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VORWORT ZUR ERSTEN A.UFLA.GE (1905). 

Dieses W erk ist nur ein Teil einer Sammlung von Handbiichern 
fiir Handel und Gewerbe. Seine Anlage hat sich daher in den Plan ein
zufugen, welcher fur die ganze Sammlung aufgestellt ist. Danach soll 
eine g e m e i n v e r s t ă n d l i c h e , o b j e k t i v e , s y s t e m a t i s c h e D ar -
atell ungvomStande der wissenscha ftlichen Forsch ungen 
und der tatsăchlichen Verhăltnisse gegeben, polemische und 
kritische Auseinandersetzungen, rein theoretische Erorterungen und 
nicht notwendige Zitierungen aher vermieden werden. 

Ferner ist nach dem Plane der Sammlung in dem das Versicherungs
wesen behandelnden Bande fiir die Arbeiterversicherung kein Raum. 
Diese soll vielmehr mit der Darstellung der Sozialpolitik verbunden wer
den. Ebenso gehen iiber den diesem W erke gesetzten Rahmen hinaus die 
Gebiete, welche als V ersicherungsmathematik und als Versicherungs
recht bezeichnet werden. Auch fur sie sind besondere Bănde vorgesehen. 
Der Inhalt dieses Buches lăl3t sich mithin am treffendsten wohl als 
D ars t ell ung de r V ersi cher ungs wi rt se h aft bezeichnen. Es ist 
dies der bisher am meisten vernachlăssigte 'l'eil der Versicherungs
wissenschaft. 

Ein H an d b u c h und ein L e h r b u c h will das W erk sein. Es 
wendet sich mithin in erster Linie an die Unwissenden. Aher auch 
der Kenner wird vielleicht manche neue Anregung dariu finden, da 
nicht nur die deutsche, sondern auch die auslăndische Literatur, so
weit ihre Beschaffung nur irgendwie moglich war, bei der Darstellung 
des V ersicherungswesens berucksichtigt wurde. Fiir j ede Versicherungs
art und fiir alle Streitfragen wurde Riicksprache mit bewăhrten Măn
nern der Praxis genommen. W o die Litera tur versagte, und das war 
nur zu hăufig der Fall, habe ich aus erstcr Hand zu schopfen gesucht 
und dabe.i im Inland wie im Ausland fast stets liebenswiirdigste For
derung durch zahlreiche Helfer gefunden. Auch an dieser Stell0 sei 
ihnen allen gedankt. 

Dal3 hier eine ganze Reihe von V orgăngen und Tatsachen auf dem 
Gebiet der Versicherung, welche van der wissenschaftlichen Welt bisher 
nur wenig oder gar nicht beachtet wurden- wie die V ersichel"Ungskar-
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IV Vorwort 

telle, die neueren kleinen V ersicherungszweige, die Entwickelung der 
Versicherungswissenschaft usw. - ans Tageslicht gebracht werden, 
wird hoffentlich den Lehrzweck des Buches nicht beeintrăchtigen. 

N eben dem deutschen hat vorzugsweise das amerikanische und eng
lische V ersicherungswesen Beachtung gefunden. Ma13gebend hierfiir 
war dio auf Grund lăngeren Aufenthalts im Ausland gewonnene Dber
zeugung, daB gerade England und Nordamerika die fiir uns lehrreich
sten Erscheinungen aufweisen. Dort die einheitliche alte Entwickelung, 
frei von nahezu jeder staatlichen Einmischung; hier die erste junge, 
aher um so intensivere Entwickelung bei einer iiberaus weitgehenden 
Einschniirung durch mehr als fiinfzig verschiedene Gesetzgeber ! Das 
Studium gerade der so entgegengesetzten Versicherungsverhăltnisse in 
den drei Lăndern : Deutschland, England und N ordamerika, in wel
chen iibrigens die V ersicherung am weitesten verbreitet ist, diirfte das 
Verstăndnis der zahlreichen Probleme, die dieses Werk behandeln muB, 
erleichtern und den Satz Goethes rechtfertigen : "Die Theorie an und 
fiir sich ist nichts niitze, als insofern sie uns an den Zusammenhang 
der Erscheinungen glauben macht." 

Berlin-Wilmersdor:f, im Herbst 1904. A.M. 

VORWOHT ZUR ZWEITEN AUFLAGE (1913). 

In dem J ahrzehnt, das seit Beginn der Abfassung der ersten Auf
lage verflossen ist, haben sich au13ergewohnlich viele und wichtige Er
eignisso in allen Teilen dor V ersicherung eingestellt. Abgesehen von 
dem siegreichen Vordringen der Sozialversicherung in nahezu sămt
liche Kulturlănder, hat auf dem Gebiete der Privatversicherung 
die Aufsichts- wie die Vertragsgesetzgebung sich entfaltet, die Praxis 
sămtlicher Versicherungszweige ist durch Einfiihrung neuer V ersiche
rungsbedingungen wenigstens in Deutschland nicht unerhoblich um
gestaltet worden; bisher wenig oder gar nicht bekannte Zweige sind 
allgemein zur Verbreitung gelangt; die Zahl cler Versicherungspolicen, 
wie die Hohe der versicherten Summcn und die Kapitalien der V er
sicherungsanstalten haben sich enorm vermehrt; das Unterrichtswesen 
wie die Litera tur auf dem Gebiete der V ersicherung ha ben eine hisher 
unbekannte Ausdohnung erlangt. W o frilhcr lediglich Routine und 
rein kaufmănnischer Betrieb in der Versicherung geherrscht hat, sieht 
man sich immer mehr gezwungen, eine hohere Auffassung vom \V esen 
und den Zielen der Assekuranz an die Stelle zu setzen, ihre hohen so
zialen Aufgaben stârker zu betonen und die Lehren der Wissenschaft 
weniger zu ignorieren. 



Vorwort V 

Aus allen diesen Tatsachen ist die gute Aufnahme der ersten .A.uf
lage dieses W erkes auch auBerhalb Deutschlands wohl zu erklii.ren. 
'Es gereicht mir dabei zu besonderer Freude, daB eine .A.nzahl .A.utoren 
sich meinen Band als Vorbild fiir ihre Bearbeitungen des V ersiche
rungswesens haben dienen lassen und wenigstens teilweise diese Tat
sache ausdriicklich hervorheben. 

13ei der neuen Auflage ist kaum eine Seite unverăndert geblieben, 
denn ich habe redlich versucht aus den zahlreichen Kritiken, die er
freulicherweise nicht immer nur Lobreden enthielten, zu lernen. N a
mentlich der zweite, besondere Teil ist durchweg neu gestaltet worden. 
Die ganze Anlage, das System, der U mfang des W erkes sind aher im 
wesentlichen beibehalten worden. Zu ihrer .A.bănderung lag um so 
weniger AnlaB vor, als das von mir herausgegebene "Versicherungs
lexikon" nebst "Ergănzungsband" (Tiibingen 1909 bzw. 1913) samt
liche Materien dieses Werkes aus der Feder bekannter Fachleute in gro
Berer Ausfiihrlichkeit mit umfass~nden Literaturnachweisen behandelt, 
wăhrend eine kurze Fassung dieses W erkes in meinen "Grundzii~ 
des Versicherungswesens" (Leipzig, 2. Auflage 1911) vorliegt. Vom 
Abdruck der Versicherungsbedingungen konnte jetzt Abstand genom
men werden, nachdem diese in der "Sammlung von Versicherungs
bedingungen" des Deutschen V ereins fiir V ersicherungswissenschaft 
(5 Bănde, Berlin 1909/1913) bzw. in meiner "Einfiihrung in diePraxis 
der Privatversicherung" (Tiibingen 1908) erschienen sind. 

Moge auch diese neue Auflage dazu beitragen, das Wissen von der 
Versicherung zu verbreiten und zu fordern. 

Berlin-Wilmersdorf, im Herbst 1912. A. M'. 

VORWORT ZUR DRITTEN AUFLAGE (1921). 

Zwischen der zweiten und der dritten Auflage dieses W erkes liegt 
der erste Akt der W eltrevolution. Er hat die Versicherung als solche 
nur in RuBland vernichtet, charakteristischerweise aher auch hier erst, 
nachdem alle iibrigen kapitalistischen Einrichtungen beseitigt wor
den waren. Im iibrigen hat die V ersicherung kaum stărkerc Erschiitte
rungen erfahren, als andere Wirtschaftsorganisationen der am Kriege 
unmittelbar oder auch nur mittelbar beteiligten Lănder. Immerhin 
haben die gewaltigen Ereignisse der J ahre 1914-1921 in zahlreichen 
Beziehungen bald auf diesen, bald auf jenen Versicherungszweig ein
gewirkt und viele .Ănderungen und N euerungcn hervorgerufen. Auch 
die V ersicherungsliteratur ist in dcn letzten acht J ahren keineswegs 
diirftig gewesen. So erklărt es sich, wenn die vorliegende N euauflage 
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viele Ănderungen, die hof:fentlich auch als V erbesserungen bezeichnet 
werden diirfen, hat erfahren miissen. Auch an zahlreichen Erweite
rungen fehlt es nicht. Durch die eingehendere Beriicksichtigung der 
Versicherungsbedingungen aller Zweige und die Wiedergabe von Pr.i
mientarifen diirfte die praktische V erwendbarkeit des Buches erhăht 
worden sein. U nmittelbar vor Beendigung des Drucks ergab sich 
noch die Moglichkeit, gerade erscheinende Statistiken fiir 1919 und 
fiir 1920 zu benutzen. Die Zerlegung des Werkes in zwei Biinde 
soll namentlich den Studenten die Anschaffung erleichtern. 

Berlin- W ilm ersdod, Neujahrstag 1922. 
Giintzehtr. 63. 

ALFHBD MA.Nl!~S. 
Prof. Dr. phil. Dr. jur 
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ZWEITER BAND 

BESONDERE VERSICHERUNGSLEHRE 
(DIE EINZELNEN ZWEIGE DER PRIVATVERSICHERUNG) 

Msnes, Veraioherungswesen IL 3. Autl. 



I. Lebensversicherung. 

§ 28. luBere Entwicklung. 

Dio Idee wie auch einzelne Elemente der Lebensversicherung sind 
isoliert betrachtet uralt; aber ihre Zusarnmonfassung und wissen
sohaftliche Vertiefung gohoren durchaus der modernen Zeit an. Hieraus 
erkliirt sich der Widorspruch, daB eine Reihe von Sohriftstellern das 
Vorkommen einer Lebensversioherung irn Altertum, j a auch im Mit
telnltet· in A brede stollen, wahrend andere Schriftstoller das Vorhan
densein der Lebensversicherung schon in den iiltesten Zei ten durch An
fuhrung zahlrcirher Zi tate zu beweiscn suc hen. (V gl. 1. Bel. § 4.) 

W as dio antike Welt an Einrichtungen aufzuweisen hatte, denen 
man lebensversicherungsăhnliohen Charakter zusprechen kann, nament
lich die romischen Collegia tenuiorum, Begrăbniskassen kloiner Leute, 
erhielt sich jedenfalls nicht iibcr die Volkerwanderung hinaus. Die 
Mangelhaftigkeit der Technik, die ortliche Beschrănkung der Kassen 
und clic ăngstliche Bcgrenzung ihrer Ziele, das alles begriindete cine 
inncre Schwăche dieser Einrichtungen, welche sie zu einer weiteren 
Entfaltung nicht gelangen lieB. 

Das Mittelalter war in cler Schaffung von V ersicherungseinrich
tungen durchaus originell. Vor allem sind es die Gerrnanen gewesen, 
die biet· schopferisch vorungingen. Das Genosscnschaftswesen er
schien vortrefflich geeignet zur V erw irklichung des Gedankens der 
Lebensversicherung. Hier lăsten sich einzelne Kassen von den all
gemeinen Einrichtungen der Zunfte und Gilden los. An die Stelle 
der Korporationsversicherung trat die Assoziationsversicherung. Diese 
urnschloLI Menschen cler verschiedensten Klassen, wăhrend an der er
stercn nur Genossen teilnehmen konnten. 

Danebon findon wir Institute mit mehr individuellem Charakter 
im Rentcnkauf, Altenteil und insbesondere der Loibrente, dio alle den 
Zweck der V ersicherung mohr odor minder erfiilltoo. Diese drei Rechts
institute habon aber nicht die Fiirsorge fur die Familie, sondern die 
eigono Versorgung in spăten IJebensjahren zurn Gegenstand. Sie sind 
die Vorlăufer dor Rente n vers iche r ung, welcho eino besondere 
Fordorung fand durch die Anleihon dor Fiirsten, das Hauptmittel 
:friihorer Zeiten zur Staatsschuldendeokung. 

t• 
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Die Kapitalversicherung auf den Todesfall konnte an 
die V ersicherung von Sklaven und Sklavinnen anknupfen; diese wur
den als W are, nicht als Menschen betrachtet und sind wohl o:ft Gegen
stand einer Transport- oder sonstigen V ersicherung gewesen. Die Aus
dehnung solcher Assekuranzen auf freie Menschen war nicht sehr fern
liegend. Gefordert wurde der Gedanke der Todesfall versicherung wohl 
auch durch V crsicherungen, die den Zweck verfolgten, einem Freien, 
falls er in Gefangcnschaft oder Sklaverei geraten war, die zur Aus
losung erforderliche Summe zur V erfugung zu stellen. In den nieder
lăndischen wie franzosischen Rechtsquellen des 17. J ahrhunderts ist 
hiervon die Rede. 

Wieder cine andere Quelle kommt fur dic Kapitalversiche
rung auf den Erlebensfall in Betracht. Die von der Kirche ge
grundeten Leihhăuser, die Montes pietatis, bedurften hoher Grund
kapitalien, um ihrem Zwecke gerecht zu worden. Eines der vielen 
Mittel der Kapitalbeschaffung war das V ersprochen, bei zinsloser Uber
lassung von Goldern nach einer Reihe von J ahren den Darlehnsgebern 
den zehnfachen Betrag auszuzahlen. Die Auszahlung erfolgte jedoch 
nur bei der V erheiratung der Tochter des Darlchnsgebers. Wahrend 
in Italien diesc Aussteuerversieherung tatsăchlich betrieben wurde, ver
mochten dic fur eine solche V ersicherung eintretendcn deutschen 
Schriftsteller ihre Gedanken nicht zu verwirklichen. Ebensowenig ge
langten in Deutschland die Ideen einer staatlichen Kinderversorgung 
und ăhnliche Plane zur Ausfiihrung. (§ 9.) 

Im Gogensatz zu den deutschen Autoren hatte der Italicner Tonti 
mit seincn etwa 1650 vorgebrachten Plănen grol3en Erfolg. Die nach 
ihm genannten, als Mittel zur Hebung dor Staatsfinanzen eingefiihrten 
Tont in eu umfassen das Element dor Vereinigung von Personen un
ter Beachtung der Sterbenswahrscheinlichkeit; sie sind aus diesem 
Grunde von erheblicher Wichtigkeit fur die Entwicklung der Lebens
versicherung. Ihre Technik beruhte im wesentlichen darauf, dal3 man 
gegen einmalige Zahlung einer gewissen Summe an den Staat das An
recht auf eine jăhrlich auszahlbare, lebenslănglich zu gewăhrcnde Rente 
erwarb. Diese Rente wuchs in ihrer Hohe, indem die aus den Ein
zahlungen sich ergebenden Zinsen alljăhrlich durch die Zahl der 
noch lebenden Rentner dividiert und alsdann entsprechend verteilt 
wurden. Dor am langsten Lebendc crbte also die Renten allor vor ihm 
verstorbenen Mitrentner. Dabei waren die Rentenbezieher meist 
in verschiedene Klassen geteilt, die j e nach dem Eintrittsalter gebildet 
wurden und verschieden hohe Beziige hatten: um so hohere, jc altor, 
um so niedrigere, je jiinget· die Hentner beim Eiutritt waren. 

Von Frankreich aus trat die Tontine ihren Erobcrungszug an nach 
Holland, wo sic 1671, nach England, wo sie 1692, nach Prcufien, 
wo sie 1698 zu treffen ist. N oben dem Staat betriebcn auch Private 
Tontinenunternehmungcn. Diese Tontinen, heute "eine iiherwundene 
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Durchgangsform cler V en;icherung, ein lăcherlichcr Anachronism us, 
eine ataviRtische Erscheinung", habcn sich arn liingsten in ihrem Ur· 
sprungsland Frankreich gehalten, wo sie selbst heute noch Anhangcr 
haben, da sic dort im Gegensatz zu anderen Lăndern noch nicht ge
ootzlich verboten sind. 

Ein andercs schon mehrfach erwăhntes Institut muB hier ange
fiihrt werdcn, obwohl es sich zunachst ehor als eine Feindin dor Ver
sicherung darstellt, derm als ein Mittel zu ihror Forderung; und doch 
haben die Versicherungswotten wesentlich zur Ausgestaliung dor 
V orsicherung beigetragen. 

Wio man schon friiher die Schiffe und ihre Ladung versichort 
hatte, so ging man allmahlich dazu iibor, auch auf das Leben dor 
Schiffspassagiere Vorsicherung zu nohmcn, hauptsachlich um im Fallc 
einer GefangE'nnahme dicsor durch Seer1iuber das zur Aus!Osung cr
fordcrliche Geld zu erhalten. Diese Art Reiscversicherung wurdc 
gegen eine einmalige Pramie scit dom 14. J ahrhundert ganz allgomoin 
mit Hilfc dor Seeassekuranzmakler betrieben. 

Hier handeltc es sich zunachst noch um durchaus echtc V er
sicherung. Aher os war nur ein kleiner Schritt weiter notig, um den 
Versicherungsgedanken auszumerzen und zur reinen \V ette, zum Spiel 
zu gclangen. Man hinterlegtc zunachst bei einer eigenen Reisc eine 
gewisse Summe mit cler Bestimmung, daB der Empfanger des Dr:
positums dieses Geld bchalten diirfe, falls cler Deponent nioht mehr 
von dor Reise zuriickkehre. Im Falle der Rilckkehr aher hattc der 
Empfanger das Dopositum in einem mehrfachen Betragc dom Rei
senden zuriickzugeben. Wic man so auf das cigene Leben wettete, 
wettete man auch auf das Leben belicbiger fremder Personen, soi es, 
daB es sich um eine Reisc handelte odor um das Erlebon cinos bestimm
ten Termins. Bosonders beliebt waren solche W etten auf rlas Le ben 
des Kaisers und des Papstes, wie auf das Leben einer Schwangeron. 

N ahezu so alt wie diese Vorsicherungswettcn sind deren staatliche 
V er bo te oder Einschrankungen, wio dRs Erfordomis dor Genehmi
gung. Sie finden sich schon im 15. J ahrhundert in Genua wie in 
Barcelona, im 16. J ahrhundert in den Niederlanden, z. B. in einor 
Ordonnanz Philipps IL vom Jahrc 1570, in dor "clic :MiBbrauche, 
Betriigereien, dolosen Handlungcn und Vergehungon, die bei Golegen
heit der Lcbensvorsicherungen von Porsonen, cler W etten iiber Reisen 
und ăhnlichen Erfindungen bogangen wurden, als schiidliolt, dom Ge
mcinwohl entgegon und als schlechtes Beispiel gebend" bczoichnet 
werden. 

Diese Ordonnanz gab das Signal zu einor ganzen Roihe iihnlicher 
gesctzlichor Bestimmungon. Als besondors wichtiges Gesotz ist cine 
englische Parlamentsakte aus dom .J ahro 1773 zu bezeichnen, durch die 
jede Wettassekuranz auf das Lcben einer Pcrson verboten wurde. 
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Eine nachhaltige bedauerliche Folge hatte dieser demoralisierende 
Wettunfug, diese Spekulation auf den Tod selbst befreundeter Per
sonen, indem die gesamte Lebensversicherung in den weitesten Kreisen 
als einc verwerfliche Art des Spieles aufgefa.Bt wurde. Aher auch heute 
fehlt es nicht an W etten und Spekulationen, die, unter der Form der 
Versicherung abgeschlossen, nichts mit dieser gemein haben; noch 1909 
mu.Bte England ein Strafgesetz gegen V ersicherungswetten erlassen. 

W as immer an Lebensversicherungsplănen und -versuchen bis 
nahe an das Ende des 18. J ahrhunderts auftauchte, entbohrte des
jenigen Moments, welches allein imstande ist, einen rationellen Betrieb 
zu ermoglichen: genauer mathematisch-statistischer Grundlagen, der 
Sterblichkeitsforschung (§30). Erst hiorauf konnte sich die 
Lebensversicherungsanstalt modernen Geprăges erheben. 

Die Wiege der modernen Lebensversioherung hat in E n g lan d, 
in London gestanden, und zwar ist clic im J ahre 1762 gegriindete 
Equitable Society, welche noch jetzt existiert, die erste auf wissen
&chaftlichon Prinzipien beruhende Lebensversicherungsanstalt im heu
tigen Sinne. 

Allerdings hatte man schon 1698 clon Versuch gemacht, auf den 
in dic N euzeit iiberkommenen Resten des alten Gildewesens cine ra
tionellerc Lebensversicherung aufzubauen. The Mercers Oompany hatte 
dies, freilich ohne Erfolg, unternommcn. W cit modcrner mutet die 
1706 auf Gegenseitigkeit gegriindete Amicable Society an, welche die 
Schale der altcn G ilde abschlittelt, abcr dennoch aus dom Grunde 
nicht als eigentliche Lebensversicherung aufzufassen ist, weil sic nichts 
anderes darstellt als cine Fortbildung dor Tontine. Die 1714, 1720 
und 1721 entstandenen Versicherungsanstalten Royal, Exchange, Assu
rance Oorporation waren reine Aktiengesellschaften aus dor Zeit des 
Siidseeschwindels, aber noch keine wirklichen Lebensversicherungs
gesellschaften. Sicht man sich die Geschăftsplăne dieser Anstalten 
an, so mu.B man sich dariiber wundern, da.B die einzelnen Elemente, 
welche flir die Entstehung einor rationellen Lebensvorsicherung schon 
lăngere Zeit vorhanden waren, nicht friihor flir den Zwook der Lebens
versichcrung vereinigt wurden. Denn scit 1653 kannte man das 
Tontinonsystem, die statistisohe Verwertung der Geburten- und Todes
fallziffern hattc ebenfalls in dor zweiten Hălfte des 17. J ahrhunderts 
begonnen, und um die gleiche Zeit war die W ahrschcinlichkeitslehre 
entstanden. Die erste Sterblichkeitstabelle riihrt schon von 1693 her. 

Die Equitable verdankt ihre Griindung 82 angeschenen Englăn
dcrn, welche ein Gesuch an das Parlament gcrichtet hatten mit der Bitte 
um einen Koniglichen Froibrief zur Errichtung oiner Gesellschaft, die 
"unpa.rtciischer als irgcndcine friiher vorgeschlagene sein werde, weil 
sic allcin zum V ortcile der V crsicherten auf einer bisher nicht iiblichcn 
'Mf'thode beruhc". Im J ahre 176.5 beginnt diese Gesellschaft ihre Of-
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fentliche Tătigkeit, und zwar &mvohl dank hervorragender Gelehrter, 
unter denen Richard Price besonders genannt zu werden verdient, als 
auch dank einer energischen Geschiiltsfiihrung und billiger verniinfti
ger Tarife, mit iiberaus starkem Erfolg. Als Beispiel mag angefiihrt 
werden, da13 fiir eine Kapitalversicherung auf den Todesfall von 100 ;It 
von einem 30 jahrigen 3 ;It 12 sh 8 d zu zahlen waren ; Frauen unter 
50 J ahren sowie Mănner in gefăhrlichen Berufen hatten Zuschlăge zu 
entrichten. Die V erbesserung der Rechnungsgrundlagen durch Price 
fiihrte zu wiederholten bedeutenden Prămienermă13igungen, und trotz 
der Verbilligung der Prămien wurde ein immer bedeutenderer Gewinn 
erzielt. 

Nun steigt die Zahl der englischen Lebensversicherungsgesell
schaften unaufhorlich. Zu den bereits bestehenden kamen viele ncue 
hinzu, darunter selbstredend eine gro13e Zahl unsolider Griindungen. 
Neben den Gegenseitigkeitsanstalten finden sich Aktiengesellschaften. 
1830 zăhlt England bereits 35 Lebensversicherungsanstalten. Bis Ende 
1868 waren 366 Gesellschaften errichtet worden; davon sind aher 177 
in andere Anstalten aufgegangen und 76 aufgelOst worden, so da13 
damals noch 113 bestanden. Der Versuch cler Gesetzgebung 1844, 
durch Erla13 des Joint Stock Oompanies-Act mit dem Ziel cler EITich
tung einer besonderen Aufsichtsbehorde unsolide Griindungen hintan
zuhalten, ist ebensowenig von Wirkung gewesen wie andereMa13regeln; 
erst das 1870 erlassene Gesetz iiber die Lebensversicherungsge&ell
schaften hat ()inigerma13en Besserung gebracht. 

Es ist wohl hauptsăchlich die Erweiterung des Geschăftskreises 
der englischen Anstalten, die Ausdehnung ihres Betriebes auf den Kon
tinent, welchen die Errichtung eigener nationaler Anstalten, namcnt
lich auch in Deutschland, zu verdanken ist. 

Die friihe und rapide Entwicklung des Lebensversicherungswesens 
in England ist cler hier seit Ende des 18. J ahrhunderts zur Herrschaft 
gelangendcn, moglichst weitgchendcn Befreiung cler Einzelkrăfte von 
jeder Bevorrnundung und der dadurch bedingten ErhOhung der wirt
schaftlichen Tatkraft der Unternehmer zuzuschreiben. Die ganz anders
artige Ausbreitung cler Lebensversicherung in De u t s c h lan d ist auf 
Rechnung der polizeilichcn Bevormundung zu setzen, welcho sich nach 
den Grundsătzen des Morkantilsystems hier weit lănger erhielt als im 
britischcn Inselreich. (Vgl. 1. Bd. S. 203.) 

Der M e r kant il i s rn u s war zwar zunăchst ein Hernmnis fiir die 
Entwicklung eines freien Versicherungsgewerbes. Aher er forderte 
doch mittelbar die Gedanken des V ersicherungswesens. Donn cine cler 
Hauptforderungen der Merkantilisten war cine moglichst starke Be
volkerung, und das Mit tel hierfiir sah rnan in cler V errnehrung cler Ehen, 
in cler Starkung des Familienlebens. So war es von selbst gegeben, 
da13 die deutschen Regierungen, wenn sie nicht selbst Aussteuer- sowie 
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Witwen- und Waisenkassen ins Leben riefen und am Leben zu erhalten 
suchten, die von anderer Seite gegrundeten mogliohst zu fordern trach
teten. Fast alle diese Versicherungskasscn, wie man sie iru 18. und in der 
ersten Hălfte des 19. J ahrhunderts in Deutschland uberaus hii.ufig 
antrifft, haben die Eigentumlichkeit, da13 sie einen ortlich und be
ruflich engbegrenzten Versicherungskreis besitzen. Sehr hăufig .hatten 
solche Kassen mehr das Geprăge einer W ohltătigkeitsanstalt ala ciner 
Versicherung. Hieraus erklart sich auch, daB die Kassen im all
gemeinen nur auf hochst unvollkommener technischer Grundlage be
ruhten. Zwar sah man die Măngel zuweilen ein, hăufig aher speku
lierte man darauf, gerade zufolgc dieser Mangel moglicherweise einen 
Gewinn einzuheimsen, und zeigte sich gegen .eine V erbesserung ab
geneigt. 

Die Entstehung des Lebensversichorungsgewerbes in Deutsch
land ist au:f drei U rsachen zuruckzufuhren : auf das fortgesetzte Zu
sammenbreohen zahlreicher kleiner Sterbekassen, auf die Beeinflussung 
durch dic englischen Beispiele und auf die Regelung dor Versicherung 
durch das im J ahre 1794 in Kraft geu·etene preu13ische Landrecht. 

Der erste V ersuch der Errichtung einer Lebensversicherungsanstalt 
wurde von dem Kaufmann und juristischen Schriftsteller Benecke 1806 
in Hamburg unternommen. Die kriegerischen Verhăltnisse bereiteten 
jedoch nach wenigen Jahren bereits dem Versuch ein jahes Ende. Die 
Folgen des Krieges waren es auch, welche die Grundung einer IJebens
versicherungsanstalt in Zusammenhang mit der Elberfelder Feuerver
sicherungsbank v.erhinderten. 

An den N amen von Ernst W ilkelm Arnoldi und die J ahre 1828/29 
knupft sich die Entstehung der ersten deutschen V ersicherungsanstalt, 
der Le ben s vers iche r ung s ban k fii r De u t s c h lan d z u G o t ha 
(jetzt Gothaer Lebensversicherungsbank a. G.). Um den Rang, die 
erste Lebensversicherungsanstalt gewesen zu sein, kămpft freilich mit 
der Gothaer die Lu b ecke r Le b e ns vers icherun gs bank. Denn 
sie konnte bereits vor der eigentlichen BetriebserOffnung der Gothaer 
1828 ihre Geschăfte betreiben. Vom Kaufmann V ermehren war diese 
Bank als Aktiengesellschaft mit Gewinnbeteiligung der Mitglieder, 
also in gemischter Form (§ Il), ins Le ben gerufen worden. 

Wie von Ende dieser 20er Jahrc an in unau:fhorlichem Siegeszug 
die Zahl der deutschen Lebensversicherungsanstalten zunahm, und 
eben&o dio der versicherten Personen und Summon, geht aus der fol
genden Tabelle hervor. Beachten&wert ist hier der Umstand, da13 die 
auf eine Person bzw. auf cine Police ontfallende Summe von 1830 bis 
1870 erheblich abgenommcn, scitdem aher stiindig wieder zugenom
men bat; freilich war selbst 1915 der Stand von 1830 nocht nicht 
wioder erreicht worden. (Auch auf die Tabellen im 1. Band § 7, na
mentlich S. 53 und 54 muB verwiesen werden.) 
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Entwicklung der Lebensversicherung 
bei den deutscben Privatunternehmungen 1830-1920 

(obne Volksversicberung). 

Jahr 

1

1

. Zahl der li Be~t-a~ _de~_K1apitalversicherung ami Ende des Jahres 

! 
Anstalten IL V ersicherungs- Durchschnitts-

Policen j summe betrag einer Police 

: 11 .:m ::Î::m 1 ;il: -1830 
1835 
1840 
1845 
1850 
1855 
1860 
1865 
1870 
1875 
1880 
1885 
1890 
1895 
1900 
1905 
11!10 
1915 
1920 

7 11 28 463 115 372 872 4 053 
10 36 955 142 807 010 3 864 
17 54 333 198 6113 645 3 657 
19 1 88 507 315 655 473 3 566 
22 200 627 62:3 001195 3 105 
28 348 930 1 007 725 017 2 888 
37 508 519 1 622 672 300 3 191 
36 595 626 2 129 333 381 ' 3 575 
34 110 930 2 808 2:18 312 

1
1 3 950 

37 864 126 3 662 217 977 4 238 
42 1 125 408 4 830 495 710 1 4 2\l2 
47 1 475 529 6 404 271 912 1 4 330 
43 ' 2 292 574 8 9!JG 748 000 ! 4 654 
41 1' 2 771) 349 11 865 287 000 1 4 843 

1
. 40 ! 3 055 699 13 909 501 000 i 4 950 
1 47 3 600 000* 23 540 000 000 1 6 538* 
u 

====c=====--======~~-~~~---~-==--------

Die Ziffern von 1830 bie 1900 entstammen einer privaten Veroffentlichung (Zustand und Fort
schritte der deutscht'n Lebensversicherung), die von 1905 bis 1920 der amtlichen Statistik, sind 
daher nicht vt>llig konform. Nicht mit enthalten in der Tabelle sind die Ergebnisse der seit 

1911 vorhandenen offentlich-rechtlichen Lebensversicherung (8.12). 
* bedeutet schătzungsweise. 

Zu der Terminologie, wie sie sich in der amtlichen Statistik und den 
sonstigen Veroffentlichungen des Reichsaufsichtsamtes fintlet, sei bemerkt, da8 
dieses von der Volksversicherung nur insoweit spricht, als fUr diesen Ver
sicherungsbetrieb besondere geschMtliche Einrichtungen und besondere, von den 
sonstigen Gescbăftsgrundsătzen der die groBe Lebensversicherung betreibenden 
Unternebmungen wesentlich abweichende allgemeine Versicherungsbedingungen, 
Tarife und Gebiibrensătze eingeflihrt sind, auch getrennte Nachweisungen und 
eine gesonderte Gewinn- und Verlustr~cbnung vorbanden sind. Sofern jedoch 
die Unternehmungen fiir den Betrieb der nicht zur groBen Lebensversicherung 
zu rechnemlen Versicherungsarten keine besonderen Einrichtungen haben und in
folgedessen berecbtigt sind, diese Arten mit der gro6en Versicherung zusammen 
nacbzuweisen, spricht das Amt von "sonstiger kleiner Lebensversicherung" (ohne 
oder mit unvollstăndiger ărztlicher Untersuchung). 

Die Bezeichnung "allgemeine Versicberungs-Unternehmungen" (S. 11) steht; 
im Gegensatz zu solchen Unternebmungen, die nur einem besonderen Kreis von 
Teilnehmern dienen, den Berufsvereinigungen. 
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Jihrliehe Neuabsehliisse von Lebensversiehernngen 1890-1919. 
(Die Geldsummen in Millionen Mark.) 

__ j=s~=h=e==~=~!'~~="'~P=o=z~=i~=~=n=-=-: !:F,~: L~T~l -·~~~~-j}~~ 
--!:--~-~- ~~ - ~:~ !:~ 1 :;~ :: 3~~ ~:!1----!~----

1900 58 169 290 1 562 79 672 622 ! 130 
1906 61 215 995 1 798 65 904 811 1 173 
1910 49 274 228 1229 56 1 065 280 ' 250 
1914 62 213 761 1 1005 34 886 137 1 226 
1915 51 82 625 463 16 347 876 83 
1916 49 85 364 493 23 523 052 123 
1917 48 162 571 792 49 830 16-1 224 
1918 1 48 261881 1 1415 91 1 254 636 406 
1919 11 46 427 824 3137 153 1 766 010 843 

(Aus Assekuranz-Jahrbuoh 1921.) 

Umfang des Lebensver~ichernngsgeschifts der dentschen privaten 
Versicherungsunternehmnngen 1916 und 1920.* 

Versicherungsart Policenzabl 
1916 

Versicherungssummen 
in Millionen Mark 
1916 1920 

=c-======c==== ·==0'=-~=•====='====c=-------==------~- -
Versicherung auf den Todesfall •i 2 636 198 13192 22 694 
Versicbernng auf den Lebensfall 351 344 606 847 
Rentenvers. (Jabresrenten) . . 71 382 31 55 
Volksversicherung . . . . . . 7 886 466 1 537 3 428 
Zeitungsabonnenten-Vers. . . . 1 738 234 · 146 1} 

1 
703 Sonstige kleine Versicherungen :1 745 193 410 

-~~---1-3-4-28_8_17----'----1-6_9_2_2 _ _c..:. __ 27-72_7 __ 

Hanptsiichlichste Einnahme- nud Ausgabeposten 
der privaten deutschen Lebensversicherungsunternehmungen im Jahre 1920* 

in 1000 Mark 

11 
1 1 Zahlun- ! Zahlu~-~ Zufiib-

Beitrags- 1 Kapital- , gen fiir 1 gen .~l_lr rungen 

1

1 einnahmen1 crtrăge 1 Versiche-lvorAzeif1ge 1 p .~u~ 1 1 frll 1 u- ramien-
,==~~-~:=:~=~~=·1.=-=~-- ~--- ,rungs a 6 ,li:isungen reserve 

G~~:rte~:~~i;:~~~~:ru~~d J11 312 253 i 318::~=:~::~;9:~- ~--~:-3~:-TI5:;:3:~ 
Volksversicherung ... 1 243 698 ! 37 552 70 290 2 384 70 037 
Berufsvereinigungen . . 1 4i\ 490 1 H 726 5 959 1 7!15 43 693 

V ersicherungsart 

li 1 601 441 1 365 085 549 185 27 510 683 162 

• N aoh der vorlilufigen :uutlichon Slatistik. 



..... 
..... 

l l ~ e "' "" p 

U
nm

ittelbares 
G
e
s
c
b
ă
f
t
 d

er deutschen p
riv

aten
 allgem

einen V
ersiebernugsnnternehm

ungen 1911 und U
116 • 

V
ersieherungsm

nm
en in 1000 M

ark, Jahresrenten und D
urchschnittsbetr!!.ge in M

ark. 
(N

ach d
er letzten

 vollstllndigen am
tlich

en
 S

tatistlk.) 

1 

1 
G

ro.6e 
V

 ersichernng 
1! 

K
leine V

ersicherung 

G
esellschaftsform

 
t 

auf den T
odesfall 

1 au
f den E

rlebensfall\ 
R

entenversicherung 
\\ 

V
olksversicherung 

1 ~~~:~~~r~~~~: 
1 _

_
_

 
1_9_11 _ _j--. --

-~ 916 __
_

 T
_
1
;
;
~
-
-
l
-
~
9
_
1
_
6
_
T
_
1
_
9
_
1
1
 ___ 

1 _
_

_
_

 
1

9
-1

;··-I: _1_9_1 ~-
~
-
-
-
-
1
-
9
1
~
-
~
T
-
1
_
9
_
1
1
 _
_

_
 

1 

-1
9

1
; --

======~llll === 
Z

ahl der V
ersicherungsscheine 

Aktienge.s~llsc~aften 1 
1 4

9
1

6
0

9
1 1 

1 640 6
8

9
,2

4
0

 396 
1 

270 079 
j 

3
8

 692 : 
89 122 il 

7 087 3091' 
7 299 073 ' 

112 9
7

9
1

1
1

8
 512 

Gegen~eltlgkeitsver-;1 
. 

1 
1 

eiu
e. 

. 
. 

. 
. 

. 
li 

928 471 
961 4

2
4

 
242 868 

1 
81 256 i 

2
1

5
6

1
 i 

1
8

 8
6

3
/1 

4.04 663 
581 540 ! 

327 930 
337 296 

Z
usam

m
en ~~~ 

2 419 980 / 
2 602 113 

1 483 264 
/ 

351 3a6 
J 

60 253 i 
57 985 il 

7 4\H
 9

7
2

/ 
7 8t!O

 613 / 
44.0 909 

455 808 

cxi 
1 

\ 
V

ersicherungssum
m

en 
Jahresrenten 

V
ersicherungssum

m
en 

: 
Aktieng':s~llsc~aftenl/ 

6 507 3
4

6
1

 
7 265 631 1 409 524 

464 8
1

9
,2

0
 811 081 1

2
1

 286 4
7

8
/i 

1 374 331 
1 

1 436 682 ; 
4

8
 509 

6
1

1
3

1
 

:< 

G
egenseltigkeitsver-11 

i 
1 

. 
eine .

.
.
.
.
•
.
 1 

6 163 241 
5 617 380 

389 931 
1 

U
O

 375 
5 770 440 , 

5 4231!15 !: 
6\l 964 

99 142 
1 

1ll8 51)7 
151 929 

Z
usam

m
en ll1

2
 670 587 [1

2
 883 011 

1 
799 455 

605 19-1 
1 26 581 521 ! 26 709 613 !1 

1 444 2115 
J 

1 5il5 824 1 1t!7 066 
:lO

S 060 

D
urchschnitts betr!!.ge 

A
ktiengesellschaften 

4 3
6

3
1

 
4

4
2

8
1

 
1 704 

1 
1 721 

1 
5

3
8

1
 

54411 
194 

1 
1

9
7

1
 

429 
4.31 

G
egenseitigkeitsver-

1
6

0
6

 
1 

1
7

3
1

 
einc .

.
•
•
.
.
.
 

5 561 
5 843 

1 728 
' 

26R
 

2
R

8
. 

170 
423 

4
6

0
 

Z
usam

m
en/1 

4 !!231 
4 951 

1 
1 654 

1 
1 723 

1 
441 

1 
461 

1i L 
1113 

1 
1vo 

1 
424 

1 
445 



12 I. Lebensversicherung 

Eine neue Entwicklungsphase beginnt mit dor soit Ende 1910 
sich ausbreitenden deutschen offentlich-rechtlichen Lebens
versicherung, die von dem damaligen Generaldirektor cler Ost
preu.Bischen Landscha:ft Kapp im AnschluB an sein Kreditinstitut 
geschaf:fen worden ist. Andere preuBische Provinzen und auch auBor
preu.Bische Gebiete sind dem Vorbild ge:folgt ( das seinerseits osterrei
chische Einrichtungen als Muster genommen hatte), so da.B in den 
J ah ren 1911-1921 zusammen 19 of:fentlich-rechtliche, uuf einzelne 
Landesteile beschrănkte Lebensversichorungsanstalten erriohtet worden 
sind. Diese sind vereinigt in dem Verband of:fentlicher Lebensver
sicherungsanstalten, der Ende 1911 mit dem Sitz in Berlin seine Tătig
keit au:fnahm (§ 12). 

Bei der Griindung dor offentliohen Lebensversioherung wurde als 
ihr Hauptzweok bezeichnet: die Entschuldung der Landwirtsohaft au:f 
dem 'Vego der V ersioherung zu :fordern, der Lebensversioherung in 
liindliohen Kreisen in erhohtern U rn:fang Eingang zu versohaffen und 
den Landwirten auoh daduroh behil:flioh zu sein, daB die Kapital
anlage der o:ffentlichen Anstalten vorwiegend lăndlichen Eigentiimern 
als Hypotheken uberlassen wurde. Aufier dor gewohnliohcn Lobens
versicherung wollten die neuen Anstalten auch Volksversicherung und 
vor allem Entschuldungsversicherung (§ 59) betreiben. Dber den Stand 
der o:f:fentlichen Versichorungen Ende 1920 gibt naohstehende 'rabelle 
Auskun:ft. Es waren vorhanden : 

46 ;,o2 Kapitalversicherungen auf den To-
desfall ilber . . . . . . . . ul{ 484- 816 257 

;, 739 Kapitalver~icherungen auf den Er-
lebensfall iiber. . . . . . '. . uft 15 705 684 

4 73 978 kleine Lebensversicherungen ilber . vlt 27 o 520 817 
94 7 ltentenversicherungen liber eine 

Jahresrente von . . . . ulf. 801 617 

Zusammen 527 166 Versicherungen iiber . . .. ,4t. 746 04~ 758 Kapital 
und o~lt SOt tj17 .Jahresrente. 

Die Versicherungsbedingungen dor o:ffentlichen gleichen in allen 
wesentlichen Punkten denen der privaten Anstalten. Insbesondere ist 
es wichtig, da.B dor Verband allon Bestimmungen des Roichsgesetzes 
liber den Versicherungsvertrag, durch welche die V ertragsfreiheit zu
gunsten der V ersicherung13nehrner beschrii.nkt wird (§ 24 ), unterlicgt, 
so daf.\ auch in dieser Bcziehung kcin U ntersohied in dor Stel
lung dor Versicherten vorhanden ist. Fur die Er:fiillung der Verpflich
tungen der Anstalton habcu dic versohiedenen Provinzon usw. cine Ga
rantie libernommen. Diese ist bei oiner Anzahl von Anstalten in
so:fern bereits praktisch geworden, als hier Zuschlisse goleistet werden 
mu.Bten. Hiergegen wird geltend gemacht, da.B es nicht angebracht 
sei, wenn aus allgemcinen o:f:fentlichen Mitteln gerade bei einer Pro-
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vinzialanstalt versicherte Peroonen wenigstens indirekt U nterstiitzun
gen erhalten. 

Nebcn diesen neuen Anstalten besteht seit 1872 die Lebensver
sicherungsanstalt fur die Armee und 1farine, ooit 1921 unter dern 
N amen Lebensversicherungsanstalt fur die deutsche W ehrrnacht als 
Korperschaît ofîentlichen Rechts. Diese Anstalt schlieBt Lebensver
sicherungcn bis zu 50 000 Mark ab. N ach der al ten V erîassung rnuBten 
alle aktiven Ofîiziere hier cine Versicherung nehrnen. Auch neuer
dings versucht das Reichswehrministeriurn die obligatorische Versiche
rung von Reichswehrangehorigen bei dieser Anstalt durchzusetzen. 

SchlieBlich noch ein Blick auî die Entwicklung in ei ni gen an
d oren Lănd,ern. 

Obwohl die theoretische Ausbildung der Sterblichkeitsmessung und 
des Lcibrentengeschăîts durch Depa:rcieux ihre Heimat in Frankreich 
hat, cntsteht die eigentliche Lebensvcrsicherung hier dennoch sehr spat, 
und zwar, weil die groBe Masse, soweit sic iiberhaupt an der Lebens
versicherung teilnahrn, sich den Tontinen und ihren îabelhaîten Ver
sprechungen zuwandte. Auch die Regierung hatte zuîolge ihrer auî 
Leibrenten beruhenden Anleihen kein Interesse an der Forderung der 
eigentlichen Lebensversicherung. Dennoch ist Frankreich dasjenige 
Land, in welchem die erste Lebensversicherungsanstalt auî dern Kon
tinent anzutrefîen ist. Es ist die 1787 gcgriindete Oompagnie Royale 
d' Assurances, eine Aktiengesellschaft in getreuer N achbildung eng
lischen Musters, welchc sogar ein Monopol auf Îiinîzehn J ahre er
hielt, aher dennoch 1792 im Sturrn der Revolution unterging. Wieder 
sind es dio Verlockungen der Tontinen, welche die Bevolkerung Îiir 
sich gewinnen, bis unerîreuliche Folgen 1809 die Regierung nach 
ei ner eingehenden U ntersuchung der bestehe.nden V erhaltnisse zurn V er
bot der Tontinen ohne staatliche Ermăchtigung veranlaBten. Erst zehn 
J ahre spăter eroîfnete eine eigentliche Lebensversicherungsgesellschaft, 
die Oompagnie d' Aussurancos Generales sur la Vie, ihren Geschiifts
betrieb. 1820 îolgte die Ro yale, spater Nationale genannt, 1829 als 
dritte Gesellschaft die Union. 1841 bis 1865 werdon sechs weitere An
stalten gegriindet, samtlich wie die alten Gesellschaîten auî Aktien. 

Von Frankreich aus karn die moderne Lebensversicherung 1826 
nach Italien und den anderen romanischen Lăndern. Dber Deutsch
land gelangte sie 1832 nach Osterreich, erst 1857 in die Schweiz. Eng
lische Agcnturen brachten das Institut nach Holland und Skandina
vien. In Dănemark wurdo 1842, und zwar durch den Staat, die erste 
Anstalt erofînet, in Norwegen 1847, in Schwoden 1850. 

In Nordamerika ist die Lebensversicherung nicht vor 1830 zu 
finden. In die&om Jalue entstand die New Yorkor Life Insurance and 
'l'rust Oompany, wolche zwolf J ah ro lang das Monopol in dom neuen 
-Gewerbo hatte. Alsdann îolgt 1842 cine Reihe weiterer Gesollschaîten, 
insbesondere im Staa te New York, alle auf Gegenseitigkeit gegriindet, 
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Die erste Aktiengesellschaft ist die U nited States Life Insurance Com
pany. Der Umstand, da13 nunmehr sofort auch eine einschneidende 
Gesetzgebung eingreift, weist darauf hin, da13 auch viele schwindel
hafte U nternehmungen in die Hohe schossen. 

Heute entbehrt kein Kulturstaat mehr eigener Lebensversicherungs
anstalten. (Die Entwicklung bis zur Gegenwart ist aus cler Obersicht 
im § 7 1. Bd. S. 53 ersichtlich.) 

Der W el t k r i e g mit seinen enormen Verlusten an Menschenleben, 
namentlich auch versicherter Menschenleben, hat an die Kassen der 
Lebensversicherungsanstalten aller am Kriege beteiligten Lander un
geheure Anforderungen gestellt. Die iiberwiegende Mehrzahl aller Ge
sellschaften ist jedoch iiber diese schwere Zeit hinweggekommen. Viel 
gefăhrlicher fur den Bestand und die Sicherheit sind freilich die in 
der N achkriegszeit hervorgetretenen Mi13stănde infolge cler Geldent
wertung und der Valutaverănderung. Wie eng die Lebensver
sicherung mit dem Schicksal der Wahrung verkniipft ist, wie stark 
sie bei eincm Sinken des Geldwertes in Mitleidenschaft gezogen wird, 
diirfte zur Geniige daraus erhellen, da13 die deutschen Lebensversiche
rungsanstalten 1920 Rucklagen von etwa 8 Milliarden Mark bei einem 
Bestand von Kapitalversicherungen in Hohe von 20 MilliardenMark 
aufzuweisen hatten. Nach amtlichen sehweizerischen Angaben hat das 
Deckungskapital deutscher Gesellschaften fur Lebensversicherungen, 
die iu Schweizer Franken abgeschlossen sind, Ende 1919 rund 131 
Millionen betragen, von denen 32 Millionen Franken durch schweize
rische W erte gedeekt waren. Zur Deckung der iibrigen 99 Millionen 
Franken standen 140 Millionen Mark und 5 Miaionen osterreiehische 
Kronen zur Verfiigung; diese waren aher Ende 1920 zusammen keine 
13 Millionen Schwcizer Franken mehr wert. Nieht minder făllt ins 
Gewicht, da13 die Geldentwertung den W e:rt cler Lebensversicherung 
fur die Versieherungsnehmer stark herabgemindert hat; denn wenn 
beispielsweise 1920 an clic Versicherten 500 Millionen Mark gezahlt 
worden sind, so bedeutet dies nach cler Kaufkraft gemessen nur einen 
W ert von 50-60 Millionen. Der urspriingliche Zweck cler Lebens
versieherung ist also durch die Geldentwertung sehr stark herabgemin
dert, und es blei bt nur die Hoflfnung, da13 im Laufe der năchst•en 
J ahre und J ahrzehnte wieder eine allgemeine Geldwertsteigerung ein
tritt, um deu W ert des Lebensversicherungsschutzes entsprechend zu 
heben. 

§ 29. Innere Entwicklung. 
Die Entwicklung der modernen Lebensversicherungspoliee ist ein 

lehrreiches Beispiel dafiir, wie ohne Einmischung der Gesetzgebung 
ein fein ausgekliigeltes und in vielen Beziehungen wirtschaftlich vor
treffliches, t€chnisch nahezu vollkommenes und im allgemeinen fiir 
bei de Parte ieu billiges Recht entstehen kann. U nd alles dies clurch 
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die :freie, allerdings o:ft ubermăBige Konkurrenz der V ersicherungs
unternehmungen. 

Als sich die Lebensversicherung zu ent:falten begann, als die sta
tistischen Grundlagen nur hochst mangelha:ft, die Er:fahrungen nur 
dtirftig oder gar nicht vorhanden waren, da konnten, wollte mao eine 
rationelle Lebensversicherung wirklich ehrlich betreiben, iiberhaupt 
nicht VorsichtsmaBregeln genug getrof:fen werden, um sich vor will
ktirlicher oder absichtlicher, insbesondere auch betrugerischer ErhOhung 
des vertraglich tibernommenen Risikos zu schlitzen. Nach schlimmen 
Erfahrungen wurden oft von den Gesellschaften eine Ftille von Klau
seln aufgestellt, welche grundsătzlich den Verfall aller Prămien und den 
Verlust des Anspruchs auf jede Gegenleistung der Gesellscha:ften :fest
setzten, falls cler Versicherte diese oder jene Vorschrift verletzte, dieses 
oder jenes V erbot liberschritt. 

Einen Vorwurf kann man clen Versicherungsunternehmungen aus 
oolchem Vorgehen nicht machen. Ihr Mi13trauen hatte oft genug N ah
rung gefunden. Die Unternehmer hătten hOchst leichtfertig gehandelt, 
wenn sie nicht mit aller nur erdenklichen Sorgfalt die Sicherheit des 
Bctriebes ins Auge gofal3thătten, um so mehr als kaum ein Staatsamt 
sich irgendwie um den Betrieb ktimmerte. 

Das Fortschreiten cler Technik, clie Ausbildung der Statistik, das 
W achsen der Erfahrungen, das Zunehmen dor Konkurrenz : alle diese 
Momente muBten aher clie Unternehmungen dazu bringen, den Kăufern 
der V ersicherungsscheine immer g lins ti g e re B e din g unge n zu bie
ten. Auch clie Rechtsprechung mag einen guten Teil zu der Einsicht bei
gotragen ha ben, daB den Fahrlăssigen nicht der gleich groBe N achteil 
treffen dtirfe, wie den Betrliger, den flir &eine Handlungen unverant
wortlichen Goisteskranken nieht eino Strafe, wie sic dern berechnen
den, mit seinem Tode spekulierenden Sohwindler gebtihrt. Im Zeit
alter cler }i'reiztigigkeit und des Verkehrs lieB sich eine Beschrlinkung 
der Bowegungsfreiheit, als welche sich die einstmals an Reisen ge
kntipften Rechtsnachteile bei cler Lebensversicherung doch zweifels
ohne darstellen, nicht wie frliher aufrechterhalten. 

Und so bri:ickelt eine Klausel nach der anderen ah. So wird ein 
Punkt nach dem anderen, welcher ehemals die ganze Police :mgtil
tig machte oder wenigstens eine Zeitlang auBer Kraft setzte, oft erst 
mit, dann ohne Erhi:ihung der Prămie einfach in die V ersicherung ein
bezogen. 

Die Konkurrenz brachte wiederholt Gesellschaften dazu, in ihrer 
Bereitwilligkeit zur Auszahlung der V crsichcrungssumme so weit zu 
gehen, daB der Gesetzgeber aus Grtinden der Kriminalpolitik hiergegen 
einzuschreiten sich veranlaBt sehen muBte. Oft freilich ist dann das 
Verbot wieder abgeschwăcht odor zurliekgenommen worden. 

Dieser ganze E n t w i c k 1 ung s g an g, beginnend mit den uber
măBig ăngstlichen Einschrănkungen, von dencn dann die einen nach 
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den anderen abgeschwiicht werden und fallen, bis zur nahezu vollstiin
digen Bcfreiung des Versicherten, bis zum Prinzip der U nanfechtbar
keit wie der Unverfallbarkeit des zur Weltpolice gewordenen Versiche
rungsschcines, ist in den meisten Landern zu verfolgen, ohne daB etwa 
diese Entwicklung national abgeschlossen er:folgt wiire; vielmehr hat 
gerade hier die internationale Konkurrenz nachhaltig gewirkt. 

In den aus dem J ahre 1861 stammenden Bedingungen einer der 
grăBten Kontinentalgesellschaften heiBt es : 

"Der Versicherte hat j ode V erănderung seines Borufs oder W ohn
orts dem năchsten Agenten der Gesellschaft anzuzeigen. Unbedingt 
liegt ihm diese V erpflichtung ob : 

a) wenn er sich auch nur zeitweise auBerhalb cler Grenzen Europas 
begibt; 

b) wenn er in See- oder Kriegsdienste tritt, oder auch nur als 
Nichtkombattant oder KriegsbtJamter dem Heere folgt; 

c) wenn cr Seereisen unternimmt, die sich nicht auf direkte Fahrten 
von einern tJuropăischen Hafen zum anderen beschriinken; 

d) wenn er Reisen auch innerhalb Europas in Gegenden unter
nimmt, wo bekanntermaBen Krieg oder innere Unruhen oder an
steckende oder lebensgefăhrliche Krankheiten herrschen; 

e) wenn er zu einer Beschiiftigung, Berufsart oder Lebensweise iiber
geht, dio Loben und Gesundheit gefiihrdet. 

Auch in den angegebenen Făllen wird dio Ge&ellschaft bestrebt sein, 
gegen Priirnienzuschlag dio Versichcrung fortzusetzen; kommt eine 
Vercinbarung aher nicht zustande oder unterbleibt die Anzeige, so er
lisch t die Versicherung." 

Als Gegensatz hierzu mag der Text einer Police, welche <las Da
turn des 1. J anuar 1904 triigt und von einer amerikanischen Gesell
schaft herruhrt, angefiihrt sein. Hier heiBt es einfach : 

"Dicse Police ist automatisch unverfallbar vom Tage der Ausgabe 
an gcrechnet. Die Police ist unbedingt frei von Vorschriften in bezug 
auî Wohnort, Beschăftigung, Reise, Lebensgewohnheiten und Art, Zeit 
oder Ort des Todes. Keincrlei Erlaubnis oder Extraprămie bedarf ea 
fur Militar- oder Seedienst in Kriegs- oder Friedenszeiten. Die Police 
ist unanfechtbar. Auch fur den Fall des Aufhărens der Prămien
zahlung zu irgendeiner Zeit ist der Fortbestand der Versicherung in
soweit gesichert, als cine im voraus bestimmte Summe alsdann an die 
Stelle der urspriinglichen tritt odor aher eine andere Art V ersiche
rung er:folgt." 

Bis auf den heutigen Tag ist eine Eigenart der Lebensversicherung 
die iiberaus groBe Mannigfaltigkeit des Policeninhalts der zahlreichen 
Anstalten. Der Versuch der Einfuhrung einheitlicher Bedingungen ist 
wiederholt gescheitert. 

A uf dio Entwicklung ei niger besonders wichtiger Vorschriften 
im Lebensversicherungsve.rtrag ist hier năher einzugehen. 
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Die Stellung des V ersicherten ist in hezug aui die Rechtsfolge aus 
cler Verletzung der Anzeigepflicht und der Gefahrorhohung ( vgl.l. Bd. 
§ 24) fortgesetzt verbessert worden, bis schliefilich der Grundsatz 
der Un anfec h t har ke it als zwingendes Recht in das deutscheReichs
gesetz iihergegangen ist. Es darf danach der V ersicherer wegen V er
letzung der Anzeigepflicht bei Schliefiung des Vertrages nicht mehr 
zuriicktreten, wenn seitdem zehn J ahre verstrichen sind, es sei denn, 
dafi die Anzeigepflicht arglistig verletzt worden ist. Mit der gleichen 
Einschrankung bestimmt das Gesetz, dafi der V ersicherer eino Erho
hung der Gefahr nicht mehr geltend machen kann, >Yenn seit der Er
hohung zehn J ahre verstrichen sind. Die Versicherungsgesellschaften 
sind aher durchweg den Versicherten noch weiter entgegengekommen 
und haben die Fristen zum Teil sehr betrachtlich herahgesetzt. 

Ein hesonders lohrreiches Beispiel fiir die zunehmende Besserstel
lung dor Versicherten hietet die Entwicklung der K r i e g s vers iche
rung in Deutschland. Unter dieser wenig zutreffenden Bezeiclmung 
fafit man die Bestimmungen zusammen, welche die Lebensversiche
rungsanstalten zwecks Beseitigung oder Minderung der Kriegsklausel 
eingefiihrt haben. Diese Klausel sollte die Haftung fiir die in.folge 
eines Krieges entstandenen Schaden ausschliefien. 

Bei Beginn der modernen LebensYersicherung war es mangels 
am;reichender Erfahrung verstiindlich, wenn die Kriegsklausel in cler 
Leben:sversicherungspolice stand. Ende cler vierziger J ahre mach te 
sich aher eine Bewegung fiir die Aufrechterhaltung der Versichcrungen 
im Kriegsfall geltend. 1854 crklarte eine deutsche Aktiengcsellschaft 
allo Versicherungen von Nichtoffizieren, welche lediglich cler allgc
meinen Wehrpflicht geniigten, falls die Versicherung 5 J ahre unun
terhrochen hestanden hătte, auch im Kriege fur voll verbindlich. Eine 
Reihe grofier Gesellschaften folgte. Davon beschrănkte eino die Ver
sicherungssumme im Kriegsfalle auf 6000 Mark. Im Ausland war 
man weniger liberal. Hier traf man hăufig beim Ubergang der V er
sichorton zum Kriegsdienst ein besonderes Abkommen mit diesen, wo
nach dio Gosellschaft den Vertrag gegen Zuschlagspramien aufrecht
erhielt. 

Dio erwăhnten Systeme litten aher offenbar an wesentlichen Măn
geln. Auch dor Vcrsuoh einer deutschen Gesellschaft im J ahre 1870, 
eine besondere Versicherungsunternehmung auf Gegenseitigkeit zur 
Deckung der Kriogsgefahr zu bilden, mifilang. Der Feldzug 1870/71 
war aher oin guter Lehrmeistor fiir die Kriegsversicherung geworden. 
Dor preufiische Staat traf fiir die Berufssoldaten clic erforderliche Fiir
&Orge durch Griindung einer mit einem staatlichon Garantiefonds von 
3 Millionen ausgestatteten Lebensversicherungsanstalt fiir Armoe und 
Marine irn J ahre 1872. Hier war das Kriegsrisiko ohne weiteres mit 
eingeschlossen. Diese Griindung war das Signal zu einer Reform der 
Bedingungen cler deutochen Anstaltcn. 1875 vcroinigten sich 18 deut-

:Manes, Vorsichorungswesen Il. :>. A.ufi. 
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sche Gesellschaften zu einem Kriegsversicherungsvm,ein zwecks gemein
samer Beratung und Durchfiihrung des Problems, wobei man insbe
sondere an gegenseitige Deckung fur don Fall eines Krieges dachte. 
Konkurrenzzwist und andere Griinde lieBen koine Einigung zustande 
kommen. Das J ahr 1888, welohes die neue deutsohe \Vehrordnung 
brachte, warf den Verein vollends um, zumal die gr613te doutsohe Ge
genseitigkeitsanstalt die Mitiibernahme des Kriegsrisikos in voller Hohe 
der V ersioherungssumme und ohne irgendweloho Sondervergiitung fiir 
allo V ersicherten erklarte, welohe infolgo dor allgemeinen W ehrpflicht 
oder als Nichtmitkampfer am Kriegsdienst teilnehmen miissen. "Der 
Schritt Gothas, cler allerdings technisch unrichtig ist, ist nachzuahmen, 
denn zuriickbleiben diirfen wir nicht, sonst machen wir kein Geschaft 
mehr, also machen wir den Sprung ins Dunkle ruhig nach." So heiBt es 
1888 in einer Fachzeitung. Und in den năohsten beiden Monaten folg
ten nicht weniger als 12 Gesellschaften mit gleichen Bestimmungen. 

Gegeniiber diesem letzten, dem Gothaer System, ist das Stettiner 
System zu nennen, welches seinerseits wieder fur eine groBe Reihe 
von Anstalten vorbildlich gewesen ist. Hier geht man von dem 
Grundgedanken aus, daB die Deckung cler Kriegsschaden lediglich 
Sacho der voraussichtlichen Mitkampfer ist, nicht aber von den Nicht
kombattanten mitzutragen sei. 

Auch wăhrrmd des W eltkrieges herrschten noch grofie V erschieden
heiten bei den Lebensversicherern hinsichtlioh der Dbernahme des 
Kriegsrisikos; nur wenige Anstalten erklărten, dafi die Toilnahme des 
V ersicherten an Kriegsereignissen ohne j eden EinfluB auf die Giiltig
keit der Versicherung sei. Bei anderen Anstalten ruhte die V ersiche-
rung vom Beginn der Kriegsteilnahme des Versicherten an, sofern 
nicht etwa die Kriegsgefahr unter besondoren Bedingungen ver
sichert wurde; gegen Zahlung einer Kriegsprămie erfolgte bei zahl
reichen Anstalten die Dbernahme des Kriegsrisikos bis zur vollen Hohe 
oder bit> zu einem gewissen Prozentsatz der V ersicherungssumme. 
W ieder andere Anstalten unterschieden, j e nachdem die V ersicherten 
in Erfiillung ihrer gesetzlichen W ehrpflicht Kriegsdienste leisteten 
oder nicht, und schlossen im ersten Fall das Risiko bis zu einer ver
schieden hohen Summe ohne weiteres ein, iru zweiten Fall nur gegen 
Zuschlăge. Fast ausnahmslos aher war dor Einschlu13 des Kriegsrisikos 
raumlich begrenzt, und zwar auf die Falle, in denen der V ersicherte 
wăhrend eines von Deutschland odor einer diesem verbiindeten Macht 
in Europa gef iihrten Krieges Dienste leistete, das Se e k r i e g s ris i k o 
war mithin, sofern es sich nicht um europăische Gewăsser handelt, 
ebenso wie das Kolonialkriegsrisiko in der Regel ungedeckt; dio Aus
zahlung der Versicherungssummen bei Tod iru Kriege erfolgtc liber
aU nur ratenweise, aus den durchweg vorhandenen Kriegsreservefonds. 
Beachtenswert war der von zahlreichen Anstalten angenommene Vor
behalt, daB mit Genehmigung der Aufsichtsbehorde nach dom năch-
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sten Kriege eine Ănderung der Kriegsversicherungsbedingungen auch 
mit Wirkung auf bestehende Versichorungsverhăltnisse erfolgen diirfe. 

Im J ahre 1917 hat nun der Verband Deutsoher Lebcnsversicherungs
gesellschaften Musterbestimmungen fiir Dbernahme undDeckung 
der Kriegsgefahr herausgegeben. Es ist sehr bemerkenswert, daB 
nach einem so verlustreichen Kriege, wie der von uns zu1etzt durch
lebte gewesen ist, die Gosellschaften sich zu diosem Schritt entschlossen 
haben. Hieraus ersieht man also, daB die Kriegsgefahr nicht als un
iibersehbar und nicht als unannehmbar zu gel ton hat. Denn die Muster
bestimmungen fuhren den Grundsatz des allgomeinen und unbcdingten 
Eimchlussc;b der Kriegsgefahr zu Lasten dor Gesamtheit der V crsicher
ten durch, nicht ohnc daB hiergcgen erhebliche Einwendungcn geltend 
gemacht worden sind. Diesen gegeniibcr hat jodoch mit Recht Gim
kiewicz ausgefiihrt: "Bisher war der vorsichtig abwăgendc Standpunkt, 
war die Scheu vor cler Dbernahme der Kriegsgcfahr nicht unberechtigt. 
Denn es handelte sich nach der Ansicht der betreffenden Gesdlschafts
leiter moglichcrweise um Sein odor Nichtscin ihrer Anstalten. J etzt 
aher ist diese Scheu nicht mchr am Platze, da die Erfahrungcn dieses 
K,rieges beweisen, daB cine Gcsellschaft dureh die valle ubernahme 
der Kricgsgefahr wohl in ihrer Entwicklung aufgehalten, aher nicht 
vernichtct, nicht einmal dauernd ernstlich beeintrăchtigt wcrden kann. 
Und die Erfahrungen dieses schwersten aller Kriege der W eltgcschiehte 
durfen wir wohl als maBgebend ansehen. \V enn die Gegnor unserer 
Ansehauung sich ctwa noch darauf berufen, daB ein kunftiger Krieg 
noeh langcr dauern odor weniger glileklich verlaufen odor dureh wei
tere Entwicklung der \Vaffen noch groHere Verluste vorursachen kann 
als der ungeheure Krieg, in dom wir jetzt standen, so dilrfen wi1· deal 
entgegnen, daD auch diesor entsetzlichen Moglichkeit immcrhin in 
unseren Musterbestimmungen durch die von uns vorgesehenen Vor
sichtsma13nahmcn vollauf Rechnung getragen ist." 

Der wichtigste Inhalt der Musterbestimmungen ist der folgcndo: 
W enn der V ersicherte an einem Kriege des Deu tschen Rcichs auf 
seiten des Deutschen Roichs oder sciner Verbiindeten teilnimmt, so 
tragt die Gesellschaft die Kriegsgcfahr, sofern dor V ersicherungsschcin 
vor Erklarung de~:> Kriegszustandes ausgefertigt und spatestens inner
halb cine& Monats nach dor Ausfcrtigung bei Lebzeiten des V er
~:>icherten eingelăst worden ist. Ist dor V ersicherungsschein erst 
nach Erklărung des Kriegszustandes ausgefertigt oder spliter als 
einen Monat. nach der vor Erklărung dos Kriegszustandes erfolgten 
Ausfertigung eingelăst >vorden, so unterliegt der EinschluH der Kricgs
gefahr besonderer Vereinbarung. Soweit die Kriegsgefahr nicht ge
deckt ist, besteht im Falle des Todes infolge von Kriegsteilnahme nur 
Am,pruch auf das Deckungskapital. Untcr dor Bezeichnung Kriegs
s t o o k wird eine Rucklage gcbildet, die zunachst dazu client, in Kriegs
jahren den Mehrbetrag dor wirklichen Sterbefallausgabcn liber die 

2• 
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erwartungsmă.Bigen (Sterblichkeitsverlust) zu deoken. Diesem Kriegs
stook wird jăhrlich ein gewisser Ofo0-Satz der das Deokungskapital 
iibersteigenden Versioherungssumme (Gefahrsumme) zugofiihrt; ferner 
flie.Ben ihm Zinsen und etwaige sonstige Zusohiisse zu. vVenn in einem 
Kriegsjahr die Riiokla.ge nioht ausreioht, darf der weitere Sterblich
keitsverlust duroh eine U mlage gedeckt werden, soweit er nioht aus 
ander.en Mitteln getilgt ist. Zur U mlage sind die Versioherungen heran
zuziehen, die zu dor Zeit in Kraft stehen, wo die U mlage besohlossen 
wird. ,Ausgenommen sind die erst naoh Beendigung des Krieges ab
geschlossenen V ersichorungen. Dor Anteil der einzelnen V ersicherung 
an dor U mlage bemi.Bt sich naoh dor Gefahrsumme. Bei dor Ermitt
lung dieser wird das Deckungskapital zu Ende desjenigen Versiohe
rungsjahres zugrunde gelegt, das in dom Geschii.ftsjahr ablăuft, in dom 
die Umlage bosohlossen wird. Es kann jedooh von der Erhebung der 
U mlago abgesehen werden, falls die Sterbliohkeitsverluste gewisse 
Grenzbetrăge nicht iiberschreiten; alsdann darf der innerhalb dieser 
Grenzen liegende Betrag dor nicht gedockten Sterblichkeitsvorluste 
als ein gegebenenfalls durch U mlage zu deckender W ert in dio Bilanz 
aufgenommcn >verden, indem je mindestens ein Zehntel des Gesamt
betrages, dor durch Umlage hătte gedeckt werden diirfen, ~oweit er 
nicht aus anderen Mitteln gedockt ist, zu Lasten des J ahresergeb
nisses abgeschrioben wird. 

Wăhrend bei der alten Kriegsversicherung die Auslandsgefahr, wie 
erwăhnt, nur in bezug auf dic europăischen Lănder iibernommen wurde, 
haben sioh die deutschen Anstalten neuerdings sămtlich dazu ent
schlossen, nach Ablauf von ein oder zwei J ahren seit Ausstellung des 
V ersicherungsschcines den V crsicherten den Aufenthalt in allen 'reilen 
dor Welt freizuge ben. (F rei z ii g i g k ei t.) 

Gro.Be Wandlungen hat die Behandlung des Selbstmordes 
eines Lcbensversicherten durchgemacht. Bis in die achtziger J ahrc 
wurde dieser Fali in vi elen V ertrăgen gar nioh t besonders er
wăhnt. Einc Anzahl Anstalten zahltc bei Sclbstmord nur die einge· 
zahltcn Prămien zuriick, andere brachtcn an die Hinterbliebenen das 
Deckungskapital zur Auszahlung; eine Unterseheidung, ob dor Selbst
mord im Zustand dor U nzureehnungsfăhigkeit begangen worden war 
odor nioht, war kaum iiblioh; dann tcilten sich die Gesellschaften in 
zwei Lager: dio oinen brachten bei Selbstmord in unzurechnungsfăhi
gem Zustand die volle V crsicherungsswnme zur Auszahlung, vergiiteten 
sonst nur die bisher gezahlten Prămien oder das Dcckungskapital; die 
meisten Gescllschaften gingen cine W artezeit ein, un el zahlten nach 
Ablauf von zwci, drei odor fiinf J ahren ohno Rticksicht auf die Ur
saohe des Selbstmords die gesamte V ersioherungssumme, in cler Zwi
tlohenzeit hăchstens das Deckungskapital. Das herrschende Reichsgesetz 
hat sich cler letzterwiihnten Praxis angeschlossen, indem es bei Selbst
mord in unzurechnungsfăhigcm Zustand elen Anspruch auf clic Vor-
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sicherungssumme bejaht, im iibrigen die Regelung den Parteien iiber
lă.Bt. Die herrschenden Bedingungen ha ben ei ne W artezeit von zwei 
J ah ren eingefiihrt; vi ele Anstalten ha ben diese sogar auf ein .J ahr 
herabgesetzt und zahlen dann ohne Riicksicht auf die Ursache die 
gesamte V ersicherungssumme a us. 

Dem Sdbstmord als Todesursache gleich behandelt ist heute im 
allgemeinen der Tod im Z w ei k am p f. 

G iinstiger geworden ist die Lage des V ersicherten in betreff Zah
lungsverzugs. Hier herrscht jetzt das Prinzip der Un v er f all bar k ei t 
(S. 39), neben dern dor Unanfechtbarkcit (S. 17). 

Auch die Moglichlmit fur den Versicherten, Vorschiisse, Dar
lehen, auf die Policen zu nehmen, spielt in diesem Zusammenhang 
eine Rolle. Die Lebensversicherungspolice stellt im allgemeinen im 
Gegensatz zur Giiterversicherungspolice einen bestimmt făllig werden
den Geldbetrag dar. Der auf den Todesfall oder auf den Todes- und 
Erlebensfall Versicherte hat unbedingt irgendeinen irgendwann făllig 
werdenden Anspruch gegen die V ersicherungsgesellschaft. Diesen An
spruch kann cler V ersicherte ebenso wie j eden andcren rechtlichen An
spruch unter Beachtung gewisser Formen verpfănden. Mithin erfiillt 
die Lebensversicherungspolioe eine wichtige Kreditfunktion. Aher 
nicht nur einem Dritten gegeniiher kann man sich au:f Grund einer 
Lebensversicherung Kredit verschaffen, sondern auch dem Versicherer 
selbst gegeniiber. In der Regel gewăhren die Lebensversicherungs
gesellschaften nach Zahlung von drei J ahresprămien gegen V erpfăn
dung der Anspriiche aus der V ersicherung und Hinterlegung der Police 
verzinsliche Darlehen bis zur Hiihe der bei einer Kundigung der Ver
sichcrung zu leistenden Riiekvergiitung. (S. 39.) Diese Beleihung der 
Police kann u. a. zu dom Zweck gcschehen, um bei eintretenden 
Zahlungsschwierigkeiten die Prămie :fur die eigene Versicherung wei
ter zu zahlen. Es er:folgt dann bei der kunftigen Auszahlung der V er
sicherungssumme der Abzug des entliehenon Betrags, :falls dieservorher 
nicht zuriickgozahlt worden ist. Dber die Hiihe der Darlehen bei den 
deutschen Privatgesellscha.ften gibt folgende Tabelle Auskunft: 

Summe der i in % der ge- ,[ 1 Summe der 1 in % der ge-
Ge- 1 Darlehen auf i samtenjewei-: Ge- · Darlehen auf samtenjewei-

schăfts- 1 Versicherun- jlig vorhande- · schliJts- ! Versichernn- :lig vorbanrle-
jahr gen / nen Vermii- jahr gen 1 nen Vermo-

in Mill. uit genswerte in MilL .JC genswerte 

1908 1 305 719 1:),92 li 1914 485 233 7,52 
1909 

1 
322 528 6,85 1U15 527 ~\il 7,80 

1910 1 311 106 6,80 191u 53!i 185 7,G3 
1911 1 il64 190 6,82 1917 518 158 6,\.!7 
1912 397 877 u,97 1918 464 \)95 5,90 
1913 447 640 7,39 1919 421 il48 4,97 
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Die Boleihungsmogliohkeit dor Lebensversioherungspolioe ist in 
originellcr W eise noch naoh einer anderen Soi te hin ausgestaltet wor
den, indem VBrsicherungsgesellschaften, und zwar in Deutschland zu
erst im J ahre 1869 die Leipziger Lebensvcrsichorungsgesellschaft, Bc
amten, welche bei ihnen vcrsichert und den Behorden gegeniiber kau
tionspflichtig waren, auf Grund ihrer Policen diese Kaution gewăhrt 
haben. (§ 55.) 

Die Kreditfunktion dor Lobensversicherungspolice, von welcher 
bisher nur im Zusammenhang mit Personal- oder Mobiliarkredit die 
Rede war, hat man auch in Zusammenhang mit dem Immobiliarkredit 
zu bringen versucht. Diesem Gedanken entspringt die Hypotheken
lebensversicherung. (§ 59.) 

:Wăhrend seit langem schon die dcutsche Gesetzgebung dor Auf
:fassung Ausdruck verliehen hat, da13 die Anspriiche dor Glăubiger keine 
unbegl'enzten sind, sondern an dor wirtschaftlichen Existenzmiiglich
keit und Selbstăndigkeit des Sohuldners ihre Grenzen finden miissen, 
hat dor deutsohf:l Gesetzgeber, im Gegensatz insbesondere zum eng
lischen, die Sic h e r ung de r Fa mi 1 i e eines V ersicherten den G lău
bigern gegeniiber wohl noch nicht geniigend beachtet. 

N amentlich die englisoh-amerikanische Gesetzgebung hat in nach
ahmungswerter W eise den Zweck dor meisten Lebensversichcrungen, 
welche darauf gerichtet sind, fiir alle Fălle beim vorzeitigen Ablebcn 
des versicherten Familienoberhauptes Witwe und Kinder materiell ge
sichert zu hinterlassen, dadurch zu fiirdcrn gesucht, da13 sie durch Son
dervorschriften die Einfiihrung von Lebcnsversioherungspoliccn begiin
stigt, welche ausdriicklich das Sondervermiigcn von Frau und Kindern 
bleibeu soUen. Die Hauptbestimmung lautet hier: 

"Eine Versicherungspolice, welche ein Ehemann auf sein eigenes 
Leben zugunsten seiner Frau odor seiner Kinder, odor seiner Frau und 
seiner Kinder, odor einiger odor cines derselben genommen hat, oder 
welche eino Frau auf ihr Leben zugunsten ihres Mannes oder ihrer 
Kinder, odor ihres Mannes und ihrer Kinder, odor einiger odor eines 
derselben geno!llmen hat, soli Vorbehaltsgut fur die darin Genannten 
sein, und die aus solcher Police zahlbaren Gelder soUen, solange irgend
ein Teil der Vorbehaltsbestimmungen unerledigt ist, nicht zum V er
mogen des odor dor V ersichcrten gerechnet werdcn und nicht fiir seine 
bzw. ihro Schulden haften. W enn j edoch bewiesen wird, da13 dem 
Ankauf dor Police und der Zahlung cler Prămien dieAbsicht zugrunde 
lag, die Glăubigcr des oder cler Vorsicherten zu benachteiligcm, so sollen 
die Glăubiger aus den auf die Police entfallenden Auszahlungcn einc 
Summc erhalten, dio den in betriigerischer Absicht gezahltcn Pdmicn 
entsprich t." 

N ach deutschem Recht ist dor Schutz cler Hinterbliebenen den 
Gliiubigern gegeniiber weniger ausgebildct und gibt oft genug Anla13 
zu juristischen Streitfragen, wic iibcrhaupt die Bezeichnung und Stel-
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lung cler Bezugsberechtigten ein problemreiches Gebiet ist. Von be
sonderer Wichtigkeit ist die Bestimmung des Versicherungsvertrags
gesetzes, daLl im Zweifel diejenigon, welche zur Zeit des Todes als 
Erben berufen sind, naoh dem Verhăltnis ihrer Erbteile bezugsberoch
tigt sein sollen, falls bei einer Kapitalversicherung die Leistung des 
V ersicherers nach dem Tode des V ersicherungsnehmers erfolgen soll 
und die Zahlung an die Erben ohne năhere Bostimmung _bedungen ist. 
Durch die.sen Paragraphen wird erreicht, dal3 dor Versicherungs
anspruch den hedachten Personen unmittelbar zufăllt und keinen Be
standteil des Nachlasses bildet. Nicht als RechtBilachfolger, sondern 
aus eigenem Recht bekommen also die Erhen die V ersicherungssumme. 

§ ao. Sterbliehkeitsforschung. 

Wir wissen, daLl da.s Leben eines jeden Menschen durch den Tod 
heendigt wird. Wir wissen weiterhin, daLl der Tod fast ausnahmslos vor 
Erreichung des 100. Lebensjahres eintritt. Wann aher cler einzelne 
Mensch stirbt, scheint iiber unsor Wissen hinauszugehen. DaLl wir 
dennoch imstande sind, die wahrsoheinliche Lebensdauer cines Men
schen zu bestimmen und mit annăhernder GewiLlheit anzugeben, in 
welcher W eise das Absterben einer groLleren Grup pe von Mcnschen 
erfolgt, ha ben wir der W ahrscheinlichkoitsrechnung und dor mathe
matischen Statistik zu verdanken, wclche scit Ende des 17. J ahrhun
derts mit wachsendem Erfolg die sohwierige Aufgabe behandelt haben, 
S te r b li ch kei ts taf eln zu konstruieren. 

Frcilich gehort es schon zu den ăltesten Bestandteilen des mensch
lichen Wissens, daLl der Tod, so verschieden er auch dem Leben des 
einzelnen Menschen ein Ende setzt, in seiner Gesarntheit eine gewisse 
feste Ordnung innehălt. 

Die Sterblichkeit ist verschiedcn nach Lăndern und Nationen und 
innerhalb desselben Landes nach verschiedenen Gegenden. Die Stadt
bevolkerung weist eine andere Sterblichkeit auf, als die Landbevolke
rung. Ebenso ist die Lebensdauer abhăngig vom Beruf und der Le
bensweise. Nicht rninder iibt das Geschlecht einen weitgehendcn Ein
fluB auf die Sterblichkeit aus, ferner das Klima, die J ahreszoit. Von 
den vielen weitoren Faktoren, welche die Lebensdauer beeinflusson, 
mogen nur angefiihrt werden: cler Grad der W ohlhabenheit, cler U ro
stand, ob eine Pcrson ledig oder verhciratet ist, die Entziehung der 
personlichen Freiheit, die Abstammung, der AlkoholgenuLl usw. 

Bei dcn Sterblichkeitsursachen sind die natur lichen U rsaohen, 
nămlich Altersschwăche und Krankheit, zu unterscheiden von den ge
waltsamcn Todcsursachen, welcho ontwcdcr durch U ngliicksfăllc, ver
schuldet odor unvDrschuldet, entstehen oder durch Mord, Selbstmord, 
Tod iru Kriege usw. 
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Dber allB eben angefiihrten Punkte : die Tatsachen, welchc fiir 
die Lebensdauer, fur den Eintritt der Sterblichkeit von Belang sind, 
und liber die Todesursachen selbst, besitzen wir in den meisten Kul
turlandern mehr oder minder genaue Statistiken. Diese statistische For
schung hat das Ergebnis geliefert, daB fur einen grofieren Kreis von 
Menschen das Absterben in den verschiedenen Lebensaltern nach einer 
gewissen Regelmafiigkeit vor sich geht, die als Sterblichkcitsgesetz oder 
A b ster be ordn ung bezeichnet wird. 

W. Karup vergleicht die Menschen mit einer Armee von 100 000 
Mann, welche mit dem Tode einen hundertjahrigen Kampf :fiihrt. Im 
ersten J ah re ist cler V erlust der Armee enorm ; die Armee ist dasl 
Kriegsleben noch nicht gewohnt, wird mangelhaft erniihrt und ver
pflegt und bat untcr den besonderen Kinderkrankheiten zu leidcn. So 
erklărt sich der gro.Be Verlust von etwa 15 000 Mann; also 15 Prozent 
lassen ihr Le ben im ersten J ahre des Krieges, des Lebens. Der Ver
lust des zweiten Jahres betragt- wir folgen immer Karup - etwa 
5000 Mann, also nahezu 6 Prozent, geht dann aher im dritten auf 
3000, im vierten auf 2000 Mann zuriick. Am Anfang des 5. Kriegs
(Lebcns-)jahres wăre also die Armee auf 3/ 4 der urspriinglichen Stărlm 
reduziert. Von den 72 500 Mitkămpfern, welche das 7. J ahr erreicht, 
sind die meisten bereits erprobte Soldaten, die mit erhohter Energie 
und Kraft dem Feinde die Stirn bieten. Die Verluste gehen zurilck 
und erreichen den relativ geringsten Stand im 13. ,J ahre, wo nur 
350 Mann, das ist 1/ 2 Prozent, auf dem Felde bleiben. Aber nun 
steigt dic Sterblichkeit wieder. Der Kampf wird schwieriger; der 
Feind fiihrt andauernd neue Krăfte ins Feuer. Im 17. J ahre ist der 
V erlust bereits auf 500 Mann, 3/ 4 Prozent anzusetzcn, im 29. auf 600 
= 1 Prozent und mit Beginn des 46. Kriegsjahres ist die Armee auf 
die Hălfto der urspriinglichen Starke zuriickgogangen. Vom 55. J ahre 
an, wo der V erlust etwa 800 = 14/ 5 Prozent betrăgt, wird cler Kampf 
immer heftiger. Die Kerntruppen des Feindes, schwere Krankheiten 
rilckcn hcran, und im 59. Lebensjahrfl fallen schon 1000 =2 1/ 2 Prozcnt, 
im 61. 1100 = 3 ·Prozent, im 65. 1300 = 4 Prozent, im 69. 1500 
= 51/ 2 Prozent. Das 70. Kriegsjahr zeigt eine Reduktion der Armee 
auf 1/ 1 der urspriinglichen Stărke. Es folgt cler Kampf der V eteranen 
mit der Altersschwăche. Das 7 4. J abr sieht nur noch 20 000, das 80. 
nur noch 10 000 Mann. Im 89. J ahre sind nur noch 2000 iibrig, im 
94. noch 400, im 97. 100 und im 100. Jahre des Krieges fiillt der 
letzte Mann. 

Hier finden wir die Abstorbeordnung des Menschengeschlechts an
r,chaulich geschildert. Nicht beachtet ist bei diesem Bild frcilich der 
Umstand, daB, wie tiiglich Mitkămpfer aus der Armee der Lebenden 
fallen, neue in sie eintretcn. Dadurch wird die Darstellung natiirlich: 
wesentlich vorwickolter und weit wcniger durchsichtig. J eder N ach
schub bietet aber wieder dasselbe Bild. 
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Im wirklichen Leben besteht meist nicht die Moglichkeit, das Le
ben eines jeden Angehărigen der Armee- um bei dem Bilde zu bleihen 
- zu verfolgen und festzustellen, wann es zu Ende geht. Als weitere 
Schwierigkeit der Erfassung der Sterbedaten kommt hinzu, daB sich 
im Laufe von 100 J ah ren die Lobensbodingungen wesentlich andern 
und daher einen EinfluB auf den Eintritt des Tocles haben konnen. 

Mit einer besonderen Schwierigkeit hat man au13erclem noch ge
raclc bei der V ersicherung zu kămpfen. Denn fiir diese kommt nicht 
die gesamte Bevolkerung eines Landes in Betracht, sonclern immer nur 
eine Zahl auserwăhlter Leben. 

Die Gesetze der W ahrscheinlichkeit sind aber, wie an anclerer Stelle 
schon zu erlăutern versucht warden ist, nur anwenclbar, wenn es sich 
um Massenbeobachten handelt, wenn das Gesetz cler graBen Zahl 
wirksam werclen kann. (§ 15.) Es genugt nicht clie Erforschung des 
Absterbens einer so geringen Anzahl van Personen, wie sie zuweilen 
bei einer kleinen Versicherungsanstalt ihr Leben versichern. 

Die Zahl hervorragender Gelehrter, welche sich mit cler Konstruk
tion von Sterbetafeln beschăftigt ha ben, ist ebcnso graB wic die W ege, 
auf denen sie zum Ziele zu golangcn versucht haben, mannigfach sind. 

"Einc Sterblichkeitstafel in einfachster Form ist - nach Loewy 
- eine tabellarische trbersicht, welche darucer AufschluB erteilt, wie
viele Persanen aus einer bestimmten groBen (willkurlich gewăhlten) 
Grunclmasso Gleichaltriger noch das nachstc, ubernăchste Lebensjahr 
usw. erreichon; sie berichtet, in welcher W eiile eine Anzahl gleich
altriger Persanen von J ahr zu J ahr abstirbt." 

Man hat die Bcrrchnung einer Sterblichkeitstafel zunăchst versucht 
auf Grund dor Zahl cler Verstorbenen. Dor englische Astronam Halley 
hat clieser Methode seinen N amen gogeben. Er hat zuerst den V crsuch 
gemacht, aus vorliegondem statistischem Material cine Sterblichkeits
tabello fur den ganzen Verlauf des menschliohen Lebens zu konstru
ieren. Dieso Mothode liefert aher aus dem Grunde kein brauchbares 
ReE:ultat, weil dabei von der irrtiimlichen Voraussetzung einer soge
nannten statianăren Bevălkerung ausgegangen wird. Es wird ange
nommen, da13 die Zahl der im J ahre 1689 Gestarbonen gleich ist der 
Zahl der 1689 Gebarenen. Das ist aber bekanntlich fur kein J ahr der 
Fali. Auch die Wirkung der Wanderungen hat Halley nicht beach
tet. Dcnnoch sind auf seinen Lehren aufgebaute Tafoln, z, B. dio Du
villards von 1806 bis in clie neuesto Zcit der franzosischen Gesell
schafton benutzt worden. 

Eine andere Methode, welche biotische ader Vitalitatsmethode ge
nannt wird, versucht clie Ableitung cler Absterboorclnung aus den Volks
listen, nicht alsa aus den Totenlisten nach Art von Halley, sondern 
aus dcn Listen, welche die Altersfrequcnz einer Gruppe Lebender dar
stellt. Auch dicse Methode krankt an der falschcn Voraussetzung einer 
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stationi.iren Bevolkerung. Eine verbesserte und weit verbreitete Me
thode ist zuruckzufuhren auf den Holli.inder Kerseboom (1732) und 
den Belgier Depami.eux (17 46). 

Von den neueren deutschen Statistikern, die sich um die Metho
den der Sterblichkeitsstatistik Verdienste erworben haben, sind zu 
nennen: Beclcer, Zeuner, Băclch, Knapp, Lexis, v. Bortlciewicz, 
Blaschlce. 

Die bekanntesten Sterbl ichkeitstafeln seien mit ihren U rheberu 
hier angefuhrt. Besonders beruhmt ist die englische Tafel von Farr 
(1838 bis 1854), die belgische von Quetelet (1856) und die săchsische 
von Heym (1840 bis 1849). Gemeinsam ist diesen, daB sic auf den 
Beobachtungen einer Gesamtbevi:ilkerung beruhen. Im Gegensatz hierzu 
bauen sich auf den Beobachtungcn auserwăhlter Leben die schon er
wăhnte von Deparcieux (1746), ferner die Brunesche (1844) auf. 

Auf gemeinsamer statistischer Bearbeitung der Materialien meh
rerer Gesellschaften beruhen folgende Sterbetafeln: die Tafeln von 17 
englischen (1847), von 20 britischen Gesellschaften (1869), die ameri
kanische Sterbeta:fel (1868), ferner von 30 amerikanischen Gesellschaf
ten (1881), von 23 deutschen (1883), von 4 franzi:isischen (1895), 34 
amerikanischen (1903), 61 englischen (1903), 3 japanischen Gesell
scha:ften (1912). Nur clas Material einer Gesellschaft ist verwertet bei 
clen Erfahrungen cler Gothaer Anstalt in clen Jahren 1822 bis 1895 
(1904); der Schopfer cler Gothaer Ta:feln ist Joh. ]{arup. 1907 er
schienen die Sterbetafeln cler osterreichischen Anstalten, bearbeitet von 
Altenburger. U rn die in Deutschland verbreitetsten Tafeln der 23 
Gesellschaften haben sich vornehmlich Lazanu; uncl Zillmer verdient 
gemacht, um clie alten englischen Woolhouse. An die Namen King, 
Hardy und Mac Clintock knupft sich der Erfolg cler neuen englischen 
bzw. amerikanischen Tafeln. 1910 wurde die Herstellung neuer deut
scher gemeinsamer Sterblichkeitsta:feln durch eine vom Verein Deutscher 
Lebensversicherungsgcsellschaften errichtete Zentralstelle in Berlin zu
erst unter Altenburger, claun unter Abel in Angriff genommen ; die 
Richtlinien fur diese ontworfen zu ha ben, ist u. a. Schmerlers Vordienst. 

Eino gewohnliohe Sterblichkeitstafel gibt an : 
1. clie Zahl der aus einer Summc N eugeborener ein bestimmtes 

Alter "Oberlebenden; 
2. clic Zahl dor aus derselbcn Gesamtheit Nougeborener in jedem 

einzelnen Altor eintrotenden Sterbefălle; 
3. die W ahrscheinlichfueit fur j ede Person j eden Alters in einem 

bestimmten Alter zu sterbon, das ist die Sterbenswahrscheinlichkoit; 
4. dio ontgegengesetzte W ahrscheinlichkeit fiir jede Person jeden 

Alters ein bestimmtes Altor zu erleben, das ist die Lebenswahrschein
lichkeit; 

5. clie Lehenserwartung fur einen in einem gewissen Alter befind
lichen Menschen, die fernere mittlere Lebensdauer. 



o. 

Alter 

o 
1 
2 

9-t 
9,-, 
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1.. 1 2. 1 ~ s. 1 4. 1 5. ----1- --------- -------1-- ------ --·-------

' Sterbens- : Lebens- l M'ttle 
Lebende- \ St.erbe·n·-·de- w-a~r,;cb~in- ]. wa~rscb~.in- 1 Leb;nsd::er 

1 hchkert 1 hcbkert 
--- - _1__ --- - ----- ' - =-=--=ic===c== 

10 uoo ----2 30~---~ 0,2303 0,7700 ! 33,20 

7 7, o 500 o,os.tv 0,9451 t 42.45 
7 200 337 0,0467 0,9532 43,83 

-t 3 0,7500 0,2500 0,75 
1 1 1 ,ooo o,oooo 0,50 

Man li est diese Tafel folgendermai3en : von 1 O 000 0-jăhrigen 
(Spaltc O und 1 ), das sind N ougeborene, sterben vom Augenbliok der 
Goburt bis zum Ende des 1. Lebcnsjahres 2300 (Spalte 2). Die Ster
benswahrschcinlichkeit eines j eden der 1 O 000 N eugeborcnen im Ver
laufe de~ ersten J ahres betrăgt also 2300: 10 000 = 0,2300 (Spalte 3). 
Dio Wahrsohoinliohkeit eines jeden der 10000, das erste Jahr durch
zuleben, ist 77 000: 10 000 = 0,7700 (Spalte 4). Die fernere mitt
lere Lebensdaum· ei nes der 1 O 000 N eugeborenen betrăgt 33,20 
(Spaltc 4). 

Zur Veranschaulichung · der Absterbeordnung hat man hăufig die 
arithmetische, d. i. die ziffcrnmăi3ige Form der Darstellung umgewan
delt in eine geometrische, d. h. graphische. 

Von gr5i3ter Bedeutung fur jedes Unternehmen ist die Wahl der 
richtigen Sterbetafel, da von ihr die Hohe der Prămien, der Prămien
resorven, kurz der ganze finanziolle Stand abhăngt. Zeigt die 'rafel 
eine zu hohe Sterblichkcit, so sind dio Prămien zu hoch; es ergibt 
sich dann eine U ntersterbliohkoit. U mgekohrt sprioht man von Uber
sterblichkeit, wenn mehr Sterbefălle eintreten, als die Tafel zeigt, und 
daher zu geringe Prămien erhoben worden sind. In normalen Zeiten 
ist die wirkliche Sterblichkeit geringer als die rechnungsmiii3ige und 
wird es mit Ausbildung insbesondcre der ărztlichen Tcchnik in zu
nehmendem U mfang. 

Eine absolut beste Sterblichkeitstafel gibt es so wenig fur 
die Anstalten auch nur eines Landes, wie os moglich ist, dai3 eine An
stalt fur alle Arten der Lebensversicherung dieselbe Tafel verwendet. 
Insbesondere bieten die Sterbetafeln fur die V ersicherung auf den To
desfall ganz andere Ziffern wie die fur Rentenversicherung. Personen, 
welehe sich auf den Tod versichern, lcben kiirzer als solche, welehe sich 
auf den Erlebensfall vorsichern bzw. Renten beziehen wollen. Diese 
sogenannte Se l b stau s les e der Rentner ist eine hochst interessante 
Erscheinung. Es zeigt sich hier, dai3 namentlieh solche Personen Ren
tenven,ieherungPn eingehen, welehe das sichere Gefiihl haben, dai3 
sie die Ren ten viele J ahre lang bezichcn werden. Eine Auslese zeigt 
sich auch bei anderen Lebensversicherungsarten. Von englisehen Ak
tuaren (Higham, Sprague) begonnene Beobachtungcn haben z. B. er
geben, dai3 die Lănge der seit der ărztlichen U ntersuchung abgelaufenen 
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Zeit von gro.Bem Einflu.B auf das Sterblichkeitsverhăltnis der ver
sicherten Personen ist. Beachtenswert ist z. B. die aus elen neueren eng
lischen Erfahrungen hervorgehende Tatsache, die auch von den neueren 
Gothaer Erfahrungen bestătigt wird, daB die Sterblichkeit von Per
sonen, welche freiwillig cine abgekiirzte Todesfallversicherung abge
schlossen haben, nicht unwesentlich giinstiger ist als diejenige von Per
sonen, welche lebenslanglich versichert sind. Vielleicht spielt bei Per
sonen, welche sich einer besonders guten Gesundheit erfreuen, die Hoff
nung auf die Erlangung eines Kapitals fur ihr eigenes Alter eine 
groBere Rolle, als bei Personen von schwacher Gesundheit und gerin
gerer Aussicht auf die Erreichung eines hoheren Lebensalters. 

Die ălteren Sterbetafeln beriicksichtigen den Einflu.B der Versiche
rungsdauer auf die Sterblichkeit nicht. Sie werden daher Durchschnitts
oder auch Aggrcgatsterbetafeln genannt, im Gegensatz zu den neueren 
Auslese- oder Selektionssterbetafeln. Hier wird dem Umstand Rech
nung getragen, da.B in den ersten Versicherungsjahren eine Minder
sterblichkeit bei den Versicherten vorhanden ist; diese Tafeln werden 
also doppelt ahgestuft, nicht nur nach dem Alter, sondern auch nach 
der V ersicherungsdauer. N ach etwa 5 bis 1 O J ahren mach t sich die 
ărztliche Auswahl bei den auf Todesfall Versicherten ebensowenig be
merkbar, wie die Selbstauslese (auch Antiselektion genannt). Die Ta
feln fur die lăngere Zeit versichert gewesenen Personen, bei welchen 
eine doppelte Abstufung nicht mehr erforderlich ist, heiBen auch 
Schlu.Bsterbetafeln. Die Versicherungspraxis bemuht sich, noch eine 
ganze Reihe weiterer Einzelheiten in ihren Sterblichkeitsmessungen zu 
berucksichtigen, insbesondere den Beruf und die Hohe der Versiche
rungssummen. Die 1903 verOffentlichten Untersuchungen von 34 
amerikanischen Gesellschaften behandeln 98 nach diesen Merkmalen 
getrennte Risikengattungen. 

Da.B die StBrblichkeit im Laufe der letzten 100 J ahre au.Berordent
lich starke V erănderungen in bezug auf die T o d e sur s a c hen erfah ren 
hat, steht heute einwandfrei fest. Einerseits haben sich die Todes
ursachen zufolge der Fortschritte der Hygiene wesentlich verschobcn; 
an Lepra oder Kindbettfieber sterben heute wcnig Personen in den 
Kulturlăndern, wahrend Krankhciten des Herzcns und der N erven als 
Todesursachcn eine starke Zunahme aufweisen. Andererseits hat sich 
die Sterblichkeit insofern verringert, als die Menschen von heute durch
schnittlich lănger leben als die Menschen vor 100 Jahrcn, und zwar 
ist die V crlangerung der Lebensdauer von J ahrzehnt zu J ahrzehnt deut
lich fcstzustcllen. N ach den statistischen Ergcbnissen im Deutschen 
Reich ist im Laufe von nur 20 J ahren, von Mitte der siebziger .T ahre bis 
MittB dor ncunziger J ahre, beim mannlichen Geschlecht die mittlere 
Lebensdauer um fun:f, beim weiblichen Geschlecht um 51/ 2 .Jahre ge
sticgen. Dic zwei Millioncn Kinder, die in Dcutschland his vor kur
zem jăhrlich geb{)I'cn wurclen, durchlebcn nach den Sterblichkeitsver-
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hăltnissen der neunziger J ahre zusammen rund 85 Millionen .J ahre, 
nach dor Sterblichkoit der siebziger J ahre waren aher kaum 75 Mil
lionen .T ah re fur sic zu envarten. In fast allen Kultudăndern hat sich 
die Lebenooauer verbessert, in keinem aher so stark wie in Deutsch
land bis zum \V eltkrieg. D ie V er oosserung erstreckte sich a.uf all~:~ 
Altersklassen. Zu erklăren war dieses erfreuliche Ergebnis hauptsăch
lich aus den Fortschritten, welche die Volksgesundheitspflege gemacht 
hat. Der Krieg bat auch diese Entwicklung gehemmt. 

Alle diese Erscheinungen, welche fur die gesamte Bevolkerung sioh 
ergeben, sind naturgemă13 auoh von naohhaltiger Bedeutung fur die 
Lebensversicherung. Die in Betracht kommonden Fragen fiir deren 
Praxis zu verwerten, mussen sioh die Versioherungstechniker mit den 
Versicherungsmedizinern verbinden. 

Der Vorsicherungsmedizin fălit die Aufgabe zu, Llie indi
viduelle Storblichkeit zu erforschen. 

Vorbeclingung fur den Abschlu13 einer Lebcnsversicherung, sofern 
die Fălligkeit der V ersicherungssumme von dom Tod des Versicherten 
abhăngt, ist regelmă13ig die Vornahme einer ărztlichen Unter
s u c h ung des Kandidatcn durch einen V ertrauensarzt der V ersiche
rungsanstal t. 

Zu der eigentlichen korpcrlichen Untersuchung hinzu kommt als 
nicht minder wichtiger Punkt die Prufung .der Gcsundheitsverhălt
nisse des V ersicherung Suchendon in dcr Vergangenheit, seine Vor
erkrankungen, sowie Krankheitserscheinungen, welche etwa in seincr 
năheren Familie aufgetreten sind, besonders bei seinen Eltern und 
Gesoh wistern. 

Dio ărztlichc Untersuchung galt bis vor kurzcm bei der im Ver
hăltnis zur Gesamtbevolkcrung geringen Ausdehnung dor Lebensver
sicherung als unentbehrlich, wie folgender Gedankengang zeigen wird. 

Wiirdc etwa die gesamte Bevolkerung dor Stadt Berlin Lcbons
vereicherungsvertrăge abschlie13on, so wiirde boi dor gro13en Menge von 
versicherten Personen ein Ausgleich stattfinden zwischen Langlebigen 
und Kurzlebigen. Die Prămien, welche auf oinem solchen Ausgleich 
beruhen, wiirden zur Erfiillung der Loistungcn dor Anstalten vollkom
men ausreichen. Wie dio Vorhăltnisse aher heute liegen, versichert sich 
nur eine geringe Anzahl von Porsonen. Bostiindc nun die Moglich
kcit, ohne ărztliehe Untersuchung sich zu versichern, so wiirden na
turgemă13 gerade diejenigen sich besonders zur Versieherung drăngen, 
welche von sch"\vacher Gesundheit sind und einen nahen Tod erwarton, 
wăhrend Personen von krăftiger Gesundheit, welche lange zu leben 
hoffen, weit weniger geneigt wăren, der Lebensvorsichcrung beizu
treten. Es licgt auf dor Hand, da13 bei einom solchcn V ersichorungs
zugang die Lebensversicherungsanstalten wegen des hohcrcn Risikos 
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einschrănkendo Bodingungen oder andere Rechnungsgrundlagen wăh
len miissen. (Vgl. S. 47 u. 52.) 

Die ărztliche U ntersuchung hat den Zweck, festzustellen, ob ein 
Individuum die Lebenserwartung hat, welche die Sterblichkcitstabelle 
îiir ein normales Individuum des bctreffenden Alters angibt, oder ob es 
sich etwa urn ein sogenanntos mindcrwertiges Lrben handelt (S. 50). 
Nicht ist es hingegen Aufgabe der Untersuchung, die vollkommene 
Gesundheit im Augenblick der Nachforschung festzustellon. Eine Per
son wird einwandfrei versichert, auch wenn sie im Augenblick der Un
tersuchung irgondeine harmlosc Krankheit hat, die ohne EinfluB auf 
die Lebensdauer erscheint, wahrend ein im Augenbliok cler U nter
suchung durchaus gesundcs Inclividuum meist unversichort gelassen 
wird, wenn seine Vorfahren und Geschwister sămtlich an Tuberkulose 
gestorben sind. 

Dic Theoc von der unbedingten Notwendigkeit cler ărztlichen Un
terouchung fiir die Lehensversicherung wird widorlegt durch clic Tat
f>ache, daB os auch Lebensversicherung en ohne ărztliche 
Unt e r suc h ung gibt. Bis vor wenigen J ahrzehnten war die U nter
suchung noch ausnahmslos Voraussetzung bei cler gesamten Lebens
versicherung. Die Einfiihrung der Volksversicherung hat hier W an
del geschaffen aus Griinden rein finanzieller Natur : die Kosten cler 
U ntersuchung sind im Verhăltnis zu cler geringen V ersicherungssumme 
zu hoch. 

Um die Bedeutung zu veranschauliehen, welcho auoh cler Gesetz
geber gelegentlich cler ărztlichen Untersuchung beimiBt, verdient her
vorgehoben zu werd.en, daB beispielsweise in dem hcrvorragcndsten 
amerikanischen Versichcrungsrecht, dem des StaatesMassachusetts, sich 
die Vorschrift befindet, daB keine Lebensversicherung ohne arztliche 
Untersuchung abgeschlossen werden darf. Der Grund ist cler, daB cler 
Gesetzgeher moglichst genaue Priimientarifierung im V erhăltnis zu 
den einzclnen Risiken wiinscht. 

Zweifelsohne muB es schon aus humanen und sozialen Griinden 
als Ideal cler Lebensversicherung betrachtet werdon, ohne arztliohe Un
tersuchung auszukornmen. N amentlich nach dem W ellkrioge hat sich 
diese Tendenz immor woiter ausgcbrteitet. (S. 52.) Man wird sich 
dem Ziele desto mehr nahern, je mehr die Lebensvorsichcrung ver
allgemeinert und teohnisch vervollkomrnnet wird. 

Neuordings ist das Problem poriodischor ărztlieher Un ter
suc h unge n erortort worden. W cnn cler Vorsicherte nicht nur vor 
der Aufnahme, sondern auch spăterhin von Zeit zu Zeit einer arzt
lichon Untersuchung unterzogen wird, bosteht die Mogliohkeit, duroh 
geeigneto Ratschlage sein Leben zu verlii.ngorn. Praktische Versuehe 
dieser Art sind in den Voreinigten Staaten gernacht worden, doch ist 
man anderswo diosem Vorbild noch nicht gefolgt. 
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Andere V ersuche, cine Le ben s ve r l ă n ger ung der Versicherten 
herbeizufiihren, hat man in Schweden unternommen. Hier haben 1914 
elf Lebensversicherungsgesellschaften gemeinsam ein Sanatorium fur 
tuberkulose V ersicherte errichtet, um solche Patienten, deren Krank
heit sich im Anfangsstadium befindet und Aussicht auf Heilung bie
tet, unterzubringen. Hier wird also dasselbe Verfahren angewandt, 
wie es die deutschen Landesversicherungsanstalten, die Trăger der 
sozialen Invalidenversicherung, seit langem betreiben. Die deutschen 
Privatgesellschaften haben sich jedoch aus verschiedcnen Griinden 
gegen die Einfiihrung eines solchen Heilverfahrens ausgesprochen. 

Die Lebensversicherung ist in ihrer Bedeutung fiir die V o l ks
g e 8 un d hei t 8 f rage leider noch nicht geniigend erkannt worden, 
sonst wlirde in vi el grof3erem U rnfange, als es bisher Gblich ist, bei 
EheschlieBungen der AbschluB einer Lebensversicherung zur Bedin
gung gemacht wcrden. Dic Versicherungspolice wtirde sich dann als 
ein Ersatz fiir vorherige ărztliche Untersuchung der EheschlieBenden 
darstellcn. Da vorlăufig wohl kaum daran zu denken ist, daB in euro
păischen Lăndcrn cine EheschlieBung von vorhergehender obligat<>
rischer ărztlicher Untersuchung abhăngig gemacht wird, wie clies in 
einer Reihe nordamerikanischer Staaten dcr Fall ist, konnte durch das 
harmlose Verlangen nach AbschluB einer Lebensversicherung rrreicht 
werdcn, daB manche Ehcn, die aus volkshygienischen Griindcn abzu
raten wăren, nicht zustande kommen. 

Fur das nicht immer ungetriibt,e V:erhăltnis zwischen Ge-
8ellschaften und Ărzten maBgebend ist zur Zeit der Vertrag 
zwischen dem Verband deutscher Lebensversicherungsgcsellschaften 
und dem Verband d,er Ărzte Deutschlands zur Wahrung ihrer wirt
schaftlichen Interessen von 1909 nebst Ergănzungen von 1912, ver
lăngert 1919. Hier finden sich Bestimmungen insbesonderc liber die 
Honorierung der Vertrauensărzte wie der Hausărzte. Zur Beratung 
aller gemeinsarn.en Angclegenheiten der Ărzte und Lebensversiche
rungsgesellschaften sowie zur Entscheidung streitiger Punktc ist cine 
stăndigc paritătische Kommission sowie eine Berufungskommission 
vorgesehen. 

§ 31. Prămie und Priimieureserve. 
Einc der beiden Grundlagen fur die Prămienbereehnung bei der 

Lebensversicherung bilden, wie oben dargestellt worden ist, die 
S te r b e ta fel n. (§ 30.) Das Le ben und die Sterblichkeit des einzelnen 
Individuums entspricht naturgemăfi nicht genau den Ergebnissen, 
welche dic Sterbetafeln verkiinden. Gesundheitszustand, Alter, Beruf 
und zahlreiche andere Momente bestimmen die Sterblichkeit eines 
j eden Individuums in anderer W eise. :Man denke nur an die Beein
flussung des einzelnen Menschenlebens durch die zahlreichen seeli
schen Faktorcn, wieLiebe, Ha13, Hoffnung, Kumrner, Dberanstrengung 
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und Sorgen, Gluck und Ungluck. Natiirlich lassen sich die Einwir
kungen aller dieser Momente auf das zukunftige Leben des Individu
ums unmoglich auch nur annăhernd berechnen. Man kommt aher uber 
alle diese Schwierigkeiten hinweg, indem man von einer Reihe von 
Vor au s set z unge n ausgeht, die durch den Erfolg gerecht:fertigt 
werden. 

Man nimmt an, 
1. da.B zur gleichen Zeit eine sehr gro.Be A11zahl Personen des

selben Alters, deren Sterblichkeit genau der in der Sterbetafel ver
zeichneten entspricht, Versicherungen der gleichcn Art mit derselben 
V ersicherungssumme abschlie.Ben; 

2. daD allc Abweichungen bei dem Individuum in der gro.Ben Masse 
sich gegenseitig aufheben ; 

3. daD - wenigstens in der Regel ~- nur da.s Alter die Sterblich
keit bestimmt; 

4. stellt man alle Gleichaltrigo11 hi11sichtlich ihrer Sterblichkeit 
einander gleich, indem ma11 an11immt, daD sich die Sterbliohkeit durch 
mathematische W ahrscheinlichkeit zahlenrnă.Big messen lă.Bt. 

Fur rnoglichste Gleichheit sorgt man auch bei dern Erfahrungs
rnaterial, z. B. durch ărztliche U ntersuchung, Festsetzung einer un te
ren Grenze fur die V ersicherungssurnme, Bestirnmungen liber Aufent
haltsort usw. U uter diesen Voraussetzungen wendet man alsdann die 
W ahrscheinlichkeitsrcchnung auf die Lebensversicherung an. In wel
cher W eise dies geschieht, ha t die V ersicherungsmathcmatik zu lehren. 

Au .Ger den Sterbetafeln komme11 als Grundlage die Verzi 11-
s u 11 g s ve r h ă l t ni s s c in Betracht. 

Beroits irn allgernei11en Teil wurde der Grundsatz jedor Yersiche
rung erortert, da.B die Summe allor von der Unternehrnung zu gewii.h
renden Leistungen den von allen Teilnehmern der U nternehrnung ein
zuzahlenden Gegenleistungon entsprechen muD. (1. Bd. S. 119.) Die 
Gegenleistungen werden nun aher in dicsom oder im năchstfolgenden 
Jahre usf. jeweils einbezahlt, wăhrend die Leistungen der Anstalten 
zurn gro.Ben Toil erst nach vi elen J ahre11 erfolgen. Somit ist eine 
Berucksichtigung des augenblicklichen Ba.rwertes aller kiinftigen Zah
lungen erforderlich. 

Von welcher Tragweite die Zim,fu.Bfrage gerade fiir die Lebcnso
versicherung ist, geht aus folgendem Beispiel hervor. Fiir einen eine 
Kapitalversicherung auf den Todesfall in Hohe von 100 Mark ein
gehenden Drei.Bigjăhrigen ist cine jii.hrlich und lebenslănglich zu 
zahlende N cttoprămie in Hohe von 1,93 Mark zu cntrichten. Lii..Bt 
man jede Verzinsung an.Ber Ansatz, so wiirde der Versicherte durch
schnittlich insgcsamt nnr 64,41 Mark einbezahlen. In Wirklichkeit er
gibt sich aher (bei 31/ 2 prozentigor V erzinsnng) dazu noch ein Ertrag 
an Zins und Zinsl.'szinscn von 35,59 Mark, d. i. mehr als ein Drittel der 
versicherten und zur Auszahlung gelangenden Summe. 
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Es ist klar, daB, je lănger ein Tcilnehmer lebt, er desto mehr 
Beitrăge zu zahlcn hat, je kurzer er lebt, desto weniger. Die Unter
nehmung dagegen leistet ohne Rucksioht auf die Lebensdauer des Teil
nehmers irn Fallo scines Todes stets dieselbe Summt-. 

Dor Rcgclfall bei dor Lebcnsversicherung ist, daB dor V ersicherte 
J ahr fur J ahr seine Prămie in gleichcr Hi:ihe zahlt, mag u:,; sich um 
eine lebenslănglich zu zahlende Prămie handeln, odor um eine V ersiche
rung, bei welcher nur bis zum 50. odor 60. J ahre .J ahresbeitrăgo ~u ent
richten sind. (S. 42.) 

Man braucht aber nicht einmal die Zahlen dor Sterblichkeits
tabellcn anzusehen, um zu wissen, daB mit dem zunohnwnden Alter, 
und zwar je hi:iher das Altor wi,rd, desto schneller, die Reihe cler Le
bendcn gelichtet, die Sterblichkcit gri:iBer wird. Ein clreiBig .T ahre 
altor Versichertor, der tausend Mark fUr seine Kinder ha hen wilL 
falls er im Laufe des dreiBigsten Lebensjahrcs stirbt, hăttc offenbar 
cinen weit geringeren Beitrag zu entrichten, als ein Sechzigjăhriger. 
dor ebenfalls tausend Mark fur den Fall sich ausbodingt, daB er im 
60. Lebensjahre stirbt. Da nun aher im allgemeinon die wirtsohaft
liche Loistungsfăhigkeit ei nes Menschen nicht in demsolben V erhăltnis 
wiichst wic die W ahrscheinliehkeit seines Sterbens, bei zunehmendem 
AltPr vielmehr das Einkornmen und dic Sparfiihigkeit abnehrnen, so 
wăro es selu wenig angebracht, einen Versicherten, cler ctwa mit dem 
25. Lebensjahr ciner Anstalt beitritt, wiihrend sein 'l'od erwartungs
gernaB vielleicht crst nach 40 J ahren erfolgt, einen jodes .T ahr wach
senden Bcitrag zahlen zu lassou. Durchfuhrbar ist eine solchc Beitrags
zahlung. bei cler die Prărnic jedes Jahr dem Risiko jedes Jahres 
entsprich t (Risikoversicherung mit natiirlichcr Priimic ), selbstvcrstand
lich. Die Regel bildet a.ber doch die Zahlung· cine~ jăhrlieh gleich
bleibenden Bcitrago,. Der V ersicherte zahlt in diesem Fallc mit hin in 
den erston J ahren viel mehr, als er rein rechnungsmaJ3ig fur die 
Deckung des J ahresrisikos zu zahlen hiittc (nămlich auJ3cr der natur
lichen Pramie cin Mohr, das zuriickzulegcn ist), wăhrend er in den 
spate ren J ah ren vi el wcniger zahlt, als er lediglich unter Bcachtung der 
Sterbensgefahr zu zahlen hattc. Daher durfcn die V ersicherungsunter
nehmungen nicht die in jedcm J ahre vcreinnahmten Prărnicn vcrbrau
chen, sondcrn miissen dcn uber das J ahrosrisiko gezahltcn 'reil dor 
Priirnien rcservieren. Hieraus crgibt sich der Begriff des Deckungs
k a p it al s , dor P r ă rn i o n ros e r ve. 

Diosc enthălt niimlich oinfaeh diejenigen Zahlungon des Ver
sicherten, welehe uber die rechnungsrnăBigen Beitriigc in den Anfangs
jahren hinausgchen; sie ist also keineswcgs cine Sicherhcitsresorve mit 
dem Zweckc, dor V ersicherungsanstalt in schlechten Zei ten cine Hilfe 
zu lei::;ten, sondcrn sic enthiilt Ersparnisso von nnd fur dio V ersicher
ten, t<tcllt sich mithin als cine V erpflichtung der Anstalt dar. Die 
Prămienrcserve ist (nach Loewy) zn bezcichnen als eine Rucklage der 

~fant"~, Y~r~ich••rnngsweiien JL ll. Auft. 3 
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Versicherungsanstalt, die aus dom Plus dor erston V ersicherungsjahre 
(odor bei einmaliger Prămicnzahlung des erstcn V ersicherungsj ahrcs) 
und den Zinsen dieser Surnmcn gesamrnelt wird, und die os der Ver-. 
sicherungsanstalt errnoglicht, ohne auf die AbschlieBung neuer V crtrăge 
angewiesen zu sein, trotz der kalkulierten Mindereinnahmen der fol
genden J ahre ihren V orpflichtungen nachzukornmen. Auch als die 
Differenz zwischen dern gegf,mwărtigen Wert der kiinftig noch auszu
zahlenden Sumrnen iiber die zu erwartenden N ettoprămion lăBt sich 
die Prărnienreserve bezeichnen. 

Die Wichtigkeit der richtigen Berechnung dieser fiir jeden Le
bensversicherungsbotrieb geht aus det' Hohe der Prămienreservon bei 
den deutschen Lebensversicherungsanstalten hervor. Irn .J ahre 1920 
iiborschritten diese den Betrag von 7 Milliarden Mark. 

HeiBe Kărnpfe sind von den Mathematikern iiber die Methodo der 
Berechnung der Prărnienreserven gcfiihrt worden. Auch die 
J uristen und Volkswirte ha ben sich an den Debatten beteiligt. Insbe
sondere hat sich an die Zillmersche Methode e.in heftiger Streit 
gekniipft. 

N aeh der irn allgemeinen iiblichen, der Net torn e t hode, wird mit 
jăhrlich gloichbleibenden N ettopriimien gerechnot, auf Grund deren 
die Riickstellungen in die Prărnienreserve erfolgon. Hingegon besteht 
das von Zillmer und auch von einer Reihe anderer Mathornatiker mit 
Abănderungen empfohlene Zillmersche V erfahren im wesentlichen ein
fach dariu, daB, um die hohen Anwerbe- und Verwaltungskosten zu Be
ginn einer Lebensversicherung zu docken, cine Prămienreserve zuriick
gestcllt wird, welche im ersten J ahro auf ei ner niedrigoren als die N otto
prărnie boruht, nur einen Teil derselben enthălt. Dagogen flieBt vom 
zweiten J ahre ab von den einzelnen .J ahresbeitrăgon etwas mohr in 
dio Ro&orve, als es bei der gewohnlichen Methode der Fall ist. Dio 
Zillmersche Prămienresorve kommt dann am Schlusse der gesamten 
Versioherung derj enigen gleich, welche nach der N ettomethode berech
net wird. Ein besonderes Interesse, ein solches V erfahren einzufiihren, 
haben naturgcmăB kleine und neue Gesellschaften und solche mit 
hohrm Zugang, wăhrend groi3o, alte und roiche Gesellschaften, sowie 
solche mit relativ goringem Zugang fiir ihre Zwecke an der Zillmerei 
wenig interessiert sind. 

N euerdings ist die Zillmersche Methode von Hoclcner nicht nur 
in hervorragender W eise verteidigt worden, sondern hat auch cine be
deutende Erweiterung erfahren, die als Methode der ausreichen
d eu Prii mie zu bezeichnen ist. VoranlaBt ist diese dadurch, dal3 im 
Laufe der Zeit durch dio Anwerbokosten, die Ausgaben fiir den Arzt, 
die durch U mwandlung in beitragsfreie Versiehorungen und andere zu
gunsten der Versicherten getroffene Einrichtungen die Produktions
kosten der Lebensversicherung namhaft gostiegen sind. N ur zu einer 
Zeit, in welcher diese Kosten die U nternehmungen noch gar nicht oder 
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nur gering belasteten, war nach hcrrschender Meinung die N etto
methodo zulăssig, wăhrend sic fur unsere Zeit als logisch unzulăssig 
bezeichnet wird. 

Dessenungeachtet beschriinken die .Aufsichisgesetze zahlreicher 
StaatPn difl AnwPnrlung der /:illmP1·schPn Methode; insbPsondere be
stimmte auch das deutsche Au f sic h t s g e set z, daB eine Kurzung der 
normalen, nach dor N ettomethode berechneten Prămienreserve des 
ersten V ersichorungsj ahres fur 1000 ~fark V ersicherungssumme nur 
bis 121/ 2 Mark gestattet ist. Durch V erordnung vom 29. April 1920 
wurde angcordnet, daB dicse Bestimmung des Aufsichtsgesetzes zu 
streichen sei. N ach der Bogrundung dieser V crordnung soll es zulăssig 
&ein, in die Berechnung dor Prămienreserve cinen Satz der Erwerbs
kostcn als dritte RochnungsgrunJlagc einzustellon, der dom Aufbau der 
Tarifprămie der betreffendcn V crsichorungsgruppe zugrundc gelegt ist 
oder von einer fruher in anderer \V eise ermittelten Prămie nnter Be
achtung ihrer weiteron Aufgabe voraussichtlich gedeckt werden kann. 
Dabei soll jedooh in jedem Falle gopriift werden, in welchem MaBe 
die Prămie noch mit einem besondoron Aufschlage zur Tilgung 
etwaiger Verlusto aus vorzeitigem Abgang zu bela.sten ist. Unter diesen 
Von,ichtsmaBnahmen erlaubt die Aufsichtsbehorde, die erfahrungs
gemăB fur dcn Erwerb ncuer V orsicherungen aufzuwendenden Kosten 
als rechnungsmăBige Erwerbskoston zu berucksichtigen. 

Dio durch den Krieg gesohaffenen auBerordentliohen Wirtschafts
verhaltnisso haben os geradezu unmoglich gemacht, im voraus, wie os 
bei den mit Gewinnbeteiligung cler Versicherten arbcitenden Gcsell
schafton iiblich war, unter Voraussage dor kunftigen Dividendenhohe 
die Baraufwondungen, d. h. also dio N ettokosten zu berechnen. Die 
U nsicherheit dc:s ZinsfuBes und dor Sterbliohkeitsverhaltnisse lieBen 
es allgemein erwunscht erscheinen, diese Berechnung tiborhaupt zu 
untersagen, da sie einwandfrci doch nicht moglieh gewesen ist. Diesem 
Zustand Rechnung getragen hat eino Anordnung des Reichsaufsiohts
amts Endc 1919, wodurch ein Vcrbot dor Nettokostonaufstcl-
1 unge n ausgesprochen wird, die bishor in dor Lobonsversichcrung all
gemein ublich waren und eine (ubermăBig) groBc Rolle im \V oLt
bowerb spielten. 

Die k ti. nf ti g o Divid o n d en poli ti k dor Lebensversioherungs
gesellschaften wird auf lange Zcit hinaus nicht nur zur ăui3erston Spar
&amkoit zwingen, sondern auch cine radikale A.ndorung dor in den 
letzteu J ahren vor dem Krieg eingesohlagenen Riohtung bringon. Statt 
reichlicher Gewinnansammlung wird, wio Broeclcer es ausdriickt, "cine 
Rationierung dor Prămie und Prămienreserve" kommen mtisson. Hier
zu hat dio Abăndorung des Aufsichtsgesetzes, die Streiohung des 
Zillmervcrbotes, don W eg geebnet. 

Das deutsche Aufsichtsgesetz enthălt liber die Prămienreserve 
weiterhin folgende Bestimmungen. Es schroibt die getrennte B ore c h-

3* 
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nun g un d B u c h ung nach den einzelncn Arten der Lobensversiche
rung (Invaliditats-, Alters-, Witwen-, Waisen-, Aussteuer-, Milităr
dienstversicherung usw.) fur den SchluB eines jedon Geschăftsjahres 
vor. Ein Sachvcrstăndiger hat die richtig erfolgte Bercchnung und 
Eim.tellung cler Reserven unter der Bilanz zu bcscheinigcn. Dennoch 
blcibt der Vorstand dafur verantwortlich, wic er auch die Verantwort
lichkeit fur dio unverztigliche Abfuhrung der Prămicn zum Reserve
fonds und die vorschriftsmăBige Anlegung dor Gelder trăgt. Auf Zu
widerhandlungen sind Strafen festgesetzt. Dic Aufbcwahrung des Fonds 
hat in dor Regel am Sitze des U nternehmens, stets aher gesondcrt von 
jcdem anderen Vermi:igen zu geschehen und ist dor Aufsichtsbehordo 
bekanntzugeben. Die Bestănde sind einzeln in oin Registcr cinzutra
gcn, dat> dom Aufsichtsamt alljăhrlich in beglaubigtcr Abschrift einzu
reichen ist. Auch fur die in Ruckversichcrung gegebcnen Surnmcn fin
clon diesc Bestirnrnungcn entsprechende Anwenclung. Fur kleinore V cr
eine konnen Erleichterungen gewăhrt werclon. Bei auslănclischcn in 
Deutschland tati gen U nternehrnungcn hat die cleutsche Aufsichts
behorde nur fur die Sicherstellung cler im Inlancl gesohlossenen Vor
sicherungen zu sorgen. 

Die Anle g ung cler Prămienreserven ist ein fur die V ersicherer 
wie fur clic Vcrsicherten gleich bedeutungsvollcs Kapitcl. Dor Gesctz
geber muB hier auf der einen Seite cine rnoglichst groi3o Sicherheit 
verlangen, auf der anderen Seite darf er aber keine zu engen Grcnzen 
ziehen. Das deutsehe Gesetz beschrănkt die Anlogung nicht auf dio fur 
Mundelgold vorgeschriebenen Anlagcarten, sondern gibt weiterc Mog
lichkeitcn, wăhrend os dio Entnahmo von Goldcrn aus elen Prămicn
reservefonds nur gestattet, wenn es sich urn clic zur Kapitalanlagc no
tigcn Mittel und die clurch Becndigung dos V crsichcrungsvcrhăltnisses 
frei wordenden Summen handelt. (V gl. §§ 18, 19.) 

Von einschneidencler Bcdeutung erscheint das nunmehr gesetzlich 
fixierte Recht cler Versicherten an clen Prămienrcservofonds iţn Kon
kursfall. Das Gesetz zieht die praktische Konsequcnz aus cler wirt
&chaftlichen Bedeutung dor Prărnicnreserve, indem os den Versicher
ten ein Recht auf bevorzugte Befricdigung im Konkurs der Anstalt 
gewăhrt, sic also dagcgcn schtitzt, daB ihnen ihre im Reservefonds 
liegende Deckung durch dcn Zugriff anderer Gescllschaftsglaubigcr 
entzogon wird. Dic năhore Erorterung dicser konkursrechtliehen Be
stirnmungen ist hier nicht angebracht. Nur bedarf noch dio Einflih
rung eines Pflcgers, cler die Aufgabe hat, clas Intcrcssc der Ver
t.ichertcn zu wahrcn, dor Erwăhnung. 

Allc diese BeRti rnmungcn gel ten ubrigens nicht nur fur die ver
schicdcnen Artcn cler Lebensversicherung, sondcrn auch fUr die Un
fall- und Krankcmvcrsicherung in cntsprechendcr \Voise. Ihre Durch
fuhrung winl durch Strafandrohungen gcsichert. 
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Auf Grund einer Bundesratsvorordnung vom 20. Dezember 1917 

waren allgemeine Bostimmungen fur die Wiederherstellung von 
L o ben s vers io hor unge n vereinbart worden, welche im September 
1918 die Genehmigung der Aufsichtsbehorde gefunden hatten. Da
nach waren auf An trag des V ersicherungsnehmers V ersicherungen wie
derherzustellon, wenn sie naoh dem 31. Juli 1914 erlosohen odor ge
mindert worden waren, weil dor Versieherungsnehmer seine Verpflich
tung zur Boitragszahlung oder cine andere vertragsmă13ige Obliegen
heit infolge des Krioges nicht reohtzeitig erfullt oder die V ersichc
rung infolge einer durch den Krieg herbeigefi.ihrten Verhinderung oder 
erheblichen Ersohwerung dor Beitrags- odor Zinsenzahlung ganz oder 
zum Teil durch Ki.indigung oder auf andere W eise aufgehoben hatte. 
Da als cine durch den Krieg verursachte, nicht rechtzeitige Erfi.illung 
einer Zahlungspflicht auch cine solche galt, die auf Versohlechterung 
dor wirtschaftlichen Lage des Versicherungsnohmcrs zuri.ickzufiihren 
war, gleichvicl, ob diese im Kriege ihrc U rsachc hatte odor nicht, wenn 
sic nur wiihrend des Krieges eingetreten war, so ergab sieh, da13 dor 
Kreis cler durch die Verordnung umfa13ten Versicherten sehr gro13 war. 
W ar die N achzahlung der in dor Zwisohenzeit fallig gewordenen Bei
trage und Zinson fur den Versioherungsnehmer mit Sehwierigkeiten 
verkniipft, so konnte ihm ein den sonst i.ibliohen Darlehnsbetrag ilbor
steigcndes Darlchen gewahrt werden. Die Wicderherstellung der Po
liccn mu13te innerhalb von 6 Monatcn nach Kriegsbeendigung, spii
testens bis 1 O. Juli 1920, beantragt wcrden, ist aher infolge Zustim
mung dor Gesellschaftcn bis 1. Apri.l 1921 verlăngert wordcn. 

Der an o r mal e A b g an g in dor Lobensversicherung, in der ge
wohnlichon, wie insbesondere in dor· Volksversioherung (§ 33) giht 
immer wieder Anla13 zur Kritik und bildet fortgesetzt den Gcgen
stand eingehender Erwiigungen. Die Praxis bemuht sieh, mit allon Mit
teln dioşem nioht normalen Abgang, dom sogcnannten Storno, zu 
steuern. 

Einen Begriff liber das Verhăltnis zwisohen den regelma13igen 'Ab
gangsarten (durch Tod bzw. Falligkeit bei Lebzeiten) und den irregu
lăren, d. h. allm solchen, bei denen der Versicherungszweck nicht er
fi.illt worden ist (Verfall, IWckkauf usw.), gewinnt man aus folgenden 
Ziffern. Iru .Jahre 1919 wies die deutscho private gro13c Lebonsver
sioherung cinon reguliiren Abgang auf von Polioen in Hohc von 
382 044 877 Mark, dcr vorzcitigc Abgang umfal3te Policen in Hohe 
von 221596 936 Mark. 

Besonders lehrreieh erscheinen naohstehende, dcm 1920er Berioht 
cler soh weizerischon A ufsichtsbehorde entnommenen Ziffern, da sie 
u. a. die Verschiedenheit der V erhiiltnisse bei den Gesellsohaften der 
einzelnen Llinder hervortretcn lassen. 
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11. Erloschene Lebensversicherungen infolge von 
Gesellschaften 1:-- -----; 2_ Er=li lis. Rilck-1 ----~ -~Um-[r--

------------ 111. Tod j leben il 1+2 It kanf j4.Verfalliwandlungjf3+4+5 

---------- - [1 In % der Gesamtabgiinge 1918 

Deutsche. . . . ; 50 35 85 li 6 6 3 15 
Osterr~ich_ische . 'j 26 36 62 1:_ 14 11 13 38 
Schwe1zensche . , 42 30 72 \ Il 14 5 28 
Franzosische . . ti 35 34 69 1 16 8 

1 

7 31 
Englische . . . :i 36 20 56 ji 18 20 6 44 
Amerikanische 1 19 20 11 39 18 27 16 61 

"il li 

Der stăndige erhebliche Riickgang der regelwidrigen Beendigung 
cler Policen geht aus dcrselben Quelle hervor. Es betrugen nămlich in 
Prozenten des Gesamtabgangs die vorzeitigen Vertragsl5sungen: 

Gesellschaften ii 1913 __ i 1914 19~ 1916 1. 1917 1918 

B!~E~e~~:i~chJi= !i =-i :~ ~~ j !~ .. ! !~ ;~ 
Schweizerische 1 55 5G 47 42 37 28 
Franzosische . 1 60 53 53 42 33 31 
Englische . . ·1 65 61 58 55 53 44 
Amerikanische 64 54 62 56 62 61 

Einc ·wesentliehe Besserung zeigt sich auch bei der Volksversiche
rung. Hier betrug in der Schweiz cler normale Abgang 1913 ;nur 
8,7 Prozcnt gegeniiber dem anormalen von 91,3 Prozent. Hingegen 
war der normale Abgang 1918 immerhin auf 30,9 gestiegen, der 
anormalt- auf 69,1 Prozent zuriickgegangen. 

Dor Gewinn cler Lebensversicherer aus dern Poli ce n ve rf a 11 wird 
aher sehr iiberschiitzt. Bis die Kosten des Abschlusses einer Ver
sicherung gedeckt sind, muB der Versicherte etwa zwei bis drei J ahre 
lang seine Prărnie gezahlt haben. Vorher verfallende Policen bringen 
den V ersicherern Verluste. Andererseits allerdings entstehen fUr diese 
Gewinne, wenn es sich urn vorzeitigen Abgang ălterer Policen han
delt. Doch werden solche nicht so hăufig aufgcgebcn, wie Versiche
rungsscheine, wclche erst kurze Zeit laufen. Bei dor kleinen Lebens
versicherung mi:igen die V erhăltnissc fiir den V ersicherer aus verschie
dcnen Griinden etwas giinstiger liegen. 

DaB dor V crsicherte, wcnn er eine Lcbensvcr:oicherung kiindigt, 
Anspruch auf eincn 'l'eil des Deckungskapitals hat, ergibt sich schon 
uus dcu Eddiirungen tiber dessen W eseu (S. 3:3). Die rnodernen 
V crsicherungsgosctze enthalten diesbeziigliche zwingende Bestimmun
gon. Voraussotzung fiir dic R tic k g c w ii h r ist nach dom dcutschcn Ge
setz, da13 das Vorsicherungsverhaltnis sehon 3 J ahre bestanden hat, und 
clic ontsprcchenden Priimien bezahlt worden sind; aher nur bei solchen 
Arten der Lobensvcrsicherung ist cine Riickzahlung durchftihrbar, bei 
welchcn nicht iiberhaupt unbestirnmt ist, ob dor V crsicherungsfall ein
tritt, beispielsweise bei der MiliUirdicnst- odor Ausstattungsversiche-
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rung, denn sonst wiirde in allen Făllen, in denen sich nachtrăglich heraus
stellte, da.B der Versicherungsfall nicht cintritt, der V ersicherte kiindigen. 

Bei dem R ii c k k au f hand olt es sich darum, da.B ein bisher V er
sicherter die Prămienzahlung einstellt und dafiir auf die urspriinglich 
ausbedungene V ersicherungssumme verzichtet. Dagegen erhălt er von 
der Gesellschaft cine Abfindung : den Riickkaufswert. Der N ame Riick
kauf trifft insofern den Kern der Sache, als der V ersicherer von dem 
Versicherten die durch dessen bisherige Prămienzahlungen erworbenen 
Rechte zuriickkauft. Wăhrend diese Einrichtung schon 1777 in Eng
land zu finden ist, trifft man sie in Deutschland erst um 1845. 

Din Form, in welcher die Abgangsentschădigung gewăhvt 
wird, besteht entweder in einem festen Prozentsatz des Deckungskapi
tals, oder in einem mit wachsendem Deckungskapital zunehmenden Pro
zentsatz desselben, oder schlieBlich in einem bestimmten Prozentsatz 
der Versicherungssumme. Die iiberwiegende Zahl der deutschen Ge
sellschaften hat die zweite Art angenommen. Hier ist eine Skala auf
gestellt, wonach die Riickkaufsvergiitung im V erhăltnis zum Anwachsen 
der ReE>erve oder der V crsichcrungsdauer von 50, 60 oder 75 Prozent 
der Reservo ab steigt. 

Statt den Riickkaufswert zu verlangen, ist den Versicherten in 
der Regel das Recht gestattet, die Umwandlung der Versicherung 
in ei ne p r ă mie n f rei e Poli ce zu beanspruchen. Diese U m w an d-
1 ung (auch Hednktion genannt) be.steht darin, da!3 an die Stelle oer 
vereinbarten Versicherungssumme der (geringere) Betrag tritt, welcher 
sich fiir das gegenwărtige Alter der vcrsicherten Person als Leistung 
des V crsicherers ergibt, wenn die auf die Versicherung entfallende Pră
mienreserve als einrnalige Prărnie angenomrnen wird. Alle diese Mog
lichkeiten suchen <lie Unverfallbarkeit dor Poliee 7.U gewăhrleisten. 

Ebenso gerecht:fertigt, wie die Gewăhrung einer Abgangsvergii
tung an die vom V ertrage zuriicktretenden V ersicherten, ist die Ge
wăhrung einer Entschădigung an die Gesellschaften. Der ganze Be
trieb einer Lebensversicherungsanstalt rnu.B von dor naturgemă.Brm Vor
aussetzung der Kontinuităt ausgehen. Sonst wăre es kaum moglich, 
eine einigerrna.Ben zutreffende Vorausbercchnung auÎ Grundlage der 
Sterblichkeitstafel und des Zinssatzes vorzunehrnen. 

"Obor den EinfluJ3 des vorzeitigen, d. h. nicht norrnalen, rlurch 1'od 
oder Erleben des bestirnrnten Alters herbeigefiihrten Abganges auf die 
Sterblichkeit wird in cincrn Bericht des Eidgrnossischen Versicherungs
amts recht anschaulich ausgdiihrt: "In ciner normal arbeitonden Le
bensvcrsicherungsgesellschaft halten die Mehrleistuugon derjcnigen, 
welche die rnittlere Lebensdauer iiberschreiten, den Minderleistungen 
derjenigen, welche vorher sterben, das Gleichgewicht in glcicher W eise 
wie in einem Kahne die lăngs dor rechten Seitenwand Sitzenden den 
auf dor linken Seite Sitzenden das Gegengewicht halten. \V enn nun 
von den auf dor eiuen Seite Sitzenden cine gro.Ber0 Zahl aufst.e.ht, 
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so geht dieses Gleichgewicht verloren und dor Kahn kommt in Gefahr, 
umzukippcn; in einer Lebensversicherungsgesellschaft, welchc infolge 
einer bei ihrcr Anlage nicht vorgesehenen MaJ3regel ihre gutcn Risiken 
in ungewi:ihnlicher Za.hl verlicrt, geht gleichfalls ein Gleichgewicht vcr
loren; dic Mindersterblichkeit in den cinen J ahrgangon kornpensicrt 
nicht rnchr die Dberst.erblichkeit in dcn anderen und die Folge ist t;ber
&terblichkeit und Defizit im ganzen. - Unrecht tut man daher, wenn 
man die Fălle von Riickkauf und Umwandlung in derselben Weisc 
brandrnarkt wie die Verzichte, und bei de Rubriken in cler W eise, da fi man 
die betreffenden Versicherungssu mmcn als den V ersicherungsnehmern 
verlorengcgangenes, wenn nicht gar als ihncn unrechtrnăl3igcrweiso 
entzogenes, von den Aktionăren eingest.eoktcs V ermogen bchandelt. Dom 
Mifiverstand vieler Versicherungsnehmer, welche als Ri.ickkaufspreis 
die SummP dor einbezahlten Pdimien, zuweilen gar noch mit Zinsen, 
vcrlangen, muB mit der Belehrung cntgegcngetreten werdcn, daB jc 
nach dor V ersicherungsart ein Drittel bis die Halfte dor einbezahlten 
Prămien durch die Verwaltungskosten und durch die Tragung des Ri
sikos verbraucht sind." 

Da dor Ruckkauf einer Lebensversicherung mit nicht unbedeutcnden 
N achteilen fur den Versicherten verkniipft ist, sollte nur in ganz drin
genden Fallen ein Riickkauf vorgenommen werden. Bei voriibergehen
der Zahlungsschwierighit sollte manjedenfalls nicht ?.Ud iesem ăuBersten 
Mittel greif<Jn,sondern zunachst eineH erabsetzung derV ersicherungssumme 
unter gleichzeitiger entsprechender ErmăBigung der Pramie versuchen. 

Dic nachfolgenden Ziffern zeigen den Riickkaufswert einer abge
kiirzten Kapitalversicherung auf 1000 Mark sowie die Betrăge fiir 
eine pră.mienfreie Police in gleicher Hohe. 

1 Beitritts
alter 

Jabre 

30 20 
30 25 
30 30 

1. RiickkanfswP-rt. 
Riickkaufspreis nach 

10 26 
Jahren 1 Jahren 

olt __ .;lţ_ ___________ ----=~~~= 
!--~=':-~ ''~'' -~ '="-''''-~''--'~~;=o -; --~~-'~=: .~'':' ~' :-- ~-~-~ :i~ T -62 i-,:8 
3!,37 162,f>O 274,21 ; !14,06 666,73 

Il. Prlimienfi·eie Police 
einer abgekiinten Versicheruug iiber Mark 1000.-

Vers.
Dauer 

Jahre 

20 
25 
30 

nach 

p 3 20 11------- -'--------~--~--
' jăhrigem Bestehen dor V er8icherung li __ 

400 
333 

uit ~- - J( 

750 
600 
500 

800 
667 883 
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Von ganz besonderer Bedeutung ist die Frage der Kiindigung und 
des Verîalls bei den in zahlreichen Fabriken und anderen Privatuntcr
nehmungen eingefiihrten Pension s k as se n ; sofern diese ausschlieB
lich von dcm Unternehmer unterhalten werden, sind sie lcdiglich Wohl
fahrts-, nicht Versicherungseinrichtungen; anders verhiilt es sich, wcnn 
die Arbeiter oder auch sonstigen Angestellten Beitrăge in diese Kassen 
zahlen. GroBenteils sind diese mit juristischer Personlichkeit ausge
stattet und unterstehen als kleine Lebensversicherungsunternehmungen 
der Staatsaufsicht. Bei diesen Kassen handclt es sich aber regclmăBig 
um kleinere Betrăge, und fur solcho Făac konnen mit Genehmigung 
der Aufsichtsbehorde die Bestimmungen liber U mwandlung, RUck
kauf usw. ausgeschlossen werden. Hiervon wird hăufig Gebrauch ge
macht, um die Angestellten an die U nternehmung zu fesseln. Daraus 
ergeben sich aher oft Konflikte, bei welchem die Interessen dor U nter
nehmer und die der Angestellten in schroffem Gegensatz zuoinandor 
&tehen. Die reichsgesctzlicho Angestelltcnversieherung laBt die erwăhn
ten Pen&ionskassen unter strengen Anforderungen neben der Reichs-
versicherungsanstalt als Ersatzkassen oder als ZuschuBkassen zu; biei
ben sie, ohne in solehe umgewandelt zu werden, noch bestehen, so nennt 
man s1e Zulagekassen. 

§ 32. Anwendungsformen. 

Wie die Lebensversicherung in bezug auf theoretisohe Ausbildung 
und praktische Vollkommenheit anderen Versichcrungszwoigen voran
steht, so darf sic sich dieses Vorzug€s auch hinsichtlich der Mannig
faltigkeit ihr,er Formen riihmen. 

Die Verbroitung der einzelnen Formen in don verschiedenen Lăn
dcrn weicht wesentlich voneinander ab. Der Grund dieser Erschci
nung diirfte vor allem ein volkspsyohologischer sein. Besonders mar
kant tritt el iese Tatsaohe boi einem V orgleich von deutscher nud 
franzo&ischer Versiehorung zutago: bei uns ein Vorwiegen der Kapital
versichorung, in Frankroich eine besonders starke Verbrcitung dor 
Rentenversicherung, die als Versicherungsform der Kinderlosen be
zeichnet werden darf. 

Die Kombinationen, wolche die Lebcnsvcrsicherung zeigt und die 
wohl Monat um Monat abgeăndert und vermehrt werden, ~chmiegcn 
sich in geradczu bcwundernswcrtcr W cise dcn so mannigfachcn Bcdiirf
nisscn der verschit'r:knstca Volkskreise an, und innerhalb dcr vpr·schie
denstcn Volkskreise wieder dcn individuellen Bediirfnisscn und Wtin
schen, Hoffnungen und Tatsachen, mit denen der einzelne in soiner 
Privatwirtschaft zu rcchnen hat. Von der Wicge bis zum Grabc greift 
sie bald in dieser, bald in jener Forrn in das Menschcnleben ein. Oh 
cine Person ein dauernd glcichmăBig bleibendes Einkommcn hat, oder 
ein im Anfang nicdriges und allmăhlich immer mchr steigendes, odor 
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im Gegensatz hierzu ein anfănglich hohes und voraussichtlich nicht 
lange auf derselben Hohe bleibendes Einkommen bezieht. alle diese 
Moglichkeiten werden beriicksichtigt. 

Sămtliche Formen der Lebensversicherung zerfallen in zwei gro.Be 
Gru ppen : in K a p it a 1 ve r s i c h e r unge n und in R e n ten vers i c h e
r unge n. Die Eigentiimlichkeit der orsteren ist, daB zu irgendeinem 
Termine eine einmalige Geldsumme zur Auszahlung zu hringen ist, 
die der zweiten besteht darin, daB von einem bestimmten Termin ah 
regelmăBig wiederkehrende Leistungen seitens dor Versichcrungsanstalt 
an einen V ersicherten zu zahlen sind, falls er don Termin erleht. 

Die Kapitalvcrsicherung kann als Kapitalversicherung auf den To
desfall in der W eise eingegangen werden, daB die Vorsicherungssumme 
im Augcnblick des Todes des Versicherten făllig wird; odor aher als 
Kapitalversicherung auf den Erlebensfall in der Art, daB ctwa heim 
Fall der Verheiratung odor dos Militărdienstes odor im 50. oder 60. 
oder 65. Lehonsj ahr des V ersicherten die betreffende Summe făllig 
wird. Zu hosonderer Verhreitung ist in den letzten J ahrzehnten die 
ah g e k ii r z te , auch gemi s o h te Vor si o h e r ung genannte Form ge
langt. Hier wird die V ersichorungssumme heim Tode des V ersicherten, 
spătestens aher irn voraus festgesetzten Alter · ausbezahlt. Die vom 
Lebensversicherungsverband aufgestellten N ormati vbestirnrnungen fiir 
Kapital versicherung auf den 'l'odesfall sind von den ei nzelnen Gesell
scha.ften haufig abgeăndert worden. 

Als Muster fiir die J ah ros prii mie, welohe bei der heute verbrei
tetsten Art, der gemischt en Versicherung (mit Gewinnheteiligung), 
zu zahlcn ist, dicne der 'l'arif einer grol3en Gegenseitigkeitsanstalt. 

1. J ahrespriimien. 

Fiir 1000 Mark versicbertes Kapital, zahlbar sofort nach dem 
· Tode, spatestens im Alter von 
1~- -~-~~--

Eintritts- ' 70 65 50 

alter It- . ist jăhrlich zu e~~i~h~~n bis zum Ablauf der Versicherung 
~~--------- ---·-·····--· ·-·--·~-- ---- ... .. ,- --- - ~------

_jL_~~~~~-_i_P_r~tmi~ '--~~~~~- ____ ~~rămie __ j_ Prălll~-
~~ ~l ~i::~--- ---~~-~~-- -.-~--~!~~~ --- - ;~;~~ -r-~~t~~ -
25 23,60 :!5,20 27,80 31,70 38,00 
30 27 ,oo 29,30 33,oo 3\J,oo 4\l,2o 
35 31,60 34,90 40,60 50,50 H7,90 
40 38,oo 43,oo 52,5o H0,5o 105,10 
45 46,90 55,50 71,80 106,80 
50 60,50 75,90 109,90 
55 82,20 114,90 
60 122,so 

Demgegeniiber seien die von einer anderen Anstalt geforderten 
Ei n mal p ram i c n ( ohnc Gewinnbeteiligung) wiedergegeben. 
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II. Einmalige Priimien. 

li Fiir 1000 M ark Versicherungssnmme, zahlbar sofort beim Tode, 
[i spătestens nach Ablauf der Versicherungsdauer. 

Ei:}~!;ts- ii __ ~i:~~~~;~;;_~h_:~~~~z_!~_· ~~~;h ~J~e ~fi-~_;t_eTe~i~~te~t~~-s -~e-il-es_ 
li Versicherungsdauer J ahre 

. - -~0 ____ j ____ l~ ____ _l 20 1 25 ==::==3=0== 

-798~- -r -69~~-----.- 603,3 534,2 - 1 

798,6 6\!0,3 604,4 537 ,o 
799,2 692,8 609,2 544,7 
801,1 697,1 616,8 556,8 
803,8 70::l,s 62\1 574,6 
807,6 712,4 644,6 599,5 
814,o 721i,9 669,1 
823,8 7 4 7,5 
837,2 77 4,7 ' 

480,0 
484,9 
496,4 
514,1 
539,o 

Allein dic Kombinationen fUr die beiden Hauptgruppen dor Kapi
talversicherung diirften wohl iiber 100 betragen. Dies erklărt sich dar
aus, dafi die verschiedenen Lebensversicherungsarten mit oinmaliger 
Prămie (Misc) oder mit wiederkehrender, mit fallender, steigender 
odor gleiohbleibender Prămie, mit fallender, steigender oder gleichblei
bender Versicherungssumme, mit oder ohne Gewinnanteil, mit lebens
lănglicher oder abgekiirzter Prămienzahlung, mit oder ohne W artezeit, 
mit oder ohno Prămienriickgewăhr auf ein, zwei oder mehr verbundene 
Le ben u. dgl. m. abgeschlossen werden konnen. U nd jede Gesellschaft 
sucht neuc Kornbinationen zu erfinden. 

Dafi aher auch nur die wichtigsten dieser Art hier vollstăndig 
mitgeteilt werden, ist ausgeschlossen; lediglich einzelne Beispiele 
konnen angefiihrt werden. 

Die V ersichcrung kann auf das ei gene wie auf oin fremdes Le ben 
genommen werden. Im letzteren Falle ist die schriftliche Zuştimmung 
des Dritten erforderlich, um spekulativen, in verbrecherischer Absicht 
eingcgangenen V ersicherungen vorzubeugen. (Dber dcn Spczialfall der 
Kindcrversicherung vgl. § 33.) Auch cine V crsicherung auf eigenes 
und fremdes Lebcn zusamrnen kommt vor, die Versicherung auf ver
bundeno Leben, die wechselseitige Dberlebensversicherung, hei der be
rcchtigt wird, wer den anderon iiberlebt; ein Sondorfall dieser Versiche
rung ist die 'l'ontii1e (S. 4). 

Von P r ă rn i e n r ii o k g e w ă h r war irn Vorhergehenden die Rede. 
Darunter wird die V erabredung verstanden, dafi die V ersicherungsan
stalt dem V ersicherten odor seinen Erben die geleisteten Pramien gering 
verzinst odor unverzinst, mit odor ohne gewissc Abziige, zuriickzahlt. 
Eine solche Riickgewăhr findet sich auch bei den anderen Personen
versicherungen, und zwar vorzugsweise bei solchen V crsicherungsarten, 
bei denen die Auszahlung einer Versioherungssumme nicht ganz sicher 
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ist, z. B. bei der Militărdienst- oder der Ausstouerversicherung, wic 
bei der U nfall- und Haftpflichtversicherung. Es ist klar, da13 bei dor 
Ausbedingung einer Ruckgewăhr die Prămien hi.iher sein mussen, als 
wenn koine solche verabredet wird. Der Versicherer kommt durch die 
Differenz zwischen den Prămien fur die Versicherung ohno Ruckgewăhr 
und den (hi.iheren) Prămien fur einc solche mit Huckgewăhr auf seine 
Kosten, oft woit mehr als bei der einfachen Versicherung; fur den. 
Versicherten ist die Aut>bedingung dor Huckgewăhr nioht immer von 
Vorteil. 

Auch die W a rt o z oi t (Karenzzcit) ist erwăhnt worden. Darunter 
versteht man einen Zeitraurn, dor mit Absohlu13 dos Vorsicherungsver
trags beginnt unei oin odor rnehrero .J ahro wăhrt, wăhrond dossen aher, 
falls der V ersicherungsfall eintritt, nichts ausbozahlt wird. Praktisch 
angewandt wird diese Bestimmung u. a. fur die Haftung boi Selbst
mord (S. 20). 

Von besondercn ~pielarten dor Lebensversichorung mi.igen die fol
genden erwăhnt werden. 

DiC' Ausstattungs- und Studiengeldversicherung go
wăhrleistet ein bostirnmtes Kapital, das beispiclsweise mit dem 20. Le
bensjahre des vcrsicherten Kindes zur Auszahlung gelangt. Dabei kann 
u. a. clic Bcstimmung getroffen werden, da13 die V crsioherungssummB 
auch ohne jode vorherige Abmachung orhoben werdBn darf in funf 
aufeinandor:folgenden .J ahresraten von je 1/ 5 der Vorsicherungssummo 
vom vollcndeten 18. bis 22. Lobonsjahre des V crsicherton (Studien
renten), oder in zwei Haten, nămlich mit 1/ 10 der versichBrten Summe 
schon boi Vollondung des 14. Lebensjahrcs (Konfirmationskapital) und 
mit "/10 boi Vollendung des 20. Lobonsjahres des Versioherten (Aus
stattungskapital ). Diese V ersioherung, in cler Knaben und .i'VIiidchon 
Aufnahme finden, lă13t demnaoh dem Beteiligten freie Hand, das Ka
pital so zu erheben und zu verwenden, wie es in jedem einzelnen Falle 
am zweckmiil3igston erscheint. Duroh diese Versioherung kann je nach 
Bedarf fur die Konfirrnation, fur die Lehrzeit in Handel und Gewerbe, 
fur den Besuch einer Hoohschule odor auch fur den Militiirdinnst 
oder die V erheiratnng des versicherten Kindes vorgesorgt werden. Die 
Prămien sind hierbei verschieden zu entrichten, z. B. jiihrlich bis zum 
20. Lobonsjahre des versicherten Kindes odor bis zu dessen 14 . .J ahre 
oder in einer Summe. Eine etwaige Zusatzversicherung gewăhrt den 
Vortoil, da13 bei vorzei tigem Tode des Priimionzahlors die Prămicn
zahlung aufhi.irt und die V ersicherung trotzdem voll in Kraft bleibt. 
Boi vorzoitigcm Ablobcn des versicherten Kindes worden die Einzah
lungcn abzuglich dor ersten .J ahrcspri:imie zuriiokgogcben. Gegon einen 
kleinen einmaligen Extraboitrag kann auch dio Ruokgabe cler ersten 
J ahrosprămio bodungen werden. Fornor· kann bei dcrsolben Anstalt 
jodorrnann naoh Entriohtung von zwoi .J ahrosprămien bcantragon, da13 
er kunftig nur noch die Hiilfto der Prămion bar cinzahlt. Dio andere 
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Halfte wird gestundet. Man kann also dio Pramienzahlung erheblich 
herabmindern, sie zu gelegener Zeit wieder in voller Hohe aufnehmen 
und zwar je nach Wahl mit oder ohne Nachzahlung der kreditierten 
Beitrage. Die Versicherung bleibt dabei immer in Kraft; nur 'verd(:)n 
die gcstundcten Betrage nebst Zinsen spater in Abzug gebracht. 

Fur diese Art Ausstattungs- und Studiengeldversicherung sind bei 
100 Mark V crsicherungt-\summe zu entrichtcn: 

Ein
tritts
alter 

I!Jăhrli c h P Pdtm ie,!' 
i; zahlbar bis zum .:E· 1. 
!, 20. 1 14. il '1m~a ~ge li · · r ' Pramte :: LehensJahr des \ er-
'' sicherten 

', lihrliche Pramie,!\ 
Ein- zahlbar bis zum ii'E. 1· 
t . t •>o . ' mma 1ge 
rtt s- ~ · . 1 14· il Prămie 

sicherten !1 

----~1--- - -
alter i\LebensJahr des Ver- '.i 

--1-------- -11--- -··---· ........ -· - .... i: ..... ----
J aht·e :: .It .It :1 vlt ~~h_r:e_ .. :1 ··-·~-·-· 

--------- ----~~ 

1 1' 
2 
3 
4 
li 
6 

3,99 
4,30 
4,6:l 
li,oo 
0,41 
5,87 

ii,16 
f>, 71 

6,35 
7,11 
8,04 
\l,20 

50,25 
52,62 
54,96 
57,31 
5~,, 72 

62,18 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

IJ,-14 
7 ,os 
7.8~ 
8,1n 
9,93 

11,38 

10,70 
12.69 
15,48 
19,68 

___ _;__ __ _ 

64,72 
67,33 
70,03 
72,81 
75,68 
78,65 

Ganz analog eingerichtet war clic scit 1878 eingefuhrtc :Mi li t ă r
dienstversichcrung. Sie bildcte entweclcr wie clie Ausstattungs
und Studiengelclversichcrung nur cine Spielart cler sogenannten Spar
versicherung, oder wurde in clet· \Vcise abgeschlossen, daB nur bei 
Dienstantritt die Versicherungssurnme zur Auszahlung gelangte. 

Dio auf Grund des Versailler Friodensvertrages notwendig gcwor
dcne Auflosung dor alten Hceresver:fassung, die Boseitigung cler allge
meinen Dienstpflicht bedeutet naturg(~mil.B das Ende cler bis dahin 
in Deutschland betriebenen Militărdienstversichcrung. Fur diejonigen, 
welchc cine bis Endo 1918 noch nicht fallig gewordcne 1hlitărclicnst
ven,icherungspolicc laufcn hatten, entstand clic Frage, ob sic die Ver-
1iicherung durch Ruckkauf aufhcben, umwandeln ocll'r gar unverăndert 
lassen sollten mit Rucksicht auf die UngewiBheit, wie sich otwa in 
einer ferneren Zukunft die Militiirdicnstverhaltnisse einmal gestalten. 
Dic Fordcrung vi cler V crsicherter, dic gesamten Prămien zuruck
zuerhalten, hat, wie das Reichsaufsichtsamt darlegt, kc•ine Berechti
gung, wărc aueh mit dem W esen der Versicherung nieht vereinbar, da 
ein Teil cler Prămien boreits im ordentliehen Gcschăftsgang fur dic 
Erfullung der Versichcrungslcistungcn vcrbraucht worden ist. Die Ge
sellschaften haben aher insofern ein besoncleres Entgegenkommen gc
zeigt, als sic cine Erhohung des Ruckkaufswcrtes ebenso wie cine an
gemcssene Erhohung cler Prămicnriickgcwahr oder eine friihere Aus
zahlung des versicherten Kapitals vielfaeh zugestandcn. 

Als Beispiel fur cine andcre Kombination mag clic sogcnannte Fa
mi li c n poli ce angefuhrt wcrden. Dicsc ist aur den cler Fiirsorge fur 
die Familie besonders nachtciligen Fnll bere{)hnet, claB bcide Eltcrn, 
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und zwar zuerst der Vater, dann die Mutter, vorzeitig sterben und die 
Kinder allcin zuruckbleiben. Alsdann wird bei der Familienpolice so
wohl beim Tode des Vaters, wie auch beim Tode der Mutter Zahlung 
geleistet, wenn der Tod vor Ablauf der Versicherungsdauer eintritt, 
und auBerdem beim Ablauf der Versicherungsdauer. Eine Familien
police von 30 000 Mark kostet trotzdem nicht mehr als eine gewohn
liche abgekurzte Lebensversicherung in Hohe von 20 000 Mark. Die 
Gesellschaft gewinnt die Mittel fur die Erhohung der Versicherungs
summe um voile 50 Prozent dadurch, daB sic in dom anderen, einer er
hohten Fursorge nicht bedurfenden Falle, wenn nămlich die Mutter 
vor dem V ater stirbt, die beim Tode des V aters făllige V ersicherungs
summe nicht in einem Betrage, sondern in zwei gleichen Raton ge
wăhrt. 

Dio Risiko- oder Umtauschpolice ist fur das Bedurfnis des 
jungen Geschăfts- und Berufsanfăngers eingerichtet und wird gegen 
feste Prămien als U mtauschversicherung fur die Dauer von 5 J ahren 
abgeschlossen. Sie will die Vorteile cler Lebensversicherung gegen be
sonders niedrige An:fangsprămien gewăhren. Die Police kann jederzeit 
gegen eine Versicherung nach einem anderen Tarife cler Gesellschaft 
umgetauscht werden, und zwar ohne daB eine neue ărztliche U nter
suchung erforderlich ist. 

Eino Ledigcnversicherung, als Abart dor Erlebens.fallver
sicherung fUr weibliche Personen bestimmt, gelangtc 1914 zur Einflih
rung. Hicr wird versichcrten Mădchen eine bcirn 37. Lebensjahr begin
nende lebensl1ingliche Rente gcwăhrt, falls sic alsdann noch nicht verhei
ratet sind. Versichert werden konncn 1\tlădchen im Altor bis zu hochstens 
12 J ahren sowohl gegen cinmalige als auch gegen jăhrliche lă.ngstens 
bis zum 20. Lcbensjahr zahlbare Prdmio mit odor ohne Prămienrlick
gewiihr, falls Tod odor Verheiratung vor dom 37. Lebensjahr eintritt. 

Eine besondere Form amerikanisohen U rsprungs ist die 'rei 1-
h a b e r v c r si o hor ung (Sozicnvorsioherung). Mehrero Inhabor einer 
Firma versichcrn hier in einer Police gemeinsam ihr Leben zugunsten 
cler Firma. Wir haben os hier also mit einer Versicherung auf ver
bundene Lcben zu tun, wie sie meist nur unter Ehegatten vorkam. 
Wăhrend aher bei diesen der uberlebende Gatte cler Begunstigte ist, 
ist bei der Tcilhaberversicherung die Firma die Begunstigte. Diese 
Versicherung orleichtert beim Tode eines Teilhabcrs dic Auseinander
setzung mit den Erben des Verstorbenen, sichert den Fortbestand, 
zumal sic jedem Teilhaber, wenn zwischen ihnen Abweichungen wegen 
der Verfugung liber die Versicherungssumme getroffen sind, seine 
Kapitaleinlage sicherstellt. Auch ein kreditforderndes Moment wohnt 
dieser V ersicherung naturgemăB bei. Sic stellt sich ferner als Ansamm
lung eines Reservefonds dar. Viel erortert worden, aher wohl zu ver
neinen ist die Frage der Abzugsfăhigkeit der Prămie fur diese Ver-
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sicherung (als eine Art W erbekosten) von der Einkommensteuer. (V gl. 
1. Bd. S. 183.) 

Die wiihrend des Weltkrieges unter der Bezeichnung Kriegs ... 
p a ten vers i c h e r ung oder K r i e g s w ai se n vers iche r u n g einge
fiihrten Policen stellen lediglich eine neue Benennung alter Versiche
rungsformen dar, die als Versicherung mit :fester Ver:fallzeit, Sparver
sicherung, oder auch Kindertodes:fallversicherung bekannt gewesen 
sind. N eu war nur der recht gliickliche Gedanke hierbei, da13 zum 
Zweck der W ohltiitigkeit von wohlhabenden Personen als V ersiche
rungonehmern diese V ersicherungen zugunsten von Kriegswaisen ab
geschlossen werden sollten. 

Eine Schopfung der Kri egszeit ist auch die zuerst in Osterreich, 
dann in England, spăter in Deutschland einge:fiihrte Kriegsa:ri
leiheversicherung. Diesc suchte den Zweck zu erfiillen, solchen 
Personen die Zeichnung von Kriegsanleihe zu erleichtern, welche die 
Einzahlungen an den vorgeschriebenen Zeitpunkten nicht leisten konn
ten. Iu zwei Hauptarten wurde diese Versicherung betrieben. Die 
eine Form verwandte die bestehenden Tarife der V ersicherung au:f 
den 'rodesfall derart, daH lediglich vereinbart wurde, die Auszahlung 
der Versicherungssumme solle in Stiicken der Kriegsanleihe orfolgen. 
Der V ersicherungsnehmer erhielt von dor V ersicherungsanstalt in Hohe 
des Kau:fpreises des zu zeichnenden Betragcs ein Darlchen zu 5 Pro
zent, dcssen Zinsen aus den Zinsen der gezeichnoten Kriegsanleihe
stiicke gedeckt werden sollten. Es hatte also der Versicherungsnehmer 
lediglich nach den gcwohnlichen 'l'arifsătzen Prămien zu zahlen, doch 
wurde ihm gestattet, das Darlehen in beliebigen Teilbotriigon gegen 
Aushăndigung der in Gewahrsam der Gesellscha:ft verbliebenen Stiicke 
der Kriegsanleihe zuriickzuzahlen. Die andere Form bcschrănkte sich 
auf kleinere Betrăgc und verzichtete auf ărztliche Untersuchung. Hier
:fiir wurden besondere Tarife berechnet, die nach dom Beitrittsalter 
abgestuft waren, wăhrcnd eine osterreichische Anstalt nur Einheits
prămien ohne Riicksicht auf das Beitrittsalter eingefiihrt hatte. Zur 
V erringerung der Gefahr, welche die Gesellscha:ft infolge Fortfalls der 
ărztlichen U ntersuchung trug, war vorgeschrieben, da13 bei Antrag
stellung als einmaligc Einzahlung ein Teil des Zeichnungsbetrages 
hinterlegt werden miisse. - Der Umstand, da13 dor Kurs der Kriegs
anleihen gesunken ist, hat dor V crsicherung ein schnelles Ende be
reitet, da der Versicherte die voile Gefahr :fiir Kursschwankungen 
trăgt; denn dic gezeichneten Anleihestiicke werdcn ihm bei Fallig
keit zum fcsten Ausgabekurs angerechnet. Diese Tatsache bedeutot 
insbesondere im Falle des Riickkau:fs :fur den zuriicktretenden V cr
sichertea cine hohe Einbu13e und Enttauschung, fiir welche aher nicht 
so schr die Versicherungsgesollschaften vorantwortlich gemacht werden 
konnen, als vielmehr diejenigcn Regierungsste:len, wolche die Pro
paganda fiir Kriegsanleiheversicherung betrieben haben. 
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Zu ei ner E r b s c ha f t sst ou e r vers iche r ung als Abart der 
Lcbensversicherung, wie sie in Englancl schon lange betriebcn wm·de, 
entschlossen sich deutsche Gesellschaften im AnschluB an das Erb
schaftssteuergosetz von 1919. Denn dieses sagt in seinem § 9: "Ver
sicherungsvortrage aus Versicherungen auf elen Todesfall, clic cler V er
sicherungsnehmer zugunsten des Reichs lecliglich zur Berichtigung von 
Nachla.B- uncl Erbanfallsteuer aufgenommen hat, bilden zur Hiilfte 
keinen Te il des steuerpflichtigen N achlasses." (V gl. 1. Bd. S. 184.) 
Der Vorschlag, eine Reichsversicherungsanstalt zur Dbernahme dieser 
Erbschaftssteuervorsichcrung ins Lebcn zu rufen, hat keine Verwirk
lichung gefunden. 

Ei ne ganz neue Form ist clie Versicherung mit b e w o g li c h e r 
P ram i e, dio in zwei Abarten vorkommt, einmal mit vertragsma.Big 
steigenclcr Pramie und cntsprechend steigendcr Versichcrungssumme 
und dann als Lebensversioherung mit Pramie aus dem jeweiligen 
Gehalt. 

Dber die 1920 von mehreron Gosellschaften eingefiihrte kombinierte 
Lebensunfallversicherung vgl. § 37. 

Bei vielen Lebensversichorungsuntcrnehmungen sind E x trap r ă
mi o n fii r g o fii h rl iche Ris i k e n iiblich. Dieser Priimionzuschlag 
betragt beispiclsweise bei cinigen Anstalten, sofern os sich nicht nm be
sonders stark gefiihrdete Risiken handelt, 3° j 00 der V ersicherungs
summe, bei mehr gefahrdcten bis 5°/00 cler Vcrsicherungssumme. Bei 
Berufsseefahrern auf Privatschiffen, deren Fahrten sich auf die Nord
und Ostsee crstrecken, werden 4°/00 , bei Fahrten auf sonstigon euro
paischcn Gewiissern 6°/00 , bei Befahrung aller anderon Meere 8°! 00 ange
nommen. Angestellte cler groBen Schiffahrtsgose:lschaften cbenso wie 
die der Kriegsmarine zahlen 5°/00 Zuschlage. Andore Anstalten nehmen 
in cler \Veise einen Zuschlag vor, daB sie eine Alterserhohung eintreten 
lasscn. Eine weitere VorsichtsrnaBrcgel ist die mehr odor minder starke 
Abkiirzung dor Versichcrung. Es werden beispielswcise Porsonen, 
wolche mit cler Herstellung und dem V erkauf von Alkohol beschliftigt 
sind, von einer Anstalt nur vorsichcrt, wonn clic Versichorungssumme 
im 45. oder hocht>tens im 50. Lebensjahre fallig sein soll. 

Eino nicht unwesentlich erhohte Sterblichkeit bositzen auch Per
~:~onon, die sich in elen 'l'ropen aufhalten. Daher schlieBen dio Anstalten 
entweder solche aus, odor unterbrechon dic V crsichoruag wăhrond des 
Aufcnthalts dasolbst, oder erheben Zusoh:agc, oder treffen sonstige 
V ereinbarungen. Fiir die 'l' ro pe n vers iche r un g beansprucht ei ne 
der grofiton amerikanischen Gesellschaften fo:gende J ahrespriimien, 
die in Vergleicb gestellt werden zu denjenigen, die fur gewohnliche auf 
1000 Dollars lautcnde V ersicherungen zu zahlen sind. 
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. . 11 Gewohnliche 11 Halbtropische 11 Tropi~che ij Asien 
Emtntts- 1 Gegenden , Geaenden Gegenden 1, 

___ alter _ -~~-~~;--~~- ~b-__ - !i _ a __ ~_l ___ b_t=~- L_ -b ---11- --~ ~---b ___ _ 
------ir 1gf -~nn~-f~:~: ----i~:;: -~~· :::~l:::E 11

1 

!H: · ~~:~-
40 33,01 54,31 i 39,64 59,94 46.26 1 65,56 1 49,69 66,69 
~5 39,55 57,32 1 4 7,00 63,77 1 54.44 70,21 1_ 57,54 1 71,56 
50 48,48 62,34 i 57,04 69,90 1 65,60 77,46 11 68.24 78,60 

Spalte a enthalt die Pramien fiir Versicherungen nur auf den Todesfall. 
Spalte b die Pramien fiir Versicherungen, deren Betrilge spiitestens nach 20 .Tahreu. 
bei friiherem 'l'ode vorher făllig werden. (Gemischte Versicherung.) 

Eine V ersicherungsart, cler eine iiberaus weitgehende sozialo Be
deutung zukommt, und die aufs engste mit der Frage cler iirztlichen 
Untersuchung verkniipft ist (S. 29), ist die Versicherung min
d e r w e r ti ger Le ben. Als solche werden namentlich Personen be
trachtet, welche Vorerkrankungen oder V eranlagung ha ben zu 'ruber
kulose, Krebs, Diabetes u. v. a. 

Dio Losung des Problems wurde beroits von der alten Londoner 
Equitablo 1762 versuoht. Besondere Aufmerksamkeit schenkte dor 
Versicherung minderwertiger Leben eine 1824 gegriindete Londoner 
Anstalt. Diese iibernahm anormale Leben gegen eine Zusohlagsprămic, 
d€ren Hohe mangels jeglicher statistischer Unterlagen lediglich auf 
Grund arztlichen U rteils bemessen wurde. StatutengemăB gehorten 
mindestens 8 Mediziner zur Leitung der Anstalt. Die Ergebnisse des 
ersten Vierteljahrhunderts waren durchaus zufriedenstcllend. So Grklărt 
es sich, daB im J ahre 1872 nicht weniger als 39 von den damals be
stehendon 55 englischen Gesellschaften cliese Versicherung betrieben. 

Deutschland stand bis vor kurzem in cler praktischen Losung und 
seinon Erfolgen auf dem Gebieto cler Versichcrung abnormer Risikon 
weit hinter England und Skandinavien znriick. Der orste V ersuch in 
Deutschland wurde 1878 von einer fur diesen Vorsicherungszweck be
sonders gegriindeten Gesellschaft unternommen, die auf Grundlage 
eines einzigen Tarifs, dessen Pramio die sonst iiblichen Sătze um etwa 
11 Prozent iiberschritt, Personen, welche die Kapitalversicherung auf 
den Todesfall bei oiner anderen Gesellschaft nicht erlangen konntcn, 
vermogo ihres Gesundheitszustandos jecloch die Hoffnung ::mf eine 
mittlerc Lebensdauer noch zulie.Ben, Aufnahmo gewiihrte. Aber schon 
nach drei J ahren mu.Bte diese Gesellschaft iufolge gro13er V erluste 
liquidieren: ein trauriges Zeichen dafilr, daB humano Bestrebungen 
allein die Privatvorsicherung auf keinen griinen Zweig bringeu kon
nen. Erst 1892 machto cine zweite Gesellschaft deu Versuch zur Ver
sicherung anormaler Leben. Der von dieser Gesellschaft eingeschlageno 
W eg entbehrt nicht des Interesses weiterer Kreise. 

Erfolgt bei dieser Kombination das Ablebon des Versicherten vor 
Ma.ne:s, Versicherungswesen II. 3. Au1l. 4: 
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Ablau:f dor vercinbarton Versichcrungsdauor, so wird die auf dio Vor
sichorung angesammelto volle Pramionresorve fallig, wăhrond fur den 
dadurch nicht gcdeckten Teil der Versicherungssumme in dem auf das 
Stor bej ahr folgonden Monat Mai diej enige Quote gezahlt wird, die 
sich aus dem V orhaltnis der wirklich oingetrotenon zu dor rechnungs
ină.Big erwarteten Sterblichkeit dor Abteilung fur goschwăchte Lcben 
ergibt. Au.Bcrdem gewăhrt die Anstalt mit diescr Schlu.Bquote dcn 
dieser Abteilung entspringenden Gewinnantcil, mit 31/ 2 Prozont auf
gezinst und in fiinfjlihrigen Perioden zur V ermehrung dor V orsiche
rungssumme kapitalisiert, soweit diesoGewinnanteile nicht zur Deckung 
au.Berordentlicher Verluste an Kricgsschădon odor fur sonstige Bedurf
nissc bereitR vorwendet wcrden muf.lten. Die Anstalt boziffert diescm 
Gewinnanteil auf durchschnittlich 12 Prozent jahrlich. 

Bei den fiinf deutschen Gesellschaften, welche 1910 die Versiche
rung minderwertiger Leben betrieben, durften nicht mchr als 5000 
V ertrăge dieser Art liber etwa 20 Millioncn Mark in Kraft ge
wesen se1n. 

Geradezu ausgeschlossen ist cine Losung des Problems in Frank
reich und andcren Lăndern franzosischen Rechtes wegen dor j'ur uns 
unverstăndlichen, aher dort mit gro.Ber Hartnăckigkcit festgchaltencn 
Fordcrung, die hauptsăchlich im Strafrecht eine gcsetzlicho Sanktio
nicrung gefunden hat, da.B den Ărzten ein absolutos Schwcigegcbot 
aufzucrlegen ist. Dieses geht so wcit, da.B ein franzosischcr Arzt dio 
U rsache des Todes seinor Paticnten einer V ersicherungsgcsellschaft 
nicht mittrilen darf, falls del' Patient zu seinen Lebzeiten nicht etwa 
ausdrucklich hiorzu Erlaubnis erteilt hat (secret medical absolu). 1\fan 
steht auf dem Standpunkt, da.B nur die betreffendo Person sclbst dom 
Arzte das Recht, aus seinen Boobachtungen :iVfittoilungen zu maohen, 
zugestehen kann. Diese eigentiimliohe Auffassung erklărt cs, wenn 
man in franzosischen Sterblichkcitsliston bei dor uberwiegenden Zahl 
dor Fălle "Todosursache unbekannt" verzeiohnet findet. 

V oraussctzung fur die rationclle V erwirklichung der A b gel e h n
ten vor sic h e r ung ist stots cine ausfiihrliche Statistik, wio sie vor
bildlich die Gothaer Lebensversicherungsbank scit langem betriebon 
und der Offcntlichkeit schon 1880 durch Emminghaus zugănglioh ge
maoht hat, indom sic ihre Erfahrungen aus den ,J ahren 1829 bis 1878 
mitgetoilt hat. Hier handelt es sich um die erste Sterblichkeitsunter"" 
suchung der V crsicherten nach Klassen. Diescr sind dann im Laufo 
dor J ahrzehnte im Inland wio im Ausland vi ele weitere gefolgt. Die 
fortschroitcnde Erfahrung hat os (naoh FZ.orschiitz) mit sich gebracht, 
da.B os allmahlich gloichgultig wurde, ob die Antragstoller gesunde 
odor kranko Lcuto im Sinne der Mcdizin warcn, sie sollten nur ver
sichPrbar sein. 

U m den Hauptgrundsatz rationellen Versioherungsbetriebes, die 
Schaffung ei nes den Risikenausgleich ermogliohendcn gro.Ben V er-
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sicherungsbestandes durchzufiihren, haben etwa 20 deutsche Lebens
ver&icherungsgesellschaften 1916 in Stuttgart einc Anstalt gegriiudet, 
die ausschliel.llich dic Versicherung Abgelehnter organisieren soli. 
Diese "Verbandsgesellschaft Hilfe", deren Aktien nur von den auge
schlosscnen Lebensversicherungsunternehmungen erworben werdcn diir
fen, iibernimmt Risiken bis . zu 100 000 Mark V ersicherungssumme 
ohne weitcres, ausnahmsweise auch hohere Betrăge. Sie gewă.hrtjedoch 
ausschlieBlich Todesfallversicherung auf Zeit (Risikoversicherung) mit 
Riickgewăhr der eingezahlten Prămie bei Erleben des Ablaufterrnins. 
Ganz ohne Einfiihrung einer \V artezeit glaubt man aher nicht aus
kommen zu konnen, doch hat man dicse gegeniiber der bisher iiblichen 
sehr verkiirzt. Bei Tod im ersten J ahre wird die eingezahltc Prămic er
stattct, im zwciten J ahre wird die halbe Versicherungssumme, vom 
dritten J ahre an die voile bezahlt. Die Vollzahlung hăngt nicht von 
dcn rechnungsmiil.ligen Mittcln ab, ist vielmehr unbodingt garantiert. 
Fiir den Selbstmord gelten die gleichen Bestimmungen wie fiir den 
gewohnlichen Todesfall. Boi Tod duroh Unfall wird auch im crsten 
und zwoiten J aht·e voll gezahlt. Im iibrigen schliel.len sich die Bcstim
mungon den Normativbedingungen cler deutschen Gesellschaften an. 

N ach vier verschiedenen Formen iibernimmt dio Verbandsgesell
schaft "Hilfe" V crsicherungen. Entwoder ist die Aktionărgesellschaft 
lediglich V ermittler fiir dic Vorsicherung bei dor Verbandsgesellschaft, 
oder die Versicherung wird nach den Tarifen cler Verbandsgescllschaft 
clurch die Aktionărgesellschaft als Hauptversicherer bewerkstelligt; es 
erîolgt aher Riickdeckung dor vollen Versicherungssumme zur Ur
prămio bei cler Verbandsgesellschaft.' Die dritte Moglichkeit besteht in 
der V ersicherung nach dcn Tarifen cler Aktionărgesellschaft, aher 
gleichfalls mit Riickdeckung cler vollen Versicherungssumme bei cler 
"Hilfe". SchlieBlich kommt als vierte Moglichkeit die in Betracht, daB 
nicht die voile V ersicherungssummc bei cler V erbandsgesellschaft in 
Ruckdockung gegeben wird, sondern nur die Gefahrsumme, das ist 
die Ver5icherungssumme abziiglich der jeweiligen Prămienreserve. 
N ach dor bisherigen Entwicklung ist zumeist die zweite Form gewăhlt 
worden. Aufnahme finden Personen, wenn sie das 10 . .J ahr erreicht 
und das 55. J ahr noch nicht iiberschritten haben. Die Priimie richtet 
sich, abgesehen von Eintrittsalter und Versicherungsdauer, nach cler 
Schwere der im Einzelfalle vorhandenen Mindcrwertigkeiten, deren 
Grad durch ărztlichc U ntersuchungen genau Îestgestellt wird. Von 
Krankheiten und Minderwertigkeiten, die versicherbar sind, auch wenn 
sic zur Zeit dor Antragstellung noch bestehen, seien genannt: Artericn
verkalkung, Blindheit, Bruche, Fettlcibigkoit, Gallensteine, Gc'
schlechtskrankheiten, Malaria, Schwangerschaft, Zuckerkrankheit. Von 
Krankheiten, die nur dann versicherbar sind, wenn sie zur Zeit dor An
tragstellung schon abgeheilt sind, scien genannt: Blinddarmentziin
dung, Gelcnkrheumatismus, Kriegsverletzungen, Lungcnentziindung, 

4* 
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Typhus. Unversicherbar sind u. a. Krebs, schwere Riickenmarkserkra.n
kung, Asthma infolge Herzkrankheit. 

Als minderwertig wird irn Simte der Lebensversicherung auch das 
Leben der Frau, wenigstens in gewissen Jahren angesehen. Die 
F rau e n vers iche r ung war in Deutschlancl bisher wenig verbreitet. 
Wăhrend in Amerika clie Frau durchweg clieselben Prămien wie der 
Mann zu entrichten hat, werden in Deutschlancl fast stets Zuschliigc 
verlangt. N ur wenige Anstalten nehmen Frauen ohne solche. An
dere verlangen Zuschlag ohne Riicksicht auf clas Alter oder his zum: 
35., 45., 50., 51. Lebensjahre, und zwar in verschiedener Hohe: 1, 
2, 3, 5 Promille der Versicherungssumrne, andere 1/4, 1/2, ja 5 und 10 
Prozent cler Prămie; wieder andere berechnen einen Alterszuschlag. 
Eine Anstalt gewăhrt z. B. Frauenversicherung nur gegen einen jăhr-
1 ichen Zuschlag von 11/ 9 o 100 der Versicherungssumme bis zum Alter 
'•·on 39 J ahren, gewăhrt aLer nach Zuriicklegung des 55. Lebensjahres 
ei ne V ergiitung von 3 °100 der V ersicherungssumme jăhrlich; cine andere 
Anstalt verlangt fiir weibliche Personen bis zurn 50. Lebensjahre 2 °/00 

Zuschlag, der mit dem zuriickgelegten 50. Lebcnsjahr in W egfall 
kommt. Fast stcts ausgeschlossen sind die Gcfahren dor crstenSchwan
gerschaft und Entbindung bei dor Todesfallvcrsicherung. Vereinzelt 
werden cliese Hisiken gegen einen einmaligcn Zusohlag von 1 Prozeni 
dor Versichcrungssummn cingeschlossen. O.ft iibernehmen Anslalten clie 
Versichcrung von Ehefrauen nur, wenn auch der Ehemann bei ihnen 
versichert ist. 

GewissermaBen um iiberwertige Lebcn handelt es sioh bei der A b
sti nen ten v er sich erung. Insbesondere England, Nordamerika, 
Schweden uncl N euseeland ha ben auf diosem Gebicte Erfahrungen ge
sammelt. In England ist sohon seit 1813 eine Gesellschaft tătig, welchc 
lediglich fiir die Abstincnten gegriindet wurde. Neuerdings haben 
auch cleutscho Anstalten sich mit cler Frage beschăftigt und gewăhron 
Abstinenten, weil bei cliesen eine geringere Sterblichkeit angcnommon 
wird, Prămicnrabatte. Auch ein auf Gegenseitigkeit beruhender Ab
;;tinenzler-Lebensversicherungsverein ist zum Geschăftsbetricb in 
DeutEJchland zugelassen worden. Nach den von einer Reihe auslăndi
&eher Anstalten verOffentlichten Statistiken soll clie Lebensdauer der 
vollkommenen AbE>tinenten um durchschnittlich etwa 10 Prezent hoher 
~in als clic dor Alkoholiker. Die Ziffern sind aher nicht zu vtJrall
gemeincrn. 

Dio Versicherung ohno iirztlicho Untcrsuchung, welche bei 
dor V ersicherung kleiner Summen, insbesondere der Volksvcrsicherung 
schon lange iiblich ist, ist neuerdings von oi ner Reihe von Anstalten auch 
auf dio V ersicherung groBerer Summen ausgedehnt worclon. Es ist 
mehr und mehr clic Anschauung durchgedrungen, claB auf die manchen 
abschrcckende Priifung des Gesundheitszustandes V crzicht gelcistet 
werdcn kann, wen.n die Angaben des Versioherten RelbAt zuverlassig und 
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wahrheitsgemăB erfolgen. Als Ausgleich :fur den Weg:fall der Unter
suchung wird dann cine Karenzzeit ausbedungen in der Weise, daH 
beim 'l'odo im ersten Versicherungsjahre nur die eingezahlten Prii.mien 
:mruckbezahli werden, beim Tode im zweiten Versicherungsjahr dic 
halbe V ersicherungssumme ausbezahlt wird und erst vom 3. J ahre ab 
die voile Versicherungssumme zur Auszahlung gelangt. Erfolgt aher 
der Tod durch Un:fall, infolge von In:fektionskrankheiten oder einer 
Entbindung, so wird auch im ersten oder zweiten Versicherungsjahr 
die Versicherungssumme voll zur Au~zahlung gebracht. 

Die Aufsichtsbehorde hat er:freulicherweise neuerdings ihre Beden
ken gegen die A usdehn ung der V ersioherungen ohne ărztliche Un ter
t~uchung immcr mehr eingeschrănkt und "zahlreiche Milderungcn in 
der Behandlung entsprechender Geschăftsplanănderungen zugestanden, 
tcils mit Rucksicht au:f die gunstigen Beobachtungen im Sterblich
keitsverlau:l', teils weil die Gesellschaften glaubten, au:f andere \V eise 
ungunstigen Bedingungen entgegentreten zu konnen. Bei dem Steigen 
dcr V erwaltungskosten hielt es das Amt auch :fur angezeigt, allen 
Anregungen, die Ausgaben moglichst niedrig zu halten, in entgegen
kommender W cise zu entsprechen, soweit dies mit der Sicherheit deş 
Unternehmens noch vereinbar ist." Das Amt hat daher die Unter
lassung der ărztlichen Untersuchung fur Versicherungssummen zu
nlichst bis 1 O 000, dann bis 50 000, neuestens bis 200 000 Mark ge
nehmigt. 

Dcr nachstehende 'l'arif einer groBen Aktiengesellschaft zeigt an, 
welche J ahrespramien Îii.r 1 O 000 Mark V ersicherungssumme bei einm· 
abgekurzten (gemischten) Versicherung auf den Todes- und Lebensfall 
gesunder Personen ohne Untersuchung zu zahlen sind, und zwar han
delt es sich um einen Tarif mit Gewinnanteil. 

. t~~~;_/1------- ~~e V ;r_s~~eru~gssu~_lll_~ _ _:~r~--s~~~;~~:~ ~~~~~,~~c~------
lt 1 10 1 1o 1 20 1 25 i .,o au 1 40 

3 er Jahren Jahren Jahren 1 Jahren i Jabren Jahren ;. Jahren 

Jahre 1 .,It .Jt .){ 1 _ . .J~ J Jt _ ... ____ ,J!__ __ ~-::~--

;~ !~g;~ 1, ~::; 11 ~:::~ :;:~: ~~:~ - ~-::~---,--- :~·:~ 
30 111,- 74,60 57,- ·17,10 41,20 .37,60 35,70 
35 112,40 76.40 1 59.20 49,70 M,so 41,40 
40 114,30 78,70 62,- 5<1,20 '18,60 
45 116,60 81,70 65,90 58,20 
50 120,- 86.20 71.80 
55 125,- 93,20 

Ein tre:l':l'liches Beispiel da:fur, daB nene zweckmăLlige Versiche
rungskombinationen pli:itzlieh als ein Bedur:l'nis auftauchen konnen, 
bietet die Ergănzungsversicherung zur Zwangsversicherung der 
Angestellten. Das deutsche Gesetz von 1911 gcwăhrt nach dcm Muster 
der Pensionsgesetze fur Staat13boamte erst nacl1 ~\. blauf· ei ner zehnjăhri-
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genW artezeit Leistungon an die Versioherten. Fur die Hinterbliebenen
renten ist diese w artezcit vorilbergehend auf funf J ahrc horabgesetzt. 
Die Angestellten und Beamten sind mithin geradc zu Beginn ihrer Be· 
rufstatigkeit, wenn sie irgendwelche Ersparnisse noch uieht haben 
rnacben konnen, ohne Schutz. Hier grei:ft die Privatversicherung ein 
und gewăhrt cine sogenannte Risikoversichcrung auf zehn J ahre, d. h., 
sie gibt dom V ersicherten bzw. seinen Angehorigen Leistungen, sofern 
der Versicherungsfall innerhalb der \V artezeit von zehn J ahren eintritt. 
Mit dieser Risikoversicherung kann als Ergănzung der keineswegs fiir 
alle Fă :le a usreichendcn Angestelltenversicherung ei ne gcwohnliche odor 
abgckurztc Lebensversicherung verbunden werden. Ubcr die alsdann 
crforderlichc Prămir untcrrichtet nachfolgendes Beispiel. 

Erglinznngsversicherung. 
Die Versicherungssumme betragt in den ersten 5 Jahren l\Iark 10000.-, 

vom 6. bis 10. Versicherungsjahr Mark 7500 -, nach dem 10. Versicherungsjahr 
Mark 5000.-; sie ist fallig beim Tode, spa.testens beim Erleben des Endtermins. 
Der Endtermin liegt so viel Jahre nach dem Versicherungsbeginn, als die Diffe
renz zwischen Eintrittsalter und Endalter angibt. Das Endalter ist das 65. Le
bensjahr. 

Eintritts
alter 

Pr}imie 
in den ersten 

5 Jahren 
.j(, 

1 
Prli.mie vom Prii.mienfreie 1 R"' k ··h 
6. Vers.-Jahr Vers.-Summe uc gewa r 

1 
a2 nach 10 Jahren 
""' __ ,Jl 1 .Jt 

----•=~-=~- ..... -- ·=ce~=--·--~=-- ------===-- ----===ci=======!==~===l 

:~ Il !:;::~ , 1~!:~: 1~~~ 1 

35 18!l,s> 136.33 1310 1 

40 243,15 175,07 1615 
45 324,85 233,89 2075 Il 

50 456,9;) 1 329,00 2890 

360 
503 
682 
956 

1445 
2369 

Boi Ausdehnung der Versicherungsgrenze des obigen Gcsetzcs 1918 
auf 7000 Mark, 1920 auf 15 000 Mark, 1921 bis au:f 30 000 Mark, 
traten zahlreiche neue Fălle ein, in welchen cine Ergănzungsvorsicho
rung in Betracht kam. 

A uoh in ciner anderen Beziehung ist die Angestelltenvcrsicherung 
von Bedeutung fur die private Lebcnsversicherung, insofern nămlich, 
als das Gesetz (nebst Nachtrăgen} den versichcrungsp:flichtigcn Ange
stellten gcstattet, durch Abschlul3 einer Lebensversichcrung bei einern 
privaten Versicherungsunt.ernehmen sich von der eigenen Beitrags
zahlung befreicn zu lassou, wenn die jăhdicho Priimie den gcsdzlichen 
Beitragszahlungen zur Angestelltenversichcrung gleichkommt. 

Ei·nc Ueihe von V ertrăgen werden von Lebensvcrsicherern a bge
schlossen, uber deren Natur, ob sic niimlich eigentlichc Versicherungen 
sind odor nicht, zwischen Wissenschaft und Aufsichtsbehorde Mci
nungsverschicdcnheit besteht, Wăhrcnd erstere die sogcnannte S par
versicherung weder juristisch noch wirtschaftlich noch technisch 
nls echte V crsicherung ansieht, vertrat das AufsichtRamt bis vor kurzer 
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Zeit die gegcnteilige Auffassung. Bei dor Sparversichcrung, die gc
legentlich auch in Forrn ciner Kriegsanleihevcrsicherung vorgckom
men ist, verpflichtet sich die Gescll8chait zur Zahlung cines be
stimmtcn Kapitals nach Ablauf einer festen Reihe \·on J ahren, gleich
viel, ob dann cler Versichorte am Leben ist oder nicht. Die Pră.ruie 
ist jahrlich bis zum Ablauf dor Versicherungsdauer zu zahlen. Teoh
nisch beruhL die Sparversicherung lediglich auf Zinseszinsoni'ooh
nung. Irgendwe:ches Erlebens- oder Sterbensrisiko wird unberi.ick
sichtigt gclassen. ĂuBorlich in die Form eines Lebensversicherungs
vcrtragos gebracht, fehlt ihr innerlich das wichtige Moment des Zu
falls. Diesr: Sparversichcrung dari nicht verwechselt werden mit cler 
Lebcnsvcrsicherung auf festen Auszahlungstcrmin, bei welcher das Zu
:fallsmoment darin licgt, daB clic Pramie nur zu zahlen ist, solange 
dor Versicherungsnchmcr lebt. Ubor die Kosten einer Sparversicho
rung untorrichtet folgende Tabelle. 

Sparversichet·ung. 
Prămien fiir je 1000 Mark Veraicherungskapital, zahlbar nach Ablauf einer 

bestimmten Anzahl von Jahren. 

Vers.- 1
1
1 

Daner ) 
1 

Jabre 1) 

Jăbrlicbe Prămie, zahlbar 
wăhrend der ganzen 1 nur die ersten 
Versicherungsdauer 1 5 Jabre bindurch 

.;It .j(, 

=~---·lr=--10 1 

15 1 

;~ 11' 

85,30 
52,10 
135,75 
26,15 
19,95 

155,85 
131,05 
110,40 

130 
93,25 
78,95 

Einmalige 1
1 Prămie 

710,55 
597,45 
503,3:, 
425,05 
35\.1,90 

-1 

Dic G c w in n bete il i g ung cler V ersichcrten ist eine vorndunlich 
in dor Lcbensvcrsicherung mit Erfolg eingefi.ihrtc Einrichtung. Mau 
versteht daruntcr clic V crteilung gcwisser Geldsummen, welcho mit 
mehr odor weniger llecht als Gewinn bozeichnet werden. 

Dic Betrachtung dor hauptsiichlich hier in Gebrauch bc:findlichcn 
Systcmo wird das W escn dicscr Einrichtung klarstellon. 

Als Qudlcn cler sog,enannton Gewinne cler Lebcnsversichcrungs
anstalton kommen vor allcm die Bctrăge in Betracht, die aus einem 
(in normalcn Zciten sehr hiiufigen) giinstigcren Verlauf dor Sterblich
koit erspart sind gegeniiber cler rcchnungsmă13ig angcnornmenen Stc•rb
lichkeit, nach wclelwr dic Prămicn bcrcchnot sind. Ein weitercr 
Hauptpostcn sind Zinsiiberschiissc aus Kapitalanlagcn, wonn der wirk
lich erlangtc Zins hoher als dor nach elen technischon Rechnungs
grundlagen erfordcrlichc Zins ist. W eitcrhin kommcn in Bctracht Er
sparnisse an den in den Pramicn enthaltencn Kostcnaufschl1igen, aus 
don clon Anstaltcn zugefallencn Rcscrvebetrăgcn durch V orfall von Po
licen, Zinsgewinn aus noch nicht vcrtciltcn Uberschiissen und aus bc·
sondcrcn Fonds. 
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Streng genommen handelt cs sich bei einer Rcihc dieser Posten 
nicht sowohl um eigentliche Gcwinne, als vielmehr um ein gegeniiber 
dom Voranschlag giinstigeres Ergebnis - oin Gegenstiick etwa zu den 
"Gewinnen" der Konsumvereine. Geht man von dieser Auffassung 
aus, so ist die V erteilung der angefiihrten Betrăge an die V ersichcrten 
um so bercchtigter. 

Die Gewinnverteilung findet in nm;chiedener W eise statt, cntweder 
nach Verhaltnis der einzelnen J ahrespriimien, oder nach V erhiiltnis der 
Summe der J ahrespr1imien, odor nach V erhaltnis der Prămienrescrve, 
oder endlich nach dem Erbschafts-(Tontinen-)Plane. Hăufig finden 
sich mehrere S:ysteme bei derselben Gesellschaft vor, und den Versicher
ten ist der Ubergang von einem System zum anderen zuweilen frei
gostellt. 

Bei den ersten zwei Verfahren wird die mit dem zweiten bis fiinften 
.J ahro beginnende Dividendc entwooer auf die nach 2, 3, 4, 5 J ahren 
făllige Prămio verrochnet oder ausgl~zahlt, oder es findet eine verzins
licho Wiederanlage der fălligen Di vidende bei der V ersicherungsanstalt 
statt. Im dritten Fallc dienen die mit Zinseszins bei den Anstaltcn an
gesammelten Dividenden je nach W ahi des V ersichcrten zur .Ansamm
lung von Ersparnissen, iiber welcho ihm cin freios V erfiigungsrecht 
zusteht, oder zur Erhohung der urspriinglich versicherten Summe, ver
sicherungstechnisch mit Bonus bezeichnet. Auch zur Ablosung noch 
zu leistender Prămienzahlungen odor zur Erwerbung von Leibrenten 
und ăhnlichem konnen die bei dor Gesellschaft aufgespa.rten Dividen
denbetriige verwandt werden. 

Vielc Ansta.lten stellen die Dividendenvergiitung noch nicht mit 
dem ·vcrtragsmăBigen Aufhoren der Prămienza.hlungen ein, sondern 
gewiihren den Versicherten, welche dcn Ablauf der Versicherung er
lcbten, nach Entrichtung dor letzten vertragsmăBigen Prămie noch 
f~ine odor mohrere Di vidonden (N achdi vidondc ). 

Bri diosen drei erorterten Systemen findet alljăhrlich cine Gewinn
verteilung statt. Die Hohe de~ Dividonde hăngt dabei von dem Divi
dendencinheitssa.tz ab, dor in ein- oder mehrjăhrigen Abstanden fest
gesetzt wird. Zu seiner Erhohung wird erfordcrlichenfalls dor Divi
dendcnausgleichsfonds herangezogen. 

Eigentiimlichkcit des vierten S:ystems, des Erbschafts- oder Ton
tincnpla.ns, ist, daB hier an die Stelle ciner jăhrlichcn Verteilung eine 
solche nm in Perioden von 5, 10, 15, 20, 25 Jahren usw. erfolgt, 
und zwa.r wird hier dor Gewinn an die alsdann noch iiberlebenden Ver
sichorten vertoilt, wăhrend die innerhalb oiner Periode Gestorbenen 
odor Zuriickgetretenen jedes Anspruchs auf die bis zum Erloschen der 
Versicherung fur sie bereits angesammelten Gewinnanteile verlustig 
gehen. 

A us mannigfachen Griinden ist die Einfiihrung oiner Gewinn
boteiligung, dic bei den Gegcnseitigkeitsvereincn selbstverstăndlioh ist 
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(vgl. 1. Bd. § 11), auch bei den Aktiengesellschaften hochst erfreu· 
lich; denn das eigentliche Prinzip jeder Vorsicherung, die Gegen· 
seitigkeit, gelangt so zu doutlichem Ausdrucko, und eine Annăherung 
der Aktienform an die gute Seite des Gegenseitigkeitssystems wird 
herbeigefiihrt; auch ermoglicht nach herrschender Auffassung der 
Techniker nur die Gewinnbeteiligung, die unvermeidlichen Schwan· 
kungen in Sterblichkeit und Zinsertrag in. ei ner fiir die Versicherten 
vorteilhaften Weise auszugleichen. Aher es darf auch nicht ganz iiber
sehen werden, daB so ein nicht gerade unbedingt giinstiges Moment in 
die Lebensversicherung hineingetragen wird : die Spekulation auf Ge
winn seitens der V ersicherten. Diese wird insbesondere gefordort durch 
mehr oder minder begriindete Versprechen steigender Dividenden. 
(S. 35.) Es ist hOchst bezeichnend, da.B nur ein geringer Bruchteil 
der Lebensvcrsicherungen ohne Gewinnanteil abgeschlossen wird. 

Es waren am Gewinn beteiligt im Jahre 1916 (1910) 

. bei Aktien~~ise1Î~haften 11 Gegensei~f~k~~~vereinen 
'Vers~::~::~~-:-~u:l1000 vp~~:~~~-=!~~~:~-- J_!oo<CP~licenJ ____ !O~~n~~ 

1. To•lesfall . . ·li 9Qf; (895) 1 947 (93n) 9!12 (995) ~9116 (999) 
2. Erlebensfall .• 1 541 (340) 1 617 (294) 779 (907) 749 (881) 
3. Renten ... !li ? (1) i 21 (16) 72& (747) 628 (619) 
4o. Kleine Versich. ,! , 

a) Volksvers. ·il 748 (714) [ 828 (796) 897 (946) 1 956 (1172) 
b) Sonstige . . , 331 (193) 1 363 (258) 936 (92:-1) 932 (923) 

Die Gewinnbeteiligung lăuft hăufig darauf hinaus, da.B man mehr 
Prămien zahlt als bei der Versicherung ohne Gewinnanteil, und den ge
zahlten Mehrbetrag verzinst zuriickerhălt. 

Die folgcnden 'l'arife ei ner Aktiengescllschaft zei gen die Unt e r • 
schi ed e in den Prămien fiir Versicherung o hne un d mit G e w in n · 
anteil. 

KaJlitalVPrsiebt~rnng anf deu Todesfall. 
Prămien fiir je 1000 M ark Versicherungssumme, zahlhar heim Tode des Versicherten. 

a.) ohne Anspruch auf Dividt·nde. 11 h' mit Anspruch a.uf Dividende. 

-- BeilfJ~h-rlich-;-Pră~i~~~--;~t~i:ht~~-j"--.Jăhrliche Pramien zu entrichten 

tritts- J" wahrend i wahrend 

alter 1 10 ! 16 1 20 1 25 1 30 ! 10 1 15 1 20 25 1 SO 
Jahr Jahren Jahren Jahren Jahren Jah:e~tJa~ren 1Jahren/ahren Jahren Jahre~ 

20 ' 40,50 29,75 1 24,5u 21,50 19.~~ .,. 43,70 133,75 29,so 27,10 1 26 .. t5 
26 44,05 32,40 26,75 23.50 21,45 47,50 36,80 31,95 29,60 28,70 
30 48,25 35,55 29,4 26,95 23.8o 1 62.oo 1 40,s5 

1 
3:\to 32 o& 1 31,60 

35 53,to H9.so 32,65 l:!8,u5 26,7o 57,25 ' 44,50 : 38.sli 36,u; S&,u; 
40 58,55 43,75 36.66 32,75 30,55 63.40 49,50 : 43,55 40,60 139,&5 
45 6&,9o 4!•,4514t.s; 1 37,s& 35,75 70,95 65,75 i 411,so 46 . .to 45,~o 
50 117 4,35 56.55 48,60 144,75 4:!,~0 1179,90 63,50 1 &6.75 53,90 63,15 
65 84,40 65,5o 67,55 u4,o5 62,7o 90,4o 7;l,tO 66,s5 63,55 1 63.u; 
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Die nachstehenden, bei einer fiihrenden deutschen Gogenseitig
keitsanstalt b.errschenden Tarife zeigen das Ergebni.s der Gewinn
beteiligung 

a) in Form dor Prămienerma.Bigung bei gloichbloibender Versioho
rungssumme, 

b) ir~ Form dor Zunahme der V ersichcrungssummc hei gleichblei
bcnder Prămienzahlung. 

Kapitalverslcherung von 10000 Mark Dlit Abkiirznng auf das 60. Lebensjabr. 
a) Mit Prămienermiifligung. aher gleichbleibender Versicherungssumme. 

Ver- III Beitrittsalter ! 
sicherungsjahr 2-5· Jahre [30 Jahre-[35 J~h~~ i 4o J~-hre.j4o Jahre \oO J~~i~~ 
-====~~ =t~'~-8-;-,~~==-=~~~o~T' ~~;,oo ) i>llll,oo 711,oo 1 0~9~~~--

5 287,oo 343,oo 1 421,oo :
1 

533,oo 711,oo 1 049.oo 
6 217,20 260,30 320,80 408,40 549,10 820,10 

10 198,80 236,80 290,70 368,60 49':!,40 -~~-~.~~-
15 173,30 204,90 1 249,90 313,30 1- 412_,20 9 120,30 
20 144,20 168.70 . 202,60 248,60 ' 8 387,00 
2f> 1"11,20 126.70 1 14 7,10 
30 72,80 77,30 1 7 665,60 
35 .,7 "O 6 928,20 

~ ,. ___ : 6 174,50 
5 473,30 

b) Mit gl~ichbleibender Jahrespramie, aher Summenzuwachs. 

Ver
sicherungsj ahr 

1 
5 
6 

10 
15 
20 
25 
30 
35 

1 
Beitrittsalter 

1
25 i~hre 130 J~hre i36--J~hr~T4o Jahre i 45 Jahr~Ţr,o-J~;;-

r-:8~,~~--1 343~~i~i~h~It~:~dÎ J5~:;,::P• im~: 1,oo 1 1 049,oo 

Il ~g ~~g Te!~ ~~~ · ~gg:=r=!~i~ff~igi~= --ig gg~ 
l! 10136 1 10144 10156 1 10173 ! 10201 10252 
' 10 747 1 10 799 10 872 1 10 975 11140 11 475 

!~ ~:~ 1 !~ ;~~ !~ ~~~ 1 ~i ~~~ 12 630 
13 975 14 ll06 14 776 1 

15 372 ! 1& 849 1 

16 944-

Gewi8serma.Ben im Anhang ist dor S te r b o k a 8 8 c n zu gedenken. 
U nter Sterbekassen versteht man V ersicherungseinrichtungen meist 

primitiver Natur, die in der Rcgel auf genosscnschaftlicher Grund
lage die Deckung der Beerdigungskostcn, oft auch die Auszahlung 
eines Sterbegcldes bezwecken. Dicse Sterbekasscn sind haufig mit 
Krankenkassen oder sonstigon Unterstiitzungseinrichtungen verbunden 
und tragpn gewohnlich oinen ortlich oder boruflich bcgrenzten Oha
rakter. 
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Auch heute noch findet sich insbesondere bei Kassen, welchc 

sich auf dic Angehorigcn cines bestirruuten Berufs beschrănkcn, in 
gleicher W cise wic im alten Rom und im mittelaltcrlichcn Deut:sch
land (1. Bd. § 4) die Einrichtung von gemeinsamen Lejchenfeiern, dit· 
tfbernah mc dor Bestattung d urch die genossenschaftlichen Kassen sel bst. 

In Deutschland, nameutlich aher in England und in Amerika, 
sind diese Stcrbckassen Legion, und os ist noch nicht gelungen, auch 
nur einigerma13en sichore Angaben liber die Zahl und Ausdehnung 
aller Sterbekasscn zu crlangen. Selbst die 1892 und 1899 veranstalte
ten, auf Preu13en beschrănkten amtlichen Umfragen konnten keine er
schopfenden Ermittlungen bringen. Man orsah aus ihnon nur, wic 
wcitvcrzwcigt und unrationell dus Sterbekassenwesen in Preu13en be
trieben wurdo; die Zahl dor Ka&sen wurde allein hier auf ;)000 gc
&chătzl, wcnn auch amtlich nur 3634 mit 60 Millionen l\1ark Vor
mogen und 311 Millionen Mark V ersicherungssurnme ermi ttelt wurdcn. 

Die Organisation dor Sterbekasscn ist durchaus vcrschieden, nicht 
nur uach dor Art der Leistungen. Dic Mehrzahl dor Kassen gewăhrt 
wohl ein Storbegeld, und zwar ent\veder das voile Sterbegeld olme 
Rucksicht auf die Mitgliedschaftsdauor, odor aher ein nach dor Dauer 
der Mitgliedsehaft abgestuftcs. Domgegeniibcr bcstohcn die Leistun
gcn der Mitglieder entweder in Beitrăgen nach dem reinen U mlage
systcm, lediglieh zur Deckung des fiillig gewordenen Stcrbegeldbedarfs 
cler Kasse, oder auch dariibcr hinaus zur Ansammlung eines Reservc
fonds. Eine gm13e Reihe von Kassen hat durchschnittliche Beitrăgc, 
welche lebenslanglich odor wăhrend oiner bcstimmten Reihe von J ah
ren in gleieher Hohe von allen Mitgliedern geleistet, odor unter Bc
vorzugung langjăhriger Mitglicder normiert werdcn. Schlie13lich fin
clon wir nach dom A.lter der Mitglieder abgestufte Bcitrăgo, die 
lebcnslănglich odor bis zu cinem gowissen Lebensalter zu zahlen sind. 

Bei jungem Mitgliederbestand sind die Kassen mit U mlagcverfah
ren offcnsichtlieh viol billiger als die rationell oingerichtotcn soliden 
U nternehmungen. Erst naeh oinigcm J ahrzehnten, wenn die Todes
fiille hăufig, die N euzugiinge von Mitgliedern aher wegen dor teurer 
gewordenen U mlage selten werden und die j iingercn Mitglieder aus 
demselben Grund womoglich austreten, zeigt sich die Gemcingcfăhr
lichkcit des Bctricbes. 

Dio prcu13ischen U mfragcn ergaben, da13 liber 720 Kassen auf 
dem reincn U mlagovcrfahren beruhten. 2637 hattcn das Durchschni tts
verfahren, lodiglieh 277 t>rhoben nach dom Altor abgestuftc Beitrăge. 
Die Hohe cler U rnlage schwanktc von 20 Pfcnnig bis 6 Mark. Das 
Sterbegeld betrug 20-1000 Mark. DicMitgliederzahl war hochst un
glcieh. Nur sclton ging sic iiber 1000 hinaus, schwankte vielmehr moi
stens zwischen 100 und 500. Eine gro13e Anzahl von Kassen hat uoeh 
keine 100 Mitglieder. Es liegt auf dor Hand, da13 bei solehem Zwerg
betricb, wcil clas Gesotz dor groHcu Zahl unanwondbar. die Rechnungs-
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grundlago daher unzutreffend, in keiner Weise eine lebenskrăftige Ver
t:.icherung moglich ist. 

Das dPutsche Reichsgesetz liber die priva ten V ersicherungsunter
nehmungen, welches eine besondere Regelung der kleineren Vereine 
gebracht hat, hat auch im Sterbekassenwesen einige Reformen ge
schaffen oder wenigstens Vorsorge dafiir getroffen, daf3 kiinftig ent
stehende Sterbekassen mit einem die Grenzen eines Bundesstaates iiber
schreitenden Betriebe auf rationeller Grundlage aufgebaut werdon. Das 
Aufsichtsamt hat auch eine Mustersatzung fiir Sterbekassen aufgestellt. 

Wie erwiihnt sind Vorschriften liber die Re c h nun g s leg ung. 
kleinerer Lebensversicherungsunternehmungen seitens der Aufsichts
behorde erlassen worden. Es handelt sich hier nicht nur um Sterbe
ka&sen, sondern auch um Pcnsionskassen und sonstige kleinere Renten
versicherungs- und Kapitalversicherungsuntcrnehmungen, sowie Kran· 
kenkassen der verschiedensten Art. N ach diesen Vorschriften muB der 
Ab5chlu.B der Biicher auch in diesen Betrieben zum Schlu.B des Ge
schiiftsjahres erfolgen. Sowohl hinsichtlich der Einnahmen als auch 
der Ausgaben miissen die Sollbetriige des Rechnungsjahres, nicht le
diglich die Barbetriige, der Rechnung zugrunde gelegt werden. Die 
Aktiven sind zum Teil durch besondcre Nachweisungcn zu erlăutern. 

Ei ne Reihe gro.Ber V ersicherungsgesellschaften hat cine Sterbe
kassenversicherung als besondere Abteilung eingerichtet. 

Eine kommunale Begrăbniskostenversicherung haben u. a. die Ge
mcinden von Wicn und Graz organisiert, um dem unsympathischen, re
klamehaften, spekulativen Unwesen der Begriibnisinstitute den Gamus 
zu machen. Auch eineGrabsteinerhaltungsversicherung kennt man iibri
gens in Osterreich. 

Der Krieg hat zur besonderen Griindung zahlreicher K r i e g s-
8 te r b e k a 88 e n gefiihrt. Insbesondere ha ben eine Reihe offentlicher 
Verbiinde wie auch privater V ersicherungsunternehmungen Kriegs
sterbe-(Ausschiittungs·)Kassen geschaf:fen. Wie einer Schilderung des 
Aufsichtsamts zu entnehmen ist, konnten nach den im wesentlichen 
iibereinstimmenden Versicherungsbedingungon :F'amilienangehorige, 
Verwandte, Arbeitgeber usw. Anteilscheine der Kasse gewohnlich im 
Betrago von 5 Mark, in manchen Făllen auch im Betrage von 1 O Mark 
kaufen. Die Hochstsumme von Anteilscheinen, die auf einen Ver
sicherten ausgestellt werden durftcn, waren regelmaf3ig auf 200 bis 
300 Mark bcschriinkt. Auf Grund eincs Antcilscheins erwarben die 
Hinterbliebenen oder sonstigen Empfangsberechtigten fiir Jen Fali 
des Todcs des im Anteilscheine (V crsicherungsschein) bezcichneten 
Krieg&tcilnchmers einen Anspruch gegen die Kasse, dessen Hohe durch 
folgendes V erfahren bestimmt wurde : einige Monate nach Beendi
gung des Krieges wurde das vorhandene V ermogen der Kasse durch die 
Anzahl der Anteile, die auf das Leben der Kriegstoten genommen 
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sind, dividiert. Der Betrag, der sich hiernach ergab, war die auf einen 
A.nteil entfallende V ersicherungssumme. 

Bisher war stets nur von der eigentlichen Lebensversicherung die 
Rede, welche freilich auch weit ausgedehnter betrieben wird als die 
Rente n vers iche r ung. Diese steht in mehrfacher Beziehung in 
einem Gegensatz zur Lebensversicherung. Hier wird die Bildung neuer 
Kapitalien vermittelt, dort werden vorhandene Kapitalien in .J ahres
renten aufgelost und so zur Verzehrung gebracht. Hier tritt die Lei
stung des V ersicherers in der Regel mit dem Ableben des V ersicherten 
ein, dort hOrt sie mit demselben auf. Das friihzeitigo Ableben des V er
sicherten ist daher bei der Lebensversicherung ebensosehr gegen das In
teresse der Anstalt, wie es bei der Rentenversicherung fiir sic wiinschens
wert erscheint. Daher findet sich regelmii..Big eine iirztliche U nter
suchung bei der ersteren, die bei der letzteren nicht stattfindet, so 
wenig es hier dem V ersicherten schadet, wenn er sich fiir gesund aus
gegeben hat, aher krank war. Schlie.Blich gelangen, wie erwiihnt, auch 
andere Sterbetafeln zur Anwendung. (S. 27.) 

Seit dem J ahre 1886 hat die deutsche Rentenversicherung (nach 
dem Assekuranzjahrbuch) folgende Entwicklung genommen; es be
trugen in Mark: 

11 

1 
Durchschnittsl•etrag 

im Jahre Policen 1 Gesamtjahresrente 
1 

auf 1 Police 
-- ---

1886 1 22 633 1 4 833 ou .J(, 1 214 .Jt 
1890 

1 

31584 i 8 023 622 
" 1 

266 
" 1896 39 969 1 12 694 244 316 

" 1 " 1900 
1 

62106 1 18 424 824 
" 1 

364 
" 1906 

1 

621182 
1 

23 904,263 ,, 38! 
" 1910 68 087 29 470 944 1 434 

" 1 " 1915 1 69 647 1 31916013" 468 

1 

1 " 1919 100 630 
1 

46 799 764 
" i 465 

" 
Die Zunahme des Bestandes der Rentenversicherungen wie die au:f 

einc Police :fallende J ahresrente ist mithin sehr gering. Der Durch
schnittsbetrag fiir Neuabschliisse ist aher neuerdings gestiegen. 1919 
betrug er 750 Mark. Der Anreiz zu einer Rentenversicherung hat mit 
der zunehmenden Geldentwertung namentlich bei Personen, die au:f 
die Beziige aus ihrem V ermogen angewiesen sind, stark zugenommen. 
Die Not, in der sich nameutlich die Kleinrentner befinden, hat 1920 
zur Einrichtung staatlichcr wie stădtischer Rentenversicherungen ge
ffihrt, dic teilweise einen Unterstlitzungscharakter haben. 

Auch die Rentenversicherung wcist einige Dutzend S p i el arte n 
au:f. Die wichtigsten mogen hier au:fgeflihrt werden. 

U nter Rente versteht man bekanntlich einen in bestimmten Zeit
abf,chnitten fălligen Geldbctrag, dcssen Bezugsrecht durch Yorherigc 
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Einzahlungen do:; Rentners erworben wird, sei os durch oinmalige Ein
zahlung (Mi se), sei es durch ratenweise (Prămie ). Von Zei tren ten 
wird gesprochen, wenn die Anzahl dor Fălligkeitstermine im voraus 
genau begrenzt ist. Von Leibrenten spricht man, falls die Renten
zahlungen dadurch unbestimmt sind, daB sie bis zum Lebensende 
wăhren. J e nachdem die Ren ten zu Beginn oder zu Ende cines Zeit
abschnitts bezahlt werden, heiBen sie vorschtissige odor nachschussige, 
Priinumerando- oder Postnumerandorenten. Ferner unterscheidet man 
gleichbleibende oder veriinderliche Renten, und unter letzteren wiedor 
fallende und wachsende. Es ist klar, daB die Leibrenten eine we
sentlich gri:iflero Bedeutung flir die Versicherung haben als clic Zoit
renten. Bei diesen Leibrenten werden nun wieder die mannigfachston 
Arton unterschieden: sofort beginnende und aufgeschobene lebenslăng
liohe Leibronten, je naohdem die Zahlungen beim VertragsabschluB 
odor crst nach Ablauf einer Roihe von Jahren orfolgen. :B'ornor sofort 
beginnende odor auch aufgeschobene temporăre Leibrenten; das sind 
solche, die entwoder sofort odor nach einer Reihe von J ahren zu Iau
fan beginnen, bei denen jedoch die Maximalzahl der Fălligkoitsterrnine 
bestimmt ist; bei fruhorem Tod dos Rentners hi:iren dio Zahlungen 
auf. Schliefllich mogcn noch die Dberlebensrenten enviihnt worden, 
boi welchor.. mehrere Leben in Betracht kommen, und clic, falls es sich 
um dio gogenseitigo UberlebDnsrente handelt, boim Tode des zuerst 
Sterbenden zu laufen boginnen. 

DiA nachstehende Tabelle enthalt den Preis der Versicherung aufge
schohener Leibrenten (Altersrenten) bei einer deutschen Gesellschaft mit 
gemeinsamem Tarif fiir Mă.nner und Frauen. Die Rente wird alljlihrlich von 
Vollendung eines bestimmten Lebensjahres an bis zum Tode des Versieherten 
bezahlt. 

1

'1 B.Jăbrliche, bis zum Be!!inndesl 
A. Einmalige Pramie fiireine Leib- Rentt'nLezugs zablbare Pramie fiiq 

1

1 

rente von 100 .,It, wen n die Ren ten- . 1 ., 00 " , 
. 11 zahlung beginnen soll bei Vollendung eme ,eJurent e von 1 ""'• wenu i 

Em- 1 des die Rentenzablung beginuen soll 
tritts-· bei Vollendung des 

'"" ~- ,o --, dSI~;:~~c•• -1 ---5--0---.----c-~T--,--:·: -. e n~j~l:~~ 1 -65. -

__ -~c~-~~·LJ~_c"~_L_.~~ _ !~·Jf_~j __ .j(, 1 _.;{(_~,~-~:~~- T -:~t-
25 il- 628,96 371,71 246,80 1 151,3ll i'l= ==3~4=.=82=;1=2=1=.=8=7 
30 li 64-7 .so 45 ·,.22 302,25 

1 
185,40 49,o~ j 29,75 

3!) 796,89 559,99 il71,81 22",07 1 73,75 42,12 
40 984,62 691,91 4511,40 281,80 1' 125,60 64,11 
45 1225,85 861,43 571,95 350,84 284,93 109,7-1 

50 1 08:l,571718,78 440,91 1250,45 11 

55 \:116,16 591,98 

60 1 1 734,75 ' 

13,34 
17,73 
24.22 
34,77 
53,27 
91,87 

211,72 

7,66 
10,03 
1X,41 
18,60 
26.92 

41,661 
7:l,82 

170,96 

Die folgenden Tarife einer anderen Gescllscbaft gelten fiir sofort begin
nende Rente auf Lebenszeit, getrennt: 
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1. fUr mannliche Personen :l. fUr weibliche Personen 

6·~ 

·~ 

Kaufsnmme r.{ 1. - · Kaufsumme 
l----c,l•j-Rentenb~tra; flir eine ~~~~ . 1 Rentenbetrag fiir eine 

. 1 Kaufsumme von 1000 olt fUr eine 1 L au snmme von 1000 Jt fiir dne 
Ein- ~~ 1 1 Jahresrente . - Jahresrente 

tritts- halb- viertel vou 100 .11 halb- VIertel- von 100 .H 
a.lter ·1 Jahres- jăbrige 1 jabrige i . zu zah~en 1 J ahreo- jăbrige jahrige '. zn zah~~~ 

!1 rente Renten- .1·1tenten-11.~7g!!~!~~~~ rente Jienten- Renten- ~~g!~~~:.~ 
'i rate , rate :: • rate rate 

.Ja~!~ __ .jt ofC. __ l _ __:!C_ _ L_ ofC olt ci{ uiC 1\ uft 

·~~-~-5S,13 28.~;-1 14,22- :r 
45 63,17 31,09 1 15,42 
50 6!!,97 34,:lS i 17,04 

1720 13,65 1794 
1583 14,61 1t\73 
142\J 15,82 1542 

55 79,55 39,- 19,30 1257 17,43 1396 
60 93,28 ;l5,5H 22,52 1072 19,70 1231 
65 111 '73 54,35 26,79 8!)5 23.,05 1047 
70 1: 134,04 64,85 31,89 
75 il 163,39 78,49 38,46 
80 'l :wo,- 95,23 41\,47 

746 56,69 i 27,93 857 
71,12 34,91 678 
91,74 44,80 520 

Auch diP :;ozialo A.ngostolltonvorsichoruug ist im wesentlichon 
nichts anllores n1s oin Fall dor Rontonversichcrnng. Ebonso ist diose 
clic Grundlago dor Pensionskassen, wolehc grol3o inllustridlo Unter
nchmungcn und ăhnliehc Instituto fur ihro Angestollten cingBrichtot 
habon. (S. 41, 82, 86.) Aueh die WitwL'll- uncl Waisc~nkas,.;.en dnr 
Lehrcr und Geistliehcn und sonstigcr onger Bcrnfsheisl' siml uwisbms 
lediglieh Variationen dor Rontenversicherung. 

Dio Rcntenversieherung ist im allgenwincn von :B-,rancn bcgehrter, 
als clic Versicherung auf elen Todcsfall, wiihrond andcrscits natur
gcmăB clic• Rontcnvrrsichorungsanstaltcn linber mit Mănnern Renton
versicherungon eingehon als mit Frauon. Es ist clic Ersehcinung dor 
Solbstauslcsc, von dor schon obcn gesproehon worclcn ist (S. 27), jcne 
Erscheinung, daB vorzugsweisc Personon, din auf ein langcs Lcben 
hoffen, Rentenvcrsicherungcn abschlieBen. Sehon 17 41 hat dor be
kannto Peter Sii(Jmilf,h in scinom boruhmten W rrke liber clic gottliehc 
Ordnung in d0n Verlindcrungen ues mnnschlichon Geschleehts gesagt: 
"Es ist bewiesen, daB os mehr Witwen und alte Frauon als alte 
Mănner gebe, os sind aueh die Ursaehen angczeigt, warum solchos in 
Stădten und auf dem Lande allgomein sey. Wenn ich also 100 Knaben 
und 100 Mădgen nehme, so werden die :Madgen zusammen Hinger 
lobon als dio J ungons. Folglieh ha bon die, so Geld auf Leibrenten 
nchmon und dafur jăhrlich ein gewisses pro Cent nach Proportion 
dor J ahro bozahlen, mehr Hofnung zu g0winnen, wonn sic an lautcr 
Manns-Leute als wenn sie an lautor Fraucns-Loute die Ren ton zu bo
zahlen ha ben, denn letztorc le bon zusammon lii.ngcr als crstere." Dic 
Folgerung hieraus, fur die Frauen hohore Rcntnnversicherungstarife 
als fur dic Mannor anzufertigon, ist erst vcrcinzolt in noucrer Zeit 
gezogen worden. 
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§ 33. Volksversicherung. 

Die eigentliche Lebensversicherung kommt im allgemeinen nur 
fiir gewisse begiiterte Klassen dor Bevolkerung in Betracht; sic ist 
eine Klassenversicherung im Gegensatz zur Volksversicherung, welche 
als Massenversicherung bezeichnet werden kann. Anderseits ist die 
Volksversicherung ein Gegenstuck zu den Sterbekassen. Diese E<uchen 
im wescntlichen demselben Zweck gerecht zu werden, wie die Volks
versicherung. Aher sie sind cine o:ft nur unvollkommene V erwirk
lichung des Gedankens in der Form des Kleinbetriebs (S. 58), wo
hing'f'gen jene den Grof3betrieb mit allen seinen glănzenden Lieht
seiten, aher :freilich auch mit seinen Schatten darstellt. 

\Văhrend in der grof3en Lebensversicherung eine Minimalversiche
rungssummc iiblich ist, sctzt die Volksversicherung eine Maximalver
eicherungssumme :fest. Die grof3e Lebensversicherung geht nicht un
ter eine bestimmte Summe herunter, die Volksversicherung nicht iiber 
eine bestimmte Summe hinaus. 

Bei der Volksversicherung unterscheidet man verschiedene Arten: 
1. di1~ Sterbcgcldversicherung, oft als Zeitungsabonnentenversiche

rung betriebcn (S. 94), d. i. Versicherung eines kleinen Kapitals auf 
den 'l'odesfall; 

2. die gemischte oder abgekiirzte, auf den Todes- und Erlebens
îall lautendo kleine Kapitalversicherung; 

3. din Versorgungsversicherung, d. i. Kapitalversicherung auf den 
Erlebensfall namentlich zum Zwecke der Aussteuer; 

4. aueh die Abart kommt vor, daB die Auszahlung der Versiche
rungssumnw nicht nur beim Erreichen eines bestimmten Lebensalters 
odor im 'l'odesfalle erfolgt, sondern auch bei Eintritt einer Invaliditiit; 

5. dit~ Kinderversicherung, sei os, daf3 nur im 'l'odcsfallo des Kin
des oder abor auch bei Erreichung eines bestimmten Lcbensjahres die 
Versicherungssumme ausbezahlt wird. 

Dio N olksversicherungen werden meistens ohne ii.rztlicho U nter
suchung abgeschlossen, und die Beitrii.go sind moist wochentlich an 
eine:n Abholer zu entrichten. Es erfolgen aher auoh Aufnahmen mit 
ărztlieher Untersuchung, und die Beitragszahlung kann auch alle 2 oder 
4 W ochen oder gar vierteljahrlich geschehen. Die Quittungsleistung 
erfolgt in der Regcl nicht handschriftlich, sondern os werden gedruckte 
Quittungsmarken ausgehăndigt oder auch in cin Quittungsbuch ein
geklcbt. 

Dic Volksversicherung wird auch unter dem N amen Arbeiterver
sicherung, Markvorsicherung, kleine Lebensversicherung u. a. betrie
bcn. Siu i&t fur j edermann zugii.nglich, da W ochenbeitrăge Yon 1 O 
Pfcnnig an zulăssig sind. Die grof3e Lebensversicherung bcdingt immor 
schon ein hoheres Einkommen. 
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Haufig findet sieh, wie bei der V ersicherung minderwertiger Lll

bon, eina Wartezeit (Karenzzeit). Da die ărztliche Untorsuohung wc
nigstens regelmă.Big wegfăllt, suoht man sich gegen cine besondcrs hoho 
Sterblichkoit in den crston Vorsicherungsjahren dadurch zu schut:t:en, 
da.B beispielsweise erst vom dritten Versichorungsjahro ab die volle 
Versicherungssumme zur Auszahlung gelangt. Bei Tod durch U nfall 
wird auch in der Karenzzeit zumeist die volle Versicherungssumrne 
ausbezahlt. Ubrigens sind nicht alle Personen aufnahmefiihig, viel
mehr werden Kranke, Săufer, Epileptiker und erblich Belastote nicht 
aufgcnommen. 

Als Rechnungsgrundlage dienen moistens nicht die Sterbetafeln 
fur ausgewiihlte Leben, sondern Volkstafeln (Tafeln fur eine ganze 
Bevolkorung), in denen die Sterbliohkoit etwa 4 bis 8 Prozent hohe:r 
ist als in den bei dor gowohnlichen Lebensversicherung verwandten 
Tabellen. Im Ausland kennt man auch besondere Volksversicherungs
Sterbetafeln. 

A uch die Volksversicherung hat ihre Heimat in E n g 1 an d. Den 
ău.Beren Ansto.B zu ihrem Entstehen gab die herbe Kritik einer eng
lischen Regierungsverăffentlichung uber die Versicherungsanstalten. 
Dicser Parlamentsbericht aus dem J ahre 1853 wies uberzeugend nach, 
wio die industrielle Arbeiterbevolkerung eine geeignetere und mehr 
Sicherheit bietende Lebensversicherungsmethode benotigte, als Yon den 
bestehenden Anstalten, den zahlreichen Begrăbniskassen und Friendly 
Soeieties geboten werdc. Etwa drei Millionen Versicherto waron bei die
sen kleinen Kassen Anfang der 50er J ah re boteiligt. Allein, der Quan
titătderVersicherten entsprach in keinerW eise dieQualităt dor A.nstalten. 

Das Verdionst dor Einfuhrung dor Volksversicherung gobuhrt dor 
englischen V ersicherungsgcsellschaft Prudenti al, wclche im J ahro 1848 
errichtct wurdc. Aher orst von 1864 an gelangte dor noue Zweig zu 
allgemeiner Verbreitung. Die amerikanische Gesellschaft gleichen N a
rnens clarf sich zusammen mit cler Metropolitan uncl dor J ohn Han
cock Gosellschaft ruhmen, in den Voroinigten Staa ten die Volksvcrsiche
rung se it dem J ahre 187 4 zur Entfaltung gebracht zu ha bon. 

N ach D eu t s c h lan d kam dio Volksversicherung auf dcrn U rn wege 
uber Osterreieh, indem die 6sterreichische Gesellschaft Patria 1875 
in Preuf3en zum Geschaftsbotrieb zugelassen wurclo. Allein diese Ge
sellsobaft hidt sich nur kurze Zeit; 1882 wurcle ihr prouf3isches 
Gosch1ift von cler Gesellschaft Fricclrich Wilhelm in Berlin iibcr
nommcn, eli o heuto in dor dcutschen Volksversioherung die zweite 
Stelle einnirnrnt, wiihrcnd an dor ersten clic Victoria steht. 

U nabhiingig vom Betrieb der Volksversicherung durch die er
wăhntcn Gesellschaften suchte die Gesellschaft Nordstern die Lebens
versicherung auf die iirmeren Volksschichten auszudehncn. Es war 
die Zeit, in der clic soziale A.rbeiterversioherung im Entstehen begriffon 
war, so da.B os nahelag, an private Ma.Bnahrnen zu clenken, um cler 

M n ne B, Versichc:rungswesen II. 3. Anfl. 
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drohenden Konkurrenz zu widerstehen. Aher die Erledigung dcr Ar
beiterversicherungsfrage durch Einfiihrung der Alters- und Invalidi
tătsversicherung seitens des Reichcs hinderte die erfolgreiche Ausfiih
rung dieser Plane; denn der Arbeiter war wenigstens zuniichst nicht 
geneigt, neben der obligatorischen Zahlung zu dieser Reichsversiche
rung eine zweite Prămienzahlung zur Versicherung bei einer privaten 
Anstalt zu iibernehmen. 

1909 bis 1913 fanden in Deutschland cine Anzahl von Nengriin
dungcn auf dem Gebiete dor Volksversicherung statt, die sehr bemer
kenswert sind. Znnăchst wurde die Vereinsversicherungsbank fiir 
Deutschland gegriindet mit dem satzungsgemăi3cn Zweck, fiir den 
Mittel&tand und die minderbcmittclten Klassen Kapital und Rcnten
versicherung zu betreiben, ferner aher um die Verwaltung von Sterbe-, 
A.ussteucr-, Pensions-, Versorgungs- und ăhnlichen Kassen zu iiber
nehmen. Das Unternehmen sollte ein gemoinniitziges sein, mit einer 
Bosohrănkung der Aktien auf don Bezug einer Hoohstdividendc von 
4 Prozent des eingezahlten Kapitals. Durch Einfiihrung eincs beson
dcren Prămicnschutzfonds fiir die angcschlossencn Vereinigungen und 
Untcrnchmungen sollte dem Policeverfall entgegengowirkt und auch 
cine Ersparnis an Agentenunkooten erzielt werden. Dio Bank bat je
doch nur kurze Zeit bestanden; sic ging dann in eine andere Gesell
schaft auf. Dic offentlichen Lcbensversicherungsanstalten, mit deren 
Errichtung 1911 begonnen wurde, haben auch die Volksversicherungcn 
t>'Ogleich eingefiihrt, irgendwelche wesentlichen N eucrungen bei ihr aher 
nicht gebracht. 1912 wurde die genossenschaftlich-gewerkschaftliche 
Aktiengesellschaft "Volksfiirsorge" in Hamburg gegriindet, an deren 
Wiege die sozialdemokratische Partei stand. Aktionăre sind die Ge
werkschaften und Genossonschaften, die gleichfalls hăohstens 4 Prozent 
Zinsen fiir ihre Kapitalien erhalten. U m u. a. ein Gegengewicht gegen 
die Hamburger Anstalt zu schaffen, haben Ende 1912 30 private 
deutsche Lebensversicherungsgesellschaften, von denen die meisten die 
Volksversicherung nicht betrieben hatten, die "gemeinniitzige natio
nale" Deutsche Volksversicherungsaktiengesellschaft ins Lebcn ge
rufen. Aueh hier wurde die Hăchstdividendo auf 4 Prozent beschrănkt. 
Hauptziel der neuen Griindung war, die Arbeitgeberverbănde, die 
christlichen Gewerkschaften usw. zum A.bschlui3 heranzuziehen. Es 
kam 1913 auch zur Griindung einoo Volksvorsicherungsverbandes der 
offentlichen und der mei,gten privaten Gesellschaften, der jedoeh nach 
kaum einjăhrigem Bestehen von den Offentlichen Anstalten wjE>der ge
kiindigt wurde. 

Die wirtschaftlichcn V erhăltnisso n ac h de m K r i e g e ha ben e r
hebliche Ănderungen im Betriebe dcr Volksversichorung notig 
gcmacht. B:1i der starken Geldentwertung mui3ton die bisherigen ge
ringcn Wochenprămien, die bis auf 10 Pfennig hcruntergingon, we
sentlich erhOht werden. Der geri~gste Wochenbeitrag bei N cuabschliis-
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sen diirfte sich jetzt auf 1 Mark belaufen. Ferner lăBt &ich die 
wochentliche Abholung der Pră.mien, da dieses V erfahren sich in
:folge der Lohnsteigerungen ungeheuer verteuert hat, kaum noch auf
recht erhalten, und man ist damit beschăftigt, zeitgemăBe Ănderungen 
durchzufiihren, z. B. vierteljăhrliche Prămienzahlung. Es scheint, daB 
die eigentliche Volksversicherung immer mehr ersetzt wird durch die 
(groBe) Versicherung ohne ărztliche Untersuchung. (S. 52.) 

Bei der notwendig gewordenen Heraufsetzung der zulăssigen 
Hochstgrenze fiir Versicherungsabschliisse in der Volksversicherung hat 
sich die Aufsichtsbehorde von dem Bestreben leiten lassen, "die 
Versicherungssummen tunlichst nicht so weit anwachsen zu lassen, daB 
unter glcichen Voraussetzungen der V ersicherungsschluB nach anderen 
Tarifen wohlfeiler wurde." 

Der nachstehende, bei der groBten deutschen Gesellschaft herr
schende Tarif fur Erwachsene mit Gewinnbeteiligung zeigt die jăhr
liche PrămienhOhe. 
Die Beitragszahlung hort spatestens mit der Vollendung des 60., 65. oder 85. 
Lebensjabres auf. Das versicherte Kapital wird mit den angesammelten und mit 
3lfs% Zin~eszins verzinsten Gewinnanteilen gezahlt nach dem Tode des Ver
sicberten, spatestens bei Vollendung des 85. Lebensjahres, auch wenn die Bei
tragszahlung tarifmaLiig frliher aufhOrt. Stirbt der Versicherte vor Ablauf von 
2 Ja.bren, so werden im ersten Ja.hre die gezahlten Beitrage, im zweiten Ver
sicherungsjahre aher die Hălfte der versicherten Summe gezahlt. Vom dritten 
Jahre ab kommt die voile versicherte Summe zur Auszahlung. Dies gescbieht 
auch in den ersten beiden Jahren, wenn der Tod durch einen Unfall irgend
welcher Art eintritt. Die Beitrlige sind monatlich bis zur Vollendung der an
gegebenen Lebensjahre, bei friiherem Tode jedocb nur bis zum Ende des Ver-

sicherungsjahres zu entrichten, in dem der Versicherte stirbt . 

.Fiir 10 Mark Monatsbeitrag, zahlbar bis zur Vollendung des 
Alter beim 60. 1 65. 1 85. nâchsten 
Geburtsta.ge Lebensja.hres 

betragt die Versicherungssumme 
Ja.hre JC ! .Jt .J(. 

-··:...=.....::::~..:........-..:,_=:-::::".::=.....:..:=....:_-:.-..·-.:-;:_:..-=..::::-=:.=·:::·.-· 
1 ....::.:.. .. ==:-.:::::=_-:;_--::;::-.,;_=-=~-:::::.-:;.~= 

15 4 800 4 900 i 5 710 
20 4180 4 310 : 5 060 
25 3 620 3 850 ' 4 460 
30 3 050 3 200 :J 860 
35 2 470 2 650 3 240 
40 1970 2170 2 710 
45 1480 1 730 2 230 
50 1320 1 810 
55 

' 
l 450 

60 i 1150 

In Deutschland betrieben 1919 29 Anstalten die Volksversicherung. 
Bei diesen liefen iiber 12 Millionen Policen, auÎ iiber 3070 Millionen 
Mark lautend. Der Zugang im Berichtsjahr betrug 1,8 Millionen Po
licen mit 888 Millionen Mark Versichcrungssummc. Der Gesamt
abgang belief sich auf 843 720 Policen iiber 225 1/ 2 Millionrn Mark, 

o* 
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davon gingen 131987 Policen mit 30 1/ 4 Millionen Mark durch 1'od, 
402 991 mit 66 1/ 2 Millionen Mark clurch Erleben, 308 7 40 mit 129 Mil
lionen Mark clurch vorzeitige Au:fgabe zu Ende. In Gro13britannien 
warcn im gleichen J ahre bei 16 Anstalten liber 30 Millionen Policen 
in Geltung, in clen Vereinigten Staaten bei 32 Anstalten :fast 
25 Millionen. 

Der Z w e c k, dem clie Volksversioherung zu dienen hat, ist sozial 
von cler allerhochsten Bedeutung; denn es handelt sich um clie Vor
sorge fiir clie arme ren Klassen cler Bevolkerung. Die P rob 1 e m ~, 
welche sich hier bieten, sind nur schwer zu losen. 

Ein moglichst groBer Bestand von V ersicherten ist crforderlich. 
Deren Anwerbung ist nur moglich unter Au:fbietung eines gro13cn 
Heeres gut besoldeter Agenten. Die V ersicherten sollen in moglichst 
geringer Anzahl ihre Versicherung au:fgeben; aher ihre l\iittel eind 
sehr beschrankt und hau:fig treten bei clen V ersicherten Zahlungs.
schwierigkeiten cin. bie Beitrăge miissen moglichst niedrig sein; 
aher schon clie Anwerbckosten und noch 'mehr clic dauernden V er
waltungskosten sind gerade bei der Volksversicherung libernormal hoch, 
weil clie Prămien von den Versicherten au:f clie Dauer nicht cingesanclt 
werden, sondern, wie die Er:fahrung gelehrt hat, abgeholt werclen 
mlissen. Die Inkassokosten sind um so hoher, als es sich nicht, wie 
bei cler gewohnlichen Lebensversicherung, um eine einmalige jăhrliche 
Pramie, sondern hau:fig um 52 wochentliche Prămienzahlungen han
delt. Der W eg:fall cler a.rztlichen U ntersuchung hat zwar eine V erbilli
gung zur Folge, bringt aher auf cler anderen Seite naturgemăB eine 
groBere Anzahl nicht gesuncler Personen in clie Versicherung, so daB 
also die Sterblichkeitungiinstigeristals bei dergewohnlichen V ersicberung. 

U rn wie vi el billiger dic deut5che Volksversicherung als die aus
lăndische betrieben wird, und um wie viei teurer andererseits auch 
bei uns die Volksversicherung im V erhăltnis zur gewohnlichen IJebens
versicherung ist, clafiir mogen folgende Angaben, die fiir die Zeit bis 
1915 gelton, dienen. Bei einem im Alter von 30 J ahren eintretendcn 
V ersioherten betrligt bei eincm W oehcnbeitrag von 1 O Pfennigen das 
versioherte Kapital nach funfjăhrigem Bestehen bei der gro13ten Volks
versichcrnngsgesellschaft in Deutschland 343 Mark, bei der gr6J3tcn 
englischen Gesellscha:ft im glinstigsten Fall 154 Mark, bei cler graB
ten amerikanischen 122 Mark. Fur 1000 Mark Versicherungssumme 
hat ein 25 jahriger, cler eine einfache Todcsfallversichcrung in Form 
cler Volksvcrsieherung eingcht, bei cler erwăhnten deutschcn Anstalt 
31,70 Mark Jahresprărnie zu zahlen. Nimmt er obendort cine Volks
versichcrung mit ărztlicher Untcrsuchung, so ermăf3igt sich die gesamte 
Pramienzahlung innerhalb eines J ahres au:f 25,60 Mark. Diese sinkt 
weiter auf 23 Mark, wenn an di.e Stelle cler W ochenprămien die .J ahres
prămie tritt- und clic Versicherung in Form der gewohnlichen Jjebens
versiehcrung erfolgt. 



§ 33. Volksversicherung 69 

Die deutschen Anstalten verbrauchten bis 1915 durchschnittlich etwa 
30 Prozent ihrer Prămieneinnahmen fur Geschăftskosten, die engli
schen 43 Prozent, die amerikanischen und erst recht die australischen 
noch sehr viel mehr, zuweilen uber 50 Prozent. 

Als eine Erweiterung der ublichen Volksversicherung stellt sich 
die von einer Gesellschaît 1917 eingefiihrte und dann von unde
ren gleichîalls mit einigen Anderungen auîgenommene Le ben s
und Unîallversicherung mit Wochenbeitrăgcn dar. Diese 
N euerung soll einerseits als eine Ergănzung der Angestellten- wie der 
beruîsgenossenschaftlichen Unfallvcrsicherung dienen, andererseits 
'veiblichen Personcn zugute kommen, deren Aufnahme in die private 
Unîallversichcrung bisher nicht gern erl'o~gte. J ede gcsunde Perwn 
liber 15 und unter 40 J ahren ist versicherungsfăhig. Angehorige be
sonders gefăhrdeter Berufe wie Bergleute, Seefischer, Glasbliiser usw. 
nur nach erhohten Tarifen. Die Leistungen dieser V ersicherung be
stchen in folgendem: Fur eine Wochenprămie von 25 Pfennig wird 
gezahlt: a) Beim Tode durch Unfall 1500 Mark, b) beim Tode im 
Kindbett 1500 Mark, c) im Falle dauernder Invalidităt bis zu 
1000 Mark, d) beim Tode, gleichviel aus welcher U rsache er erfolgt, 
spiitestens aher bei Vollendung des 85. Lebensjahres 1500 Mark, letz
teres mit der Ma13gabe, da13 boim Tode im ersten Versicherungsjahre 
nur dio gezahlten Priimien zuruckerstattet werden, da13 ferner, wenn 
dio Summe der eingezahlten Prămien den Betrag von 1500 Mark iiber
steigt, die eingezahlte Prămiensumme zuriickgczahlt wird. Die hochst
zulăssigo Versicherungssumme betriigt fur den Unfall- odcr Kindbett
fieber-Todesfall 15 000 Mark, fur den Invaliditătsfall 10 000 Mark. 
U ntcr bestimmten Voraussetzungen ist, wie auch sonst bei diesem V er
sicherungszwoig, ein Erloschen der Unfallversicherung vorgesehen 
(Eintritt gewisser schwerer Krankheiten oder hoohgradiger Invalidi
tat, ferner bei Vollondung des 60. Lebensjahres). In diesem Falle hat 
der V crsicherungsnehmer die W ahl, ob er die Beitrăge weiterzahlen 
will oder nicht. Stellt er die Zahlung der Beitrăge ein, so geht die 
Lebensversicherung auch ohne Antrag in eine beitragsfreie in Hohe 
der Summe der eingezahlten Prămien uber, gleichgiiltig wie lange 
dio V ersicherung bestandon hat. W erden im Falle des Erloschens der 
Unfallvcrsicherung die Beitrăgo weitergezahlt, so erhoht sich îiir 
25 Pfennig W ochcnbeitrag die Lebensversicherungssumme bis zum 
vollendeten 60. Lebensjahr um je 3,50 Mark und von da ab um je 
2,50 Mark fur jedes nach Erlăschen der Unfallvcrsicherung begon
neno und vollendcte Versicherungsjulu·. Geht die Versichemng spiiter 
in eine beitragsfreie iiber, so werden der Summc der cingezahlten Pră
mien dic erworbenen Erhohungen hinzugerechnet. 

Kaum cin andcrer privater Versicherungszweig findet so vi el K r i
ti k wie dic Volksversicherung, und gerade bei ihr wiro von der Ver
sichorurigspraxis Îortgesetzt und eifrigst an Verhcsscrungen gearbeitet. 
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Schon die Natur der Volksversicherung bringt es mit sich, da.B 
der Pol ic en verf all groBer ist als in der Lebensversicherung. (S. 38.) 
Hierzu trii.gt mehr als die U nsicherheit der wirtschaftlichen V erhălt
nisse der hauptsăchlich in Frage kommenden Bevolkerungsklassen ein 
gewisser wirtschaftlicher Leichtsinn bei. Man geht die V ersicherung 
leicht ein, weil wochentlich nur einige Groschen zu zahlen sind, gibt 
sie aher auch wieder leicht auf, sobald einem die Zahlung aus irgend
einom Grunde unbequem wird. Der groBte Teil der verfallendcn Po
lioen gehort den ersten V ersicherungsj ahren an, meist sogar den ersten 
W ochen. N aoh so kurzem Bestand werden den Austretenden keine 
Entschăcligungen gewăhrt; nach dreijăhrigem Bestehen erhalten die 
Versicherten aher bei Einstellung cler Beitragszahlung fast stets cine 
beitragsfreie Police iiber einP entsprechcnd herabgesetzte Versiohe
rungssumrnc. 

Alles in allom stehen sioh bei der Volksversicherung gegeniiber: 
ein Maximum Yon U nkosten, eine erhohte Sterblichkeit, eine groBe 
Gefahr des Abgangs auf cler einen Seite; ein Minimum von Zahlungs
fahigkeit verbunden mit der groBen Schwierigkeit einer Verbilligung 
auf cler anderen Seite. 

Wio man eine Harmonie zwischen diesen bciden Extremen wieder
holt herzustellen versucht hat, ist von hochstem Interesse. Aher di>t~ 
Versuche sind ohne durchschlagenden Erfolg geblieben. Erwăhnt wer
den mag hier nur, daB in immer liberalerer W eise clie Volksversiche
rungsanstalten clie Wiederaufnahme einer verfallenen Versicherung zu 
ermoglichen suchen. 

Bcachtenswert sincl die Versuche, unter Ausschaltung cler Agenten 
als Vermittler und der Kassierer direkt zwischon Versicherungsgesell
schaft und groBen Personenvereinigungen mit zahlreichen 1-Iitgliedern 
eine Beziehung herzustellen. Es ist klar, daB boi einer solchen A us
s c h al t ung d e r A gen ten den V ersicherten der W egfall der An
werbe- und Inkassounkosten seitens cler Gesellschaft in Form einer 
V erbilligung der Pramie zugute kommen kann. Eine andere Frage 
ist aher, ob ohne Agent und Einkassierer die Versicherung einen be
friedigenden Zulauf erhălt; das scheint nicht der Fall zu sein. (V gl. 
1. Bd. S. 100.) 

Man hat schon hiiufig versucht, die Volksversicherung in mehr 
oder weniger enge Verbindung zu bringen mit groBen Industrieunter
nehmungen, Konsumvereinen, Genossenschaften, neuerdings wiederholt 
mit Sparkassen. Der Hauptzweck dieser V erbindung soll der sein, clem 
Sparer cine Altersrente zu verschaffen, ohne daB er die Verfiigung 
iiber seine Spareinlage verliert; er kann diese jederzeit abheben oder 
erhohon; liiBL er sie auf der Sparkasse liegen, so werden die auflaufen
don Zinsen zur Ansammlung der Altersrenten benutzt. Die Hente be
ginnt mit dem 65. Lebensjahr, falls nioht eine andere Abmachung ge
troffen wird. Der Erfolg dieser MaBregeln erscheint nur genng. 
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Keine guten Erfahrw1gen hat man ferner mit verschiedenen Sy
stemen gemacht, denen der Gedanke zugrunde liegt, jede einzelne, wenn 
auch noch so geringe Prămienleistung als einmalige Prămie aufzu
fassen, fur welche dem Versicherten, auch wenn er keine weiteren Pră
micn zahlt, ein Anspruch auf eine Leistung seitens der V ersicherungs
anstalt zusteht. Dieser Gcdanke ist an sich vortrefflich, aher seine 
Verwirklichung hat den schweren N achteil, da13 der sonst vorhan
deneSparzwang wegfâllt, und die Prămienzahlungen daher noch weni
ger regelma13ig stattfinden als bei der vom Verfall bedrohten gewohn
licheu Volksversicherung. 

Wăhrend man sich bei dor Volks- bzw. Lcbensversicherung die 
Auszahlung einer bestimmten Summe zum voraus sichert, dafiir aher 
eine regelmă.Bige, jăhrlich gleichbleibende Prămie zu zahlen hat, zahlt 
der Versicherte bei der Spar- und Lebensversicherung nur so oft und so 
viol ein, als ihm beliebt, und erwirbt dadurch den Anspruch auf ein 
nach dom Todo bzw. bei entsprechender Wahl des Tarifs auch bei 
Lebzeiten, spătestens nach vollendetem 65. Lehensjahre fallig wer
dende<l Kapital, das auf Grund dor einzelnen Einzahlungen berech
net wird. 

Die Vorstuf·en ei nes Dbergangs der priva ten zur sta a t lichen 
Volksversicherung kann man wahrnehmen in der Ubereinkunft, welche 
das schweizerische Post- und Eisenbahndepartement in Bern mit cin0r 
einheimisDhen Anstalt abgeschlossen hat. 

Hicr findet sich oin ău.Berst bemerkenswertes Zusamrnengehen der 
privaten Versicherung mit der Staatsverwaltung. Die s c h w ei z e
risc h e Postvcrwaltung ermoglicht den cinzelnen V crsicherten die Be
zahlung und der V ersicherungsanstalt don Einzug dor Betr1ige da
durch, da13 sie die Leistung der Pramien in Frankomarken gestattet 
und sich verpflichtet, diese unter Abzug eincr Provision von ein Pro
z.e.nt gegen Bargcld auszutauschcn. Die Bczahlung der Pramie gc
schieht in der Weise, da13 cler Versicherte im Laufe des Quartals auf 
eine Viorteljahrcskarto naoh bestimrntern Muster 13 Marken aufldebt 
und sodann die Karte (Markenkarte) in geschlossenem Umschlag an 
die Versicherungsanstalt einsendet. Die Versicherungsanstalt ihrerseits 
verpflichtet sich, die ganze Abteilung Volksversicherung auf V erlan
gen des Schweizerischen Bundesrats unentgeltlich mit allen Reserven, 
V ersicherungspapieren und Biichern an die Schweizerische Eidgenosscn
schaft abzutreten. Der Schweizerische Bundcsrat kann von dicsem 
Rechte jedcrzeit Gebrauch machen. 

Sehr beachtenswert ist eine weitere Einrichtung, welche sich in dor 
Schweiz findet, nii.mlich ein Abkommen zwischen der Ortsgemeinde 
St. Gallen und einer einheimischen Anstalt. Von gewissen Ermă..l3i
gungen abgesehen, welche allen Ortsbiirgern bei Eingehen einor Todes
fallversicherung von der Anstalt gcwăhrt worden, hat sich dor V cr-
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waltungsrat der Gemeinde bereit erklart, einen namhaften ZuschuB zu 
leisten. Mannliche Familienvorstande, die Biirger der Ortsgemeinde 
sind, dortselbst wohnen und im Alter von mindestens 30, aber uieht 
mehr als 49 J ahren stehen, erhalten fiir cine Lebens- und Altorsver
sicherung auf den Todesfall odor das erreichte 60. Lebensjahr mit 
einer V ersicherungssumme von 4000 Franken, verbunden mit Inva
liditătsversieherung, den auf die Invaliditătsversicherung entfallenden 
Prămienzusehlag und einen nach den V crhăltnissen des V ersicherten zu 
bestimmenden Boitrag fiir den Rest dor Prămie bis zur Halfte ihros 
Boitrags von cler Gomeinde. Uber den ihren eigenen Bcitriigen entspre
chcndcn Teil dor V ersicherungssumme steht den V ersichorten die freie 
Verfi.igung zu. Dagegen ist iibcr den Betrag, weloher dem Zuschusse 
der Gcmeinde entsprioht, die Ortsgemeinde verfiigungsberechtigt. In 
besonderen Făllen, in dcnen ein Versicherter aus irgendwelohen Griin
den nioht mehr imstande ist, seinen Anteil an den Prarnienzahlungen 
weiter zu entrichten, kann die Ortsgerneinde an seine Stelle treten, um 
den V ersicherungsvertrag nioht hinfallig werden zu lassen und dern 
Versicherten die Mi:iglichkeit zu geben, etwa spater wieder die Ver
sichorung aufzunehrnen. Lediglich dor U mstand, da.S bei dieser "Biir
gerlichen Lebens- und Altersversicherung" eine arztliche U ntersuchung 
wie bei der gewi:ihnlichen Lebensversicherung gefordert wird, beein
flu.St ihre iru iibrigen hervorragende sozialpolitisehe Bedeutung. 

Einv staatliche Volksversioherungskasse besteht scit 1899 im Kan
ton Ncuenburg; diese Anstalt, der alle iru Kanton wohnendcn Per
sonen iru Alter von rnindestens 18 J ahren beitreten ki:innon, ver
siehert Kapitalien zwisehen 100 und 5000 Franken, oder Monats
renten zwischen 30 und 100 Franken. Auoh Personen, welche nicht 
gcsund sind, finden, allerdings mit einer Karenzfrist von drei J ah
ren, Aufnahme, aber auch diese zufolge ihrer rninderwertigen Gesund
heit schlcchten Risiken zahlen keine erhohte Pramie, vielmehr iiber
nirnrnt der Staat die Deckung des Risikos, welches dureh die Auf
nahme der minderwertigcn Leben dcr Kasse erwăchst. Der Staat zahlt 
auch einen ZuschuB bei Versicherungen auf den Todcsfall bis zu 
500 Franken, und bei Versicherungen von Monatsrenten bis zu 30 Fran
ken; die ZuschuBleistung betriigt je nach dern Alter der Versicherten 
zwischcn 5 und 20 Prozent der Prd.rnie. Aueh die Kosten cler ărzt
lichen U ntersuchung trăgt der Staat. Diese geradezu als Ideal zu be
trachtendc sozialc Fiirsorge hat das Ergebnis, daB 10 Prozent aller 
Ncmmburger davon Gebraueh gemacht haben. 

\V cit ălter, aber keineswegs so erfolgreieh, ist die boi der e n g-
1 i s c h c il Post bestehende Einrichtung, welche ihrc Entstehung Glad
stonr~ verdankt. Auch sie hăngt zusamrnen mit den schon crwăhnten 
Parlamentsdebatten des J ahres 1853, in denen iiber den Zustand der 
cnglischen Lebensversicherung allerhand Unerfreuliches zur Erorte
rung gelangte. Allein 11 J ah re lang dauerte es, bis es zur V erwirk-
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lichung des Planes Gladston,es kam; denn erst 1861 wurde die eng
lische Post O:ffice Savings Bank ero:f:fnet, und 1864 wurde in Erwei
terung de1· Postsparkassengesetzgebung die Anordnung getroffen, daB 
kleine Lebensversicherungspolicen durch die Postanstalten zurn Ver
kauf gebracht werden konnten. Aber trotz aller Bemiihungen kornmen 
auf eine staatliche Police iiber 1500 private. Eine Enquete iiber die 
Ursachen dieses unbefriedigenden Standes der Postversicherung <'rgab, 
da13 das Fehlr.n bezahlter, an der Verbreitung finanziell interessierter 
Vermittler der Hauptgrund dafiir sei. Eine erneute Enquete fiihrtc 
1914 zu einer Rcform cler englischen postalischen Volksversicherung. 
:Man suchte sie durch V erwendung von Marken volkstiimlichcr .zu 
rnachen. W ochenbeitrăge in Hohe von 2 bis 6 d konnten in dieser 
W eise entrichtet werden. Versicherungen bis zur 25 ;f. wurden ohne 
arztliche Untersuchung abgeschlossen, mit einer Karcnzfrist von einem 
J ahr. Alle 13 Wochen ist das dem Versicherten ausgehandigte Pră
mienbuch beim Postamt einzureichen und die inzwischcn eingekleb
ten Marken sind abzustempeln. 

Dber den U mfang cler auBerpostalischen Volksversicherung in Eng
land hat eine parlarnentarische Kommission fiir 1918 folgendos er
mittelt: Dic Anzahl cler in Geltung befindlichen Policen war unge
:făhr 51 Millionen, fiir welche iiber 25 Millionen & Prămien gozahlt 
wurden. Rund 7000 Agenten und Kassierer waren irn Haupt- odor 
Nebenberuf dafiir tătig. Dio Durchschnittsprămie bctrug unter 2 1/ 2 d 
die W oche, die durchschnittliche V ersicherungssumme lag zwischen 
11 und 12 &. Die Volksversicherung hat ihre Anhănger, nngefiihr 
35 Millionen Personen, vornehmlich in den Arbeiterklassen. Viele Er
wachsenc sind auf zwei odor mehr Policen versichert. Im gro13en Durch
schnitt bchalten die Agenten der Gesellscha:ften etwa 25 v. H. dor 
von ihnen einkassierten Betrăge, die der Berufsvereinigungen sogar 
30 v. H. Es ist daher nicht iiberraschend, daB 44 v. H. cler gesamten 
Prămieneinnahmen durch Ausgaben, Provisionen und bei den Akticn
gesellschaften durch Dividenden an die Aktionăre verbraucht werden. 
Von den jahrlichen Priimien von 25 Millioncn R flosscn also nur 
14 Millionen an die Versicherten zuriick, 11 Millionen wurdcn fiir Aus
gaben und Dividenden verwendet. Das Ergebnis dieser Untersuchung 
diirfte ein die gesamte Volksvcrsicherung regelndes Gesetz sein, dessen 
Entwurf 1921 vorgelegt wurde. 

Eino stnatliche von der Postverwaltung betriebene Volk&versiche
rung besteht in Japan seit 1912. Nach englischem Vorbild sind die 
Postarnter, von welchen Japan liber 7000 besitzt, dic Stellen fiir Aus
gaho der Antragspapierc usw. Hier konnen Personen zwischen 12 bis 
60 .Tahren entweder lebenslăngliche ader auf 10 bis 40 Jahre abge
kiirzte Kapitalversicherungen abschliefien. Die Versicherungssummen 
konneu nur zwischen 20-250 Yen betragen, die niedrigste Prămien
zahlung ist 10 Sen monatlich. Ărztliche Untersuchung :findet nicht 
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statt, jedoch eine Besichtigung durch einen Postbeamten. Bei Tod im 
ersten J ah re werden die gezahlten Prămien, bei Tod im zweiten J ahre 
die halbc Versicherungssumme ausbezahlt, die volle Versicherungs
summo aher auch innerhalb dieser Karonzfrist bei Tod durch U nfall 
und ansteokende Krankheiten. Die Prămien sind monatlich zu zah
len und zwar werden sie durch Postbeamte abgeholt. Sie konnen aher 
auch bei jeder Postanstalt einbezahlt werden. Seeleute, Landwirte usw. 
konnen auch grofiere Pauschalbetrăge im voraus bezahlen. Zur V er
meidung des Policenverfalls sind die iiblichen Mafiregeln getroffen. 
Die Versicherungen werden auch beliehen. Fiir Kollektiv-Volksver
sicherungsabschliisse einer Beamtenschaft ist ein besonders erleichter
tes Geschaftsv.erfahren eingerichtet. Die gesamten Kosten der V er
sicherungsorganisation werden aus den Prămieneinnahmen bestritten. 
Bei etwaigen Fehlbetrăgen haftet der Staat. Ende 1919 liefen etwas 
liber 1,6 Millionen Policen auf 153 Millionen Ycn lautend, mit Pră
mien in Hohe von 0,7 Millionon Y en. Der N euzugang betrug in dem 
Berichtsjahr liber 1/ 2 Millionen Policen. 

Als eine Art offentlicher Volksversicherung lafit sich auch die 1878 
zum Andenken an die Errettung Kaiscr \Vilhelms aus Lcbcnsgefahr 
gegrlindeto Kaiser-Wilhelms-Spende in Berlin bezeichnen. Diese 
Allgemeino Deutsche Stiftung fur Altersrenten- und Kapitalversiche
rung soli besonders den weniger bemittelten Klassen dienen und ver
sichert deshalb J ahresrenten bis zum Hochstbetrage von 1000 Mark 
oder das entsprechcnde Kapital. J e 5 Mark bildcn cine Einlage. N ach 
dor Zahl dor Einlagon, dio jemand macht, richtet sich die Hohe der 
Altersrente odor des Kapitals. Man kann sich selbst odor cine andcre 
Pcrson versichorn. Im allgemeinon beginnt der Bezug der Rente oder 
erfolgt die Auszahlung des Kapitals nicht vor dem vollendoton 
55. Lebensjahre, vorher jedoch im Falle eingetretener Arbeitsunfăhig
keit. Ein besonderor Vorzug der Kaiser-Wilhelms-Spende ist, dafi 
die Versicherten zu den Verwaltungskosten in keiner W ei se beizu
tragen haben, die Versichorung vielmehr ganz kostenfrei geschioht. 
Die grsn mten Verwaltungskosten werden nămlich aus den Zinsen dos 
Grundkapitals (Garantiefonds) bestritten. 

Als ein Hauptzweig der Volksversicherung wird die Kinder
v e r si o h e r ung betrieben. Diesos Wort hat jedoch ei ne mehrfache 
Bedeutung. Es gibt auoh Kinderversioherungen, welche nicht zur 
Volksversicherung gehoren. Man versteht daruntor ofters die Studion
gelder- und Ausstattungsversicherungen, also im wesentlichen Er
le:bensversioherungen (S. 44). Die Kinderversicherung im eigcnt
lichen odor ongeren Sinne, welohe haufig in Deutschland, in beson
dE'rs starkem Malle in den Vereinigten Staaten und im britischen 
Inselreioh betrieben wird, ist Todosfall- oder gemischte Versicherung. 

Wo die Kinderversioherung unbesohrănkt gestattet ist und be-
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trieben wird, wird immer wieder die Behauptung aufgestellt und 
der Nachweis zu erbringen versucht, da.B die Sterblichkeit versicher
ter Kinder weit hoher sei als die cler unversicherten, weil die beiml 
Tode in Aussicht stehende V ersicherungssumme die El tern zur Sorg
losigkeit oder gar zur absichtlichen Herbei:fi.ihrung des Todes der Kin
der veranlasse. Wir ha ben Statistiken, ·welche di~en N achweis zu 
:fuhren unternehmen. Wir haben aher auch Statistiken, welcho gerade 
das Gegenteil bewei&en. 

Uber 1 O der nordamerikanischen U nionstaaten ha ben dio V ersiche
rung von Kindern unter einem bestimmten Alter zu verbieten ge
sucht; aher nur ein einziges Gesetzesprojekt dieser Art trat in Kraft. 
Nur im Staate Oolorado dur:f.en Kinder unter 10 Jahren nicht ver
sichert worden. N ach dem Gesetze des Staates N euyork aus dom J ahre 
1892 dur:fen Kinder unter 10 J ahren nur nach :folgender Skala ver
sichert werden: im Alter von 1-2 J ahren mit hochstens 30 Dollars; 
2-3 J ahren mit hochstens 34 Dollars; 3-4 J ahren mit hochstens 
40 Dollars; 4-5 J ahren mit hi:ichstens 48 Dollars; 5-6 .J ahren mit 
hochstens 58 Dollars; 6-7 J ahren mit hochstens 140 Dollars ; 7-8 
J ahrcn mit hochstens 168 Dollars; 8-9 .J ahren mit hochstens 200 
Dollars ; 9-1 O J ahrcn mit hochstens 240 Dollars. 

Aus der englischen Gesctzgebung ist die Bestimmung erwăhnen&
wert, daB z. B. beim Tode cines versicherten Kindes unter 5 J ahren 
von mehreren Kassen zu8ammen nicht mehr als 6 ±:, beim Tode eine8 
Kindes untcr 1 O J ahren nicht mehr als 1 O ~ ausgezahlt werden dur
:fen. Die A ushăndigung dor V ersicherungssumme darf nur an den 
Vater, die Mutter oder deren Vertreter gege.n Vorlegung eines amt
lichen Totenschcines erfolgen. 

In Frankreich ist die 'l'odesfallversicherung v-on Kindern unter 
12 J ahren, in Belgien von Kindern unter 3 J ahren verboten. 

Das deutsche Reichsgesetz uber den V ersicherungsvertrag verlangt 
die Einwilligung des gesetzlichen Vertt·eters zum Abschlu13 cler Ver
sicherung. Da die Eltern in der Regel selbst die gesetzlichen Vertreter 
sind, cler Gcsetzgcber es aher fiir notwendig hălt, das versichertc Kind 
gerade vor seinen Eltern zu schutzen, so wird die Zustimmung eines 
besonderen gesctzlichen Vertreters verlangt, jedoch nur, wenn die Ver
sicherung auch :fur den Fall abgeschlossen wird, daJ3 das Kind vor 
Vollendung des siebenten J ahres stirbt, und die V ersicherungssumme 
die gewohnlichen Beerdigungskosten iibersteigt. Das Aufsichtsamt. 
welchem die năherc Bestimmung cler Hochstbetrăge vorbehaltcn ist, 
hat angeordnet, daB beim Todes:fall stets eine Ruckgewii.hr der einge
zogenen Prămien stattfinden darf; auJ3erdem durfen :fur das 1. bis 3. 
Lebensjahr hăchstens 50 Mark, :fur das 4. hochstens 100 Mark, :fiir 
das 6. und 7. hochstens 200 Mark, in besonders gearteten Făllon aus
nahmsweise bis 300 Mark ausbezahlt werden. Die Kinderversicherung 
wird daher jetzt meistens als gemischte Versicherung betrieben. 
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W as auch immer an Vorwiirfen gegen die Volksversicherung 
vorgebracht werden moge, sie hat unbestreitbar die folgenden, von Mac 
Call zusammengestellten groBen Vorteile fur das gesamte Versiche
rungswesen im Gefolge gehabt: 

1. eine ungeheure Verallgemeinerung des Versicherungsgedankens; 
2. die V erbreitung der Erkenntnis, daB auch die V ersicherung klei

ner Betriig(' und die Erhebung minimaler Pramien einen rentablen 
Betrieb fur die Privatversicherung darstellt; 

3. dic Verbreitung der Erkenntnis, daB nahezu jede Person ver
sicherbar ist. 

II. Kranken- und Invalidenversicherung. 

§ 34. Krankenvrrsicherung. 
Im Gegensatz zur Lebensversicherung, bei welcher heute uer GroB

betrieb vorherrscht, und die erst durch den Kapitalismus und in cler 
kapitalistischen Epoche zur Entfaltung gelangt ist, wird die Kranken
vcrsicherung seit ihrem ersten Vorkommen namentlich in Deutschland 
vorwicgcnd von beruflich oder ortlich begrenzten, auf Gcgenseitigkeit 
beruhcnden, oft mit Unterstutzungszwecken verbundenen kleinen 
Kassen bctriebcn. 

Die V ersicherungsleistungen cler Gilden und Ziinfte bezogen sich 
hăufig auf Krankheitsfălle. N eben diesen mittelalterlichen Beru fs
kasseu fiir Krankenversicherung, die sich bis auf den heutigen 'rag 
erhalten haben (Hilfskassen, Knappschaftskassen usw.), finden sich 
allgcmeino Krankenversicherungskasscn wohl zuerst in England im 
17. J ahrhundcrt. (V gl. 1. Bd. § 4.) 

Die eingehendere Darstellung cler Entwicklung des Kranken
versicherungswesens muB hier unterbleiben, weil diescs im eng
sten Zusammenhang steht mit der sozialpolitischen Versicherungsge
setzgebung, ja geradezu einer ihrer Hauptteile ist. Obor 14 Millionen 
Personen waren 1920 bei rund 18 000 dor Sozialversichcrung zuge
horigcn dcutschen Krankenkasscn versichert. 

N ur wo ei ne sozialpolitische Gesetzgebung nach deutschem Be
griff fchlt, also vorwiegend z. B. in den V ercinigten Staa ten, hat die 
moderne Privatversicherung sich der Krankenversicherung in groBerem 
~IaBe angenommen. 

Man kann es wohl vcrstehen, wenn sich das Kapital nicht sehr 
gencigt zeigt, das Krankheitsrisiko zu versichern, und wenn clic mei
stcn Krankcnvcrsicherungseinrichtungen von jeher auf reincr Gegen
seitigkeit beruhen. Denn einmal ist die iiberaus schwierige MeBbarkeit 
des Risiko~ in Betracht zu ziehen und dann die nahezu unvermcidliche 
und iiberaus leichte Hintergehung der Unternchmer durch Simula-
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tiou odor wenigstens Dbertrcibung, insbesondcre bei weniger &chwcren 
Erkrankungcn. 

In Dcutschland fanden sich 1916 fiinf Aktiengesellschaften und 
ein groi3er Gegenseitigkeitsverein, welche die Krankenversicherung 
neben anderen Zweigen betrieben (mit zusammen noch nicht 10 000 
Policen auf insgesamt nur 38 000 Mark tăgliches Krankengeld lau
tend); im iibrigen si:nd hier, abgesehen von den der Arbeitervorsiche
rung zugehorigen Kassen, cine ganze Anzahl kleiner Krankenversiche
rungsvereine auf Gegenseitigkeit vorhanden. Sehr bemcrkenswert ist 
aher, dai3 1921 von den fiinf Aktiengcsellschaften nur noch cine vor
handen war; die iibrigcn sind fusioniert worden. Trii.ger der Krankcn
versicherung sind also fast nur Ersatz-( odor Zuschufi )kassen, clic 
Rechtsnachfolger cler fruheren freien Hilfskassen. (S.41.) Von solchen 
unterstanden 1920 cler Reichsaufsichtsbehorcle 48 mit einer .Mitglieder
zahl von insgesamt 469 575 Personen. Diese leisteten 77,8 Millionen 
Mark Beitrăge. Die Auszahlungen einschliei3lich Ruckstellungen der 
Kassen bctrugen 42,8 Millionen Mark, davon 18,6 Millionen Kranken
geld. Dio Verwaltungskosten betrugen fast 17 Millionen. 

Die Genehmigung des Betriebes cler Krankenversicherung durch 
groi3ere Anstalten begegnet in Deutschland erheblichen Schwierig
keiten, da die Aufsichtsbehorde strenge Anforderung'en an die finan
ziellen Grundlagen stellt. 

Wio immer die Betriebsform sein mag, der Zweck cler Kranken
versicherung ist derselbc. Es pflegt entweder nur Gewii.hrung frcier 
ărztlicher Hilfe, Arzneien usw., odor auch eine Entschădigung vcr
einbart zu werden fiir den Fall, da fi cler V crsicherte durch Krankheit 
odor Korperverletzung seine Arbeits- und Erwcrbsfii.higkeit einbiifit. 

Die vers iche r ung s te c h ni s c hen Gruncllagen bilden Aine Tafel 
dcr Krankheitsdauer und eine Absterbe- oder Aktivitii.tsordnung. Diese 
geben u. a. an, wieviel Tage im J ahr eine Person eines bcstimmten 
Alters durchschnittlich krank ist. (Morbiditătsstatistik.) Ein Auszug 
aus einer 1'afel cler K r an k hei t s dau e r sei hier wiedcrgegcben. 

Alter 
in Jahren 

16 
20 
30 
40 

Krankheitsdauer 
in Tagen 

5,681 
5,875 
5,335 
7,174 

Alter 
in Jahren 

50 
60 
70 
80 

Krankheitsdauer 
m Tagen 

8.885 
17,114 
83,204 
68,764 

Fiir die Prămienberechnung maLigebend sind die allgemeinen 
Gooundhcitsvcrhii.ltnisse, W ohnort und Bcruf des V crsichcrten, vor 
allem auch sein Altor. 

Der folgende Tarif ei ner deutschen Aktiengesellschaft cnthălt dio 
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Prămien fur die Versicherung gegen Arbeitsunfăhigkeit durch Krank
heit oder Korperverletzung. Es wird hier lediglich ein Geldbetrag ge
wăhrt, dagegen keine ărztliche Hilfe. Dabei ist zu bemerken, daB 
sămtlichc Berufe in vier Klassen eingeteilt sind, je nach ihrer Ge
ffăhrlichkeit. 

Krankenversieberungsprâmien einer Aktiengesellscbaft. 

Tarifklasse I 'l'arifklasse Il Tarifklasse 111 Tarifklasse IV 
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bis 251 1 9,90 10,25 '·" "·" 1'2·"1 '·"1-''·;; 14,60 7,S5 34,70 17,90 9,05 
ub.2o "3ol 20,6o 10,60 5,35 24,80 12,80 6,45 29,oo 14,95 7,55 36,10 18,60 9,40 

" 30 " 351 21.50 11,10 5,60 25 70 13,25 6,70 29,90 1n,4o 7,80 37,80 19,50 9,85 
1 " 35 ,, 401 22.70 11,70 5,90!126,90 13,85 7.001 31,10 16,05 8,10 1 3\1,80 20,50 10,35 
i " 40 ,, 4 5, 24,10 12,40 6,30 28,so 14,60 7.35 !1 32,7o 16,85 8,50 42,10 21,70 10,95 
: " 45 ., 50 125,60 13 .. 15 6,65 29,so 15,s5 7,75113l,so 17,95 9,051144,60 23,00 11,60 

1 "50"551 1!7,10 13,95 1 7,0~ 31,40 116,2~ 8,20 37,!0 19,30 9,75 47,30 24,35 12,30 
" 05 ,. 6ujl29,oo 14,95 1 7,5u 33,30 17,1a 8,65 40,ao 20,85 10,55 , f)0,10 25,80 13,05 

Aus den fur diesen Tarif giiltigen allgemeinen Versicherungs
bedingungen sei hervorgchoben, daB die Gesellschaft sich verpflichtet, 
soweit nicht Einschrankungcn ihrer Ersatzpflicht vereinbart sind, zur 
Leistung einer bestimmten Entschădigung fur den Fall, daB der V er
sicherte durch Krankheit oder Korperverletzung seine Arbeitsfahig
keit einbiiBt. 

Die Gesellschaft gewăhrt dem Versicherten im Falle der Arbeits
unfăhigkeit das versicherte Krankengeld fur die Daucr derselben, lang
stens jedoch fur 200 Tage nach Ablauf der W artezeit. Diese betragt 
entweder 4, 14 oder 30 Tage und wird im V ersicherungsschein Îest
gelegt. Der Versicherte kann jederzeit mit Wirkung vom Beginn des 
niichsten Monats cine Ănderung der W artezeit beantragen. Auf bercits 
eingetretene Versicherungsfălle findet diese Bestimmung keine An
wendung. Die W artezeit geht jeder Entschădigungsleistung voran und 
umfaBt nur die in die Zeit der ărztlichen Behandlung fallenden Tage 
der Arbeitsunfăhigkeit. 

Arbeitsunfahigkeit liegt vor, wenn der Versicherte seine gewohn
liche berufliche Tătigkeit nicht ausuben, also weder mitarbeitend, noch 
leitend oder aufsichtfiihrend in seinem Berufe tătig sein kann. 

Andere Organisationen beschrănken sich nicht darauf, lediglich 
Krankcngeld zu zahlen, ersetzen vielmehr auch die fur Arzt und 
Arzneien ent.stehenden Kosten, ferner Heilmittel, wie Drillen, Druch
bănder usw. 

Die groBen hier in Betracht kommenden Gegenseitigkeitsvereine 
haben in der Regel neben der unbeschrankten Wahl der Apotheken 
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auch clen Grundsatz unbeschrănkt freier Ar z t w ah l clurchgefiihrt. Es 
bleibt hiernach clem Versicherten selbst iiberlassen, den Arzt beliebig 
zu wii.hlen, ohne daB ihm aus dieser :freien Wahl irgendwelche Mchr
kDsten entstehen. 

Bei Kassen mit beschrankt .freier Arztwahl muB cler V ersicherte, 
der einen anderen Arzt als den V ertrauensarzt wăhlt, clie cladurch ent
stehenden Mehrkosten, soweit sie clic vereinbarten Gebiihren des 
Kassenarztes iibersteigen, selbst tragen. Bei einigen Krankenkassen be
steht sogar clie statutarischc Bestimmung, daB versicherte Personen 
sich der von der Krankenkasse bestellten Ărzte im Krankheitsfalle be
dienen miissen und nur unter diesen Ărzten die Auswahl haben; clies 
ist das Kassenarztsystem. W enn clic V ersicherten einen ancleren Arzt 
nehmen, wircl ihnen nicht etwa, wie bei den Kassen mit :freier Arzt
wahl, das von diesem liquidierte Honorar voll ersetzt, sondern nnr cler 
Tcil des Honorars vergiitet, der clem vereinbarten ermăBigten Satz des 
angestellten Kassenarztcs entspricht. 

Es liegt auf der Hand, daB die Kosten cler V ersicherung aufs engste 
mit clem Arztsystem zusammenhăngen. Im allgemeinen wird die un
beschrănkt :freie Arztwahl zwar am teuersten, elen V ersicherten aher, 
abgesehen von der :finanziellen Belastung, am angenehmsten sein. In 
der Sozialversicherung bat das bisher noch nicht befriedigte Verlan
gen cler im Leipziger Verbancl organisierten Ărzte nach gesetzlicher 
Festlegung cler :freien Arztwahl zu heftigsten Kămpfen, selbst zu 
Ărztestreiks gefiihrt. 

Auch Spezialarztc diirfen nach vorherigcr Genehmigung des Vor
standes der Kasse und nach Anhorung des V ertrauensarztes zu Rate 
gezogen werden. Die Kasse tragt clas Honorar fiir clie Spczialarzte, 
sofern es nicht iiber clen hochstzulăssigen Satz cler Medizinaltaxe 
hinausgeht. Zum W echsel des bchandelnden Arztes wăhrend der Dauer 
eines Krankheitsfalles bedarf es der Zustimmung des Vorstandes. Bei 
jeder Erkrankung darf nur ein Arzt zu Lasten der Kasse zur Behand
lung hinzugezogen werden. Auf schriftliche, die Notwendigkeit der 
Zuziehung weiterer arztlicher Hilfe bescheinigende ĂuBerung des be
handelnden Arztes iibernimmt jecloch die Kasse die Erstattung des 
Honorars der etwa weiter zugezogenen Ărzte. 

Den l\1itgliedern ist, solange sie nicht erkrankt sind, voile Frei
ziigigkeit in ganz Deutschland gewăhrleistet. Kiindigung dcr V ersiche
rung seitens der Kasse nach ausgestandener Krankheit in hoherem 
Alter oder bei gesteigertem Berufsrisiko ist ausgeschlossen. 

Nach den Statuten eines Krankenversicherungsvereins gilt weiter 
folgendes (s. Tabelle S. 80). 

Eine besondere Art der Krankenversicherung ist die gegen In
f e k ti o n s k r an k h ei ten. Hier verpflich tet sich die V ersicherungs
gesellschaft zur Zahlung der vereinbarten Versicherungssumme, wenn 
die Versicherten wăhrend der Versichcrungsdauer an einer der fol-
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Krankenversicberungspriimien bei l'iner Ersatzkasse. 

lf Vierteljâhrlicher Beitrag fiir die Versicherung 

1
1 von harem tliglichen Krankeng;ld ____ -----

bei e~~:: !i:~ritts- li;;_~-~~~~~~ f. 2 An;e~~G. 3 Antei~~-i. 4 A~~~il~ f 5 A~;.;~-;--E--t 

1

1 (JI 1.- '[ (uff 2.-~ (.It 3.- (.;fi 4.- ' pt 5.- v~n 'f.."\ z 
tăgliches . tăgliches tag!ichcs . ti\gliches 1 ti1gllches er<i f." · 
Kranken- i Kia.nken- Kranken-

1 
Krauken- i Kra.nken- :e~kost~~-: 

·==-~oc==·c~c-. l geld) 1 guld) geld) 1 geld) 1 geld) 

bis 20 Jahren .;!{, 11 2,10 4,20 6,so 8,40 10,50 4,-
iiber 20 b. ':15 Jah. " 2,so 5,20 7,so 10,40 13,- 4,5o 

" 26 " 36 " " 2,S5 5,90 8,85 11,80 14,75 4,88 

43~ " 45 " " 1'1 3,25 6,50 9,75 13,- 16,25 6,63 
u " 50 " 1 3,75 7.50 11,25 15,- 18,75 6,75 

" 50 " 55 " " 4,25 8.50 12,75 17,- 21,25 7,50 
,, 55 " 60 " " L 4,no 9,80 14,70 lll,so 24,5J 8,25 

Das Eintrittsgeld betrăgt ohne Rticksicht anf die Zahl der versicherten 
Anteile insgesamt 1 .;!{,. 

genden Infektionskrankheiten sterben: Typhus, Diphtheritis, Keuch
husten, Seharlach, Masern, Pocken, Rose, Oholera, Rotz, Milzbrand. 
Auch der Tod durch GenuB von infektiosem Fleisch, Trichinose odor 
Vergiftung durch Irrtum des Apothekers, sowie durch Puerperalfieber 
ist in diese V ersicherung eingeschlossen. 

Dabei ist es jedoch zu beachten, daB es sich hier nicht um Ver
giitung in Krankheitsfăllen handelt, sondern, wie erwahnt, nur beim 
Tode durch eine Krankheit. Eine W eiterbildung dieser Art Vorsiche
rung ist die Operationsversicherung. Hier werden die Kosten 
ei ner Operation von den V ersicherungsanstalten godeckt. Es scheint, 
dail mit der Zunahme dor Blinddarmentziindung dieser Zweig zuerst 
in England vor etwa ll/2 J ahrzohnten eingefiihrt worden ist. 

Eine Heilkostenversich•erung ist in Osterreioh 1920 aufge
kommcn. Auoh in England kennt man eine Heilkostenversicherung 
seit lăngerer Zeit. welche u. a. umfaBt: Arztkosten, die Ausgaben fiir 
die Apothekc, Kmnkheits-Spezialbehandlungen, Operationen, Sana
toriumsaufenthalt, Rontgenstrahluntersuchung in Făllen von Krank
heit un el U nfall. 

Als einc Sondcrart der Krankenversicherung ist auch eine solche 
zu nennen, dic sich allein auf G ei s te s k r an k hei t bezieht. Bekannt 
geworden ist die seit 1884 betriebenc Pflegeversicherung fiir Gcistes
krankn einE's Niirnborger Vereins. 

DirJ sozialpolitisohe Krankenversicherung der Arbeiter schlieBt cine 
umfassendo Mut ters c h afts vers i c hor ung fiir Ehefrauen ein. 
Auoh seitcns einor privaten Gesellschaft, der Iduna in Halle, ist derbe
merkcnswortc, aher nicht sehr erfolgreiche V ersuch gemacht wordon, 
ei ne M utterschaftsversicherung 1914 einzuriohten. Diesc wurde als 
Einzel versioherung oder als Kollektivversioherung von Voreinsmitglie
dern abgeschlossen. 
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§ 35. Invalidenversicherung. 
Mit der Lebensversicherung ist die Invalidenversicherung insofern 

verwandt, als auch bei ihr das Risiko vom Loben und Sterben des 
V ersicherten ausschlaggebond bestimmt wird; mit der Krankenver
sicherung teilt sie dio Eigenschaft, da13 die Beeintriichtigung der Ge
sundheit da bei eine Rolle spielt. N ur genugt nicht wie dort eine ein
:fache Erkrankung, sondern hier mu13 dor Gesundheitszustand ein der
artig ungunstiger werden, da13 Invaliditiit, Arbeitsunfiihigkeit vor
liegt. Dann erst treten die Leistungen des V ersicherers ein odor dor 
V ersieherte wird von Zahlungsverpflichtungen an diesen befrcit. 

Die private Invalidenversicherung ist gegenuber der sozialen, auf 
Beitrittszwang beruhenden dor Arbeiter, die scit 1890 besteht, und dor 
Angestellten (Privatbeamton), die 1913 begonnen hat, nur unbedeu
tend. In den beiden sozialen V ersicherungszweigen sind etwa 16 bis 
17 Millionen Personen versichert, die private Invalidenversicherung 
wird voa 33 allgemeinen Versicherungsanstalten betricben, von domm 
die mcisten diesen V ersicherungszweig nach 1890 aufgenommen ha ben, 
nur sechs vor 1890 und nur eine Anstalt vor 1880. Insgesamt waren 
Ende 1903 etwa 60 000 Invalidenversichcrungspolicen bei gro13eren 
Anstalten in Kraft; 1910 betrug die Zahl bei 31 Unternehmungen 
111 000, lautend auf Ren ten im Belrage von etwa 41 Millionen Mark; 
auf eine Police entfielen im Durchschnitt 337 Mark :J ahrcsrente. 1916 
war die Zahl der Poli con 132 038 auf liber 48 Millionen Mark J ahres
renten lautend. (Ncuere genauc Angabcn fchlcn.) 

Es fchlt dor Privatversicherung noch immer an den fur sie weit 
mchr als fiir die soziale Versicherung erforderlich gehaltenen tech
nisch-statistischen G r un d la gen fiir die Invaliditiitsverhiiltnisse. Der 
Versuch, eine Invalidcnsterblichkcitsstatistik aufzustellcn, welcher vom 
Deutschen Vercin fiir Versichcrungswissensehaft im J ahre 1903 unter
nommen wurde, ist daran gescheitert, da13 die Zahl der Invaliden
vorsicherungen, hauptsăchlich aher der Invaliditiitsfălle zu gering sind. 
Voraussotzung fur den rationellen Betrieb ist namlich das Vorhanden
sein von drei Arten Tafeln, einmal dor Aktivitatstafeln, welche die 
Invaliden- und Sterbewahrscheinlichkeiten fur Aktive, Erwerbsfahige 
angeben ; dann die Invalidensterbetafeln mit den Angaben liber das 
Absterbon der Invaliden; schlie13lich die aus beiden abgeleitete ge
mischto oder allgomoinc Absterbeordnung. 

Ein gro13cs Hernmnis fiir dic Beschaffung der geeigneten Grund
lagen ist weiterhin die grofie Meinungsverschiedenhcit, wdchc liber 
den B e gri f f dor Invalid it ă t hcrrscht. Bald gilt als Invalide 
derjenigc, der in seinern Beruf oder in einem seinen Kenntnissen, 
seiner Fiihigkeit unei Lebensstellung entsprechenden Beruf nicht mehr 
erwerbsfăhig ist (Berufsinvaliditiit); bald wird Invalidităt ohne wei
tere U mschrcibung mit allgemeiner Erwerbsunfăhigkeit gleichgesetzt; 

1\la.ues, Versichorungsweson II. 3 . ..Auft. 
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bald hei13t es : Invalide ist, wer durch U nfall oder Krankheit <lie Halfte 
seiner bisherigen Einnahmen aus Erwerbstatigkeit verloren hat. Dazu 
kommt, da13 eine Anzahl der Gesellschaften ausdriicklich Alters
schwache, Korperschwache oder andere objektive, nicht nachweisbare 
korperliche Gebrechen in die Invaliditătsversicherung nicht mit ein
schlie13t. 

In den B e din g unge n ei ner gro13en Anstalt hei13t es : durch 
den Versicherungsvertrag verpflichtet sich die Geselh;chaft zur Lei
stung ei ner laufenden Entschadigung (Invalidenrente) fiir den Fall, 
daH der Versicherungsnehmer durch Krankheit, Korperverletzung oder 
Abnahme seiner Krafte oinen dauornden gănzliohen oder toilweisen 
Verlust seiner Arbeits- bzw. Erworbsfăhigkeit (Invalidităt) erleidet. 
Dauemde Arbeitsunfăhigkeit liegt vor, wenn der Versioherungs
nehmer naoh ărztliohem Befund voraussichtlich lehenslănglich weder 
in der Lagc ist, seinen horuflichen Ohliegenheiten ganz odor teilweise 
nachzukommen, nooh auch durch cine andere, seiner Lebensstellung, 
seinen Kenntnissen und Făhigkeiten entsprechendo 'l'ătigkeit etwas 
zu erwerben vermag. Liegt eine voraussichtlich lohenslănglicho Minde
rung oder Verlust der Arbeitskraft nicht vor, dauert aher die Arbeits
bzw. Erwerbsbeschriinkung ununtorbrochen lănger als einJahr, so ge
wăhrt die Ge.sellschaft vom zweiten J ahre ah dcrn Versicherungsnehmer 
cine laufende Entschiidigung fiir dieDauer der Erwerbsheschrănkung. 

Dio wăhrend der Teilnahme des V orsichorten an Krir;gsereignissen 
odor infolge seiner Teilnahmc an denselben innerhalh zweier J ahre 
nach Beendigung des Kriegos eingetretene Invaliditat bleibt bald von 
dor V ersicherung ausgoschlossen, bald wird sie unter besonderen Be
dingungen iibernommen. 

Die Versicherung bleibt in Kraft, solange der Versicherte eeincn 
Wohnsitz innerhalh Europas hat. Erwciterungcn des Versicherungs
gebietes werdon ausnahmsweiso genehmigt. 

Dic Invalidenvorsicherung wird nioht nur von den gro13en Ver
sichcrungsgesellschaften betrieben, sondern auch von zahlreichcn klei
neren K as se n, darunter vi elen, die den Beamtenkorper einer einzelnen 
Firma odor Korporation umfasscn und den Namen Haus-, Fabrik-, 
Pensions-, Unterstiitzungskasse u. dgl. m. fiihren. Auch Berufsvereini
gungen (von Kaufleuten, Schriftstellern usw.) betreiben die Invaliden
in Verbindung mit Alters- und Hintcrbliebenenversicherung. (Pen
sionsversieherung.) 

Die Vcrhăltnisse dicser Unternclunungen sind teilweise nicht năher 
bekannt oder sic stehen in so nahor Beziehung zur sozialpolitischen 
Gc&etzgebung, da13 ihre Schilderung zweckmă13igcrweise im Zusam
mcnhang mit jener stattfindet. (Vgl. auch S. 63.) 

· Eino Hauptunterschcidung bei der Invalidenversicherung ist die, 
ob dic Invaliditat durch inncre Erkrankungen ader durch Unfall 
herbeigefiihrt wird. Eine Reihe Anstaltcn versichern nur die Krank-
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heitsinvalidităt. Die auf Unfall beruhende Invalidităt făllt unter die 
U nfallversicherung. 

Nicht immer geben die Anstalten die Moglichkeit zum AbschluB 
einer s·elbstăndigen Invalidenversicherung. Hăufig wird diese \iel
mehr lediglich als cine Art Z usa t z zur gcwohnlichen Lebensversiche
rung gewiihrt, und zwar in wachscndem MaBe in der Art, daB gegen 
hoherc Anfangspriimien dic weitere Prămienzahlung im Falle dor In
validităt des Versioherungsnehmers wegfăllt. Eine Reihe von Anstal
ten gewiihrten friiher nur Invaliditiitsversicherung zusammen mit Kran
kenversicherung, andere wieder nur mit allgemeiner Pensionsversiche
rung. Es ist kaum moglich, alle nicht nur in nehensiichlichen Einzel
heiten, sondern selbst grundsătzlich so iiberaus mannigfachen Gestal
tungen, wie sic in der Invalidenversicherung wahrzunehmen sind, auch 
nur einigermaBen erschopfend darzustellen. 

Es wef'den Invalidenversicherungen abgeschlossen : 
A. Unsel bstănd i ge, 
1. auf Rente in Verbindung mit der Lebensversicherung in ver

schiedenen Formen (z. B. abgekiirzte Kapitalversicherung auf den 
Todes- uncl Erlebensfall mit EinschluB der Invaliditătsgefahr), 

2. auf Rente in Verbindung mit der Krankenversicherung, 
3. auf Rente in Verbindung mit der Unfallversicherung, 
4. lediglich auf Beitragsbefreiung bei der Lebensversicherung, 
B. Selbstăndige, 
5. auf Rente ohne Verbindung mit einer anderen Versicherung, 

(namentlich Pensionsversicherungen nach Art der staatlichen V ersor
gung), und hier wicder: 

a) einu lcbensliingliohe Invalidenversicherung mit Zahlung einer 
lehensliinglichen Rente bei Invaliditiit; 

b) cina abgekiirztc Invalidcnversioherung mit Zahlung einer lebens
lănglichen Rente bei Invaliditiit; 

c) cine abgekiirzte Invalidenversiehcrung mit abgekiirzter Renten
zahlung bei Invalidităt. 

Bei a, b und c kann die V ersichcrung mit odor ohne Priimionriick
gewăhr beim A bleben dor Vorsiohertcn abgeschlossen werden. W enn 
der Versicherte stirbt, ohne Invaliditătsrento bezogen zu haben, so 
werden dio gesamten bar eingezahlten Prămien an seine Erben zuriick
gezahlt. Ferner kann auoh cine Altersrente mitvorsichcrt werden. 

Zu der lobensliinglichon Versioherung (5 a) ist erlăutornd zu be
merken, daB sich hier dor Versioherte auf Lehenszeit gegon die Folgen 
der Erworbsunfăhigkeit versichert. Dio Prămie ist bis zum Eintritt 
der Invaliditiit, also lebonsliinglich oder nur bis zum 55., 60. oder 
65. Lebensjahr zu zahlen. 

Durch dic abgekiirzte Invalidonversicherung ( 5 b) schiitzt sich der 
Versicherte bis zu ciuem bestimmten Alter vor den Folgen etwa ein
tretender Invalidităt. Diese Versioherun.gsart erscheint geeignet fur 

6* 
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pensionsberechtigte Beamte zur Erlangung einer ZuschuBpension, falls 
Dienstunfăhigkeit vor Erreichung eines bestimmten Alters eintritt, 
ferner fiir Personen im Besitze eines reichlichen Einkommens, welche 
erwarten konnen, nach einer Reihe von J ahren eiu fiir ihre weitere 
Existenz hinreichendes V ermogen angesamrnelt zu ha ben, vor Er
reichung dieses Zieles aher gegen den V erlust ihres Einkornrnens durch 
Arbeitsunfăhigkeit auf Lebenszeit geschiitzt sein wollen. 

Die Invalidenversicherung mit Rentenzahlung im Invalidităts
:falle (5c) bis zum Ablauf cler Versicherung ist die beste Form fur 
Personen, welche etwa durch Auszahlung einer Lebensversicherung 
oder Gcschăftsubernahme bis zum Ablauf der Versicherung zu aus
reichenden Mitteln gelangen, um in Zukunft ihren U nterhalt zu 
bestreiten. 

W ei tere Variationen ergeben sich, je nachdem gleichbleibende oder 
jăhrlich steigende Invaliditătsrenten versichert werden. 

Bei dor se l b stiind i gen Invalidenversicherung, fur welche die 
S. 85/86 angegebenen Prămien gelten, wird uber Um!ang und Hohe 
der Entschădigung folgendes bestimmt : 

Di<> Gesellschaft gewăhrt dem Versicherungsnehmer bei (infolge 
von Krankheit, Korperverletzung oder Abnahme cler Krăfte eintre
tender) volligcr Invalidităt eine Entschădigung in Hohe cler vcrsicher
ten Rente. Ist nicht Verlust, sondern nur cine dauernde V erminderung 
der Arbeits- bzw. Erwerbsfăhigkeit des Versicherungsnehmers einge
tretC'Il, so wird ein dem Grade cler Verrninderung entsprechcnder 'l'eil 
der Rente fur vollige Arbeits- bzw. Erwerbsunfăhigkeit als Entschădi
gung gewăhrt, doch begrundet eine Verminderung der Arbeits- bzw. 
Erwerbsfăhigkeit um weniger als ein Drittel keinen Anspruch auf 
Entschădigung. 

GroBes Gewicht ist auf das Verhalten des Versicherte;n 
wăhrcnd cler Arbeitsunfăhigkeit zu legen. Ihm oblicgt die Verpflich
tung, sich wăhrend der Dauer volliger oder teilweiser Arbeitsunfăhig
keit, falls solche lănger dauert, fortlaufender ărztlicher Bchandlung 
zu unterziehen, den ărztlichen Anordnungen Folge zu leisten, iib;er
haupt nach MaBgabe seiner Mittel alles zu tun, was die Gefahr einer 
dauernden Arbeits- bzw. Erwerbsunfăhigkeit zu beseitigen oder zu 
mindern geeignet ist. 

Dio Gcsellschaft ist berechtigt, dcn V ersicherungsnehmer wăh
rend seiner Arbeitsunfahigkeit sowie wahrend seiner Invalidităt durch 
ihre Bcamten, oder durch von ihr beauftragte Arzte zu kontrollieren, 
auch nach Bcfinden eines beamteten Arztes den V ersicherungs
nehmer zur Beobachtung seines Gesundheitszustandes einem Kranken
haus zu uberwieseu. Wird seitens eines beamteten Arztes die Behand
lung des Versicherungsnehmers in einem Krankenhaus zur Abwendung 
dauernder Arbeitsun:făhigkeit oder zur Beseitiguug bestehcndcr In
validităt :fur notwendig erachtet, und verlangt die GeSBllschaft d.ieselbe, 
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so hat die Gesellschaft die Kosten dieser Behandlung gegen Aufrcch
nung der fa.lligen Renten bzw. Entschădigungen zu tragen. 

Der V ersicherungsnehmer ist gehalten, den behandelnden Arzt und 
die Ărzte, von denen er friiher behandelt worden ist, zu ermiichtigcn, 
der Gesellschaft jede gewiinschte Auskunft iiber seinen friiheren Ge
sundheitszustand zu erteilen. Die gleiche Verp:flichtung obliegt den 
Reehtsnachfolgern des V ersicherungsnehmers. 

Hăufig tritt eine V erminderung des Grades cler Invalidităt ein, 
die Arbeits- bzw. Erwerbsfăhigkeit wird wiederhergestellt. Dann er
măBigt sich dementsprechend vom Tage cler Feststellung cler erhiihten 
Erwerbsfăhigkeit an die Entschădigungsverpflichtung cler Gesellschaft. 
Wird cler Versicherungsnehmer wieder voll bzw. mehr als zwei Drittel 
erwerbsfăhig, so hort die Entschădigungsleistung der Gesellschaft auf, 
doch erhălt der Versicherungsnehmcr noeh so lange cine Entschădi
gung bis zur Hohe cler halben Invalidenrente von cler Gesellschaft, als 
sein Arbeits- und Diensteinkommen zuziiglich der gewăhrten Rente 
zwei Drittel seines vor Eintritt der Invalidităt verdientcn Einkommens 
nicht iibersteigt. 

Eino besondere V ersicherung gegen K r i e g sin valid it ă t kam 
1916 auf, insofern, als eine Anstalt, welchc bishcr die Todesfall-Ver
sicherung mit Invalidităts-Zusatzversicherung aher unter AusschluB 
einer Leistung bei Kriegsinvalidităt betrieben hatte, von diesem Aus
schluB Abstand nahm, vorausgeB"etzt, daB eine einmalige Zusatzpriimie 
fur diese Dbernahme der Kriegsinvaliditătsgefahr bezahlt wurde. 

Die folgenden Tabellen enthalten clic Prii mie n fiirlebenslăngliche 
Invalidenversicherung sowie fiir vcrschiedene Kombinationen von 
Alters- und Invalidenrenten (Pensionsversicherung). 

Lebensllingli cl!e ln>·al idenreuteuyersich<>ruug 

(ohue Priimicnriickgewăhr). 

Fiir 100 Mark Invalidenrente betriigt die jăhrliche Priimie, zah!bar bis zum 
Eintt"itt der Invaliditr.t: 

Eintrittsalter 1 

1 

20 
21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 
28 
29 

30 
31 

,1{ 

10,40 
10,~0 
11,50 
12.1\) 

1 :!, 70 

13,40 
14,20 
14,80 
15.60 
16,40 

17,20 
18,10 

.11 ~~ntritt8alter 
c ~- cC:.c==·.c _ 

11-- -32 
' 33 

1
1 ~; 

il7 
1 il8 
1 :Jn 

40 
41 
4~ 

22,~0 
2:1,.to 
2±,60 
2;\90 
:!7 ,30 

2d,8) 
:;0,40 
32,10 

45 
4li 
47 
48 
4.9 

,;!( 

33,90 
35,so 

37,uo 
40,~0 

4:!,10 
45,50 
48,:,o 

U1,7U 
55,:w 
!i8,~o 
li~,so 

G7,oo 
~-------------------------------------------------~--------' 
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Invaliden· und Altersrentcnversicherung (Pensionsversicherung). 
I<'este Jabresprămien fiir je 100 Mark Rente (Tarif fiir Mănner). 

Tabelle I. Altersrentenversicherung mit Ruckgewăhr des vollen Deckungskapi
tale3 bei vorzeitigem Tode. 

Tabelle IL Dieselhe Venicherung mit PrămienerlaB im lnvaliditlitsfalle. 
Tabelle III. Dieselbe Versicherung mit PrămienerlaB und Rentenzablung im In-

validit1tsfalle bis Hing,tens zum Beginn der Altersrente. 

Die Renten werden in vierteljăhrlichen Rateu von 25 ;\lark, und zwar die Altera
rente postnumerando, die lnvaliditiitsrente pr~.numerando, gewlihrt. Die Jahres
prămien sind bis zum Beginn der Altersrente bzw. bis zum Eintritt der Invali-

dităt zu entrichten. 

Bei- li Die Altersrente soll zuerst gezahlt werden 1/ 4 Jahr nach Ablauf von 
tritts- ,1 10 Jah<en ~ 20 Jahren 
alter 11 Tabelle I i Tabelle II 1 Tabelle III Tabelle I i Tabelle II 1 Tabelle III 
Ja~re 1 .it 1 vft vft uft [ . oft .... vfC 

20 184,40 184,90 185.40 11 67,25 67,75 
1 

68,25 
25 173,- 173,70 17 i,20 

1 

61,' 5 61,70 

1 

ti2,70 
30 158,45 15:J,45 160,05 54,9> 5G,o~ 58,r5 
35 143,55 145,30 14B,:,o 49,05 50,95 54,75 
40 128,90 132,- 13+,40 4H,- 46,20 53,60 
45 114,s·, 120,25 1 :!4.95 36,85 42,05 56,15 
50 100,25 109,60 118,90 
55 85,50 101,- 11~,10 

Bei Einstellung dcr Prămienzahlung wird die Versicherung als beitmgsfreie 
mit herabgesetztem Rentenbetrage fortgefăhrt. llie Altersrentenpolicen sind 

ruckkaufs- und beleihungsfahig. 
Bei vorzeitigem Tode wird das volle Deckungskapital der Altersrentenver

sicherung zuriickgewăhrt. 
Die Prlimie ku,nn gegen Entrichtung eines Zuschbges von 2 1/ 2 bzw. 3"/4 % 

aach in halb- bzw. viertelj;\,hrlichen R<Lten gezahlt werden. 

ur. Unfallversicherung. 

§ aG. Entwicklung. 

W onn man von Unfallvorsicherung spricht, so denkt man da bei 
in don weitesten Kreisen in erster Linie an die sozialpolitische Arbeiter
unîallversicherung. N ehen dieser ( wolcher im Deutschen Reich 1920 
etwa 20 Millionen Versicherte angehorten) besteht aber cine aus
gedehnte private Unfallversicherung, die in Deutschland, ehenso wie 
in allen anderen Kulturstaaten, in groDem MaDstabe hetrioben wird. 

HaL man sich auch gewohnt, die U nfall versichcrung als ein Kind 
des Zoitalters des Verkehrs zu hcirachtcn und allgemcin ihron U rsprung 
auf clic Erfindung dor Eisenbahncn zuriickzufiihren, so liiDt sich cler 
Betriob ciner U nfallversicherung borcits vide J ahrhunderte :friihor fest
stellen. Das alte Seorecht von W isby aus dom J ahre 1541 liiDt bereits 
erkenncm, daD Sohiffsoigentiimor das Le hen ihrer KapiUino gegen See
unfall versicherten. In einer franzosischen Schrift aus dem .J ahre 1661 
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wivd eine Reihe von V ersicherungsarten au:fgezăhlt und darunter "eine 
Versicherungsart, welche bei anderen Nationen au:f das Lebon von Per
sonen in der W eise abgeschlosson wird, daB, wenn sie au:f einer Reise 
sterhen, eine gewisse Summe an ihre Erben odor Glăubiger zu zahlen 
ist", also eine Reisoun:fallversicherung. Schon 1665 versioherte die 
Niederlăndische Republik ihre :fur den Kriegsdienst angestellten Sold
ner in der W eise, daB fiir den Verlust von einem 'odor beiden Augen, 
einem odor boiden Armen, fur beido Hănde, ,einen odor beide FuBe, ein 
odor beido Beine ein Ersatz geleistet wurde, und zwar wurde genau, wie 
ea in der gegenwărtigen V ersiohorungspraxis ublich ist, cine gr6Bere 
Entsohădigung fur den rechten als fur den linken Arm, und obenso ein 
hoheror Betrag bei V crlust der rechten Hand als bei dom dor linken jg'O

wăhrt. Auch die englischen Friendly Societies schoinon schon fruh 
wenigstens unfallversicherungsiihnliche Einrichtungon gohabt :r.u ha ben. 
Im 18. J ahrhundert tre:ffen wir in Deutschland auf Arm- und Bein
bruchgilden. "Diewcil oft die tiigliche Erfahrung auswoist, daB die 
Menschen leicht Arme und Bcine unversehons entzweibrechen ki.innrm, 
sind derowegen dic sămtlichen Gildebriidor entschlossen, cine Bruch
gildo zu sti:fton und einer dem anderen in solohen Făllen Hil:fe und 
Bei stand zu leisten", heiBt es im Statut einor holsteinischen Brand
gilde, an wolche sich die Unfallgilde anschloB. Dieses fruhzeitige Vor
kommon der U nfallversicherung ist um so bemerkenswerter, als cine 
Reihe von Seogesetzen in dor ălteren Zeit beispiolswoisc den Godan
ken einer Versicherung dor Schi:f:fsbesatzung gogen Seounfall als "wi
dernaturlioh und unmoralisch" hingestellt haben in Anlehnung an dcm 
Satz des romischen Rechtes, daB dor Korper des fn,ien 1\fonschen nicht 
in Geld schiitzbar ist. 

Allein das erwiihn te Vorkommen dor U n:fall vorsichorung in fruhe
ren J ahrhunderton sohoint im 19. J ahrhundert vollkommen Yergossen 
uncl unbekannt gowordon zu sein. Donn als im AnschluB an Jie erstou 
Ei&cnbahnen im ,J ahro 1845 gleiohzoitig die Griindung drcier U nfall
V·ersicherungsgescllschaften in England geplant wurde, wurde dieser 
Gcdankc als vollig nou und originell angesehen. Die in don vior
ziger J ahren in Frankreioh aufkommendo W agenunfallvorsicherung 
umfa.Bte nur U n:făllc, welche sich an W a gen und Pford oreignotcn oder 
durch diose den Passanten zustieBon. Mag diese :franzosisoho Einrieh
tung auch den AnstoB zur Haftpflichtvorsioherung gegoben ha ben, so 
hat sic dooh kaum die U nfallversichorung in Entwicklung gobraoht. 
Dor Bctrieb dor ersten Un:fallversichcrungsgesellschaft, wclcho lodig
lich gegon Unfall auf don Eisenbahnon, und zwar fur dic Passagioro 
erstor Klasso bei ciner Prii mie von 1 el fur Tod durch U nfall mit ci ner 
Vorsicherungssumme von 1000 eL vorsichorte, ,mrdo orst 1849 in 
London eri.i:f:fnet. 

Diescr ersten Gosellschait, dor Railway Passengers Company, 
folgto 1850 die Accidental Doath Insurance Company, •vclcho allo 
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korperlichen Unfălle versicherte, die eine Person aus irgendeiner 
Ursachc betrafen, auch ohne daB der Tod durch den Unfall her
beigefiihrt wurde. Die Prămiensatzo fur Personen, welche nicht be
sonderen Gefahren ausgesetzt waren, betrug,en fur den Todesfall 1 Jc,· 

bei 1000 L Versicherungssumme, 3 ;/$ 10 sh. fur den Fall, daB beim 
•rode 1000 i' und bei Arboitsunfăhigkeit pro W oche 5 /:' zur Aus
zahlung gelangten. 

J ene erste allgemeine UnfallversicherungsgeselJschaft muBte jedoch 
nach wenigen J ahren ihren Betrieb einstellen, da sie un tor dem 
Mangel einer gehorigen Klassifizierung und unter zahlreichen Be
trugereien sehwer zu leiden hattc. Die Gesellschaft, welcher sie 
ihr Portefeuille abtrat, fiihrte alsdann vier verschiedooe Risiken
klassen ein. 

Eino woitere Epocho beginnt fur die Unfallvcrsicherung mit dem 
.J ahrc 1866, in welchem cine englische Gesellschaft die unter dem 
N amon Gliedcrtaxe bekannte fes te Tarifierung einfuhrtc, im Ver
sichcrungsvertrag bereit<3 bestirnmte Summen fur dic einzclnen măg
lichen Unfălle angab. Beispiolsweise bofindet sich in einor Police des 
J ahres 1866 boi einer Vorsicherungssumme von 1000 .t' fur den Todes
fall di~) Skala, daB 100 ;t' bozahlt werden fur dcn vollkommenen Vor
Iust eines Auges, 250 fo' fur den Totalverlust beider Augcn, cbonso 
100 ~' fur don Vorlust ei nes Arrnes und 250 ~! fur den V crlust beider 
Arme, 50 L fur den Totalverlust ciner Hand, 20!. fur Rippcnbruch, 
1 O~· fur Verrenkung der Schultcr usw. 

N ahezu gleichzcitig mit der englischen entstand die :f:ranzosische 
und tlie nordamerikanische U nfallvcrsicherung. 

In De u t s c h lan d. nehmen Anfang dor 50er J ahre mehrcre Le
bensversichorungsgesellschaften als N ebenzweig die Versicherung gegen 
Reiseunfall auf, 1853 die Victoria. 

Zu gr6I3erer Entwicklung gelangte dic deutsche U nfallversiche
rung erst mif dem ErlaB des Reichshaftpflichtgesetzcs vom 5 . .Juni 
1871, da3 ubrigcns auch den AnstoB zur gcdeihlichen Entwicklung 
der Haftpflichtvcrsicherung gab. (§ 38.) Dieses Gesetz verpflichtete, 
wic schon bereits ein fruhcres preui3isches die Eisenbahnen zur Haf
tung fur Bctricbsunfallc gcnotigt hattc, die U nternchmcr von Berg
werken, Stcinbruchen, Gritbereien uncl Fabriken zur Haftpflicht fur 
Betricbsunfalle ihrer Arbciter. So crwuchs gcradezu dicwirtschaftliche 
Notwendigkeit der U ntcrnchmer, dieses Haftpflichtrisiko abzuwălzen, 
mbvcder durch cine eigentliche Haftpflichtversichcrung oder aher 
durch cine sogenanntc Kollcktivunfallversichcrung der Arbeiter auf 
bestimmtc V ersicherungssummen. Es entstanden Anfang der 70er 
.J ahre vier Gegcnseitigkcitsvereine und drei Aktiengescllschaften, 
welchc diesen V ersicherungszweig betrieben. Davon bestehen heute noch 
drei Anstalten. 

Ncben dieser Kollektiv-~1\. rbei torunfallvcrsicherung ent-
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wickelte sich langsam in Deutschland auch eme Ei n z e 1 un fa 11-
versicherung; schlieBlich hat sich dann die Kollektivversiche
rung von V ereinen u. dgl. ausgebreitet. 

Mit dem J ahre 1885, welches das Inkrafttreten der sozialen 
Unfallversicherung brachte und daruit der Privatversicherung die Ver
~>icherung von Arbeitern fast ganz entzog, riickt die Einzelunfall
versicherung in den Vordergrund und dehnt sich immer mehr aus, da 
die Ge~;ellschaften es verstanden, das Publikum aufzuklăren iiber die 
mit dem wachsenden Verkehr hăufig zunehmenden Unfallgelegenhei
ten, und durch Anpassung ihrer Bedingungen au die individuellen Be
diidnisse. Wăhrcnd 1885 noch der iiberwiegonde Toil der Unfallver
sicherungen aus Kollektivpolicen sich zusammensetzto, bilden gegen
wărtig dio Einzel versicherungen den Hauptbestandteil ; die Kollektiv
versichcrung diirfte zur Zeit bei diesen Anstalten etwa 15 Prozent der 
Gesamtprămien umfassen. 

Der Betrieb der Einzclunfallversicherung nahm eine groBe Aus
dohnung an. Zahlreiche Gesellschaften suchten diesen vielversprechen
den Zweig einzufiihren. Die Schărfe dor Konkurrenz wirkte aher bald 
derartig auf die Gestaltung dor V ersicherungsbedingungcn und Pră
mien ein, daB man mit gutern Grunde nur sorgenvoll an dio W eiter
entwicklung dieses Zweiges denken konnte. 

Die iibermăBige Konkurrenz fiihrte, wie so oft, zu einem Unter
nehmerverbande. (Vgl. 1. Bd. S. 90.) Eine neue Phase des Verban
des beginnt 1920 mit der Aufstellung abgeiinderter Bedingungen, dic 
nachstehend besprochen worden. 

Die Entwicklung hat in der Schwciz und in Osterrcich cinen ăhn
lichen Gang gcnommen wie in Dcutschland. 

Vorschiedene Staatcn, daruntcr Frankrcich, Italien und Spanien, 
haben zwar auch wie Deutschland durch staatliche Gesctze Vorsorge 
fiir die Vorsorgung der Arbeiter boi Unfiillen getroffen. Sic haben 
aber nicht, wie Deutschland, auch cine Offentliche Organisation ge
schaffen, wie sie die doutschen Berufsgenossenschaften darstollen. In 
diescn Liindern bestcht vielmehr lediglich die Vorschrift, cntweder, 
daB die U nternehmer fiir dic Unfalle der Arbciter haften, odor aber, 
daB sio clie Arbeiter gegen Unfall versichorn rniissen. Es wird aher 
dann den U nternehmern iiberlassen, wo sic diese V ersicherung nehmen 
wollen. So herrscht also in zahlreichen Staatcn des Auslandes etwa 
der Zustand, wie wir ilm in dem Zeitraum von 1871---1885 in Dcutsch
land hatten, so daB irn Ausland die Arboiter-Kolloktivunfalhersiche
rung noch in erhoblichern Umfang bctriebcn wird. 

Dic kombiniertc (Volks-) Lobens- und Unfallversichcrung ist be
reits o ben 2. Bel. S. 69 bL'sprochen worden. Ei ne solbsttindigc V o l k s
unfallversicherung ist v0rsucht wordcn. Bewăhrt hat sich diese 
jedoch nur in Form von Kollektivvertriigen narncntlich als Abon
nentenunfall vcrsichcrung. (S. 94.) 
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Die deutsche arntliche Statistik verlangt auffălligerweise nur in 
beoohrănktem U mfang eine Trennung cler Angaben ubcr das U nfall
und das Haftpflichtversicherungsgcschăft, bcrichtet vielmehr zurn Teil 
nur uber beide zusarnrnen. 1920 standen 41 Unternehmungen unter 
Reichsaufsicht (dav.on 38 auf Aktien). Diese erzielten 151 1 /2 Mil
lionen Mark Beitrăge in cler Unfall-, 1341/ 2 in der Haftpflioht
branche, wtihrend sie an Schăden in beiden Zweigen zusarnrnen 82,2 
Millionen Mark zu zahlen hatten. 

§ 37. Organisation und Technik. 
Aus dor historischen Betrachtung geht bereits hervor, da13 die 

Unfallversicherung cine Reihe verschiedener Betriebsformen auf
weist, nămlich : 

clic allgerneine Einzelunfallversichorung, 
diB Reiseunfall versicherung, 
besondBre Einzolunfallvcrsicherungen, 
die Kollektivunfallversicherung. 
Bei allen diesen Arten sind wieder drei Forrnen zu unterscheiden, 

welche erst in ihrer Verbindung die vollstăndige UnfallvBrsicherung 
dar&tollen, nămlich die Vorsichcrung auf Entschădigung fur den 
Todosfall, fur dauernde Arbcitsunfăhigkeit (Invalidităt) und fur vor
ubergehendc Arbeitsunfăhigkeit (Tagegeld und Kurkostenersatz). 

Die wirtsohaftliche Aufgabc der Unfallversicherung wird mithin 
auch durch dio Lebens-, die Invalidenversicherung und die Kranken
versicherung erfullt. Die Bcdeutung und Zweckmăfligkeit cler Unfall
versieherung beruht dahcr darauf, da13 ein bestimrnter Kreis der schă
digcnden Ercignissc, und zwar die besondcrs plotzlich und schrncrzlich 
auftrctendcn, herausgcgriffen und gegen miiglichst billigc Prămie ver
sichert wird. Wird clic Unfallvcrsicherung zu teuer, so hat sie keinen 
Zwcck mchr, weil man dann clic Lebcns-, Invalidităts- oder Krankon
versicherung vorziehcn wurde. 

Zur Errcichung ihres Zicles ist die Unfallversichcrung demnach 
darauf angcwiesen, dcn Bcgriff des Unfalls und der Unfall&folgen 
miiglichst schad von sonstigcn inneren odor ău13oren Anlăsscn, na
mentlich auch von Krankhoiton zu sondorn. Die deutsehcn Gesell
lichafton habon fruher auch vorsueht, dic mittclbaren, durch krankhafte 
Korperkonstitution vcrschlimrnerten, und dic unmittelbaren Folgen 
des U nfalls zu trcnncn, und lcdiglich clic lctzteren zu entschădigen ; 
dioscr V crsueh ist aher in cler deutschen J uclikatur abgelchnt worden. 
\V eitorhin mussen die Anstaltcn sich gegen Ausbeutung durch Sirnu
lation schutzen, clic keincswegs nur in cler sozialen Arbciterun:fall
versichcrung cine gro13c Rolle spielt. Vielmchr p:flegen ganz allge
rnein versichertc U nfălle wcniger schncll zu hcilcn als unvcrsicherte. 

Vcrsicherungsfăhig sind Personen zwischcn 14 und 65 Jah
ren, jiingcre oder ăltcre erhaltcn nur ausnahrnswcise Deckung. Nicht 
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versichorbar sind Geisteskranke, vollig Blinde, vollig Taube, durch 
Schlaganfall Golahmte, Epileptiker, schwer N ervenleidende sowie Per
sonen mit ei ner durch U nfall oder Krankheit entstandenen, mehr als 
60 prozentigen dauernden Arbeitsunfăhigkeit. Einschrankende Be
stimmungen gelten fiir Personen mit korperlichen Fehlern, Gebrcchen 
odor Krankheiten, die noch andauern oder zwar ausgeheilt sind, aber 
Riickfăllo oder V erschlimmerungen durch cinen U nfall befiirchtcn 
lassen. W olcher Art jedoch die Einschrankungen sind, hăngt vom 
Einzelfalle ab. Foste Hogeln gelten hicr nicht. 

Die Unfallvorsichcrung Kriogsboschădigter ist in dor 
W oisc durchgofiihrt wordon, daB bosondere Klausoln zur allgcmcinen 
Aufnahmo gelangt sind. Da die Versicherung von Personcn mit kor
perlichen Gobreohen ein erhăhtes Risiko darstellt, so ist cin Prămien
zuschlag nicht zu vermciden gcwosm1. Im cinzolnen hcrrschcn in dor 
Praxis nicht unerhebliche Untcrschiede in der Behandlung Kriegs
beschădigtcr. Einc Ausdchnung dor Versicherung auf alle Kriegs
beschădigten hat sich nicht als technisch moglich herausgestellt; bei
spiolsweise konnte fiir Kriegsblinde odor vollig Golăhmte cine V er
sichorung nicht gowăhrt werden. Dic meisten Gesellschaften stehen 
auf dom Standpunkt, daB als Hochstgronzo der Vorsicherbarkcit eine 
50 prozentigc Invalidităt gelten mu.B. Dort, wo abor Versichorung mit 
Zuschlăgcn gcwăhrt wcrden lmnn, orscheint dic Methode am zweck
mă.Bigston, kriegsbeschădigte Antragsteller in hohercn Gefahren
klasscn unterzubringcn. W er boispielsweisc einen Arm odor cine Hand 
odor oin Auge vcrlorcn hat, wird um cine Gofahrenklasso hăher cin
geschătzt. W or oin Bein oder oinon Fu.B verloren hat, urn zwei Ge
fahrenklasson, wă.hrond fiir goringero V erstiirnmlungen rneistens ein 
Zuschlag nicht erhoben wird. 

Dio a ll geme in c Ei n z e 1 un fa ll vers iche r ung orstrockt sich 
auf ein bestimmtcs Indi\'iduum und gewiihrt diosem bei Unfilllen der 
rnannigfachston Art Ersatz. 

Von besonderen Unfallversichorungen ist zuniichst her
vorzuheben die Hoiseunfallvorsicherung; sie gilt nur fiir Reise
unfiille, das sind U nfăllo, wolchc dor Vorsicherto \Yiihrend oi ner Heise 
durch ein elen beniitzton 'l'ransportrnittoln zusto.Bondos Schadenereignis 
erleidct. Bei cincr Reiho von GosdlschaJten kommen alle Unfăllc hinzu, 
wolchc dem V crsichortcn aus irgcndciner anderen Ursaehe wăhrend dor 
Rcis.J zustoBen. Es kommt hier also nur auf clic Gleichzeitigkoit von 
Unfall und Roisc an. Eino bcsonderc bedoutungsvolle Ausgostaltung· 
dor Reiseunfallvcrsichcrung ist die lcbensliinglichc Eis.enbahnunfall vor
sicherung, meist mit nur einm:l.liger Prămienzahlung. Dabei gilt 
als Eisonbahnunfall dio Ki:irporvorlctzung, welcho durch oin clon be
nutzton Eisenbahnzug trcffondos Schadcnereignis vcrmsacht wird, ins
bcsonderc Entglcisungcn, ZusammcnstoBc, Briickcneinsturz, Feuer, 
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Blitzschlag. Dio Polico gilt fur die ganze Wolt mit Ausnahme solcher 
Gegenden, in wolchen Krieg oder Aufruhr herrscht. 

Einc nattirliche Erweiterung dioser Eisenbahnversiohorung bietet 
die lebenslăngliche Dampfschiffsunglucksversicherung. 

N eben der lebonslănglichen Eisenbahnunfallversioherung spielt die 
nur fur einc Reise oder fur mehrere Tage gultige cine besondere Rolle. 
Sie ist nicht nur die ălteste Form, welche zuerst in Euglaud aufkam 
und dort uoch heute weit verbreitet ist, sondern sie ist auch dadurch 
ausgezeichuet, daB bei ihr eiu besouders orleichterter VertragsabschluB 
ublich ist, nămlich die sogenannte Ticketpolice, welche automatisch 
verkauft wird. (Vgl. 1. Bd. S. 110.) Bei diesen Versicheruugsseheinen 
in Billctform si nd die Prămien und Ersatzleistungcn abgestuft nach 
W agcnklassen. 

Eine weitcre Spezialităt der Reiseunfallversicherung ist die S ee
rei seu n fa ll v c r sic hor ung. Eiue Vereinigung deutschor, osterrei
chischer, schweizerischer, belgischer und niederlăndischer Gesollschaf
ten hat 1895 einen Secreiseunfall versichcrungsvorband gegriindot (1. Bd. 
S. 91), dcr in dem Chicago-Versichcrungsverhand bei Gelegenheit dor 
amerikanischen W eltausstellung von 1893 einon Vorlăufer hatte. Dor 
V erband hat zwci verschiedcno Policon : cine Seereiscpolice nud eine 
W eltpolicc. Wăhrend erstere uur U nfăllo auf Seeroison nnd dcn hier
mit verbnndcnen Laud- nud FlnBroisen dcckt, also nicht U nfălle bei 
Landaufenthalt, umfaBt die Weltpolice Unflille auf Soc-, Laud- und 
FluBrcise, sowio deu Aufonthalt in vom Dampfer angolaufenen Ha:fen
plătzcn und in auBerouropăischen Lăudorn. Bei de V ersicherungs
arteu werdcn nur auf bestimmte Zcit gcwăhrt. 

Da das Bctrciben von Sport bcsondore Unfallgefahren mit sich 
bringt, so ist es erklarlich, daB voreiuzelt auch bcsondere sport 1 iche 
Un fa ll vers i c hor ung en gewăhrt werden. Am bekanntesten ist die 
Rad:fahrerunfallversicherung, welcho sich au:f Un:fălle bezieht, die durch 
das Radcln des V ersicherten vorursacht werdm1. Hiiufig findet sich 
cine Verbindung einer solchon sportlichen Unfallversicherung mit 
einer sportlichen Haftpflichtversicherung, so daB der V ersiche.rte nicht 
nur gcdeckt ist fur U nfălle, die er selbst orle.idet, sondern auch fur 
solche, welche er verursacht und fur die er einem anderen Schadcnersatz 
zu leisten verpflichtet ist. 

Dic Unfallversicherung mit Prămienruckgewăhr setzt sich 
aus ciner gowohnlichen U nfallversichorung und eincr Zusatzversiche
rung, der Ruckgewăhrversicherung, zusammen. Die Versicherungs
anstalt zahlL den Betrag der geleistetcn Prarnicn unverzinst zurlick, und 
zwar nach Vollendung des im V ersicherungsschein festgcsctzten Le
bensalters odor nach dem etwa frliher eingetretenen Todc. Bei einer 
wlchen V crsicherung ist es auch, wenn sie eine Reihe von .J ahren be
standen hat, durchweg gestattet, die U mwandlung der Ruckgewăhr-
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versicherung in eine prămicnfreie in Hohe der bis dahin bar emge
zahlton Prămion zu verlangen (S. 38). Es ist dom Versicherten u. a. 
auch iiborlassen, cine IWckerstattung dor auf diese Versicherung ent
standenen Prămicnreserve unter gcwisson Abziigon zu fordern. Die 
Riickgowăhrvorsicherung kann gokiindigt werden, ohne da13 dies einen 
Einflu13 auf den Lauf dor Unfallvorsicherung im iibrigen hat. Die 
Bedingungen der Anstalten iiber alle diese Eventualitiiten unterschei
den sich jodoch voneinander. 

Zum Zwecke der Steuerflucht wurden gelegentlich U nfall versiche
rungcn mit Prămienriickgewăhr abgeschlossen, deren Anfangstermin 
(wie dies auch bei Lebensvorsicherungen geschehon sein soll) zuriick
verlegt und deren Gesarntprărnienzahlung in einer Summe goloistet 
wurdo. Freilich kann man nioht behaupten, daf3 etwa alle Versicho
rungsvertrăge dieser Art den Zweck dor Steuerflucht in sich bargen. 
W ohl aher gilt dies von V ersicherungen, welche Deutsche bei ausliin
clischen Gesollschaften auf aul3orgew6hnlich hohe Surnmon abschlosson 
mit dom Bestreben, Vermogenswerte durch unbemerktc Dbertragung 
ins Ausland dor inliindischen Bestouerung zu entziehen. Dio Verord
nung iiber Kapitalabwanderung in das Ausland durch Abschlu13 von 
Versicherungen vom 15. Januar 1919 hat die weitere Ausdehnung 
dioser Geschiiftspraxis wenigstens zu einem 'l'eil verhindort, da der 
Abschluf3 solcher Versicherungen angezeigt werden mu13. 

Was schlioBlich dio Ko Il o k ti vv ors iche r ung botrifft, &o ist 
diose im Ausland vorzugsweiso Ar bcitcr-Kollckti vun:fall vorsichorung. 
Die deutsche Praxis betrcibt als Kollektivunfallversichcrung clie Vor
sicherung von Personen durch Dritte, und zwar 

1. durch ihrcn Arbeitgcbor (Versicherung des hohoren gewerbliohen 
odor kaufrnănnischen Personals, veroinzelt auch des niederen Pcrso
nals zur Ergiinzung der offentlichen V crsicherung, wo diese nicht ein
greift, odor wo sie dom Arbeitgeber nicht ausreichend orscheint); 

2. durch gemeinsame Organe (V crsicherung van V ereinsmitglie
dern, Versicherung dor Angchorigen von Schulen, UniversiUiten, 'l'ech
nischen Hoch- und Mittelschulen, Fachschulen); 

3. dic Versicherung von Zcitungsabonnenten durch V erleger. 
Die V ersicherung kann sowohl mit N arnensnennung der einzelnen 

Person (bei Versicherung des hohercn Personals iiblich, auch "Kol
lektiveinzelversicherung" gcnannt), als auch ohne N arnensnennung 
erfolgen. Bei dor lotztercn sind untcr Ausnahme kranker, nicht ver
sioherungsfăhiger Personen dio Individuen gloichgiiltig. Es kommt 
lediglich dcren Zahl, bzw. die Summo ihror Lohne usw. in Bctracht. 
Austretende Arbeiter, Schiilor odor V crcinsmitglieder scheidon ohne 
weitcrc~ auch aus dor V ersicherung aus; im Laufe des J ahres N eu
eintrctendc werden ohnc weiteres in die Versicherung gebracht. Da 
biiufig bei Beginn eincs J ahres ei ner V crsicherungsperiode die Kopf-
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zahl bzw. clic Lohnsummen sich nicht genau crmitteln lassen, so pflegt 
in cler Regel am Endc des J ahres eine N achberechnung stattzufinden. 
Die Priimicn werden alsdann entspreehend dem Steigen oder Sinken 
cler Personenzahl und cler Lohnsummcn erhoht oder erniedrigt. 

Eine Kollektivunfallvcrsicherung der Studierenden ist an den deut
schen Hochschulen eingefiihrt. Diese haben Vertrăg'e mit versehiedcnen 
deutsehcn Gcsellsehaftcn gcschlossen, die nicht uncrhcbliche Abwei
ehungen aufweisen. Eine Vereinheitlichung des Versicherungswesens 
an den dcutsehcn Hochschulen durch Schaffung einer Zcntralversiche
rungskasse ist vorgeschlagen wordon. 

Bei cler Zeitungsabonnentcnversicherung (die nicht nur 
als Unfallversieherung vorkommt, sondern auoh als Sterbegeldversiche
rung usw.) schlioDt ein Zcitungsverleger mit einer Unfallversiche
rungsanstalt dahin 6nen Vortrag ab, daD gegen eine von ihm zu 
zahlcnde Pramie die Abonnenten ader auch die Inserenten cler be
treffenclen Zoitung ader Zeitsehrift versichert sind. J eder • .\_ bonnent 
erhălt von der V ersicherungsanstalt cine Police, wclche der gewohn
lichen Unfallpolioc mehr ader minder ăhnlich ist. In dor Regol be
grtindot jede Abonncmentsquittung nur je cine Versichorung, und 
zwar fur den Haushaltungsvorstand, os sei denn, daD das Abannement 
von einer anderen Pcrson ausdriicklich fur eigene Rechnung hestellt 
ist. Dor V crleger ka.nn auch, statt einen solchen Vertrag mit einer 
Versioherungsanstalt abzuschlieDen, selbst einen ( aufsichtsfreien) V er
sichcrungsbetrieb einrichten, indem er die Leistungen selbstăndig aus 
den von den Abonncnten bezahlten Betrăgen bcstreitet. Seitens ver-
5chiedener politischer Parteien, seitens zahlreicher Zeitungsvcrleger, wie 
auch scitens vieler Versicherungsanstalten wird die Zcitungsversiehe
rung hekămpft. Man hat wiederholt naeh besonderen gcsctzlichen 
MaDnahrnen verlangt, um sic auszurotten, da man in gewissen Kreison 
einc V erbindung von Zeitungsabonnemcnt und Versicherung fiir un
vereinbar und schădlich halt. Eine Denkschrift liber die Abonnenten
versichcrung ist von der Reichsvcrwaltung 1912 veroffentlicht worden. 
Daraus ist hervarzuhebcm, daD Ende 19i1 146 Zeitungon und Zeit-
5Chriften ihre Abonnontcn, vorzugswcise bei einer Versicherungsanstalt, 
gegen U nfall versichert, 4 Zoitschriften V crtrăge tiber Sterbegeld und 
einige einen solchen liber Haftpflichtversicherungen abgeschlossen 
hatten. Dic Zahl der versicherten Abonnenten betrug ohne Einrech
nung ihrer rnitversichertcn Ehcfrauen 1766465. Im Jahrc 1911 wur
den 32141 Schadenfăllc zur Erlcdigung gebracht, fur welchc 3 Mil
lionen Mark ausbezahlt wurden. Dic V crsichorungssumrnen hotrugen 
etwa 100 Millioncn Mark. AuDerdem komrnt abor die unbcaufsich
tigte Abonnentenversicherung in Betracht, welche bei 143 Bliittern 
mit liber 2 1/ 2 Milli.on Versicherter fostzustellen war. Van MiDstăndcn 
hei der beaufsichtigten V ersicherung war kaum, von solchen bei der 
unbeaufsichtigten nur ausnahmswciso zu bcrichten. Dennoch ging die 



§ 37. Organisation und Technik 95 

leicht erklarliche Tendenz der Denkschrift dahin, die geaamtc Abon
nentenversicherung der sta.atlichen Aufsicht zu unterstellen, doch ist 
es bisher nicht dazu gekommen. 

1921 hat die Londoner Times eino Zeitungsabonnentenversiche
rung gegen Automobilunfălle fur ihre Leser eingerichtet. J eder Abon
nent erhălt, wenn er auf der Fahrt in einem Privatautomobil durch 
Unfall getotet wird, 2000 ~, falls der U nfall nicht todlich verlauft 
fur gewisse schwerc Verletzungen 1000 ,1: und unter gewissen U m
stănden eino Rente von wochentlich 4 oder 6 ;E. 

Das Bestreben, die V crsicherungseinrichtungen dom Interesse ge
werblicher Unternehmungen dienstbar zu machen, fuhrt fortgesetzt zu 
den verschiedensten Erscheinungcn. Abgesehen von dor Abonnenten
versicherung muD hingewiesen werden auf die Verbindung oiner Ku
ponpolico ffir Eisenbahn- und Schiffsunfallversicherung mit dem V er· 
trieb von Geschăftsnotizbuchern (Rabattbuchern). Ein U nternehmerver
trcibt diese N otiz buchcr an groDe Firmen, welche sie zu Reklame
zwecken an ihrc Kunden verteilen. Dor U nternehmer scinerseits hat 
mit einer V ers!cherungsanstalt einen entsprechenden Kollektivunfall
versicherungsvertrag abgeschlossen. In dem Notiz buch sind die V er
sicherungsbedingungen abgedruckt und dor Policenkupon bcfindet sich 
darin. Dor Bcsitzer des Notizbuches kann zu einem bcliebigen Zeit
punkt dcn Kupon ausfullen und dadurch die Versichcrung, welche 
30 Tage und fur ganz Europa gilt, in Kraft setzen. Die Entschădi
gungsleistung hetriigt 1000 Mark ; wenn von demselben U nfallereig
nis funf odor mehr Vcrsicherte betroffen wcrden, so ist hochstens cine 
auf sio gleichmăDig zu vcrteilende Gesamtsumme von .5000 Mark zu 
entrichten. Dio Gultigkeitsdauer ist cine begrenzte. Eine Kunden
unfallversicherung fur Kiiufer von Trauringen hat 1912 dic Gench
migung desAufsichtsamts gefundcn. Dem Zeitgeist folgcnd, hat man 
sogar dio U nfallversicherung durch Ansichtspostkarten eingefiihrt. 
Auch dir- Kăufer dor verschiedcnsten W aren, von T-ee, Seif o nsw. sind, 
solange sie die W aren bcnutzen, vorzugsweisc in England, hiiufig ge
gen U nfall versichert. 

Wiihrend des Krioges hat die S c h u 1 j u gen d sich zu den ver
schicdenartigsten Sarnmel- und Helfertătigkeiten gemcldet. Das 
Krieg.sministerium hat die Kinder sămtlich gegen Unfallc versichert 
gehabt. Nach dem bei einem gmDen Gegenseitigkeitsverein abge
~;chlossenen Vcrtrage waren alle Kinder im Reiche, die auf V eran
lassung cler Kriegswirtschaftsămter, fUr Sammel- und Helferdicnst 
Laub odor Abfalle sarnmeln, gegen alle U nfălle versichert, die ihncn 
bei ihrer auftragsgemă13 ausgeiibten Sammeltătigkcit zustoDen. Auch 
Unfălle, die sich auf dom Hin- oder Ruckwegc ereignen, waren einge
schlossen. Eine Fortsetzung dieser Bestrebung ist die 1921 vom preu-
13ischen W ohlfahrtsministerium bei Privatgesellschaften abgeschlossene 
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U nfallversicherung J ugendlicher iru Zusammenhang mit der J ugend
fiirsorgebewegung. 

Als N euerung in der U nfallversicherung in der N achkriegszeit 
seien hervorgehoben die E in wo h ne rw e h rv ersic h er ung en, 
welche Wehrleuten gcgen Unfăllo in Ausiibung ihres Dienstes gewahrt 
wird und die Ausdehnung der Unfallversicherung auf Unfiille durch 
biirgerliohe Unruhen, die jedoch in der Regel immer nur auf ein 
Vierteljahr zum AbschluB gelangt. 

Dic durch Luftfahrzeugangriffe im Kriege hervorgerufenen V er
letzungen von Personen der Zivilbcvolkerung haben einige Gesell
schaftcn dazu veranlaBt, ei ne besondere V ersicherung gegen Un fa ll e 
dureh Luf'tfahrzeuge zu scha:ffen. Diesc Versichcrung erstreckte 
sich auf U nfălle, die dor Versieherte erleidet durch das Herabwerfen 
von Ziindkorpern (Bomben u. dgl.) und anderen Gegenstanden 
(Fliegerpfeilen) aus einem feindlichen Luftfahrzeug oder dadurch, 
daB das Luftfahrzeug ganz odor teilweise herabstiirzt, ferner durch 
AbwehrmaBnahmen gegen feindliche Lu:ftfahrzeuge, durch freiwillige 
odor unfreiwillige Landung feindlichcr odor mit diesen im Kampfe 
befindlicher deutscher Luft:fahrzeuge. Vom ortlichen Gcltungsgebiete 
dor Versicherung war der Bereich dor kriegerischen Vorgănge ausge
schlosser:. Es wurden auch Policen abgeschlossen, die lediglich cine 
Fliegerunfallversicherung zum Gegensbande hatten. 

Die hauptsăchlichste technische Grundlage der Unfallversicherung 
bietet dio Unfallstatistik. Aus dieser geht hervor, daB und wie 
sich die Unfălle auf die einzelnen Monate, Tageszeiten, GliedmaBen, 
namentlich aber auf die einzelnen Berufsarten verteilen, die in durch
aus verschiedenern U mfang von U nfallen betroffen werden. 

Hicraus laBt sich bei geniigender Erfahrung cine Klassifikation 
der Risiken nach Berufsarten ermoglichen. In der Praxis hat man 
cine ~olche auch schon lăngst eingefiihrt, und zwar unterscheiden 
.deutsche Gesellschaften gewohnlich bis zu 12 Risikengruppen nach 
Berufsarten. 

Die Unfallversicherung hat bei weitem nicht die foste Grundlage, 
wie sic bei dor Lebensversicherung vorhanden ist. Insbesondcre konnen 
bei der U nfallversicherung unvorhergesehene Katastrophen leicht alle 
Berechnungen liber den Haufen werfcn. Daraus erkHirt sich der Zu
sammenschluB vieler Gesellschaften zu Katastrophenverbanden. 

Als Beispiel fur die groBen Schwankungen in cler Zahl cler Un
gliieksfălle mag angcfiihrt werden, daB sich in GroBbritannien im 
Zeitraum der J ahre 187 4-1895 die Zahl cler Eisenhahnunfălle pro 
J ahr zwischen 5 und 88 und die cler verletzten Personen zwischen 
347 und 1613 bewegte. 

Ein Blick in die U nfallstatistik , welche cine der groBten in 
Deutschland tă.tigen auslăndischen Versicherungsanstalten bis zum 
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Jahre 1904 gefiihrt hat, diirfte nicht des Interesses entbehren. Die 
statistischen Aufzeichnungen diescr Anstalt, welche sich auf die Ein
zelunfallverisicherung erstrecken, umfassen die Dichtigkeit der ange
meldeten Unfiille nach Geschăftsjahren, nach Lăndern, nach Berufs
arten, sowie die Zerlegung der Unfiille nach Monaten, W ochen, Ta
gen und Tageszeiten, schlieBlich die U nfallursachen. 

In der funfundzwanzigjăhrigen Periode von 1875 bis 1900 ent
fallen auf 10 000 Versicherte 6,44 Fălle au:f Tod, 21,43 Fălle auf 
Invalidităt und 1204,23 Fălle auf vorubergehendo 'l'agesentschădigun
gen. Die Zahl der jahrlich stattfindend<Cn U nfălle ist von .J ahr zu 
J ahr gewachscn, nicht nur relativ, sondern auch absolut. Wăhrend 
im ersten Versicherungsjahr 1875;76 von 1 O 000 Versicherten der ver
schiedcnsten Berufsartcn nur 320 von cinem kărperlichen U nfall be
troffon wurden, waron o:; 1910 nicht wcniger als 15L5 und im Durch
schnitt des Viertcljahrhunderts 1232. 

W as dio Dichtigkeit der entschădigten Unfălle nach Berufen an
geht, so kamon auf j e 1 O 000 V ersicherte dor nachiolgend genannten 
Berufsarten die hinzugesetzte Zahl von Unfăllen: Gelehrte 423, 
Rechtsanwălte 513, Bureauangestellte 556, Zahnărzte 1178, Gastwirtc 
2233, Hufschmiede 2323, Schmiede 2717. Die Monate .Juli, August 
und Dezcmber zeigen die hăchstcn, Miirz und April dieniedrigstcn Un
fallziffern. Der Sonntag steht in dor Zahl der Unfălle nicht bodcu
tond hinter den sechs Arbeitstagen zuruck, unter denen der Montag 
und der Samstag die Hauptunfalltage siind mit 16 bzw. 15 Făllon auf 
100 Verletzte, wăhrend an den ubrigen \VerktagLm etwa 14, am Soim
tag etwa 1 O U nfăJle sich oreigneten. U nter den U nfallursachen stchen 
an crster Stelle Ausglciten, Straucheln, Fall und Sturz mit 23,42 Fill
len auf je 100 Verletzto. 

\Vie sich die Einzelversicherung zur KoUoktivversioherung ver
hă.lt, geh:t aus den Angaben derselben Anstalt hervor, wclche in 
einem .J ahre fur dic ersterc 6 Millionen, fiir die letztere 13 Millionen 
Mark Prămieneinnahmen erzielt hat. Da bei ist aher das V erhăltnis der 
beiden V ersicherungsgruppen in den Einzellăndern je nach der herr
schenden Gesetzgebung durchaus verschieden. Wăhrend dio Anstalt 
in Deutsohland fur die Einzelversicherung liber 3 Millionen, fur die 
Kollektivversicherung aher nicht einmal 1/ 5 Million Mark Pră.mion
einnahmen aufweist, hat sie in Frankreich fur Einzelversicherungen 
1/ 2 Milli<m, fur Kollektivversicherungen dagogen liber 5 Millionen 
Mark vereinnalunt; ăhnlioh ist das Verhăltnis fur die Schwciz. Kunf
tig w ird sich hior aber, nachdem die staatliohe Arheiterunfallversiche
rung eingefuhrt >vorden ist, das Verhăltnis vo1lkommen verschiehen. 
Von der Gosamtschadenlast in Hohe von 100 Prozent entfallen auf 
Tod etwa. 11 Prozent, auf Invalidităt etwa 16 Prozent und auf Tage
gelder etwa 73 Prozent. 

Von 1000 Schadenfăllen dor Einzelunfallversicherung ha ben in 
?.!a nes, Versicherungswesen II. 3. Aufl. 7 
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dem J ahrzehnt 1902 bis 1911 zum Tocle gefiihrt 3, die vollstă.ndige 
Invaliclităt hervorgerufen 18, voriibergehende Arbeitsunfăhigkeit ver
ur&acht 979. Diese Ziffern diir:ften mit den Ergebnissen bei anderen 
Aw;talten im wesentlichen iibereinstimmen. 

Ein wichtiges Moment fur die Unfallversicherung sincl U nfall
verhiitungsvorschriftcn. Auf diesem Gebiete hat clie deutsche 
Arbeiterunfallversicherung besonders Hervorragendes geleistet, uncl 
deren Erfolge auf clem Gebiete dor Unfallverhiitung &ind zweifelsohne 
indirekt auch cler privaten Unfallversicherung zugute gekommen. 

Bcsondere Schwierigkoiten bietet die begriffliche Bestim
m ung des Un fa lls. Da es sich gezoigt hat, da13 die Aufstellung 
nahezu jedes festen Begrif:fs stets zu Unzutrăglichkeiten fiihrt, so hat 
man in den neuen einhoitlichon Bcstimmungen der deutschen Ver
banclsgesellschaftcn neben cler eigcntlichen gewisserma13on cine nega
tive Begriffsbestimmung aufgestellt, indem man nămlich anfiihrt, 
worauf sich clic V ersicherung nicht erstreckt. 

Ein Un fa ll im Sinn cler neuen Versicherungsbeclingungen von 
1920 liegt vor, wenn cler V ersicherte clurch ein plOtzlich von au13en 
auf seinen Korper wirkencles Ereignis unfreiwillig eine Gesundhoits
schadigung erloiclet. Als Unfălle gelten aber auch: clurch plotzliche 
Kraftanstrcngung hervorgerufene Verrenkungen, Zenungen uncl Zer
rei13ungen, sowie \V uncliafektionen, bei clenen der Ansteckungsstoff 
durch t~ine Unfallverletzung in den Kiirper gelangt ist. 

Hingegen gelten als Un fă 11 e ni c h t : V ergiftungen, Mal aria, 
Flecktyphus und so'nstige Infoktionskrankheiten, Gewerbokrankheiten, 
Erkrankungen infolge psychischer Einwirkung, Gesundheitsschăcli

gungen durch Licht-, Temperatur· und \Vitterungseinfliisse, os sei 
denn, daJ3 cler V ersicherte cliesen Einfliissen infolge cines V orsiche
rungsfalls ausgesetzt war; ebensowenig Gesundheitsschădigungen 

durch lWntgPn-, Radiurn-, Finsen-, Hohensonncn- und iihnlichen 
Strahlen. 

A usgeHchlossen von dor Versicherung sind: 1. Unfalle durch 
Kricgsereignisse; 

:2. U nfălle, die der Versicherte erleidet bei dor Ausl'iihrung oder 
dem V €rsuche von Verbrechen oder Vergehen, ferner durch biirger
liche U nruhen, es sei donn, da13 er ohne Verschulden oder kraft seines 
Herufes oder bei Bemiihungen zur Rettung von Personen in den Ge
fahrenboreich gekommen ist; 

3. Beschacligungen des V ersicherten bei Heilma13nahmen und bei 
Eingriffen, die cler Versichorte an seinem Korper vornimmt oder vor
nehmen lii.Llt, soweit die Hcilma13nahmen bzw. Eingriffe nicht durch 
eincn V ersicherungsfall veranlaBt waren. Das Schneiclen von Nageln, 
Hiihneraugen, Hornhaut gilt nicht als solcher Eingriff; 
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4. Unfălle infolge von Schlag-, Krampf-, Ohnmaehts- und Schwin
delanfallen, von Geistes- oder Bewu13tseinsstorungen, es sei denn, daB 
diese Anfălle oder Storungen durch einen V ersicherungsfall hervor
gerufen waren ; 

5. Unfii.lle, soweit durch sie Bauch- odor Unterleibsbriiche irgend
welchm· Art, W asserbriicho, U nterschenkolgesehwiire, Krampfadern, 
Darmverschlingungen oder Darmverschlie13ungen, Entziindungon des 
Blinddarms oder seiner Anhănger herbeigefiihrt oder versehlimmert 
worden sind : 

6. U nfalle, die cler Versichorte erleidet, nachdom er von Geistes
krankheit, volliger Blindheit oder volliger Taubheit, von einer Liih
mung durch Schlaganfall, von Epilepsie oder schwerem Nervenleidon 
befallen oder durch U nfall oder Krankheit mehr als 60 Prozent dauernd 
arbeitsunfiihig geworden ist. 

Dio I_.. ei s tun gen der Gesellschaft sind wie :folgt: 
I. 1. Im Falle dor Beeintr.'ichtigung der Arbeits:fiihig

k ei t wird :fur die Dauor cler ărztlichen Bohandlung 'l'agegE'ld ge
zahlt. Das Tagegeld wird nach dem Grade der Boeintrăchtigung 
abgestuft. 

2. Wird geltend gemacht, da13 die Arbeitsfăhigkeit auch nach 
Abschlu13 der iirztlichen Behandlung noch beeintrăchtigt sei, so sind 
weitere Leistungen der Gesellschaft davon abhăngig, da13 die Fort
dauer der Beeintriichtigung von zwei zu zwei vVochon ărztlich beschei
nigt wird, sofern der behandelnde Arzt nicht liingere Zwischenrăume 
:fiir zweckmă13ig hălt. Die Kosten dieser Beschcinigungen bat der 
V ersicherte zu tragen. 

3. Ist die Arheitsfăhigkeit iiberhaupt nicht ueeintrăchtigt warden, 
so werden dio notwendigen Kosten der ărztlichen Behandlung, ăul3cr
stens in Hohe des Tagogeldes ersetzt. 

4. Die in Ziffer 1-3 au.fgefilhrten Leistungen worden hochstens 
filr ein J ahr, vom U nfalltag an gorechnet, ge>vahrt. 

II. Ergibt sich innorhulb eines .Jahrcs, vom Unfulltag an gcreehnet, 
da13 cine da u e r n d e B e 2 in t r ii c h ti g u n g d o r Ar b ei t sfii h i g
k ei t zuriickbloibt, so wird Entschadigung nach der Invaliditătssumme 
und dem Invaliditătsgrade gewăhrt. 

III. Tritt innerhalb cines J ahres, vom U nfalltage an gerechnet, 
der T o d ein, so wird Entsohădigung nach dor Todesfallsumme ge
leistet. Auf die Todesfallontschădigung werden die gema13 Ziffer II 
gezahlten Betrage angerechner. In besonders vorgesehenen Fallen tritt 
eino Einschrănkung der Leistungspflicht ein. 

Ist fiir den Fall dor Invaliditiit vereinbart, da13 die Entschădigung 
nicht durch oinmalige Kapitalzahlung, sondcrn durch Entrichtung 
einer lebcnsUinglichen Rl'nto zu 0rfolgen hat, so gelten fol
gende besonderen Bestimmungcn : 

7* 
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I. A. Bei Versicherung mit vom Lebensalter abhăngiger Rente: 
Die Rente wird naoh der am Sohlusse der Bedingungen abgedruckten 
Tabelle berechnet und hierbei fiiL" Ganzinvalidităt die volle, fiir teil
weise Invalidităt die dem festgesetzten Invaliditatsgrade ontsprechende 
Invaliditatssummo zugrunde gelegt. 

B. Bei Versioherung mit gleichbleibender Rente: Bri Ganzinva
liditat wird die volle versicherte Rente, bei teilweiser Invalidităt die 
dem festgesetzten Invaliditătsgrade entsprechende Teilrente gezahlt. 

II. 1. Der V crsicherte ist verp:flichtet, iru Laufe der auf die ers.t
malige Festsetzung der Entschădigung folgenden fiinf Jahre sich auf 
V erlangen der Gesellschaft eincr U ntersuchung und Begutachtung soi
ner Arbcitsfahigkeit durch den von der Gesellschaft beauftragten Arzt 
zu unterwerfen, und zwar wahrend der ersten zwei J ahre von &echs zu 
sechs Monaten, dann von Jahr zu J ahr. 

2. Tritt wăhrend der fiinf J ah re eine Ănderung im Zustand des 
Versicherten ein, so haben beide Tcile das Recht, eine Ănderung der 
Rente zu verlangen. Die Vorschriften liber Geltendmachung und Fest
stellung des V ersicherungsanspruchs finden entsprcchende Anwendung. 
N ach Ablauf von fiinf J ahren scit crstmaliger Festsetzung dor Rente 
findet weder cine Erhohung noch eine Hcrabsetzung derselben statt. 

Die Fcstsetzung der Rente bleibt in den ersten zwei J ahren min
destens je sechs Monate, spater mindestens je ein Jahr in Kraft. 

III. Dio Rente wird von dem Tage an, an dem die Zahlung des 
Tagegeldes aufhort, oder, wenn ein solches nicht in Frage kommt, vom 
Tage des Abschlusscs der ărztlichcn Behandlung an bis zum Ende des 
Vierteljahro~, in dem der Versieherte ;;tirbt, entrichtet und jeweils auf 
den Vierteljahrsersten vorausgezahlt. 

Die erstmalige Zahlung einer abgeănderten Rente erfolgt auf den 
der Ănderung folgenden V iertelj ahrsersten. 

Bei Mitversicherung von K u r k os ten werden im V ersicherungs
falb allo zur Bescitigung cler Linderung cler U nfallfolgen notwendigen 
Kosten, soweit sic innerhalb des auf den U nfall folgendon .J ahres er
wachsen, bis zu dem zu vereinbarenden Gesamtbetrage ersetzt. Diese 
Kosten umfassen den notwendigon Aufwa.nd fiir den Arzt, fiir Ver
bandzcug, Arzneien und sonstige Heilmittel, fur Hinbringen des Ver
sichertcn zum Arzt odor in cine Heilanstalt, fiir die Bchandlung und 
V crpflegung daselbst und fiir Rontgenaufnahmon. Ausgcschlossen 
vom Ersatz sind dio Kosten fiir N ahrungs-- und GenuDmittel, fiir 
Bado- und Erholungsrcisen, sowie fiir Krankenpflege, soweit nicht 
die Zuziehung von bcruflichem Pflegepersonallirztlich angeordnet war. 

U m auch denjonigen versichcrungssuchcnden Pcrsonen gerecht zu 
werden, welche nur cine weniger hohe Pramie zu zahlen bereit oder 
in dor Lago sind, ha.ben cine Rcih" von Gcsellschaftcn seit 1920 auch 



§ 37. Organisation und Technik 101 

Policen mit eingeschrănkten Leistungen und infolgedessen crmăBig
ten Prămien ausgestellt. Die nachfolgende Obersicht iiber die MaB
stăbe fiir den Grad der Arbeitsunfăhigkeit (Gliedertaxe) bei Fest
stellung der Entschădigungen beriicksichtigt in der ersten Spalte die 
uneingeschrănkten Versicherungen (Vollbedingungen), in der 
zweiten Spaltc die Versicherungen mit oingeschriinkten Leistungen 
('1' ei l b edi n g ung en). 

Gliedertaxe. 
I. lm Falle voriibergebender Beeintrăchtigung der Arbeitsfiibigkeit ist fiir 

die Bemessung des Grades der Beeintrăcbtigung die Bet-ufstătigkeit und Bescbăf
tigung des Versicherten maBgebend. 

Voll bedingungen. 

II. Im l<'alle dauernder Beein
trachtigung der Arbeitsfii.higkeit 
sind fiir die Bemesmng des In
validitătsgrades die nachfolgen
den Bestimmungen maBgebend: 

A. 1. Als feste Invalidităts
grade werden unter AusscbluB 
des Nachweises eines hoheren 
oder geringeren Grades angenom
men: 

a) beivollstăndigem Verlust oder 
vollstandiger Gebrauchsunfâ
higkeit 
eines Armes oder einer 
Hand ........ 60% 
eines Beines oder eines 
FuBes ........ 50% 
eines Daumens . . . . 20 % 
eines Zeigefingers . . 10 % 
eines anderen Fingers 5 % 
einer grotlen Zehe . . 5 % 
einer anderen Zehe . . 2 "!o 

b) bei ganzlichem Verlust 
der Sehkraft beider 
Augen ........ 100% 
bei gănzlichem Verlust 
der Sehkraft eines 
Auges ........ 30% 

sofern jedoch die Seh-
kraft des anderen 
Auges vor Eintritt 
des Versicherungs-
falls bereits verloren 
war ........ 50% 

bei ganzlichem Verlust 
des GehOrs auf beiden 
Ohren ........ 60% 
bei ganzlichem Verlust 
des Gehors auf einem 
Ohr ......... 15 "fo! 

sofem jedoch das Ge- 1 

hor auf dem anderen 

T eil bedingun gen. 

II. Im Falle dauernder Beeintrachtigung 
der Arbeitsfăhigkeit sind fiir die Bemes,ung 
des Invaliditătsgrades die nachfolgenden Be
stimmungen maBgebend: 

A. 1. Es werden fiinf Grade unterschieden: 
Ganz-Invalidităt, 
Dreiviertel-lnvaliditiit, 
Halb-Invaliditat, 
Vie• tel-lnvalidităt, 
geringere als Viertel-Invaliditat. 

a) Ganz-Invalidităt wird angenommen, wenn 
die Arbeitsfăhigkeit dauernd vollstandig 
aufgehoben ist. 

Sie gil t als fest gestellt: 
bei ganzlichem Verluste der Sehkraft bei
cler Augen, 
bei gănzlichem Verluste oder vollstilndiger 
Gebrauchsunfahigkeit 

beider Arme oder Bande, 
beider Beine oder Ji'ii13e, 
eines Armes} { eines Beines 

oder und odt>r 
einer Hand eines FuBes. 

b) Dreiviertel-Invaliditat wird angenommen, 
wenn die Arbeitsfllhigkeit des Ver~icberten 
unzweifelhaft Lleibend um mindestens drei 
Viertel vermindert ist. 

c) Halb-lnvalictităt wird angenommen, wenn 
die ArbeitBiăhigkeit des Versicherten un
zweifelhaft bleilJend um mindestens die 
Hlilfte vermindert ist. Sie gilt unter Aus
schluB des Nacbweises eines hoheren oder 
geringeren Grades als festgestellt: 
bei giinzlichem Verlust oder vollstăndiger 
Gebrauchsunfăhigkeit eines A1mes oder 
einer Hand, eines Beines oder FuBes, 
bei gănzlichem Verlust des GehOrs auf 
beiden Ohren, bei ganzlichem Verlust der 
Sehkraft eines Auges, Hofern die Sehkraft 
des anderen Auges vor Eintritt des Ver
sicherungsfalles bereits verloren war. 



102 III. Unfa.llversicherung 

Ohr vor Eintritt des 
Versicherungsfalles 
bereits verloren war 30 % · 

2. Bei teilweisem Verlust oder 
teilweiser Gebrauchsunfahigkeit 
der vorgenannten Korperteile oder 
Sinnesorgane werden die vorste
henden Sătze entsprechend herab
gesetzt. 

d) Viertel-Invalidităt wird angenommen, wenn 
die Arbeitijfahigkeit des Versicherten un
zweifelhaft bleibend um mindcstens ein 
Viertel vermindert ist. Sie gilt a.Is feat
gestellt: 

bei gănzlichem V erlust der Sehkraft eines 
Auges, 
bei ganzlichem Verlust des Gehors auf 
einem Ohr, sofern das Gehor a.uf dem an
deren Ohr vor .l<:intritt des Versicherungs
falles bereitH verloren war. 

e) Geringere als Viertel-Invaliditat: 

Als feste Invaliditătsgrade werden unter 
Ausschlu1l des Nachweises eines hoheren 
oder geringeren Grades angenommen, bei 
vollstăndigem Verlust oder vollstli.ndiger 
Gebrauchsunfăhigkeit 

a.a.) eines Da.umeus . . 
eines Zeigefingers. 
eines anderen Fingers. 
einer !!ro8en Zehe . . 
einer ~nderen Zehe . . 

bb) bei ganzlichem Verlust des Ge
hors auf einem Ohr. . . . . . 

20% 
10% 
o% 
o% 
2% 

10% 
2. In allen anderen Făllen von geringerer 

als Viertel-lnvaliditii.t wird Entschădigung nur 
fiir voriibergehende Arbeitsunîahigkeit gelei
stet. Di~s gilt insbesondere a.uch bei nur 
te il weisem Verlust oder te il weiser Ge
bra.uchsunfahigkeit der unter 1 a-e genannten 
Korperteile und Sinnesorgane. 

a. Bei dem Verlust oder der Gebra.uchsunîăhigkeit von mehreren der vor
gena.nnten Korperteile oder Sinnesorgane werden die sich nach Ziffer 1 und 2 
ergebeuden Prozentsătze zusammengerechnet, jedoch nie mehr als 100 % ange
nommen. 

B. LăSt sich der Invaliditătsgra.d nach Vorstehendem nicht · bestimmen, so 
wird bei Bemessung desselben in Betracht gezogen, inwieweit der Versicherte 
imsta.nde ist, Erwerb durch eine Tătigkeit zu erzielt>n, die seinen Krăften und 
Fahigkeiten entspricht und ihm unter billiger Beriick8ichtigung seiner Ausbil
dung und seines bisherigen Berufes zugemutet werdeu kann. 

Die nachstehenden Tari :f e , welche bei den meisten Gesellschaften 
zur Zeit in Geltung sind, geben eine tibersicht uber die J ahrcsprămien 
bei der Einzel-Unfallversicherung und zwar 

1. :fur Vollbedingungen, 

2. :fur Teilbedingungen, 

3. i'iir eine Unfallversicherung mit Beitragsruckgewăhr und zwar 
sowohl mit als auch ohne Gewinnbeteiligung, 

4. :fiir lebenslăngliche Passagier-U n:fall versicherung gegen em
malige Prămie. 



§ 37. Organisation und Technik 

1. Einzrlnnfall versich..rnng (Vollbetlingnngen). 

Gefahrenklasse 11 . 

11 "' • o o 

l l'<g 

1 ... 

'i ==---· ·- ···-
1. 
2. 

1' 3. 
4. 

·- 0,~0---~~~~ .. 1,60 1 1,;0 2,- ~- 5,60 1
1

: 60,- 48,-
1,- 2,- , 1,60 2,oo i 7,- .1 70,- 56,-
1,20 1'1 2.40 1,9<1 3,- ! 8,40 i 80,- 64,-

1 :: 

1,40 2,80 2,25 3,50 ' 9 80 lj 90 - 72,-
1 

' il , 
1,60 3,20 2, f. 4,- 11,20 1 105,- 84,-

1 ~-
2,- 1 4,-- 3,20 5,- !1 14,- !1120,- 96,-
2 40 1 4,80 3,85 6,- il 16,80 li 1~5.- 108,-

9. 
10. 
11. 

2,80 5,60 4,10 7,-111~,60 11?0,- 120,-
3,20 6,40 5,10 8,- 22,4 1oO,- 120,-
4,- 8,- 6,40 10,- 1 28,- 150,- 120,-
4,80 9,60 1 7,70 12,- il 33,60 1150,- 120,-

12 5,60 1 11,20 9,- 14,-- Jj 3CI,20 150,- 120,-

1. Autolenken. . . ·11 1,6o 
2. FuBballspielen . . . O,so 
3. Hochgebirgstouren ,, 

a) mit gepriiftem l1f 
Fiihrer im : 
Sommer . . [j 1,20 

b) obne Fiihrer il 
im Sommer . '! 2,40 

c) im W inter. . !1 i!,G•I 
4. Hockeyspielen .1 O so 
5. Jagen . li' O,so 
6. Klettertouren . . 1 1,20 
7. Motorradfahren. ·111,60 
8. Radfahren . 0,30 

Zuschlagstarif. 
O,so 

1

, 

0,40 

0,60 

1,20 
1,80 
0,40 
o,.w 
0,6<1 
0,80 
0,40 

0,6:. 
0,35 

0,50 

1-
1,4"• 
0,35 
0,35 
O,:;o 
0,65 
0,35 

1 11 

,- '1 
0,50 1, 

fi 

li 
li 

0,7511 

l,;;o 1'. 
') 25 1 

o:so li 
0.50 ,; 

~·::_ III 

o:so i 

0,80 1'1; 

1,70 

li 
li 
1' 

0,60 ;1 

1,20 li 
1,8o !i 
1,70 ii 
0,40 '! 
0,60 !i 
0,8o li 
1,70 li 

8,-
17,-

6,-1 

12,-
18,-
17,-
4,-
6,-
8,-

17,-

1 

II. E inzelnn fallversicl11~rnng (Teilhe•li ngnngen ). 

6,40 
13,60 

4,80 

9,60 1
1 

14,40 
11!,60 

1!,20 
4,8o 
6,1~ 

13,60 
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40,-
46,-
53,-
60,-
70,-
80,-
90,-

100,-
100,-
100,-
100,-
100,-

5,30 
11,30 

4,-

8,-
12.-
11,30 

2, 70 

4,-
5,30 

11,30 

1! Jahrespâimie fiir 

ii_ li I l'd't"t ji 1~:-Kurkostenver~iche-
1

1 1! nva 1 1 ,t li 1 Jit ] rung fiir 

G~~~~~=n- ,! Tod ·111000 _.JtllOO~-~· 100 .Jt ljta~~~~e~~--~ie ~· die 11 je_de 
111000 .iti Kapt· 1 1 .. d. . we1te-
ll t. al-.... H_. en .. ten- .. fes te ~~ .. se 1a 0'1-___ '. e.rsten . zwe1ten ren 

----~- __lL_~_la._~l~n-~~~hl_"~g Ren~~un: ~~~000 ulti1000 .1t 11000 .It 

-y-r;~-11 11 If1l:~ : l:f1:~.1-~n!:~ il:~ 11~:~ 
5. 1,60 2,40 2,- : 3,- 8,40 Il o5,- 84,- 10,- 1 
6 · 2,-

11 
3,- .

1 

2,50 j 3,75 10,oo 120,-
1 

96,- 80,-

~: :::~ !, H~ 1 !:~ 1 ~:~ 11 ~!:~~ H~:= i ~~~:= i~~:= 1 
10. 4,- ii {\,- : 5.- 1 7,50 1 21,- 1150- 1 1'1 0 -- 100,- ! 
11. 4,so 

1

1
: 1,20 

1

1 6,- 9,-
1
. 25,2.J .115o:- 1 ~o:- 100,-1 

22. 5,611 1 8,40 , 7,- 1 10,r.o . 29.4o H>O,- j 120,- 100,-
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III. Einzelunfallversichernng lllit Beitragsrfiekgewilhr, 
bei der der Beitrag bis zum Ende der Versicherung gleichbleibt. 

Gefahrenklasse 1. 

Einheitabeitragasitze: a) bei Ka.pitalzahlung im Invaliditiitsfalle fllr die feste Summenvereinigung 
1000 uit Tod, ~000 uit Iuvaliditli.tskap!tal, 1 uit TaRegeld. 

b) bei Rentenzahlung im Invaliditli.tofalle fllr die !este Summenvereinigung 
1000 .Jt Tod, 160 .Jt Invaliditătsrente, 1 .Jt Tagegeld. 

Die Riickgewăhr der Beitrăge erfolgt beim Tode, spătestens a.m Ende der 
Versicherungsdauer 

i 
Eintritts- i' 

alter 

14-34 
14-34 
14-34 
14-34 
14-34 
14-34 
14-34 
14-34 
H-34 
14-34 

14-40 
14-30 

Vers.
Dauer 
Jahre 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

25 
35 

't G . . m n s-i m1 ewmn- 1 lt 
Vers.
Dauer 
Jahre 

i Beitrag 1 E" t "tt il 

: beteiligung*) 1 a er 

! 263,20 . ";=il =3,5=-=5=4~1;====1~1·=--' 
i 176,50 :1 35-53 1 12 

1

1 141,20 i! 35-52 1, 13 
118,so :1 33-51 14 

! 102,20 ~~ 35-50 15 
' 90,65 j'i 35-49 1 16 
; 81,50 1 35-48 17 
i 72,15 ! 35-47 ! 18 
1 63,05 il 35 .. -46 i 19 
i 56.20 ;: 35-45 1 20 

43,40 
28,40 Il 14-35 1 30 

14-25 1 40 

Bei trag 
mit Gewinn
beteiligung *) 

348,80 
219,00 
171,4!\ 
14~,20 

116,05 
103,25 

92,20 
81,05 
70,~>0 
62,4.'\ 

34,00 
24,65 

*) Bei Verzicht auf Boteiligung am Geschli.ftsgewinn ermli.J.Iigen sich die vorstehenden 
Beitriige um 20 °/0 auf ~O 0 / 0 • 

IV. Lebeusliingliche Passagierunfallversicherung 

gegen einmalige Prămie gegen alle Unfălle, die der Versicherte als Passa.gier 
einer dem offentlichen Verkehr dienenden Eisenbahn einschlie5lich der Klein
bahnen, Strallenbahnen, Pferdebahnen, aller Arten elektrischer Bahnen, Draht
seilbahnen, Hoch- und Untergrundba.hnen, Schwebe- und Zahnradbahnen oder 
eines dem offentlichen Personenverkehr dienenden Dampfschiff~ oder Motorboots 
irgendwelcher Art da.durch erleidet, daB dem Transportmittel selbst ein Ungliick 

zustollt. 

V ersicherung li bei Zahlung der Prămie 

aufd~~T~de~::-~--bei ~i~~~--~~-----·- 1"n 2 halb- j. 4 · t l 
u. lnvalidi- Tages- il in einem 1 m Vler e -

H h 1 
Raten 1 Raten o e von gung von , 

in 12 
monatl. 
Raten tatsfall in entschădi- 11 Betrag jiihrlichen ' jli.hrlichen 

,:~~:=~G: -~~ :r:="~l-::~~ · r ·~~- r~: 
15 000,- 3,75 1' 63,- 31,'0 ! 15,75 5,25 
20 000,- 5,- 84,-- 42,- ! 21,- 7,-
30 000,- 7,50 126,- 63,- ' 31,50 10,50 
50 000,- 12,50 210,- 105,- 52,50 17,50 

100 000,- 25,- 1,1 420,- 210,- 105,- 35,-
200 000,- 50,- li 840,- 420,- 210,- 70,-

Eine hohere Summe als 200 QOO,- .it kann nicht versichert werden. 
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IV. Haftpfiichtversicherung. 

§ 38. Entwicklnng nnd .Bedentung. 

V erdanken andere neuere V orsicherungszweige ihre Entwicklung 
und Ausbrcitung dom Anwachsen des W ertes des Besitzes, so ist es 
die miichtige Steigorung der industriellen Produktion, die allgemcine 
Einfiihrung fabrikmăBiger Produktionsweise, die wachscnde Gefiihr
lichkeit der Produktionsmittel und die wiederum hierdurch bedingte 
verschărftr Haftpflichtgesetzgebung, welche als die wirtschaftlichen 
U rsachen cler Entstehung dor Haftpflichtversicherung anzusehen sind. 
Bei ihr handelt es sich urn den Ersatz des Vermogcnsbedalfs, cler 
dem V ersicherten dadurch erwiichst, daB er kraft gesotzlicher Vor
schriften oder auch auf Grund eincs Vortrags von cinem Dritten 
zwecks Schadensersatz in Anspruch genommen wird. 

Mit de:· Verbesserung cler Lebenshaltung wie des ganzen Volkes, 
so besondcrs auch der Arbeiterbevolkerung, machen sich auch die N ach
teile des Fortschritts der industricllon Produktion stiirker geltend. Die 
Maschinen in den Fabriken fordorn ihre Opfer ebenso wie die von 
der rastlos arbeitenden Technik vervollkommneten Verkchrsmittel, 
welche dic moglichst groBte Ausniitzung dor Naturkriifte zu crzielen 
suchen. 

Boi der Umwălzung, welche das wirtschaftliche Leben des 
19. J ahrhunderts charakterisiert, vermochte auch das alt iiberkom
mene romische Recht, von desson Grundsiitzen oinige beinahe das ganze 
deutsche Reichsgebiet beherrschton, nicht standzuhalten. Das gilt 
vor allem fiir das Recht des Schadencrsatzes, das Haftpflichtrccht. 
Vor die Losung der Aufgabe gestellt, dor neuen Entwicklung dor 
Industrie und des Verkehrs mit ihren neuen Gedanken Roohnung zu 
tragen, muBto der Gesetzgebor die alte Roohtsregel, daB derjenige den 
zufălligen Schaden zu tragan habe, auf den er gerade falle, und daB 
nur Vorsatz und wirldiche Fahdassigkcit cine Schadensersatzpflicht 
bcdingten, als "Ausdruck einos kurzsichtigcn Egoismus" iibcr den 
Haufen werfen. 

\V as bereits in dom preuBischen Gosotz von 1838 zum ersten
mal grund&'itzlich ausgesprochen worden war: eine Ersatzpflicht des 
Eisenbahnbctricbsunternohmors fiir den Schaden, dor dureh 'rotung 
oder Korpervorletzung eines Menschen bei dom Eisenbahnbetrieb ent
stoht, sofern der Unternehmer nicht den Beweis erbringt, daH dor 
Unfall durch hohere Gowalt odor durch eigenes Verschuldon dos Be
schiidigten verursacht ist, das wurde durch das Haftpflichtgesetz vom 
7. Juni 1871 Recht fiir das ganze deutscho Reichsgebiet. W citcrhin 
aher dehnte das Reichsgesctz die Grundsiitze aus auch auf ander~ 
Botriebsuntornohmer, nămlich die eines Bergwerks. eines Steinbruchs, 
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einer Griibcrei und insbesondere einer Fabrik. Diesen Betriebs
unternehmern \Yurde eine Haftpflicht auferlegt fur den Schaden, der 
dadurch cntstcht, daB ein Bevollmiichtigter oder Rcprasentant odor 
eine zur Leitung oder Beaufsichtigung des Betriebs oder der Arbciter 
angenommene Person durch o in Verschulden in Ausfiihrung dor Dienst
verrichtungen den Tod oder die Korperverletzung einer Person herbei
gefiihrt hat. Ein Verschulden wurdc namentlich in der Zuwider
handlung gegen eine Bestimmung der Gewerbeordnung gesehen, in 
cler vorgcschrieben war, welche Einrichtungen der Unternehmer zum 
Schutz seiner Arbeiter zu treffen hatte und zu der zahlreiche ergă.n
zende Polizeivorschriften erlassen waren. 

Das Haftpflichtgooetz umsehreibt die Art und den U mfang des 
zu leistenden Schadenersatzcs des naheren. Dor Schadenersatz ist zu 
leisten : im Falle dor Totung durch Ersatz der Kosten einer ver
suchten Heilung und der Beerdigung, sowie des Vermogensnachteils, 
welchen cler Getotete wiihrend der Krankheit durch Erwerbsunfiihig
keit oder V crminderung cler Erwcrbsfăhigkeit erlitten hat. W ar der 
Getotete zur Zeit seines Todes kraft Gosetzes verpflichtet, einem an
deren U nterhalt zu gewiihren, so lmnn dieser andere insoweit Ersatz 
fordern, als ihm infolge dos 'rodesfalls der Unterhalt entzogen wor
den ist. Im Fali einer Korperverletzung ist Ersatz dor Hcilungskosten 
und des V ermogensnachteils zu lcisten, welchcm der V orletzte durch 
ei ne infolge der V erletzung eingetretene zeitweise oder dauernde Er
werbsunfăhigkcit oder Vorminderung der Erwerbsfăhigkcit erleidet. 

Das Gnsetz bestimmt weiter, daB die dem Ersatzberechtigten etwa 
zukommcndo Leistung einer V ersicherungsanstalt, bei der zugunsten 
dos V erungliickten unter Mitleistung von Beitrăgen seitens des Be
triebsunternehmcrs cine V ersicherung gegen U nfall besteht, auf die 
Entschădigungssumme anzurechnen ist, wenn der U nternehrner min
destens ein Drittel der Prămien zahlt. 

Ein vcrtragsmăBiger AusschluB oder cine Beschrankung dor Haft
pflicht des U ntornehmers ist bei alledem aher verboten. 

Mit dom Inkrafttreten dieses Gesetzes beginnt die deutsche Haft
pflichtversicherung. Aher sie wurdc nicht ~ollkornmen neu aus dom 
Boden gestampft, sondern man lehnte sich an franzosische Vorbilder 
an. Dic Spurcn einer Haftpflichtversicherung sind iibrigens streng 
gcnornmen so alt wie die Versicheruug iiberhaupt. Denn seit Yielen 
J ahrhunderten vergiitete man in dor Seeversicherung dem versicherten 
Rceder ctwr.. notig gcwordcnc Ersatzloistungen aus Schiffszusamrnen
sto13en, sowie den Schiffs- und Ladungsintcn;ssenten ihre Leistungen 
auf Grund dor Verpflichtung zur Schadloshaltung dritter Personen im 
Falle dor groBen Haverei. Auch bei der Feuerversicherung wurden seit 
alters dio etwaigen Rettungskostcm, welche dor Vcrsicherte einem Drit
ten zu zahlen verpflichtet \Var, von den V crsicherern getragen. Das 
war nichtR andcres als cine Versicherung gegen die rechtliche Noti-
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gung zur Ersatzleistung, mag man sich auch dariiber nicht klar ge
wcsen se1n. 

Eino V ermehrung der Rechtsvorschriften iiber die Schadensersatz
pflicht wurde durch dic Napolconische Gesetzgebung zu Beginn dos 
19. J ahrhunderts eingefiihrt. Hand in Hand daruit taucht oogleich 
in ]'rankreich dic Haftpflichtversicherung der Pferde- und Wagen· 
bositzer auf. Sic tritt dor Versicherung von Sohăden an W agen und 
Pferden zur Seite und wird mit ihr zusammon betrioben. Eiue Unfall
versicherung im gewohnlichen Sinne war aher, wie schon erwăhnt, nicht 
mit ihr verbunden. Die 1825 begriindete Gesellschaft Automedon und 
die 1830 gegriindete La Seine, sowie die Gesellschafton La Pre
voyance und La Parisieune nahmen solche k om b in i o r ten Un fa 11-
und Haftpflich tversicherungen auf. 

In England findot sich der ersto Vorsuch dor Einriihrung dieser 
\Vagpnbeschădigungs- und Haftpflichtversioherung 1857. Aher erst 
cine 1872 gegriindete Anstalt vermochte sich dauernd zu halten. 
Diese, die Carriage Insuranoe Compagny, hatte vier verschiedene Ri
sikenklassen, j e nach Art dor W agen, beschrănkte den Ersatz in Haft
pfliohtfăllcn auf 100 of: und erhob cine Priimie von 1 bis 3 Prozent. 

Frankreich war auch der Boden des Gedankens ciner industriellen 
Ha:ftpflichtvcrsicherung. Naohdem das Projekt einer Kolloktivunfall
versioherung 1861 vorausgegangen war, entstand 1868 cine Gegcn
seitigkeitsgescllsohaft, die nioht nur gegen U nfă~le versieherte, sondern 
auoh "alle diejenigen, welche fremde Handarbeit anwendon, gegen 
Zivilanspriiche, welehe ihnen orwachsen konneu gegeniiber Angestellten 
und Arbeitern, die Opfer korporlicher Ungliioksfă]e in dcn Betrieben 
der Versichernden werden". Dieso Anstalt, die Sauvogarde, scheint die 
erste Anstalt gewcsen zu sein, welche vollstandige Haftpflichtversiche
rung betrieb. 

Die industrielle Haftpflichtversioherung, nahe ver
wandt mit dor Arbeiterkolloktivunfallversioherung, war es ausschlieB
lich, dio von 1871 bis zum J ahre 1884 in Deutschland horrschte. Die 
V ersicherung konnte oo genommen werden, daB die U nternehmcr ihre 
Arbeiter lediglich gegen die sogcnannten haftpflichtigon U nfălle ver
sicherten. Eine 1871 gogriindcte Gesellschaft beschrănkte ihre V er
sicherung wenigstens im Anfange lediglioh hierauf, wăhrond die aude
ren in den 70er J ahren entstchenden Gesellsohaften Haftpflicht- und 
U nfallvcrsicherung zu vcrbinden suchten. 

Vor 1884 gibt es weder eine Versicherung gegen die Folgen an
derer Haftpflichtbestirnmungen, als die aus dom 71cr Gesctz nnd den 
damit zusarnmenhăngcnden Normen, nooh cine solche gcgen Haftpflicht 
aus innerer Erkrankung odor Saohbeschadigung odor Vermogensschădi
gung im allgemcinen. 

Das J ahr 1884 bringt das groBe Kulturwerk der Arbeiterunfall
vcrsicherung durch das Rcich, die Ablosung dcr priva ten U nternehmer-
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haitpflichtve1·sicherung durch die oozialpolitischo Gesetzgebung. Da
mit beginnt cine bis zum Ende des vorigen J ahrhunderts wăhronde 
zwoito Epochc der deutschen Haftpfliehtversicherung, charakterisiert 
durch die bodeutonde Erwei terung im Umfangc der Haftpflicht
gefahrcn, gegen welche jetzt in :fortschreitendem MaBe Deckung ge
wăhrt wird. 

Gewisse kleine Haitpflichtreste aus dom 71er Gesetz hatte die 
Arbeiterunfallvorsicherung des Reiches bestehon gelassen. Demn das 
alte Haftpflichtgcosetz ist nicht otwa bcseitigt worden. Es kommt 
violmehr in gewissen Făllen noch heute in Anwendung. Die von der 
staatlichen U nfallversicherung nicht getroffenon Reste, die Liickcn, die 
dic sozialpolitische Gcsetzgebung lieB, indem sie sich nicht auf alle 
Angcstcllten bozog, ebensowenig wie sie etwaige betriebsfremde Per
sonen umfaBte, wurden scharfsinnig ausgoniitzt. Hier setzte diePrivat
versicherung zunăchst cin. Aher gleichzeitig beginnt die Nutzbar
machung des V ersichcrungsgedankens in einer neuen Richtung. "Nicht 
nur dic Betriebsunternehmer werden jetzt versichert, sondern auch 
nahezu allen iibrigen Kreisen und Berufsarten wird die Haftpflicht
versichorung eroffnet. Ihr Pionier war der Stuttgartor Direktor Mott. 

\V iirden Rcchtssătze, welche in gewissen Fallen die V erpîlichtung 
zu Schadonsorsatz normicron, nicht bestehen, so wăre auch cine Haft
pflichtversicherung undenkbar. Diese ist stets abhăngig von der Gestal
tung und dom U mfange des Ha f t p f li o h trec h t s. Fur das heutige 
allgomeine dc•utsche Haftpflichtrecht maBgobcnd ist das Biirgerliche 
Gesetzbuch. N ach diesem ist zu unterscheiden zwischen einor Haft
pflicht auf Grund cinos Vertrages oder sonstiger Schuldvorhăltnisse und 
einer solchen aus uncrlaubtcn Handlungon (auBervertraglicho Haft
pflicht), insbesonclere aus ungesetzlichen Amtshandlungon odor Unter
lassungon. Es wird weitorhin untersohicdon zwischen oiner Haft
pflicht :l'iir oigenes Handeln odor Unterlassen und fiir den durch dritte 
Personen zugefiigten Sohaden. Es haftet, wer vorsătzlich oder fahr
lăssig das Leben, den Korper, die Gesundheit, die Froihoit, das Eigon
tum odor ein sonstigos Recht eines anderen widerroohtlich verletzt, 
ebonso wer gogen ein den Sohutz eines anderen bezweckendes Gosetz 
verstoBt: dasselbe Gesetzbuch kennt u. a. eine weitgehende Ha.ftung 
des Dicnsthorrn fur die Handlungen der Angostellten, wio auch gegen
iibor don Angostollten, ferner cine Haftung des Mieters, Gastwirts fur 
eingobrachte Sachon, von Veroinen, Stiftungen und juristischen Per
sonen des offontlichen Rechts fur den Vorstand odor andere ver
fassungsmăBig borufone Vertroter. Dazu kommen landesrechtliche Be
stimmungcn liber die Haftung von Unternehmern eines eigenen 
Bahnbetriobs sowie eines Botriebs, bei welchom ein dem Offentlichen 
Gebrauch dienendes Grundstiick benutzt wird. Auch eine ganze Reihe 
von Reichsgosetzen normieren eine mehr oder minder scharfe beson-



§ 38. Entwicklung und Bedeutung 109 

dere Haftpflicht. Sa besteht eine solche des Reiches :fiir die Reichs
beamten, auf Grund des Handelsgesetzbuchs eine Haftpflicht des Prin
zipals gcgeniiber Handlungsgehil:fen, und des Reeders :fiir den Scha
den, den eine Person der Schi:ffsbesatzung einem Dritten durch ihr 
Verschulden in Ausfiihrung ihrer Dienstverrichtung zufiigt, auch eine 
Ha:ftung des Schif:fers, des Frachtfiihrers usw. Nicht minder enthalten 
die Gesetze, welche die privatrechtlichen Gesetze der Binnenschi:ff
fahrt und dor FlOBcrei regeln, die Rcichskankursordnung, die Reichs
gewerbeordnung, die Reichsversicherungsardnung, das Nahrungs
mittelgesetz, das Strafgesetzhuch usw., nicht zuletzt das bereits er
wăhnte Reichshaftpflichtgesetz teilweise sehr ausgedehnte Schadens
ersatzbestimmungen. 

Da~ Gesetz liber den Verkehr mit Kraftfahrzeugen von 1909 nar
miert die Automahilhaftpflicht. Eine wichtige N euerung in diesem 
Gesetze ist die Beschrănkung des Umfanges des Schadensersatzes, wel
chen der A utamahil hC'.sitzer zu leisten hat. Der Hochsthctrag hei au ft 
sich bei Tod ader Korperverletzung einer Pcrson auf 50 000 Mark 
Kapital odor 3000 Mark Rente ; falls mehrere Persanen getătet wer
den, auf 150 000 Mark Kapital ader 9000 Mark Rente; bei Sach
hcschadigung auf 10000 Mark Kapital. 

Nach viele andere Spezialgesetze enthalten Haftp.flichthestimmun
gen, gegen deron Falge man Versicherung nehmen kann. 

Einc Ahwalzung der vertraglich iihernommenen Haftpflicht auf 
die Versicherungsanstalt ist zwar auch durchaus denkbar und findet 
haufig in Amerika statt, ist jedoch in Deutschland nicht iihlich, ab
gesehen van der Riickversicherung. Durch diese wălzt der Hauptver
sicherer seine dem Versicherten gegeniiher iihernommeue Ersatzpflicht 
auf dcn Riickversicherer ah. (V gl. §§ 64,65.) 

Unt c r ne h m un gen , welche ausschlieBlich die Haftpflichtver-
6icherung hetreihen, gibt es, soweit groBe Betriehe in Betracht kammen, 
nicht. Dagcgen finden sich zahlreiche kleine Organisatiancn, indu
&trielle, landwirtschaftliche, Hausbesitzer-V ereine, welcho lediglich die 
Haftpilichtversicherung ihrer Mitglieder bezwecken. Diese werden 
haufig als Haftpflichtversicherungsverhănde hezeichnet; ihrer Rechts
form nach sind sie, soweit sie aus ălterer Zeit stammen, teilweise nach 
eingctrag'ene Genossenschaften fast ausschlieBlich mit beschrănkter 
Haftpflicht. In der Regcl sind sic aher Versicherungsvereine auf Ge
gen&eitigkcit, und zwar sogenannte kleinere Vereine (vgl. 1. Bd. S. 77). 
N ehen privatrechtlichen Verbănden gibt es eine Anzahl auf ăffent
lich rechtlicher Grundlage beruhende Haftpflichtversichcrungsanstal
tcn von Provinzialverhănden, Berufsgenossenschaften, auch Gemein
den. OL ein Bediirfnis Îiir alle diese Organisationcu varliegt, bei 
dcnen sich die Tendenz nach Spezialisierung auf Seiten cler Ver
sicherte.n, das Streben nach Griindung van Sandcrkasscn und Vereinen 
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recht dcutlich zeigt, erscheint mindestens strittig. Abgesehen von die
sen kleinorcn Organisationen wird namentlioh auch in Deutschland die 
Haftpflichtversicherung als N obenzweig der Unfaa- oder IJebensver
sichcrungsgr;sellschaften betriebcn. Wăhrcnd aher frliher die Haft
pilichtversicherung der U nfallversicherung nachstand, hat sie neuer
ding::; einen bedeutenden Erfolg in verhaltnismăBig kurzer Zeit errun
gen. Die bis in die jlingstc Zeit dauernde Vcrquickung des Unfall- mit 
dem Haftpflichtzweig nimmt die Moglichkcit einer ziffernmăBigen 
Darstellung der Entwick:ung. Erst fur das J ahr 1902 lăBt sich er
mitteln, daB bei 29 deutschen Anstalten, welche insgesamt liber;")! Mil
lionen vereinnahmt haben, auf die Haftpflichtversichcrung nahezu 
23 Millionen, also 44,6 Prozent der ganzen Einnahmen entfallen. 
Die vorlăufige amtliohe Statistik fur 1920 ergibt, daB bei den 41 der 
Reiehsau i'Eich t. unf erstcll ten dcutschen G ese:Ischaften von den 286 M il
Iionen Mark Pdimirneinnahrnen fast 44 o;o, n1imlich 135 1/ 2 1\rillionen 
Mark auf die HaftpflichtYersicherung f"ttfielen. Fur den Schaden
anteil fehlen die Angaben. (S. 99.) 

\VaR clic Haflpflichtversicherung irn Ausland anbelangt, so ist 
fur ăsterreich und eine Reihe anderer Liinder mit staatlichcr Arbeiwr
versichcrung die deutsche Entwicklung typisch gewesen. Eine z\veite 
Gruppe hilden die Liinder, deren Gcsetzgebung grundsatzlich noch 
nicht liber den Standpunkt hinausgekommen ist, welchen dus deutsche 
Haftpflichtgesetz von 1871 einnimmt. Eng1and und Nordamerika 
kommcn hier in erster Reihe in Betracht. 

England kennt dio heutige Form dor Haftpflichtversicherung scit 
1880 zuJolgD dos Employers Liability Act, der iiberhaupt erst cine 
Haftpflicht der U ntcrnehmer fiir ihre Angestelltcn normierte und 
1897 sowie 1900 umgestaltet wurde. Bis in die 90er J ahro wurde 
nahezu ausschlicBlich diese U nternehmerhaftpflichtversicherung be
trirben. 1891 vereinigten sich 9 Gesellschaften zu einem Kartell, das 
1900 bercits 24 Anstalten umfaBte. Inzwischen wurden auch die an
deren Spielarten cler Haftpflichtversicherung aufgenommen. Irgend
welche zuverliissigen Daten liber dcn Betriebsumfang lassml sich jedoch 
mangeb jeglicher spezialisierter Rechnungslrgung nicht ermitteln. 
D<•nn, wÎ(' in fast allcn andercn Landern, wird die Haftpflichtvcrsiche
rung auch in England nur von Gc:scllschaften betrieben, welchc gleich
zeitig auc!t andcrc Versicherungszweige pflegen und nur liber das Gc
samtgeschăft Rochenschartsberichte veroffentlichen. Wăhrend 1885 
nur 2G englische Anstalten zu zahlen waren, war dcren Zahl 191 O auf 
iiber 100 gcstiegen und ha:t inzwischen weiter zugenommen. 

In N ordamerika ist die Haftpflichtversicherung zufolge cler g;_,'
ringon Entwickl ung cler Haftpflichtgesetze noch j linge ren Datums 
als in England. Die bedeutcndsten Gesellschaften bilden cin Kar
tell mit einheitlichcn Bedingungen. Fast alle einzelnen Spiclartcn dor 
deut&chen Haftpflichtvcrsicherung finden sich auch in den Vereinig-
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ten Staaten, dazu aher weitere, welche die rein vertraglliche Haft
pflicht aus Lieferungsvertriigen usw. umfassen. 

Es kann keinem Zwoifel unterliegen, daB die Ausgestaltung des 
Haftpflichtrechts weder in Deutschland noch im Ausland zu einem 
Abschlu.B gclangt ist. Man denke nur an die N otwendigkeit einer 
Haftpflichtgc:setzgebung fiir dio Luftfahrzeuge. Hand in Hand mit 
der Fortbildung der Rechtsmaterie wird auch stets die der Haft
pflichtversichcrung gehen. 

Iu deu letzten J uhren haben die Hestrebungen zugenomrnen, fiir 
gewisse Hisiken eine z,vangshaftpflichtvcrsicherung cinzu
fiihrcn. Im Ausland ist es auch zu einigon Gesetzen dioser Art ge
kommcn. So besteht ein dănisches Gesetz von 1918, welches anordnet, 
daB, von gewisscn Ausnahmen abgoschen, jeder Besitzer eines Motor
rades cine Haftpflichtversichcrung von mindcstens 6000 Kronen und 
cin Kraftwagcnbesitzer einc V ersicherung in Hohe von mindestens 
12 000 Kronen besitzen muLl. Auch eine obligatorische Hundebesitzer
haftpflichtvcrsicherung ist 1921 im Kanton Ziirich geplant worden. 

Dio deutschen Haftpflichtversicherungsgesellschaften haben unter 
den F o 1 gen des K r i e g e s finanziell sehr erheblich zu leidcn ge
habt insofern, als bei ihnon die Hohe der zu ersetzenden Schă
den ungemein gewachsen ist und z>var zun1ichst in sohr viol 
stărhrem Gra.dc, als cine ontsprcchende Prămiensteigerung vor
g·enommen werden konnte, insbesondere, wenn es sich um langjiihrige 
Vertriige h:mdelt. Bei dem sich herausbildendcn starken MiBverhălt
nis zwischcn Priimienzahlung und Entschădigungsleistung wird die 
A.uffassung vertreten, daB cler V crsicherer das Rocht ha be, die be
stehenden Vortrăge zu kiindigen odor abcr, wenn der V crtrag aufrecht 
erhaltell wcrden soli, hăhcre Prămien zu :fordern. Auch gesctzgebe
rische MaBrogeln sind zur Beseitigung des die Sicherheit der Ge&ell
schaften bedmhenden Zustandes empfohlen worden. Zur Durchfiih
rung diescr ist es j edoch nicht gekommen, da vi ele V crsicherungs
nehmer freiwillig vom Aufsichtsamt gebilligte 'l'euerungszuschlăge zu 
zahlon sich bereit erklărt ha bon, nachdem die V orluste dor Haftpflicht
versicherer fiir 1919 auf etwa 50 Millionen Mark angeschwollcn waren, 
bei einer Gesollschaft allein auf iiber 13 Millionen Mark. Die Zu
schliige, welche fiir 1920 gefordcrt wurden, betrngen 100 o;o, fiir 1921 
300 o;0 zur Prlimie auf dio laufenden Vertriige, wahrend die Priimien
steigcrung fiir dus neuc Goschăft ein Mehrfaches diesor Zuschlăgc 
hetriigt. (S. 120.) 

Die wirtschaftliche und soziule Bedeutung dor Haft
pflichtvorsicherung bedarf einer bosondcren Wiirdigung. Dcnn die 
Haftpflichtversichcrung ist wcnigstcns friiher mehr als Jie meisten 
anderen V orsicherungszweigc besonderen .\.nfeindungen begegnet, und 
in allen Kreiscn, ebenso in dencn der Versicherer selbst, wic in 



112 IV. Haftpflichtversicberung 

Gelehrten- und Regierungskrei-sen. Der Hauptvorwurf bestand darin, 
sie verleit<) zu fahrliissigem odor gar verbrecherischem Handeln, weil 
bei ihr dor Versicherer Ersatz leiste selbst in Făllen gro.l3ter Vernach
lăssigung dor crforderlichen Sorgfalt durch den V ersicherten. 

Es ist allerdings nicht auf den ersten Bliek einleuchtend, weshalb 
bei der Haftpflichtversicherung ganz allgemein selbst gegen g ro.l3te 
Fa h r lăs si g k ei t Schutz gewahrt wird. Allein, hier ist ein Doppeltes 
zu beachten. Einmal kann auch ein durch die grobste Nachlăssigkeit des 
V ersicherten herbeigefuhrter Sohaden kaum j emals zu einem Gewinn 
fur den Tăter fuhren. Denn es wird ja nur dor Schaden vergutet, den 
dor V ersicherte dadurch erleidet, da.l3 or einem anderen ei ne Geldsumme 
zu zahler.. hat. N ur in solchen Făllen und nur in Hohe dor zu leisten
dcn Ersatzsumme gewăhrt der V ersicherer Ersatz. Ein Anreiz, aus 
materiellen Griinden einen Haftpfliohtschadenfall horbeizufuhren, ist 
also so gut wie ausgeschlossen. Ein starkor Ansporn zur V erhiitung 
eines Haftpflichtfalles liegt aber ferner in dor strafrechtliohon Ahn
dung und in dor gosellschaftliohen Ăohtung, welchen man sich durch 
fahrlăssiges U mgehen mit Menschenlebon aussctzt. Zudem hat der Ver
sicherer auch noch technischc Mit tel zurn Ansporn des V ersicherungs
nehmcrs, vorsichtig zu handeln, bcispielsweise die Vereinbarung einer 
Selbstdeckung des V ersicherten. 

Bei dor grundsiitzlichen Bedoutung dor Frago, ob dor Versicherer 
fur grobc FahrHissigkoit aus reohtspoli tischcn Griindon aufzukommen 
habc, durften die Ausfuhrungen von Interesse sein, welche sich in der 
Begrundung des 1903 erschienenen deutschen Entwurfs eines Ge
setzes liber den V ersicherungsvertrag finden. Dort hei.13t es: "Bei den 
sonstigon Arten dor Schadensversicherung pflegen clic V ersichorungs
bedingungcn dio auch im 1~ntwurf ancrkannte llegel fostzuhalten, daB 
die Haftung des V crsicherers wegfăllt, wonn dor Schaden durch gro
bes V erschulden des V crsicherton her beigefuhrt wird. Hiervon ab
wcichcncl erkennt die Praxis der Haftpflichtversicherung grundsătz
lich einc Ersatzpflicht selbst fur die Falle an, in denen dor Versichcrte 
seine Haftverbincllichkeit sich durch grobes Verschulden zugczogen hat. 
An sich unterliegt eine derartige Erweiterung der Verpflichtungen 
des Versicherers keinem Bedcnken. U nzutraglichkeiten ha ben sich aus 
dor bisherigcn Praxis nicht ergcben und der Gcsetzgeber hălt des
halb irn AnschluB an dicse Praxis die Regel fost, da.B dio Haf
tung des V ersicherers nur dann ausgeschlossen bleibt, wenn der Ver
pflichtung dos Versicherten zur Leistung an den Dritten cine von dem 
V crsicherten vorsătzlich begangcne widerrechtliche Handlung zugrunde 
licgt. Hiermit ist indessen keineswegs dor Frage vorgegriffen, ob nicht 
:fur besondcre Verhiiltnisse es aus Griinden der Offentlichen Ordnung 
crfordcrlich werden wird, dor Haftpflichtversicherung, soweit &ie die 
Rechtsfolgen unerlaubtcr Handlungcn des V ersicherten betrifft, engere 
Grenzen zu ziehen." 
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Gegeniiber dem Einwand der Erschwerung in der Rechts
Yerfolgung seitens der Verungliickten seien zuniichst einige An
gaben der groBten deutschen Haftpflichtversicherungsgesellscha:ft 
mitgeteilt. Diese weist nach, daB nicht mehr als durchschnittlich 
5 Prozent aller V ersicherungsfălle zu einem Prozessc fiihren, 25 Pro
zent der Fălle zur Zuriickziehung der Anspriiche, wăhrend ;rund 
70 Prozent durch Anerkennung und Zahlung oder durch Vergleich 
erledigt wurden. Von den gefiihrten Prozessen wurden 43 Prozent 
durch Abweisung der einen Anspruch erhebenden Parteien, 41 Pro
zent durch Vergleich und nur 16 Prozent durch Verurteilung des 
versicherten Haftpflichtigen erledigt. Aber auch in letzterem Falle 
wurde meist nicht der voile Anspruch vom Gericht bewilligt. Ferner 
ist auf den Vorwurf zu erwidern, daB durehaus nicht jeder, cler auf 
Schadensersatzhaftpflicht verklagt wird, oder dor wegen einer behaup
teten fahrlăssigen Korperverletzung vor das Strafgericht muB, wirk
lich schuldig ist. Durch dio Haftpflichtversicherung werden aher einem 
solchen schuldlos mit einem Zivil- oder StrafprozeB Behelligten we
nigstens dic materiellen Unannehmlichkeiten des gerichtlichen Ver
fahrens abgenommen. Die Gerichtskosten konnen aber auch bei giin
s.tigem Ausgange eines solchen Prozesses erheblich sein. Insbesondere 
ist dies der Fall, wenn der Klăger im Armenrecht ldagt und wo
rnoglich mehrere Instanzen tătig sind. Georgii bezeichnet die Haft
pflichtversicherung sogar in erster Linie als Rechtsschutzver
s i o h e r ung. VertragsmiiBig ist zudem die Versicherungsunternehmung 
in drr Regel verpflichtet, eine giitliche Einigung mit dem Verletzten 
herbeizufiihren, auf auBergerichtlichem \V ege einen V ergleich zu ver
anlassen. Das ist ein nicht zu unterschatzender Vorteil und fiihrt 
hăufig genug zu einern aHseitig befriedigenden Ergebnis, so daB durch 
die H:vftpflichtversicherung oft Prozesse vermieden werden. Die Ab
sicht des Gesetzgebers, einem Verletzten Ersatz zu gewahren, wiirde 
ohno dic Haftpflichtversioherung hăufig genug an der Mittellosig
keit des Schf!!densurhebers scheitern. W enn aher .auch dessen Mittel 
ausreichen, so ist es sicherlich nicht der W unsch des Gesetzgebers, 
daB der Schadensurheber infolge des Ersatzes nun selbst sein Ver
mogen ganz oder teilweise einbiiBt. J e ausgebreiteter die Haftp:flicht
versicherung ist, desto eher ka.nn jedenfalls die Absicht des Gesetz
gebers durchgefiihrt werden, einem Verletztcn Ersatz zuzufiihren, ohne 
die materielle Lage des Schădigenden in erheblicher W ei se ungiinstig 
ztl gestalten. 

§ 39. Organisation und Technik. 
Im Betrieb cler Haftpflichtversicherung werden drei Grup pe n 

unter&chieden : 
1. V ersicherungen gegen die F·olgen der Haftpflicht aus Korper

verletzungen, sei es durch einen U nfall, sei es durch innere Erkrankung. 
Mane•, Versicherungswesen II. 3. Aufl. S 
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2. V ersicherungen gegen die Folgen der Haftpf1icht aus Sa.ch
beschădigung. 

3. V crsicherungen gegen die Folgen der Haftpflicht aus Ver
letzung dor Amts- oder Berufspflicht. 

Innerhalb dieser Gruppen gibt es iiber 30 Unterarten der 
Haftpflichtversicherung, je nach dem in Betracht kommenden Per
'80nenkreis. Man kann innerhalb cler ersten und zweiten Gruppe 
unterscheiden eine Haltpflichtversicherung von Privatpersonen (a.ll
gemeino Privathaîtpflichtversicherung, Haftpflichtversicherung der 
Haus- und Grundbesitzer, dor Mieter, dor Sportsleute); ferner eine 
Haftpflichtversicherung flir Industrie, Handel und Gewerhe (allge
meine industrielle Haltpîlichtversicherung, Haftpflichtversicherung 
der Kauîleute, Handwerker, dor Transportgewerbetreibenden, dor 
U nternehmer von Hotels, W irtschalten, Theatern, V ergniigungseta
blissements). Bei dor landwirtschaftlichen Haftpflichtversicherung ist 
nebon einer allgemoinen eine solche dor Bienenziichter zu unterschei
den. Bei den V ersicherungen des Gesundheitspflege- und Lehrpersonals 
finden sich solche von Ărzten und U nternehmern von Heilanstalten, 
eine andere wieder fiir Tierărzte, Huischmiede und ăhnliche Borufe, 
fur Apotheker, Drogisten, Chemiker und schlieBlich eine Lehrerhaft
pflichtversicherung. Ferner gibt es cine ausgedehnte Haftpflichtver
eicherung von Personenvcroinigungen, und zwar von Vereinen und Kor
porationen, von Gemeinden, Kirohengemeinden, Kommunalverbăndcn, 
ja von ganzcn Staaten. Bei dor dritten Gruppe ist der in Betracht kom
mende Personenkreis weit enger. Hicr finden sich daher auch weni
ger U nterarten. Es lassen sich nur Haftpflichtversicherungen von Be
am ten, Rechtsanwălten, Notaren, Gerichtsvollziehern und ăhnlichcn 
Beruîen unterschciden, ferncr solche von Beamtenkollegien u. ăhnl. 
A.uch eine Bankiershaftpflichtvcrsicherung ist versucht worden, nicht 
aher bisher, zufolge behordlichen Widerstands, die Aufsichtsratshaft
pflichtversicherung. 

Der U mfang der V ersicherung ist nicht nur nach den Gruppen 
und U nterarten verschieden, sondern es herrschte hier auch bis in die 
jiingste Zeit keine Dboreinstimmung bei den die Haftpfliohtversiche
rung betrei benden Gesellscha:ften. Erst mit dom J ah re 1905 traten 
einheitliche Bedingungen, welche wonigstens eine kurze 7.eit nahezu 
awmahmslos fiir die in Deutschland tătigen groBon Haftpflichtver
sicherungsgesellschaften galten, in Kraft. 

Dic heutigen Versichorungs bedingungon dor Gesellschaf
ten unterscheiden sich voneinander nicht unwesentlich. Den folgen
den Ausfiihrungen liegen die Beclingungen groBer deutscher An
staltcn sowie die Bestimmungen des Reichsgesetzos ii b c r de n Ve r
sicherungsvertrag vom 30. Mai 1908 zugrunde. 

E r set z t werden von den Gosellschaften entweder in unbegrenzte.r 
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Hohe oder bis zu den im V ersicherungsvertrag verabredeten Summen 
(zur Zeit meistens wohl bis 1/2 Million bei einem Ereignis wegen Per
sonen- und bis 20 000 odor 30 000 Mark wegen Sachbeschadigung) 
mit oder ohno Selbstbeteiligungsquote des Versicherungsnehmors die
jcnigen sciner Entschadigungszahlungcn, welche der Versicherungs
nehmet· in seincn im Versicherungsschein angegebenen Eigenschaften 
hat leisten miissen. Dabei kann es sich, wie erwahnt, um Haftpflicht
schăden handeln, die der Versicherungsnehmer wegen der durch Un
iaU erfolgten Totung odor Boschădigung von Mensohen zu leisten hat 
oder wegen Beschadigung von Sachen, odor wegen Vermogensschăden 
auf Gruncl von Fahrlăssigkeit im Amt u. ăhnl. (V ersaumnis einer Frist 
durch einon Rechtsanwalt, falsche Eintragung einer Hypothek im 
Grundbuch durch einon Grundbuchrichter u. dgl. m.). Ohne dai3 es 
bierzu einer besonderen Vertragsabt·ede bedarf, wird u. a. die Haft
pflichtvcrsicherung eines Untornohmers ausgedehnt auch auf die Haft
pflichtanspriiche, wclche gogon seine Vertretor, odor gegon solche Por
sonen, welche er zur Loitung odor Bcaufsichtigung des versicherten Be
triebcs odor eines Teilos desselben angestollt hat, aus Anlai3 der Aus
fiihrung ihrer dienstlichon Verrichtungon orhoben werden. Bei dor Ver
sichcrung ci nes U nternehmers ist auch die gesetzliche Haftpflicht fur 
U nfallE~ eingeschlossen, die durch Măn gol der vom V ersicherten wăhrond 
der V ersicherungsdauer gelioforten Ar bei ten und W aren veranlai3t wer
den. Auch die Haftpflicht des U nternehmers als Haus- und Grundbe
sitzer ist in gewissem U mfang ohno weiteres eingeschlossen. Die von 
einem Privatmann, Haushaltungs- und Familienvorstand genommene 
Haftpflichtvcrsicherungspolice bezieht sich ohne weiteres auch auf die 
seiner Ehcgattin in den gleichartigen Eigenschaften obliegendEJ Haft
pflicht. 

Eino Ausdchnung cler Versicherung auf Haftpflichtansprtiche, 
welche wegen cler wăhrend dor Dauer des Versicherungsschutzes erfolg
ten Beschădigung (auch Verlust und Vernichtung) fremder Sachcm 
(auch fremdcr Tiere) erhoben werden, gegen entsprechenden Prămien
zuschlag ist statthaft, ebcnoo die Ausdehnung in Form cler sDg. Vor
s o r g e vers iche r ung , nămlich auf j ede gesetzliche Haftpflicht we
gen Tot ung und Beschădigung von Menschen, welcher der V ersiche
rungsneluner auch in anderen Eigenschaften als den in der Police ge
nannten ausgesetzt' werden kann. D iese Vorsorgeversicherung beginnt 
sofort mit dem Eintritt eines neuen Risikos, ohne dai3 es einer besonde
ren Anzeige an die Gesellschaft bedarf; cler V ersicherungsnchmcr ist 
aher verpflichtet, auf Aufforderung dor Gesellschaft jedes ctwa neu 
eintretencle Hisiko anzuzeigen uncl die entsprechendcn hohcrcn Pramicn 
zu cntrichten. Die Haftpflicht wegen Sachbeschadigung kann in diese 
Vorsorgeversicherung eingeschlossen werden. (V gl. 1. Bd. S. 136.) 

Fiir Versicherungsfiille, welche spăter als ein J ahr nach Bcendi
gung des Versicherungsverhăltnisses angezeigt werden, besteht eme 

s• 
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Haftung der Versicherer nur, wenn gegen entsprechendc Pramie eine 
A nschl uBvers ic herung genommen wurde. 

A us g es c h lo ssen von der Ha:ftpflichtversicherung i.iberhaupt 
sind bei den verschiedenen Kategorien von V,ertrăgen gewisse Entschă
digungsleistungen, beispielsweise bei der allgemeinen Ha:ftpflichtver
sicherung die Anspri.iche aller derjenigen Personen, welche den Schaden 
vorsătzlich herbeigefi.ihrt haben, oder die an Personen zu zahlen waren, 
welche mit dem V ersicherungsnehmer nahe verwandt sind. 

Die V ersicherung umfaBt auch clie gerichtlichen und auBergericht
lichen Kosten, die durch die Verteidigung gegen den von einem Drit
ten geltend gemachten Anspruch entstehen, soweit die Aufwendung der 
Kosten den U mstănden nach geboten ist. Dies gilt auch dann, wenn sich 
der Anspruch als unbegri.indet erweist. Der V ersicherer hat die Kosteu 
auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschieBen. Ist eine Ver
sicherungssumme bestimmt, so hat cler Versicherer Kosten, die in einem 
auf seine V eranlassung gefi.ihrten Rechtsstreit entstehen, auch insoweit 
zu ersctzen, als sie zusammen mit cler i.ibrigen Entschădigung die V er
sicherungssumme i.ibersteigen. Das gleiche gilt von Zinsen, die der Ver
sicherungsnehmer infolge einer vom V ersicherer veranlaBten ·V erzoge
rung der Befriecligung des Dritten diesem zu entrichten hat. (1. Bd. 
S. 138.) Dbersteigt der Anspruch die Versicherungssumme, so hat die 
Gesellschaft die Kosten nur in dor Hohe zu tragen, als sie sich bei Be-
1'6Chnung nach cler der V ersicherungssurnme entsprechenden Wertklasse 
stel1en wi.irden; clie Gesellschaft in in vie1en Făllen aber auch berech
tigt, durch Bezahlung der V ersicherungssumme und ihres Anteils an 
den bis dahin erwachsenen Kosten sich von :weiteren Leistungen zu be
freien. Der V ersicherer hat die EntschăJdigung binnen zwei W ochen 
von dem Zeitpunkt an zu leisten, in welchem der dritte Versicherungs
nehmer befriecligt oder der Anspruch des Dritten durch rechtskriif
tiges U rteil, durch Anerkenntnis oder V ergleich festgestellt worden 
ist. So·weit Kosten zu ersetzen sind, ist die Entschădigung binnen 
zwei W ochen von der Mitteilung der Berechnung an zu leisten. 

Des weiteren enthalten die Policen Bestimmungen i.iber An zei g e
p f li o h t, falls an dcn Versicherungsnehmer Anspri.iehe auf Grund einer 
Haftpflicht gestellt werden, fernor i.iber Anclerung des Risikos wahrend 
der Versicherungsclauer usw. Der V ersioherte darf ohne vorherige Ge
nehmigung cler Gesellschaft Ersatzanspri.iche, clie gegen ihn erhoben 
werclen, nicht anerkennen oder befriecligen oder einen V ergleich i.iber 
sic absehlieBen, oder sonstwie die Abwehr clieser Anspri.iehe erschwe
ren; er hat der Gesellschaft bei Abwehr der Ersatzanspri.iche behilflich 
zu sein, ihr alle Schriftstiicke, Klageakten usw. herauszugeben. 

Die Haftpflichtversicherung hat inForm der F i.i r s o r g e p f 1 i c h t
versicherung von Arbeitgebern gegeni.iber Angestellten nud Arbei
tern eine sehr zweckmii.Bige Erweiterung erfahren. 'V enn z. B. ein 
Handlungsgehilfe erkrankt und sechs W ochen dem Kontor fernbleibt, 
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w ist der Prinzipal doch verpflichtet, ihm sein Gehalt wăhrend dieser 
Zeit weiterzuzahlen. Zu clicser Ausgabe hinzu kommt der Verlust dor 
Arbeitskraft des Erkrankten fur den Arbeitgeber und wohl auch clie 
N otwencligkeit cler :Einstellung ei ner Ersatzkraft. Diese Kosten er
sctzt dio Arbeitgeber-Schutzversicherung, welche somit clie Ertragung 
cler sozialen Lasten zu mildern ein beachtenswertes Mittel bildet. Auch 
ei ne V ersicherung von Dienstherrschaften in betreff ihrer Fursorge
pflicht gegenuber dem Gesindc kommt vor. 

Die Automobilha,ftpflicht versichert u. a. der Automobil
ver~icherungsverband, dem 12 groBe Gesellschaften mit Garantie
mitteln von liber 290 Millionen Mark angehoren. Die Verbandsmit
glieder ubernehmen cine Gesamthaftung derart, daB zwar die Police 
von einer einzelnen Verbanclsgesellschaft ausgestellt wird, in elen Be
dingungen aher ausdrucklich erklart wird, daB siimtliche Verbands
gesellschaften als Gesamtschuldner haften. 

Eine Univers al- Betriebs-, Berufs-, Haus- und Privathaftpflicht
versicherung wurde 1914 genehmigt. A us elen Besonderhei ten dieser 
Versicherung ist namentlich das Folgende hervorzuheben: Eine jahr
liche Abrechnung der Pramie bei Erhohung und Minderung des Ri
sikos findet nicht statt. Fur die allgemeine Familien-, Haus- und 
Berufsha:ftpflichtversicherung fur laud- und forstwirtschaftliche Be
triebe sowie fur alle kaufmannischen und gewerblichen Betriebe, in 
denen bei AbschluB der Versicherung einschlieBlich des Versiche
rungsnehmers nicht mehr als funf Personen beschă.ftigt waren, bleibt 
clic Prămie fur die ganze zehnjăhrige Versicherungsdauer unveriindert. 
Fur alle kaufmiinnischen und gewerblichen Betriebshaitpflichtversiche
rungen, in denen mehr als funf Personen bei Abschlu.B der Versiche
rung beschiiftigt waren, bleibt die Pramie auf cine funfjăhrige Ver-
5Îcherungsdauer unverăndert. Zu Beginn jedes weiteren funfjahrigen 
Zeitraums wird die Pramie neu festgestellt. Die Abgaben fur die 
neue Prămienfcstsetzung sind innerhalb drei \Vochen zu machen. Bei 
nicht rechtzeitiger Angabe ist die Gesellschaft berechtigt, auf Grund 
anderweitig eingezogener Erkundigungen die Priimie mit verbind
licher Kraft fiir den V ersicherungsnehmer nach bestem Errnessen 
festzusetzen. 

Als eine scit 1912 in England betriebene Sonderart der Ha:ft
pflichtversichcrung ist die Patent vers iche r ung zu bezeichnen. Sie 
bezweckt, dic Haftpflicht von Patent- und Musterschutzinhabern so
wie anderen Personen, welchen Kosten ffu die Verfolgung und V er
teidigung von Klagen in V erbindung mit Patenten, Gebrauchsmustern, 
Schutzmarken und iihnlichen Monopolen entstehen, durch Versiche
rung zu decken; sie will also in allerweitgehendem MaBe auch eine 
Proze.Bkostenversicherung sein; des weiteren ist beabsichtigt, durch 
die Patentversicherung den W ert von Pa ten ten einschlieBlich cler 
Kosten dor Aufrechterhaltung zu garaJltieren. 
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Friiher bestand vereinzelt ein Li b era 1 i t ă t s ve rf ah ren , <las be
zweckte, selbst wenn kein Rechtsanspruch besteht, dem V ersichertcn aus 
Billigkeitsgrunden eine Entschădigung zukommen zu lassen, wobei der 
Fali einer besonderen Billigkeitskomrnission vorgelegt wird, welche 
endgultig hieruber zu entS{'heiden hat. 

J e nach den Vertragsbeii'tirnrnungen wird dia Haftpflichtversiche
rung mit voller D eck ung des Schadens und mit teilwciscr Deckung 
unterschieden. Bei letzterer Art gibt es wieder die mannigfaltigsten 
Formen, die gerade hier zu besondcrer Gestaltung gelangt sind. Denn 
bei det· Haftpflichtversicherung lăf3t siuh nahezu ausnaluuslos nieht 
im voraus ermessen, bis zu welcher Hohe dor Versicherte Deckung 
notig hat. Bei jeder Art der Giitcrversicherung weiB der V crsicherer 
ebenso wic der V ersicherte genau im voraus, auf welche Surnme sich 
der hochstc Schaden belaufen kann. Das ist aher nicht der Fall bei der 
Haftpflichtversicherung, weil hier, von wenigen gesetzlichen Ausnah
men abgcsehen, die Ersatzsumme gănzlich unabhăngig ist von irgend
einem bcstimrnten Gegenstand, der sich im Besitz des V crsicherten be
:findet. Ob der V ersicherte mittellos odor sehr begiitert ist, ist fur seine 
etwaige Haftung im Falle eincs Schadens vollkomrnen gleichgiiltig. 

Folgende Arte n der Schadendeckung lassen sich untcrschciden : 
l. Mit Festsctzung einer Maximalversicherungssurnme und zu

gleich mit Selbstbeteiligung bei Schăden unter dern Maximum. Hier 
leistet der V ersicherer Ersatz bis heispiclsweise hochstens 100 000 
Mark. Stets hat aher der Versicherte eincn prozentual oder absolut 
hcstimmten Anteil, also etwa 10 Prozent, bzw. 100 Mark zu tragen. 

2. Mit Festsetzung einer Maximalversit!herungssurnme, aher ohne 
Sclbstheteiligung. Der Versichercr dcckt hier bcispielsweise alle Schă
den his 100 000 Mark vollstăndig, dariiber hinaus haftet er iiber
haupt nicht. 

3. Ohnr~ Maximalversicherungssumme, aher mit Selbstbcteiligung 
in allen Făllen. Hier leistet der V ersichcrer Ersatz fur j eden Schadcn. 
ohne Rucksicht auf seine Hohe. Der Versicherte hat aher in allen 
Fallcn einen prozentual oder absolut hestimmtcn Anteil am Haît
pflichtschaden mitzutragen. 

4. Olme Maximalversicherungssumme, aher mit Selbsthcteiligung, 
in fes ten Gren zen. Beispielswcise hat hicr cler V crsichcrcr bis zu tii De
trage von 1 O 000 Mark 90 Prozcnt zu crsetzen; der Versicherte bleibt 
also bis zu dieser Schadenshohc jeweils mit 10 Prozcnt betciligt, hat je
doch im Maximum 1000 Mark zu tragcn. Dagcgen hat der Versiche
rer jeden Mehrbetrag des Schadens voll, und zwar in unbegrenzter 
Hohe zu decken. 

5. Ohne Maximalversicherungssumme und ohne jede Selbsthetei
ligung. Hier fălit jede Einschrlinkung beziiglich der Ersatzleistnng 
des Versichercrs weg, der Versicherte hat in keincm Fall auch nur 
einen geringen Teil des Schadens selbst zu tragen. 
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Dic letzte Form war in der ersten Periode der Haftpflichtversiche
rung iiblich. Seit langem findet sie sich nur noch ganz ausnahms
wei:;e, wahrend die iibrigen vier Arten bald von dieser, bald von jener 
Anstalt. bald bei dieser, bald bei jcner Haftpflichtversicherungsgruppe 
bevorzugt wurden. J etzt herrscht die zweite Form, dane ben die erste. 
Bei der Beamtenhaftpflichtversicherung ist aher in einer Reihe deut
scher Staa ten die Selbstbeteiligung zu. 25 Prozent vorgeschrieben. 

Eine Kritik der ver5chiedenen Arten der Schadendeckung ist 
ăuBerst schwicrig; denn es gibt keine absolut beste Form fUr alle 
Teile. J edenfalls muB die begrenzte Versicherung die Regel bleiben. 

Interessant ist das von einer Gesellschaft vor mehreren Jahren an
gc>setzt gewesene V erhăltnis zwischcn voller Deckung und Deckung mit 
S o 1 b s t bete il i g ung. Ein wic hohes Gewicht auf die Selbstbeteili
gung gelcgt wird, erhellt aus folgender Tabelle, wonach bei dieser 
Anstalt dio Prămie fiir die voile Versioherung (100 prozentige) bei 
Korpersohăden und Gesundheitsschăden betriigt : 

wenn fiir den Einzelfall 

50 000 .Jt 

60 000 " 
70 000 " 
80 000 " 

oder unLegrenzt 
1 

und fiir die .l\atastrophe 
oder flir eine ungewiihn

liche Anbiiufung von 
Schiiden 

150 000 .Jt 

180 000 ,. 
210 000 " 
240 1100 " 

oder un begrenzt 

versiehert werden: 

i Die gleiche Pramie wie 
i filr die !!O prozentige 

5 Prozent mehr 
10 
15 
20 

Unter Einzelfall wird die Verletzung einer Person verstanden. 
Unter einer Katastrophe oder ungewohnlicher Anhăufung von Schă.
dcn ist dagegen dor Fall verstanden, da.B an ein und dcmselben Tag 
oder innerhalb 24 Stunden bei einem Versicherungsnehmer mohrere 
Schadensfălle eintroten oder bei einem Unfall mehrere Personon ver
letzt werden. 

Hinsichtlich dor Ve r w alt ung s k o s ton fallen besondors schwcr 
die Koston dor Sohadenregulierung in die W agschale. Hier hat die 
Haftpfliohtversichcrung mit ganz eigenen, irn Versiohorungswesen 
wnst nich t vorkommenden U nkosten zu rechnen. Dazu gehărt ins
besonderP dio viele juristischo Krăfte edordernde Priifung dor Rechts
vcrhăltnisso. 

Die Bildung der P r ă mie geschioht im allgemeinen in gloichor 
W oi se wie bei anderen V ersicherungsarten. Fiir die Haftpflicht ei nes 
Fabrikanton ist die Zahl der boschiiftigten Arboiter odor die Hoho 
dor Lohne, fiir die eines Theaterunternehmers ist die Zahl dor Sitz
plă.tze, fur einen Hotelier die Zahl der Zimmer, fur eine Gomeinde 
deren răumliches Gebiet und Einwohnerzahl ein gewisser Anhalt. Be
sonderheiten sind nioht hervorzuhobon. 
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'Mangels ausreiohender Sohadensstatistiken ha.t seit Mitte der 90er 
J ahre eine gewaltige gegenseitige Unterbietung in den Prămien ge
herrscht. Auf sie ist die Vereinbarung eines einheitlichen Tarifs fiir 
fast alle Haftpflichtversicherungsgesellschaften Deutschlands gefolgt. 
Die Tarife sind entgegen den friiheren nicht mehr geheim, sondern 
findeu sich au:f allen Antragspapieren abgedruokt. 

Die Gesellschaften unterscheiden in ihren Prămientarifen eine 
Reihe Tarifgruppon und zwar meistens etwa die folgenden zwolf: 

1. Berufsgenossenschaftlich versicherte Betriebe; 
2. Berufsgenossenschaftlich nicht versicherte Betriebe; 
3. Laud- und Forstwirtschaft; 
4. Gastwirtschaften, Hotels, Fremdenpensionen; 
5. Arzte, Krankenhăuser, Apotheker, Drogisten, Chemiker usw.; 
6. Pcrsonen- und Lastkraftfahrzeuge; 
7. V erei ne ; 
8. Haus- und Grundbesitzer sowie Mieter ganzer Hăuser; 
9. a) 'Politische Gemcinden {Stadt- und Landgemeinden); 

b) Kirchen- und Schulgcmeinden; 
1 O. Hochschulen und Lehrer; 
11. Schaustellungen, Theater, Kiuos usw.; 
12. Privathaftpflicht eiuschlie13lich Sporthaftpflicht. 

Dber die zur Zeit herrschenden P ram i e n mogcn :folgende Bei
spiele Aufschlu.B geben. 

Fiir Privathaftpflicht einschl. Sporthaftpflicht 'verden 30 Mark 
''erlangt; fiir Einschlu.B der Haftuug als Hundebesitzer fiir jeden 
Hund 40 Mark, fiir j edes Pferd 60 Mark; bei Ausiibung der J agd 
sind weitere 60 Mark zu iahlen. Als Lenker fremder Kraftfahrzeuge 
hat man 180 Mark zu entrichten. Bei Haus- und Grundbesitz werden 
fiir 1000 Mark Bruttomietwert eines bebauten Grundstiickes 5 Mark 
verlangt. Bei unbebauten Grundstiioken siud fiir jedes Meter Stra.Ben
frout 20 Pfennig zu entrichten. Ein Faoharzt fiir Chirurgie zahlt 
250 Mark, ein anderer Arzt 150 Mark, ein Zahnarzt 200 Mark J ahres
prămie. Fiir jedeu Routgenapparat zu therapeuthischeu Zwecken sind 
600 Mark Zuschlag zu bezahlcn. Bei Krankenhăusern richtet sich 
die Prămie nach der Bettenzahl. Bis zu 25 Betten sind 8 Mark Îiir 
jedes Bett zu eutrichten, bis zu 100 Betten 6 Mark fiir jedes Bett. 
Bei Restaurationsbetrieben richtet sich die Prămie nach der tăglichen 
Besucherzahl. Sie betrligt bei eiuer solchen bis zu 50 Găsten 50 Mark, 
bei iiber 1000 Găsten 1200 Mark. Bei der Versioherung fiir Land
und Forstwirtsohaft ist die Betriebsflăche ma.Bgebend. Bei einem Um
fang bis zu 10 Hektar werden fiir jeden Hektar 5 Mark berechnet, 
bei einem Umfang bis 800 Hektar 1 Mark, bis 4000 Hektar 1/2Mark 
fur jeden Hektar. Bei Gewerbebetrieben ist die Lohnsumme ma.B-' 
gebend. Fiir je 1000 Mark Lohnsumme zahlcn ohemische Betriebe 
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2 Mark, Elektriziti:itswerke 5-6 Mark, GroBhandlungen mit explo
siblen odet· giftigen Stoffen 9 Mark, Seidenfabrîken 50 Mark usw. 

Ende 1921 ist folgende hochst zeitgemaBe und vorbi1dliche sog. 
Indexklausel fiir die Prămienberechnung zur Einfiihrung gelangt. 
"Soweit dîe Prămie nicht nach Lohn- und Gehaltssumme, Einnahme 
oder J\!Iietswert bereclmet ist, wird sie entsprechend der jeweiligen, 
vom Statistischen Reichsamt iiber die Aufwendung·en fiir die Lebens
haltung verOffentlichten Reichs-Indexziffer geregelt." Hierdurch wer
den automatisch die Prămien den mit dem Steigen oder Fallen aller 
Preise steigenden oder fallenden Haftpflichtentschădigungen ange
paBt. Der Versicherungsnehmer hat jedoch bei Steigerung der Pramie 
iiher die hei VertragsabschluB vereinbarte hinaus auch vor A.blauf 
des V ertrags ein Kiindigungsrecht. 

Die Ende 1921 vom Reichsaufsichtsamt bekanntgegebenen neuen Haftpflicht
versicherungsbedingungen konnten hier nicht mehr beriicksichtigt werden. 

V. Transportversicherung. 
§ 40. Entwicklung der Seeversicherung. 

J e nachdem ei ne Giiterbeforderung zur See oder im Binnenlande 
bcwerkstelligt wird, unterscbeidet man die zwei groBen, hier in be
sonderer Darstellung behandelten Gruppen der Transportversicherung, 
die Seeversicherung und die Binnentransportversiche
rung. Der bedeutendere Zweig ist die Seeversicherung. Sie darf den 
Ruhm beanspruchen, die iiberhaupt alteste, in Handel und Gewerhe 
allgemein verbreitcte, fur die moderne Volkswîrtschaft unentbehr
lichste Versicherungsart zu sein. Gleichzeitig darf die Seeversiche
rung sich riihmen, in fast allcn Kulturstaaten auf eine meist J ahr
hunderte alte, ausfiihrliche gesetzliche Regelung blicken zu konnen. 

Die Seeversicherung ist ferner die Mutter einer groBen Anzahl 
anderer Versicherungsarten. Denn iru Gegensatze zu den meisten iibri
gen V ersicherungszweigen wird bei der Transportversicherung ( nicht 
nur bei der Seeversicherung) im Prinzip nicht gegen die Folgen oiner 
einzelnen genau und eng umgrenzten Gefahr Schutz gewă.hrt, sondern 
gegen eine unberechenbar groBe Anzahl der verschiedensten Gefahren, 
nămlich gegen alle, die einem Transport drohen konnen. 

Schon in der allgemeinen Darstellung der Entwicklung des Ver
sicherungswesons sind die Anfă.nge der Seeversicherung kurz geschil
clert. Dabei ist darauf hingewiesen worden, daB die erste Entwicklung 
der Seeversicherung zusammenfăllt mit der ersten Entwicklung der 
V ersicherung iiberhaupt. Dort wurde dargestellt, daB die dem Altor
turn bekannten und gelegentlich als V ersicherungsvertrăge angesehenen 
Rechtsgeschăfte in W ahrheit nur versicherungsăhnliche waren, da.B von 
ciner eigentlichen Seeversicherung aher erst Mit te des 14. J ahrhundel'ts 
gesprochen werden kann. W enigstens ist dies nach dem heutigen Stand 
:lcr historischen Forschung mit einiger Bestimmtheit anzunehmen. (§ 4.) 
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Dor Mittolmeerhandel ist bis in das spăte Mittelalter als das ein
zige Hauptgobiet des Soeverkehrs innerhalb der europăischen Kultur
welt anzusohon. Um seine Ausdchnung haben sich besonders die Ita
lienor groBc V erdienste erworben. W enn unter ihnen wiederum Flo
rentiner und Genuesen sich vorzugsweise durch Entwicklung privaten 
U nternehmungsgcistes und geschickte Kapitalverwendung auszeichne
tcn, so kann es auch nicht auffallen, daB dic Gen u e se n, die "Phoni
zier des Mittclalters", die Schopfer cler Seoversicherung geworden sind. 

Das W crdon der Seeversioherung als cler ersten Prămienversiche
rung aus der Rechtsform des Seedarlehens cler Romer ist bereits be
riihrt !Worden. ,(Bd. 1 S. 26.) Es geniigt, daran zu erinnern, daB der Ge
danke des auf die mannigfachste W eise differenzierten Seedarlehens 
stets der war, daB der Schuldner dem Glăubiger einen betrăchtlichen 
Teil des voraussichtlichen Geschăftsgewinncs zusichcrn mu.Bte, wo
gegeu cler Gliiubiger einen betrăchtlichen Teil der mit dem Geschăft 
(meist Seotransport) verbundenen Gefahr zu iibernehmon hatte. Der 
Kapitalist erhielt einen festen Zins nebst Risikopriimio, deren au13er
ordcntlicho Hohc daraus zu erklăren ist, da.B sie nicht nur das Kredit
risiko, sondern auch einen wesentlichen 'l'eil des Geschăftsrisikos um
faBtc, nămlich die gesamte Seegofahr flir das weggeliehcne Geld. 
Ging das Sehiff unter, so erhiolt der Darlehensgeber keinen Pfennig 
zurlick. Die Dbornahme der Gefahr durch dcn Kapitalisten bildete 
fiir ihn cine Erwerbsquelle. Er hoffto auf dio wohlbehaltene An
kunft des Schiffes im Bcstimmungshafen. Der Schiffseigentlimer hin
gegen rechnete mit dem Falle des Schiffsuntorganges. Er suchte untcr 
Aufopfcrung eincr cntsprechcnden Risikopramie cine Abwălzung der 
Seegefahr auf den Kapitalisten. Hier ist also noch nicht eine vollkom· 
mene Dbcrnahme der Gofahr vorhanden, sondern nur eine V crtcilung, 
und zwar ei ne V ertcilung zwischon einem Reeder und einem Kapi· 
talisten. Ein systcmatischer erfahrungs-statistischer Bctriob ist noch 
nicht moglich. Es liegt also ein in jeder Deziehung alcatorisches, d. h. 
nnbcrechenbaren Zufăllen ausgesetztes Rcohtsgeschăft vor. 

Dic rationdle Risikenvertei~ung, dio berufsmă.Bige Prămienver
sicherung hat sich aus dem V ersichcrungsdarlehen entwickelt, ( wie es 
Dd.1, S. 27 geschildert ist). Zu dicsem in Form einosDarlehens, wohl 
auch ei nes Kaufes gckleidetcn V crtrag ist zu bcmorken, daB dio Dar
lehensgewiihrung nur zum Schoin in dor U rkunde vcrmerkt wurde. 
Tatsăchlich gewăhrte dor Kapitalist gar kein solches. Hingegcn be
za.hlte der Kaufmann bei Aufstellung der U rkunde etwas, was in ihr 
wieder nicht erwăhnt ist, nămlich cin entsprechondes Entgclt, die 
heutige Prii mie. Im Ergebnis liegt also ein V ersicherungsvertrag vor, 
dor, wie die Rcchtsgeschichto dies hiiufig zoigt, die Eierschalcn anderer 
V ertrăge noch an sich hat. 

Die formello Loslâsung vom Darlehensvertrag, dic Seovcrsiche
nmgspolico in rciner Form war Mitto dos 14. J a.hrhunderts vollendot. 
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Von der schnellen und starkcn Ausbrcitung der Seeversicherung 
gleich in dcn năchsten J ahrzehnten nach ihrer Entstehung zeugt cine 
Mitteilung, wonach bei einem einzigen Notar in Genua im J alu·e 1393 
innerhalb drcicr Wochen 80 V ersicherungsvertrage bcurkundet wurden. 
Die um dicse Zeit in Genua eingcfiihrte U msatzsteuer :fiir V crsiche
rungsgeschă:fte ist daher recht eintraglich gewesen. 

Etw11 um die gleiche Zeit wie an den Kiisten Italiens ist die 
Secversicherung in Spanien und, wenn auch :freilich in ganz anderer 
!Bctriebsform, in Port u gal zu treffen. Aus der Regierungszeit des 
Konigs Fernando, welcher von 1367-1383 herrschte, ist ein wichtiger 
Erla13 bekannt, wonach cine au.f Gegenseitigkeit bcruhende Vercini
gung portugicsischer Schif.fseigentiimer zwecks Ersatz von Seeschăden 
ins Leben geru.fcn wurde. Der Beitritt zu dieser Vercinigung war 
obligatorisch. Aher nur bei volligcm Verlust des Schif.fes und bei 
bedeutenderen Schăden wurde Ersatz geleistet. Aus den weitercn Ein
zclheiten des Erlasses mag angefiihrt wcrden, da13 die Soetiichtigkeit 
des Schi.ffes vor seiner Abreise einer amtlichen Untersuchung untorlag 
und dor Bei trag zu den Schadenssummen auf zweierlei W eise geleistet 
wurde, nămlich einmal in Gestalt einer Prămie, indem vom Gewinn 
jeder Reise 2 Prozent in die gerneinsame Kasso zu zahlen warcn, und 
dann, falls der so angosammelte Fonds zur Schadendeckung nicht aus
reichte, in Gestalt einer U rnlage unter allen Schiffseigentiimern im 
Verhăltnis dor durch Sachverstăndige errnittelten W erte ihrer Schiffe. 
Die portugiesische Einrichtung ·Îst aher bald wieder verschwundcn, 
ohne Nach:folgc zu finden. 

N ach D e u t s c h lan d kam die Seeversicherung auf dem U m wege 
iibcr Holland, und zwar war es anscheinend Briigge, welches zuerst die 
Vortei Le der Seeversicherung auszunutzen suchte. Das ist um so weniger 
auffiillig, als in Briigge schon :friih cin reger Verkehr mit Italicn fcst
zustellen ist. Der Text der ersten Police in Holland war italienisch. 
Dies verlor sich natiirlich bald, und die Einfiihrung eines Textcs in 
einheimischer Sprache trug wohl nicht unwesentlich zur V crbreitung 
der Seeversichcrung bei. Das erste Seeversicherungsgesetz der Nicder
lande, die Ordonnanz Philipps IL von Spanien vom J ahre 1.563, ist 
auch fur DeutschLand von wcsentlicher, wenng~eich nur rnittelbarer B(."
deutung, wcil die ersten deutschen Seevcrsicherungsvertrăge in Ham
burg insofcrn auf den N ormen dicser Ordonnanz beruhten, als die fiir 
dic Borse von Antwerpen bestimmten Vorschriften nach ihr abge:fa.Bt 
warcn, und diese wicder das Muster fiir Hamburg wurdcn. 

Wir vcrfolgcn nun die Gcschichte der Seeversicherung in Ham
b u r g, weil sic typisch sein diirfte fur die Gcschichte der Sceversiche
rung in Deutschland iiberhaupt, und weil gerade :fiir Harnburg das 
reichste Material zur V erfiigung steht. 

Aus dcm Jahre 1588 stammt die erste Nachricht von einer in 
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Hamburg durch einen eingewanderten Niederlander abgeschlossenen 
Seeversicherung. Und zum erstenmal hat im Jahre 1590 ein Ham
burger Gericht sich mit einem Rechtsstreit aus dem Gebiete der See~ 
versicherung zu befassen gehabt, wie aus einem auf uns gekommenen 
Schriftsatz zu entnehmen ist, in dem es hei.Bt: "dieweil diese Assi8-
kurationssachen bishero in diesem Gerichte nicht sein tractieret". 

N ur spărlich flie.Ben die Quellen liber die Entwicklung dor năch
sten J ahrzehnte. J edenfalls bildeten die gro.Bten und wichtigsten Grup
pen die V ersicherungen der Reisen nach Spanien und Portugal ; dane ben 
kommen solche fur den Verkehr mit Fr3Jlkreich, der Ostsee und dem 
Norden vor. Hingegen hat man keine Belege fur Versicherungen von 
Reisen nach England, nicht etwa weil diese nicht hăufig stattgefunden 
hătten, sondern weil hier London den Markt beherrschte. 

Von einschneidender Bedeutung fur da.s Seeversicherungswesen war 
das Aufkommen der Post zufolge der hierdurch herheigefuhrten Aus
breitung und Vervollkommnung des N achrichtendienstes. 

W ar die Post eine Einrichtung von allgemeinem W ert, die dem 
Versicherungswesen zugute kam, so wurde dieses auf der anderen Seite 
durch ein fur die Allgemeinheit h6chst schădliches Unwesen, nămlich 
die Seerauberei, gefordert. In welchem U mf3Jlge diese noch Ende des 
17. J ahrhunderts betrieben wurde, beweist, da.B eine Flotte von acht 
Hamburger Kau:ffahrteischiffen auf der Fahrt nach Spanien den See
ră.ubern vollkommen zum Opfer fiel. Hieraus erklărt sich das Auf
tauchen der Forderung einer staatliehen Zwangsversicherung fur See
schiffc im J ahre 1663. Aher man fand doch geeignetere Ma.Bnahmen 
zum Schutze des Handels. Man gab der Kauffahrteiflotte sogenannte 
Konvoischiffe mit, Schutzschiffe gegen die feindliche Kaperei. Auch 
die Seekriege der damaligen Zeit waren naturgemă.B schwere Storun
gen fur dic Seeschiffahrt. Allein, auch sie kamen der Versiche.rung 
zugute, insbesondere dadurch, daB die Kriege Hollands und Englands 
dem Hamburger Markt V ersicherungen brachten, welche in Friedens
zeiten auslăndischen Platzen zuzufallen pflegten. 

Als im J ahre 1765 in Hamburg die erste Assekuranzkompanie 
errichtet wurde, konnte m3Jl bereits auf zahlreiche Vorganger in an
deren Lăndern blicken. Schon 1629 hatten die Hollănder einen Plan 
zur Errichtung einer Generalassekuranzkompanie aufgestellt, der wie
derholt von neuem zum Durchbruch kam, jedesmal aher auf entschie
denen Widerstand gesto.Ben war. Dagegen war 1668 in Paris eine 
Kompanie mit Genehmigung des Konigs errichtet worden. Et,va 50 
J ahre spater folgten in den anderen Landern Gesellschaften unter staat
lichem Schutz, 1720 in England, dann in Danemark und Schweden. 
Die Hamburger Gesellschaft vom J ahre 1765 erhielt im Gegensatze zu 
diesen privilegierten Kompanien keinerlei Vorrechte, so daB in Ham
burg also nach wie vor Einzdpersonen Seeversicherung betreiben konn
ten. In Frankreich und Dănemark war dies priva ten Personen verboten 
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und nur fur den Fali er1aubt worden, daB die privilegierten Gesell
schaften die Ubernahme cler V ersicherung verweigerten. 

Schon aus den ăltesten Seeversicherungspolicen ersieht man, daB 
gewohnlich nicht 'ein einzelner Versicherer das Risiko iibernahm, son
dern daB sich eine Anzahl von solchen zusammentaten. N ur mit Hilfe 
dieoor V ereinigung war eine Seeversicherung iiberhaupt moglich; denn 
es fehlte durchaus an der erforderlichen Schadensstatistik, so daB der 
einzelne in jedem Falle ein ungeheures Risiko zu iibernehmen gehabt 
hăttc. So ergibt sich ganz von selbst die N otwendigkeit einer ge
wissen Konzentration der Seeversicherung, die man denn auch an den 
J3 6 r se n wahrnehmen kann. 

Nach einem von der Hamburger Kommerzdeputation fur das 
.J ahr 1722 aufgestellten V erzeichnis gab es damals 24 V ersicherer in 
Hamburg. J eder von ihnen pflegte nur wenige tausend Mark bei 
einem Seetransport zu zeichnen, so daB es recht glaublich ldingt, wmm 
ein zeitgenossischer Autor klagt, wie schwierig es sei, wenn jemand 
in Hamburg 50 000 Mal'lk Versicherung unterzubringen h~itte. Dem
gegeniiber ist uns bekannt, daB es in Amsterdam im J ahre 1720 nicht 
weniger als etwa 100 Makler gab. Die Zahl cler Hamburger Makler 
mag um dieso Zeit kaum mehr als ein Viertel hiervon betragen haben. 

Unter diesen Umstanden ist es erklărlich, wenn zur Bekampfung 
der Konkurrenz der auslăndischen Borsen, um dem Hamburger 
Handel und V erkehr in Hamburg selbst ausreichende V ersicherungs
gelegenheit zu schaffen, der Plan zur Griindung eigener V ersiche
rungsgesellschaften ans Licht trat. 

Der Spekulationstaumel der damaligen Zeit, in der die Lawsche 
Zettelbank und die Siidseekompanie-Schwindeleien an der Tagesord
nung waren, bemiichtigte sich auch dieser neuen Idee und fiihrte zu sol
chen Aufregungen an cler Hamburger Borse, claB der Senat sich ver
anlaBt sah, das Gesuch um Bestătigung derGesellschaften abzulehnen. 
So blieb dic V ersicherung weiter in den Hănden von Einzelpersonen. 

Der Hamburger V ersicherungsmarkt erstarkte allmăhlich, insbe
sondere auch dadurch, daB in zunehmendem MaBe der Ostseeverkehr 
ihm zugute kam. Ein beredtes Zeugnis fi.ir die wachsende Ausdehnung 
der Seeversicherung ist in der A ufnahme versicherungsrechtlicher Nor
men in das preuBische Seerecht von 1727 und im ErlaB der Hamburger 
Assekuranz- und Havereiordnung von 1731 zu erblicken. Scit 1736 
erscheinen Preislisten mit den Hamburger Assekuranzpramien. 

Ganz naturgemăB ist das Schicksal dor Seeversicherung aufs engsto 
verlmi.ipft mit den groBen politischen Ereignissen, die ihrerseits stets 
von einschneidender Bedeutung fi.ir die Ausgestaltung des Exports zu 
sein pflegen. Die rasche Zunahme der Seeversicherung in der zweiten 
Hălfte des 18. J ahrhunderts hat ihre Ursache hauptsăchlich in dem 
Aufbli.ihen der transatlantischen Lănder mit dem Wachstum des Sce
verkehrs. Der U msatz der Handelshauser steigert sich; das Risiko 
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wăchst mithin; die wirtscha:ftliche Einsicht nimmt zu; die Vorteile 
der V ersicherung werden mehr und mehr erkannt. So wird dcr Ge
brauch der V ersicherung allgcmeiner. Es beteiligen sich mehr Kau:f
leute daran als fruher. Auf der anderen Seite ubernehmen die Ver
sicherer, der wirtschaftlichcn N otwendigkcit folgcnd, solchc Gegen
stăndc zur Versichcrung, deren tJhernahme friiher nicht iiblich war. 
Zur Kaskoversicherung, das ist die Versicherung des Schiffskorpcrs, 
und zur Kargoversichcrung, das ist die Versicherung der Schiffsludung, 
kommt hinzu die Versicherung der Fracht und die V crsicherung des 
imaginaren Gewinnes, das ist des Gewinnes, welchen jemand mit der 
nach dcm Ausland zu bringenden Ware zu machen hof:ft. 

Mit dem wachsenden W ert der zu versichernden Objckte nahm 
naturgemăB das W achsen cler Kapitalkraft der Einzcl versichercr nicht 
in gleichem MaBe zu. Mehr als :friiher wurde es erfordcrlich, gemcin
sam das Risiko dcr Versicherung zu ubernehmen. Die Kapitalsassoziu
tion wurde mehr und mehr Bedur:fnis. Aher gleichzeitig schicn es
angebracht, sich nur mit einem verhăltnismăBig beschrănkten Teil 
seines Kapitals an der V crsicherung zu beteiligen. So kann es nicht 
wundernehmen, daB die erste im J ahre 1765 in Hamburg gegrundete 
Seeversichcrungsgesellscha:ft ein Aktienuntcrnehmen wurde. 1769 
îolgte die erstc Bremer, wenig spăter die erste Liibecker Gesellschaft. 
Die unmittelbare Veranlassung zur Entstehung der erstcn Hamburger 
Gescllschaft hatte die Handelskrisis des J ahres 1763 mit ihren zahl
reichen Bankrotten, auch unter den Einzelversicherern, gebracht. 

Im J ahre 1802 gab es in Hamburg auBer den Vertretungen frem
der Gesellscha:ften bereits 12 Assekuranzkompanien und dazu etwa ein 
Dutzend Einzclversicherer. Es wurden dann neu errichtet 1803 vier, 
1804 sicben, 180,5 sieben, 1806 sechs Assekuranzkompanien, so daB 
Hamburg 1807 nicht weniger als 38 einheimische Assekuranzgesell
schaften au:l' Aktien aufzuweisen hatte. Dieser Aufschwung hielt frei
lich in cler Zeit der Franzosenherrschaft nicht an. Erst von 1814 ah 
ist ein Wiederaufleben des Hamburger Handcls bis zu Bcginn der 
50er J ahre wahrzunehmen. 

Dic Einzclversicherer schwinden mehr und mehr. 1816 werden nur 
noch sechs, 1823 nur noch drci erwăhnt. Von den Kompanien iiber
standen nur neun die Zeit der Franzosenhcrrschaft, aher seit 1814 ist 
ihrc Zahl wieder in raschem Steigen begriffen. Das J ahr 1823 sieht 
wieder 21 Gesellschaften mit eincm Kapital von liber 18 Millionen 
Reichsmark. In den năchsten J ahrzehnten schwankt die Zahl der Ge-
1!8llschaften hăufig, meist zwischen 18 und 24. 

Eine ne u e E p o c h e fur die Seevcrsieherung beginnt in Hamburg 
und ander&wo mit dem Zeitalter der Tolegraphie und transatlantischcn 
Dampfschiffahrt. Allein Hamburgs Seeversicherung kam diescr Auf
schwung nur in geringem MaBe zugutc. Denn die Konkurrenz wăchst 
gewaltig. Im Binnenla.nd, wie auf vielen Sceplătzen entstehen neue 
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Seeversicherungsgesellschaften. Lănder, deren Seeverkehr bisher groB
tenteils in Hamburg versichert worden war, wie Norwegen und RuB
land, bckommen eigene Versicherungsborsen. Dazu kommt die Mog
lichkeit, auf telegraphischem W ege auswărtigen Vertrctern jederzeit 
N achrichten und W eisungen zu erteilen. 

Wic die Konkurrenz nunmehr anwăchst, zeigen folgende Ziffern. 
Wăhrend 1850 in Hamburg nur zwei fremde Agenturen vorhanden 
waren, dic otwa 12 Millionen Reichsmark versicherten, finden sich 
1857 schon 10 solcher Agenturen, welche 104 Millionen Reichsmark 
vcrsichern, und 1872 22, welche auf einen Versichcrungsbestand von 
537 Millionen Rcichsmark blicken konnten. Demgegeniiber versicher
tcn Hamburger Gesellschafteu 1850 etwa 417, 1857 921 und 1872 
1494 Millionen. In elen 80er Jahren nimmt das Geschăft cler frem
den Agcnturen immer mehr zu, wahrend das cler Hamburger Gesell
schaften immer mchr abnimmt. Im J ahre 1901 sind nicht wenigcr 
als 70 auswărtige Seeversicherungsgesellschaften in Hamburg durch 
Agcnturen vertreten gewesen. Die einzclnen Stadien des Auf und Nie
der cler Hamburger Seeversicherung konnen hier nicht năher verfolgt 
werden. Es mag die Angabe genligen, daB nach einem bedcutenden 
Ruckschritt Ende dor 80er J ahre das Hamburger Seeversicherungs
wesen wieder einen Aufschwung und im letzten J ahrzehnt de.s 19 . .T ahr
hunderb; sogar cine sehr erhebliche Steigerung nahm. Die Versiche
rungssummcn Hamburger Gesellschaftcn ha ben sicb in dicsem J ahr
zehnt mehr als verdreifacht. Um so bcmcrkenswcrter ist cler Riickgang 
der Zahl cler Gcsellschaften wenigstens bis gcgen Ende des Wdtkriegs, 
um wăhrcncl clesselbcn und unmittelbar nachher stark anzuschwellen. 

Wăhrend 1855 23 Seeversicherungsanstalten in Hamburg zu ziih
len waren, geht clie Zahl nach cler Hanclelskrisis von 1857 auf 20 
zuriick, stcigt bis 1872 auf 23, schmilzt claun aher wiecler so zusam
men, claB 1880 nur noch 15, 1885 nur noch 8 vorhanden sind. 1901 
bis 1914 warcn es 10 bis 12 Gesellschaften. Diese Abnahme cler 
Zahl der Anstalten findet cinen Ausglcich in dor Kapitalerhohung der 
ancleron. 1921 wcist Hamburg wieclcr 20 Gescllschaften auf. 

N ach E n g 1 an d kam die Seeversicherung wahrscheinlich dureb 
die deutschc Hansa. Dio ersten Soeversicherer in England waren wohl 
die Mitglieder des Stahlhofs. Auch clas englische Seeversicherungs
recht scheint nichts anderes als eine Nachbildung der von den Han
scaten nach England gebrachten und hier jahrhundertelang von ihnen 
ausgeiibten Gewohnheiten zu sein. Vier J ahre nach der Austrcibung 
cler Hanseaten vom Stahlhofe erschien clie erste V ersicherungsge.setz
gebung Englands, 1601. 

W ircl clic ălteste W urzel englischer Seeversicherung durch ihren 
Ursprung im Stahlhofe charakterisicrt, so gibt der Name Lombard 
Street an, wo die nicht viol jiingere andere Wurzel englischer Scever-
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sicherung bcrkam, namlich von den spanischen und italienischcn Hănd
lern, die hier schon im 16. J ahrhundert heimisch waren. Auch ihnen 
wird aher ungefăhr gleichzeitig 'ii'Îe den Hanseaten von den einheimi
schen Englandern die Seeversicherung entzogen. - Auf die italieni
schen Hăndler von Lomhard Stroet geht iihrigens der 'I'ext cler engli
schen Seeversicherungspolicen bis in das 19. J ahrhunclert zuriick. Denn 
sie alle oogannen mit den Worten: "In dem Namen Gottes, Amen", in 
N achahmung des italienisohen "Dio la salvi, Amon". 

Der Anfang des 17. J ahrhunderts bringt elen Beginn einer neuen 
Epoche, nămlich die YOn den EngHindern betriehene Seeversieherung. 
Das erwăhnte Statut Elisabeths von 1601 bildoto den Markstein. 
Nun begann, allmiihlieh wachsend, der Betrieh der englischen Seever
sicherung wie in Italien, Deutschland und anderen Liindern mangels 
Vorhandensein von kapitalkriiftigen Gesellschaften durch Einzelper
sonen. Dies besagt bereits, daB auch in England sofort das Institut 
der Versicherungsmakler und cine V ersicherungsborse zur Entstehung 
gelangen muBten. 

Von Secversicherungsgesetzen des 18. J ahrhunderts seien clic fol
genden genannt: 1721 Rotterdam, 1731 Hamhurg, 1738 Bilhao, 17 44 
Amste1~dam, 17 50 Schweden. 17 46 erhielt in Kopenhagen, 1764 in 
N eapel einc Seeversicherungsanstalt das Monopol. 

V ergleicht man den Inhalt dor Seeversicherungspolicen vom 16. 
bis 19. Jahrhundort miteinander, so falit sofort in die Augen, daB, 
je altor clic Policen sind, desto weitgehender die Haftung des V ersichc
rers gewesen ist; urspriinglich war der V ersicherte gegen allen und 
jeden Sehaden geschiitzt, dor ihm aus der Seefahrt iiborhaupt erwac.h
sen konnte; aher dann kommt eine Einschrankung nach der anderen, 
durch immer mehr Klauseln wird die Haftung eingeengt. Oh dic 
V erletzung von Treu und Glauhen auf soi ten des V ersicherten, oder 
die fortschreitende genauere Kenntnis des Seerisikos dom Versicherer 
dieseGeschaftspraxis mehr aufgenotigt hahen, mag dahingestellt blei
hen, jedenfalls haben beide Momente im Sinne einer Einschrankung 
gewirkt. Urspriinglich hatten auch die Policen, gleichviel ob os sich mu 
Versicherung von Giitern oder Schiffskorpern handelte, denselben W ort
laut. Die Entwicklung ist dann dahin gegangen, daB eine Spezjalisic
rung eintra.t und immer groBer wurde. J'\icht nur kommen verschiedenc 
Policen auf fiir jede einzelne V ersicherungsart, sonclern die Policen 
untorscheiden sich a.uch nach dem Ort ihrer Ausstellung; clie alte 
Mit t·e 1 m ee r p o 1 i ce bleibt nur in Italien, Frankreich und Spanien 
ziemlich dieselbe. N eben ihr entwickelt sich die in zahlreichen Punkten 
anders geartete englische Police, die aher wieder, nachdem sie 
einmal entstanden war, sich in der alten Form fast ohnc Anderung 
bis in unsere Tage erhalten hat, wenn auch die verschiedenartigsten 
Klauseln dem alten Text angefiigt wurden. Selbst in die Kolonien 
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Englands, nach Siidafrika wie nach Australien unei Kanada, iwch 
nach China unei Japan ist die englische Police gedrungen. Wieder 
anders ist clic deutsche Police, welche namentlich auf die Ge
schaftsgebrăuche, clic sich in Hamburg enbvickelten, maBgebenden 
EinfluB gehabt hat. Die deutsche Police wurde dann die Grundlage 
fur dio Transportversicherung der Schweiz, Osterreichs, U ngarns und 
toilweise auch RuBlands. 

Von Bedeutung fur das Ausland sind clic Kon.-ention dor Kopen
hagener Seeassekuranzkompanien von 1850, clic Borsonkonditionen von 
Amsterdam von 1876 und 1891, die von Rotterdam aus elen :J ahrl'n 
1881 und 1891, dor allgemeine schwedische Versicherungsplan von 
1891 bzw. 1896 sowie dor 1901 revidierte norwegische Plan. Dio 
belgischc Police stammt aus dem J ahre 1859, ist aher wiederholt ro
vicliert •vorden, u. a. 1867 uncl 1900; clic franzosische W arenpolice 
ist wic die dortige Kaskopolice 1893 au.fgestellt worclen. In Englancl 
herrscht, wie erwahnt, im wesentlichen clic Lloydpolice \·on 1779 
nooh heute. 

U ru das J ahr 1800 hatte fast j ode Transportversicherungsgesell
schaft ihre cigenen, von elen iibrigen mehr odor minder abwcichenclen 
Versicherungsbedingungen, damals Plan genannt. Dieser U mstand •var 
fur den Handel sehr 1astig uncl nachteilig. So erklart os sich, daB clic 
Hamburger Kommerzdeputation einheitliche Versicherungsbedingun
gen einzufiihren suchte. Dies gluckte ihr aher erst Mitte des .-origen 
J ahrhunderts. Damals gelangte zum AbschluB cler "Allgemeine Plan 
Hamburgischer Seeversicherungen vom J ahre 1847". Eine Revision 
fand 1852 statt. Dieser Plan beruhte au.f cler Assekuranz- und Ha
varieordnung von 1731. N achdem das Allgomeine Deutsche Handels
gesetzbuch crlassen worden war, .fand eine Umarbeitung des Pla.nes 
statt und es wurden die Allgemeinen Seeversicherungsbedingungcn 
von 1867 (ASVB) aufgestellt, die sich iiuBerlich an das Handels
gesetzbuch, inhaltlich stark an den Allgemeinen Plan anschlieBen. 
Im Laufe der Zeit erfuhren diese Bedingungen mehr.fach Abande
rungen, die in einer N euausgabe 1882 beriicksichtigt wurden. Diesc 
Bedingungen biirgerten sich in der Praxis so ein, daB das fiinfte 
Buch des Allgomeinen Deutschen Handelsgesetzbuches fast gar nicht 
mehr in Betracht kam. Neben den 1867er Hamburger Bedingungen 
spielten die Versicherungsbedingungcn der Bremischen Seeversiche
rungsgesellschaften, revidiert 1875, (BSVB) cine gewisse Rolle. Nach
dem 1897 ein neues Handelsgesotzbuch und 1908 das Reichsgesetz 
liber den V ersicherungsvertra.g sowie das Gesetz betreffend A.nderun
gen der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs iiber die Seeversioherung 
erschienen waren, wurde es als uncrlaBlich empfunden, die 1867 cr 
Hamburger Bedingungen neu zu fassen, wobei naturgemii./3 das Be
streben auftauchte, auch die Bremer Sonderbestimmungen zu crsetzen 
und ei ne fii r g a. n z D eu t s c h l an el g ii l ti g e E in h ei t s p o li c c zu 
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schaf.fen. Nach jahrelanger, durch den Weltkrieg unterbrochener Ar
beit ist dies auch gelungen. Ein Entwur:f dor deutschen Seeversiche
rer ist unter Mitwirkung cler Makler, der Reeder, der Spediteure und 
der Handelsvertretungen, nachdem auch die Erfahrungen des Krieges 
berucksichtigt worden waren, zur Annahme gelangt, und mit dem 
1. Januar 1920 sind die Allgemeinen Deutschen Seever· 
sicherungsbcdingungen (ADSVB) inKraft getreten. Mit Recht 
riihmt Bruck diesen Bedingungen nach, da13 sie "in der :fein geschli:f
fenen Sprache und Ausdrucksweise der deutschen Reichsgesetze ab
gefa13t sind; jedcs W ort hat einen fest umrissenen Inhalt. Die Grup· 
pierung des Stoffes ist klarer und ubersichtlicher als die der Allge· 
meinen Soeversicherungsbedingungen ". 

Ein wesentliches Moment in der Entwicklung der Seeversicherung 
ist die Errichtung von Agenturen. Schon die iilteste deutschc See
versicherungsanstalt. bestcllte gleich bei ErOffnung ihres Geschăfts
betriebs in den wichtigsten Seestiidten Europas Agenturen, deren Vor
steher man als Kommissionăre bezeichnete. Diese Angestellten, welche 
hău:fig nicht nur eine, sondern mehrere Gesellschaften vertraten, hatten 
hauptsăchlich die Aufgabe, fur schnelle Nachrichtendienste zu sorgen 
und in Schadcnsfăllen sich der Schiffe und Guter anzunehmen, noti
genfalls auch Geld auf Kredit der Anstalten zu leihen. 

Au13er diesen sogenannten Havereiagenturen, die gleichzeitig Or
gane fur Schiffsnachrichten waren, mag der Schiffsklassifikation ge
dacht werdcn, de ren Entstehung eben:falls Ende des 18. J ahrhunderts 
erfolgte. 

Nicht minder wichtig fur die innere Entwicklung der See
Tersicherung _waren die K ar te ll i e r unge n, welche in Hamburg 
1797 begannen. Die heute Verein Hamburger Assekuradeure, damals 
Assekuranzvcrein genannte Vereinigung bezweckte gegenseitige Mit
teilung erhaltener N achrichten, gemeinsamen Gebrauch der hierfiir an
geschafftcn Blătter, Beredung liber besondere Fălle, die auf den Gang 
des V crsicherungsgeschăfts einwirkten, mithin auch bereits Festsotzung 
von Minimalprii.mien, die indessen - wie eine Hamburger Chronik 
des J ahres 1823 boriohtet - "immor wieder von den Beteiligten ver
letzt und mi13achtct wurden und deshalb sich nicmals dauernde Gel
tung zu behaupten vermochten". Wichtigcr war die Regelung gemcin
samer Bestrcbungen im Auslande. (§ 12.) 

Der Geschiiftsbetrieb wickolte sich bei den deutschen Anstalten 
Anfang des 19. J ahrhunderts nahezu ebenso einfach ah wie im J ahr
hundert vorhcr; die Anstalten vermieden es, sich gegenseitig Risikcn 
in Ruokdcckung zu geben; nur ausnabmsweise kam dies vor; auch 
Agcnturen an fremden Plătzen unterhielten sie in der Regel nicht. 
Hierin unterschioden sie sich von vielen auslăndischen Gosellschaftcn, 
die nămlich Bcvollmacbtigte an anderen Plătzen bostellten, um so den 
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Geschiiftskreis zu erweitern. Auch Riickversichcrungsverbiinde trcf:fcn 
wir bei :frcmden Gesellscha:ften in dcn vierziger J ahren. In Dcutsch
land findet sich erst 1846 ein solcher Riickversicherungsverein zwi
schen mehreren niederrheinischen und holliindischen Gesellschaftcn. 

Das Au:fkommen der Dampfschi:ffahrt brachte naturgemaB auch 
iru inneren Betrieb der Seeversicherung groBe U mwălzungen, na
mcntlieh betrafen diese die Schi.f.fsklassifikation. Die U m w1ilzung 
in cler 'l,cchnik des See\·erkchrs lOste die Abhăngigkeit der Fahrzouge 
vom W indc, verkiirzte die Reisen, verringerte auf diese W eise das 
Risiko. Dazu kommen clic Fortschrilte cler Nautik: Kiistenbeleuch
tung, Fahrwasscrbczeichnung, Rettungswesen wurden weiter uusgebil
dct. Imrncr mchr drang rechtliche Sicherhcit auf den Seewegen vor, 
deren sich der Lundverkehr schon lange zu el'freuen hatte. 

Huml in Hund mit dor Ausbreitung des Verkohrs gehen zaLlt·eiche 
UmgestnllungPn des Handds. Von ilmen soi lcdigliclt noch dus Auf
kommen cler durchgehcnden Konnosscmcnte und der Versicherung auf 
diese erwiihnt. Ein Beispiel mag erkliiren, was hierunter zu vcrstchen 
ist. Baumwolle wird beispielsweise bereits in dom Augenblick ver
sichert, in dcm ihre Ernte beginnt: "vom Halm bis zur Spindel", 
W ollc vom Zcitpunkt der Scha:fschur an. Dor Seeversichcrer hat nicht 
nur das Risiko zur Sce, sondern auch die Gefahr des Eisenbahntrans
ports, der Binnengewiisserfahrt, das Risiko auf den Kais, W erftcn, 
Hulkschif:fcn, Bahnhofcn, Zollhăusern und zum Teil selbst das Risiko 
wăhrend der Behandlung und Verpackung der versicherten Produkte 
zu trngcn. (V gl. auch § 41.) 

Diese Verschmclzung der Seevcrsicherung mit der Laud- und FluB,.. 
transportversicherung, welche inzwischcn ebenfalls zu einer bcdeuten
den Entwicklung gelangt war, eroffnet eine neue Epoche, die allge
meine Transportversicherung. 

In der Hohe der P r ă mie n spiegeln sich die meisten angedcute
tcn Ercignisse wider. Freilich darf man nicht vergesscn, daB der Ein
fluB der Konkurrenz hierbei ebcnfalls eine Rolle spielt. 

Dic Prămien auf London und auf Holland, welche An:fang des 
19. Jahrhunderts im Hochsommer auf 3f1-1 Prozent, iru Dczcmber 
auf 2-3 und mchr Prozent zu steigen pflegten, bctrugcn in den 50cr 
Jahren im Hochsommer scltcn mchr, zuweilcn weniger als 3f8 Prozent, 
iru Winter 11/ 2 und 13/4 Prozent. Die Priimicn nach Portugal standcn 
181G:ff. im Hochsommer auf 13/4-2 Prozcnt und mehr, im Wintcr 
1816 auf 6-6 1/ 2 Prozcnt, im Anfang cler 50cr Jahre imHochsommer 
auf 3/ 4 und biswcilen auf 5/ 8 Prozent, im Winter auf 23/ 4 Prozcnt. Nach 
Vencdig wurdc im Hochsommcr 1816 4 1/ 2 Prozent, Ende Dczcmbcr 
10 Prozcnt, 1855 zu dcn cntsprcchenden Jahrcszciten 11/ 4 Prozcnt und 
33/ 4-31/ 2 Prozrnt Priimie bczuhlt; fiir dic Rciscn nach cler Ostkiisto 
Nordamerikas bctrug die Prăruic Endo Juni 1816 2 1/ 2-3 Prozcnt, 

9* 
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1855 1 Prozent, Ende Dezember 1816 5-51/ 2 Prozent, 1855 21/ 2-23/4 

Prozent. Im allgemeinen sind die Pramien von Anfang bis Mitte des 
19. J ahrhunderts um mehr als die Hălfte gesunken. 

Im Zusamrnenhang mit den weiteren Verbesserungen der Trans
portwege und -mittel wahrend der letzten 50 J ahre steht die weitere 
ErmăBigung der Priirniensatze. 
Wăhrend im Anfange der 50er Jahre die Prarnie fur Reisen zwi

schen Hamburg und der Ostkiiste Nordamerikas im Sornrner noch 
1 Prozent, biswcilen auch 11/1 Prozent betrug, wird 1900 fur Trans
porte auf erstklassigen Dampfern 5h6 Prozent, auf gewissen Darnpfern 
sogar nur 1/ 4- 1/ 5 bezahlt. Die Winterprărnien standen in den 50er 
J ahren stets um 1-13/4 Prozent hOher als die Sommerprămien und be
liefen sich auf 21/4-21/ 2 Prozent und selbst auf :3 Prozent. Heute ist 
der Unterschied bedeutend gesunken, beispielsweise auf 1/ 16 fur ge
wisse Dampfer; fur andere komrnt iiberhaupt keine erhohte Winter
prămio rnehr in Ansatz. 

Dor W el t kr ie g bedeutet fiir die Entwioklung der Versicherung 
eine sehr lehrreiche Episode dadurch, daB er in zahlreichen Lti.ndern 
die Einrichtung sta a t lic he r Se ek ri e g sversic h er ung der ver
schiedensten Art hervorgerufen hat. In Deutschland wurde als ge
mischt-wirtschaftliche Unternehmung, bei der das Reich die Aktien
mehrheit besaB, die Deutsche Seeversicherungsgesellschaft von 1914 
gegriindet, die 1921 wieder zu bestehen aufgehort hat; sie diente 
dern Zweck, in der bisherigen Forrn Seekriegsversicherungen zu ge
wahren, soweit die rein privaten Anstalten hierzu nicht bereit odor 
in der Lage waren. Diese besaBen tibrigens neben dem Reich die 
Aktien der 1914er Gesellschaft. Rein staatliche Versicherungseinrich
tungen schufen die V ereinigten Staa ten, J apan und auch andere Lăn
der. Besonders bemerkenswert waren die Einrichtungen Norwegens. 

Die N ac h k r i e g s zei t bedeutet fur die Transportversicherung 
aller Lander ei ne G r ii n du n g speri ode , wie sie wohl noch niernals 
vorhanden gewesen ist. Allein in Deutschland wurden in den J ahren 
1918-1921 annăhernd 100 neue Transportversicherungsgesellschaf
ten gegrtindet, und in anderen Lăndern ist die Zahl der N eugrtindun
gen nicht geringer. Das gewaltige Anschwellen der \V erte, sowohl der 
Schiffe wie der W arentransporte, und die teil weise sehr hohen Ge
winne alter Gesellschaften haben das Kapital zur Investierung in 
neuen Transportversicherungs-Aktiengesellschaften stark gereizt. DaB 
die Verrnehrung der Zahl der Transportversicherer ein oft geradezu 
gefahrlichcs Unterbieten der Prămien mit sich gebracht hat, ist leicht 
erklărlich, ebenso, daB die Bestrebungen nach ZusarnrnenschluB stark 
zugenomrnen haben. 

Wăhrend vor dern W eltkrieg die Transportversicherer als i rn a
ginăren Gewinn beirn Bezug von Waren etwa 10 Prozent des Rech-
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nungswertes mit zu versichern pflegten, ist man in elen letzten J ahren 
dazu ubergegangen, 25-331/3 und schlie.Blich 50 Prozent des Rech
nungswertes als imaginaren Gewinn zu versichern. Auch die Uber
nahme des Risikos eines etwaigen Kursverlustes, sowie die Sicher-, 
stellung :fur den Unterschied eines hi:iheren Deckungskaufes uber
nahmen Transportversicherer, die sich z. T. auch zur Einfiihrung einer 
(jetzt verbotenen) Schleichhandelsversicherung hinrei.Ben lie.Ben. 

§ 4:1. Organisation und ~rechnik der Seeversicherung. 
Wahrend in zahlreichen Beziehungen der Inhalt dor Seeversiche

rungsscheine nichts anderes enthălt, als was das Handelsgesetzbuch 
vorschreibt, ist in vielen wichtigen Punkten eine Abanderung des 
dispositiven Rechts dieses Gesetzes erfolgt. Kaum ein anclerer Ver
sicherungszweig hat so umfassende Bedingungen wie die Seeversiche
rung. Veranla.Bt ist diese Tatsache dadurch, da.B die Seeversicherer, 
deren wirtscha:ftliche Lage gegenuber elen groBen Schi:ffahrtsgesell
schaften, Exporteuren und anderen groBkapitalistischen Unternehmun
gen oît ei ne sch wachere ist, als die ihres V ertragsgegners, ei:frigst be
miiht sind, jede mi:iglicherweise auftauchende Rechtsfrage im voraus 
zu li:isen und alle Zweifel auszuschlie.Ben. 

N ach wie vor herrscht :zwar der eigenartige Zustand, da.B das Recht 
cler Seeversicherer sowohl in einem deutschen Reichsg1esetz geregelt ist, 
dem Deutschen Handelsgesetzbuch, als auch in privaten Abmachungen, 
elen Bedingungen von 1919; da jedoch die neuen Bedingungen eine 
erschopfende Regelung cler gesamten Seeversicherungsrecb'tsverhalt~ 
nisse sein wollen, so wird ausdriicklich angeordnet, da.B die Vorschrif'
ten des Deutschen Rechtes iiber clic Transportversicherung insoweit 
keine Anwendung finden, als sie durch Vertrag abgeandert werden 
ki:innen. 

Nach dein ersten Paragraphen cler ADSVB kann versichert werden 
jedes in Geld schatzbaro Interesse, welches jemand daran hat, da.B 
Schiff oder Ladung die Gefahren der Seeschiffahrt besteht. Hierdurch 
wird clic grundsatzliche Univers ali ta t d er H aft ung ele s Se e
v e r sic here r s angedeutet. Es konnen insbesonderc versichert werden : 

1. Das Schi ff (Kaskoversicheru,ng). Hierunter fallen nicht nur 
der Schiffsrumpf, sondern alle Bestandteile, die zur Ausriistung des 
Schiffes gehi:iren, insbcsondere alle Gcgenstande, clic sich im Schiffs
inventar aufgefiihrt finden. Fiir Beschădigung des Kajiitinventars, 
der Maschinen und maschinellcn Einrichtungen haftet cler V ersiche
rer nm bei Strandung ocler einem cliesem Unfall gleich crachtetlen 
Ereignis. 

2. Die G ii te r (Kargov-ersicherung); hierunter wird die gesamte 
Ladung des Schiffes verstanden. 

3. Der imaginare G e w in n; das ist der von cler Ankunft cler Guter 
am Bestimmungsort erwartete Gewinn, also cler Unterschied zwischen 
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den eigenen Kosten und dem V erkau:fspreis am Bestimmungsort. Bei 
einer gemeinscha:ftlichen Versicherung von Giitern und Gewinn gelten 
1 O Prozent des V ersicherungswertes der Giiter als V ersicherungswert 
des Gewinnes. 

4. Die P ro vis ion, die im Falle der Ankun:ft des Schif:fes oder 
dor Giiter am Bestimmungsort zu verdienen ist. SinngemiiB konnen 
auch beispielswcise Maklerkurtagen sowie ăhnliche V ergiitungen ver· 
sichert werden. 

5. Die Fracht, die der Ver:frachter durch Vernichtung der Giiter 
infolge eines Sceun:falles verlieren wiirde, da alsdann auch 'das ibm 
zustehendo P:fandrecht :fiir seine Forderungen hin:fiillig wird. 

6. Dic S c h i :f f s mie te , die vom Reeder durch einen Charter
vertrag :festgesetzt wird, und iiber welche als U rkunde die Charterpartie 
ausgestcllt wird. Daneben kommt die Abgabe des leeren Schiffes an 
einen Ausriister in Betracht. 

7. Die 'Ober:fahrtsgelder, das sind die dem Reeder aus der 
Personenbeforderung erwachsenden Einnahmen. 

8. Die Bodmereigelder. Die Bodmerei ist eine Art Seedarlehn, 
welches dcr Kapităn als gesetzlicher Vertreter des Reeders und der 
Ladungsbeteiligten im Not:fall unter Verpfăndung (Verbodmung) von 
Schiff, Fracht oder Ladung au:fzunehmen berechtigt ist. So:fern der 
Bodmereiglăubiger durch einen Seeunfall ganz oder teilweise etwas 
einbiiBt, ersetzt ibm der Versicherer diesen V erlust. 

9. Die Havereigelder. Auch bei ihnen handelt es sich um ein 
vom Kapitiin au:fgenommenes Darlehn zu dem Zweck, dom in Not 
geratenen Schiff, welches selbst oder mit seiner Fracht verpfăndet 
wird, die Fortsetzung der Reise zu ermoglichen. 

10. Sonstige Forderungen, zu deren Deckung der Seege:fahr 
am,gesetzte Gegenstănde dienen. Hier kommen in Bctracht die offent
lichen Schiffahrts- und Hafenabgaben, Quarantănekosten, Lotsen· 
gclder, Beitriige zur groBen Haverci (vgl. unten S. 135). Auch die 
Schiffshypobhekenversicherung ist in diesem Zusammcnhang zu er
wăhnen. (§ 58.) 

11. Die vom Versicherer iibernommene Gefahr (Riickversi~he
r ung). N ur dann aher gilt eine Versicherung als Riickversicherung, 
wenn sic bei SchlieBung des Vertrages ausdriicklich ala solchc bezeich
net wird. 

Ein Vertrag, dom ein versicherbares Interesse nicht zugrunde liegt, 
ist unwirksam. Das gilt insbesondere von W ettversicherungen, den sog. 
Ehrenpolicen, wie sie namentlich friiher in England sehr hăufig vor
kamen, indem die dortigen V ersicherer durch die P. P. I.-Klausel (Po· 
licy proof: as interest) auf den Nachweis des Interesses verzichteten. 
Dies war bei Versicherungen gegen Totalverlust ziemlich unbedenk
lich, doch ist der AbschluB solcher Vertrăge wegen des hiiufig damit 
verbundenen MiBbrauches durch ein englisohes Gesetz von 1909 unter 
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Strafandrohung verboten worden. Nicht versicherbar ist nach altem 
Herkommen nur die Heuerforderung des Kapităns und der Schiffs
mannschaft, um sie zu veranlassen, im Falle von Gefahr im cigenen 
Interessc zur Rettung von Schiff und Ladung alle Anstrengungen 
zu machen. 

Die Haftung des Seeversicherers ist nach alledem umfassend. 'Er 
trăgt, soweit nicht anders bestimmt ist, alle G efa h ren, dem das 
Schifî oder die Giiter wăhrend der Dauer der Versicherung ausgesetzt 
sind. Er haftet fiir Elementarereignisse und sonstige Seeunîalle, ins
besondere fiir einen Schaden, der durch Eindringen von Seewasser, 
Schifft.zusammenstoB, Strandung, Schiffbruch, Brand, Explosion, 
Blitz&chlag, Erdbeben, Eis oder durch Diebstahl, Seeraub, Pliinde
rung oder andere Gewalttătigkeiten verursacht wird. Die Haftung des 
Versicherers erstreckt sich namentlich auch auf die vom V ersicherungs
nehmer zu entrichtenden Beitriige zur groBcn Haverei und die zur 
groBen Haverei gehorenden Aufopferungen dos versicherten Gegcn
standes. Dem V ersicherer fallen auch die aufgewendeten Bergungs
und Rettungskosten zur La.st, selbst wenn hierdurch die von ihm zu 
zahlende Entschădigung die Versicherungssumme iibersteigt. U m so 
groBer ist das Interesse der V ersicherer daran, daB etwa gerettete 
Sachen nicht abhanden kommen. Das Bergungsgeschăft ist die Auf
gabe einer Reihe besonderer Bergungsvereine, deren haufig sehr hohe 
Bergelăhne die Seeversicherung stark belasten. 

G roB e Ha verei liegt vor, wenn alle Schiffahrtsbeteiligten ge
meinsam einen durch Schiffahrtsunfălle entstandenen auBerordent
lichen Schaden zu tragen haben. 

Bei der b e sonde ren Ha verei handelt es sich hingegen nur um 
Schaden, die nicht in die Interessengomeinschaft von Schiff, Fmcht 
und Ladung fallen, sondern von jedem allein zu tragen sind, dom sie 
allerdings der Versicherer ersetzt. Als eine dritte Art Haverei wird 
zuweilen noch die kleine oder ordinare erwiihnt, worunter man die 
regelmiiBigen Kosten der Schiffahrt, die fur Sehifî und Ladung im 
Ein- und Abgangshafon und auf der Reise entstohen, begreift. Mit 
ihr hat der V ersicherer nichts zu tun ; diese Kosten bleiben zu Las ten 
der Versicherten, sic werden ihm von dom Seeversieherer nicht vergiitet. 

Die Bedeutung der g roB e n Ha verei liogt dariu, daB bei 
der Schiffahrt verschiedene Intoressen zueinander in riiumliche Be
ziehung treten und gleichen Gefahren ausgesetzt werden, die fiir die 
Dauer der Seereise eine Gefahren- und Schutzgemeinschaft bilden. Na
mentlich im Augenblick einer Gefahr werden die lnteressengegensătze 
aufeinanderplatzen; jeder will sein Eigentum retten, eher als das seine 
das dcr anderen opfern. Da muB im Interesse aller die Rochtsonlnung 
einen Weg finden, der eine schleunige und der Gesamtheit dienende 
Entscheidung zu liefern vermag. Dies geschieht durch Eingriffe in 
die Eigentumsrechte der einzelnen Interessenten. 
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In der modernen Geootzgebung liber die groBe Haverei (dio schon 
durch ein Gesetz von Rhodos 900 v. Ohr. eine Regelung erfahren. 
hatte) 'verden clroi Gruppen unterschiedon: die englisch-amerika
nische, dio romanische und die doutscho, welche auBor Doutschland 
auch Skandinavien, Finnland und J apan umfaBt. N ach dem deutschen 
Recht. sind zur groBen Havoroi alle Schadon zu zahlon, welcho dem 
Schiff, oder dor Ladung, oder boiden zum Zwecko de~r Errottung 
beider aus einor gemeinsamen Gefahr von dem Kapit.ăn oder auf dessen 
Anordnung vorsătzlich zugefligt werden, sowie die durch solche MaB
regeln weiter verursachten Schadeu und die entstehenden Kosten. Der 
gesamte Schaden, welcher durch Vornahme der erforderlichen Hand
lungen eintritt, wird auf Schiff, Ladung und Fracht verhaltnismaBig 
nach ihrem Werto verteilt. Alles, was zur Rettung aus der Gefahr i.i.ber 
Bord geworfen oder beschădigt werden muBte, nebst den Kosten US\V. 

bildet die Passinnasse, wăhrend die Aktivmasse Schiff, Fracht und 
Ladung, also die gesamten, fur die Havereigemcinschaft in Betracht 
kommenden Interessen bilden. Durch Division der Aktivmasse in die 
Passivmasse erhălt man den Havereiprozentsatz jedes Interessenten, 
der von dem Seeversicherer zu vergliten ist. Fur die beitragspflichti
gen 'Vertc gclten bostimmto Grundsătze. 

Da bei dom internationalen Seeverkehr haufig Interessenton der 
verschiedensten Lănder und Reichtsgebieto in Betracht kommen, so 
ware einc einheitliche Gesotzgebung liber die groBe Haverei von groBer 
Bedeutung; sie wird angestrebt. Nur eine Anzahl Regeln haben 
auf Grund internationaler Vereinbarungen Anerkennung gefundon; os 
handelt sich hier um die York and Antwerp Rules vom J ahre 1890, 
wie sie von der International Law Association ausgearbeitet worden 
sind. Auf diose Regcln zu verweisen, zu vereinbaren, daB bei einer 
groBen Haverei sie in Anwendung kommen sollen, bleibt den Inter
essenten uberlassen; in den Konnossementen aller groBeren Reede
rcien werden die Rules tatsăchlich fur anwendbar erklărt. 

W enn man bedenkt, daB auf einem modernen Riesendampfer sich 
oft fur Millionen 'V aren befinden, die von Tausenden verschiodener 
Absender herruhren und an Tausende verschiedener Empfanger ge
richtet sind, dic alle in den verschiedensten Gegenden derW elt wohnen, 
daB andercrseits die mannigfachsten W aren in Betracht kommen, so 
wird man es hegreiflich finden, daB die Schadensberecm1m1g (die Auf
machung der Dispache uber die groBe Ha verei) oft J ahre dauert mid 
an Kosten viele Tausende verursacht. Auch diese gehen, wie erwăhnt, 
zu Las ten des V ersicherers. 

Aufs engste mit der Ha verei verkntipft ist das Dis pac h o w e s en. 
Dispacheur nennt man den Sachverstandigen, welcher im Falle einer 
Haverei dic entsprechendo Berechnung und Schadensverteilung vor
nimmt. Amtlich bestellte und beeidigte Dispacheure sind in den haupt
săchlichsten HandelspHltzen tătig. Die Aufstellung der Dispache ist 
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fiir Deutschlancl im Reichsgesetz iiber clie Angelegenheiten der frei
-willigen Gerichtsbarkeit aus clem J ahre 1898 geregelt. 

Die Haftung des V ersicherers erstreckt sich weiter auf Au f w e n
du n gen , und zwar fallen ihm zur Last : 

1. die Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer bei dem Ein
tritto des Versicherungsfalles zur Abwendung oder Minderung des 
Schadens macht und elen Umstănden nach fiir geboten halten durfte; 

2. die Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer bei dem Ein
tritte des V ersicherungsfalles gemaB elen W eisungen des V ersicherers 
macht; 

3. die Kosten, die durch die Ermittlung und Feststellung des dem 
Versicherer zur Last fallenden Schadens entstehen, soweit ihre Auf
wendung elen Umstănden nach geboten war. J edoch hat cler V er
sicherer die Kosten nicht zu erstatten, die dem V ersicherungsnehmer 
durch die Zuziehung eines Sachverstăndigen, eines Beistandes oder 
eines sonstigen Beauftragten entstehen, es sei denn, daB cler V ersiche
rungsnehmer nach dem Vertrage zu cler Zuziehung verpflichtet war 
oder cler Versicherer die Zuziehung verla,ngt hatte. 

Die unter 1 und 2 bezeichneten Aufwendungen fallen dem Ver
sicherer auch dann zur Last, wenn sie erfolglos bleiben; cler Ver"' 
sicherer hat den fiir die Aufwendungen erfm'<lerlichen Betrag auf 
V erlangen de& V ersicherungsnehmers vorzuschieBen. 

Der Versicherer ist frei von der Verpflichtung zur Lei
s tun g, wenn cler V ersicherungsneh'mer elen V ersicherungsfall vorsatz
lich oder fahrlassig (also nicht etwa grob fahrlăssig, wie bei anderen 
Zweigen) herbeifiihrt. Er hat jedoch elen von dem Versicherungs
nehmer durch eine fehlerhafte Fiihrung des Schiffes (nautisches Ver
schulden) verursachten Schaden zu ersetzen, es sei denn, daB dem Ver
sicherungsnehmer eine vorsiitzliche oder grobfahrliissige Handlungs
weise zur Last fiillt; als nautisches Verschulden gilt jedoch nicht ein 
Verschulden in Ansehung der Ubernahme, Stauung, Verwahrung oder 
Ablieferung cler Giiter. Bei einer Versicherung, die sich auf die Giiter 
bezieht, haftet cler V ersicherer auch nicht fiir einen Schaden, der von 
dem Ablader oder dem Empfănger in dieser Eigenschaft vorsătzlich 
oder :fahrlăssig verursacht wird. Der Versicherungsnehmer hat das 
V erhalten cler Schiffsbesa tzung als solcher nicht zu vertreten. 

Allgemein iiblich in cler Transportversicherung ist cler AusschluB 
dor Ersatzleistung seitens der Versicherer :fiir gewisse Schăclen, sog. 
F rei zei c h nun g eu o cler Franc hi s en. Wiirden die Versicherer 
ihre Haftung auch auf elen Ersatz aller kleinen Schiiden bei derGiiter
versicherung ausdehnen, so miiBte clie Prămie fiir zahlreiche W aren
sorten wesentlich erhoht werden, namentlieh fiir solche, deren Trans
port iiber See mit geradezu unabwendbaren Beschăcligungen verkniipft 
sind, wie sie jeder Exporteur oder Importeur in Rechnung stellen muB. 
Schon im 16. Jahrhundert waren cliese Franchisen iiblich, clie Ham-
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burger Assekuranzordnung von 1731 hatte allgemein bestimmt, daB 
dcr Versicherer 3 Prozent der Versicherungssumme nicht zu ersetzen 
babe. Auch die herrschenden Seeversicherungsbedingungen ordnen an, 
daB keine Haftung des V ersicherers fiir einen Schaden besteht, wenn 
dieser 3 Prozcnt des Versicherungswertes nicht erreicht. Fiir die Boi
trăge zm gro13cn Haverei, Aufopferungen, fiir einen durch Schiffs
zusammcnstoB entstandenen mittelbaren Schaden und eine Reihe son
stiger Schăden und Aufwendungen haftet der V ersicherer allerdings 
auch, wenn diese 3 Prozent des Versichcrungswertes nicht erreicht sind. 
Der angegebene Prozentsatz ist aher nicht obligatorischer Natur, viel
mehr kann jedcr andcre Franchisensatz vereinbart werden. Man spricht 
dann von dcr Klausel "frei von gewissen Prozenten". Ferner 
kommt vor die Klausel ":frei von gewissen ersten Prozenten". 
Dann haftet der V ersicherer fiir einen Schaden nur, soweit dieser die 
vertragsmăBig bestimmten Prozente des Versicherungswertes iiber
steigt (Abzugsfrancbise, auch Exzedentfranchise); bei diesem letz
teren, den1 lateinischen System, ist der Versicherungsnehmer mithin 
weniger geschiitzt, hat aher auch eine entsprechend geringere Prămie 
zu zahlen, wăhrend nach dem ersten, dem germanischen System, der 
Schaden ohne Abziige, also voll ersetzt wird, sobald die Franchise 01'

reicht oder iiberschritten wird (Integralfranchise ). 
Fiir dic einzelnen Giitersorten herrschen bestimmte Franchisen; 

e& winl daher den Policen iiblicherweise eine Franc h i se n tabelle 
beigefiigt, wie sie auszugsweise nachstehcnd abgedruckt ist. 

Francbisl'n·Tabelle. 

Giiter il fte~/:on 1 Giiter 

!~~{'~:.~;;-- ~~:JT" 1 ::~!f:,F. :::::.;•~ 
_ _1\__ fre~;-~n _ 

.r=--;-- -
Badeschwll.mme 
Balsam. 

·lj-:: 1
- 10 

. 1 •> 

Baudwaren · 1 3 , 
Bast, verarbeitet. . . . . 1

1
- - 10 

Baumwolle uud Baumwoll-
waren ........ ' 3 

Bijouteriewaren in verlote-[ 
ten Blechkisten . 1 3 

· BIP~ i!l. Bloc ken . . .
1
. 3 

Bletstttte . . . . . - - 10 
BleiweiB . . . . . 1 3 

Borax in ~'ăssern . '113 
Bmunstein in Făssern . - - 10 
BiirstenLinderwaren m 

Făssern oder Kioten .
11

- - 10 
Butter . 1 3 

"11
3 

Ka:;cl,:~ Ballen oder . 1\_ _ 10 

Kaffee m Fiissern und i! 
Kisten . . • • . 'i 3 

Kammal'bera.rbeiten . !i-
Kampfer . . . . . . • . j,
Kaut~chuk, unverarbeitet . i'~
Kieidungsstiicke, neue in 1 

Kisten oder Fiissern • . 1 3 
Knopfmacherarbeiten. . i -
Knoppern . .~-
KobaU . 3 
Korinthen in Făssern . -
Korkbolz, ra.uh oder ver-

arueitet. 
Krapp in Făssern 
Krapp-W urzeln 
Kupfer in Blocken . 3 

- 10 
-· 10 
5 

- 10 
- 10 

- 10 

- 10 
5 
- 10 

Indigo -113 
------------------~--~~~------------------~~--~ 
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Dio Seeversicherungen mit Franohise, d. h. frei von drei oder mehr 
Prozent Beschădigung, bilden die fast allein herrschende Versiche
rungsart. V ersicherungen ohne j ede Franohise werden nur sehr aus
nahmsweise gegen erhohte Priimien oder bei den weniger oder gar 
nicht dor materiellen Beschădigung unterliegenden Giitern zugestanden. 
Um zu verhiiten, daB die Franohisebetrăge, wclche im Falle einer 
Beschiidigung erreicht oder iiberstiegen werden miissen, bei gro13cren 
oder wertvollen Transporten sich zu hoch stellen, werden U ntcrabtei
lungen innerhalb der Franchisen, Serie n, an ei ni gen Seeplătzcn auch 
Taxe n genannt, gebildet. W enn z. B. ei neW arenpartie von 1 O Dallen, 
welcho zur Franohise von 3 Prozent und in Serien von 10 Ballen vcr
sichort ist, beschădigt ankommt, so werden zunăchst nach den laufen
den Nummern der 100 Ballen 10 Serien gebildet (1 bis 10, 11 bis 20 
und so fort). Alsdann wird ermittelt, ob der Schaden an den verschie
denen Serien oder Taxon von j e 1 O Ballen 3 Prozent des V ersicherungs
wertes dieser Ballen iibersteigt. 

Den Policen pflegt eine Tab eli e fii r d i e Serie n- Ei n te il ung 
nachstehender Art beige.fiigt zu werden (t). 140). 

Von den Einzelfiillen, in welchen die Haftung des V ersicherers 
au&genommen ist, seien noch die folgenden besonders wichtigen hervor
gehoben. Es fallen dem V ersicherer ni c h t z u r Las t die folgcnden 
Schăden: 

1. bei der K as k o versicherung u. a. : 
der Schaden, dor dadurch verursacht wird, daB das Schiff nicht 

t>eetiichtig, insbesondere nicht gehorig ausgeriistet, bemannt oder be
laden oder ohne die zum Ausweise von Schiff, Besatzung und Ladung 
erforderlichen Pa piere in See gesandt ist; 

dor Schaden, der nur eine Folge der Abnutzung des Schiffes im 
gewohnlichen Gebrauch ist, oder nur durch Altor, Făulnis, Rost odor 
W urmfra.B verursacht ist; 

der Schaden, dor dadurch verursacht wird, daB (in den Bedingungen 
im einzelnen ausfiihrlich aufgefiihrte) gefăhrliche Ladungcn sich an 
Bord befinden, sei es, da13 selbstentziindliche odor explosionsgcHi.hr
liche Gcgenstiinde verladen sind, sei es, da13 es sich um zu schwere 
Ladungen handelt, welohe die Tragfăhigkeit des Schiffes liberstcigen; 

2. bei dor G ii terversicherung bezieht sich die Haftung, wenn 
die Polic<1 auf Giiter aller Art lautet, nicht auf: 

Gold, Silber, Platina, Geld, W ertpapiere, Miinzen, Edelsteine, 
GegensUi.ndo aus Edelmetall, echte Perlen, cchte Spitzen, W erke der 
bildenden K iinste, explosionsgefăhrliche und selbstentziindliche Ge
genstănde (Sprengstoffe, Munition, Ziindwaren, Feuerwerkskorper, 
verdichteto und verfliissigte Gase, die in Beriihrung mit W asser ent
ziindliche oder die Verbronnung unterstiitzende Gase entwickcln) sowie 
Petroleum, Naphtha, Benzin und ungeloschten Kalk; fernor nicht auf 
gefăhrlichen Ladungen gewisser Art. Dor V ersicherer haitet auch 
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Serientabelle. 

Baumwolle . . 10 Ballen 
Cacao 100 Si.i.cke 
Garn aller Art 1 Collo 
Gewebe aller Art . . . . . . . . . . . . . . . 1 " 
Haute . 1000 Stiick frei von 5 pCt., 500 Stuck frei von 10 pCt. 
Holz . . . die Ladung auf und unter Deck je cine Serie 
Kaffee . . . 100 Ballen, 15 Fasser oder 20 Kisten 
Korinthen . 10 Both oder 100 Făsser 
Krapp . . . . . 2 Fasser 
Krapp-Wurzeln . 100 Ballen 
Leinsaat . . 100 Tonnen 
Lichte . . . 100 Kisten 
Mandeln . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Ballen 
Mehl . . 100 Făsser; wenn in Sacken die ganze Partie eine Serie 
1Jl . . . . . . . . . . . . . . . 2 Fasser 
Petroleum . . . . . . . . . . . 100 Făsser 
Pferdehaare . . . . . . . . . . . 5 Ballen 
Pottasche . . amerikanische 25, russische 15 Făsser 
Rosinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Kisten oder 10 Făsser 
Reis. v. Ostindien 2000 Ballen, v .. Ja,·a 1000 Ballen, v. Nordamerika 15 Fasser 
Seide, rohe . . . . . . 1 Ballen 
Sumac . . . . . . . . ...... 100 Ballen 
'fabak . . . . . . 20 Ballen oder 10 Făsser 
Talg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Făsser 
Zucker. . von Brasilien 10 Kisten, in Săcken, die ganze Partie eine Serie 

" . . . . . . . . von Havanna 50 Kisten, von Java 50 Cranjangs. 

Die Serieneinteilung ist nach der Reihenfolge der Originalnummern vor
zunehmen. W enn am Bestimmungsplatze nur Landungsnummern ublich und 
die Originalnummern nicht erkennbar sind, gelten vierfache Serien, 

Alle iibrigen vVaren werden nach der N ummernfolge der Faktura in Serien 
von 1500 Mark Wert eingeteilt. In Ermangelung von Nummern oder sonstigen 
Unterscheidungszeichen bildet die ganze Partie eine einzige Serie. Ist eine 
Partie kleiner als der W ert einer Serie, so ist die Franchise so hoch als sie 
von dem flir eine volle Serie festgesetzten Betrage ausmachen wurde. 

Ein Collo, gleichviel wie hoch sein W ert, kann nie mehr als eine Serie 
bilden. Die Serieneinteilung nach Landungsnummern ist ohne ausdriick
liche Genehmigung ni c h t gestattet. Lose geladene und geschiittete W aren 
bilden stets nur ei ne Serie. 

nicht fiir cinen Schaclen, cler clurch clie natiirliche Beschaffenheit cler 
Giiter, namentlich clurch inneren Verclerb, Schwinclen, Rost, Schim
mel, gewohnliche Leckage, gewohnlichen Bruch, Selbstentziinclung, so
wie clurch mangelhafte Verpackung der Giiter oder clurch Schiffs
clunst, Ratten oder Măuse verursacht wird. Als gewohnliche Leckage 
gilt bei fliissigen Giitern in Metallflaschen ein Verlust bis 3 Prozent, 
bei anderen fliissigen Giitern ein Verlust bis 5 Prozent. Fur einen 
Schaden, der clurch auBergewohnliche Leckage cler Giiter verursaoht 
wird, haftet der V ersicherer, auch wenn er sonst noch in ancleren 
Făllen haftet, nur im Falle einer Strandung. Das Gleiche gilt von 
einer Beschădigung fliissiger Giiter sowie von ciner Beschădigung 
cler Ausstattung ader Verpackung solcher Giiter. 

Bei der Giiterversicherung haftet der V ersicherer fiir B e s c h ă d i
g unge n nur im Falle einer Strandung. Hiervon sincl aher zahlreiche 
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':V aren ausgenommen, die in den neuen Bedingungen einzeln auf
gefuhrt sind. Es handelt sich hier u. a. um Baumwolle, Garn, Hanf, 
Kautschukwaren, fBrtige Kleidungsstucke, Schwefel, Seide, Seiden
waren, Wăsche, W olle. Es wird die Regel aher durchbrochen und 
auch fur andere Beschădigungen wird Ersatz geleistet, wenn die Po
lice Franchisenklauseln enthălt. 

Es ist nicht moglich, bei dieser Darstcllung die in allen Einzel
heiten geregelte Haftungsgrenze aufzuftihren. Es konnte nur auf die 
wichtigsten Regeln hingewiesen werden. 

Nach den 1919er Bedingungen ist cler Grundsatz der Universalităt 
cler Gefahrendeckung im Gegensatz zu den friiheren Bedingungen in 
einem sehr wichtigen Punkte durchbrochen worden; clenn nunmehr ist 
bestimmt, da13 derVersicherer die Kriegsgefahr nicht triigt.Friiher 
mu13te der Ausschlu13 der Kriegsgefahr ausdriicklich ausbedungen wer
clen, sonst war auch dieses Risiko gecleckt, jetzt mu13 das Kriegsrisiko, 
wenn es iibernommen werden soll, ausdri.icklich miteinbezogen werden. 

Der Krieg und die K r i e g s k la u se 1 n spielen eine gro13e Rolle 
in cler Seeversicherung. W.ăhrend diese bis in die ersten J ahrzehn te 
des 19. J ahrhunelerts hăufig genug gerade fi.ir die Kriegsgefahr ein
gerichtet und genommen wurcle, hat sich hier cine gro13e V crănderung 
vollzogen, indem die Kriegsgefahr in elen Transportvcrsicherungs
policen nahezu immer ausgeschlossen wurde. 

Es ist verstiindlich, da13 die private Transportversicherung infolgc 
iibler Erfahrungen in elen verschieelenen Seekriegen die Kriegsgefah.r 
nur ungern i.ibernahm. Wo elie Ubernahme aus irgendwelchen Griin
den erfolgte, pflegten nur die sogenannten elirekten Kriegsgefahren. 
nămlich "Konfiskation, Nehmung, Beoohadigung, Vernichtung und 
Pliinderung durch kriegfiihrende Măchte, Kriegsschiffc und Kaper. 
sowie Beschiidigung und V ernichtung durch Torpedos und Seeminen", 
iibernommen zu werden. Freilich erfolgte auch die Ubernahme dieser 
engbegrenzten direkten Kriegsgefahren nur gegen verhăltnisma13ig 
hohe Prămien. J etzt dient dem Einschlu13 die neue Klausel "au c h 
fii r K r i e g 8 g efa h r", oder aher cler A bschlu13 einer V ersicherung 
"nu r fii r K r i e g 8 g efa h r". Die Ubernahme der Kriegsgofahr durch 
den Versicheror bedeutet, da13 dieser haftet insbosondere fur einon 
Schaden, dor durch eine durch den Krieg veranla13to Ma13nahme oiner 
der - sei os anerkannten, soi es nicht anerkannton - kriogfiihronden 
Machto voranla13t wird, narnentlich fur einen Schadon, dor dadurch 
verursacht wird, da13 die vorsichorte Sache angohalten, aufgobracht, 
genomrnen, zuriickbohalten, ausgefordort, boschlagnahmt odor durch 
die aus Anla13 des Krioges gelegten Minon odor infolgo anderer Ma13-
nahmon beschadigt oder vernichtot wird; den Ma13nahmon einer 
kriegfiihrendon Maoht stehen diejenigen einer andoron Macht gleich, 
wonn sie binnen sechs Monate nach der Ma13nahme in don Kriog ein
tritt. Der Versicheror haftet aher nicht fiir Koston, die dadurch ont-
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stehen, daB infolge der Kriegsgefahr das Schiff die Reise nicht an
tritt oder nicht fortsetzt, oder einen Hafen anlauft, oder die Giiter aus
geladen, gelagert und anderweit weiter befordert werden, und zwar 
auch nicht insoweit, als sie zur groBen Haverei gehoren. Selbstver
stiindlich ist der AusschluB einer Haftung des Versichercrs fiir Bann
ware. N ur insow~it bleibt die Haftung bestehen, als der Versicherungs
nchmer wcder wuBte noch wissen muBte, daB sich Bannware an Bord 
bcfand oder daB die Ware Bannware gewesen ist. Bleibt die Ha.ftung 
bestchen, so gebiihrt dom Versicherer eine Zuschlagspramie. 

Eine weitere Klausel hăngt mit dom Krieg zusammen: "frei 
von Kricgsmolest". Durch Beifiigung dieser wird der Versiche
rer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn die Gcfahr eines 
Krieges EinfluB auf die Reise zu iiben beginnt, insbesondere, wenn dor 
Antritt odor die Fortsetzung dor Reise durch Kriegsschiffe, Kaper, 
Minen oder infolge der Kriegsgefahr aufgeschoben wird oder wenn 
infolgo dor Kriegsgefahr das Schiff vom W ego abweicht odor der 
Kapităn dio freie Fiihrung des Schiîfes verliert. 

Fiit' dic Haftung des Seeversicherers bestehen noch weiterhin obere 
wie un tere Grenzen, die durch kurze K la u se l n mit angedeutet werden. 

Lautet die Poliee "nur fiir Totalverlust", so haftet dor Ver
sicherer nur dafur, daB die Sache, auf die sich die Versicherung be
zieht, total verloren geht, verscho:len ist oder durch Verfugung von 
hoher Hand angchalten oder durch Seeriiuber genommen wird und 
bei Kaskovcrsicherung auch bei Reparaturunfăhigkeit oder Reparatur
unwurdigkeil des Schiffes. 

Durch die Klausel "fr ei v o n B e s c h ă dig ung" macht sich der 
Versicherer frei fur eine Beschadigung und bei Guterversichcrung 
auch fUI' den Verlust der Giiter infolge der Beschădigung, insbesondere 
auch bei ciner ZerstOrung ihrer urspri.inglichen Beschaffenheit. Auf
opfemngen aher, die in einer Beschădigung bestehen, hat dor Ver
sichrrer zu tragen. 

Die Klauscl "frei von Bruch" bedeutet, daB der Versicherer 
nicht haftct fi.ir cine BeschăJigung infolge Zerbrcchcns. 

Es kornnlf'n dann fcrner vor clic Klausoln "froi von Beschiitlignng 
auBcr im Strandungsfalle" und "frei von Bruch auBcL' im 
Strandungsfalle". Dann haftct der Versicherer fi.ir cine Beschădigung 
bzw. fur einen Bruch nur im Falle einer Strandung und soweit Un
îiille vorkommcn, die einer Strandung gleich erachtct werden, wie 
beispielsweisc Kentern, Sinken, ZusammenstoB mit andercn Fahr
zeugen, Schiffsbrand oder Explosion usw. 

Dio Klausel "fur behaltene Ankunft" oder auch "fur behal
tenc Fahrt" besagt folgondes: Die Versichcrung endigt mit dcm Zcit
punkt, in dem das Schiff im Bestimmungshafcn am gchorigcn Ortc 
dPn Ankcr hat fallen lasscn odor befcstigt ist. Bei einer Versicherung, 
die sich auf das Sehiff bezieht, haftct dm' Versicherer nur, wenn das 
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Schiff vor dom bestimmten Zeitpunkte total verloren geht oder aban
donniert oder versteigert wird. Bei einer Versicherung, die sich auf die 
Giiter bezieht, haftet dor Vcrsicherer nur, soweit die Giiter elen Be
stimmungsort nicht erreichen. Der Veorsicherer haftet hier uber nicht 
fiir Betrăgo zur grol3en Haverei und Aufopferungen. 

Eino Ausdehnung cler Haftung des V crsicherers bringt die Klau
sel "v o n Hau s z u Hau s". Danach beginnt die Versicherung mit 
dem Zeitpunkt, in dem die Giiter am Abladungsorte zum Zwecke 
der Bcforderung auf der versicherten Reise von dor Stelle, an cler sic 
bisher aufbewahrt wurdcn, entfernt werden. Die Versicherung cndigt 
mit dem Zeitpunkt, in dem die Guter am Ablioferungsort un die 
Stelle gebracht werden, die der Empfănger zu ihrcr Aufbewahrung 
bestimrnt hat. Sic endigt jedoch in Ansehung oines durch Brand, 
Explosion, Blitzschlag oder Erdbeben entstehenden Schadcns spiite
stens mit dem Ablaufe des zehnten Tages nach dom Tage der 
Loschung; das Gleiche gilt in Ansehung ei nes anderen Schadens, es 
sei denn, dal3 die Befordcrung der Giiter an die fur sie bestirnrnte 
Stelle nicht verzogert wird. 

Durch Einfugung der Re pres sa 1 i e n k 1 au se 1 befreit sich der 
Versicherer von der Haftung bei Eingreifen der Entontcregierungen 
in das versichorte Privatoigentum fur den Fali, dal3 os sich hierbei 
um Mal3regeln handelt, die im Zusammenhang stchen mit cler Er
fiillung der Deutschland durch den Friedonsvertrag auferlegten V er
pflichtungen. 

Der Parteiwillkur ist es uberlassen, den Grundsatz dor U niver
salităt zu durehbrechen und einzolne Gefahren von cler Vorsicherung 
auszuschlieBen, ja selbst alle bis auf eine einzige, so dal3 beispielswcise 
nur clic Deckung des Feuerrisikos durch eine Transportvorsicherungs
polico ubrig bleiben kann. 

Grundsiitzlich wird nur unmittelbarer Substanzschaden ersetzt. 
Hiervon gibt es nur wenige Ausnahmen. Das .Bestrobcn des inter
nationalcn Handels ist naturgcmăl3 auf cine Ausdehnung dor Haf
tung in bezug auf Ersatz dos mittelbaron Schadons gerichtet. 
Beispiolswciso wiinscht man, dal3 die Seeversichcrcr bei Gcfricrfloisch
sendungen dio W crtve'rminderung ersotzcn, sofern dicsc etwa auf cincrn 
Versagen der Eismaschinen in don Gofriorhăusern bcruht. 

Die Seeversicherungen werdcn in vorschiodone Ar ton eingeteilt, 
je nach der Dauer des Risikos, nach Anfang, Fortgang und Ende 
der Gcfahr. Dabei wird unterschieden, ob es sich um eine cinzelne 
odor mehroro einzelne Roisen handolt, odor um Vcrsicherungon auf Zeit, 
um reine Seeversicherungen, odor um solche mit dor iibrigcn 'rrans
portgofahr (auf dom Lande odor auf Binnongowăsscrn) vcrbundcne. 

Von Zeitversioherung spricht man, wcnn die Police fur oinon ge
wissen Zcitabschnitt ohne Riicksicht auf dio Zahl und biswoilen die 
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Art des Transports in Kraft ist, von Reiseversicherung, wenn die Po
lice nur fur cine einzelne Reise · genommen ist. 

Fur Beginn und Ende der Seeversicherung gelten folgende 
Hauptregeln. 

1. Die Ka.skoversicherung beginnt, we:nn sie fur cine Reise 
genommen ist, mit dem Zeitpunkt, in dem mit cler Einnahme dor La
ciung oder des Ballastes angefangen wird, oder wenn Ladung oder 
Ballast nicht einzunehmen ist, mit cler Abfahrt. Sie endigt mit dem 
Zeitpunkt, in dem die Loschung dor Ladung odor des Ballastes am 
Bestimmungsorte beendigt ist, oder wenn Ladung oder Ballast nicht 
zu loschen ist, mit dem Zeitpunkt, in dem das Schiff am gehorigen 
Orte die Anker hat fallen lassen oder befestigt ist. Wird die Loschung 
von dem Versicherungsnohmer ungebuhrlich verzogert, so endigt die 
V ersicherung mit dem Zeitpunkt, in dem die Loschung beendigt sein 
wurxle, falls die Verzogerung nicht stattgefunden hătte. Wird vor der 
Beendigung cler Loschung fur eine neue Reise Ladung oder Ballast 
eingenommen, so cndigt die V ersicherung mit dem Zeitpunkt, in dem 
mit cler Einnahme angefangen wird. Wird nach denr Beginne cler Ver
sicherung die versicherte Reise aufgegeben, so tritt in Ansehung cler 
Beendigung cler V ersicherung der Ort, wo die Reise aufhort, a.n die 
Stelle des Bestimmungsortes. Eine V erliingerung cler V ersicherung 
tritt ohne weitercs ein, falls das Schiff am Bestimmungsort mit einer 
Beschădigung eintrifft, fur die der V ersicherer haftet. Die Haftung 
wird dann bis zu dem Zeitpunkt ausgedehnt, mit dem die Ausbesse
rung des Schiffes ohne ungebiihrliche V erzogerung beendigt ist. Ist 
ein auf Zeit versichertes Schiff bei dem Ablaufe der vereinbarten Ver
E>icherungszeit unterwegs, so gilt das V ersicherungsverhăltnis als ver
langert bis zu dem Zeitpunkt, in dem die Versicherung am nlichsten 
Bestimmungsort endigen wiirde. 

2. Bei der G li te r vers iche r ung beginnt die Haftung mit dem 
Zeitpunkt, in dem die Giiter von dem Verfrachter zur Beforderung 
oder, wenn die Beforderung nicht sofort erfolgen kann, zur einst
weiligen V erwahrung angenommon werden. Bedient sich der V ersiche
rungsnehmer zur Ablieferung der Giiter an den Verfrachter einer Kai
anstalt oder einer ăhnlichen Anstalt, so gilt diese in Ansehung der 
Guterannahme als V ertreter des V erfrachters. Als einstweilige V er
wahrung irn Sinne dieser Bestimmungen gilt nur eine Verwahrung auf 
kurze, den V erkehrsverhaltnissen entsprechende Z·eit. Die V ersicherung 
endigtmitdemZcitpunkt, in dem dieGuter demEmpfă.nger amAblie· 
îerungsort abgeliefert oder, wenn sich einAblieferungshindernisergibt, 
rechtmă.Big hinterlegt oder verkauft werden, jedoch spătestens mit dem 
Ablauf des zehnten Tages nach dem Tage cler Loschung. Wird die 
Loschung von dem Versicherungsnehmer, dem Absender oder dem 
Empfănger ungebuhrlich verzogert, so endigt die Versicherung spă
testens mit dem Ablaufe des zehnten Tages nach dem Zeitpunkt, in 
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dem die Loschung beendigt sein wiirde, falls die V erzogerung nicht 
stattgefunden hatte. 

Ober den V e r sic h e r un g s w e r t finden sich m den herrschenden 
Bedingungen folgende Anordnungen : 

1. bei der K as k o versicherung gilt als V ersicherungswert der W ert, 
den das Schiff bei dem Beginne der V ersicherung hat. Der W ert um
fa13t nicht die Ausriistungskosten, die Heuer und die V ersicherungs
kosten; 

2. bei der G ii te r versicherung gilt als Versicherungswert der ge
meine Handelswert und in dessen Ermangelung der gemeine W ert, clen 
die Giiter am Orte der Ablaclung in dem Zeitpunkte haben, der fiir 
den Beginn der Versicherung maBgebend ist, unter Hinzurechnung der 
Versicherungskosten, cler Kosten, welche bis zur Annabme der Giiter 
durch clen V erfrachter entstehen, und der endgiiltig bezahlten Fracht; 

3. bei der V ersicherung von Frac h t gil t als V ersicherungswert cler 
Betrag der im Frachtvertrage vereinbarten Fracht und in Ermange
lung einer Vereinbarung iiber clie Hohe de.r Fracht oder, soweit Giiter 
fiir Rechnung des Reeders vcrschifft sind, der Betrag der am Orte 
und zur Zeit dl~r Abladung iiblichen Fracht. Ist die N ettofracht 
versichert, so betrăgt der Versicherungswert zwei Dritteile dcr Brutto
fracht; 

4. als V crsicherungswert ei ner For de r ung, zu cleren Deckung 
ein clen Gefahren der See ausgesetzter Gegenstand client, gilt cler Ee
trag cler Forderung unter Hinzurechnung der gesetzlichen oder ver
einbarten Zinsen, bei der V ersicherung von Boclmereigeldern unter 
Hinzurechnung der Boclmereipramie. Hat cler Gegenstand bei dem 
Beginn der V ersicherung einen geringeren W ert, so ist clieser maB
gebencl. 

Die Bestimmungen iiber Unterversicherung, Oberversicherung, 
Doppelversicherung sind jetzt clurchweg in Einklang gebracht mit 
den entsprechenden Vorschriften des V ersicherungs-V ertragsgesetzes 
(vgl. 1. Bd. S. 195). Dasselbe gilt auch fiir viele andere Policebestim
mungen, insbesondere die Anzeigepflicht und Gefahrenerhohung, Un
fallsanzeigen, Abwenclung und Minderung des Schadens usw. 

Bei Eintri tt ei nes Schaclens o bliegt dem V ersicherten clie An d i e
nun g, cl. i. die Mitteilung des V ersicherungsnehmers an clen See
versicherer, daB ein Unfall erfolgt ist und claB er dafiir in Anspruch 
genommen wcrde. 

Im Falle des Totalverlustes des Schiffes kann der Ver
sicherungsnehmer die Versicherungssumme verlangen. Er muB sich 
jedoch den W ert der vor Zahlung cler Versicherungssumme geretteten 
Sachcn uncl desj enigen anrechnen lassrm, was er anderweit zur Au&
gleichung des Schadens erlangt hat. Der W ert der geretteten Sachan 
ist auf Verlangen des Versicherers clurch offentliche Versteigerung 

Ma nes, Versicherungbwesen II. 3. Aufi. 10 
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:festzustellen. Als total verloren gilt das Schiff auch, wenn os dem. 
Versicherungsnehmer ohne Aussicht auf Wiedererlangung entzogen, 
insbesondere unrettbar gesunken, oder wenn es in seiner urspriinglichen 
Beschaffenheit zerstort ist. Hat dor V ersicherer d.en V ersicherungs
nehmer befriedigt, so gehen die Rechte des V ersicherungsnehmers an 
dem Schiffe au:f den Versicherer iiber. 

Der Versicherungsnehmer kann auch dann die Versicherungssumme 
verlangen, wenn das Schiff verschollen ist. Das Schiff ist \'flr
schollen, wenn innerhalb der V erschollenheitsfrist das Schiff den năch
sten Bestimmungshafen nicht erreicht hat und keine N achricht von 
dem Schiffe eingegangen ist. 

Ein Te ils c h ade n ist durch Sachverstă:ndige festzustellen. Das 
fii.r diese giiltige V erfahren ist eingehend geregelt. Ebenso werden ge
naue Regeln iiber die Ausbesserung von Schiffen und die Rerechnung 
des Minderwertes, des Unterschiedes zwischen neu und alt aufgestellt. 
SO\veit nicht ein anderes bestimmt ist, wird ein Drittel abgezogen. 

Der V ersicherungsnehmer kann das Schiff Of:fentlich versteigern 
lassen und den U nterschied zwischen der V ersicherungssumme und 
dem Erlose verlangen, wenn das Schiff infolge dos V ersicherungs
falles reparaturunfăhig und die Repar atu r un fă h i g k ei t fest
gestellt ist. Das Schiff gilt als reparaturunfăhig, wenn die Ausbesse
rung des Schiffes iiberhaupt nicht moglich ist oder an dem Orte. 
an dem das Schiff sich befindet, nicht bewerkstelligt, das Schiff auch 
nicht nach dem Orte, an dem die Ausbesserung moglich ist, gebracht 
werden kann. Dor Versicherungsnehmer muB sich den Wert desjeni
gen anrechnen lassen, was er anderweit zur Ausgleichung des Scha
dens erlangt hat und was infolge ei nes dom V ersicherer hicht wr Last 
fallenden U mstandes verloren gegangen oder beschadigt ist. Die V er
sicherung endigt erst mit der Versteigerung; dem Versicherer gebiihrt 
ei ne der lăngeren Dauer der V ersicherung entsprechonde Prămie. Das 
Gleiche gilt, wenn das Schiff infolge des Versichorungsfalles reparatur
unwiirdig und die Repar atu r un w ii r dig k ei t festgestellt ist. Das 
Schiff gilt als l'eparaturunwiirdig, wenn die geschătzten Ausbesse
rungskosten ohne Beriicksichtigung des aus dom Unterschiede zwischen 
neu und alt sich ergebenden Minderwertes mehr hetragen, als der Ver
sicherungswert .. 

Dher die Schadensbesichtigung und Feststellung ist ein Besichti
gungsprotokoll aufzunehmen und ferner ist ein Havariezertifikat aus
zustellen. 

Allgemein bekannt sind die im GroBhandelsverkohr tiblichen, auch 
die Versicherung betreffenden V erkaufsklauseln f o b und ci f. Bei 
Verkauf mit der Klausel cif hat dor Verkăufer sămtliche Kosten und 
Gefahren zu tragen, bis das Gut im Bestimmungshafen das Schiff 
verlii.Bt ; erst dann gehen die Kosten und Ge:fahren zu Lasten des 
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Kău.:fers. Bei Verkau.:f mit der Klauscl :fob hingegen .:fallen dem Kău
:fer bereits mit der Ablie:ferung des Gutes au:f das Schi:f:f alle Kosten, 
auch die der Seeversicherung, zur Last. 

Ristorno nennt man die Ruckzahlung der Pramie \regen gănz
lichen oder teilweisen Nichteintretens der Ge.:fahr. Ristorno kommt 
auch in Frage hei Beseitigung einer bestehenden Doppelversicherung, 
bei Verkauf eines versicherten Schiffes sowie bei Zahlungsunfahigkeit 
des Versicherers. Ristornogebuhr wird der Teil der Prămie genannt, 
den bei Eintritt von Ristorno der Versicherer zurtickbehalten darf, 
um einen Ersatz fur seine Muhewaltung zu bekommen. Diese Ristorno
gebtihr betrăgt j etzt die Hălîte der Prămie, hi:ichstens j edoeh 1/ 8 Pro
zent der V ersieherungssumme. 

Unter Abandon ist die Erklărung des Versieherten zu verstehen, 
da.B er gegen Zahlung der vollen V ersieherungssumme dem V ersiehere.r 
die versieherten Objekte vollkommen iiberlă.Bt. Das Gesetz sehreibt vor, 
wann eine solehe Abandonerklărung zulassig ist, z. B. wenn das Sehiff 
als versehoUen anzusehen ist ader wenn es von einer kriegfiihrenden 
Maeht gekapert worden ist. 

Als besondere Gesehăftsart wird gelegentlieh in der Transport
versicherung die N a e h vers iche r ung betrieben, die beispielsweise 
notwendig wird, wenn die Preise des Getreides wăhrend des Trans
portes eine Steigerung erfahren haben, oder weil die am Abladeplatz 
geschlossene V ersieherung Zoll, Fracht und Gewinn nieht in der ge
wiinsehten Hohe deckt. Diese N aehversicherung braueht keineswegs bei 
derjenigen Gesellsehaft genommen zu werden, bei welcher die Haupt
versicherung abgeschlossen worden ist. 

Mit dor N achversicherung ist die V ersicherung der sogenannten 
K o n d iti o n s d i f f ere n z verkniipft. Kauft beispielsweise ein Ham
burger Getreidehăndler in den V ereinigten Staa ten Getreide, so ersetzt 
der amerikanische V ersieherer fast ausnahmslos nur im Falle einer 
Strandung, einer Kollision ader eines anderen ganz bestimmten Un
falles den Schaden; will aher der Hamburger Hăndler iiber die Haf
tung der amerikanischen Anstalt hinaus gedeekt sein, so kann er bei 
einer deutsehen Gesellschaft die van dor amerikanischen Police nieht 
gedeckten Sehadensarten besonders vcrsiehern. 

Die Bediirfnisse des GroBhandelsverkehrs haben im Betrieb der 
Seeversieherung (aher aueh in der Binnenversicherung) neben der Ein
zelpolice Generalpolieen gesehaffen, aueh Abouncments~ 
p o 1 i ce u ader 1 au f eu de Vers iche r ung genannt. Bei V ersiche
rungeu auf Gruud von Geueralpoliceu wird dcm Versicherungsuchmer 
zugleich mit der Po1ice eiu Durchschreibe-Versicherungsjournal iiber
geben, in das sămtliehe unter die V ersicherung fallcnden Transporte 
der Reihe uach eiuzutrageu siud. Ein Durehsehlag ist dem V crsiche
rer je nach deu getrof:feueu Abmaehungen tăg1ich ader wi:ichentlieh 

10* 
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einzusPnden, soferu nicht etwa der Versicherer die Eintragungsjour
nale regelmăBig abholen lăBt. Der V ersicherer uberuimmt die Ge
fahren des Transportes von dem Augenblicke ab, in welchem die 
Guter fur Rechnung des versicherten Geschăftshauses zu reisen be
ginnen, und zwar in durchstehendem Risiko bis zum Bestimmungs
orte einschlieBlich der unvermBidlichen Lagerungen im V erlaufe der 
Rei se. Die Gesellschaft Brsetzt auch diej.enigen Schăden und V er
luste, wdche entstohen, bevor da.s versicherte Geschăftshaus von der 
stattgehabten V erladung selbst Kenntnis hatte und bevor dasselbe 
demnach in der Lage war, Versicherung zu suchen bzw. den Trans
port zm V ersicherung anzumelden. Die auf Grund einer derartigen 
A bonnomentspolice V ersicherten sind daher unter allen U mstănden 
godeckt. Es kann niemals vorkommen, daB Guter fur ihre Rechnung 
sich unterwegs befinden, ohne daB diese gegen die Gefahren des Trans
portes versichert wăren. 

In der Generalpolice kann die Bestimmung enthalten sein, daB sie 
erli&cht, sofern das versicherte Fahrzeug die in der Police angegebene 
Klasse verliert. Es steht dann der Gesellschaft frei, die V ersicherung 
gegen eine Prămienzula,ge fortzusetzen, die sich u. a. nach der Be
schaf:fenheit des Fahrzeuges bei Ablauf der Klasse richtet. Falls die 
V crsicherung infolge Erloschens der Klasse auBer Kraft tritt, wird 
die Prămic fur die noch laufende Dauer der Police verhăltnismăBig 
zuruckgegeben. Dbersteigt die fur die Reise vereinbarte Fracht die 
obige Versicherungssumme, so steht es dem V ersicherten frei, den 
Mehrbetrag nachzuversichern gegen Zahlung der tarifmăBigen Reise
prămie. 

Der AbschluB ei ner Generalpolice setzt voraus, daB V ereinbarun
gen getroffen worden sind uber die zur V ersicherung gelangenden 
W aren und Reisewege, uber die Hochstsumme, die fur j ede Art Traus
portmittel unter Deckung genommen wird, sog. Maxima, wie auch 
uber dic Prămie fur die einwlnen Risiken. Dem V ertrag pflegt eine 
mehr oder minder umfangreiche Prămienubersicht beigefugt zu werden. 

Die Seeversicherung hat eine groBe Bedeutung fur den K re d it
verkehr, zumal der Handel mit schwimmender Ladung sehr crheb
lich ist. Kreditgeschăfte auf Schiffsladungen, die sich unterwegs be
finden, sind hăufig ; dicse Geschăfte werden durch Dbcrtragung des 
Konnossements abgeschlossen. W er ei ne solche vom Reeder des Schiffes, 
mit dom die Beforderung des Frachtguts erfolgt, ausgestellte U rkundo 
verpfiindet bekommt, kann und will sich durch die Seeversicherung 
decken. Diese U rkunde muB mit den Angaben aller fur den Fracbt
vertrag wesentlichen U mstănde, welche den Inhaber zum Empfang der 
Sendung legitimieren, versehen sein. Die Konnossem en te konnen 
bekanntlich Ordre-, Inhaber- odor Rectapapiere sein. Ohne Seever
sicherung wăre auch die Aufnahme einer Sohiffshypothek undenkbar. 
Dor Kapităn konnte dann nicht oder nur gegen ein sehr hohes Ent-
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gelt ein Bodmereidarlehen zur Fortsetzung dor Fahrt in einem frem· 
den Hafen aufnehmen. 

Wegen ihrer gro.Ben Bedeutung fur den Welthandel sei hinge
wiooen auf die Eigentiimlichkeit der englischen Police. Hat 
England auch seit dem J ahre 1906 ein entsprechendes Gesetz, so be
ruhen doch nach wie vor die wesentlichen Grundlagen der englischen 
Police auf riehterlichen Entscheidungen und auf Gewohnheitsrecht. 
W er nur den Text der englischen Police liest, kann sich liber die 
Rechtsverhăltnisse kaum orientieren, denn dieser ist au.Berordontlich 
kurz gefa.Bt, da, wie erwahnt, ihro Fassung eigentlich noch aus dem 
J ahr•3 1797 stammt. Infolgedessen ist sie mit einer gro.Ben Anzahl von 
Klauseln versehen. In der von Herzog mitgeteilten Obersetzung lautet 
die Lloydspolice etwa folgendet·tuu 13en : 

"Es wird hierdurch erklărt, da.B die U nterzeichneten Versicherung 
leisten auf das in cler Polioe angegebene Versicherungsobjekt mit dom 
qualifizierten Schiff (folgt N ame des Schiffes), gefiihrt vom Kapi
tii..n (folgt Name des Kapităns), oder wer an seiner Stellc das Kom
mando fuhren wird, fur die Reise von (folgt Abgangsort), bis das 
oben bezeichnete Schiff in (folgt Bestimmungsort) angekommen ist, 
d. h. bis das Schiff dort in Sicherheit vor Anker liegt und bis die 
Guter entladen und sicher gelandet sind. Das Schiff hat die Freiheit, 
beliebigc Plătze wăhrend ·cler Rei se zu beriihren und sieh dort a ufzu
halten. Die versicherten Objckte werden bewertet mit (folgt Versiche-· 
rungssumme ). Die V ersicherer erklăren, wăhrcnd dieser Rei se zu tragen 
dicGefuhren dt'l' Sec, von Kriegssc!tiffen, Fouer, Feindon, Sccriiuhom, 
Răubern, Dieben, W urf der Landung, Kaper- und Gegenkaperbrief, 
Dberrumpelung, W egnahme auf hoher See, Arre&tlegung, Besehrăn
kung und Gewaltma.Bregeln durch Konige, Fiir&ten und Volk, Ba
ratterie de& Kapităns und dor Matrosen und alle anderen Gefahren, 
V erlu&te und U ngl ucksfalle, welche einen Schaden der versieherten 
Objekte zur Folge haben. 

W ir, die Versicherer, versprechen dem V ersicherten fur uns und 
unsere Erben und vcrpflichten uns, jeder fur scinen eigenen Antcil, 
getreue Erfiillung der Police, indem wir bekennen, da.B uns die fi.ir 
diese Versicherung geschuldete Prămie zum Satze von (folgt Prămien
satz) durch dcn V crsichcrten bczahlt worden ist. Urkundlich desscn 
haben wir, die Versicherer, unsere Namen und unsere Versichcrung:s
summen hier gezeiehnet. London (folgt Datnm)." 

Dies·es alte Formular wurde im Laufe der Zeit dureh folgende zwei 
Klauseln ergiinzt, die heute mit dom Policeformular fost Yereinigt sind: 

1. Dio Versicherung gilt frei von W egnahme und Besehlagnahme 
oder kriegerisehen U nternchmungen, ob vor odor nach eincr Kriegs~ 
erklărung oder deren Folgcn odor von irgend welehen V crsuchon dazu 
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(Seerăuberei ausgeschlossen) und frei von allen Folgen von Feind
seligkeiten. 

2. Korn, Fische, Salz, Friichte, Mehl und Saat gelten frei von 
Haverei, ausgenommen groBe Haverei und auBer im Strandungsfalle: 
Zucker, Tabak, Hanf, Flachs, Hliute und Felle gelten frei von Be
schădigung unter 5 v. H. und alle anderen Giiter, auch das Schif:f und 
die Fracht, gelten frei von Beschădigung unter 3v. H. auBer groBer 
Haverei oder wenn das Schiff gestrandet, gesunken oder verbrannt ist. 

Durch die erste Klausel (welehe kurz f. c. a. s., d. h. free capture 
and seizure beznichnct wird) wird uueh bei dor englischcn Police, wie 
bei fast allen iibrigen Policen, das Kriegsrisiko ausgeschlossen. Die 
englische Klausel geht hierin besonders weit. Die zweite Klausel ist 
das sogenannte Memorandum, und entspricht den Franchisebestim
mungen anderer Policen. 

Das Ris i k o, welches der V ersicherer bei der 'rransportversiche
rung trăgt, ist ăuBerst mannigfaltig. 

Zunlichst kommt ein technisches Risiko in Betracht, welches sich 
auf das Schiff selbst hezieht, sein Altor, seine Konstruktionsart, seine 
Geeignetheit fiir den betreffenden Transport, die Tiichtigkeit des Kapi
tăns usw. Eine andere Gruppc von Risiken kann man als topogra
phische bezeichnen. Hierunter versteht man die Abhiingigkeit von der 
Witterung, J ahreszeit, von dem Breitengrad, auf dem sich das Schiff 
befindet, von den W asserverhăltnissen, mit denen es zu tun hatu. dgl. m. 

V'ber alle diese Verhiiltnisse sind mehr oder minder brauchbare 
statistischo Arbeiten bei den meisten Kulturvolkern vorhanden. 

Bereits bei der Betrachtung der Entwicklung der Seeversicherung 
z.eigte sioh, daB die Prlimiensătze eine stark fallende Tendenz auf
zmveison haben. Wăhrend au:f der einen Seite die Erhohung der Sicher
heit znr Sce, die W andelung im Schiffbau im Laufe cler Zei ten, das 
Aufkommen der Dampfschiffe, die Verwendung von Stahl und Eisen 
anstatt Holz und die Zunahme der Konkurrenz ein Sinken herbeizu
fiihron geeignet waren, wuchs auf der anderen Seite das Badiirfnis, 
moglichst groBe Ladungen auf dcmselbcn Schiffe zu befordern. Hier
durch wurde die wachsende Ausdehnung der GroBenverhiiltnisse der 
Schiffskorper hedingt. So ist es erkliirlich, daB die Hohe dor Risiken 
auf domsdben Schiffsboden iiberaus stark gestiegen ist. Wie bei an
doren besonders hohen Risiken waren da hor auch hier zwecks V ermei
dung einer allzu groBen Fahrdung dor V ersicherungsunternehmungen 
technischc Vorsichtsma,Bregeln notig, insbcsondere die Beschrănkung 
auf:M ax i ma, die auSigiebige BO!tlutzungder Riickversicherung. Von den 
Bruttoprlimieneinnahmen dor Seeversicherer werden van dieson durch
schnittlich fast 50 Prozent f'lir Riiokversicherungsprămien verwendet. 

Fur die P r ă mie n z ah lung herrschen auf den verschiedenen 
Bon;enpliitzen nicht unerheblich voneinander abweichende Verkehrs-
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sitten. In Ha.mburg pflegen die Guterversicherungsprămien am Ende 
des Kalendervierteljahres bezahlt zu werden, in welohem die Versiche
rung abgeschlossen oder angemeldet worden ist. Fiir andere V ersiche
rungsorte gelten zum Teil abweichende Bestimmungen. In Stettin 
pflegt halbjăhrliche Prămienzahlung stattzufinden, in London mo-: 
natlichc, wahrend in Genua die Pramien teilweise sofort, teilweise zu 
den in der Police jeweils festgesetzten Terminen zahlbar sind. 

Pur dil• '1' ari fier ung in der See-, aher auch in der Binnen
tramportversicherung ist von gro13er Bedeutung der U mstand, ob die 
Guter Massengiiter, Stuckguter oder Valoren sind. Zu ersteren sind 
vor allem Rohstoffe und meist unverpackt oder in einfachen U mhiil
lungen zm· Versendung gelangende Produkte wie Kohlen, zu rechnen. 
Diese werden meistens mit Trampschiffen, die sich in unregelmă13iger 
Pahrt ohne f.este Route und ohne besondere Schnelligkeit bewegen, 
transportiert. Stiickguter, die durchweg auf regelmă13ig fahrenden 
Liniendampfern befordert werden, pflegen sorgfăltig verpackt zu sein, 
da es sich bei ihnen um hochwertige Waren handelt, wie Farbwaren, 
Textilwaren, Chemikalien usw. Als Valoren bezeichnet man beson
ders wertvolle Guter, die meistens nur wenig Raum einnehmen, wo
bei man zwei Klassen unterscheidet, oinmal Effekten, W echsel und 
Schech und dann Edelsteine, Edelmetall, gemunzt und ungemunzt, 
a,uch Papiergeld und Kupons. 

Berechnct wird die Seeprămie meist in Prozenten der V ersiche
rungssumme; sic ist entsprechend den Gefahren bedeutend hoher als 
die Landprămie. Von den Gutern werden als besonders gefăhrlich sehr 
hooh tarificrt, z. B. Kohlen, Salpeter, Erzladungen, gefrorenes Fleisch. 
Segler zahlen hohere Prămien als Dampfer. Stiickguter zahlen irn all
gemeinen am wenigsten Prărnie. Pur Kasko wird durchschnittlich 
bedeutend mehr bezahlt wie fur Giiter. W as den Reiseweg anbctrifft, 
'80 wird das Mittellăndische MeN und die N ord.see im V ergleich zurn 
Nordatlantischen und zum Indischen Ozean gunstig tarifiert. 

Wil~ kompliziert diese Prămienberechnungen sind, die auf den 
ersten Blick willkurlich und einfach zu sein scheinen, wird dam1 klar, 
we:rln man einen Blick auf die Einrichtung der Schiffsklassifikation 
widt, deren U rsprung auf die Seeversicherungsborse in Londou, die 
Korporschafi der L l o y d s, zuruckgeht. 

Die erstc Nachricht von Lloyds riihrt aus dem Jahre 1688 her. 
Damals bestand Lloyds Kaffeehaus in London, das der Sammel
punkt aller mit dem Schiffahrtswrsen in Verbindung stehenden Per
sonen wurde. Dor Besitzm des Kaffeehauses namens Lloyd griindete 
noch im 17. J ahrhundert ein W ochcnblatt, \Yelches elen Zweck hatte, 
Handels- und Schiffsnachrichten in erster Linie den Besuchern des 
Kaffeehauses zu ubermitteln. 1726 wurden diese Lloyds N ews in 
ein Tageblatt vcrwandelt mit dem Titel Lloyds List, der zweiUiltesten 
Tageszcitung Europas. jetzt Shipping Gazctte. Die beiden Blătter 
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bilden dic· Grundlage :fiir das Entstehen der modern eu Schi ff ah r t s
und Schiffsunfallstatistik. 

Die Ubermittelung zuverlăssiger N achrichten war nur moglich bei 
Einrichtung eines groBen Agentennetzes. Heute finden sich Lloyds
agenten an allen wichtigon Handelsplătzen der W elt, und von jeder 
wichtigen Schiffsbewegung, von jedem Ereignis, das irgendein Sohiff 
auf irgondcinem Platze der W elt botrifft, wird an Lloyds nach Lon
don telegra.phiort. J edes Schiff ist hier in ein auf der Borse aufliegen~ 
des Register eingetragen, mit allen Angaben, welche irgendwic von 
W ert und Intcrosse sind fur Schiffsinteressenten, insbesondere fur Ver
sichcrer. Hcrkunft, Bauart, jcde einzelne Reise, jeder einzelne U nfall, 
den das Schiff erleidct, ist in den Registorn verzeichnet. AuBerdem ist 
hier cine Liste vorhanden, welche die N amen aller Kapitii.ne der W elt 
enthălt und gcnau angibt, welche Reisen jeder einzelne Kapităn unter
nommcn hat und wic sie verlaufen sind. 

Die Londoner Seeversicherungsborse ist als das wichtigste Zcntrum 
fur den Weltschiffahrtsvorkehr und die gesamtc Seeversicherung anzu
schen. Dir hicr fcstgestelltcn Preise sin<l von mal3gehcnder· Bcdeulung 
fur den Versicherungsma,rkt der W elt. Ein auf die Reise gehendes 
Schiff, wclches versichert werdcn soll, wird wăhrend dor Geschăfts
stunden bekanntgcgcbcn. Es findet alsdann sofort cine Subskription 
auf die V crsichcrungssumme statt, indem man aus den vorhandenen 
Registern ersieht, wie das Schiff beschaf:fen ist, welches sein bisheri
ges Schicksal, ebenso wie die Laufbahn des Kapităns gewesen ist. 

Dor Lloyds-V crsicherungsbOrse gehoren ubor 800 gewăhlte Mit
glieder an ; von diescn pflegen sich meistens 6 bis 1 O Personen zur 
Ubernahmc cines Seerisikos zu vereinigen. Sie bestellen einen V ertre
ter, dcn sogenannten Underwriter, und dieser zeichnet alsdann in den 
Gcschăftsriiumen cler Borse den Bctrag, bis zu welchem er das Risiko 
zu ubernehmen beauftragt ist .. J edes einzelne Mitglied pflegt fur sich 
cine besondere V ersicherungssumme zeichnen zu lassen. 

Der U mstand, daB jedes der Mitglieder, ( von denen ubrigens 
keineswegs etwa alle Fachleute sind, sondern sehr hăufig nur GroB
kapitalisten, die heutc in Seepolicen, morgen in W eizen, W oile oder 
irgendeiner anderen Ware spekulieren), nur fur dic von ihm gczeichnete 
Summe haftct, darf bei Geschăftsbeziehungen mit dor Londoner See
versicherungsborse nicht ubersehen werden. Eine gewisse Sicherheit 
bietet cler U mstand, daB neuerdings j edes Lloydsmitglied cine be
trăchtliche Sicherheit zu hintcrlegen hat, die aher nur fur Seever
sicherungen haftet. Die von dcn Lloydsmitgliedcrn beauftragten, mit 
dem AbschluB von Vertrăgen Bevollrnăchtigten versarnmeln sich in dom 
Borsengcbuude und nehmen hier die Antrăgc der Maklcr an, welche 
ein Risiko unterzubringen haben. Der Makler gibt sein Risiko cnt
weder einem odcr mehreren der Underwriter in Deckung. Die uber 
die abgeschlossenen Versieherungsvertriige gefuhrte Statistik, welche 
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sich au:f allo Einzelheiten erstreckt, ist von ausschlaggebender Bedeu
tung fiir das ganze Seeversicherungsgeschăft. 

Eine Besonderheit zahlreicher Lloydsmitglieder ist das besonders 
e;pekulative Geschaft der Versicherung iiberfălliger Schiffe. Ist cin un
zureichend oder iiberhaupt nicht versichertes Schiff nicht zu dem er
warteten Zeitpunkt im Bestimmungshafen eingetroffen, und hat man 
von seinem Schicksal nichts gehort, so setzen die erwăhnten Versiche
rer eine bis auf 50, selbst 60 und mehr Prezent der Versicherungs
summe steigende Prămie :fest, zu welcher sie sich hereit erklăren, 

das Risiko fiir das iiberfăllige Schiff anzunehmen. 
Die bei Lloyds gebrăuchliche Methode der V ersicherung erregt 

hăufig Bedenken, zumal das englische Publikum bemiiht ist, unter 
dem Scheine der Versicherung Spielgeschăfte und W etten z. B. au:l' 
das Leben eines Tiercs, dic Erhohung einer Steuer, den Ausgang 
eines Kricges einzugehen. 

D(ls d eu t s c h e S c h i :ff s k l as si fi k a ti o n s w .e se n liegt in erster 
Reihe in den Hănden der mit &taatlichen Zuschiissen ausgestatteten 
Aktiengesellscha:ft Germanischer Lloyd in Berlin. Dieses U nternehmen, 
welches ebenso wie Lloyds in der ganzen W elt Vertreter unterhălt, 
klassifiziert die verschiedenen in Betracht kommenden Schiffe sowohl 
fiir die S.ee-, als auch fiir dic Binnenschif:fahrt, und sucht fiir die 
Soosicherheit der Fahrzeuge nach Moglichkeit zu wirken. Fiir See
schific aus Stahl ist das Klassifikationszeichen des Germanischen Lloyd 
A; zu diosem hinzu werden alsdann j e naoh dem Grad cler Stărke 
die Zahlen 70 bis 100 gcsetzt; beigefiigt wird wciter eine klcinere, von 
2 bis 4 gehende Zahl, welche die Besichtigungsperioden angibt. AuBer
dem ist ein Fahrzeichen beigefugt, und zwar ein K fiir die groBe 
Kiistenfahrt, ein L fiir die lange iiberseeische Fahrt usw. SchlieBlich 
erhalten Schiffe, welche nach der Anweisung und unter Aufsicht des 
Germanischcn Lloyd gebaut wordcn sind, ein kleines Kreuz, solche, 
die wassPrdichte Schotten besitzen, ein weiteres Zcichen. Dazu kommt 
noch cine N otiz fur den Fali, daB das Fahrzeug ei ne besondere V erstăr
kung fiir die Fahrt auf Eis bositzt. J edes Klassifikationsinstitut hat 
andere Zeichen, die dem Seeversicherer selbstverstăndlich gelăufig sind. 

Einer rationellen P r ă mie n bere c h nun g fur die Transportvcr
sicherung stehen groBe Schwierigkeiten im W ege, da zahlreiche ein
zelne 1v!omente bei jcdcm Risiko in Betracht gezogen werden mussen. 
Es genugt nicht, die Dampfer nach dor Klasse, welcher sic angehoren, 
ihrem Altor und ihrer Nationrllitlit au~cinandcrzuhalten, os kormut vid
mehr auch darauf an, welchen \Veg sie zmiicklcgcn und wclohe Giiter 
sie an Bord haben. Auch die .J ahreszeit spielt eine Rolle wogen der 
etwaigon Eisgefahr, die Hafenverhăltnisse kommen in Betracht. Be
sondere Ereignisse, wie drohende Kriegsgefahr, oder nach oinem kurz 
boondeten Kriege die Gefahr, schwimmcndon Sceminen zu begegnon, 
sind in Erwagung zn zichen. Das subjcktive Risiko darf nicht auBer 
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Betracht bleiben. Fur einzelne Versicherungsarten bestehen wenig
stens an vielen Hafenplătzen feste Pramiensătze, beispielsweise sind 
neben obligatorischen Kaskotarifen seit 1880 durch den Internatio-
nalen Transportversicherungsverband eine Anzahl Warentarife aus
gearbeitet worden, u. a. fur Rohbaumwolle aus Amerika, fur Kaffee 
aus Brasilien usw. Teilweise hielten sie sich nur kiirzere Zeit. Der 
Deutsche Transportversicherungsverband hat gleichfalls eine ganze 
Reihe teils informatorischer, te ils obligatorischer (Mindest-) Priimien
tarife eingefuhrt, die der Natur der Verhiiltnisse entsprechend iiuBerst 
kompliziert sind. Bei den 'vechselnden Verhii.ltnissen werden aher 
auch die Prămien hăufig geiindert. 

N achstehend wird der Tarif ei ner deutschen Gesellschaft .l'iir Guter
versicherungen mitgeteilt. 

Prlimientarif fiir Versicherung YOn EX})Orten 

von Deutschland per Eisenbabn nach Hăfen zwiscben Havre und Hamburg (beide 
inklusive) und weiter per eiserne oder stăblerne Dampfer I. Klasse nicht iiber 
20 Jahre alt nach Hafen der nacbgenannten Lander, mit EinschluB unfreiwilliger 
Aufenthalte bis zu 10 Tagen im Entloscbungsbafen und/oder an Zwischenplatzen 
exklusive Diebstablsrisiko. Flir Verladung mit anderen als vorerwăhnten Damp
fern sind die Tarifprămien dem groBeren Risiko entsprechend zu erhohen. Der 
Tarif gilt fiir Versicherung laut Franchisentabelle der Seeversicherungs-Police. 
Fiir Abweichungen von der Franchisentabelle sind die Pramien entsprechend 

zu erhohen. 

1. Nach deutschen Nordseehafen. Holland und Belgien 

2. GroBbritannien 
a) Ostkiiste . 
b) Westkliste und Irland . 

3. Frankreich 
a) bis Havre inklusive . . . . . . . . . . . 
b) siidlich Havre . . . . . 

4. Spanien und Portugal bis Cadiz inklusive 
li Mittelmeer und Schwarzes Meer 

a) Spa.nien ..... . 
b) 1'larokko . . . . . 
c) Algerien . . . . . . 
d) Tunesien nnd Lybien 
e) Italien . . . . . . . . . . . . . . 
f) Griechenla.nd, Syrien, Kleinasien und Konstantinopel . 
g) Egypten .... 
h) Schwarzes Meer . 

i) Asowsches Meer. 

6. Nordamerika 
a) New York, Boston, Philadelphia und Baltimore . 
b) andere atlantische Hafen der Vereinigten Sta.aten 
c) Golfbafen der Vereinigten Staaten . . . . . . . 
d) Canada direkt oder via St. Jobn oder Halifax . . 
e) Canada via New York ............ . 

20. 2.-30. 9. 
1. 10.-19. 2. 
20. 2.-30. 9. 
1. 10.-19. 2. 
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7. Zentralamerika (inklusive Mexiko) Ostkiiste ....... . 
8. Westindien .....................•• 
9. Columbien (Nordkiiste), Venezuela, Britisch-, Hollăndisch-

und Franzosisch-Guyana ...... . 
10. Brasilien 

a) Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro und Santos 
b) alle iibrigen Seehăfen . . . . 

11. La Plata (mit La Plata-Klausel) 
a) Montevideo 
b) Buenos Aires . . . 
c) Rosario ..... . 
d) Asuncion . . . . . . 

12. Westkiiste Amerika 
a) Nordamerika via Panama oder Tehuantepec. 

via Magellan. . . . . . . . . . 
b) Zentralamerika via Panama oder Tehuantepec . 

via Magellan. . . . . . . 
c) Siidamerika via Panama oder Tehuantepec 

13. Afrika 
via Magellan 

a) Westkiiste 
b) Siid- und Ostkiiste 
c) Rotes Meer . . . . 

14. Britisch-Ostindien (inklusive Aden) 

15. Persischer Golf .. 

16. Hollăndisch-Indien und Manila 

17. Bangkok, Saigon, Hongkong, Canton 

18. Shanghai, Japan .... 

19. Australien, Neuseeland, Tasmanien. 

via Mittelmeer 
via Norden 

. via Mittelmeer 
via Norden 

. via Mittelmeer 
via Norden 

. via Mittelmeer 
via Norden 

. via Mittelmeer 
via Norden 

. via Mittelmeer 
via Norden 
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Fur Eisenbahnnachreisen (soweit nicht im Tarif vorgesehen): Zuschlag 
1/ 8 %. Fiir Nachreisen mit anderen Transportmitteln sind entsprechend hohere 
ZuschHige zu berechnen. 

Fur EinschluB der Torpedo- und Minengefahr betrăgt die Prămien
zulage bis auf weiteres 1/ 8 % . 

Unkostenzuschlag auf samtliche Prămien 10%-

Die amtliche deutsche Statistik umfaBt leider die Transportver
sicherung iiberhaupt nicht. (W arum ihre Ausdehnung auf sie nicht 
stattgefunden hat, ist um so weniger zu begreifen, als die Riickver
sicherung. die gleich dcr Transportversicherung an sich aufsichtsfrei 
ist, auf Veranlassung der Aufsiohtsbehorde erfreulicherweise stati
stische N achweisungen liefern muB.) Es stehen daher zur Orientie
rung iiber die Geschăfts ergebnisse nur private Quellen zur Ver
fiigung. Eine gute Dbersioht bietet auch hier das Assekuranz-.J ahr
buch, dem die nachstehenden Ziffern entnommen sind. Diese werden 
fiir die Jahre 1913, 1915, 1917, 1919, 1920 gegeben, um die bei cler 
Transportversicherung ganz besonders starke Beeinflussung durch den 



156 V. Tra.nsportversicherung 

Krieg und die gro.Be Zunahme nachher zu veranschaulichen. Dabei ist 
zu beachten, da.B diese Ziffern das gesamte Transportversicherungs
geschăft der deutschen Gesellschaften umfassen, also sowohl die Seo
wie auch die Binnentransportversicherung mit allen ihren Abarten 
(§ 42); eine 'rrennung der Angaben naoh den einzelnen Versiche
rungsspezialităten ist leider nicht iiblich. 

Geschiiftsergebnisse der deutschen Transportversicheru».g 1913-1920. 

(Die Geldbetrăge in Millionen Mark.) 

-- -- ' -- ~~- 1~~3 __ 1 __ 191=5o=~i'==-=~9=l=7=~--+: =-=lc~-~=-1=9=~' =1=9=2=0=) 

-Z~h-1 det_----G~~~ll~chaften ~-~~-~· - ~-;- -~- 48 1 51 1 62 1 

Ges. Prămieneinnahmen. 273,7 223,s 1 382,5 926,9 
Ausgabe fiir Riickvers. 11 139.4 107,7 l 216,6 503,6 1 

Scha.denzahlungen :! 98,o 92,s 120,0 268,s . 
Verwaltungskosten ' 26,6 24,5 1[ 32,s 95,5 1 

Gewinne. . . . . ii 9,4 5,1 12,2 21,7 f 
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83 
2644,8 
1585,9 

664,5 
? 
30,2 

\Văhrend bei der Seeversicherung nur cine Art Transportweg in 
Betracht kommt, ist bei der Binnenversicherung zu unterscheiden, 
ob der Transport auf Gewăssern, Fliissen und Seen des Binnenlandes, 
oder aher auf dem festen Laude bewerkstelligt wird. In letzterem 
Falle zeigt die Binnenversicherung wieder verschiedene Formen, je 
nach der Art des Transportmittels. Man findet hier cine V ersicherung 
von Giitertransporten auf Eisenbahnen und von solchen durch Fuhr
werk (per Achse ). Die Art der Transportware als U nterscheidungs
merkmal liegt der Versicherung von Musterkoffern und Reiselagern 
sowie der Val oren versicherung (Postwertversendungen) zugrunde. (V gl. 
s. 167.) 

Dic ăltesto Spur der Binnentransportversicherung ist in einer 
Genueser U rkunde aus dem .T ahro 1424 zu finden, nach welcher 
W aren zur See wie zu Land versichert sind. "Mi ttis ·per mare vel per 
tenam", heif3t. es in cler Police. Schon aus cler Art ilu·et· Entstehung, 
wie auch aus ihrer sonstigcn nahen Verwandtschaft mit der Seever
sicherung folgt, da.B im allgemeinen die fur die Seeversicherung gel
tenden Grundsatze auch auf Binnentransportversicherung anzuwenden 
sind, um so mehr, als die Seeversicherer in iiberwiegender Zahl auch 
die Binnentransportversicherung, durchweg die V ersicherung auf durch
stehonde~ Risiko (vom Halm bis zur Spindel, von Haus zu Haus), be· 
treiben. Die Dai·stellung dieses Versicherungszweiges kann sich daher 
im allgemeinen auf die wescntlichen Abweicbungen gegeniiber der 
Sooversicberung beschrănken. 
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Dic Binnentransportvcrsicheru ng, und zwar als F 1 u I3 vers iche
r ung, war in Dcutschland schon in dor zwei ten Hălfte des 18. J ahr
hunderts vorhanden. Die Bcrliner Assekuranzkompanie von 1765, ins
besondere clic N eue Assekuranzkompanic von 1792, betrieben die
sen Zweig. 

Dic Amogung zur Errichtung der Kompanie von 1792, welche 
der erstgenanntcn nach deren Auflosung im J ahre 1791 folgte, ging 
von dem Staatsminister Strztensee aus. Einem Schreiben cler Griinder 
an diesen sind folgendc, clie Zustănde Encle des 18. J ahrhunderts vor
trefflich schilclernde Worte entnommen : ,,Die Assuracleurs in Hol
laud unei Hamburg, nur an Sooversicherungcn gewohnt, wollen sich 
auf Stromversicherungen und noch dazu in dor flir sic entfernten Ge
gem1 von PreuBen und Polen nioht einlassen; sie kennen clie Gefahr 
nicht und os fehlcn ihnen die Mittel, bei entstehenden Schăden dahin 
zu sehen, claB mit Ordnung uncl Redlichkeit vcrfahren werde." 

Die KompaniE' von 1792 wăhlto Berlin als Mittelpunkt, weil 
sie vor allom die Versioherung auf der Ocler, Elbe und 'V eiohsel ins 
Augo gefaBt hatte. Noch fehlt os jedoch an gehoriger Naohforschung, 
warum gcradc in PreuBen, und noch dazu im Oston, dic FluBvcrsiche
rung so friih uncl, wie es scheint, unabhăngig von ancloren Gegenden 
Europas aufkam. Die Gesellschaft betrieb aher nicht nur die Binnen-, 
wndcrn auch clic Secversicherung uncl zugleich Feuerversicherung. Die 
Stromversicherung bezog sich auf W aren und Giiter. Lange bestancl 
die Gesellschaft freilich nicht. Dio Kriegswirren cler J ahre 1806 uncl 
1807 haben ihr ein friihcs Ende bereitet, uncl sic kam, ebenso wic 
ihrc erstc Vorgăngcrin aus clem J ahre 1765, so in Vcrgcssenhoit, daB 
bis vor kurzem allgemein angenommcn wurde, clie crste Sohiffahrts
assekuranzgescllschaft sei 1818 in Mainz gegriindet uncl alsbald mit 
der Rheinschiffahrtsassckuranzgesellschaft in Koln vereinigt worden. 

Dio Entstehung cler Rheinsohiffahrtsvcrsicherung ist auf die 
ersten J ahre naoh den Befreiungskriegen anzusetzen, als cler Ge
treidetransport auf clem Rheine sich auBerordentlich hob. 1817 traten 
die wichtigsten Firmen von Koln un d Mainz in zwei zusammen
wirkenden, clon Gewinn und Verlust gleioh teilenden, nur in der V er
waltung getrennten Gesellschaften zusammen. Daraus entwickelte sich 
bald eine Aktiongesellflchaft mit dem Sitze in Mainz. 

SeitenF< der Bohorden stand man dicser ncuen Gosollschaft hochst 
miBtrauisoh gegenliber, und auch in privaten Kreison soheint man 
kein sohr grof3es Vertraucn in die ncue Versicherung gesetzt zu 
ha ben; wenigstons findet sioh in einer Abhandlung cler clamaligen Zeit 
der Vorschlag zu einer obligatorischon staatlioh organisierten Rhein
schiffahrtsversicherung. Um die zu hohen Kosten, welohe der Privat
bctrieb einer solchen Versichorung vcrschlinge, zu ermăBigen, wird 
der Staatsbetrieb uncl die Erhebung cler Beitrăge als Zusoh lăge zum 
Oktroi vorgeschlagen. 
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Der Mainzer Gesellschaft folgten 1819 weitere in Magdeburg, 
1827 in Breslau, 1828 in Leipzig, 1832, 1833, 1841 und 184:2 in 
Berlin, 1839 in Prag und Wesel, 1833, 1838 und 1851 in Hamburg, 
1841 in Stettin usw. 

Dio ersten Landtransportversicherungen schloB inDeutsch
land seit 1819 die Leipziger Feuerversicherungsgesellschaft. Dann 
kamen 1820 Triester Gesellschaften sowie seit 1824 eine Wiener Ge
&ellschaft und seit 1825 die Aachen-Munchner Feuerversicherungs
gesellschaft hinzu. In den 40er J ah ren entstanden vi ele neue Gesell
&chaften in W esel, Koln, Dusseldorf, Berlin, Frankfurt a. M. usw. 

Aus der weiteren nur schwer zu verfolgenden Entwicklung sei 
lediglich hervorgehoben, daB die Leipziger Feuerversicherungsanstalt 
1825 clic V crsicherung cler Transporte in Fuhrwerken aufnahm, veran
laBt durch das Bedurfnis cler Leipziger Messe. Daher beschrankte man 
sich darauf, in Leipzig ankommende und von hier abgehende Giiter 
insbesondere nach dem Osten zu versichern (Maximum ·10 000 Taler 
:fur 5 bis 6 W agen und Prămie 1/ 8 Prozent fUr die Reise von Leipzig 
nach Brody ). 

Au fier cler bereits bei cler Seeversicherung (s. S. 14 7) erwiihnten 
General poli ce kommen fur die Binnentransportversicherung Pau
schalpolicen vor. Diese sind in verschiedenen Typen denkbar. 

1. Pauschalpolicen gegen eine fur jede Reisootrecke zu verrech
nende Priimie. 

Diesc Pauschalpolice ist im Grunde nichtg anderes als eine General
odor Abonnementspolice, nur mit dem Unterschiede, da:B der Versicherte 
von cler Fuhrung eines V ersicherungsjournals und von cler Anmeldung 
der einzelnen Versendungen undjoder Beziehungen entbunden ist. Er 
hat nur am Ende cines jeden Monats auf Grund seinerGeschiiftsbiicher 
die Gcsamtwerte der Versendungen und Beziehungen des abgelaufe
nen Monats, gctrennt nach den v~rschiedenen Reisestrecken aufzugeben. 

2. Pauschalpolioen mit tiiglicher V ersicherungssumme. 
Bei dieser Versicherungsart wird mit dem Versicherten eine Summe 

vereinbart, welche tiiglich fur seine Reehnung unterwegs sein kann 
('l'agrsvcrkPhrs-Mnximurn), oder in deren Hohe an jedem 'rage fiir 
Rechnung des V ersicherten W aren bezogen bzw. versandt werden 
(Tagesversand-Maximum). Der Versicherte ist von jeder W ertauf
gabe oder Eintragung befreit; er hat die vorkommenden Transporte 
nur ordnungsmill3ig in seine Geschăftsbiicher einzutragen. Das Einzige, 
worau:f cler Versicherte bei dieser Versicherungsart sein Augenmerk zu 
richten hat, ist, daB die zu vereinbarende Tagessumme auch den hoch
sten Wert derjenigen Guter deckt, die sich an einem Tage auf dem 
Transporte befinden konnen, da die V ergutung eines Schadens nur im 
Verhăltnis cler versicherten Surnnw· zu dem W erte cler am Tage des 
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Schadens au:f den versicherten Transportstrecken be:findlichen Guter 
erfolgt. 

N ach neueren Vereinbarungen des deutschen Transportversiche
rungsverbands durfen seine Mitglieder weder Tagesmaximum- nacb 
Pauschal policen mit J ahresversicherungssummen noch Erstschăd.om· 
policen neu abschlieBen, so daB die Herrschaft der Generalpolice oder 
der Abschreibepolice imrner unbestrittener wird. 

3. Paur,chalpolioen mit monatlicher Abschreibung. 

Bei diesen Policen wird eine Summe vereinbart, :fur die der Ver
sichertc mutmaBlich wahrend des J ahres versendet und/oder bezieht. 
Gegen Zahlung einer entsprcchenden Pauschalpramie ist der V crsicherte 
:fur alle Transporte, innerhalb der vereinbarten Summe und bis diese 
erschopft ist, versichert. Am SchluB eines jeden Monats hat der Ver
sicherte au:f einem Formular, welches ihm geliefert wird, elen Wert 
de& Monatsumsat.res in einer Gesamtsumme nach seinen Geschii.:fts
buchern anzugeben und auch da& ausgefullte Formular einzusenden. 
Der angegebene Betrag wird von der vereinbarten Versicherungs
summe abgeschrieben. Ist diese gănzlich abgeschrieben, so erneuert 
sich die Versicherung stillschweigend weiter :fur den gleichen Be
trag, und diese Erneuerung wird bis zu einer etwaigen Kundigung 
:fortgesetzt. Als versicherte Summe gilt stets der Betrag, der nach 
Abschreibung des W ertes der versandten und/oder bezogenen Guter 
von der ursprunglichen Versicherungssumme verbleibt. Im Schaden
:falle hat der V ersicherte die Ubereinstimmung der verlorcnen oder be
schădigten W aren mit den versicherten Gegenstănden, deren genauen 
\V ert sowie au:f V erlangen der Gesellschaft den Gesamtwert aller vom 
Beginn dor Versicherung bis zum Tage des UnfaHes fur ihn unterwegs 
gewe~;enen W aren durch Bucher, Rechnungen und sonstige Schrift
stiickc glaubhaft nachzuweisen und einem Bevollmii.chtigten der Ge
sellschaft Einsicht in die Bucher usw. zu gestatten. Dic Hochsbmmme, 
auf welche &ich die Abschreibepolice erstreckt, pflegt verschieden zu 
sein, je nachdem es sich handelt um Waren auf einem Eisenbahnzug 
odor im Lagerraum, au:f einem Frachtwagen, Dampfer oder geschlepp
ten Schiff und schlieBlich um Postpakete. Ubersteigt der W crt der am 
Tagc des U n:falles fur den V ersicherten unterwegs gewesenen ver
sicherten Guter die noch lau:fende versicherte Summe odor uberschrei
tet der W ert ·einer Sendung die Hochstsumme, so wird nur vcrhălt
nismăBig Entschii.digung geleistet, so daB der V crsicherte fiir den 
Mehrbdrag :fur nicht versichert gilt und auch den verhăltnismii.Bigen 
Anteil an Kosten, Verlusten und Schaden zu tragen hat. 

Dio Generalversicherung mit der Klausel: "fiir Rechnung wen es 
angeht" wird als Kundenversicherung bezeichnet, da es sich hier um 
eine V ersicherung der Giiter der Kunden des V ersicherungsnehmers~ 
namentlich eines Spediteurs, handelt. 
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W ie schon an andoerer Stelle hervorzuheben war, ist das Re c h t der 
Binnentransportv.ersicherung im Reichsgesetz i.iber den V ersicherungs
vertrag geregelt, und zwar im eugen Anschlu.B an die Bestimm,mgen 
des Hand.elsgesetzbuches i.iber die Sceversicherung. Doch ist zu be
achten, da.B die zwingenden Bestimmungen des Versichcrungsvertrags· 
ge&etze'i auf die Transportversicherung von Giitern au.Ber Anwendung 
bleiben, wăhrend sie bei der von Schiffen gelten, sofern şie nicht 
au.Be~· Kraft gesetzt wcrden. Dies ist jedoch bisher nicht er.folgt. Von 
der Staatsaufsicht ist die 'l'ransportversicherung frei, sofern sie nicht 
von Gcgcnseitighitsvcreinen betriebBn wird. 

\V as dic versichertc G e .fa h r anbetrifft, so ist hier nach den ver
schiedenen Arten der Binnenversicherung zu unterscheiden. Denn jede 
hat ihre eigenti.imlichen Gefahren, und auch die Beschrankungen, 
welchc die Versicherungspraxis den einzelnen Zweigen gegeniiber ein
treten la.Bt, sind verschieden. 

Aus den iiblichen allgemcinen Versicherungsbedingungen fi.ir den 
Laud transport von Gi.itern seien die folgenden Paragraphen her
vorgehoben, welche die Ha It ung des Vers iche re r s veranschau· 
lichen: 

I. Transporte auf Eisenbahnen. a) Haftpflicht im allge· 
meinen. 

Did Versicherungsgesellschaft trăgt gegcn Gowăhr einer Prămie 
bei Transporten von Giitern auf Eisenbahnen, soweit der Transport 
zu Lande stattfindet, alle Gefahren, welchen die versioherten Giiter 
wăhrend der Dauer der V ersicherung ausgesetzt sind, soweit nicht 
durch die nachfolgenden Bestimmungen ein anderes vereinbart worden 
ist. Sic triigt insbesondere : die Gefahr der Elementarereignisse und 
Eisenbahnunfa1le, wie : Feuer, Explosion, Blitz, Erdbeben, Hber
schwemmung, Zusarnmensto.B von Eisenbahnwagen u. dgl.; die Ge· 
fahr des Abhandenkommens, Diebstahls und der Beraubung; die Ge
fahr der U nredlichkeit oder des Verschuldens der Leu te der Eisenbahn 
und anderer Personcn, deren sich die Eisenbahn bei Ausfiihrung des 
von ihr i.ibernommenen Transports bedient, sofern daraus fi.ir die ver
sicherten Giiter ein Schaden entsteht. 

Bei Transporten innerhalb der europaischen Grenzen der zum inter
nationalcn Hbereinkommen liber dcn Eisenbahnfrachtverkehr gehori
gen Liinder (Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, 
Niederlande, Osterreich-Ungarn, RuBland, Schweiz und etwa spăter 
hinzutretende Lănder) haftet die V ersicherungsgesellschaft in An
sehung derjenigcn Giiter, welche in offen gebauten W agen befordert 
wcrden, auch fi.ir den Schaden, welcher aus der mit dieser Transportart 
verbundenen Gefahr entsteht, unter der Bedingung jedoch, da.B die 
offen gebauten W agen rundum mit 1-2 Fu.B hohen Kopf- und 
Seitenwănden versehen sind, die Ladung je nach Bedarf mit einer oder 
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mehreren guten wasserdichten Decken sorg:făltig uberdeckt ist und 
letztere mittelst starker Leinen so verschnurt und mit Plomben ver
sehen sind, daB es nicht moglich ist, ohne Verletzung cler Decken bzw. 
des Verschlusses zu der Ladung zu gelangen. AuBerhalb der Grenzen 
des vorgenannten Gebietes oder wenn die Verladung in anderer als der 
vorbe~eichneten W ei se er:folgt, ist die V ersicherungsgesellscha:ft fur 
den Schaden nicht verantwortlich, welcher aus den mit der Verladung 
in of:fenen W agen verbundenen Gefahren erwachst. 

Die Versicherungsgesellschaft haftet fur einen an den versicherten 
Gutern entstandenen Schaden selbst dann, wenn dem Versicherten ein 
Anspruch auf dessen Vergutung an die Eisenbahn, einen Spediteur 
oder eine andere Person zusteht. 

Dio Versicherungsgesellschaft vergutet auch die zur Rettung sowie 
zur Abwendung groBerer Nachteile notwendig oder zweckmaBig au:f
gewendeten Rettungs- und ungewohnlichen Ausladungs-, Lagerungs-
uncl \V ied erei nladungskosteu, sofern der Versicherte daflir hat auf· 
kommen mussen. 

b) Beschrănkung der Haftpflicht. 
Die Versicherungsgesellschaft haftet nicht fur Schaden, entstanden 

infolgc von Krieg, unrechtmaBiger Gewalt oder Verfugungen von 
hoher Hand, Aufruhr, Plunderung, Schleichhandel, unrichtiger De
klaration. Ferner ersetzt sie nicht den durch die natiirliche Beschaffen
heit der Guter, namentlich durch Bruch, Rost, Ungeziefer, inneren 
Verderb, Selbstentzundung, Leckage, Austrocknung und V erstreuung, 
sowiP. durch Witterungseinflusse oder durch unzweckmaBige Ver
packung und mangelhafte Fastage oder Emballage entstandenen Scha
den noch die zur V erhutung desselben aufgewendeten Kosten, es sei 
denn, daB dieser Schaden die erwiesene Folge eines dem 1'ransport
mittel zugestoBenen Unfalles oder einer hoheren Gewalt ist. 

In Ans·ehung derjenigen Giiter, welche nach ihrer naturlichen Be
schaffenheit bei dom Transporte regelmăBig einen V erlust an Gewieht 
erleiden, lauft die Haftpflicht der V ersicherungsgesellschaft fiir Ge
wichtsverluste mit derjenigcn der Eisenbahn parallel. 

Dic V crsicherungsgesellschaft vergiitet auch nicht den Schadcn, 
weleher in einem Verschulden des V crsicherten oder sciner V ertreter 
sich griindet, oder welchor durch ein dcm Ablador odor Empfănger der 
versioherten Guter in dieser ihror Eigenscbaft zur Last fallendes V er
schulden ontsteht. 

Ebenso ist die V ersicherungsgescllschaft fur N ichtoinhaltung dor 
Lieferfristen und die daraus entstehenden Schăden uud N achteile nieht 
verantwortlich, desgleichen nicht fur die durch einen Unfall oder aus 
irgcndeinem anderen Grunde in dem V ersand der Giiter verursachte 
V erzogerung und den dcm Vorsicherten hicraus crwachsencn N achteil. 

Die Versicherungsgesellschaft haftet auBcrdem insoweit nicht, als 
cler Versicherungsnehmer odor dessen Beauftra(!tc clic Eiscnbahn von 

l\I J nes, Vorsicherun gswesen II. 3. Anfl. 11 
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ihrer Haftpflicht durch Uooreinkunft entbunden haben. Diese Be
stimmung gilt jedoch nicht fi.ir die Verladung in offengebauten 
Wagen, sofern dieselbe in GemiU3heit der Bedingungen orfolgt ist und 
der Transport die daselbst vorgesehenen Gebietsgrenzen nicht iiber
schreitet. 

Ausgeschlossen ist ferner die Gefahr des Diebstahls und Abhanden
kommens bei 'rransporten innerhalb von Landern, welche nicht dem 
internationalcn Obereinkommen iibor den Eisenbahn-Frachtverkehr 
beigetreten sind, sowie bei Transporten iiber die europăischen Grenzen 
der zum betreffenden Ubereinkommen gehorigen Lăndcr hinaus, sowie 
in Ansehung derjenigen Giiter, deren Auf- und Abladen vom Absend.er 
bzw. Empfanger besorgt wird, also auch bei Sammelladungen, wenn 
die Eisenbahn den Inhalt des hetreffenden W agens nicht nach Stiick
zahl oder Gewicht iibernommen hat od.or der letztere durch Plomben 
nicht so vcrschlossen ist, daB desson Offnung ohne Verletzung des Ver
ll<lhlusses unmoglich ist. 

Bei Mobeln und U mzugsgut werden nur solche Schiiden ersetzt, 
welche die erwiesene Folge eines dom Transportmittel zugestoBenen 
U nfalles odBr einer hOheren Gewalt sind. 

Alle Gegenstii.nde, welche ein Gewicht von mehr als 2500 Kilo
gramm haben, werden nur "frei von den Gefahren des Auf- und Ab
ladem>" versichert. Diese Befreiung tritt nicht ein, wenn das Auf- und 
Abladen vermittelst Bahnkrans und unter Aufsicht von Bahnorganen 
geschieht. 

Bei Giitern, welche in beschii.digtem Zustande vorladen werden, 
haftet die V ersicherungsgesellschaft fur keinerlei Boochiidigung. 

c) Ausgoschlossene Gegenstii.nde. 
Von der V ersicherung sind ausgeschlossen : ungemiinzte und ge

miinzte, oder sonst verarbeitete edle Metalle, J uwelen und Pretiosen, 
Papiergeld, W ertpapiere jeder Art, Dokumente und U rkunden; Kunst
sachen, Gemălde, Skulpturen und alle Gegenstii.nde von vorherrschend 
subjektivem, d. h. Kunst- odor Liebhabereiwert; ferner leichtentziind
lichc, feuergefăhrliche oder explosive Gegenstii.nde, z. B. SchieBpulver, 
SehieBbaumwolle, Ziindholzer, chemische Ziindstoffe oder Knallprii.
parate, Dynamit, Nitroglyzerin u. dgl., rohes Petroleum, Phosphor, 
gebrannt€r Kalk, Torf, Reu, Stroh u. dgl.; sowie atzende Fliissig
keiten. Die Versicherung derartiger Gegenstii.nde erlangt nur dann 
Geltung, wenn die V ersicherungsgesellschaft sic durch besondere V er
einbarung ausdriicklich iibernommen hat. 

Giiter, welche von der Eisenbahn nur bedingungsweise zur Befor
derung zugelassen werden, gelten nur dann versichert, wenn die fiir 
deren Annahme und Beforderung bahnseitig erlassenen Vorschriften 
Prfiillt sind. 

II. Transporte durch die Post. Bei diesen haftet die Ver
sicherungsgesellschaft au13er fur die Schăden, fur welche die Post 
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nach der Postordnung aufzukommen hat, auch fiir diejenigen, welche 
dio versicherl en G iit er dure It Breignisse holterer Gewalt edeiden. 

In einem Schadens:falle, in welchem die Post haftet, ist von dem 
Versicherten das Anerkenntnis der Post, den Schaden nach der Post
ordnung bczahlen zu wollen, beizubringen. 

Im iibrigen gelten auch fur die Posttransporte die Bcstimmungen 
des Abschnittes I, sowcit sic darauf anwendbar sind. 

III. Transporte durch Fuhre. Die Versicherung wird gegen 
allcn Verlust odet' Schaden geleistet, welchen das versicherte Gut auf. 
der Achse durch irgendcine hohere Gewalt oder durch dem Tran.sport
mittel zugestoi3ene Un:falle erleidet, soweit nicht durch die vor- oder 
nachstehendcn Bedingungen ein anderes bestimmt ist. 

Auch vergiitet die Versicherungsgesellschaft die durch den Ein
tritt oiner versicherten Gefahr entstandenen Rcttungs-, Lagcrungs-
und Wiedereinladungskosten. 

Gegen Diebstahl und Abhandenkommcn gilt die V crsiclwrung von 
Transporten durch Fuhre nicht. 

W cun leichtentziindliche, feuergefiihrliche odor explosivc Gegen
stiinde, z. B. SchieBpulver, SchieBbaumwolle, Ziindholzer, ehemische 
Ziindstoffc oder Knallprăparate, Dynamit, Nitroglyzerin u. dgl., rohcs 
Petrolcum, Phosphor, gebrannter Kalk, sowie ătzende Fli.issigkeiten, 
oder auch giftige odor iibelriechende Stoffe mit Wissen des Versichcr
ten auf ein und dieselbc Fuhre mit dcn ihm versicherten Gtitern ver
laden werden, so ist der durch Mitverladung dieser Gegenstiinde cnt
standene Schaden nicht zu Lasten der Versicherungsgesellschaft. 

Di0 Versicherungsbedingungen im iibrigen entsprechen, von ver
hii.ltnismăBig wenigen Ausnahmen abgesehen, durchwcg denen der 
Sooversicherung. 

Die Policen fur den Transport von Giitern auf Flilssen 
un d B in ne n g e w ă s ser n enthalten zum Te il abweichcnde Bestim
mungen liber die Haftung des Versieherers. Der Grundsatz der Uni
ver&alitiit der Haftung gilt zwar auch hier, doch finden sich u. a. fol
gendc Beschrănkungen der Haftung. 

Die V crsicherungsgesellschaft haftct nicht fiir Schaden oder V er
lust, entstanden durch Diebstahl odor Abhandenkommen, Aufruhr, 
Pli.inderung, Kriegsereignisse, Verftigungen von hoher Hand, W eg
oder Beschlagnahme seitens irgendciner Macht oder Behiirde, Schleich
handel, Verlctzung der Aus-, Ein oder Durchfuhrgesetze, insbesondere 
auch durch unrichtige Zoll- oder Steuerdeklaration, durch Veruntrcu
ung odor Unterschlei:fe des Schiffers und derSchiffsrnannsehaft, dureh 
iehlerhaftc Verladung und Lagerung im Schiffe, ungenilgendc oder 
unzweckmai3ige Verpackung, Selbstentzilndung, Abgang oder Ver
derb vermogc der eigentlimlichen Natur oder mangelhaften llcschaffen· 
heit der W aren, ferner durch Regen, Frost, Hitze und iiberhu.upt 

11* 
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Witterungseinfliisse, sowie durch Ratten, Mii.use und sonstiges Unge
ziefer; sic ersetzt auch nicht dio Koston, welche zur V orhiitung der 
ebengonannten Schădon entstohen. Fiir Schaden dureh Bruch, Rost, 
Faulnis, Auslaufen, Untormail und Untergewicht ist die Versiche
rungsgesellschaft nur dann und in dem Maile haftbar, als dersolbe 
erwiesenorma13on dio Folge einos dom Fahrzeuge zugesto13onen Un
falles ist. 

Die gowohnlichen und ungewohnlichon Unkosten der Schiffahrt, 
als: Hafengeld, Hilfo bcim Einsohleppen in den Winterhafen, Ver
schlei13 am Tauwerk dabei, Auseisungskosten, Leiohter- und Auslade
kosten wegen Seichtigkeit des Fahrwasscrs u. dgl., werden, insofern 
sie nicht zur groilcn Haverei gehoron, nioht orsetzt. Auch wenn die 
Versicherungsgesellsohaft die Eisgefahr mitversiohert hat, haftet sie 
nicht fiir solche aus derselben entstehcnden Schăden und auilerordent
lichen Kosten, welchc als Frachtzulage unter dor Bezeichnung: liber
liegegelder, Wintcrkostcn u. dgl. vom Frachtfiihrcr crhobcn wcrdcn, 
eincrlei ob dor Empfii.nger solche auf Grund bcsondercr Konossemcnts
klauseln zu zahlcn verpflichtet ist odor nioht. 

Fiir dio săintliohcn Haffe, die Pommcrschen Kiistcngcwăsser, die 
W cichsel usw. ha:ftet die Vcrsichcrungsgesellscha:ft nicht fiir die dureh 
Eisgefahr und dercn Folgen verursachtcn Schădcn oder Kosten, viol
rnehr hort, sobald das Fahrzeug duroh Eisgang oder cine andere 
Wintersge:fahr seine Reiso nicht antreten odor nicht fortsotzcn kann, 
fiir die Dauer des hierdurch entstehenden Aufenthaltes die Versiche
rung auf, gleiohvicl, ob alsdann clas versicherte Gut ausgcladen wird 
odor nicht, und :fallen der Gcsellsohaft also auch nioht die durch 
Dberwinterung oder Eisgefahr verursachten Kosten der Auslaclung, 
Lagerung und Wiedereinladung zur Last. 

W enn die Gcgenstii.nde fiir gewisse Gefahren (z. B. Feuer) ander
weitig versiohert sind, so gilt dic Transportversicherung, soweit sic 
dieselben Gefahren deckt, erst in zweiter Linie, und os soll der under
wcitig genomrnenen diesboziiglichen V crsioherung dic Prioritii.t ge
biihren. 

Fiir den Einschlu13 der K r i e g s g e f ah r in Abwcichung von den 
allgemeinen V ersichcrungsbedingungen pflegt vercinbart zu werdon, 
dail die Police lodiglich die direkte Kriegsgefahr deokt, welche be
steht in der Konfiskation duroh kriegfiihrcnde Mach te, in cler W eg
nahme, Beschădigung oder Zorstărung duroh Kriegsschiffe odor Kapcr, 
sowic in der Beschădigung odor Zerstorung durch Torpedos, See
minen oder Bomhen. Die Gesellschaft haftet niemals fiir die Folgen 
eines absichtliohen Blockadebruchcs, gleiohvicl ob dor Versichortc den· 
selben verschuldet hat oder nioht. Kriegs- und Marincbediirfnisse, 
wwio iiberhuupt Gcgenstăndc, wclehe von dcn kricgfiihrendcn Mach
ten als Konterbande behandelt werdon, sind gegcn Kricgsgefahr nicht 
gr;deckt. Bei Konfiskution der versichorten Gegcnstănde dureh cine 
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kriegftihrende Macht oder bei W egnahme durch Kriegsschiffe ocler 
Kaper ist der Versicherte verpflichtet, innerhalb drei Tagen nach er
haltener Nachricht der Gesellschaft hiervon Anzeige zu machen. Wenn 
innerha!lJ vier Monaten nach dem Datum clieset· Anzeige die Frcigabe 
nicht erfolgt, so kann der V ersicherte gegen Abtretung der ihm be
ziiglich cler versicherten Gegenstanclo zustehenclen Rochte cler Gesell
schaft clon Abandon erklăren. 

Dblich gcworden ist naeh clem Krieg auch die Beifiigung einer 
Au f r u h r k la u se 1 folgendcn Inhalts : 

Auf Grund besonderer Vereinbarungen cleckt cliese Versicherung 
dic dirckten Schăden infolge Aufruhr, offentlicher Unruhen oder 
Strciks, bestehencl in Konfiskation, \V egnahme, Vernichtung, Pliin
clerung und Bcschăcl~gung, sowie clie infolge militărischer U ntcrneh
mungcn zur Unterdriickung von Aufruhr, Streiks und offentlichen 
Unruhen clurch Bcschief3ung und Bombcnwurf aus Luftfahrzeugen 
verursachten Schad·en. · 

Von cler Vcrsicherung sind ausclrticklich ausgeschlossen alle clurch 
Aufruhr, Streik und offentliche Unruhen verursachten indirekten 
Schaden, mogen sic in Unterbrechung oder Behinderung in der Bahn
bzw. W a.sserbeforderung odor sonst irgondwo in clem j cweils herr
schonclen Aufruhrzustancle ihren Gruncl haben. 

Insbesondere gelten von der V crsichcrung ausgeschlossen alle otwa 
ontstehenden Frachtzulagen und Kosten joglicher Art, Zolle uncl 
Kontributionen, aus welchem Anlasse und von wem immcr solche 
Auslagen auch verursacht sein mogen, ebenso wie das Verderben uncl 
clic Minderung des vcrsicherten Gutes und dies selbst dann, wenn solche 
Schadm zufolge der clurch Aufruhr ocler Streikgefahr vcranlaf3ten 
Reiseverzogerung, Ausladung odrr Lagerung entstehen. 

Dic V ersichorung gilt fcrner nicht fur etwaige Folgen aus unge
ntigcnder oder unterlassener Erfiillung der notigen Ausfuhr-, Durch
fuhr· bzw. Einfuhrformalitaten, sowie unrichtiger Befolgung, U ntcr
lassung bzw. Zuwidcrhandlung gegcn die cinsch.lagigen Ein- und Aus· 
fuhr· bzw. Durchfuhrgesetze. Ehenso schlief3t sie die Requisition sei
tens dcr offiziellen cleutschen uncl fremden Behorden aus. 

Beziiglich cler P ram i e n ist zu bemerken, claf3 cler Lan d t r an s
port naturgemaf3 weit sicherer ist als cler Seetransport. Dcm Laud
transport fchlen vor allem die vielen kleinen Schăclen cler Seever
sicherung. Schon in dem U mstand, daf3 die Landprămie meist in 
Promille bercclmet wird, wăhrend die Seeversicherung in Prozenten 
bereclmet zu werclen pflegt, zeigt sich, daf3 die Landrisiken als 
giinstigcr gelten und innerhalb clieser am giinstigsten cler Eisen
bahntransport wegen cler Haftpflicht dor Bahnen. Sehr ungiinstig ist 
bei durchstehendem Risiko (V orbindung von Fluf3- oder Soc- und 
Landtransportvcrsicherung) die Kai- uncl Hafengefahr. N amentlich 
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die Feuersgefahr in Lagerhiiusem ist hoch, ebenso die Gefahr beim 
Sammelladeverkehr. Ein nicht ungi.instiges Risiko bildet die Flu.B
versicherung, deren Hauptgefahr der Eisgang und die Dberwinterung 
ist: die Winterprămic betrăgt 50 bis 100 Prozent mehr als im Som
mer. Das bestc Versicherungsobjekt bilden bei der Sicherheit der 
Post die V al oren. 

W as die F l u .B vers i o h e r ung betrifft, so bestehen fiir jedes ein
zelne Flu.Bgebiet besondere Tarife, beispielsweise ein Tarif fi.ir den 
Dortmund-Ems-Kanal, ein anderer fi.ir den Transportverkehr auf dem 
Rhein und den damit in Verbindung stehenden Gewăssern, ein Elbe
tarif, ein Generalprămientarif fi.ir Transporte innerhalb des Gebiets 
cler ostlichen deutschen Binnengewăsser, Elbe, Odor, W eichsel usw. 

Aus dem Prămientarifwesen der Binnentransportversiche
rung, welches in Deutschland durch den Deutschen Transportver· 
sicherungs:verband te il weise obligatorisch geregBlt ist, seien folgende 
Einzelheiten mitgeteilt: 

Es werden bei det· Landtransportversicherung unterschieden : 
1. 'l'arife fiir Versicherung von Ei se n ba h ns e n du n gen inner

halb Deutschlands. Diese werden in folgende fiinf Gruppen abgestuft: 
Gruppe A mit 1/ 2 °/00 Prămie umfa.Bt Mas&engiiter, Zement, 

Steine, Schienen, Kohlen sowie sonstige der Diebstahlsgefahr verhiilt
nismii.Big wenig ausgesetzte Artikel; 

Gruppe B mit 1 %o Prrimie umfa.Bt u. a. Drogen und Ohemikalien, 
W olle, J ute, Baumwolle, Kunstwolle, Halbfabrikate der 'rextilbranche; 

Gruppe C mit 3 °/00 Pră.mie urnschlie.Bt Lebensmittel, die Iose ver
laden werden, wie Kartoffeln, Kohl usw., fm·ner Rohtabak, Rohkakao, 
W ebstoffe aller Art nebst den daraus gefertigten Bekleidungsgegen· 
stănden, Haushaltungsgegenstănde geringeren U mfanges und alle 
Gegenstănde des tăglichen Gebrauehs, die durch handliche Gro.l3e und 
leichte V erwendbarkeit dem Diebstahl besonders ausgesetzt sind; 

Grup pe D mit 5 %o Pramie umfa.Bt verpaekte N ahrungsmittel und 
Kunstgegenstande, soweit deren W ert 150 Mark pro Kilo netto nieht 
i.ibersteigt; 

Gruppe E umfa.Bt W aren, deren W ert 150 Mark pro Kilo netto 
iibersteigt. Hier gelten zur Zeit folgBnde Priimiensiitze : 

\VennVersand als Kostbarkeiten im Sinne W enn V ersand ni c h t als Kost-
der bahnamtlichen Vorschriften erfolgt (An- harkeiten im Sinne der bahn-
ga.be im Frachtbrief, daB W ert iiber vf{, 150,- amtlichen V orschriften erfolgt 
pro kg netto, d. h. aussch lieJ.Ilich V erpackung). (alHo ohnejede Haftungder Bahn). 

w ert der w are oft 151,- bis uit. 300,-
pro kg = 4 "fo0 

Wert dPr Ware uit. 301,- bis .}{_ 1 000,-
1 1'/.% 

pro kg = 6 °/00 1'/.% 
Wert der Ware iiher .it 1 000,-

pro kg = 9 °/00 
1 

1'/.% 
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Ist der Versicherte nicht in der Lage, anzugeben, m welche W erti:lasse 

die von ihm zu verdicherndeu Sendungen fallen, so hat er den hochsten in Frage 
kommenden Pr;imiensatz zu bezahlen. 

Bei ganzen Waggonladungen, bei denen die einzelnen Kolli teils unter, 
teils iiber der Grenze fiir Kostbarkeiten liegen, wird der gesamte Waggoninbalt 
als ein Kollo betrachtet. Bleibt der Wert dllr Waggonladung, geteilt durch 
das Gesamt-Brutto-Gewicht, unter der Wertgrenze von Mark, 150,- pro kg netto, 
d. b. aussch lieBlich Verpackung, so ist die Priimie je nach Art der Ware gemăB 
den fiir die Gruppen A-D gliltigen Pramiensatzen zu berechnen. lm anderen 
Falle ist die Pramie fiir Kostbarkeiten gemaB Gruppe E in Ansatz zu bringen. 

J!'iir W aren der Grup pe E, welche als ExpreBgut versandt werden, ist die 
Prămie von 1 1/ 4 "/o zu erheben, sofern der Wert eines einzelnen Kollos Mark 500,
iibersteigt und dieser W ert nicht auf der Expretlkarte angegeben ist. 

2. Versicherung von Post se n du n gen innerhalb Deutschlands. 
Hier werden unterschieden Post.sendungen ohne W ertdeklaration und 
solche mit W ertdeklaration, eingeschriebene Pakete und 1-Kilo-Pakete 
sowie Flugpostpaketsendungen. Dic Prămien schwanken zwischen 1/ 2 

und 71/ 2 Ofo0• Fiir Flugpostsendungen kommen 50 Prozent Zuschlag 
hinzu. 

3. Durchgangslagerversicherung. 
4. Kaskoversichcrung von Bahn-Spezial wagen. 
5. Versicherung von Fliissigkeiten mit Leckage und Bruch. 
6. Giitertransporte mit Kraftwagen. 
7. Versicherung von Mobelwagen. 
8. V ersicherung von U mzugsgiitern. 
9. Versicherung der Transporte von Kunstgegenstănden. 

10. Versicherung der Transporte von Maschinen einschl. Bruch· 
geîahr. 

Alle diesn Tarife beziehen sich nur auf das Inland. Fur das Au s-
1 an d kommen besondere Tarife in Frage, von denen der nachstehende 
als Muster gelten kann. 

Ausland·Mintlestpriimientarife 

fiir Giitertra.nsporte mit der Post und Eisenbahn zwischen PHitzen des Deutschen 
Reiches einerseits und der Schweiz, Holla.nd~, des danischen Festlandes, ElciaB
Lothringens, Frankreichs, Belgiens, Italiens, Polens, sowie der iibrigen ostlichen 

Randstaaten, Spaniens und Portugals andererseits. 

a.) Post: 

Die fiir Postpakete im Haupttarif (18 g) festgesetzten Prămien er
hOhen sich fiir die Schweiz, Holland und das dănische Festland 

El~a.6-Lothringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Belgien, Frankreich und Oberitalien bis zur Linie Ancona-Livorno 

(die Tschechoslowak··i siehe osterraichischen Tarif). . . . . . . 
Italien slidlich der nbigen Linie, Polen und die iibrigen ostlichen 

Randstaaten. . . . . 

um 25 o/o 

um 50% 

um 100% 

um 200% 
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b) Eisenbahn: 

1 

Gruppen des 
Haupttarifs 

• Scbweiz, 1 

IHolland, dan.
1 

1 Festland 

i 1 

ElsaB
Lothringen 

Belgien, Frank-1 
reich, Ober- Unteritalien, 

italien bis zur 1 Spanien, 
Linie Livorno- 1 Portugal 

Florenz-Ancona l 
---·~-------~-----

A 
B 
c 
~ 1 

Bei V ersand als Kost- 1 

barkeiten(Wertangahe 
im Frachtbrief) W ert 

der Ware 
.it 151-250 pr. kg 
" 251-400 " " 

Nicht als Kostbarkei
ten, also obne Haf-

tung der Bahn 

"/s %o 
1'/. %. 
a•;, %o 
6 1/, %. 

·;. %. 
1'/t %. 
4'/t 0/oo 
7'/t %. 

3 Of 
00 

6 %o 

1 %o 
2 °/oo 
6%. 

10 "loo 

4 "foo 
8 %o 

1 

2%. 
4 °/oo 

12 "foo 
20%. 

Fii.r Transporte zwischen Deutschland und Polen nebst den iibrigen 
ostlichen liandstaaten sind 200% Zuscblag auf die Grundprămie fiir 
Transporte innerbalb Deutscblands zu berecbnen. 

Fiir die Mitversicherung eines imaginăren Gewinns gelten folgende 
Normen: 

Bei Mitversicberung eines irnaginaren Gewinns von mebr als 10% sind so
viel Prozent Zuschlag auf die Gesarntprămie zu erbeben, wie der Prozentsatz des 
imaginăren Gewinns betrăgt. Mehr als 33 1/ 8 % imaginaren Gewinn in die Ver
sicherung einzuschlie.Ben, ist nicht gestattet. 

Die Pramien erhOhen sich bei EinscbluB 

1. der An- und Abfuhrgefabren zu bzw. von der Eisenbahn um ..... 25% 
(l<'iir Schaden durch Diebstahl und AbhandetJkommen bat der Versicberte 
25% des Verlustes selbst zu tragen, ~ofern der An- und Abtransport 
durch ihn oder seine eigenen Lente bewirkt wird.) 

2. des liisikos, das durch die Einschrănkung der Haftpflicht der Spedi-
teure ents: eht, um . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 °;0 

(Die Sperliteure baften in der Regel nur fiir .it. 1,20 pro kg.) 
3. der bahnamtlicb nicht nachweisbaren Scbăden um. . . . . . . 60 % 

(Bei derartigen Scbăden bat der Versicherte 25 %, jedoch nicht mehr 
als 2'10,- .;1{, pro Fracht.stiick selbst zu tragen. Diese Beschrănkung 
entfliJlt, wenn die An- und Abfubr durch den Versicherten oder dessen 
eigene Lente erfolgt.) 

Bei EinscbluB sămtlicher Gefahren werden nur . . 76 °(0 

der Grundprămie erhoben. 

Schaden, die nachweislich durch offentliche Unruben, Aufrubr und darauf 
zuriickzufiibrende Pli'tnderung~n an den versichertt>n Giitern entstehen, sowie der 
Schaden, der durch MaBregeln zur Abwehr oder Unterdriickung der Unruben 
hervorgerufen ist, werden bei Eisenbabntransporten gegen eine Mindestpramie von 

1/! %o fiir die Waren der Gruppen A und B 
und 1 "foo " ., C, D und E 

mit iibernommen, bei Posttransporten zum Mindestsatz von 1/ 0 "loo-
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Aus dem Minimalprărnientarif fur Versicherungen von Waren
transporten auf einem FluB, und zwar auf dem Rhein, stammt der 
folgende Ausz ug. 

Von ~ 11 Von /8 !j Von 
Coblenz ::;1 j1 Mainz ;:a il Frankfurt (Main) 

uach ri [[ nach J ~ li_ ....... nach 

Li~~~ ... -. :~:~ . .... ~ i 1/ 2 1
1 Bingen ........... i% 1 Mainz . , . . . . . . . . . . 1/ 4 

Neuwied. . . . ..... 1 1/ 4 ': Gustavsburg ....... l 1/ 4 1 Mannheim ........ } 
St. Goar ......... 1 %! Mannheim ....... } Rheinauhafen . . . . % 
Bingen ........... ' 7j 8 11 Bheinaubafen . . . . 1 1/, 

1 
Ludwigsbafen ... . 

Mainz . . . . ....... 
1
1 1 Ludwigshafen . . . . 1 Speier . . . . . . . . . . . . 11/ 8 

Mannbeim ....... } Speier ............ Il 1 Germersheim ..... } 1% 
Rbeinauhafen .... , i 11/ 4 Germersheim ..... } ]1 ,1 , Rheinbausen .... . 
Ludwigsbafen . . . . 1 Rheinbausen . . . . 1 •j Leopoldsbafen . . . . . 1% 
Speier ............ i 1'/, Leopoldsbafen . . . . . 1 1/ 2 i Maxau ........... } 
Germersbeim ...... i 1 3/ 4 Maxau ......... ,. ·} 1 Knielingen . . . . . . . 2'/s 
Leopoldsbafen ..... 12 Knielingen . . . . . . . 2 Lauterburg ...... . 
Maxau.,.......... 2';, Lauterburg....... · StraEburg ....... ·: 25/ 
StraBburg ........ } 3 StraBburg ........ } 2 ,1 1 Kehl. . . . . 1 8 

Kehl . . . . . . . . . . . 1 Kebl . . . . . . . . . . . 2 
1 Heidelberg .. (N.eck~r) 7/ 8 

Kocbem (Mosel). . . . "is Frankfurt (Main) 1/ 4 ] Heilbronn " , 18/ 8 

Zel! " . . . . 1j 2 Hanau " 3/ 8 [1 Cannstatt " 1 17/ 8 

'l'rarbach " . . . . % Ascbaffenburg ,, ~;. 1 1 A~c:baffenburg (Main)1 '/• 

Berncastel 8/ 4 Miltenberg " "/8 1 M1lten berg " 
1

, /s 
'I'rier " 1 Wertbeim " . 1 8/ 4 Wertheim " '/, 
Metz ,, 1 '!, Lobr " • 1 7/ 8 Lobr " j % 
Lahnstein (Lahn) .. 1l' 

1j 4 Wiirzburg " . 1 1 '1 Wurzburg " 3/ 4 

W eilburg " .. 
1

1'/, Marktbreit " . [1'/8 1 Marktbreit " ';8 

Wetzlar . . 2 Kitzingen " . 11 1/ 4 11 Kitzingen " 1 
Fra1okfurt (M~in) .. , 11/ 4 Schweinfurt " . 1 1 "!s 1 Schweinfurt " 1 1/8 

Hanau " .. 1 1 "fs Hamberg(Mainkanal)]1';2 1 Baml erg (Mainka.nal) 11; 4 

Miltenherg " .• )1 5/ 8 Niirnberg ., '1 7/ 8 li:urnberg " 1% 
Wertheim .. )1 3j 4 Kelbeim (Donau) ... ! 2"/s Kdbeim (Donau) .. 2 1/ 8 

Lobr . } : 171 Regensburg ,, ... [' 27/ 8 Regensburg " 25; 8 

Wiirzburg " . : 8 Heidelberg (li:ecllar) 1 
8/ 4 1 

M.ar~tbreit " . } 1 2 Heilbronn " 1 1'/4 1 
K1tzmgen " . 1 Cannstatt ......... j1 8/ 4 1 

Scbwemfurt " . . 21/ 8 1 1l 
Bamberg(Mainkanal): 2 1/ 4 

:Niirnberg " 1 28/ 4 1 

Kelheim (Donau) .... 31/ 4 1
11 

Hegensburg ,. 33/ 4 

He1delberg (Neckar) 11/ 2 ! 
Heilhronn " 2 
Cannstatt " 2 1/ 2 

Hohere Pramien, und zwar das 1 1/! bis 
Heihe Gti.ter zu berechnen, z. B. flir: 
Ala.un . . . ..... . 
Dachschiefer . . . . . . . . . 
Knocbenm.-hl. . . . . . . . 
Koblen Anthracit . . . . . . 
Kohl~n auf dt>n Nebenfliissen des Rheins .. 
Koks (fiir Rheintransporte siehe Spezialtarif) 
Sand, Lehm oder Kies . . 
Seegras . . . . . . . . . 
Soda ......... . 
Zucker, rob und raffiniert . 

10fache, sind fiir ei ne groEe 

1 1/ 2 facber Satz 
o 

" 4 
" 2 

" 2 
" " 2 
" " .10 
" " 5 
" " 2 
" " 2 
" " 
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Die Prămien gelten fur Transporte wăhrend der Zeit vom 1. Mărz bis 
31. Oktober. Fur Transporte in den iibrigen .l\Ionaten ist ein Zuschlag von 50 °/0 

zu erheben. 
Das Minimum des einfacheu Prămiensatzes ist 1/ 4 %o. Dieser Satz ist auch 

fiir die Reise zwischen Stationen, die zu gleichen Prămien tarifiert sind, zu ent
richten. 

Fiir Standrisiko wird bei einfach tarifierten Giitern verrecbnet: '/2 °/00 netto 
fiir jede angefangenen 14 Tage; hi:iher tarifierte Giiter zahlen entsprechend mehr. 
Sta.ndrisiken diirfen nur iibernommen werden, wenn die betreffemlen Fahrzeuge 
sich in geschiitzter Lage befinden. Bewachungskosten gehen nicht zu Lasten 
der Versicherung. 

Von der dnrch die Versicherungsgesellschaft geleisteten Versicherung ist 
im betretfenden Frachtbriefe oder Konno8sement mi:iglichst Erwăhnung zu tun. 

Auch fiir die Kaskov€l'sichorung soi ein Beispiel angefiihrt. 
Fiir die V ersicherung von Rheinfahrzeugen wird, sofern die Fahrzeuge 
nicht ălter als 15 Jahre sind, je nach dor Ausdehnung der Fahrt und 
der Sohiffsgi.ite in J ahresversicherungen eine Prărnie zwischen 2 und 
31/ 4 Prozent erhoben. Fur Einzelreiseversicherungen finden sich (fiir 
eiserne und stăhlerne Schleppkăhne) je nach der Reisestrecke Sătze 
zwischen 23/ 4 und 61/ 2 Ofo0• Der letztgenannte Satz beispielsweise fiir 
die Fahrt von StraBburg nach Basel. Hierzu kommen Prămien
zu&chlăge (fiir in J ahresversicherung gedeckte Fahrzeuge), z. B. falls 
die Fahrzeuge ungedeckt &ind, 11/ 3 Prozent; fiir Fahrzeuge von iiber 
15 bis einschlieBlich 30 Jahre 1/ 3 Prozent, 30-40 Jahre 2/ 3 Prozent, 
iiber 40 J ahre 1 Prozent. 

Das Reichsaufsichtsarnt fiir Privatversicherung hat fiir kleine 
K as k o versicherungsvereine eine Muste r sat z ung aufgestellt, in der 
sich auch die allgemeinen V ersicherungsbedingungen findcn. Danach 
sol! Gegenstand der Versicherung sein zunăchst der Schiffskorper, ein
oohlieBlich Deck, Streck, Ausschlag und Steuer (Ruder ). Fiir Hilfs
fahrzeuge (Beiboote, Anhăngeboote) kann besonders Versicherung ge
nommen werden. Das Schiffszubehor gilt als mitversichert, soweit die 
Zubehorstiicke in einem dem V ersicherungsantrage beigefiigten Ver
zeichnisse nach Art und Zahl aufgefiihrt sind. In derselben W eise 
kann von dem Schiffseigner auch fiir die bewegliche, auf dem Fahr
zeuge befindlichen Habo dor Schiffsbesatzung (mit Ausnahme von 
barem Gelde, \Vertpapieren und Kostbarkeiten) Versicherung genom
men werden; auch hierbei geniigt die Bezeiohnung der versicherten 
Gegenstăndc nach Gattungen (Kleidungsstiioke, Wăsehe, Gerăt usw.) 

Versicherung wird gewăhrt gegen alle Sehăden, welche an dem 
Fahrz~mg und den sonst versicherten Sachen duroh Eisgang, Sturm, 
Feuor - auch wenn das Fahrzeug auf dem Lande im Bau begriffen 
ist -, Verungliicken an Briiekon odor W ehren, Auffahren, Zusarnmen
stoBe aller Art oder sonstige, sei es durch Naturgewalten, sei es durch 
anderB U mstii.nde horbeigefiihrte U nfălle verursacht werden, einschlie13· 
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lich der bei der Bergung eines gesunkenen oder sonst verungliickron 
Schiffes -entstehenden Bcschadigung. 

Nicht vergiitet werden Schăden, welche a) durch Kriegsereignisse 
oder biirgerliche U nruhcn, b) durch Bxplosion von verladenem SchieB
pulver, Nitroglyzerin, (Petroleum), Benzin, N aphtalin oder anderen 
leicht explodiercnden Sto:ffen, c) durch Vorsatz oder grobe Fahrlăssig
keit des V ersicherten sowie durch eine bi:isliche Handlungsweisc des 
Mitglieds bei der Fiihrung des Schiffes veranlaBt werden, d) eiuen ge
wissen Betrag nicht iibersteigen, e) an noch anderweit versicherten 
Schiffeu sich ereignen. 

Aus den Mustersatzungen mag weiterhin horvorgehoben werden, 
dal3 dic Mitglieder auBer der Beitragsleistung u. a. noch die Verpîlich
tung ha ben sollcn, j edem in Gefahr befindlichen, bei dem Vereine ver
sicherten Fahrzeuge gegen angemessene Verglitung nach bcsten Krafron 
unverziiglich Hilfc zu leisten, auf der Fahrt die gri:il3te Vorsicht zu 
beachten, bei dor Binwinterung das Fahrzeug an einem moglichst. 
sicheren Orte unterzubringen und, wo ein Winterhafen angebracht 
ist, diesen vorzugsweise zu benutzen, Schiff und Zubehor in gntem 
Zm,tande zu erhalten. 

EineReihe von Sonderversicherungsarten haben sichheraus
gebildet, tcils mit eigenen Policebedingungcn, teilweise in der Form, 
daf3 zu den allgcmeinen Bcdingungen lediglich Z usa t z b e d i 11 g u 11-

g c n beigefligt werden. Von solchen Sonderversichernngcn seien die 
folgendcn hcrvorgchobcn : 

1. Vers i c h c r ung v o n U m z n g s g li t c r 11. 

Die Versicherung erstreckt sich auf U mzugsgiiter aller Art, z. B. 
Stiickgiiter, in gedeckten Eisenbahnwaggons, in Mi:ibelwagcn auf of:fe
nen Bisenbahnwagen verladen und vorschriftsmăl3ig befestigt, in 
Mi:ibelwagen auf der Landstral3e und in den Stadten, als Beiladnng 
auf den offencn Eisenbahnwagen fur Reisen per Bisenbahn und,loder 
Fuhre zu den allgemeinen und besonderen Bedingungen dieses V er
trages. Als U mzugsgiiter gelten auch Ausstattungs- und Erbschafts
sachen. Stiickgiiter gel ten nur versichert, wenn es sich urn U mzugs
gut handelt. Reisegepiick und Kaufmannsgiiter fallen nicht untcr diesc 
Versicherung. 

Die V crniissung durch gewohnlichcn Rcgen oder durch schadhaften 
Zustand des Mobelwagens, gewi:ihnlicher Bruch, sowie dic Haftung 
fur Diebstahl von Lcbens- und Gcnul3mitteln sind von der Versiche
rung ausgcschlossen. W ertminderungcn sind in keinem Falle Gegen
stand der V crsicherung. 

Spiegel, Bilder, Gemălde und Kunstgegenstănde sind bei Wagen
ladungen bis zu 10 000 Mark gegen Feuer und Einbruchdiebstahl mit 
versichert, sofern dieselbcn 'foile des U rnzugsgutes und ordnungsmiil3ig 
verpackt sind. Beschiidigungen, iiberhaupt particlle Schăden, welche 
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nicht auf einen 'rransportunfall oder auf hohere Gcwalt zuriick
zufiihren sind, sind nicht Gegenstand der Versicherung. Hohere Ee
trage konncn ohne Erhohung der Priimio versichert werden, doch muB 
hiervon vorher Anzeige gemacht werden. Bei Verladungen als Stiick
gut in Eiscnbahnwaggons gclten Spezialvcrsichorungsbedingungen fiir 
Olgemălde, Kupferstiche und sonstige Kunstgegenstănde. 

Schmuckgegenstiinde, Gold- und Silbersachen, welche sich bei 
W agenladungen von Mobeln und U mzugsgut befinden, sind nur bis 
zum Gcsamtwert von 10 000 Mark zugelassen und nur gegen U nfălle 
der hoheren Gewalt und Transportunfăllc in dic Versichcrung cinge
schlossen. Diebstahl und Abhandenkommcn solcher Gegenstăndo sind 
nur unter cinschriinkenden Bcdingungen mitgedeokt. 

2. Versioherung von Mobelwagen. 
Die Vcrsichcrung erstreckt sich auf Total- und Partikular- (Teil-) 

Schăden an Mobeltransportwagen, herbeigefiihrt . durch eincn Eisen
bahnunfall, Feuer odor hohcre Gewalt, Brticken-, Hăuser- und Geriist
einsturz oder ăhnliche Gefahren und zwar glcichviel, ob der \Vagon 
leer oder beladcn ist, ob er sich im Zustando dor Ruhe oder Bewcgung 
und ob er sich auf dom Standplatze des Eigentiimers ader zur Auf
bewahrung bei cinem Dritten befindet. Die Versicherung gilt auch 
wiihrend des Auf- und Abladens dor Mobelwagen von und auf 
Lowrys dor Eisenbahn odor wăhrend der Oberladung auf oin Schiff 
bzw. vom Schiff. 

Die Pramie stellt sich bei ei ner V ersicherungssnmme 
bis zu J(, 1000 auf 7 Of.. o, 
iiber " 1000 bis 2000 " 6 "/., 0 , 

" 2000 " 3000 " f> 0/ 00 , 

" 3000 " 4 °/00 · 

Fall~:> gewohnliche ZusammenstoBe mit eingeschlossen werden sol
leu, erhoht sioh die Versicherungsprămie urn 50 Prozent und gehen 
die ersten 50 Mark zu Las ten des V ersicherungsnchmers bei ei ner 
Vorsicheru11gssummc bis zu 1000 Mark. Obor diesen Betrag gehen nur 
die ersten 25 Mark zu Laste11 des Versicherungs11ehmers. 

3. Vers i c h c r ung d c r T r a 11 sport e v o 11 K uns t gog o n
stă n d c 11. (K unstwerke dor Maierei, Bildhauerei, Zeichnungen, Stiche, 
AntiquiUHen sowie allc sonstige Gegenstănde, die im Gegensatz zu 
einem wirklichcn Handelswert eincn vorherrschcnden Kunst- odor 
Liebhaberwert haben.) 

Im V crsicherungsantrag muH a uSor Marke und N ummer der Kisten 
auch angegeben sein, was dor Kunstgegenstand darstellt bzw. welcher 
Gattung cr angehort, dor Name des betreffcnden Kiinstlers sowie der 
W crt j edes einzelnen Kunstgegenstandes. Die Kunstgegenstănde 
miissen in dichtcn, ihrer Grol3e angcpaBten, starken, verschraubten 
(nicht vernagelten) Kisten verpackt werdon. W erden mehrere Kunst
gegenstănde in einer Kiste verpackt, oo sind sie cinzeln so zu verpacken 
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und fiir sich zu befestigen, daB sie sich nicht bewegen und sich nicht 
an der Kiste oder untereinander Schaden zufiigen konnen. Glasscheiben 
an Bildern sind mit starkem Papier odet· Leinen oder anderem zweck
entsprechenden Stoff zu bekleben. Fur Besehădigungen, die durch 
das Ablăscn der Beklebung entstehen, haftet die Gesellschaft nieht. 
Auch liber die Verladungs· und Beforderungsweise werden ausfiihrl iche 
Vorseh riftpn aufgestellt. Fiir Beschădigung des Inhaltes einer Kiste 
ha.ftet die Gesellschaft nur dann, wenn eine ăuBerlich erkennbare Be· 
schădigung unzweifelha.ft in unmittelbarer Beziehung zu cler vorhan· 
denen Beschiidigung stcht, wa.s im Schadenfalle nachzuweisen ist. 

4. Habeversicherung. Bei dieser handelt es sich um die Ver· 
sieherung der Kaj iiteninventargegenstănde des tăgliehen Gebrauchs, 
Kleider und Wăschcstiickc, Betten, Stiefel, Pelze, Geld, Uhren, 
Scb:muckgegenstl:incle. 

5. l\1 e 13 p o 1 i ce n. Im allgcmeinen unter den flir den Landtrans
port ublichen Bedingungen wird durch diese fur die Reise insbesondere 
zur Leipzigcr Messe sowie wăhrcnd cler Dauer dersclhen gegen alle nur 
moglichen Gcfahren des Transportes, Feuer, Dicbstahl, Aufruhr, Pliin· 
derung und w iderrechtlichc Beschlagnahme Deckung gcwăhrt. 

6. Dic Heiscgepiickvcrsicherung ist mit cler Zunahrne dor 
U nsichcrhcit auf den Bahnon, namentlich unmittelbar nach Kriegs· 
ende, und mit der W ertsteigerung aller Reiseeffekten zu grof3er Ver· 
breitung gelangt. Die Haftungsgrenze der Versicherer ist aher unge· 
mein verschieden, bald sehr eng umgrenzt, bald infolge der starken 
Konkurrcnz fast grenzenlos, ohne da13 irnrner clic Prămien dern Risiko 
entsprăchen. Als Bcispiel fur cine ziemlich woitgehende Haftung seien 
die folgenden Bedingungen einer neuen Gesellsehaft mitgeteilt : 

A. Die V ersicherung erstreckt sich : 
Auf das gesamte Hanclgeptick im Kupcc, das als Passagier-, 

ExpreB-, Eil uncl/oder Frachtgut aufgegebene und das per Post als 
W ertpakGt gesandte Gcpăck, fiir Reisen und Transporte ( cinschl. Ein·, 
Aus· und U mlaclung) gleichviel mit welchen Gelegenheiten zu W asser, 
einsehl. Scereisen, und zu Laude ocler auf dcm Luftwego, sowie fiir 
Aufcnthalte und Lagerung des Gepiicks wăhrencl des Transportes in 
Gcbăuclen von offentlichen Transportanstalten, wic Bahn usw., sowie 
in Hotch, Privatquartiercn u. clgl. au13crhalb der stăndigen W ohnung. 

B. Als vcrsichert gelten die gesamten Gegcnstă,nde, dic der Ver· 
sichertc zu seinem cigenon Gcbrauch und zum Gcbrauoh seincr Fa· 
milienrnitglieder, Dienerschaft ocler sonstigen Begleitung auf clic Rcise 
mitgenommen bat. 

In dio V ersicherung sind eingesehlossen Lebensrnittel (Reisepro· 
viant) u. a. GenuBmittel (Zigan·rn, Zigaretten usw. ), die auf cler Reise 
zum personlichen Konsum des Reisenden und seincr Begleitung be· 
stimmt sincl. 

Schmuckgegenstii.nde, echte Perlen, Edelsteinc, Uhren ocler son· 
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&tige Gold- und Silbersachen sind bis zur Hohe von 25 Prozent der Ge
samtversicherungssumme - jedoch wenn nicht anders vereinbart be
grenzt mit 5000 Mark Versicherungswert - in der Versicherung mit
inbegriffen. 

C. D ie V ersicherung gilt : 
1. gegen Total verlust, te il weisen V erlust oder Beschădigung, wie 

z. B. durch Unfall der Transportmittel, hohere Gewalt, Einbruch
diebstahl an verschlossenen Gepiickstucken und Feuer, sowohl wăhrend 
des Transportes als auch wăhrend der Lagerung auf der Bahn usw. und 
in Hotels, Privatquartieren u. dgl. auBerhalb der stiindigen W ohnung. 

2. Gcgen Schaden und Verlust, welcher durch einen răuberischen 
Dberfall auf den V ersicherten oder auf die mit dor Beaufsichtigung 
des Gepăcks betrauten Personen verursacht ist. 

3. Bei Seereisen, einschl. der daruit verbundenen Bootsfahrten von 
und zum Dampfer, auch gegen die Schăden durch Seewasser und 
Beitrăgen zur groBen Haverei. 

D. Ausgenommen sind: 
1. Bargeld, Banknoten, Fahrkarten, U rkunden, W ortpapiere irgend

welcher Art, 
2. Schăden und Verluste durch kriegerische Ereignissc, biirgorliche 

Unruhen, bchordliche Verfiigungen und Streiks, 
3. sowie Schăden, entstanden durch mangelhafte Verpackung odor 

~;chlechte Beschaffenheit cler Koff:er usw. und Schăden, die sich aus 
der Natur und Beschaffenheit der Gepăckstiicke und deren Inhalt 
ergeben. 

Einc N euerung bei dor Reisegepiickversicherung besteht in der Ver
wend ung \'OD Marken und A bschluB der Vorsicherung am Gcplick
schalter der Eiscnbahn. Der Reisende zahlt bei Aufgabe des Gepăcks 
am Schalter auBer der Gepăckfracht eine Gepăckvorsicherungsgebiihr, 
die je nach der Lănge der Befordcrungsstrecke und dem W ort der 
Reiseeffekten staffelmăBig ansteigt. Der AbschluB der Versicherung 
wird dokumentiert durch Versicherungsmarken, die auf dio Riickseite 
des Gepiickscheines geklebt werden und gleichzeitig die Hohe der Ver-
8icherungssurmne bezeichnen. Eine Police erhălt der Reisende nicht. 
Die&c wird ersetzt durch dcn Vermerk auf den 1farken "vcrsichert zu 
den auf dom Bahnhof durch Amhang bekannt gegebenen Bedingun
gen". Diese Art Versicherung beruht auf einer Abmachung zwischen 
der Preu13isch-H cssischen Staatseisen bahn verwal tung und ciner ncueren 
Reisegepăckversicherungsgesellschaft. Diese V ersicherung beginnt mit 
der Aushlindigung des Gepiickscheines und cndot bereits mit dcr Aus
lieferung des Gcpăcks an den Inhaber des Scheines. Sie erstreckt 
sich auch nur auf die Gegenstănde, die sich in den Koffern befinden. 

Als Beispiel fiir die P r ă mie n h o h e sei nachfolgender Tarif wie
dergegeben; doch sei darauf hingewiesen, dafi die 'rarife der einzelnen 
Gesellschaften sich nicht unerhcblich voneinander unterscheiden. 
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Reisl'gepiickversicberung. 

\! Prămien fiir 1000 Mark Venicherungssumme. 

175-

Dauer 

111. Deutschland, Dt.- 2) AuBer 1 auch 3. AuBer 1 und 2 
1 x t . h 'l' h h Schweden-Norwegen, h R d t t 
1

'1 vslerreikc ·' Hscll ecdo- Belgien, Frankreich, auc an s aa en, 
s owa e1, o an , E · 1 d lt 1. Polen, Ungarn, 

S h . D" k ng an , a 1en, J 1 . li c wmz, .J(, anem ar i Spanien{ortugal ugo::;wwn 

l====i'==~ 
Monat 

1' 6,- 7,- 10,-
iiber 

1 
1-211 6,- 9,- 12,-

,, 2-3 8,- 10,- 1&,-

" 3-611 12,- 15,- 20,-
" 6-121 16,- 20,- 25,-

11 

Policegebiibr .J(, 2.-;. 
Fiir Reisen nach nichtgenannten Lăndern und Ubersee sind die Prămien bei 

der Direktion und den Geschăftsstellen zu erfragen. 

7. Eine Errungenschaft cler Nachkriegszeit ist clie Repressa-
1 i e n vers iche r ung, clie Dbernahme cler Haftung fUr clen Fali, claB 
deutsche Waren infolge einer MaBrogelung cler Ententeregierung na
mentlich irn besetzten Gebiet beschlagnahmt ocler sonstwie in ihrern 
W ert verringert werden. Diese V ersicherung zcigt ein aufierorclentlich 
starkes Schwanken cler Prămien innerhalb klirzester Zeit, je nachdem 
sich clic politische Lage gcstaltet hat. 

8. Eine Entgleisung cler Transportversicherung war 1919 die Ein
fuhrung cine" Reschlagnahme- oder Schleichhanrlelsver
s iche r ung, clie clem Zweck clienen sollte, auslăndische Lebensmittel, 
clic auf ungesetzliche W eise, niimlich ohne V errnittlung cler hierfiir 
allein zustănclig gewesenen Reichsstelle im Ausland erworben nnd nach 
Deutschlancl hineingeschmuggelt wurclen, gegen clas Risiko cler Be
schlagnahmc durch clie cleutschen Behorden zu versichern. Es wurde 
fur cliescs Risiko beispielsweise bei einer einmaligen Reioo eine Priimie 
von 9 Prozent verlangt, von der jedoch 5 Prozent zuriickgezahlt wer
clen sollten, wenn eine Beschlagnahme nicht erfolgte. Bei 25 Prozent 
Selbstbetciligung wurcle clic Prămie mit 6 Prozent berechnet, von 
denen 4 Prozent zurlickvergiltet wurclen, wenn kein Schaclen einge
treten war. Zweifelsohne war cine solche Versicherung gemcinschăd
lich unei ihre U nternehmer mach ten sich moglicherweise cler strafbarcn 
Beihilfe ocler Begilnstigung bei Zuwiclerhancllungcn gegen clie ge
setzlichen Vorschriften liber Schleichhandcl, Kriegswucher usw. sehul
clig. Sic wurde claher sehr bald aufgegeben. Dieser Versueh hat iibri
gens auch schon Vorlăufer gehabt, wie aus clănischen Verorclnungcn 
vom J ah re 1812 hervorgeht, in denen die "auf der Braunsch weiger 
Messo fur den Schleichhandel errichtetc Assekuranz" ausdriieklich vcr
boten wurclc. 

9. Als ein lebhaft betriebener und in dauernclem Aufschwung be
griffener Sonderzweig der Transportversicherung hat sich die K raft-
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fahrzeugversicherung entwickelt. Diese ist entweder nur Auto
kaskoversicherung, oder a}?er kombinierte Versicherung mit Ei n hei ts
police (1. Bd. 8.191, 2.Bd. §42a.E.), durch welche nicht nur das 
Transportrisiko im weitesten Sinne gedeckt wird, sondern auch die 
Haftpflicht des Autobesitzers wie des Ohauffeurs unter gleichzeitigem 
Einschlu13 des personlichcn U nfallrisikos des Autobesitzers, des Ohauf
feurs und der Fahrzeuginsassen. W eder dio Haftpflicht- noch die Un
fallversichcrung irn Zusammenhang mit Kraftfahrzcugen weisen aher 
Besonderheiten auf. W as die Kaskoversicherung betrifft, so pflegen 
fiir· den Umfang dieser folgende Bedingungen vereinbart zu werden. 

I. Die Versicherung erstreckt sich auf alle Schăden, die an dem 
versicherten Kraftfahrzeug entstehen und verursacht werden: 

1. durch einen Unfall, d. h. durch ein von auBen her plotzlich 
einwirkendes Ereignis. Als Unfall gilt auch die mut- oder boswillige 
Beschădigung des Kraftfahrzeuges durch dritte betriebsfremde Per
sonen. Es fallen also unter die V ersicherung insbesondere auch Zu
sammenstoBe mit anderen Fahrzeugen sowohl als auch mit Prell
steinen, Baumen usw., ferner Gleiten odor Schleudern auf schliipfrigen 
StraBen, Ahstiirze im Gebirge, von Brticken usw.; 

2. durch Brand, durch Explosion des Benzinbehălters oder durch 
KurzschluB, vorausgesetzt, daB im Schadensfalle nicht bereits cine 
anderweitige V ersicherung zugunsten des Kraftfahrzeuges besteht, die 
diese Gefahren deckt. 

Ferner deckt die V ersicherung : 
3. den Diebstahl des ganzen Kraftfahrzeuges odor einzelner an 

demselben clurch Schliissel verwahrter odor durch Schrauben befostig
ter versicherter Zubehor- odor Ersatzteile desselben. 

Als Diebstahl gilt nur eine Entwendung im Sinne dor §§ 242 bis 
248 RStrGB. 

II. Beschădigungen an der Gummibereifung infolge Unfalls odor 
Brand werden nur dann ersetzt, wenn sie im Zusammenhange ·mit 
anderen antrags- und bedingungsgemăB zu erstattendcn Schăden ent
stehen. 

Bei cler V ersicherung von Droschken un el Vermietwagen ist clic 
Gummibereifung grundsatzlich von cler Versicherung ausgeschlossen. 

III. Dic V ersicherung erstreckt sich clemnach insbesonclere nicht auf: 
1. Abnutzungsschăclen, reine Bruch- und innere Betriebs- und 

Ma&ehinenschăclen; 

2. Schăclen, die infolge von Wittcrungseinfliissen, z. B. an cler 
Kiihlvorrichtung durch Einfrieren des Kiihlwassers, an den Zylindcrn 
durch Betriebsexplosion, und Schaclen, die an dor elektrischen An
lage durch Kurzschlu13 entstehen; 

3. beclingungsgemaBe Schăclen, entstanden aus Anlal3 oder infolge 
des Krieges, bei V erwendnng des versicherten Kraftfahrzeuges zu 
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Zwecken eines Krieges, durch V erfiigung von hoher Hand, durch biir
gerliche U nruhen und Erdbeben; 

4. Schăden, welche eintreten, wăhrend das versicherte Kraftfahr
zeug durch einen :fiir die W agenkla.sse desselben nicht behordlich zu
gelassenen W agenlenker gestouert wird. 

IV. Der EinschluB von Schăden bei Beteiligung an Preis-, W ett
bewerbs-, Zuverliissigkeits- und 'l'ourenfahrten, mit denen die Erzie
lung einer gewissen Hochst- und Durchschnittsgeschwindigkeit vor
bunden ist, sowie bei 'l'miningfahrten unterliegt bosonderer Verein
barung. 

Dio Versicherung gilt nur fiir das europăische Festland und nur 
fiir in Deutschland beheimatete Kraftfahrzeuge. 

W eiter ist aus den Bedingungen hervorzuheben, daB ersetzt werdcn: 
a) im 'l'eilschadensfalle die Kosten fiir die W iederherstellung in 

den gleichen Zustand wie am 'l'age des Un:falles, einschlieBlich etwa
iger einfacher Fracht- und Transportkosten, 

b) im Falle volliger V ernichtung oder des Diebstahls des ganzen 
Kraftfahrzeuges bzw. der volligen V ernichtung des O berbaues oder 
U ntergestelles desselben der wahre W ert zur Zeit des Sohadens bis 
zur Hohc der ganzen oder anteiligen V ersicherungssumme. 

Fiir die Kosten von V erănderungen und V erbesserungen sowie Be
hebung von Abnutzungsmăngcln, fiir die Verminderung irgendwclcher 
Art an W ert, Leistungsfăhigkeit, Betriebs- oder Gebrauchssicherheit 
und des ăuBeren Ansehens, sowie fiir einen etwaigen N utzungsaus:fall 
bzw. Kosten fUr einen Ersatzwagen hat die Gesellschaft nicht auf
zukommen. 

3. Boi vollem oder teil weisem N euersatz einzelner 'l'eile des Kraft
iahrzcuges, sowie bei N eulackierung des ganzen W agens werden auf 
die darauf entfallenden Kosten mindestens :folgende Abzlige "neu fiir 
alt" gemacht: 

10% wcnn der betreffende Teil im 2. Altersjabr steht, 
15°/0 " 3. " 
20°/B ,, "4. ,, 
30 °/0 ălter als 4 Jahre ist. 

Bei Versicherung von Heereswagen gilt da.s Wort "Altersjahr" 
durch "Gebrauchsjahr" ersetzt. 

4. Bei bedingungsgemă13em Ersatz der Gummibereifung hat dor 
V ersicherungsnehmer von dem Anschaffungspreise der Gummirei:fen 
bzw. Gummischlăuche: 

15 % wenn diese weniger als '2 1\Ionate in Gebrauch waren, 
331/3 "/o " " 6 " " 

50 °/0 " m~hr ., 6 ,, 

selbst zu tragen. 
Es werden Autokaskotari:fe unterschieden: 
1. fiir Privatpersonenwagen, 
2. fiir Personenwagen zu Vermietzwecken, 

]of n. nes, Versichorung3wescn II. :1. Aufl. 12 
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3. fur Omnibusse, Hotelwagen, Rundfahrten, 
4. fur Last- und Lie:ferungswagen, 
5. fur Desinfektions-, Spreng- und Stra.Benreinigungswagen usw., 
6. fur Zyklonettes und andere dreirădrige W agen zur Personen-

und Giiterbe:forderung, 
7. dreirădrige V ermietwagen und Droschken, 
8. Motorzwei- und -dreirăder, 
9. Motorpfliige und Zugmaschinen, 
1 O. Motorboote. 
Die Pr1imienbohe richtet sich nach der Anzahl der Steuerp:ferde

kră:fto und gilt fiir neue W agen, das sind solche, die nicht ălter als 
zwei J ahre sind. Fiir Personenkra:ftwagen im W erte von 30 000 Mark 
sind bei 14 Pferdekrăften 1300 Mark, bei 24 P:ferdekră:ften 1350 Mark, 
bei 36 Pferdekrăften 1388 Mark Pr1imie zu entrichten. Hăufig fin
den sich besondere Sătze, je nachdem Steuerrisiko und Bereifung ein
oder ausgeschlossen sind. An Zuschlăgen seien folgende genannt : fiir 
V ermietwagen und Droschken 50-60 Prozent des Tarifes fiir Per
wnenkraftwagen, andere Zuschlăge sind 40 Prozent fiir Drosehken 
und Vermietwagen, 25 Prozent fiir alle iibrigen Arten W agen. Bei 
Sclbstbeteiligung des V ersicherungsnehmers sowie bei der V crsiche
rung· mehrerer Kra:ftfahrzcuge werden Rabattc gewăhrt. 

10. Dic Flugzeugkaskoversicherung hat sich erst wăhrend 
des 'V eltkrieges, namcntlich aber nach dessen Ende, entwiekelt. In 
Deutschland hat sich die Internationale Assekuranz-Aktiengesellschaft 
als ein Pionier auf diesem Gebiet besonders bei Dbernahme von 
]1-,lugzeugparks bewăhrt. Gegenwărtig bilden eine gro.Bere Anzahl Ge
sellschaften eincn sogenannten Lu:ftpool fur die V crsicherung von Flug
zcugen uncl Luftschi:ffen. Die Kaskoversicherung dieser hat natur
gcmii..B gro.B0 Ăhnlichkeit mit dor Auto- und Schif:fskaskoversicherung, 
weist aher in vielen Beziehungen Besonderheiten auf. Ursprunglich, 
1912, beschrănkte sich die V ersicherung dor Luftschiffe auf die Dber
nahmc des Feuerrisikos wăhrend der Ruhe oder Verankerung, wăhrend 
Schăden in der Luft, auch bei der Landung oder durch Sturm im 
Ruhczustand bis 1913 ungedeekt blieben. Dann entschlossen sich Ham
burger V crsicherer zur Dbernahme dor Kaskoschăden. Bei dor Ein
>'chrănkung, die cler Versailler Friedensvertrag dom deutschen Flug
wesen gebracht hat, ist es erkliirlich, wenn die Luftschiffahrtversiche
rung des Auslandes, namentlich Englands und Skandinaviens sich in 
neuester Zeit mehr entwickelt hat, als die deutsche. Doch ist hier in 
~mtlichen Lăndern alles im Flu.B und dauernd finden nicht un
wesentliche Ănderungen in den Bedingungen statt. Der deutsche Luft
pool bererhnete 1919 fiir Luftschiffe nach Art der Zeppeline fiir die 
Obernahme des J ahrcsrisikos hei W erten bis 1/ 2 Million Mark 14 Pro
zent, bei solchen liber 1 Million Mark 12 Prozent. Wird nur Monats
versicherung genommen, so werden fiir 1 Monat 20 Prozent dor J ahres-



§ 42. Binnentransportversicherung 179 

prămio herechnet, filr 3 Monate 40 Prozent, filr 6 Monate 60 Prozent. 
SchlieBlich kann man noch eine Reiseversicherung nehmen, hier wird 
die Prămie, jo naohdem das Luftschiff bis zu 1 Million Mark o.der 
dari.iber wert ist, auch darnach berechnet, ob die Flilge sich auf unter 
oder liber 250 km Luftlinie erstrecken. J e nachdem betragen sic 1 j 4, 

1/ G oder 3/ 8 Prozent. 
Aus dem 1921er :Mindestprămientarif des Deutschen Transportversicherungs

verbandes fiir Flngzeuge zn Fahrten innerhalb Deutschlands seien folgende 
Jahresprămien mitgeteilt: 

a) bei Versicherung eines Flugparks von 12 Flugzeugen und mehr: 
1. ]'ernfli:ige . . . . . . . 15 % 
2. Film- und Lichtbildtliige 20 °/0 

:;. Platz-(Passagier-)Fliige . 20 % 
4. Schulpfl.iige mit Lehrer . 17 "fo 

Schulpfliige ohne Lehrer 20 °/0 

5. Falls N achtfl.iige eingeschlo~sen: 25 "/0 Zuschlag auf obige Pr1imien. 
6. Falls Auslandspfl.iige cingeschlossen: Prămienzuschlag vereinbaren. 
b) bei weniger als 12 Flugzeugen: 10% Zuschlag auf obige Prămien. 
Fur aufeinanderfolgende :!0 Tage StilliegPn in einer Flugzenghalle (ansge

nommen nach einem dem Versicherer zur La8t fallenden Schaden) wird 1/,. der 
Jahrespramie zuruckerstattet, jedoch hochstens 
80% der Jahrespramie, wenn das Lnftfahrzeug 1 Monat in Fahrt gewe.;en ist, 

60 °/0 " " " " " bis zn 3 Monaten " " " " 
40 °/0 ,, " " " " " ,, 6 " " ,, " 

Fiir jede Periode von 30 Tagen Stilliegen wird 1/ 4 % einbehalten. 
W as die Prărnien flir Ei n z e 1 fl ii g e betrifft, so gel ten filr Fernfliige folgende 

Sătze: 

l. bis 500 km Lnftlinie pPr Fahrt ohne Zwischenlandung . . . . . "/4 % 
2. " 500 " " " " mit hochstens 2 Zwischenlandungen 1 °10 

3. von 500-1000 km Luft.linie per Fahrt mit hochstens 2 Zwischen· 
landnngen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11J4 % 

4. iiber 1000 km Luftlinie per F'ahrt mit bochst. 3 Zwischenlandungen 11/i 0/ 0 

5. vom 1. Oktober bis 31. Mărz . . . . 10 °10 Aufdchlag anf obige Prămien. 

Die Zahl cler Flugzeugschă.den ist i.ibrigens wesentlich kleiner, als 
allgemein angenommen wird. Beispielsweise hat die Rumpler-Milităr
fliegerschule in der Zeit vom 1. Mai 1915 bis 9. Mai 1918 bei 136 772 
Fltigen nur eincn Prozentsatz von 0,47 Bruchschăden aufzuweisen ge
habt. Dio Flugzeugkaskostatistik der Deutsehen Luftreederei weist 
filr dic Mana te Juli -September 1919 1957 Flilge auf, bei de non 
nur 12 Kaskobri.iche vorkamen, da.s sind nicht ganz 6 Prozent. Die 
Schăden beliefen sich zwischen 733 und 9120 Mark. 

Dio Versicherung von G tit e r n gegen die Gefahren dcr Beforde
rung auf dom Luft'wegc kommt in Deutschland, wenigstens zur 
Zeit, nur filr Paketsendungen vor. 

Im Anschlu13 an diesc Kaskoversicherung sei hingcwiesen auf die 
L u f t ve r k e h r s vers iche r ung, w'ie sie durch Lloyds in London ein
gefiihrt worden ist, und folgende Risiken umfa13t: 

a) Das Risiko einer Beschă.digung des Apparates durch irgend
welche Ursachen cinschl. Kollision, Feuer und Diebstahl; 

12* 
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b) die Haftpflicht dritten Personen gegeniiber, z. B. das Fallen
lassen eines W erkzeuges aus dem Apparat, das Personen oder Eigen
tum auf der Erde verletzt; 

c) das Risiko einer Verletzung des Fiihrers, cler Besatzung und 
cler Passagiere; 

d) das Risiko der Beschadigung durch U nfall cler beforderten 
Giiter; 

e) das Risiko der Flugschadenversicherung. 
Bei der Festsetzung der Pramien fiir irgendeine der vier crsten 

Risiken ziehen die V ersicherer in Berticksichtigung : den Ty p der Ma
se hine und ihre Konstruktion; die Erfahrung des Fiihrers; die Reise
route; die Art des Fliegens. 

Auch ein liber 60 Gesellschaften Dănemarks, Norwegens, Schwe
dens und Finnlands umfassender Pool fur Luftfahrtversicherung, cler 
1919 ins Leben trat, gewahrt cine Maschinenversicherung, Unfall
und Lebensversicherung fiir Passagiere und Besatzung sowie Flug
schaden versicherung. 

11. Fortgesctzt entwickeln sich neue Sonderarten der Transport
versicherung, so in neuester Zeit beispielswei&e die Film t r an sport
vers i c hor ung, zu de ren Bctrieb sogar eine ei gene Anstalt gcgriin
det wordcn ist, die sich hauptsăchlich mit cler Versendung von Positi v
filma befailt. 

12. Dio Wirtschaftslage Deutschlands nach dem Weltkriege hat es 
bekanntlich mit sich gebracht, dail zahlreiche Fabriken Hohstol'fe aus 
dem Ausland bezogen, um daraus Fabrikate herzustellen, die an die 
Rohstofflieferer wieder ins Ausland gingen. Es war daher der Ge
dankc naheliegend, solchen Fabriken V ersicherungsschutz gegen alle 
moglichcn Gefahren zu gewăhren, denen die Rohstoffe von cler Ein
fuhr an bis zur Abgabe der fertigen Erzeugnisse ausgesctzt sind. Die 
sogenannte Veredelungspolice client dicsem Zweck. Es machte 
sich dann das Bestreben geltend, Policen gleicher Art unter den ver
schiedensten Bezeichnungen (Einheitspolioo, Universalpolice, Omnium
police), Eingang zu verschaffen und sie auf Wagnisse der verschie
densten Art auszustellen. Hiergegen glaubte die Heichsaufsichtsbe
horde Stellung nehmen zu miissen, sie hat daher ein Verbot cler kom
binierten Police im Fcbruar 1921 ausgesprochen. Diese diidon kiinftig 
nieht mehr abgeschlossen werden, laufende Policen dieser Art dtirfen 
nicht mehr stillschweigend vcrHingert werden, bereits abgcschlosscne mus
seu bei der ersten Gelegenheit ~ekiindigt werden. Die dabci wegen 
der Aufsichtsfrage cine groile Rolle spielende Abgrcnzung dcr Fcuer
und Transportversicherung ist vom Reichooufsichtsamte in dcr W eise 
verfiigt worden, dail dic Versicherung von im Huhestande befind
lichen Sachen, also des Lagerrisikos, nicht Gegenstand dor aufsieht8'
frcien Transportversicherung ist, ausgenommen 1. im Falle der V er
sicherung im durchstehenden Risiko Îtir unabhăngig vom Willen des 
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Versicherungsnehmers im Verlauf des Transportes eintretende, YOr· 
tibergehende Lagerung; 2. fur das einem durch eine Transportpolice 
gedeckten, genau bezeichneten Transport etwa vorangchende oder nach
folgendc Lagerrisiko. Das Transport· und das Lagerrisiko durfen nur 
von demselben Versicherer gedeckt werden. Doch ist diese Regelung 
der stark umstrittenen und von der privaten Feuerversieherung' 
Deutschlands heftig bekiimpftcn Einheitsversicherung wohl nur als 
vorl1iufige, kcineswegs befriedigende MaBregel zu betrachten, ('Îne end
gtiltige Stellungnahme der Aufsichtsbehorde diirfte in naher Aussicht 
stehen. (V gl. 1. Bd. S. 91.) 

13. Eine Frankfurter Firma hat 1920 die Versicherung von Post
paketen durch Aufkleben von Marken auf die Begleitadresse cinge· 
ftihrt. Die Marken, wclche in Stueke zu 500, 1000, 2000 Mark usw. 
eingeteilt sind und 2,20 Mark, 3,80 Mark unei 7,50 Mark kosten, sind 
vor Aufgabc des Paketes mit dom Aufgabcdaturn zu vcrsehen. Der 
Versichcrungsnehrner kann die Sendung als gewohnlichcs Postpaket 
versenden; die Haftung der V ersicherungsgesellschaft geht u. a. in
sofern liber die cler Post hinaus, weil sie auch fiir Schiiden durch 
hohere Gewalt aufkornrnt. 

Dic Versieherung durch V erwendung von Marken hat in ii.hnlieher 
Weise bereits 1914 eine 6sterreiehische Anstalt bei Versieherungen 
von Bahntransporten versucht, indem sie Markcn ausgab, welche auf 
Fraehtbridc aufzuklebon waren. 

14. Fur die Valorenversicherung bestchen eine Reihe inter· 
nationaler Organisationen, z. B. der Internationale V erband zur Trans· 
portvcr&ichcrung von Post· unei Eisenbahnwertsendungen. Die dem 
Verband angehorigen Gesellschaften haben die solidarische Haftung 
gogenseitig iibernommen. Man unterscheidet eine Valorenversicherung 
binnenwărts und seewărts. Die Pramien, welche bei dem internatio
nalen Valorenverbande gelten, sind gewissermaBen ein Barometer der 
Kultur der verschiedenen Lândcr, wenigstens soweit clic Sicherheit der 
StraBen in Betracht komrnt. 

Zur Zeit gilt îolgender Bankvalorentarif. 
A. Sendungen innerhalb Deutschland~. 

Valoren 
I. Klasse II. Klasse 

pro l\1ille 
Die Prămien betragen flir W ertbriefe . . 0,25 0,40 

fiir vVertpakete . 0,25 0,50 
Fur W echsel und Verrechnungsschecks, die sowohl innerhalb Deutschlands 

wie im Verkebr mit dem Aualande bis zum Werte von 300000 l\fark auch in 
eingeschriebenen Briefen expediert werden konnen, kommt nur die Halfte cler 
fiir Valoren I. Klasse vorgesehenen Pdmie znr Anwenoung. Bedingung ist aher, 
daB die Einschreibebriefe stets vorschriftsmliBig veraiegelt werden. - Hohere 
Betrăge als 300 000 Mark pro einzelnen Brief, sowie unverzinsliche Sehatzanwei
sungen, fur welche gleichfalls innerhalb Deutschlands und nach dem Auslande 
nur die halbe Tarifprămie fiir Valorcu I. Klasse zur Berechnung kommt, sind mit 
1 Prozent des Wertes, mindeotens aLer mit 2000 i\lark bei cler Post zu dcklarieren. 
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B. Sendnngen nach dem Ausland. 

1__ _ _ __ -y-_al~e_n ___ ___ _____ 1 

I. Klasse 1 II. Klasse 1 Eins~hreib-~ 
Sendungen von und nach W ertbriefe u. ' bnefe 

Wertpakete 1 . • , 1--- -1~-1 1 W erttmefe 
1

w ertpaketel I. Kl. II. Kl. 

1: %o ---~- %"_ ________ j_o_o __ l_ %o L %o 
=c==~~~==~=-=-=~-:~---~---- ------~------------------~--

1. Danzig . . . . . . . .'1 0,25 0,4o 0,5o 
2. Memel . . . . . . . . ;1 0,50 0,75 1,-
3. Polen (nur Wertbriefe) -i 

(Banknoten ausgesehlos-11 
sen) 1 

a) e~em. deutsche Pro- il 
v1nzen . . . . . . ·:1 

b) Russ. Polen. . . . 11 
4. Finnland via Scbweden il 
5. Schweiz ....... . 
6. Holland. . . . . . . . .

1 7. Dănemark . . . . . ·1 
8. Schweden u. Norwegen.

11
. 

9. Luxemburg unu Belgien: 
O. Frankreich . . . . . _1 

11. England ...... -11 
12. Italien: a) Oberitalien . li 

1 
b) Siiditalien. . 

(Banknoten unter Ein-1 

1 
schreiben ausgeschlos-

sen) ii 
J13. Spanien. 1 

(Banknoten ausgeschlos-
sen) 

14. Portugal . . . . . . . 
(Banknoten ausgeschlos-

sen) · !1 

1,-
2,-
2,-
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
O,!iO 

O,oo 
0,75 
1,-
1,50 

2,-

1,50 
3,-
3,-
0,7G 
0,7'· 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
1,-
1,50 
'>_ -, 

2,-

3,--

ausgeschl. 
ausgescbl. 

4,-
1,-
1,-
1,-
1,-
1,-
1,-
1,25 
2,-
2,50 

2,f,O 

4,-

1,- 1,50 
1,- 1 50 
1,25 1,50 
3,- 5,-
5-, 7,50 

3,- 5,-. 

5,- 7,50 

15. Einige weitere vom Reiohsaufsichtsamt zur Transportversiche
rung gerechnete neuere, kleinere V ersicherungsarten sind in Ab
schnitt IX behandelt, oo die J uwelen- und Pelzvorsicherung wie die 
Abonnementsverlustversicherung in § 53. 

Uber den B e gri ff T r a u s p o r t v e r sic h e r u n g sind neuerdings 
Meinungsverschiedenheiten hervorgetreten, dio vou erheblicher prak
tischer Bedeutung sind, weil, je nachdom der Begriff enger oder weiter 
gefa.l3t wird, die Frage nach der Aufsichtspflicht neu sich bildender, 
mit dm· Transportversicherung zusammonhăngender Versicherungs
arten verschiedeu zu beantworten ist. Leider verfăhrt hierbei das 
Iteichsaufsichtsamt durchaus unlogisch und schwaukcud. Wăhrend es 
die Autokaskoversicherung nicht als Transportversicherung ansehon 
wollte und sich erst hierzu entschlie.l3en mufite, als durch Reichs
gerichtsurteil die gegenteilige Auffassung festgelogt wordon war, hat 
€S die J uwelon- und Pclzversicherung (§ 53) ohne weiteres als Trans
portversicherung anerkannt. Die als Abart dor Transportvorsichorung 
betriebene Aufruhrversieherung (§ 56) hat das Amt aher wieder 
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als aufsichtspflichtigen besonderen Versicherungszweig angesehen. 
Durch diese hedaucrlich unsteto Verwaltungspraxis wird die Rechts
sicherheit nicht geîordert. Es bleibt abzuwarten, ob die von Bruek 
herrtihrendo Auslegung der Transportversioherurig als Versicherung 
gegen alle Gefahren, die dem v'ersioherten Interesse wăhrend der 
Bewegung ocler Bewegungsbereitschaft drohen, nicht allgemein An
erkennung findet. Eine solche wăre zn wiinschen, weil es sonst kaum 
moglich ist, einwandfrei zu bestimmen, wie lango das Lagerrisiko, 
d. h. clic Haftung des Versioherers fiir Giiter, die nicht transportiert 
werden, ausgedehnt werden kann. Ruhozustăncle, nur wenn sie voriiber
gehend sind, als von der Transportversicherung gedeckt zu bezeichncn, 
wie es v. Gierke will, widerspricht jeclenfalls cler neueren Entwicklung 
cler Transportversicherung namentlich in den Hansestă.dten. 

Dio Landtransportversicherung hat im Zusammcnhang mit der 
W ertsteigerung cler Transport- und Lagergiitcr in den letzten J ahren 
einen gewaltigen Aufschwung genommen. Frtiher geradezu eine Aus
nahme, ist die Landtransportversicherungspolice jetzt namentlich auch 
bei kleineren Firmen und Hăndlern allgemein verbreitet, da der frtiher 
geringwertigste Gegenstand heute oft hochwertig ist. Leider fehlt es 
aher an gentigenden statistischen Angaben liber clie einzelnen 4 Ab
arten cler Binnentransportversicherung wio auch liber diese in ihrer 
Gesamtheit, da sie in den veroffentlichten (nichtamtlichen) Nachwei
sungen von cler Seeversicherung nieht getrennt zu werden pflegt. 

VI. ]1euerversichernng. 

§ 43. Entwicklung. 
Hat clic Betraohtung der Seeversicherung gezeigt, daL\ sie zu Er

werbszwecken, als ein Produkt kaufmănnischer Berechnung ins Le
ben gerufen worden ist, so lehrt die in vielon Einzelheiteu freilich 
noch dunkle Geschichte der Feuerversicherung, daL\ diese zunăchst aus 
ganz anderen Elementen erwachsen ist. Nicht als Erwerbsuntemehmen, 
sondern als cine gerneinntitzige Veranstaltung ist die Feuerversicherung 
entstanden. Viellcicht liegt dies daran, da13, wahrend die Sccversiche
rung romanischen Ursprungs ist, die Feuerversicherung auf germani
schem Boden geschaffen wurde. Ihre W iege soll in I s lan d gestanden 
haben. Dort waren schon nach cinem Gesetz von 1118 die Hrepps ge
nannten Gemoinden rl\·ager wie dor Arrnenp:flege, so auch dor U ntcr
sttitzung ihrer Mitgliecler bei Bmndschaden. 

Die bei cler allgemeinen Entwicklung dor Versicherung năher ge
schilderten Etappen : das Werden dor Versicherung im Rahmen dor 
Familie und Sippe, dio Ausbreitung duroh die Gilde, komrnen ge
racle fur die Feuervorsichorung in BetTacht. (V gl. 1. Bd. § 4.) }fit 
Sicherheit lăL\t sich die Entwicklung bis zum Anfang des 16. J ahr-
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hunderts zuriickverfolgen, und zwar auch hier nur in einer cinzigen 
Landschaît, nămlich in Holstein. Das friihe Vorkommen dor Feuer
versicherung in dieser Gegend ist wohl aus der Gro13e der niedersăchsi
schen Hauser und der au13erordentlichen Bedeutung, welche das Haus 
im Klima N ordeuropas fiir den Mensohen hat, zu erklaren. Zu aHer
lei Zwecken, insbesondere auch zur Pîlege der Geselligkoit gegriindot, 
stellten die holsteinischen Brandgilden sich auoh das Ziel, 
die Mitglieder gegen die Folgen des Ab brennens ihrer Hăuser zu sichern. 
Mit dor Zunahme der Dringlichkeit dieses Bediirfnisses trat dor Ver
&icherungszwook rnehr und mehr, schlieHlich ganz in dcn Vordergrund. 
Bei dem anfanglich stark naturalwirtschaftlichen Charakter der Gil
den, deren Ersatzleistung darin bestaud, da13 dio Gonossen sich mit 
der Lieferung von Holz, Stroh, Bettfedern, Flaohs, Leinwand, Ge
treide, Hausgerăt usw. aushalfen, konnte von einem einigerma13en aus
reichenden Ersatz eines Brandsohadens nooh nicht die Rede sein. Ende 
des 16. oder Anfang des 17. J ahrhunderts treten an die Stolle der 
N aturalleistungen Geldbeitriige, und zwar entweder .fes te .J ahres
beitrage, oder U mlagen bei Brandschăden, zunăchst ohne jede Ah
stuf ung, spăter roh abgestuft nach dor Gro13e des Besitzes. 

Das Beispiel Holsteins pîlanzte sich wahrscheinlioh nicht in andere 
deutsche Gauu fort. 

Auch di(• genossenschaîtlichen Organisationen, die sioh in den kal· 
ten Gebieten zwischen W oichsel und Nogat Anfang des 17. J ahrhun· 
derts zur V ergiitung von Feuerschăden finden, diirften nur eine ort· 
liohe Bedeutung haben, zur Entwicklung cler Feuerversicherung im 
iibrigen aher kaum etwas beigetragen haben. 

Wo die Feuerversicherung noch keinen Eingang gefunden hatte, 
griff man zu cinem anderen Mittel, das ebenso naiv wie originell war .• 
ulirnlich zur l3 o t tol oi. W ar cine Dorfschaft niedergebrannt, RO schrieb 
der Ortsschulze odor cler Geistliohe den Abgebrannten Brandbriefe, in 
denen die Ungliickliohen dern Mitloid aller Christenmenschen cmpfoh· 
len wurdeu. Die Abgebrannten zogen damit durch das Land, und es lag 
nur zu nahe, da13, wenn dicse Brandbettelei einmal Erfolg gehabt hatte, 
sie gewerbsmiii3ig betrieben und zu einern weitverbreiteton Geschafts
zweig wurde. Sie gestaltete sich zur wahren Landplage, verschaîfte 
mituntor auch auf Grund von Fălschungen vielen Landstreiohern und 
Schwindlern ausreichendes Einkommen, versagte aher oft gerade da, 
wo es sich wirklioh um notleidende Abgebrannte handelte. Gelegent· 
lich verschrnahten es sogar nicht die Professoren und die Geistlichon, 
bis ins Ausla.nd zu reisen, um cine Kollekte zum Nutzen der Abge· 
brannten zu veranstalten. Solches wird uns wonigstens von der Stadt 
Herborn, die 1626 eingeaschert wurde, iiberliefert. 

N ahe verwandt dom Brandbettel wareu die selbst von Mănnern 
wio Leihni:::, J usty und M ăser empfohlenen Lot t c r i e n zwecks 
Deckung von Brandschaden. In Bayern z. B. soll der Landesherr zur 
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Wiedererrichtung abgebrannter Gebiiude eine Summe Geldes vorge
schosseu und alsdann eine allgemeine Kollekte veranstaltet haben, wo
bei die fiirstliche Kasse leidliches Geld verdient haben mu.f3. Es fin
den sich zuweilen sogar B r an d s te u e r n. 

W enn auch die Gefahr, abzubrennen, nicht so drohend gewesen 
sein mag wie die Seegefahren, denen die Schiffe im Mittelalter aus
gesetzt waren, so ist es doch auffallig, da.f3 sich selbst drei J ah'r
hunderte nach Entstehung der Seeversicherung nirgendwo Ansătze da
zu finden, die Ubernahme des Feuerrisikos nach dem Muster der 
Seeversicherung zum Gewerbe auszugestalten. U nd doch war gerade 
in den Seestadten, welche durch ihre verhaltnismă.f3ig groi3e Bevol
kerung bei der damaligen ganzlichen Regellosigkeit in der Bauart 
der Hauser und Stra.f3en und bei dern gănzlichen Mangel von Losch
einrichtungen unter Feuersbrlinsten haufig zu leiden hatten, ein leb
hafter Unternehmergeist auf anderen Gebieten wahrzunehrnen und 
in die Seeversicherung von allern Anfang an das Feuerrisiko fiir die 
Schiffe oft mit eingoschlossen. 

Al& die Bevolkerung zunahrn, die Hiiuser enger aneinander riiok
ten, die Brando sich verrnehrten, rnuBte ein Ausweg gefunden werden. 
Irn Zeitalter des Merkantilismus war es nur natiirlich, dai3, insbeson
dere wo dic Brandgilden nicht oder nur wenig verbreitet waren und 
rnan unter dem Brandbottel zu loiden hatte, dor Gedanke dc;s Ve r
sich e r ung s z w an g s aufkam. Die fu.rstlichen Steuerkassen erlitten 
fortgesetzt hohe Verluste durch das Abbrennen der Habc, namentlich 
des Immobiliarbesitzes zahlungskrăftiger Biirger. N ot und Elcnd stie
gen durch dio immor mehr an Hăufigkeit und Ausdehnung wachsen
den Brande. Fiir so vieles andere trat der Staat mit Zwangsvorschriften 
ein; warum sollte da dor Fiirst, wenn er violleicht seine Finanzen hier
durch sogar noch verbessern konnte, nicht bestrebt sein, mit Zwangs
rna.f3rcgeln das allgemeine W ohl auch hinsichtlich der Bekiimpfung der 
Brandschăden zu fordern ? Dazu kam, da.f3 die Brandgilden selbst da, 
wo sie vorhanden waren, doch nur cine recht mangelhafte Sicherung, 
gewăhrten, da sie hăufig genug nur sehr wenige Angehorige urnfa.f3-
ten und bei oinem einigerma13en bedeutenden Fouer oft ganz vorsagten. 

Aher was 1606 Georg Obrecht gefordert hatte, was 1609 dem 
Grafen von Oldenburg von dem Holliindcr Stiell empfohlen worden 
war, niimlich eine Zwangsfeuerversicherung einzufiihren, wurde zu
niichst nicht zur Ausfiihrung gobracht. Erst darul kam die Entwick
lung in Gang, als dor gro13o Brand von London im J ahrc 1656 iiber 
13 000 Hăuser vernichtete und 20 000 Menschen obdaehlos gemacht 
hatte. 

Es ist eine der bemerkenswertesten Erscheinungen in der Ent
wicklung des gesamten Vorsicherungswesens, da13 dieser Londoner 
Brand auf dem europăischen Kontinont, nicht zuletzt in Deutschland, 
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zu einer ganz anderen Entwicklung der Feuerversicherungsorganisa
tion gefiilut hat als in England selbst. Hier brachte er nach einem 
kurzen Zwischenakt die Einfiihrung gro13er und zahlreicher Aktien
unternehmungen, dort hingegen die offentliche Versicherung. 

W ieder war es - wie bei cler Seeversicherung - Ham b u r g , 
das, englischen oder niederlandischen Vorbildern folgend, die fuhrende 
Rolle iibernahm. Aher es war nicht der reine Gedanke der Gemein
niitzigkeit, sondern daneben das Interesse der Kapitalisten, der Hypo
thekenglăubiger, welches den Anla13 zur Ausgestaltung einer rationellen 
Feuerversicherung gab. 

Bereits im J ahre 1591 hatten in Hamburg eine Anzahl Haus
eigentiimer Vertrăge zu gegenseitiger Hilf.eleistung bei Brănden ab
ge.schlossen, sog. Feuerkontrakte, mit cler Bestimmung, dafi die ein
zelnen Hăuser, nicht nur die Besitzer personlich, fur die Beitrăge zur 
gemeinsamen Kasse zu haften hătten. W eiter bestand die Bestimmung, 
da13 die Entschădigung€n lediglich zur Wicderherstellung des abge
brannten Gebaudes zu verwenden und den Hypothekenglăubigern ein 
Anspruch auf die Wiederherstellung zu sichern sei. Zahlreiche Brănde 
in Hamburg riefen festere Organisationen hervor. Besondere Bedeu
tung hat aher erst die Griindung der Generalfeuerkasse im ,J ahre 1677, 
welche 46 einzclne Feuerkontrakte vereinigtc. 

Diese General f eu e r k as s c wurde cin offentliclws U ntornehmen 
und von einer durch die Stadt Hamburg eingesctzton Behorde ver
waltct. Ein Beitrittszwang bestand mittelbar dadurch, daf3 nur der
jenige Eigentiimer eine Hypothek aufzunelunen gcsetzlich berechtigt 
war, weleher sein Haus versiehert hatte. Rcchtlich war die Kasse zu
năchst nur ei ne frei willige Interessentcngemeinschaft stadtischer 
Grundbesitzer. Die Gebăude wurden bis zu 3/4 ihres W ertes versichert, 
und als hochste V ersichorungssumme waren 15 000 Mark :festgesetzt. 
Die Leistungen cler Mitglieder betrugen 1°/00 Eintrittsgeld und 1/ 4 °/00 

.J ahresbeitmg. Dazu kamen boi Brandschăden U mlagen irn Verhălt
nis zu der Versieherungssumrne dor einzclnen Mitglieder. 1718 wurde 
durch clic Gencral:feuerkassenordnung ein Beitrittszwang eingefiihrt. 

Das Beispiel Hamburgs uncl dio Erkenntnis, daf3 nach den ungo
heuren Schădcn, wolche der Dreifiigjăhrige Krieg dom LandP zugc
fugt hatte, - vor allern das Răubor- und Bettlerwe&eJL sowio Brand
stiftungcn hatten iiberhandgenommen, --- eine Fordorung der Landes
wohlfahrt dringond not tat, gabcn wio anderen Landesfiirsten so auch 
dem Grofien Kurfiirsten Veranlassung, die Biirgormeister nnd Rats
leute soiner Residenzstii.dte zu einer iihnlichen Griindung in P reu
Ben zu veranlassen. 

Deutlieher als aus allen Ausfiihrungen erhellt der Geist dor da
maligen Zeit aus dem Reskripte des Grofien Kurfiirsten, das dieser 
im .J ahn· 1685 erlicfi, und welche,; folgendermafien bcginnt: 
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"Unseren gruB zuvor Liebe getreue, Euch wird bekannt sein, wcl
chergestalt wir zur retablierung deB zerfallenen handels und wandels 
in Unseren Landen ein General-Commerzien-Collegium gnadigst ver
ordnet unei wie wir zu dessen authorisierung einigen U nserer wiirck
lichen Geheimen Răthen in gnaden befohlen sothanen selbst bey
zuwohnen, unei damit alles wohl unei bestăndig eingerichtet und diri
gieret, auch daB sonderlich credit in U nsere Laude wiirde introduciret, 
ingleichen das V ermogen dessdben nicht an frămdcr orts gebracht, son
dern solches sicher im Laude untergobracht und sowol Creditor als 
Debitor desto bessor handol troiben konne, gowisso Mittd unterthănigst 
unmaBgeblich vorzuschlagen, wodurch solches alles werckstellig ge
machet werden kann; wann Uns dann gedachtes Collegium unter an
dcren Vorschliigen, und wie am boston dor Credit wieder in Unsero 
Laude gebracht werden konne, das Exempel cler hamburger Feuor
cassenordnung gebiihrendt und gchorsambst vorgostollet, auch zu dom 
Ende ein unvorgreiflich concept, wa.rum solches auch in Unseren Resi
dentz-Stădten und clon gantzen Lande hochst niitzlich zu sein erach
ten, indom "·an mohrer Credit und Gclt umgelwt, auch mehrere Nah
rung, handel und W andel gcschafft und betrieben werdon lmn." 

Also cine MaBregel zur Fonlerung des Kredits wollte in erster 
Linie clic von dom Grol3en Kurfiirsten beabsichtigte Anstalt sein. 
Sic kam nicht zustande, denn cler Magistrat erkliirte, "daJJ das Exem
pel cler Hamburger Feuerkassenordnung an dicsem Orte wohl nicht 
praktikabel noch weniger dicnsam und nlitzlich sein mochtc". Offen
bar verstand man elen \V ert cler Pliine des Kurfiirsten nicht und sah in 
seinen Proj ekten ein Mittel, auf bisher nicht iiblichem W ego die Un
tortanen zu besteuern. 

W ieder und immcr wicder trifft man insbesomlcrc in Preuf3en 
auf solche und ahnliche Projcktc, von dencn cinzelnc auch durchgefiihrt 
wurdcn. 

Es mag genligen, anzufiihren, daf3 1701 unter dom Nachfolger 
desGrol3en Kurflir~ten cine "Feuerordnung :wffm Lancle in dor Chur
und Mark Brandenburg" erging, dor cine ganze H,eihe weiterer Ver
ordnungrm und H,eglemonts folgte. Fur die Zeit von 1718, dem J ahr 
dor Errichtung cler Borliner Sozietiit, bis 1836 sind liber 50 Feuer
soziotlitsordnungen nachzuweisen. Von besonderer Bedeutung war das 
179,1 erla.ssenc Sozietiitenreglemcnt, das in seinen wosentlichen Punk
tcn bis ins 20. J ahrhundert hinoin Geltung behiclt. 

Dic Grundungen solchor S o zi e tă ten wurden namentlich unter 
Friodrich dem GroBcn mit vielem Eifer betrieben. Aher auch auf3er
halb Preul3ens fin elen sie sich, so 1729 bereits in Kursaohsen, J 803 in 
BadElll, 1808 in Wurttmnherg, 1811 1in Bayern. Allenthalben lăBt sioh 
cine V erschmelzung kleinerer Anstalten zu gr613cren, clic Bildung Yon 
gcneralen Brandassckuranzen, wahrnehmcn. Dus V crbot des Braud-
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bettels ww der Brandkollekten stand im Zusammenhang mit diesen 
positiven Anordnungen der Gesetzgeber. 

Wio die in unseren Tagen so haufig geău.Berte Forderung einer 
Verstaatlichung der Feuerversicherung auch friiher vertreten wurdc, 
zeigt u. a. dor Vorschlag des Philosophen Leibniz urns J ahr 1695, eine 
"sta.atliche Assekurazionskasse'·, zu griinden; diese sollte n.ber keines
wegs nur Zwecke dor Volkswohlfa.hrt verfolgen, sondern in gro13em 
::vfa13e fiskalische Interessen. Bei Feuer-, Wasser- und anderen Ele
menta.rscha.den sollte die Kassc dos Staates als Triiger cines Versiche
mngsrcgals cintreten. Dic Uberschiisse sollten den Zwecken der Lan
deskultur, beispielsweise zu der Austrocknung von Siimpfen dienen. 
Ebenso wie nach dem Recht der groi3en Haverei (vgl. S. 135) die zur 
Errcttung aus ciner gemeinsamen S€egefahr iiber Bord geworfenen 
W aren und aufgewandten Kosten von der G emeinschaft alier Schiffs
interessenten zu tragen sind, so mii13ten auch die mit dem Staatsschiff 
Fahrenden, also alle Staatsbiirger, eine Gefahrengemeinschaft bilden, 
durch die nicht nur den gorado vom Ungliick Heimgesuchten die 
Ko:stenla.st aufgeblirdet wiirde. 

Ist dem Merkantilismus das Entstehen der offentlichen Feuer
versicherung zu vcrdanken, so war es natiirlich, da13 mit dem Auf
kommen individualistiseher Grundsatze das Vorbild Englands auch in 
Deutschland wirkte. 1797 trat die noch heute an horvorragender Stclle 
stehendo Mecklenburgische Hagel- und Feuerversicherungsgcsellschaft 
auf Gegenseitigkeit in Ncubrandenburg ins Leben. ImJahre1812 
ontstand die crste Feuerversicherungsaktiengesollschaft, dio Bcr
linischo Feuerversichcrungsanstalt, 1819 folgte die Leipzigcr Feurw
ver&icherungsanstalt. Ihncn schlo13 sich im J ahre 1821 die von Arnoldi 
gegriindetc Gothacr Feuerversicherungsbank auf Gegenseitigkcit an, 
die eine flihrendo Rolle einnimmt; und nun folgt eine ganze Rcihe 
weiterer Griindungen insbcsondere auf Aktien. 1823 wird die Vater
landische Feuerversicherungsaktiengesellschaft in Elberfeld, 1825 clie 
Aachen-M linchener Feuerversicherungsaktiengesellschaft gcgrlindet usw. 

Zunachst machten sich die private und offentliohe Organisation 
der Feuorversicherung keine wesentliche Konkurrenz, wcil letztere fast 
nur dia Imrnobiliar-, erstere nur die Mobiliarversioherung hetrieb. 

Wio auf allen Gebieten der V crwaltung, begann in den ersten J ahr
zehn ten des vorigen J n.hrhunderts auch auf dem des offentlichen 
Feuerversicherungswesens eine reformatorischc Ta.tigkeit. Innerhalb 
dor Feuerversicherung ist die Reform aber erst in neuester Zeit zum 
Absohlu13 gelangt. 

Dio Mobiliarversicherung ist in England schon im 17.Jahr
hundort anzutreffen. Von hier gelangte sie naoh Hamburg, wo rnan 
1765 cine bosondere Mobiliarfeuerversicherungskompanie erriohtete. 
Vereinzelt sind allerdings in Deutsehland sohon im 17. J ahrhundert 
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klcine Mobiliengilden zu finden. So hatten die Geistlichen Gothas eine 
solche errichtet. In gr613erem U mfa.nge findet sich die Mo biliarver
sicherung aber erst 1770, als dor Berliner See-Assekuranzgesellschaft 
das Monopol fiir den Bctrieb gegeben wurde. Diese Gesellschaft losto 
sich 1791 auf, und die PreuBische N eue Assekuranzkompanie von 1792 
iibernahm die Feuerversicherung von Mobilien. Da aher die Immo
biliarversicherung nahezu ausschlieBlich in den Handen cler offent
lichen V crsicherung wa.r, welche ihrerseits Mobiliarversicherung nur 
ganz ausnahmsweise betrieb, so lohnten sich alle Versuche deutschoo 
Kapitals, die Fahrhabeversicherung auszugestalten, nicht, und die 
deutsche Handelswelt, doren Mobilien ja besonders wcrtvoll warcn, 
muBte meistens bei englischen Anstalten Versicherung suchcn. Dor 
Londoner Phonix, wclcher 1782 in Deutsohla.nd cine Agentur errichtet 
hatte, konnte gro13e Erfolge aufweiscn. Erst das J ahr 1812 bringt mit 
der Griindung cler Bcrlinor Anstalt cine W andlung cler Dinge. 

Etwa scit 1820 wurde die Immobiliarfeuerversicherung dem pri
vateu Betrieb allgemein gcoffnet. Den offentlichen Sozietiiten wurde 
aher dabei gewisserma13en die Polizeikontrolle iiber clic Tătigkeit des 
privaten Versicherungsbetriebs auf diesem Gebiete cingcraumt. Auf 
cler a.nderen Seite nahmen immer mehr Sozietăten die Mobiliarvorsiche
rung in ihren Geschăftsbetrieb seit 1863 auf. 

Die Wcitcrentwicklung dor SozieUiten in Preu13en wurde 
durch cine griindliche Reorganisation siimtlicher Heglemcnts, welche 
erst gegen das J ahr 1844 ihren AbschluB erreichte, gefordert. Der 
Versicherungszwang fiel bei den meisten Sozictăten. N eben dor Fusion 
kleiner Sozietiiten finden sich N eugriindungen. Dennoch hatten die 
prcu13ischen Sozietăten cler scit 1848 mit Zulassung dor freien V er
einsbildung und aus:ă.ndisoher Anstalten măchtig aufstrebenden Privat
versicherung gegeniiber einen schweren Stltnd, und es bcdurftc fortge
setztcr U mgcstaltungen, namentlich in bezug auf freiere Bewegung cler 
V erwaltungen und V ervollkommnung cler technischen Grundlagen, bis 
endlich Mitte cler 60er J ahre des vorigen J ahrhunderts ein befricdi
gender Zustand dor Sozietăten erreicht wurde. Nichtsdestoweniger 
wurdon 1867-1903 aJmăhernd 260 nene Gesetze, Reglements, Satzun
gcn und N achtrăge zu solchen flir die offentliche Feuerversichorung in 
Deutschland erlassen. 

Was die Verfassung dor Sozietăten anbelangt, so stehen die preuBi
schen in cler Rcgel unter cinem Generaldirektor, wclchem Buchfiihrer, 
KMsenrendanten und Burcaupersonal bcigegeben sind. In anderen Tei
len des Reichs wcrdcn sie durch di·e Regierung odor elen Magistrat ver
waltct. Dor Hechtsweg war bis in die j iingste Zeit meist ausgeschlossen. 
An seiner Stelle war ein schiedsrichterliehes V erfahren vorgoschrieben. 
Die Sozietălen hattcn und haben - allgemein soweit sic Zwangs
anstalten, fur clic Gebăudeversicherung soweit sic Nichtzwangsanstal-
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ten &ind Anspruch auf die Dienstleistungen staatlicher Taxator(Jll 
und Behorden, sie genie.Ben Steuer~, Stempel-, Gebiihren-, Portofrci
heit uncl Exekutionsrecht. Fur die jetzigen Rechtsvcrhăltnisse ma.B
gebend sin el neuere Landesgesetze. (V gl. § 1 O.) Die cleutschen offent
lichen Feuerversicherungsanstalten zeichnen sich nach elen eigenen 
W orten ihrer V erbandsleitung aus durch Ausschaltung von Erwerbs
oder Steuerzwecken, durch V erpflichtung zu gemeinniitzigen Aus
gaben, durch Annahmepflicht und Schutz cler Hypothckenglăubiger. 
Diese Eigenschaften kann man unumwunden anerkennen, ohne aher 
hieraus unbedingt die Folgerung ableiten zu mussen, da.B ::mdere Be
triebsarten cler Feuerversicherung im Endergebnis volkswirtschaftlich 
weniger wertvoll sind. 

Die neueste Entwicklungsphase wird durch Dbernahme industri
eller Risiken seitens einzelner gro.Ber Sozietăten sowie durch Aufnahme 
kleiner N ebenzweige gekennzeichnet. 

Hatte cler gro.Be Londoner Brand von 1666 die cigentliche Feuer
versicherung ins Leben gerufen, so war es cler Riesenbrand von Ham
burg im J ahrc 1842 und ăhnliche allerdings weniger umfangreiche Un
glticksfălle, welche die Privatversicherung Deutschlands zuratio
nellen Ma.Bregeln veranla.Bten. Den Aktiengesellsehaften und elen gro· 
Hen Gegcnseitigkeitsvereinen ist in erster Linie die genaue Hisiken· 
einteilung und clic Einfiihrung dor Rtiekversicherung, deren auch die 
offentliche V crsicherung sich hen te bedient, zu verdanken. 

N o ben ei ner Reihe grol3erer, im ganzen Reiche tătiger Gegenseitig
keitsvereine gibt es zahlreiche klcinere von mchr lokaler Bedeutung 
odor fiir einzelne Berufsgruppen. Allein in Preu.Bcn wurden vor cîni
gen .J ah ren noch 230, davon 136 in Schleswig-Holstein gezăhlt. Die 
meisten von ilmen versichern unbewegliches wie bcwegliches Eigeu
tum. Einigc bosch rănken sich auf die M iihlenversicherung, andere auf 
die V ersicherung von Scheunen odor V ieh, odor Haus- und Ackergerăt. 
Dazu kommt. cine betrăchtlicho Anzahl beruflieh bogrenzter Feuer· 
versicherungsvereine, wic sie beispirlsweise clic deutschen Eisenbahn· 
und Postbeamten gegriindet haben. Fabrikantenverbande mit dem 
Zwccko cler Feuerversicherung sind insbesondere in Osterreich vor· 
handen. Im Freistaat Sachscn bestehen allcin etwa zwanzig auf 
Gegenseitigkcit beruhende Feuerversicherungsvereine, von denen die 
'Mchrzahl auf die Einwohnerschaft eines Ortes beschrankt ist, wăh
rend clic iibrigen sich auf bestimmte Berufsgenossen erstreckcn. In 
Bayem sind, soweit nach vorgenommenen Ermittelungen von privater 
Seite festgestellt werden konnte, liber 40 Bauernvereine zur gegen· 
scitigen Unterstiitzung bei Brandfăllen vorhanden. Um oo internatio
naler ist cler Betricb vieler deutscher Aktiengesellschaften. 

Aus dor inneren Entwicklung mogen nur einige Punhe her· 
yorgehoben werden. 



§ 43. Entwicklung 191 

Bereits in den 20er J ahren des 19. J ahrhunderts legte man die 
Priimio fur jede Risikengattung in einem Tarife Îest. Einem 'rarif 
des Jahres 1823 ist zu entnehmen, daB man drei Lokalitătsklassen, 
abgeteilt nach Bauart und Bedachung der Gebăude, mit zusammen 
ungefăhr 130 Risikogattungen hatte. Schon nach wenigen J ahren kam 
ma.n, insbesondere durch Studium der Erfahrungen andererGesellschaf
ten, dazu, fur landwirtsohaftliche Versicherungcn, ferner fur Baum~ 
woll~ und Schafwollspinnereien sowie fur Muhlen Prămienerhohun
gen eintreten zu lassen. 

Als V ersicherungsmaxima finden sich bei einer Gesellschaft im 
J ahre 1826 1 O 000-90 000 Taler je nach dem Gefahrgrad des Ri
sikos, und zwar war das ~1aximum von 1 O 000 Talern festgcsetzt, wenn 
die Prămie mehr als 12 %o betrug; 90 000 Taler, wenn die Pramie 
11/ 2 °/00 betrug. Um da.s Jahr 1820 bewegten sich diePrămien zwischen 
1/ 4-2 Prozent flirs Jahr. Die ersten Berechnungen der Prămien
sătze in Promille kommcn 1824 vor. Damals wurden 11/ 2 °/00 fur Ri
siken erster Klasse ohne Gewerbebctrieb vcrlangt. In genau umgekehr
ter Ordnung· wachsen die Provisionssătze. Mitte der 20er J ahrc stie
gen sio beispielsweise fur die Generalagenturen von 5 auf 8 Prozent. 

Es soi in diesem Zusammenhange auch hervorgehoben, daB die 
Prămien eine Neigung zum stiindigen Sinken aufweisen, und 
zwar bei den offentlichen wie bei dcn privaten Unternehmungsfor~ 
meu. Bei letzteren haben sich die Prămien wie folgt bewegt : 

1890-1900 
1901-1910 
1911 

2,04 °/0 

1,99 °10 

1,92 °/0 

1912 
1913 
1914 

1,91% 

1,89 °/0 

1,79 %· 

Bei den of:fentlichen Anstalten nahmen die Prămien folgenden 
Verlauf: 

1866-1875 
1876-1885 
1886-1895 

1,84 °/0 

l,f>!) 0/l) 

1,40% 

1896-1905 
1906-1914 
1915 

1,s;;% 

1,29% 
1,24%-

Mit Recht wird da.rauf hingewiescn, daB dieses standige Sinken 
der durchschnittlichen Priimien um so mehr Beachtung verdient, als 
die Versicherungssummen dauernd lebhaft zugenommen baben. Seit 
1916 ist mit der Geldentwertung bzw. Guterwertzunahme naturgema.B 
eine Prămiensteigerung eingetreten. 

Dio Au s bre it ung der Feuerversicherungshăufigkeit wird durch 
folgende Zahlen gekennzeichnet. 

Es waren versichert in Deutschland 

18:10 
1860 
1890 
1900 

4 Milliarden Mark 
10 
95 

139 
" 

1905 
1910 
1915 
1919 

168 Milliarden Mark 
210 
254 
400 

" 
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Dic Einnahmen und Ausgaben betrugen in Tausenden Mark: 

1
1 Zahl der 1' ·~ !: i[ Zahl der 1 · 

Ja.hr I
IU t h Brutto- Schaden- .

1

. J h 'U t h Brutto- Schadcn-
1 

n erne a r ' n erne - .. . 1 - prămien . zn,hlu. u .. gen11. 11 pram1en zah un gen 
mungen .. 1 . 

1
: 1 mungen 

a) bei den Sozietăten. b) bei den Aktiengesells~.:hften. 

1881 ii 54 1 44 004 1 36 300 1881 11 30 1 79 280 31 978 
18\)0 1' 54 • 50 942 1 :J4 705 1890 1 29 1 104 665 33 364 

Jill·~ 1l_l ,:::~_'J!1jiJ :EUJLI:Hm ::m 
c) bei den Gegens.-Anstalten. d) bei n,llen deutschen Anstalten. 

1881 1 11 13 180 i 4 760 
1890 ' 19 21 84f> 6 159 

1881 95 136 454 73 038 
1890 104 170 8:10 6ti 328 

1900 17 28 886 8 655 1900 100 265 358 118 658 
1910 15 40 847 10 121 1910 101 360 152 126 Hi6 
1919 14 77 278 13 i366 1917 102 479 932 130 712 

* },tir die Ofl'entlichen Anstalten liegt die Sta.tistik nur bia 1917 vor. 

In E n g land dlirfte die Entwicklung eine ii.hnlîche wie in Deutsch
land gewesen sein. Auch in England finden sich die Gilden, bei deren 
Zerfall die Periode des Brandbettels begann, bis cler Brand von London 
die ersto Aktiengesellschaft hervorbraohte, das im J ahre 1680 ge
griindetc Fire Office, spii.ter Phonix, 1696 die grol3e Gegenseitigkeits
anstalt Hand in Hand, die alteste der noch heute bestehenden. Daneben 
laufen auch in England Versuche, offentlich-rechtliche Feuerversiche
rungsunternehmungen einzufiihren. Von 1776 bis 1820 erfolgt eine 
Anzahl neuer Griindungen. Zu einem enormen Griindungsschwindel 
kam es in den 40er J ahren. 1861 bis 1865 wurden 43 Gesellschaften ge
gegriindet, von denen heute nur nooh drei bestehen; gar nimmt man 
den Zeitraum 1861 bis 1880, so lassen sich 169 Griindungen regi
strieren, von denen es nur 33 auf unsere Zeit gebracht haben. 

Aus der inneren Entwicklung des englischen Feuerversicherungs
wesens mag angefiihrt werden, da fi sich 17 04 die V ersicherung von 
Haushaltgegenstănden und Handelsgiitern findet. In grol3crem Mal3e 
wurdo diese Versicherung 1710 von der Gesellschaft Sun betrieben. 
171 O wird bei dieser Gesellschaft die erste Klassifikation, welche An
spruch darauf crhcben darf, modcrnen Charakter zu habcn, L~ingefiihrt. 
Aher erst 1805 findet sich eine ausgebildete Klasscneinteilung, die 
dann 1870 auf clic breiteste Grundlage gestellt wurde. 1807 wurdo 
eine Gewinnbeteiligung cler Vnrsicherten eingefiihrt. Staatlichc An
stalten hat England noch nicht. Es machten sich aher wiederholt Be
'Btrobungen bemerkbar, kommunale Feuerversicherungen einzurichten. 

Die Vercinigten Staaten von Amerika sind fiir die Ent
wicklung interessant, weil hier seit J ahrzehnten gesetzliche Einrich
tungen bestehen, wclche auch in anderen Landern gefordert werden. 

Vor 1752 gibt es in Amerika keino Feuerversicherung. In den 
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niichsten hundert J ahren sind nur ganz vereinzelte Grlindungen, meist 
im Os ten, zu konstatieren. Dann folgten aber J ahre massenha.fter 
Schwindelgriindungen. 1860 bis 1885 sollen in New York allein Lahezu 
600 Gesellschaften bankerott geworden sein. Daraus ist die iluBerst 
eim·chneidende Gesetzgebung zu erklăren. In liber einern Dutzend 
Staaten herrscht das Standard Policy Law, die gesetzlich vorgeschrie
bene Police, die keine Abanderung erfahren darf. In vielen Staaten 
ist es verboten, den Versicherten eine teilwe:ise Selbstdeckung aufzu
erlegen. Andere Staa ten u'ntersagen Kartello der V ersicherer wie auch 
cer Versioherten; wieder andere Staaten verbieten die Rlickversicherung 
bei nicht zugelassenen Gesellschaften. Die Folge hiervon ist dio Un
mogliohkoit, flir groBe Risiken ausreiohend Deckung zu erhalten. Die 
Gesetzgebung hat es zwar vermocht, allzu hăufige Schwindelgrlindun
gen hintanzuhalten, aher anderseits sind in manchen Unionsstaaten 
W arenhăuser und Fabriken mangels ausreichender V ersicherungsgelo
genheit in Bedrăngnis gekommen. 

DaB trotz aller Fortschritte cler Feuerteehnik die B r an d s o h ii. de n 
nicht nur nicht abgonommen, sondern sich star k vor m e h r t ha ben, 
geht z. B. daraus hervor, daB in PreuBen im .J ahre 1881 die Anzahl der 
Brando 14623 mit 54149136 Mark Schadenwert betrug, im Jahre 
1905 aher die Anzahl der Briinde auf 7 4 986 mit 91 982 824 Mark 
Schadenwert angewach~en war. Dcmnach hat sich die Zahl der Brănde 
in 25 Jahron verflinffacht, wăhrend sich der Schadenwert noch nicht 
verdoppelte. Es stellte sich der Brandschaden auf den Kopf der Be
volkerung im Durchschnitt auf Mark 

in ' in il 
11 im Jahrzehnte 1 '' im Jahrzehnte 

il 1890/99 1 1~0~/09 .. ~~~-___!! 1890/99 i 1900/09 

-o;t-pr-e;Be~-~~~ -~ 1 2,4o ; 2, 1s Sa~h~~;, ·-:- . -: .-li 2,1~-~-~- 2;~ ~"' 
WestpreuBen ,_ 3,58 4,22 Schleswig~Holstein:' 4,22 1 4,:~2 
Berlin ]! l,ns [ 1,71 Hannover . . . . il 2,ss 3,34 
Brandenburg · 3,12 1 2,61 Westfalen. 'l 2,44 1 2,45 
Pommern !1 3,1·3 11,83 Hessen~Nassau ,

1

1
: 2,25 

1
. 2,23 

Posen fi 2,45 : 2,66 Rheinprovinz . . 1 2,02 2,16 
1 Schlesien 11 1,78 i l,s-, PreuBeninsgesamt !f 2,45 [ 2,os 

Die S c ha de n hău fi g k ei t bei den verschiedenen U nternehmungs
formen ist naturgemăfi keine einheitliche; dies geht aus der Berecll
nung dor Schăden fiir den Durchschnitt d08 J ahrzehnts 1904 bis 1913 
hervor. In dieser Zeitspanne betrugen die Schăden : 

Manes, Versichernngswesen II. :1. Auft.. 

i in % der 
!Vers.-Summe 

0,93 
0,86 
0,90 

13 
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Wie stark die Schwankungen dor Brandschăden sind, zeigen be
sonders deutlich die Ziffern, welche die durch Feuerversicherung ge
deckten Verluste bei Immobilien in dor Stadt New York im Zeitraum 
von 46 J ahren von 1872 bis 1918 veranschaulichen, sie betrugen 
zwi~chen 0,73 Prozent im J ahre 1916 und 11,7 Prozent im J ahre 
1872. Der Durchschnitt belief sich auf 2,2 Prozent; filr Gebande
inhalt waren die entsprechenden Ziffern 8,6 Prozent im J ahre 1917 
bzw. 32,3 Prozent im J ahre 1876. Der Durchschnitt war hier 
16 Prozent. 

Lehrreich ist di8 wăhrend des Krieges zutage getretenc Erschei
nung, daB kapitalkrăftige deutsche private wie offentliche Feuerver
sicherungsansta lten der Transportversicherung zu H ilfe gekommen 
sind, um ihr Deckungsgelegenheiten und Ruckversicherungsmittel im 
Inland zu gewăhren. Diese waren crforderlich, um die grof3en Risiken, 
Linicndampfer und Ladungcn, in vollcrn Urnfange decken zu konnen, 
auch ohne Hilfe des Auslands, narnentlich cler englischen Versicherer, 
welche die Riickversicherunwwerbi ndungen zunachst wenigstens nicht 
wieder aufnahmen. 

Die N achkricgszeit mit der auch fiir die Feuerversicherung sich 
einstellenden Notwendigkeit cler Prămienerhohung z. T. durch Er
hebung von Teuerungszuschliigen, a.ndererseits mit dern Bestreben, auf 
jede gesetzlich rnogliche W eise Kapitalien steuerlichen Zugriffen zu 
entziehen, bat in gewissen Kreiscn cler Groi3industric Bestrcbungen 
gefordert, die darauf hinauslaufen, die eigentliche Feuerversichcrung 
durch nieht ungefiihrliche, hăufig rccht problematische Ersatzeinrich
tungcn zu Yerdriingcn. Man hat in verschiedener Weise sogcnannte 
S el bs t vers i c h erun gso r gan isati o n en geschaffen. (l.Bd. 8.17.) 

§ 44. Organisa.tion und Teclmik der Feuerversicherung. 

Wao> im allgemcinen Te il iiber die Vorzlige und N achteile der 
privat-rechtlichen und der offentlich-rechtlichen Organisation gesagt 
worden ist, hatte in betrăchtlichem U rnfange vornehmlich Bezug auf 
dic Feuervcrsicherung. Es kann rnithin an dieser Stelle von einer 
nochmaligen Erorterung der Prinzipienfragen abgesehen werden. Die 
Be&eitigung cler einen oder der a.ndcren Form wăre cin grofier N ach
tcil fii1· dftR gesamte Feuerversicherungswesen Deutschlands. Beide 
haben ihre historische und ihnl wirtschaftliche Berechtigung, beide 
haben auch schon viel voneinander gelernt. 

Dber die i) f f c n t lichen F eu e r v c r sic h e r ung sa n sta 1 t c n in 
Deutschland unterrichtrt folgcndo Dborsicht. 

In Preufien gibt es zahlreiche provinzielle und komrnunale In
stitute. Ein Gcbăudeversicherungszwang besteht fur die Sozietaten 
Berlin, Breslau, Stettin, ferner fiir Ostfricsland und die Rcgierungs
bezirko Kassd, Wiesbaden und Sigmaringen. Was die als charakte
ristischste." Mcrkmal der offentlichen Versichcrung bezeichnetc An-
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nahmepflicht anbelangt, so bestanden fri.iher bei den einzelnen Sozie
tăten verschiedene nnd verschieden weitgehende Ausnahmen. Die 
Mehrzahl der Sozietaten beschrănkt aher wohl noch ihren Geschii.fts
kreis auf die V ersicherung der sogenannten einfachen Gefahrenklassen, 
wie Gebăude zu Wohnzwecken, zum Kleingewerbebetrieb, zum land
wirtschaftlichen Betrieb und ăhnlichem. Eine Anzahl Sozietăten be
treiben dane ben in erheblicherem U mfange auch die Versicherung von 
industriellen und gro13cren kommerziellen Betrieben (gewerbliche An
lagen, Fabriken, Warengeschăfte, Speicher, Lagerhăuser). Etwa di~ 
Hălfte aller Sozietăten versichert auch Mobiliar in bedeutendem 
Umfang. 

In Bayern besteht die Brandversicherungsanstalt fi.it· Gebiiudo in 
den J_,andesteilen rechts des Rheines, welche seit 1834 cin tatsi:ichlichcs 
Monopol genie13t. Die Teilnahmo ist zwar im allgemeinen freigegeben; 
aher dio Versioherung von Gebăuclen bei anderen Branclversicherungs
anstalten oder G esellschaften ist unter dem N achteile dor N ichtigkcit 
jedes clerartigen Obereinkommens verboten, sofern nicht ctwa die be
treffenden Gebăude von cler bayerischen Staatsanstalt nicht aufgenom
:meu werden. Gcgenstand cler V ersicherung im allgemeinen sincl alle 
Gebiiude ohnc U ntcrschied zwischen offentlichen uncl Privat-, Haupt
und N ebengebiiuclen. 

Im Freistaat Sachsen herrscht ebenfalls Zentralisation. Hier be
steht einc staatlich geleitctc Landesbrandversicherungsanstalt mit zwei 
selbstiindigen Abteilungen flir Gebiiude- bzw. Mobiliarversicherung. 
Die Gebăudeabteilung kennt cine unbeclingte Beitrittspflicht fiir alle 
Hochgebăude, sofern nicht besonclere Ausnahmen bestimmt sind; fer
ner eine bedingte Beitrittspflicht fi.ir Gebăude zu vorlibergehcnclen 
Zwccken; vom Beitritt ausgoschlosscn sincl z. B. Pulvcrmiihlon und 
Sprengstoffabriken, Brlicken usw. Dic Mobiliarabteilung beruht vo:lig 
auf Freiwilligkcit; bei ihr konnen alle Masehinen, Apparate und Vor
richtungen nebst Ersatzteilen und Hilfsgegenstănden versichert wer
den, sobalcl sic in cine Betriebsanlage zurn Zweck der Aufstollung ein
gebracht sind. Fi.ir Mobilien im i.ibrigen gewăhrt die Staatsanslalt 
keine Dcckung. 

Das Laud W lirttemberg besitzt eine staatlich geleitete Landes
anstalt mit Versicherungszwang flir nahczu alle Gebăude. 

Auch in Baden besteht cine Landesanstalt mit Beitrittszwang fUr 
allo Gebăude. Bei elen Privatgesellschaften durftcn fri.iher versichert 
werden : von den bei cler Staatsanstalt versicherten Gebăuclen d.er fUnfte 
Teil cler V ersicherungssumme uncl clic von cler Aufnahme ausgcschlos
senen, das sincl insbesondero Pulvermi.ihlen. Seit 1903 ist der Zwang 
jedoch auch hierauf ausgedehnt. 

Hessen hat ei ne gleichfalls mit Beitrittszwang ausgestattete Landcs
anstalt. 

Mecklenburg-Schwerin hat eine weitgPhencle, teils gesctzliche, teils 
13* 
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tatsăchlicho Gebăudezwangsversicherung, fi.ir welche die Domanial
Brandversicherungsanstalt zustăndig ist. 

Staatsanstaltcn befinden sich ferner in: Sachsen-Weimar (gegrlin
det 1768), Oldenburg (gegriindet 1764), Braunsohweig (gegrlindet 
1750), Sachsen-Altenburg (gegrlindet 1776), Sachsen-Koburg-Gotha 
(reorganisiert 1843), Anhalt (gegriindet 17 51 ), W aldeck (gegriindet 
1756), l;ippP (gPgriindet 1752), Liibeok (gegriindet 1765) und Ham
burg (gegriindet 1676). 

Sachsen-Koburg-Gotha, Mecklenburg-Strelitz und die Freie Stadt 
Li.ibeck kennen keinen Versicherungszwang. 

N ur Schaumburg-Li ppe, Reu.f3 ăltere Linie, die oldenburgischen Ge
biete Liibeck und Birkenfeld, ferner die Freie Stadt Bremen hesitzen 
keine offentliche Brandversioherung. 

Das V erhăltnis dor offentlichen zur priva ten Feuerversicherung in 
Deutwhland wird durch folgende Zahlen beleuehtet: 

* geschătzt Zusammen i! 209 624 *400 OOOca. 

Die Feuerversicherung in offentlich-reohtlicher Form findet sich 
seit J ahrhunderten auch in cler Schweiz. Hier gibt es sowohl deutschP 
wie franzosische kantonale Feuerversicherungsanstalten. Fcrner sind 
zu nennen: die wechselseitigen Landesbrandschadens-V ersicherungs
anstalten in Osterreich, die diinischen Brandversicherungsanstalten, die 
norwegische Brandkasse, in den friiheren russischen Ostseeprovinzcn : 
die drei baltischen gegenseitigen Feuerversicherungsanstalten. \Veni
ger bekannt ist cler U mstand, da.f3 auch in Frankrcich in Form von 
Departementskassen vier offentliche Feuerversicherungsanstalten be
stehen und zwar im Departement Maa.s, Marne, Somme und Ardenne. 
Diese Tatsache ist insofern besonders bemerkenswcrt, als im allge
meinen, und zwar wohl fmit Recht angenommen wird, da.f3 die offent
liche gogenseitige Feuerversicherung germanischen U rsprungs ist. Die 
îranziisischcn Kassen sind Ende des 18. bzw. Anfang des 19. Jahr
hunderb; gegrundet worden. Sie sind nicht mit V ersicherungszwang 
oder irgondeinem l\fonopolrecht ausgestattet. 

Fur dic Betrachtung cler Mobiliarbrandvorsioherung bietet die 
Schweiz ein bcsonders interossantes Feld, da sie drei vE>rsohiedenc• 
Systcme ncbeneinander aufweist: 

1. Staatliches Versicherungsmonopol (Kanton W aadt); 
2. Staatliche Versicherung in Konkurrcnz mit dor Privatversiche

rung (Kanton Glarus); 
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3. Staatlicher Zwang zur Versicherungsnahme bei der Privatver
sicherung (Kantone Freiburg und Aargau). 

Das zweite System ooll sicharn schlecht,esLen bewiihrt ha ben. Giius,tige 
Erfahrungen hat mandagegen mit d·en beiden anderen Systemen gemacht. 

Flir die deutschen offentliehen Feuerversicherungsanstalten sind 
1910 Mustersatzungen und Musterbedingungen aufgestellt 
worden. In beiden hat man sich mit Erfolg bemliht, die Rechtsfort
schritte, welehe bei den privaten Anstalten zufolge des Reiehsgesetzes 
liber den Versieherungsvertrag erzielt worden sind, auch den bei den 
i:iffentlichen Anstalten V ersicherten zugute kommen zu lassen. Bedeu
tcnd crleichtert wurde den offentlichen Unternehmungcn Jieses Be
streben dur·ch die irn AnschluB an jcnes Reichsgesetz erfolgte landes
gesetzliche RPgclung dor Verhiiltnisse cler offentliehen Anstal
tcn. Das wichtigstc Landcsgcsctz dicser Art ist das p reu J3 i s c h e vom 
25. Juli 191 O. Dicses Gesctz beschriinkt sich allerdings darauf, Nor
mativbcdingungen aufzustcllen. Der Gesetzgeber hielt dies schon des
wegen flir gebotcn, wci 1 d ie bishcrigc Organisation dor landschaftlichcn, 
stiidtischen, provinziellen und stăndischen Anstalten durchaus ver
schicden ist, und ein Grund, die bestehenden Organisati<men zu zer
sti:ircn, ibm nicht vorhanden crsehien. 

Zu dirsem Zwcck sichert es irn ersten Abschnitt die iiuJ3ere recht
liche Stellung dor Anstalten, sowie ihrer Beam ten, legt die bestchcnden, 
aus dem gemeinnlitzigen Oharakter cler Anstalten sich crgebenden 
Rcchte und Pflichten allgemein fost, stellt den Annahmezwang auf eine 
ge&etzliche Grundlage und regelt die Frage der Forderung des Feuer
loschwesens im AnschluB an die bisherige Praxis dor offentlichen An
stalten, den Fall dor Verschmclzung mehrerer offentlicher Anstalten, 
sowic ihrer Verbindung zum Zwecke cler Rlickversicherung nnd iihn
licher Aufgaben im W ege cler V erbandsbildung. 

Der zwcitc Abschnitt handelt von cler Verfassung und dem Ge
schăftsbetrieb; er stellt im AnschluJ3 an das Reichsgesetz vom 12. Mai 
1901 liber clic privaten Versicherungsunternehmungen die an denlnhalt 
der Satzungen zu stcllenden Anforderungon zusammcn, sichort den V er
&ioherungsnchmcrn cin gosetzliches MindestmaJ3 dor Tcilnahme an dor 
Verwaltung und zieht alsdann durch Aufstcllung von N ormativbestim
mungen flir clic Satzung und die Allgemeinen V crsieherungsbedingun
gen diej enigcn Folgen flir das pri vatrechtliohe Verhăltnis der Anstalt 
zu ihren Versichcrungsnchmern, wclche sich aus den zwingenden Be
stimrnungen des Versicherungsvertragsgesetzes ergeben. 

Im dri tten A bschnitt sind die wesontlichen Vorschriften liber die 
Staatsaufsicht, etwaige Nebcnbetriebe und liber Auflosung cler Anstal
ten zusammengefai3t. Dor vierto Absehnitt endlich enthălt die Dber
gangR- und Schlufibestimmungen. 

U 111 das Verbal tnis des Reichsgesetzes zu den landesgesetzliohen Be
stimmungen klarzulegen, soi auf folgendes hingewiesen. 
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Das reichsgesetzliche V ersichcrungsvertragsrecht gilt iiberhaupt 
nicht fii r Versicherungsverhiiltnisse, die bei ei ner offentlichen Anstalt 
unmitlelbar kraft des Gesetzes entstehen oder infolge eines gesetzlichen 
Zwangcs genommen werden. Fiir alle sonstigen Versicherungen gilt an 
sich das Versicherungsvertragsgesetz als Grundlage mit Ausnahme der 
Vorochriften liber die V ersicherungsagenten. Fur die V ersicherungs
bedingungen ist abPr den offentlichen Anstalten eine Abweichung 
von den zwingenden Vorschriften des Vertragsgesetzes ebenso wie den 
priva ten U nternehmungen untersagt. 

Fur den Begriff cler offentliehen Feuerversicherungsanslalt ist 
es wichtig zu beachten, dafi dieser nach dem Gesetz besondere Lasten 
obliegcn, insbesondere: 1. cler Aufnahmezwang, 2. die Pflicht, die Ver
~;icherung aufnahmepflichtiger · Gebiiude bei Besitzwechsel fortzu
setzen, 3. cbenso bei nicht piinktlicher Prămicnzahlung, 4. der Aus
schluti von Gewinnabsichten, 5. die Beschrănkung auf Taxen, 6. die 
Regelung des Beginns cler Versicherung, 7. die Vermogensanlage in 
Staatsanleihen und die dadurch bedingte besondere Gefahr von Kurs
verlusten. 

J ode ofientliche Feuerversicherungsanstalt hat ein bestimmtes Ge
biet zu um1assen und darf autierhal b desselben V ersicherungen im Ge
biet einer andoren den Vorschriften dieses Gesetws untorliogcnden An
stalt nur mit deren Zustirnmung iibernehrnen. Innerhalb ihres Gebie
tes ist jedc offentliche Feuerversicherungsanstalt verpflichtet, jedes 
Gcbăudo gegen Brandschaden zu versichern, sofern nicht einer der im 
Gesetz vorgesehenen Ablehnungsgriinde vorliegt. 

Sic kann die Vorsicherung eines Gebăudes ablehnen : 1. wenn das 
Gebaude einer auBergewohnlichen Feuersgefahr ausgesetzt ist; 2. wenn 
die Versicherung die Leistungsfahigkeit der Anstalt iibersleigt; 3. wenn 
dor W ert dos Gebiiudes 100 Mark nicht iibersteigt oder das Gebăude 
zum Abbruche bestimmt oder im Verfall ist, oder seinen Gebrauchs
wort fur :den Eigentiimer ganz oder zum wesentlichen 're il verloren hat; 
4. wenn das Gcbiiude auf fremdern Grund und Boden steht, ausge
nommon den Fall des Erbbaurechts; 5. wenn das Gebăude den un
giinstigeren 'l'oil oines im iibrigen anderwoit oder iiberhaupt nicht 
ver:sicherten Gebăudcbesitzcs innerhalb des Gebiets dor Anstalt dar
l'!tellt; 6. wăhrend der Dauer eines Kriegszustandes. 

Auf das Zubohor eines Gebaudes erstreckt sich die Versioherungs
pflicht dor Anstalt nicht; das gleiohe gilt von Maschinen- und W erk
einrichtungon, wolche einem Gebiiude derart eingefiigt sind, dafi sw 
Be.standteil des Gebăudes geworden sind. 

Durch die Satzung kann die V ersicherungspflioht der Austalt er
weitert und das Ablehnungsrocht boochrănkt werden. 

Ob cine aufiergowohnliche Feucrsgefahr vorliegt, wird sich nach 
dor Begriindung nur aus den tatsiichlichen V erbiiltnisson Jes oinze}nen 
Fallos entscheiden lassen, wobei die Bauart, die Beschaffenheit, die 



§ 44. Organisation und Technik der Feuerversicherung 199 

Benutzungsart des Gebăudos, seine Lage zu anderen besonders feuer
gefăhrlichen Anlagen oder Betrieben und ăhnliche aus den tatsăch
lichen Verhăltnissen, gegebenenfalls auch aus der Personlichkeit seiner 
Bewohner sich ergebende Gefahrenumstănde in Betracht kommen wer
den. Bestimmte einzelne Betriebe, deren auBergewohnliche Feuer
gefăhrlichkeit besonders augenfăllig ist, wie Pulvermtihlen, Pulver
magazine, Anlagen zur Herstellung, Aufbewahrung oder Verarbeitung 
von Explosivstoffen u. dgl., nach dem Vorgange einiger ălterer An-
6taltssatzungen und einiger aui3erpreuBischer Gesetzgebungen im Ge
ootz besonders anfzufuhren, ist nicht fur praktisch gehalten worden. 

Gegen die Ablehnung einer Gebiiudevorsicherung durch den An
staltsleitel' findet binnen zwei W ochen die Beschwerde an clic staat
liche Aufsichtsbehorde statt, wclche endgtiltig entscheidet. Die Satzung 
kann vorschreiben, daf.\ gegen die ablehnende Verfiigung des Anstalts
leiters zunăchst dic Entscheidung eines anderen Anstaltsorgans, ins
besondero des V erwaltungsrats, anzurufen ist. 

V ou au13erordentlicher Bedeutung ist cine Bestimmung des preufii
schen Gesetzes, welche sich analog auch in den anderen Landesgcootzen 
findet, in cler es hei13t: Der Minister des Innern ist befugt, einer 
offentlichen Feuerversicherungsanstalt neben der Versicherung unbe
weglicher Sac hen den Betrieb der Versicherung beweglicher Sachcn gegen 
Feuer sowie anderer Zweige der Schadensversicherung und 
dieGewahrung von Riickversicherung an andere Versicherungsanstalten 
zu gostatten. Die Erlaubnis kann zuriickgenommen werden, wonn clie 
Geschaftsfiihrung zu groben MiJ3stănden fuhrt, clic Interessen dor Vor
sicherungsnehmor oder die Sieherheit dor Anstalt gefăhrdet. Dem 
Betrieb derartiger N ebenzweige dor Versicherung sind besondere Ge
schăftsbedingungen zugrunde zu legen, welohe der Genehmigung des 
Oberprasidenten bediirfen, soweit sie nicht als Teil cler allgemeinen 
Versicherungsbedingungen vom Minister des Innern genehmigt sind. 

BereitR vor dem Gesetz haben die Hălfte der Sozietăten als Ne
benzweig ihres Betriebes auch die V ersicherung beweglicher Sac hen 
aufgenommen. N unmehr wenden sie sich auch zu verwandten Zweigen 
der Schadensversicherung, wie W asserleitungssohăden-, Glas-, Dieb
stahl versicherung, auch Haftpflichtversichcrung. 

Dio elen offentlichen Anstalten bei dem Betriebe der Immobiloon
feuerversicherung zustehenden Vorrechte, wie Porto- und Gobiihren
freiheit kommen ihnen bei dem Betriebc anderer Zweige nicht zu. 

Fiirdicprivaten Unternehmungsformen (1. Bd. § 11) kom
men keino Besonderheiten in Betracht. 

A uf fes ten V ereinbarungon zwischen Staatsregierung u nd Privat
anstalten beruhen dio volkswirtschaftlich besondors beachtenswerten 
Versichorungsgomeinschaften fur notleidende Risikon 
un d g e rn ied e ne O r te. Der V erband deutscher Pri vatfeucrvorsiche-
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rungsgesellschaften hat 1885 dcn preufiischen Ministerien fiir Lund
wirtschaft und des lnnern gegeniiber erklărt, dafi seine Mitglieder sich 
verpflichten, siimtliehen Risiken Deckung zu gcwahren, welche von 
den Mi nisterien als versicherungsnot]eidend bezeichnet werden wiir
den. An die Stelle des V erbandes trat 1902 die preufiische V ersiche
rungsgemeinschaft der in Preufien arbeitenden Privatgesellschaften, 
um im offentlichen Interesse Abhilfe gegen unverschuldeten V ersiche
rungsnotstand zu schaffen. 1905 beschlofi die V ereinigung der Ge
sellschaften, auf die preufiische V ersicherungsgemeinschaft notleidende 
Risiken aus allen Teilen Deutschlands, in welchen noch keine Ver
sichcrungsgemeinschaften bestunden, zu ubernehmen. Solche Gemein
~;chaften bestehen in Bayern seit 1886, erweitert 1895, in Sachsen seit 
1889, erweitcrt 1898, in Baden seit 1894 und in Hessen. Nach Ein
Hihrung der Reichsaufsichtsgesetzgebung hat sich das Aufsichtsamt 
der Untcrbringung notleidender Risiken angenommen mit dem Er
gebnis, daJ.\ 1904 sowohl dic Vereinigung der in Deutschland arbeiten
den Pri vatfeuervcrsicherungsanstalten wie auch der V erband deutscher 
Peucrvcr:sicherungsanstalten a. G. Erklărungen abgaben, da fi sie 
grundsiitzlich fur dic Unterbringuug notleidender Risiken zu sorgen 
bereit seien. 

Dio grii!ite Versicherungsgemeinschaft ist die preufiische, dio auch 
eine ganzf' Reihe andcrcr Lănder mitumfafit und welche notleidende 
Risikcn in ganz Deutschland, abgesehcn von Bayern, Sachsen, Baden 
unei Hec;"en, iibcrnehmen kann. Als notleidende Risikon gelten Ver
sicherungen : 

a) fur wolche im froien Verkehr Fouorversicherung - soi es ganz, 
sei es tcil W()ise - nicht erlangt werden kann, 

b) wolclw nicht in objektiver oder subjektiver Hinsicht versicho
rungE>unwiinlig sind, 

o) wclche bis zum Eintritt des V crsicherungsnotstandes entweder 
bei Pri vatgesellschaften oder iiberhaupt nioht gedeckt waren, 

d) heziiglich welchcr die V ersioherungsreflektanten nachgewieson 
haben, daf.\ sie bei mindostens funf der in ihrem Bezirke vertretcnen 
Privatg(~Rellschaftcn unei cler zustăndigon offentlichcn Anstalt Antrag 
gcstellt, aher Ablehnung erfahren habcn. An der Versicherungssurnme 
<licser notleidondcn Risiken werden die dor Gemeinschaft angehorigen 
Gesellschaften irn V erhăltnis ihrer Bruttoprarnicneinnahrne (bei Ge
genseitigkui tsgesellschaften ihrer N ettoprărnicncinnalunc) beteiligt. 
Die Fiihrung wechselt alle drei J ahre. Die fiihrcndc Gcsdlschaft iiber
weist dcn bctoiligten Gescllschaften die Anteilc an den Pramien der 
einzelncn n isiken und zieht clic Schaden- und Kostcnanteile von ihnen 
cin. N ar:h rlen Grundsălzen cler bayerischen V crsicherungsgemeinschaft 
gcllcn auch uls notlciclcnd solchc V crsir:hcrungen, die in den sog()nann
ten gemicdcnen Orten und Bczirkon laufen, d. h. in solchcn brand
reichen Gegenden. die vom Staatsministerium des Innern als gemic-
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dene gckrnnzeichnet sind. Der Geschiiftskreis der preuBischen Ver
Eicherungsgerneinschaft ist 1921 dadurch crweitert worden, daB dic 
ihr angehorigen Gescllschaften beschlossen habcn, auch Risiken ii.ber 
20 Millioncn Mark, sog. G roB ris i k c n zu deckcn, und zwar nach 
einem gewissen Schi iissel. Voraussetzung ist j edoch, da l3 im freien 
Verkehr ganz odor teilweise Dcckung fiir diesc Objckte, die weder in 
objektiver oder subjektiver Hinsioht versicherungsunwii.rdig sein diir
:fen, Deckung erlangt werden kann. 

Folgende F cuc r vers iche r ung sar te IL sind zu unterscheiden : 
1. Mobiliar- und Irnrnobiliarvcrsicherung, auch Fahrhabe- und 

Gebăudeversicherung genannt; 
2. Haushaltungs-, gewerbliche und landwirtschaftlichc Versiche

rung·. Bei cler gewcrblichen Feuerversichcrung ist zu trcnnen nach Han
de!&-, Handwerks- und Fabrikbctrieben, gelegentlich wird <mch eine 
besondere Maschinenfeuerversicherung unterschieden. Bei dcr landwirt
t'!chaftlichen Versicherung unterschcidet man GehOft-, Schober-, Feld
und W aldversicherung; 

3. Versicherung des rnittclbaren und des unrnittelbaren Sachscha
dens. Der unrnittelbare Schaden entsteht an dom Gegenstandc selbst 
durch Brand oder Explosion, cler rnittclbare als unvermoidliche Folge 
des Branderoignisses zufolgo des Loschens, NiederrciBens und Aus
riiumens, des Abhandcnkommens odor dor Entwertung der Yersicherten 
Gegenstănde ; 

4. V crsicherung dos Sachschadons und des sonstigen dureh Brand 
entstehcnden Schadcns. 

Dio meisten vergiiteten Schadensfălle sind Saohschăden. Dariiber 
hinaus kann die V ersicherung sich ausdohnen auf Entschă.digung cler 
durch den Brandfall herbeigefiihrten Geldausgabcn, des Ersatzcs fiir 
Verluste an Einnahrncn sowie des Gewinncntganges. (V gl. hierzu § 60 

ii.ber Mietverlust- und Betriebsunterbroohungsvcrsicherung oowie S.218 
iibcr clic Versicherung von Preisdifferenzen im Zuckerhandel u. i~hnl.) 

Wăhrend cler doutschc Gesetzgeber klar und deutlich sich auf elen 
Standpunkt gestellt hat, daB ausschlicBlich das Intercssc clon Gegen
stand dor Schadcnversicherung bildel, nicht aher die Deckung des ein
fachen Sachwertcs als ausreichend anzuerkcnncn soi, bemiiht sich die 
Versicherungspraxis, nach wie vor dom Gescbz den alten Standpunkt 
moglichst fostzuhalten und soweit irgend angii.ngig nur den Sachscha
dcn zu vergiiten. 

W eit deutlicher als die Bezeichnung Feuerversicherung wiirde dor 
Ausdruck Brandschadenvcrsicherung auch dem Fernerstchen
den sagen, wclchem Zwecke der hicr zu behandclndc Versicherungszweig 
dicnen soli; denn seine Aufgabc ist und kann es :nicht sein, alles zu er
setzen, was durch Fcuer zerstărt wird; hoehstens um clic Folgen eines 
Schadenfeucrs kann es sich handeln uncl nur um Wirkungen eincs sol-
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chen Feuers auf Gegenstănde, welche ihm nicht absichtlich oder bestim
mungsgemiifi ausgesetzt worden sind. Zahlrciche Versuche, den B e
gri f f des B r an des in der Feuerversicherung zu definieren, um auf 
diese W eise die Haftung des Versicherers scharf abzugrenzen, sind ge· 
macht wordcn. Am brauchbarsten diirfte der neuerdings von v. Gierke 
aufgestelltc Begriff sein, wonach als Brand anzusehen ist eine bestim
mungswidrige Feuerwirl;:ung, die sich aufierhalb eines ordnungsmăi3i
gen Herdes an Sachen vollzieht und sich selbstandig an ihnen fortzu
entwickeln vor mag. Sobald kein ausgebrochenes Feuer in Frage kommt, 
kein Feuer, das aufierhalb eines Herdes die Fahigkeit hat, sich aus 
eigener Kraft zu verbreiten, kein gefă.hrliehes Schadenfeuer, besteht 
cine Ersatzpflicht des Versicherera nur, wenn dies ausdrlicklich im Ver
trage bedungen oder aus sonstigen Griinden anzunehmen ist. 

Bedient man sich bei der Auslegung der V ersicherungsvertdi.ge 
dieser Begriffsbestimmung, so wird auch die vielumstrittene Frage der 
Haftung des Versicherers fUr sogenannte Bagatellschăden (Fehl
schaden) einfach gelost. Unter Bagatellschaden werden versehiedene 
Gruppcn wirtschaftlicher Schaden verstanden. Zuniichst fallen hier
unter Schăden an Sachen zufolge der Einwirkungen eines Nutzfeuers, 
ohne daB diese ihm bestimmungsgemaB ausgesetzt waren, und ohne 
daH da bei Brand ausbricht; hierher gehoren Schăden durch Versengen, 
durch Funken, durch H.ui3, durch Springen zufolge der Hitze. Auch 
wenn bestimmungsgemă13 dem Feuer nicht ausgesetzte Sachen zufolge 
eines N utzfeucrs innerhalb seincs ordnungsrna13igen Herdos verbren
nen, handelt es sich um sogenannte Bagatollschăden. Als solche gelten 
weiter Einwirkungen cines N utz:feuers auf Sachen, die ihm bestim
mungsgemi:W ausgesetzt wurden. Zwar kann sich dabei ein eigentlichcr 
Brandausbruch vollziehen (am Ofen zum Trocknen aufgehangte Wăsche 
gerăt in Brand), oder ein Brandausbruch findet nicht statt (Anbren
nen der Gans irn Bratofen). Auch hier hat dor irreflihrende Ausdruck 
Bagatcllschaden und die lange geiibte Praxis zahlreicher Anstalten, 
aus Kulanz diese Schaden zu ersetzen, viei Verwirrung angerichtet. Im 
Einzelfalle braucht es sich keineswegs bei diesen Schaden nm cine 
Bagatello zu handeln: wenn beispielsweise ein kostbarer seidener Man
tel durch herabfallende Funken durchlochert wird, oder ein Stiick eineB 
geplatzten Lampenzylinders ein Loch in den teuren Perserteppich 
brennt, beido Male, ohne da13 ein eigentlicher Brand irn Sinne der 
obigen Begriffsbestimmung ausbricht. Das Verlangen der Versicher
ten, auch alle diese Schăden ersetzt zu erhalten, ist durchaus begreif
lich. Dann mUsscn aher die Feuerversicherungspramien nicht un
wcsentlich erhoht werden. Denn die Bagatellschaden machen einen 
sehr erheblichen Prozentsatz aller Brandschaden aus. 

Ein V crgleich der Anzahl der Brande im Durchschnitt dor J ahre 
1901 bis 1906 in einzelnen W ertklassen im V erhiiltnis zu den Gesamt
schaden ergi bt : 
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in der Wertklasse von 1 bis 20 Mark 46 Prozent aller SchadensÎâlle 

" " " 1 " 50 
" 1 " 100 

65 
83,4 " 

" " 
Eine Gesellschaft teilt mit, da0 bei ihr in den J ah ren 1894 bis 

1903 dic Zahl der Schaden bis zu 50 Mark um etwa 250 Prozent ge-
5tiegen ist, wăhrend dic Anzahi der Schăden an sich nur eine V er
sicherung von 140 Prozent erfahren hat. 

Die Urs ac h e des B r an des spielt bei der Ersatzpflicht des V er
sicherers nm insofern eine Rolle, als weder die absichtliche noch auch 
dio groh fahrlăssige Herbeifuhrung eincs Brandes durch den V Pr
sicherten, unter U mstănden auch durch seine Angehorigen odor Ange
stellten, dic Ersatzpflicht des Versicherers auslăst; im iibrigen aher 
făllt auch cin Schaden beispielsweise zufolge Selbstentzundung unter 
den Begriff des Brandes. 

Aher bei der modernen Feucrversicherung kann der V ersicherungs
fall auch durch einen Blitzschlag oder eine E x p l os ion hcrbeigefilhrt 
werden. Dber den Begriff der Explosion ist cine Einigung der inter
essierten Kreisr erzielt worden, und zwar ist als Explosion im Sinnc 
dor V ersicherung zu betrachten cine auf dem Ausdehnungsvermogon 
von Gasen odor Dămpfen beruhende, pltitzlich verlaufende Kraftău13e
rung, gleichgiiltig ob die Gase oder Dampfe bereits vor dor Explosion 
vorhanden waren oder erst bei ihr gebildet worden sind. Bei Explo
sion von Behăltern aller Art wird noch vorausgesetzt, da13 die \V an
dung eine 'l'rennung in solchem U mfang erloidet, da13 durch Ausstro
men von Gas, Dampfen oder Flu.ssig-keit, falls solche noch vorhanden 
ist, ein plotzlicher Ausgleich der Spannungen innerhalb und au13cr
halb des Behalters stattfindet. Es fallen mithin unter den Begriff 
in&besonderc Explosionen durch Sprengstoffe und V erdampfung von 
Flu.ssigkeiten, ebenso wie durch Ga.sgemisehe und auch die Staub
expiosionen. 

Hinsichtlich des Einschlusses dor Explosionsgefahr beschrănken die 
allgemeinen V ersicherungsbedingungen diosc auf Leuohtgas allerart, 
auch wenn es zu anderen als zu Beleuchtungszwecken client, sowio auf 
solchc von Haushaltungshoizeinrichtungen und von Beleuchtuugsk<5r
pern. Durch besondcre Voreinbarung kann aher aueh Sehaden durch 
Explosion andorer Art versichert werden, beispielswoise Dampfkessel-, 
Motoren-, Schwungrad- und Sprengstoffexplosionon. 

Ist man sich nun aher aueh uber die hier ontwickoltcn Bcgriffp 
klar, so ist dam it der U m fan g de r Ha ft ung des Versieherers dooh 
nur te il weise angedoutet, donn Gesetz und V ertragsbedingungm1 be
schriinkon diesen in zahlroiehen weitoren Boziehungen. Zu orsetzen ÎBt 

im Fallc eincs Brandos nur dor Sehaden, dor durch die Zerstorung 
oder die Boschadigung der vorsichorton Sache ontstandon ist, sowoit 
dor Schaden die versichcrten Saehen betrifft, welcho zcrstort oder bc· 
schadigt werdon, und soweit Zerstărung odor Besehădigung auf dcr 
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Einwirkung des Feuers beruht, oder bei dem Brande durch V>scben, 
Niederrei13en oder Ausrăumen verursacht wird; auch der Schaden ist 
zu ersetzcm, der fiir die unvcrmeidliche Folge eines Brandes anzusehen 
ist, ;velcher auf dem GrundstUck, auf dern sich die vorsicherten Sachen 
befinden, oder auf einern angrenzenden N achbargrundstiick stattgefun
den bat. Ebenso ist der W ert der bei dern Brandc abhanden gekornme
nen versichcrtcn Sachen zu ersetzen. 

Da rnangels besondcrer Abrcdo nur dor Sachschaden, nicht aher 
mittclbarer Schadcu, infolgedesscn auch nicht eine Wortverminderung 
der vom Schaden in ihrer Substanz unberiihrt gohlif]benen Sachen zu 
ersetzcn ist, kann es keinem Zweifel unterliegen, daf3, wenn beispiels
weise der Bezug eines Sessels verbrennt, der zu einet· ganzen Zimmer
einrichtung gehort, fiir welchen aber derselbe Stoff nicht rnehr zu be
schaffen ist, der Vorsicherte lediglich Ersatz fiir don einen Sessel 
verlangen kann, nicht aber neuen Bezug fiir sămtlidw Stiicke der Ein
richtung, denn der boschădigtc Sessel ist eine selbstandige Einzel
Hache. W iinscht der V ersicherte in einem solchen }-.alle Entschadigung 
nicht nur fiir dio Einzelsache, sondern auch fiir die Sachgesamthejt, 
die gesamtl' Zimmereinrichtung, so ist ei ne entspreehende Vereinba
rung, wclche gcgen orhohte Pramie iibernommen wird, moglich. 

Bares Geld und Wertpapiere, Urkunden, Gold- und Silberbarren, 
ungefa13to Edelsteine, sowie ungefa13te echte Pcdon sind nur hei be
&onderer V creinbarung versichert. Eine solche ist auch erforderlich, 
falls man cinen weiteren Schaden, namentlich eincn weiteren mittel
baron Sohaden, sowio don durch Eintritt des VPr~i~~herungssohadens 
entgehenden Gewinn ersetzt haben will. 

K ei n o Ha f tun g des V ersicherors besteht fur tlehăden, deren U r
sacho in oinem Aufruhr odor in Ma13regeln liegt, die im Kriege odor 
nach Erkliirung des Kriegszustandcs von oinem miliUirischen Befehls
haber angoordnet worden. Boi vulkanischen Ausbriichen und bei Erd
beben haftcn dio deutschen Versicherer nur, wenn PS sich um Schadens
ereignissc und Soh1iden handclt, die sowohl in ihrer Entstehung als in 
ihrem U mfang und ihrer Ausbrcitung wodor unmittolbar noch mittel
bar, weder ganz noch teilweise mit dem Erdbcbcn und dcsson Wirkun
gen, sowie elen daduroh horvorgorufonon Zustăndon in irgendwelohem 
Zusammcnhange stehcn. Zu diesor scharfen Erdbcbenklausol sind clie 
An5talten, veranlaBt durch ihro Ri.ickversichercr, gekommen, nach
dem das El'dbeben von San Franzisko sic viole Millionon gekostet hat. 

Hinzuwoisen ist noch auf die Begrenzung der Ersatzpflicht in 
hezug auf die Rliurnlichkoiton. Da dio OrtlÎlchkeit von rnaf3gobendem 
Einflu13 fi.ir das Fcuerrisiko ist, rnachen im allgemoincn dio Gosell
schaften ihre Haftung davon ahhiingig, da13 sioh die versicherton Sachen 
bei Eintri ti des Schadens an dom im V crsicherungsvertrag a.ngegrbenen 
Ort befinden miisscn. In neuestor Zcit hat rnan jodoch fur tlie Haus
mobiliar- wic auch fiir dio landwirtschaftliche Versiehcrung cine erheb-
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lichc F rei z ii g i g k oi t gestattet und zugleich die Haftung fUt· Brand
schiidelt beim U mzugo eingesohlossen. Gcgen Prămienzuschlag wird die 
Haftung iibornommen, auch wenn sich die versicherten Mobilien aul3er
halb des Grundstiicks befindon, wenn also beispielsweise der Versicherte 
verreist. Dicsc sogenannte Aul3enversicherung wird jedoch kosteulos 
gcwăhrt, sofern es sich um da.s hiiusliche Mobiliar und Arbeits.gerdt 
handelt, innerhalb des Deutschen Reichs bis zu 1 O Prozent dor Ver
sicherungssumrne fiir solche Sachen, hochstens aher bis :3000 Marie 
Einzelne Gescllschaften gowăhren cine wei tergehendo zuschlagsfreie 
Au13cnversicherung. 

Zwingcnden Rechts ist die Bestimrnung, da13 boi dor Feuerver
sieherung ein dem Vorsicheror gomachter An trag auf Schlic13ung, 
Verlăngcrung odor Ănderung des V ertrages erlischt, wcnn cr nioht 
binnen zwei W oohen angenommen wird. · 

Diu bei den meisten Privatgescllschaften iiblichen nachstehcnd mit
goteilten 16 Positionen fiir hăusliches Mobiliar habcn nur noch 
cine tcchnischo Bedeutung, nachdcm der Reichs.aufsichtsbehordc gc
geniiber dic: geschăftsplanmii13ige Erkllirung abgegebcn worden ist, daU 
das gesarntc Mobiliar trotz dPs iiblichen Schemas als in einer oinzigen 
Position versichert gilt. 

Positionen fiir hâns1iches Mobiliar. 
1. Mobd, Spiegel, Stand- und Wanduhren, Haus- und Kilchengerăte, Năh- und 

sonstige Haushaltungsmaschinen, Koffer, Reiseutensilien. 
2. Kleidung, Wăsche und B~tten, sowie Stoffe zu diesen SachPn. 
3. Teppiche, Decken, V orhănge, Stickereien. 
4-. Gemălde, Skulpturen und andcre Gegenstănde von kiinstlerischem W erte. 
5. Kunstgewerbliche Gegenstănde, Bilder, Ledersachen nnd Galanterieartikel 
6. Schmncksachen, Silberzeug, Goldsachen, Taschenubren. 
7. Porzellan, Steingut, Glassachen, El3- und Trinkgeschirr, Lampen, sonstige 

Beleucbtungskorper. 
8. Gedruckte Biicher und MuAikalien, Bilderwerke, Karten. 
9. Musikinstrnmente, Spielwerke nnd Sprechmaschinen nebst ;l;ubehi:ir. 

10. Photographische, physikalische und optische Apparate nebst Zubehor. 
11. Waf!'en, Jagdgerăte, Sportartikel. 
12. Vorrăte fiir den Haushalt rinscbliel3lich Vvein und Zigarren. 
13. Heizungsmaterial flir den Haushalt. 
14. Fahrrăder (nicht Motorrăder). 
15. ~onstige im Hanshalte znm persi:inlichen Gebrauch deB Yersichenmgsnehmers 

oder seiner Angehi:irigen dienende Gegenstănde. 
16. Kleidung, 'Viische und sonstige Efrekten cler mit dem Versicherungsnehmer 

in hăuslicher Gemeinschaft lebenden Bediensteten. 

Ausnahmsweise, z. B. fiir hoohwertigc Kunst- und Luxusgegon
stănde isi eino Spezialdeklaration naoh einzelnen Stiickon ii.blioh. 

Im G('gensatz hicrzu ist sumrnarisohc Hausstandsversicherung in 
Hamburg iiblich. Eine Verbindung positionsw('iser und sumrnarisoher 
Ver8icherung pflegt bei industriellen nnd kaufmănnischcn 
Risikcn ofter vorzukommon. Hicr habon die privaten Anstalt.on 
fiir surnmariseih:e Dcklaration besondPn' Grundsiitze aufgestcllt, wo-
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nach mindestens hestimmtc Gruppen von Versrichcrungsobjekten bei 
Fabriken innerhalb einer jeden Vcrsicherungslokalităt je eine bcsondere 
Position mit besonderer Versicherung&summe gebildet werden muB. 

Positionen fiir industrielle Risiken. 
1. GeMude und Baulichkeiten. 
2. Mascbinen und maschinelle Betriebseinrichtung·en. 
3. Kontormobiliar und -inventar einschlieBlich der Telephonanlagen. 
4. Fubrpark mit AusscbluB von Kraftfabrzeugen. 
5. Modelle und Zeichnuugen, Formen, .Muster u. dgl. m. 
ti. Heizmaterialien. 
7. Betriebsmaterialien. 
8. Robmaterialien, Halb- und tlanzfahrikate. 
9. Eigentum der Arbeiter und Angestellten. 

W enn sich unter den zur Versicherung beantragten Sachen frem
des Eigenturn befind.ct, so ist das bei der Antragsfrage nach dern 
Eigentumsverhliltnis zu bemerken. Sollen Sachen fur frernde Hech
nung versichert wrrden, ohne daf3 dot· Name des Eigenttimers genannt 
wird, wio das zum Beispiel bei der Vorsicherung von W aren nicht 
selten vorkomrnt, so ist das schon bei der Auffiihrung cler betrcffenden 
versicherten Sachen zu bemerken. Sollen durch clieselbe V ersicherungs
position Sachen sowohl fur Rechnung des Antragenden als auch flir 
fremde Rcehnung versichert werden, so muB cler Zusatz lauten: fur 
eigene und fremdc Rechnung. 

Der Pflicht zur An zei g e des Versicherungsfalls wird geniigt, 
wenn clie Anzeige binnen zwei 'l'agen nach dem Eintritt des Versiche
rungsfalls erfolgt. 

Gro.Bo J'\feinungsverschiedenheit besteht liber die Voroinbarung einer 
Se l b s t b etc il i g ung V ersicherter am Brandschaclon. W enn auch im 
allgomeincn clic voile Dockung eines Schadens als das wirtschaftlich 
wertvollstc Ziel cler Versicherung zu bezeichnon ist, so diirfen nehen 
den re in okonomischen Gesichtspunkten auf cler anderen Seitc a uch 
solchc dor Kriminalpolitik nicht ganz au.Bcr acht gelassen werden. U nd 
geracle bei cler Feuerversicherung ist bei gewissen Risiken die Beach
tung dioser Gesichtspunkte eine N otwencligkeit. Denn mitunter gilt ein 
Risiko nur clann versicherungsfăhig, wonn das Interesse des Eigen
tiimers an seiner Erhaltung durch Bcteiligung an dor Dcckung or
hoht wircl, zum Beispiel bei der Versicherung von Diemen (Schober, 
Feimen), Modellcn und Formon, Gcbăuden unter weichcr Dachung 
und ihrem Inhalt, Miihlcn und Fabriken mit hohor Brandgefahr. 

W.as im allgemeinen Teil (1. Bd. § 14ff.) liber Versicherungs~ 
antrăge, Versicherungsscheine, Gefahrerhohung, Anzeigepflicht, Rct
tungspflicht, V crliu.Berung cler versicherten Sache, Verllingerung des 
V crsicherungsvertrags, Sachverstăncligenverfahren usw. gesagt ist, gilt 
mit mchr oder minder wichtigen Abanclerungen selbstverstlindlich auch 
fur die Feuervcrsicherung uncl dic iibrigen noch zu hehandelnden 
Gutervcrsichcrun gsarten. 
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Besonderr Zusatzbedingungen sind scit 1910 :l'iir die Lan d w i rt
s c ha :l't iiblich. Hier erstreckt sich beispielsweioo die Haftung de:' 
Versicherers auch au:l' den Schaden durch Explosion dr>r dem land
wirtschaftlichen Betriebe dienenden Dampfkessel (Damp:l'erzeuger) und 
Explosionsmotoren. Als Versicherungslokalităt des lebendon und toten 
Inventar:;,, der landwirtschaftlichen Vorriite und der Emte gelten, so
fern nicht anderes besonders vercinbart ist, siimtliche vom V ersiche
rungsnehmer zu landwirtschaftlichen Zwecken benutzten, nach ihrer 
Lago und Bauart im V ersicherungsschein bezeichneten Gebăude des 
GehOfts sowie dessen Hofraum und Lă.ndcreien nebst den dahin fuh
renden W egen, sowie die W ege naoh und von doutschen Mă.rkten, 
Auş,stellungen und Ablieferungsorten mit EinschluB der Unterkunfts
stellen, aber mit Ausschlul3 der Mărktc, Ausstellungen un(l Abliefe
rungsorto srlbst. 

Bei Versicherung von lebendem Inventar ist der Versicherungs
peh rner vcrpfl ichtet, sei nen gesamten Bestand an Vieh zur Versiche
rung anzugeben. Mit Ausnahme cler Luxustiere und anderer Tiere \'Oll 

aul3rrgew6hnl ichern W erte, dic besonders zn versichem sind, umfal3t, 
sofern nicht anderes besondet·s vereinbart ist, die Versieherung auf 
Vieh 5tets drn gesamten jeweils vorhanclenen landwirtschaftlichen Vieh
bestand als eine V ersichernngsposition, also auch dann, wenn die Ver
&ichcrungsdeklarntion auf Gattungen lantet oder nicht erschopfend ist. 
Die V er·sichcrung des V iehs geht naeh dem Sehlachten auf <las Fleiseh 
und clic~ Felle uber; bei Sohafen gilt die Vcrsicherung mit EinschluB 
der W olle auch nach der Schnr. 

Bei. der Versieherung von Erntefruchten ist cler Versicherungs
nehmer verpflichtrt, die Gesamtheit seiner alljiihrlichlm Ernte an 
Halm- und Hulsenfruchten, Hen und Fntterkrăutern, einsehliel3lieh 
der iilteren Bestănde nnd des Zukaufs, mit dem vollen W erte fur die 
Zeit des ganzen Erntejahres zur Versichernng anzugeben, glcichvid ob 
die Ernte in clic Gebiiude verbracht wird oder nicht. Die Versicherung 
auf Emte umfal3t clic gesamten jeweils in der Versichernngslokalitat 
vorhandenen Brstiinde an ungesehnittenen und geschnittenen Halrn
und Hiilsenfruchten jeder Art, an daraus gewonnenen Kornern, Stroh, 
Spren sowic an Hen und Futterhăutern als cine Versicherungsposi
tion, also auch dann, wenn die Versichernngsdeklaration auf Gattnn
gen lautet oder nieht orschopfend ist. 

Nieht ohneBedeutnng ist die fiir ein<~ mchrfachcF~euerversiche
r ung gcltende Sondcrvorschrift, dal3, wer in Ansehung dcrselbca Sache 
bei dem einen Versicherer fur entgehenden Gowinn, bei cinem a.nderen 
Versichercr :fur sonstige Schăde~1 V ersicherung nimmt, jedem V er
sicherer von cler anderen Versicherung unverzuglich Mittcilung zu 
machen hat unter Angabe des zweiten Versicherers und der Hohe der 
Versicherungssnmme. N ach den herrschenden Bedingungen ist diese 
gesetzliche Vorschrift dahin erweitert. d:10, wenn cine Versichernng 
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gegen einen weiteren mittelbaren Schaden und gegen entgehenden 
Gewinn bei einem anderen V ersicherer genommen wird, der keine Er
laubnis der Reichsaufsichtsbehorde zum Betriebe dieser Art Versiehe
rung im Deutschen Re iche hat, der V ersicherer von der Verpflichtung 
zur Leistung frei ist und das Versicherungsverhaltnis olwe Einhalten 
einer Ktindigungsfrist losen kann. 

Auch in der Feuerversicherung kennt rnan verschiedene Arten von 
Klauseln. Diese konnen z. B. erforderlich werden durch die Eigen
art des versicherten Betriebs (Brennereiklausel), durch die Eigenart 
der versicherten Sache (Handschriftenklausel), durch das Vorhanden
sein besonderer Betriebsanlagen (Brennofenklausel), durch Einschran
kung wio Erweitcrung der Ersatzpflicht (Sclbstboteiligung bzw. 
Au13en versichcrungsklausel ). 

Eine Anzahl der wichtigsten Klauseln sei nachstehend wieder
gegeben: 

Aufrăumungsklausel. Die Versicherung erstreckt Rich aufdie bei einem 
Schadenereignisse, gegen welches die Versicherung genommen ist, notwendig 
werdendeu Kosten fiir Aufrăumuug der Schadenstătte - soweit diese Kosten 
nicht bei Bewertung der Restwerte durch Anrechnung zur Vergiitung gelangt 
sind - und die Abfuhrkosten des Sehuttes bis zur năchsten geeigneten bzw. ge
statteten Ahlagerungsstatte. 

Kompensationsklausel fiir ?ITaschinen. \Verden die summarisch ver
sicherten Maschinen durch Aufstellung noch anderer Maschinen in denselben 
Răumlichkeiten ergănzt, so treten die hinzngekommenen Objekte in die summa
rische Versicherung dcr Position mit der MaBgabe ein, da.6 der Schaden pro rata 
verglitet wird, wenn der Posîtions-Gesamtwert zur Zeit des Versicherungsfalles 
die Versicherungssumme der Position iibersteigt. 

Vortaxklausel. Die zur Versicherung der Gebaude (Maschinen, Apparate 
und Utensilien) eingereichte 'faxe gilt als N achweis des wahren W ertes, den die 
dariu verzeichneten Gebăude (Gegenstande) zur Zeit der Taxa.ufnahme gehabt 
haben, und dient bis zu einem zu vereinbarenden Termin im Versicherungsfall 
als Grundlage fiir die Ermittelung des Schadens an den taxierten Gebăuden 
(Gegenstănden). Im Versicherungsfall haben die in GemăBheit der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen erwăhlten Sachverstăudigen zunachst zu priifen und 
festzustellen, welche Wertveranderungen seit Aufnahme der Versicherungstaxe 
durch Steigen oder Fallen der Arbeits!Ohne nud Materialienpreise, durch Zu- und 
Abgang der versicherten Objekte, woriiber cler Versicherungsnehmer Buch zu 
fuhren hat, dureh besondere Umstănde, als Elementarereigniss-e, .Maschinenbruch, 
Ănderllng des Fabrikationsverfahrens, ErWschen von Patenten, dauernde Betriebs
einstellung, oder durch den Gebrauch eingetreten sind, insoweit dessen Einflu11 
nachweislich durch die Instandhaltung der Ohjekte und die Erneuernng schad
hafter Teile scit Aufnahme der neuen Taxe reHp. Revision derselben nicht aus
geglichen ist. Tatsăchliche Unriehtigkeiten, die bei cler Schatzung der Objekte 
zur Versicherung unterlaufen sein sollten, sind von den zur Regulierung erwăhl
ten Sachverstandigen zu berichtigen. (1. Bd. S. 133.) 

A uBen versi ch erungskl a.us el. Die AuBenversichernng erstreckt sich 
nicht anf Objekte, die sich auf Ausstcllungen ader - sei es schwimmend oder 
rollend, sei es lagernd - im Gewahrsam eines Transportunternehmers (~'racht
fiihrers) befinden. l<'remdes Eigentum ist durch die abgeschlossene Au.6enver
sicherung nur insoweit gedeckt, als der Nachweis gelief'ert wird, da.6 zur Zeit 
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des Versicherungsfalle3 eine von seiten des Eigentiimers darauf genommene Ver
sicherung nicht bestand. 

Blitz s c h U. cl e n k 1 au se 1. Schaden, welche an den elektrisch en Maschinen, 
Apparaten nnd elektrischen Einrichtungen aller Art durch die unmittelbare 
Wirkung des elektrischen Stromes wie KurzschluB, iibermaEige Steigerung cler 
Stromstărke, Bildung von Lichtbi.igen und dergleichen entstehen, fallen nicht 
unter die Versicherung, mi.igen sie durch lwlationsfehler, Uberspannungen ocler 
ancleren mit dem Betrieb zusammenhăngenclen Ursachen hervorgerufen worden 
sein. Nicht ausgesr.hlossen von cler Ersatzpflicht sind aher diejenigen Schăden, 
welche clurch einen auf die obenerwiihnten Vorkommnisse folgenclen Brancl her
vorgerufen werclen. Al8 By,ţzschaden gelten nur solche, welche clurch den Uber
gang des Blitzes auf die . versicherten Sachen entstehen. Sonstige infolge In
duktion oder lnfluenz clurch atmosphărische Elektrizităt hervorgerufene Schăclen 
sincl als Belriebsschăclen im Sinne cler oben gegebenen Erklărung anzusehen. 
Zerstorte Gliihlampen werden auch im Falle ihrer Zerstorung durch Blitzschlag 
nicht ersetzt. 

Verkaufspreisklausel. Soweit sich unter den benannten Sachen vom 
Versicherungsnehmer in eigener Fabrikation hergestellte lieferungsfertige Fabri
kate befinden, die zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles fest verkauft, 
dem Kaufer aher noch nicht iibergeben waren, gilt der vereinlJarte Vet·kaufs
preis abzliglich der durch die Nichtlieferung etwa ersparten U nkosten als Ver
sicherungswert dieser Fa.brikate, sofern derPn Abnahme vom Kăufer nicht ver
weigert werden konnte. Hanclelt es sich dabei um einen Verkauf von Gattungs
fabrikat und ist im Versicherungsf<tlle nicht nachweisbar, welche Partie zwecks 
Erledigung des Verkaufs aus dem Gattungsvorrat ausgesondeJt war nud wo diese 
Partie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles lagerte, so wird bei Fest
stellung der Versicherungswerte angenommen, da6 sich clas Verkaufsgeschăft 
auf die Gesamtbeit des zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles vorhande
nen lieferungsfertigen, aber noch nicht zum Zwecke der Erledigung von Ver
kaufsgeschăften ausgesonderten l<'alJrikats der betrelfenclen Gattung gleichmăBig 
verteilt. Demzufolge gilt im Versicherungsfalle die Quote, die sich nach vor
stehendem als von dieser Gesamtheit verkauft ergibt, als auch verkauft sowohl 
von dem von Schaden betroffenen, als von dem unbeschădigt gebliebenen 'l'eile 
dieser Gesamtheit. 

Wiederherstellungsklausel. l<'iir die versicherten Gebăude und Ma
schinen ist vereinbart, daB die Entschădigung fiir diese Objekte nur zum Zwecke 
ihrel" Wiederherstellung und, nachdem le•ztere gesichert ist, je nach dem Fort
schreiten der tatsachlichen Wiederherstellung in drei gl.·ichen Raten geleistet 
wird. Kann die Wiederherstellung wegen b .. bordlichen Verbotes nicht an der 
bisherigen Stelle erfolg•'n, so ist sie an anderer ::ltelle desselben Ortsbezirks ge
stattet. Will der Versicherte aus anderen Griinden an der bisherigPn Stelle oder 
1îberhaupt nicht wiederherstellen, was durch seine schriftliche Erklărung oder 
mangels einer solchen durch Unterbleiben der Wiederherstellung binnen 2 Jahren 
nach dem Schadenfalle festgestellt wird, so wird die berecbnete Entschadigung 
nach Absetzung einer Quote gezahlt, welche dem wirtschaftlichen Vorteil ent
spricht, der dem Versicherten durch die Befreiung von der Wiederherstellungs
pfiicht erwăchst. Uber die Hi.ihe dieser Quote entscheiden auf Anrufen einer der 
beiden Parteien unparteiische Sachverstăndige. 

Gro.l3c Schwierigkciten verursacht die Wertermittelung. Das 
Taxwescn ist verschieden geregelt bei den Offentlichen und privaten 
Unternehmungen. 

1\{aues, Versicherungswesen II. 3. Aufl. 14 
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Bei den Sozietaten finden sich haufig aus Staatsbeamten beste
hende Abschătzungskommissionen fiir Gebăude. Dazu werden Sach
verstănclige, Vertrauensmănner zugezogen. Die Taxen cler Sozietăten 
in Preu13en haben eine besondere Becleutung, weil sie als off.izieller 
W ertmesser fiir mit Miinclelgeld zu belei hen de Grunclstiicke gesetzlich 
ancrkannt sincl. 

N ach dem Ges'Ctz iiber den Versicherungsvertrag gilt als Ve r
sic h e r ung s w e r t bei Haushalts- und sonstigen Gebrauchsgegenstăn
den, bei Arbeitsgerăt und Mascllinen derjenige Betrag, welcher er
forderlich ist, um Sachen gleicher Art anzuschaffen unter billiger Be
riicksichtigung des aus dem U nterschiede zwischen Alt und :Neu sich 
ergcbenden Minderwerts. Als Versicherungswert gilt bei Gehăudcn der 
ortsiibliche Bauwert unter Abzug eines clen Zustand des Gcbăudes, 
insbesondere dem Alter und der Abnutzung entspreehenden Bctrages. 
Als ortsiiblicher Bauwert ist hierhei der Betrag anzusehen, fiir welchen 
nach den ortsiihlichen Preisen ein Bauwerk gleicher Art errichtet wer
den lmnn. Hinsichtlich des V ersicherungswerts vdn W arcn, Fabrikaton 
und Rohstoffen fehlt es in dem Heichsgesetz wie in den allgemeinen 
Bcclingungen an Normcn. (Naheres 1. Bd. S. 194.) 

Di(~ Auffassungen iiher die E n t w e r tun g der Versicherungs
gegenstande im Lau.fe dor Zeit gehen erhehlich auseinander. Es kom
men fiir clic Beurteil ung sowohl normale wie auBergewohnliche U m
stănde in Betracht. Dahei ist vor allem zu unterscheiden, urn was fiir 
Gegenstiindc es sich handelt. Hăusliches Mohiliar pflegt in der Regel 
fiir die ganze Lchenszeit eines Ehepaares auszureichen. Infolgedessen 
wird man hier den EntwertungsprozeB im allgemeinen nicht allzu
hoch veranschlagen diirfen. Handclt es sich aher um Gegenstănde, die 
mit einer gewissen RegelmaBigkeit verhraucht und erneuert werden, 
z. B. Kleidungsstiicke, so sind viel hohere Prozentsătze fiir die Ent
wcrtung anzunehmen. Die Lehensdauer von Maschinen wird auf 10 his 
20 J ahre veranschlagt, die Lehensdauer von W ohnhăusern auf min
destens 80 Jahre, die von Fahrikgebauden auf 30-100 .Jahre. Inner
halh dieses Rahmens spielen aher wie angedeutet zahlreiche Punkte 
cine Rolle. 

Alle diese Anmdnungcn gelton fiir die offenen Policen. Hinsicht
lich der taxi e r ton Poli o e n giht das Gesetz cine ahweichendo Be
stimmung von dor allgemeinen Rochtsregel, wenigstens fiir die Ver
sioherung heweglicher Saohen. (Naheres 1. Bd. S. 133.) 

Dio Hauptaufgahe der Feuerversicherungsteohnik hesteht in cler 
Beurteilung der Gefahren, vor allem der ohjektiven Verhalt
nisso eines Risikos. Naoh Henne liegt das Wescn cler Gefahr fiir den 
V crsicherer 1. in der W ahrscheinliohkeit des Brandaushruchs, 2. in den 
geldliohen Wirkungen de8 Einzelfalls sowie aller Fălle ăhnlicher Art. 
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Diese sind bodingt durch die Branddauer und Brandintensitiit, die 
Brandbekiimpfung, die Brandausbreitung und die Schadenhohc, auf 
welche dio Konzentration der W erte groBen EinfluB hat. Es sind 
beispielsweisc hier wichtig: die Konstruktion der Gcbăudc, >vobei 
es ankommt auf dic Bau,stoffe, wclche V erwendung finden ( Eiscn, 
Holz, nati.irliche und kiinstliche Bausteinc usw.), dic Brandmauern, 
U mfassungs- und Scheidcwăndc, dic Deeken und Fu.B boden, so
wio Stockwerkszahl , dic Trcppen , Tur- und Fensteroffnungen, 
sowie dic Diichcr (Pappdach, Glasdach, Schiefcrdach, Zementdach 
usw.). Des weitcren sind Heizungs- und Belcuchtungsanlagcn cin
gchend zu bcachtcn (Of10nheizung, Luftheizung, Schornsteinanlagcn, 
Gasbeleuchtung, clektrische Belcuclltung usw.). Die Betricbsanlagcu be
einflussen das Risiko sclbstverstandlich nicht mind,er wic die Art dor 
Krafterzeugung und Krafti.ibertragung in den Fabriken, und di e in 
jcdcm Einzelfall sehr komplizierten Fabrikationsarten; die hier vor
kommenden chemischen Prozesse, dic Rohstoffe, die Hilfsmatcrialicn, 
ihre Aufbewahrung, V erwertung, V.crpackung, ihne Explosionsgefallr, 
die Moglichkcit einer Selbsoontzlindung und viele anderc Momente 
sind von ausschlaggebender Bedeutung. Dber die Feuergefahrlicbkeit 
der FlUssigkeiten muB der F,euerversicherungstechniker cbenso Be
scheid wissen, wie liber das Risiko der Holzhearbeitung, der 'fextil
industrie, der Gctreidemlihlen, der Zuokerfabriken und aller sonsti
gen Industriezweige. 

Einen guten Einblick in die hier in Betracht kommenden techni
schen Einzelheiten gibt die nachstehcnde, amerikanischen Quellen 
entnommene Statistik der Bnmdursachen in Metallbearbeitungsbe
trieben. 

Zahl der beobachteten Brănde 818: 

hiervon in ihrer Ursache unermittelt . 186 
durch Nachbarbrande verursacht 19 
durch Brandstiftung verursacht . 12 
<J.uf ermittelte allgemeine und spezielle Ursachen zur[ickzufiihrcn 601 

Allgemeine Ursachen: 

Beleuchtung . 
Heizung ... 
Kraftanlagen . 
Dampfkessel . 
Abfall, Kehricht . . . . . 
Qlige Stoffe, Putzmaterial . 
Rauchen 
Blitz. . . . . . 
Lokomoti vfunken 
Verschiedene 

Zahl der .Hrănde 

33 
16 
34 
49 
30 
72 
18 
12 
19 
22 

zusammen 305 

In °/0 dcr er-
mittelten :Rrănde 

5,4 

14* 

2,6 
5,6 
8,1 
4,\:1 

11,9 
2,9 
1,9 
3,1 
3,6 

fll 
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Besondere Ursachen: Zahl der Brande 

(Hlagerung . . . . 1 
Săurelagerung . . 4 
Abbrennen mit Săure ~~ 
Eisenspăne und 01 . 3 
Schmiedefeuer uud Schmieden 22 
HeiB'l Met:LllsWcke . . . . . 5 
Olfeuerung fiir BetriebsOfen . . . 11 
Gliih- und HarteOfen, Emaillieri:ifen u. dgl. 48 
Verzinnungsi:ifen 7 
W alzwerke u. dgl. 3 
SchweiBen und Loten . . . 10 
Olbader zum Anlassen bzw. Hărten. . 14 
Lackierereien, Anstreichereien einschl. Tauch-

verfahren usw., Lackierofen u. dgl. 73 
Schleifen und Polieren . . . . . . 29 
Benzinwiischerei . . . . . . . . . 15 
Gasbrenner fiir Werkstattenarbeiten 4 
Leimkocher 2 
S'igemehl (zum Trocknen, Reinigen) 5 
Trockenanlagen fiir Holz 10 
Diverse . . . . . . . 27 

zusammen '"i96 

In °/0 der er· 
mittelten Brănde 

0,1 
0,6 
0,5 
0,5 
3,7 
0,8 
1,8 
7,9 
1,1 
0,5 
1,6 
2,3 

11,9 
4,8 
2,5 
0,6 
0,3 
0,8 
1,4 
4,5 

49 

Von groBer privat- wie volksvlÎrtschaftlicher Bedeutung ist die sorg
făltige Beachtungder Sicherheitsvorschriften, die von den Ver
sicherern aufgestellt sind. Aus den Allgemeinen Sicherheitsvorschriften 
fur Fabriken und gewerblioho Anlagen von 1910 seien folgende Para
graphen hervorgehoben. 

Die Beleuchtungsf!ammen miissen mindestens 1 m unterhalb und 30 cm 
seitlich von Holzwerk unu anderen entziindlichen Gegenstănden entfernt gehalten 
sein. Wo das Holzwerk durch Eisenblech, durch freihăngenden 1\ietallschirm 
oder Laternendach geschlitzt ist, geniigt die Hălfte dieser Entfernungen; Schutz
bleche miissen mindestens 1 cm von den zu schiitzenden Gegenstănden abstehen. 

Bewegliche I<'lammen miissen mit Hemmungsvorrichtungen versehen sein, 
welche die Unterscbreitung der oben vorgeschriebenen Entfernungen verbindern. 

llăngelampen, Laternen uud Metallschirme diirfen nur an geniigend starken 
Drăhten, Drahtseilen oder Ketten, nicht an Schuiiren, hangen. 

In Răumen, in welchen explosible Stoffe verarbeitet oder gelagert werden, 
oder in welchen sich betriebsma6ig explosible Gemische von Gasen, Fasern oder 
Staub bilden oder anbaufen konnen, miissen die Flammen so angebracht sein, 
da6 sie nur von auBen anznziinden und nach innen durch dicht schlieBende Glas
scheiben vollkommen abgeschlossen sind. 

Auf elcktrische Beleuchtung finden die Beatimmungen dieses Paragraphen 
keine Anwendung. 

Zum Umherleuchten in den Fabrik-, Pack- und Lagerrăumen diirfen nur 
gut verschlossene und vergitterte Laternen odcr elektrische Beleuchtungskorper 
verwendet werden. Zum Heranleuchten an Maschinen und Rohrleitnngen ist die 
Verwendung otl:'ener, mit. Fettol gespeister Lampen gestattet; bei L-otarbeiten 
darf jedoch diese Verwendung nur unter Aufsicht und unter Bereithaltung ge
eigneter :1\fittel zur sofortigen Unterdriickung eines entstehenden Brandes erfolgen. 

Auf die iledienung der Dampfkessel und Dampfmaschinen, ";owie auf Haume 
mit unverbrenulichem FuBboden, in denen nur Metalle oder andere nicht brenn
bare Stoffe bearbeitet werden, finden die Bestimmungen des Absatz 1 keine An
wendung. 
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Die Benutzung von Apparaten zu Zwecken der Beleuchtung oder Erwăr

mung, welche mit Benzin, Ligroin, Gasstoff oder anderen leichten MineralOlen 

gespeist werden, in den Fabrik-, Pack- und Lagerrăumen bedarf der besonderen 

Vereinbarung. In Trockenrăumen, welche auf mehr alo 30° C erheizt werden, 

ist die Verwendung vorbezeichneter Brennstoffe und auch von Petroleum oder 

anderem schweren MineraHil als Beleuchtung•stofr untersagt. 

Die Benutzung von Lotlarnpen oder Lotapparaten ist gestattet, vorausge

setzt, daB ihr Gebrauch unter Aufsicht und unter Bereithaltung geeigneter l\Iittel 

zur sofortigen Unterdriickung cines entstebenden Brandes erfolgt. 

Feuergefăbrliche Fliissigkeiten diirfen nur unter Beobachtung der polizei

lichen Vorschriften gelagert werden. 
Die in bezug auf Betriebsfeuerungs- und Dampfkesselanlagen gegebenen 

bau- und feuerpolizeilicben Vorschriften mlissen beobachtet werden. 

In Răumen mit HolzfuBboden mussen die Heizăfen und Herde feuersicher 

auf Unterlagen von Stein oder Metall, welche an dcr Seite der Heizoffnung min

destens 60 cm und an den anderen Seiten 15 cm vorstehen, aufgestellt sein. 

Die Herde, Heizofen und deren Rauchrohre, sowie die Leitungen der Kanal

und Luftbeizung, mliEsen iiberall, auch beim Durcbgange durch vV>inde und 

Decken, mindestens 30 cm von allem Holzwerk entfernt bleiben. 

Die Ofen fiir Luftheizung mussen in eineru ganz massiven Raurne auf ge

mauerten Fundamenten stehen. Hierbei diirfen Sammelkummern sowie Leitungen 

nur aus feuersicherem Material beotehen. Letzteres gilt aucb fiir die Leitungen 

der Kanalbeizungen. 
Die Ausstromungsoffnungen an den Leinmgen der Luftheizungen miissen 

mit feinmascbigen Drahtnetzen geschlossen sein. 
Leicht entzi:indliche Matcrfalien, Fabrikate uml Abflille mlissen von den 

Herden, Heizăfen, deren Rauchrobren und den Ausstriimungsoffnungen fiir er

wărmte Luft sicher entfernt gebalten werden. 
Die Umhullung der Dampfrobrleitungen darf nur aus nicllt brennbarer 

Warmeschutzrnasse hestehen, deren ăuBere Umwicklung mit Gewebestreifen ge

stattet ist. Nicht umbullte Dampfrohrleitungen rniissen ring-sum mindestens 5 cm 

von ungescbi'itztem Holzwerk und andereu brenubaren Gegenstănden entfernt 

bleiben. Bei Niederdruck- und Abdampfleitungen genligt ein Abstand von 1 cm. 

Dampfleitungen fiir iiberhitzten Dampf sind feuersicher zn isolieren. 

Der Feuerungs- und Heizungsdienst d~uf nur bestimmten zuverl1issigen Per

~onen iibertragen werden. 
Das Rauchen in Hăumen, in denen hrennbare Stoffe lagern oder bearbeitet 

werden, ist zu verbieten. 
Sofort nach SchluB der Arbeit sind die von den Arbeitern verlassenen 

Raume durch eine zuverlăssige Person zu revidieren, die sich insbesondere davon 

zu liberzeugen bat, dafl Blimtliche eiserne Tliren und Litden ordnungsmăBig ge

scblossen, sămtlithe Beleuchtungsflammen, mit Ausnahme einer N otbeleucbtung 

und der Zlindflarnmchen fUr Gasglliblicht, geloscht und die Ofenfeuer erloscben 

oder doch sicher verwahrt oder die Ofen doch nur so măBig bescbickt sind, daB 

ein Gliihendwerden von Ofenteilen ausgescblossen ist. 

W ie schon aus dem Vorstehenden sich ergi bt, kommen auch bei 

Verwenclung elektrischer Licht- und Kraftanlagen, beim Betricbe von 

Gasmotoren oder sonstigen Motoren zahlreiche Polizeivcrordnungcn 

in Bctracht, welche sich unter and·erem beschăftigen mit der Lage

rung von Azetylen und Karbid, mit dern Bctriebe bewoglichcr Kraft

maschinen usw. 
Die Prrimientarifierung wenigstens in der privaten Feuer

versicherung· trăgt zu einern nicht unerhcblichen Teile ( wie bereits 
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1. Bd. S. 89 hervorgehohen wurde) einen ohligatorischen Charakter. 
Aher auch fiir die Risiken, fiir welche obiigatorische Minimaltarife 
oder Verbandstarife nicht bestehen, sind durchweg Abmachungen ge
troffen, welche den Versicherern verbieten, durch Prămienunterbie
tung oder durch Zusicherung anderer Beglinstigungen sich die Objekte 
gegenseitig auszuspannen. 

Risiken, welche besonders gem iibernommen wcrden, sind solche 
von W ohnhausern und gewohnlichen Haushaltungsgegenstandcn in gut 
gebauten Hausern groBePer Stadte, fcrner Schulen, Kirchen, offent
liche Gebaude in massiver Bauart und mit Blitzableitcm. Dagegen 
werden sehr ungorn, in vielen Făllen iiberhaupt nicht, Risikcn in Ott
schaften iibernommon, wclche liber keine Loschrnittel verfiigen, in Or
ten, wclchc auf Bergen liegen, wo W assermangel vorhanden ist und 
starke W inde haufig sind, ferner V ersicherungen vernachlăssigter oder 
schlecht cingerichtoter Fabrikanlagen, die im Niedergang begriffen 
sind, Pulverfabriken, Theater; Objekte, boi denen bedeutende Holz
bearbeitung, groBere Peuerungsanlagen und umfap.greiche Trockcn
einrichtungen in Frage kommen; Gebaude, in denen feuergefăhrliche 
Gegenstănde, Lumpen, Baumwolle, Heecle, Benzin u. dgl. Stoffe lagern 
oder feuergefăhrliche Gewerbe betrieben werdcn; lăndliche Gast- und 
Schankwirtschaften usw. 

Einer der wichtigsten Prărnienbestimmungsgriinde ist die 
Bauart. Dic deutsehen Anstalten untersehcidcn wohl sămtlich hicrbei 
fiinf Klassen, und zwar die folgenden: 

1. Klassc: Massive Steinbauten unter harter Dachung; 
2. Klassc: Gebaudc aus Stein- oder Eisenfachwerk unter harter 

Dachung; 
3. Klasso: Gcbăude aus Lehmfachwerk odor Holz und dergleichen 

unter harter Dachung; 
4. Klassc: Steinbauten unter weicher Dachung; 
5. Klasse: Gebăude aus Stein- oder Eisenfachwerk, aus Lehm

fachwcrk oder Holz unter wcicher Dachung. 
J c nacb Zugehorigkeit zu ei ner dor o ben angefliluten Klassen 

wird dic J\finimaljahrespramie in Prornille der Versicherungssurnrne 
berechnet. 

Zu den hiernach sich ergebenden Grundprămien kornmen Zu
E>chlagsprămicn, die besonders berechnet werden fUr dio oinzelnen Ge
werbebetriebc oder fiir die untor Versicherung gebrachten fouergefahr
lichen Stoffe oder fouergcfăhrlichc N achbarschaft. Auch die Gri:iBP 
der Stadte und dor Umstand, ob Berufs- oder nur freiwillige Feuerwehr 
dort vorhanden ist, wirkt auf den Prărniensatz ein. Auf der anderen 
Seitc g·ewăhren die Feuerversichercr Prămienrabatte bei Vorkehrungen 
zur Erhohung der Feuersicherheit, so unter U mstiinden beirn Vorhan
densein von Blitzablcitern, neuet·dings namentlich bei Benutzung auto
rnatischer Fencrloschbrauseeinrichtungen (Sprinklerapparate) bis zu 
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30 Prozent, 40 Prozent und mehr. DaB durch eine solche Prii.mien
politik dic Feuerversicherung in erheblichem U mfang wirtschafts
erzieherisch wirkt, liegt auf der Hand. 

Einigc P r li. mie n bei s p i o le mogen zur Erlii.uterung dienen. 

Objekte 11 Klasse tf 2 
~~=-==c-=====~~=~=~~~-==~~~-~---~c'cc=---

1. Gewobnliche Mobiliar- und li 

3 l 

Gebăudeversicherung 11 [ 1 

a) in Stădten mit { Mob ... 't'l %--1 1 l-1'/4 1} 1, _., 
Berufsfeuerwehr Gbde. . 4/ 10 - 8/ 4 'i 3/ 4 --1 1 ~ -

1 

b) in Stiidten uber {Mob ... 1 "/s-1 1/ 4 1 1/4 -1 1/~ } 11,_9 1 

~500?.Einw. Gbde. ·1
1

1/ 2 - 5/u 1-1''•1 '~ _, 
c) m Stad~~n unter JM.ob ... 

1
.} 1_ 11 ,4 1 1,,._21 2_ 3 1 

15 000 Emw. 1 Gbde. . - 1 

d) ~'~u~;~~h~~n~ { ~;~: _:iU ~_'(:_ J l"/,=2_1_ 2-3 
--~-- -~~-- --·--- -r: -----~----~----

2. GroBe Giiter 11 
1 

a) W ohnhaus { Mob. · · 11 

Gbde .. 1 

b) Wirtschaftshaus { Mob. · · 1 

Gbde .. 
1
; 

1 
"1 /4 

1'/. 
1" /4 

!} 1'' /~ 

2 3 

4 1 5 
--- ____ .!_____~--

"' !!> 
>= ~ 
00 "' llQ llQ 

"' "' "' "' (".) (".) 

g: e:r 
o O' 
f:i "' "' "' 

1 
"' l=l l=l 

--

5 
1 

-1! 
' /i 

6 
1 

7'/ll 

W as die Handhabung der Maxim al k o n t rolle wenigstens bei 
den groBten und fiihronden Anstalten b-etri.fft, so pflegen diese ans 
allen Ortschaften auf dafiir vorgcschriebenen Formularen statistische 
N achrichten liber Lage und GroBe des Ortes einzuziehen, ferner iiber 
die Bauart und Bedachung, welche hier vorkommen, die weitlăufige 
odor enge Ansiodclung der vorherrschenden Gewerbebetriebc, den 
W ohlstand des Ortes, seine Losch- und Wasserverhăltnisse, die beson
ders feuergefli.hrlichen Ortstcile, dic Anzahl und Entstehungsursachen 
stattgehabter Brii.nde. Dies Material client nach gehoriger Sichtung 
einmal zur Bemcssung des ortlichen Risikos, anderseits aher zur Be
mcS!Sung defi Maximums. 

Von den Ortcn, in welchen eine Anstalt bcsonders viele Risikcn 
iibernommen hat, wcrden an Ort und Stelle spezielle Plăne aufgenom
mcn, welchc die sămtlichen Grundstiickc des Ortes mit den dazu go
horigen Vorder-, N eben- und Hintergebiiuden, die Lage, Bauart, Be
dachung und Hohe der einzelnen Gebiiude, die Brandmauern. die 
Breite der StraBen, die GroBe dcrfrcien Plătze usw. nachwcisen. Durch 
Zeichnung und Kolorit werden die verschiedenen Lokalitătsklasscn 
leichter ersichtlich gemacht. Darauf folgt die Gruppierung, d. h. die 
Eintcilung des betrelfenden Ortes in Gruppen, Risiken und Komplexe 
nach l\1afigabc der vorhandcnen Trennungen, welche in Brandrnauern, 
in unbebauten freicn Zwischcnrli.umen und ii.hnlichem bestehen. 

Eine Grup pe urnfaBt diejenigen Ortsteile, welche von ihrer N ach
barschaft so vollstiindig abgetrennt sind, daB cin in dor Gruppe aus
brechendcr Brand sich iiul3erstenfalls auf diese beschrănkt, andcre 
Gruppeu aher nicht gefăhrden kann. 
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Da aher oft der Teil einer Stadt nur je ein Risiko bildet, welches 
zur Risikentrennung nicht genugende, enge Stral3en u. dgl. m. in sich 
schlicfit, so wird das betreffende Risiko noch in Komplexe cingeteilt 
mit dem Zweck, cine entsprechend gunstige Verteilung der Versiche
ru"ngen auf die einzclnen Teile eines solchen Risikos herbeizufiihren. 
W as fur dic Maximierung von Ortschaften gilt, pflegt auch auf gro-
13ere industrielle Anlagen Anwendung zu îinden. 

Zu dieser Gruppierung kommt noch die indi vidualisierende Ta
rifierung, welche die personlichcn Eigenschaften des V ersicherten und 
im Einzelfall besonders getroffene Vercinbarungen von Vorsichtsma13-
regeln beachtet. Zur Priifung dieses subjcktiven Risikos client die In
spektion. 

Die landesrechtlichen Vorschriften, welche den Abschlu13 von :F'euer
versicherungsgeschăîten von einer vorgăngigen polizcilichen Genehmi
gung abhiingig machen, d. h. die polizeiliche Priiventivkon
t rolle der Bundesstaaten, sind durch das Heichsgesetz liber den Ver
sicherungsvertrag aufgohoben worden. Eine zu enge richterliche Aus
legung dicser Bestimmung hat leider grofie Unklarheiten und Hechts
unsicherheiten zur :F'olge gehabt. U nberuhrt sind jedoch von dem 
Reichsgesetz geblieben die landesrechtlichen Vorschriften bctreffs po
lizeilicher Dberwachung der :F'euerversicherungsvertrăge nach ihrem 
Abschlu13 und der Auszahlung von Brandentschiidigungen; hier han
delt es sich um polizoiliche Nachkontrolle, die jedoch in Preu-
13en, Sachsen, Baden liberhaupt nicht besteht, und zweckmăfiigenveise 
auch in clon ubrigen Bundesstaaten als zweck- und orfolglos beseitigt 
werden sollte. 

Des eugen Zm;ammenhangs zwischen F cu e r vers iche r ung und 
G r un d k re d it ist bereits gedacht worden. (1. Bd. S. 44.) Auch die 
Gesetzgebung hat diese Tatsache berlicksichtigen mussen und dcn H y
pothckenglăubigern cinen mehr oder minder umfassendenSchutz 
zutoil werden lassen. Dieser macht sich u. a. darin geltend, da13 der 
Glăubigcr bei Auîhebung odor Abăndcrung des Versicherungsverhiilt
nisses benachrichtigt werden mu13, ebenso wie vor der Auszahlung der 
Vorsicherungssumme. Da dio V ersichorung ei nes Gebăudcs cntweder 
den Wiedcraufbau des Hauses bezwccken soll oder die Leistung einer 
Summe, welche als Ersatz fur das zerstOrte Gebăude gilt, so folgt hier
aus, daD dio Hypothekenglăubigcr, welchen das Gebăude vcrpfăndet 
war, ebenso an dem wiederaufgebauten Hause wie an der Ersatzsumme 
Hechte haben, die ihnen gesichert bleibon mussen. Dic· :F'olgorungcn, 
welche sich aus dem Recht, das dor Glăubiger an der Forderung aui 
die Versicherungssurnm() hat, ergobcn, sind hier nicht năher zu schil
dern; ihrc Rcgclung ist te il weise im Heichsgesetz liber den V orsiche
rungsvertrag, te il weise im Burgerlichen Gesetzbuch erfolgt. Durch 
Ausstellung cines Hypothckonsicherungsooheines haben die dcutschen 
:F'euervcrsicherer die Stellung des Hypothckenglăubigcrs liber das Ge-
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setz hinaus zu festigen gesucht. Die Praxis der offentlich-rechtlichen 
Feuerversicherung weist, wie in vielen anderen Beziehungen, so inf
besondere hinsichtlich der Sicherung des Realkredits, nicht ·merheb
liche U nterschiedc gegeniibcr den Pri vatanstalten auf. Giinstig fur 
die Realglău biger ist der U mstand, da.B die oHentlichen Anstalten, 
soweit aufnahmepflichtige Risiken in Betracht kommen, sehon vor 
Zahlung der ersten Pramie haften und ferner, da.B in gewissen Fallen 
nach Eintritt eines Brandschadm:ts die V ersicherungssumme sich nicht 
um den ausgezahlten Schadensbetrag vermindert. 

W enigstens teilweise dem Interesse des Realkredits client auch die 
nur bei gewissen Objekten, namentlich Mi.ihlen, aus Vorsichtsgri.inden 
geforderte, im allgemeinen freilieh als veraltet anzusehende \Vieder
aufbaupflieht. (S. 209.) 

Dic in offentlich-rcchtlichcr wie in privatwirtschaftlicher Bezie
hung bis vor kurzem arg zersplitterten Verhaltnisse im deutschen Feuer
versicherungswesen liei3en lange Zoit den Gedanken an eine oinheit
liche Stati sti k auf cliesern Gebiete nioht aufkornmen. N unrnehr ist 
aher durch Gesetz vom 12. Mai 1901 eino oinheitliche Reichsstatistik 
im weitesten U mfango vorgesehen, zu cler ne ben den priva ten auch die 
Offentlichen Feuerversicherungsanstalten herangezogen werden konnt~n. 

Die Staiistik, welche dio Gesellschaften fi.ihren, mu.Bte solange un
vollkommen bleibrn, ;1ls es an dern Zusamrnenschlui3 aller hauptsach
lichen Feuervcrsicherungsbetriebc in Dcutschland fchltc, und ohne 
einen solchcn ist naturgemai3 cine Statistik auf einhcitlicher Basis 
unrnoglich. Ei ne wichtige Statistik, eli c gefi.ihrt wurde, war die Brand
ursachenstatistik des Verbandes deutscher Privatfeuerversichorungs
gesellschaften. Die 18 Gesellsehaften des Verbandes lieferten alljăhr
lich nach einern Zahlkartenscherna Angaben i.ibcr die in ihrcrn direk
ten deutschen Gcschafte vorgckomrncnen Briinde nach dor Art dor Ent
stehung, wio durch unvor~ichtiges Urngohen mit Fcuer und Licht, 
durch Beleuchtung, HPizung, Trocknung, Explosion us\v. Ferner bezog 
sich dic Verbanclsstatistik auf die von Branden betroffenen Risikon
kategorien. Dic einen Zeitraum von fast drci .Jahrzehnten umfassende 
Statistik des Verbandes findct sioh in dem Vereinsblatt fur deutschPs 
Vcrsichorungswcsen veroffentlicht. Iru Jahre 1900 gab der Verband 
seine Statist.ik auf, nachclern er die Gewii3heit erlangt hatte, dai3 siP, 
wenn aueh auf vollig ver1indorter Grundlage unei in beschrankterem 
Umfange, aher jcdenfalls in viel genauorer Form durch die Vereinigung 
der in Deutschland arbeitenden Privatfeuerversicherungsgescllschaf
ten, der auch siimtliche Verbandsgesellschaften angehoren, woiterge
îiihrt werden wi.irdc. 

Dic friihero freic Konkurrenz und die ungeniigendo Erfussung des 
W esens dor Feuerven;icherung brachte es mit sich, daJ3 jedc Gcsell
schaft ihr Material vor den Konkurrenzuntcrnehmungen als Gesch1ifts
geheimnis behandelte. Erst dor Zusammenschlui3 der Gesdlschafton 
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lieB einen Austausch des gesammelten Zahlenrnaterials und insheson
dero dic Schaffung einer eigenen gerneinschaftlichen Statistik zu. Die 
Statistik beschdinkt sich, in Dbereinstimmung mit den Zwecken der 
V cre.inigung, auf die V ersicherungen industrieller Risiken und zwar 
in erster Linie auf die unter 'l'arif gcstellten Risiken. Dieser Teil 
der Statistik soll nach einer angernessenen Reihe von J ahren als Priif
stein dafiir dienen, ob die Pramiensătze der Tarife der Hohe dor Ge
fahr entsprechen oder nicht. Es handelt sicb also urn eine 'l'arifkontroll
statistik. Diese Statistik begann mit dem 1. Juni 1900. Einheitlichc 
Normen sind von den Gesellschaften der Vereinigung auch fiir Zwecke 
ciner Statistik iibcr clic nicht unter Tarif fallondcn industriellen Ver
sichcrungen vercinbart worden. Diese Statistik wird aher von jeder 
GeE>ellschait fur sich gefiihrt und nicht wie die erstgenannte von einer 
Zentralstelle bearbeitet. Beide Statistiken sind dazu bestimrnt, den Ver
einigungsgesellschaiten die U nterlage fiir cine rationelle Priimien
bemessung und Risikenwlirdigung zu liefern. Bei den auBerordentlich 
schnoll erfolgenden Urnanderungen in der Industrie erscheint aher der 
W ert jcdcr Statistik zwcifelhaft. 

Eine iihnliohe Statistik wio dic erwahnte friihere des V erhandes 
der Privat gesollscha.ften flihrt auch die V erei nigung der offentlichen 
Feuervcrsicherungsanstalten. 

Die FeucrvorRicherungsanstalten zu A b g a bon fii r gem oi n
niitzige Zweckc heranzuziehen (vgl. 1. Bd. § 23), namentlich um 
Staat und Gomeinden hinsichtlich der steigenden Kosten des Feuer
loschwesens zu entla.stcn, ist s·eit langem versucht worden. Die offent
lichen Anstalten leisten soi t J ahrr.ehnten solche und andere ZuschiissP. 
1917 betrugen dicse liber 71/ 2 Millionen Marie In cincr Roihe Bundes
staatcn habcn auch die Privatgesollschaften auf Grund der Landes
gesetze Bcitrăge Z\1 den Fouerloschkosten und ahnlichem zu leistcn; 
die neuerdings beahsichtigte Einfiihrung einer gleichen Verpflichtung 
in ProuBen ist geschcitert. Aher auch hier fordern freiwillig ein
zelne Gesellscbaften, namentlich satzungsgemăB die Aachon-M iinchener 
Feuerversicherungsgesellschaft, in erheblichem Ma13c gernoinniitzige 
Zwecke. Den W ert oder Unwert einer FeuervBrsicherungsorgani
sation als solcher rnu13 rnan aher nach anderen als diescn W ohltatig~ 
keitsleistungen beurtoilen. 

Als N c ben z w ei g c d c r F eu o r v c r sic h e r ung si ud di0 folgen
den zu orwălmcn : 

1. Versichorung von Preisdifferenzen im Zuckerhan
d c l. Hier haftcL der Versicherer fur don Schaden, welchon der Ver
sicherungsnohmer im Falle ganzlichcr odor teilweiser infolge Brand, 
Blitzschlag oder Explosion eintretender Unmoglichkeit der Erfiillung 
der von ihm als Ahnehmer fiir Zucker bestirnrnter Herkunft abge~ 
&chlossenen Licfcrungsvertriige, auf die sich nach dem V crsicherungs~ 
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schein die V ersicherung bezieht, orleidet und der in dor Differenz 
zwischou dern Kaufprois und dern Marktpreise bzw. dern Verkaufs
preise beateht. 

Dor Versicherer hat dern Versicherungsnehmer die Difforenz 
zwischen dern in den Lieferungsvertragen angegebenen Preise und dem 
zu ermittelnclon Marktpreise bzw. dem festgestellten Verkaufspreise 
bis zu dern im Versicherungsschein angegebenen Betrago pro Zontnot· 
zu zahlen. 

Der Marktprcis wird ormittelt unter Zugrunclelegung des Durch
schnitts derjenigen Terminpreise, die an der Hamburger· oder Magdr
burgcr Mittagsborse fur die im Versicherungsschcin angegebenen Lie
ferungszeiten an den beiden Borsentagen notiert wcrdcn, die dem Ein
gang ~lor Anzeige von der ganzlichen odor teilweisen U nrnoglichkeit dc-r 
Leistung seitens des Lieferungspflichtigen beirn Versioherungsnchrncr 
unrnittelbar folgen. Dabci ist dor Untersohicd zwischen clem Kauf
preise und dom M ittagsterminpreise am Tage des Kaufos zu beruck
sichtigen. 

Boi SchlioJ3ung des Versicherungsvertrages ist zu vereinbamn, ob 
dio Hamburger odor die :l\fagdeburgcr Borse maDgebend sein Roll. 

Soweit cler Versicherungsnehrner cliP laut Versichcrungsschein gL·
kauften Erzeugnissc benannter Fabrikcn als solche vor Eintritt des 
Versicherungf'fnlls weiter verkauft hat, tritt an Stellc dor Differenz 
zwischcn Einkaufs- unei Marktpreis diL• Differenz zwischen Einkauts
und V crkaufspreis. 

2. Versicherung df.'s Preisuntcrschiodes bei der Ruben
ve r w e r tun g. Der V ersicherer haftct im Fa !le der el urch Brand. 
Blitzschlag odor durch Explosion jeclcr Art verursacblon glinzlichen 
odcr teilweisen AnDerbetriebootzung dPr Fabrik fur elen Schaden, wel
chcn der Versicherungsnehmer als Mitglied eines Zuckerrubenverwer
tungsvorbandes dadurch erloidet, daD dor Verband fur die lant Vor
standsbeschluD abzunehmenden Rubenmongen einen geringeren lJber
nahmepreis als dif.' in dor Police vorgesehenen Rubenpreise fostsetzt. 
Auch hier werden eingchende Bestimmungen daruber getroffen, was 
als Prcis zu gelten hat. 

3. V ersi ch erun g g o gen M inderv e rwert bar kei t v on Ro h
z u c k e r de r· R a f fine r i e n. Dor Vcrsichorcr haftet hicr fur dcn 
Schaden, welchcn dor V crsicherungsnehmer im Falle cler Zerstorung 
odor Beschadigung durch Brand, Blitzschlag odor durch Explosion 
jedet· Ar! seinor Raffinerie und cler dadurch horbc)igcfuhrten U nmog
lichkeit, von ihm vorverkauften W eiDzucker zu fabrizieren und zu lie
fern, an cler zur Fabrikation des vorverkauftcn \V eiDzuckors bestimmt 
gewcscnen, aher wegen Streichung dor Lieferungsvortrlige zu deron 
Erfiillung nicht verwendbaren Rohzuokermenge durch Preisruckgang 
erleidct, un el dor in dom U ntersch ied o zwischcn dom Rohzuckcr-Markt
proisc zur Zrit des Eintritts des Vorsichorungsfalles und dom Durch-
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schnitte aus den Robzuckermarktpreisen zur Zeit des Abschlusscs der 
Vorverkăufe bcstcht. Dieser Durchschnitt ergibt sich, wenn man fiir 
jeden unerfullbar gcwordenen Vorverkauf die zur Herstellung der noch 
nicht fabrizicrten W ei13zuckermengc erforderliche Robzuckermcnge er
mittelt, jedc so ermitteltc Rohzuckermenge nach dern zur Zcit des 
Vorverkaufsabschlusses geltenden Hohzuckerterminpreise bewertet und 
dio Zentnerzahl der Gesamtrnenge des erforderlichen Hohzuckers dern 
Gesarntwerte dersclben gegeniiberstellt. 

DPr Schaden wird berechnet unter Zugrundelegung der noch nicht 
zur Verarbeitung gelangten Hohzuckermengen, welche zwecks Erfiil
lung dor infolgo des Schadensereignisses auf Grund der Lieferungs
bodingungen gostrichenen Lieferungsvertriige boi N ichteintritt des 
Schadensercignisses zur Herstellung von W ci13zucker hatten verwendet 
werden miissen, insowcit solchc vor Eintritt des Schadensereignisses ge
kauft und bereits abgenommen, oder noch zu liefem waren. 

Vorvcrkăufe, dercn Lieforfrist spăter als aohtzehn Monate nach dem 
Eintritt dos Versichorungsfa.llos endigt, fallen nicht unter die V er
sicherung, bleiben also stets au13er Betracht. 

Die irn Versicherungsschein nach der Zentnerzahl angegebene 
Rohzuckcrmenge einerseits und die im Versicherungsschein angegebene 
Preisdiffercnz pro Zentner andcrerseits bilden die Grenze fur die Er
satzpflicht des Versicherers. 

4. Dio Fliegersohadenversicherung ist eine Kriegserrun
genschaft und mit Ende des W cltkricgs wieder verschwunden. Sie 
wurde im zweiten Kriegsjahr den Wiinschen der Industrie und der 
Hausbositzer entsprechend durch die Stuttgart-Berlinor Versicherungs
akticngesellschaft cingerichtet. Die meisten Feuerversicherungsgesell
schaften nahmen dann gleichfalls diesen Zweig auf. Doch wurdc seine 
Ausbreitung durch den Eingriff militărischer Behorden, die cine Be
unruhigung des Publikurns befiirchtcten, wenigstens voriibergehend 
gehemmt. Dann aher entwickelte sie sich um so schneller, da cler vcr
oohărfte Luftkrieg sic geradezu zu ei ner N otwendigkeit mach te. 

Dic AuE>dehnung der Haftung dos Versicherers auf Fliegerschaden 
p:flegto cntweder durch cine selbstăndigc Versicherung einzutreten, odcr 
durch Zusatz zu den Feuerversicherungsbedingungen. Im Jetzten Falle 
wurdo einu Klausel zugefiigt, d8,hinlautend, da13 sich die Haftung des 
Versicherers aurh erstreckt auf den Explosions- und Bra.ndschaden, 
welcher durch Bombenwiirfe und Beschie13ung von Fliegern oder Luft
fahrzeugen entsteht. In gleicher W eioo erstrcckte sich die Versiche
rung auch auf den sonstigen Sachschadcn, dor dadurch entsteht, da.B 
Explosionskorper odor sonstigo Gegenstănde aus einem Luftfahrzeug 
herabgeworfen wcrden oder herabfallen oder dadurch, da13 das Luft
fahrzcug selbst odor 'l'eile und Zubehore desselben hcrabstiirzcn odor 
dadurch, da13 das Fahrzeug eine freiwillige oder unfreiwilligc Lan
<lung vornirnmt odor dadurch, da13 Abwehrgeschosse herabfallon. 
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(Trummerschăden.) Sehaden an den versieherten Sachen, die darauf 
zuriickzufiihrcn waren, da.G fremde, durch die V ersicherung nicht ver
sicherte Sachen einen Schaden erleiden und da3 dessen W irkungen auf 
dic versichcrten Sachen iibergreifen, wurden mitgcdeckt. Au3erdcm 
erstreektc sich die V crsicherung auf den Schaden, cler durch Ab
handenkommen gclegentlich eines Versicherungsfalles entstchcn sollte. 
Bei cler selbslă.ndigen Luftfahrzeugschădenversicherung lautcn die Be
stimmungen durchweg ebenso. 

Die Pramienbemessung erfolgte meist nach drei Gefahrenkroisen, 
je nad1 cler Lage cler Gegcndcn zum Kricgsschauplatz. Alsdann cr
folgto wciter die Einteilung cler Objekte in verschicdenen Klassen, und 
zwar fiir Gebăude wie dercn Inhalt je nach Venvendung cler Gcbăude; 
beispiclsweisc wurden fur .Flugzeugfabriken im ersten Gefahrenkreis, 
dor un fer andercm Els,a.G-Lothringen umschlo3, 71/ 2 °/00 berechnet, wii.h
rend fiir Kirchen im drittcn Gefahrenkreis nur 1/ 2 °/00 zu zahlen war. 
Diese Prămien vom Jahre 1916 galtcn fiir cine Versicherung von 
drei Monaten. Bei einer Versicherungsdauer bis zu zwolf .Monaten ver
doppelten sic sich. Dic Zunahme des U mfanges des Luftkriegeb 
machtc wiederholt Stcigerungen dor urspriinglichen Prămiensătze er
fordcrlich. Da in den bedrohten Bezirken fast jedes Haus vcrsichert 
war, hauften sioh nach einem erfolgreichen .Fliegerangriff die Schaden
anzeigen massenhaft, so da.G die Schadenfoststellung nur unter grol3en 
Sehwierigkcitcn stattfinden konnte. Die meisten .Feuerversicherungs
gesellschaften haben liber die Zahl cler .Fliegerschădenversicherungen 
keine besonderen Angaben gemacht. Um so lehrreicher ist clic Mit
teilung der Stuttgart-Berliner Anstalt, dal3 bei ihr im November 1918 
fast 48 000 Policen auf 3137 Millionen Mark Versicherungssumrne 
lautend in Kraft war, die cine Prămieneinnahme von 5,6 Millionen 
Mark ergaben. Nahezu 12 000 Schadenfălle kamen zur Anmeldung 
und erforderten annăhornd 4 1/ 2 Millionen Mark Entschădigung. 

In E n g lan d hat die Kriegsluftfahrsehadenversicherung infolgt! 
der Angriffe deutscher Luftschiffe gegen englische Stădte eine sehr 
gro3e Rolle gespielt. Schon bei Kriegsausbruch wurde das Risiko 
hauptsăchlich durch Mitglioder von Lloyds Versicherungsborse gedeckt, 
und zwar im Scptember 1914 zu cinom Prămiensatz von 1 sh auf 
100 i:. Bereits Anfang Novernber des gleichen .J ah ros \rar aher cliP 
Prămie bereits auf 71/ 2 sh in die Hohe goschnellt. Da die .Feuerver
&icherungsgesellschafton groBtenteils die Kricgs'l'isikendockung ab
lehuten, nahm sich dor Staat cler Sacho an und <Jrganisierte in London 
eine sta a t li c h o V ersicherungsanstalt zur Dcekung von Schăden durch 
Luftschiffc und Bombenangriffe, clic im Juli 1915 in Tutigkeit trat. 
Dabei fund ein vorbildliches Zusammenwirkcn mit clon Privatgesell
schaften in der Wcise statt, dal3 dioso, etwa 50, als Verrnitller fiir die 
sta.atliche Versichcrung tiitig warcn, wofiir sie eine Provision von 
10 Prozent cler Prărnie erhiellon. Dic Prămiensălze waren verschieden, 
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je nachdem die Vcrsicherung allein gegen Luftschiffs- oder auch gegen 
Bombenangriffe abgeschlossen war. Privatwohnhăuser hatten im erste
ren Falle 2, im letzteren 3 sh jăhrlich Beitrăge zu entrichten. 

Eine Zeitung richteto als sehr wirksames Reklarnemittel "Zeppe
linversicherungen" flir ihre Abonnenten ein. 

5. Die allgemeine Geldentwertung, die eine starke Untervcrsiche
rung, insbesonclero der Hăuser hervorrief, konnt,e durch :B~rhohung der 
Versieherungssummen seitens cler Hausbesitzer aus dem Grunde nur 
sehwer ausgegliehcn werden, weil die Steigcru11g der Mietspreise gosetz
lieh sehr besehrănkt worde11 ist. Infolgedossen ha hen zunăchst die offent
lichen Feucrversicheru11gsanstalte11 d urch besondero Gesetze d en be
drăngten Hausbesitzcrn in c11tgegenkommo11dcr W cise Dcckung durch 
sogenannte Te u c r ung s vers i c h c r unge 11 ormoglicht. So beispiels
weise dic \V tirttrrnbergische Gebiiudebra11dversicherung derart, daB 
cine Schade11dccku11g nach dem W ert vom 1. August 1914 crfolgen 
konnte mit cinem Hechtsa11spruch des Versioherte11 auf eincn 400 prozcn
tigen Zuschlag. Danebcn bestand eine freiwillige Teucrungsversiche
rung, dic in dor Regcl weiterc 500 Prozent des Fricdcnsbrandversichc
rungswertes bctragen konnte, so daB also der Versichertc dic Moglich
keit hatte, die zeh11fache Friedensversicherungssumme als Entschii
digung zu crhâlten. Sachsen und Hessen hatten die Gewăhrung voller 
Deckung eingefiihrt, Hamburg ei ne solehe bis 1000 Prozent, Baden bis 
1200 Prozent Zuschlag. 

Anfa11g 1921 haben die in der Feuerversicherungsvereinigung zu
sammengeschlossenen dcutschen Privat gcscllschaften unter der Be
zcichnu11g Bau n o t vor sic h e r u 11 g folgende Zusătze zu den hereits 
bestehenden Gebăudcversicherungen bewilligt, jedoch nur fiir Wohn-, 
Bureau- und offentliche Gebăudc ncbst zugehorigen Anbauten, Ge
biiude mit kleingcwerbliehen Betrieben, wio auch Gebăude mit kauf
miinnischcn Geschăften ohnc besonderc Gefahrerhohung. Dagegen kon
ncn Baunotversichcrungen nicht gewăhrt werden auf Gebiiude mit in
dustricllcm oder landwirtschaftlichem Betriebe, Theater, Kinos, Waren
hău~et·, Speichcr u. dgl. Ftit· die Gewiihrung dcr Ba,unotvcrsicherung 
gilt als Voraussetzung, da!3 die botrefienden Gebiiude mit dem flinf
fachen Betrage der am 1. Januar 1917 in Kraft gewesenea Versiche
rungssurnmen versichert sind oder versichert werden (Starnmversiche
rung). Di" Baunotversicherung bezweckt, dem Versicherungsnehmer 
Deckung von rnindestens dem Ftinfzehnfachen dor Versicherungs
summo vom 1. J anuar 1917 zu gcwăhren, so daD sie neben der 
Stammversicherung, falls diese nicht bereits das Flinffache dor Ver
sicherungssumme vom 1. Januar 1917 iiberschreitet, das Zehnfachc 
der letztcren urnfaBt. Auf Antrag kann die Baunotversicherung, 
zwecks Vcrmcidung ei11er Unterversichcrung, liber das Zehnfache bzw. 
cinschlie13lich dor Stamm versicherung liber das Flinfzehnfache der V er
sicherungssumrne vom 1. J auuar 1917, erhoht wcrden. Dor Versiche-
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rung von Gcbăuden, die am 1. J anuar 1917 nicht versichcrt waren, 
oder die erst spater errichtet wurdcn, ist der \V crt vom 1. J anuar 1917 
zugrunde zu legen. Ba.unotversicherungen sollen in der Regel nur fiir 
die Dauer cines J ahres abgeschlosscn werden. Die Pramie fiir die liber 
die Stammversichcrung hinausgehenden V ersicherungssumrnen betrăgt 
ein Drittel des Prarniensatzes der Starnrnversicherung. U nkosten
zuschlag wird nur fur die Starnmversicherung, nicht aber fur die Bau
notversicherung erhobcn. In Abanderung der Allgemeinen Versiche
rungsbodingungen gilt fur die Baunotversichcrung als vcreinbart, 
da13 cine etwaige Entschadigung nur zum Zweckc der \Viedcrhcrstel
lung der abgebrannten odor beschadigten Gebaudc geleistct wird und 
claB, wenn dio Wiederhcrstellung innerhalb eines Jahres nach Ein
tritt dos Vcrsichorungsfalles nicht erfolgt odor nicht gesichert sein 
sollte, der Versichcrer nur den untor Berucksichtigung der \Vieder
verwendung der Heste sich erg<,bendon Materialwert des abgebrann
ten bzw. beschadigten Gobaudes ader Gebaudeteiles nach Abzug dor 
Abbruchskosten zu crsetzen hat. In zwingenden Făllen kann nach 
Eintritt des Versichcrungsfalles die Frist zur W icderhcrstellung auf 
zwci J ah ro ausgedehnt werden. 

Ein anderes Systom bat der V erband dor o ff e n t 1 i o hen Feuer
versicherungsanstalten gcwăhlt. Er hat sich Anfang 1921 bercit er
klărt, dio Kosten, welche bei Briindcn durch die gegcnwiirtige Baunot 
entstehen, durch cine besondere V crsioherung auf crstes Risiko oder 
im W ege des U mlageverfahrens zu decken, und zwar zunăchst fur 
W ohngrbăudc und Sicdlungen. 

Auch cine neugegrundete Pri vatgesellschaft hat, und zwar auf 
Grund einer Vereinbarung mit dern Zontralverband der Haus- und 
Grundbesitzervercine Deutschlands unter der Bezeichnung B r an d
notversicherung, die Vcrsichcrung auf erstes Risiko iru Interesse 
der notleidenden Hausbesitzer eingefuhrt, und zwar gewahrt sie zwei 
Moglichkeiten: entweder, die Versicherung des Vorkriegsvcrsiche
rungswertes auf erstes Risiko, oder die unoogrenzte Versicherung auf 
erstes Risiko. 

6. Die Mietverlust- nnd Betriebsstillstandversicl1erung 
siehe unter § 60. 

VII. Hagelversicherung. 

§ 4:5. Entwicklung. 

Die Ausbreitung des Kapitalisrnus zusammen mit dom Aufkom
men intensi ver W irtschaftsfiihrung hat, wie andcre Zweige dor V er
sichcrung, so auch dic Hagclversichcrung zur Entwicklung gebracht, 
und zwar ist geradc bei ihr diese Tatsache besonders in die Augen fal
lend. Denn die Hagelversichernng ist wenig mehr als ein J ahrhundcrt 
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alt, so jung wiP die durch das Wirken von Albre~ld 'I'haer und seinen 
Schiilern veranlaf3te Reform und Intensivierung der Landwirtschaft. 
Diese fallt zeitlich ungefahr zusammen mit der Befreiung des Grund
besitzes aus der jahrhundertelangen Gebundenheit. Die Zunahme des 
Kapitalaufwands, die Zunahme des Rohertrags der Felder, die hier
durch bedingte Erhohung des etwaigen Verlustes durch Verhagelung. 
dabei dio Steigcrung wirtschaftlicher Einsioht und Selbstăndigkeit, 
die Verallgemeinerung der Geld- und Kreditwirtschaft unter Fortfall 
dor Naturalabgaben: alle diese Momente, welche den Boginn der mo
dernen deutschen Landwirtschaft charakterisieren, haben auch den Zeit
punkt des Entstehens der Hagelversicherung bedingt. 

Es ist nicht ausgoochlossen, daB sich kleine ortliche V ereinigun
gen schon im Mittelalter gebildet ha ben, deren Mitglieder durch Liefe
rung von N aturalersatz sich gegenseitig iiber die Hagelschăden hinweg
helfen wollten. Allein man kann diese tastenden Versuche kaum als 
Hagel versicherung bezeichnen. 17 49 findet sich in den V erhandlungen 
der Leipziger Okonomischen Gesellschaft dor "Generalentwurf zur Ein
richtung einer W etter-Casse". 1760 tritt v. J usti, 1767 Bergius fiir 
eine staatlicho obligatorische Hagelvcrsicherung ein, in Verbindung 
mit einer solchen gegen MiBwachs, Heuschreckeri, trberschwemrnun
gen u. dgl. 

Dic erste deutsche "Hagelschlags-Entschădigungs-Gesellschaft" ist 
1791 in Braunschweig ins Lebcn gerufen wordcn, nachdem Plane zu 
einer solchen Griindung bereits 177 4 vorlagen, ohne daB man Kunde 
dariiber besitzt, ob etwa Versuche, welche in den vorausgegangenen 
J ahrzehnten in Schottland und Frankrcich gemacht worden sein sollen, 
hierzu den AnlaB gcgeben haben. Wăhrend die erste deutschc An
stalt nach wenigen J ahren wegen zu geringer Anteilnahme wieder 
verschwand, ist die zweite deutsche Anstalt, die Mecklenburgische 
Hagelschadenversichcrungsgesellschaft, noch heute vorhanden; sie cut
stand 1797 auf Anrcgung des Gutsbesitzers v. Miiller. Dio Anstalt 
war rein lokal, ihr Wirkungskreis erstreckte sich nur auf 40 Meilen 
um N cubrandenburg herum. Erst 1812 folgte eine neuc, ebenfalls auf 
Gcgensoitigkcit gegriindete Gesellschaft; die năchsten Gegenseitig
kcitsanRtalten schlosson sich 1818 und 1820 an; das erste Unternehmen 
auf Akticn, die Borliner Hagolassekuranzgesellschaft, folgte 1822. Sir 
soll die iiberhaupt orste Hagelversicherungsgescllschaft auf Aktien ge
wesen sein, welche gegen foste, im voraus zu zahlend<e Beitrăge vollen 
Ersatz fiir Hagelschaden gcwahrte. Vom J ahre 1824 ab nehmen die 
Griindungen von Hagelvcrsicherungsanstaltcn in Deutschland zu. Bis 
zum J ahre 1851 sind im ganzen 26 Goocllschaften zu zahlen, von denen 
jedoch clic rneisten wieder eingingen. 1853 bestanden nur noch 12. 

Eino neuc Epoche der Griindungen beginnt mit dem J ahrc 1854. 
Die grof3cn Hagclschădcn Anfang dor 50er J ahre, cler U mstand, daB 
clie einzige bestehende Aktiengesellschaft zur Befricdigung des nun-
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mehr allgemeiner aufkommenden Hagelversicherungshediirfnisses nicht 
ausreichte und die Gegenseitigkeitsanstalten zufolge der starken N ach
schu.Bforderungen in der Gunst der Landhevolkerung fielen, gab den 
AnlaB dazu, da.B drei gro.Be Feuerversicherungsanstalten nahezu gleich
zeitig Ha gel versicherungsaktiengesellschaften griindeten. 

Fiir anderthalb J ahrzehnte riicken nun die Aktiengesellschaften 
in den Vordcrgrund. Das Verhiiltnis iindert sich mit d·er Griindung 
einer Gegenseitigkeit.sgcsellschaft in Berlin 1869. 

Vielleicht auf kcinem Gebiete des Versichcrungswesens schwanken 
die Erfolgo bald des Gegenseitigkeits-, bald des Aktienprinzips so 
merkwiirdig wie gcrade hier. Wiihrcnd in den J ahren 1873 bis 1876 
dic Aktiengesellschaften cine stete Abnahme in ihrem Versicherungs
bestand aufzuweiscn habcn, und zwar beispielsweise 1875 eine Ein
bu.Be von nioht wenigcr als 107 Millionen Mark gegeniiber dem Vor
jahre, stieg in den J ahren 1877 bis 1883 die Versicherungssummc der 
Aktiengesellschaften wieder um 202 Millionen, wiihrend die der Gegen
seitigkeitsanstalten nur um 139 Millionen zunahm. 1883 ist der Ver
sicherungsbestand der Aktiengesellschaften dem der 16 Gegenseitig
keitsanstalten ungcfiihr gleich. 1902 war das V erhiiJtnis dcrart, daB 
bei den 17 bedeutenderen Gegenseitigkcitsanstalten 17 45 Millionen 
Mark, bei den 5 Aktiengescllschaften 1056 Millionen Mark versichert 
waren. 1920 haben die unter Rcichcsaufsicht stehenden 13 Gegen
seitigkeitsvcreine 8563, dic 4 Aktiengescllsehaftcn 2400 Millionen 
Mark Vorsicherungssummen aufzuweisen. Die Beitra.ge orbrachten 1920 
bei den 4 Aktiongesdlsehaften 28,6, bei don 13 Gegenseitigkoitsver
einen 118,5 Millionon Mark. Dio Schadenzahlungen beliefen sich auf 
15 bzw. 102 Millioncn Mark. Aus der Bilanz fur 1920 kann an
gefuhrt werdon, da.B, von einem Gcgonseitigkoitsverein a.bgesehen, 
iiberall ein Ubet'sehuB erzielt wurdo, der sich insgesamt auf 71/ 4 Mil
lionen Mark beliof. 

Von . den seit 1791 errichteten 46 Versicherungsunternehmungen 
auf Gegenseitigkeit und den scit 1822 gcgriindeten 10 auf Aktien 
bestanden 1920 noch 16 bzw. 4 Anstalten. 1884 wurde die staatlich 
geleitete Landesanstalt in Bayorn ins Leben gorufen. 

In Deutschland ist die Hagelvorsicherung zu besonderer Bliite go
langt, weit mehr als in irgendoinem anderen Kulturlande. Es waron 
in Doutschland irn .Tahre 1844 versiohert 215 Millionen Mark, 1853 
307 Millionen Mark, 1863 675 Millionen Mark, 1873 1218 Millionen 
Mark, 1883 1720 Millionen Mark, 1893 2270 Millionen Mark, 1902 
2806 Millioncn Mark, 1910 2879 Millionen Mark, 1920 11808 Mil
lionen Mark ( unter Einboziolnmg von Baycrn). 

Dio Entwicklung der ba~'crischon Staatsanstalt war ww folgt: 

1\..Y:anes, Ycrsicherungswt•sen IL 3. Aufl. 
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1 11 
Ver- !:le- Staats-1 Jahr l, Beitriige 

' sicherte schădigte zuscbuB gungen li 

1 Entscbădi-1 
1 

1--~"c"- ·-~L=-·-·c · · ---- --------·-------~~-~ ,-- -··-- .... ·- ·---,----
i 1884 '1 7 375 141 986 : 40 000 

i 
74 289 985 11140 233 

1 1890 li 57 186 7 258 84 634 460 999 2:i4; 40 000 1 003 739 
11ti95 :, 91 951 9 481 139 437 850 1 6fi7 793 : 40 000 1 453 694 

1900 li 125 702 18 315 1!J4 511 540 24746051 200 000 3 486 019 
j1905 ,1' 142 556 15 207 229 526 160 3 791 920 1 200 000 3 080 000 
1 1910 ,1 166 757 23 163 273 038 220 4 908 631 i 200 000 3 879 193 
1 1915 1; 172 056 18 362 311 088 950 44700001 3 200 000 
\1920 il 179 442 14 663 8~5 220 190 12 835 651 ! 200 000 9 200 000 
' ,, 

W as dio in ner e E n t w i c k l un ,g der Hagelversicherung anbB
langt, so ist dor Schrift von v. Thuemen zu entnehmen, daB sich bis 
in die Mitte des J ahrhunderts bei den Gegenscitigkeitsgesellschaften 
vier verschiedene Arten der Beitragserhebung vorfinden, 
niimlich: 

1. Gruppe a) Deponierung eines Legegelds von 1 Prozent der VersichL'
rungssumme und 

b) Erhebung eines Beitrags in unbegrenzter Hohe nach MaB
gabe der fiir Schăden und Ausgaben notwendigen Summe. 

~. Hruppe a) Erhebung einer Vorprămie im Friihjahr und 

3. Gruppe 

b) V erpftichtung lliU /';ahlung ei ner N achschuBprămie bis hoch
stens zur Hohe eines bestimmten Prozentsatzes der Vor
pramre. (Limitierte N achschtisse.) Schadenvergiitungen 
werden bei unzureichenden Mitteln entRprechend verkii:rzt. 

Erhebung nur einer festen Prămie im Friihjahr und keine 
NachschuBverbindlichkeit. Bei unzureichenden Mitteln 
werden die Schaden entsprechend gekiirzt. 

-t GrU})pe a) JiJrhebung ei ner Vorprămie iru Frilhjahr und 
b) V erpflichtung zur Zahlung eines N achschusses in unbe

grenzter Hohe, soweit als es zur >ollen Sehadenvergiitung 
notwendig ist. 

Die iiberwiegende Mehrzahl der Gegenseitigkeitsanstalten hat heute 
das vierte System angenommen. Allein dieses leidet ebBnso wie die 
firei iibrigen unter dom fiir den Landwirt sehr in Betraoht kommenden 
N achteil, dafl er einon Bei trag oder N achschufl in unbogrenzter Hohe 
leisten mufl, oder zwar einen bogrenzten Beitrag, dafiir aher eine 
Kiirzung der Entschădigung in schadenreichen Jahren. 

Dor hier heriihrte storendo groi3e Gegensatz cler jahrliohen Pră
mienbewegung cinorsoits bei den Gegenseitigkeitsvereinon, andererseits 
bei den Ahi r'ngosellschaften, ist bei allen iibrigen Versicherungszwei
gen (Feuer, Lcben, Unfall) schon seit langem fast verschwunden, weil 
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dort die GegenseitigkeitsvereinB gewohnt sind, ihre V orpramien so 
zu bemessen, daB sie den mutmaBlichen durchschnittlichen Verlust 
nicht nur decken, sondern Dberschiisse lassen, die zur Ausgleichung 
eines etwaigen Prămiendefizits in ungiinstigen J ahren dienen oder noch 
gooignet sind, Dividenden an die Versicherten zu gewăhren. Auf diese 
W ei se sind bei den .anderen Versicherungsarten el ie Sch wankungen in 
den J ahresleistungen fast beseitigt. Dic Hagelgegenseitigkeitsgesell
schaften erheben aher grundsătzlich unzureichende Vorprămien, diB 
nicht einmal das Durchschnittsrisiko decken, welche daher N achschiisse 
in geringerem odor hoherem Betrag erfordern, j e nach der Gunst oder 
Ungunst des J ahres. Bcispielsweise hat bei eÎJH'tn gro!3cn Gegenseitig
keitsverein das J ahresbediirfnis in dem Durchschnitt cler 25 .J ah re von 
1879 bis 1903 0,95 Prownt der Versicherungssumme botragen, cr hat 
abet· in den letzten 16 Jahren dieses Zeitraumes niemals auch nur 
eine Vorprărnie von 0,70 Prozent erhoben. Daraus ergibt sich denn, 
daB die .J ahresbeitrăge gewaltigen Schwankungen unterwor.fen sind. 

Bei einem Vergleich der Schadendurchschnitte Yon 22 desellschaf
ten wiihrend 23 J ahren, nărnlich von 1871 bis 1893, (~rgebcn sich 
teil weisc ganz enorme Abweichungen, die naturgcmăB dcsto groBer 
sind, in je engcrcn Grenzen der Versichcrungsbetrieb dor einzelnen 
Anstalten sich bewegt. So betrug bei einer klcinen Gesellschaft in 
1890 der Schaden das 1065fache des Schadens von dem in 1892, in 
einern andcren das 190 fachc, in einem dritten drrs 55 fache. 

Einigc weitere Beispiele aus neuerer Zeit sind cbenfalls erwăhnens
wert. Der Hagelschlag vom 5 . .Juli 1905 rief allein in PreuBen einen 
Schaden von 17 Millionen Mark hervor, cler auf die ganze Strecke Yon 
der hollăndischen bis zur russischen Grenze cntfiel. In besonders 
schlechter Erinuerung stehen die Tagc vom 20. bis 24. Mai 1908. Au 
diesen hat nicht nur :in Deutschland, sondern auch in elen angrcnzen
den Lăndern ein so intensiver Hagelschlag stattgefunden, wie cr noch 
niemals vorher von den V ersicherern beobachtet worden ist. 

Besonders schlimm fiir dic Hagelversichcrung warcn die .Jahre 
1905, 1908 und 1910. Dicse brachten so ungewohnlich schwere Hagel
schăden, daB cler Bestand mehrerer Anstalten ernstlich gefăhrdct cr
schien. 

§ 4:6. Organisation und Teclmik. 

Das bei der Hagelversicherung in Betracht kommende, elen Ersatz 
herbeifiihrende Ereignis zeichnet sich gegcniiber dem bei allen andercn 
bisher besprochenen Versichcrungsarten ganz besonders aus. Hicr han
delt es sich um eincn reinen Elementarschaden, cler unmi.iglich kiinst
lich herbeigefiihrt werden kann, so wenig durch Fahrlăssigkeit als 
durch Vorsatz des V crsicherten. Irnmerhin hat cler Versichcrte dic Mog
lichkeit, den Hagelschaden zu vorgri.iBern. Es bestimmt dahcr sogar 

15* 
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das Versicherungsvertragsgesetz, daB bis zur Feststellung des Schadens 
an den vom Hagelschlag betroffenen Bodenerzeugnissen ohne Ein
willigung des Versicherers hochstens solche .Anderungen vorgenommen 
werden diirfen, welche nach den Regeln einer ordnungsmiiBigen Wirt
schaft nicht aufgeschoben werden konnen. 

Es besteht weiterhin kein Mittel, sich vor dem Ereignis :r.u schiitzen, 
sein Eintreffen einzuschrănken oder unmoglich zu machen. Freilich 
hat es nicht an V ersuchen gefehlt, das Eintreten des Hagels zu ver
hindern. Allein die ZweckmiiBigkeit und der Erfolg solcher V ersuche, 
insbesondere des HagelschieBens, hat die Anerkennung dor 'Vissen
schaft nicht gefunden. 

Weiterhin bcsteht der Hagelschaden wenigstens teilweise (neben 
Verlust an Produktionskosten fiir Saatgut, Diinger, Lohn usw.) in ont
gehendern Gewinne und hat die wirtschaftlich beachtensworte Eigen
schaft, daB er nahezu ausschlieBlich nur einen ganz bestirnmten Teil 
der Bovolkerung betrifft, namlich die landwirtschaftliche. Es ist eine 
besondero Eigentiimlichkeit gerade dieses Wirtschaftszweigs, daD er 
den Gefahrcn der N aturereignisse mehr vielleicht als alle iibrigen pro
duktiven Tatigkeiten ausgesetzt ist. 

Die Hagelversicherung hat auch mit besonderen Schwierigkeiten 
zu kampfen. Die Probleme, welche hier zu losen sind, sind eigen
artiger Natur. Vor allem gibt es notorisch bestimmte Gebiete, welche 
vorzugsweise unter Hagel zu leiden haben. Gerade sie bediirfen der Ver
sicherung am allernotigsten. 

N eben dor ortlichen Gefahr ist eine gegenstiindliche Gofahr in 
Betracht zu ziehen : die der V erhagelung ausgesetzten Pflanzen ha ben 
cine ungleiohe Empfindlichkeit dcr Vmletzung durch Hagelkornor; je 
nachdem ist dio Tarifiorung der Bodonorzeugnisse versohieden. 

Die Gegenseitigkeitsvereine nehmen os fiir sich in Anspruch, daB 
sie Versicherung auch in den hagelgefăhrlichsten Distrikten iiberneh
men. W as die Aktiengesellschaften anlangt, so sind alle Feldmarken, 
einerlci wie grofi oder wie klcin die Gofahr ist, unter 'l'arif gestellt, 
unei wenn dic I.andwirto die Tarifpriimie bc:r.ahlen konnen und wollen, 
so wird ihnon d ie Versicherung nicht vcrsagt. In dem Verhalten der 
HagPl versicherungsgosellschaften licgt also keino Sch wierigkeit. W ohl 
aber bercitet die aufierorden ti iche Hagelgefăhrlichkeit einzelner Di
strikte dor Verbreitung der V ersicherung insofern U nannehmlichkeiten, 
als die Pramien eben dieser Hagolgefiihrlichkeit wogen so hoch sind, 
daD die Landwirte deren Aufbringung 'scheuen und eher vorziehen, die 
ungewissc Gefahr zu tragen, als sich zur sicheren Aufwendung hoher 
Pramien zu verstohon. Viel groiloren Widerstiinden bogegnet jedoch 
die Hagdversicherung trotz geringerer Prămie in elen Distrikten, 
welche nur gcringer und scltener Hagclgefahr ausgesetzt sind. 

Folgende, cler Wiirttemhergischen Statistik entnommenc 'l'abelle 
zeigt, wie die verschiedenen Kulturen vom Hagel vorschioden besoha-
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digt werden, und zwar ist hier ihre An te i 1 n ah m e an de r Ha gel

b e s c h ă dig ung in Prozenten des Gesamtschadens angegeben. 

1 a:> 1 ' a:> 1 a:> 1 a:> -:::: "' 1 O) 

1 ~ ~ a) r:l 00 11 ~ ~ 1 ta ~ Ul 00 l § .s r:l 1 bJ) 

1 •.-1 ~ (l)...c:l ~~ @...=1 C) ]~ 1 Q) 1 C.) i t ~ 

Jahre i ~ ~~ ~ :~ , ~ :~ i ~ =~ ~ C :d 1 ~~ % i ~ ~ 

===~~ =c3==l=t:I1=<i::===c~=~=cc~c=i'=' =?;=~=D=='I =~=::l=~=.D==f::=~==c=~'~~=t, !~~~ j ! ~ _\_ ~ O 

1901 ii 66,6 1,s 6,4 4,6 1,6 i 2,2 0,6 1 ~~~~--~~3;8-5-,s-; 5,5 

l 1903 ji 52,7 1,1 7,4 1 3,4 3,o 1 5,8 0,4 
11 

1.5 O,:; 20,r, 1 3,7 

1
1905 !.[35, 7 1,3 4,4 1 2,1 ,i 04,,~ 11 1,1 3,6 0,4 0,9 48,6 1 1,2 
1\)07 i 58,1 0,7 7,5 ! 2,0 3,5 ! 0,9 0,6 ; 10,8 10,6 0,7 
L---~------------~-------------------

Dber die Verschiedenheit der ortlichen Hagelgefa.hr 

unterrichtet folgende Tabelle, welche den Vermogensschaden angibt, der 

in Preul3en wăhrend einer lăngeren Reihe von J ahren entstanden ist, 

und zwar gerechnet lll Mark pro Hektar des gesamten Acker- und 

Gartenlandes, eingoteilt nach den einzelnen Provinzen. 

Provinzen 1 11900! 1901 [1902! 1903! 1904! 190;; [1906[1907)1908 119091 

~ > ~ ---~~- -1 --~ _· -~-~=--~~~~-~-=-- 1~ - 1 ~ 

OstpreuJ3en ... 1 1,84 1,36
1 

O,a311,39 1,15 1 0,68 1 4,38 j 1,2411,17 
1

1,07 
WeHtprenJ3en .. 1 1,77 1 0,66 0,96 1,33 0,53 ' 2,89 1 1,69 1 3,23 1,ss 0,29 

Brandenburg 11 0,41 [ 0,9~ O,n3 , 0,36 ?,19 l ~,8> 1 1,8~ 1 5,09 1 3,:~ l 0,28 
Pommern . . 

1
1 0,99 1 0,53 1 0,53 1,07 D,65 ~,31 1,o~ 2,32 2,.J l 0,95 

Posen. . . . ;l 0,5f> 1,19 1,79 0,62 0,28 2,09 6,41 [ 4,70 5,69 l 0,99 

Schlesten . . 111,19 2,25 4,59 , 0,63 1,15 2,71 3,38
1
. 4,40 5,14 1 1,82 

Sachsen . . 1
[ 1,,19 1,41 1,97 ! 1,70 2,41 6,19 1,53 4,39 8,09 ! 0,70 

Schlesw.-Holstein ,1 0,31 0,43 O,o;. 0,13 0,24 1,11 1 0,32 1 0,3ii 0,68 0,12 

Hannover . . . 1, 0,81 2,88 0,66 3,04 1,31 7,44 ' 1,351 3,23 5,95 0,73 

Westfalen. . . lj 0,84 0,87 l ,30 1,49 6,11 2,82 1,tt 0,60 1 3,38 0,82 

Hes~en-Na.ssau. l .• 3,51 i 1,82 2,29 0,98 1,3,1 6,oo l• 2,341 4. ,591 ?,85 0,49 
Hhemprovmz 1 3,33 0,43 6,78 2,10 1,13 4,50 , 1,22 1 0,88 3,28 2,4<t 

Hohenzollern : 3,35 4,01 7,35 O,ss 1.48 0,50 : 13,68 i 2,44 1,35 1 1,42 

1 '1 Preuflen !; l,H 1,27 1,88 1,18 1,18 i H,t9 i 2,54 1 3,06 3,83 0,95 

Eine brauchbare Hagelstatistik beginnt erst Mitte cler 50er 

J ahre, als die neugegrlindeten Aktiengesellschaften gemeinsam mit 

der bereits bestehenden Berl iner Anstalt einen V ertrag zur Herstellung 

einer gemeinschaftlichen Schadenstatistik abschlossen, cler noch heute 

in Kraft ist. Eine Reform cler Statistik und Tarifierung bei don Ge

genseitigkeitsanstaltcn beginnt mit dem Jahre 1867 zufolge der schwe

ren Schaden dirses J ahres. Scit dieser Zeit steht die Hagelvorsiche

rungsfrage fast dauernd auf cler Tagesordnung des deutschon Land

wirtschaftsrats. 

Fiir Art und W ei se cler Tarif i e r ung kann wohl das folgende 

V erfahren als typisch angesehen werden. 

Dio Gesellschaften bemossen im allgemeinen die Beitrăge flir die 

oinzelnen Risiken verschieden : 
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1. nach der ortlichen Hagclgefahr, 
2. nach der verschiedenen Hagelempfindlichkeit der einzelnen 

Fruchtarten, 
3. nach der verschiedenen Hagelempfindlichkeit von Korner und 

Stroh bei StrohausschuB, 
4. nach der verschiedenen Zeitdauer des V ersicherungsvertrags, 
5. nach der Grenze dor Ersatzfăhigkeit. 

V ersicherung fin elen bei den meisten Austalteu uur feldmăBig 
angebaute Bodenerzeugnisse, deren sămtliche wirtschaftlich nutzbare 
'foile, insbesondere auch das Stroh, in die Versicherung eiubegriffen 
werden. Nicht versichert werden beispielsweise von elen deutschen Ak
tiengesellschaften Gemuse, Blumensarnen, Kartoffeln, RUben, Kohl, 
Spargel, Gurken, Obst, W ein, Hopfen, Korbweiden, Medizinalpflau
zen us"\v. Andere Anstalten schlieBen diese Produkte ganz oder teil
weise mit cin, namentlich, soweit sic sich die Aufgabe stellen, den 
Gărtnereien V ergutung fur den Hagelschaden zu gewahren. Diese sind 
aher auch hăufig cler Gefahr ausgesetzt, daB sie durch Hagelschlag 
an Fensterscheiben, in Gewăchshăusern, Baurnschulen, an Topfgewiich
~en usw. Schăden erleiden, so dai3 auch dioscr unter Deckung genorn
rnen wird. Von Bodenerzeugnissen derselben Fruchtgattung hat dor 
V orsicherungsnehrner stets die gesarnte Bestellung zur Vorsicherung zu 
beautragen. 

Fiir die Best{mmung der Versicherungssumme gelten zuweilen 
Minimal- und Maximalsiitze. Die taxicrto Police bildet die Regel. 

Auf der Grundlage J ahrzehnte umfassender Statistiken im An
schlussc an die politischc Einteilung cler einzelnen Lănder wird cin 
vielfach abgestuftes, die Hagelgefahrlichkeit der einzelnen Feldmarken 
berlicksichtigencles Tarif s y stern ausgearbeitet. Die Tarifcinheiten 
(Kreis- oder Amtsbezirko) werden nach clon Ergebnissen ei nor alten, 
alljăhrlich weiter gofiihrten Statistik in das Tarifsystem eingeschătzt 
(Grunclpriimie ). W enn innerhalb ei ner Tarifeinheit sich einzelne Feld
marken durch besondere Hagelgefahr ausgezeichnet haben, so kommt 
clies durch Einschătzung dor betroffenden Fcldmark in cine hohere 
Gefahrenstufc zum Ausdruck. 

Dor gr6I3eron oder geringeren Hagelgefăhrlichkeit der einzolnen 
Feldmarken wird aui3erdorn noch durch die Prămienrabatte fur mehrore 
hintereinander folgcnde hagelfreie J ah ro Rechnung getragen. 

In welcher W oise die verschiedene Hagelempfindlichkeit der ein
zclnen Fruchtarten bei der 'l'arifierung Beachtung findet, zeigt fol
gende, den Bedingungen oines Gegenseitigkoitsvereins entnomrnene 
Tabelle. 

Kl. I. Roggcn, W eizcn, Gersto, Gersthafer, Lupinen, Linsan, 
Einkorn, Grmcngo dieser Fmchtartcn, Griis.ereien und Futtcrkrăuter, 
&oweit sie nicht zur Samongewinnung dienen ; 
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Kl. IL Ha:fer, Dinkel (Vesen, Spelz), Erbsen (auBer Viktoria- und 
Konservenerbsen), Wicken, Bohnen (auB,er Speise- und Konserven.-
bohnen), Peluschken, Mais, Gemenge dieser Fruchtarten untereinan
der und mit Halmfriichten (auBer Gersthafer); 

Kl. III. V iktoriacrbsen und Olfriichte; 
Kl. IV. Buchweizen; 
K!. V. Speisebohnen, Konservenfriichte, Gespinstpflanzen, Mohn, 

Hirse, Fenchel, Kiimmel, Rubensamen, Grăsereien und Futterkrăutl'.r 
zur Samengewinnung; 

Kl. VI. Tabak. 
Der fur Klasse I sich ergebende Prămiensatz ist die Grundprămie. 

zu welcher die ZuschHige betragen : 

10% 
7 5 o/o . . 

100 °10 . . 

fiir Klasse Il 

" III 
" IV 

150 °10 

400 () 
;'1} 

fur Klasse V 
VI 

Bei fortlaufenden oder mehrjiihrigen Polioon wird allgemein eiu 
PramienerlaB in der Regel von 5 Prozent der Prămie gewăhrt. Dieser 
Rabatt steigt bei den meisten Gesellschaften naeh jedem schadenfreien 
J ahre um 1 Prozent, bis er, je nach den beziiglichen Bestimmungen 
der einzelnen Anstalten, die Hohe von 10, 20, bei einigen selbst von 
50 Prozent erreicht hat. 

Hăufig wird je nach der Quote der iibernommenen Selbstbeteili
gung ein PrămienerlaB gewăhrt, z. B. von einer Anstalt bis 20 Pro7.ent, 
wenn der Versicherte darauf verziehtet, Schăden vergiitet zu erhalten, 
welche weniger als 1/ 5 des Fruchtbestandes dor verhagelten Felder am;
machen. Dbrigens findet sich eine Franchise wohl bei allenGesellschaf
ten. Prămienerhohungen werden allgemoin vereinbart fur den nur sel
ten erfolgenden A usschlulJ des Strohes von der V ersicherung. 

Staffeltarife, wio sie auch bei dor Feuerversichorung vorkommen, 
finden sich gelegontlioh ebenfalls bei der Hagelversicherung. Hier wer• 
den z. B. fiir fiinf verschiodene Risiken Versicherungssummon und Pră
mion normiert, und flir jede Gruppe ăndort sioh die Vorsicherungs
&ummo mit jedem Monat. 

Hăufig finden sich Bestimmungen hinsichtlioh einzelnor Pflanzen
arten derart, daB im voraus vereinbart wird, wieviel Prozent bei einem 
ctwaigen Schaden auf dio einzelnon Teile der Pflanzlm gcrcchnet wer
den sollen. Bei 'l'abak gel ten boispiolsweise 4 / 10 der V ersicherungs
sumrno fiir das Untorgut, 6 / 10 fiir das Obergut. Bei Konservenfriiohten 
wird 1/ 10 der Versicherungssumme .auf das Stroh, Halm oder Stongel 
gerechnet. 

Dbe.r: die Entwicklung und Vorschiedenheit der Prămien bei den 
verschiedenen Hagel versicherungsuntemehmungen unterrichtct fol
gende Statistik : 



232 VII. Hagelversicherung 

1! 
Es betrugen in Prozenten der V ersicherungssumme 

--

'"' 11 

die festen 
1 

die festen 1 die Prămien der i 
Prii.mien der 1 Prămien der 1 Vorpramien- und 1 die Umlage-
Aktiengesell- 1 Bayerischen : N achschuB- bei trage 

schaften 1 Landesanstalt 1 gesellschaften 
1 1' 

[ 1 

--

0,94 1,27 0,94 0,69 
1901 0,9• 1,30 1,02 0,79 
1900 11 

1902 0,98 1,S3 1,09 0,97 

1 
1903 1 1,- 1,38 1,01 0,74 
1904 1 0,99 1,59 0,81 0,64 
1905 0,99 1,64 1,69 1,72 
1906 1,03 1,67 1,67 1,211 
1907 1,05 1,65 : 1,64 1,55 
1908 1,05 1,62 ! 2,10 

i 
1,87 

1909 1,14 l ,77 

1 

0,86 0,66 
1910 1,16 1,79 2,- 1,S7 

Folgendo B esond e r hei ten des Hagelversicherungsvertrags siud 
hervorzu heben. 

1 

Da dic Bestellung der Felder ebenso wie der Ertrag und die Preise 
cler Bodenerzeugnisse einem jăhrlichen W echsel unte:rstellt sein konnen, 
hat cler Versicherer jedes J ahr von neuem wieder einen V ersicherungs
a n trag einzureichen, sofern es sich , wie das die Regel ist , um 
mehrjăhrige, von J ahr zu J ahr fortlaufende oder stillschweigend sich 
verlangernde Versicherungen handelt. Vor Mitte oder Eude Mai ist der 
Versicherte jedoch kaum in der Lage, die in Betracht kommenden Er
triige und W erte abzuschătzen; es wird daher zwar vereinbart, daB die 
besondereu V ersicherungsantrăge fiir das laufende J ahr spătestens zum 
1. Juni der Gesellschaft eingereicht werden miissen, nichtsdestoweniger 
aher pflegen die Gesellschaften auch ohne vorherige Einreichuug des 
neuen Antrags die Haftung bis zum ersten oder zweiten Drittel des 
Juni in Versicheruug zu nehmen. Der Versicherte erhălt unter sol
chen U mstii.nden seine Poli ce hăufig erst, uachdem das Risiko von dem 
Veroicherer bereits mehr oder minder lange Zeit getragen worden ist. 

Auch iiber den Beginu cler Versicherung finclen sich durchweg 
besondere Anorclnungcu, welche von den bei allen iibrigen Zweigen 
der Assekuranz geltenclen nicht unerheblich abweichen. So bestimmen 
die Aktiengesellschaften folgendes : 

Bei einjăhrigcn Versicherungen, und im ersten J ahre cler Ver
tragsdauer auch bei den von J ahr zu J ahr fQrtlaufenden odor rnehr
jahrigen Versicherungen heginnt die Versicherung und clie Entschiidi
gungspflicht cler Gesellschaft, die Annahme des Versicherungsantra
ges durch die zustiindige Generalagentur vorausgesetzt uncl sofern die 
Pramio bezahlt oder durch W ochsel gecleckt ist, am năchstfolgenclen 
Tage mittags 12 Uhr, nachdem cler vorschriftsrnăBig vollstăndig aus
gefertigto und vom Antragsteller vollzogene Versicherungsantrag hei 
der zustăndigen Generalagentur eingegangen ist. Der Eingangsver-
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merk der Generalagentur liefert den vollen Beweis liber die Zeit des 
Eingangs, vorbehaltlich des dern Antragsteller zustehenden Gegenbe
weises. Soweit aher der eingereichte Versicherungsantrag Măngel auf
weist, beginnt die Entschădigungspflicht der Gesellschaft fiir die be
măngelten Positionen erst nach Eingang der dem Versicherungsnchmer 
obliegenden Richtigstellung bei cler zustăndigen Generalagentur, eben
falls vorausgesetzt, dafl die Prămie bezahlt oder durch W echsel ge
deckt ist. Bei den fortlaufenden und mehrj ăhrigen V ersicherungen 
leistet die Gesellschaft irn zweiten und in jedem folgenden J ahre 
der Vertragsdauer auch dann Ersatz, wenn cler Versicherungsantrag fur 
das laufende J ahr bei der zustăndigen Generalagentur noch nicht ein
gegangen ist. Diese Ersatzpflicht wird jedoch nur fiir solche Frucht
gattungen iibernommen, fiir welche die Versicherung bei der Gesell
schaft irn Vorjahre bereits bestanden hat. 

Eine weitere Besonderheit hat dic Hagelversichcrung in der Art 
und W ei se des Ei n t rit t s de r S c h ii de n. Wăhrend bei allen anderen 
Versicherungszweigcn die Schadenfălle eine mehr oder minder gleich
măfligc V crteilung liber das ganze J ahr aufweisen, ereignen sich die 
Hagelschii.den irn wescntlichen nur von Mitte Mai bis Mitte September. 
Dabei kommen stcts Massenschiiden in Betracht, wăhrend bei den 
meisten iibrigen Versicherungszwcigen ortlich auseinander liegende 
Einzelschă.den die Regel bilden. Bei der Feuerversicherung und der 
Unfallversicherung konnen sich freilich ebenfalls Massenkatastrophen 
ereignen; allein diese beoohrănken sich dann auf einen einzigcn ganz 
engen Ort. Bei dor Hagelversicherung aher erstrecken sich die Kata
strophen oft auf ausgedchnte Gebiete. 

Aus dicser Anhiiufung von Massenschăden in ganzen Landstrichen 
wăhrend eines cngen Zeitraumcs geht die Schwicrigkcit cler S c ha de n
e r mit t lung hervor und ebenso das Erfordernis iiberaus grofler 
Leistungskraft, welchc von der Organisation einer Hagelversicherungs
anstalt wăhrend cler wichtigsten Zeit gefordert wird. Die fiinf Hagel
versicherungsaktiengesellschaften hatten allein an zwei Tagen, am 11. 
und 12. Juli 1903 nicht weniger als 5018 Schadenmeldungen aus etwa 
600 Feldmarken, in den drei Tagcn vom 30. Juni bis 2. Juli 1891 aher 
7039 Schadenmoldungcm am; rund 1000 Feldmarken und 406 Amts
gerichtsbezirkcn. 

Von eincm eingetrctenen Hagelschaden ist binncn vier 'ragen. 
Schadcnanzeigc zu erstatten, bei Ernteschadcn soll sic unvorzug
lich crfolgen. Anzugeben sind Tag und Stunde des Hagelschadens, 
&owie dic Positionen, fur welche Entschădigungsanspriiche erhoben 
wcrden, und clic mutmai3liche Hohe des Schadens. Eigenartig sind 
dio Bcstimrnungen tibcr die Schadcnfeststellung. Nach den Bcdingun
gcn der Aktiengesellschaften '.vird cler Zeitpunkt fiir die Feststellung 
des Schadens, untcr Beriicksichtigung dor Entwicklung dor vom Hagel 
bcschadigten Bodenerzeugnisse von der Anstalt bestimmt. 
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W enn der V ersicherungsnehmer wegen beabsichtigter Abrăumung; 
vor der Reifo oder U mackerung die alsbaldige Feststellung des Seba
dens schriftlich beantragt, so tritt, falls die Gesellschaft auf diesen 
An trag eingeht und eine Einigung iiber die Hohe des Schadens zu
stande kommt, ein Abzug von 25 Prozent von der Entschădigung ein. 
Dann scheiden die betreffenden Positionen aus der Versicherung aus. 
Erfolgt die Abriiumung vor der Reife oder die Umackerung spa
ter nicht, so steht der Gesellschaft das Recht zu, ei.ne Revision und 
Anderung der Schadenfeststellung durch einfache oder durch formelle 
'l'axe zu veranlassen. (Siehe dariiber unten.) 

W erden Bodenerzeugnisse wiederholt vom Hagel beschădigt, so 
findet ohne Riicksicht auf die etwa schon erfolgte Abschătzung des frii
heren Schadens tunlichst eine FeststeJlung des Gesamtschadens statt; 
sind j edoch die friiheren bereits abgeschătzten Sehăden nicht mehr ge
nau zu beurteilen, so ist der weitere Schaden getrennt abzusehătze:n, 
und im letzteren Falle gelten die gemă.B der Abschătzung auf <lie nach 
dem ersten Schadenfall eingetretenen weiteren Sehăden entfallenden 
Prozento jedesmal nur fiir die nach Abzug der friiheren Schăden ver
bleibendo V ersicherungssumme. Ist fiir den friiheren Schaden bereits 
eine Entschiidigung geleistet, so wird diese gekiirzt. 

Die Schadenfeststellung findet fiir die in Betracht kom
mendeu Positionen in folgender W eise statt. Es wird festgestellt : 

a) dor wievielste Teil dor fiir die Abschătzung in Frage kommen
den Flăche vom Hagel betroffen worden ist, 

b) welchen Ertrag die versicherten Bodenerzeugnisse auf der von 
Hagel betroffenen Flăche nach erlangter Reife geliefert haben wiir
den, weun kein Hagelschaden eingetreten wăre, und 

c) der wievielste Teil dieses Ertrages 

aa) an Kornern, 

bb) an Stroh 

durch Hagelsehlag verloren gegangen ist. 

Einigt sich die Anstalt ohne weiteres mit dem Versicherungs
nehmer, so spricht man bei der Hagelversicherung von einfacher Taxe, 
miissen Sachverstăndige hinzugezogen werden, so wird von formeller 
Taxe gesprochen, und ist die Entscheidung eines Obmanns crfovder
lich, so sprieht man von Obmannstaxe. 

Die Kosten der Schadenfeststellung bestreitet die Gesellschaft; 
sic bringt dagegen bei jedem als ersatzfiihig befundenen Schaden 
5 Prozent von der Entschădigungssumme in Abzug. Falls forrnelle 
Taxe stattgefunden hat, werden weitere 2 1/ 2 Prozent, bei Obrnanns
taxe 5 Prozent cler Entschădigung in Abzug gebracht. Der hiernach 
gegen die ersterwăhnten 5 Prozent eintretende Mehrabzug soll jedoch 
den Betrag von je 75 Mark bzw. 100 Mark nicht iibersteigen. 
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Das Erkennen und die A b s c h ii t z ung des Hagelschadons erfor
dcrn ebenso speziellc 'l'echnik und Erfahrung, wie die Sehadonser
mittlung bei anderen Sach versicherungsarten. 

Trifft der Hagel Pflanzentcile, so pflegt er die Obertoilc, meiBL 
auch dio Zellon, zu zerquetschen und zu zorreiLien. Dio so getroffenon 
Gowebeteile vertrocknon und verfarben sieh durch das Verschwinden 
dieses Zelleninhalts. Es entstehen Punkte oder Flcckon von vor
oohiedener Fărbung. Diese Flecken bezeichnet man mit Anschlag. E« 
bedarf kaum dos I-Iinwoises darauf, daLI '8S fiir dio Art und den U mfang· 
dcr Boschiidigung dor Pflanzontoile von Bec1outung ist, wie gro13 di(· 
Hciho ist, welche der I-Iagel beirn Herabfallcn zu durchmosscn hatte, 
und in welcher Richtung er auf die Pflanzc aufschlug. Dabei ist 
natiirlich die Widerstandskraft dor Pflanzen von der gro13ten Be
d::mtung. Ein schwacher Anschlag an grunern Getreide odor au 
H ulsenfriichton kann ganz bolang1os sein, so da13 er keinen orsatz
făhigon Schaden hervorruft. Starker Anschlag kann in seinen Wir
kungen wieder ganz vorschieden sein, je nach Verlotzung der inneren 
Geweboteile und je nach dom Entwicklungsstadiurn dor Pflanzen. 
Alles dios ist boi dor Absehătzung zu beriicksichtigen. 

Bei der Absehiitzung des Soba dens stehon sich z w oi S y s tem P 

gog€niiber, das Nichtreduktionssystem und das Reduktionssystem. 
Die Versicherung·s s u m rn o wird fur dio einzclnon Grundstiicke 

aus folgenden beiden Faktoren gebildet : dern rnutrnafilichen ErtrăgniE 
eines Grundstticks und dom fur diesen Ertrag anzusetzonden Einheits,.. 
preis. Bei der Feststellung des Schadensbetrages wird hei der ubcr
wiegonden Mehrzahl der Gescllschaften die Versichorungssumme inso
fern unverăndcrt gelassen, als diese den zur Bildung der Vorsiclw
rungssumme herangczogenen :Fruchtprois betrifft. Ein U nterschied bo
stoht nun aher zwischen den Gesollschaften insofern, als die einen dic 
bei cler Bildung dor V ersicherungssumme angenornmenon Betrăge eines 
Grundstticks auch dann nicht reduzieren, wenn die angonommenen Er
trăge infolgo irgendwelcher anderer widrigen Naturercignissc, bei
spielsweise Auswinterung und Măusefrai3, nicht crzielt worden wiiren. 
Die andoren Gesellschaften vermindcrn dagegBn die Ertrăgnisse um 
denj en igen A bgang, wolchor vor Eintri tt des Hagelschadons duroh an
dere U rsachen stattgefunden hat, und borochuen aus clon sornit horab
gesetztcn Erntcertrăgen und den unabăndorlichcn Fruc:htpreisen dil~ 

Surnrno, von welchor die Schadensquote durch dio Schătzer festgestellt 
wird. Auf diose W eiso komrnt der durch don Hagelschlag wirklich 
vorursachte Schaden zur Geltung. 

Fiir Regulierungskosten machen die Gesellschaftcn cincn ~\.bzug. 
Zu besonderer Enhvicklung gelangt sind die K o ll o k tiv- und 

Gcrneindeversicherungen. Ihro Bildung geschieht etwa in dor 
W eise, dai3 mindestcns .fiinf Mitglieder einer Gomeindo sich zunăchst 
eincn V crtrauensmann -- moistens dcn Gemoindevorstoher ··- wăhlen. 
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dem alsdann die mit Aufnahme des Versicherungsantrags verbundcnon 
Arbeiten obliegen. Fur sarntliche Teilnehrner einer Gerncindeversiche
rung, deren Zahl nach obrn vollig unbegrenzt ist, wird nur nine Police 
ausgefertigt, wodurch dio Kosten fur Aufnahme, Porto usw. bis auf 
ein Minimum fur den einzelnen ermaBigt werden. Ebenso tritt im 
f:lchadenfalle cine ganz bedeut.ende Ersparung an clon Rog·ulicrungs
kosten ein, indern diese ohne Riicksicht auf die Zahl der Beschădigten 
und dio Hăhe der einzelnen Entschădigungssumrnen nur bis zu dem be
dingungsmaBigen Maxirnalbetragc berechnet werden. Bei Abschătzung 
der Schâden ist j edem einzelnen Mitgliede die V ertretung seinor Inter
essen zwar gcstattet, jedoch wohnt auch dor V crtrauonsmann dor 
Schătzung bei und wăhlt bei forrneller Taxe den Vertreter cler Be
schădigten, sowie beim Obrnannsverfahren bei Nichteinigung der 
'l'axatoren auoh den Obmann aus dor Zahl dor ihrn Vorgeschlagenen. 

Eino besondere Beachtung verdient die V ersicherung dor vV ei n
t rau ben. Die Sch wierigkeit der Durchflihrung dieser V ersioherungs
art orgibt sich daraus, daB die Rebe cine Kulturpflanze ist, deren J ah
resertrag sehr starken Schwankungen unterliegt und nur von den Obst
băumen hierin iibertroffon wird. Es komrnt weiter hinzu, daB fur 
die Trauben die Hagelgefahr schon sehr friihe, nărnlich etwa circi 
Monate vor vollendeter Bliite beginnt, wăhrend die Hagelversicherung 
orst spăter einsetzt, ausgehend von cler Ansicht, daB vor vollstăndig 
vollendeter Bliitozeit kein U rteil liber den wahrscheinlichen Ertrag 
cler Rebon zu făllen ist. Es ist vorgesehlagen worden, die Hagelgefahr 
fur die Trauben in drci Periodcn zu zcrlegen und fur jede diescr drei 
Porioden cine besondere dor Gefahr ontsprcchende Priirnie fostzustellcn. 
Allein es crgibt sich alsdann cine zu hohe Priimie, falls nioht etwa nur 
ein 'l'eilcrsatz geleistet werden soll. 

Dio Bestrebungen naoh einer staatlichen Regelung derHagel
vor&ioherungsfra.ge in Baycrn rDiohen bis in die 30er Jahre des vori
gen .J ahrhunderts zuriiok. Vorsohlăge der rnannigfaehsten Art finden 
sioh, vom Plane der Errichtung einer Unterstiitzungskasse angefan
gen, bis zu dern eines umfasscmden Staatsmonopols. Die jetzige baye
rische Anstalt beruht auf dern Gos.etz vom 13. Februar 1884, abge
andert 191 O, 1918 und 1921. Folgende Prinzipion finden sioh hier 
durchgefuhrt. 

1. Freiwilligkeit des Beitritts ohne AusschluB von Privatkon
kurrenzanstalten. 

2. Fester Bei trag ohne N aohsohul3verbindlichkeit, Fiilligkeit des 
Boitrags am Boginn des Versicherungsjahrs (1. Mărz), Erhebung des 
Beitrags naoh dor Ernte irn Oktobor. 

3. Anschlul3 dor Anstalt an die hayorische staatlich geleitete Ge
băudebrandversicherungsanstalt, dor die Hagelversioherungsanstalt den 
V crwaltungsaufwand vergiiten rnul3. 
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4. Ein StaatszuschuB urspriinglich von 40 000 Mark, seit 1898 
200 000 Mark jăhrlich, der 1917-1920 aher unterhlieb und nun end-
giiltig fortfăllt. · 

5. Stammkapital von 1 Million Mark, dessen Zinsen mit jăhrlich 
1 O 000 Mark in den Reservefonds flieBen oder zur Schadendeckung 
verwendet werden konncn. 

6. Rescrvcfonds im Bcdiirfnisfall zu 1/ 4 seines jeweiligen Bestands 
zur Schadenzahlung verwendbar. 

7. Kiirzung dor Entschadigung his 80 Prozent des abgeschătzten 
Schadens, wenn die Beitriige und Zinsen zur vollen Schadenzahlung 
nicht ausreichen. 

8. Hcranziehung von 1/ 4 des Reservef.onds, wenn Bei trag und Staats
zuschuB zur Zahlung von 80 Prozent des eingeschatzten Schadens 
nicht ausreichen. 

Doch kann gogen Zahlung eines Zuschlags jeder Versicherte den 
AnschluB der friiher vorhandcn gewesenen und stark kritisierten Mog
lichkeit ciner Kiirzung seiner Anspriiche, also die Bezahlung cler 
vollen Entschiidigung heantragcn. Davon habon clie meisten Ver
sicherten Gehrauch gemacht. 

9. Schadensschătzung durch eingeschworene praktische Landwirte. 
Siimtlichc hayerischcn Gcmeindon sind in Orts-Hagelgefahrsklassen 

eingeroiht, von \Velchen im ganzcn 17 vorhanclen sind: clic im Anbau 
hefindlichen Friichtc werdon ihrerS{)its wieder nach dor Hagclempfind
lichkoi t in vier Klassen cingetcilt. 

Das Lei Eroffnung cler Anstalt auf cine bestimmto Sumrnc, das 
Flurrnaximum, heschriinkto ortliche Risiko hat allmiihlich cine Aus
dehnung erlangt, uncl ist nunrnehr, da 7 "164 von dcn 7964 Gemeindeu1 
Baycrns an dor Landesanstalt bctciligt sincl, auf insgesamt rund 
1 Milliardc gestiegen. 

\Virksamer als ein staatlicher Hagehcrsicherungsbetricb ist von 
agrarpolitischcn Gesichtspunktcn aus nach Buchenberger ein verwal
tungsmă13igo.s Zusammenwirkcn von privaten Gesellschaftcn und staat
lichcn odor Selbstvcrwaltungsbehorden anzusehcn, weil dann die Schaf
fung cines bosonderen vcrantwortungsreichcn neucn sta.atlichen V er
waltungsapparats vermieden, cine bereits vorhandene Organisation fur 
dit~ heimischcn Intoresson nutzbar gcmacht und das Risiko cler V cr
siohcrung auf die hreiten Schul tern cler ihre Tatigkcit liber ein weites 
Gebiet ausclehnondon Gesellschaft ahgowalzt ~wcrdcn konne. Stots 
wird aher hiorhci die Frage zu priifen sein, oh sich cine Unterstiitzung 
eines Tcils dor Bevolkerung auf Kosten dor Gosamtheit rrchtfc~rtigt. 

Einc Anzahl Rc~gicrungcn (Baclcn 1891, Wurtternbcrg 1895, El
saH-Lothringen 1896 und Hessen 1904) hahcn in dor ebcn erwiihnten 
W cise mit eincr priva ten HagclversicherungRgc"Sellschaft auf Gc'gcn
scitigkcit V crtriigc gcschlossen. N aeh dicscn ist die Gesellschaft zur 
unbodingten Annahrne jeder Vcrsicherung auf Grund des yereinbarten 
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Prămientarifs yerpflichtet. Den Versicherten wird aher dic N achschuB
pflicht durch staatlicho jăhrliche Bcihilfen in verschiedener Hoho (in 
Baden 'und in \Vurttcmbcrg) ·erleichtert, oder ganz abgenommcn, wah
rend in Hessen vom Staat cin Kredit zur Verfiigung gchalten wird, 
aus dem bei Unzuliinglichkeit dor Mittel des Fonds das Fehlende 
vorgeschossen werden kann. Solehc Vorschiisse sind der Staatskasse 
aus dom Fonds zu verzinscn. Die Vorschtisse sind der Staatskasse zu
riickzuzahlon, sobald nach Ermess0n dnr Ministerien die entsprechen
den Mittel vorhanden sind. 

Auch im Au s lan d hat der Staat sich wiederholt mit dom Hagd
versicherungsproblem bcfaBt und auf verschiedene \Veisc es zu loscn 
versucht. Eine rein staatliche Hagelversicherung hatte Serbien ein
gerichtet. In Frankreich crhalten Genossenschaftsvereine mit ehren
amtlicher Verwaltung U ntcrstiitzungen in gewisser Hohe, um trotz 
niedriger Mitglicderbeitrăge die Hagelverluste ersetzen zu konnen. Die 
Folgen dieser Subventionspolitik werden sehr treHend van Rohrbeclc 
als verfehlt nachgcwiesen. Dic 1Ia.Bnahme fuhrt zur Griindung zahl
reicher kleiner lokaler Hagelversichcrung·sverbănuc, denn gr6Bere 
konnten nicht clurch ehrcnamtlich tatige Beamtc geleitet werden. 
Gerade in den gefăhrlichsten Gegenden schlie.Bon sich die Land wirte 
nicht leistungsfăhigen Vorsichcrungsanstaltcn an, sondcm begniigcn 
sich mit don kleinen, wenig leistungsfăhigen Kassen, die schlie.Blich 
zu Untorstiitzungsvereinen herabsinken. 

Der Deutsche Landwirtschaftsrat hat wiederholt dieFrage 
erortert, ob fiir don Landwirt die Hagelversicherungsgesellschaften auf 
Gegenscitigkeit vorteilhaJter ooien als die Aktiengesellschaften, und 
auch, ob ei ne obligatorisch•3 Reichshagel versicherungsanstalt ange
strebt werden solle. Dic Ansichten gingen weit auseinander. Die Ak
tiengesellschaftcn fanden ebenso starke Anhanger als Gegncr. In zwei 
aufeinanderfolgendcn Sitzungsperioden (1886 und 1887) wurde Jaher 
ein die prinzipielle Frage nur indirekt bcriihrender Beschlu.B gefaBt 
dahin lautend: "Der Deutsche Landwirtschaftsrat erklărt, es seien in 
dcnjenigcn Staaten und Provinzen, in denen durch die bestehenden: 
Hagd versicherungsinstitutc dem landwirtschaftlichen Bedtirfnis nicht 
geniigt ist, offentliche Hagelversichcrungsanstalten mit gcgenseitiger 
Schadensiibertragung ins Le ben zu rufen." Auch in den Sitzungs
perioden von 1892 und 1894 hat der Deutsche Landwirtsch:âtsrat 
keine prinzipielle Meinung dariibcr ausgesprochen, ob die cine odor 
die anderc Form dor Hagel vcrsichorung vorzuzichen sei. Die Ver
handlungcn und Beschliissc des Deutschcn Landwirtschaftsrats konnen 
mit v. d. Goltz "als der treffenclsto Ausdruck fur die zweifachc Tat
sache angesehen werden, 

1. daB sowohl clic auf Gcgcnscitigkeit wic die auf Aktien bcgriin
deten Ha gel versicherungsgesellschaften ihre cigentiimlichen Vor
ziige besitzen, und daB 
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2. die Konkurrenz bcider Arten von Anl:ltalten fur die verschiede
nen Landwirte als vorteilhaft zu betrachten ist." 

Sehr beachtenswert ist die Forderung Rohrbecks, eine Zentralstellc 
aller deutsohcn Hagel versichcrungsansta1ten, einen V erband sowohl der 
Aktien- wie der Gegenseitigkeitsanstalten cinzuriohten zur Forderung 
einer gemeinsamen Statistik und einheitliohen Pră.mienpolitik, um dio 
Konkurrenz in ihren schadigenden Einfllissen zu beseitigen. 

Das in Rom bestehcnde Internationale landwirtschaftliche Insti
tut hat sich auch zu einer internationalen Beobachtungs- und Be
richtsstellc liber die Hagelversicherung entwickelt. Seine Bestrebungcn, 
eine volkcrrechtlich basierte intern ati o n ale Hagclversicherung ein
zufiihren, dtirften allerdings in absehbarer Zcit kaum anf Erfolg 
rechnen. 

Im AnschluB an die Landeshagelversicherungsanstalt gibt es in 
Bayern scit 1919 einc Frostschădenversicherung. Versichert 
werden allo Getreideartcn, Erzeugnisse des Feldbaus, W ein, Hopfen 
und Tabak. Ausgeschlossen bleiben zunăchst nur noch die Erzeug
nissc cler Gemtise- und Kunstgărtnerei, Obst, Beerenobst, sow'ie Obst
baurne, Străucher, Stockc, Baum- und Rebschulen. Boi den Erzeug
nisscn des Feldbaues, dann bei Hopfon und Tabak worden nm· Spăt
:frostschăden vergtitct, welcho nach dom 15. Mai, in J ahren mit be
sonders frtihzeitigem Pflanzenwuchs nach dem 1. Mai eintreton, so\vie 
Fruhfrostschăden, welcho Yor dom 15. Oktober, in Jahren mit be
sonders verzogertem Pflanzenwuchs vor dem 1. N ovcmber eintreten. 
Bei W ein sind nur Frostschăden cntschădigungsfâhig, welche nach 
dem 15. Mărz am ruhenden Auge oder an den Trieoen und Blăttern 
verursacht wcrdcn. Nicht vcrglitet werden Schăden, welohe durch 
a.uBergewohnliche Winterkălte an H()lz und Bast und an den noch 
ruhenden Augcn, dann Schădcn, welche im Herbstc duroh Erfriercn 
dor Traube entstehen. Dor jăhrliche Beitrag wird ohne Unterschied 
der Lagc fur je 100 Mark Vorsioherungssumme auf 30 Pfennig bei 
Getreido und auf 1 Mark bei allen tibrigen Erzeugnissen festgesetzt. 
V maussctzung fur die Versichorung gegen Frostschaden bildet diP 
V crsicherung gegen Hagelschaden nach MaBgabo des Hagel versiche
rungsgesetzes. Dieses kommt neben den rulgemcinen Versicherungs
bedingungen sinng'emăD zur Anwendung, soweit nicht in diesen Grund
sătzen etwas andcrcs bestimmt ist. Gegen Frost konnen demnach 
irnmer nur samtliche Gegcnstănde und Bcstunde gleichcr Gattung 
vcrsichert werden. 
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VIII. Viehversicherung. 

§ 47. Entwicklung. 
Die ersten Spuren der Viehversicherung oder, wie sie zuweilen 

neuerdings genannt wird, Tierversicherung, sind bereits im al ten 
Palăstina vorhanden, wo wir auf das Ubereinkommen von Eseltreibern 
sto.Ben, in dem es hei.Bt: "J edem von uns, der durch Răuber oder 
wilde Tiere einen Esel einbii.Bt, werden wir einen anderon Esol bo
schaffen." Dann findet sioh eine Art Viehversicherung erst im 
12. Jahrhundert wieder, und zwar in Island, wo Genossenschafton sich 
gegenseitig die Verluste, welche durch Viehsterhon den einzelnen Mit
gliedern erwuchsen, durch N aturalersatz vergiiteten. Zweifelsohne ha
ben ăhnliche Einrichtungon bei anderen genossenschaftlichen Vereini
gungen, sicherlich auch in Deutschland, bestanden. Aher die iibliche 
Darstellung macht vom 12. Jahrhundert ab einen gro.Ben Sprung ins 
18. und erklărt die Viehvorsichorung als cine Schopfung Friedrich8 
dies Gro/]en. DiB.<>e Darstellung ist falseh; denn es lassen sich fol
gende, bisher in cler deutschen Litoratur offenbar nicht beaohtete Ein
richtungcn einer wirklichen Viohversicherung feststellen. In einer 
spanischcn Ovdonnanz von 1556 treffcn wir auf eine mit cler Sklaven
v,ersicherung verbundene Viehversicherung, welche sich jodoch nur auf 
den Ersatz von auf Seereisen verungl iicktem Vieh bczieht. 171 O findet 
sich cine Pferdeversioherung in London, welche Ersatz leistet fiir 
Tiere, welche eines natiirlichen Todes sterben odor gestohlen odor 
untauglich worden. W as die Viehvcrsichcrung in Deutsohland betrif:ft, 
so lăBL sich cine aus dem J ahre 1720 stammende Hamburger Police 
nachweisen, in welcher mehrere Einzelversicherer das Risiko fur Tiere 
iibernehmen, und zwar sowohl flir deren Tod wie flir Krankheit, 
Raub uncl alle Unfălle. Aus dem Text dieser Police ist zu sohlie13en, 
cla13 bereits viol frliher schon in Antwerpen ăhnliche Viehversiche
rungsvertrăge hăufig abgeschlossen wurden. Aus dern J ahre 1753 ist 
eine SchrifL dos Hamburger Kaufmanns Magens erhalten, welche 
ebenfalls liber die Viehversicherung als eine bestehendo Einrichtung 
N ach weiso bringt. O b allcrdings Vieh vcrsicherungsaktiengesellschaften 
vorhanden waren, dafiir liegt kein Material vor. Es ist rnoglioh, da13 
nur in cler Zeit von Epidernion solche Viehversichorungsvertrage von 
Einzel versicherern abgeschlossen wurdon. 

Dio bei wachsender Bcdeutung cler Landwirtschaft gleiohfalls em
porstrebendc Tiorzucht hatto unter clon Tierseuchen, vorwiegencl cler 
Rindorpest, erschrockend zu leiden. Der V erlust in don J ahren 17 40 
bis 17 50 wird auf 3 Millioncn Rin dor in Europa geschătzt. Dăne
mark allein hat von 17 45-1751 liber 2 Millionon Rin dor an dor 
Rindcrpest verlorcn. Der Ruf nach Staatshilfe kann dahcr nicht auf
fallen. A us clern .J ah re 1764 rlihrt oin in Leipzig verfa13ter Entwurf 
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her, welchem sich im J ahre darauf das preuBische lWgloment anschloB, 
wonach in samtlichen Kreisen Sozietăten orrichtet werden sollten zur 
Versicherung des Rindviehs der Beteiligten und zwecks gemeinsamer 
Schadendeckung. Die erste Viehversicherungsgesellschaft auf staat
licher Grundlage gab Friedrich de:r Gro/]e den besonders bedrăngten 
Schlesiern. Die Anstalt war cine Zwangsversicherung dor einem Kreis 
der Provinz angehorigen Viehbesitzer. Der Ersatz beschrănkte sich 
nicht auf die durch Rinderpcst entstandenen Verluste, sondern er
streckte sich auch auf Schăden durch Brand und Blitz. Eine Yer
wandtc Einrichtung findet sich 1782 in Ostfriesland, wie um die da
maligc Zeit iiherhaupt im Norden Euro pas dieser V crsicherungszweig 
zu allgemeiner V erbreitung gekommcn zu sein scheint. So lassen sich 
namentlich in Dănemark entsprochende Einrichtungen nachweisen, 
ne ben kleinen Kuhgilden 177 4 auch eine groBere Gesellschaft. 

Mit d·em Beginn des 19. J ahrhunderts dehnt sich die Einrichtung 
lokal begrenzter Viehversicherungsvereine in Deutschland mehr aus. 
Wir treffen auf sie in Anhalt, in Lippe, in Waldeck usw. Den sich 
mehr und mehr regenden Forderungen in bauerlichen Kreisen nach 
staatlicher Viehversicherung wurde nicht so allgemein entsprochen, wie 
man hătte erwarten konnen. Dagegen warcn die Regierungon be
flissen, private Einrichtungen zu fordern, insbeoond.cre auch auf die 
Vorteilo solchcr priva ten V ersicherung'icinriehtungen hinzu weisen, und 
zwar nicht ohne Erfolg. Ortsviehversicherungsvereine traten auf pri
mitivster Grundlage in den verschiedensten Teilen Deutschlands ins 
Leben. 

Diese lokalen Voreine vermehrten sich und gelangten zu einer 
fes teren A usgestaltung, als d ureh die S tein- Il ardenbc-rgsche Gesetz.
gebung in PreuBen und durch analoge Geootzesakte in anderen Staaten 
cler Bauer freier Besitzer seiner Scholle geworden. von allen alten feu
dalen Lasten hefreit, und auf Grund cler Lehre 1'haers ein intensiver 
Anbau, ein rationeller landwirtschaftlicher Betrieb aufkam. Bis zur 
Reform der Agrarverhiiltnisse galt der Viehstand, dessen W ert nur ein 
vorhăltnismăBig geringer war, mehr als ein notwendiges Dbel, denn 
als ein Mittel zur Erzielung eines direkten N utzens. 

Heute sind wohl iiber 6000 lokale Viehversicherungskassen in 
Deutschland zu zahlen. . 

GroBere private Unternehmungen finden sich in Deutschland erst 
in den 30cr J ahren des vorigen J ahrhunderts, und zwar hat der als 
Vorkampfer auf dem Gebiete dor Versicherungswissenschaft wiederholt 
genanntc Masius das V erdienst, die erste groBe Viehversicherungs
anstalt fur Doutschland 1833 geg-riindct zu haben. Die Gesellschaft 
beruhte auf dem Grundsatze dor Gogenseitigkeit und fand schnell(~ 

Nachahmung in einer gothaischen Anstalt, dor 1839 cine wiirttem
bergische, 1840 cine Frankfurter Gesellschaft folgte. Auf diese und 
andere Griindungen nahor einzugehen eriibrigt sich, weil sie alle nur 

1\lai>.es, -Ycrsichflrullg.-;v.·esou ]f. 3. Auil. lf\ 
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ron sehr kurzem Bostand gewesen sind. Auch die von Jfasius errich
tete Anstalt verschwand bereits nach wenigen J ahren. 

Erst das J ahr 1849 sah die Griindung einer groBeren Gesellschaft, 
welche noch heute besteht und mit der die Periode dor Begriindung 
erfolgreicher groBer Versicherungsanstalten in Deutschland begonnen 
hat, des Pfălzischen Viehversicherungsvereins zu Speyer. 

Aufs engste verkniipft mit der Entwicklung der Viehversicherung 
ist die Viehseuchcngesetzgebung. Bedeutete schon clic Griin
dung der schlesischen Anstalt durch Friedrich den Gro(Jen den Bc
ginn einer solchen Gesetzgebung, da sie zur Bekămpfung der Hinder
pcst diente, so wurde das Gesetz von 1765 nach seincr Abiinderung im 
J ahre 1842, insbesondcre aher infolge seines Ersatzes durch cin Reichs
gcsetz im J ah re 1869, ein wichtiges Moment fiir die gedeihlichc 
W eiterentwicklung der Viehversicherung. 

Nach MaBgabe des Gesetzes von 1869 ist aus Reichsmitteln eine 
Entschădigung zu gewăhren fiir die auf Anordnung der Bchorde ge
tOtcten 'l'ierc und enteigncten PlătzE\, sowie fiir dic naeh rechtzcitiger 
Anzcige des Besitzers gefallenen Tiere. Diese Vorschriften bczogen 
sich zunăchst nur auf die Rinderpest, wurden aber 1880 bzw. 1894 
au~gcdehnt auf Rotz, Lungenseuche, Milz- und Rauschbrand. J etzt 
ist maBgebend das Reichsgesetz V'Orn 26. Juni 1909, wclches am 1. Mai 
1912 in Kraft getrcten ist. Das neue Gcsetz bringt abermals cine 
wescntlichc Erwciterung in der Bekămpfung dor Vichseuchen, na
mentlich der Tuberkulose, sowie andere bedeutungsvolle N cuorungen. 

Anzeigcpfliohtig bei cler Behorde sind jetzt viel rnehr 'rierkrank
heiten alEI friiher, insbcsondere auch die gefiihrlicheren Arten cler 
Tubcrkulose des Rindvichs, Schweinepest, Gelliigelcholcra usw. Eine 
Ausdehnung· diescr Anzeigepflicht kann dor Reichskanzlcr cinfiihren. 
Erweitert ist auch dor Kreis dor zur Anzeige verpflichteten Pcrsonen. 
W as din Entschădigungen fiir Viehverluste betrifft, so ist von beson
dcrer Wichtigkcit, daB die Totungsbefugnis nunmehr nicht nur auf 
Toll wut, Lungcnseuchen und Rotz, sondern auch bei Maul- tind 
Kla ucnscuche sowic Tuberkulose, wenigstens in ihren gefahrlichsten 
Formcn ausgeJchnt ist. Mithin sind auch die Falle, in walchcn Ent
schadigung auf Grund des Gesetzes gewăhrt wird, erheblich vermehrt 
·wordcn, und zwar bctrăgt diese Entschiidigung je nach den in Be
trachi kommcnden Krankheitcn 3 j 1 , -1/.-, oder 1/ 1 des W ertes. Ei ne Er
wciterung dor rcichsgcsetzlichcn Anordnung in bezug auf Entschădi
gungen hat u. a. das preuBische Ausfiihrungsgosetz insofern gebracht, 
als diese:; 4/ 5 des W crtes dcm Eigentiirner von Rindern, Pferd(m, 
Eseln, Maultieren und Mauleseln gibt, die an Tollwut, Wild- oder 
Rinderscuehc gcfallen sind. Auf die Entschădigungen wcrden u. a. 
clic aus Pri vatvertrăgcn zahlbaren Versicherungssummen ganz oder teil
wcisc angcrcchnet. 

Man bat dic Viehseuchongesetzgebung als Viehversicherung anzu-
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sehen versucht. Da das Gosetz ausclrucklich dio Erhebung von Bei
trăgen bei clon Bositzorn von Rindvieh und Pferden erlaube, so han
deie es sich hier um eine Art Zwangsversicherung. Fiir die Bercch
tigung dieser Auffassung sprcchen verschiedcne Momente. Im wciteren 
Vcrlauf unsercr Darstellung wird jedoch die Seuchengosctzgobung 
aussoheiden; nur dio zweifelsohne als Versicherung anzusehenden 
Einrichtungcn sollen besprochcn werden. 

E'! bedeutet naturgemii13 eino erhebliche Erleichterung Îiir den er
folgreichen Betrieb einer privaten Viehversicherung, wenn cler Staat 
durch seine veterinar-polizeilichen MaBPegeln das Einschleppen und 
die Verbrcitung dor gefiihrlichen Viehseuchen eingcdiimmt und dazu 
noch durch seine agrarpolitischen Schutzgesetr.e die Garantie :l'iir Ent
oohiidigung dor Besitzer vernichteten Viehes iibernommen hat. 

Sicherlich ediihrt durch die Erweiterung dor Viehseuchengesetz
gcbung die Viehversicherung eine Einschriinkung; diese ist aher eher 
als eine willkomrnene Entlastung, denn als ein bedauerlicher Eingriîf 
in die Privatversicherung zu bezeichnen. Unter dem neuen wie unter 
dom alLeu Recht hat die private Viehversicherung wichtige Aufgaben 
zu er:l'ullen, namcntlich im Interesse cler mittleren und kleinen V ieh
besitzer. Ihr bleibt noch irnmer die Aufgabe, fur die minder erheb
liclwn Gcfahren, welche dem Viehbeo,itzer drohen, Ersatz zu hicten. 

Von groBcr Bedeutung fur die Viehversicherung aller Liinder ist 
die energische Durehfiihrung aller Bcsehliisse der internationalen, dor 
Tierseuchenbckampfung clienenden Organisationen. Namentlich das 
Hygieneamt des Volkcrbundes hat hier wichtige Aufgaben zu crfiillen. 

Dber die G e s c h ă ft ser g e b ni s se der unter Reichsaufsicht stehen
dcn Viehversicherung ist cler vorliiufigen, 35 Unternehrnungen um
fasscnden Statistik :fur 1920 zu entnehmen, da.B an Beitrăgen 1471_'2 

Millionen Mark vereinnahmt wurden, wozu 14 Millionen Erlos aus ver
wertetem Vieh kamen, wăhrend die Schadenzahlungen einschlie13lich 
Ruckstcllungen mit 851;'2 Millionen Mark nachgewiesen wurden. Die 
Versicherungssummen beliefen sich au:f rund 8237 Millionen Mark. 

§ 4:8. Organisation und 'l'eclmik. 

Dor U mstand, da fi vor 1911 kein deutsclws Aktienuntemehmen 
fiirViehvcrsicherung bestand (ein zweites kam 1920), daB vielmehr in 
dor Rcgcl lediglich Gegenseitigkeitsvereine dicsen Zweig betreibcn, 
wcist bcrcits auf die Art der Schwierigkeiten hin, mit wclchen 
die Vielwcrsicherung zu kămpfen hat. 

Wăhrcnd die bei cler Hagclversicherung in Betracht komrnendo 
Gefahr, wio obcn dargelcgt wurde, den uberaus grofien Vorteil hat, 
unmoglich kunstlich herbeigefiihrt werden zu konnen, hat die Vieh
versichcrung gcrade elen grofien N achteil, da fi bei ihr mehr als bei 
irgendeiner andercn V ersicherungsart dio Ehrlichkeit des Versicherten, 

16* 
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sein subjekti ves Vorhalten dern V ersicherer gegenuher, in Betracht 
kommt, und daB cs in den meisten Făllen geradezu unmoglich ist, 
eine etwaige absichtliche oder fahrlassige Herbeifiihrung des V ersiche
rungsfalles festzustellen. 

Eine Hauptschwierigkeit besteht in der Handhabung der Kon
trolle. Nirgendwo im Versicherungswesen hat cine ungeniigendeKon
trolle in dem MaBe wie bei der Viehversicherung EinfluB auf das 
Anwachsen der Schăden und deren Schătzung. "Darurn wird dieses 
Geschăft - so heiBt es in einorn Berichte des Eidgenossischen Ver
sicherungsamtes ~ bis auf den heutigen Tag noch zurn groBeren Teil 
von kleinen gegenseitigen Gesellschaften hetrichen, deren Mitglieder 
auf din Behandlung des Viehes seitens der Mitversicherten, ihr Ver
halten beim Eintritt des Schadens und die GroBe des wirklichen Scha
dens ein wachsames Auge haben, weil sic von jedem durch schlechte 
Behandlung des Viehes verursachten Schaden, jeder Dhertreibung cler 
Entschădigungsforderung sich direkt mitbetroffen sehen, wăhrend sie 
cler ubertriebenen Anforderung eines Nachbars an eine fUr reich ge
haltene V ersicherungsgesellschaft nicht ohne zwingende Griinde ent
gegentretcn. '' 

W eiter ergibt sich als Folgerung die Mitbeteiligung cler V ersicher
ten an der Tragung des Ersatzes, eine teilweise Selbstdeckung. Oft 
werden nur 4/ 5 , 3/4, ja selbst nur 2/ 3 Bes Verlustes vergiitet. Bei man
ohen kleinen V ereinen beschrănkt sich clic Entschădigung sogar nur 
darauf, daB die Mitglieder sich verpflichten, dernjenigen, welcher 
ein Stuck Hindvieh wegen Krankheit odor U n:fall hat schlachten 
mussen, nach Verhaltnis des eigenen Viehhestandes das Fleisch des 
geschlachteten Tieres zu einem gewissen Preise abzunehmen. 

GroBfl te c h ni s c h e Schwierigkeiten bietet die stetige Verande
rung im Viehbestand durch Zuwachs, die Werterhohung oinerseits 
bei jungen Tieren und Mastvieh, dem auf der anderen Seite die Ab
nahrne des Schlacht- und Gebrauchswertes, mithin die W ertvermin
dcrung bei alten Pferden und Kuhen, die Abnutzung bei Schlacht
tieren gegenubersteht, der>en Einwirkung auf das oinzelne versicherte 
Tier festzustcllen fur jeden anderen wie fur den Versicherten selbst 
nur schwer moglich ist. 

Von ausschlaggebender Bedeutung ist das MaB cler Sorgfalt, die 
Fiitterung und W artung der Tiere, iiber welche selbst schărfste Kon
trollma.Bregeln nur auBerst schwer den V ersicherer orientieren konnen. 

Ein bei cler Vieh versicherung besonders miBlicher U mstand ist, 
daB dio Bedeutung des Verlustes in umgekehrtem V erhaltnis zur Gro.Be 
des Viehbesitzes steht, um so zerstorender wirkt, je kleiner der Vieh
bestand ist. 

U uter solchen U mstanden ist es eine cler wichtigsten Aufgaben 
der Agrarpolilik, wenn cler Staat bestrebt ist, den kleinen bauer
lichen Besitzstand aufrecht zu erhalten und nicht nur den GroBgrund-
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be~:,itz zu fordern, daB er mangels ausreichender Beteiligung privaten 
Kapitals am Betrieb dor Viehversioherung diese unterstiitzt. 

Zweifelsohne ist oo dem fruher volligen Fehlcn von Viehversiche
rungsaktiengesellschaften zuzuschreiben, daB die Viehvcrsicherung 
keine weitere Verbreitung gefunden hat. Es fehlte an fruchtbringendcr 
Konkurrenz in den Organisationsformen uncl an dor zur V erbreitung 
der Versichcrung durchaus notwendigen systcmatischen Propaganda 
und Agitation durch finanziell interessierte Agenten. So vorzliglich 
und rationell auch cine Anzahl gegenseitiger Anstalten wirken mogen, 
&O ha ben sie cine erhebliche Steigerung in dor Intensităt cler V el'

sicherungsnahme doch nicht in wtinschenswertcm MaBe erziolen konncn. 
Das Versicherungsbediirfnis ist bei den einzelnen Tie r gat tun

g·on verschieden. Stark vorhandcm ist os bei Pferden und Rindvieh, 
einmal wegen der Menge, dann aher. wegen des hohen W ertes jedcs 
einzelnen Stiickes. W eiterhin ist zu beachten, daB Pferde nicht nur 
in landwirt~chaftlichen, sondern auch in industriellen und anderen 
Kreisen h1iufig vorkommen. \V eniger dringlich macht sich das Ver
sichcrungshod iirfnis hinsichtlich cler Schweinc geltend. Volkswirt
oohaftlich bcdeutsam ist dieso Versicherung u. a. auch deshalb, weil 
Schweinezucht hăufig in ărmeren ArbeiterkreisBn betriehcn wird. Von 
untergeordneter Bedeutung ist die Versicherung der Ziegen, Esel und 
Maulticre. Frcilich macht dic Zicgo als "Kuh des kleinen )rfannes" 
hăufig genug einen crheblichen 'l'eil des Vermogens klciner Besitzer 
aus. Hinsichtlich cler Schafe ist das Versicherungsbediirfnis arn ge
ringsten. 

DiP Viehversichorung ist kcine einhcitlichc V crsichcrungsart, hietet 
vielmehr cine ganze Reihe besonderer Grup p f' n. 

Einmal ist zu unterschoiden zwischen cler Versichcrung von Gc
brauchstieren gcgeniiber derjenigen von Tieren, welche zur N ahrung 
dienen; ferner kann die rein landwirtschaftlioho Viehversichorung ge
geniibergestellt werden cler gewerblichon und cler Versicherung van 
Luxustieren. 

Hauptzweig ist clie Viehlobcnsversicherung; sie bezweckt, 
beim Vercnden oder bei einer Nottotung des versichertcn Tieres dcrn 
Besitzer einen Ersatzwert zuzufiihren. Dabei ist diese entweder allge
meine Vichlcbensversicherung, wenn nămlich ei ne Entschădigung im 
Falle j edes Verlustes durch Verenden oder N ottotung erfolgt, odor 
Seuchenversicherung, falls · namlich nur gegen cine oder mohrere he
nannte Seuchen odor ansteckencle Krankheiten Versichcrung gcnom
men wird. 

Als Sonderarten cler Vichlebensversicherung kommen folgende kurz
fristigo Versicherungen in Betracht: clic Transport- und A.usstellung&
versicherung, die Manoverversicherung, die Weideversicherung, wclche 
durch cine V crsicherung von Weicleticrcn gegen Diebstahl crweitert 
werden kann, die Rennversichcrung, clic Operations- und Impfver-
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sicherung, die Versicherung von Zuchttieren. Der Vollstandigkeit hal
ber se[ auch darauf hingewiesen, da.B eine Viehfeuer- und eine Vieh
haftpflichtversicherung betrieben w:ird. Eine hesondere Stellung nimmt 
die noch zu erorternde Schlachtviehversicherung ein. Die Gewahrs
mangelversicherung gibt Deckung gegen den Schaden, der dadurch 
entsteht, daB dor Versicherungsnehmer aui Grund der Bestimmungen 
des Biirgcrlichen Gesetzbuchs liber Hauptmangel und Gewahrsfristen 
beim Viehhandel einem andern gegeniiber zur W ancllung verpflich
tet wird. 

Die Zeitungsabonnentenversicherung, die als Unfall- wie auch 
Sterbegeldversicherung von Zcitungsheziehern iiblich ist, wurde auch 
in Form einer Viehversichemng einzufiihren versucht. 

Die Versicherungsbedingungen schlie.Ben sich mehr oder 
weniger eng an die vom Reichsaufsichtsamt fur Privatversicherung 
aufgestellten Normativbedingungen vom Jahre 1909 an. Da
nach gewahren die Viehversicherungsveroine ihren Mitgliedern Ver
sicherung gegcn Schaden, welcher dadurch entsteht, daB 

A. Pferde (Maultiere, Esel) 
1. verenden, 
2. getotet werden miissen, 
3. durch Krankheiten oder Unfalle zu der im Versicherungsschein 

angcgebenen V erwendungsart dauernd unbrauchbar werden (Min
derwertvcrsicherung); 

B. Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen 
1. vcrenden, 
2. getotet werden miissen. 
Einc V ersicherung gemliB Buchstabe B umfaDt zugloich dcn Scha

den, der dadurch entsteht, daD durch arntliche Boanstandung eines fur 
den Haushalt des Versicherungsnehmers geschlachteten Tieres dor ganze 
Tierkorper oder Teile dossolben zum GenuD fur Menschen als untaug
lich, bedingt tauglich oder minderwertig erklart worden sind. 

Fur Verluste, welche durch Alter, Abnutzung odor Schonheits
fehler entstehen, wird, so:fern der Versicherungsschein keine gegen
teilige Bestimmung enthalt, eine Entschădigung nicht gewahrt. 

Nicht allo Anstalten versichern dieselben Tierarten; Pferde wer
den zwar von den meisten groBeren Gesellschaften iihernommcn, cbenso 
Maultierc und Maulesel, dagegen Hunde nur von wenigen. HieraUE 
orkliirt sich \Yohl die auch in Drmt&chland in Aussioht gonommene 
Griindung einer besonderen HundeversioherungsanstalL (S. 250.) 

Die Versicherung um:fa.Bt nicht Schăden, welehe entstehen: 1. in
folge einer Seuche oder Krankheit, soweit dem V ersicherungsnehmer 
nach go~etzlichor Vorschrift ein Anspruch auf eine Entschadigung aus 
oîfentlichen Mitteln zusteht odor zustehen wiirde, wenn der Anspruch 
nicht durch cine Zuwidcrhandlung gcgen scuchcnpolizeilicho Vor
schriften erwirkt wordon wtire; 2. durch MaDrogcln, die im Kriege 
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oder nach dor Erklă.rung des Kriegszustandes von einem militărischen 
Befehlshaber angeordnet wordon sind; 3. durch Feuer, Blitz, Aufruhr, 
Uberschwemmung oder Erdbeben; 4. durch Beteiligung an W ettrennen. 

In dom Falle 3 lei&ten die Vereine aher Entschădigung, wenn das 
'ricr auBerhalb cler Stallung duroh Blitz odor Feuer umkommt, es sei 
denn, daB hiergegen anderweit V ersicherung genommen ist, desglei
chen in dem Falle 4, wenn cler Schaden bei W ettrennen entstanden ist, 
die fur Offiziere dienstlich angeordnet worden sind. 

Zur V ersicherung sollen in cler Re gel nicht angenommen werden : 
1. Rennpfcrde, 2. Pferde unter sechs Monaten oder liber fiinfwhn 
J ahre, 3. Rindvieh unter drei Monaten oder liber zwolf J ah re, 
4. Schweine, Schafe und Ziegen unter scchs Wochen. Bei Tieren, 
welche im Laufe des V ersicherungsverhiiltnisses die Altersgrcnze iibcr
schreiten, hort aus diesem Grunde der Versicherungsschutz nicht auf. 
Pfcrde, Maultiere, Esel, sowie Zuchttiere aller Art werden nach Be
schreibung und Einzel wert versichert, Schweine, Ziegen und Schafe 
ohne Beschreibung zu einem Durchschnittswerte dergestalt, daB die 
gesamte Versichcrungssumme dor Tiergattung geteilt durch die Stiick
zahl dor versicherten Tiere dieser Gattung den Versichcrungswert fur 
das cinzelne Stiick darstellt. Rindvieh wird nach W ahl des Antrag
stellers entweder nach Beschrcibung oder nach Durchschnittswerten 
ver&ichert. Ausnahmswcise konnen auch Pferde nach Durchschnitts
werten, Schweine, Ziegen und Schafe nach Beschreibung versichort 
werden. 

Der Versichorungsnehmer ist, sowoit cler Viehbestand nach Be
schreibung ,·ersichcrt ist, vcrpflichtet, jeden W echsel binnen zchn 
Tagen dern Verein oder dem zustăndigen Agentcn schriftlich anzu
zeigen und, sowcit die Tiere versicherungsfăhig sind, die N achver
sicherung zu beantragen. 

W erden neben den nach Beschreibung versicherten noch unver
sicherte, dern Versicherungsnehmer gehorigc 'l'iere derselben Gattung 
auf demselben Gehăft oder in demselhen Stall eingesteUt oder crreichen 
dem Versicherungsnehmer gehorige, in demselben StaU oder auf dem
sclben GehOft stehende hisher nicht versichcrungsfăhige Tiere der
&elben Gattung das versicherungsfăhige Alter, so hat der Versiche
rung&nehmer hinncn einem Monate nach dem 'l'age, an welchem das 
'fier nou eingc&tellt oder in das versicherungspflichtige Alter einge
riickt i&t, dern Verein oder dem zustăndigen Agenten schriîtlich An
zeige zu er~:>tatten und die N achversicherung zu beantragen. 

Hat cine Vormehrung des versicherten Vichbostandcs innerhalb 
eines Betriobs bei Tieren stattgefunden, die nicht nach Beschreibung 
vor&ichert sind, so gelten sămtliche innerhalb diesos Bctriebs dom Ver
sicherungsnehmcr gehorigen versichorungsfăhigen Tiere dor hetrcffcn
den Viehgattung als versiehert, jcdoch derart, daB sich clic Versiche
rung&surnmo fur dus cinzelne Stiick entsprechend dem Verhăltnisse der 
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gesamten V ersicherungssumme zu der Stiickzahl vermindert. W ill der 
V ersicherungsnchmer dies nicht, so hat er ei ne entsprechende Erho
hung der gesamten V ersicherungssumme zu vereinbaren. 

Bei der V crminderung eines nicht nach Beschreibung versicherten 
Viehbcstandes innerhalb eines Betriebs erhoht sich die Versicherungs
summe fiir das einzelne Stiick entsprechend dem Verhăltnisse der ge
samten V ersicherungssummc zu der noch vorhandenen Stiickzahl. 

Wird cin versichertes Tier verău.Bert oder scheidet es aus dem ver
sicherten Viehbestande (bei Versicherungen nach Durchschnittswerten) 
aus, so endet in Ansehung desselbcn das Versieherungsverhăltnis mit 
dem Ausscheiden des Tieres aus dem bisherigen Gewahrsam des V er
sicherungsnehmers; jedoch ist in der Regel der Beitrag noch fiir das 
in diesem Zeitpunkte laufende Versieherungsjahr zu zahlen. Tritt Yor 
SchluB des Versicherungsjahrs odor binnen zwei \Vochen nach Be
endigung des Versicherungsyerhaltnisses infolge eines Hauptmangels 
der Tod des Tieres ein, so bleibt der V crein dern Versicherungsneluner 
insoweit haftbar, als dieser dem Erwerber kraft Gesetzcs zur Gewăhr
leistung verpflichtet ist. 

Ist ein Vertrag auf lănger als ein J ahr geschlossen, so lmnn der 
Versicherungsnehmer verlangen, da.B vom Beginn eines jeden neuen 
Veroicherungsjahrs ah cine dem W erte des versicherten Bestandes ent
sprechendc anderweite Festsetzung der V crsicherungssurnme vorgenom
rnen werde, wenn er durch Gutachten eines Tierarztcs nachweist, da.B 
die Versicherungssumme dem tatsăchlichen Werte der versicherten 
'riere nicht mehr entspricht. Die :mderweite Festsetzung mu.B spă

testens zwei \V oehen vor A blauf des V crsicherungsj ahrs beantragt wer
den. Der Verein hat, wenn die angegebenen Voraussetzungen crfiillt 
E.ind, dem Verlangen stattzugehen. 

Bei Pferdcn, die clas zehnte Lebensjahr vollendet haben, wird auch 
ohne einen solchen Antrag eine Herabsetzung der Versicherungs-
sumrne vorgenommen, und zwar mit dern Beginne des 11. Lebens
jahrs um 5 vom Hundert in jedem J ahre, mit dern Beginne des 13. 
Lebensjalus um 1 O vom Hundert in jedem J ahre. Die Herabsetzung 
erfolgt mit Wirkung vom Beginne des năchstcn Versicherungsjahrs. 
Der V ersicherungsnehmer ist auf clic Herabsetzung schriftlieh beson
ders hinzuweisen. Die Herabsetzung unterbleibt~ wenn sic entweder 
durch Vereinbarung ausdriicklich ausgeschlossen war oder wenn der 
Versicherungsnchrner durch das Gutachten eines Tierarztes naehweisb, 
da.B der W crt des Pferdes sich nicht verringert hat. 

Von der neu festgesetzten Versicherungssumrne bzw. der herab
gesetztea V crsicherungssumrne wird auch die Prămie fur die Folgezeit 
berechnet. 

Die V ersicherer sind befugt, j ederzeit durch Beauftragte auf 
Kosten des V ersicherten ei ne Besichtigung und U ntersuchung der 'riere 
vornehmen zn lassen. 
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Einc N ottotung darf nur mit Einwilligung des Vereins vorgenom
men werden, es sei denn, daB die Erklărung des Vereins nicht abge
wartet werden kann, oder daB die Totung von einer Behorde angeord
net wird. Ist durch das Gutachten eines Tierarztes oder, falls die Zu
ziehung eines Tierarztes untunlich ist, zweier Sachkundigen vor cler 
Totung festgestellt, daB die Totung notwendig ist und die Erklărung 
de& Vereins nicht abgewartet werden kann, so muB cler Verein dio 
Feststellung gegen sich gelten lassen. 

Bei ei ner V crsicherung nach Durchschnittswerten wird cler Er
satzwert in der W eise ermittelt, daB die Versicherungssumme cler in 
Betracht kommenden Viehgattung durch die Gesarntzahl cler zur Zeit 
des V crsichcrungsfalls vorhandenen Vichstuckc derselhcn Gattung gc
teilt wird. W lirde danach die Entschiidigung den tatsăchlichcn W ert 
des Tiercs liberschreiteTh, so gilt nur derjenige W ert als ErsatzwOTt, 
den das Tier unmittelbar vor Eintritt dor Erkrankung oder des Un
falls gehabt hat. 

Eino weiterc Eigentlimlichkeit cler Viehyersicherung ist die uatur
gemii.G notwcndige F rei z ligi g k ei t , wenigstcns in beschrănktem 
U mfange, oofern nicht, wie bei cler A usstellungsversicherung, in welche 
der Transport hin und zurlick nicht eingeschlossen zu sein braucht, sich 
etwas ancleres ergibt. 

Die Mitwirkung cines Tierarztes ist in verschiedenen Stadion dcr 
V ersicherung uncntbehrlich. Sowohl bei cler .Aufnahme des versicher
ten Viehs wic auch bei cler Erkrankung oder Totung, insbesondere bei 
der Schaclenliquiclation, ist die Besichtigung durch den sachverstii.n
digen V eterinăr durchaus erforderlich. 

Dio P riim i e wird bemessen je nach cler Tiergattung und der Art 
der V erwend ung dor Tiere. Man untorscheidot hoispielsweise bosondere 
Gefahrenklasscn fur Lohn- und Lastfuhrpferde, andererseits fur son
stjge Pferde, Maultiere und Esel; eine weitcre Gefahrenklasse fur 
Reitvieh, oinr weitere fiir Schafe, Ziegen, Schweine und Hunde. Es 
wird selbstverstandlich weiter das Alter, cler Ernahrungszustand und 
die Pflegc neben dem Wert der Tiere beachtet. 

Sohr erweitert ist die An zei g o p fl i c h t des V ersichorten inso
fern, als er au.Gor dom Tode auch jede erhebliche Krankheit und jeden 
erheblichen U nfall eincs versiohorten 'rieres unverziiglich anzeigen 
muB. Das versioherte Vieh rnuB von dem Eigentlimer gut behandelt 
werden, er darf es nicht vorsătzlich odor fahrlassig schwer miBhandeln 
oder stark vernachlăssigon, sonst wird dor Versicherer von dor Ver
pflichtung zur Leistung frei, sofern zwischen dem entstehenden Scha
den und dor MiBhandlung ursiichlicher Zusammenhang besteht. 

Bei cler Bcmessung des von den V ersicherern zu verglitenden W or
tes ist zn beachten, daB hier nicht cler W ert zugrunde zu legen ist, 
den das Tier unmittolbar vor dem Tode hatte, denn durch eine etwaige 
Krankheit konnte cler W ert des Tieres bereits sehr vermindert worden 
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sein. Es gilt vielmehr als Betrag des Schadens der W ert, den das Tier 
unrnittelbar vor Eintritt cler Erkrankung oder des Unfalls gehabt hat, 
so:fern solchc iiberhaupt in Betracht kornrnen. 

Eine besondere H unde vers iche r ung besteht scit einigen J ah
ren in der Sch weiz. Insbesondere erstreckt sich diese auf V ersicherun
gen des gesamten Kleintierbesitzes von Hundeziichtereien, u. a. gcgen 
einfachen Diebstahl, Brandschaden usw. 

Eine besondere Stellung nimmt die Schlachtviehversiohe
rung om. 

Diese ist entstanden mit cler Ausbreituug der hygienischen Gesetz
gebung, mit den zunehmenden Anforderungen der of:fentlichen Ge
~;undheitspflege an die Beschaffenheit des Fleisches als mensehliehes 
N ahrungsrnittel. Im Zusarnrnenhang hiermit lassen die Fleischbeschau
ge&etze in waehsendcm MaLle das Fleiseh von Tieren mit bestirnmten 
Krankheiten zu menschlichern GenuL\ nicht mehr zu, orclnen Yielrnehr 
seine teilweise oder vollige V ernichtung an. 

Bei dieser ist mao daher gedeckt gegen dan Schaden, cler daclurch 
entsieht, daB durch amtliche Beanstandung Schlachttiere aller Art 
ganz oder teilweise zurn Genusse fur Menschen als untauglich, be
dingt tauglich oder rninderwertig erklărt werden. Die Versicherung 
umfaLit jcdoch nicht elen Schaden, dor entsteht: 1. infolge einer Krank
heit ocler Verletzung, die bcreits off.cnsichtlich vorhandcn odor bckannt 
war; 2. durch V crabfolgung vou Medikamcnten vor dor Schlachtung, 
wenn hierdurch das Fleisch mindcrwertig oder ungenieLibar gewor
den ist; 3. durch Krieg, Aufruhr, Dberschwemmung, Dicbstahl, Ver
schiittung, Fcuer, Blitz, Explosion oder Erdbeben. Verluste, clic elen 
V ersicherungsnehmer durch 'l'ransportschiiden, Krankhei ten, U nfălle, 
Notschlachtungen oder Verenden treffen, konnen in die V crsicherung 
eingeschlossen werden, wenn hieriiber gegen Zahlung einer Zuschlags
priimio besondere Vereinbarung getroffen ist. 

Besonders bekannt ist dic Gesetzgebung, soweit sie sich auf Triehi
nen bezieht. In der Tat kennt man einG besondere Trichinenversiche
rung. Allgcmeincr ist die Schlachtvichversicherung, welche dom Be
sitzcr eines beanstandeten Stiickes Schlachtviehes, falls dieses nicht, wie 
beabsichtigt, zu menschlichern GenuB verwendet werden kann, Ersatz 
gowăhrt. 

(Im Zusammenhang hiermit mogcn zwei Fachausdriicke crlăutert 
werden. Mit U mstehen bezeichnet man den Tod eincs Tieres, der 
durch cine andere Ursache als Schlachtung herbeigeflihrt worden ist, 
sei es durch cine Krankheit, sei es durch einen Unfall, cine Operation, 
bOswillige oder fahrlăssigc Totung u. dgl. m. - Als Notschlachtung 
bezcichnet man die zufolge ei ner Erkrankung oder V crletzung, welche 
ein Verenden des Tieres erwarten lasscn, zwccks V erwertung des Flei
sches oder oonstiger Bostandteile vorgeuornmcne Sehlachtung.) 
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Wăhrend des Krieges wurde eine gewisse Beeintrăchtigung cler 
Schlachtviehvcrsicherung dadurch herbeigefiihrt, dafi die im Zusam
mcnhang mit cler Zwangsbewirtschaftung des Fleisches eingerichteten 
Vie h han cl c 1 s v c r b ă n de durch Abzug von den Kaufpreisen l1iick
lagcn zur Deckung von Gowăhrschafts- und Transportschăden bereit
gcstellt haben. Dieses Ver.fahren wurde von cler Aufsichtsbehorde nicht 
als Versichcrungsunternehmung in verwaltungsrechtlichom Sinne an
gcschcn. Man kann auch zwcifelhaft sein, ob sic es in wirtschaftlichem 
Sinno gewesen ist. U nter Mitwirkung des Preufiischen Abgcordncten
hauscs ist alsdann im Mai 1918 ein Abkommcn zwischen dem Lan
dcsflciochamt und clrei in erster Linie in Bctracht kommenden, 
Schlachtvichversicherungsunternehmungen getroffen worden, wonach 
eich die Viehhandelsvcrbănde verpflichteten, einer cler clrci U nterneh
mungen zu einem vereinbarten Prămiensatze alle Gewăhrschaftsver
aicherungon zu iibcrweison. 

Eine ausreichendo Vi o h vor sic he r un gss tati s tik bedarf einer 
umfasscnclen Klassifikation cler 'l'odesfălle untcr den vcrschieclcnen 
Gattungen nach Altor und Krankheit dor 'riere. Man mu13 wissen, wie 
viele Ticro dersclben Gattung und dcsselbe.n Alters vorhanden sind un.d 
wio vi ele davon innorhalb ei nes J ahros zugrundo gohcn, ehe man eine 
wirklich zuverl:Lssige Basis fiir einen rationellen Prămiontari:f haben 
kann. Auch cine gcnauo Kla.ssifikation cler Todcsarten dor Tiere je 
nach ihren Leistungcn wăm zu erstreben. Dabci miifiten Klima, Boden
bcschaffenheit, Rasscn, die V erhaltnisse des Besitzcrs beriicksichtigt 
werden. 

Ein starkes Hemmnis dor weitercn Ausbeeitung des Vichversiche
rungswesens licgt zwoifelsohne in cler iiboraus groDen Mannigfaltig
keit, in den zahlloscn Abweichungen, welche clie Bedingungen der 
Viehversicherungsvereine, und zwar der grol3en wie der kleinen, von
einancler aufzuwcisen haben. Die Grundlage zu einer gr513cren Ein
heitlichkeit hat uas Roichsaufsichtsamt fiir Pri vatversicherung du rob 
Aufstellung von Musterstatuten fiir dio V ersicherungsvcreine ge
schaffen, und zwar hat das Amt zwci verschiedene Formulare ver
of.fcntlicht, eine Mustersatzung fiir grol3ere und eino Mustcrsatzung 
fiir klcinew Viehversicherungsvereine. (S. 246.) Auch von den Land
wirLschaftskammern einzolner Provinzen ist ein solches Mustcrstatut 
mit Erfolg aufgeste]t worden. 

Grofie Verdienste um clic V creinheitlichung dor deutschen Vieh.-
versicherung hat sich cler Dcutsche Land wirtschaftsrat crworben, der 

nach cingehcndon Beratungen 1893 damit begonnen hat, die Vich
versicherung auf cine anderc Grundlage zu stellcn. Bcsondcrs verdicnst
voll war, dal3 er sich mit den meistcn Viehvcrsicherungsgcscllschaftcn 
in V erbindung gosetzt und gcwisse V eroinbn rungen getroffen hat. 
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Besonders hăufig und cingehend hat sich die G os e t z g e b ung 
mit der Viehvcrsicherung als agrarpolitischer MaDnahme be.fal3t. 

Bahn bre<Jhend flir die Rege! ung der V iehversicher1fng war Ba de n. 
Durch Gesetz vom 26. Juni 1890, umgc1indert unter dem 12 .. Juni 
1898, ist hiet· ei ne V ersicherung der Rind viehbestănde eingeflihrt wor
den. In jedcr Gemeinde, in welcher mehr als 3/ 3 der zur Abstimmung 
erschienenen Viehbesitzer zustimmen, ist ein Viehversicherungsverei:n 
zu errichten. Die ortlichen V ercine sind zu einem Versicherungs
verbande zwccks gemeinsamer Schadentragung vereinigt. Dor Ver
band zahlt die eine Hălfte, der Ortsverein die andere jedes Schadens. 
Die Beitragserhebung liegt in cler Hand cler Steuerbehărclen. Fiir 
au.Berarclentlicho Fălle steht ein staatlioher Fands von 200 000 Mark 
zur V crfligung. 

W ii r t tem b e r g, Sac h se n- Weimar, G o t ha unterstiitzen mit 
&taatlichen Mitteln clie Ortsviehversicherungsvereine in Beclarfsfăllen. 
Verbăncle dieser herbeizufiihren, ist auch in verschiedenen preul3ischen 
Provinzen versucht warclen. 

Dio Ba y eri s c h e Landesversicherungsanstalt verclankt ihrc Griin
clung der Erfahrung, claD die privaten Versicherungsvereine nur schwer 
und in geringem U mfangc in Bayorn Eingang fanden, die Orts
vereiml aher insbesandero finanziell zu sch wach waren, um ihren V cr
bindlichkeiten nachzukornmen; so fiihrtc clie Not clie einzelnen Ver
eine zu einem Lanclesverband zusammen. 

1894 wurde der Entwurf eines Gesetzos vargelegt, wclches arn 
1. November 1896 in Kraft getreten ist. Das Gesetz verwirklicht den 
Gedanken gegenseitiger Versicherung auf ărtlicher Grundlage und mit 
Riichersicherung duroh das ganze Konigreich. Dio Bayerisohe Lan
desviehvcrsicherungsanstalt heruht auf Gegenseitigkeit, hat j~doch aus 
der Staatskasse ein Stammkapital van 1/ 2 Million erhalten und bezieht 
einen jăhrlichcn Sta.atszuschuD. 

Gcgonstand der V crsicherung bildcn clie Verluste, welche durch 
U mstehen oder N atschlachtung van Rindvieh und Ziegen oder da
durch entstehen, da.B das Fleisch eines geschlachteten Rindviehstiickes 
polizcilich gan?: ader tcilweise fur ungenicDbar erklărt wird. Sie vor
cint also Viehlobensversicherung und Schlachtviehversicherung. Gebil
det wird die Anstalt durch dio zu einem Landesverband vereinigten 
Ortsviehversicherungsvereine, welche, auf Freiwilligkeit und Gegen
seitigkeit bcruhend, dio Trăger dor Versicherung sind. Die Errioh
tung dor Ortsviereine ist den Landwirten iiborlassen. Die Gemeindever
waltungen sind jedach zur Mitwirkung berufen und dazu verpflichtet, 
:falls zehn Viehbesitzcr einen entsprochendon Antrag stellen, dio Er
richtung ci ner Anstalt in dio W ege zu lei ten. Die Ortsvereino ha ben 
freie l3owegung innerhalb des aufgestellten N armalstatuts, sowie valle 
Selbstverwaltung, wiihrcnd die Verwaltung der Landesanstalt van der 
Landesversicherungskammcr gefiihrt wird. Die Ortsvereine haben die 
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eine Halfte dor in ihrem Gebiete auszuzahlenden Entschădigungen 
aurzubringen, der Landesverband iibemimmt die andere Halfte. Aus
goschlossen von der Aufnahme sind Tiere unter drei Monaten odor 
iiber zwolf J ahre, kranke, iibormăi3ig verbrauchte Tiere, das Ein
stell- und das Handelsvieh. Schlechte Viehhalter und gewerbsmiWige 
Viehhiindler sind vom Eintritt ausgcschlossen. Die Entschădigung be
lăuft sich auf 7/ 10 bzw. 8/ 10 des Schii.tzungswortes. 

Ba y o r n bat fernor cine staatliche Pferdoversicherungsanstalt auf 
Grund do8 Gesotzes vom 15. April 1900. Das Land woist einon erheb
lichen Bestand an Pferdcn auf, deren Vorlmufswert 1913 iiber 200 
Millionen Mark betrug. Die Pfordev·orsicherungoonstalt ist im we
sentlichon nach den gleichon Grundsătzon wie die anderc Viehvcr
sichcrungsanstalt eingerichtet, wird aher vollstăndig getrennt von ihr 
verwaltet. Sic urnfai3t nicht nur clic in landwirtschaftlichcn Betrieben 
gchaltenen, sondern auch die in gewcrblichen Betrieben und zu sonsti
gen Zwcckon verwandben Pferde. Sic wird gebildet aus lokalen, auf 
Frei willigkeit und Gegenseitigkei t beruhenden V ercinen, wie ihre 
Schwosteranstalt. Tra.ger sind dio zu einem Landesverband vereinigten 
Pferde,rersicherungsvercine, welcho das Normalstatut angenommcn ha
ben. Ein Starnmkapital von 1/ 2 Million und ein jăhrlicher Sta.atszu
schuB wurdon cler Anstalt zur Vorfiigung gostellt. 

Dic staatliche Viehversicherungsgesetzgcbung in andoren Bundes
staaten beschrănkt sich auf die Regelung cler Schlachtviehver
sicherung. 

Irn Interessc cler Erleichterung des Viehverkehrs konnte eine 
Reichsversicherungsanstalt odor ein Reichsgesetz, wclches die Bun
desstaaten zur Errichtung von Landcsviehversicherungsanstalten 
zwingt, odor endlich eine Vereinbarung der Bundesstaaten liber gegen
seitige Anerkennung ihrer Anstalten in Betracht kommen. Letzteres 
erscheint im Hinblick auf die Eigenart cler Schlachtviehversicherung 
als das am meisten entsprcchende. Bisher ist es aher noch nicht ver
wirklicht worden. 

Am; dor einzelstaatlichen Gesetzgebung mag die Einrichtung her
vorgehoben werden, welche sich im Freistaat Sac h se n findet. Die 
·dortige Staatsanstalt hesteht erst seit Juni 1900. Hicr ist eine Zwangs
versicherung geschaffcn, welche Entschii.digung fur die infolg·e Un
genic.Bbarkeits- oder MinderwertserkHirung des Fleisches von Schlacht
tieren entstehenden Verluste gewăhrt. Allo iiber drei Monate alten 
Rindcr und Schweine unterliegen dor Versicherung, wăhrend solche 
Tie re ausgeschlossen blei ben, die innerhalb Monatsfrist vor cler Schlach
tung nach Sachscn cingcfiihrt worden sind, und endlich solcho 'riere, 
die schon zu Lebzeiten ungoeignet zur menschlichen N ahrung sich 
erwiesen habon. Die Leitung dor Vorsichcrung untersteht cler in Dres
clon bcfindlichen Staatsbohorde. Verglitet werden 80 Prozcnt des Scha
dens, wobei der Schlachtwert des 'l'ieres zugrunde gelegt und von 
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diesem dcr Erlos abgezogen wird. Die Vergiitung erhălt, wer sich zur 
Zeit cler Schlachtung im Bcsitz des Tieres befindet. Die urspriinglich 
bestimmten Beitră.ge, fur welche drei Gefahrenklassen festgesetzt 
wurden, betrugen 5 Mark, 4 Mark und 75 Pfg. Aufierdem besteht 
ein Staatszuschul3 von 25 Prozent. Die Erhebung der Prămie geschieht 
vor dor Schlachtung bei den Besitzern der Tiere. 

Was das Au s 1 an d betrif'ft, so finden sich in Belgien bereits scit 
dem J ahre 1846 staatliche Viehversicherungseinrichtungcn; in der 
Schwciz werden auf Grund des Bundesgesetzes betr. die Forderung dor 
Landwirtschaft vom 22. Dezember 1893 Bundesbeitrăge bis zur Hohe 
der kantonalen Leistungen an solche Organisationen gewăhrt, welche 
durch dic Kantonsgesetzgebung auf Grundlage des Versicherungs
zwangs errichtet worden sind. Dazu kommen noch in mehreren Kan
tonen Kantonalzuschusse. 'l'eilweise haben die Kantone den unbcding
ten, te il weise den bedingten Versicherungszwang eingefuhrt; nach letz
tcrem System ist cin Viehbesitzer nur dann verp:flichtet, sein Vieh 
zu versichern, wenn die Mehrheit aller Viehbesitzer des betre:ffcnden 
Bezirks dio Errichtung einer Kasse beschlossen hat. 

ă s te r rei c h besitzt Landesanstalten, ăhnlich organisiert wie die 
badischen und bayerischen, fur das Gebiet von Niederosterreich, Ober
osterreich, Miihren und Kiirnten. Fur die niederosterreichische Lan
desanstalt, die ebenso wie Miihren eine besondere A bteilung fiir Pferde
ve:rsicherung hat, gilt der Grundsatz, dal3 die Entschădigungen je zur 
Hiilftc vom Gemeindeverband und von allen Versicherten, welche im 
Landesverband gceint sind, getragen werden. Die zu Landesverbănden 
zusammengefafiten Ortsviehversicherungsvereine crhalten ataatliche 
Subvcntion. 

Zur Vichversicherung mul3 auch gerechnet werden die Bie ne n
vers iche r ung, wic sie von Schweizer Bienenziichtervereinen 1908 
eingefuhrt wordcn ist. Sie verfolgt den Zweck, den Imkern den Schaden 
zu ersetzcn, dor durch die infektiose Bicnenkmnkheit Faulbrut ent
stand. Dic Versichertcn erhicltcn auch cine kostcnfreie Behandlung 
der verdiichtigen und kranken Bienem·olker. Drr Sehwl:'izl'ri<3cho Bun
desrat gewăhrte eine Subvention, solange diese Bicnenseuche dem Vieh
seuchengcsctz noch nicht untcrstellt war. 

Auch dio Seidenraupcnversicherung, wie sie in Kloin
asien vorkommt, wo sie von einer englischen Gesdlschaft, und in Sud
frankreich, wo sie von Gegenseitigkeitsvereinen betrieben wird, sei 
kurz angeîuhrt. 
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U nter diesem Sammelnamen werden hier alle Versichorungsarten 
verstanden, denen gemeinsam ist, daB sic gegen W asserschiiden 
Deckung gewahren, wahrend sie iru iibrigen erheblich voneinander 
abwcichen. Vor allem handelt es sich hier urn die W asserloitungs
schadenversicherung, dann um die Hochwasserschadenversichorung, da
neben um eine Reihe unbedeutenderer Arten. 

1. Die Wasserloitungsversicherung verdankt ihre Ent
stehung dem auch als einer der ersten Forderer dor Haftpflichtversichc
rung bckannten Versichcrungsdirektor Hleeberg. Ihr Geburtsjahr ist 
1886, ihre Heirnat Deutschland. 

Dio spate Einfiihrung dieses Versioherungszweigs kann nicht iiber
raschcn, wenn man bedenkt, daB die Versorgung cler Hausbewohner mit 
W asser durch in den Hăusern befindliche Leitungsanlagen, sowohl zu 
hăuslichen wio zu gewerbliohen Zwecken, erst Anfang der achtziger 
J ahro des 19. J ahrhunderts eine allgemeine Verbreitung gewonnen 
hat. Diosc W asseranlagen waren erst moglich bei einer vervollkomm
neten Okonomik und Technik, wie Filtrierverfahren und Zuftihrung 
des W assers in die Stadte aus groBen Entfernungen. Ei ne besondere 
Fordoruug cler hiiuslichen W asserleitungen ha bon die in den letzten 
J ahrzchnten zunehmenden Anforderungen der Hygieno gebracht. Auch 
die groBerc Riicksicht auf Fcuerlosoheinrichtungen und das Anwachsen 
der groBen Stiidte sind Momente, welche die Ausbreitung der W asser
leitung und hierdurch indirekt der Wassorleitungsversicherung be
wirkt haben. 

Dio erstc W asserleitungsversicherungbanstalt iiberhaupt, der N ep
tun in Frrrnkfurt a. M., betrieb in Deutschland diesen Vorsicherungs
zwcig allein bis zurn .J alm:> 1895. Erst in diosem J uhre beschiiftigte 
sich einLl zweitc Gesellschaft, die Securitas in Berlin, mit dern ncucn 
Versicherungszwoig. DieAufnahmc der Wasserleitungsversicherung im 
N eben botrieb d urch andere, und zwar meistens Feuerversicherungs
gc5ellschaften, beginnt erst mit dern Jahre 1901. 

Das Hauptgofahrsrnoment bei dor W asserleitungsversichorung ist 
die holw Haufigkeitsziffcr der Schiiden, welche auf das hundertfache 
dor Feuerschadenziffer anzunehrncn sein soll. 

E& werden d rei Grup pe n der W asserleitungsversicherung unter
schioden: 1. Gobăudeversicherung, 2. Mobiliarversicherung, 3. W aren
vcrsicherung. 

Filr dio Berechnung der Prii rn i e n tarife wird, soweit es eich um 
Gebiiudoversicherung handelt, der Feuerversicherungswort dos Gebău
dos zugrunde gclogt, obwohl dor Feuerversicherungswcrt fur dio Be
urteilung des \Vasserschadenrisikos nicht den geringsten Anhalt zu 
bicten pflegt. 
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Der Prămiensatz fur die Gebăudeversicherung bewegte sich his in 
die Ietzten J ah re zwischen 15 und 45 Pfennige fur je 1000 Mark des 
Feuerversicherungswerts des betreffenden Gebăudes als Grundprămie. 

N ach den jetzt herrschenden Tarifen, die eine weitergehende Ri-
5Îkengruppierung aufweisen, werden z. B. verlangt: fur Einfamilien
hăuser je nach ihrem Wert zwischen 25-50 Pfennig fur je 1000 Mark 
des Feuerversicherungswertes (jeweiligen Baukostenwertes), bei Mehr
familien- und Geschăftshăusern w:ird unterschieden, je nachdem sioh 
Badeeinrichtungen und W asserklosetts dariu befinden. Hier schwanken 
die Prărnien nach dem W ert zwischen 15-40 Pfennig. Zu den an
gefuhrten Prămien kommen Zuschlăge bei Mitversicherung der 
W asserschăden durch Zentraldampfheizungsanlagen VQn 20 Prozent, 
Zentral wasserheizungsanlagen von 40 Prozent, hydraulischen A ufzuge 
20 Prozent. Alle diese Sătze gelten bei Einschlu13 der Haftpflicht 
Dritten gegenuber. Wird dieses Risiko ausgeschlossen, so wird die 
Grundpramie um 10 Prozent errnă.Bigt. 

Fur die Mobiliarversicherung bildet gleichfalls der Feuerversiche
rungswert den Ausgang fur die Pramienberechnung. Die J ahresgrund
prămie betragt hier 50 Pfennig fur je 1000 Mark dieses Wertes. Fur 
Mitversicherung von Haushaltsgegenstănden au.Berhalb der Versiche
rungslokalitiit, jedoch innerhalb Dcutoohlands, werden 21/ 2 OJoo des 
Versicherungswertes berechnet. W erden gleichzeitig Gebăudc und Mo
biliar versichert, so ermă.Bigt sich fiir letztere die Prămie auf 30 Pfg. 

Fi.ir dic Gcschăfts- und Fabrikversicherung seien folgende Sătze 

einer Gcsellschaft mitgeteilt: 
1. Vollwertversicherung. 

Mindest-
pramie 1 Fur je .fii. 1000,- des FeUf~rversicberungswertes bei einem \ jl~~~

Gesamtfeuerversicberungo~wert des Lagers 
i.lt .It 

c::~~~=~:l~c=:~-:: 00~,==~~ ~~--~-j~g-g::=,:=~==cc~·-~--i;-====-~=~=:=== 
, , " " " 100 000,-- " " " 200 000,-. 1 1,20 140,-
" " " " 200 1100,- " " " 300 000,- . 1 1,10 240,-
" " " "3110 000,- ,. " " 400 000,-. 1,- 330,-
" " "4110 000,- li 0,90 400,-

2. Hruchteilvt~rsicherung. 
Die Pră.mie betră.gt jabrlkb 1 % des versicherten Bruchteils. 

Es miissen versicbert werden: 

Mindest

Bei einem Gesamtversicherungswert d_e_s Lage~:~-- _ -~-1 __ su~=--
von m:hr : J; nO~:;_~-~~s z:=;:ggggi;=~--- ~~~~ 1~8~····~~~~·:0:--11-~1·~~;-~~J~ggg.;'=_-" " " 100 000,- " " " 200 000,-. ,, 

" " 200 000,- " " " 300 000,- . 
" " " 300 000,- " " " 400 000,- . 1 21 0011,-
" " "40" 000.- 5 °/0 24 000,-



§ 49. Wasserversicherung 257 

SchlieBlich sei noch die W arenregreBversicherung erwăhnt, welche 
Wasserleitungsschăden an Waren Dritter umfaBt, fiir die dor Ver
sicherungsnehmer auf Grund gesetzlicher, nicht vertraglicher, Haft
pflichtbestimmungon ersatzpflichtig gemacht werden kann. Hier be
trăgt die J ahresprămio 3 %o der Versicherungssumme bei Selbst
bcteiligung von 20 Prozent, 5 Ofoo ohno Solbstbetoiligung. 

Der Versichoror haftet fiir don S c ha do n, dor an den vorsicherten 
Sachen durch W asser entsteht, sofern das den Schaden verursachende 
W asser aus den das hăusliche V erbrauchswassor zu- oder ableitenden 
Wasserleitungsanlagon ausgetreten ist, welche sich innorhalb des im 
V ersicherungsschein bezeichneten Gobăudes oder einos anstoBenden 
N achbargebăudes bofinden. Die U rsache des Wasseraustritts ist da
hei gleichgiiltig. Die gesamton Kosten fiir die dadurch erforderlich 
wordende Wiederinstandsetzung des Gebăudes sind von dor Gesell
schaft zu orsetzen, solbst wenn der Schaden durch grohe Fahrlăssig
keit oder Băswilligkeit Dritter horboigefiihrt ist. 

Im Schadenfalle vorgiitet dor Versicherer, sofern er nicht die Wie
dcrherstollung iibernimmt, den Schadon, dor durch die Zerstărung oder 
Beschădigung dor vorsichorten Sachen an diesen ontstoht, soweit sie 
durch die 'Einwirkung des Leitungswassers zerstort oder beschii.digt 
werden. Neucrdings wird auch in Ubereinstimmung mit der jetzigen 
Praxis der Feuorversicherung der indirekte Schaden (EinbuBen an 
Mietzins, Unbenutzbarkeit von Răumlichkoiten, Mohilien und Maschi
nen, vgl. § 44) wie schon friiher in der Schweiz ebenfalls gogon Prii
mienzuschlag getragen. Es wird in der Regel auch cine W asserschaden
haftpflichtversicherung in dio Police eingoschloseon. (§ 39.) 

Fur W asserloitungsschăden haftet der V crsichorer nicht im Falle 
eines Kriegszustandes, oines Aufruhrs, oines vulkanischen Ausbruchs, 
eines Erdbebens oder einer Erdsenkung, welche durch Berghau ver
ursacht wird, es sei denn, dafi sowohl diese Ereignisse, als deren 
Wirkungen oder die dadurch hervorgeruf'enen Zustănde, insbesondere 
der Zerstărung und mangelnden Ordnung, weder unmittelbar noch 
mittelbar die Entstehung oder den Umfang des Schadens irgendwie 
beeinfluss-en oder hegiinstigen konnten. Der V m·sicherer haftet auch 
nicht fiir W asserleitungsschăden bei einem Brande oder bei einem 
Blitzschlage, von welchen die versicherten Sachen betroffen werden. 

Die V ersicherung erstreckt sich nicht auf : 
a) Schăden, die vor Beginn der Versicherung entstanden sind; 
b) Schăden, die durch Hochwasser, Witterungsniederschlăgc oder 

Riickstau infolgc von Regengiissen, durch Grund- oder Plansch"·asser 
ader durch FuBhodenreinigung herheigofiihrt werden; 

c) die Kosten fiir das Auftauen eingefrorener Rohrstrecken; 
d) Schăden, die an den Zu- und Ableitungsanlagen sowie an 

den Zentralheizungsanlagen oder hydraulischen Aufziigen durch 
Bruch, Undichtwerden, natiirliche Abnutzung oder FroRt ent-

:\.Ya.nPs. V:~r~i~he'!nng~wes~n Il. :~. Anfl. 17 
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stehen, oder durch die zur Beseitigung derartiger Beschadigungen 
erforderlichen Arbeiten verursacht werden. Hieraus geht hervor, daB 
die Instandhaltungskosten nur in beschriinktem MaBe Gegenstand 
der V ersicherung sind. N ur insoweit werden sie gedeckt, als es sich 
um die Beseitigung von schadhaften Stellen handelt, die an den im 
Innern versicherter Gebaude befindlichen W asserzuleitungsrohren 
(Kaltwasserdruckrohren) entstehen, also von Rohren, die das reine 
\V asser den Entnahmestellen ( Zapfhahnen, W asserkiisten, Bade
wannen, Badeăfen u. a.) zufuhren. Ist die Ausdehnung der Versiche
rung letzter Art zugestanden, so leistet die GeseUschaft Ersatz fiir die 
Kosten des Lotens scha,dhafter Stellen oder fiir das Einootzen 
neuer Rohrstiicke bi,s zur Gesamtlange von 2 m. MuB zur Ausfiih
rung derartiger Reparaturen das Gebaude beschădigt werden (z. B. 
Abnehmen von Wandplatten, Aufstemmen der W and oder des Stein
fuBbodens usw.), so ersetzt die Gesellschaft auch die Kosten fiir diese 
nicht durch den Austritt von W asser, sondern absichtlich zum Zwecke 
der Ausfuhrung einer Reparatur erfolgten Beschadigungen des Ge
băudes. Betrăgt die Gesa,mtlănge der erneuerten Rohrstiicke mehr als 
2 m, so wcrden die gesamten Reparaturkosten nur im Verhăltnis 
ersetzt. Alle sonstigen Instandhaltungskosten werden nicht uber
nommon. 

Auf Schăden, die an Maschinen und Kesselanlagen, an elektrischen 
Kraft- und Beleuchtungsanlagen oder an Telephonanlagen entstehen, 
sowie auf Schăden, die durch Warmwasser- oder Dampfheizungsan
lagen, durch Warmwasserversorgungsanl~gen, durch hydraulische Auf
zuge, duroh Sprinkleranlagen oder durch die offentlichen Leitungs
rohre verursacht werden, erstreckt sich die Versicherung nur, insoweit 
dies schriftlich besonders vereinbart ist. 

Wenn versicherte Gebaude vor dem Versicherungsfall mit Hypo
theken, Reallasten, Grund- oder Rentenschulden belastet sind, so wird 
die Barentschădigung, wenn dieselbe den Betrag von fiinfhundertMark 
iiberschreitet, erst nach stattgehabter Wiederherstellung der Gebăude 
ausgezahlt, :falls nicht die vor dem V ersicherungsfall eingetragenen 
Realglliubiger der vorherigen Auszahlung an den Versicherungsnehmer 
zustimmen. Weitergehende Rechte konnen die Realglăubiger duroh 
Anmeldung ihres Realrechtes beim V ersicherer durch besondere V er
einbarung mit ihm erlangen. 

Dio Verb rei tun g wird dadurch illustriert, daB in Deutschland 
1910 auf 1 Wasserpolice entfielen 5 Glas-, 8 Diebstahl-, 10Unfall-, 
20 Haftpflicht- und 108 Feuerversicherungspolicen. In den ersten 
25 J ahren ihres Bestehens hat die W asserleitungsversicherung (nach 
'Kleeberg) 173 000 Schaden mit 7,7 Millionen Mark vergiitet, wăhrend 
sie 20,5 Millionen Mark aus 131000 Polioen vereinnahmt hat. 1920 
unterstanden 30 Aktiengeoollschaften und 1 Gegenseitigkeitsverein der 
Reichsaufsicht. Diese betrieben sămtlich die W asserleitungsversiche-
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rung nur als N ebenzweig und braohten es auf 13 31 O Millionen Mark 
V ersicherungssumme. An Beitră.gen wurden 8,8 und an Schadenzah
lungen 3,5 Millionen Mark verbucht. 

Da es nicht ausgeschlossen ist, da.B die automatischen Loschbrause
anlagen (Sprinkler) aus irgendwelchen Grunden das in ihnen befind
liche W asser herauslassen und hierdurch unter U mstănden sehr erheb
lichen Schaden anrichten, hat man in Amerika eine besondere 
S prin k le r s c ha de n vers iche r ung eingefuhrt, durch welche Schă
den ersetzt werden, die infolge der Sprinkleranlagen entstehen. Diese 
Versicherung erstreckt sich sowohl auf U ndichtigkeit als auch auf 
Bruch der Anla.gen. 

2. Die Hochwasserschadenversicherung ist sicherlich pri
vat wie volkswirtschaftlich nicht weniger ein Bedurfnis, als die vor
stehend beschriebene V ersicherungsart. 

Schon 1845 hat man eine solche verlangt. Seitdem ist der Ru;f 
danach immer von neuem laut geworden. In der Form der Baulast
versicherung (vgl. § 63) ist ein minimales Stuck Hochwasserschăden
versicherung vorhanden. Ein Blick in die Statistik der Hochwasser
und Dberschwemmungsschl1den zeigt aher, wie notig eine solche Ver
sicherung ist. In der Periode von 1900-1908 sind allein in PreuBen 
Ernteschl1den eingetreten, welche zwischen 1 Million und 36 Millionen 
iru J ahr schwanken. Berucksichtigt man dazu die Schăden an W eiden 
und Ăckern, an Gebăuden, Brucken, Uferbauten und Vieh, so ergeben 
sich fur dieselbe Zeit Schadenssurrrmen, die zwiS(}hen 2,2 und 44,1 Mil
lionen Mark betragen. 

Dio Versicherbarkeit des Hochwasserrisikos unterliegt keinem 
Zweifel, namentlich wenn der von Meltzing geăuBerte beachtenswerte 
Vorschlag zm· Ausfiihrung gelangen wiirde, als Trăger dieser Versiche
rung eine Zentralanstalt zu errichten, zu welcher sich sămtliche Feuer
versicherungsgesellschaften vereinigten; freilich muBten bei einer sol
chen Zentralc Privatinitiative und Staatsunterstiitzung Hand in Hand 
wirken. 

1913 ha ben 1 sch weizerische und 1 osterreichische Aktiengesell
schaft dio Hochwasserversicherung durohzufiihren ges-ucht. N ach don 
vom Eidgcnossischen V ersioherungsamt genehmigten Versichcrungst
bedingungen und Tarifen wollte die schweizerische Anstalt Hoch
wasserschăden ersetzen, welche an Objekten aller Art (W ehren, Gerin
nen, Kraftanlagen, Briicken, FluBbauten, Hochwasserdiimmen, Ge
biiuden, W aren, Vorrăten, Hausgerăten, MaJSchinen, laud wirtschaft
lichen Kulturen, Be- und Entwăsserungsanlagen, stădtischen Ka
nalisationen, schwimmenden Objekten wie Fahren, Schiffsbrucken, 
W asch- und Badeanstalten, Eisenbahnen, Stra.Ben, Gas-, W asser- und 
elektrisehen Leitungen usw.) entstehen, und zwar iru Ausma.Be von 
90 Prozent des Schadens. 10 Prozent des Schadens sow1e unbedeu-

17* 
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tende Schăden, deren Grenre mit dem Versicherungsnehmer besonders 
vereinbart wurde, hatte der Versichcrte selhst zu tragen, schon daruit 
sein Interesse an der guten Erhaltung der Ohjekte nicht beseitigt 
ward. Aus demselben Grunde wurde auch in der Regel eine Pegel
grenze (W asserstand) vereinbart, bei dessen Uherschreitung crst die 
Haftung der Gescllschait begann. Die Versicherung sollte nur gegen 
aul3ergewi:.ihnl iche Fiil\e schiitzcn, nicht ~aher dazu fiihren, dal3 der Ver
sicherte sein Werk verfallen lie.B, so da.B es vom kleinsten Hochwasser 
mitgcris&en word-en ware. Die laufende Abniitzung hatte natiirlich der 
Versicherte selbst zu tragen. Indirekte Schaden durch Gewinnentgang, 
BetriebsstOrung, Haftpflicht wurden nicht ersetzt. Die Rettungs- und 
Bergungskosten konnten gegen besonderen Pramienzuschlag einge
&chlossen werden. Die Gesellschaft behielt sich das Recht voi, die Ver
sicherungsobjekte auf ihre eigenen Kosten durch einen technischen 
Fachmann besicht'igen zu lassen und insbesondere die Erhaltung der 
Wa.sserhauten zeitweise zu kontrollieren. Der Versicherte war ver
pflichtet, die Wasserbauten jederreit in gutem und widerstandsiăhigem 
Zust.ande zu erhalten. 

Diese Hochwa.sserversicherung ist 1918 wieder aufgegeben worden, 
da die Erwartungen, die man an die Entwicklung des neuen Zweiges 
gestellt hatte, sich nicht erfiillten. In erster Linie diirfte der Krieg 
daran Schuld sein, der es unmi:.iglich machte, den internationalen Aus
bau, auf welchen die schweizerische Gesellschait gereclmet hatte, 
herbeizufiihrcn. Es schoint auch, da.B in weiten Kreisen cine Abnei
gung gegen eine Hochwasserversicherung bestand, weil man gewohnt 
und iiberzeugt war, da.B der Staat bei Hochwasserkatastrophen mit 
U nterstiitzungen eingreifen wiirde : eine moderne Parallelerscheinung 
zum mittclalterlichen Brandbettel, die man W asoorbettel nennen 
ki:.innte. Gro.Bes Interesse fur die Versicherung zeigten einige Gro.B
kraftwerke, hei denen aher Millionenwerte zu decken waren. Da sich 
die Pramieneinnahme hauptsăchlich aus den Beitragen solcher Gro.B
risiken zusammensetzten, fehlte der erforderliche Risikenausgleich, der 
bei ei.ner V crsicherung wie die in Betracht kommendc um so dringender 
ist, als hicr mit katastrophalen Schadensereignisoon gerechnet wer
den mu.B. 

3. Eine Wasscrversicherung hesondet'Cl" Art ist auch die in England 
ncuerdings recht ausgebreitete Regenwetterversichcrung, die 
hier seit Beginn des J ahrhunderts hekannt ist, und zwar cntweder als 
Gewinnentgangsversicherung inso:l"ern, als Inhaher von Stra.Benver
kaufsstellen den durch verregnete Tage, inshesondere Sonntagc, ent
stehenden Erwerhsausfall vergiitet hekommen, vorwiegend aher als cine 
von Ferien- und Erholungsreisenden genommene Versicherung, durch 
welche cine zweite Badercise ermoglie;ht werden soll, wenn die erste 
untcr RegcnwNter zu leiden gehabt hat. Schlie.Blich ist noch cine fiir 
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die Landwirtscha:ft bestimmte Regenwetterpolice anzufiihren, auf 
Grund deren ein Schaden ersetzt wird, der durch zu starke Regen.
mengen eingetreten ist. 

§ 50. Sturmversicherung. 
Die amerikanische Tornado Insurance Company scheint die erste 

Anstalt gewesen zu sein, die die Versicherung 1861 einfiihrte. Sie 
betrieb ausschlieBlich diesen v,ersicherungszweig, ging aher hereits 1865 
in einer groBen Feuerv.ersicherungsgesellschaft auf. Seit dieser Zeit 
hat die Dbernahme des Sturmschădenrisikos durch die Feuerversicherer 
eine betrăchtliche Ausdehnung genommen. Etwa zwolf amerikanische 
Feuerversicherungsanstalten betreiben zur Zeit diesen Zweig. Dber 
ihre Erfahrungen, Einnahmen und Ausgaben, Gewinne und Verluste 
haben dieso Anstalten jedoch nur Bruchstiicke verOffentlicht. 

Das Bediirfnis fiir die Windsborm and Tornado Insurance mag 
durch die Ziffern bewiesen werden, welche den Verlust durch 
Wirbelwinde (nicht aher durch Zyklone oder Orkane) in den Jahren 
1889-1898 veranschaulichen. In diesen Jahren schwankten clie Ver
luste zwischen 700 000 und 60 000 000 Mark; sie hetrugen fiir die 
genannten J ahre zusammen iiber 106 Millionen Mark. 

Wăhrend in Amerika die Feuerv.ersicherungsgesellschaften die ein
zigen Anstalten gewesen sind, welche sich zur Dbernahme cler Sturm
schădenversicherung berufen und bereit gefunden ha ben, hat in 
Dcutschland die Kolnische Un:fallversicherungsgesellschaft die Ini
tiative hierzu ergriifen. Der ·ersten Gesellschaft sind seit 1903 zwei 
weitere gefolgt. Auch in einig·en anderen Lăndern ist die Sturllli
oohădenversichcrung jetzt eingefiihrt. 

Die Sturmschădenversicherung gewăhrt Schutz gegen Schaden, der 
durch Stiirme, insbesondere Wirbelstiirme, Zyklone, Tornados Yerur
sacht wird, soweit hierbei als versicherungsfahig betrachtete bewegliche 
unJ unbcwegliche Gegenstand.e beschădigt, vernichtet werden oder ab
hauden kommen. Als unbewegliche Gegenstănde werden massive Ge
băulichkeiten aller Art versichert, im Bau oder Wiederaufbau be
grif:fene Gebăude nur gegen Zuschlagsprămie. Bewegliche Gcgen
stănde werden nur insoweit versichert, als sie zum Gebrauch in gewcrb
lichen, industricllen oder landwirtlschaftlichen Betrieben oder zur Ein
richtung von Wohnhăusern dienen, also lebendes und totes Inventar, 
'Maschinen, Gerătschaften, sowie Hausmobilien, dagegen sind ausge
schlosseH namentlich Edelmetallsachen, J uwelen, Schmucksachen, Bil
der, Skulpturen, sowie alles, was einen besonderen Kunstwcrt hat. 
Schaden, welche durch andere Versicherungen, wie Glas-, Feuer· oder 
Ha gel versicherungen gedeckt sind, werden nicht ersetzt, ebenso wie 
alle Feuerschaden ausgeschlossen bleiben, auch wenn sie Folgen eines 
Sturmes sind. Irn ilbrigen entsprechen die allgemeinen Versicherungs
bedingungen den bei der gewohnliehen Feuerversicherung iiblichen. 
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Di1J meteorologischen Institute haben eine recht um:fangreiche 
S tur m s c h ii dens tati sti k und genaue Au:fzeichnungen liber den 
V erlau_f von Stiirmen. W elch groBe V erschiedenheit hier innerhalb 
eines Landes herrscht, zeigt idie von Afl'mJann angestellte Berechnung. 
Hiernach ent:fallen im J ahr d urchschnittlich an Sturmtagenau:f: 
Celle . 2,2 Aachen . . . . . 19,4 
Berlin . 4 Leipzig . . . . . 19,4 
Cassel . 4 Ratibor . . . . 19,7 
Breslau 4,4 Riigenwaldernninde 19,7 
Torgau. 4, 7 Bautzen . . . . 20,5 
Biberach . 5,1 Schwerin . . . . 21,2 
Mllnchen . 5,5 Friedrichshafen . 24,1 
Kirchberg 8 Bromberg . . 25,2 
Crailsheim 8,4 Kiel . . . . . 26,6 
I<'rankfurt a. M. . 8,4 StraBburg . . 28,1 
Kaiserslauteru . 11 Miinster i. W. 30 
Marggrabowa. . 12 Memel. . 32,1 
Freiberg i. S. . . 12,4 Wustrow . 34,6 
Altstadt i. Ostpr. 15,2 Darmstadt 36,1 
Eichhoff . . . . 15,7 Hamburg. 37,5 
Ba.yreuth. . . . 15,7 Posen . . 46 
Bad Elster . . . 15,7 

Diese Materialien bilden eine geeignete Grundlage fiir die Bemes
sung des Risikos und der Prămie, fi.ir die weiterhin Bauart und Lage 
des Gebăudes, insbesondere der Fabrikschornsteine, in Betracht kom
men. Bisher wird der Feuervers:Lcherungswert dabei zugrunde gelegt, 
und unterS<lhieden ~wischen Wohngehiiuden, klei'neren und groBeren 
gewerblichen Anlagen u. dgl. m. 

Die zuerst in Deutschland festgestellten Priimi'en von 1/ 5 bis 2/ 3 

Prozent erwiesen sich als viel zu niedrig; sie wurden dann bald auf 3/ !1 

bis 11/ 2 Pvozent erhoht. 1921 wurden die aus dem nachstehend abge
druckten Tarif :fur industrielle und groBere gewerbliche Gebăude er
sichtlichen Sătze verlangt. 

Da.chungsart 

Ziegel-,Schiefer-,1 Stein-, Asphalt- 1 
U mfassungswande 

Zement, Solnhofer-Plat- u. Lederpappen, . Stroh, 
Kies ten, Metall, Glas i Ra.sen, Lehm- Rohr 

in Eisenrahmen dach u. ăhnl. 
11-------
11 Pramie fiir je 1000 Jt des vollen I<'euerversich.-Werts: 

.JC 1 .JC 1 v1t 1 JC 

1. Massiv, Stein- und 1:: 1 

1 

Lehmstein-Fachwerk 0,60 1,- 5,-
2. Holzfachwerk, Blech-

1 

oder Wellblech -
1 

1,20 1,50 10,-
3. Leichtes Material, 1 

wie Holz usw .. 1,50 
1 

1,75 

1 

2,- 10,-
4. N acb einer oder meh-

1 reren Seiten offen 3-
1 

3,-
1 

5,- 10,-
' 

Selbstversicherung: 100 .-1{ ftir normale Gefabren. Bei besonders 
deten Bauten wird eine htihere Selbstversicherung gefordert. 

gefahr-
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In Amerika werden allgemein durchschnittlich 10- bis 15 mal so 
hohe Pramien erhoben. Allerdings ist dort auch die Hăufigkeit und 
die verheerende Wirkung der Stlirme erheblich gr513er. Da13 die Sturm
gefahr aher auch in Deutschland eine sehr gro.Be ist', zeigt schon der 
Umstand, da.B die Kolnische Unfallversicherungsaktiengesellschaft in 
den ersten fiinf J ahren 135 Tage zu verzeichnen gehabt hat, an denen 
insgesamt 1097 Schooen bei ihr angcmeldet wurden. Demnach hat 
ein Sturm ihr durchschnittlich 8,1 Schăden verursacht. 

Besondere Schwierigkeiten hei cler Sturmschădenversicherung 
macht die Festsetzung des Begriffs Sturm. Zwar fehlt es nicht an 
wişsenschaftlichen V ersuchen der U mgrenzung; allein diese reichen 
fur die Praxis nicht aus. 

Die 2 Aktiengesellschaften, welche 1920 die Sturmschii.denversiohe
rung betrieben, erzielten 481 531 Mark Prămieneinnahmen nud zahl
ten 199 392 Mark fur Schăden; die V ersicherungssummen beliefen sioh 
auf 415 Millionen Mark. 

§ 51. Glasversicherung. 
Vorbedingung der Einfiihrung der Glasversicherung war die all

gemeine Verwendung von Glasscheiben bei Baulichkeiten. Wăhrend 
noch im ersben Drittel des vorigen J ahrhunderts die Quantităt des 
zu diesem Zwecke verwandten Materials verhăltnismă.Big gering ge
wesen ist, hat sie sich insbesonderc in den letzten J ahrzehnten hedeu
tend erhoht. Man braucht nur ein aus dem Anfang des 19. J ahrhun
derts stammendes Gcschăftshaus mit einern cler gro.Ben modernen 
W arenhămer zu vergleichen, um sofort zu erkennen, in welch aus
gedehntern Ma.Be Glas bei der heutigen Bauart Verwendung findet. 

Die Glasversicherung scheint Mitte cler zwanziger J ahre des 19. 
J ahrhunderts ziemlich gleichmă.Big in Frankreich und England ent
standen und dann von auslăndischen GesellSIChaften nach Deutschland 
gebracht worden zu sein, wie es auch zuerst franzosisches und dann 
englisches Spiegelglas war, das zur Verglasung cler Schaufenster in 
Deutschland verwen'det wurde. 

Von einer nur ihr dienenden Gesellschaft ist die Glasversicherung 
zuerst in Paris durchgefiihrt worden, cler vomehmsten Stadt in den 
zwanziger J ahren des vorigen J ahrhunderts, in der wohl allen anderen 
Stiklten voran, in umfassender W eise Verkaufslăden mit gro13en ţlchei
ben versehen wurden. Die 1828 hier gegriindete Gesellschaft La Pa
risienne ist liber ein J ahrzehnt ohne N achfolge geblieben. 1852 findet 
sich die erste selbstiindige Glasversicherungsgesellschaft in England, 
welches neben Frankreich als Hauptproduktionsgebiet fur Spiegelglas 
in Betracht kam. 

Iu dcn vierziger J ahren entstand die erste deutsche Glasscheiben
fabrik. In der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts wurde die Glas
versicherung auch von deutschen Gesellschaften nach und nach einge-
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:fiihrt; sie bildete hău.fi'g einen N ebenzweig groBerer Feuerversiche
rungsanstalten; in den sechziger J ahren traten aher auch selbstăn
dige Glasversicherungsgesellschaften ins Le ben. V erbiirgte N achrich
ten liegen aus Hamburg vor. Hier :fanden nach dem groBen Brand 
von 1842 die ersten Schaufensterverglasungen statt. Die crste Gesell
schaft, welchc hier Glasversicherung betrieb, war eine ostcrreichische, 
die 1845 ·den Betrieb erOffnete. 1849 folgte die erste deutsche Anstalt. 

Der B e t r i e b der G lasversicherung bietet nur wenig Besonder
heiten. Sic befaBt sich mit dem Ersatz fiir Zerbrechen von Gliisern 
aller Art, namlich Spiegelglas und Doppelglas, unbelegt oder belegt, 
gea.tzt, geschliffen, fassonniert usw. (Schau:fenster, Tiirscheiben, Ober
lichter, Schaufenstereinlagen, Etageren und Ladentischplatten, Schau
kastendeckel, Wandbekleidungen, Firmenschilder, einschl. Schriften, 
Spiegel. Trumeaux), Musselinglas, Milchglas, farbiges Glas, Rohglas 
(zu Bedachungen, Fenstern, Tiiren, Fufibodenplatten usw.), Draht• 
glas, Bleiverglasungen (Kathedralgla.s, Butzenscheiben usw.), Glas
malereien, Glaskronen, Laternenscheiben, Transparente, Glaskugeln, 
Lichtpausapparate, Reflektorcn usw. 

N ur wirkliche Bruchschă.den sind ersatzpflichtig ; nicht verglitet 
werden oberflăchliche Beschădigungen wie Schrammen, Einschnitte usw. 
t~bensowenig dic Beschădigung von Schri:ften, Malereien, Ătzereien, die 
sich auf den Scheiben befinden, sofern nicht etwa eine entsprechende 
·Erweiterung der Versicherung stattgefunden hat. 

Durch Brand, Blitz, Explosion oder Einbruch verursachte Schăden 
und solche, die bei einem Brand durch Loschungs- und Rettungsmafi
regelu entstehen, werden nur dann vergiitet, wenn die Versicherung 
gegen diese Gefahren in dem Versicherungsschein ausdriicklich mit 
iibernommen und nicht durch cine bestehende Feuer- bzw. Einbruch
diebstahlversicherung gedeckt ist. Fur Schiiden, die durch Explosion 
von Sprengsto:ffen entstanden sind, ha:ftet die Gesellscha:ft keinesfalls. 

Von der Ersatzpflicht ausgeschlossen sind Schăden, die in:folge 
eines Kriegs, durch MaBregeln, die von einem militiirischen Be:fehls
haber angeordnet sind, oder infolge biirgerlicher Unruhen (Aufruhr 
bzw. Landfriedensbruch), eines Erdbebens, Vulkanausbruchs oder durch 
Zusarnmensturz desGebaudes, in welchern sich die Versicherungsgegen
stăndo befindcn, entstehen; ferner Schiiden, die an versicherten Ge· 
genstlinden, fUr wclche Umrahmungen vorgesehen sind, vor vollstiindig 
und ordnungsmiifiig erfolgtem Einsetzen entstehen; schliefilich Schă
den, die durch Verănderung, Herausnahme aus denRahmen, Wegnahme 
oder Transportieren cler versicherten Gogenstănde, oder durch hand
werksmăBige Verrichtungen an denselben, ihren Umrahmungen oder 
Schutzvorrichtungen herbcigefiihrt werden. 

Die Gcscllschaft hat hiiufig die Wahl, die zerbrochenen Gegen'" 
stlinde durch solche von gleicher Qualitat zu ersetzen, oder den Schaden 
durch Ba.rzahlung zu vergliten. 
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Hindernisse, die dem Einsetzen von Ersatzscheiben entgegenstehen, 
z. B. Schutzgitter, Schutzstangen und innere Schaufensterabschliisse, 
hat der V ersicherungsnehmer auf seine Kosten beseitigen und wieder 
anbringen zu lassen, sofern diese Kosten nicht besonders mitversichert 
sind. Das gleiche gilt von Geriisten, die zur Ersatzausfiihrung er
:torderlich sind. Lehnt der V ersicherungsnehmer die "Ubernahme die
ser Kosten ab, so mu13 die Gesellschaft den Schaden an den zerbroche
nen Gegenstanden in bar ersetzen. 

Als Erhohung dor Ge.fahr gilt insbesondere: 
a) die Vornahme von baulichen Veranderungen, belangreichen Aus

besserungen oder Geriistarbeiten an den Gebăuden oder in den Rău
meu, welche die versicherten Gegenstănde enthalten. 

b) die Einrichtung eines Geschă.ftsbetriebs in einem nach dem V er
sicherungsantrage unbenutzten Versicherungslokal; 

c) das ganzliche oder teil weise Bestreichen oder Bemalen der Se hei
ben, sofern es sich nicht lediglich um Firmenschrift ohne U ntergrund 
handelt; 

d) das Schadhaftwerden der Umrahmungen der versicherten Ge
genstănde. 

U m dem Versicherten auch bei etwaiger Glaspreiserhohung Deckung 
zu gewahren, ist auch bei der Glasversicherung, sofern Vollversiche
rung besteht, eine Vorsorgeklausel eingefiihrt worden, die wohl 
meist folgenden W ortlaut hat: "Tritt eine Erhohung der Glaspreise 
ein, so ist der Versicherungsnehmer dennoch bis zur vollen Hohe 
der neu eingefiihrten Glashandelspreise fiir die versicherten Ma13e 
zuziiglich der Einsntzkosten gedeckt. Der Versicherungsnehmer hat 
jedoch auf Aufforderung der Gesellschaft, die auch clurch einen cler 
Prămienrechnung bcigedruckten Hinweis erfolgen kann, zu cler seit
herigen Prămie einen jeweilig nach clem Stande cler Glaspreise von 
der Gesellschaft festgesetzten Prămienzuschlag fiir Mehrwertversiche
rung zu entrichten, und zwar vom Eintritt cler erwahnten Glaspreis
erhohung ah. Tritt infolge Ermăiligung der Glaspreise eine Herab
&etzung des Tari'fs der Gesellschaft fiir N euabschliisse ein, so werden 
der V ersicherung - unter entsprechender Herabsetzung der Deckungs
grenze - vom Beginn des folgenden Versicherungsjahres an die er
mafiigten Pr.imiensătze des fiir das N eugeschăft ma13gebenden Tarifs 
zugrunde gelegt." Die Zufiigung dieser Klausel verschafft den V er
sicherten eine stiindige Vollwertversicherung. 

Die Ris i ken s p ezi ali si e run g ist stark ausgebildet. Der Grad 
der Gefăhrdung der Scheihen hăngt naturgerniiil von der Lage und der 
Brcite der Strafien und Biirgersteige ab. Es kommt ferner in Betracht 
die Lage dcr Fenster, j e nachdem sie sich zu ebe:ner Erde oder in einern 
hohcren Stockwerk befinden. Auch die Art des Gewerbebctricbcs ist 
von Einfluil. Das Risiko ist gr613er, wenn in dcrn Ladcmfenster, dessen 
Scheiben versichert sind, Eisenwaren stehen, als wenn Kleidungsstiickc 
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darin hăngen. Besonders gefahrliche Risiken bilden hewegliche Sebei
ben, welche, wie es bei Restaurants haufig ist, in den Keller versenkt 
werden konnen. Mit der Zunahme der Dimension der Glaser steigt 
natiirlich auch die Gefăhrdung. 

In den letzten J ahren ha ben sich ei ne Anzahl S pe zi al poli ce n 
herausgebildet: eine Versicherung van Scheiben in Pausapparaten, eine 
Rasterversicherung usw. Ferner ist neu eingefiihrt eine Pauschalglas
versicherung zwecks Versicherung der gesamten Verglasungen an Vil
len und Privathausern ebenso wie in Haushaltungen. Als eine Erwei
terung der Glasversicherung stellt sich die des S c hau f e n s tel'
in hal te s dar. Hier wird der Schaden ersetzt, cler durch Zertriimme
rung einer Glasscheibe an den versicherten Sachen entsteht. Gegen 
besonderc Prămie kann in die V ersicherung der Sdhaden eingeschlossen 
werden, cler durch cine anderweitige auBere und plotzliche Einwirkung 
an den in Schaufenstern und Schranken versicherten Sachen verur
sacht wird, sowie der Schaden, cler dadurch entsteht, daB die versicher
ten Sachen gelegentlich der Zertriimmerung einer Sohaufensterscheibe 
mittels einfachen Diebstahls abhanden kommen. 

Die Glasversicherung hat unter der wăhrend des Weltkriegs 
und nachher ăuBerst starken Erhohung der Glaspreise auBerordent
lich zu leiden gehabt, auch insofern, al's die unerlaBliohe Pramien
erhohung viele bisher von Schaden wenig oder gar nicht heimgasuc-hte 
Versicherungsnehmer zur Aufgabe der Versicherung veranla.Bt hat. 
Die Geschăftsberichte der Glasversicherer fiir 1919 zeigen Schaden
ziffern, die sich zwischen 44 und 213 Prozent cler Prămieneinnah
men bewegen. Es ist sehr beachtenswert, daB vorgeschlagcn worden 
ist, cler Glasversicherungsverband solle selbst eine Glashiitte aufkaufen 
und Spiegelglas fiir eigene Rechnung herstellen ; dann allein sei es 
moglich, die Glaspreise herabzusetzen, die etwa das 40 fache des friihe
ren Friedenspreises hetr~oen. 

Was die Prămienberechnung betrifft, so ist fiir Schăden aus 
Spiegelglas, abgesehen von Firmenschildern, zunăchst die GroBe der 
Scheiben maBgebend. Fiir andere Glăser wird die Prămie nach dem 
W ert de.r betreffenden Objekte in Prorenten bemessen. Ein Flăchen
prămientarif enthălt die Grundprămien fiir Scheiben aus Spiegelglas 
unter normaler Gefahr, beispielsweise ist fiir eine Scheibe, welche 1,20 
auf 2,40 m graB ist, ei ne J ahresgrundpramie van 1,80 Mark ange
setzt. Fiir eine Scheibe, welche 2 auf 4 m graB ist, betrăgt dieser 
Satz 15,50 Mark. Hierzu kommen (Ende 1921) folgende Erhohungen: 
a) fiir neue Policen: das 35 fache des Friedenstarifs fiir Spicgel
glasscheiben in Holzrahmen, das 40 fache des Friedenstarifs fiir 
Spiegelglasscheiben in Metallralrmen, b) fiir bestehende Policen : das 
30 fache cler gezahlten Vorkriegspriimie. 

Die giinstigere Behandlung der bestehenden Policen in der Pra
mienfrage erklărt sich durch das Bestreben, nach Moglichkeit dazu 
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beizutragen, da.B die Selbstdeckung nicht noch mehr um sich greift. 
W eil vielc V ersicherten schon die 30 fache Vorkriegspriimie nicht 
aufbringen konnen, haben die Gesellschaften ohnehin sehr betriicht
liche Abgii.nge im Versicherungsbestande zu verzeichnen. An Pro
vinzplii.tzen sind infolge der Beschrănkung, die den Hauseigen
tiimern hinsichtlich der Erhohung der Mieten fiir Geschiiftslokale 
durch die Hochstmietenverordnung auferlegt ist, die Glasversiche
rungspriimien fiir mehrere Schaufensterscheiben zuweilen hoher als 
die J ahresmiete. Die vorstehenden Pramien verstehen sich fur voile 
Deckung der gegenwa.rtigen Spiegelglaspreise einschlie.Blich der Ko
sten fiir das Einsetzen. Infolge der enormen Hohe dieser Prămien 
wird vielfach nur eine Teilversicherung zu 50 oder 331/ 3 Prozent ge
nommen. 

"Ober die Verbreitung und Geschaftsergebnisse der Glasversicherung 
sind dier letztcn amtlichen Statistik des Reichsaufsichtsamoos folgende 
Angaben zu entnehmen. Bei den 23 Aktiengesellschaften und 2 Ge
genseitigkeitsvereinen betrug Ende 1920 die Versicherungssumme 1660 
Millionen Mark. An Beitră.gen wurden 11 O Millionen Mark erzielt, 
fiir Schă.den 58 Millionen Mark verausgabt. N euerdings fiillt die 
Griindung von Glasversicherungsgenossenschaften in verschiedenen Tei
len Deutschlands auf. 

§ 52. Maschinenversicherung. 

Die fiir die Ausbreitung neuer Versicherungsgedanken so frucht
baren Erfindungen des 20. J ahrhunderts ha ben auch die Mas chin e n
vers iche r ung geschaffen. Diese stellt sich dar als ei ne geschickt 
erwnnene Kombination, welche fiir alle industriellen Betriebe mit 
Maschinen von nicht zu unterschatzender Bedeutung ist und eine 
volkswirtschaftliche Mission insofern zu erfiillen berufen erscheint, als 
bei schnellem Ersatz der Maschinenschiiden die in den U nternehmungen 
angestellten Arbeiter keinen oder nur geringeren Verlusten ausge
setzt sind. (Die hier zu erorternde allgemeine Maschinen(unfall)ver
sicherung hat nichts zu tun mit der Feuerversicherung von Maschinen, 
§ 44, auch n~cht.s mit der Maschinenlebensversicherung, § 62.) 

Wic sich in neuerer Zeit die Verwendung von Maschinen ausge
breitet hat, dafiir mogen als Beispiel die st.atistischen Angaben von 
Preu.Ben dienen, daB die Gesamtzahl der Pferdestarken von Dampf
maschinen betragen hat 1879 noeh nicht 1 Million, 1900 etwas iiber 
4 Millionen und 1914 iiber 10 Millionen. 

Dio herrschenden Versicherungsbedingungen, die gegen
tiber den 'friiheren nicht unerhebliche Abweichungen aufweisen, sind 
gleichlautend bei beiden die Maschinenversicherung in Deutschland be
trcibenden Gesellschaften. 

E r :set z t wird Sch8!den, der an den versicherten Maschinen und 
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maschinellen Vorrichtungen, die in dem dem Versicherungsschein hei
gehefteten Maschinenverzeichnis angefiihrt sind, entstcht 

a) durch einen unvorhergesehenen und plotzlich eintretenden Be
trie b& unfall, 

b) durch Ungeschicklichkeit, Fahrlassigkeit oder Boswilligkeit ein-
zelner Arbeiter oder im Betrieb nicht beschaftigter Personen, 

c) durch Sturm, Eisgang und Frost, 
d) infolge von KurzschluB, 
e) infolge von GuB-, Material- und Konstruktionsfehlern. 
Dic Gesellschaft haftet nur 80 lange, als die versichertcn Sachen 

betriebsfcrtig montiert sind. Werden dieselben zum Zwecke der Dis
lokation oder Reinigung von ihrem Standort entfernt oder ausein
andergenommen, 80 sind sie auch wăhrend der Demontage, des Trans
portes und der Montage, jedoch nur innerhalh des Betriebsgrund
stiicks, versichert. 

Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schăden, 
a) dio durch Brand, Explosion, Blitzschlag, Losehen und Nieder

reiBen bei oinem Brande, soweit Îiir diese Gefahren V ersicherung bei 
einer Feuerversicherung genommen werden kann, ferner durch Erd
beben, Felssturz oder Erdsenkungen oder durch tlberschwemmungen 
entstehen, oder welche durch Aufruhr, militarische MaBnahmen im 
Kriege oder Kriegszustand, endlich durch Ausstăndige oder Ausge
r,perrte, die korporativ auf das Betriebsgrundstiick eindringen und 
widerrechtlich daselbst verbleiben, verursacht werden; 

b) an W erkzeugen, die fur bestimmte Arbeitsleistungen einge
spannt und ausgewechselt werden konnen, an Riemen, Seilen, Formen, 
Matri zen und W al zen; 

c) dic vom Versicherungsnehmer vorsătzlich oder grobfahrHissig 
herbeigefuhrt werden, die durch die fiberschreitung der zulii.ssigcn Be
lastung oder durch Fehler und Defekte an einer Maschine entstanden 
sind, welche hei AbschluB der Versichcrung bereits vorhanden waren 
und dem V ersichcrungsnchmcr oder seinen verantwortlichen Betriebs
fuhrern bekannt sein muBten, oder fur die gesetzlich oder vcrtrag-
lich der Lieferant haftet; · 

d) dio auf dauernde Einflusse des Betriebes (Abnutzung) zuruck
zufuhren sind; als Abnutzung gilt auch der Ansatz von Rost und 
Ke&sclstcin mit allen ihren Folgen ohne Rucksicht auf die Ent
stehungsursache. 

Die Kosten einer vorliiufigen Reparatur werden nicht ersetzt, und 
die Gesellschaft haftet bei einer solchen weder fur eine. V ergroBerung 
des ursprunglichen Schadens, noch fur einen neuen Schaden, der durch 
die Unterlassung der endgultigen Reparatur entsteht. 

Die E r sat z lei s tun g besteht in den Kosten fur die Repara tur 
bc&chadigter Maschincnteile bzw. Erneuerung derselben, einfache 
Fracht und Montage, soweit die Kosten unter Zugrundelcgung ein-
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:facher Werktagslohne (ausschlie.Blich der Zuschlăge fiir fiberstunden, 
Sonn- und Feiertage, sowie N achtarbeit, sofern fiir Ausdehnung der 
V ersicherung auf diese Kosten keine besondere V ereinbarung getroffen 
ist) berechnet werden und zur Wiederherstellung des vorherigen Zu
standes (unter AusschluB von ·ihm abweichender Zusă.tze, Verănderun
gen und Verbesserungen) erforderlich 8ind. 

'Obersteigt der Neuwert '8Îner Sache zuziigl. Fracht-, Fundament-, 
Einmauerungs- und l\1ontagekosten die darauf versicherte Sumrne, 80 
haftet die Gesell8chaft nur nach dem Verhăltni<> der versichertcn Summe 
zum Neuwert. 

Die Ersatzleistung wird unter angemessener Beriicksichtigung des 
aus dem Unterschied zwischen alt und neu 8ich ergebenden Mindor
wertes festgestellt, wenn 

a) durch Erneuerung eines wichtigen Maschinenbestandteiles der 
W ert einer versicherten Sache sich gegeniiber dem W ert, den sic vor 
Eintritt deR Versicherungs:falle8 hatte (Zeitwert) erheblich erhoht; 

b) eine Repara tur unmoglich ist oder ihre Kosten den Zeitwert er
reichen odor iibersteigen wiirden. 

W a.ren die versicherten Sac hen vor dern Versicherungsfall mit 
Hypotheken, Reallasten, Grund- ·ader Rentenschulden belastet, 80 
wird die Ent8chădigungssumme, wenn 8ie :fiin:fhundert Mark iiber
steigt, nur zur Wiederherstellung und er8t dann gelei8tet, wenn ihre 
bedingungsgemă.l3e Verwendung gesichert ist, es 8ei dcnn, da.l3 die 
Realglăubiger in unbedingte Zahlung willigem. Die Gesellschaft kann 
vom Versicherungsnehmer auf seine Kosten einen Grundbuchauszug 
verlangen. 

V crsichert werden im allgemeinen nur fest montierte, unter Dach 
und Fach befindliche Maschinen neuerer Bauart. U nerw iinscht sind 
landwirtschaftliche Maschinen, Schif:fsmaschinen, Walzwerke aller Art, 
:ferneralleBetriebe, indenenPressen, Walzen, Stampfen, Hămmor und 
ăhnliche stark und sto.l3weise beanspruchte Maschinen vorhanden sind. 
VollsUiudig gemieden werdeu Bergwerke, Olmiihlen und gro.l3e Elck
trizitătswerkc. Die Gesellschaiten legen in ihrem wie in dcr V cr
sicherungsnehmer Interesse gro.l3en Wert darauf, da.l3 jede Maschine 
einzeln aufgefiihrt wird, Sammelpositionen abervermieden werden, und 
daB :ferner als V ersicherungssumme der N eu wert j eder Mase hine bc
antragt 'vird, da die V ersicherer in Schadenfăllen voile zcitgemă.l3e 
Kosten (z. B. :fiir Demontage, Reparatur, Montage usw.) zu rrsetzen 
ha ben. Auch bei al ten Maschinen sind die N euwerte zu versichern; 
deun die Kosten fiir Reparaturschăden richten sich nach diesem W erte 
uud 8teigen in ăhnliehem MaBe, wie die Katalogpreise :fiir neue An
lagen. U uter N euwert wird der jeweiligc ncuestc Katalogprcis ver
standen, der beim Erbauer der Masohine zu erfragen ist. W o dies nicht 
moglich ist, sind die urspriinglichen Anschaifungswerte der Maschi
nen anzugeben und hierauf sind zeitgemă..l3e Zuschlăge au:fzuschlagen. 
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welche den von den Maschinenfabrikanten berechneten Teuerungs
zuschlagen ungefăhr zu entsprechen haben. 

Dber die Ausbreitung und die E r g e b ni s se cler Maschinen
schadenversicherung mag die Mitteilung der Berliner Gesellschaft 
Allianz dienen, da.l3 sie bereits mehr als 10 Millionen Mark Schaden 
bezahlt hat und da.l3 bei ihr zur Zeit Maschinenwerte in Hohe von etwa 
1 lMilliarde Mark ·versichert sind. Aus der vorlăufigen Statistik fiir 
1920 ist das folgende zu entnehmen: Die beiden Aktiengesellscha.ften, 
welche 1920 allein die Vel'Sicherung betreiben, Vlereinnahmten an Bei
trăgen 6,4 Millionen, verausgabten fiir Schaden 2,7 Millionen und 
hatten in Deckung Ve11sicherungssummen in Hohe von 1718 Mil
lionen Mark. 

Aus den bei allen deutschen Gesellschaften zur Zeit herrschenden 
Prămientarifen sind lllachstehend einige Beispiele mitgeteilt. Da
zu ist zu bemerken, da.l3 diese Satze die Jahrespriimie bei fiinfj(ii,hrigem 
AbschluB darstellen. Die EJ:~Satzleistung ist eine 80 prozentige, der 
Selbstbehalt jedes Versicherungsnehmers betragt also 20 Prozent, mei
~;tens aher einen fiir die einzelnen Risiken bestimmten Anteil. In vie
len Făllen wird ein sog. Klassenrabatt zugestanden. Zu den Sătzen 
kommen zur Zeit 10 Prozent Teuerungszuschlag auf die Nettoprămie. 

Tarif fiir Arbeitsmaschinen. 

1 Bezeichnung der 
Betriebe 

P .. . 1 Mindest
ra~len-jSel bstver
sa z ]sichernng 

%~ i .Al 

lip .. . 1 Mindest-
Bezeichnnng der 1·1 ramtlen- 1

1Selbstver-' sa .z . h 
Betriebe , [sic erung 

- - . 

Bierbrauereien. 11 

Eisfabriken, l 
Brennereien, 
Malzfabriken 1 

Brikettfabriken, 
Kohlenwerke . . 
Mascbinen unter 1 

Tag ·1 
Buchdruckereien, 

Buchbindereien : 
Chemiscbe Industrie, 

Nahrungs- und 
GenuBmittelindu
strie 

2 

7 

9 

3 

3-4 

1i %o , .Al 

[ 50,~ Gas- und Wasser-1'l 

1 

.. werk~ ..... 
11 

4 
Farbere1en . . . . ] 2 
A ppreturanstalten . :i 3 

1 Stickereien . . . . 'i'[ 2 
' 200,- Getreidemiiblen . . 3 
1 Dacbpappenfabriken!' 4 

300,- Asphalt-, Gummi- ii 
und Guttapercba- [ 

50,- fabriken ... ·' 
1 Linoleumfabriken ·1 

5 
7 

'i H~~zin~ustrie und 
1 ahnhches . . . . 4-5 

!50-100,- ! 

100,-
50,-
50,-
25,-

100,-
100,-

100,-
100,-

100,- 1 

Da fast jeder Maschinenunfall einen Betriebsverlust mit sich' 
bringt, der hăufig eine betrăchtliche Hohe erreicht, so wird es durch
weg zu empfehlen sein, eine Betriebsverlustversicherung (vgl. § 60) 
mit der Sachschadenversicherung zu verbinden. Bei EinschluB dieser 
in gleicher Hohe wie der Sachschaden werden 90 Prozent Zuschlag 
zur Prămio erhoben, in zweifacher Hohe 180 Prozent, in dreifacher 
Hohe des Sachschadens 270 Prozent. 



§ 53. W ertsachenversicherung 271 

Eine gewisse Verwandtschaft mit cler Maschinenversicherung hat 
die W e r kz eugversi ch eru n g, welche in bereheidenem Umfange 
bei amerikanischen Arbeitervereinen in Gebrauch ist. 

§ 53. Wertsachenversicherung. 

U uter dieser Bezeichnung werden zwei Versicherungsarten zusam
mengefaBt, von denen die cine als W ertgegenstandeversicherung in 
der Praxio, betrieben zu werden pflegt, die andere unter cler Bezeich
nung J uwelenversicherung, wie auch Pelzversicherung, zuweilen auch 
W ert&achen versich'erung. 

1. Die W ertgcgenstăndeversicherung durfte ihren Ur
:;,prung von der Lloyds Versicherungsborse in London genommen ha
ben, sie ist in Deutschland 1906 von der Stuttgarter· Berliner :V er
&icherungs-A.-G. eingefuhrt worden. 

Dio V ersicherung erstreckt sich auf die Beschădigung von W erken 
der Kunst und des Kunstgewerbes, von wissenschaftlichen und tech
nischen Apparaten und Hilfsmitteln, sowie von Luxus· und solchen 
Gegenstanden, die einen Liebhaberwert reprasentieren; sic ist be
schrankt auf Beschadigungen, die plOtzlich und infolge einer von 
auBen kommenden Einwirkung am Standort oder beim Transport ent
stehen. 

Doi' Versicherungsschutz erstreckt sich aher nicht auf Schaden : 
a) welche vom Versicherungsnehmer selbst oder von seinen Fami

lienangehorigen vorsii.tzlich oder grobfahrlăssig herbeigefiihrt wurden, 
b) fur welche von dritter Seite auf Grund des Vertrages Ersatz 

geleistet wird, 
c) welche durch ei,ne mit Wissen und Willen des Versicherungsneh· 

mers an den versicherten Gegenstănden vorgenommene Bearbeitung, 
Hantierung oder beim Transport derselhen entstehen, 

d) welche auf Mangel zuriickzufuhren si,nd, die hereits bei Ab
f>chluB der Versicherung vorhanden und dem V.ersicherungsnehmer be
ka.nnt oder nur infolge grober Fahrlii.:;,sigkeit nicht bekannt waren, 

e) welche durch Feuer, Erdheben, Krieg, Aufruhr, militărische 
MaBnahmen oder wăhrend eines liber den Wohnort des V ersiche
rungsnehmers verhangten Belagerungszustandes oder 

f) welche durch Blitz, Hagel, Temperatureinfliisse, Sturm, Ober
sch,vemmung, Wolkenbruch oder Eisgang entstehen. 

Die Gesellschaft ersetzt : 
a) bei reparierbarer Beschădigung 80 Prozent der nachgewiesenen 

Repaxaturkosten, 
b) bei nichtreparierbarer Beschădigung oder volliger ZerstOrung. 

cines Gegenstandes 80 Prozent seines vorherigen Wertes, jedoch hoch
stens die Versicherungssumme. Von der Entschădigungssumme wird cler 
W ert der noch verwertbaren Teile de& zerstorten Gegenstandes in Ab-
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zug gebracht. Als zerstort gilt ein Gegenstand, wonn die Reparatur
kosten den vorsichorten W ort erreichen odor iioorstoigen wiirden. 

An jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer den in dor Police 
festgesotzten Betrag selbst zu tragen. 

Als Sondorart diesor Versicherung wird die von PriYatgrabdenk
mălem auf Friedhofen, sowio eino solche fiir Grabdenkmallagor be
trieben. 

Au.Ber auf absichtliche oder unabsichtlicho Beschădigungon durch 
Menschenhand lăBt sich die Vorsichorung auch auf Unfăllo ausdehnon, 
die Naturvorgăngen, wie Blitzschlag, Hagel, Sturm, Wolkenbruch, 
Dber&ehwommung und Eisgang, entspringon. Endlich wird Gelcgen
heit geboten, auf An trag diejonigen Verluste in die W ertgegenstănde
versicherung einzuschlie.Ben, die dureh Entwendung des Vorsicherungs
gegenstandes odor eines seiner Teile erwachsen. 

Aus dem P r ă mie n tarif fur die W ertgegonstăndovorsichorung 
sei mitgcteilt, daB beispiolsweise verlangt werdon fiir Haushaltungs
gegenstăndc von Kunst- und Liobhaborwert, Gemâlde, Mobel, Tep
picho, Altertiimer 5 Ofo0 • Kunsthandlungen ha ben 71/ 2 °/00 zu zahlen. 
Fur im Freien befindliche Sachen werden 5 Ofoo verlangt. Zuschlags
priimien werdon fur Ausdehnung des Ersatzes auf Schădon durch 
N aturereignisso (Blitz, Hagol, Sturm, W olkenbruch, Dborschwemmung 
und Eisgang) orhoben in Hohe von 1-6%0 , fiir Schădon durch Ent
wendung 1 O 0/ 00 • Sonderprămien bestehon fiir die Versicherung von 
Musikinstrumenten, die zwischen 10 tmd 20°/00 zu zahlen haben. 

2. Dic Juwelenversicherung, fur die genau diesolbcn Vor
schriften ublich sind, v.'ic fur die Polzversichorung und die von 
einzelnen Gesellschaften zusammen a1s W e r t sac hen vers iche r ung 
betrieben wird, gilt in cler Praxis, wie bei dor A.nfsichtsbehorde, als 
Transportversicherung, ist daher aufsiehtsfrei. (S. 182.) Diese Ver
sicherung erstreckt sich auf jeden Verlust und jede Beschadigung, 
welchen die versicherten Gegenstănde ausgosetzt sincl. 

Die V ersicherung ist dadurch bedingt, da.B dor V ersicherte fiir 
wrgfăltigo Aufbewahrung und Behandlung dor versicherten Gegen
sUinde Sorgc trăgt, insbesondere diese, sofern sic nicht getragen wer
den, unter V erschlu.B hălt, sowie sie mindestens jăhrlich Jinmal -
Perlenkolliors zwoimal - durch einen J uwelier auf die Haltbarkeit 
der Schniire, Fassungen, Verschlusse u. dgl. hin priifen lăBt, ferner 
dadurch, da.B Vorstecknadeln beim Tragen mit einer entsprechenden 
Sicherung vorsehen sind. 

Bei Aufbewahrung des versicherten Sehruucks in Kassetten oder 
dgl. sind diese wiedcrum so wegzuschlie.Ben, daB eine erhohte Sicher
heit auch gegen ihre W egnahme oolbst gewăhrleistet ist. 

Schăden durch Krieg&ereignisse, Aufruhr, Stroiks, Plunderung, 
Verfugungen von hoher Hand und Selbstverderb gelten von der Ver
&icherung ausgeschlossen. 
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Beachtenswert ist der bei dicser Versicherung herrschende Grund
satz, daB sie, weil sie in ganz hohcm MaBe auf Treu und Glauben 
beruht, nur Pel'S()nen gewahrt werden darf, welche sich in durchaus 
gesicherten V erhaltnissen befinden und bei denen eine Ausnutzung 
der V ersicherung als vollig ausgeschlossen zu gel ten hat. 

Es werden nur Personen versichert, die einen festen Wohnsitz ha
ben, nicht versichert werden Pcl'S()nen, die vorwiegend oder gar aus
f.chlieBlich auf Reisen sind. 

Als Versicherungs ft'ert gilt der im Versicherungsantrag fiir die ein
zelnen Objekte angegebene Betrag, welcher durch eine vertrauens· 
wiirdige J uwelierfirma festzusetzen oder aher, sofern die Anschaffun· 
gen nicht zu lange zuriickliegen, durch Rechnung zu belegen ist. 

Sofern nach Erledigung der Ermittelungen ein anderer Schaden
beweis nicht zu erbringen ist, soll die schriftliche eidesstattliche Er
klărung des Versicherten zum N achweis, daB das Schadenereignis statt
gefunden hat, geniigen. 

Die zur Zeit von einzelnen Gesellschaften verlangte Pramie be
tragt fiir cinjahrigen A bschluH einer J u welenversicherung 

bis zu einer Versicherungssumme von 30000 Mark .. 
Minimal-Pramie 100 Mark 

iiber 30 000 bis 50 000 Mark . . . . . . . . . . . . 
Minimal-Pramie 450 Mark 

iiber 50000 bis 100000 Mark ........... . 
Minimal-Prămie 675 Mark 

tiber 100000 bis 250000 Mark ........ . 
Minimal-Prămie 1250 Mark 

i1ber 250 000 bis 500 000 Mark . . . . . . . . . . . 
Minimal-Pramie 2812,50 Mark 

liber 500000 Mark ... 
Minimal-Pramie 5000 Mark 

1%% 

1 Of 
'o 

Sl Of 
j t 10 

Fiir den AusschluB der Feuers- und 1 oder Einbruchdiebstahlgefahr in der 
Wohnung wird ein Rabatt von 5 Ofo fiir jedes Risiko, fur den AusschluB beider 
Gefabren also 10 % Rabatt gewăhrt. 

Bei Pelzversicherungen erhohen sich vorstehende Pramien um 50 °/0 • 

Fur A.lleinversicherung einzelner Gegenstande, wie insbesondere von Perlen
ketten, Kravattennadeln usw. wird ein Zuschlag von 25 % der Tarifprămie er
hoben. 

3. Auch die 1920 von mehreren Gesellschaften eingeîiihrte S c h rei b
ma&chinenversicherung, ebenso wie die 1921 aufgekommene 
Telephonversicherung kann unter die Bezeichnung Wertsachen· 
versicherung gebracht werden. Auch bei ihnen handelt es sich um 
einen ganzen Katalog von Gefahren, fiir die der Versicherer die Haf• 
tung iibernimmt. Die Telephonversicherung erstreckt sich beispiels
weise auf alle Beschădigungen, die an den versichertenApparaten, Lei
tungsnetzen und sonstigen Zubehorteilen durch ein von au.Ben her ein
wirkendes Ereignis entstehen; hierunter fallen auch Besohadigungen 
und Verluste der Anlagen, verursacht durch Aufruhr, Pliinderung, 

Mancs, Veroioherungsweoen IL S. Anii. 18 
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Brand-, Einbruchdiebstahl- und W a&;erleitungsschaden, soweit nichta 
Abweichendes vereinbart ist. 

Schăden, welche durch Abnutzung und Entwertung infolge des 
Gebrauches, KurzschluB, Beschadigungen durch Starkstrom, Root, 
Einwirkung von Witterungseinfliissen, falsche oder unsachgemii13e 
Montage entstehen, gehen nicht zu Lasten der Versicherung, desglei
chen dic Kosten fiir V erănderungen und V erbesserungcn cler Anlage. 
Bei der Prămicntarifierung werden unberschieden Tclephoneinrich
tungen mit samtlichem Zubehor in Privatgebăuden und solche in 
Fabriken, Geschăfts- und Lagerhăusern. Die J ahresprămie fiir die 
erste Gruppe betrăgt 1 Prozent, fiir die zweite Gruppe 11/2 bis 
1 s j4, Prozent. 

4. Einc gewisse Ahnlichkeit mit den W ertsachenvorsicherungen hat 
die Abonnementkartenversicherung,, das ist eine Versiche
rung gegen das Abhandenkommen von Zeitkarten und zusammenge
&tellten Fahrkarten. Sie wurde nach auslăndischem Vorbild in Deutsch
land 1916 eingefiihrt, nachdem die Aufsichtsbehorxlo auch hier den 
Standpunkt gebilligt hatte, dal3 cine solche Versicherung cler Gruppe 
dor aufsichtsfreien Transportversicherung zuzurechoon sei. Dooh 
scheint dieser Zweig zu keiner irgendwie nennen.swerten Bedeutung 
gelangt zu sein. 

§ 54. Diebstahlversicherung. 
Iru Gegensatz zu den bisher besprochenen kleineren Versicherungs

zweigen lassen sich dicSpuren einer Diebstahlversicherung hereits vor 
vi elen .J ahrhunderten wahrnehmen. (1. Bd. S. 23.) D!l!s kann nicht auf
fallen. Denn dic Gefahr des Diebstahls bedrohte verhăltnismăBig mehr 
als heutzutage in den Zei'ten des friihen Mittelalters jeden Besitzer 
ii·gendeiner beweglichen Sache. So finden wir in Bestimmungen alter 
Gilden bereits die gegenseitige Ersatzleistung in Făllen des Dieb
stahls mit eingeschloosen. Es sind Gildestatuten von Cambridge und 
London zur Hilfeleistung boi der Verfolgung von Dieben bekannt; 
ums Jahr 1160 wurde, wie schon erwăhnt, vom Papst ein Versiche
rung&verein gegen Raub und Diebstahl zu Rhodez bestătigt, und zwar 
wurdc gleichzeitig ein V crsicherungszwang eingefiihrt. Es war in dem 
Edikte angeordnet, daB alle Ăbte, Erzdiakone, K1eriker, welche eige
nen Kirchen vorstehen, desgleichen alle wohlhabenden Ritter, Kauf
leute und Biirger 12 Denare zahlen sollten. Hinsid1tlich der iibrigen 
Bevolkerungsklassen • wurden geringere Bei trage vorgeschrieben. W enn 
nun jemand sein Eigentum verl'or, nachdem er seinen Beitrag gezahlt 
hatte, so sollte ihm voller Ersatz geleistet werden. Nur muBte or die 
Person, die ihm sein Eigcntum weggenommen hatte, oder elen Ort, 
wohin dasselbe gebracht wurde, angeben konnen, sonst erhielt er keinen 
Ersatz. Die Veranstaltung iibernahm ferner vollen Ersatz bei Pliin· 
derung oder Boschădigung von Mobilien im Kriegsfalle. 
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Es ist dem um die Erforschung der Geschichte der kleineren V er
sicherungszweige sehr verdienten August Hleeberg zu verdanken, daB 
uns iiber diese ganze eigenartige Erseheinung neu€rdings genaue 
Kenntnis Ubermittelt worden ist. Nach den von ihm veroffentlichten 
alten Zeugnissen hat diese "vollgiltige Diebstahl- und Raubversiche
rungs-Gesellschaft des Mittelalters" J ahrhunderte lang Bestand ge
habt, denn wir besitzen Kunde davon, daB der Beitragstarif des Rho
dezer V ereins 1339, auch im 15. J ahrhundert nnd endlich irn .T ah re 
1700 abgelindert wurde. Mitte des 18. Jahrhunderts ist clarw die 
Einrichtung erloschen. 

Gelegentlich ha ben deutsche Brandgildcn irn 17. J ahrhundert da.s 
Diebstahlrisiko eingeschlossen, sei es nur bei Viehdiebstăhlen, sei es 
Uberhaupt; die Gildebrtider muBten die Verfolgung des Diebes auf
nehmen bzw. Geldentschădigung zahlen. Es finden sich dann im J ah re 
1697 Vorschlăge von Defoe, welcher flir dic Einrichtung eincr Dieb
stahlversicherung plădiert. Spuren von Pferdediebstahlgenossenschaf
ten sind auch schon frliher in RuBland zu trcffen. Diebstahlversiche
rung, verbunden mit der Feuerversicherung bei Briefmarkensammlun
gen, kommt Mitte des vorigen J ahrhunderts in England, Bienendieb
stahlversicherung in den achtziger J ahren in Deutschland vor. Seit 
Jahrhunderten ist schlieBlich die Diebstahlversicherung in die allge
meine Seeversicherung eingeschlossen. 

Zur Ausbildung einer selbstăndigen modernen Diebstahlversiche
rung kam es erst in den sochziger J ahren des 19. J ahrhunderts, und 
zwar sind es die Mitglieder der Londoner Lloyds, welche den neuen 
Zweig einzuflihrcn begonnen haben. Die Ausdehnung, welche dieDiebA 
stahlversicherung scit Beginn der neunziger J ahre genommen bat, 
insbesondere nachdem sie in Deutschland zur Einflihrung golangt war, 
ist iiberraschend. N achdem Anfang dor neunziger J ahre verschiedene 
Projekte zu keinem Ergebnis geflihrt hatten, erstanden im J ahre 1895 
einige Gesellschaften, welche ausschlieBlich dom Betrieb dor DiebA 
stahlversicherung dienten. Daran schloB sich die Aufnahme dor Branche 
bei anderen Gesellschaften als N ebenbetrieb. Dic Verbreitung in 
Deutschland ist sicher durch den Betrieb dor Diebstahlversicherung 
seitens englischer Gesellschaften in Hamburg veranlaBt worden. 

Beachtenswerte VorbeugungsmaBregeln finden sich in Verbindung 
mit der Diebstahlversicherung in Amerika. Als Beispiel diene die 
Organisation amcrikanischer Danken und anderer finam-:ieller UntcrA 
nehmungen, wclche unter Anwcndung aller erdenldichen VorsichtsA 
maLlregeln, wie Dberwachung durch eigene Deamte, stăndige Kontrolle 
u. dgl. m., ihre Mitglieder vor Dicbstahl, Betrug und Schadcn durch 
Falschmiinzerei zu schiitzen und die Verbrecher zu ermitteln suchen. 
Ganz ncuerdings haben sich in Deutschland W ach- und Schlicl3gcsell
schaften gebildet, welche dic staatliche Polizei zu unterstiitzcn bcmliht 
sind, :indem sic N achtkontrollc flir Llidcn, Bankcn usw. libcrnelunen, 

18* 
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um Diebstiihle zu verhindern. Teil weise stehen dieae W achgesoll
schaften in enger Vorbindung mit Diebstahlversicherungsanstalten. 

Beiru Betrieb der Diebstahlversicherung ist zwischen z w ei Grup
p en zu unterscheiden. Bei der einen werden Schaden aus gewohn
lichem Diebstahl orsetzt. In Deutschland und auch im Auslande 00-
&chrankt sich dioser Zweig moistens auf den Fahrraddiebstahl. Aus
nahmen finden sich insbosondere in England, wo auch der einfache 
Diebstahl, ebenso wie der in Deutschland von der Versicherung aus
ge&ehlossenc Diebstahl durch Hausgenos.sen, Deckung findet. Die all
gemeine V ert;icherung gegen Schaden aus einfachem Diebstahl, wie sie 
in England vorkommt, ist nicht zu recbtfertigen, da nahezu jede Mog
lichkeit fehlt, den Schaden objektiv festzustellen. Schon bei der Ein
bruchdiebsta hl vorsieherung sind fingierte V erbrechen verhiiltnismă.Big 
hăufig. Die weit bedeutendere Grup pe ist die V ersicherung gegen 
Schaden aus schwerem Diobstahl. 

Hier bedarf zunăchst der B o gri f f d e s D i e b s ta h 1 s dor Er
liiuterung. Die V ersicherung versteht darunter dasselbe wie das deut
sche Reichsstrafgesetzbuch in § 242 und zum Teil in § 243. 

Als einfacher Diebstahl wird danach angesehen eine Eigentums
verletzung, begangen durch rechtswidrige Aneignung einer fremden 
beweglichen Sache, welche zu diesem Zwecke durch W egnahme in den 
Gewahrsam des Tăters gebracht sein mu.B. 

Versicherung gegen Schăden aus schworern Diebstahl wird meist 
nur bei drei Fiillen dieses Deliktes gewăhrt: 

1. Beirn Einbruchdiebstahl. Er liegt vor, wcnn aus einem Ge
băude oder geschlossenen Raum mittels Einbruchs, Einsteigens oder 
Erbrcchens von Behăltnissen gestohlen wird. 

2. Beim Diebstahl mit falschcn Schliisseln. Er liogt vor, wenn zur 
Eroffnung eines Gebăudes oder der Zugange eines geschlossenen Rau
mos odor zut· Eroffnung dor im Innern befindlichen 'l'liren oder Be
hăltnisso falsche Schlusscl oder andere zur ordnungsma.Bigen Eroff
nung nieht bestirnmte W erkzeuge (Haken, Messer usw.) angowendet 
werden. 

3. Beim niichtlichen Diebstahl. Von einem solehen ist zu sprechen, 
wenn der Diebstahl zur Nachtzoit in einem bewohnten Gebaude, in 
welches sich dor Tăter in diebiseher Woise einge.schliehen und in wal
chem er eich zu diesem Zwecko verborgen hatte, begangen wird, auch 
wenn zur Zeit des Diebstahls Bewohnor in dom Hause nicht anwesend 
~>ind. Einem Gebaude gleich erachtot wird der zu einem solehen ge
horige gesehlossene Raum, die in cinem solchen befindlichen Gebăude 
jeder Art, sowie bewohnto Schiffe. 

Liegt oin solchcr qualifiziertcr Diebstahl vor, so hat dor Versicherer 
den W ert der versicherten Sachen zu ersetzen, welche aus cinem Ge
baude oder aus dom Raum eines Gebiiudes, auf welche sich die Versiche
rung crstreckt, gestohlen sind. Er hat forner auch den Schaden zu 
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ersetzen, welcher im Falle eines Diebstahls mittels Einbruchs duroh 
dia Ze rs t 6 run g oder die B es c h adi g ung der versicherten Sachen 
an diesen entsteht, soweit sie beim Begehen des Einbruchdiebstahls 
zerstort oder beschadigt werden. Einen weiteren Schaden, insbeson
dere einen mitt.elbaren, sowie den entgehenden Gewinn umfaBt die Ver
sicherung nur, soweit dies besonders vereinbart ist. 

Dio Gesellschaften decken auch den \V ert der versicherten Sachen, 
welche mittels Anwondung cler richtigen Schliissel gestohlen werden, 
wenu letztero au.f unrechtmaBige W eise in den Besitz einer nicht zum 
Hausstand des V ersicherungsnehmers gehorendeu P.erson gelangt sind 
oder unrechtmaBig von einer solchen gebraucht werden. Diese letztere 
Ausdehnung ist bei der Versicherung der Banken allgemein iiblich. 

Dio Einfiigung einer Vorsorgcklausel wird von einzelnen Gesell
schaften vorgesehen. 

Dio Gesellschaften iibernehmen auch allgerncin die Gefahr der B e
rau bun g. Der Versicherer hat dann den Wert der versicherten Sachen 
zu ersetzen, welc.he mit Gewalt gegen clie im Vorsicherungsschein be
zeichneto P.orson oder unter Anwendung von Drohungen mit gegen
wărtiger Gefahr fur cleren Leib oder Lcben in der Absicht rechtswidri
ger Zueignung weggenornmen werden; er hat auch elen Schaden zu 
tragen, wolcher im Falle des Raubes durch die Zerstărung oder die 
Beschadigung cler versicherten Sachen an diesen entsteht, soweit sie 
beim Begehen des Raubes zerstărt oder beschadigt werden. 

Vereinzelt ist eine Erweiterung dieser Beraubungsversicherung 
det~gesta!.t vorgenommen worden, dafl die Poli ce nicht nur V ergiitung 
des entstandenen Sachschadens gewahrt, sondern auch im Falle einer 
Korperbeschadigung g·elegentlich der Beraubung und rauberischen Er
pressung die Tragung der Koston des Heilverfahrens unei die Gewăh
rung oi nes Sterbegeldes, bei des bis zu 1000 Mark, mitoinsehlioflt. 
N ach den Bedingungen einer Gesellschaft erstreckt sieh die Poliee, 
falls sic sich auf die Stcllung des Versichertcn im Beruf bezieht, dei· 
Versicherte aher in der Dienstleistung voriibergehend verhindert oder 
beurla.ubt ist, auf den Stellvertreter. Es karm die Versicherung ferner 
auf bestimmte Raumlichkeiten hegrenzt werden oder sich dariiber hin
aus auf das ganze Gebiet des Deutschen Rciches erstrecken. 

Dor Versicherungsnehmer ist vcrpflichtet, liber W ertpapir·re, U r
kunden oder Sammlungen im W erte von mehr als fiinfhundert Mark 
laufend gehaltene Verzeichnisse zu fiihren und an einem gc.sondcrtcn 
Orte unter V erschluB aufzubewahren. Soweit Sachen sich unter be
e.onderem Verschlufl befinden miissen, haftet der Versichorcr nur, wenn 
der Dieb&tahl durch Erbrechen der verschlossenen Behaltnisse selbst 
begangen oder dadurch bewirkt wird, dafl zur Eroffnung dor Behalt
nisse selbst falsche Schliissel oder andcrc zur ordnungsmal3igen Er
offnung nicht bcstimmte W erkzcuge angewendet werdcn. 

Die Einbruchdiebstahlversicherungspolice und entsprechend die An-
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tragspapiere enthalten, insbeson:dere, wenn sie sich auf die Versiche
rung von Privathaushaltungen beziehen, im allgemeinen neun Positio~ 
nen, wic sie nachstehend wiedergegeben sind. In wesentlicher Ab
weichung von der Bedeutung der Positionen bei der Feuerversicherung 
des Privathaushaltes (Ygl. S. 205) besteht hier hochstens im Falle be
E>onderer V ercinbarung der Grundsatz cler Kompensation. 
1. a) Mobel, Haus- und Kiichcngerăte, Kleider, Leinenzeug, Betten, Musikinstru

mente, Musikalien, B1icher, Spiegel, Glas- und Porzellansachen und sonstige 
Hausstandsgegenstlinde und -vorrăte einschlieBlich Dienstboteneffekten, je
doch unter AusschluB der unter Position 2 bis 7 deklarierten Sachen. 

1. b) V on Posten 1 a sollen versichert gel ten : 
auf dem Boden mit Ausnahme des Trockenbodens, jedoch mit Einschlu6 
von nachts unbewohnten Mansarden und auBerhalb der W ohnung belegenen 
Fremden- und Dienstbotenzimmern, .... Mark 
im Keller .... Mark. 
(Diese Summen sollen eine besondere Positiondes Versicherungsscheines bilden.) 

2. Stand- und W anduhren, Bilder und Gemălde, Kupferstiche, Kunstgegenstănde, 
Kuriositaten, wissenschaftliche Instrumente, ferner Waffen und Jagdgerii.te. 
(Stiicke im W erte von 3000 Mark und mehr sind einzeln unter Wertangabe 
a.ufzufiihren.) 

3. Gold- und Silbersaehen, Juwelen, gefaBte Perlen und Edelsteine, Schmuck
sachen, Taschenuhren und echte Spitzen. (Stiicke im Werte von 3000 Mark 
und mehr sind einzeln unter Wertangabe aufzuffihren.) 

4. Fahrrăder (nur in der W ohnung veraichert). 
6. Bargeld, Banknoten, Kupons 

a) in gepanzerten Geldschrănkeu, 
b) in ungepr.nzerten Geldschrănken und eingemauerten Stahlwandschrănken, 
c) unter anderen Verschliissen. 

6. Wertpapiere und Sparkassenbiicher. (Das Verzeichnis derselben muB geson
dert unter YerschluB anfbewahrt werden.) 
a) in gepanzerten Geldschrănken, 
b) in ungepanzerten Geldschrănken und eingemauerten Stahlwandschranken, 
c) unter anderen Verochliissen. 

7. Sonstige Gegenstănde, z. B. Sammlungen. 
Gegenstănde (Position 1 bis 3) auf Reisen in Hotels und Privatwohnungen 
innerhalb Deutschlands. 
(Diese Versicherungssumme soll eine besondere Position des Versicherungs
scheines bilden.) 

8. Beschădigung an Gebăuden (Tiiren, Fenstern, Schlossern usw.). 
9. Versicherung gegen Beraubung: 

A. Soll sich die Versicherung auch auf einen in der Versicherungslokalităt 
gegen eine erwachsene Person veriibten Raub erstrecken? 

B. Sollen Bar- und W ertbetrăge, Schmucksachen, Kleidungsstiicke und Ha.us
haltungsgegenstande auch gegen einen Raub versichert gelten, welcher 
gegen eine der unten bezeichneten Personen innerhalb Deutschlands auf 
Găngen, Fahrten oder Reisen aller Art veriibt wird? 
Bis zu welchem Betrage wird diese Beraubungsversicherung genommen 
a) fUr den Versicherungsnehmer, 
b) fiir seine Ehefrau, 
c) fiir die sonstigen in hăuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungs

nehmer lebenden erwachsenen Perwnen zusammen? 
Wird eine Ausdehnnng der Beraubungsversicherung aufEuropa mit Ausschlul3 
von RuBland, Italien, Spanien, Portngal und den Balkanstaaten gewiinscht? 
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Der Versicherungswert schlie.f3t einen besonderen wissenschaftlichen, 

Kunst- oder Lieberhaberwert nur ein, soweit dies besonders v·erein
bart ist. 

Im Falle eines durch Wohnungswechsel veranla.f3ten Umzuges nach 
einer anderen W ohnung innerhalb des Deutschen Reiches wird in An
sehung von hăuslichem Mobiliar die andere W ohnung fur die dahin 
verbrachte Sache zu deren Versicherungslokalităt, welche in Ansehung 
der Haftung des V ersicherers an Stelle ihrer im V ersicherungsschein 
bezeichneten Versicherungslokalităt tritt. (Freizugigkeit.) Dem Ver
sicherer ist aher von dem U mzuge unverzuglich schriftlich Anzeige 
zu machen; er hat dann ein Kundigungsrecht. Eine weitere Ausdeh
nung oder Anderung des răumlichen Geltungsbereichs der Versicherung 
bedarf besonderer Vereinharung. 

Eigenartig ist die Bestimmung, da.f3, wenn gestohlene Sachen wie
der herbeigeschafit werden, dor Versicherungsnehmer verpfliehtet ist, 
unverziiglich dem V ersicherer Anzeige zu mac hen und auf V erlangen 
des letzteren die erforderlichen Schritte, namentlich auch bei der Poli
zeibehorde, zur Identifizierung und Wiedererlangung der Sachen zu 
tun, oder seine Rechte an den Sachen dem V ersicherer zu ubertragen. 
Sind solche Sac hen vom V ersicherer zu ihrem vollen W erte bezahlt 
worden, so hat der Versicherungsnehmer die Entschădigung zurtick
zugeben oder die Sachen dem Versicherer zur freien Verfugung z11 
stellen. Sind sic nur mit einem Teil ihres Wertes bezahlt worden, 
so kann der Versicherungsnehmer sie unter Ruckzahlung der Teilent
schădigung behalten, oder er ist verpflichtet, sie im Einvernehmen 
mit dem Versicherer offentlich meistbietend zu verkaufen. Im letz
teren Falle wird der Erlos abzuglich der V erkaufskosten zwischen dem! 
V ersicherer und dem V ersicherungsnehmer geteilt nach dem V erhăltnis 
der fur die Sachen gezahlten Entschădigungen zu dem vom Versiche
rungsnehmer selbst getragenen Schaden. 

Die Bestimmungen iiber Anzeigepflicht, Gefahrănderung, Kiindi
gung, Feststellung des Schadens durch Schiedsrichter usw. entsprechen 
den Bedingungen der Feuerversicherung. 

Die herrschenden Mi n des t p r ă mie n tarife unterscheiden : 

Zone A . i Zone B 
umfa.Bt i umfaBt 

Siiddeutschland ; das iibrige Deutsch
(Ba.den, Bayern, i landmitAusschluB 
Wiirttembergein- 1 der unter Zone C 
schlie.61ichHohen- und D aufgefiihr
zollern ohne die ten Orte und Ge-
Stadte Ludwigs- biete; 
hafen, Mannheim, femer die Stădte 
Miinchen mit Vor- Ludwigshafen, 

orten). Mannheim, Mun
chen mit V ororten. 

Zone C 
umfa.6t 

folgende Stadte 
mit Vororten : 

Breslau, Chemnitz, 
Danzig, Dresden, 
Frankfurt a. M., 
Hannover, Kiel, 

Leipzig. 

Zone D 
umfa.6t 

folgende Stadte 
mit V ororten: 

Berlin, Oiisseldorf, 
Elberfeld-Ba.rmen, 
Hamburg, Altona., 

Wilhelmsburg, 
Koln a. Rh., Ko
nigsberg i. P., Stat
tin, Oberschlesi
scher Jndustriebe
zirk, Ruhrkohlen-

------ _______ L ___________ _ci'---------'----g-eb_i_e_t. __ -' 
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Innerhalb cler goographischen Unterscheiclung bestehen neun Ta
rife fiir 1. Haushaltungen; 2. gewohnliche Geschafte; 3. Geschiift~ 
mit erhohtem, 4. Geschiifte mit sehr hohcmRisiko; 5. Juwelier-, Uhr
macher- uncl Bijouteriewarengeschăfte; 6. Banken uncl Bankgeschăfte, 
Sparkassen und andere offentliche Kassenverwaltungen; 7. Kirchen; 
8. Beschădigungen an Gebiiuden; 9. BeraU:bung. 

Fiir clic meisten Fălle gibt es nur Vollwertversicherungen; Bruch
teilversicherung und Versicherungen auf erstes Risiko werden nur aus
nahmsweise abgeschlossen. (V gl. 1. Bd. S. 134.) 

Aub den herrschcnden Prămientarifen der V erbandsgesellschaften 
seien folgende Beispiele angegeben, uncl zwar fiir Haushaltversicb,ie-
rungen. 

Einbruchdiebstahl-Haushaltversicherungen. 
Grundprămien fiir jeden einzelnen Haushalt. 

1. Fur alle Gegenstănde des Haushalts, soweit sie nicht unter 2-4 genannt 
sind, sowie fiir im gepanzerten Geldschrank befindliche Werte in Yerbin
dung mit der Mobilianersicherung: 

1! Zone A Zone B 
=~c~c '-~~=-==~~=-~ 1

' ~''··=·==='==== 
bis zur Versicherungssumrne lj 
von .Jt 30 000,- einschlieL\1. l, 
mindestens . . . . . . . l! 
von mehr als .Jt 30000,- ;! 
bis .J( 100 000,- einschlie1\l. il 
mindestens . . . . . . . 1, 
von mehr als .J( 100 000,-l'l 
bi~ .J( 500 000,- einschlie11l. 
mmdestens . . . . . . . i 1 

von mehr als .J( 500 000,- 1 
mindestens . . . . . . . li 

2. fiir W erte, insbesondere '.! 
Bargeld, Banknoten, Zins
scheine, \Vertpapiere, Spar
kassenbiicher und Marken 
unter anderem Verschlu1\ 
als im gepanzerten Geld
schrank: 

11/s "loo 
.j(, 5,-

1 %o 
oft 35,-

s;. %o 
.J(. 100,-

'/o %o 
.j(, 375,-

11/i %. 
olt 10,-

11/. %o 
.;/( 45,-

1 %o 
.J( 125,-

%%. 
.J( 500,-

L Zone C 

2 o/oo 
.Jt 15,-

1s/. %o 
.j(, 60,-

11/~ %o 
.Jt 175,-

11/, o/oo 
.J(. 7 50,-

j Zone D 

Il 
1 

21/~ %o 
minde
stens 

.j(, 20,-

1" 

a) in ungepanzerten Geld
schrănken oder in ein
gemauerten Stahlwand
schrănken. 

b) sonst 

fiir Fahrrăder 

3 %o 3 o/oo 
5 %o 5 %o 

5 %o 5 %o 

5 o/oo 71/'1. Ofoo 
1% 

(Prozent) 
1,:, o/o 

(Prozent) 
1% 1,5% 

mindestens . 
4. fiir Ti ere : 

a) Gefliigel, Kaninchen, 
Ziegen, Schafe und 
Schweine bei 'f. Selhst
versicherung . . . . . 
mindestens . 

b) sonstiges Vieh bei 1/ 4 

Selbstversicherung 
mindestens . . . . . . 

..J( 5,-
(Prozent) 

.J(. 5,- ..J( 10,-

'1,5% (Prozent) 
vlt 12,-

2 % (Prozent) 
.,It 50,-

(Prozent) 
.J( 16,-
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Zu diesen Grundprămien kommen Zuschlage hinzu, falls die versicherten 

Rii.ume Ianger als 30 Tage unbewohnt oder unbeaufsichtigt bleiben, in Hohe von 
50 % fur jeden angefangenen Monat. 

Fiir die Versicherung der auf Reisen mitgefiihrten Sachen in den vom 
Versicherungsnehmer benutzten Hotelzimmern oder Privatwobnungen sind fol
gende Zuscblăge zur Grundprămie zu berechnen: 1,5 Prozent innerhalb des Deut
schen Reiches, Hollands, der Scbweiz und der skandinavischen Lănder, 2 Prozent, 
wenn die Versicherung auf ganz Europa ausgedebnt werden soli. 

Auch eine Aufienversicberung von Wăsche, Pelzen und Kleidungsstueken 
ist moglich, doch mul3 die Wasche aufierhalb der standigen Versicherungsloka
lităt sich in einer bestimmt bezeicbneten Wascherei befinden. Der Zuschlag 
ist dann meist 2,5 Prozent. Das gleiche gilt fiir Pelzsachen bei einem bestimmt. 
bezeicbneten Kurschner und flir Kleidungsstiicke, die sich zum Reinigen in 
einer bestimm t b ez eic h n ete n Reinigungsanstalt befinden. Fur alleinstehende 
Personen (auch Einmieter) und Einfamilienhauser ist in Zone B, C und D ein 
Zuschlag von 50 %, fiir ErdgeschoB- und Kellerwobnungen ein solcber von 25 ~/0 
auf die Grundprămifl zu erheben. 

Fur Eaushaltungsgegenstănde (einschlieBlich Gesindeeffekten) auf dem 
Boden und im Keller - ausgenommen Einfamilienhăuser - ist bfli 1/, Selbstver
sicherung folgender Zuschlag zur Grundprămie zu berechnen: 

in Zone A B C u. D 
-- -t-"/0 -- - 2 % . - - - -3"/;-(Prozent). 

Sollen mehr als 5 °;0 der Gesamtversicherungssumme fiir Haushaltungs
gegenstande auf dem Iloden und iru Keller versichert gelten, so betragt der Zu
schlag das Doppelte, und zwar fiir den ganzen Iletrag. Dem Boden werden u. a. 
gleich erachtet nachts unbewohnte Mansarden. 

Fiir Versicherung gegen Bera u bun g im AnschluB an Einbruch
diebstahlversicherung sind bei Haushaltungen 20 Prozent der Grund
prămie zuzuzahlen. Fiir die selbstandige Beraubungsversicherung von 
W ertgegenstanden, welche die vom Versicherungsnehmer mit dem 
Transport von Geldern und W ertcn bctrauten Personen mit sich fiihren, 
werden folgendc Grundprămien erhoben: 

Selbstiin!lige Beranbungsversieherung. 

Anzahl der zu versichernden 
Personen 

1 

3 
4-5 
6-8 
9-12 

Bei mehr als 12 Personen fiir 4 
tere Personen . . . . . 

// Zone A u. Il
1 

C Zone D 

···--L _______ ".~==c·====c==cc=ccc~ccc =c= 
.ls~/o: ·--

:: 5 o/oo 
![ 7 %o 1 % (Proz.) 
1. !l %o 1,3% " 
\: 1 % (Proz.) 1 1,5 % " 

wei-~~- 1,1 % " : 1,7% 

. . . 1 %o . 11/2 %o 
,1 

5 %o 
9 %o 

1,3% (Proz.) 
1,7 o/o " 
2% 

2 3 o 1 

1 ' !o 

1 " o; i ... 00 

Dil~ Versicherung gilt auf Erstes Risiko (1. Bd. S. 134), die Ver
sicherungssumme fiir den einzelnen Kasoonboten. Bei Transportcn Yon 
Banknotcn und harem Geld im W ertc von mehr als 300 000 Mark 
gilt clic Versicherung nur, wenn dor Transport von mindestens zwe1 
erwachsenen Personen ausge:fiihrt oder wgleitet wird. 
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Eine gewisso Grundlage bietet fiir die Ris i k e n bem e s sun g dor 
Diebstahlvorsicherung die amtliche Kriminalstatistik. Diese enthă.lt 
nicht nur eine nach den verschiedenen Arton dor Diebstahlsdelikro 
gruppiertc Darstellung, oondern auch eine nach kleineren ortlichen 
Bezirken spczialisierte. Die amtliche Statistik gibt zwar die Mog
lichkeit, Zahl und Ort dor Delikto zu erkennen, nicht aher die Grol3e 
der Verluste. W enn auch, wie bekannt, da.s Budget der Eigentumsver
gehen ein konstantes ist, so ist damit noch nicht gesagt, dal3 auch 
das Budget dor Schăden aus ihnen eine feste Grenze hat. Hier kann 
nu.r dio Erfahrung dor U nternehmungen zuverlăssiges Materialliefern. 

W onach sich das Hisiko woiterhin bomii3t, liegt auf dor Hand. 
Es kommen in Betracht die Bauart und Benutzungsart eines Hauses, 
die Dirnension eines Gegenstandes, die Diebessicherh>eit cines Schran
kes, die ortliche Lage eines Hauses, der U rnstand, ob ein Haus bewohnt 
odor unbewolmt ist; zuwcilen wird auch die Groi3e dor Gemeinde, in 
der sich die versicherten Giiter befinden, beachtet. Erheblichen Ein
flui3 iiben auf dio Prămienhohe die Sicherheitsvorrichtungen und die 
Kategorien der \V aren aus. 

Als bcsonders gofăhrlicho Risiken golton dio in isoliort licgenden 
unbowohnten und unbewachten Hausern befindlichon Gogonstande. 
Ganz ausgeschlossen werdon von violon Anstalten Schuhwarengoschă.fte, 
ebenso Uhrenlager; sehr schlechte Erfahrungen sind auch mit J u
welierladen gernacht worden; gofăh.rlich erwiesen ha ben sich ferner 
u. a. Fahrraclhancllungen, Fleischereien, kleinere Ga.stwirtschaften; da
gegen sind besonders erwiinschte Risiken Geldschrankversicherungen 
bei Banken, offentlichen Kassen, Kirchen usw., ferner grol3ere Haus
haltversicherungen; dic subjektive Seite des Risikos spiolt in allon 
Fă.llen eine nicht unbodoutende Rolle. 

Dber die Goschăftsergobnisse 1920 unterrichtet die vorlău
fige umtlicho Statistik, wdche 43 Aktiengesellschaften und 14Gegen
seitigkoitsveroine umfai3t. Die Versicherungssummen boi dieson 
57 Untcrnehmungen beliefen sich auf 69 688 Millionen Mark (gegen
iibcr 39 644 irn .Jahrc 1918). Die Boitragseinnahrnon betrugen 276, 
die Ausgaben fur Schăden fast 132 Millionen Mark. 

In wclchor W oiso bei dor Einbruchdiebstahlversicherung dio Schăden 
in clon Kriogsjahrcn zugenomrnon haben, zoigt die Angabe einer Ge
oellschaft, wonach clic zur Anmoldung gobruchten Schăden im J ahre 
1915 75000, 1916 250000, l917 aher iiber 1 Million Mark be
tragen ha ben. U nter diosen U mstiindon ist es begreiflich, wenn die 
N eigung dor V ersicherer, boi dor N cuaufnahmo sehr vorsichtig zu sein 
und vielo Risikon abzulohnon, auch stark zunahm. Es machten sich 
daher Bestrebungon, namontlich in don Kreisen des Handcls, goltend, 
os mochtc nach dom Vorbild der Fouorversicherung zur Unt orb rin· 
gung notleiclonder Risiken (S. 199) eine gemoinschaftlicho Ein
richtung dor Einbruchdiobstahlversicherer goschaffen werden, jedooh 
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ohne Erfolg. Es ist lehrreich, die Grunde zu erfahren, welche den Ver
band dor Einbruchdiebstahlversicherer zur Ablehnung dieser Anregung 
gefuhrt haben. In seinen Darlegungen erklart er u. a. : Die ver
&chiedenen Gemeinschaften der Feuerversicherung umfa13ten W ag
nisse, die sich ihrcr Beschaffenheit nach nicht zum Schutze duroh 
eine cinzelno odor mehrere Gesellschaften eigneten und die aus die
sem Grunde von cler Gesamtheit cler V ersicherer gedeckt wurden. In 
gewohnlichen Zciten entstanden, hatten sich die Gemeinschaften im 
Laufe mehrerer J ahrzehnte allmahlich aufgebaut. Trotzdem betrlige 
die Prămie fiir sie zusammen kaum 1/ 3 Prozent dor Gesa.mtpramie 
aus dom Geschaft dor Feucrversicherungsgesellschaften. Es verteile 
sich also ein verhaltnisma13ig gcringes W agnis auf die Schultern einer 
gro13en Anzahl kraftiger Einzclgesellschaften, und daher erklăre es 
~;ich, da13, wenn auch das Gemeinschaftsgeschiift flir die Versicherev 
meist ungiinstig abschlOsse, doch die V crluste sich in ertriiglichen 
Gren zen hiel ten. Ganz anders lagen die V erhaltnisse in der Einbruch
diebstahlversicherung. Hior kâmen fur eine etwaige Gemeinschaftnicht 
Einzelwagnisse verschiedenster Art in Frage, die in sich einen ge
wi&sen Ausgleich boten, sondern ganze Gattungen von W arengeschăf
ten, clic sămtlich als schwerste W agnisse zu bezeichnen seien (Pelz
waren, Seiden- und sonstige Webwaren, Zigarren, Lebensmittel). Nun 
sei der Goschâftszweig cler Einbruchdiebstahl versicherung noch jung 
und die Prâmieneinnaluno infolge dor bisherigen Zuruckhaltung cler 
Bevolkerung noch verhăJ.tnismâ13ig gering. Es konne deshalb elen Ge
sellschaften, clic diesen Geschaftszweig betrieben, unmoglich zuge
mute!: werden, auf ihre Schultern uniibersehbare Gefahren zu iiber
nehmen, fur die, wie die Erfahrung lehre, \Selbst aul3erordentliche Prâ
mienerhohungcn keinen Ausgleich boten. Es konne das um so weniger 
cler Fall sein, wenn man den U rsachen cler ungewohnlichen Zunahme 
cler Verbrechen gegen das Eigentum nachgehe. Sie lâgen in dam 
Fehleu von Sichcrheitsorganen bei elen Polizeibehorden, in den mangel
haften Beleuchtungsverhâltnissen und in der Moglichkeit, auf leich
Wi,te W eisc jede W are, namentlich W ebwarcn und Lebensmittcl ab
zusetzen. Gcgen diese U rsachen anzukămpfen, seicn die V ersicherungs
ge&ellschaften machtlos. 

Nou aufgelcbt ist 1920 die Fahnaddiebstahlvorsicherung 
in Deutschland infolge Griindung ciner Aktiengesellschaft. Die&er ist 
~;ogleich eine zweite gcfolgt. Die Ge&ellschaftcn haften fur einfache 
Diebstăhle, wie auch fUr Einbruchdiebstăhle, clic wăhrend des person
lichen Gebrauchs durch den Versichertcn auf Stra13en wie auch in 
verschlossenen Răurncn entstehen. Die Haftung fiir Beraubung ist 
ohne weitcres eingcsohlossen. Ist das Fahrrad auf offentlichen StraBon 
u. dgl unbcaufsichtigt, so ist oo durch Schlic13vorrichtung odcr sonst
wie unbrauchbar zu machen. Bei Dunkelhcit ist das Rad nur in ver-
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E>chlossenen Raurnen versiehert. Fi.ir die Versicherungsdauer von einem 
J ahr betrăgt die Priirnie in Ortschaften bis zu 30 000 Ein wohnern 
7 Mark fi.ir 100 Mark Versicherungssumme, in Ortschaften liber 30 000 
Einwohner 9 Mark. Hohere Prii.rniensiitze kommen fiir das Ruhrge
biet und fiir die oberschlesischen Industriebezirke in Frage. Fur Zu
behorteile wird von der W ertsumme eine Prămie mit 12 Prozent in 
A.nsatz gebracht. Im Schadensfall werden im Hochstfalle im zweiten 
Versicherungshalbjahre nur 80 Prozent, im zweiten Versicherungsjahr 
70 Prozent, irn dritten 60 und von Beginn des vierten Versicherungs
jahres ab nur 50 Prozent der Versicherungssumme orsetzt. N ach den 
bisherigen Erfahrungen der einen Gescllschaft entfallen 65 Prozent 
aller · Schăden auf die Stădte. 

Die zunehmende W ertsteigerung von Kleidungsstiicken und die 
Zunahme von Eigentumsvergehen hat 1920 zur Einrichtung einer 
Garderobendiebstahlversi cherung gefiihrt, die allerdings 
als A bart der Transportversicherung betrieben wird. Der Ab
schluB geschieht durch Aushăndigung einer besonderen Quittung bei 
Ernpfang der Garderobenmarke in den Theatergarderoben usw. Dieoos 
V erfahren hat die Genosoonschaft Doutscher Biihncnangehoriger zur 
Krăftigung ihrer W ohlfahrtsklasso durchgefi.ihrt, indem sie mit 
einer Versicherungsgesellschaft ein entsprechendes Abkommen getrof
fen hat. Diese Gesellschaft haftet ffu Sehăden bis zu einer Hohe nm 
10000 Mark. 

Eine Wiener Gesellschaft hat 1920 eine Taschendiebstahl
versicherung eingefiihrt. Sic leistet fiir Taschendiebstăhle an 
offentlichen Orten, wie Versammlungssăle, Theater, Rennplătze, Stra
Ben und Eisenbahn, Ersatz, jedoch unter Begrenzung der Versiclle
rungssumme. Die neue Versicherungsart wird durch Kuponpolicen 
betrieben. Der J ahresprămiensatz betrăgt 62/3 Prozent. 

In England ist weit verbreitet die unter verschiedenem N amen 
bekannte, meist Haushaltv ersicherung genannte Universal
pali c o. Sic umfaBt in 1erster Linie alle 'Arten des schweren und leich
ten Diebstahls und Einbruchs neben cler Haftung fiir Feuer, Erdbeben, 
Aufruhrschăden usw. Auch in Frankreich werden diese Policen ver
ausgabt, wăhrend sie in Deutschland wenigstens gegenwărtig ver
boten sind. 

Deutsche Universitătsbehorden haben fi.ir die Studenten Versiche
rungen g'egen den Diebstahl der auf don Gă.ngen befindlichen Klei
dungsstiicke abgeschlossen. 

Als Kuriosum sei schlieBlich erwăhnt, daB sich z. B. in Hamburg 
eine Reihe Einzelunternehmer mit Ascheimerdiebstahlversicherung be
faJ3t haben. 
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§ 55. Unterschlagungsversicherung. 

Die U nte.rschlagungsversicherung, oft auch Veruntreuungs-, Ga
rantie- oder Kautionsversicherung genannt, ist in z w ei gănzlich von• 
einander abweichenden Forme n iiblich. 

1. Di1~ cine Betriebsart ist bereits im Zusammcnhang mit der 
Lebensversicherung kurz gestreift worden. (§ 32.) Sic setzt voraus, 
daf3. der Beam te, hinsichtlich dessen Ehrlichkeit die Gesellschaft ei ne 
Garantie iibemimmt, cine Lebensversicherung bei ihr hat. Der Lebens
versicherte, welcher der Kautionsschuldner ist - also etwa ein Bank
beamter, der der Bankdirektion 10 000 Mark Kaution zu stellen hat-, 
hat der Gesellschaft fur die Burgschaftsleistung au13er Zinsen und 
V erwaltungskoston bei tragen cine j ahrliche KautionsrisikoprJmie zu 
entrichten. 

Von wio geringer Bedeutung auch die Kautionsrersicherung gegen
wă.rtig fur Deutschland sein mag (namentlich zufolge neuerer gesetz
geberischer Akte, welche die Dienstkaution fur die Staatsbeamten 
immer mehr oingeschrănkt habon), von so gro13er Wichtigkeit ist dieoor 
Zweig im:besondere in den Vereinigten Staa ten, wo crin hochster 'Bliite 
oteht. Die Fidelity und Guarantee Insur:ancc Oompanics spielen hier 
eine iiberaus gro13e Rolle. 

Die Spuren dor U nte:rschlagungsversicherung fuhren zuruck bis 
ins J ahr 1720. Aher erst 1840 - und zwar auf der Grundlage gegen
·seitigel' Haftung - cntstand wirklich cine Gesellschaft, welche den 
Betrieb aufnahm, die Guaranty Socioty of London. Die Bcdeutung, 
welcho man dieoor cnglischen Gcsellschaft beimafi, geht aus einem Par
lamentsbeschluf3 dieses Jahres henm, in welchem dem neucn Unter
nehmen besondcre Rechte eingerăumt wurden. Dio Policen dor Gua
ranty Society - so hiefi os in der Parlamentsurkundo -- solltl'll die
Mlbe Bedeutung haben wie eine tat~ă.::hlioh geleisteto Barkaution. 1842 
tauchte dann dor Godanko ciner V crbindung von Lebens- und U nter
&chlagungsvorsicherung auf und wurde 1849 in die Praxis umgesetzt. 

In den năchsten J ahren und .Jahrzehntcn folgtcn cine grofie Reihe 
von Gesollschaften, welchc die Ehrlichkeit cler Angestrllten versicherten 
unei durch ihre Polioen deren Kaution et"Setzten. 

In Deutschland scheint diescr Versichcrungszweig zuerst Ende cler 
oochziger J ah re aufgctaucht zu sein, zunăchst ohnc Erfolg. Dann war 
e& die Lebensvcrsicherungsgesellschaft zu Leipzig, welcho elen Be
amtenkautionwarlehen ihr besonderes Intcrossc widmote. Dio Erfolge 
sind freilich nicht grofi geweson, ebensowenig clic cler Bestrobungen zur 
Einfuhrung cines von dor Lcbensversichorung unabhăngigen Betriebs. 
Beachtenswort ist, dafi die osterreichische Regierung elen Bctrieb der 
"Ehrlichkeitsassekuranz" in elen sechziger J ahren nicht genchmigte. 

Als Beispiel fur die Verb ind ung v o n K au ti o n s- un d L c
ben s vers iche r ung mogen aus dem Regulati v fur die Bestellung 
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von Dienstkautionen, welche eine siiddeutsche Anstalt aufgestellt hat, 
folgcndo Bedingungen mitgeteilt werden. 

Die Gesellschaft gewăhrt auf Grund des eingereichten Antrags den 
bei ihc mit mindestens 1500 Mark versicherten Staats-, Kommunal
und Privatbeamten zum Zwecke der Bestellung der von ihnen zu lei
E.tenden Dienstkaution oder zur Ablosung bestehender Kautionen bis zu 
vier Fiinftel der versicherten Summe Kautionsdarlehen, entweder durch 
bare Darlehen oder durch Hinterlcgung von W ertpapioren oder durch 
Blirgschaft. 

Der Gesellschaft steht es frei, das Gesuch ohne Angabe von Griin
den abzulehnen oder es unter besonderen Bedingungen, z. B. Stellung 
von Biirgen, zu genehmigen. 

Geht die Direktion auf Priifung des Antrags ein, so ist sie be
rechtigt, liber den Antragsteller alle ihr notig erscheinenden Ermitte
lungen anzustellen. 

Wird das Darlehen bzw. die Biirgschaft von der Gesellschaft ge
wahrt, 80 sind ihr : 

a) allo baren Auslagen zu vergiiten, welche das Kautionsgcschăft 
verur&acht hat; 

b) dor Sch uldschein nach dem von der Gescllschaft vorgeoohrie
benen Formular in amtsgerichtlicher oder notariell beglaubigter Form 
vollzogeJ1, nebst dem etwa schon vorhandenen Kautionsempfangsschein 
und den nicht mit hinterlegton Zinsscheinen, sowie die etwa inzwi
:;,chen nen ausgostellte Police einzureichen; 

c) falls von dcr Gesellschaft die Stellung oi nes zahlungsfăhigen 
Biirgen verlangt wird, eine amtsgerichtlich oder notariell beglaubigte 
Biirgschaftserklărung, deron Form und Inhalt die Gesellschaft vor
t.chreibt. 

Der Kautiom~schuldner ist auBerdom bis zur Riickzahlung des Dar
lehens bzw. bis zum Ablauf dor Biirgschaft verpflichtet: 

a) fiir dic Dauer des Schuldverhăltnisses die als Pfand hinterlegte 
Police durch regelmăfiigo und piinktliche Prămienzahlung aufrooht
zuerhalten ; 

b) der GesellBchaft an Zinson 4 Prozent des gewăhrtcn Darlehens 
zu vergtiten, auf welche jedoch diejenigen Zinsbotrăge angerechnet 
werden, welche auf die hinterlegten w ertpapiel'C eingclhen, bzw. aur 
Barkautionen vergiitet werden; 

c) eine jăhrliche Kautionsrisikoprămie zur Deckung fiir die etwa 
eintretenden Verluste zu zahlen, welchc fiir Staatsbearntc 1/ 2 Prozent 
des Da.rlehcns betrăgt; fiir andere Beamte kann einc hohcre Risiko
prămie gefordert werden ; 

d) einen Vcrwaltungskostenbeitrag von 1/ 2 Prozent cler Kautions
tmmme, jedoch hochstcns 10 Mark fiir jedes Kalenderjahr zu zahlen. 
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J edem Kaution&Sehuldner steht es :frei, die Kautionsschuld jeder
zeit durch Abzahlung in Hohe von minde&tens ein Fun:ftel des Dar
lehens zu vermin:dern. 

2. Dio an de re, ei nf ac h e For m setzt keine Lebensvorsicherung 
voraus. Hier versichert die Gesellschaft einfach die Behorde oder den 
Unternehmer gegen die Verluste, welche diese durch Veruntreuung, 
Diebstahl, Unterschlagung odor eine sonstige untreue Handlung seitens 
Angestellter in bezug auf Geld, W ertpapiere und W aren erleiden, so
fern es sich um die Ausubung eines im Versicherungsa.ntrage bezeich
neten Dionstgeschăfts handelt. Die Entschădigungspflicht wird be
griindet durch jede Veruntreuung, welche der Angestellte wăhrend der 
Dauer de,; Versicherungsvertrags in Ausubung seiner im Versicherungs
antrago bezeichneten dienstlichen Befugnisse zum N achteile des V er
sicherten begeht. Diese Art V ersicherung wird auch in Deutschland 
von einigen Anstalton betrieben. 

Wăhrend in Deutsehland meist die Unternehmer die Prămien zah
len, sind in England und Amerika dio Angostellten die Prămionzahler. 
Statt einer Kaution hinterlegen sie den "Bond" einer Garantieversiche
rungsgesellschaft. Hăufig bestehen Vereinbarungen zwischen ciner An
stalt uncl dem Chef einer Bank, wonach dieser sich verpflichtet, alle 
Angestellten zu einer Hinterlegung eines Bonds der betreffonden An
stalt zu veranlassen. Im Ergebnis ist hior eine Kollektivunterschla
gungsversicherung vorhanden, deren Prămien aher die Angestellten 
tra.gen. 

J e nach den veroinbarten Bedingung-en bleibt die Entschădigungs
pflicht des V ersicherers auch nach dom Ausscheiden ei nes Angcstellton 
aus seiner Stellung bestehen, vorausgesetzt, daB die strafbare Hand
lung innerhalb cler Versicherungsdauer vcrubt und sie innerhalb zwoier 
J ahro seit cler Bogehung angezeigt wurde. Es kommt auch eine Ver
bindung der Dionstkautions- mit der dor Veruntrcuungsversicherung 
vor. 

Aus dem Tarif einer Gesellschaft soi angefiihrt, daB sich die Prii
mie untcr Berucbichtigung der Einzelumstiinde zwischen 3/ 4 Prozent 
und 2 Prozont fur das J ahr bewegt, in dor Re gel aher 1 Prozent be
triigt. Falls der Angestellte dem Arbcitgcher eine Barkaution gestellt 
hat, dio primiir haften soll, wird ein NachlaB gcwăhrt. 

1909 brachte Deutschland dic Kollektivgarantieversichc
r ung in der W ci se, cla13 die Versicherung fur eine lediglich cler Zahl 
nach bestimmte Pcrsonengesamtheit genommen werdcn kann. Eine 
N amhaftmachung der Angestcllten ist bei dieser Art der Versicherung 
nicht er:forderlich, Yiclmehr geniigt die Angabe einer Hochstzahl der 
Angestellten, auf wclche sich der Versicherungsschutz bezid1t. Diese 
Versicherung wird entwedor fur das gesamte Personal, so namcntlich 
bPi Bankgei>chăften, odcr fiir die Gesamtheit derjenigen .AngestellUm 
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gewăhrt, welche mit den Kassengeschăften betraut sind. Bankgeschăfte 
konnen nur fiir ihr gesamtes Perwnal Versicherung nehmen. 

Die Priimie bestimmt sich nach der Zahl der Angestellten und der 
Versicherungssumme, mit welcher die Gesellschaft fiir clie in Betracht 
kommende Gesamtheit haften soll. Bei Vermehrung des Personals liber 
die tarifmă13ige ocler vereinbarte Hochstzahl ist innerhalb 14 Tagen 
Anzeigo zu erstatten und die entsprechende Mehrprămie zu zahlen, 
andemfalls ist die Gesellschaft nur im V erhăltnis cler versicherten 
Hochstzahl zu cler Zahl der wirklich beschă:ftigten Angestellten bzw. 
im Verhăltnis cler gezahlten Prămie zu cler Prămie, clie infolge der 
Personalvermehrung zu zahlen gewcsen wăre, entschădigungspflichtig. 
Innerhalb dieser Grenzen wird die V ersicherung durch einen W echsel: 
in dem betre:ffenden Perwnalbestancl nicht beriihrt. Die Prămie fiir 
die Kollektivgarantieversicherung bewegt sich nach clon Tarifen einer 
Gesellschaft bei einer Anzahl von flinf Angestellten zwischen 0,80 
und 1,60 Prozent, bei 41-50 Angestellten zwischen 1-2 Prezent. 
Von j edem Schaclen hat cler V ersicherungsnehmer 1 O Prozent selbst 
zu tragen. Bei einem Selbstbehalt von 20 Prozent wird ein Nach
la13 von 20 Prozent auf clie Prămie gewăhrt. Ebenso wircl bei N amens
nennung ein N achla13 cingerăumt. Fiir Personen unter 18 J ah ren wer
den 50 Prozent crhohte Prămien gefordert. 

Unter der Rubrik Veruntreuungsversicherung wcist clie vorlăufige 
Aufsichtsamtsstatistik fUr 1920 vier Aktiengesellschaiten auf, bei 
clenen rund 180 Millionen Mark versichert gewesen sincl (gegeniiber 
56 im J ahre 1918). Die Beitragseinnahmen bctrugen 23/ 4 , clie Aus
gaben fiir Schaden fast 1 Million Mark. 

In clem lezten J ahrzehnt hat clie in diesem Paragraphen erorterte 
V ersicherung cine bemerkenswerte Ausgestaltung nach verschiedenen 
Richtungen erfahren, auch insoweit, als sie Fălle miteinschlie13t, die 
nicht als Delikte in Betracht kommen. Dies gilt insbesondere fiir die 
neuerclings recht erheblichen Versicherungen von Zoll- und 
S te u e r k au ti o ne n. Diese sincl becleutungsvoll geworclen i m Zu
sammenhang mit den neuen Stcuergesetzen, u. a. auch cler Reichs
abgabenordnung, durch welchc zur erlcichterten Abwicklung des Ge
schăftsverkehrs dcn Bchorclcn gestattct wird, anfallcndc Zolle uncl in
direkto Steuern zu stunden, und zwar Zolle sowie Steuern auf Bior, 
Mineralwasser, Salzo, Ziindwaren und Spielkarten 3 Monate, fUr Aus
fuhrabgaben W ein-, Zigarren-, Zig'aretten- und Zuckersteuer 6 Mo
nate. Die Eisenbahnverwaltungen haben cine Stundungsfrist von 1 Mo
nat fiir anfallende Frachten. Da dic gestundetcn Summen unverzins
lich sind, wird namentlich bei Geldknappheit hăufig davon Gebrauah 
gemacht werdcn, cloch ist Voraussctzung hierfiir in der Regel Sicher
heib,leistung. Diese kann durch Hinterlogung von W ertpapieren, 
W echseln, durch Bestellung von Hypotheken, Verpfăndung Yon W a ren 



§ 55. Unterschlagungsversicherung 289 

usw. erfolgen. Da alle diese Hinterlegungsarten aher im Einzelfalle 
nachteilig sein konnen, haben Versicherungsgesellschaften die Ein
richtung getroffen, daB sie entsprechende Kautionsversicherungen ab
schlieBen. Gegen entsprechende Pramie stellt die Gesellschaft nicht 
nur einen Versicherungsschein aus, sondern auch einen Biirgschafts
schein, welcher von der Zoll- und Steuerbehorde als Sicherheit an
genommen wird. Ein solches Formular entlYdJt ein Schuldversprechen, 
in welchem der V ersicherer sich verpflichtet, bis zu einem bestimmten 
Termin zugunsten des Versicherungsnehmers eine gewisse Hăchst

summe an die preuBischc Staatskasse, vertreten durch ein Hauptschuld
amt odor ein Finanzamt, nach Aufforderung zu zahlen. In dern V er
sicherungsschein erklărt die Gesellschaft, bis zur Hohe cler V ersiche
rungssurnrne dern Hauptschuldamt dafiir 'zu haften, daB dic dem Kau
tionssteller gestundeten Abgahen nach MaBgabc der bestehenden Vor
S·chriften rechtzeitig entrichtet werden. 

Nicht nur Behărden gegeniiber kommt dic Kautionsvcrsicherung in 
Frage, sondern auch Privatleuten gegeniiber. Aus einer Police, welche 
Lieferungs- und Leistungskautionen deckt, sei rnitgeteilt, 
daB hier die Gesellschaft fiir den Kautionsstcller gegeniiber dem Kau
t,ionscmpfănger durch Biirgschaft Sicherhcit leistet fiir ordnungs
măBige Erfiillung dor vertraglich iibernommenen Lieferung oder son
stigen Leistung. 

Die Pramien :fur die Fracht-, Zoll- und Lieferungskautionen rich
tan sich, abgesehen von cler Hohe cler Betrăge und dem Wert etwaiger 
der Versicherungsgesellschaft eingerăumten Sicherheiten nach cler Bo
nităt der versicherten Firma. An Pramien wcrden beispielsweise ver
langt bei Kautionen fiir bevmrechtigte Forderungen, insbesondere 
Steucrn, 3/ 4- 5/ 8 Prozent, bei Kautionen fur nichtbevorrochtigte For
derungen 1 Prozcnt (Frachtkautionen, Kohlcn- und sonstige Syndi
katskautionen) oder 2 Prozent (Lieferungs- und Leistungskautionen). 
Dazu wi_rd aher derzeit ein 15 prozentiger Zuschlag erhoben. 

Ala cine Abart der hier besprochenen Versicherungan ist auch die 
hauptsăchlich in Amerika, neuerdings aher auch in Deutschland von 
einer Gesellsehaft betriebene Dep o t vers iche r ung aufzufassen. Es 
handelt sich hier um Ersatz cler VermogenseinbuBe, die aus irgend
welchen Griinden dem Depoteigentiimer aus dem V erlust von W ert
papieren, die er einem anderen zur Aufbewahrung oder als Pfand 
iibergeben hat, erwăchst, gleichviel, welche U rsache cler Verlust hat, 
ob Unterschlagung vorliegt, Einbruch, Erpressung, Raub, Pliinderung 
oder aher der Schaden durch Feuer, W asser oder sonstige elementare 
Ereignissc hervorgerufen ist. In Amerika wird die Depositenversiche
rung durch Bankicrversicherungsvereine auf Gegenseitigkeit betrieben, 
um den Bankkunden eine umfasscndc Garantie zu gewahrcn. DiP 

Ma. n os, Versichernngswesen II. 3. Au fi 19 
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Kosten da:fiir tragen die Banken selbst, so daB die genannte Einrich
tung einer Biirgschaft sehr ăhnlich ist. 

§ 56. Aufruhrversicherung. 

Ein Kriegsprodukt ist die Au:fruhrversicherung. Vereinzelt im 
Ausland, insbesondere in England, schon in friiheren J ahren aufge
taucht, hat man sie in Deutschland erst 1918 eingefiihrt. Sie hat 
zweifelsohne in erheblichem U mfange zur Beruhigung der Bevolke
rung beigetragen, insofern, als Schăden, die durch einen Aufruhr ver
uroacht sind, von der Feuer-, Unfall-, Einbruchdiebstahlversicherung 
usw. ausgeschlossen sind. Auch fiir die Unternehmer war der neue 
W eg lohnend, er hat sich wenigstens bisher bei einer Anzahl U nter
nehmungen als ein auBerordentlich eintrăglichcs Geschiift, an dem 
viele Millionen verdient wurden, herausgestellt. Es wăl'e jedoch im 
allgemeincn Interesse zu wiinschen, daB eine Versicherung gegen Auf
ruhrschăden moglichst bald der Geschichte angehoren kann. 

Die erste deutsche GeseUschaft, welche die Aufruhrversicherung be
trieb, die Stuttgart-Berliner, legte ihr zunăchst die Bedingungen der 
Fliegerschadenversicherung zugrunde, die ihrerseits die allgemeinen 
Feuerversicherungsbedingungen zum Vorbild hatten. Gilgenstand und 
Umfang der Versicherung war dahin umgrenzt, daB cler Versicherer Er
satz leistet :fiir die Schăden, die durch offentliche Unruhen an clen ver
sichertcn Sachen entstehen. Eingeschlossen war der Schaden, der durch 
·MaBregeln zur Abwehr odor Unterdriickung cler Unruhen verursacht 
wird. Schăclen an den versicherten Sachen, die darauf zuriickzufiihren 
sind, daB :fremde, nicht versicherte Sachen einen Schaden erleiden und 
daB deren Wirkungen auf die versicherten Saehen iibergreifen, waren 
dureh die Versicherung mitgedeckt. Die Versioherung erstreckte sich 
auch aur den Schaden, der dadurch entstand, daB cine versicharte Sache 
gelegentlich eines Aufruhrschadens abhanden kam. Die Versieherung 
gewăhrte nur Ersatz des reinen Sachschadens; ein etwa au:f clen Sach
schaden zuriickzufiihrender Gewinnentgang war nicht Gegenstand cler 
Versicherung. 

N ach AbschluB des W af:fenstillstandes nahmen auch andere Gesell
schaften in schneller Folge die Aufruhrversicherung auf. Entweder 
handeltc es sich hier um Transportversicherungsunternehmungen, die 
nicht unter Aufsicht standen und die die Aufruhrversicherung als eine 
Ergănzung oder Abart cler aufsichtsfreien Transportversicherung ein
zufiihren suchten, teils um Feuerversicherungsgesellschaften, clie unter 
Aufsicht standen und die clie Erlaubnis zum Betriebe cler Aufruhr· 
versicherung als einer neuen selbstăncligen Versicherungsart nachsuch
ten. Die Aufsichtsbehărde hat nach einer an:fănglich unklaren oder 
wenigstenR zogernden Stellung die Auf:fassung vertreten, daB clie Auf· 
ruhrversicherung stets aufsichtspflichtig sei. Die urspriinglichen Be
clingungen wurden nach verschieclenen Seiten hin geăndert, im wesent-
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lichen aher beibehalten. Nach den meisten der jetzt herrsohenden Be
dingungen ersetzt der Versicherer 1. die Schaden, welche durch Auf
ruhr, offentliche Unruhen und darauf zuriickzufiihrende Pliinderungen 
an den versicherten Sac hen entstehen, weiterhin aber auch den 
Schaden, der durch Ma13regeln zur Abwehr oder Unterdriickung vvn 
Aufruhr und i:iffentlichen Unruhen verursacht wird. 2. Schaden an 
den versicherten Sachen, die darauf zuriickzufiihren sind, daB 
fremde, durch den abgeschlossenen Versicherungssohein nicht ver
sicherte Sachen einen Schaden erleiden und da13 deren Wirkun
gen a uf die versicherten Sac hen iibergreifen, sind durch die V cr
sicherung mitgedcckt. 3. Dic Versicherung erstreckt sich auch auf 
den Schaden, der dadurch entsteht, da13 eine versicherte Sachc ab
handen kommt. In Ausdehnung dieser Haftung wird zum Teil auch 
eingeschlossen Ersatz von 4. Schaden, wenn Ladenbesitzer durch Auf
riihrerische gezwungen werden, Waren zu niedrigeren Preisen zu ver
kaufen, sowie 5. Schă.den, die auf Gewalt gegen eine Person oder auf 
Anwendung vvn Drohungen mit gegenwartiger Gefahr fiir Leib und 
Leben zuriickzufiihren sind, auch wenn ein Zusammenhang mit i:iffent
lichen U nruhen nicht vvrliegt. 

Die Versicherung gewă.hrt nur 'Ersatz des reinen Sachschadens. Ein 
etwa auf den Sachschaden zuriickzufiihrenderGewinnentgang oder eine 
Betriebssti:irung ist nicht Gegenstand der Versicherung. Baros Geld, 
W ertpapiere, U rkunden, Gold- und Silberbarren, ungefa13te Edelsteine, 
sowio ungefa13te echte Perlen sind nur dann versichert, wenn dies be
wnders vereinbart ist. Der Versicherungswert schlie13t einen besonde
ren wi&senschaftlichen Kunst- und Liebhaberwert nur ein, soweit dies 
be&onders vereinbart ist. 

Der Versicherer haftet fiir den Schaden an einer versieherten be
weglichen Sache nur insoweit, als die Sache von dem Schaden in ihrem 
im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsraum betroffen 
wird. Im Falle eines durch Wohnungsweehsel veranla13ten U mzuges 
nach einer anderen Wohnung innerhalb des Deutschen Reichs wird 
in Ansehung von hăuslichem Mobiliar die andere W ohnung fiir die 
dahin vcrbrachte Sache zu deren V ersicherungsraum. Der V ersicherer 
haftet auch fiir den Schaden, von dem das hăusliche Mobiliar aui 
dem Umzug nach der anderen Wohnung betroffen wird. 

Einc Art Riickversicherungsersatz boten den Versicherern Bestirn
mungen, z. B. des preu13ischen Tumultgesetzes vom 11. Mărz 1850, nach 
welchem die Gerneinde z. T. fiir den Schaden haftbar ist, der bei einer 
Zusammenrottung von Menschen durch offene Gewalt entsteht. Auoh 
andere Lander innerhalb des Reichs haben ahnliche Bestimmungcn. 
Das neue Reichsrecht gewăhrt Anspruch auf Entschădigung nur,. 
wenn und soweit ohne solche nach den U rnstii.nden das Fortkommen 
des Betro:ffenen unbillig erschwert wiirde. Seine gesamten Vermi:igcns
und ErwerbsV'Orhaltnisse sind dabei zu beriicksichtigen. In der Be-

19* 



292 IX. Sonstige direkte V ersicherungszweige 

grundung des Gesetzes wird angefuhrt, da.3 sich die unterschiedliche 
Behandlung der Schadenfalle dadurch rechtfertigen lasse, da.3 sich 
fur die kommende Zeit ein j eder durch den Abschlu.3 von V ersich.e
rungsvertrăgen gegen Schaden zu schiitzen vermag, wăhrend er von 
dem Abschlu.3 solcher V ertrăge bisher durch die Erwiigung abgehalten 
worden sein konnte, da.3 ihm ohnehin auf Grnnd geltenden Rechtes 
ein gesetzlicher Ersatzanspruch zustand. 

Im Anfang wurde die Aufruhrversicherung aus wohlerwogenen 
Grunden meist nur ganz kurzfristig gewăhrt, in der Regel lediglich 
auf drei Monate, und hău:fig zu Prămiensătzen fur diese kurze Zeit, 
welche hoher gewesen sind, als die jetzigen J ahresprămien. Hierin 
druckt sich die erhebliche Verringerung des Risikos deutlich aus. In 
den jetzt herrschenden Tarifen werden durchweg 11 Gruppen unter
~:>chieden und die Pramiensătze fur V ersicherungen auf 12 Monate 
angegeben. Bei Vereicherungen fur einen Monat wcrden cin Viertel, 
fur zwei Monate ein Drittel, fur drei Monate die Halfte, fur sechs Mo
nate zwei Drittel der J ahresprămie berechnet. Ferner werden bei 
jedem Objekt drei Klassen unterschieden, und zwar umfaB:t: 
Klasse I: Stădte und Orte des Ruhr-Kohlen- und Hiittenbezirkes, des Saar

gebietes, des Oberschlesischen Industrie- und Huttenbezirkes und die Provinzen 
Posen und W estprentlen. 

Klasse II: Stădte liber 100000 Einwohner, nebst den im Umkreis von 20 km (vom 
Zentrum aus gerechnet) gelegenen Orten. 

Klasse III: Ubriges Gebiet des Deutschen Reiches einschl. der Stadte unter 
100000 Einwohner. 

Folgende Beispiele illustrieren die Prămienhohe. 

II Klasse 1 Klassel Kla.sse 
V ersieherungsarten I 1 II III 

11 -----.-··---· ----------

-----·---·------------------------ J 0/oo j_ "/oo J %o_ 
1. Geh-i~d.eve;~1-.c-h-e~u~n=g=e=n=:====-------- -~- - -T --------

a) W ohngebăude (Einzelhănser, Etagenhăuser) ein- ' 1 

schlietllich Lift- und Heizungsanlagen, Fabrikge- 1 

băude und Lagerhăuser: ' 
im W erte bis zu Jt 200 000 . . . . 3/ 4 j 1/~ 
" " iiber " 200 000 . . . . . 11/ 2 , 1 

b) Geschăftshăuser (iiberwiegend Geschăftszwecken 
dienend), einschlieBlich Lift- und Heizungsanlagen, 1 

ausschliel.\lich Schaufenster- und Schaukasten
scheiben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jl 

c) Schaufenster- und Schaukastenscheiben - . . . . jll 
2. Haushaltsversicherungen: 

Der Wert des gesamten Versicherungsobjektes ist 
1
! 

der Versicherung zugrunde zu legen. 
W ohnungsinhalt im Werte bis zu .it 200 000 . 

" " " iiber Jt 200 000 
bis zu .J(, 500 000 . 1 

" " liber .J(, 500 000 . 
sowie Einrichtung von Hotels, Sanatorien und 

s;. 
1 

1 
30 

% 
15 

11 
/4 

1/s 

Krankenhăusern . . • . . . . 1 1/~ 1 '/~ 
3. Maschinenversicherungen: 

Maschinen in Fabrikgebăuden . 3 11/! 8/ 4 

·----------------~~------------------~--~----~--~ 
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Die ii.brigen Tarifgruppen sind: 

4. Einrichtungen von GeschaJten usw., 
5. 'N arenversicherungen in Verkaufslăden, 
6. Lagerversicherungen, 
7. Versicherungen von Banken, 
8. Versicherungen von W ertgegenstănden, als Depots bei Banlren, 
9. Versicherungen von Kirchengemeinden, 

10. Versicherungen landwirtschaftlicher Betriebe, 
11. Automobilversicherungen. 

Bei diesen werden Pramien erhoben, die zwischen 1/ 3 und 10 Prozent schwanken. 

In cler amtlichen Statistik fiir 1920 werclcn 36 clic Aufruhrver~ 
sicherung als N ebenzweig betreibende Aktiengesellschaften aufgeziihlt 
(1919 nur 6), bei denen 19231 (2062) Millionen Mark gedeckt waren. 
Die Beitriige beliefen sich auf 139 (161/ 2), clie Schadenzahlungen auf 
20 (21/ 2) Millionen Mark. 

N ahc verwandt mit cler Aufruhrversicherung ist die Sabot a g e
versicherung. Sie ist in den letzten Jahren namentlich in Irland 
bedeutungsvoll geworden. Die Versicherungsvertriige gcwăhren gleich
Z€itig Versicherungsschutz gegen Aufruhrschăden. Fiir Geschăftshău
&er uncl ihren Inhalt wurclen Prămiensătze von 5 Schilling fur 100 
Pfuncl auf 1 J ahr, 4 Schilling fiir 100 Pfund auf 6 Monate und 
3 Schilling 4 Pence fiir 100 Pfund auf 3 Monate gefordert. Die Bei~ 
trage fiir Privathăuser und dazugehoriges Mobiliar sind wesentlich 
geringer bemessen. Auch in Deutschland ist die Sabotageversicherung 
vereinzelt eingefiihrt. 

§ 57. Kursverlustversicherung. 

Dic erste N achricht vom Vorkommcn einer Kursverlustversichcrung 
findet sich um 1825. Damals wurde in Frankfurt a. M. eine Gesell
schaft gebildet, welche fiir cine Prămie von 11/ 1 Gulden sich vcr
bindlich machte, "gegen Ablieferung eines jeden I.iOsos, welches bei 
den gen au bezeichneten N ummern in dor năchsten Zieh ung hcraus
kommt, cines von clen noch nicht herausgczogenen Losen zu gcbcn", 
natiirlich nur innerhalb eincr bestimmtcn Frist. Es vcrsteht sich von 
selbst, daf3 ein Versicherungsnehmer von seinern U mtauschrccht nur 
bei den Loscn Gebrauch gernacht hat, die mit einer clon augenblick
lichen Kurs der Lose nicht erreichendon Prt.:imie gezogon wurden. 'Vie 
lange cliese Gesellscha:ft bcstanden hat und ob sic Nachfolger gcfun
den hat, ist nicht bekannt. Das Gcsch1ift wird gegcnw1irtig bald unter 
der Bezeichnung Kursvcrlustvcrsichcrung, bald als Auslosungsversichc~ 
rung, bald auch Effehenversichcrung g·enannt, in Deutschland "·ie irn 
Ausland von einer Reihc von Banken irn Ncbonzweig betrieben. 
V ou V ersicherungsgesellschaften hat sich in Deut&eh:land nur dic Wil
helma in Magdeburg mit ihr befaf3t und ihr zu einer bcdeutcnden 
Ausdehnung verholfen. 
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Es handelt sich bei dieser Versicherung um die Deckung von V er
lusten durch Auslosung verlosbarer Wertpapiere, also von Prămien
anleihen und Anlagewerten, wie P:fandbriefen, Staatsanleihen, Kom
munalobligationen, dadurch, daB diese W ertpapiere mit einem den 
Kurswert nicht erreichenden Betrag zur Auslosung gelangen. Der Um
:fang solcher Verluste geht daraus hervor, daB der Einlosungsbetrag der 
in einem einzigen J ahre ausgelosten Stucke in Deutschland bărsen
găngiger W ertpapiere um ungefahr 30 Millionen Mark niedriger war 
als der Verkaufswert vor der Auslosung. 

Der V erlust entsteht dadurch, daB der Marktpreis zahlreicher Lose 
eine solche steigende Tendenz aufweist, daB er den Betrag der nied
rigsten Tref:fer, mit denen herauszukommen das Schicksal der meisten 
Lose ist, ubersteigt. Der Besitzer eines Lospapieres erhalt also bei der 
Auslosung einen geringeren Betrag, als er beim Ankauf des betreffen
den Papiers verausgabt hat. Der Unterschied ist je nach Kursstand 
und Gattungen der Papiere verschieden. 

Die genaue und gerechte Bestimmung der Prămie ist bei dieser 
V ersicherung am ehesten moglich; denn die Gesetze der W ahrschein
lichkeitsrechnung konnen bei ihr am vollkommensten in Anwerudung 
gebracht werden. 

Da bei gestattet j edoch die Ei gen ar t der Auslosungsversicherung 
es nicht, Priimiensatze fur cinen lăngeren Zeitraum festzusteUen .. 
Denn clic Kurse der Wertpapiere sind in stetem Schwanken, der Un
terschicd zwischen Kurswert und Auslosungsbetrag, somit die Hohe 
des drohenden Verlustes, ist bei jeder Ziehung verschieden. Dic Prii
mie wird daher nur fur jede einzelne Ziehung und einige Wochen vor
hor festgesetzt. 

Als Beispiel diene folgender Tarif ( s. Tabelle S. 295). 
In der Regel wird die Auslosungsversicherung auf Grund einer 

Generalpolice in laufender Versicherung betrieben. Der Versicherungs
nehmer ist berechtigt, W ertpapiere aller derj enigen Gattungen, welche 
in den von der Gesellschaft ausgegebenen Prămientarifen aufgefuhrt 
fiind, fur eigene oder fur fremde Rechnung zur V ersicherung anzu
melden, wăhrend anderseits die Gesellschaft sich im voraus verbind
lich macht, diese Wertpapiere zu versichern. 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, diejenigen Wertpapiere, 
welche er versichern will, in ein ihm zu diesem Zwecke von der Gesell
schaft zu lieferndes V ersicherungsjournal unter fortlaufender N ummer 
und untcr genauer Ausfullung aller vorgezeichneten Spalten einzu
tragen. 

Zur Begrundung der Versicherung muB vor Beginn der betreffen
den Ziehung (bei Lospapieren mit Serien- und N ummernziehung an 
verschiedenen Terminen vor der Serienzahlung) entweder das V ersiche
rungsjournal unter Beifugung eines Auszuges, wclcher der Gesellschaft 
verbleibt, dieser zur Abstempelung vorgelegt werden, oder cin Aus-
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Name tl.es Wertpapiers Serien
ziehung 

u- 1::10"0 }.(~ ~ ~~'E Z 
1 

~ ~~~ gf ;!·~. 
gehorige § " E-< " ~ § e ~ 
ziehung ;;:: ~~ :~ ~~·~ 
Prămien-~ .S; ~ ~ ·~-o~~ 

~~·ss ... ~ .... 
~~c=~~=======-~======1--==::::==-·~--- ======'-====":;4"=·~=~P.,~==·~cc'~'o-~ 

~ei:inger 4 % 100 Thlr.-L. v. 1871 

1
. 1/~!ii.91912/i;;;;~21 ul!3~7-g08t. ~~ ~.i.·:-5,:0;:=' 

Osterr Boden-Kredit 3% 100 Fl.-Lose . 16/5. i 16/5. 
v. 1880 (l). . . . . . . . . . . )1 16/8. i 16/8. 70 2,60 

1 15/11. 1, 1&/11. 70 2,70 
Osterr. Boden-Kredit 3% 100 Fl.-Lose { 1. 5/1. 5/1. 45 1 O,so 

V. 1889 (II.) . . . . . . • . . . il 5/7. 1 5/7. 45 1 0,70 

Osterr. Kred. 100 Fl.-L. v. 1858 . . {li i;~:· ij~: 1 ;~~ !~:= 

~sterr. Rote Kreuz 10 Fl.-L. v. 1882 .

1
J il lil: :;:: 1 :: g~ 

Osterr. Rote Kreuz 20 Kr.-L. von 'it. 1/5. 1/5. ~~.' 9 0,40 
1916 . . . . . . . . . . . . . 1 1/8. 1/8. 9 0,40 

t! 1/11. 1/11. 9 0,40 
Oldenburg. 3% 40 Thlr.-L. v. 1871 ·li 1/11. 1/11. 1 90 10,50 

1 
! 15/3. 15/3. 1 18 1,-

Pariser 4 °'0 500 Frcs.-L. v. 1865 . il 15/6· 15/6. 1 18 1,-
1' • li 15/9. 15/9. 1' 18 1,-

ii 15/12. 15/12. 18 1,-,, 

zug aus dem Versicherungsjournal in eingeschriebenem Brief an die 
Gesellschaft portofrei abgesandt werden. 

W ertpapiere ki:innen nach W ahl des V ersicherungsnehmers l'ntweder 
zur einmaligen V ersicherung fur €ine bestimmte Ziehung oder zur 
fortlaufenden V ersicherung angemeldet werden. In letzterem Falle 
(V ersicherung auf W iderruf) besteht die Versicherung fiir j ede fol
gende Ziehung ohne erneute Anmeldung so lange in Kraft, bis von 
einer oder cler anderen Sei te ein schriftlicher W idcrruf cler V ersilche
rung erfolgt. 

Es besteht keine Anzeigepflicht des Versicherten; denn der Ver
sicherer kennt viel besser als jener, oft sogar ganz allein, die Gefahr, 
welche aus dem V erlosungsplan :fur die versicherten Pa piere droht und 
eintritt. Der Versicherer ist gerade der Anzeigepflichtige. Er muB 
prufen, ob einc Auslosung stattgefunden hat. Der Versicherer haftet 
sogar fur den dem V ersicherten entstehenden Schaden, wenn er die 
dem Versicherer obliegende Anzeigepflicht ver1etzt hat. 

Es gibt wiihrend cler Versicherungsdauer keine Gefahrerhi:ihung; 
denn es tritt keine Ănderung des Verlosungsplanes ein. Die ganze Ver
sicherung dauert. oft nur 24 Stunden, nă.mlich nur vom Beginne bis 
zum Endo des V erlosungsaktes. 

Im Falle cler Auslosung versichorter W ertpapiere gewăhrt die Ge
sellschaft als Entscha.digung fiir den Betrag, um welchen cler Ein
losungswert niedriger ist als cler Kurswert, und fur die durch Neuver-



296 IX. Sonstige direkte Versicherungszweige 

anlagung des letzteren entstehenden ublichen Unkosten, sowie fur den 
etwa durch die Auslosung planma.Big eintretenden Zinsverlust die
jen.ige Summe, welche in ,den Pramientarifen der Gesellscha:ft als Ent
schădigung fur dic einzelnen Wertpapiere und die einzelnen Ziehungen 
festgesetzt ist. 

Der V ersicherung~nehmer ist berechtigt, an Stelle der Barentscha
digung fur einzelne bei der Anmeldung zur Versicherung bestimmt 
zu bezeichnende Stucke die Schadloshaltung in Gewăhrung eines un
verlosten Ersatzstuckes derselhen Gattung im U mtausch gegen das aus
geloste Stuck zu verlangen. 

Dm· S c ha de ner sat z durch Lieferung eines Ersatzstuckes ist sehr 
weoentlich und hi:ichst vorteilhaft fur den V ersicherten. Denn es be
steht meist ,ein gro.Ber U nterschied zwischen dem Kurswert und dem 
Auslosungswert. W urde der V ersicherte diese Differenz als Barent
schădigung erhalten, so konnte er sich oft kein neues Stiick anschaffen; 
denn bei einer Anschaffung von auch nur wenigen Stucken geht der 
Preis oft sehr in die Hohe. J.e mehr sich ein Lospapier dem Aussterben 
năhcrt, desto schwieriger wird die Beschaffung; es ist daher fur den 
Vcrsicherten von gro.Bter Wichtigkeit, keine Barentschădigung, son
dern ein Ersatzstuck geliefert zu erhalten. 

Die Gesellschaft ist verpflichtet, unmittelbar nach dem Erscheinen 
der amtlichen Ziehungslisten dieselben genau zu prufen und fur den 
Fall, da.B versicherte W ertpapiere ausgelost worden sind, dem V er
sicherungsnehmer die zu leistende Entschădigung, oder, wenn de.r Ver
sicherungsnehmer die Sehadloshaltung durch unverloste Ersatzstueke 
gewăhlt hatte, diese zu seiner Verfugung zu stellen. Femer hat die 
Gesellschaft die Verpflichtung, die Pramiensătze, welche sie fur die 
einzelnen W ertpapiere und fur die einzelnen Ziehungen festgesetzt 
hat, dem Versicherungsneluner mindestens acht Tage vor den betref
fenden Ziehungsterminen mitzuteilen. 

"Ober die Geschăftsergebnisse fehlt jede Angabe, da clieKurs
vcrlustversicherung von der Staatsaufsieht befreit ist. 

§ 58. Kreditversicherung. 
"Vollig· so groB als der von Seegefahren, ist der Vedust von 

Bankrotten und bosen Schulden in der Handlung; - meint 1813 
Biisch - indessen wird doch die Errichtung der Assekuranzkompanie 
fur bose Schulden immer in der Reihe idealischer Wunsche und Ent
wur:fe biei ben." 

Mit dieser Prophezeiung hat Biisch nun z.1var nicht ganz rooht 
behalten, allein es sind schon so viele vergebliche Versuche der Ein
fuhrung einer Kreditversicherung gemacht worden, da6 es beinahe 
am Platzc ge'wesen ware, die Anstalten, welche andere gegenuber einer 
Insolvenz decken wollten, selbst gegen die Gefahr ihrer eigenen Zah
lungsunîăhigkeit zu schutzen. 
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Die Zeit des englischen Siidseeschkvindels 1710-1720 war auch 
die Zeit des Entstehens der Kreditversicherung. Auch sie ist also eng
lischen U rsprungs. DaB die damaligen V ersuche ebenso plătzlich, wie 
sie aufgekommen waren, wieder verschwanden, bedarf kaum der Er
wăhnung. Erst 100 J ahre spăter versucht cine Gesellschaft uine Vcr
sicherung von Kooditrisiken - gleichfalls ohne Erfolg. Ebenso blieben 
andere Projekte unausgefiihrt, beispielsweise das 1770 von lVurm der 
preuBischen Regierung unterbreitete. 

Zwei Gegenseitigkeitsanstalten brachten in England als erste im 
J ahre 1852 die Kreditversicherung wirklich zur Einfiihrung, aber 
nur fiir kurze Frist. Um die gleiche Zeit finden sich Projekte in 
Frankreich und andercn Lăndern. 1871 folgte ein weiterer V ersuch 
der Kreditversicherung, welche sich ausschlieBlich auf Grossisten er
strecken soli te. Im gleichen J ahre wurde die einzige in England noch 
bestehende Gesellschaft, 'velche die Kreditversicherung ernsthaft be
trieb und sie auch nach Deutschland gebracht hat, der Ozean, ge
griindet. Die Einrichtungen dieser Anstalt wurden vorbildlich fiir alle 
weiteren Griindungen und diirfen als das typische Beispiel fur das eng
liseh-amerikanische System der Kreditversicherung bezeichnet werden. 
Das erste Unternehmen in Amerika entstand er,st 1889 und wurde 1894 
bereits bankerott. Zwei Gesellschaften, die Anfang der neunziger J ahre 
gefolgt waren, muBten ebenfalls bald darauf liquidieren. .Jetzt be
treiben auch dort nur ganz wenige Anstalten die eigentliche KI1edit
versicherung unter dem Begriff der Garantieversicherung, zu welcher 
auch Hypotheken-Unterschlagungs- und mehrere Arten der Haft
pflichtversicherung gerechnet werden. Neuesten Datums sind be
achtenswerte Griindungen in Osterreich und Ungarn. 

Die Probleme, welche die Kreditversicherung au:fweist, und deren 
ungeniigende Wiirdigung so haufig die schonsten Hoffnungen ''on 
Griindern zerstărt hat, lassou sich unschwer erkennen. Zunăchst ist 
genau der Umfang der zu gewahrendcn Versichcrung zu begrenzen 
und zwischen Barkredit und \V arenkredit streng zu unterscheiden. 
Wăhrend Barkredit in der Regel nur gegen Verpfăndung einer Hypo
thek oder eines anderen W ertobjektes orfolgt, so daB ei ne direkte Ver
lustgefahr nur selten vorliegt, ist die Gefahr eines Verlustes um so 
grăBer, wenn es sich urn kreditierte \V arcnlieferungen handelt. 

Das englische, zunăchst von der Hamburger Versicherungsanstalt 
Globus in beachtenswerter Weise umgeănderte und daher englisch
h am b u r g i s c h bczeichnete System, hat hieraus die Folgerung gc
zogen, da13 nm· Warenkredit versichert wird. Diese ve1·besserte 
Methode hat sich des weiteren eingehend mit dem Problem beschăf
tigt, in welchem Umfange an die Stelle der Versicherung die Gcfahr
verhiitung b·eten muB und kann. Immer mehr hat man erkannt, daB 
die Kreditversicherung die Krediterkundigung zur unerlăBlichen Vor
aussctzung hat. Deshalb ist nicht nur beim heutigen Stand der Kredit-
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versicherung nach dem erwăhnten System cler AusschluB des kleinen 
Handels erforderlich, ebenso wie der AusschluB waghalsiger Firmen, 
rondern es scheinen bei den iiberhaupt zu iibernehmenden Risiken die 
fortgesetzten Beachtungen cler KrediWihigkeit unentbehrlich. Dieser 
Nachweis cler Kreditfahigkeit cler Kunden ist bei Eintritt des V er
r,icherungsfalls vom Versicherten zu fiihren, und zwar entweder dureh 
Auokiinfte, die er bei Auskunfteien einziehen muB, welche ihm von 
der Versicherungsanstalt bezeichnet werden, oder wcnn es sich um so
genannte alte Kunden handelt, d. h. standige Kunden mit geordneter 
Zahlweise, tritt an die Stelle der Auskunft deren Konto. Forderung•en 
an Kunden, deren bisherige geordnete Zahlweise aufh5rt eine solche 
zu sein, scheid·en aus cler Versicherung aus, falls nicht iiber ihren Wie
dereinschluB eine neue Vereinbarung getroffen wird. Dadurch, daB 
von den durch Auskiinfte oder nach dem Konto sich ergebenden Zif
fern nur ein bestimmter Prozentsatz als vereinbarte Kreditgrenze gilt, 
wird der Grundsatz verwirklicht, daB nicht die gew5hnlichen, sondern 
nur auBergew5hnliche V erluste ersetzt werden. Hierdurch wird die 
Moglichkeit der leichtsinnigen Herbeifiihrung von Schaden durch zu 
fahrlassiges Kreditgeben vermieden. DaB im Zusammenhang hiermit 
nur eine teilweise Dcckung der Verluste durch die Kreditversicherung 
gewahrt wird, ist eine weitere VorsichtsmaBregel. Dieser Selbstbehalt 
wird z. B. bemessen nach dem Durchschnitt der Nettoverluste cler letzt
vorhergehenden Geschaftsjahre zuziiglich eines Gewinnprozentsatzesdes 
fur das betreffende Versicherungsjahr selbst festgestellten, auf die ge
deckten Forderungen entfallenden Jahresverlustes. 

Ungefăhr gleichzeitig mit der Einfiihrung der neuen Versicherungs
bedingungen durch die Hamburgische Gesellschaft ist die nach dem 
Sitz cler Anstalt als Stuttgarter Kreditversicherung hczeich
nete Methode 1910 versucht worden. Bei dieser findet sich ein 
eigenartiges Zusammenwirken zwioohen einem Kreditversicherungsver
band auf Gegenseitigkeit und einer Riickversicherungsaktiengesell
schaft. Der Verband tragt alle Schaden bis zum Betrage von 300 Mark, 
die Aktiengesellschaft den hieriiber hinausgehenden Schaden bis zu 
dem vereinbarten Hochstbetrag. Bei jedem Schaden wird auch hier 
jeder Versicherte selbst beteiligt, und zwar je nach cler Gefahrenklasse, 
in welcher jeder einzelne Kunde des versicherten Geschiiftsinhabers 
eingeoohatzt wi11d, zwischen 10 und 70 Prozent. Hieraus orgibt sich 
f>Chon, daB im Gegensatz zum hamburgischen System bei dem Stutt
garter Verfahren es sich nicht um eine Pauschalversicherung handalt, 
oondern um die Versicherung vo:n Ford·crun.gen gegen eincn bestimmten 
und benannten Schuldner, und zwar sowohl um Foroerungen, die zur 
Zeit der Veroicherungsnahme schweben, als auch solche, die wăhrend 
der Versicherungsdauer entstehen. Die Aufgabe, die Kreditfăhigkeit 
der Kunden zu priifen, hat hier der Versicherer. 

Entweder sollte die Stuttgarter Versicherung als Kundenversiche-
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rung betrieben werden; sie bezog sich dann auf einen Komplex gleich
artigerGeschă:fte nur mit demselben Kunden, welcher Warenlieferungs
kredite beansprucht und indauerndcrGeschăftsverbindung mitdem Ver
sicherten steht. Oder aher es sollte hier eine Versicherung von Einzel
forderungen geben, und zwar gleichviel, um welche Art Kredit es sich 
handelt, mogen es nun einzelne W arenlieferungen sein, oder mag ein 
Darlehen, MieteoderPachtinFragekommen. Hochst eigenartig wurde 
die Mitgliedschaft bei dem Kreditversicherungsverband erworben; Vor
au&setzung hierfiir war stets der Abschluf3 einer Auskunftshaftpflicht
vevsicherung; man wollte nămlich die Mitglieder des Gegenseitigkeits
verbandes auch zu gegenseitigen Auskiinften verpflichten, sie also 
neben den gewerbsmăf3igen Auskunftsbureaus zu den Zwecken tler Ver
sicherung heranziehen; um den Mitgliedern aher einen etwaigen Scha
densersatz aus unrichtiger Auskunftserteilung abzunehmen, wurden 
r;,ie gegen eine solche Auskunfthaftpflicht versichert. Dieses hochst 
originalle, aher freilich auch etwas venvickelteStuttgarterSystem hat 
man aher nach wenigen Monaten wieder aufgegeben. 

Der U m:;,tand, daf3 die Kreditversicherung aufsichtsfroi ist, ermog
licht es ihr, auch andere als reine Versicherungsgeschăfte zu tătigen, 
zum mindesten durch HiHsbetriebe, z. B. Treuhandgesellschaften, und 
danach zu streben, die Kreditgeschăfte, fur welche sie Versicherung 
iibernimmt, durch ihre eigenen Organe besorgen zu lassen, namentlich 
die Kredite selbst zu vermitteln und ihre Abwicklung zu kontrollieren. 
Insbesondere hat die Kreditversicherungsbank Hermes in Berlin, der
zeit die einzige ausschlief3lich die Kredi:tversicherung betreibende 
doutsche Aktiengesellschaft, diese Grundsătza aufgestellt. Von uieser 
wird gcgenwărtig die Kreditversicherung entweder in Form der 
Ei n zel vers iche r ung betrieben, indem der Schuldner, bei dessen 
Zahlungsunfăhigkeit die Gesellschaft den Ausfall zu decken hat, mit 
Namen genannt wird, oder aher inForm der Paus,chalversiche
run g, auch Blindversicherung genannt, insofern die einzelnen Kun
den nicht mit N amen aufgefiihrt werden. 

Zahlungsunfăhigkeit im Sinne der Ei n z e 1 versicherung liegt aus
schlief3lich vor : 

a) wenn cler Konkurs iiber das Vermogen des Schuldners erof.fnet 
oder der An trag auf Konkurseroffnung mangels Masse abgelehnt wird; 

b) wenn sich der Schuldner um N achlaf3 oder Stundung an die 
Gesamtheit oder an die iiberwiegende Mehrheit seiner Glăubiger 
wendet; 

c) wenn eine auf Antrag des Versicherungsnehmers wegen einer 
durch diese V ersicherung gedeckten Forderung in bewegliohe Sac hen 
des Schuldners vollzogene Zwangsvollstreckung nicht zur vollen Befrie
digung gefiihrt hat oder wenn der Versicherungsnehmer 'fatsachen 
vorbringt, aus denen hervorgeht, daB eine solche Zwangsvollstreckung 
erfolglos ware ; 
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d) wenn der Schuldner fluchtig oder unbekannten Aufenthaltes ist 
und vom V ersicherungsnehmer Tatsachen vorgebracht werden, aus 
denen hervorgeht, daB eine Zwangsvollstreckung oder die Beantragung 
der Konkurseroffnung erfolglos ware. 

Der Ausfall, von welchem der V ersicherer dem V ersicherUfioO'S.· 
nehmer die im V ersicherungsschein verein barte Quote zu ersetzen hat, 
wird wie fQlgt festgestellt : 

Von den im Zeitpunkt der Zahlungsun:făhigkeit des Kunden dem 
Versicherungsnehmer zustehenden, durch die V ersioherung gedeckten 
Forderungen im Hochstbetrage der Versicherungssumme kommt der im 
Versicherungsschein festgesetzte Selbstbehalt in Abzug. 

Von dem so errechneten Teil der versicherten Forderungen kommen 
in Abzug: 

a) die Zahlungen des Schuldners oder dritter Personen, die sich 
offenbar au.f die versicherten Forderungen beziehen, Rucklie:ferungen, 
au:frechenbare Forderungen und Skonti, die der Schuldner abzuziehen 
berechtigt war ; 

b) der Erlos aus Sicherheiten und anderweitigen Versicherungen, 
die fur die versicherten Forderungen bestehen ; 

c) sonstige Zahlungen des Schuldners und dritter Personen auf 
Forderungen aus \V arenlieferungen mit dem Teil, der nach verhăltnis
măBiger Au:fteilung unter dic versicherten und unversicherten For· 
derungen aus 'V arenlieferungen auf die versicherten Forderungen ent· 
:falit. 

Aus den Bestimmungen der Pau s c hal versicherungen, die teil
weise auch fur die Einzelversicherungen gelten, ist folgendes hervor· 
zuheben: 

Die V ersicherung erstreckt sich au:f alle Forderungen des Ver· 
sicherungsnehmers aus tatsăchlich ausgefuhrten W arenlie:ferungen aus
schlieBlich Zinsen und Kosten irgendwelcher Art, soweit die Lieferung 
im regelmăBigen Betriebe des Versichemngsnehnrers in seinem N amen 
und fur seine alleinige Rechnung erfolgt und vom Schuldner anerkannt 
oder in anderer W eise als rechtsbestăndig erwiese.n sind. 

Die Versicherung erstrookt sich nicht auf : 

a) Forderungen, die YOr Inkrafttreten der Versicherung entstanden 
sind; 

b) Forderungen, bei deren Kreditierung der Versicherungsnehmer 
die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes auBer acht gelassen hat; 

c) Forderungen, soweit fiir sie anderweitig Versicherung genom· 
men oder Delkredere gedeckt ist oder spăter genommen bzw. ge· 
deckt wird; 

d) Forderungen an Kunden, bei denen der Versicherungsnehmer: 
als o:ffener oder stiller Teilhaber, Kommanditist, Gesellschafter, Ge-
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nO&Senschafter oder in sonstiger Form zur Zeit der Lieferung beteiligt 
ist oder sich spii.ter beteiligt oder die er durch Hergabe oder Beschaf
fung von Geldmitteln im W ege der Biirgschaftsiibernahme, des Dis
kontierungskredites oder der W arenverpfăndung unterstiitzt oder bei 
denen er als alleiniger V erkaufer in Betracht kommt; 

e) Forderungen an Kunden, deren Zahlweise bei Beginn der Ver
sicherung keinc geordnete ist, oder Forderungen an Kunden, von denen 
der Versicherungsnehmer wei.B oder wissen mu.B, da.B sie in den der 
Lieferung vorausgehenden fiinf J ahren bereits zahlungsunfahig waren, 
wwie Ford:erungen an Kunden, denen gegen Sicherheitsleistung Kre
dit gewahrt wird, wweit die Forderungen nach der Sicherheitsleistung 
entstanden sind, es sei denn, daB Kunden, auf die sich Ziffer e) bezieht, 
auf Grund bewnderer V ereinbarungen ausdriicklich im V ersicherungs
schein von der Gcsellschaft unter Fcstsetzung der Grenze des hochsten 
gedeckten Kredits in die V ersicherung eingeschlossen sind. Im Falle 
des Einschlussoo gelten fiir die Versicherung solcher Kunden siimt
liche Bestimmungen des Versicherungsscheines, insbesondere hat der 
V ersicherungsnehmer die Rechtfertigung des KreditSI, wie bei den 
iibrigen Kunden, dauernd selbst zu iiberwachen. 

Die Grenzc des auf einen einzelnen Kund·en gedeckten Kredits, 
bestimmt sich nach dem Grade seiner zur Zeit der Kreditgewahrung 
nachweisbar vorhandenen Kreditfăhigkeit. Wie der Grad der Kredit
fahigkeit im V ersicherungsfalle nachzu weisen ist, bcstimmen dic be
sonderen Bedingungen. 

Es ist dem V ersicherungsnehmer unbenommen, auf ei gene Gcfahr 
in der Kreditgewăhrung iiber die vorstehend gezogenen Grenzen hin
auszugehen. Im V ersicherungsfalle wird der auf die Gesamtforderung 
des Versicherungsnehmers sich ergebende Ausfall auf den gedcckten 
und iiberschie.Benden Teil nach Verhăltnis verrechnet. Vom Schuldner 
gegebenc Sicherheiten oder nach dem Zeitpunkt der Zahlungseinstel
lung eingegangene Betrăge sind auf gedeckte und ungedeckte Forde
rungen zu verteilen, auch wenn sie lediglich fur den ungedeckten Teil 
der Forderung bestimmt sind. 

Die (vorlă.ufige) amtliche Statistik fiir 1920 ·weist lediglich aus, 
da.B die zwei die Kreditversicherung hetreibenden deutschen Aktien
gesellschaften 1,4 Millionen Mark Beitriige erzielt und etwas iiber 
1/ 2 Million Mark Schă.den hezahlt haben. 

Eine besondere Art der Kreditversicherung, nămlich cine W e c h
s·elkreditversicherung booteht in Ungarn. Sie wird dort Re
esoomptekredithaftungsversicherung genannt und deckt Schăden, die 
der Glăubiger dadurch erleidet, dafi der Schuldner wahrend der Ver
sicherungsdauer tatsăchlich zahlungsun:fahig wird oder in Konkurs ge
răt. Die Ha:ftung der Gesellschaft erstreckt sich aber bloi3 auf jeno 
.Wechsel, welche mit der gewohnlichen Obertragung und mit dem vor-
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behaltslosen Giro des Schuldners versehen sind, und fur welche cler 
Gliiubiger den Gegenwert vor Ablauf der Wechsel und innerhalb cler 
Versicherungsdauer dem Schuldner ausbezahlt hat. Die Schadenersatz
pflicht cler Gesellschaît ist in cler W eise eingeschrănkt, daB diese clem 
Gliiubiger direkten und unmittelbaren Verlust an Wechselkapital, wel
cher aus den unter Garantie stehenden und wiihrend cler V ers.iche
rungsdauer reesoomptierten W echseln entsteht, hochstens bis zur Hohe 
von 80 Prozent cler V ersicherungssumme zu ersetzen hat, wăhrencl in 
jedem einzelnen Falle von dem etwaigen Verluste 20 Prozent den Glău
biger als Selbstversicherer treffen. 

Die Gesellschaft teilt clie zur Versicherung annehmbaren Risiken 
in sechs Klassen ein und betreibt clie Versicherung nach zwei Arten: 
nach cler einen Art schlieBt der Glăubiger die Versicherung ah, in 
welchem Falle er den Antrag unterfm:tigt, wăhrencl nach dem zweiten 
Moclus der Schuldner der Kontrahent sein kann, in welchem Falle cler 
Schuldner den Antrag einreichen muB. 

U ngefăhr gleichzeitig wie clie ungarische ha ben zwei nene oster
reichische Gesellschaften clie Kreditversicherung in enger Anlehnung 
an clie Diskontierung offener Buchforderungen aufgenommen. 

Wiederholt sind schon friiher Vorschlăge fur eine Kreditversiohe
rung gemacht worden, bei welcher der Kreditsuchende die Prămien 
zahlen soll. Eine Biirgschaftsbank soll an die Stelle dos Schuld
ners tr'eten, der mit clen Garantiescheinen der Bank zahlt. Hier gehtl 
freilich clie Versicherung bereits in das Biirgschaftsgeschăft liber. 

Kreditversicherungen sincl auch clie Garantie vers iche r ung en 
an S chiffs hy po theken banken. Hypothekenversicherungen auf 
Schiffe werden z. B. gewăhrt, wenn u. a. iiber die Geldbeleihung be
stimmt ist, daB der Schuldner alle seine Forclerungen, welche iru 
Schadensfalle aus dem Versicherungsvertrage entstehen, an den Glău
biger iibertrăgt, cler deshalb in einem solchen Falle berechtigt ist, 
clen Schaden zu ordnen, die V ersicherungsbetrăge von den V ersicherern 
zu fordern und dariiber zu quittieren. Es muB ferner diese Rechts
iibertragung von den Versicherern anerkannt sein. Im Falle eines 
Schadens an dem versicherten Schiffe braucht aher die versicherte 
Summo in gewissen Făllen nicht ausgezahlt zu werden, namentlich 
nicht: 1. wenn das Schiff sich beim Entstehen des Schadens auBerhalb 
cler Gewăsser befindet, die in cler Polioe angegehen sind; 2. wenn cler 
Schaden dem Vorsatz oder der Fahrlăssigkeit des Eigentlimers oder des 
Kapităns zuzuschreiben ist; 3. wenn cler Schaden auf innere Fehler 
oder inneren V erderb des versicherten Gegenstandes zurlickzufiihren 
ist usw. Unter den angegebenen Kautelen iibernimmt nun cler Garan
tie-(Kredit-)versicherer, falls die Auszahlung der Schadenssumme cluroh 
clen Hypothekenversicherer ganz oder te il weise verweigert werden sollte, 
den Schaclen auszuzahlen, clen clie Bank auf ihre Schuldforclerung er
leiden sollte. Dabei wird cler Vorbehalt gemacht, daB der Hypotheken-
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versicherer don Kreditversicherer fiir den ausgezahlten Betrag in alle 
Rechte und Anspriiche einsetzt und den Betrag riickvergiitet, der von 
den Seeversicherern des Schiffes bezahlt wird. 

EiM Art staatliche Kreditversicherung bat die englische 
Regierung 1920 zur Forderung des Exportes eingerichtet. 

Erwăhnt sei ferner oin Projekt, mit dem sich auch die Reichsauf
sichtsbehorde zu hefassen gehabt hat, nămlich die Griindung einer 
in terna ti o nalen Kredi t versi cherun gsor gani sa ti on. 

Hieriiher ist dem Geschăftsbericht des Reichsaufsichtsamts fiir das 
J ahr 1919 zu entnehmen, daB von privater Seite im Hinhlick auf 
die auBergewohnlichen Zeitverhăltnisse angeregt worden war, die Ver
sichcrungsgesellschaften der ganzen handeltreibendcn Welt sollen sich 
zusammenschlieBen und gegen Verlust bei Kreditgewăhrung ver
sichern. Wiirde in Verbindung mit diesem Plan die Eingehung einer 
Zwangsvcrsicherung bchordlich verordnet, so werde sich das Risiko 
fur dic V ersicherungsgesellschaften eigentlich nur auf Wiihrungsver
luste beschrănken. Das zur ĂuBerung aufgcforderte Amt schloB sich 
nach Anhorung von Mitgliedern des Versicherungsheirats insbesondere 
der Auffassung des einen Gutachters an, welcher ausgefiihrt hatte: 
weder auf dem W e~e der reinen Kreditversicherung noch auf dem: 
W ege dor Wăhrungsversicherung konne der Plan Erfolg ha ben, da die 
Lăs ung dicser Frage auf versicherungstechnischem W ege die Krăfte 
der Privatversicherung iiberschreite. Die V ermogen der Privatversiche
rungsgesellschaften seien fiir andere Zwecke iiheraus weitgehend in 
Anspruch genommen; selbst wenn dies nicht der Fali wăre, und sie fiir 
eine hesondere Tătigkeit frei sein wiirden, so wiirden doeh die V er
mogen aller V ersicherungsgesellschaften der Erde nicht ausreichend 
sein, um die auf wenige .J ahre zusammengedriingten Katastrophen
risiken einer plătzlichen Valutaentwertung decken zu konnen. Die YOr
geschlagene Zwangsversicherung wiirde nur in dem kreditnehmenden, 
valutabenachteiligten Lande moglich sein, der entsprechendcn Kredit
verfiicherung im valutakrăftigen Lande wiirde kein obrigkeitlicher 
Zwang zur Versicherung gegeniiberstehen. Eine auf lăngere Zeit
pcrioden verteiltc regelmăBige Prămieneinnahme, die fiir den versiche
rungstechnischon Aufbau einer solchen Deckung die notigen Grund
lagGIJ. zu liefern hătte, wiirde vollstăndig entfallen. 

Es tauchten 1920 auch verschiedene Projekte auf, um eine BB
teiligung der V ersicherungsgesellschaften aller Lănder am wirtschaft
lichen Wiederaufbau zu bewirken. Doch handelt es sich hierbei nicht 
um cine eigentliche Kreditversicherung, vielmehr lediglich um bank
măBige Verwendung von Versicherungskapital ion; namentl ieh der Vor
schlag des Amsterdamer Bankiers 'l'ermeUJlen bewegt sich in dieser 
Richtung. 
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§ 59. Hypothekenversicherung. 

Die Geschichte cler Hypothekenversicherung ist noch mehr ww 
die cler Kreditversicherung eine Geschichte von Projekten und ver
ungliickten Versuchen. Dauernd wird in Deutschland an den verschie
denartigsten Griindungen gearbeitet. Tatsachlich betrieben wird die 
Hypothekenversicherung hier nur von wenigen Gesellschaften. In Ame
rika und England beschăftigen sich dagegen mehrere Anstalten mit ihr. 

Der Gedanke einer Hypothekenversicherung steht im Zusammen
hang mit dor bereits wicderholt gestreiften Zunahme der Intensitat des 
landwirtschaftlichen Betricbs zu Bcginn des 19. J ahrhunderts. Die 
Einîiihrung intensiveren Betriebs brachte cin machtig gesteigertes Be
diirfnis nach Kapital und zugleich eine bedeutende Steigerung des 
Bestrebens, sich zur Bctriebsausdehnung des Kredits zu bedienen. Die 
hypothekarischen Darle hen wurden mehr gesucht als friiher. Es tauchte 
Jie Frage auf, wie die Landwirtschaît ihrem Kreditmangel abhelfen 
konne. Der Kreditmangel war herbeigefiihrt dadurch, daB die Kapi
talisten einen hohen Zinsfu.B oft der Sicherheit der Anlage vorzogen. 

Bereits um die W ende des 19. J ahrhunderts tauchten verschiedene 
V ersuche zur Einrichtung ciner Hypothekenversicherung auf. So ist 
insbesondere dic Denkschrift des preuBischen Karnmerrats W ildegans 
aus dem J ahre 1801 bekannt geworden, in welcher dieser empfahl: 
"einc gesellschaftliche Verbindung aller, oder doch wenigstens der
jenigen Grundbesitzer, welche Pfandbriefe schon auf ihren Giitern 
haben odet· spater aufnehmen, derart, daB sie sich wechselseitig den. 
Ersatz des Schadens versichern, der dadurch veranlaBt ist, da.B bei 
einer Subhastation nicht so viel fiir ihre Besitzungen geboten werderr 
bollte, als selbe landschaftlich abgeschătzt sind". Dieses Projekt blicb 
ebenso unausgefiihrt, wie ein in den dreiBiger J ahren in Paris auf
kommender Plan und wie selbst die 1849 erteilte Konzession einer 
Versicherungsbank fur stadtische Grundstiicke und Hypotheken in Ber
lin. Erst 1858 karn es zu einer tatsachlichen Griindung, nărnlich der 
Săchsischen Hypothekenversicherungsgesellschaft in Dresden, ein Er· 
folg des bekannten preuBischen Statistikers Engel, cler ebenso wie 
Otto Hiibner sich eifrigst mit cler Hypothekenversicherung beschaf
tigte. Alsdann folgte die Wiener Hypothekenversicherungsgeoollschaft 
Vindobona und eine Rcihe weiterer Gesellschaften in den sechziger 
J ahren, darunter die friihere Preu.Bische Hypothekenversicherun.gs· 
aktiengesellschaft in Berlin. 

Von den 14 verschiedenen Spielarten cler Hypothekenversicherun,g 
urn die Mitte des vorigen J ahrhunderts blieben schlie.Blich nur noch 
zwei iibrig, die einigerma.Ben rationell erschienen. 

Das bei den rneisten Spielarten ins Auge gefaBte Z iel ist: 
Dookung der gelegentlich einer Zwangsversteigerung des hypotheka
l·isch beliehenen Grundstiickes eintrctenden Verluste. Daneben kommt 
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dia Versicherung in Betracht, durch welche dem Glaubiger die piinkt
liche Zahlung der Hypothekenzinsen garantiert wird, falls der Schuld
ner diesc nicht rechtzeitig oder uberhaupt nicht bezahlt. Stets han
dclt es sich also um eine Art Kreditversicherung. 

Im Laufc der letzten J ahrzehnte ist die Hypothekenversicherung 
zu einem erheblichen 'l'eil gegenstandlos geworden durch die Praxis 
der Hypothekenbanken, wie auch durch die Vervollkommnung des 
Zwangsversteigerungsrechts mit seinem Grundsatz des Mindestgebots 
u. a. Immerhin ist ihr eine gewisse Bedeutung auch heute nicht 
abzusprechen ; nur wird es sich im wesentlichen um die V ersicherung 
eines bestimmten Kreises von Hypotheken handeln, hauptsachlich sol
eber an zweiter Stelle, die au13erhalb der Beleihungsgrenze der Hypo
thckenbanken usw. liegen. Der Glaubiger, welchem cine nachfolgende 
Hypothek verschrieben wird, soll ebenso sicher gestellt werden wie der 
vorhergehende. Wird dies erreicht, so ergibt sich hieraus aher gleieh
zeitig eine wesentliche V erbesserung der Lage des Kapital suchenden 
und erhaltenden Grundbesitzern. 

Dieso giinstige Doppel wirkung der Hypothekenversicherung lăi3t 

ebenso wie bei der allgemeinen Kreditversicherung die Frage ontstehcn, 
ob Glâubiger odor Schuldner die Versicherung abschlie.Ben und die 
Prămio bezahlen soll. Eine Einigung ist hier noch nicht erzielt wor
den. Regelmă.Big wird aher der Schuldner, welcher dor Kreditsuchende 
ist, die Versicherung zu nohmen und die Prămie zu tragen haben, in
dem der Glăubiger ihn ni:itigt, zur Sicherheit fiir das geliehene Kapital 
diese V ersicherung einzugehen. 

Ebcnsowenig hat man bisher fur die Prămienfragc und die Frage 
nach der boston Organisationsform cine Li:isung gefunden. 

Im Jahro 1912 sind die naohstehenden Bedingungen fiir cine 
Versioherung gegen Verlusto aus hypothekarisoh gesicher
ten Forderungen vom deutschen Aufsichtsamt genehmigt worden. 

Die Gesdlschaft leistet Ersatz des Ausfalls, den der Versicherte 
durch die Uneinbringlichkeit einer Forderung erleidet. Dabei gilt als 
A.usfall dio Differenz zwischen dem, was der V ersicherte bei Eintritt 
der Fălligkeit dor Forderung zu verlangen hatte, und dem, was er 
darauf erhalten hat. Ausfălle, wolche er infolge v-on Beschădigung 
eines Pfandgrundstiickes durch Aufruhr, Krieg, Erdbeben odor t'rber
schwemrnung erleidet, werden nur gegen besonderc Prărnie in die 
Versicherung oi ngcschlossen. U ncinbringlichkeit liegt vor, wenn bei der 
Zwangsenteignung die Entsohădigungssumme zur Tilgung der ver
sicherten Forderung nicht ausreicht. 

Steht fur eino zu versichernde Forderung dor Fălligkeitstermin 
von vornhorein fest, so uberdauert die Versicherung diosen 'rormin 
um droi Monate; im ubrigen wird die Dauer der V ersicherung von 
Fall zu Fali festgesctzt. 

Der Versicherungsschutz wird gewahrt nicht nur flir jeden von 
:Manes, Versioherungswesen II. 3. AufL 20 
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seinem Beginno bis zurn A blauf der V ersicherung eintretenden V er· 
sicherungsfall, sondern auch dann, wenn der Schuldner vor Ablauf 
der Versicherung mit Haupt.summe oder Zinsen in einen den Versiche· 
rungsfall herbeifiihrenden Verzug geraten war. 

Die Gesellschaft wird von der V erpflichtung zur Leistung frei, 
wenn cler V ersicherte ein Pfandgrundstuck durch Rechtsgeschăft unter 
Lebenden ohne ihre Zustimmung zu einem Preis erwirbt, durch den 
die versicherte Forderung nicht voll gedeckt wird, oder wenn auf 
Grund eines ohne ihre Zustimmung vorgenommenen Rechtsgeschăftes 
an Stelle derjenigen Personen, welche bei AbschluB des Versicherungs· 
vertrage& fiir die versicherte Forderung hafteten, andere treten. W eist 
jedoch der Versicherungsnehmer nach, daB mit dem Wechsel der haf· 
tenden Personen keine Erhohung der Gefahr verbund-en ist, so bleibt 
die V erpflichtung der Gesellschaft bestehen. 

Der Versicherte ist u. a. verpflichtet, von jeder die Sicherheit der 
Hypothek gefăhrdenden V erschlechterung des Pfandgrundstiicks, von 
allen Îiir die Kreditwurdigkeit und die Einbringlichkeit der versicher· 
ten Forderung ungiinstigen U mstănden, von geschăftlichen V erlusten 
und vom Todc des Schuldners oder anderer Îiir die Forderung haften· 
der Personen, insbesondere aher von jeder Zwangsvollstreckung in das 
Pfandgrundstiick oder hierauf gerichteten Antrăgen nach erlangter 
Kenntnis Nachricht zu geben.; er ist ferner verpflichtet, alle die Ab
wendung oder Minderung eines drohenden Schadens bezweckenden Wei· 
t.ungen einzuholen. Der V ersicherte hat eine weitgehende Anzeige· und 
Beitreibungspflicht. 

Wichtig ist schlieBlich die Krisenklausel. In dieser heiBt es: Er· 
wirbt dio Gesellschaft oder ein schon vor der Erwerbung dem Ver· 
sicherungsnehmer namhaft zu machender Beauftragter die Pfand
grundstficke zu einem Preis, bei dem die versicherte Hypothek nicht 
vollstăndig ausgeboten wird, so kann die Gesellschaft Stundung der 
versicherten Hauptsumme bis zur Dauer von fiinf J ahren von Eigen· 
tumsiibergang ah gerechnet verlangen, nachdem fur den V ersicherungs
nehmer die ausgefallene Hypothek im Rang nach den vom Erwerber 
iibernommenen Hypotheken eingetragen ist. 

Die amtliche (vorlii.ufige) Statistik fur 1920 fuhrt 2 Aktiengesell
schaften auf, welche die Hypothekenversicherung betreiben. Sie er· 
zielten 78 000 Mark Prămieneinnahme, ohne daB sie Entschădigungen 
zu leisten hatten. 

In keinem Zusammenhang mit der bisher erorterten Hypotheken· 
(Kredit-)Versicherung steht die H y pot h e k en ti l g ung s vers iche
rung, auch Hypothekenlebensversicherung genannt. 

Hier handelt es sich um den Versuch einer Losung der Entschul· 
dungsfrago des lăndlichen Grundbesitzes. Der stădtische kommt dabei 
weniger in Betracht, weil er mehr Spekulationsgegenstand geworden 
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ist, wahrend bei dem lăndlichen die Erhaltung des Besitzes in der 
Familie eino gro13e Rolle spielt. In verschiedener W eise kann nun die 
Lebensversicherung dazu benutzt werden, um beim Tode des ver
sicherten Hypothckenschuldners Schuldenfreiheit zu erlangen. Am ein
fachsten geschieht dies in der W eise, daB ei ne Todesfall versicherung 
oder auch eine gemischte V ersicherung mit fal1ender Versicherungs
summe Anwendung findet. 

Das System der Entschuldung durch Annuităten (Zeitrenten, in 
welchen neben den Zinsen ein Bruchteil des geliehenen Kapitals ent
halten ist, das mithin allmăhlich abgetragen wird), hat sich nicht 
bewăhrt. Statt dessen denkt man an die V erbindung der Lebcnsver
sicherung mit einem unkiindbaren amortisablen Darlehen. Die Ver
&icherung soll hier nicht Selbstzweck sein. Beim Tod eines Vers'icher
ten t>oll kein Kapital zur freien Verfiigung stehen, sondern nur zur 
Tilgung einer etwa noch vorhandenen Schuld dienen. Den Grundsatz, 
daB jede Generation die von ihr aufgenommenen Schulden tilgcn soll, 
will man auf diese W eise verwirklichen. 

Etwa scit Ende der achtziger J ahre des vorigen J ahrhunderts hat 
man sich in den verschiedensten Kreisen mit dieser Hypotheken-Le
bensversieherung befaBt. Sie hat freilieh nieht auf allen Seiten Billi
gung gefunden und ist bis heute nieht zu einer groBen Bedeutung 
gelangt. 

Die deutsehen 6 f f e n t li e h- re e h t 1 iche n Lebensversicherungs
anstalten haben die Forderung dor Hypothekentilgungsversieherung 
auf ihrem Programm. Hier wird in folgender W eise die Versicherung 
zur Durehfiihrung gebraeht, wobei daran zu ,erinnern ist (S. 12), da13 
die Versieherungsanstalten z. T. Griindungen cler provinziellen Kredit
im;tituto, der sogenannten Landsehaften sind. 

W enn Pfandbriefschuldner einen Lebensversioherungsvertrag mit 
einer Lebensversieherungsanstalt abgeschlos,sen und die Rechte aus die
ser V ersieherung unter N iedcrlegung des V ersicherungsschoins an die 
Landschaft abgotreten haben, so hat dieso, wenn nicht im besonderen 
Falle nach dern Ermessen des Landschaftsdirektors reehtliche oder son
stige Bedenken ontgeg€Jlstehen, die von den Pfandbriefschuldnern zu 
zahlenden Tilgungsfondsbeitrăge, soweit sie zur Prămienzahlung be
ansprueht werden, nieht zum 'rilgungsfonds zu vereinnahmen, E>Ondern 
zur Bezahlung· einer Lebensversicherungsprămie zu verweuden, unter 
denselben Voraussetzungen hierzu auch die Zinsen des bereits aufge
&ammelten Tilgungsfondsanteils oder diesen selbst bis auf 2 Prozent 
de& Pfandbriefkapitals, die im Tilgungsfonds blciben miissen, zu be
niitzen. 

Siimtliehe Zahlungen der Versicherungsanstalt aus dem Versiehe
ruugsvertrage, insbesondere an Versieherungssummen, Riiekkaufswer
ten und Gewinnanteilen, sind an die Landsehaft zu leisten und werden 
von ihr zum Tilgungsfonds vereinnahmt. 
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Dic beim Todc des Versicherten gezahlte Lebensversicherungs
summe ist bis auf 2 Prozent des Pfandbriefkapitals, die zum Til
gungsfonds zu vereinnahmen sind, an die Berechtigten zur Auszah
lung zu bringen, falls dor wirtschaftliche Zustand des Gutes nicht 
schlechter als zur Zeit der Taxe ist. 

Die Lebensvcrsicherung kann entweder cine einfache sein, bei dor 
dio V ersicherungssumme sohlechthin beim Tode des V ersicherten făllig 
ist, oder cine abgekiirzte, bei dor die V ersioherungssumme oowohl beim 
Tode des V ers:Lcherten, wie bei Le.bzeiten nach Ablauf einer verab
redeten Reihe von J ahren oder bei Erroichung eines verabredeten ~
bonsalters făllig ~t. 

Din Vcrsioherung ist auf das Lcben des Pfandbriefschuldners ab
zuschlie.l3en, kann j edoch mit Genehmigung dor Landschaft auf das 
Leben einer anderen P•erson genommen werden. Dbersteigt die J ah
resprămic eincr Versicherung den Tilgungsfondsbeitrag, der pflicht
ma.l3ig zu zahlcn ist, so mu.l3 cler Pfandbriefschuldner sich zu der 
entsprechencl hoheren frei willigen Tilgung in ci ner eintragungsfăhigen 
U rkunde verpflichtcn und darin die grundbuchliche Eintragung einer 
auf 5 Prozent erhohten J ahrosleistung Lcwilligen und beantragen. 
Auch mu.l3 dor Versicherte, solange das von ihm au.l3er den Zinsen 
zu zahlendc halbc Prozcnt zum Betriebsfonds (2 J ahre lang) und so
dann zum Sicherheitsfonds ( 4 J ahre lang) oder zur Abzahlung eines 
gewahrten Kursdiffcrenzzuschusses zu vereinnahmen ist, au.l3erdem die 
ganze J ahresprărnie zahlen uncl dies in dcr vorher angegebenen 'V eise 
sicher stellcn. 

Die Landschaft zablt di.e Pramien an die Lebensversicherungsan
stalt und schie.l3t sie erforderlichenfalls fiir Rechnung der Besitzer vor. 

Die Landschaft hebt don Vorsicherungsvertrag auf und verein
nahmt don Riiokkaufswert zum 'rilgungsfonds : 

a) bei freihandigem Verkaufo des beliehenen Gutos, wenn nicht 
clic Versioherung auf das Lebcn cines anderen abgeschlosscn, cliooer 
der Erwerbor des Gutes ist, und er sowie der bisherige Eigentiimer das 
Fortbestehen der Versioherung beantragen; 

b) beim Zwangsvorkaufe des beliehenen Gutes; 
c) beim Tode des Eigentiirners, wenn die Versicherung auf das 

J_;eben eincr anderen Person abgeschlossen war, jodoch mit der Ma.l3-
gabe, da.l3 clic Versicherung bestehcn bleibt, wenn der Vorsicherte der 
alleinige Erbe ist odor wenn die Erben das Fortbestehen der V er
sicherung beantragen; 

d) sic ist hierzu berechtigt, 'venn ein Pfanclbriefschuldner, ohne 
Stundung erhalten zu haben, langcr als ein halbesJ ahr mit dor Zahlung 
des Tilgungsfondsbeitrages ganz oder teilweise im Riickstande bleibt. 

In allen Fallen, in denen die Landschaft Versioherungsvertrăge 
aufheben will, steht es clon boteiligten Gutseigentiimern und im Falle 
ihren Erben frei, duroh Zahlung des Riickkaufswerts und etwa riick-
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stă.ndiger Tilgungs:fondsbeitriige zum Tilgungsfonds die Aufhebung 
der Versicherungsvertriig-e abzuwenden und die Rechte der Landschaft 
an der V ersicherung zu beseitigen. Das gleiche Recht steht dem V er
sicherten zu, wenn die Versicherung auf das Leben eincr anderen 
Person abgeschlossen ist und Gutseigentiimer odor ihre Erben den 
Versicherungsschein nicht auslăsen. In diesen Fiillen und cbenso boi 
Ablăsung des Pfanclbriefdarlehens wird der Versicherungsschein unter 
entsprechender Benachrichtigung cler A.nstalt dem Berechtigten zur 
freien V erfligung ausgehandigt. 

Endo 1920 bestanden bei siimtlichen Verbandsanstalten 836 stiid
tische und 6169 liindliche Tilgungsversicherungen mit zusammen 
731/ 2 Millionen Mark Versicherungssumme, von cler 65 Millionen auf 
lăndliche Versicherungen kamen, 81/ 2 auf stiidtische. Sonstige stati
stische Angaben fehlen. 

Die Hypotheken versicherung in ihrer neuesten Form wird durch 
die H y pot h e k e n s c h u t z ban k des Deutschen Arbeitgeberbundes fur 
das Baugewerbe seit 1916 betrieben. Hier handelt es sich nicht nur 
um Biirgschaft, sondern um einc echte Versicherung, wenn auch durch 
ein bewnderes Gesetz die U nterstellung dieser Schutzhanken unter 
das V crsicherungsaufsichtsgesetz aufgehoben worden ist. Der Hypo
thekenschutz will crrcichen, da13 einerseits der Hypothekenglăubiger 
seine Zinsen und sein Kapital bei Fălligkeit bar und unverkiirzt 
erhalt; andererseits bleibt dor Hypothekenschuldner durch clic Biirg
schaft der Hypothekonschutzbank von Zwangsma13nahmon des Gli:iu
bigors verschont. Die Hypothekenschutzbunken wollen cine Sioher
st.cllung dor zweiten Hypothek horheifiihren, · indom sie, wenn cler 
Eigontiimer au13erstando ist, die Lasten des Grundstiicks, Zinsen, 
Steuern und Abgaben zu tragea, Vorschuf3 leistcn (Lastonsohutz) und 
indem sic woitorhin im Fall der Zwangsversteigerung fiir elen 
etwaigen Ausfall am Kapital die Haftung iibornehmen (Kapital
schutz). Ihr Bootreben soll ei ne Forderung cler Tilgungshypotheken sein. 
Fur Riickvorsicherung dor Banken wrgt dio Deutsohe Hauptbank fiir 
Hypothekenschutz. Dieso iibernimmt von den provinziell gegliederten 
Untergesellschaften 60 Prozent. Dic ganzc Orgunisation steht in ver
traglicher Bcziehung zum W irtsohaftsbund Dcutsoher Hausbositzer. 

Eine zeitgomă13o Ausgestaltung der Hypotheken- zur Hei m
s tă t ten vers iche r ung hat neuerdings Buckendaltl vorgeschla
gen. Durch Griindung oiner bcsondcrcn Hcimstăttenanstalt zm Zen
tralisation dos Hoimstăttonversichcrungswesens unter :Mitwirkung dea 
Sta.ate.s hofft er sein Ziei zu verwirklichen. 

(Ober Schiffshypothekonversicherung vgl. S. 302.) 
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§ 60. Mietverlust- und Betriebsstillstandversicherung. 

Man bezeichnet als Mie t v er 1 us t v er sic he r ung mehrere ihrem 
Oharakter nach grundverschiedene Versicherungsarten, so daB es not
wendig erscheint, zunăchst :f'estzustellen, in welcher Form die Miot
verlustversicherung uberhaupt auftritt oder denkbar ist, und was unter 
ihr verstanden werden soll. 

Folgende Ar ten kennen wir: 
1. Der V ermieter versichert sich gegen Mietverlust infolge von 

Brandschă.den oder verwandter Elementarereignisse. Der V ersiche
rungsfall ist hier gegeben, wenn die Wohnung leer stehen mul3, weil 
sie ausgebrannt oder durch Wasser beschadigt ist, oder weil sie, nach
dem die durch Brand- oder W asserschaden notwendig gewordene Re
paratur beendet ist, noch nicht wieder einen Mieter gefunden hat. 
Elementar- Oho mag eversicher ung. (Brand-Ohomageversiche
rung usw.) 

2. Der Vermieter nimmt eine Versicherung gegen Mietverlust in
folge anderer U rsachen als elernentarer Ereignisse. Der V ersicherungs
fall liegt hier vor, wenn die W ohnung unbewohnt bleibt, weil sie in
folge Uberproduktion an neuen Behausungen oder Verringerung der 
Bevolkerung infolge von W egzug oder aus ăhnlichen Griinden leer
E>teht. (Konj unk tur- O h omage v ersi cher ung.) 

.3. Der Verrnieter nimmt eine Versicherung gegen Mietverlust in
folge der Zahlungsunfăhigkeit seiner Mi eter. Der V ersicherungsfall 
ist hier gegeben, wenn der Mieter seinen Wohnungszins nicht entrich
tet. (Mi et kr ed it vers iche r ung.) 

4. Der Mieter nimmt eine Police, durch welche ihm Ersatz ver
sprochen wird :fur den Fall, dal3 er Miete :fiir ein beschadigtes Gebăude 
zu zahlen hat, ohne dal3 er darin wohnen kann. Lediglich als eine 
Modifikation stellt sich die V ersicherung des Hauseigentiimers dar, 
der sein ·eigenes Haus bewohnt und zufolge Brand desselben eine Miet
wohnung beziehen mul3. Durch die Police wird ihm diese Ausgabe 
vergutet. (Mie ters a tzvers iche r ung.) 

5. Daneben :findet sich die Mietverlustversicherung in cler Form, 
da.B :fur den Mieter, der infolge von Erwerbsunfahigkeit nicht in der 
Lage ist, die Miete au.fzubringen, diese eine Anzahl von Monaten hin
durch Yon der V ersicherungsanstalt gezahlt wird. (Mie t vor s c h u B
vers:icherung.) 

Dio drei letztgenannten V ersicherungen sind praktisch bisher kaum 
von Bedeutung, wohl aher die unter Zi.ffer 1 und 2 genannten Kom
bina.tionen, die auch allein als eigentliche Mietverlustver
" i c h e r un gen zu bezeichnen sind. Ei ne .foste Terminologie f.ehl t ; es 
iinden sich ~;ogar in der Literatur scharfe Widerspriicho in der Au.f
fa.ssung dor in Frage stehenden Begrif.fe. 

Bei den heiden unter 1. und 2. genannten Zweigen handelt ~ sich 
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um die Versicherung entgehenden Gewinnes, und zwar einer Art von 
Gewinnentgang, fiir die der Ausdruck Chomageversichcrung gebraucht 
werden kann und wird. D iese V erwertung der Bezeichn ung O h o mag e 
diirfte iibereinstimmen mit dem Gebrauch des Wortes im Franzosi
&chen, wo es bedeutet: leerstehen, stillstehen, feiern, au13er Betrieb 
oder Verwendung, ohne Arbeitsgelegenheit sein. 

Die Brand-Chomageversicherung hat ihre Heimat in Frankreich; 
hier gab die Fcuerversicherung zuerst den in anderen Lăndern bis 
in dio neueste Zeit im allgemcinen festgehaltonen Grundsatz auf, nur 
gegen direkte Schăden zu versichern, V ergiitungen bei Gewinnentgang 
aher nicht zu leisten ; allein auch in Frankreich scheint vor Mitte der 
fiinfziger J ahre des vorigen J ahrhunderts eine entsprechcnde Poli ce 
nicht iiblich gewesen zu sein. 

Teilweise beschrănkten sich die VersicherungsgesellschaHen auf die 
V ersicherung der Miete, welche die Hausbesitzer infolge ei nes Bran
des einbii13en, teilweise versicherten sie aher auch Fabrikanten nnd Ge
schaftsleute gegen den Gewinnentgang, der aus der Versicherung des 
Geschăftsbetriebes zufolge Brandes sich ergab; das war dcr Anfang 
cler Betricbsstillstandversicherung. Das Vorgehen Frankreichs brachte 
die V ersicherung des Gewinnentganges zufolge Brandes auch in andere 
Lănder. 1870 finden wir in Hamburg den Plan fur die Versicherung 
einer besonderen V ersicherungsaktiengesellschaft gegen Mietverlust, 
ebenso zwei J ahre spăter ein Projekt in Berlin. Zur Verwirklichung 
der Plane kann es jedoch zunăchst in den skandinavischen Lăndern, 
dann in Osterreich und den Lăndern franzosisch-en Rechts; auch in der 
Schweiz wurde Mit te der achtziger J ahrc eine "Versicherung gegcn 
Miets- und N utzungsverlust" aufgenommen. Die Skrupellosigkeit ei ni
ger Versichcrer, welche in der Dbernahme von Gewinnentgangsrisiken 
zu weit gingen, insbesondere durch Ausgabe von Pauschalpoliccn das 
spekulative Moment, welches jede Chomageversicherung in sich birgt, 
zu wenig- beriicksichtig-en, fiihrte zu einer krăftigen Agitation gegen 
den ganzen V ersicherungszweig und in der Schweiz 1902 zu besonde
ren gesetzgeberischen Ma13nahmen. In Deutschland verhielt sich die 
Behorde vor dem Reichsgesetz ,iiber den V ersicherungsvertrag durch weg 
der Chomageversicherung gegeniiber ablehnend; erlaubt war sie le
diglicl! in Elsa13-Lothringen und in Hamburg, wăhrend in Preu13en 
nur ganz besondere Arten, wie die Vernicherung von Biervorrat en 
und Gerste gegen Entwertung gestattet wmide. VBrgeblich fordertcn 
in den neunziger J ahren zahlreiche Grundbesitzervereine die Zulas
f>ung der Versicherung von Mietausfăllen. Die Versicherungsgesell
schaften wie die einzelstaatlichen Aufsich~<>behorden wetteiferten in 
ihrer Gegnerschaft gegen die Zulassung und bedrăngten heftig die 
auslăndischen Versicherer, welche der Branche in Deutschland Ein
gang zu schaffen versuchten. Man behauptete, durch Einschlu13 des 
Gewinnentganges in dic Versicherung werde die Feuerversicheruug 
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geradezu mit einem Glucksspiel verquickt, cler Boden des solidcn Ver
sichcrungsbetriebes werde untergraben und unlauteren Spekulationon 
Tur und Tor geoffuet. Es hat lange gcdauert, bis man auch in Deutsch
la.nd cler Gewinnentgangsversicherung eine gBrechterl' W urdigung zu
teil werden lie.B. 

Da.B sich auch die Auffassuugen cler G-esetzg~:Jber in bezug auf 
die Zulăssigkeit einer Mietverlustversicherung in verhăltnismă.Big kur
zer Zeit ăndern konnen, zeigt das Reichsgesetz liber den Versicherungs
vertrag. Diese~ gestattet ausdriicklich, was durch Vorschrift eines preu
.Bischen Ministeriums vom J ahre 1897 verboten war. 

In cler Begriindung des Gesetzes hei.Bt es: "Die V crsicherung ent
geheuden Gewinnes kommt einem wirtschaitlichcn Bediirfnis cntgB
gen, da die Deckung des einfachen Sachwertes keineswegs in allen 
Ji-,ăllen gen iigt, um die Vermogensnachteile auszugleichen." 

Die deutschen Fcuerversicherungsanstal ten haben sămtlich 
in dem vorletzten J ahrzehnt die Versicherung gcgen Mietverlust in
.folge voa Brand, Blitzschlag oder Explosion aufgenommen. Danach 
haftet cler V ersicherer fur dcn Entgang an Mietzins aus den im V ersiche
rungsschein bezeichneten Gebauden, cler dadurch entsteht, da.B diese 
Gebăude durch Braud, Blitzschlag oder Explosion von Leuchtgas, von 
Haushaltungsheizeinrichtungen und von Beleuchtungskorpem zerstort 
oder beschădigt werden, soweit in dern Falle des Eintritts dieser Er
eignisse dor Mieter kraft Gesetz·es oder nach dem Mietsvertrag von cler 
Leistung des Mietzinses befreit wird. Die Haftung des V ersicherers 
fur den durch Explosion a.nderer Art entstehenden Mietentgang bedarf 
dor be-sondcrcn Vereinbarung. 

Als vorsichertes Interesse gilt der Betrag eines J ahresmietzinses 
aus allen jeweils vermieteten Răumen der im Versicherungsschein be
zeichneten Gebăude. Etwaigc Nebenleistungen, zu denen der Mieter 
verpflichtet ist, gohoren zum Mietzins nur, soweit dies mit dem Ver
sicherer besonders vereinbart ist. 

Hat dor V ersicherungsnehmer Gebăude oder Răume in eigBnem 
Gebrauch oder ohne Entgelt an andere Personen in Gebrauch gegeben, 
rso finden auf die Haftung des Versieherers fiir den Entgang ihrer 
Mietwerte die fiir den Fall des Entgangs eiues Mietzinz.es geltenden 
Bestimmungen entsprechende Anwendung, wenn diese Haftung des 
Versicherers unter Angabe der J ahresmiete besonders verem
bart ist. 

Dic P r ă mie fiir die V crsicheruug gegBn Mietverlust wird uach 
cler Feuerversicherungssumme des versicherten Gebăudes borechnet und 
betrug urspriinglich, wenn nicht besondere Gefahrumstănde vorlagen, 
fur je 1000 Mark Feuerversicherungssumme 10 Pfennig. Dieser Pră
miensatz ermă.Bigt sich bei Gebăuden von hoherem W erte. Inzwischon 
ist cine feinere Gliedcrung des Tarifs erfolgt und die Sătze bewegen 
sich zwischen 1 und 3 °/00• 
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Der Minimal-Prămientarif f\ir Mietverlust- Versicberungen bezeichnet, von 

einer Ausnahme abgesehen, als annahmefăhig nur Versicherungen von Gebliuden 
der Bauartklasse I (S. :!14) und unterscheidet funf Gruppen: 

I. Gebaude, die nur W ohnzwecken dienen. 
II. Gebaude, in denen kleine und mittlere Warengescbafte o h ne feuer

gefabrliche Artikel betrieben werden. 
III. Gebaude, in denen kleine und mittlere Warengescbafte mit feuerge

±ăbrlichen Artikeln sowie kleine und mittlere Scbankwirtscbaften betrieben 
werden. 

IV. Gebaude, in denen Gewerbebetriebe, Restaurants, Cafes, jedoch keine 
Hotels, Saalwirtscbaften, Holzbearbeitungs- und Fubrikhetriebe untergebracht sind. 

V. Gebiiude, in denen groBe W arengescbăfte (nicht Warenbauser) und 
Warenlager untergebracht sind. 

Innerhalb jeder Gruppe werden wieder unterschieden a) Stadte mit mehr 
als 100 000 Einwohnern und Stadte mit anerkannter Berufsfeuerwehr, b) andere 
Stadte. 

In analoger W eise ha ben einzelne Gesellschaften, welche die Ver
&icherung von W as se rl ei t u n g s s c ha d o n oder S t u r m s c h ii d e n be
treiben, die Deckung cler M'iotverluste mit iibernommen. (§§ 49, 50.) 

Dor Mietor ist bekanntlich von der Zahlung des Mietzinses be
freit, wenn in den ihm verrnieteten Raurnlichkeiten Mangel entstehen, 
welcho dio ordnungsrna.Bige Benutzung vorhindern, oinschrlinkon oder 
vereiteln. W cnn somit Wohn- oder Geschiiftsrăume, wie dies sehr hiiu
fig durch W asserleitungsschăden oder auch durch Sturmschaden ge
schieht, unbenutzbar werden, so bli.Bt dor Hausbesitzer den Mietzins fur 
die vermieteten Răumc ein, wăhrend er dagegen die auf dcm Gebaude 
la.stenden V erbindlichkeiten, wio Hypothekenzinsen, Abgaben, Steuern 
usw., nach wic vor zu entrichten hat. Hierall8 erhellt dio wirtschaftliche 
Bedeutung auch dieser heiden .A.rten Gewinnentgangsversichorung. 

Viel weitreichender als die Chomageversicherung zufolge von Ele~ 

mentarschăden ist der neuerdings einfach als Mie t vers iche r ung be
zeichnetc, deutlicher Ko n j un k tur-C h omag ev e rs iche r ung ge
nannte Assekuranzzweig. 

Diese Ver>!icherung gegen nicht durch Elementarereignisse ver
ursachten Mietverlust scheint zuerst um 1850 in London aufgekommen 
zu sein und ist dann liber Paris nach Skandinavien und Holland ge
langt. Bestrebungen, in Hamburg 1870 eino eigene Gesellschaft zu 
ihrem Betriebe zu errichten, scheiterten, ebenso wiedie Bestrebungen der 
Haus- und Grundbesitzervercine in den achtziger und neunziger J ah
ren keine praktischen Erfolge aufwci<>en konnten. Bahnbrechend ha
ben die Versicherungsuntcrnehungen in Danemark, namentlich aher 
in Norwegen gewirkt, wo vor allem eine Gegenseitigkeitsgesellschaft 
in Kristiania unter Hansscm vorbildlich gewesen ist. 

Die Mietversicherung wird nach den verschiedensten Systemen be
trieben; nach dem einen wird dem Hausbesitz.er eine prozentweise Ver
glitung des Mietverlustes gewăhrt, nach dem anderen beginnt clic Ha.f-
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tung des V ersicherel"S erst, wenn ein im voraus festgesetzter N ichtver
mietungsprozentsatz uherschritten ist ; eine Vereinigung heider Sy
steme, vorr welchen sich das el"Ste namentlich in Dănemark, aher auch 
in Dresden und MUnchen fand, das zweite seine Heimat in Nor
wegen hat, hatte eine Berliner Gesellschaft durchgefiihrt, deren Ee
stand j edoch nicht von langer Dauer gewesen ist. 

Nach den Berliner Bestim'mungcn waren versicherungsfăhig nur 
zu W ohnzwecken geeignete und dienende Raume, doch durften Răume, 
welche gewerhlichen Zwecken dienen, insoweit mitversichert werden, 
als die dafiir versicherte Summe 20 Prozent des durch den V ersi<Yhe
rungsnehmer versicherten Betrages nicht iihersteigt. Der in Ansehung 
der gewerhlichen Răume erlittene Mietausfall wurde mit hochstens 60 
Prozent entschădigt. Hier erschien elen Versicherern aus mannigfachen 
Griinden hesondere Vol"Sicht angehracht. 

Die Entschădigungspflicht begann, nachdern der Mietvertrag er
loschen und die Răume leergestellt waren, mit dom Kalenderersten des 
darauf folgenden zweiten Monats und dauerte wăhrend der V ersiche
rungszeit his zu dern Zeitpunkt, fiir welchen die Răume wieder ver
mietet sind, odor in ihrer Gesamtheit oder teil weise wieder benutzt 
werden, hochstens aher his zum Ahlauf von zwei J ahren nach Beginn 
der Entschadigungspflicht. Bevor fiir solche Mietrăume, fiir welche 
bereits his zur vorgezeichneten Hochstdauor Entsohădigung geleistet 
worden war, wieder Mietausfallentschadigung beansprucht werden 
konnte, muBten dieselben in dor Folgezeit mindestens wiodcr ein J ahr 
vermietct und henutzt gcwesen sein. ' 

Fiir W olmungon, die hei SchlieBung des V ersicherungsvertrages 
leor standen oder gekiindigt waren, trat die Entschădigungspflicht 
:friihcstons drci Monate nach Inkrafttretcn der Versicherung ein, wo
bei die Frist von drei Monatcn von dem auf den VertragsschluB fol
genden Kalenderersten zu berechnen war. 

Dor Verein entschadigte den Versicherungsnehmer mit dem in der 
Police vercinbarten Prozentsatz, hochstens aher mit 80 Prozent der 
fiir dio einzelnen Raume voreinbarten Versicherungssumme. W ar letz
tere hoher als clic Mietsumme, die in den drei letzten, dem Schadenfall 
voraufgegangenen J ahren durchschnittlich erzielt wordon ist, so wurde 
dieser Durchschnittshetrag dor Entschadigung zugrunde gelegt. 

W aren gekiindigte Răume zwei Monate naoh dor orfolgton Kiindi
gung nicht ncu yerrnietet, so hatte der Veroin das Recht, ne hen dom Ver
sicherungsnehmcr die N eu vermictung zu betrei hrn. Dieses Hecht be
gann jedoch friihestens drei Monate vor dem Zeitpunkt, an dem die 
Leerstellung der Răume nach dom Mietsertrage zu erwarten war. -v.,r ar 
die N euvcrmiotung clurch die V crmittlung des Veroins erfolgt, so ge
biihrte diesem dic ortsiibliche VeriDietungsprovision. 

Dor Versicherungsnehrner war vorp:fliohtet, von der Kiindigung d€6 
Mietverlragos an sioh um die \Viedt'rvermietung cler Răurne zu be-
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miihen, und zwar nach nicht schwereren Bedingungen als nach denen 
des gekiindigten V ertrages. 

Der Verein hatte das Recht, wenn bereits Răume langer als sechs 
Monate mangels eines geeigneten Mieters leer gestanden ha ben, zu ver· 
langen, daB der V ersicherun~snehmer seine Mietpreisforderungen um 
einen angemessenen Betrag wahrend der V ersicherungsdauer erma13igte. 
Er war dem Versicherungsnehmer gegeni.iber in diesem Fali verpflich
tet, den ihm wăhrend der Versicherungsdauer dadurch entstandenen 
Ausfall am Mietvertrage in Hohe der in der Police vereinbarten Ent· 
schadigungsquote (hoehstens 80 Prozent) zu vergiiten. 

Auf lange Zeit hinaus diirfte infolge dor Wohnungsnot das Inter· 
esse an der Miotvorsicherung fii r de n G r un d b e sit z und den Hypo· 
thekenmarkt fallen. In normalen Zeiten aher ist ihre Bedeutung fi.ir 
die ganze Wohnungsfrage orheblich. Die Versicherung kann dann ein 
iibertriebenes Stoigen der MietpreiHo, eine ungeniigende Bauspekula
tion unter Umstanden hindern und wohl aUICh dazu dienen, den Woh
nungsmarkt im allgemeinen zu bessern. Froilich sind dabei nooh zahl
reiche Einzelproblemo zu losen. 

Einc eigenartigo Mietverlustversicherung hat das Leipzigcr MeB· 
amt 1920 eingefiihrt. Es ersetzt den Leipziger Biirgern, die wiih· 
reud der Messe ihre Zimmer durch Vermittlung des Me13amts Me13-
fremden vermieten wollen, fur don Fall, da13 nioht genugend M·e13-
fremde eintreffen, und das Zimmer unvormietet bloibt, den dreităgi
gen Miotzins. Als Pramion hierfi.ir zahlen dio Vermieter bei der An
meldung ihrer Raume dcn oinUigigon Miotzins. 

Auslandische Bauvereinc betr·ciben ei ne Mic t vor s c h u B ve r · 
sic h e r ung, de ren Einfuhrung auch in Deutschland vorgeschlagen, 
aber nur ganz vereinzelt versucht worden ist. So hat 1909 eine Miet
zinsvcrsicherungskasso die Genchmigung erhalten ; sic client deru 
Zweck, bei Arboitsunfăhigkeit die dem Bauvorein von dom Haus· 
erwerber bzw. dem Hauserwmber von den Mietern geschuldctcn Zinsen 
bzw. Mieten bis zur Daucr von drei Monaten zu zahlen. 

Einc Ausdehnung dor Mictverlustvorsicherung ist die B e t r i e b s
un tor brech ungs- o dor B etri e bs stills ta nd vers iche r ung; 
sie hat erst spat in Deutschland Eingang gefunden, nachdcm sie vor· 
hor namontlich in England, aher auch in Osterreich und in derSchweiz 
betriebeR worden war. Eine allgomeine Betriebsstillstandversiohcrung 
ohne Rucksicht auf die U rsachen der Verluste gibt os allerdings nicht 
und wărc cine Uberspannnng dor Versicherungsidee; die Yorhandene 
boschrănkt sich vielmehr auf Betriebsstillstand zufolgc von Elementar-, 
namentlich Feuerschaden. N ach den Bedingungen cler deutsohen Fouer· 
versicherungsanstalten haftet hier der Vorsicherer fur don SC'hadcn, wel
chen der V ersicherungsnehmer im Falle gănzlichcr odor te il weiser Un-
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terbrechung des Betriebes durch entgohenden Geschaftsgewinn oder die 
Ausgabe von fortlaufenden Geschăftsunkosten erleidct, und zwar tritt 
diese Haftung ein, soweit der Ausfall die unvermeidliche Folge eines 
Brand-, Blitz- oder Explosionsschadens ist, von dem die dem .Betrieb 
dienenden Gebăude oder beweglichen Sachen einschlieLHich dor Vorrăte 
durch wăhrend der V ersicherungsdauer eintretenden Brand, Blitzschlag 
oder Explosion von Leuchtgas betroffen werden, und fiir den der Ver
sichcrer bei einer auf Grund seiner allgemeinen Versicherungsbedin
gungen fiir Feuerversicherung genomrnenen V ersicherung solcher Ge
genstănde mangels bcsonderer Vereinbarung haften wiirdc. Im Falle 
einer andcren Explosion als einer solchen von Leuchtgas haftet der 
Versicherer in gleicher W cise wie im Falle ciner Explosion von Leucht
gas, soweit dies besonders vereinbart ist. 

Als Versicherungswert gilt in Anschung des Geschăftsgcwinns der
jenige, welcher in dem Bctriebe wăhrend der Haftzcit erzielt sein 
wiirde, uncl in Amehung der fortlaufenden Geschaftsunkosten das
jenigo, welchos in dem Betriebe auf die Haftzeit entfallen sein wiirde, 
wenn er ohne die Unterbrechung fortgefiihrt wordcn wăre. Der Ge
schăftsgewinn und die Ausgabe an fortlaufenden Geschaftsunkosten 
konncn mit nach Versicherungspositionen getrennten Versicherungs
werten oder zusarnmen mit ei n om Ver'Bicherungswert versichert wer
den. Auch konnen nur cler Geschăftsgewinn oder nur die Ausgabe an 
fortlaufcnden Gcschăftsunkosten Deckung findcn. Die Haftzoit be
ginnt mit dem Eintritt des Schadcnsorcignisses; sic kann fiir cinen 
Zeitraum von 3, 6, 9 oder 12 Monaten vcrcinbart werden. 

Als Geschăftsgewinn im Sinne der V ertragsbcstimmungen gilt 
der Gewinn aus dem Abs.atz von W aren oder aus ci'ner fiir andere ge
leistetcn Arboit, gleichviel ob die Waren oder die Arbeit bar oder auf 
Rechnung geliefcrt sind. Allc Geschăftsunkosten, zu denen insheson
dere auch dio Zinsausgabc fiir in dem Gcschaft investierte Gelder oder 
Grundstiicko oowie angemes:scne Abschreibungen gehorcn, sind bei der 
Fcststellung des Gcschăftsgewinns zu bcriicksichtigen. Nicht unter den 
Geschăftsgewinn făllt der Ertrag von zinstragenden Kapitalicn, Ka
pitalanlagen oder Grundstiicken, die im Gesch[ift invcstiert sind oder 
verwortet werden; Auslagen fur Erzielung dieses Ertrages hlciben 
auch bei der Feststellung des Geschăftsgewinnes unberiicksichtigt. Di,e 
.fortlaufenden Geschăftsunkosten, auf die sich dic Versichcrung be
zieht, sind die nach dem Eintritt des Schadcnsereignisoos weitcrlau
fenden A usgabeposten, welche nach ihrer Art im V ersicheruqgsschein 
bezeiclmet sind. Versicherbar sind namentlich folgende Artcn von fort
laufcnden Geschăftsunkosten : dic Zinsausgabe fiir im Gcschiift inve
stierte Gclder oder Grundsti.ickc, Mieten, Steuern, Abgaben, Versiche
rungsprămien, Gehălter von Angestellten und Lohne fachmănnischer 
Arbeiter. 

Bei der Feststcllw1g des Schadcns sind alle U mstă.nde zu beriick-
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sichtigen, die den Gang und das Ergebnis des Betriebes wăhrend der 
Haftzeit beeinfluf3t hătten, wenn die Unterbrechung nicht eingetreten 
sein wurde. D ie Folgen solcher U mstănde fallen nicht unter die V er
sicherung. Als solche U mstănde kommen ha,uptsăchlich in Betracht: 
Konjunkturschwankungen, Streik, Aussperrung, Krisen, Patente, 
Systemwechscl, Dborschwemmung, Sturm, Maschinendefekto, handels
oder wirtschaftspolitische Maf3rogeln, Ăndorung der Absatzgobieto. Bei 
dieser Versicherungsart kommt der Ordnungsmăf3igkeit der Buchfuh
rung einc ausschlaggobende Bodeutung zu. Es 'ist deshalb ausdruck
lich dem Versicherungsnehmer die Pflicht auferlegt, liber die Geschăfts
vorgăngo Bucher zu fuhron, dem Gesetz entsprechend Inventuren und 
Bilanzen aufzustellen und namentlich auch Biicher, Bilanzen nnd In
venturen dor letzton J-ahro feuersichor aufzubewahron. Eine Verletzung 
dieser Oblicgenheit befreit den Versicherer von seiner Lcistungsp.flicht, 
ooforn nicht etwa die V erletzung ohne Schuld des V ersicherton erfolgt 
ist. Abweichend von den Fouerversicherungsbcdingungen ist dom Ver
sichorer das Recht eingerăumt, auch au!3erhalb des Sachverstăndigen
verfahrens sieh bei dor Prufung cler Bucher und der zugehorigen Ge
schăftsvorgănge cler Beihilfe eines Buchsachverstăndigen zu bedienen, 
der aber offentlich bestellt sein mu!3. 

Da!3 ei ne rationelle Prii mie n tarif i e r ung au!3ergewohnlich 
schwierig und erst nach langer, bis jetzt twohl noch fehlender Erfahrung 
in den einzelnen Industriezweigen moglieh sein diirfte, liegt auf der 
Hand; denn es spielen fiir die Risikenbemessung eine sehr gro!3e An
zahl verschiedener Momente eine Rolle. Bi.shc:r werden die Prămien der 
Feuerv·ersicherung in Ansatz gebraeht, und zwar ist je nach cler Dauer 
der Haftzeit von 3 'bis 12 Monaten clas Drei- bis Anderthalbfache jener 
Prămie zu zahlen, mindestens aber 4 %o (bei 3 Monaten Haftzeit) bis 
11/ 2 %0 (bei 12 Monaten Haftzcit). 

Auch die Maschinenversicherung ist als Betriebsverlustver
sicherung ausgestaltet worden. Es gelten hier als Betriebsverluste Ver
mogensnachteilc durch Produktionsvorminderung infolge Stillstandes 
der beschii-digten Maschine, Beschădigung odor Entwortung der zur 
Verarbeitung auf der betroffenen Maschine befindlichen Rohmateria
lien und halbfertigen W aren, Lolmzahlungen an diE' an der boschii-dig
ten Maschine beschăftigten Arbeiter, soweit sie nicht anderwcitig be
schăftigt worden hinncn. 

Fur weitere Zweige der Sachversichorung besteht durchaus die 
Moglichkeit, die Haftung des Versicherers fur Betriebsstillstand
schii-dcn einzuschlic!3en. 

Die Geschăftserge bnisse cler Mietverlust- und Betricbsstill
standversicherung cntsprcchen nicht der gro!3en wirtschaftlichen und 
sozialen Bodeutung dieser Zweige. Die Neigung weitcr Kreise in 
Deutschland, sich auch an diesen Versicherungen zu beteiligen, ist 
bedauerlicherweise gering. Bei den 35 Aktiengesellschaften und den 
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5 Gegenseitigkeitsvereinen, welche die hier in Frage stehenden Zweige 
eingefiihrt hatten, waren noch nicht volle 90 Millionen Mark gcgen 
Mietverlust und 610 Millionen gegen Betriebsverlust versichert (da
von vier Filnftel Auslandsgeschăft). An Beitrăgen wurden crzielt 
0,16 bzw. 3,2 Millionen; an Schăden wurden vergiitet 0,02 bzw. 
1,3 Millionen Mark. 

Als cine in Amerika bekannte Versioherungs.spezialităt soi die 
Schwungradversicherung er:wăhnt, eine Kombination von Be
triebsverlust- und Haftpflichtversicherung. 

§ 61. Streikversicherung. 
Unter Streikversicherung konnte sowohl die Versicherung der Ar

beiter wic die der Unternehmer gegen Schaden aus Streiks verstanden 
werden. In der Tat haben sowohl diese wie jcne in fast allen Industrie
l.ă.ndern Einrichtungen geschaffen, die jedoch vorwiegend cinen Unter
stiitzungscharakter tragen ; fast ausnahmslos darf dies wohl von den 
Einrichtungen gesagt werden, die seitens der Arbeiterorganisationen 
getroffen worden sind. Es soli daher an dieser Stelle nur von den 
Einrichtungen die Rede sein, die seitens der U nternehmer ge· 
griindet worden sind. Die Sehădon, welche die Streikversicherung er
setzt, sind sehr mannigfaltig. Es handelt sich dabei sowohl um Ge
winnentgang wie urn Betriebsunkosten und urn Materialschăden. 

In Dcutschland sind die Bestrebungen zur Schaffung einer Streik
versicherung zuriickzuverfolgen bis Anfang der siebziger J ahre. 1872 
planten die Berliner Baugcwerksvereine bereits die Errichtung einer 
"Streikassekuranzgesellsehaft fiir das Baugewerbe", ohne daB der Plan 
verwirklicht wurde. Es haben sieh dann in den folgenden .J ahren und 
J ahrzehnten innerhalb wie aui3erhalb Deutschlands imrner wieder Ver
suche geltend gcmacht, sei es in Forrn ·von Gegenseitigkeitsvereinen, 
sei es in Forrn von Aktiengesellschaften, eine Streikversicherung ein
zurichten. Erwăhnt sei d·er 1890 von dom ideenreichen und weit
blickenden Frankfurter Versicherungsdirektor l-I errnann Kleeberg gr>
ăui3erte Plan, einen "Versicherungsverband dor deutsehen Industricllen 
gegen Streikverluste" ins Leben zu rufen. Er wurde ebensowenig ver
wirkl icht, wie die 1 897 in Berlin gegrilndete "Industria Vcrsiche
run.gs-Aktiengesellschaft gegen Verlust durch Arbeitseinstellung" in 
Berlin, dercn Vater der Bund der Industriellen war, wăhrend der 
Zentralverband deutscher Industrieller sich ablehnend verhielt, sich 
durchzusetzen vcrmochte; sic ist ganz kurze Zeit nach ihrer Griindung 
wieder verschwunden. 

Es ist abm· dann in Deutschland die Streikversicherung, die in 
den Kreisen der Industriellen immer mehr Bediirfnis wurde, dadurch 
eingefiihrt worden, dai3 sic angegliedert wurde an die beiden ehe
maligen Zentralorganisationcn der deutschen Ar bei t g eber ve r ~ 
bănde, an die "Hauptstelle" und an den "Verein" dicser. Die der 
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Hauptstelle angesDhlossenen V crhănde betrachteten die Streikcntschâ
digung als einen ihrer N ebenzwecke und ha ben eine einheitliche Zu
&ammenfassung in dem Schutzverband gegen Streikschâden geschaffen 
(jetzt "Streikschutz", s. unten). Hier ist aus den Beitrăgen dercinzelnen 
Verbănde ein als Ruchersicherung dienenender Garantiefonds gebil
det; dagegen hatten die dem damaligen Verein angehorigen Vor· 
bănde besondere Entsehădigungsvereine, die ausschlieBlich dom Zweck 
der Streikentschădigung dienen, errichtet, und zwar getrennt nach 
einzelnen Industriezweigen. Zusammengefaf3t wurden aher auch diese 
Verbănde in einer Ruckversicherungsorganisation. 

Die Satzungen der verschiedenen Entschădigungsgesellschaften wei
sen grof3e Ăhnlichkeiten auf. Bei unbcrechtigten Streiks wie auch 
zumeist bei Aussperrungen erhalten die Mitglieder eine Entschădi

gung im allgcmeincn zwischen 5 Prozent und 25 Prozent des an die 
Arbeiter gezahlten durchschnittlichen Tagesverdienstes. Die Zeitdauer 
dieser Entschădigungsleistungen ist irn allgemeinen unbegrenzt, zu
weilen jedoch auf z. B. 100 Tage beschrănkt. Die Prlifung der Be.
recht~gung der Streiks unterliegt dern Urteil eincs Ausschusses, dessen 
Zusammcnsetzung verschiedcn gm'IOgelt ist. Ein Rechtsanspruch auf 
Entschădigung besteht weder bei den der Hauptstelle angeschlosoonen 
V erbănden, noch bei den im Verein rtickversicherten Entschădigungs
geseUschaften. Dic Kosten werden durch Eintrittsgelder, meist zwi
schen 1/ 10 und 1°/00 der gezahlten Jahresiohnsumme, ferner durch 
die Beitrăge dor Mitglicder gedeckt, die auf Grund dor gezahlten 
J ahreslohnsummen fcstgcsctzt sind. Die Prărnie schwankt hier zwi
schen 1/ 4 und 3°/00 diescr Sumrne. Bei cinzelnen Gescllschaften sind 
noch N achschtisse zu leisten. 

Bei den auf der geschildcrten Grundlage beruhenden Streikvm'1lichc
rungsorganisationen \Yaren 1910 37 Prozent der in Arbeitgebcrver
bănden organisierten dcutschen U nternehrner mit 58 Prozent dor be
schăftigten Arbeiter bcteiligt, nămlich 47 328 Unternehrner mit 
2 315159 Arbeitern. 

Gegenwărtig bildet den Mittelpunkt der industriellen Streikver
sicherung die 1920 unter dem N amon "Dcutscher Streikschutz, Ent
schădigungsgcsellschaft der V creinigung der deutschen Arbeitgeher
vorbănde" neuorganisierte Zentralstelle mit dern Zwcck, die wirtschaft
lichcn Folgen von unvermeidlichen Arbcitseinstellungen dor Arbciter 
und Angestellten zu mildern. Die Satzung dieser Gesellschaft folgt 
den glcichen Grundsătzen, wie sic die Einzelverbăndo der Industrie> 
bisher gchabt haben, indcm sic insbcsondere von jedem Mitglied einen 
Jahresheitrag von 1°/00 der Lohnsumme und ein Eintrittsgeld von 
1/ 4 Ofoo dor Lohnsumme erhebt. Nachschuf3pflicht bestcht nicht. So
wohl V crbănde wir auch Firrnen, die solchen nicht angeschlossen s1nd, 
konnen Mitglieder wordcn. Den Mitgliodern wird im Fallc cines Aus
standes eine Entsehădigung gewăhrt. die 25 Prozent des auf die strei-
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kenden Arbeiter entfallenden durchschnittlichen L<lhnes betragen soll. 
Bei Aussperrungen werden 25 Proz.ent geleistet, wenn die Zahl der 
bei einer einz.elnen Firma ausgesperrten Arbeiter 300 nicht iibersteigt; 
bei 300 bis 600 Ausgesperrten sollen 20 Prozent und bei iiber 600 Aus
gesperrten sollen 15 Prozent bewilligt werclen. Unter Umstanclen kann 
eine Kiirzung der bewilligten Entschiidigungcn vorgenommen wer
clen. Die Gesellschaft ist bei der Vereinigung cler Deutschen Arbeit
geberverbiinde riickversichert. Es waren beim Streikschutz im J ahre 
1920 Betriebe mit etwa 700000 Arbeitern und 11/ 2 MilliarclenJahros
lohnsumme versichert. 

Daneben besteht der "Deutsche Industrie-Schutzverband" (friiher 
Gesellschaft des Verbandes Sachsischer Industrieller zur Entschiidi
gung bei Arbeitseinstellungen, 1906 gegriindet) als Versicherer zahl
reicher Inclustrieller der verschieclensten Gewerbezweige mit etwa 
350000 Arbeitern und 3/ 5 Milliarclen Jahreslohnsumme. 

Da nach cler Satzung des Streikschutzes ein Recht auf Entschăcli
gung satzungsgemiiB nicht besteht und infolgeclessen cliese Gesellschaft 
von der Reichsaufsichtsbchorcle nicht als aufsichtspflichtiges Versiche
rungsunternehmen betrachtet wird, so entsteht leicht cler Irrtum, daB 
es sich hier gar nicht um Versicherungen hanclelt. Zweifelsohne ist 
aher der Streikschutz ebenso wie clie Einrichtungen der Einzelverbănde 
wirtschaftlich betrachtet eine Versicherungsunternehmung. 

Die A usclehnung der Streikbewegung auf clic Lan cl w i r t s c ha ft 
hat im Sommer 1920 clazu gefiihrt, claB cine pommersche landwirt
schaftliche Versichemngsgesellschaft nach den Plănen von v. Marck 
cine Streikversicherungsabtcilung cingerichtet hat, welche die Geneh
migung dcr Aufsichtsbehorde fancl. Dcr Beginn der Tătigkeit der 
neuen Abteilung ist jedoch an die Voraussetzung gekniipft, daB sich 
cine gewisse Minclestzahl von 'reilnehmern findet, \vas bisher noch inicht 
der Fall war. Die Haftung der Gcscllschaft erstreckt sich auf den 
Schaclen, der clurch unmittelhare Einwirkung eines Streiks im land
wirtschaftlichen Betrieb entsteht. Als MaBstab sowohl fiir die Versiehe
rungsnahmc, als anch fiir die Schaclenscrmittlung client der L<lhn
umsatz; die einzclnen W erte und Schii.den auf3-erhalb clieses MaBstabs 
werden fiir dic Versicherw1g nicht in Betracht g'Cwg,en. Als Streik gilt 
diejenige Arbeitseinstellung, welche von Arbeitnehmern durch ausdriick
liche Erkliirung oder durch schliissige Betătigung zum Zweck der 
Dnrchsetzung von Forderungon irgendwelcher Art gegen clen Arbeit
geber untcrnommen wird. Gleichgeachtet werden, sowoit nicht in den 
Versicherungsbrxlingungen etwas andcres bestimmt ist, oolche Streiks, 
dic zur Unterstiitzung frcrncler L<lhnkămpfe (Sympathiestreiks) oder 
zur Einwirkung auf offentliehc Angelogenheiten (politische oder De
monstrationsstreiks) unternommcn wcrden. 

Unter die Vm·sicherung făllt ein Streik erst dann, wenn er min-
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destens zwei volle Tage hintereinander dauert und zugleich mindestens 
ein Viertel der Arbeitnehmerschaft des betroffenen Betriebs umfa.Bt. 
Unter diesen Voraussetzungen werden aher auch die Anfangstage mit 
ersetzt. Der V ersicherungsnehmer hat die W ahl, ob er fur alle Zei ten 
des J ahres gleiche Durchschnittstage versichert ha ben will, oder ob 
er im Hinblick darauf, da.B der Schaden verschieden gro.B ist, je 
nach den Wirtschaftszeiten, in die der Streik fallt, gewisse Zeiten 
bezeichnen will, fur die er hohere Entschadigung beansprucht. Die 
Zei ten brauchen nicht in sich geschlossen zu sein. W er keine Zeiten 
bezeichnet hatte, kann dies, solange noch kein Sti~Cik eingetreten, jeder
zeit nachholen, unter der gleichen V oraussetzung auch die Anfangs
und Endzeitpunkte andern. Sind keine hesonderen Zeiten bezeichnet, 
so wird durchweg der einfache Durchschnittstag der Entschadigung 
zugrunde gelegt. Der V ersicherungsnehmer kann heantragen, da.B fur 
die Zeit, in der die Streikenden auch Notar bei ten ( wie Wartung des 
Viehs, Milchwirtscha.ft usw.) verwcigern, die Erhohung fur besondere 
Gefăhrdungszeiten zur Anwendung kommt. Errechnet und ersetzt wird 
die Gesamtzahl der nachweislich und ausschlie.Blich durch den Streik 
fur die Wirtschaft verlorengegangenen Arbeitstage einschlie.Blich der
jenigen Sonn- und Feiertag·e, an denen der einzelne Streikende wenig
stens zu teilweiser Arbeit verpflichtet gewesen wăre, mit einem be
stimmten Durchschnittsbetrage auf den Tag, unter Berucksichtigung 
der versicherten Gefăhrdungszcitcn. Wăhrt ein Streik in ununter
brochener Folge mehr als zwei W ochen, so verdoppeln sich von da 
an die sonst in der fraglichcn Zeit zustehcnden Entschădigungssătze. 

Auch in vielen frernden Landern ist die Strcikversicherung ver
breitet. Entwodcr sind hier Triiger der Versicherung selbsUindige Ak
tiengesellschaften oder aher die Losung des Problems ist iihnlich wi0 
in Deutschland erfolgt. 

EinCl intern ati o n ale Strcikversicherungsgesellschaft ist vor etwa 
einem J ahrzehnt in London ins Le ben getreten. Sie bildet cine V er
einigung von Reedern, welcher auch hollăndische, helgische, dănische 
und schwedische Mitglicder angehoren; frtiher waren auch deutsche 
dabei. 

Schlie.Blich sei, gewisserma13cn im Anhang zur Streikver:;icherung 
dic B o y k o t t vor sic h e r ung crwăhnt, dic in Deutschland von einem 
Gegenseitigkcitsvercin der Brauereien bctricben wird. 

* 62. Sachlebensversicherung. 
Der fur Schiffe 1909 von Batlin vorgeschlagenen, scit 1919 vou 

Heymann theoretisch bcgriindeten und praktisch seit 1920 in Ber
lin betriebenon Sachlebonsversicherung liegt die richtige Er
kenntnis zugrunde, da13 dor W ert dor Sachgiiter, der durch den natur
lichen ihrer Zweckbestimmung dienenclen Gebrauch stii.ndig vermindert 
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und schliefilich ganz aufgezehrt wird, aus privaten wie aus volks
wirtschaftlichen Grunden dauernd erhalten und erneuert werden ruuB. 

Richtig ist auch die Erkenntnis, daB die von vielen Wirtscha.fts· 
subjekten vorgenommenen Abschreibungen und Rucklagcn unglcich
mii.Big oder ungenugend bewerkstelligt werden. Die haufige Spekula
tion der Hausbe.sitzer darauf, daB die Gebaudewertverminderung durch 
Bodenwertsteigerung ausgeglichen wurde, hat sieh wenigstens fiir die 
Gegenwart nicht als richtig herausgestellt. Allein selbst bei ausreiehen
den und regelmii.Bigen Abschreibungen handeltes sich im allgemeinen um 
re in buehmii.Bige Mani pulationen, wahrend bei ei ner Versieherung in
folge der Priimienzahlungen die Betrii.ge fur Instandhaltung und Er
neucrung der Sachgiiter stets vorhanden und ver:fugbar sind. Vor allem 
aher wurde durch die V ersicherung der unerwartet vorzeitige \Vert
untergang ersetzt werden ki.innen. 

Die bisher nur fiir Gebaude aller Art verwirklichte Sachlebens
versicherung weicht insofern von den ubrigen Sachversicherungcn ah, 
als sic auch Sehaden decken will, die durch nattirlichen Verbrauch 
der Guter entstehen, wahrend jene nur beim Eintritt aufierordentlicher 
Ereignisse dem V ersicherungsnehmer Ersatzsummen zur V erfugung 
stellen. Es handelt sich hier also um eine wm;entliche Erweitcrun.g 
des Tătigkeitsgebiets der Versicherung. 

Der praktischen Durchfuhrung der Sachlebensversicherung schwebt 
das Vorbild der abgekiirzten oder gemischten Todesfallversicherung 
vor: Es wird beim Ablauf der Versicherungsdauer oder auch (wenn 
an dem versicherten Objekt bauliche Schă.den in solchem U mfang ein
treten, daB die erforderlichen Wiederherstellungskosten zu hoch und 
daherdie weitere Erhaltung des Objektes unwirtscha:ftlich wă.re,) bereits 
vor Ablauf der Versicherungsdauer die voile Versicherungssumme ga· 
zahlt. Daneben werden gewiSISermaBen nach Art einer Krankcn· oder 
U nfall vcrsicherung Entschadigungen fur teil weise Entwertungen durch 
eine Anzahl baulicher Schăden ausbezahlt, und zwar ist auf Grund 
sachverstandiger Priifung der Gobăude auf ihre bauliche Beschaffen
heit und voraussichtliche Lebensdauer von Hoclcner eine nach Art der 
Sterbeta:feln fur das menschliche Leben berechnete Sterbetafel fur 
"Hausleben" aufgestellt worden. Aher dennoch scheint es logisch nicht 
gereehtfertigt, diese V ersicherungen zur Lebens-, also zur Personen
versicherung, zu rechnen, wie es das Aufsichtsamt z. T. tut; mit nicht 
viel wenig0r Recht miifiten dann auch gewisse Arten der Viehversiche
rung zur Lcbensversicherung gerechnet werden, mindestens sowcit hier 
Krankheits· und Sterbetafeln in Anwendung kommen. 

Diese Feststellung ist nicht nur von theoretischer, sondern von 
eminent praktischer Bedeutung insofern, als die Ausgaben fur Sach
(lebens)versicherungen als W erbungskosten vom steuerpflichtigcn Ein
kommen in Abzug gebracht werden diir:fen und die den Versicherten 
zufliefienden Deckungssummen nicht als Vermogenszuwachs, sondern 
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als Ersatzwcrte, Riickstellungen fur eingeleg~c W ertminderungen zu 
betrachten sind. 

Zweck der Hauslcbcnsversicherung ist die Erhaltung des 
Sachwerts von Gebăuden aller Art. Die Gesellschaft versichert nach 
ihren Bedingungen Gebăude: 

1. gegen die voile Entwertung, die am Ende der Versicherungsdauer 
infolge von Alter und Abnutzung eingetreten ist, und zugleich 

2. gegen vorherige teilweise Entwertung durch bauliche Schăden, 
die mittelbar oder unmittelbar herbeigefiihrt worden sind: durch Sen
kungen von Gcbăudeteilen; Grundwasser; Schwamm; Feuchtigkeit 
in Răumen, die zum dauerndcn Aufenthalt von Menschen bestimmt 
sind, oder Risse in Decken Wld in tragenden oder sonstigen mas:siven 
Wănden odor Pfeilern, wenn durch solche Schăden die betrofftmen 
Răumc aus Sicherhcits- odor Gesundheitsriicksichten unbenutzbar sind; 
Rohrleitungsbriiche, wenn sie infolge natiirlicher Abnutzung entstan
den sind; U ndichtigkeit der Dacheindeckung. 

3. Durch besonders zu vereinbarende Zusatzversicherung kann 
gegen eine durch bauliche Schii.den anderer Art (z. B. Beschădigungen 
an Stra13en- oder Hofansichten, Treppenfluren, Hauseingangs- oder 
Durchfahrtsfluren, Dielen odor Stiegenhausern in Villen, Sammel
heizungen, Badeofen usw.) verursachte teilweise Entwertung Versiche
rung gewăhrt werden. Fiir jedc Zusatzversicherung wird die Versiche
rungssumme, Prămie und Daucr der V ersicherung gesondert festge
setzt. 

Am Ende der V ersicherungsdauer wird, ohne da13 es eines be
sonderen Schadcnnachweises bedarf, die vorausgesetzte Entwertung des 
versicherten Gebiiudes als eingetrcten angcsehen. Die Gesellschaft ist 
daher zur Auszahlung der vereinbarten V crsicherungssumme verpflich
tet, soweit dicse nicht durch vorausgegangene Entschiidigungszahlun
gen aufgezehrt ist. 

Die Gesellschaft ist berechtigt, das Versicherungsverhăltnis schon 
TOr Vertragsendc durch Zahlung der Versicherungssumme aufzulosen, 
wenn sio die Dberzeugung gewonnen hat, da13 weiterc Aufwendungen 
fiir Beseitigung baulichcr Schăden unwirtschaftlich sind. 

Die Gescllschaft ist verpflichtet, das V ersicherungsverhăltnis schon 
vor Vertragsende durch Zahlung der Versicherungssumme aufzulosen, 
sobald festgestellt worden ist, da13 weitere notwendige Aufwendungen 
fiir Beseitigung baulicher Schădcn die noch vorhandene Versicherungs
summe crschopfen wiirden. Ist bei eincr Zusatzversicherung die Prii
micnzahlung beendet, ohne da13 durch dio eingetretenon Sohăden die 
Versicherungssurnme aufgczohrt ist, so wcrden dom V ersicherllilgs
nehrner bis zum Ablauf der Vcrsicherung alljăhrlich die Zinsen des 
nichtvcrbrauchten Restes der Versicherungssumme zum Rechnungszins
full der Gesellschaft vorgiitet. Ist eine Zusatzversicherung durch Fort
fall des versicherten Interesses gegenstandslos gcworden, so wird sie 

2r~ 
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unter Auszahlung des vollen auf sie entfallenden Deckungskapitals 
und der zugehorigcn Sicherheitsriicklage aufgehoben. 

Sind bauliche Schaden der im V ertrag bezeichneten Art einge
treten, zu deren Beseitigung Instandhaltungsarbeiten von einem 
Kostenbetrage von zusammen mindestens 500 Mark notwendig eind, 
so erstattet die Gesellschaft diese Kosten, wenn und sow:eit solche 
Instandhaltungsarbeiten von Bausachverstandigen, eventuell von einem 
Schiedsgericht, fiir erforderlich erklart worden sind. Sămtliche Ent
schadigungszahlungen werden von den zugehorigen V ersicherungssum
men in Abzug gebracht. Entsprechend den verringerten V ersicherungs· 
summen erma13igt sich die Hohe cler Prămien mit Beginn des neuen 
auf die Anmeldung des Schadens folgenden Versicherungsjahres, wenn 
nicht neue V ereinbarungen get:voffen werden. Dem Versicherten ist 
eine Instandhaltungspflicht auferlegt. 

Fiir Umbauarbeiten und sonstige Arbeiten zur Verbesserung des 
versicherten Gebaudes kann die Gesellschaft Dadehen bis zur Hohe 
der erforderlichen Kosten, hochstens bis zur Erschopfung des Riick
kaufswertes, unter V erpfandtmg der Anspriiche des V ersicherungsneh· 
mers aus der V ersicherung an die Gesellschaft gewăhren. In g1eicher 
W ei se und in demselben U mfangc mu13 die Gesellschaft Darle hen fiir 
Ausbesserungsarbeiten gewahren, die dem Versicherungsnehmer zur 
Erfiillung seiner Instandhaltungspflicht obliegen. 

W ei tere Paragraphen betreffen u. a. clie Bildung cler Sicherheits
riicklage sowie cler Gewinnriicklage zur Bildung uncl Ausschiittung 
von Dividenden an clie Versicherungsnehmer. Die Deckungskapital~ 
berechnung ist im Geschăftsplan cler Gesellschaft geregelt uncl kann 
nur mit Genehmigung des Reichsaufsichtsamtes, dann aher auch mit 
Wirkung auf die laufenclen Vertrage geănclert werden. 

Der Versicherungsnehmer kann den Vertrag jeclerzeit unter Ein
haltung einer mindestens dreijăhrigen Kiindigungsfrist auf das Ende 
eines Versicherungsjahres ganz oder teil weise kiindigen, in bestimm· 
ten Fiillen fristlos nach dem ersten V ersicherungsjahr. Ferner kann 
der Versicherungsnehmer jederzeit fiir das Ende des laufendcn Ver· 
sicherungsjahres clie Umwandlung seiner Versicherung in eine pră· 
mienfreie V ersicherung verlangen. 

Die Interessen der Hypothekenglaubiger werden beriicksichtigt. 
Auch den Grundsatz cler Unverfallbarkeit enthalten die Bodingungen, 
ebenso wie sie sich bemiihen, wegen Nichtzahlung cler Prămien er
loschenc Versicherungen binnen J ahresfrist durch blo13e N achzahlung 
wieder in Kraft zu setzen. 

Dber die Hohe der J ahresprămie :fur je 1 O 000 Mark Versicherungs
summe gibt der folgende Auszug aus dem Tarif Auskunft: 



V ersicherungs
dauer 

Jahre 

55 
54 
53 
52 
51 
50 
49 
48 
47 
46 
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li 
Jahrespramie im 

jj Gesamteinzahlung 
li 

1.-5. 1 6. u. folg. 

100,-
100,--
100,--
100,--
100,-
100,-
100,--

Jahre 

102,40 
lOfl,lO 
110,10 

il 
__________ u __ - -----------------

7 5,9o ---l-- ·---· -42il5~=--- --
7:J,2l ,1380,80 
8:!,60 4464,80 
86,30 4556,10 
90, te 4644,60 
94,20 4739,--
9t'l,50 4834,-

4915,20 
4986,70 
5064,60 

Zu dem Tarif ist zu bemerken, da13 nach der Rechnungsgrundr 
lage dor Gesellschaft alle Ersparnisse, die sie aus den Prămien zu 
machen in der Lage ist, mit 4 Prozent zugunsten der Versicherten ve!'
zinst werden miissen. Ein Sicherheitszuschlag, wie er bei der I1ebens
versicherung iiblich ist, ist nicht in Ansatz gebracht, vielmehr besteht 
nur dio Moglichkeit einer Prămiencrhohung, dem Gewăhrleistungs
beitrag. Erwăhnenswert ist auch die Tatsache, da13 die Geld wert
schwankungen bei der Hauslebensversicherung insofern beriicksichti,gt 
werden konnen, als dic Moglichkei t vorhanden ist, die V ersicherungs
summe bei steigendem W ert herauf und bei sinkendem herabzusetzen, 
so da13 also auch die Prămien beweglich sind. 

Die Heyrnan:nsche N euschopfung verdient eingehende Beach
tung. Bewăhrt sie sich in der Praxis, gelingt es insbesondere, 
nicht nur eine Hauslebensversicherung, sondcrn auch, womit be
reits begonnen ist, cine Mas chin e n le ben s vers iche r ung und ei ne 
Schifflebensversicherung aufzubauen und womoglich inter
national zu gostalten, so konnten hierdurch ganz aufierordentliche Vor
teile privat- wie volks- und wcltwirtschaftlicher Art erzielt werden. 

§ 63. Kleinere Versicherungen. 
Als eine Ergănzung verschiedener Elementarversichorungsa.ri:en 

kommt die Baulastversicherung in Bctracht. Sic client u. a. 
Gutspă.chtern zur Abwălzung der auf Grund ihres Pachtvertrages be
stehenden V erpflichtung, die W iederherstellung von Bau ten vorzuneh
men, die auf dem von ihnen gepachteten Grund und Boden durch Feuer, 
Sturm oder Uberschwemmung zerstort werden; auch Patrone von Kir
chen und Schulen auf dem Lande habcn solche Baulastverpflichtun
gen. Schliefilich kann auch eine solche fiir den Eigentiimer eines mit 
einer Hypothek bclasteten Grundstiicks in Betracht kornmen, wenn der 
Hypothekcnglaubiger ihn zur Beseitigung einer etwa durch Brand ein
getretcnen Verschlechterung des belastcten Objekts auffordert. Die in 
solchen und ăhnlichen Făllen erforderlichen Natural- und Geldleistun
gen zur Wiederherstellung der Gebăude iibernimmt die Baulastver-
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sicherung, welche zur Zeit nur noch von einer deutschen Feuerver
sicherungsanstalt betrieben wird. Bei ihr waren 1920 lediglich 24 Mil
lionen Mark gedeckt. Die Beitrăge beliefen sich auf 87 523, die 
Schadenzahlungen auf 44 885 Mark. 

Eine Dachschădenversicherung ist im Jahre 1903 in Ber
lin ins Leben gerufen worden. Sie stellt sich dar e:i:nerseits als eine 
Sturmschădenversicherung, anderseits als eine Ausdehnung derselben 
in cler Richtung auf eine allgemeine Elementarschadenversicherung. 
Dabei wird in beachtenswcrter Weise eine Vereinigung von Schaden
verhiitung und Schadendeckung versucht. Die diesem Zweige dienendc 
kleino Anstalt iibernahm die Wiederherstellung cler versicherten 
Dăcher, und zwar sallten diese jăhrlich zweimal revidiert und die bei 
den Revisionen sich ergebenden Schăden alsdann beseitigt werden. 
ebensa wie plOtzliche, durch Naturereignisse, wie Sturm u. dgl., ent
standene Schă.den. Ausgeschlassen war eine ganze Reihe von 'moglicher
weise eintretenden Schăden, insbesandere salche an Blitzableitern, 
W etterfahnen und Dachfenstern, ferner Schăden, welche durch Krieg, 
biirgerliche U nruhen, Explasion, Blitz, Feuer und Diebstahl entstanden. 

Bei der Glackenbruchversicherung, die wahl nur in Oster
reich-Ungarn betrieben wircl, handelt es sich um Ersatz von Schii
den, die am Turme odor sonstwo im Kirchengebăuclc untergebrachtc 
Glacken durch Bruch ader Sprung usw. erleiden, welche durch Lăuten, 
Schla.gen mit dem Schwengel, Uhrschlag, Geriistbruch, Absturz, bzw. 
durch Umstăndc herbeigefiihrt werdcn, \velche dieGlacken fUr die ge
wohnliche Beniitzung unbrauchbar machen. 

Mit gro13en Haffnungen in Angriff genommen wurde 1908 in 
Dănemark eine Telegrammversicherung, zu deren Betrieb die 
staatliche Telegrammverwaltung mit einer Privatversicherungsgesell
schaft in V crbindung trat. Diese Versicherung bezweckte Ersatz des 
Schaclens, der unmittelbar durch das Nichtiibereinstimmen des ange
kommenen Telegramms mit dem versicherten Originaltelegramm cler 
Aufgabestation, durch verspăteten Eingang oder durch verspătete 
Austragung des Telegramms verursacht wird. Die Versicherung wurde 
in cler W eise abgeschlossen, da13 das Telegramm bei cler Einlieferung 
mit den von der Gesellschaft hergestellten und am Telegrammschalter 
zu losenden V ersicherungsmarken in tarifmă13igem Betrage heklebt 
wurdc. J e nach dem Bcstimmungslancl war der Prămientarif ver
schieden. Die Haftung cler Versicherungsanstalt betrug im allgemeinen 
bis zu 500 Kroncn fiir ein Tclegramm, kannte aher auch auf 1000 
ader 5000 Kronen ausgedehnt werclen. Bei Versicherung eines Be
trages bis zu 1000 Kronen schwankte die Prămie zwischen 30 und 
80 Ore, je nach clem Bestimmungslancl; Telegramme nach Deutsch
land kasteten 40 Ore. Neben Einzelversicherung gab es laufende Vcr
sicherung fiir die Zeitdauer eines J ahres. Die Erfahrungen, welche 
man gemacht hat, waren aher vollig unbefriedigend; zwar hat man die 



§ 63. Kleinere Versicberungszweige 327 

urspriinglichen Einrichtungen in verschiedener W eise geăndert, na.
mentlioh die Prămie rationeller gestaltet, dessenungeachtet hat sich 
die Telegrammversicherung, auch auBerhalb Dănemarks, keine Aner
kennung verschaffen konnen. 

Wăhrend die Arbeitslosigkeitsversicherung zweifelsohne 
zur Sozialversicherung gehort und dort zu erortern ist, (auch wenn sie 
von Privatunternehmungen betrieben wird), kann man zweifelhaft sein, 
ob die gelegentlich von Fachverbiinden eingefiihrte Stellenlosig
k ei ts vers iche ru n g nicht, wenigstens manchmal, der Privatver
sicherung zuzurechnon ist. Ein groBer Handlungsgehilfenverband be
treibt dieso V ersicherung in beachtenswerter W eise, und zwar in cng
ster Verbindung mit dor Stellenvermittlung des Verbandes. Ein An
spruch au:f clic Versicherungsleistung besteht nur unter der Voraus
setzung, daB sich das Mitglied bei der Stellenvermittlung beworben 
hat. Mitglieder, welche eine ihnen angebotene Stellung, die ihren 
Kenntnissen und dem bisherigen Einkommen entspricht, und deren 
Annahme ihnen unter Beriicksichtigung ihrer personlichen und Fa
milienverhăltnisse billigerweise zugemutet werden kann, nicht anneh
men oder dic Annahme durch eigenes Verschulden versăumen, ferner 
auch Mitglieder, welche in:folge eines gesetzlich zuHtssigen Grundes 
ohne Einhaltung einer Kiindig·ungsfrist entlassen worden sind, erhalten 
die V ersicherungsleistung nicht; im iibrigen wird zwischen dor Ent
lassung und der freiwilligen Au:fgabe einer Stellung ein Untcrschied 
nicht gemacht. Dor Anspruch auf die Leistung beginnt mit dem Ab
laufe des zweiten Mitgliedschaftsjahres und ist weiter dadurch be
dingt, daB das Mitglied wăhrend seiner Zugehorigkeit zum Verbande 
mindestens 12 Monate, wenn auch mit Unterbrechungen, als Hand
lungsgehilfe angestellt gewesen ist. Die ersten 15 Tage der Stellen
losigkeit bleiben auBer Versicherung. Die Versicherungsleistung ist 
nach Hohc und Dauer bestimmt. Die Mindestdauer betragt bis zu 
3 Monaten; je 5 J ahre der Mitgliedschaft verlangern die Dauer des 
Bezuges um 1 Monat bis zur Hochstdauer von 12 Monaten, wobei 
jedoch Mitgliedsjahre, in welchen die Versicherung in Anspruch ge
nommen wurde, nicht in Anrechnung komrncn. Mitglieder, wclche 
die Beziigo fiit' die ganze ihnen zustehende Dauer erhalten haben, 
werden erst wieder bezugsberechtigt, wenn sie inzwischen mindestens 
9 Monah~ als Handlungsgehilfe angestellt gewesen sind. Auch crwerbs
un:făhige kranke Mitglieder sind bezugsberechtigt. Das fiir cine Beru:fs
vereinigung in der amtlichen Statistik von 1920 mitgeteilte Gcschiifts
ergebnis war folgendes: 482 680 Mark Bei trage standcn 126 233 Mad{ 
Schadenzahl un gen gegen ii ber. 

Dio A uswandererversicherung, welche in verschiedcnen For
men vorkommt, hat durchweg einen Unterstiitzungscharakter odor 
kommt der Sozialversicherung mindestens nahe, namentlich soweit sic 
aui einem Zwang beruht. Als solche hat sie die Landesregierung von 
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Kroatien 1910 eingefiihrt. Hier wurde jeder Auswanderer gegen Tod 
durch U nfall versichert und auBerdem erhielt er ei ne Gepăckversiche
rung. In U ngarn wurde von Pri va~gesellschaften eine V ersicherung 
zuriickgewiesener Auswanderer 1910 eingefiihrt derart, daB Auswan
derer, welche von der amerikanischen Einwanderungskommission nicht 
zugelassen wurden, zur Bestreitung der Riickreise einen entsprechenden 
Betrag ausbezahlt erhielten. Eine Beschăftigungsversicherung fiir Aus
wanderer hat die Heilsarmee in England einzufiihren gesucht. SchlieB
lich bat Spanien 1920 seine Auswanderer durch Bereitstellung staat
licher Mittel gegen die Risiken des Todes und der dauernden voll
stăndigen Arbeitsunfahigkeit infolge Schiffsbruch, Brand, Zusammen
stoi3 oder sonstiger Schiffsunfălle kollektiv versichert. 

Allo Versicherungsarten aufzuzăhlen, die bald hier, bald dort 
auftauchen, ohne daB von ihrem Dasein Kunde in die groBe Offont
lichkcit dringt, ist kaum moglich. Ebensowenig kann ein erschOpfendes 
Verzeichnis aller Vorschlăge neuer Versicherungsarten auf
gestellt werden, die teilweise auch bereits betrieben worden sein mogen. 
N ur einige seien hier angefiihrt. 

Der Gedanke einer allgemeinen Elementarschiidenversiche
r ung findet sich immer wieder, ebenso wie die Forderung von V er
sicherung gegen Insektenschaden und Măusefrai3. Ihre Moglichkeit 
ist durchaus nicht zu verneinen. Allein es verdient eingehende Be
achtung, was der badische Finanzminister Buohe:nberger liber den Vor
schlag einer Mii3ernteversicherung gegen die ungiinstigen Einfliisse 
der Witterung und sonstige das Pflanzenwachstum schădigende Vor
kommnis·se (Năsse, Diirre, Frost, Insektenfrai3) bemerkt: "Eine 
Kollektivversicherung, die unterschiedslos den Fleii3igen, Geschickten, 
Umsichtigen ebenso behandelt wie den Lassigen, Ungeschickten, Un
vorsichtigen, konnte im Hinblick auf die hier tătigen psychologischen 
Einfliisse der groBen Masse von einer anderen Folge als der, alle auf 
ein glciches Niveau der Sorglosigkeit herunterzuziehen, nicht beglei
tet sein. W olite man dieser Folge ei ner um sich greifenden gesch.ăft
lichen Sorglosigkeit in bezug auf Bekampfung widriger N atureinfliisse 
sich entziehen, so wăre dies nur durch eine regelmăi3ige Uberwachung 
der Einzelwirtschaften, d. h. nur mittels einer staatlichen Bevormun
dung moglich, welche an Stelle der auf Freiheit der Bewegung und 
wirtschaftliche Selbstverantwortlichkeit sich griindenden Gesellschafts
ordnung den alles und j edes reglementierenden sozialistischen Zwangs~ 
staat setzen wiirde." 

Eino liingere Reihe von J ahren hindurch wurde in J apan mit 
staatlicher Forderung ein·e Mi i3 ern teversicherung betrichen, die 
sich auf den Reisbau erstreckte. Auch in Rumanien wurde 1906 mit 
Hilfe der Volksbanken eine ăhnliche Einrichtung, eine biiuerliche Ver
sichcrungskasse gegen Maismangel, eingerichtet, die aber nur 1 .J ahr 
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bestand. In Osterreich ist in friiheren J ahren mehrfach eine obliga
torische staatliche MiBernteversicherung gefordert, aher nicht durch
gefiihrt worden. 

Eine besondere E rd b e ben vers i cherun g ist wiederholt ge
wiinscht, gelegentlich auch versucht worden, z. B. 1905 im Interesse der 
Plantagenbesitzer von Dominica in W estindien, deren Pflanzungen: 
durch Erdbebenschăden von Lloyds in London gedeckt wurden. Nicht 
ohne Interesse ist es zu vernehmen, daB eine Erdhebenversicherung 
1912 im wiirttembergischen Landtag verlangt :worden ist mit Riick
sicht auf die durch Erderschiitterungen Ende 1911 in Siiddeutsch
land vorgekommenen erheblichen Schăden. Auch die Forderung einer 
L a w in e n vers i c h e r ung sei registriert. 

Fiir Hauseigentiimcr bestimmt war die 1901 pr'Ojektierte Haus
schwammversicherung. Die Idee einer solchen ist offenbar mit 
der Fortentwicklung des Gedankens der moglichsten Sicherung von 
Gebăuden entsta,nden, wozu au.f der einen Seite die W asserleitungs-, 
a.u.f der anderen Seite die Sturmschădenversicherung Veranlassung ge
geben haben mag. 

Der Plan einer Effektenversicherung und einer Proze13-
k os ten vers i c her ung (Rechtshil.feversicherung) ist au:fgetaucht, 
ersterer wohl angeregt durch die Kredit- und Kursverlustversicherung, 
letzterer durch die Geschworcnenversicherung, die von klei
nen Vereinigungen vereinzelt betrieben wird und Staatsbiirgern den 
Schaden ersetzt, welcher ihnen materiell durch das Ehrenamt eines 
Geschworenen erwj,i,chst. 

Die Kli en tengold er v ersicher ung will eine Schadloshaltung 
derjenigen Klienten, die von ihren Sachwaltern clurch Veruntreuungen 
geschădigt sincl. Voraussetzung ist, daB zur Erteilung des Mandates 
ein gesetzlicher Zwang vorlag, so bei Pflegschaften, Vormundscha:ften 
und beim Konkurs. In diesen Făllen stehen clem bevollmăchtigten 
Sachwalter weitgehende Rechte zu, die leicht miBbraucht werden kon
nen. Man denkt daher an gesetzlichen Versicherungszwang. Es soli 
entweder eine Prămie durch Erhohung des Vollmachtstempels bezahlt 
werden, odor aher clie Sachwalter sollen sich, wie es hereits in dor 
Schweiz gesehehen ist, zu einemAmtsbiirgschaftsverein zusammentun. 

Bei Mitgliedern der L l o y d s' Versieherungsborse konnte und kann 
man unter der Bezeiehnung "Versicherung" u. a. Deckung erhalten: 
gegen : Auslaufen von Fliissigkeiten aus Bottichen; Schăclen beirn' 
Keltern ; V erminderung der Giitc im Freien lagernder Erze in:folge 
V ermisehung mit Erde; Provisionsverlust des Handelsagenten; Ver
minderung des W ertes ei nes Baugelăndes, im Falle dor darauf befind
liche W aldbestand durch Brand beschădigt wird; Haftpflicht eines 
Giiterbeforderers infolge U nterlassung odor mangelha:fter Ausfiihrung 
von Au:ftrăgen dor Kunden, die Feuerversicherung fiir eingelagert.e 
Giiter abzusehlieBen; Beschădigung und Abhandenkommen von Ra-
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diurn und Mewthorium; Sprengungen usw. Als wahrend des Krie~ 
ges die Verbindung mit Lloyds unterbrochen war, hat eine deutsehe 
Gesellschaft, clic durch ihren Geschăftsplan hierzu ermachtigt war, 
vereinzelt gleichfalls solche Risiken iibernommen. Hingegen Lraucht 
Lloyds' Versicherungsborse mit koinem deutschen Versicherer den Ruhm 
zu teilen, Paderewskis Hando und Carusos Stimme "versichert" zu 
habon. Konkurrenz entsteht Lloyds, wio os scheint, inAmorika, wo der 
Verlust dor korperlichon Schonheit nach einer Art Gliedortaxe ver
sichert worden soll. 

Von Versicherungsplă.non dor neuesten Zeit seien fol
gende gonannt. 

Eine Kapitalanlageversicherung, mit dom Zwock, dem Versichor
ton eino foste V erzinsung seiner Kapitalien zu garantieren, war von 
einer Gescllschaft in Deutschland gcplant worden. 

Eino russische Spezialitlit diirfte die in Petersburg geplant ge
weseno Versicherungsgenossenschaft bilden, welche bezweckt, ihre Mit
glieder vor den wirtschaftlichen N achteilen politischer Verfolgungen 
auf dem Wege der gegenseitigen V ersicherung zu schiitzen. 

Wenn das Ende des 19. J ahrhunderts die Ehelosigkeitsversiche
rung in England und Dănemark geschaffen hat, so ist es auch ein 
Zeichen dor Zeit, daB man allen Ern:stes in Amerika und England 
sich von einer Ehebruchs- und Ehescheidungsversioherung Erfolge ver
spricht. 

X. Riickversicherung. 

§ 64:. Entwicklung und Bedeutnng. 
Die Riickversicherung ist schon bei der Technik der Prămienberooh

nung (1. Bd. S. 121) anzufiihren gewesen, weil die moderne ratio
nelle Versichorung undenkbar ist ohne das Institut der Riiokver
sichcrung, so daB diese als eine notwendige Verwaltungseinrichtung 
jeder Versicherungsanstalt erscheint. An diosor Stelle ist die Ruck
versicherung als einer der ausgedehntesten selbstăndigen Versioherungs
zweige fiir sich zu betrachten. Denn sie bat ihre eigene Geschichte 
und Entwicklung, ihr besonderes, ăuBerst verwickeltes Recht, und 
eine eigene aufs feinste ausgestaltete Technik, di:e in der Technik 
der iibrigen Versicherungszweige nur wenige Anklange findet. Eine 
cinzelnc V ersicherung gi bt hăufig AnlaB zu einer ganzen Reihe von 
Riickversicherungen. Schon hieraus erhellt deren weite Verbreitung. 
DaB zahlreicho Autoren diese Tatsaohen gănzlioh verkannten und 
infolgedessen ein volles Verstăndnis des V ersicherungswesens nicht 
habcn erlangen konnen, ist durchaus verzeihlich, weil der ganze ge
waltige Mechanismus des Riickvcrsicherungswesens mit seiner Fiille 
von Problemen, mit seinem in die Milliarden gehenden U msatz, seinem 



§ 64. Entwicklung und Bedeutung 331 

iiber alle Liinder der Erde sich erstreckenden intensiven Geschăfts-: 
betrieb vollkommen in der Stille arbeitet, weil kaum jemals n.ndere 
Personen als spezielle Beam te der V ersicherungsgesellschaften mit ihr 
in Beriihrung kommen. Im allgemeinen fallen auch die Riickver
sicherungsunternehmungen nicht unter die Staatsaufsicht; Streitigkei
ten aus Riickversicherungsvertrăgen entziehen sich nahezu ausnahms
los dem ordentlichen Rechtsweg und werden innerhalb des Kreises dor 
V ersicherungsunternehmungen durch Schiedsrichter erledigt; das Rccht 
der Riickversicherung harrt noch vollkommen der Kodifikation. Kurz; 
die Riickversicherung spielt sich im wesentlichen unter AusschluB der 
6.ffentlichkcit ab. 

Wir finden die Riickversicherung zuerst bei der Seeversichcrung, 
und zwar weisen ihre Spuren nach England, etwa in das 16. Jahr
hundert zuriick, als das Seeversicherungsgeschiift von Einzelversiche
rern spckulationsartig, nicht auf technisch einwandfreien Grundlagen 
betrieben wurde. Bei den groBen Gefahren der Seercisen in jenen 
J ahrhunderten, in denen lange Zeit verstrich, ehe man von dem Schick
sal eines versicherten Schiffes etwas erfuhr, und in denen oft gcnug 
die finanzielle Existenz eines Einzel versicherers von dem Schicksal 
dieses einen Schiffes abhing, lag es nahe, daB der Spekulant in einem 
iingstlichen Augenblick das von ibm iibernommene Risiko wenigstens 
toilweise wieder von sich abzuwalzen geneigt war. Eine Losung des 
Vertrags war ebensowenig moglich, wie der Versicherte :,ich stets be
reit erkliirt hătte, daB an die Stelle seines Versichcrers ein anderer 
triite. So erwuchs ganz natiirlich eine neue V ersicherungsart, indem 
der ăngstlich gcwordene erste Versicherer mit einem mutigeren zwei
ten einen V ertrag dahin schloB, daB dieser zweite, falls der erste V er
sicherer einen Schadensersatz dem Versicherten zu leisten habe, gegen 
entsprechendes Entgelt einen Teil dieses Schadensersatzes auf sich 
nahm. Gegen die Folgen aus seiner vertraglichen Haftpflicht, welche 
bei einer Beschădigung des Schiffes eintrat, versicherte sich also der 
Versicherer sclbst bei einem weitcren Vcrsicherer, dem Riickversicherer. 
DaB diese Art von Geschăften im 17. J ahrhundert in der Seeversiche
rung bcreits weit verbreitet war, zeigen rnehreve Stellen in Gcsetzen. 
Stets wurde aher damals von Fall zu Fall Riickversicherung genom
mon. Eine feste Organisation fehlte noch. 

Allein der Veranlassungen zu Riickversicherungen gab es noch 
mehr, so beim Tode cines Einzelversichcrers, wenn die Erben sich von 
dem noch schwebenden Risiko befreien wollten, odor wenn ein Ver
sichcrer sein Geschăft zu liquidieren wiinschte, oder schlief3lich, wenn 
ein VersichE'rcr zahlungsunfiihig wurde. 

Dal3 diese friihen Erscheinungcn der Riickvcrsicherung meist 
reines Spekulationsgeschaft waren, braucht kaum hervorgehoben zu 
wcrden. Eine besonders wilde Spekulation auf das Steigen und Fal
len der Riickversicherungsprămie riB in England ein, als hicr zwei 
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Seeversicherungsanstalten das Monopol zum Geschiiftsbetrieb erhielten. 
So erklărt sich das Verhot der Riickvcrsicherung, abgesehen von he
stimmten Făllen, unter Konig Georg II. im J ahre 17 46. 

Ein Hemmnis der Ausbildung des Riickversicherungswesens waren 
aher nicht nur solche gesetzgeberischen Ma13regeln, sondern auch die 
Ausbildung der V ersicherungstechnik naeh einer anderen Seite hin, 
indem von vornherein V ersicherer es vermieden, zu hohe Risiken zu 
iibernehmen, vielmehr eine gr613ere Anzahl Versicherer sich sofort 
an dem gleichen Risiko beteiligten, also eine Mit vers iche r ung 
statt Riickversicherung abschlossen. 

Ein Beispiel mag dies erlăutern. Ein Schiff iru W ert von 10 000 
Mark wird gleichzeitig von 20 Versicherern mit je 500 Mark ver
sichert. Im V erlustfalle hat jeder seinen entsprechenden Anteil zu tra
gen; jeder einzelne ist hi·s zur Hohe des von ihm gezeichneten Beitrags 
dem Versicherten verpflichtet. Hier liegt Mitversichernng vor. Hătte 
aher ein Einziger das Risiko des gesamten Schiffes iibernommen und 
sich allein dem Versicherten gegeniiber verpflichtet, alsdann aher mit 
einern oder mehreren anderBn Versicherern neue Vertrăge dahin lautend 
abgeschlossen, da13, wenn er dem Schiffseigentiimer den Schaden zu 
ersetzen habc, diese ihrn einen Teil - ·etwa elen liber 1000 Mark hinaus
gohenden Schaden - zu ersetzen hatten, so lâge Riickversicherung vor. 

W ann an die Stelle der Riickversicherung von Fall zu Fall das 
heute i.ibliche Verfahren, das moderne System der Riickversicherungs
vertrăge trat, lăf3t sich nicht genau errnitteln. 

Im Gegensatz zu den englischen gestatten eine ganze Reihe von 
Gesetzen des 18. J ahrhunderts ausdriicklich oder stillschweigend die 
Seeriickvcrsicherung, so die Gesetze Schwedens und Spaniens, ferner 
das preu13ische und das harnbtirgische Recht. 

W enn bei anderen Zweigen der V ersicherung das Riickversiche
rungswesen erst weit spâter aufkam, so kann dies nicht auffallen, 
Die Feuerversicherung zurn Beispiel war nie Gegenstand der Speku
lation einzelner Pri vatpcrsonen. Sie entstand vielmehr, wie erortert 
worden ist (§ 43), als eine gemeinniitzige Einrichtung in Verbindung 
mit der politischen Landeseinteilung. Erst als eine gewerbsmăf3ige 
Feuerversicherung aufkam, mit ihr ein intcnsiverer Betrieb, eine in
dividuelle Behandlung dor Risiken und eine der Hohe der Gefahr ent
sprechende Pramic zufolge der Klas.sifikation eingefiihrt wurde, mach te 
sich das Bediirfnis nach einer Riickdeckung der Feuerversicherungs
~nstaltcn geltend, weil, ebenso wie in der Seeversicherung, bei der 
Deckung gro13er Summen die finanzielle Gefahr eine weit hohcre war 
als bei der Deckung von nur geringen Schăden. Dic Erfahrung lehrte, 
da13 zur Erzielung von Gewinn bestimrnte Grenzen hinsichtlich der 
Gcfahriibernahme einzuhalten seien, i.iberwelchc hinaus rnan sich nicht 
binden diirfe. Aher im gleichen Schritt, in welchem die Erkenntnis 
von der Notwendigkeit der Maximalversicherungssumme zunahm, ver-
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breitete sich die V ersicherungslust und auch die Beliebtheit bestimm
ter Anstalten. Hăufig genug drăngten sich die Angebot,e aus dersel
ben Stadtgegend, aus derselben StraBe, bei derselben V ersicherungs
anstalt. Ubernahm die Anstalt alle Angebote, so war ihr Risiko, wenn 
es zu einem Brand kam, uberaus hoch, da alsdann di"e nahe Moglichkeit 
des Abbrennens der ganzen Stadtgegend bestand; lehnte aher die 
Anstalt die Ubernahme der Versicherung fur eine Reihe von Gebii.uden 
in de!'lselben StraBe ab, so litt hierunter ihr Ansehen, und die Gebăude 
fielen ciner Konkurrenzanstalt zu. Einen Auswcg aus dicsemDilemma 
bot die Ruckversicherung. Die Anstalt ubernahm die ganze StU!dt
gegend und schloB mit einer anderen Anstalt einen Vertrag dahin ab, 
daB diese ihr eine uber einen bestimmten Bctrag hinausgehende Scha
denleistung zu ersetzen habc. Geforclert •vurde di'e Entwicklung da
durch, daB zu Anfang des 19. J ahrhunderts die verschiedenen Re
gierungen allgemein die Konzession einfiihrten. Diese hinderte În 
Sachsen den ·ungestorten Betrieb einer preuBischen, in PreuBen den 
einer sii.chsischen Gesellschaft. Die Zahl der Teilnehmer an elen ein
zelnen V ersicherungsunternehmen wurde hierdurch wesentlich begrenzt, 
wie auch die zunehmende Konkurrenz in diesem Sinne wirkte. So lag 
es nahe, daB eine preuBische Gesellschaft, welche in Sachsen keine 
Konzession erlangen konnte, das von einer săchsischen Gesellschaft in 
Sach:sen ubernommene Risiko in Ruckdeckung nahm und so indirekt 
doch eine Erweiterung ihres Geschăftsbetriebs anbahnen konnte. 

Die ersten Feuerriickversicherungsvertrăge scheinen zu Beginn dor 
zwanziger J ahre des 19. J ahrhunderts abgeschlossen worden zu sein. 
und zwar wurden damals zunăchst von den deutschen Gesellschaften 
ausHindische Anstalten bevorzugt, offenbar um hierdurch das Gc
schă:ftsgeheimnis besser zu wahren. So finden sich zur damaligen Zeit 
bewnders Riickversicherungsverbindungen mit englischen, franzosi
schen und hollăndischen Gesellschaften. 

Das preuBische Gesetz vom 6. Mai 1837, welches auslii.ndischen 
Gesellschaften obrigkeitliche Genehmigung und eine Bcgrenzung der 
Feuerversicherung au_f 1 O 000 Taler vorschrieb und die Versicherungs
nahme nur bei einer Gesellsoehaft erlaubte, brachte cine U mwiilzung 
zugunsten cler inliindischen Versicherer. Die auslăndischen U nter
nehmungen traten in den Hintergrund. Dazu kamen die Sprengung 
des Pri vilegs dcr preuBischen Sozietăten und 1842 die schlimmen 
Erfahrungen mit dem groBen Brand in Hamburg, dem in den nii.chsten 
J ahren ii.hnliche Ka.tastrophen folgten. Der W unsch nach Ueduzierung
der Uisiken regte sich. Hierdurch wurde das Bediirfnis nach Riiclc
deckung gesteigcrt. Aber di,e weitere Heranziehung auslăndischer Un
ternehmungen war bei cler Zunahme der deutschen Kapitalkraft und 
deutschen U nternehmungslust untunlich. So entstanden b e s o n d cre 
Rlickversicherungsanstalten, und zwar zunachst in Anlehnung 
an schon bestehcnde Versicherungsunternehmungen. 
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Die Griindung der ersten derartigen Anstalt, nieht nur in Deutseh
land, sondern iiberhaupt, ging aus von der Niederrheinischen Giiter
ass.ekuranzgescllschaft in Wesel; os war der mit dieser Anstalt Yer
bundenc noch heute bestchende, aher auf die Transportversicherung 
und das Geschăft. ihrer Mutteranstalt beschriinkte kleine Riickversiche
rungsverein. wclcher 1841 gegriindet wurde. 

Die erste Anstalt, welche als selbstiindiges Unternehmen auf brei
tcrer Grundlage aufgebaut wurd.e und nicht nur dic Transport-, son
dern auch die Feuerbranche und im Laufe der Zeiten alle iibrigen 
Riickversichcrungszweige aufnahm, war dio in Koln 1846 konzessio
nierte Kolnisch8 Rlickversicherungsgesellschaft. Aus dem Promemoria. 
der zur Griindung dieser "anon;ymen Societăt" 1843 einberufenen Ver
sammlung scien dic: folgcnden Siitze hervorgehoben, welche den dama.
ligen Zustand der Riickversicherung deutlich kennzeichnen. 

"Bisher hat rnan das Rlickversicherungsbedlirfnis bei anderen Ver
sicherem zu dccken gesucht, anfănglich selbst bei solchen, die auf 
dernselben Terrain direkt arbeiteten, spăterhin, als bei gesteigerter 
Konkurronz die Inkonvenienzen eines solchon Verhăltnisses klarer wur
den, bei solchen, die fiir ihre dirckten V ersicherungen ein fremdes Ter
min hatten, und so wird jetzt die Rlickversicherung von den deut
schen Gesellschaften vornehrnlich an franzosische und belgische Gesell
schaften (die Lebensriickversicherung an englisehe Gesellschaften) ge
bracht, wogegen diese ihr Surplus bei deutschen Gesellschaften 
unterzubringen suchen. Allein auch das letztere Verhăltnis hat 
seine Inkonvenienzen und droht den Versicherungsgesellschaften 
glcieh andoren gr6f3eren Geschiiften mit dem Auslande, im Falle 
einer Friedensstorung zwischen den Staatcn Europas grol3e Gefahren 
zu bringon. Zudem ist es offcnbar wiinschenswert, dom Vaterlande 
nutzhr·ingencle Geschafte zu erhalten." 

Eine grol3c Anzahl von Gescllschaften folgtcn mit Griindungen von 
To ch teri n sti tu ten zwecks IWckvcrsicherung. 

1876 hat der Verein Deutscher Lcbensversicherungsgcsellschaften 
dic Griindung eines Riickversicherungsverbandes vorgenommen, <lem 
sich zuniichst 10 Gesellschaften anschlossen. Diese Griindung hatte 
ihre U rsache da rin, dal3 die bestehenden Einrichtungen fiir Riickver
sicherung sich fast ausschliel3lich auf die Riickdeckung von Sach
risiken beschrănkten, wahrcnd die Lebensriickversicherungen sehr ver
nachlassigt wurden. Der V erband hatte aher nur wenig Erfolg, seine 
Mitglicderzahl schmolz schnell zusammen und die Uberweisungen von 
Riiekversicherungen seitens der Mitglieder an ihn waren immer nur 
unbodeutend. 

Es criibrigt noch, die Entwicklung bei den Gegenseitigkeits
anstaltcn zu verfolgen. Dabei handelt es sich namentlich um die Feucr
riickversicherung, und zwar um die Riickversicherung der liffentlichen 
Feuerversicherungsanstalten vorzugsweise in Deutschland. Erst seitBe-
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ginn dm· fiinfziger J ahre lassen sich hier Riickdeckungen verfolgen, 
ohne daB aher bis heute die Riickversicherung zu der Ausbreitung ge
langt ist, welche man bei den privaten Feuerversicherungsunterneh
mungen, insbesondere bei den auf Aktien, wahrnehmen kann. 1876 
wurde innerhalb des Verbands Offentlicher Feuerversicherungsanstalten 
eine besondere Riickversicherungsabteilung gebildet : eine in sich ge
schlossene Abteilung mit besonderem V ermogen und gesonderter Buch
und Rechnungsfiihrung, welchcr jede deutsche offentliche Feuerver
sicherungsanstalt, die dem Verband .beitritt, anzugehOren berechtigt ist. 
Der hier durchgefiihrte Gedanke des Zusammenschlusses einer An
zahl Gegenseitigkeitsanstalten zu einer auf Gegenseitigkeit beruhenden 
Riickversicherungsgcsellschaft war etwas vollig N eues. Ahnliche U nter
nehmungen bestehen in Osterreich : der V erein wechselseitiger Ele
mentarversicherungsgesellschaften in Wien und dor Riickversicherungs
verein wechselseitiger osterreichischer Lebensversicherer. Auch in der 
Schweiz besteht eine N achbildung des V erbandes der deutschen So
zietăten im Verband kantonaler Feuerversicherungsanstalten. 

A uch die in Deutschland neugeschaffene offentlich-rechtliche Le
bens,·ersicherung weist cine straff organisierte Rlickversicherungsorga
nisation auf. (§ 12.) 

Die Entwicklung der deutschen Riickversicherung in den letzten 
J ahrzehnten wird dad urch charakterisiert, daB sie in wachsendem U m
fang Au sl and gesc ha ft wurde. 

Mitte der neunziger J ahre trat ein bemerkenswerter Aufschwung 
durch die Tatigkeit der Miinchener Riickversicherungsgesellschaft ein, 
der bei weitem groBten Riickversicherungsanstalt nicht nur Deutsch
lands, sondern der W elt iiberhaupt. Die Erzielung des groBtmoglichen 
Ausgleichs durch die Ausdehnung der Geschafte auf moglichst viele, 
insbesondcro neue Versicherungsarten, die Dbcrnahme moglichst vieler 
Vertrăgc in Rlickdeckung und die Beteiligung in moglichst vielen Ge
genden der ganzen Erde wurde hier unter der Leitung von Thieme 
zum Grundsatz. 

Umgckehrt, wie einst Direktversicherer Riickversicherungsanstalten 
ins Leben riefen, ha ben in den letzten J ahrzehnten wiederholt dia 
groBen Riickversicherungsanstalten ihrerseits direkt arbeitende Gesell
schaften gegrlindet. So hat sich nahezu unbemerkt eine weitere \V aud
lung vollzogen : die Rtickversicherer beherrschen in wachsendem MaBe 
den Markt, griinden ihrerseits direkte Anstalten und beeinflussen auf 
diesc und andere W ei se die direkt arbeitende V ersicherung, j a sind im
stande, maBgebenden EinfluB auf die Prămienpolitik vieler Anstalten 
auszutiben. 

In stark zunehmendem 'MaBe ist in den letzten J ah ren ei ne 
solche Entwicklung, nicht zuletzt in Deutschland, wahrzunehmen. Die 
Riickversicherer suchen mit Erfolg in der verschiedensten W eise sich 
bei direkt arbeitenden Gesellschaften zu beteiligen. Hierdurch ent-
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stehen die Versicherungskonzerne. Darunter sind eine Gruppe 
von Versicherungsanstalten zu verstehen, die durch einen Ruckver
sicherer u. a. infolge seines Aktienbesitzes kontrolliert werden. Die 
wichtigsten deutschen Konzeme sind die folgenden : 
1. Miinchener Konzern (Mii.nchener Rii.ckversicherungsgesellschaft unter Thieme). 
2. Duncker-Konzern (Norddeutsche Versicherungsgesellschaft in Hamburg). 
3. Mutzenbecher-Konzern (Versicherungsgesellscbaft Hamburg). 
4. KOlner Gruppe (Kolnische Riickversicberungsgesellschaft unter Gruenu-ald). 
o. Fra.nkfurter Konzern (Frankfurter Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft 

unter Dumcke). 
6. N ordstem- Grup pe (N ordstern-Versicherungsgesellschaften unter Hackeloer

Kobbinghoff). 
7. Aachen-Miinchener Konzern(Aachen-Miinchener Feuerversicherungsgesellschaft). 
8. Magdeburger Gruppe (:Magdeburger Feuerversicherungsgesellschaft unter Schae

fer). 
9. Gerling-Konzern (Rheinische l<'euerversicherungs-Aktiengesellschaft in Koln). 

D eu t s c h l an d beherrschte - abgesehen von der Transportver
sicherung - den ·gesamten Riickversicherungsweltmarkt bis zu Beginn 
des W eltkriegs. Es hat aher wohl auch heute noch bei weitem die 
mcisten und sicherlich auch die gro.Bten Riickversicherungsgesellschaf
ten der Welt au:fzuweisen. Der Einflu.B deutschen Untemehmungs
geistes und deutschen Kapitals, welcher in Gestalt der Riickversicherung 
in allen kultivierten Lăndern der Erde ausgeiibt wurde, und der bisher 
wohl kaum auch nur an.năhernd gewiirdigt und geschătzt worden ist, 
ist sehr bedeutend. Schritt fUr Schritt hat die deutsche Riickversiche
rung das Gelănde erobert. Die friiher, etwa seit Mitte der sechziger 
J ah re in Deutschland vorherrschend gewesenen nach dem Muster fran• 
zosischer und englischer Einrichtungen tătigen auslăndischen Riick
versicherungsbureaus haben daneben noch immer Bedeutung. 

Das Ruckversicherungswesen des Au s lan des stand hisher :weit 
hinter dem Deutschlands zuriick. N ur in verhăltnismă.Big wenigen 
Lăndern hatten sich besondere Riickversicherungsunternehmungen von 
internationaler Bedeutung gebildet. Die meisten dieser Institute sind 
bald wieder eingegangen. Ganz besonders bemerkenswert ist der Um
stand, da.B trotz der vielen Kolonien und der zahlreichen Handels
beziehungen in allen Teilen der Erde die wenigen englischen Riick
versicherungsgesellscha:ft,en, welche im Lau:fe des vorigen J ahrhundarts 
e:ntstanden, sich nicht halten konnten. Auch Amerika hatte bis vor 
kurzeru keine eigenen Riickversicherungsanstalten, obwohl das Bediirf
nis nach Riickversicherung hier teilweise besonders hoch ist. Im schrof
fen Gegensatz zu einem starken Bediirfnis steht aher die amerikanische 
Gesetzgebung, welche die Ruckversicherungsnahme aus fiskalischen 
und handelspolitischen Griinden sehr ~erschwert, zum Nachteile der 
amerikanischen Industrie und des amerikanischen Handels. In einer 
ganzen Reihe amerikanischer Unionstaaten sind Ruckversicherungen 
bei den in den bctreffenden Staaten nicht autorisierten V ersicherungs
anstalten :fur die Feuerversicherung verhoten. Die Gesellschaftsvertre-
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ter haben jahrlich unter Eid zu bekrăftigen, da13 sie diese Bestim
mungen erfullt haben. Dic Folge solcher Gesetze ist, da13 in weiten 
Kreisen heftige Klagen daruber gefuhrt werden, das Bedurfnis nach 
Feuerv·ersicherung sei nur au13erst schwer zu decken. 

Der W el tk r i eg gegen Deutschland war auch ein Kampf gegen 
die Vorherrschaft der deutschen Riickversicherung auf dem W eltmarkt. 
Dies ist in zahlreichen Zeitungs- und Zeitschriftenaufsatzen der 
Ententestaaten offcn und dcutlich zum Ausdruck gebracht worden. 
Trotz alledern sind keineswegs alle Verbindungen zwischen dem 
vielleicht internationalsten aller Botriebe, cler deutschen Ruckversiche
rung, und der .auslăndischen Versicherung in den Ententeliindern wăh
rend des Krieges abgerissen und es scheint, da13 selbst da, wo cine vol
lige Trennung stattgefunden hat, doch wieder die Faden geknupft 
werden, weil wirtschaftliche N otwendigkeiten sich schlie13lich doch 
immer letzten Endes stărker erweisen, als politische Wunsche. 

Nicht allo Ruckvcrsicherungsgesellscha:ften betreiben die Riickver
sicherung aller Zweige. Im Jahre 1910 z. B. betrieben von den 33 
deutschen Ansta.lten die Feuerruckversicherung 25 Gesellschaften, die 
Lebensruckversicherung 16, die Transportruckversicherung 11, die Un
fallruckversicherung 1 O, die W asserleitungsriickversicherung nur 2 Ge
sellschaiten. Im Jahre 1920 gab es 54 deutsche Ruckversicherungs
Aktiengesellschaiten in Deutschland, welche 221 O Millionen Mark 
Priimieneinnahme erzielten, wovon sic selbst wieder 1192 Millionen 
fur Riickdeckung (Retrozession) und 450 Millionen fiir Schăden ver
ausgabten. Aus der vorlă.ufigen amtlichen Statistik fur 1920, welche 
54 Unternehmungen um:faJ3t, sind folgende Einzelziffern (in Mil
lionen Mark) entnommen. 

11 1 ' 1 54 Gesell- i 1. 1 2 · 1
1 3· ! 4 · 5. 6 . 

. ·-~~~aft~- L~~ben J ~:;~~fl~_'l'ran~p~rtl.~eue~- .. Diebstahl Sonstiges 
-------- -- ----------~-~- --·--~---~--- -------,- _::~--·,:--_-_-:::__·_- __ -_ 

Beitrăg-e .... 1, 196,! 86,3 814,8 930,7 90,9 150,5 
Retrozessionen 

1

: 53,9 23,2 510,0 519,7 58,9 26,<1 
Schăden .... : 31,8 14,7 169,2 170,4 13,4 1 50,1 

An Prămienreserven und -ubertragen fiir eigene Rechnung werdcn 
897, an Rucklagen fiir schwebende Versichemngsfallc, glciohfalls fiir 
eigene Rechnung 380 Millionen Mark ausgewiesen, an sonstigen Ruck
lagen 461/ 2 Millionen. Das Aktienkapital belăuft sich auf 242, dor 
Gewinn auf uber 26 1/ 2 Millionen Mark. 

Ău13erst lehrrcich ist ein V crgleich cler S c ha de n zif fer n der 
Riickversicherung und der Direktversicherung fur dieselben Risiken
arten. Da zeigt sich in der Regel eine wesentlich stărkere Belastung 
der Riickversicherer. Dies ist daraus zu erklaren, da13 die Direkt-

Ma.nes, Versicherungswesen II. 3. Aufl. 2:! 
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versicherer, sowoit sie in der La.ge sind, eine Auswahl zu treffen und 
nicht durch entgegenstehende Vertragsklauseln hieran gehindcrt wer
den, vorzugsweise die gefa.hrlicheren Objokte in Riickdeckung geben. 

Dio in der folgenden 'l'abelle enthaltenen Ziffern stellen die Scha
denzahlungen in Prozenten der N ottopra.mien dar. 

Jahr 

1917 
1918 
1919 

'fransportversicherung i'l Feuerversicherung 
a) Direktvers. l __ b) Riic~ve!~ _ _____IL)Di~e_kt~ers.' _b)Riick~()rs. 

;~;~ .. -~~::····lll ---~~:~ -----~-----~f~--. 
71,o 76,1 1 3\J,o 

1 
G 1, ·1 

Sehr hiiufig wird die Riickv·ersicherung auch von Direktvorsiohe
rern ne ben bei betrieben, und zwar in nicht unerhebliohem U mfange. 

§ 65. Organisation nnd Technik. 

Die Rliokversioherung pflegt, und zwar mit Reoht, vom Untor
nehmerstandpunkt aus betraohtet zu werden als bestes Mittel zur 
Durchfiihrung des technischen Ideals der Versicherung: Atornisierung 
und Ni vellierung von Risiken, sowie Erwirkung des mi:iglichst stets 
gleichen V erhiiltnisses zwisohen der Gesamtheit der Leistungen und 
Ge,genleistungen. 

Ebenso wichtig ist es aher, vom Standpunkt der Versicherten aus 
sich klar zu werden liber die hohe Bedeutung der Rlickversichorung. 
Durch ihro sinnreiche Organisation wird gcrade fur die groBten Risi
ken iiberhaupt erst die Teilnahme an einem V ersicherungsunternehmen 
fur weite Kreise ermoglicht. Ein sehr hochwertiges, von irgendwelchem 
Schadon bedrohtes Objekt, beispielsweise ein gro13er0zeandampfer mit 
vielen Millionen W aren beladen, odor eine Fabrik im W erte von Millio
nen konnte von den Eigentlimern ohne Vorhandensein einer Riickver
sioherung nur in der W eise versichert werden, da13 die Eigentlimer bei 
einer gar nicht im voraus zu bestimmenden gro13en Zahl verschiedener 
Versicherungsunternehrnungen ihr gefăhrdetes Eigentum gcgen dioGe
fahr der See oder des Feuers in kleinen Teilbetrăgen zu decken ver
suohen mii13ten. Sie hătten dann mit beispielsweise 30 verschiedenen 
V ersicherern zu verhandeln. J eder wiirde andere Bedingungen stellen. 
In einem Schadensfall hătten sie vielleicht mit allen 30 zu prozessie
ron. Mit jedem einzelnen hiitten sie sich liber den Preis der Versiche
rung ins Einvernehmen zu setzen. Ei ne derartige umstiindliche V cr
sicherung wiirde zweifelsohne iiberhaupt nur hochst ungern abgeschlos
sen werden. Die Riickversicherung ermoglicht es aher dem Versicherung 
Suchenden, nur mit einer einzigen Unternehmung zu verhandeln und, 
gleichviel wie hooh der W ert s·eines bedrohten Eigentums ist, dieses 
auf Grund eines einzigen Dbereinkommens in Deckung zu bringen. 
Die Benutzung der Riickversicherung flihrt alsdann in der einfachsten 
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W eise dazu, daB der Versicherer selbst nur einen solchen Te il des 
Risikos iibornimmt, welchen er nach genauer Berechnung voraussicht
lich ohnn jedc Gefăhrdung seines Betriebs zu tragen imstande ist. 

Die Art der Benutzung cler Riickversicherung durch den Ver
sicherer (welcher zur Unterscheidung Hauptversioherer genannt wer
den moge,) zeigt die verschiedensten Forme n. 

Aua der urspriinglichen Form des Abschlusses der Riickversiche
rung von Fall zu Fali hat sich unter Anlehnung an die Transportver
sichcrung das heutige System cler Riickversicherung entwickelt. Diesern 
System ist eigentiimlich das Bcstehen eines dauernden Riickversiche
rungsverhiiltnisses zwischen einer riickversichernden und 0iner haupt
versichernden Anstalt, meist eines G o ner al r ii c k vers iche r ung s
ve r trag s. Da bei ist zu unterscheiden zwischen obligatorischer und 
fakultativer Riickversicherung, je nachdem cler Hauptversicherer cine 
foste Verpflichtung odor nur die in sein Be:ieben gestellte :Moglich
keit hat, Risiken in Riickdeckung zu geben. Der Riickversicherer kann 
bei fakultativen, ebcnso wie bei obligatorischen Vertriigen die Ver
pflichtung zur Annahme haben odor im ersteren Falle ebenfalls frei 
sein. Mit diesen festen V crbindungen stehen in enger Beziehung die 
Riickversicherungsbovdoreaus: kurzc Zettel, in welchen auf Grund 
eines Gencralvertragcs, der alle năhcren Bostimmungen enthălt, ledig
lich Angabcn zur Identifizierung und zur Kontrolle enthalten sind. 

Forner ist Exzedenten- und Quotenriickversicherung zu 
untersoheiden. Boi cler Exzedcntenriickvcrsicherung wird eine einen 
bestimmten Betrag iiberschreitcnde Summe (Exzedont) in Riickver
sichcrung gegcbon und, wenn mohrerc Riickvorsicherer vorhanden sind, 
auf dicse stufcnweise odor quotenweiso vert.eilt. Bei dor weit scltoneren 
reinen Quotenriickvcrsiohcrung besteht dio Bodingung, daB dor IWok
vorsichercr am gosamten Risiko mit ciner jcweils bc.stimmton Quotc 
beteiligt wird. Bei beiden Arton dor Riickversioherung aher hat der 
Riickvcrsicherer von allcn Schăd·en einen Teil zu tragen, und zwar irn 
V orhaltnis soinor Bot·oiligung zu der gesamten V ersicherungssumme. 

Diese verschiodonon Arten der Riickvorsicherung mogcn nach
stehend nooh deutlicher erlăutert worden. 

Bei dor roincn Quotenriickvorsicherung behălt dor Haupt
vorsiohcrer von allcn Versicherungen oine bestimmte Quote (Sclbst
behalt), z. B. 30 Prozont, und iibortriigt 70 Prozent auf z. B. vier Riick
versicherer, von donen der orste 30 Prozent, dor zweitc 20 Prozcnt, der 
dritte 15 Prozent, dor viorto 5 Prozent von dem Gosamtgesohăft erhal
ten moge. An jedem Schadcn partizipioron dor Hauptvorsiohcrer und 
jcdcr der vier Riiokversichoror mit dom gloiohen Prozcntsatze, mit 
welchom sio an dom Gesamtgcschăft, also auch an jodem einzclncn 
Go&ohăft botciligt sind, also mit. 30 Prozent bzw. 20 Prozent, 15 Pro
zent, 5 Prozent. 

22* 
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Bei der E x z e d e n t e n r ii c k v e r si c h e r ung mi t s tu :f e n w ei -
ser Ve r te il ung des Exzedenten einer Hauptgeoollscha:ft A seien drei 
Riickversicherer B, O, D vorhandcn. Von diesen erhalte B einen even
tuellen DberschuB iiber den Selbsthehalt der A, z. B. bis zur Hohe eine..'l 
Selbstbehaltes von A ( erster Exzedent). O soll einen eventuellen weite
ren Exzeclenten, ehen:falls bis zu einem Selbstbehalt erhalten (zweiter 
Exzedent) und D die etwa iibrigbleibenden Betrăge, wiederum bis zu 
einem Selbstbehalte. O gelangt also erst zur Beteiligung, wenn B sei
nen vollen Anteil hat und wenn dieser wie hier ein Maximum der A 
hetrăgt, also erst dann, wenn die Hauptversicherung zwei Selbstbehalte 
der A iibersteigt. D wieder erhiilt erst einen Anteil, wenn B und O 
voll be:friedigt sind, die I-Iauptversicherung also drei Maxima iibersteigt. 

Hanclelt es sich z. B. um ei ne V ersicherung von 300 000 Mark 
und ha.lt A 75 000 Mark fur ei,gene Rechnung, so wiirde B und dann 
O und dann D mit je 75 000 Mark betciligt werden. Betriigt die 
Hauptversicherung aher 200 000 Mark und behiilt A wieder 75 000 
Mark, so wird zuniichst B 75 000 Mark erhalten, demniichst O dcn 
Rest von 50 000 Mark und D wiirde leer ausgehen. 

Im Falle eines Schadens partizipieren Haupt- und Riickversic-herer 
in dem gleichen V erhiiltnis, in welchem ihre Beteiligungen zum Ge
samtobjekt stehen. Im ersten Beispiele wiirde A und ebenso B, O, D 
je 1/ 4 zu tragen haben; in dem zweiten Beispiele wiirde der Anteil von 
A 3/ 8 betragen, der von B eben:falls 3/ 8 und von O 1/ 4• D kămenatiirlich 
auch hier nicht in Frage. 

Bei der Exzedentenriickversicherung mit q u o ten w ei s c r B e
te il i g ung, cler wichtigsten und haufigstcn Art der Riickversiche
rung, wird jeder Riickversicherer an jedem Exzedenten mit einer festen 
Quote beteiligt. Sind z. B. fun:f Riickversicherer vorhanden, so konnto 
jeder mit 20 Prozent an jedem Exzedenten partizipieren. Betrăgt das 
Objekt 300 000 Mark, von welchem die Hauptgesellschaft A 75 000 
Mark fiir eigene Rechnung hălt, so ist der Exzedent 225 000 Mark, 
von welchem jecler der fiinf Riickvevsicherer 20 Prozent, d. h. 45 000 
Mark erhalten wiircle. Betrăgt die Hauptversicherung 200 000 Mark 
und hiilt A 75 000 Mark fiir eigene Rechnung, so wiirde cler Exze
dent 125 000 Mark betragen und jccler der Riickversicherer mit 
25 000 Mark zu beteiligen sein. Im Falle eines Schadens wiirden 
Hauptversicherer wie Riickversicherer im Verhăltnis ihrer Beteiligung 
am Gesamtobjekt teilzunehmen haben. Im ersteren Falle also wiirde 
die Hauptgesellschaft 1/ 4 , jcder Riickversicherer Sj20 des Schadcns zu 
tragen ha hen, im letzteren Falle der Hauptversicherer 3/8, jeder Riick
versicherer 1/ 8• 

Dic eben erwiihnten Arten der Riickversicherung sind Summen
riickversicherungen. Es ist dabei lediglich an die Schadenhohe gedacht. 
Es ist jedoch auch denkbar, daB ein Hauptversicherer fiir eine gewisse 
Gefahr, etwa fiir die Kriegsgefahr, selbst nicht zu haften gewillt ist, 
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diese aber doch zu iibernehmen nicht umhin kann. Dann kann er durch 
Gefahrriickversicherung diese von sich abwălzen. 

\V elche von den verschiedenen Modalităten der Riickversicherung 
gewăhlt wird, hăngt meist von der wirtschaftlichen Macht der Parteien 
ab. In den achtziger J ahren finden sich z. B. lebhafte Klagen bei 
den Riickversicherern iiber das Vmherrschen fakultativer V crtră.ge, 
wă.hrend Ende der neunziger J ahre die obligatorischen V ortrage an 
erster Stelle stehen. Diosor \V andel ist als ei ne notwcndigc Folge dor 
wirtschaftlichon Erstarkung der Riickvcrsicherung anzusehen. 

Als cine b e sonde r e Ar t R iickversicherung ist die zwischem eiw~m 
Gegenseitigkeitsvercin und -oiner (von diesem Verein gegriindetcn) 
Riickversicherungsaktiongescllschaft vor einigen J ahren gctroffene Ver
einbarung anzusohcn, auf Grund deren dio Riickversicherungsgesoll
schaft dio Verpflichtung iibernimmt, falls die Einnahmen des Gegen
seitigkeitsvereins und die satzungsgcmăi3 vediigbaren Mittel nicht ge
niigen, um allo Forderungen dor V crcinsmitglieder und sonstigen Glau
biger an den V ere in vol1stăndig zu bofricdigon, jeden Fehlbctrag zu 
decken, bevor der Vcroin von seinen Mitgliedcrn cinen Nachschu13 cr
hii.lt. Die Aktiengoscllschaft erfiillt hiernach an Stello der Mitgli0der 
deren N achschui3pflicht und haftet ihnen fiir volle Befriedigung aller 
ihrer Versichcrungsanspriichc, doch steht den Mitgliedern wegen Er
fiillung dieses V ertrages ein unmi ttelbarer Anspruch gegen die Aktien
gesellschaft nicht zu. Diese iibernimmt ferner die Erfiillung aller 
dem Verein gegeniiber dritten GHiubigern obliegenden Verbindlich
keiten, sowic das V ermogen des V ereins hierzu nicht ausreicht. Als 
Gegenlcistung gmvă.hrt der V ere in an die Aktiongesollschaft gewisse 
Prozente seiner J ahreseinnalune. Bemcrkcnswert ist der U mstand, dafi 
das Reichsaufsichtsamt in dieser Abdeckung der N achschui3gefahr kci
non Riickversicherungsvertrag sieht, sondern lediglich eincn Garant.iP
vertra.g. 

Bei cler Vieh- und Hagelversichcrung ist eine andere Methode in 
Gebrauch. Man erhebt aufier der Vorprămic von vornherein .~inen Zu
scblag in der Hohe des cine Roihc von J ahren durchschnittlich gefor
derten Nachsehusses. Von dieser Gesamtprămie fiillt dem Riickversiche
rer ein gewisser Prozcntsatz, etwa 50-60 Prozent zu, wofiir er sich 
verpflichtet, den Riickversichortcn den Gcsamtnachschui3 zu leistcn, 
welcher eingcfordert werdon miifite, falls nur die alte Vorprămie gc
zahlt worden wăre. Gcradc auf dom Gcbiet dor Hagel- und Viehvcr
sicherung finden sich auch andere Arten eigentiimlicher RUckvcrsiche
rung. So ist z. B. dio Bayerischo Landcsversichcrungsanstalt (§ 48) 
nichts anderes als cine Riickversicherungsanstalt fiir clic bayerischcn 
Ortsvereine. 

Zuweilen gibt cine HauptversichenmgRanstnlt ihren gesnmten Ee
stand an laufenden Versicherungen voll in Riickversichcrung (Obertra
gung des Portefcuilles), wenn sic heispielsweise die Aufgabe eincs Ver-
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sichcrungs'zweigcs oder des Betriebs iiberhaupt oder nur in Pinem be
stimmtcn Lande beabsichtigt; dieses Verfahren kommt oft einer 
Fusion glcich. 

Die Form cler Riickversicherungsvereinbarungen ist selbst im Rah
men der .einzelnen Spielarten iiberaus verschicden. Es ist kaurn mog
lich, etwa irgendeine typische Vertragsforrn anzufiihren. Die nach
stehendell Ausziige aus Riickversichcrungsvertriigen konnen claher nur 
in beschranktem U mfang als Bei s piele gel ten. 

Aus einem Riickversicherungsvertra.g der F eu e r versicherung riih
rcn die folgendcn Bestimmungen her: 

Der Hauptversicherer vcrpflichtet sich, von allen Vorsicherungcn 
gegen Feuersgefahr, welche er im Deutschen Reich abschlie13t und bei 
welcheu sein Sclbstbehalt iiberschritten wird, den Riickversicherer an 
jedem Exzedenten mit einem Anteil von 15 Prozent zu bctciligen, 
und dieser ist zur Dbernahrno cler Exzedentenanteile bis zur Hohe des 
einfachen Maxirnurns des Hauptversicherors verpflichtet. 

Der Hauptversicherer muB an jedern Risiko, an welchem er den 
Riickversicherer beteiligt, mindcstens mit 10 Prozent dcsjcnigen Be
trags beteiligt bleiben, den er iiberweist. 

Dic Ruckversicherung erfolgt auf Grund derjenigen Prămicnsiitze 
und allgemeinen sowie besonderen Bedingungen, zu welchen clie be
treffendo Versicherung vom Hauptversichever iibernornmen wurde. 

Dom Hauptversicherer steht es frei, dern Riickversicherer auch 
solche V ersicherung anzu bieten, zu deren Dbernahrne er vertraglich uicht 
verpflichtet ist. Eine ErkHirung hierauf hat binnen 24 Stunden zu 
geschehen. Anderenfalls gilt das Anerbieten fiir angenornrnen. 

Dor Hauptversicherer vergiitet dern Riickversicherer nach Verhălt
nis der Riickversicherungssummo genau dieselbe Prărnie, welche er 
selbst erhalt. Der Riickversicherer vergiitet hingegen dem Hauptver
sicherer von allen ihm aus dosson Dberweisungen verbliehenen Prămien 
eine Provision von 10 Prozent. AuBerdem vergiitet der Riickvcrsicherer 
dem Hauptversicherer einen Ant,eil von .3 Prozent von dern sich er
gebenden Reingewinn ei nes J ahres. 

Allwochentlich ist Anzeige iiber diejenigen Brandschaden zu er
statten, welcho riickversicherte Risiken hetreffen. Schăden, welche 
2000 Mark iibersteigen, sind sofort anzuzeigen. Der Hauptversicherer 
bewirkt die Regulierung selbstăndig, doch ist der Riickversicherer be
rcchtigt, bei der Regulierung durch oinen Vertreter rnitzuwirken. 

W eiterhin mogen aus einem fiir die Un fa ll versicherung abge
schlossenen Riickversicherungsvertrag nachstehend·e Paragraphen Auf
nahme finden. 

Der lliickversicherer ist verpflichtet, die ihrn vertragsrnăl3ig zu
geschriebenen Anteile unweigerlich in Riickversicherung zu nehrncn. 
Dio Riickversichcrung bcginnt und endet zugleich mit der Haupt
versicherung. Die Beteiligungsaufgaben werden von dem Hauptver-
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sichercr binnen 48 Stunden, nachdem er vom Absch1u13 der zur Rlick
deckung Veranlassung gcbenden V ersicherung Kenntnis erhalten, dem 
Rlickversieherer mittels fortlaufend numerierter Bordereaus iiberschrie
bcn. D.iese Bordereaus sollen N amen, Stand, W ohnort, Geburtsdatum 
dor Versichertcn, die Hohc dor Hauptversicherungssumme, die den 
Hauptversicherungen zngrunde liegonden Prămiensatzo, Beginn und 
Ablauf dor Hauptversichenmgon, sowie die Pramienzahlungstermine 
derselben, ferner die Hohe der dem Riickversicherer zu iiberweisenden 
anteiligcn Vcrsicherungssummen und die derselben anteilig zu erstat
tenden Pramicn cn thalten. 

Bei Versicherungen mit Gewi11nanteil odor mit Pramienriickge
wăhr pflegt sich dic Beteiligung der Riickver!licherer nur auf die 
V ersicherung ohne Gewinnanteil, bzw. ohne Riickgewiihr der Prămien 
zu erstrecken. Es wird demgemiW in der Regel dem Riickversicherer 
nur derjenige Prămicnanteil der Hauptversicherung aufgegeben, wel
cher der Prămie ohne Gewinnantoil und ohne Pramienriickgewăhr 
entspricht. 

Ein lehrreiches Beispiel fiir die Art der praktischen Gestaltung 
der Riickversicherung bietet die Schweiz. Elf Kantone haben hier, -
wie es in einem amtlichen Bcricht fiir 1912 heiBt - weil sic ihrem 
Volke nicht fiir ein UbermaB von stădtischen und industriellen Risiken
klumpen dic Feuervel'sicherungsgarantie aufladen wollen, Immobiliar· 
worte von etwa 1600 Millionen Franken bei auslandischen Gesell
schaften riiekversichert. Aus denselben versieherungstechnischcn Griin· 
den werden aber wiederum s,eitens schweizerischcr Fouervcrsicherungs· 
gesellschaften im Auslande 13 Millionen Pramie gesammelt. 

W ie dio Te c h ni k der einzelnen Versiehorungsarten cine ver· 
schiodene ist, muB auch die Riickversicherungstechnik je nach den ein
zelnen Arton der von ihr gedochen direkten Zweigc voneinandcr ah· 
weichen. Ein Eingehen auf diese Einz·elheiten ist hier ausgeschlosson. 

Wichtig fiir die ges.amte Wiirdigung dor Riickversichorung ist der 
U mstand, daB bei ihr, im Gegensatz zu allcn anderen V ersicherungs· 
arten, die Versiuherungsunternchmung,en es nicht mit eincr Masse ein
zelner Individuen zu tun hahen, die dor Versicherungstechnik mehr 
odor minder fremd gegeniibcrstehen, sondorn mit glcichkundigen an
deren Versicherungsunternehmungen, von denen in dor Rcgel jede cin
zelne der Riickversicherungsanstalt massonwcise Risikcn zufiihrt. 

Die Versicherungsgomeinschaft setzt sich mithin bei cler lliick
versicherung aus ganz anderen Elcmentcn zusamrnen als hei allen 
sonstigen V ersichcrungsartcn. U nd diose Tats,ache muB naturgemiiB 
in dcr teehnischen Behandlung zum Ausdruck gelangen. Dies um so 
mehr, als cine groBe direkt arbeitende Versicherungsanstalt in der 
Regel sich nicht mit einem einzigen Riickversicherer begniigen kann, 
sondern eine weitverzweigte, mehrfache Riickversicherungsvcrbindung 
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unterhalten mu.B. So ist es keine Seltenheit, da.B ein Direktversicherer 
gleichzeitig mit zwolf oder mehr Riickversiche1·ern. in Beziehung steht. 
Daraus erklart sich auch die Erscheinung, da.B Riickversicherung nicht 
blo.B durch eigentliche Riickversicherungsgesellschaften gewahrt wird, 
sondern auch im weiten Umfange durch dic gewohnlichen Versiche
rungsanstalten, gewisserma.Ben im N ebenbetrieb. 

Die geschaftliche Spekulation des Riickversicherers darf im Hin
blick auf den Gegenkontrahenten, der ja auch Versicherer ist, davon 
ausgehen, da.B dicser schon in seinem eigenen Interessc den V crsiche
rungsbetrieb rationell einrichten und fiihren wird. Das Interesse bei
cler beteiligten U nternehmungen ist identisch, insofern bei de dcn Nicht
eintritt des V ersicherungsfalls bei dom Versicherten wiinschen. Ihre 
Interessen sind hier geradeso aneinander gelmiipft, wie cs die des V er
sicherten und dos V ersicherers etw'.a bei der Feuerversicherung wâren, 
wenn dem Versicherten nur 50 Prozent seines Schadens ersetzt wiir
den. Die legislatorisohen Gesichtspunkte der Ausgestaltung des V er
tragsrechts zwecks Schutz des Versichertcn als des schwachen Vertrags
teils fallen bei der Riickversichcrung gănzlich weg. 

Das eigenartige Verhâltnis zwischCJl der Haupt- und Riickver~ 
sicherungsanstalt und das beider zusammen gegeniiber dem Versicher
ten wird durch die Art und Weise der P ram ,i e n bere c hn ung fiir 
die Riickversicherung veranschaulicht. Die Berechnung des Preises 
fiir die Riickversicherung geht nămlich von dem Grundgedanken aus, 
daB die Prămie dieselbe wie fiir die Hauptversicherung sffin soli, und 
zwar wird die Pramie unter dem Haupt- und Riickversicherer im Ver
hăltnis zu der Hohe der von ihnen iibernommenen V ersicherungssumme 
geteilt. Ein Lager ist in Hohe von 100 000 Mark bei 1 %o Prămie 
gegen Diebstahl versichert. Dor Hauptversicherer behălt 40 000 Mark 
und riickversichert 60 000 Mark. Er mii.Btc also nach unseren Aus
fiihrungen 40 Mark behalten und 60 Mark abgcbon. N aturgemă.B wird 
er jedoch etwa.s weniger an den Riickversicherer zahlen, nămlich von 
der empfangenen Bruttoprămie einen gewissen Abzug machen zur 
Deckung der Unkosten, die ihm, nicht aher dem Riickversicherer hin
sichtlich der Anwerbekosten und ăhnlichem erwachsen. Diese he
tragen bei einer Anzahl Gesellschaften durchschnittlich etwa 14 Pro
zent fiir die Transport-, 16 Prozent fiir die Lebcns-, 27 Prozont fiir 
die Feuer- und 30 Prozent fiir die U nfallversicherung. Bei Gegen
seitigkei tsanstalten, dic keine fes te Pramie erheben, miissen natiir
lich bcsondorc Riickversicherungsprămien vereinbart werden, falls der 
Riickversicherer nicht an den Vor- und N achpramien beteiligt wer
den und eventuell Riiokzahlungen loistcn soll. Ebenso bedarf es bei 
der Gefahrriickvcrsicherung besonderer Veroinbarungon. 

Das inncre wirtschaftliche Verhăltnis zwischen Hauptversicherer 
und Riickvcrsicherer w ird vielleicht am deutlichsten, wenn man be
achtet, daB sich wohl ausnahmslos bei allen Riickversicherungsver-
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trăgen die Anordnung findet, dafi die Regelung von Streitigkci.ten 
durch Schicdsrichter zu geschehen hat. 

Hieraus goht horvor, dafl die ganze Ri.ickversioherung in iiberaus 
hohem Mafle auf gogenseitigem Vertrauen aufgebaut ist. Der Haupt
versicherer versieht noben allen anderen Funktionen gleichzoitig die 
eines Geschiiftsfi.ihrers, einer Vertrauensperoon aller Ri.ickversicherer, 
soweit das gemeinsam zu tragende Risiko in Betracht kommt. 

Das Verhiiltnis wird kein anderes, wenn cler Ri.ickversicherer sei
nerseits nun wicder Ri.ickversicherung nimrnt. Diese sogenannto Re t ro
z e ssio n, also die Ri.iokversioherung des Ri.ickversicherers bei irgend
einem anderen Vorsicherungsuntornehmen, boruht genau au.f denselben 
Grundsiitzon wie die Ri.ickversicherung i.iberhaupt. 

Dio Ri.iokversicherung umfaflt etwa 20 Prozent des gesarntondeut
schen Versicherungsgeschăfts, etwa 15 Prozent der gesamten Prămien
einnahmen dor Dircktvorsicherer flieflen in die Kassen der Ri.ickver
sicherer. Ihre Einnahrne erzielt dio Ri.ickversicherung keineswegs gleich
măflig aus allen Z\\eigen des direkten Geschăfts. Auflerdern ist die Be
teiligung cler Aktiengesellschaften und Gegenseitigkoitsvereine durch
ans verschieden. Letztere rnachon irn allgemeinen viol weniger, erstere 
in viel hoherem Mafle von der Ri.iokversicherung Gebraueh. W as die 
einzelnen V ersicherungszweigc betrifft, so wird von dor Lebensversiche
rung dic Ri.ickversicherung wohl am wenigsten benutzt. Zn crklăren 
di.irfte diesc Erschoinung daraus sein, dafl sioh hier das Risiko, welches 
der Direktversicherer eingeht, besonders gcnau berechnen l1iflt, sowio 
aus anderen Eigenti.imlichkeiten cler Lebensversichernng, bei wolcher 
die Versicherung schr hoher Snmmen auf den Kopf derselbcn Person 
eine groflo Ausnahmc bildct. Von den in cler gesarnten doutschen Lebcns
vorsicherung vcreinnahmton Prămien wurden 1919 fi.ir Ri.ickvorsiche
rung rund 5,5 Prozent wieder verausgabt. Die entsprechende Ziffcr 
betr:ăgt in cler (leider nicht irnrner getrennt nachgewiesenen) U nfall
und Haftpflichtversicherung 28 Prozont, in der Viell\-crsichernng 
24 Prozent, dagegon in cler Feuerversicherung 56 Prozcnt bei den 
Aktiengesellsohaftcn, 13 PI'ozent hei den Gegenscitigkoitsvercincn, 
etwa 16 Prozent bei don offentlichen Feuerversichcrungsanstalten, 
54 Prozen.t bei d·er Transportversichcrung. Bei cler Einbruchdiebstahl
vorsicherung betrug dor Prozentsatz 50, bei dor vV asserloitungsrer
sicherung 84 Prozent, hei cler Au.fruhrversichomng ebcnso wic bei dor 
Masohinenversioherung 3G Prozent, dagegen in cler Glas\·orsicherung 
8 Proz·ent. 

In dor Transport-, Feucr- unei Diebstahlbranchc wird abo YO!l Jcr 
Ri.ickvcrsicherung der ausgiebigste Gebrauch gcmacht, weil hicr be
sonders hochwertigo Objckte mit nicht immer gena.u bestimmbarcm 
Risiko unter Deckung gobracht worden. Auoh bei den non l'Îngcflihr
ten kleineren Versicherungszweigcn spiclt dio Ri.ickvcrsichorung cine 
erhebliche, wenn auch nicht gleiohmă.flig starko Rolle, weil os hier 
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noch an der genligenden Erfahrung in bezug auf die Rentabilităt bzw. 
Risikenbemessung fehlt. 

Ebenso wie bei den einzelnen Zweigen der Direktversichcrung von 
der Riickversicherung in ganz verschiedenem Ma.fJe Gebrauch gemacht 
wird, bedienen sich auch die Riickversicherer ganz verschieden wieder 
der Retrozession (wie sich aus der Tabelle S. 337 deutlich ergibt). 
Hăufig machcn die Anstalten, welche eine Retrozession iihernehmen, 
ihrerseits wieder von einer Retrozession Gebrauch, so daB eine 
1., 2., 3. usw. Retrozession zustande kommt. 

Der enorme Aufschwung der modernen Versicherung ist in er
heblichem Ma ne der Ruckversicherung zu verdanken. Vor allem ist 
sio es, von der heute wie in Zukunft das Entsteben neuer Versiche
rungszweiga abhăngig ist; sie erst verhilft ihnen zu rnaterieller Le
benskraft. 
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Abgang, anormaler 3Î' Nordamerika) 
Abgangsentschădignng 39 Amerika 75. 110. 193 
Abgelehnten versicberung A micaL le Society 6 

50 Amtmann 215 
Abnebmerverbănde 99 Anclersen 216 
AbonnementkartenYer- Anderungen 195 
sicherung 182. 274 Andienung 145 

Ahonnementversicherung Andras 211 
190. 147 Angestellte 85. 98 

Abrechnung 137 Ange,telltenversicberung9. 
Abschlitzungskommissio· 57. 54. 63. 

nen 210 Anhalt 196 
Abschlullagenten 102. 106 Anlagearten 36 
Abschlullkosten 148 Annuităten 307 
Abschlul3provision 99. 103 AnschluBversicherung 11(i 
AbschreibeversicherungHI1 Anspruch 6 
Absterbeordnung 24 A.nsta ten, offentliche, s. 
Abstinentenversicherung52 Otfentliche Anstalten 
Abtrenn versicherungs- An ti kartellgesetz 17 4 

scheine 110 Antirabattabkommen 107 
Abtretung 197 Antiselektion 28 
Abzahlungsgescbăft 32 Antrag 110. 190 
Abzngsfabigkeit 46 Antragsstatistik 111 
Afrika 48 Antragssteller 177 
Agenten 32. 99. 170. 70.130. Anzeige 189 
Agenturiibertragungs- i AI1Zeigepflicht 130. 116. 249 

bedingungen 105 '. Arbeitersekretariate \J7 
Agermanament 27 ) ArbPiterversicherung 64. 8.9 
4ggregatssterbetafeln ,28 1 Arbeitgeberverbiinde 92. 98. 
Agypten 23 

1 
318 

Akkumulation 34 Arbeitnehmerorganisation 
Aktitmgesellschaft 29. oU. 98 

77. 163. Arbeitsgemeinschaft 85 
Aktiven 56 Arbeitslo8igkeitsversiche-
Aktuarwissenschaft 200 ff. rung 321' 
Alexander III. 25 Arbeitsteilung S4 
Allgemdne Deutsche See- A rbeitsvereinigung 34 
versicherungsbedingungen Argentinien 48. 5:!. 201 
130 Armenpflege 6. 13 

Altenburger 148. 26 Arnoldi 77 
Altenteil 3 Arnoldi 8. 188 
Alterserhohung 48 Arnould 216 

Arzte 46 
Arztliche Untersuchung 31. 

52 
Arztwahl 78 
Assoziationsversicherung 3 
Assurance Corporation 6 
Aufgebotsverfahren 191 
Aufklărung 50 
Aufnahme 110. 113 

' Aufnahmezwang 198 
Aufruhrklausel 165 
Au frnhrversicherung 
209 

Aufruhrversicherung 290 
Aufsichtsamt 114. 167. 75. 

182 
Aufsichtsgesetz 95. 141. 

loG. 176. 185. 213. 35 
Aufwendungen 137 
Ausbreitung 51. 5:! 
Auskunftstellen 97 
Amland 3l. 46. 71. 199.110 
AuslăndischeAmtalten 165. 

168 
Auslandsgeschăft 4 7. 33:! 
Auslese 27. 28 
Anslosungsver:;icherung s. 

K urs ver 1 ustversich erung 
Aus:;chiittungs-Kassen 60 
AuBenLeamte 108 
AuBenbetriebsleiter 102 
AnBendienst s. Vermittler, 

A gen ten 
AuBendienst 99 
AuBenversicherungsklausel 
208 

Ausstattungsversicherung 
44 

Ausstellungsversicherung 
245 

Au8tralien 52. 129 
Answandererversicherung 
327 

Autokaskoversicherung176. 
177 

Automaten 111. 190 
. Automobilhaftpflicht 117 
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Automobilversicberung s. 
Kraftfahrzeugversicberung 

Automobilversicherungs
verband 91 

Avellis 214 

Betriebskostenzuschliige 
123 

Betriebslmnde 109 
Betriebsr~itegesetz 85 

' Betriebsstillstandversiche
j rung 311 

Baden 70. 195. 237. 252 · Betriebsunterbrechungsver-
Bagatellschăden 202 ' sicherung 315 
Baldasseroni 208 1 Betriebsverlust 270 
Ballin 321 ' Betriebsweise 32 
Bankvalorentarif 181 BewegungBbereitscbaft 183 
Bankwesen 17. 44 'Bezugsberechtigte 192 
Barcelona 28. 5 ' Bibliotheken 202. 220 
Bauart 269 i Bienenversicherung 254 
Baulastversieherung 32.; Bilanzen 141 
Baumgarte 219 ' Bilanzformulare 145 
Baumgartner 211. 219. 220! Bilanzwert 151 
B~tunotversicherung 222 : Binnengew>isser 163 
Bayern 70. 82. 195. 225. , Binuentmnsportver-

236. 252 sichernng 188. 1.21. 15o 
Beamtenpension 74 1 Biscboff 17~. 199. 212 
Becker 26 , Bl~t~chke 26 
Bedarf 39 · Blitzschăuenklausel 209 

Beda:r. fs~eckung 3 B~c~h" 26 , 9 
Be"rabmskassen 3 Bodiker lli±. ~ 13 
E " ··b · k t · h . Bodmerei 26. 134. 14!3 egra ms os envers1c e- 1 B . k 21 ., 

rung 60 oemg .;' 
B .,., b t' ., Bohlmann "14 

egnus es Immlmg o. 7. Bordereau 342 
Begi:instigungsvertdige 90 v. d. Borght 211. ?13. 215 
Behm 209 Borse 109. 1/25 
Beirat 167. 171 Borffflntechnik 80 
Beitragserhebung 226 v. Bortkiewic..: 214. 26 
Beitragslei,tung 126 Boykottversicberuno· 321 
Beitragspfiicht 78 Briimer 210. 213. ;~O 
Beitragsriickgewiihr 104 1 Brandbettel 184 
Beitrittszwang 81. 186 1 Braud-Chomageversiche-
Beleihung 151 runo- 310 
Belgien 47. 52. 72. 7f> Branduilden 184 
Beneke 208. 8 Braud~otven;icheruug 223 
Bensa 212 ! Brandsc!Jii.deu 13~1. 19.'1 
Beratungsstelle~ 97 1 Brandschadenversicherung 
Beraubungoverslcne;:u'L:g s. Feuerveroicherung 

277. :.:81 flrandsteucr 185 
v. Eerg 209 b: ~.ndstiftunc•; 175 
Berghs 224 Brawl.uroachen 211 
Berliler 219 Brasil:~n 52 
Ber] i nische Feuerversichc- Brauer 215 
run.~sanstalt 188 BraunscLweig 1.95 

Berdsgenossenschaften 71. Broecker :'.13. 214. 35 
162. 109 Brotstudima 207 

Berr, fsinvaliditiit 81 Bruch 142 
Beru~svereinigungen 7D. 85. Bruchschad<'n 264 

10 Bruchteilwe; tvenicherung 
Besch'idigung 140. 142 135 
BeRcb!:t~nahrueversicbe- ' Bruck 216. /30. 183 
rung 175 Hrligge 25 

Bestandstatistiken 111 Brune ;]6 
Besteuerung(s. Steuern) 178 i Bruttopr>'.:~1:e 123 
Betrieb, gemischter 81 , Buchenberger 216. 237 . .728 
Betriebsfonds 79 Bucbfiil!rung 140 
Betriebokosten 62 . Buchheim 214 

Buchsbaum 217 
Buchung 36 
Buckendahl 216. 309 
Biirgerkunde 208 
Biirgerliches Gesetzbuch 

169 
Biisch 20\J. 296 
Bulgarien 48. 52 
Buuyon 214. 215 

Campbell 174 
Canvassing-System 107 
Chalmers 216 
Chaufton 211 
Chicago 92 
Chile 52 
China 52. 129 
Chomageversicherung 
:uo 

cif 146 
Cohn 209 
Colena 27 
Collegia tenuiorum 23. 3 
Commenda 27 
Compagnie d'AHsurances13 
Compagnie Royale 13 
Cosack 213 
Cruciger 216 
Czuber 118. 224 

Dachschadenversicherung 
326 

Damm 211. 219 
Dampfschiffabrt 131 
Dănemark 4 7. 52. 72. 13. 

111 
Darlehen 151. 178. 21 
Dauer 193 
Dawson 212 
Deau 215 
Deckung 6. 80 
Deckungskapital 141. 33 

(s. Prămienreserve) 
'Defoe 275 
: Dcklaration (:;. Antrag, An-

zeigepflicht) 
Deklarationstreue 177 
Delkredere 103 
Deparcieux 208. 13. 26 
Depotversicherung 289 
Deutscher Verein f. Ver .. 

sicherungs wissenschaft 
199 

Deutscbland 28. 52. 7 
Deutsch-Osterreich !S. auch 

Osterreich) 170. 188 
Diebstahlvrrsicbrrnng.54. 

216. 274 
Differenzierung 33 
Dilloo 214 
Diplompriif\mg 207 
Direktorenkonfercnz 87 

Zi:ffern in gerader Sch:r:!ft bedouten Seite de~ l. Bandes, Ziffem in schrăger Schrift Seitc des II. Bandee. 
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Dispachewesen 136 
Dividende 64. 148. 153. 35. 

56 
Domizlaff 211. 215. 217 
Doppelversicherung 136. 

195 
Di:iring 217 
Dumcke 336 
Duncker 336 
Durchgangslagerversiche-
rung 167 

Durchschnittswahrschein
lichkeit 120 

Duyjlla.rd 25 

Effektenversicherung 293. 
329 

Ehebruch- u. Eheschei
dungsversicherung 380 

Ehelosigkeitsversicherung 
330 

Ehrenberg 186. 199. 211. 
212. 217 

Ehrenzweig 186. 212. 213. 
218. 219 

Ehrlich 211 
Ehrlichkeitsassekuranz 285 
Eigendeckung s. Selbst-

deckung 
Einbruchdiebstahlver-· 

sicherung s. Diebstahlver
sicherung 

Einheitspolice 191. 117. 
129. 176. 180. 284 

Einkommensteuer 181. 47 
Eintragungsjournale 148 
Einwohnerwehrversiche-
rung 96 

Einzelpolice 191 
Einzelselbstversicherung 18 
Einzelunfallversicherung 

89. 91. 103 
Einzelversicherer 31. 58. 75. 
299 331. 

Eisenbahnsendungen 160. 
166 

Eisold 214 
Ekama. 218 
Elementarschadenversiche-
rung 328 

Elementa.r-Chomagever-
sicherung 310 

Elsa6-Lothringen 221. 237 
Elsner 206. 209. 219 
Elster 213 
Emerigon 208 
Emmingha.us 199. 210. 211. 

213. 50 
Empfa.ngsbescheinigung 

166 
J<~ngel 205. 206. 216. 304 
Engla.nd 28. 52. 4. 6. 13. 

52. 65. 72. 75. 80. 87. 110. Feuerversicberung 54. 
127. 128. 188. 192. 221. 1!18. 215. 183 
331 Feuerversicherung, offent-

Englander 219 liche 189. 194 
Entgeltlichkeit 4 Feuerversicherungshăufig-
Entschuldungsversicherung keit 191 

12. 307 Feuerversicherungsschutz-
Entwertung 210 verband 97 
Entwicklung 20. 15 (s auch Feuerversicherungssozieta-

Geschichte) . ten 79. 152 
Enzyklopădien 211 Feuerversicherungsvereini-
Equitable 6. 101 gung 88. 217 
Erben 23 Fick 194 
Erbschaftssteuergesetz 184 Filialisierung 33 
Erbschaftssteuerver~iche- Filmtransportversicherung 
rungen 184. 48 180 

Erdbebenversicherung 329 ~'inanzlage 162 
Ergănzungsversicherung 53 FinanZ}lOlitik lil6. 178 
Erlangen 206 Finamwerwaltung 113. 146 
Erlebensfallversicherung 4 Fink 215 
Ernteversicherung 328 1 Finnland 47, 52 
Ersatzkassen 9. 41. 79 Fischer 215 
Ersatzleistung 112. 129. , Fliegerschadenversiche-

193 rung 220. 290 
Ersatzpflicht 105 Fliegerunfa.llversicherung 
~~rsatzsumme 193 96 
Ersatzurkunde 191 Fliegerversieherung 217 
Ersatzwert 134 Florschiitz 203. 211. 2U. 
Erstschadenversicherung 215. 217. 50 

134. 2.23 Flugverkehr 10 
Ertragswert 194 Flugpostsendungen 167 
Erwerbssinn 25. 59 }'lngzeugkaskoversiche-
Existenzminimum 73 rnng 178 
Explosion 203 Flugzeugschiiden 179 
Extraprămien 48 ]t'JuUversicherung 157. 166 
Exzedenten 93 fob 146 
Exzedentenriickversiche- Foertsch 216 
rung 339 Forderungen 134 

Fabriken 212 
Fachbibliothek 202 
Fachini 219 
Faculty of Actuaries 201 
Fahrhabeversicherung 201 

(s. auch Mobiliarversiche
rung) 

Fahrlăssigkeit 112 
Fahrraddie bstahl versiche
rung 283 

Familie 22 
1 ]t'amilien geist 48 
Familienpolice 45 
Familienversicherung 22 
Federation of lnsurance 

Institutes 205 
Fehlschăden 202 
Feilchenfeld 211. 214 
J<'ermat 208 
Feuerloschbrauseeinrich-
tungen 214 

Feuerloschwesen 185 
Feuerschădenziffer 140 

Fortbildung 208 
Fowler 212 
Fracht 134 
Frachtversicherung 126 
Franchise 138. 137.138.231 
Frankfurt a. }f. 206. 207 
Fra.nkreich 28. 47. 52. 72. 

201. 4. 13. 41. 50. 75. 87. 
89. 97. 107. 128. 196. 238 

Fratzscher 216. 217 
Frauen 46 
Frauenversicherung 52 
Freilmrg 206. 196 
Freiwilligkeit 73. 74 
Freizeichnung 137 (s. Fran-

chise) 
Freizilgigkeit 20. 205. 249 
Fremdversicherung 19 
Fricke 211 
Friedensvertrag 37 
Friedrich d. Gro6e 240. 241. 
242 

Friedrich Wilhelm 65 
1 Friendly Societies 87 
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Frost 216 
Fro~tschădenversicherung 
239 

1 Gesamtschuldner 195 Grundstiicke 151 
1 Geschiiftsbetrieb 109. 165 Gruner 164 

Fuhre 163 
Fiirsorgepflichtversiche
rung 116 

Geschărt-plan 166 Griinhut 186 
Geschăftsteilhaber 183 Guatemala 48 
Ge8chăftsunkosten 183 Giitererzeugung 40 
Geschichte 20. 212 (s. auch 1 Giiterversicherungen 9.139. 

1 die einzelnen Zweige) 144. 145 

1 
Gesr hworenen versicherung 

Fusionen 31. 166 

Gallus 209 
Garantiefonds 79 
Garantieleistung 85 
Garamtieversicherungen 
/J02 

329 Habeversicberung 173 
Gesell~chaft mit beschrănk- Hackeloer-Kobbinghoff 336 
ter Haftung 75 Haftpflicht 105 108 

Gesellscbaftsvertrag 166 Haftpflichtschutzverband 
Gesetz der gro.6en Zahlen 96 

Garantievertrăge 19 
Garderobendiebstahlver-

sicherung 284 

115, 25 Haftpflicbtversicherung 
1 
Gesebgebung 28 . M. 198. 105 

, Gewerbesteuer 184 IHagelscbaden 228 
Gewinn 6!. 11)2. 133 Hagelstatistik 229 
Gewiunberechnung 154 Hagelversicherung 54. 

Gau.6 20!! 
Gebăucleversicherung 201 
Gebauer 214 
Gebranchswert 194 
Gefahr 14. 160 
Gefahrau~gleiCbung 4 7 
Gefahrenbeurteiluug 210 
Gefahreneinheiten 121 
Gefahrenklasse 116 
Gefahrversicherung 196 
Gefahrgemeinschaft 24 
Gefahrriickversicherung 

Gewinnbeteiligung 55 1 198. 216. 223 
. Gewinnentgang 311 1 Hagen 211. 213. 216 

340 
Gefahrumstănde 189 
Gegenseitigkeit 4. 58 
Gegenseitigkeifsverein 

31. 'j'(), 165. 228. 334 
Gegenstand 14 
Geistt>skrankheit 80 
Geldentwertung 37. 14 
Geldmarkt 45 
Geldwirtschaft 26 
Gelege••heitsgesellschaft 

29. 75. 
Geleitgt>ld 21 
Gemeiuden 109 
Gemeindeversicberung 235 
Gemeinsinn 25. 69 
Gemischte Versicherung 42 
Generalagenten 102 
General-Commerzien-Col-
legium 187 

GeneralfeuerkaRse 186 
Generalpolice 191.147. 294 
Generalriickversicherungs-
vertrag 339 

Genossenschaft 26. 75. 3. 70 
Genua 5. 122 
Georg II. 332 
Georgii 113 
Gephart 214 
Gerhard 213 
Gericht~stand 197 
Gerkrath 199 
Gerling 336 
Germanischer Lloyd 153 

Gewinn, imaginărer 168 Hager 213 
Gewinn, industrieller 15.3 Hahn 199 
Gewinn- und Verlustrech- Halley 208. 25 
rechnung 142 Ham burg 206. 123. 186. 

Gewinnversicberung 126 196. 332 
Gierke 183. 202 Hamburger Assekuranz und 
Gilde 2.J. 25. 3. 183 Haverey-Ordnung 28 
Gildestatuten 2i4 Hamnrabi 22 
Gimkiewicz 19 Handelsgesetzbuch 170.188. 
Wadstone 73 ; 129 
Glarus '196 1 Handelsbocbschulen 205 
Glusversicherung 54. 216. Hansa 127 
263 Hansson 313 

Glasversicherungsverband Hardy 26 
\12 Hauptbevollmăchtigte 102. 

1 
Gliedertaxe 101 165 
Glockenbruchversicherung Hausărzte 31 

· 326 Haushaltversicherung 284 
1 Gobbi 212 Hauslebensversicherung 
i Goldschmidt 212. 218 :!17. 323 
1 v. d. Goltz 238 Hausschwammversicherung 
Gottin11 en 199. 205. 20s 329 
Gotha 252 Haverei 134. 135. 188 
Gothaer Lebensversicbe- ' Havariebiiro 86 
rung~bauk a. G. 8. 18 Havariezertifikat 146 

Graunt 208 Heilfron 213 
Greene 214 Heilkostenversicherung 80 
Gregor IX. 27 Heilverfahren 43 
Gren1.en 1 O Heimstăttenversicberung 
Griechenland 23. 4 7. 52 309 
Grober 214 Henne 212. 215. 210 
GroBbetrieb 14. 83 Herabsetzung 195 
GroBbritannien 172 (s. Eng- Hermann 210 

Jand) Hermannsdorfer 217 
GroBe 212 Hertitellungswert 1!14 
GroBhandelsverkehr 147 Herzfelder 212. 215. 217 
Gro.6ri~iken 201 Herzog 149 
Griinclungen 30. 33. 65. 132 Hessen 195. 237 
Grundbesitz 151 Heym 206. 209. 216. 26 
Grundbuchrichter 115 Beymann 217. 321 
Grnndkapital 79 1 Hiestand 215 
Grundkredit 216 Hilbert 213 

Zift'ern in gerader Schrift bedeuten Seito des I. Bandes, Zift'em in schrăger Schrift Seite des II. Bandes. 
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Hilfe 51 
Hilfskasse 164. 76 
Hinterbliebenenscbutz 22 
Hocbscbuleinrichtungen 

206 
Hoehwasserscbadenver-
sicherung 259 

Hockner 214. 217. 34. 322 
Hoffmann 186. :!12 
Holland 47. 156. 201. 4. 13. 

123 
Holwerda 218 
Holzscbuher 61, 208 
Bopf 206. 209. 215 
Horst 211 
Hrepps 183 
Hucklenbroicb 217 
Hiibner 304 
Biil13e 212 
Hiil13en 'l! 13 
Humann 2!6 
Humboldtakademie 206 
Hundeversicherung 250 
Huygens 208 
Hygiene 21. 28 
Hypotheken 151. 258. 269 
Hypothekenbanken 305 
Hypothekenglăubiger 216 
Hypothekenlebensversicbe-

rung 22. 306 
Hypotbekensehutz 166. 309 
HypothekeHtilgungsver

sicherung 306 
Hypotllekenversicherung 

216. 30-1 
Hypotbekenversicherungs

schein 216 

Illgen 214 
Immobiliarkredit 44 
Immobiliarversicberung 71. 

147. 201 (s. auch Feuer
versicberung) 

Impfversicberung 245 
Indexklausel 121 
Indien 23. 52 
Individualismus 30, 188 
Individualversicberung 9 
Infektion~krankheiten 80 
lnkassoprovision 103. 148 
Innenbearnte 108 
Innungskasse 164 
Inspektoren 99. 105 
Institute of Actuaries 200. 

204 
Interesse 15 
Internationales 35. 48. 93. 

162. :!02. 239 
Invalidenversicberung 68. 

213. 81. 85 
Invalidităt 81. 99 
Ira.nyi 46 

1 
Island 183 
ltalien 25. 28. 52. 57. 65. 70. 

72.101. 201.13.89.122.128 
Islam :!2 

Jabn 217 
Jahr 132 
Jahrbiicher 218 
J abresprămie 42 
Japan 22. 52. 73. 129. 132 
Juden 23 
Justi 224 
v. Justy 209 
J uwelenversicherung 182. 

272 

Il ai ser-Wilbel m-Spende 7 4 
Kanada 52. 129 
1\apitalanlage 38. 100. 36 
Ka pitalan la geversicb erun g 

330 
Kapitaldeckungsverfahren 
• 1:!7 
Kapitalerhaltung 41 
Ka pi talertragssteuergesetz 

181 
Kapitalismus 26. 204. 223 
KapitalJeservefonds 140 
KvpitalliLerfremdung 81 
Kapitalversicherung 4. 9. 
42. 64. 157 

Kapp 12 
Karawane 22 
Karenzzeit 20. 44. 65 
Kari!oversicherung 126.133 
Karstădt 214 
Kartelle 31. 86. 130 (s. aucb 
Verbănde) 

Karup 200. 209. 213. 214. 
24. 26 

Kaskoversicherung 126. 
133.139.144.145.167.170 

Katz 218 
Kautiunsscbuldner 285 
Kautionsven,icherung 

216. 285 
Keate 216 
Kerseboom 208. 26 
KiesselLach 212 
Kinder1 ersicberung 189. 

203. 6-1. 74 
King 26 
Kirchensteuer 185 
Kisch 213 
Kitchin 216 
KlaRsifikation 63. 332 
Klauseln 193 15. 208. 
Kleeberg 216.255.258.275. 

318 
Kleinbetrieb 83 
Klientengelderversicberung 

329 

Knapp 2U. 26 
Knappscbaftskasse 164. 76 
v. Knebel-lJoeberitz 212. 

213. 214. 216 
Knies 209 
Knoblauch 87, 206 
KoLurger 140. 212. 217 
Kohler 40 
Kobler 213 
Koinonia :!3 
Kollegium fur Lebens

verbicb erun gswissenscbaft 
1!06 

Kollektivversirhnung 191. 
89. 93. 235. 287 

Koln 2116. ~07 
Kolnisehe Riickversicbe
runwgesellschaft 334 

Kolnisehe l'nfalher~i, be
rung~ge~ellschaft 261 

KolonialkriegsriRiko 18 
Kom binierung 32 
Kornrnanditgesellscbaft 75 
Kommanditierl!ng 31 
Kommt·rzdeputation 129 
Kommissare 167 
Kornmunalal>gaben 185 
Kommune 59 
Kompensationsklausel 208 
Komplexe 215 
KoJ>ditionPn~ artelle 86 
Konditiousditlerenz 147 
KonfereLzgeselbehaften 87 
1\om:rl's~e 202. 217 
Konfunktur 136 
Konjuuktur- Cbomage
versicherung .110 

Konkurrenzkampf 37.94.15 
Konkurs 196 
Konkur8erofl'nnng 167 
Konkursfall 36 
Konnossemente 131. 148 
Konsumenten 96 
Komumverein 70 
KontrollbPamte 99 
Konvoyschiff 21 
Konzentration 34 
Konzerne :i4. 108 
Konzession 156 158.161.166 
K onzession sge biihren 185 
Korpenchaftssteuergesetz 

181 
Korporationsversicherung 3 
Korsopolice 191 
Kustbarkeiten 166 
Krattf, hrzeuge 109. 167 
Kraftfabrzeugversicberung 

175 
Kraukl'nversicberung 68. 

164. 76. 215 
Krankheitsdauer 77 
Kredit 17. 44. 148. 187 
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Kreditversicherung 188. : Lebensversicherung, kleine 1 Mac Clintock 26 
.216. 296 6'4 (s. auch Volksver- Mac Neill 215 

Kreis- und Provinzial- · sicherung) , Magens 240 
abgaben 185 1 Lebensversicherung, off<>nt- ' :llakler 3:l. 108. 152 

Kril'g 36. 4:l. 65. 66. 41. 82, lich-rechtliche 307 Makowiczka 210 
98. 111. 194. 204 ' Lebensversicherung ohne Malss 218 

Kriegsanleihe,·ersicherung j arztliche Untersuchung 31 Manes 211. 213. 215. 216. 
47 ! Lebens-Unfallversicherung 217. 219. 220 

Kriegsbeschadigter 91 48. 69 Mannheim 207 
Kriegsgefahr 141. 164 Lebenswahrscheinlichkeit Manoverversicherung 245 
Kriegsinvaliditat 85 26 v. Marck 217. 320 
Kriegsklausel 17. 141 Lederer 214 Marken 181 
Kriegsluftfahrschaden- Ledigenversicherung 46 Marktwert 133 

versicherung 221 Legegelcl 226 Markversicherung 64 
Kriegsmolest 14.? · Lehm:1nn 213 Martin 212 
Kriegspatenversicherung47: Lehranstalten 204 Maschinen 167 
Kriegsreservefonds 140 Lehrstiihle 206 Maschinenlebensversiche-
Kriegsrisiko 68. 84 Leibl 213 rung 267. 325 
Kriegssterbeka,sen 60 Leibniz 61. 209. 188 Maschinenunfallversiche-
Kriegsversicherung 17. 132. Leibrente 3. 17. 62 rung 267 

141 . Leipziger l<'euerversiche- Maschinem·ersicherung 
Kriegswaisenversicherung ; rungsanstalt 188 267. 317 
47 1 Leipziger Lebensversiche- Masius :!09. 210. 219. 242 

Kriminalpolitik 156.162.174! rung 22 Massu,chusetts 125 
Krisenklausel 306 Leipziger Verband 79 l\fasscnbeobachtung 115 
Kristiania 313 Lengyel 145. 213 Massenschăden 233 
Kummer 150 Leppmann 219 Mathematik 114. 200 
Kiindigung 192. 197 1 Lexis 64. 199. 212. 214.26 Maxima 148. 150. 191 
KundenversicherunO' 159. • Liebhaberwert 1:!3 Maximalkontrolle 114. 118. 
299 "' v. Liebig :!15. 217 215. 332 

Kunstgegenstande 167. 172! Lieferungs- und Leistungs- v. Mayr 114. 115 
Kunstwert 133 kaution 289 Mecklenburg-Schwerin 195 
Kuponpolice 110 Linsig 216 Mecklenburg-Strelitz 196 
Kurkosten 100 Lippe 196 Mehrfachversicherung 207 
Kursverlustversichernng Lippert 220 Mehrwertversicherung 136 

165. 188. 293 Liquiditat 150 Meidung 39 
Mteratur 208 Meltzing 212. 213. 217. 259 
Littauer 214 Mercers Company 6 

Lacroix 208 
Landesrecht 79. 163 

Lloyds 75. 129. 151. 271. Merkantilismus 30. 203. 7. 
27 5. 32.9 188 

Landesversicherungs- Loewenberg 214. 219 
anstalt 152 1 Loewy 21:!: 214. 25. 33 

Landeszentralbeborde 165 Logophiluti 214 
Landre 214 Lohnkampfe 37 
Landscbaft 307 London 34. 152. 190 
Landtransport 165 Lotterie 184 
Landtransportversicherung Lubeck 196 

158 (s. auch Tranaport- Lubecker Lebensversiche-
versicherung) rungsbank 8 

Landwirtscbaft 207. 320 Liibsdor:ff 212. 215 
Landwirtschaftsrat 238 251 Luftfahrzeuge .96 
Laplace :!08 Luftkonzern 91 
Laufende Polite 188. 191. Luftschadenversicherung 

147 217 (s. auch Fliegerver-
Law 125 sicherung) 
Lazarus 209. 26 Luftschiffahrt 10 
Lebensdauer 210 Luftverkehrsversicherung 
Lebenslanglichkeit 123 179 
Lebensverlăngerung 30 1 Luftwege 179 
Lebensversicherung 53. i Luttenberger 217 

54. 198. 2lll. 1 , Luxemburg 47 

MeBpolicen 173 
Messung 115 
Metropolitan 35. 49 
Mexiko 52 
Meyer 215 
Mietersatzversicherung 310 
Mietkreclitversicherung 310 
Mietverlustversicherung 

211. :no 
Mietvorschu6versicherunQ' 

310. 315 ~ 
Milittirdienstversicberung 
45 

Minderverwertbarkeit 219 
Minderwertige Le ben 84. 49 
Mindestpriimientarife 27.9 
Minimalprămien 89. 95 
Ministerien 163 
Mischformen 83 
Mise 43. 62 
Mitbestimmungsrecht85. 98 
Mittelalter 24 

Ziffern in gcrader Schrift bedeuten Seite des l. Bande•, Ziffern in schroger Schrift Seite des IL Bandes. 



AJphabetiscbes Sach- und Personenregister 353 
:\'Iittelmeer 128 !' Obmannsverfahren 236 
Mitversichernng86.112.332 Qbrecht 61. 208. 185 
~iobiliarversichernng 71.: Ofl'entliche Anstalt 8. il9. 

Prlimienbestimmungsgriin
de 214 

Prămienennll.Bigung 58.111 
Pramienreserven 169. 81. 
33 

147. 188. 201 . ' 60. 12 
Mobelwagen 1(i7. 172 Oegg 186 
Mohl 20\1 Osterreich-Ungarn 47. <i2. Prrrmieuriickgewahr 38. 43. 
Moldenhauer 211. 212. 213. 72. 201. 13. 129. 264 92. 343 

Prtlmientarifierung 213 
Prămieniiberschiisse 16:1 
Pramienverfa.hren 127 
Prămienzahlung 150 
Prange 97. 213. 215. 21!l 
Praventivkontrolle .? 1li 
Preia 112 

215 Oetty 208 
Molt 108 Oldenburg 185. 1.95. 196 
Monopol 71. 76 : Omniumpolice s. Einheits-
Moore 215 i police 
Miihlenversicberung 190 Operationsversicherung 80. 
:\'liiller 150. 213. 217. ,'!24 245 
Miincben 206. 207 Ordonnance de la Marine28 
Miinchener Riickversiche- Organisation o'l' Preisdifferenz 218 

Preiskartelle 86 
Preisriickgang 219 
Preul.len 70. 106. 4. 186. 1.94 
Preu!lischer Beamtenverein 

rungHgesellschaft 335 Organisationsformcn ge-
Miindelgeld 36 mis~;hte 83 
)lusterbestimmung 19 . Orte, gemiedene 1.9fl 
Mustersatzung 170. 197 · Osta~ien 48 
Mutterantitalt 334 
Mutterschaftsversicherung 
80 

Mutzenbecher 836' 

101 
Price 7 

: Palastina 240 Privatbeamte 81 
'Pariser 215 Privatbetrieb 'l'o 
: Partial•cbăden 121 Pri vatstatistiken 50 

Nachkontrolle 216 
Nachkriegszeit 36. 45. 

, Pascal 208 Privatversicherung 8. 9. li<l 

81. 1 Passagierunfallversiche- Privatwirtschaft 38 
1 rung 104 Produktionskosten 120 132 194 

NachlaBilchuld 184 
Nachprămie 127 
Nachschiisse 78. 81. 341 
Nachversichernng 132. 147 
Năhrungswerte 116 
Namensaktien 80 
Napoleon 89. 107 
Nationalokonomen 209 
Naturalersatz 120 
Naturalwirtschaft 24. 26 
Nettokostenaufstellung 35 
Nettomethode 34 
Nettoprămie 123. 1'.Hi 
Neuenburg 72 
Neumann 208. 218. 219 
Neuseeland 65, 101. .52 
Neuzeit 29 

: Passiven 56 ' Proportionalitiit 119. 120 
Patentanwalt 207 1 Provinz 59 
Patentversicherung 11i ' Provinzialinstitute 71 
Pau;cha.lpolice 191.158.299 Provinzialverbănde 10!1 
Pelzver•icherung 182. 272 Provisionen 82. 134 
PenRavertrăge 107 Provisionsabgabe 107 
Pensionskassen 41. 82. 85 Provisionsklassen 104 
Personenversicherung 9 ProzeBkostenversicberung· 
Pfaffenberger 214 329 
v. Philippovich 209 1 Prudential 65 
Physiokrateu 203 : Priifungsstellen 97 
Planmassigkeit 3 Publizitiits,ystem 166. llli 
Plasa 212 
Pliinderungsversicherung s. 

: Aufruhrversicherung ' 
! Polen 72 
i Police 28. 110 
Policl'ndarlehen 21 

Queensland 7:! 
Quetelet 26 
Quotenrlickversichernn~· 
339 

Police, offene 133 Rahatt 126. 128. 96 
Police, prămienfreie 39 Raffinerien 219 
Police, taxierte 133. 210 v. Rasp 92. 199. 21 ':l 

NewYork 13. 139 
Nichtreduktionssystem /235 
Nichtza.hlung 11!3 
Nieberding 186 
Niederlande 28. 52. 5. 87 Policenverfall 38. 66. 70 Rau 1~2. 209 

Politik 156 Realkredit 217 
Polizeiwissenschaft 209 Rechnung, fiir fremde 19':! 

(s. Holland) 
Niederlassung 192 
Nordamerika 106. :52 (s. Pool 93. 180 Rechnungsgrundlage 124. 

Amerika) 
Nordsteru 65 
Normalprămien 95 
Normativ bestimmung 

157. 246 
Norwegen 47. 62. 1!1 
Nottotung 249 

Oberstes Organ 77 
Obliegenheit 193 

, Portugal 52. 123 35. 65 
' Positionen 205 Recbnungslegung 141. 60 
; Post 71. 124 162. 167. 181 Recbtsanwalt 115 

156. i Postversicherung ?'2 Rechtshilfeversicherung32.'1 
Pothier 208 Rechtsmittel 167 
P. P. I -Klausel 134 Rechtsschutzversieherung· 
Pramie 81. 192. 31. 48. 120. 113 

131. 165 Rechtsverfolgung 113 
Prămienberechnung 111. 1 Redukti{)n 39 

11\:1. 146. 153. 266. 344 ' Reduktionssystem 236 
Manos, Veralohernngoweaen II. 8. Anfl. 23 



Alphabetisehee Sacb- 1Uld Personenregiater 

ReeseomtekredithaftungP- Risiken, notleidende 199. 
versicherung 301 282 

Regenwetterversicherung Risikenspezia.lisierunll 265 
260 Risikenteilung 86 

Regulierung 148 Risikentrennung 216 
Rehm 212 Rigikenverteilung 122 
Reichsabgabenordnung 182 Ri8ikeniibernahme 41 
Reichsauf"ichtsbeborde Risiko 7. 63. 110. 118. 150 
166 (s. Aufsichtsamt nnd Risikopolice 46 
Staatsaufsicht) Risiko, Versicherung auf 

erstes Risiko 1R4. 223 
Reichsgewerbeordnung 163. Ristorno 147 

170 Rocca 211 
Reichshaftpflicbtgesetz R8 Roelli 186 
Reichsindexziffer 121 R h b k Reichskanzler 169 o r ee 83. 125. 216. 217. 

238. 239 
Reichsnotopfer 179. 182 Rohzucker 219 
Reichsrat 166 Romberg 215 
Reichsstempelgesetz 179 Roscher 209 
Reichsstrafgesetzbuch 176 Rose 218 
Reichstarifvertrag 98 Rothbarth 216 
Reichsverband der Privat- Royal 6 
versicherung 92 Rnbinow 215 

Reichversicberungsanstalt lliickgewăhr 38 
fi!r Angestellte 162 ll.\ickgewăhrversichernn~r 

Reichsversicherungsord- : 92 
nung 164 : Riickkauf 39. 40 

Reingewinn 164 Rt'icklagen 140. H3 (s. auoh 
Reisegepiickversicherun~ : Reserve) 
173 1 Riltknrsichernng 33. 54. 

Reiseunfa.llversicherung 91 i 91. 111.114. 121. 146. 198. 
Reiseversicherung 5. 144 i ~~7. ~~4. 15~. 330 
Reklame 82 : R~ckwartsversiCberung 13 
Rekurs 167 Ruuenv:erwertung 21.CI 
Rennver•icherung 245 Rumamen 52 
Re t b.l. · t RunO'e 210 

n a 1 1ta 1o0. 11\2 R al"' d ~2 79 t"fl Rente 1{)() u,.. an v • ~· ~· 

Rentenkauf 3 
Rentennrsicherong 3. 10. 

41. 42. 61 
RPparaturunfâhigkeit 146 
Reparaturunwiirdigkeit146 
Repressalienklausel 142 
Repres~alienversicberung 
175 

Reserve 19 (s. Prlimien-
reserve) 

Rettungspflicht 130 
Retrozes,ion 34.'5 
Reuling 210 
Reu6 212 
llevisoren lOii 
Rheinschiffabrtsversiche-
rung 157 

Rhodez 274 
Ribbius 218 
Richter 214 
Rinderpest 241 
Risiken, abgelehnte 177 
Risikena.usgleich 50. 282 
Risik:en, gefăhrliche 48 

Sabotageversicherung 298 
Snchlebensversitlhernng 

217. /J21. 
Sa.chschaden 201 
Sachsen 195. 253 

: Sachsen-Altenlmrg 196 
• Sachsen-Koburg 196 
Sachsen-Weimar 195. 252 

. Sach versich11rungen 9 
: Sachverstăndige 131. 160. 
' 146. 210 
· Sammelversicherung 191 
Samwer 199. 212 
San ~'ranzisko 84. 204 
Sanierungsverfahren 167 
St. Gallen 75. 71 
St. Girona 217 
Santerna 208 
Saski 209 
Schaden 14. 39. 138 
Schadenanzeige 233 
Schadenbesichtigung 146 
Scbadendeckung 118 

Schadenerhebung 130 
Scbadenersatz 105 
Schadenhăufigkeit 191 
SchadenhUhe 1:i9 
Scha.rlenliquidatoren 99 
Schadenregulierung 137. 

119 
Schadenreserve 140 
Scbadenstatistik 112. 120 
Schadensversicherung 9. 98 
SchadenswahrRcheinlich

keit 120 
. Scbadenzahlungen 146 
Schaefer 217. 219. 386 
Schaeffer 212 
Schăffle 42. 45. 209 

' Schatzbarkeit 6. 13. 14. 115 
Schaube 212 

· Schaufensterinhalt 266 
Schaumburg-Lippe 196' 
Schenkungssteuer 184 
Schevichaven 214 

: Schiedsrichter 344 
' Scbiffsbautechnik 21 
' Schiffshypothekenbank B02 
Schiffsklassifikation 153 
Schiff~lebensversicherung 

325 
Schiffsmiete 134 
Schiffsunfallsta.tistik 152 
Schlaehtviehversiche· 
rung 68. 250 

Schleicbhandelsversicbe-
. rung 133. 175 
· Schmerler 26 
: Schmidt 210 
Scbmoller 210 
Schmuckgegenstănde 172 

1 Schneider 212 

1 
Schottland 87 
Schreibma.schinenversiche

! rung 273 
i Scbitlerversichernng 95 
i Schiittensack 2lll 
' Scbulen 2U8 
1 Schuljngend 95 
Scbweden 47. 52.13. 30. 52. 

332 
Scbweiz 33. 47. 52. 72. 75. 

172. 188. 201. 13. 71. 111. 
196. 254 

Sch wungrad versicberung 
1 317 
: Seedarlehen 26. 27. 122 
: Seekriegsrisiko 18 
: Seekriegsversicberung 1.'12 
, Seepraniie 151 
, Seerăuber 5 
: Seereiseunfallversicberung 
i 91. 92 
: Seeversichernng 26. 68. 

186· 1.21. 
Siffern in !ferader Sohrift bedeuten Selte dee 1. Bandeo, Ziffern in schrll~ Scbrift flelte deo ll. BN~deo 
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t:!eeverliicherunga- ' Staa.tsbetrieb 70 : Ta.bellen b1 
bedingungen 129 Sta.atsfinanzen 66 ' Tantiemen 64 

Seidenra.upenversicherung Staffelversicherung 132 Tarifierung 151. 229 
254 Slatistik 6. 45. 50.114.218. Ta.rifsystem 230 

Selbstauslese 27 217 Tarifvereinigungen IS8. 91 
Selbstbehalt 19. 339 Stefan 218 Tarifwrtrag 85. 98 
Selbstbeteiligung 138. Jl(J. Stein.Hardenberg 241 Tarn 211 

206. 231 ' Stellenlosigkeitsversiche- Tarncke 214 
Selbstdeckung 19. 138. 244 j rung 327 Ta.schendiebstahlversiche-

(s auchSelbstversicherung) 1 Stempelbuch 180 rung 284 
Selbsthilfe 42 , Stempelgesetz 179 Taxatoren 99 
Selbstmord 20. 44 · Stephinger 40. 212 Taxen 133.139.198 :J09.23o 
St>lbstversicherung 4. 17. Sterbegeldversicherung 10. Taylorayatem 114 
17. 194 (s. auch Selbst- 64 Technische Hochschulen 
deckung, Eigendeckung) Sterbekassen 23. 182. 8. 58 205. 207 

SelbstvHwaltung 60 Sterben,wahrsl'heinlichkeit Teilbedingungen 101 
Selektionssterbetafeln 28 Sterbetafeln 26. 31 [26 Teilhaberversicherung 4U 
Seminare fiir Versiche- Ster!Jlicllkeitsforschung Teilscha.den 146 
rungawioaenschaft 20:l. 205 6. 23 Telegrammverslcherung 

::-ierbien 4 7. o:l. 238 Sterblichkeitstafeln 23 326 
Serien 139 ' Sterblichkeitsuraachen 23 Telephonversicherung 273 
Sicherheitsfonds 140 Stettiner Sy~tem 18 Templeman 216 
Sicherheitsvorschriften 193. Sten~>rn 148. 178 (s. auch Termeulen 303 
212 Finanzpolitik) Teuerungsversichernngen 
Sicherungszuschlăge 124 SteuerbehOrde 11SO 222 
Sieveking 216 Steuerflucht 93 Teuerungszuschlăge 171 
Singer 211 Steuergesetz 162 Thaer 224. 241 
Sinkenmachen 175 Stiei! 185 Theorie 36. 204 
Skandinavien 13 Stier-Somlo 213 Thieme 336 
Sklavenversicherung 4 Storne 37 v. Tbuemen 216. 22U 
S1ibner 214 Straccha 208 Tiergattungen 245 
Solawecbsel 80 Strafgesetzbuch 163. 17 o TiE>rseuchen 240 
Sombart 31 Strandungsfall 142 'I'ilgungsversicherung 1!!3 
Soziali~ierung oii. 61. 7<! Streikentschădigung 6 T1ichtera.nstalten 33. 334 
Sozialpolitik 35. 204 Streikscbutz 319 TodesfallverRicherung 4 
Sozialversicberung 8. 9. 19. Streikvt>rluste 318 (s. Lebensversicherung) 

35. 68. 217 Streikversicherung 31& 'rodesursachen 28 
Sozienversicherung 183. 46 Struckmann jr. 186 Tonti 4 
Sozietăten 187. 189. 333 Struensee 157 Tontinen 4. 13 56 
(s. auch Feuerversicbe- Sturmschădenversicherung Totalscbăden 121 
rung, offentliche) B. Sturnwersicherung Tota.lverlust 142. 145 

Spanien 28. 47. 52. 89. 128. Stuttgarter-Berliner Ver- Totenlisten 25 
332 sicherung A.-G. 221. 271. Transportver"it·hernng 

Sparen 15 . 290 M. 9l!. 165 . . 121. 182. 19&. 
Sparka"sen 7U · Stuttgarter Kreditversiche- 216 272 (s. auch Seever-
Spa.rversichemng 55 rung 298 sicherung und Binnen-
Spediteure 159 Studiengeldversicherung 44 transportversicherung) 
Spezialagenten 102 · Sturmschădenstatistik 262 Transportversicherungs-
Spezialărzte 79 Stnrmverslcherung 216. verband 93. 179 
Spezialexamina 207 , 261 Tropenversicherung 48. 49 
SpezialiAierung 32 1 Subdirektor 102 Tuberkulose 30 
Spiegelglas 264 · Subrogation 197 Tumultgesetz 291 
Spiel 6. 16. 28 Suchsland 216 Tiirkei 48. 52 
Sport 92 · Siirlafrika 129 
Springlerapparate 214 ! Sudseekompanie l:J{j 
Sprinklerschadenversiche- 1 SiidseeRchwindel 6. 297 
rung 259 ' Sii.Bmilcb 208. 63 

Staat~anstalten 9. 26. 195. Summenriickversicherung 
236 340 

S1aatsaufsiebt 156. 1&8. Summenversicherung !1 
163 Superintendent 105 

~ta.atsbea.mte ~06 ' Syiltem 8. 60 

UberfaLrtsgelder 134 
Oberschwemmungs~chăden 

259 
Uberschwemmungsver

sichernng 217 
Oberversicherung 135. 176. 

195 
Umlageverfahren 78. 126. MI 

23. 



356 Alpbabetisches Sa.ch- und Personenregillter 

Umsatz 42 versicherungsgeilellschaf- Versicheruug.,gemeinschaf-
lJmsatzsteuergeaet;o; 17:1. ten 86 ten 199 

180 ,_ 1 Verein Deutscher Lebens- Versicherungsgesetz s. Auf-
Umtauschpolice 4(; ' versicherungsgesellschaf- sichtsrecht, Vertragsrecht 
Umwandlung fJ9 ten 89. 339 Versicherungsjournal 295 
Umzug 279 Verein fiir Versicherungs- Versicherungskonzerne 33fi 
Umzugsgtiter 167. 171 · wissenschaft 202 Versicherungslexikon 211 
Unanfechtbarkeit 16 17. :11 Verein Hamburger Asse- 220 
Unfall 98 kuradeure 86. 130 : Versicherungsmarkt 125 
Unfallfolgen 100 Vereine, gemischte 77 i VersichHungsmathema-
Unfallkatastrophenverband Vereine, kleinere 77. 7[) ! tik 118. 199. 214 

91 Vereinigte Staa ten 173.18G. ' Versicherungsmedizin 199. 
Unfallstatistik 96 30. 74. 7'6. 132 (s. auch 214. 219 29 
Unfallverhiitungsvorschrif- Amerika, N ordamerika) Versichernngspolitik 156 
ten 98 Vereinigungen s. Verbiinde Versicherungsrecht 26. 

Unfallversicherung 54. 68. Vereinsversicherungsbank 199 
198. 215. 86 Verfall 190 [66' Versicherungsschein 110. 

Unfallversicberungsver- Yerfassung 16a 111 (s. Police) 
band 90 Verhăltnismăfiigkeit 7 , Versicherungs-Schutzver-

Ungarn 47. 129 (s. auch Verjahrung 197 band 97 
Osterreich) Verkaufspreis 119 Versicherungssumme 132. 
Universalităt der Eaftung Verkaufspreisklausel 201J 139. 196 
133 Verkaufswert 194 Versicberungstechnlk109 

Universali)O]ice ~. Einheits- Vermebren 8 Versicberungsvereine auf 
police Vermittlerwe:-en 99 Gegenseitigkeit 165 (s. 

Universitaten 205 Vermittlungsagenten 102. Gegenseitigkeitsvereine) 
Unkostenreservefonds 140 105 Versicberungsvertrag 28. 
Unkostenvergleichung 149 Vermi.igPnsanlage 124. 186. 114. 129 
Unruhen 291 152. 198 Versicberungsvertragsrecht 
!Jnteragenten 102 Vermogensbedarf 5 162. 186. 75 
Unterdriickung 39 ! Vermogensverbăltnis 40 Versicherungswert 132.1!H. 
Unternebmungen 52. l6o 1 Vermogensversicherung 9 145. ,?10 
Unternebmungsformen 31 1 Ver,;ailler Frieden 3 7 .1!18. Versicberungswetten 5 
!Jnternehmerinteressen 204 45 Versicherungswirtschaft 
Unternebmerverbănde 85. Verscbollenheit 146 199 
86 Verschweigungen 17 7 Versichemngswissenschaft 

Unterricht 204 Veroicherer 5 36. 199 
GnterschlagungsverHiehe- Versicherte f, Versicherungszwang 11::!6 
rung 285 Versicberteninteres~en 204 Versichernngszweige, 

Unterstiitzungswesen 1) Versicherten-Verbănde !!6. sonstige dirPkte 2;ji) 
Untersuchung, arztliche ,?.'"1, !17 Versorgungsversicherung 
UnterverRicherung 134 l Versicherung auf erstes 64 
Unverfallba.rkeit HJ. 21 , Risiko 134. 223 Verstaatlichung 58. tll. :!1;; 
Uruguu.y 72 ' Versicherung, laufende 188. Vertragsfreibeit 12 

: 191. 294 Vertragsinhalt 193 
Valorenversicherung 1Ci1 Versicherungeu mit wech- VertragslOsungen 38 
Valutaverandernng 14 1 selnden Summen 132 Vertragsrecht 162. 186. 15 
Vandersee 213 Veroicberungsanwalt 207 VertragsschluB 190 
Vaterlandische Feuerver- Versicherungsbanken 45 Vertragsversicherung8. 171 
sicherungsaktiengesell- V ersic herungs beam te 3:! V ertrauen sarzte 31 
achaft 188 Versicherungsbedingungeu Vertrauensmanner 210 

Vatke 213 . 166 (s. die einzelnen Verwaltung 213 
Verbilnde 85. 88. \lf). 112.1 Zweige) . Verwaltungsgebiihren 171 
93. 96. 201. 335 'Versicherungsbeirat 167. Verwirkungsklausel 190 

Verbandsaelbstversiche- 185 'Verwaltnngskosten 37. 
rung 18 Versicherungsbetrug 49. 147. 148. 119 

Verbilligung 62 175 'Yerwaltungsmonopol 71 
Verbote 5 Versicherungshuchfiihrung Verzinsungsverhaltnisse 32 
Verbrechen 5U 140 Viebhandelsverbănde 251 
Verbreitung 50 , Versicherungsdarlehen 122 Viehlebensversicherung245 
Veredelungspolice 18U 1' Versicherungsfall 14. 113. Viehseuchengesetzgebung 
Verein der Bremischen See- 129. 196 242 

2iffem in gerader Bcbrlft bedeuteu Seite deo 1. llauaea, :l;ilfera '" ocbrliger Bchrifl Beit<J dea 11. llau<i••· 



Alphabetieches Sach· und Pereonenregister 357 
Viebversicberung 54. 198.J Wellmann 213 Wucher 22. 178 
216. 240 : Weltkrieg 69. 14. 31. 132. Witrttemberg 195.237.252 

Viehversicherungsstatistik : 266. 337 (s. auch Krieg) Wiirzburg 206 
251 ; Weltpolice 16 
Vitalitătsmethode 25 · Weichsel 184 
':oigt-Seebohm 216..,. Weideversicherung !U5 1 Zacher 217 
V olksbeauftragte 61 Weintraubenversicheruug i Zahlung 116 
Volksflirsorge fj6 236 1 Zt;,itungsabonnentenver., 
Volksgesundheitspfl.ege 2!:1 1 W b k t 183 , Sicherung 10. 93. 94. 246 
Volksunfallversicherung 90 : W er k e 08 eu . . 'J , Zeitschriften 218 
Volksversichl'rnng 45. 68.' er zeugversiChewng '"71 : Zeitschrift fiir die gesamte 
214 9 38 64 • Wert 194 V · h · h ft . : . ; Wertl!lrief Wertpaket 181 : ers1c erungswissensc a 

Volksw1rtschaftslehre 21tt : W t 'tt 1 209 i 202 
Vollbedingun~en 101 i er ermi 6 .~ng . i Zeitversicherung 143 
Vollwertversicherung 1ll4 l W ertgegenstandeversiche- 1 Zentralverband 92. 98 
Vorauserhebung 78 · rung ~71 1 Zeppelinversicherung 22:! 
Voraussetzungen 10 · Werthe1mer 212 · Zeuner 26 
Vorbeugung 43. 63 · Wertpapiere 294 i Ziegler 215 
Vorgeschichte 20 i Wertsachenversicherung 1 Zillmer 214. 26. 34 
Vorprămie 127. ) 271 1 Zinsen 153 
Vorsorge 15 Wertsteigerungen 34 1 Zinsful3 124. 32 
Vorsorgeversicberung 1 Weskett 208 ! ZinsverLot 27 
136. 115. 265 Westergaard 214 'Zirkulationsprozea 40 

Vorta:xklansel 208 1 Wettassekura.nz 5 · Zivilrechtspolitik 156 
Vorzugsa.ktien 81 J Wettbewerb 168 ! Zoll- und Steuerkautionen 

W ette 6. 28 ! 268 
Waa.dt 196 Weygand 216 i Zuckerhandel 218 
Wach- und Schliel3gesell- Wiedera.ufbau 216 'Zuf!Uligkeit 5. 11 
schaften 275 Wiederherstellung 37 : Zulassung 165 

Wagner 66. 210. 213. 2141 Wiederherstellungsklausel i Zulagekassen 4.1 
Wahrscbeinlichkeit 11. 14 1 209 1 Ziinfte 3 
Wahrscheinlichkeits· : Wiedervergeltungsrecht • zusatzbedingungen :J07 
rt>cbnung 117 ' 1~9 : Zusatzversicherun"' 83. 85. 

Waldeck 196 i W1egand 20S. 209 92 "' 
Walf<lrd 211. '212 'Wildegans 304 , Zuschii.sse G3 
Wallmann 218 : Willkiir 11 
Warenkredit 297' ; Wirtschaftsperioden 3 i Zuschul3kassen 41 
Warenregrel3versicherung· i Wisby 86 i Zwa.ng 74 
257 , Wischniowsky 218 'Zwa.ngshaftpflichl.ver~id1e· 

Wartezeit 20. 44. 65 · Wissenschaft 199 rung 111 
Wasserleitungsversiche· Witt 208 Zwangskasse 42 
rnng 1!16. 265. 313 Witwen- und Waisenver-: ZwaRgsrecht 70 

Wasserschadenhaftpfiicht- sicherung 8. 68 Zwangsversicherung S. 
versichel'Ung 257 W ochenbeitrăge 64 73. 243 

Wasserversicherung 255 Wohnungswechsel 279 ! Zweiganstaltssystem lOii 
Wechselkreditversicherung Woolhouse 26 1 Zweikampf 20 
301 Worner 20. 66. 211. 213 ! Zwiedineck-Siidenhorst H 



Versicherungswesen 
Von Prof. Dr. A. llanes 

Band I: A. li g e m ei n e Ve r s i c Il e r u u g s l e h r e 
Ban el II: B e s o n d e r e Ve r s i c h e r un g s l e h r e 

3., ueubearbeitete und erweiterte Auflage 

Aus den Besprechungen der zweiten Auflage: 
"Dieses We:;:k war das erste, welcbes das gesamte Versicherungswesen als 

selbstandigen Ausschnitt des sozialen Lebene zugleich wissenschaftlich tmd 
doch in angenehm-lesbarer Form behandelte; ea bat frucbtbar gewirkt." 

( Geh.Justizrat Prof. Dr. Ehrenberg, Leipzig. "Deutsche J nristenzeitung.") 
"Ea bietet eine vorziigliche, weithin und scharf herumlenchtende Einfiihrung 

in das Privatversicherungswe~en, dje dem aufmerk~amen und fleiJ3igen Leser 
eine umfassende und substantielle ll"bersicht iiber dieses Gebiet zu vermitteln 
vermag." (I•rof. Dr. R. de Walla. "Archiv f. Sozialwissensch.") 

"Die erste Anlage und die Fortfiihrung eines Bucbes wie das vorliegende 
sind an Bedingungen gekniipft, die nur selten in einer Person vereinigt sind; 
sie erfordern eine lebhafte Filhlungnahme mit den Kreisen der Praxis und die 
Gelegenheit, die Fachliteratur in miiglichst ausgedehntem Malle heranziehen 
zu kiinnen. Dies alles trifft bei dem Autor kraft seiner Stellung zu, und die 
Redaktion des von ibm herausgegebenen Versicberungslexikons verscha.ffte 
ibm jene wertvolle lJbersicht iiber das Ga.nze, deren Wirknngen man in der 
Neuanflage deutlich wahrnebmen kann." 

(Hofrat Prof.llr. E. Czubt>r. ,,Zeitscbr. f. d. ges. Vers.-Wissenschaft.") 
"Die Schilderung ist leichtfaBlich und klar. Das Buch ist nach Anlage 

und .A.usgesta.ltung auch zur Einfiihrung in das Versicberungswesen 
bestens geeignet, es gewăhrt einen guten und namentlicb geschlossenen lJber
blick und ist damit ebenso Lebrbucb wie Ha.ndbuch. Dabei bietet es auch 
dem mit der Materie Vertrauten mancb neuen Gesichtspunkt und besonders 
viei originelles Material durch die stetige Heranziehung des auslăndi~chen 
Versicherungswesens." (Dr. H. Meltzer. "J ahrb. r. ~at •• Okonomie u. Statistik.") 

"Das vorliegende Werk ist aucb fernerhin neben den Grundziigen de8 
Versicherungswesens (Leipzig 1911, 2. Aufl.), sowie dem groBziigigen Ver
sicherungslexikon von 1908 und dem hierzu so!lben erschienenen Erganzungs
band berufen, Versicberungsbehorden, Versicberungsgesell~chafteu, Ver,.icberungs
facbmannern in Literatur und Praxis, sowie Lernenden als unentbebrlicher 
Fiihrer zu dienen." (llr.jur.Richard llorn. ,,PrtmL\. Verwaltung~blatt.") 

,,Jedem, der sich theoretiscb oder praktiscb mit Ji'ragen der Versicherung 
beschăftigt bat, sind die Veroffentlichungen von M aneR lăngst zu einem 
unentbebrlichen Handwerkszeug geworden. Es ware iiberf!ii~sig. sie llesonders 
zu empfehlen." (D. W. "Zeitsrhr. f. d. gt>S. kuufm. Unterrichtswe!wn.") 

"Als Generalsekretăr des Deutscben Vereins fiir Versicberungswissenschaft 
und Herausgeber der Zeitschrift fiir die gesamte Versicberungswissenschaft 
bat der Verfasser besonders giinstige Gelegenheit, in alle Zweige der Ver
sicberung und ihre Entwicklung Einblick zu bekommen. Daher ist denn auch 
das nene Hand- und Lehrbuch belehrend und zuverlassig wie kein zweites in 
bezug auf den beutigen St:.nd des Versicherungswesens." (,,Uterar.Zentralbl.") 

"Zusammenfassend lăBt sich das Bucb dahin cbarakterisieren, daB es 
ein eb:mso tiil'htiges wie interessantes Lebrbuch fiir die des Versicberungs
wesens l!nkundigen darstellt, welches gleichzeitig dieses nacb seiner allgemeinen 
Seite hin, wie in allen seincn Einzelzweigen nacb dem neuesten Stande der 
Wissemchaft und Praxis behnndelt und zudem die neuesten Forschungen des 
In- und Auslandes, sowie dic tatsăchlichen Verbăltnisse auf dem Gebiete des 
gesamten Versicberungswesens beriicksicbtigt." (Dr. F. Scbmidl. ,,Germania.'') 

Verlag von n. G. Teubner in Leipzig un o Herlin 



Unter der Schrlftleitung des Verfassers vorliegenden Werkes 

Professor Dr. Alfred Manes 
e r s c h e i n t i rn 22. J a h r g a n g 

Zeitsdtrift 
fiir die gesamte Verskberungswissensdtaft 
Herausgegeben vom Deutschen Verein fUrVersicherungswissenschaft 

Stăn d i ge A bteil u ngen der Zei tsch ri ft: Abhandlungen, 
Rechtsprechung, Sprechsaal, Bilcheranzeigen, Bllcher-
schau, Versicherungsrundschau ilber lnland und Ausland. 

Die Zeitschrift kann beim Verlag, aber auch bei jedern Buchhăndler 
des Inlands wie des Auslands abonniert werden. Das Jahresabonnement 
filr vier Hefte, welche am 1. jeden Vierteljahres erscheinen, kostet M. 80.-. 
(Hierzu kornrnen filr das Ausland Valutazuschlăge.) 

Zu den internationalen Mitarbeitern der Zeitschrift gehOren die her
vorragendsten Theorelil<er und Praktiker des privaten wie des sozialen 
Versicherungswesens. 
Dle Zeltschrift nlmmt Stellung zu allen wichtlgen Fragen; sle berichtet 
tlber alle wlchtlgen Vorgănge auf dem Oesamtgeblet der Verslcherung. 
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CUlorterbu4) ber 1janbelstunbe 
'llon {janbelsic{)ulbirettor Dr. lJ. ~itfel u. aufti,rat Dr. cnt. ~trauf) 
3ugleicb flinffprac()lge5 'l110rter&uc!) ~ufammengeftdlt o.'ll. !Jlrm~aue, l)erpn.'Dolmetfcber. 

(:reubners tleine $ac()worterbfic()er lSb. 9.) c»eb. 'nt. 25.--

Cftn unentbcbrlicbes :Jlustun!tsmtttc( fur 6anbd unb flnbuftrit, bas iibtt oUt wtrtfd)oftllcbtn, lccb• 
ntfcb•n unb rrcbllicbcn Sragrn bes taufmanntf<ten ftbcns role ~ant unb ~orfe, eiprbttcur, eagtrba!trr, 
:llgtnt, 7llatltr, jlommtfnoniir, 'Urrttbr mii J)oft unb Cftfcnbabn, bas ~ccf)t bts Jtaufmanncs, ben 3ablungt< 
otrfebr, bit bucbhalterifcben unb red)nertfd)en :Jlrbtiten lm ~cl<icb, ~etlamc u, a. m. untmicbtd, 'Deut[cl}< 
lanb unb bie mld)ligmn flinbcr btt 'llltU roerbcn rol<tfd)aflltd)•gtograp~ifcb unb banbrls[tallfllfcb betrad)tet, 
Cfin[ubr, :Jlusfubr, 7llun;en, 7lla0t unb <Demid)tc angeg<bcn. ~tfonbcrs Iti brroorgebobrn, baO bte 
rotcbllg[ltn Sad)ausbtli!tr, bie in ben aUgcmctnen eiorad)molltlbiidJtrn )Umtifl nicbt tntbaltcn nnb, tn Dfff 

~prad)en, unb )ll>at Cfng!ifd), aran)ofifd), ~ha!ienif<b unb eipanlfcb rotebcrgegcb<n ll>tlbrn. 

CUlorterbu4) ber CUlarentunbe 
'llon Prof. Dr. ~. Pidf"' 

(:reubners flelne $ac()worterbficber lSb. 9.) c»eb. 'nt. 25.-

c»tbt unter l}rroorbebung brs 'VJe[ent!id)en )Uotrliiffige :Jlustunft iibcr ~ooo ~o&noffe, Cftfabnofte, 
6a!b• unb c»anJtt)<Ugnlflt [âmtltcbtr @croe~br un~ flnbufttlen naei) Urfprung, gcograpbifd)tt 6rrtunfr, 
G:•oenld)aften, 1Jtrarbeitung unb 1Jrrwenbung, babd aud) bie stenn)eid)en btt G:cbtbtit unb bie bău~g~m 
~iilfd)ungcn foroie bie 7llilltl '" tb• m 1lad)rotis brru<f~d)llgtnO. ~ti 'lllatm oon groOmr llebcutung 
flnb bie Urfptungslânbtt unttt :Jlngabe btr mrugten unb ausgefiibrten 7llengm genannl. ~tit bas 'Dtutfd>• 
~tld> fft aud) )umdfl btr 1Jcrbraud) bcr groOmn 'lllillfd)aftsg<bictc an ein)tlnen 'llleltbanbtlsroar<n angcfiibrt 
roorben. Strncr flnb aucb bie tt)eugmben 'lllirtfcbaftsgebtctt aufgtnommm unb nad) gcograpblfd)er fage, 
®taatsform, Slâd)entnbalt, G:inwo&ner;ab! unb :Jlusfubrmenge bcr wlcbllgfttn 'lllar<n ge[enmctcbntl, um ;u 
)tlgcn, wtlcben .Antet! bie etn;tfncn tiinbtr an btr G:tJcugung btr 'llldtbanbdsroartn baben. 3•• ll:<bobung 
btr Uraucbbar!til flnb btr roarentunbtlcbtn 'llamtn unb l\egriffe mii etijmologtfcben Cfrllâmngrn otrf<brn unb 
bm beutfd)en 'llla<tnbtJeid)nungrn bit btlttffenbrn tngtifd)rn unb franJoflfd)cn Qberfcbungtn beigrfiigl. 

cnetlag von n. 6;. reu&net in feip,ig unb tletlin 



Sllus <natur unb GJeifteswelt 
Otbtt l3anb tartonlttt 'ln. JO.-, oebunben 1ll. 12.-

C!!SraaOJiige ller 'lJolfetDirtlcflaft&le!lre. 'll. 
))rol. Dr. (!}. O a b n. • • . • . • (l3b. 593.) 

C!!Sdll•efen, Sa!llang&oert. a. 'lJcrmogmt• 
Oe&"IDAituag.1Jon(!}.l!la it t.2.:J\ufl.(lSb.398.) 

Ilie neuen "elcf)efleuern. ::In !napprt, ii&tr• 
Jld)liidltt 'Darfteilung mitl3tifpieirn u. Iabelitn 
f. b. (!}emnngebrau<ţ) etiăuttrt. 1J. ~ed)rtanll>all 
Dr.lt. t> e de ••.•••.. (lSD. 767.) 

C!!Srunllrll} Der 'llliiaJtunlle. 2. :J\ufl. lllit JObl• 
teid.len Jlbbaibungen. 1. lSb.: 'Die lllun)e nod) 
'lXlefen, (!}ebraud) unb Uebeurung. 1Jon l)ofral 
)3roi. Dr. Jl. fyfd)in o.ltbengreurb.I!.Jlfl. 
(llb.91.) ll.l3D.: 'ilie lliun)t in ibm gef<IJid)t• 
lichen ltntiBidlung oom :J\itettum bio '"' (!}egen• 
wart.1JonJ)rof. Dr. l).lSu<llenau.(l3b.657.) 

G!Stattflif. 1J.I3rof.Dr .6.6 <b o tt. 2.:!\ufl. ( 442.) 

'llle taufmiinnllc!Je Uuc(l{laltung a. UilanJ. 
1Jon Dr. J). <l'lerltnn. 4 . .Aual. mtt id>oma• 
lif<bon tlarfrellungm. l:lb.l: 'Jlllgrmdne l:lud)• 
~oftungt• unb l:lalun)i<btt. l:lb. li: l:lucbbail., 
rlf<ţ)t l.lrganifation. . . . . . (l:lb. 506/S07.) 

Jtaafmănnllcf)ee "ecfJnen 1um Eielbftuntettld)t. 
1Jon Eitubienrat .1\. 'D ro 11 . . • (lSb. 724.) 

2e!lrbud) Der "ecflenoortelle. tilcbndhed)nm 
uno ~ed)enrun(t. mu )a~it. lll>ung•bcifp. Uon 
Sng. Dr. ph1J. o. a oi ro. . • • . (l:lb. 739.) 

tlae "•cfJI llee Jtaufmanne. ltin feitfabtn iiir 
Jtauf!Me,Eirubittcnbe unb0utlften.1Jon Oufli)• 
ratDr.'lll.tiltrauf) ..•.•• (l:lb.409.) 

tlot "ecfJt 11. tauimănnllcf)tn !Angeftelllen. 
1Jon OufliJtal Dr. 'm. 6rraul} •. (l:lb.961.) 

'l)le 3ttcl)lefragen llee liigllcf)ea febene In 
~amilit unii l,')auii!JaU. 1Jon Ouili)ror Dr. 
'lll. 61tau6 •....•...• (lSb. 219.) 

!Anttfe 'llllrllcf)aftegelcfllcflte. 1Jon Dr. O. 
'lleurarb. 2. :J\ufl •.•.•.• (l:lb. 258.) 

'UlldfcfJaftegelcfJicf)le oom :1\utgangt ber :1\nrile 
bit )UmlSesann b.r9.0abrb. ( 1Rttllere lllirlld)afr•• 
ool<t>ldlte).1J.J)rof.Dr .t}.e; i eoef 1 n g.(lSM77.) 

~it lfnt•id'lung De• beutlc!Jen'lllirtfcf)afle• 
leben& am iel}rm Oabrbunberr. 1Jon \i}eb. J\tg.• 
~ar )Jrof. Dr. f. J)oble. 4. :1\ufl. (Ub. 57.) 

Oltf41i4Jic Dce 'llldt!JanOele. 1Jon 'Dir. )Jrof. 
Dr.lll. 0.0d)mlbr. 4. Jlufl. .. (l:lb.JJ8.) 

lfnglanlle 'Ultllmac!Jt in ibm ltniQiidlung oom 
17.0obtbunbetl bit auf unfrre Iage. 1Jon J)tof. 
Dr. 'lXl. fangtnbcd. 3. :l\uJl. (l:lb. 174.) 

Olelcf)lcf)le Oee lleutfd)en l,')anbele leit Dem 
~negange l>te 'mltlelaltere. 1Jon J)rof. Dr. 
'lll.tangenbe<f. 2.l\.l!lltiO!ab.(l:lb.237.) 
~er geiDtrblicfJe "ed)lejcf)n 1J tn tlturfd)lanb 
'Uon )Jarentana>all J).!oi!tborf. (lSb. 138.) 

~eutlcf)co 'lllir!fcf)afletebm. :Ruf grogtapb. 
0tunblagegef~itbcrr.1l. J)rof.Dr.ll:br.0 tubet. 
4. :1\ufi. neubearb. o. Dr.l).~e in 1 ei n. (l3b.42.) 

'l)le Oeutlcf)e faniiiDirtlc(laft. 'llon Dr. 'lll. 
II la a O e n. 2. :Ruf!. 'mii JS :J\bbllbungen 
unb 1 Jtortc • . • . • • . . (l:!b. 21 5.) 

lfrnă!Jrung a nil 'lla!Jrung&mlttel. 'llon Cfleb. 
~al J)rof. Dr. 'll. 3 un b. 9, :1\ufl. 'lllil 6 
:1\bbilbungen unb 1 :tofel. . . . (l:lb. 19) 

~er ~abat. !An bau, t}anOel anii 'lJerarbel• 
tung. 1Jon O ac. 'llJ oii. 2. :1\uflage. 'mii 
17 :1\bbilbungcn .•...•.. (l:lb. 416.) 

'tlertel)recntmld'lung In ~cutfcfJianD, leit 
1800 (fottgtflibll bit )Ut <l'JegenQiatl). 1Jon 
Cfleb. !)ofta! J)tof. Dr. 'lXl. f ob. 4.:1\un. (l:!b. 15.) 
~ae Poftmclcn. 1J.:Jlbtdlungtblr.0.6 i e b il fi. 
2. :1\ufL • . . . . . • . • . (l:lb. 182.) 

~ae ~clcgrapben• unii Semfprecf)•cfm. 
2.Jiufl. 1J.:Jlb•eilung5bit.0.6 it b li ft.(l:lb.l 83.) 

q)ael,')otelmefen. 1Jon J). 'Damm•lflicnne 
'mii 30 :J\bblibungtn .••.• (l:lb. 331.) 

q)fe groj!en C5oliallftca. 'llon J)dvatboJcnl 
Dr. S r. ·m u <f le. 4, :1\ufi. 2l:lbe. l:!b.l : OQien, 
Soutltt, Proubbon. (l:lb. 209.) UD. Il : Peequeur, 
l3ud>e), l31anc, ~obbttlu&, 'llldlilng, m.", 
faffalle. • • • . . • • • • . . (l:lb. 270.) 

.Rari 'lllarJ. 'llnfucb elnet 'lllurbtgung. 'llon 
J)rof.Dr. ~.'llllibranbl. 4.:1\ufl. (lSb.021.) 

C5oJiale aemcgungen unii :tbeorien bit 
Jar moOerncn :J\rbellecberoegung. 1Jon 
Cfl. 'ma te t. e. :J\ufl. . • • . • . . (l:lb. 2.) 

!Rrbritcrld)ulş unil !Arbeiterotrficf)erang, 
'llon <l'leb. t}oftal J)rol. Dr. O. o. 3wte b 1 n • d • 
6ubcnborft. 2. :J\ufl •....• (l3b. 78.) 

OlrunDJiige llee 'lJcrlicf)erango•efene. (J)ri• 
oaro<~fidretUng.) 'llon P•of. Dr. :J\. 'ma nu. 
3., oerănb. Jlufl. • . . • . . . (l:lb. 105.) 

Ueootferungellltfen. 'llon Prof. Dr. f. oon 
l:l o ti It t., 1 q. . . • • . . • . (l:lb. 070.) 

'Ulo{lnunge•efm. 'lJon 13tof.Dr.~lt b r rfra b 1. 
(l:\0.709.) 

'!)le lleutld)e SraaenbCIDegung. 'Uon Dr. 
'ma tie l:luna9• .....• (~b. 701.) 

q)fe moDerne 'llllttetltanilsbelllegung. 'llon 
Dr. t.l!lujfeimann ..•.• (lSb.417.) 

'lllirtlcfJafllicl)c Orqanilatlonen. 2. :J\ufl. 
1. Eio)ialpolilif , e Organilariontn. (UcJi<bun4<n 
)Qiifd)en :J\rbeitgebttn unb :Jltbearnrbmetn.) 
'Uon Prof. Dr. 11. tebtter. Il. 'lllittfd)aft•' 
polllild)c Organifariontn (ltatlelle, Irufrt ufa>.) 
'llon Dr.lt.Eirttn•~ubatlq. (l:!b.H5/40.) 

'llle Jtonlumgmollenj<!Jaft. 'Uon J)tof. Dr. 
S.Eilaublngtt. 2. :J\ufl. ••. (:tJb.222.) 

Uerafemal)l, Uegabung a. :J\rbeit&leiflung 
In illrcn gcgenjeallgen l3eyicbungen. 1Jon 
'lll.O.~ u 11 ma n n. I!.:Jlujl. 1R.7 Jlbb. (U0-522.) 

q)le !Arbelteleiflungen Dee 'lllenfcf)en. ltino 
fiibtung In bie :1\rbeir•Pbiifiologle. 1Jon J)rof. 
Dr. l).lSotullau. 'mir 14 ~ig. (l3b.539.) 
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