
Einfiihrnng. 
Die Enzyldopii.die der Rechts- ond Staatswissenschaft ist in erster LiDie der studierenden 

Jugend gewidmet. In knappster Form will sie den an den UDiversitaton vorgetragenen Lehr
stoff vorfiihren, eine Ubersicht bieten und zum Arbeiten anlejton. Aber sie will dem Studie
renden auah zeigen, daB. er eine Kunst und kein Handwerk erlernt; daB "Lernen" bier heiBt: 
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I. Die Versichernng im allgemeinen. 

§ 1 BegriH und Arten der Versicherung. 
Literatur: Das Schrifttum iiber Begriff und Arten der Versicherung ist auBerordentlich 

umfangreich. Eine Zusammenstellung findet sich in MANES, Versicherungslexikon. 2. Auf!. 
Berlin 1924 unter den Artikeln "Versicherung" und "Versicherungsvertrag". Beziiglich der 
Einte~ung der Versicherung vgl. DORN, In der Festgabe fiir ALFRED MANES. Berlin 1927. 

I. Begriff der Versicherung. Jede Einrichtung des menschlichen Daseins 
kann von zwei Seiten aus untersucht werden. Man kann sie einmal von der wirt
schaftlichen und weiter von der rechtlichen Seite aus betrachten. Fiir uns ergeben 
sich damit die Fragen: was ist Versicherung im wirtschaftlichen und was im recht
lichen Sinne. 

Am. einfachsten laBt sich noch die Frage nach dem rechtlichen Begriff der Ver
sicherung beantworten. Wenn auch die vorliegende Abhandlung in erster Linie 
auf die wirtschaftliche, technische und praktische Seite der Versicherung abgestellt 
ist, so mochten wir doch nicht die rechtliche Betrachtungsweise vollig iibergehen, 
zumal sich durch sie fiir unsere eigentliche Aufgabe sicherlich manche wertvollen 
Gesichtspunkte finden lassen. 

1. Versicherung im rechtlichen Sinne ist zweifellos ein Rechtsgeschaft, 
das meist in die Form eines gegenseitigen Vertrages gekleidet ist. Die rechtlichen 
Begriffsbestimmungen beschaftigen sich infolgedessen ganz vorwiegend mit dem 
Begriff des Versicherungsvertrages. Wir besitzen kein Gesetz, das sich mit der Ver
sicherung als solcher beschaftigt oder das eine Begriffsbestimmung der Versiche
rung enthielte. Versicherungsrechtliche Bestimmungen finden sich vielmehr in den 
verschiedensten Gesetzen. Wir erwiihnen nur als Gegensatze, die spater weiter be
handelt werden, die Reichsversicherungsordnung und das Gesetz yom 30. Mai 1908 
iiber den Versicherungsvertrag (VVG.). Die rechtlichen Begriffsbestimmungen des 
Versicherungsvertrages gehen von dem letzt genannten Gesetz aus und beschranken 
sich damit notwendigerweise auf ein TeiIgebiet der Versicherung. 

Jeder Vertrag hat einen bestimmten typischen nur durch ihn in der reinen Form 
erreichbaren Zweck. Der Zweck bestimmt also den wesentlichen Inhalt des Ver
trages, wahrend fUr seine Form besondere Vorschriften bestehen konnen. Der 
Versicherungsvertrag ist ein selbstandiger, entgeltlicher, ge~enseitiger Vertrag, 
der den Zweck hat, Sicherheit gegen Gefahren zu gewahren. LBeziiglich des Be
griffes der Gefahr verweisen wir auf die eingehenden Ausfiihrungen von KISCH 

Handbuch des Privatversicherungsrechts, Miinchen 1920. J Der Begriff Gefahr 
kann verschiedenes bezeichnen, worauf wir weiter unten naher eingehen. Bier ge
niigt es zu sagen, daB Gefahr die Moglichkeit des Eintritts eines Ereignisses bedeutet. 
Als wesentliches Merkmal des Versicherungsvertrages ergibt sich damit die Un
gewiBheit eines Ereignisses. UngewiB kann sein, ob derjenige, der die Sicherheit 
gewahrt, der Versicherer, iiberhaupt eine Leistung, durch welche die Folgen des 
Ereignisses beseitigt werden, zu machen hat, weiter in welcher Hohe er gegebenenfalls 
leisten muB und endlich, wann er leisten muB. Die UngewiBheit liegt aber auch auf 

Herrmannsdorfer, Vers!cherungswesen. 1 
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seiten der anderen Vertragspartei, dessen, der die Sicherheit haben will, des Ver
sicherungsnehmers, vor. Es ist nii.mlich durchaus ungewiB, wie oft er das Entgelt, 
die Pramie, an den Versicherer zu zahlen hat. 

Man hat vielfach bei der rechtlichen Begriffsbestimmung des Versicherungs
vertrages das Merkmal der Gefahr im Sinne eines wirtschaftlich nachteiligen Er
eignisses gefaBt. Dieses Vorgehen erscheint uns unangebracht, da es geeignet ist, 
die verschiedenen Gruppen der Versicherung naher zu bestimmen. Wir werden 
darauf zuriickkommen. Es ist heute wohl auch allgemein anerkannt, daB man auf 
diesem Wege nicht zu einer Begriffsbestimmung des reinen Versicherungsvertrages 
gelangen kann. 

Die bisherige Definition ist jedoch keineswegs ausreichend, denn sie schlieBt 
eine Reihe von Rechtsgeschaften mit ein, die zweifellos keine Versicherung sind. 
Sie umfaBt namlich auch die entgeltliche Biirgschaft, den entgeltlichen Garantie
vertrag, die Wette, den Lotterie- und Leibrentenvertrag. Man hat daher versucht, 
auf einem anderen Wege zum Ziele zu gelangen. Das Gesetz kennt eine Reihe von 
Geschaften, die nur dann vorliegen, wenn sie gewerbsma.Big abgeschlossen werden. 
Wir verweisen auf den Kommissions-, Speditions- und Lagervertrag. Man hat daher 
auch beim Versicherungsvertrage auf einen gewerbsmaBigen Betrieb abgestellt. 
Dieser Weg findet offenbar im Gesetze iiber die privaten Versicherungsunterneh
mungen vom 12. Mai 1901 eine gewisse Rechtfertigung. Es bestimmt namlich 
im § 1, daB Privatunternehmungen, welche den Betrieb von Versicherungsgeschaften 
zum Gegenstande haben, der Beaufsichtigung nach MaBgabe des Gesetzes unter
liegen. Allerdings kann man das Merkmal des Betriebes, also das planma.Bigen 
Abschlusses von Versicherungsgeschaften, auch fordeI1l, damit ein Unternehmen 
vorliegt. Der Aufbau des genannten Gesetzes spricht sogar fiir eine derartige An
sicht des Gesetzgebers. Umgekehrt schlieBt man aus diesem Gesetze, daB Versi
cherung nur bei planmaBigem Betriebe vorliegen soll. Nimrnt man dieses Merkmal 
in die Begriffsbestimmung auf, so stellt sich die Versicherung als ein selb
standiger gegenseitiger Vertrag dar, durch den sich der Versicherer im 
planmaBigen Betrieb gegen Entgelt verpflichtet, im FaIle des Eintritts 
eines irn Vertrage bestimrnten ungewissen Ereignisses eine Leistung zu 
entrichten. 

2. Versicherung im wirtschaftlichen Sinne. Auch hier gehen die 
Meinungen iiber die Begriffsbestimmungen der Versicherung weit auseinander, da 
man von verschiedenen Merkmalen als besonders ausschlaggebend ausgeht. Man 
kann im groBen und ganzen die Spiel-, Spar-, Leistungs-, Schaden-, Gefahren
und Bedarfstheorie unterscheiden. 

In Deutschland ist die Spieltheorie am wenigsten verbreitet. Ihr Haupt
vertreter HERRMANN faBt sie folgendermaBen zusammen: "D~s Versicherungs
geschaft gleicht einer Lotterie mit dem Zeitpunkte und den Gewinnsten nach 
unbestimmten Ziehungen". Die Spartheorie wird von HULSSE vertreten. "Ver
sicherung im wirtschaftichen Sinne ist die Einwirkung, welche die auf der Un
gewiBheit der Wirtschaft beruhende Unwirtschaftlichkeit der Ersparung dadurch 
beseitigt, daB sie die Last der Ersparung unter Ausnutzung der UngewiBheit auf 
viele der gleichartigen UngewiBheit ausgesetzte Wirtschaften verteilt." Auch die 
Leistungstheorie ist nicht sehr verbreitet. BRAMER faBt sie wie folgt: ,,1m 
wirtschaftlichen Sinne ist Versicherung die Ubernahme einer Pflicht des Ver
sicherers zur Zahlung von Geld beirn Eintreffen gewisser, yom Willen des Be
teiligten unabhangiger Ereignisse an den Versicherungsnehmer oder dessen Schiitz
ling (Versicherten, Begiinstigten) gegen Entgelt das in einmaliger oder (als 
Beitrag, Pramie) wiederholter Geldzahlung des Versicherungsnehmers besteht. 
Hauptvertreter der Schadentheorie ist ADOLPH WAGNERR. Er definiert: 
"Versicherung im wirtschaftlichen Sinne ist diejenige wirtschaftliche Einrichtung, 
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welche die nachteiligen Folgen (zukiinftiger) einzelner, fiir den Betroffenen zu
falliger, daher auch im einzelnen FaIle ihres Eintretens unvorhergesehener Er
eignisse fUr das Vermogen einer Person dadurch beseitigt oder wenigstens ver
mindert, daB sie dieselben auf eine Reihe von Fallen verteilt, in denen die 
gleiche Gefahr droht, aber nicht (oder wenigstens jetzt nicht oder noch nicht) wirk
lich eintritt." Begriinder der Gefahrentheorie ist KROSTA. Er sagt: "Ver
sicherung ist die Vereinigung von Risiken zwecks Ausgleichs gegen Entgelt". 

Herrschend durfte heute wohl die Bedarfstheorie sein. MANES hat ihr 
folgende Fassung gegeben: "Unter Versicherung versteht man: auf Gegenseitig
keit beruhende wirtschaftliche Veranstaltungen zwecks Deckung zufalligen schatz
baren Vermogensbedarfs". Diese Definition scheint auch uns am genauesten das 
Wesen der Versicherung uberhaupt zu treffen. 1m Gegensatz zur rechtlichen Be
grfff5bestimmung umfaBt die vorliegende das ganze Gebiet' der Versicherung und 
stellt auf das Merkmal einer Veranstaltung abo Es handelt sich also um eine Ein
richtung des Wirtschaftslebens, nicht um eine Tatigkeit, wie sie dem Begriff des 
Rechtsgeschafts und des Vertrages in der Hauptsache wohl zugrunde liegt. Trager 
der Veranstaltung ist die Gegenseitigkeit. Versicherung ist also nur in einer Wirt
schaft und zwar bei Bestehen von Einzelwirtschaften moglich. Ob diese Einzel
wirtschaften bewuBt oder unbewuBt zu dem beabsichtigten Zweck in Verbindung 
stehen, ist gleichgiiltig. Erforderlich ist nur, daB der Zusammenhang tatsachHch 
besteht. In einer Reihe von Fallen tritt er auch in der Praxis des Versicherungs
betriebes deutlich in die Erscheinung. Das ist bei all den Versicherungsuntemeh
mungen der Fall, welche die gemeinsame Tragung des Versicherungsgeschaftes zum 
Gegenstand haben, bei den Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit. Die Absicht 
jeder Einzelwirtschaft beim AnschluB an diese offensichtliche Gemeinschaft ist nicht 
dahin gerichtet, den ubrigen Mitgliedem den etwaigen Bedarf anteilig zu ersetzen. 
Sie will vielmehr in erster und einzigster Linie den eigenen Bedarf im angegebenen 
FaIle ersetzt erhalten. 

Dieser ZusammenschluB von Einzelwirtschaften ist immer ein Zweckverband. 
Es solI ein Vermogensbedarf gedeckt werden. Die Wirtschaft, bei der ein solcher 
Vermogensbedarf nicht eintreten kann, wird kein Interesse daran haben, sich der 
Gemeinschaft anzuschlieBen. Andererseits haben die Mitglieder der Gemeinschaft 
kein Interesse daran, eine Einzelwirtschaft aufzunehmen, bei der der Bedarf schon 
eingetreten ist. Der Bedarf muB also noch ungewiB sein. Er muB vor allem auch 
erwartungswidrig eintreten. Insbesondere muB erne willkiirliche Herbeifiihrung 
moglichst ausgeschlossen sein. Wird er willkiirlich herbeigefUhrt, so muB er von 
der Deckung grundsatzlich ausgeschlossen sein, weil sich sonst ein Mitglied auf 
Kosten der Gesamtheit Vorteile verschaffen konnte. Der Vermogensbedarf kann 
sich nach mancher Richtung auBern. Der Begriff muB aber so unbestimmt ge
halten werden, um samtliche Gruppen der Versicherung zu umfassen. Der Ver
mogensbedarf kann seine Ursache in einem Schaden haben, also in dem Eintritt 
eines wirtschaftlich nachteiligen Ereignisses. Er kann in einem Gewinnentgang, 
im AufhOren der Spar- oder Arbeitsfahigkeit bestehen. Er kann verursacht sein 
durch eine Ausgabe zur Abwendung eines drohenden Verlustes oder durch die 
Notwendigkeit eine andere Ausgabe zu machen. So lassen sich noch mannig
faltige andere Anlasse aufzahlen. Immer aber mussen sie wirtschaftlicher Natur 
sein. Endlich bleibt noch das Erfordemis der Schatzbarkeit des Vermogensbedarfs. 
Unsere Definition meint damit, daB jede Versicherung auf den Erfahrungen der 
Statistik beruht. 

Aus den einzelnen Teilen der Definition, namentlich aus dem Merkmal der 
Wirtschaftlichkeit undder Gegenseitigkeit der Veranstaltung ergibt sich, daB die 
Leistungen aller Mitglieder die Ausgaben des Verbandes decken mussen. Dieses 
Gleichgewicht muB auf das Ganze hin gesehen vorhanden sein. 1m Einzelfalle 

1* 
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wird es sogar meist fehlen. Nicht bei jedem Mitglied tritt in 4edem Jahr ein Ver
mogensbedarf ein, trotzdem es in jedem Ja,hr seinen Beitrag leisten muB. 

Wir haben nunmehr noch zu versuchen, die Versicherung gegen ahnliche Er
scheinungen abzugrenzen. Zunachst kommt das Sparen in Betracht. Das Haupt
unterscheidungsmerkmal diirfte darin beruhen, daB der Sparer in keine Gemein
schaft eintritt, bei welcher einer fUr den anderen einzustehen hat. Er ist auf sich 
allein angewiesen. Wenn er daher vor Erreichung seines Zieles seine Spartatigkeit 
aus irgendeinem Grunde einstellt oder einstellen muB, so erreicht er es iiberhaupt 
nicht. Als Beispiel nehme man den Tod. 1m Sterbefall konnen die Hinterblie
benen iiber die bis dahin angesammelten Sparbetrage verfiigen, wahrend bei der 
Lebensversicherung der Versicherer diese Betrage bis zur vollen Hohe der Ver
sicherungssumme erganzt. Andererseits kann der Sparer jederzeit tiber sein Gut
haben frei verfiigen. Bei der Versicherung dagegen dient die Kapitalansammlung 
zur Deckung eines ganz bestimmten Vermogensbedarfes, ist also an ihn gebunden. 

Yom Spiel und der Lotterie unterscheidet sich die Versicherung durch ihren 
Zweck. Spiel bedeutet Unsicherheit, Versicherung dagegen Sicherheit. Der Spieler 
will einen Gewinn machen, der Versicherungsnehmer will einen etwaigen Ver
mogensbedarf ersetzen. 

Schwieriger diirfte die Unterscheidung vom Garantie- und Biirgschafts
vertrag sein. Wir mussen damit wieder mehr auf die rechtliche Seite eingehen. 
Garantie- und Biirgschaft werden sehr oft unentgeltlich gestellt. Jedenfalls gehort 
das Merkmal der Entgeltlichkeit nicht zum Begri££. Die Versicherung ist dagegen 
stets entgeltlich, und zwar begriffsmaBig entgeltlich. Aber auch Biirgscha£t und 
Garantie werden vielfach gegen Entgelt iibernommen und sogar gewerbsmaBig 
betrieben. Ob dann ein Versicherungsbetrieb und damit Versicherung vorliegt, 
diirfte in diesem Falle nur noch danach zu beurteilen sein, ob der Geschaftsbetrieb 
nach versicherungstechnischen Gesichtspunkten aufgebaut ist. Da£ur ware nament
lich wohl kennzeichnend, ob die Geschafte unter aem Gesichtspunkt des Gesetzes 
der groBen Zahl abgeschlossen werden und ob auf eine Risikenmischung gesehen 
wird. Weiter ist zu beachten, ob andere Unternehmungen durch interne Beteili
gungen anteilig die Ge£ahr mitlaufen. 1st das alles nicht der Fall, so mag vielleicht 
ein Bankgeschaft vorliegen, von Versicherung wird man dagegen nicht sprechen 
konnen. 

II. Einteilung der Versicherung. 1. Man muB, wenn man die Praxis betrachtet, 
zwei Hauptgruppen der 'Versicherung unterscheiden. Die eine wird durch die 
offentliche Fiirsorge ausgeiibt und beruht auf Erwagungen der Sozialpolitik. Dies 
ist die Sozialversicherung. Ihr Zweck ist, kurz zusammenge£aBt, Schutz wirt
schaftlich Schwacher gegen einen etwaigen Vermogensbedarf. Dabei beschrankt 
sich die Versicherung meist auf einen Vermogensbedarf, der durch eine korper
liche Eigenscha£t, sei es Krankheit, Unfall, Invaliditat u. dgl., verursacht ist. Nur 
die sogenannte Arbeitslosenversicherung diirfte hiervon eine Ausnahme machen. 
Die Sozialversicherung hat ihre gesetzliche Regelung in der Hauptsache in der 
Reichsversicherungsordnung und in dem Angestelltenversicherungsgesetze ge
funden. Ihr grundsatzliches Geprage findet sie in dem Versicherungszwang, den der 
Gesetzgeber zur Erreichung seines Zweckes nicht entbehren zu konnen glaubte. 
Da diese Versicherungsart ein Teil der Sozialpolitik ist, haben wir uns im folgenden 
nicht mehr mit ihm zu beschaftigen. 

Wenn man von Versicherung oder dem Versicherungswesen spricht, denkt man 
auch wohl in erster Linie an die zweite Hauptgruppe, die sogenannte Privatver
sicherung. Zu ihr gehoren alle Versicherungen mit Ausnahme der Sozialversi
cherung. Ihr Hauptmerkmal ist, daB sie in der Regel auf freiwilligen Vertragen 
beruhen. Wir sagen" in der Rege~ denn auch hier gibt es in manchen Gegenden 
Deutschlands einen Versicherungszwang. 
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Die Privatversicherung wird hauptsachlich von Privatuntemehmungen be
trieben. Daneben tritt aber auch der Staat oder ein Organ des Staates als Ver
sicherer in Form von offentlichen Anstalten, den sogenannten Sozietaten, auf. 
Wir haben bei unseren Ausfiihrungen iiber die Form des Versicherungsbetriebes 
noch hierauf zurUckzukommen. Die Sozietaten besitzen in manchen Gegenden 
das alleinige Recht zur Ausiibung gewisser Versicherungsarten. Wer sich gegen die 
betreffende Gefahr versichem will, muB dies dann bei der zustandigen Sozietat tun. 
In anderen Fallen und Gegenden geht das Bannrecht der offentlichen Anstalt sogar 
so weit, daB jeder, der einen betreffenden versicherbaren Gegenstand iiberhaupt 
hat, auch bei der zustandigen Sozietat versichert sein muB. Diese Form stellt 
wohl noch eine "Obergangsform von der Privat- zur Sozialversicherung dar und ist 
ein "Oberrest des alten Polizeistaates. Die Sorge fUr die wirtschaftlich Schwachen 
tritt allerdings dabei mehr in den Hintergrund, da es vielfach gerade nicht die wirt
schaftlich Schwachen sind, die von dem Zwange erfaBt werden. Man denke nur 
an die zwangsweise Feuerversicherung der Hausbesitzer in einigen Gegenden 
Deutschlands. 1m folgenden werden wir die Versicherung durch Offentliche An
stalten sehr in den Hintergrund treten lassen und uns auf die reine Privat
versicherung beschranken, urn ein moglichst iibersichtliches Bild dieses Wirtschafts
zweiges zu gewinnen. Wiirden wir diese Beschrankung nicht einfiihren, so miiBten 
wir auf eine Reihe von landesrechtlichen Besonderheiten eingehen, die zwar den 
Betrieb, nicht aber das Wesen der Privatversicherung treffen. Wir werden bei den 
Ausfiihrungen iiber die Formen des Versicherungsbetriebes auf diesen Punkt noch 
zurUckkommen. 

Die Privatversicherung hat ihre reichEgesetzliche Regelung in der Hauptsache 
in dem Gesetz iiber den Versicherungsvertrag yom 30. 5. 1908 erhalten, neben dem 
aber auch noch andere gesetzliche Bestimmungen, z. B. das Handelsgesetzbuch, 
in Betracht kommen. Da es sich um einen Wirtschaftszweig von auBerordentlicher 
Bedeutung handelt, hat der Gesetzgeber der Staatsgewalt ein Aufsichtsrecht durch 
das Gesetz iiber die privaten Versicherungsuntemehmungen yom 12. 5. 1901 vor
behalten. Die Sozietaten unterstehen ebenfalls auf Grund einer Reihe von Landes
gesetzen einer staatlichen Aufsicht. 

2. Gruppen der Privatversicherung. Die beiden wichtigsten Gruppen 
der Privatversicherung werden meist nach dem Gesetze iiber den Versicherungs
vertrag unterschieden. Es· unterscheidet in seinem § 1 zwischen der Schadensver
sicherung und der Personenversicherung, kennt also, wie wir nochmals ausdriicklich 
betonen mochten, nicht den Begriff der Versicherung an sich. Zu beachten ist dabei, 
daB das Gesetz bei dieser Einteilung von einem verschiedenen EinteilungsmaBstab 
ausgeht. Richtiger ist es daher, der Personenversicherung die Sachversicherung 
gegeniiberzusteIlen, weil man dann in beiden Fallen von dem Objekt der Ver
sicherung als EinteilungsmaBstab ausgeht. Bei der Schadenversicherung ist der 
Versicherer verpflichtet, nach dem Eintritt des Versicherungsfalles dem Ver
sicherungsnehmer den dadurch verursachten Vermogensschaden nach MaBgabe 
des Vertrages zu ersetzen. Bei der Personenversicherung ist er verpflichtet, nach 
dem Eintritt des Versicherungsfalles den vereinbarten Betrag an Kapital oder 
Rente zu zahlen oder die sonstvereinbarte Leistung zu .bewirken. Beide FaIle 
unterscheiden sich demnach grundsatzIich dadureh, daB bei der Schadenversiche
rung der Vermogensbedarf, wie schon der Name besagt, durch einen Schaden 
verursacht werden muB, wahrend der Versicherungsfall bei der Personenversiche
rung keineswegs in einem Schadenereignis zu bestehen braucht. 1m Gegenteil, 
er kann sogar in einem durchaus erwiinschten Ereignis zutage treten. Man denke 
nur an die Aussteuer fiir ein Madchen im FaIle seiner Heirat, an die Geburt eines 
Kindes, die Einziehung zum MiIitardienst. AIle derartigenEreignisse erfordem 
aber bei ihrem Eintritt gewisse Vermogensaufwendungen oder aber sie verhindern 
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den Erwerb. Infolgedessen sind sie doch in ihrer mittelbaren Auswirkung wirt
schaftlich nachteilig. 

Auf dem bis jetzt behandelten Unterschiede beruht auch noch eine andere viel
fach iibliche Einteilung der Versicherung. Bei der Schadenversicherung kann man 
durch die Abschatzung des Schadens genau feststellen, wie groB der Vermogens
bedarf ist. Die Versicherung kann zwar nicht die Wirtschaftsgnter vor Schaden 
bewahren, sie soIl aber die wirtschaftlich nachteiligen Folgen ihrer Vernichtung 
oder Beschadigung beseitigen. Mehr kann sie aber auch nicht leisten. Infolge
dessen ist der Wert der verschiedenen Guter die Richtschnur fiir die Rohe des Scha
dens und damit fur die oberste Grenze der Entschadigungsleistung des Versicherers. 
Bei der Personenversicherung laBt sich der Vermogensbedarf nicht so genau fest
stellen. Insbesondere gibt es keinen Wert, welcher fiir die Versicherungsleistung 
als Anhaltspunkt dienen konnte. Ob jemand seiner Tochter im FaIle ihrer Ver
heiratung eine Aussteuer im Werte von 5000 oder 50000 M. geben will, ist Sache 
seines freien Willens. Man konnte allerdings sagen, daB vielleicht eine Aussteuer 
von 50000 M. seine Vermogensverhaltnisse ubersteigen wiirde. Gleichwohl darf 
sein Vermogen nicht als maBgebend fur die Rohe der Versicherungssumme heran
gezogen werden, da bei der Personenversicherung aus den Pramienzahlungen das 
Kapital angesammelt wird. Sie hat gerade neben dem Risikocharakter auch noch 
einen starken Sparcharakter. Bei ihr wird also der zukunftige Vermogensbedarf 
taxiert und in einer Summe genau festgesetzt.· Man stellt daher vielfach der Schaden
versicherung die Personenversicherung als Summenversicherung gegenuber. 

Die bisher behandelten Einteilungen erscheinen uns nicht ganz vollstandig. 
FUr die Einteilung gehen wir von dem Gegenstand, auf den sich die Versicherung 
bezieht, aus. Yom Schaden konnen nicht nur Personen und Sa~hen betroffen werden. 
Der Schaden kann auch das Vermogen betreffen. Wir wollen daher die Versicherung 
in die Personenversicherung, Sachversicherung und die Vermogensversicherung 
einteilen. 

Die bisher behandelten Gruppen der Versicherung sind in der Praxis wieder 
weitereingeteilt in diesogenannten Versicherungszweige. Man versteht darunter 
eine gewisse Gesamtheit von Versicherungen, die entweder gegen die gleiche Gefahr
ar~ oder fur die gleiche Art der versicherten Gegenstande genommen wird. Auch 
hier ist der Einteilungsgesichtspunkt wieder nicht einheitlich. Einmal wird die 
Gefahr, ein anderes Mal das Objekt der Versicherung fUr die Einteilung zugrunde 
gelegt. Indessen hat sich trotz der systematischen Mangel diese Einteilung in 
Wissenschaft und Praxis so fest eingebiirgert, daB sie hier beibehalten werden solI. 

Als Zweige der Personenversicherung finden wir hauptsachlich 
1. die Lebensversicherung, 
2. die Unfallversicherung, 
3. die Krankenversicherung. 

Als Zweige der Sachversicherung: 
1. die Transportversicherung, 
2. die Feuerversicherung 
3. die Ragelversicherung } I d . t h ftl' h V . h 
4 d · V· h . h an WIr sc a IC e erslC erung, . Ie Ie verslC. erung 
5. eine Anzahl kleinerer Zweige. 

Die Vermogensversicherung kann man wieder einteilen in 
I. die Raftpflichtversicherung, 
2. die Kreditversicherung, 
3. die Riickversicherung. 

Endlich kennt die Praxis noch sogenannte Versicherungsarten. Man versteht 
darunter verschiedene Erscheinungsformen der einzelnen Versicherungszweige. 
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§ 2. Die technischen Grundlagen der Versicherung. 
Li t er a t ur : eZUBER, Wahncheinlichkeitsrechnung. Leipzig 1921; EHRENBERG, V €r

sicherungEI€cht. LeiFzig 1893; GRUBE, Privatversicherung und Geldentwertung. Berlin 
1923; EAGEN, Versicherungsrecht. I.eipzig 1922; KrSCH, Handbuch des Privatversicherungs
rechts. Munchen }920; KEYNES, A treatise on Prohability. London 1921; LENGYEL, Lehren 
aus der Geldentwertung fur, den Versicherungsbetrieb. In der Zeitschrift fur die gesamte Ver
sicherungs-WisEemc1:ait 1923; MANES, Versicherungslexikon. Berlin 1924. MANES, Grund
ziige des Versicherungswesens. Leipzig 1923. 

1. Bevor wir auf die technischen Grundlagen eingehen, mussen wir erst die ub
lichen Bezeichnungen kennen lernen. Wie wir bereits gesehen haben, sind an 
der Versicherung immer zwei Parteien beteiligt. Diejenige Partei, die sich ver
pflichtet, unter den im Versicherungsvertrage vereinbarten Umstanden die ver
einbarte Leistung zu machen, heiBt der Versicherer. In der Praxis wird nament
lich in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen dafur vielfach der Ausdruck "Die 
Gesellschaft" oder "Der Verein" gebraucht, je nachdem ob von einer Aktiengesell
schaft" oder von einem sogenannten Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit das Ge
schaft betrieben wird. Die Partei, welche die zur Erlangung des Versicherungsschutzes 
erforderlichen Beitrage zahlt, heiBt der Versicherungsnehmer. Darnit ist aber 
der Kreis der an einer Versicherung beteiligten Personen noch nicht notwendiger
weise erschopft. Keineswegs erhalt namlich jedesmal derjenige, welcher die Bei
trage bezahlt, auch die im Vertrage vereinbarte Leistung. Man denke nur an den 
AbschluB einer Lebensversicherung durch einen Ehemann in der Weise, daB die 
iiberlebende Ehefrau im Falle seines Todes die Versicherungsleistung ausbezahlt 
erhalten soIl, oder man nehme eine Kreditversicherung, die yom Schuldner so ein
gegangen wird, daB im FaIle seiner Zahlungsunfahigkeit der Glaubiger die Leistung 
yom Versicherer empfangen soIl. In allen Fallen nennt man die Partei, der die 
Leistung zugute kommen solI, den Versicherten. In sehr vielen, man kann wohl 
sagen, in den meisten Fallen werden Versicherungsnehmer und Versicherter ein 
und dieselbe Person sein. Da dies jedoch keineswegs immer so ist, kommt der Unter
scheidung mehr als nur theoretische Bedeutung zu. 

De Beitrag, welcher yom Versicherungsnehmer gezahlt werden muB, um den 
Versicherungsschutz wirksam werden zu lassen, nennt man die Pramie. Die Zeit
dauer, fUr welche eine Versicherung abgeschlossen wird, heiBt die Vertragsda uer. 
Versicherungsperiode nennt man den Zeitraum, nach welchem die Pramie be
rechnet wird. Sie darf nach dem Versicherungsvertragsgesetz hochstens ein Jahr 
betragen. Infolgedessen zerfallt vielfach die Vertragsdauer in eine Reihe von Ver
sicherungsperioden. Der Betrag, welcher im Versicherungsvertrage als Grenze fUr 
die Leistung des Versicherers festgesetzt ist, heiBt die Versicherungssumme. 
Das Ereignis, welches diese Leistung auslost, wird als Versicherungsfall be
zeichnet. Endlich haben wir noch zu erwahnen, daB man die Urkunde, welche uber 
einen Versicherungsvertrag ausgestellt wird, als Versicherungspolice oder auch 
kurz nur als Police oder Versicherungsschein bezeichnet. 

2. Wenn wir uns nunmehr den technischen Grundlagen der Versicherung 
zuwenden, so mochten wir an die Definition der Versicherung anknupfen. Wir haben 
gesehen, daB es ihre Aufgabe ist, einen etwaigen Vermogensbedarf zu decken. Wir 
haben auch schon auf gewisse Merkmale, namlich die Zufalligkeit und Schatzbar
keit des Vermogensbedarfs hingewiesen. Damit haben wir den jedem Versicherungs
vertrage zugrunde liegenden Begriff der Gefahr. 

Unter Gefahr versteht man, wie KISCH, Randbuch des Privatversicherungs
rechts, eingehend dargelegt hat, etwas sehr Verschiedenes. Man bezeichnet, kurz 
zusammengefaBt, damit einmal den Umstand, von dem die Leistungspflicht des 
Versicherers abhangig gemacht ist, weiter die Moglichkeit des Eintritts dieses Um
standes und endlich die Raftung des Versicherers aus diesem Umstande. 1m erst. 
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genannten Sinne braucht die Gefahr nicht notwendigerweise ein schadlicher oder 
unerwiinschter Zustand zu sein. Immer aber muB er moglich sein, d. h. also er 
muB objektiv oder wenigstens doch subjektiv ungewill sein. Weiter ist in diesem 
Sinne noch erforderlich, daB er versicherbar, also des rechtlichen Schutzes wiirdig 
ist. 1m zweiten Sinne als Moglichkeit des Versicherungsfalles hangt die Gefahr von 
zahllosen Umstanden des taglichen Lebens, den sogenannten Gefahrenumstan
den, abo Sie zusammen bilden den Gefahrzustand. Die Moglichkeit des Ein
tritts der Gefahr, also des Versicherungsfalles, wird nach der WahrscheinIichkeit 
berechnet. Gefahr als Haftung endlich ist nur die vertragliche LeistungspfIicht des 
Versicherers im Versicherungsfalle. Zu bemerken ist endlich noch, daB man fiir 
den Ausdruck Gefahr vielfach den Ausdruck Risiko gebraucht. 

Ohne Gefahr ist ein Versicherungsvertrag nicht moglich. Sie ist also die Grund
lage der Versicherung iiberhaupt. Ein Blick ins tagliche Leben zeigt sofort, daB es 
die verschiedenartigsten Gefahren gibt. Der Versicherer hat sich daher zunachst 
zu iiberlegen, gegen welche Gefahren er Versicherungsschutz gewahren will. Die 
Art der Gefahr ist einer der MaBstabe fiir die Einteilung der Versicherung in Ver
sicherungszweige, wie wir bereits kennen gelernt haben. 

Innerhalb der einzelnen Versicherungszweige, oder mit anderen Worten bei der 
Versicherung gegen die gleiche Gefahr, ist bei den einzelnen Versicherungen je nach 
den vorliegenden Gefahrumstanden die Moglichkeit des Eintritts des Versicherungs
falles ganz verschieden groB. Aus Griinden, die wir spater noch bei der Betrachtung 
der WahrscheinIichkeit -und der Pramienberechnung zu erortern haben werden, 
macht der Versicherer je nach der groBeren oder geringeren WahrscheinIichkeit 
des Eintritts des Versicherungsfalls Klassen fUr die Beitrage, welche von dem 
Versicherungsnehmer zu zahlen sind. Man nennt sie Gefahrenklassen. 

Die Bestimmung der Gefahr erfolgt im Versicherungsvertrage. Da es sich um 
Vertrage handelt, wie sie im taglichen Leben gebrauchlich sind, hat der Gesetz
geber Vertragstypen in der Normierung der einzelnen Versicherungszweige auf
gestellt. Dabei kommen zwei verschiedene Prinzipien zum Ausdruck. Das erste ist 
das der Universalitat. Es besagt, daB durch den typenmaBigen Versicherungs
vertrag grundsatzIich Versicherungsschutz gegen alle vorkommenden Gefahren ge
boten wird. Selbstverstandlich konnen im tatsachlich abgeschlossenen Versiche
rungsvertrage einzelne Gefahren von der Deckung ausgeschlossen werden. Dieses 
Prinzip kommt in der Transportversicherung zum Ausdruck. Das andere Prinzip 
ist das der Spezialitat. Nach ihm wird nur gegen die bestimmte Gefahr durch 
den typischen Versicherungsvertrag Schutz gewahrt. Natiirlich kann der tatsach
lich abgeschlossene Vertrag auch noch andere Gefahren mitdecken. Dieses zweite 
Prinzip ist die Regel. In der Praxis findet sich aber in der sogenannte Einheitsver
sicherung, die wir bei der Besprechung der Transportversicherung behandeln werden, 
ein tThergang zum Prinzip der Universalitat. Hier sei nur bemerkt, daB die Ein
heitsversicherung in der heutzutage herrschenden Form grundsatzlich Deckung 
gegen mehrere, im Vertrage genau bezeicbnete Gefahren gewahrt. 

Wir haben also nach dem Gesagten bei jeder Versicherung mit einer Gefahr 
in den oben erwahnten Bedeutungen nach zwei Richtungen hin zu tun. Einmal 
kommt die Gefahr generell in Frage. Es handelt sich also mit anderen Worten 
um die Auswahl des Versicherungszweiges. Weiter kommt aber noch die Art der 
betreffenden Gefahr, Z. B. Feuer, Hagel, im einzelnen Falle in Frage. Das sind, wie 
bereits erwahnt, die Gefahrumstande und der Gefahrzustand des betreHenden zu 
versichernden Gegenstandes. Von ihnen hangt die Gefahr, die der Versicherer tat
sachlich iibernimmt, ausschlie6lich abo FUr jeden Versicherungsvertrag miissen 
sie genau festgestellt werden. Dies geschieht durch die Beantwortung einer Reihe 
von Fragen, welche der Versicherer im Antrage an den Versicherungsnehmer zu 
richten pflegt. Hierin pragt sich die sogenannte Anzeigepflicht des Versiche-
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rungsnehmers aus, der aIle Umstande, welche £iir die "Obernahme der Gefahr von 
Bedeutung sind, dem Versicherer anzeigen muB. 

1st der Vertrag abgeschlossen und somit die Gefahr genau umgrenzt, so darf 
sie naturgemaB nicht mehr nachtraglich geandert werden. Man unterscheidet 
dabei eine Gefahranderung und eine Gefahrerhohung. Eine Gefahranderung, 
die nicht auch zugleich eine Gefahrerhohung ist, hat im allgemeinen keinen EinfluB 
auf den Bestand des Vertrages. In manchen Vertragen, ja ganzen Versicherungs
zweigen findet sich aber auch die gerade entgegengesetzte Regelung vereinbart. 
Bei der Gefahrerhohung ist zu unterscheiden, ob sie yom Versicherungsnehmer 
herbeigefiihrt worden oder ohne sein Zutun eingetreten ist. Die Rechtsfolgen einer 
Gefahrerhohung sind eingehend im Gesetze iiber den Versicherungsvertrag geregelt. 
Wenn der Versicherungsnehmer auch eine Erhohung der Gefahr nicht vornehmen 
dad, so ist er andererseits auch nicht zu einer Verminderung der Gefahr verpflichtet 
Der Versicherer hat ja auf sie in dem Zustande, in dem sie sich beim Vertrags
schluB befand, die Deckung zugesagt. Es kaniJ. allerdings vertraglich eine Pflicht 
des Versicherungsnehmers zur Verminderung der Gefahr im Einzelfalle besonders 
vereinbart sein. Man spricht dann von sogenannten Sicherheitsvorschriften. 

3. Aus dem Begriffe der Gefahr ergibt sich, daB bei der einzelnen Versicherung 
ein Schadenereignis eintreten kann, keineswegs aber eintreten muB. Andererseits 
miissen wir beachten, daB die Versicherung, wenn sie den Vermogensbedarf der 
auf Gegenseitigkeit zusammengeschlossenen Einzelwirtschaften decken soIl, mit 
den einzunehmenden Beitragen auch die gesamten Aufwendungen decken muB. 

Die Grundlage fUr die Berechnung der Pramie ist die Wahrscheinlich
keitsrechnung. Sie hat es mit objektiv gegebenen Tatsachen zu tun, aus denen 
verschiedene Ergebnisse in die Erscheinung treten konnen, aber nicht miissen. 
Man unterscheidet dabei konstante und variable Bedingungen. Die objektiven 
Tatsachen sind die konstanten Bedingungen, wahrend die variablen Bedingungen 
kurz mit dem Zufall gleichzusetzen sind. Aus der Verbindung beider Bedingungen 
entsteht das!,Ereignis:' Grenzen der Wahrscheinlichkeit sind die Unmoglichkeit 
und die N otwendigkeit des Ereignisses. Bei den moglichen Ereignissen unterscheidet 
man dann noch die giinstigen und die ungiinstigen FaIle. 

Unter der mathematischen Wahrscheinlichkeit versteht man das Ver
Mltnis der giinstigen zu den mogIichen Fallen. Ihr Verhaltnis zueinander driickt 
den Grad der MogIickheit des Eintritts des betreffenden Ereignisses aus. Damit ist 
aber iiber das tatsachliche Geschehen noch nichts gefunden. Sie ist daher auch fiir 
das Versicherungswesen von mehr untergeordneter Bedeutung. FUr dieses kommt 
die sogenannte statistische Wahrscheinlichkeit in Frage. 1st bei einer ge
niigend groBen Zahl von Einzelbeobachtungen ein bestimmtes Ereignis, das jedes
mal moglich war, in einer gewissen Anzahl von Fallen eingetreten, so bezeichnet 
man den Quotienten aus der Zahl der eingetretenen FaIle und der Zahl der Einzel
beobachtungen als statistische Wahrscheinlichkeit. Der wesentliche Unterschied 
zur mathematischen Wahrscheinlichkeit besteht in dem Fehlen der konstanten 
Bedingungen. Daraus ergibt sich, daB die statistische WahrscheinIichkeit nur mit 
groBer Vorsicht von der Versicherung gebraucht werden kann.Man denke nur 
an die Sterbewahrscheinlichkeiten, die sich wahrend der Beobachtungszeit andern 
und bei denen auch die Einzelfalle nicht einmal gleichwertig sind. Aus der Beob
achtung der Sterblichkeit lassen sich nur Sterbequoten ableiten. Sie werden erst 
dadurch zu Sterbewahrscheinlichkeiten, daB man sie auf eine bestimmte Personen
gruppe anwendet und fiir diese als konstant ansieht. 

Die Untersuchung dieser auBerst schwierigen Fragen hat zur Ausbildung einer 
besonderen Wissenschaft, der Versicherungsma them a tik, gefiihrt. Sie hat bis
her ihr Hauptanwendungsgebiet in der Lebensversicherung, die neben den Zweigen, 
bei denen eine Reserveberechnung erforderlich ist, allein mathematisch durch-
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gearbeitet ist. Aber auch in das Gebiet der anderen Versicherungszweige dringt 
die Mathematik langsam vor. 1m groBen und ganzen geht man jedoch bei ihnen 
heute noch von Erlahrungen aus. Beachtenswert ist dabei, daB diese Erlahrungen 
nicht von jedem Versicherer fur sich gemacht sind, sondern von der Gesamtheit be
nutzt werden. Wie roh die Ergebnisse sind, ergibt sich daraus, daB nicht nur 
viele Versicherungen besondere Vereinbarungen enthalten, sondern daB sich im Be
stande auch noch die besondere GeschiiJtspolitik jedes einzelnen Versicherers aus
driickt. Gleichwohl sind aber die Ergebnisse immer noch genau genug, um ein fur 
die Praxis brauchbares Instrument zu geben. 

Man kann die zur Anwendung kommenden Erlahrungssatze kurz dahin zu
sammenfassen, daB das Versicherungswesen auf dem Gesetz der groBen Zahl 
beruht. Man bezeichnet damit die Erfahrungstatsache, daB Ereignisse, die vollig 
zufallig einzutreten scheinen, gleichwohl regelmaBig eintreten, und daB man diese 
RegelmaBigkeit nachweisen kann, wenn man eine sehr groBe Zahl von Ereignissen 
beobachtet. Bei einer derartig umfassenden Beobachtungsreihe tritt die jeweilige 
Entstehungsursache in den Hintergrund. Fur die Versicherung bedeutet dieses 
Gesetz, daB man fur die Einheit eines versicherten Objektes einer ganz bestimmten 
Art feststellen kann, wie oft es von einer Gefahr ebenfalls ganz bestimmter Art, 
z. B. Feuer, betroffen wird. MaBgebend ist dabei meist ein Zeitraum von einem 
Jahr, innerhalb dessen der Schaden eintreten darl. Man hat diesen Zeitraum in 
nbereinstimmung mit der Dauer der Versicherungsperiode gewahlt 

Das Gesetz der groBen Zahl ist wissenschaftlich nur fiir die Lebensversicherung 
durchgearbeitet. Sofort erhebt sich namlich die Frage, wie groB denn die Zahl sein 
muB, damit sich die GesetzmaBigkeit der Schadenereignisse im Bestande auswirkt. 
Die mathematische Fassung des Gesetzes, auf die wir hier nicht eingehen konnen, 
beantwortet diese Frage. Sie gibt auch das Fehlergesetz und die mittlere Ab
weichung an. 

Wenn man durch die Beobachtung einer Reihe von Jahren an einer sehr groBen 
Anzahl von Schadenfallen beobachtet hat, daB z. B. von 1000 Hausern im Laufe 
eines Jahres 10 niederbrennen, so ist damit allein noch nicht viel gewonnen. Man 
muB die Beobachtungen noch weiter ausdehnen und feststellen, welche Werte 
durch diese 10 Brande im Durchschnitt vernichtet werden. Erst wenn wir wissen, 
daB auf einen Wert von 1000 M. im Laufe eines Jahres durchschnittlich 1 M. 
Schaden entfallt, haben wir die brauchbare Grundlage fur den praktischen Ver
sicherungsbetrieb. 1m Laufe eines langeren Zeitraumes muB namlich der Ver
sicherer das Risiko decken konnen, wenn er fiir je 1000 M. versicherte Werte der 
betreffenden Art 1 M. an Beitrag vom Versicherungsnehmer erhebt. Da es sich 
um Satze der Wahrscheinlichkeit handelt, mussen wir ausdriicklich hervorheben, 
daB der Ausgleich sich nur im Laufe der Zeit einstellen wird. Wie die Schaden
statistik einer jeden Versicherungsunternehmung zeigt, wechseln gute Jahre mit 
schlechten abo 

Durch Beobachtungen der geschiIderten Art sind auf Grund einer langjahrigen 
Erlahrung die Tarife der Versicherungsunternehmungen aufgebaut worden. Sie 
enthalten keine starren Satze, da die Grundbedingungen der Schadenereignisse 
standigen Veranderungen unterliegen. Man denke nur an die standige Verbesse
rung des Feuerloschwesens oder an die Zunahme sanitarer Einrichtungen. Schon 
in kurzer Zeit mussen derartige Veranderungen im Schadenverlauf zum Ausdruck 
kommen und eine ErmaBigung oder Erhohung des Pramiensatzes bedingen. 

Wenn wir bisher von einem Pramiensatz gesprochen haben, so haben wir damit 
immer nur den Nettopramiensatz gemeint, den der Versicherer erheben muB, um 
das tatsachliche Risiko zu decken. Auf die technischen Unterlagen zur Berech
nung der Nettopramien, die bei den einzelnen Versicherungszweigen naturgemaB 
sehr verschieden und meistens sehr umfa.ngreich sind, kommen wir gelegentlich 
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noch zuruck. In der Praxis erhebt der Versicherer nicht die Nettopramie. Er hat 
noch Verwaltungskosten aufzuwenden und will verdienen. AuBerdem muB er Ruck
lagen machen konnen, um einer Abweichung von dem angenommenen durchschnitt
lichen Schadenverlauf begegnen zu konnen. Er muB also fUr aIle diese Posten 
noch einen Zuschlag erheben. Die wirklich erhobene Pramie kann man daher in 
diesem Sinne als Bruttopramie bezeichnen. 

FUr die Bemessung des Pramienteiles, der zur Deckung des Risikos bestimmt 
ist, spielt aber auch der ZinsfuB eine nicht zu unterschatzende Rolle. Wir mochten 
hier schon kurz darauf hinweisen, daB z. B. bei der Lebensversicherung die Pramie 
in einen Risiko- und einen Sparanteil zerfallt. Auch die Bedeutung des ZinsfuBes 
wird von der Versicherungsmathematik naher untersucht. Er kommt namentlich 
bei der Bemessung einer ausreichenden Pramie in Betracht. Wir werden auf diesen 
Punkt bei der Behandlung der Pramie in der Lebensversicherung noch eingehen. 

Aus der Gesamtheit der Pramienzahlungen muB der Versicherer, wenn sein 
Betrieb ordnungsmaBig gefiihrt ist, die Gesamtheit der Schadenzahlungen bestreiten 
konnen. Am deutlichsten tritt dieser Charakter der Pramien in dem sogenannten 
Umlageverfahren, das sich namentlich bei Versicherungsvereinen auf Gegen
seitigkeit findet, in die Erscheinung. Bei ihm wird der Bedarf eines bestimmten 
Zeitraumes, meist eines Jahres, festgestellt und auf die Mitglieder nach MaBgabe 
ihrer Versicherungssummen verteilt. Dies ist die sogenannte Nachpramie. Sie 
eignet sich nur fUr sehr einfache Verhaltnisse. Bei einer anderen Art des Umlagever
fahrens wird vom Versicherer auf Grund der bisherigen Erfahrungen der voraus
sichtliche Bedarf des nachsten J ahres geschatzt und entsprechend den Versicherungs
summen als Vorschusse von den Versicherungsnehmern erhoben. Diese Vorschusse 
nennt man die Vorpramie. Kommt das Versicherungsunternehmen bei der end
giiltigen Feststellung des Bedarfs mit diesen eingehobenen Betragen nicht aus, 
so muB auch der Rest noch nach dem gleichen Schlussel auf die Mitglieder um
gelegt werden. Dies sind die sogenannten Nachschusse. War an Vorpramie uber 
den endgultigen Bedarf eingefordert worden, so wird der UberschuB zuruckvergutet. 
Dieses Verfahren birgt fur die Mitglieder groBe Gefahren in sich, da bei auBer
gewohnlichen Ereignissen moglicherweise sehr erhebliche Nachschusse geleistet 
werden mussen, wenn keine anderweitigen Mittel mehr vorhanden sein sollten. Die 
groBen Gegenseitigkeitsvereine sind von jeher auf die Schaffung ausreichender Re
serven bedacht gewesen, wahrend die kleineren Unternehmungen es hier oft fehlen 
lassen. Da von den Nachschussen moglicherweise die wirtschaftliche Existenz der 
Mitglieder abhangt, haben manche Vereine die an sich unbegrenzte NachschuB
pflicht auf ein genau festgesetztes Vielfaches der Vorpramie in der Satzung be
grenzt. Manche Gegenseitigkeitsvereine heben aber auch von ihren Mitgliedern 
nur feste Beitrage ein, so daB keine Nachschusse zu zahlen sind, aber auch keine 
Uberschusse zuruckvergutet werden. Gleichwohl muB der Bedarf befriedigt werden. 
Soweit bei dieser Gestaltung des Umlageverfahrens die Mittel fehlen, werden die 
Leistungen des Vereins entsprechend gekurzt. Der Ausfall wird dann von denen 
getragen, die vom Schaden betroffen worden sind. Dadurch buBt naturgemaB der 
Versicherungsschutz auBerordentlich viel von seiner Wirksamkeit ein. Er wird 
insbesondere vollstandig ungleichmaBig, je nach dem Schadenausfall der einzelnen 
Jahre. 

In der Praxis treten diese Nachteile des Umlageverfahrens jedoch kaum in die 
Erscheinung. Versicherungs-Aktiengesellschaften und -Vereine stehen in scharfer 
Konkurrenz. Es wiirde auBerordentlich stark gegen einen Gegenseitigkeitsverein 
aus6enutzt werden, wenn er zu sehr in den Pramien, seien es Vorpramien oder 
Nachschusse, schwankt. Der Stolz der alten Gegenseitigkeitsvereine, die vielfach 
der Inflation zum Opfer gefallen sind, war es, jahrzehntelang keine Nachschusse 
erhoben zu haben und in ihren Pramien vollstandig stabil zu sein. 
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Die nii.chste .Art der Beitragsleistung ist das sogenannte Kapitaldeckungs
verfahren. Bei ihm werden in jedem Geschiiftsjahre die Kapitalwerte der in ihm 
fallig werdenden Renten festgesetzt und durch Beitrage aufgebracht. Fiir die Be
rechnung dieser Kapitalwerte ist der ZinsfuB, der der Berechnung zugrunde gelegt 
wird, von groBer Bedeutung. Dieses Verfahren hat nur ein sehr beschranktes An
wendungsgebiet. 

Von der groBten Bedeutung ist vielmehr das sogenannte Pramienverfahren. 
Bei ihm haben die Versicherten einen zu Vertragsbeginn festgesetzten, fUr die 
Vertragsdauer grundsatzlich gleichbleibenden Beitrag zu z'ahlen, fiir den sie im 
Schadenfalle die vertraglich vereinbarte Entschadigungsleistung erhalten. Trager 
der Versicherung ist hier, im Gegensatz zum Umlageverfahren, ein Untemehmer. 
Das Risiko liegt fiir ihn im Geschii.ftsverlauf. 1st dieser iiber Erwarten giinstig, so 
macht er einen Gewinn. Kommt er dagegen mit den Beitragen nicht aus, so muB er 
den Fehlbetrag aus seinem Vermogen decken. An diesem Punkte setzt die Versiche
rungspolitik hinsichtlich der Kapitalausriistung der Versicherungsuntemehmungen 
ein. Man sieht ohne weiteres, daB ein Untemehmen, welches das Pramienverfahren 
wahlt, Garantiemittel, sei es in Form des Aktienkapitals oder der Reserven, haben 
muB, wahrend ein Unternehmen mit Umlageverfahren darauf verzichten kann. 

Beim Pramienverfahren gibt es zwei Unterarten. Die erste ist das sogenannte 
Pramiendurchschnittsverfahren. Ohne Riicksicht auf das Risiko hat bei ihm 
jeder Versicherte den gleichen Beitrag zu zahlen. DaB dieses System auBerordent
lich ungerecht ist, wenn Risiken verschiedener Schwere bei dem Untemehmen ver
sichert sind, liegt auf der Hand. Dies vermeidet das gewohnliche Pramien
verfahren. Es geht von einer genauen Einteilung der Risiken hinsichtlich ihrer 
Schwere aus und bildet moglichst genaue Risikengruppen. Bei ihm herrscht der 
Grundsatz, daB jeder Versicherte verhaltnismaBig gleich mit Pramien belastet sein 
solI. Wer ein schweres Risiko, d. h. ein solches, bei dem die Gefahr des Eintritts 
eines Schadens sehr groB ist, versichert, muB einen hoheren Beitragssatz zahlen 
als derjenige, der ein leichtes Risiko versichert. Dank dieses Grundsatzes ist das 
Pramienverfahren in der Privatversicherung nahezu allein geltend. 

Das Pramienverfahren beruht auf dem Grundsatze, daB die Pramie zu Beginn 
einer jeden Versicherungsperiode im voraus gezahlt werden muB. Dieser Grund
satz ist auch in das Versicherungsvertragsgesetz aufgenommen worden. Der Ver
sicherer erhalt auf diese Weise von der Gesamtheit der Versicherungsnehmer die 
Mittel in die Hand, die etwa eintretenden Schaden zu vergiiten. Die Versicherung 
solI aber nicht nur diese Entschadigungsleistungen zahlen. Einer ihrer groBten Vor
teile besteht auch noch darin, daB sie dem Versicherten das Gefiihl der Sicherheit 
gibt. Die Leistung des Versicherers beginnt also, wenn auch vielleicht nicht im 
streng juristischen Sinne, mit dem 1nkrafttreten des Versicherungsvertrages. Da 
er schon zu Beginn des Vertrages die Pramie in die Hand bekommt, spielt fiir alle 
Versicherungszweige, also auch fiir die, bei denen nur eine Risikopramie erhoben 
wird, die Verzinsung eine gewisse Rolle. Die erzielten Zinsgewinne dienen mit zur 
Bestreitung der Ausgaben. Schwierig kann es nur im Einzelfall sein, welche Be
trage verzinslich angelegt werden diirfen, urn die notwendige Liquiditat des Unter
nehmem zu wahren. Wir werden bei der Besprechung der Vermogensanlagen noch 
Gelegenheit haben, hierauf naher einzugehen. 

4. Ein Grunderfordemis der Versicherungstechnik ist dann weiter der Aus
gleich des Versicherungs best andes. Man pflegt einen Teil dieses Erforder
nisses mit dem Ausdruck Homogenitat des Versicherungsbestandes zu be
zeichnen, trifft aber, wie gesagt, nur einen Teil des Ausgleiches, der nach den tech
nischen Erfordemissen vorhanden sein miiBte. 

Der Versicherungsbestand muB gleichartig sein, und zwar zunachst einmal 
hinsichtlich der Versicherungssummen. Am deutlichsten wird dies wohl durch ein 



Die technischen Grundlagen der Versicherung. 13 

Beispiel. Es sollen auf Versicherungen von Hausrat im Werte von 1000 M. nach 
den statistischen Erfahrungen im Durchschnitt 1 M. Schaden im Jahre entfallen. 
Wenn der Versicherer nur Versicherungen iiber 1000 M. abschlieBt, so wird er, 
wenn er 1 %0 Pramie erhebt, im Durchschnitt die Mittel haben, urn die eintreten
den Schaden tragen zu konnen. Wenn er aber auBerdem eine Versicherung mit 
einer Versicherungssumme von z. B. 50000 M. abschlieBen wiirde, so wiirde er zwar 
50 M. Pramie erhalten, aber wenn auf diese Versicherung ein Schaden entfiele, 
keineswegs die Mittel haben, ihn zu decken. Bei dem ersten Beispiel, dessen Scha
denstatistik auch bei unserem zweiten Beispiel noch gilt, entfiel namlich auf 
1000 Versicherungen ein Schaden von 1000 M., d. h. eine Versicherung erlitt evtl. 
einen vollen Schaden. Wenn nun bei dem zweiten Beispiele die Versicherung von 
50000 M. von dem vollen Schaden betroffen wird, so hat der Versicherer nur 1049 M. 
Mittel, urn ihn zu decken. Es ergibt sich also, daB die Versicherungssummen in 
einem Versicherungsbestande moglichst gleichmaBig sein miissen. Das kann der Ver
sicherer dadurch erreichen, daB er sich auch bei groBen Risiken nicht iiber die 
einmal festgesetzte Summe beteiligt. An der vollen Deckung des betreffenden Ri
sikos miissen sich dann eine ganze Anzahl von Versicherern beteiligen. Man nennt 
dies Mitversicherung. Der Versicherer kann sich aber auch dadurch helfen, daB 
er zwar zunachst ein groBes Risiko ganz allein iibernimmt, daB er dann aber durch 
besondere Vertrage einen oder mehrere Versicherer an diesem Risiko beteiligt. Er 
nimmt mit anderen Worten selbst wieder fiir einen Teil des von ihm iibernom
menen Risikos anderweitig Versicherung. Man nennt diese Versicherung Riick
versicherung. Sie ist also ein technisches Hilfsmittel des Versicherers. Da sie 
sich zu einem selbstandigen Versicherungszweige ausgebildet hat, miissen wir aus
fiihrlich auf die hier angedeuteten Punkte bei ihrer Besprechung zuriickkommen. 

Der Versicherungsbestand muB aber nicht nur moglichst gleichwertig, er muB 
auch ausgeglichen hinsichtlich der Gefahr sein. Der Versicherer kann nicht unter 
sonst gleichgefahrdeten Risiken eines zeichnen, bei dem die Gefahr besonders groB 
ist. Er muB vielmehr danach trachten, daB auf samtliche Risikengruppen ungefahr 
die gleichen Aufwendungen in seinem Betrieb fallen. Das wird dazu fiihren, daB 
er sich an gefahrlicheren Risiken entsprechend niedriger beteiligt. Dieser Gesichts
punkt ist ebenfalls bei der Besprechung der Riickversicherung, soweit es sich um 
die Bemessung des eigenen Anteils handelt, zu erortern. Das gleiche gilt von dem 
Fall der sogenannten Gefahrenriickversicherung. 

Wenn man aIle diese Gesichtspunkte beachtet, so miiBte bei einer richtig be
rechneten Pramie ein Versicherer auch dann den Ausgleich in seinem Bestande 
erzielen, wenn er sich auf die Zeichnung von Risiken einer ganz bestimmten Ri
sikengruppe beschranken wiirde. Dieser Satz ist jedoch nur in der Theorie richtig. 
In keinem Versicherungszweige, ausgenommen vielleicht die Lebensversicherung, 
sind die Gefahrumstande so genau bekannt und die technischen Unterlagen so 
sichergesteIlt, daB die Rechnung vollstandig stimmen wiirde. Man fordert daher 
in der Praxis des Versicherungsbetriebes noch mit Recht eine Mischung der Ri
siken. Man versteht darunter, daB ein Versicherungsbestand in einem durch Er
fahrung als gut befundenem Verhaltnisse Versicherungen aller oder doch der meisten 
Risikengruppen umfassen solI. Ein Blick in die Praxis zeigt sofort, daB die ver
schiedenen Risikengruppen in einem Geschaftsjahre ganz verschieden verlaufen 
konnen. So kann z. B. im landwirtschaftlichen Feuerversicherungsgeschaft der 
Schadenverlauf sehr ungiinstig sein, wahrend er im industriellen Feuerversicherungs
geschaft noch durchaus normal ist. Die Griinde fiir solche Abweichungen lassen 
sich meist nur durch eine eingehende Untersuchung feststellen. Hat der Versicherer 
aber einen gut gemischten Bestand, so besteht die Moglichkeit, daB die Ursachen fiir 
den verschiedenartigen Verlauf sich in ihrer Auswirkung fiir das Geschaftsergeb
nis aufheben. 
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In der Praxis des Versicherungsbetriebes sucht man die Mischung des Bestandes 
eines groBeren Unternehmens noch weiter auszudehnen. Man geht namlich darauf 
aus, den gleichen Versicherungszweig auf einem moglichst groBen Gebiete zu be
treiben, da man auf diese Weise den verschiedenen Gefahren einigermaBen zu be
gegnen hofft. Dieses Bestreben laBt sich am deutlichsten in der Sachversicherung 
nachweisen. Man denlm z. B. an die Feuerversicherung. Beobachtungen der le:tzten 
Zeit haben gezeigt, daB die Schadenkurve der Kurve des Diskontsatzes ziemlich 
genau parallellauft. Das heiBt mit anderen Worten, daB eine schlechie Konjunktur 
von einem ungiinstigen Schadensatz begleitet ist. Sehen wir uns die augenblick
liche Wirtschaftslage an, so finden wir, wie das stets der Fan zu sein pflegt, in 
einigen Landern eine gute, in anderen eine schlechte Konjunktur. Wenn ein Ver
sicherer in allen in Frage kommenden Landern die Feuerversicherung betriebe, so 
konnte man annehmen, daB sich die guten und die schlechten Schadenkurven 
einigermaBen ausgleichen wiirden. Ware das tatsachlich so, dann hatte man eine ge
wisse Stabilitat des Geschiiftsergebnisses gesichert. Nach den Rechenschafts
berichten der groBeren Unternehmungen findet man die Annahme, daB der inter
nationale Betrieb des Versicherungsgeschaftes die Geschiiftsergebnisse gleichmaBiger 
macht, in der Tat bestatigt. Diese Beobachtung gilt im iibrigen auch fiir die Per
sonenver.sicherung. Man denke nur z. B. an die Beeinflussung der Sterblichkeit 
durch eine Seuche. 

Heutzutage strebt die iiberwiegende Mehrzahl der groBeren Versicherungs
unternehmungen dann endlich noch einen weiteren Ausgleich an. Sie machen sich 
namlich nicht mehr von dem Betrieb eines Versicherungszweiges abhangig, sondern 
betreiben mehrere nebeneinander. Es leuchtet ohne weiteres ein, daB die all
gemeinen Gefahren des Wirtschaftslebens in ganzverschiedener Weise auf die be
sonderen Gefahren der einzelnen Versicherungszweige einwirken. Bei einer Zu
nahme der Brandschaden z. B. wegen einer schlechten Ernte brauchen die Trans
portversicherungsschaden noch nicht iiber das gewohnte MaB zu steigen. Man 
muB allerdings beachten, daB zwischen manchen Versicherungszweigen eine innere 
Verbundenheit besteht, so daB sie auf manche Gefahren gemeinsam reagieren, auf 
andere wieder nicht. Wir mochten nur ein einziges Beispiel anfiihren. Wenn infolge 
einer schlechten allgemeinen Konjunktur die Brandschaden zunehmen, so wird 
wahrscheinlich zur gleichen Zeit auch die Einbruchdiebstahlversicherung einen stei
genden Schadensatz aufweisen und in manchen Zeiten sogar fiir die Aufruhrver
sicherung die Schadenwahrscheinlichkeit sehr groB werden. 

Einer nur fliichtigen Betrachtung der Praxis wird es indessen nicht entgehen, 
daB offenbar ein Ausgleich zwischen der Sach- und Personenversicherung von nur 
wenigen Unternehmungen angestrebt wird. Dieses Verhalten ist darin begriindet, 
daB dem gemeinsamen Betriebe dieser beiden Versicherungsarten Einwendungen 
der Aufsichtsbehorden bei uns entgegenstehen. Die Personenversicherung verlauft, 
namentlich soweit die Lebensversicherung in Frage kommt, gleichmaBiger als die 
Sachversicherung. Da auBerdem bei ihr betrachtliche Sparkapitalien angesammelt 
werden, will die Aufsichtsbehorde verhindern, daB die Interessen der Versicherten 
durch den unabsehbaren Veriauf der Sachversicherung bedroht werden. Es han
delt sich also um die Storung einer wirtschaftlichen Entwicklung durch Verwal
tungsmaBregein. Bei den Unternehmungen, die der Aufsicht nicht unterstehen, 
bei den Riickversicherungsunternehmungen, finden wir namlich in zunehmendem 
MaBe das Bestreben, durch den gemeinsamen Betrieb der beiden Versicherungs
gruppen den Ausgieich herbeizufiihren. Aber auch die das direkte Geschaft be
treibenden Unternehmungen wissen sich zu helfen. Sie sind sehr oft an dem .Aktien
kapital der die andere Versicherungsgruppe betreibenden Gesellschaft maBgebend 
beteiligt. Sie erhalten dann durch die Dividenden auf den Aktienbesitz, wenn 
auch in geringerem Umfange, den Ausgleich. 
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5. Das Eintreten eines Schadens wird naturgemaB zuerst dem Versicherungs.
nehmer oder dem Versicherten bekannt. Er ist daher ganz allgemein verpflichtet, 
den Schaden dem Versicherer alsbald anzuzeigen. In den meisten Versicherungs
zweigen ist er aber auBerdem noch verpflichtet, alles zur Abwendung oder Ver
ringerung des Schadens Erforderliche zu tun. Dies ist die sogenannte Rettungs
pflicht. 

Die Behandlung des Schadenfalles selbst laBt sich in mehrere Teile zerlegen, in 
die Feststellung, Berechnung und Abrechnung des Schadenfalles. 

Die Feststellung des Schadenfalles hat die tatsachlichen Vorgange auf
zunehmen und namentlich sich darauf zu erstrecken, ob der beschadigte Gegen
stand mit dem versicherten identisch ist. Schwierig ist unter Umstanden die 
Berechnung des Schadens, bei der versicherungstechnische Gesichtspunkte 
wenigstens teilweise zur Anwendung kommen. Wenn der Versicherer bei der Per
sonenversicherung die Zahlung eines vereinbarten Betrages oder einer summen
maBig festgesetzten Rente verspricht, so ist eben dieser Betrag zu zahlen. Anders 
ist es bei der Sachversicherung. Bei ihr ist nicht die Sache als solche versichert, 
sondern nur das Interesse, welches der Versicherungsnehmer an ihrem unversehr
ten Fortbestand hat. Dieses Interesse hat einen bestimmten Wert, den Versiche
rungswert. Der Versicherungswert kommt in der Versicherungssumme zum 
Ausdruck. Grundsatzlich soll eine Schadenversicherung nicht zur Bereicherung des 
Versicherungsnehmers dienen. Infolgedessen miissen Versicherungswert und Ver
sicherungssumme iibereinstimmen. Wie jeder Wert, so ist auch der Versicherungs
wert sehr schwer zu bestimmen. Ist der Neuwert oder der Zeitwert oder gar der 
Wiederbeschaffungswert maBgebend 1 Diese Fragen spielen neuerdings in dem 
Streit um die Neuwertversicherung eine erhebliche Rolle. Zurzeit kommt all
gemein grundsatzlich wohl nur der Wert der versicherten Sache im Zeitpunkte des 
Versicherungsfalles in Frage. Auf Grund besonderer ausdriicklicher Vereinbarungen 
kann aber auch z. B. der Anschaffungswert oder ein Liebhaberwert versichert werden. 

Versicherungswert und Versicherungssumme diirfen, nicht miteinander ver
wechselt werden. Die Versicherungssumme gibt lediglich die oberste Grenze der 
Ersatzleistung fUr den Versicherer an. Aus dem Satze, daB die Schadenversiche
rung nicht zur Bereicherung des Versicherungsnehmers fiihren darf, ergeben sich 
einige Folgerungen: 

Decken sich Versicherungswert und Versicherungssumme, so liegt eine sogenannte 
Vollwertversicherung vor. Sie macht fiir die Schadenberechnung keinerlei 
Schwierigkeit. Im Versicherungsfalle ist vom Versicherer die Versicherungssumme 
zu bezahlen. Ist die Versicherungssumme groBer als der Versicherungswert, so 
spricht man von einer "Oberversicherung. Wiirde der Versicherer bei ihr im 
Schadenfalle die Versicherungssumme voll auszahlen, so wiirde eine Bereic~rung 
des Versicherungsnehmers vorliegen. Der § 55 VVG. bestimmt daher ausdriicklich, 
daB in solchen Fallen der Versicherer nicht mehr als den Betrag des Schadens, 
also des Versicherungswertes, zu ersetzen hat. Wenn die Versicherungssumme 
hinter dem Versicherungswerte zurUckbleibt, spricht man von einer Unterver
sicherung. Hierbei kommt noch eine besondere Eigenschaft der Versicherungs
summe zur Geltung. Sie ist namlich nicht nur oberste Grenze fiir die Leistungs
pflicht des Versicherers, sondern auch MaBstab fiir die Beitragsleistung des Ver
sicherungsnehmers. Hat dieser von einem niedrigeren Betrage seinen Beitrag be
zahlt, so kann er nicht den vollen Schaden ersetzt verlangen. Der § 56 VVG. be
stimmt daher, daB der Versicherer, wenn die Versicherungssumme niedriger ist als 
der Versicherungswert zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles, nur nach dem 
Verhiiltnis der Versicherungssumme zum Versicherungswert haftet. Tritt ein voller 
Schaden ein, wird z. B. das versicherte Mobiliar vollstandig durch Feuer vernichtet, 
so muB der Versicherer natiirlich die volle Versicherungssumme zahlen. Den iiber-
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schieBenden Schaden tragt der Versicherungsnehmer. Deutlicher wird die eigenartige 
Regelung bei einem teilweisen Schaden. Nehmen wir an, der Wert des Mobiliars 
sei im fraglichen Zeitpunkte 20000 M., die Versicherungssumme betrage aber nur 
10000 M. Der Schaden solI in Hohe von 10000 M. eintreten. Der Versicherer hat 
dann eine Schadenvergiitung im Verhaltnis von 10000 zu 20000 oder die Halfte 
der Versicherungssumme gleich 5000 M. zu leisten. 

Man kann durch besondere Vereinbarung die Folgen der Unterversicherung 
ausschlieBen. Dies geschieht in der Annahme, daB ein Schaden in voller Hohe 
den versicherten Gegenstand nicht treffen kann oder wenigstens nur sehr selten 
treffen wird. Man vereinbart in diesem Falle mit dem Versicherer, daB er aIle ein
tretenden Schaden ohne Rucksicht auf das Vorliegen einer Unterversicherung bis 
zur Hohe der vollen Versicherungssumme zu ersetzen hat. Gehen Schaden dar
uber hinaus, so tragt der Versicherungsnehmer die uberschieBenden Teile. Diese 
Form nennt man Versicherung auf erstes Risiko. Sie war in Deutschland 
lange Zeit wegen des Widerstrebens der Versicherer unmoglich und ist auch jetzt 
nur fur einige wenige Versicherungsarten von ihnen zugestanden worden. Da der 
Versicherer bei dieser Versicherungsform nur von dem Teile des Versicherungs
wertes, der in der Versicherungssumme zum Ausdruck kommt, die Pramie be
rechnen kann, muB er bei dieser Ver3icherungsform, um einen Ausgleich zu erzielen, 
einen hoheren Pramiensatz erheben, denn auch bisher haben die Schaden nicht 
immer den vollen Versicherungswert erreicht. Statistische Unterlagen fur die 
Pramienberechnung waren nicht vorhanden und diirften auch jetzt ncch nicht 
in ausreichendem MaBe gefunden sein. 

In diesem Zusammenhange ist noch die sogenannte Versicherung auf zweites 
Risiko zu erwahnen. Bei ihr wird vereinbart, daB aIle Schaden bis zu einem ge
wissen Betrage voll zu Lasten des Versicherungsnehmers gehen. Erst wenn die 
Schaden uber diesen Betrag hinausgehen, hat der Versicherer einzutreten. Es 
handelt sich also um eine Art Katastrophenversicherung. Sie hat in der Ruck
versicherung zur Ausbildung eines besonderen Vertragstyps, des Schadenexzedenten
vertrages, gefuhrt. ' " "--

Ofter kommt es in der Praxis vor, daB fUr ein Interesse gegen dieselbe Gefahr 
bei mehreren Versicherern Deckung genommen wird. Man spricht in diesem FaIle 
von einer Mehrfachversicherung, wenn die verschiedenen Versicherungs
summen den Versicherungswert nicht ubersteigen. Wir haben sie bereits bei der 
Mitversicherung kennen gelernt und dort auch den Hauptgrund fUr ihre Anwendung 
erortert. Ubersteigen die Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert, 
so ist eine sogenannte Doppelversicherung gegeben. Bei ihr sind die Ver
sicherer Gesamtschuldner in der Weise, daB jeder bis zum Betrage seiner Versiche
rungssumme haftet, der Versicherungsnehmer im ganzen aber nicht.mehr als den 
Betrag des Schadens verlangen kann. Eine Erorterung der Ausgleichspflicht der 
Versicherer untereinander und der sonst gegebenen Rechtsfolgen gehort in die Be
handlung des Versicherungsrechts. 

6. Die Bedeutung der Versicherungssumme und des Versicherungswertes trat 
wahrend des Schwankens unserer Wahrung besonders zutage. Man lernte damals 
die Notwendigkeit kennen, den Versicherungswert in einem moglichst stabilen 
MaBstabe auszudrucken. Da dies bis dahin das Geld war, griff man zunachst zur 
Versicherung in einer wertbestandigen Wahrung. Hiergegen sprachen wahrungs
politische Erwagungen. Die Durchfuhrung der reinen Wahrungsversicherungen 
wurde durch die Wahrungsge5etze unterbunden. Man half sich dann durch ver
schiedene andere Mittel. Bei manchen Versicherungen vereinbarte man die Gold
klausel. Andere wurden auf einen Index abgestellt. Man wahlte dazu einen Sach
index oder Wahrungsindex. Dadurch erhielt man, weil die Versicherung immer 
noch auf Wahrung lautete, die sogenannten Policen mit gleitender Versicherungs-
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summe und Pramie. Ihr Nachteil bestand in der Unsicherheit der Wertfestsetzung, 
den hohen Verwaltungskosten und dem standigenNachzahlen von Pramien. An
dere Versicherungen stellten auf eine fiktive Festmark ab; bei ihr muBte die Papier
markversicherungssumme in Goldmark oder in einen anderen festen MaBstab um
gerechnet werden. Als solcher diente das GoldzoIlaufgeld, der Roggen- oder Kohlen
preis. Besonders beliebt war endlich die Versicherung auf Wahrungsbasis, bei der 
zwar die Versicherungssumme auf die als MaBstab gewahlte stabile Wahrung 
lautete, wahrend aIle Leistungen unter entsprechender Umrechnung zum Leistungs
tage in Papiermark erfolgten. 

AIle Hil£smittellitten in der Praxis daran, daB der zugrunde liegende MaBstab 
gar nicht oder nur in sehr geringem Umfange den Versicherern zu Gebote stand. 
Aus den Beobachtungen der damaligen Zeit hat sich der Grundsatz der ad
aquaten Deckung herausgebildet. Wenn ein Versicherer z. B. eine Haftung in 
englischen Pfund Sterling ubernimmt, so muB er auch diese Wahrung zur Verfugung 
haben, um etwaige Anspruche seiner Kunden befriedigen zu konnen, ohne selbst 
ein Wahrungsrisiko zu laufen. Zu dem Grundsatze der adaquaten Deckung gehort 
die Forderung nach Ruckversicherung in der Originalwahrung. Der Ruckversiche
rer muB in der gleichen Wahrung haften, in welcher der Erstversicherer seine Ver
pflichtung zu erfullen hat. Die Bedeutung der Frage wird durch folgendes Bei
spiel deutlich, bei dem nur mit vollen Betragen gerechnet wird. Der Versicherer 
hat eine VoIlwertversicherung uber:£ 5000 abgeschlossen. Von dieser hat er 80% 
in Markwahrung ruckversichert. Die Ruckversicherer haften ihm, da die Ruck
versicherung zur Zeit des Paristandes abgeschlossen sein solI, zunachst fUr 80000 M. 
Ein Vollschaden solI in dem Zeitpunkte eintreten, in welchem fur :£ 1 M. 100. zu 
bezahlen sind. Die Ruckversicherer haben nach wie vor auf Grund der Ruckver
sicherungsvertrage an den Erstversicherer M. 80000, ihre Versicherungssumme, zu 
zahlen. FUr diesen Betrag kann der Erstversicherer nur noch :£ 800 statt wie beim 
AbschluB cler Ruckversicherung :£ 4000 kaufen. Da er aber seinem Versicherungs
nehmer :£ 5000 zu bezahlen hat, muB er aus seinen eigenen Mitteln :£ 4200 zu
schieBen. Jede Versicherung muB also vom Wahrungsrisiko befreit werden. Das 
Wahrungsrisiko kann durch sofortige Eindeckung in Originalwahrung und durch 
Ruckversicherung in der Originalwahrung vermieden werden. 

Abgesehen von diesen auBergewohnlichen Schwankungen durch Wahrungsver
haltnisse werden die Versicherungswerte, wie aIle Werte uberhaupt, stets gewissen 
Schwankungen unterliegen. Dagegen durfte es kein wirksames Mittel geben. Die 
Versicherungswerte schwanken aber auch durch Veranderungen der versicherten 
Sachen. Man denke an eine Hausratversicherung. Alte Mabel werden ausgeschieden, 
neue kommen hinzu. Diesen Schwankungen begegnet man durch die sogenannte 
Vorsorge- oder Mehrwertversicherungsklausel. Durch sie werden neu hin
zukommende Werte bis zu einem vereinbarten Prozentsatz der Versicherungssumme 
mitgedeckt. Ebenso wird Versicherungsschutz gegen etwaige neu hinzukommende 
Gefahren gewahrt. 

§ 3. Formen des Versicherungsbetriebes. 
Literatur: BECKER-LAURICH, Die wirtschaftlichen Unternehmungsformen in ihrer 

Anwendbarkeit auf das Versicherungswesen. J ena 1883; v. FRANKENBERG, Versicherung als 
GroBunternehmen oder als Kleinbetrieb. In der Osterreichischen Revue Bd. 38; HAGEN, Ver
sicherungsrecht. Leipzig 1922; HERRMANNSDORFER, Versicherungsunternehmungen und Kon
zentration. Berlin 1926; MANES, Versicherungswesen. Leipzig 1924; l\iANES, Grundziige des 
Versicherungswesens. Berlin 1923; l\iANES, Versicherungslexikon. Berlin 1924; Jahrbuch der 
offentlichen Feuerversicherungsanstalten; DOMIZLAFF-BLASE, Feuerversicherung. Berlin 1923; 
DAMM, Die offentliche Versicherung. Bd. 137 der Schriften des Vereins fiir Sozialpolitik. Leipzig 
1913; MOLDENHAUER, Das Kartellproblem im Versicherungswesen. KoIn 1911; LrEFMANN, 
Kartelle und Trusts und die Weiterbildung dervolkswirtschaftlichen Organisation. Stuttgart 1922. 
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Eine Betrachtung der Formen des Versicherungsbetriebes behandelt eine Teil. 
frage aus dem Gebiet der Organisation dieses Wirtschaftszweiges. Uber Organi
sationsfOrmen diirfte sich etwas Endgiiltiges iiberhaupt nicht sagen lassen, da sie 
sich aufs engste dem wirtschaftlichen Bediirfnisse der jeweiligen Zeit anzupassen 
haben und sich in die allgemeine Organisation der betreffenden Wirtschaft einfiigen 
mussen. Wir werden daher je nach Zeit und Wirtschaft verschiedene Organisations
formen auch fur das Versicherungswesen feststellen konnen und miissen uns infolge
dessen im groBen und ganzen auf den heute bestehenden Zustand, vor allem in 
Deutschland, beschranken. Wir behandeln dabei emmal die Unternehmungsformen, 
dann we Unternehmerverbande, die Verbande der Versicherten, um endlich auch 
noch ztl der Konzentrationsbestrebung Stellung zu nehmen. 

1. Eine grundlegende Unterscheidung der Unternehmungsformen im Ver
sicherllligswesen sehen wir darin, ob die Versicherung auf genossenschaftlicher 
oder gewetblicher Grundlage betrieben wird. Unternehmer ist der Versicherer in 
beiden Fallen. Das Merkm~l der genossenschaftlichen Unternehmungsformen 
diirfte darin zu erblicken sein, daB die zur Durchfiihrung der Versicherung er
forderliche Willensbildung und Willensbetatigung von der Versicherungsgemein
schaft selbst geschieht, vor allem aber auch darin, daB jedes Streben nach einem 
Gewinn grundsatzlich ausgeschlossen ist. Demgegeniiber geht bei den gewerb. 
lichen Unternehmungsformen die Absicht des Unternehmers gerade auf die Er· 
zielung eines moglichst· hohen Gewinnes. Wir haben eine Auswirkung dieser 
verschiedenartigen Einstellung bereits bei der Berechnung der Pramien kennen 
gelernt. 

Bei dieser Einteilung der Unternehmungsformen miissen wir die Genossenschaf
ten, Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit und die offentlichen Versicherungs. 
unternehmungen zu den genossenschaftlichen, die Einzelunternehmer, Aktien
gesellschaften und sonstigen Gesellschaften zu den gewerblichen Unternehmungs
formen rechnen. Streng diirfte sich diese Unterscheidung allerdings wohl kaum 
durchfiihren lassen, da es offentliche Anstalten gibt, die auf Gewinn bei ihrem 
Betriebe ausgehen, und andererseits Gesellschaften nachgewiesen werden. konnen, 
welche den Betrieb im Sinne der Gemeinniitzigkeit fiihren. Auf jeden Fall laBt 
sich aber deutlich eine Zwischenform zwischen unseren beiden Unternehmungs
formen in den Gesellschaften nachweisen, welche den erzielten Gewinn nicht nur 
den Geldgebern zuteilen, sondern den Versicherten Gewinnanteile einraumen. Das 
Gegenstiick dazu sind die Versicherungsvereine auf :Gegenseitigkeit, welche auch 
Nichtmitglieder versichern. 

a) Die genossenschaftlichen Unternehmungsformen. ex) Die olfentlich.rechtlichen 
Versicherungsunternehmungen oder kurz Sozietiiten sind in Deutschland geschichtlich 
aus den mittelalterlichen Brandgilden entstanden. Sie sind somit ~i uns dieal~ 
testen Trager der Feuerversicherung. Ihre Hauptentwicklung verdanken sie dem 
Bestreben der Landesherren, mit dem wirtschaftlichen Riickgang der Brandgilden 
an Stelle der Selbsthilfe die staatliche Fiirsorge bei Vorfallen zu.setzen, die fiir die 
Allgemeinheit doch zu bedeutungsvoll waren, als daB man sie einfach iibersehen 
konnte. Die unangenehmen Folgen cines Mangels dieser polizeilichen Fiirsorge hatte 
man im Mittelalter im Brandbettel genugsam kennen gelernt. Zuerst laBt sich die 
Ubernahme dieser Betatigung durch den Staat in ,PreuBen nachweisen. Von ihm 
iibernahmen, auch andere Landesherren die 'Einrichtung Offentlicher Versicherungs
anstalten, die allerdings inder Regel nur fiirbestimmte Landesteile, wie Stadte 
oder Provinzen, selten dagegen in cinem Unternehmen fUr das ganze Territorium 
gegriiIidet wurden. Es mag dies mit der damals noch besonders 'Stark ausgepragten 
Eigenart dereinzelnen Landesteile, die erst in den Anfangsstadien der Verschmelzung 
zu einem Einheitsstaat standen, zusammenhangen: Diese alten Sozietaten haben 
sich. bis auf den heutigen Tag erhalten. Sie sind in den §§ 119, .120 des Gesetzes 
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fiber die privaten Versicherungsunternehmungen erwahnt und unterliegen danach 
nicht den Bestimmungen dieses Gesetzes. 

Die offentlichen Versicherungsunternehmungen sind aber keineswegs nur in 
der Feuenrersicherung anzutreffen. Seit Ende des Jahres 1910 widmen sie sinh in 
zunehmendem MaBe auch der Lebensversicherung. Ihren Ausgangspunkt nahm 
diese Bewegung in OstpreuBen von der Tatigkeit des Generaldirektor KAPp von der 
OstpreuBischen Landschaft. Er zog die Lebensversicherung in den Dienst der Hypo
thekentilgung, um auf diese Weise die Entschuldung des .landlichtln Grundbesitzes 
zu erleichtern. Wer ein Hypothekendarlehn aufnahm oder wenigstens fiber eine 
bestimmte Hochstbelastung hinaus, muBte als zusatzliche Sicherheit eine Lebens
versicherung abschlieBen, denn jede Generation sollte die Schulden, die sie machte, 
auch seIber tilgen. Bei der Durchfiihrung dieses Planes durch die Landschaften 
lag es nahe, auch ffir die Lebensversicherung Anstalten des offentlichen Rechtes 
zu bilden. Dem Beispiele OstpreuBells sind andere Provinzen und auch auBer
preuBische Gebiete gefolgt. Zur Zeit bestehen 19 offentlich-rechtliche Anstalten, 
welche die Lebensversicherung betreiben. Entsprechend dem Ausgangspunkt der 
Bewegung betatigen sie sich in der Hauptsache in der sogenannten groBen Lebens
versicherung. Einige hatten aber auch die sogenannte Volksversicherung auf
genommen. 

In neuerer Zeit, namentlich in der Zeit nach dem Kriege, suchen die Sozietaten 
ihre Tatigkeit nach zwei Richtungen hin auszudehnen. Einmal beginnen sie auch 
noch andere Versicherungszweige, so vor allem die Unfall- und Haftpflichtver
sicherung, zu betreiben. In den letzten Jahren sind sie aber auch dazu fibergegangen, 
eine Aktiengesellschaft zum Betrieb der Transport- und Einheitsversicherung zu 
grUnden. Weiter Buchen sie die von ihnen betriebenen Versicherungszweige auch 
auBerhalb des Gebietes, ffir das sie errichtet worden sind, aufzunehmen. Wegen 
beider Bestrebungen ist zwischen ihnen und den Privatunterllehmungen ein Streit 
entstanden, der an Heftigkeit zunahm, als die Sozietaten die Privatunternehmungen 
mit ihren Pramiensatzen unterboten. Erst durch das Eingreifen der Reichsbehorden 
ist eine gewisse Einigung erzielt worden. 

Ein EinteilungsmaBstab ffir die Sozietaten konnte in dem Gebiet~, ffir das sie 
errichtet sind, gefunden werden. Man kann danach staatliche, provinzielle und 
stadtische Anstalten unterscheiden. Diese Einteilung ist weder erschopfend, denn 
es gibt auch noch standische und landschaftliche Sozietaten, noch auch besonders 
fruchtbar. Von viel groBerer Bedeutung dfirfte die Einteilung sein, die sich bei den 
offentlichen Feuerversicherungsanstalten findet. Man unterscheidet Zwangs-, 
Monopol- und Wettbewerbsanstalten und solche gemischten Charak
ters. Soweit eine Zwangsanstalt in Frage kommt, mfissen samtliche dem Zwange 
unterworfene Gegenstande bei ihr versichert werden. Bei einigen von ihnen·ent
stehen die Versicherungsverhaltnisse kraft Gesetzes, bei anderen bedarf es eines be
sonderen Vertrages, der aber infolge des gesetzlichen Zwanges abgeschlossen werden 
muB. Die Monopolanstalt hat nicht so weitgehende Rechte. Wo sie vorhanden ist, 
steht es im Belieben jedes Einzelnen, ob er die fraglichen Objekte fiberhaupt ver
sichern will oder nicht. Will er aber eine Versicherung abschlieBen, so kann er dies 
nur bei der zustandigen Sozietat. Jeder andere Versicherungsvertrag wird von den 
betreffenden Gesetzen ffir nichtig und strafbar erklart. 1st auch dieses Monopol
recht nicht gegeben, so spricht man von Wettbewerbsanstalten. Sie haben im fre"ien 
Wettbewerb mit den Privatunternehmungen ihre Versicherten ffir sich zu gewinnen. 
In einigen Fallen finden sich fur einige Gegenstande Monopol- oder gar Zwangs
rechte, wahrend ffir andere Gegenstande wieder freier Wettbewerb herrscht. Der
artige Sozietaten sind Unternehmungen gemischten Charakters. Die Mehrzahl 
der Sozietaten ist aber weder mit Zwarigs- noch mit Monopolrechten ausgestattet, 
so z. B. alle Sozietaten, welche die Lebensversicherung betreiben. Aber auch die 
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meisten Feuersozietaten gehoren hierher. Nur wenige preu3ische Sozietaten haben 
Monopolrechte; das gleiche gilt von der bayrischen Brandkasse. 

Die Sozietaten unterstehen hinsichtlich ihrer gesamten Rechtsverhaltnisse den 
Landesgesetzen. Gleichwohl sind sie aber auf Grund des Reichsrechtes (§ 119 VAG) 
verpflichtet, nach naherer Anordnung des Reichsrats bestimmte statistische Nach
weise iiber ihren GeschMtsbetrieb an das Reichsaufsichtsamt £iir Privatversicherung 
einzureichen. 

Die Sozietaten sind Korperschaften des offentlichen Rechts. Fiir sie gilt zunachst 
§ 89 BGB. Ihre Rechte und Pflichten bestimmen sich nach dem jeweiligen Landes
recht, unter denen das pren3ische Gesetz betreffend die offentlichen Fenerver
sicherungsanstalten vom 25. 6. 1910 das wichtigste ist. Die Sozietaten, welche die 
Feuerversicherung unbeweglicher Sachen betreiben, genieBen Vorrechte hinsichtlich 
dar Zahlung von Gerichtsgebiihren. Die Pramien werden im allgemeinen wie 
offentliche Abgaben behandelt und konnen wie diese unter Mitwirkung der BehOrden 
belgetrieben werden. Teilweise besteht auch das Recht der unentgeltlichen Ver
offentlichung in den offentlichen Blattern. Die Organisation kniipft bei dieser engen 
Verbindung vielfach an die staatlichen BehOrden an. Das wichtigste Vorrecht 
besteht aber darin, daB eben der Staat insgesamt oder in einem Bezirke hinter der 
Sozietat steht und fiir ihre Verpflichtungen letzten Endes aufkommt. Garantie
mittel brauchen demzufolge nicht vorhanden zu sein. Sie werden durch die Steuer
kraft der Einwohner ersetzt. Infolgedessen braucht eine Verzinsung etwaiger Garantie
mittel nicht erzielt zu werden und fallen alle die oft sehr schwierigen Fragen der 
Kapitalbeschaffung und Angleichung der Garantiemittel an den Geschaftsumfang 
fort. Endlich bestehen noch Vorteile in steuerlicher Hinsicht. Auf alle Punkte 
miissen wir bei der Betrachtung der Versicherungspolitik nochmal zuriickkommen. 

Auf der anderen Seite stehen diesen Rechten aber auch Pflichten gegeniiber. 
Die wichtigste ist wohl der sogenannte Annahmezwang der Sozietaten. Sie 
miissen innerhalb ihres Gebietes jede Versicherung abschlieBen, sofern ihr nicht im 
Gesetz genannte Ablehnungsgriinde entgegenstehen. Auf diese Weise wird sicher
gestellt, daB die Bevolkerung einen ausreichenden Versicherungsschutz findet. 
Zur Sicherung des Realkredites miissen sie die Versicherung auch fortsetzen, wenn 
der Besitzer wechselt oder die Beitrage nicht piinktlich bezahlt werden. Sie diirfen 
in der Gebaudefeuerversicherung die Versicherungsleistung nur zur Wiederher
stellung des Gebaudes machen, soweit nicht die Satzung ausdriicklich eine Aus
nahme gestattet. Endlich haben sie die Feuersicherheit in ihrem Gebiete zu fordern. 

fJ) Der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit ist der zweite tJberrest des alten 
Gemeinschaftsgedankens. Gleichwohl lassen sie sich in friiheren Zeiten auBer in 
den schon erwahnten Brandgilden kaum nachweisen. Erst durch den Kaufmann 
ARNOLDI in Gotha wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts der Versicherungsverein 
auf Gegenseitigkeit in seiner heutigen Form ins Leben gerufen. Namentlich der heute 
noch bestehende Gothaer Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit verdankt ihm seine 
Entstehung. Er hat dann bald Nachahmung gefunden, so daB der Gesetzgeber 
bei der Schaffung des VAG bereits einen ganz ausgepragten Typus vorfand. 

Vor dem Kriege fand man Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit in allen 
Versicherungszweigen. In einigen, wie z. B. der landwirtschaftlichen Versicherung, 
sind sie sogar von iiberragender Bedeutung. Zum groBen Teil beschranken sie sich 
auf ein kleines Gebiet, jedoch stehen auch einige groBe Gegenseitigkeitsvereine 
im regen Wettbewerb mit den Aktiengesellschaften. Nach dem Kriege haben sie 
erheblich an Bedeutung eingebiiBt, nachdem einige und zwar gerade die groBten 
Vereine in Aktiengesellschaften umgewandelt wurden. Immerhin diirfen sie auch 
heute nicht iibersehen werden. 

Der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit ist ein Verein, dessen Zweck auf 
einen wirtschaftlichen Geschaitsbetrieb gerichtet ist. Er besteht darin, die auf die 
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einzelnen Mitglieder treffenden Schiiden auf die Gesamtheit der Mitglieder zu ver
teilen. Es handelt sich also urn den ZusammenschluB der Bedrohten selbst. Man 
kann daher als sein wichtigstes Merkmal angeben, daB bei ihm Versicherer und Ver
sicherte ein und dieselben Personen sind. Dies gilt wenigstens fiir die wirtschaftliche 
Betrachtung, denn rechtlich besitzt der Gegenseitigkeitsverein eine eigl'ne Rechts
personlichkeit. Es gelten fiir ihn einmal die Bestimmungen des BGB iiber Vereine, 
weiter und sogar in erster Linie seit dem Inkrafttreten des VAG dessen Bestim
mungen iiber die Gegenseitigkeitsvereine. Seit diesem Zeitpunkte konnen sie nur 
noch nach dem in diesem Gesetze geregelten Typus errichtet werden. Nicht rechts
fahige Vereine, die es friiher gab, diirften heute wohl nur noch eine ganz unter
geordnete Rolle spielen. 

Man unterscheidet offentlich- oder privatrechtliche Gegenseitigkeitsvereine, je 
nachdem sie dem offentlichen oder Privatrecht unterstehen. Das VAG selbst kennt 
groBere oder kleinere Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit. Zu diesen gehort 
ein Verein nach § 53 VAG dann, wenn er bestimmungsgemaB einen sachlich, ortlich 
oder hinsichtlich des Personenkreises engbegrenzten Wirkungskreis hat. Auf sie 
finden nur einige der Bestimmungen des VAG Anwendung. Soweit sich aus ihnen 
nichts anderes ergibt, bleibt es im groBen und ganzen bei den Bestimmungen des 
BGB. Auf die groBeren Gegenseitigkeitsvereine finden dagegen in erheblichem 
Umfange die Vorschriften des RGB Anwendung, obwohl man sie nicht unter den 
Kaufmannsbegriff einreihen kann. 

Die Betrachtung der Organisation solI auf die groBeren Gegenseitigkeitsvereine 
beschrankt werden. 

Wahrend Aktiengesellschaften und Vereine die Rechtsfahigkeit mit der Ein
tragung erlangen, erwirbt der Gegenseitigkeitsverein die Rechtspersonlichkeit 
bereits durch die von der Aufsichtsbehorde erteilte Erlaubnis zurn Geschaftsbetriebe 
als "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit". Die Verfassung wird durch die 
Satzung bestimmt. Sie hat Namen und Sitz des Vereins anzugeben. Die Firma 
solI den Sitz des Vereins erkennen lassen und gleichzeitig zum Ausdruck bringen, 
daB es sich urn einen Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit handelt. 

Die Satzung regelt das Mitgliedschaftsverhaltnis. Sie bestimmt namentlich 
den Beginn der Mitgliedschaft. Grundsatzlich ist ihr Erwerb von der Begriindung 
eines Versicherungsverhaltnisses mit dem Verein abhangig. Infolgedessen endigt 
die Mitgliedschaft auch grundsatzlich mit der Beendigung des Versicherungs
verhaltnisses. Hiermit darf man nicht die verschiedenen Raftungen gleichsetzen. 
Es ist sehr gut moglich, die Raftung des Vereins erst nach einer bestimmten Warte
zeit eintreten zu lassen, so daB die Mitgliedschaft bereits vorher beginnt. Umgekehrt 
kann die Raftung des Mitglieds auch noch eine gewisse Zeit nach der Beendigung 
des Versicherungsverhaltnisses fortdauern. Der Versicherungsanspruch dad aber 
nicht ohne Riicksicht auf die Mitgliedschaft gegen den Verein geltend gemacht 
werden. So darf gegen die Beitragsforderung des Vereins nicht aufgerechnet werden. 
1m Konkursfalle gelten die im letzten Jahr vor der Konkurserof£nung ausgeschie
denen Mitglieder gleichwohl noch als Mitglieder und haften satzungsgemaB fiir die 
Vereinsschulden. Es ist aber zu betonen, was sich aus der Rechtsfahigkeit des 
Vereins von selbst ergibt, daB die Mitglieder den Glaubigern des Vereins nicht 
unmittelbar haften. Diesen steht vielmehr nur ein Zugriff auf das Vereinsvermogen 
offen. Zu diesem gehoren allerdings auch die satzungsmaBigen Anspmche des 
Vereins auf die Raftung der MitgIieder, so daB diese im Rahmen der Raftung fiir 
die Vereinsschulden einzutreten haben. Auf die Mitgliedschaftsrechte als solche 
brauchen wir nicht naher einzugehen, da sie sich mit denen bei jedem anderen 
Verein decken. 

J eder groBere Versicherungsverein muB nach § 29 VAG satzungsgemaB einen 
Vorstand, einen Aufsichtsrat und ein sogenanntes oberstes Organ haben. FUr 
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Vorstand und Aufsichtsrat gelten im gro.6en und ganzen die Bestimmungen des 
HGB iiber die entsprechenden Organe bei einer Aktiengesellschaft. Man kann 
kurz zusammengefa.6t sagen, daB der Vorstand die laufenden Geschiifte zu fiihren 
und der Aufsichtsrat diese Geschiiftsfiihrung laufend zu iiberwachen hat. "Ober die 
Zusammensetzung der beiden Organe enthalten die Satzungen die naheren Be
stimmungen. Die Vorstandsmitglieder diirfen nicht gleichzeitig ohne Genehmigung 
des Aufsichtsrates ein anderes Gewerbe betreiben oder dem Vorstande oder Auf
sichtsrate einer gleichartigen Versichenmgsunternehmung angehoren. Sie sind 
ersatzpflichtig,. wenn eine Verzinsung oder Tilgung des Griindungsstocks oder eine 
Verteilung des Vereinsvermogens erfolgt oder wenn Zahlungen nach Eintritt der 
Zahlungsunfahigkeit oder "Oberschuldung des Vereins geleistet werden. Fiir das 
oberste Organ finden die Bestimmungen iiber die Generalversammlung der Ak
tionare im allgemeinen Anwendung. Das oberste Organ ist der eigentliche Ver
sicherer. Es ist grundsatzlich die Mitgliederversammlung. Namentlich bei gro.6eren 
Vereinen wiirden derartige Mitgliederversammlungen aber auf uniiberwindliche 
Schwierigkeiten stoBen. Das Gesetz sieht daher vor, da.6 das oberste Organ aus 
einer Versammlung von Vertretern der Mitglieder bestehen kann. Von dieser 
Moglichkeit haben aHe gro.6eren Gegenseitigkeitsvereine Gebrauch gemacht. Die 
Satzungen enthalten genaue Bestimmungen iiber Anzahl und Wahl dieser Ver
treter. Die Hauptschwierigkeit bei den Vertreterversammlungen besteht darin, 
dafUr Sorge zu tragen, da.6 auch aIle Interessen der Mitglieder geniigend stark be
riicksichtigt werden. Wir finden daher sehr oft sehr verwickelte Wahlvorschriften. 
Alleinige Zustandigkeit besteht fiir das oberste Organ fUr materielle Satzungs
anderungen und fiir den Beschlu.6 iiber die Auflosung des Vereins. Endlich sieht 
das Gesetz noch vor, da.6 die Obliegenheiten des obersten Organs auf mehrere dem 
Vorstand und Aufsichtsrat iibergeordnete Organe verteilt werden konnen. Ent
sprechende Einrichtungen habel). ipfolgedessen einige Vereine getroffen. 

Bestandteil der Satzung sind bei allen Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit 
die allgemeinen Versicherungsbedingungen, da in ihnen. die Grundlagen fiir das 
wichtigste Mitgliedschaftsrecht, eben den Versicherungsschutz, enthalten sind. Jede 
Anderung der Satzung und Versicherungsbedingungen bedarf im iibrigen, da sie 
zurn sogenannten Geschaftsplan gehoren, der Genehmigung der Aufsichtsbehorde. 
Selbst wenn diese aber erteilt ist, fragt es sich noch, inwieweit die Anderungen fiir 
die Mitglieder wirksam sind. Es bestehen namentlich iiber die. Giiltigkeit solcher 
Bestimmungen, welche die eigentlichen Mitgliedschaftsrechte betreffen, erhebliche 
Meinungsverschiedenheiten. Ma.6gebend fUr die Losung dieser Frage diirfte einmal 
der Satz des allgemeinen Vereinsrechts sein, da.6 Sonderrechte ohne Zustimmung 
der Sonderberechtigten nicht abgeandert werden konnen. Sonderrechte sind aber 
im vorliegenden Falle gerade die Rechte aus dem Versicherungsverhaltnisse. In
folgedessen bestimmt § 41 Abs. 3 VAG ganz mit Recht,· daB durch eine Anderung 
!fer Satzung oder der allgemeinen Versicherungsbedingungen ein bestehendes Ver
sicherungsverhaltnis nur dann beriihrt wird, wenn der Versicherte der Anderung 
ausdriicklich zustimmt. Ausgenommen sind nur Anderungen solcher Bestimmungen, 
fiir welche die Satzung ausdriicklich vorsieht, da.6 ihre Anderungen auch mit Wir
kung fiir die bestehenden Versicherungsverhaltnisse geschehen kann. Derartigen 
Anderungen hat das Mitglied schon beim Erwerb der Mitgliedschaft zugestimmt. 
Diese Entscheidung der Streitfrage diirfte auch durch § 21 VAG nicht geandert 
werden. Danach diirfen die Beitrage der Mitglieder und die Leistungen des Vereins 
an die Mitglieder bei gleichen Voraussetzungen nur nach gleichen Grundsatzen be
messen sein. Gleichwohl beriihrt diese Bestimmung doch den wirtschaftlichen 
Wert der einzelnen Anspriiche. Wenn auch die alten Anspriiche formell durch den 
Widerspruch der einzelnen Berechtigten unberiihrt bleiben, so kann eben doch eine 
Minderheit eine allgemeine Anderung nicht verhindel'n. Es Hegen bei ihrem Wider-
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spruch eben nicht mehr gleiche Voraussetzungen vor. DaB aber diese Anderungen 
z. B. bei einem un.giinstigen Geschaftsv,erlaufe auf die alten Rechte einwirken, liegt 
auf der Hand. 

Grundsatzlich muB der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit einen Griin
dungsfonds haben, der Zur Deckung der Kosten der Errichtung des Vereins sowie 
als Garantie- und Betriebsfonds zu dienen hat. Die Satzung hat zu bestimmen, 
unter welchen Bedingungen dieser Fonds dem Verein zur Verfiigung, steht und wie 
er getilgt werden kann. Eine TilgutLg darf nur aus den Einnlthmen und nur ent
sprechend dem Anwachsen eines Reservefonds erfolgen. Der Griipdungsfonds ist 
bar einzuzahlen. Wir haben aber frillier schon gesehen, daB der Griindungsfonds 
bei der Art der Beitragsleistungen von ziemlich untergeordneter Bedeutung ist. 
Dies driickt sich auch darin aus, daB die Aufsichtsbehorde von der Bildung eines 
Griindungsfonds absehen kann, wenn J;laCh der Natur der zu betreibenden Geschafte 
oder durch die besonderen Einrichtungen des Vereins anderweitige Sicherheit ge
geben ist. AuBerdem kann sie gestatten, daB die Kosten der Errichtung und des 
ersten Geschaftsjahres, soweit sie weder die Halfte des gesamten Griindungsfonds 
noch den bar eingezahlten Teil iibersteigen, auf mehrere, hochstens jedoQh auf die 
erstan fiinf Geschaftsjahre verteilt werden. Gl'UD,gsatzlich solI aber jeder Verein 
einen Reservefonds bilden, um Schwankungen im Geschaftsverlaufe ausgleichen zu 
konnen. Aber auch von seiner Bildung kann unter den gleichen Voraussetzungen 
wie behn Griindungsfonds abgesehen werden. 

Der Verein kann seine Zwecke nicht erfiillen, wenn er nicht von seinen Mitgliedern 
Beitrage erhebt. Infolgedessen hat die Satzung zu bestimmen, wie die Deckung 
der Aufgaben erfolgen solI. Nach § 24 :VAG kann dies geschehen, durch einmalige 
oder wiederkehrende Beitrage im voraus, und zwar mit dem Vorbehalt von Nach
schiiss~n odeI' unter AusschluB von Nachschiissen mit oder ohne Vorbehalt der 
Kiirzung der Versicherungsanspriiche oder durch Beitrage, die nach MaBgabe des 
eingetretenen Bedarfs umgelegt werden. Die hier moglichen verschiedenen Systeme 
haben wir bereits beL der Besprechung der Pramie kennengelernt. Sehr wichtig 
ist es, daB die Satzung einen Hochstbetrag festsetzen kann, auf welchen die Pllicht 
zur ,Zahlung von Nachschiissen oder Umlagen beschrankt ist. Sieht pie Satzung 
so etwas vor, so muB durch Bereitstellung eines hoheren Griindungsfonds oder durch 
die schnellere Ansammlung eines Reservefonds die notige SicheJ,'heit, geschaffen 
werden. Eine Beschrankung, wonach die Ausschreibung von Nachschiissen oder 
Umlagen nur zum Zwecke der Deckung von Versicherungsanspriichen der Mit
glieder stattfinden darf, ist unzulassig. Andererseits wird von der AufsichtsbehOrde 
der AusschluB der Kiirzung der Versicherungsanspl'iiche bei beschrankter Beitrags
pllicht nicht zugelassen, da eine solche Bestimmung dem Sinne des Gegenseitig
keitsvereins widersprechen wiirde. 

Die Satzung hat die Voraussetzungen anzugeben, unter denen die Ausschreibung 
von Nachschiissen und Umlagen zu erfolgen hat, und hat zu bestimmen, inwieweit 
vorher die vorhandenen Deckungsmittel (Griindungs- und Reservefonds) anzugreifen 
sind. Sie gibt weiter an, in welcher Weise diese Ausschreibungen vorzunehmen sind. 
Zu den Nachschiissen und Umlagen haben, soweit die Satzung nicht etwas anderes 
vorsieht, auch die im Geschaftsjahre ausgeschiedenen Mitglieder nach dem Ver
haltnis der Dauer der Mitgliedschaft innerhalb des Geschaftsjahres beizutragen. 

Jeder Verein soIl, wie schon erwahnt, einen Reservefonds zur Deckung eines 
sich ergebenden auBergewohnlichen Verlustes anlegen. Die Satzung bestimmt die 
Betrage, welche dazu jahrlich zurUckzulegen sind, sowie den Mindestbetrag, bis zu 
dem der Reservefonds anzuwachsen hat. Ein 'OberschuB nach Speisung dieser 
Riicklage, der nicht auf das nachste Geschaftsjahr zu iibertragen ist, whd als so
genannte Dividende an die in der Satzung bestimmten Mitglieder ausgekehrt. Fiir 
diese Dividendenzahlungen trifft § 38 VAG die naheren Bestimmungen. 
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Soweit ein Gegenseitigkeitsverein fUr eine bestimmte Zeitdauer gegriindet ist, 
wird er mit dem Ablauf dieser Zeit aufgelost. Sonst kann eine Auflosung nur durch 
das oberste Organ mit qualifizierter Mehrheit unter Genehmigung der Aufsichts
behorde beschlossen werden. Die Versicherungsverhiiltnisse erloschen mit Ausnahme 
der Lebensversicherung mit dem Zeitpunkte der Auflosung friihestens aber mit dem 
Ablauf von 4 W ochen mit der Wirkung, daB bis dahin entstandene Versicherungs
anspriiche geltend gemacht, sonst aber nur die fiir kiinftige Versicherungsperioden 
vorausbezahlten Beitrage abziiglich der aufgewandten Kosten zurUckgefordert 
werden konnen. Nach der Auflosung findet die Liquidation statt. Bis zu ihrer 
Beendigung gilt der Verein als fortbestehend und Mnnen Nachschiisse und Um
lagen ausgeschrieben werden. Neue Versicherungen konnen aber selbstverstandlich 
nicht mehr abgeschlossen werden. Etwa verbleibendes Vermogen wird nach dem 
gleichen Schliissel wie Dividenden an die zur Zeit der Auflosung vorhandenen 
Mitglieder ausgeschiittet. 

Ein Auflosungsgrund kraft Gesetzes ist der Konkurs. 1m Konkursfalle haften 
die Mitglieder nach MaBgabe ihrer Beitragspflicht dem Vereine gegeniiber fiir seine 
Schulden. Die im letzten Jahre vor der Konkurseroffnung ausgeschiedenen Mit
glieder haften ebenfalls. Nachschiisse und Umlagen werden vom Konkursverwalter 
ausgeschrieben. Die Anspriiche auf Tilgung des Griindungsfonds stehen selbst
verstandlich allen iibrigen Konkursforderungen nacho Versicherungsanspriiche 
werden im Range nach den Anspriichen der sonstigen Konkursglaubiger befriedigt. 
Zur Tilgung des Griindungsfonds diirfen Nachschiisse oder Umlagen nicht erhoben 
werden. 

r) Geno88enBchaften sind mit dem Inkrafttreten des VAG fiir die Privatver
sicherung vollig bedeutungslos geworden, da das Gesetz im § 6 vorschreibt, daB die 
Erlaubnis zum Betriebe der wichtigsten Versicherungszweige nur Aktiengesellschaf
ten und Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit erteilt werden darf. Es erwahnt 
eingetragene Genossenschaften im § 102, nach welchem die Vorschriften liber den 
Gegenseitigkeitsverein auf sie keine Anwendung finden. Auch schon vor dem 
Inkrafttreten des Gesetzes war der Betrieb des Versicherungsgeschaftes durch 
Genossenschaften von ganz untergeordneter Bedeutung. Wir konnen uns daher 
versagen, auf diese Unternehmungsform einzugehen. . 

b) Die gewerblichen Unternehmung8formen. (X) Der Einzelunternehmer. Der § 6 
VAG hat auch der Betatigung von Privatpersonen als Unternehmer im Versi
cherungswesen ziemlich vollstandig ein Ende bereitet, da nach ihm nur sehr wenige 
erfolgversprechende 'Zweige bleiben, die nicht ausschlieBlich den Gegenseitigkeits
vereinen und Aktiengesellschaften vorbehalten sind. Namentlich die Viehversi
cherung kommt hier noch in Frage, bei der sich in der Tat in geringem Umfange 
eine Betatigung von Privatpersonen feststellen laBt. Ihr kommt abel: keineswegs 
mehr als eine rein lokale Bedeutung zu. Man ist wohl sogar berechtigt, anzunehmen, 
daB auch dieser Unternehmertyp in absehbarer Zeit aus dem Versicherungswesen 
verschwinden wird, da er im Wettbewerb mit den GroBunternehmungen kaum auf 
die Dauer seinen Kunden einen gleich guten Versicherungsschutz wird bieten 
konnen. 

(J) Die Aktienge8ell8chaft behauptet heute neben dem Versicherungsverein auf 
Gegenseitigkeit und der offentlich-rechtlichen Unternehmung das Feld. 1m Laufe 
der Zeit hat sie wie im gesamten Wirtschaftsleben so auch im Versicherungswesen 
immer mehr an Boden gewonnen. In der Inflation hat sie den Versicherungsvereinen 
gegeniiber weiter an Bedeutung zugenommen, so daB man in ihr heute, wenn auch 
nicht nach der Zahl der Unternehmungen, so doch nach der Rohe der Pramien
einnahme, den eigentlichen Trager der Privatversicherung sehen kann. 1m inter
nationalen Versicherungsgeschaft kommt sie sogar allein in Betracht. Das gleiche 
gilt von der See- und der Riickversicherung: 
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Auf die Organisation der Aktiengesellschaft als solche haben wir nicht einzugehen. 
Gegenuber den gewohnlichen Aktiengesellschaften ergeben sich aber fiir die Ver
sicherungsaktiengesellschaften doch eine Reihe von Besonderheiten, die in der Gel
tung des VAG neben dem HGB begriindet sind. 

In erster Linie kann die Einrichtung nicht frei gewahlt werden, sondern muB 
den Bestimmungen des VAG entsprechen. Es mussen daher manche Vorkehrungen 
getroffen und Arbeiten geleistet werden, die wegfallen wiirden, wenn eine Staats
aufsicht nicht bestiinde. Man denke nur an die statistischen Nachweise und die 
Rechnungslegung gegenuber der AufsichtsbehOrde. Der Hauptunterschied zwischen 
der gewohnlichen und der Versicherungsaktiengesellschaft besteht in der Bedeutung 
des Grundkapitals. Bei jener hat es in der Hauptsache den Zweck, das erforder
liche Betriebskapital bereitzustellen und die Anlagen zu schaffen, die betrieben 
werden sollen. Anlagen sind bei einer Versicherungsaktiengesellschaft genau so 
wenig wie bei einer Bank zu schaffen. Auch die Bereitstellung eines Betriebskapitals 
kommt nur in geringem Umfange in Frage, da der laufende Betrieb aus den in den 
Pramien enthaltenen Unkostenzuschlagen bestritten wird. Au.Gerdem fordert 
das Reichsaufsichtsamt fur Privatversicherung in standiger "Ubung btii der Zu
lassung einer Aktiengesellschaft zum Geschaftsbetriebe die Bereitstellung eines 
sogenannten Organisationsfonds, aus dem die Kosten der Griindung und des ersten 
Aufbaus, die sonst dem Aktienkapital zur Last fielen, bestritten werden mussen. 
Damit hat heutzutage in der Praxis das Aktienkapital nur noch die Bedeutung 
von Garantiemitteln. Man kann es vielleicht mit der Rolle des Reservefonds bei 
den gewohnlichen Aktiengesellschaften am besten vergleichen. 

Daraus ergibt sich, daB beim Betriebe des Versicherungsgeschaftes nicht das 
gesamte Aktienkapital in baren Mitteln vorhanden zu sein braucht. Die Gesell
schaft muB nur uber einen Teil verfugen konnen, der groB genug ist; um auch bei 
etwaigen groBen Schaden die jederzeitige Liquiditat sicherzustellen. Das Gesetz 
begnugt sich daher mit einer 25%igen Bareinzahlung des Aktienkapitals. Da aber 
das gesamte Aktienkapital als Ga.rantiestock dient, miissen die ubrigen 75% sicher 
und jederzeit einziehbar sein. Man hat fIMer in dieser Hinsicht dadurch Vor
kehrungen getroffen, daB die Aktionare fur die Resteinzahlung bei der Gesellschaft 
Solawechsel hinterlegten. Aus steuerlichen Griinden ist man davon abgekommen. 
Daher muB jetzt die jederzeitige Zahlungsfahigkeit der Aktionare besonders sorg
faltig uberwacht werden. Dies wird dem Vorstande von der Aufsichtsbehorde 
zur Pflicht gemacht. Der Anspruch der Gesellschaft auf den Restbetrag muB 
zudem vollkommen einwandfrei feststehen. In dieser Hinsicht ergaben sich 
bei der Umstellung des Grundkapitals von Papiermark auf Goldmark oft sehr 
erhebliche Schwierigkeiten. Die Nachzahlungsverpflichtung wurde nach der Um
stellung wiederholt von Aktionaren bestritten, so da.G sle erst durch Urteil fest
gestellt werden muBte. Soweit der Anspruch auf die Nachzahlung nicht vor 
inlandischen Gerichten verfolgt werden kann, mussen die Gesellschaften auf 
Betreiben des Reichsaufsichtsamts fur Privatversicherung auf Sicherstellung durch 
inlandische Biirgen oder durch Hinterlegung jederzeit verwertbarer Wertpapiere 
dringen. 

Auf Grund der Erfahrungen aus der Zeit nach der Inflation sind viele Gesell
schaften zur Volleinzahlung des Aktienkapitals ubergegangen. Es stellte sich namlich 
heraus, daB die Einziehung der Nachzahlung nicht nur sehr viel Zeit und Arbeit 
in Anspruch nahm, sondern vielfach auch unmoglich war. Gerade in Krisenzeiten, 
wenn doch nur eine Nachzahlung verlangt wird, liegen in der Regel auch die Mittel 
der Aktionare fest. Hiergegen hilft auch eine moglichst weitgehende Verteilung 
des Aktienkapitals, wie sie von der Aufsichtsbehorde verlangt wird, nur wenig, da 
in solchen Zeiten aIle Bevolkerungskreise unter der Geldknappheit leiden. Je weiter 
die Verteilung durchgefuhrt worden ist, um so gro.Ger sind zudem Arbeit und Kosten 
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der Einziehung. Gleichwohl iiberwiegt auch heute noch die nur teilweise Einzahlung 
des Aktienkapitals. 

Nach der ausdriicklichen Bestimmung des § 179 HGB diirfen nicht voll ein
gezahlte Aktien nicht auf den Inbaber lauten. Man ist aber, da das Aktienkapital 
Garantiefonds ist, zur Ausgabe von vinkulierten Namensaktien iibergegangen. 
Die nicht voll eingezahlten Aktien konnen also nur mit Zustimmung der: Gesell
schaft verkauft werden. Der Kaufer wird erst mit der Eintragung ins Aktionar
verzeichnis wirklich Aktionar. Auf diese Weise ist die Moglichkeit einer Priifung 
der Zahlungsfahigkeit des Kaufers sichergestellt. Zum weiteren Schutz bestimmen 
die Satzungen vieler Gesellschaften noch die zeitlich beschrankte Weiterhaftung 
des Verkaufers fiir den Fall, daB der neue Aktionar eine Nachzahlung nicht leistet. 
Diese Bestimmung kam wahrend der Inflation deshalb nicht zur Auswirkung 
weil die Kaufer vielfach eine Umschreibung der Aktien auf ihren Namen nicht vor
nehmen lieBen. Es lag ihnen weniger an den Gesellschaftsrechten als an dem Besitze 
eines Wertpapiers. Erst mit der Umstellung auf Goldmark diirften diese Zustande 
wieder verschwunden sein. 

Endlich miissen wir noch kurz auf die bOrsenmaBigen Eigentiimlichkeiten der 
Versicherungsaktie eingehen. Wegen der Schwierigkeit der "Obertragung war 
friiher der Borsenhandel in Versicherungsaktien von nur sehr geringem Umfange. 
Nach dem Vordringen der voll eingezahlten Inhaberaktie hat er etwas zugenomnien. 
Der Markt fUr Versicherungswerte ist aber auch heute noch sehr eng, da das Publikum 
in der Regel den inneren Wert der Aktien nicht beurteilen kann. Spezialbanken 
fiir den Handel mit Versicherungsaktien haben sich bisher noch. nicht entwickelt, 
wenngleich sich bereits gewisse Ansatze in dieser Richtung nachweisen lassen. 
Die bOrsentechnische Eigentiimlichkeit der Versicherungsaktie besteht darin, daB 
sie nach Stiicken gehandelt wird. Der Kurs gibt daher nicht den Prozentsatz an 
sondern zeigt an, wieviel Mark fiir eine Aktie der betreffenden Gesellschaft ziI be. 
zahli;)n sind. Diese Art der Notierung gilt auch fiir die voll eingezahlten Aktien. 
Da die eingezahlten Betrage verschieden hoch sind, erschwert sie einen Vergleich 
des Wertes der verschiedenen Aktien sehr. Er kann nur vorgenommen werden, 
wenn man die gezahlten Betrage in prozentmaBige Kurse UI)1rechnet. 

Zu erwahnen ware noch, daB Versicherungsaktien ohne Zinsen gehandelt werden. 
Die Dividende wird in Prozenten der eingezahlten Betrage, nichtder Nennbetrage 
der Aktien, angegeben. 

r) Andere Versicherungsyesellschaften lassen sich nur in sehr geringem Umfange 
nachweisen. In der Versicherung gibt es offene HandelsgeselIschaften. In der Riick
versicherung betatigt sich im Auslande hin und wieder eine KommanditgeselIschaft 
auf Aktien. Wegen ihrer praktischen Bedeutungslosigkeit eriibrigt sich ihre Betrach
tung. 

Bevor wir zu den gemischten Unternehmungsformen iibergehen, haben wir 
uns noch mit der Frage zu beschaftigen, ob die genossenschaftliche oder gewerb
liche Unternehmungsform den Vorzug verdient. Sie wird sich wohl kaum endgiiltig 
fiir aIle Wirtschaftsstufen entscheiden lassen. Die genossenschaftliche Form scheint 
uns mehr fiir kleinere Verhaltnisse geeignet zu sein, bei denen .noch eine personliche 
Verbindung zwischen den Versicherten besteht und einer am Schicksal des anderen 
noch Anteil nimmt. Wir finden sie daher hauptsachlich auf dem Lande mit lokaler 
Bedeutung. Sobald sich das Arbeitsgebiet ausdehnt, beginnen in der Praxis die 
Schwierigkeiten mit den Sonderwiinschen einzelner Landstriche. Fiir eine inter
nationale Betatigung diirfte sie ganz auszuscheiden haben. Die gewerbliche Form 
eignet sich dagegen zum GroBbetrieb. Jeder Versicherte steht dem anderen fremd 
gegeniiber. Ihr wohnt die Expansionskraft inne, welche die Versicherung zu einem 
wichtigen Wirtschaftszweige gemacht hat. Gleichwohl werden die gewerblichen 
Unternehmungsformen die genossenschaftlichen niemals verdrangen konnen, wenn 
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sie diese auch in den nachsten Jahren bei einem weiteren Fortschreiten der Kon
zentration immer mehr in den Hintergrund driicken werden. 

c) Bei der Betrachtung der gemi8chten Unternehmung8/ormen betreten wir das 
Gebiet, auf dem' die bisher behandelten Untemehmungsformen sich zu vereinigen 
suchen. Gleichwohl wird eine Grundform der Organisation immer bestehen bleiben. 

Zunachst ist die Beteiligung deB StaateB an Privatunternehmunge.n zu erwahnen, 
die sich auch auf dem Gebiete des Versicherungswesens nachweisen laf3t. Das beste 
Beispiel aus neuerer Zeit ist wohl die Deutsche Seeversicherungs-Aktiengesellschaft. 
Als mit Ausbruch des Krieges die Privatunternehmungen sich von der Transport
versicherimg zurUckzogen, sprang der Staat in die Bre3che und veranlaf3te die Griin
dung dieser Gesellschaft, von deren Aktienkapital er die Majoritat hesaf3. Etwas 
ahnliches war bei der Deutschen Versicherungsbank der Fall. Bei beiden Gesell
schaften ist der Staat nunmehr, soweit bekannt, nicht mehr beteiligt. Eine andere 
Verbindung besteht darin, daf3 der Staat mit einer Privatuntemehmung ein Ab
kommen trifft, wonach diese in seinem Gebiet einen bestimmten Versicherungs
zweig betreibt und gegen Zuschiisse des Staates wie eine Sozietat verpflichtet ist, 
jedes ihr angebotene Risiko in Deckung zu nehmen. Ein derartiges Abkommen 
besteht z. B. in Wiirttemberg ffir die Hagelversicherung. Der Staat spart auf diese 
Weise die Kosten der Errichtung und Verwaltung einer eigenen Untemehmung. 

Weiter lassen sich Angleichungen an die Ver8icherung8/orm der .GegenBeitigkeitB
vereine bei AktiengeBcll8chaften nachweisen. Manche Aktiehgesellschaften schiitten 
namlich einen Teil des Gewinnes an die Versicherten aus, und zwar gewahren sie 
entweder den Versicherlen eine feste Dividende ein fiir allemal, oder sie setzen die 
Dividende in jedem Jahre neu nach Maf3gabe des erzielten Gewinnes fest. Wir 
begegnen dieser 1!'orm bei der Lebensversicherung. Bei anderen Aktiengesellschaften 
sind samtliche Aktionare zugleich Versicherte. Auch die umgekehrte Form finde 
sich, daf3 samtliche Versicherte Aktionare sind. Das ist namentlich bei solchen 
Untemehmungen der Fall, die von Berufsvereinigungen oder bestimmten Parteien 
gegriindet worden sind. 

Beim Ver8icherung8verein auf Gegen8eitigkeit besteht die M i8chform dann, wenn 
sie auch Versicherung an Nichtmitglieder gegen eine feste Pramie gewahren. Fiir 
diese Versicherten kommen Nachschiisse nicht in Frage. Diese Versicherungs
form darf aber nach §§ 21 Abs.2 und 53 VAG nur von grof3eren Vereinen und nur 
dann ausgeiibt werden, wenn und soweit die Satzung dies ausdriicklich gestattet. 
Eine Mischform liegt eigentlich dann nicht mehr vor, wenn der Verein die Nach· 
schuf3pflicht dadurch fiir seine Mitglieder ausschlief3t, daf3 er mit einer Aktiengesell..: 
schaft einen Vertrag abschlief3t, wonach diese verpflichtet ist, im Bedarfsfalle 
die Nachschiisse zu leisten. Diese Form bezeichnet man als N ach sch uf3riick
versiche rung. 

2. Zur Organisation des Versicherungsbetriebs gehoren noch die Zusammen. 
schliisse. Wir finden Vereinigungen der Versicherer und Versicherungsnehmer 
in Verbanden. Zwischen beiden wollen wir die sogenannte Konzentration im 
Versicherungswesen kurz betrachten. 

a) Die Vereinigungen der Ver8icherer. ·Auf die der allgemeinen Wirtschaftslehre 
angehorenden Begriffsbestimmungen iiber Kartelle und Trusts konnen wir nicht 
eingehen. Es geniigt zu bemerken, daf3 man unter einem Kartell im allgemeinen 
den Zusammenschluf3 von Unternehmungen zum Zwecke der Ausschaltung oder 
Regelung der Konkurrenz versteht. Fiir unsere Zwecke ist weiter wichtig, daf3 man 
als Unterarten die Preiskartelle und die Konditionenkartelle unterscheidet. Jene 
suchen ihre Mitglieder auf die Innehaltung festgesetzter Preise, diese auf die Beach. 
tung gemeinsam vereinbarter Bedingungen zu verpflichten. Trusts sind dagegen 
iiberhaupt keine Unternehmerverbande, sondern viel weitergehendere Zusammen
schliisse, bei denen ein Teil der Unternehmungen zugunsten eines anderen seine 
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wirtschaftliche Selbstandigkeit mehr oder minder aufgeben muB. Sie haben 
bei der Behandlung der Unternehmerverbande auBer Betracht zu bleiben, spielen 
vielmehr bei der Konzentration eine Rolle. Es wiirde aber nicht genugen, wenn 
wir nur bei den Kartellen stehen bleiben wiirden. Wir wollen vielmehr aIle Ver
einigungen von Versicherungsunternehmungen darstellen, auch wenn sie nur eine 
Vertretung der Interessen ihrer Mitglieder in irgendeiner Richtung zum Gegen
stand haben. 

An die Spitze mussen wir den Reichsverband der Privatversicherung 
stellen. Er wurde im Jahre 1910 gegriindet. Seine Aufgabe als Spitzenverband 
besteht in der Wahrung und Forderung der Interessen der gesamten Privat
versicherung. Er bearbeitet also aIle gemeinsamen Fragen dieses Wirtschaftszweiges, 
verhandelt mit den Behorden und wirkt bei den Vorarbeiten der Gesetzgebung mit. 
So hat er z. B. an der Regelung der Versicherungsfragen im Friedensvertrage von 
Versailles regen Antell genommen. Ein Hauptgebiet ist fiir ihn jetzt die Erledigung 
allgemeiner volkswirtschaftlicher und steuerpolitischer Fragen. Seine Mitglieder 
sind die Verbande in den einzelnen Versicherungszweigen. 

Auf dem Gebiete der Le bensversicherung finden sich drei Zusammen
schlusse. Zuerst zu nennen ist der im Jahre 1869 gegriindete "Verein Deutscher 
Lebensversicherungs-Gesellschaften". Er beschiiftigt sich vorwiegend mit tech
nischen Fragen: So hat er vor allem Sterblichkeitsuntersuchungen angestellt und 
damit die Grundlagen fiir die Bearbeitung deutscher Sterbetafeln geschaffen. 1m 
Jahre seiner Entstehung griindete er den "Mitteilungsverband fiir abgelehnte 
Risiken", der seit 1902 selbstandig ist und sich mit der Erforschung der schweren 
Risiken in der Lebensversicherung beschiiftigt. Endlich besteht noch der im Jahre 
1896 gegriindete "Verband Deutscher Lebensversicherungsgesellschaften". Er hat 
aIle Fragen des Wettbewerbs und der inneren Organisation der Gesellschaften von 
seiner Betatigung ausgeschlossen und widmet sich nur den allgemeinen Fragen 
der Lebensversicherung. Namentlich die Steuerfragen und neuerdings aIle Fragen, 
welche mit der Aufwertung zusammenhangen, werden von ihm bearbeitet. 

Auch fiir die Unfall- und Haftpflichtversicherung, die in der Praxis 
in engem Zusammenhange betrieben werden, bestehen mehrere Verbande. Der 
Spitzenverband ist der im Jahre 1900 errichtete "Verband der in Deutschland ar
beitenden Unfall- und Haftpflichtversicherungs-Gesellschaften". Er beschiiftigt sich 
ebenfalls nicht mit Fragen des Wettbewerbs, sondern vertritt nur die allgemeinen 
Interessen seiner Mitglieder. Mit Fragen der Versicherungsbedingungen und Tarife 
befassen sich ausschlieBlich die "Unfallvereinigung" und die "Haftpflichtver
einigung". Sie waren also Kartelle im oben dargelegten Sinne. Zu erwahnen ist 
noch der "Katastroph~nverband", der die Mitglieder gegen die Folgen von Kata
strophenschaden schutzen will. 

FUr die Transportversicherung haben wir in erster Linie den "Deutschen 
Transportversicherungsverband" zu erwahnen, da ihm heute die groBte Bedeutung 
zukommt. Er wurde vor dem Kriege als Zweigverein des "Internationalen Trans
portversicherungsverbandes" gegriindet. Er befaBt sich mit der Ausarbeitung von 
Klauseln und Tarifen und ist auch wohl als ein Kartell anzusprechen. Seine Tatigkeit 
wurde jedoch in der Nachkriegszeit durch die zahllosen Neugriindungen unter
graben. Jedenfalls muBten manche Tarife und Bedingungen durch die zunehmende 
Konkurrenz der AuBenseiter fur nicht mehr verbindlich erklart werden. Der 
"Internationale Transportversicherungsverband" , der, wie schon sein Name sagt, 
auch auslandische Mitglieder in groBem Umfange zahlte, hat seine Vorkriegs
bedeutung noch nicht wiedererlangt, wenn er auch langsam wieder an EinfluB 
zu gewinnen scheint. Zu erwahnen sind dann noch von Platzvereinen der "Verein 
Hamburger Assekuradeure", "Verein Bremer Seeversicherungs-Gesellschaften" und 
der "V erein Danziger Assekuradeure". Sie regeln die lokalen Interessen der Trans-
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portversicherung an den groBen Handelsplatzen und haben auch Makler zu Mit
gliedern. 

In der Feuerversicherung gibt es zur Zeit keinen Verband, nachdem die 
"Deutsche Feuerversicherungs-Vereinigung" sich zu Beginn des Jahres 1924 auf
gelost hat. Auch hier war die Auflosung durch die ungesunde Konkurrenz der zahl
reichen, wahrend der Inflation neu gegrundeten Unternehmungen, die als AuBen
seiter arbeiteten, veranlaBt worden. Die Vereinigung hatte sich hauptsachlich 
die Aufstellung des Tarifes angelegen sein lassen. Inzwischen hat nach dem Ver
schwinden vieler Inflationsgesellschaften wieder eine Annaherung unter den Gesell
schaften stattgefunden, die namentlich in dem sogenannten Munchener Wett
bewerbsabkommen deutlich wird. In ihm werden Regeln fUr eine Verminderung 
der Konkurrenz aufgestellt. Nach der Auf16sung der Vereinigung ist der im 
Jahre 1871 gegrtindete "Verb and der Deutschen Privat-Feuerversicherungs-Gesell
schaften" wieder mehr an die Offentlichkeit getreten, da es immer noch galt, die all
gemeinen Interessen der Feuerversicherung zu wahren. Er beschaftigt sich nicht 
mit Wettbewerbsfragen. Nach der Auflosung der Vereinigung hat er die "Arbeits
gemeinschaft der Deutschen Privat-Feuerversicherungs-Gesellschaften" aus seiner 
Mitte gebildet. 

In der Hagelversicherung besteht der "Verband der Deutschen Hagel
versicherungs-Aktiengesellschaften" und der "Verb and Deutscher Hagel-Ver
sicherungs-Vereine auf Gegenseitigkeit". Beide Verbande haben uber sich die 
"Vereinigung Deutscher Hagel-Versicherungs- Gesellschaften" . Wahrend die Ver
einigung nur allgemeine Fragen bearbeitet, beschaftigen sich die Verbande auch 
mit Wettbewerbsfragen. 

Der "Verein Deutscher Vieh-Versicherungs-Gesellschaften" halt sich ebenfalls 
von Fragen des Wettbewerbs fern. 

FUr die kleineren Versicherungszweige gibt es ebenfalls Verbande der Ver
sicherer, die wir bei der nebensachlicheren Bedeutung dieser Zweige nicht einzeln 
aufzahlen mochten. Zum groBen Teil regeln sie die Tarife und Bedingungen mit 
verbindlicher Wirkung fUr ihre Mitglieder. 

Von beachtenswerter Bedeutung sind aber die "Vereinigung fur die Ruck
versicherung" und die "Vereinigten Riickversicherer" wegen der finanziellen Starke 
der Ruckversicherung, wenn sie auch wenig an die Offentlichkeit treten. Sie ver
treten in erster Linie allgemeine Interessen des Ruckversicherungswesens und ver
suchen auch hin und wieder bei besonders wichtigen Fragen eine Bindung der Mit
glieder zu erzielen. Um Fragen des Wettbewerbs kummern sie sich jedoch nicht. 

Nicht nur die Privatversicherer haben sich zusammengeschlossen, wir finden 
vielmehr auch Verbande der o£fentlich-rechtlichen Unternehmungen. Von 
groBer Bedeutung ist der 1872 gegrundete Verb and offentlicher Feuerversiche{ungs
anstalten. Auch dieser Verband hat die Rechte einer offentlichen Korperschaft. Er 
hat eine besondere Abteilung fUr Riickversicherung, fUr Domanenversicherung und 
fUr notleidende Risiken. Es handelt sich bei seinen Aufgaben um die Erledigung 
allgemeiner Fragen, woneben er aber auch selbst als Ruckversicherer auftritt. 

Weiter ist der "Verband der offentlichen Lebensversicherungsanstalten" zu er
wahnen. Er hat einmal den Zweck, die allgemeinen Interessen wahrzunehmen, 
dann gewahrt er aber auch Riickversicherung an die angeschlossenen Anstalten 
und betreibt endlich sogar mit Genehmigung des preuBischen Ministers des Innern 
in Landesteilen, in denen es keine offentlichen Lebensversicherungsanstalten gibt, 
das direkte Lebensversicherungsgeschaft. Bei ihm handelt es sich also eigentlich 
um eine eigene Versicherungsunternehmung der Sozietaten. Er beherrscht iibrigens 
auch das gesamte Geschaft der einzelnen Sozietaten, da er die Tarife und technischen 
Grundlagen vorschreibt. Antrage durfen nur angenommen werden, wenn er dem 
Risiko zugestimmt hat. 
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Bevor wir zur Konzentration im Versioherungswesen iibergehen, moohten wir 
nooh einige kurze Bemerkungen iiber die Vereinigungen anfiigen, die sioh auf 
dem sozialpolitisohen Gebiete im Versioherungswesen bewegen. Zu
naohst ist hier der "Arbeitgeberverband Deutsoher Versioherungsunterehmungen" 
zu erwahnen. Er wurde im Jahre 1919 yom Reiohsverband der Privatversioherung 
gegriindet und war nur das Gegenmittel gegen die versohiedenen Gewerksohaften, 
denen sioh die Angestellten angesohlossen hatten. Es erfolgte namlioh immer mehr 
eine Regelung des Gehalts und der Arbeitszeit duroh Vereinbarung zwisohen den 
sioh gegeniiberstehenden Verbiinden. Zwisohen ihnen wurde zum ersten Male im 
Mai 1919 ein Reiohstarifvertrag abgesohlossen. Der Arbeitgeberverband hat nament
lioh die Fragen des Arbeitsreohts und des Tarifvertrags sowie aller sonstigen sozial
politisohen Vorgange zu bearbeiten. 

Dieser Reiohstarifvertrag bezieht sioh nur auf die Angestellten der Versioherungs
unternehmungen. Nioht wird aber von ihm das Verhiiltnis zwisohen den Agenten 
und den Gesellsohaften beriihrt. Wahrend fiir die Angestellten die Gewerksohaften 
sorgten, muBten sioh die Agenten ihre Verbande erst sohaffen. Dies war mit sehr 
groBen Sohwierigkeiten verbunden, weil die Vertragsbedingungen der einzelnen 
Agenten in ganz erhebliohem MaBe voneinander abweiohen. Es war daher auoh sehr 
sohwer, allgemein Interesse fiir die Griindung eines Verbandes zu weoken, zumal 
der Agent der Gesellsohaft ganz anders als der Angestellte gegeniibersteht. Sofern 
er ein groBesNeugesohaft bringt, kann er den Gesellsohaften erheblicheForderungen 
stelIen, da er dann unabhangig ist. Wenn er aber in der Hauptsache einen Bestand 
verwaltet, so gerat er mehr in die Rolle eines Angestellten. Der Verband der General
agenten hat versuoht, fiir aIle Mitglieder mogliohst einheitliche Vertragsbedingungen 
zu erzielen, ohne jedooh bei den widerstreitenden Interessen seiner Mitglieder groBen 
Erfolg zu erzielen. Beaohtenswert ist aber, daB der Verband erreioht hat, daB 
einige Stellen des beim Reiohsaufsiohtsamt fiir Privatversioherung bestehenden 
Versioherungsbeirats mit seinen Mitgliedern besetzt werden. 

b) Die Konzentration im Ver8icherung8we8en. Bei der Konzentration handelt es 
sioh nioht wie bei den Verbanden darum, mehrere selbstandige Unternehmungen 
zur gemeinsamen Arbeit bei volliger Wahrung der Selbstandigkeit nebeneinander 
zu stellen, sie will vielmehr eine weit kriiftigere Zusammenfassung, die letzten 
Endes sogar bis zum Verlust der Existenz far die angesohlossenen Gesellsohaften 
geht. Wir konnen sie-nur in ganz kurzen Ziigen behandeln. 

Die Mittel, mit denen die Konzentration durohgefiihrt wird, sind die gleiohen 
wie in allen anderen Wirtsohaftszweigen auoh. Wir erwahnen nur die Beteiligungen, 
Interessengemeinsohaften, Verwaltungsgemeinsohaften. Der Konzernaufbau stellt 
sioh im allgemeinen so dar, daB die Hauptgesellschaft die iiberwiegende Stimmen
zahl einer Reihe von anderen, abhangigen Gesellsohaften hat. Sie ist .daher in der 
Lage, die Gesohiiftspolitik dieser abhangigen Unternehmungen zu bestimmen. 
Dam:it ist die Verwaltung bei der Hauptgesellsohaft zentralisiert. Ausschlaggebend 
ist aber, ob die gesamte Finanzverwaltung des Konzerns bei der Hauptgesellsohafi 
zusammengefaBt ist oder nioht. Damit ist dann eine erhohte wirtschaftliohe StoB
kraft gegeben, die sioh in der Versioherung daduroh auswirkt, daB der Konzern 
jetzt wesentlich groBere Risiken zeichnen kann als eine alleinstehende Unterneh
mung. Er kann gleichzeitig, da er iiber einen standigen, ziemlioh gleiohbleibenden 
Zustrom von Pramien verfiigt und damit dauernd Geld anlegen kann, einen be
herrschenden EinfluB auf die Banken ausiiben und besonders giinstige Bedingungen 
fiir den Geldverkehr erzielen. 

Auoh in teohnisoher Hinsioht ist die Konzernbildung von groBer Bedeutung. 
Das Geschaftsgebiet kann unter die einzelnen Gesellschaften des Konzerns auf
geteilt werden. Daduroh werden die nebeneinander bestehenden AuBenorgani
sationen vereinigt, besser ausgenutzt und zugleich wird das Gebiet intensiver be-
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arbeitet. Das hat Riickwirkungen auf die Unkostenfrage, da auch im Innendienst 
weitgehende VereinfachungEm mogIich sind. Von besonderer Bedeutung ist aber, 
daB der Konzern sein eigenes Geschaft besser ausnutzen kann, indem er zunachst 
seine eigenen Gesellschaften als Riickversiche:rer beteiligt. Das hat wieder die Aus
wirkung, daB der Bestand groBer und damit gleichmaBiger wird. Nur die Spitzen 
besonders gefahrIicher Risiken werden noch an fremde Unternehmungen gegeben. 
Infolgedessen gehen die Konzerngesellschaften in groBem Umfange dazu iiber, 
die Riickversicherung zu betreiben. 

Nur einen geringen Unterschied macht es, wenn in dem Mittelpunkt des Kon
zerns eine Riickversicherungsgesellschaft steht. Es hat gewisse organisatorische 
und technische Vorteile, die wir hier nicht naher erortern konnen. Vom Standpunkt 
der im Mittelpunkt stehenden Riickversicherungsunternehmung aus sind die an
geschlossenen Unternehmungen nur Zubringer des Geschafts. Wahrend bei der 
Konzentration auf eine direkte Versicherungsunternehmung der Kreis der an
zugIiedernden Gesellschaften bald geschlossen ist, kann er bei der Konzentration 
auf eine Riickversicherungsgesellschaft grundsatzIich nur unbeschrankt sein. In 
diesem Falle laBt sich auch die technische Forderung nach einem mogIichst inter
nationalen Geschaftsbetrieb am besten verwirklichen. 

Seit dem Ende des Krieges sehen wir im Versicherungswesen eine erhebIiche 
Konzentrationsbewegung. Sie hat allerdings auf diesem Gebiete keine Besonder
heiten hervorgebracht, sondern nur die Erfahrungen anderer Wirtschaftsgebiete, 
die in der Konzentration langst vorangegangen waren, iibernommen. Immer mehr 
wird der Markt von einigen wenigen Gruppen beherrscht, die zur Zeit noch eine 
Anzahl von Gesellschaften unter einer Leitung vereinigen. Es zeigen sich aber schon 
Ansatze dafur, daB in den Gruppen bald ein ZusammenschluB zu einer Gesellschaft 
stattfinden wird, so daB dann nur noch wenige Riesengesellschaften sich gegen
iiberstehen werden. 

Wir finden abei: in der Praxis nicht nur eine Konzentration von Versicherungs
gesellschaften, sondern auch die Angliederung von Hilfsunternehmungen. 
Zunachst kann man vielfach sehen, wie Gesellschaften ffir die Anwerbungen des 
Geschaftes angeschlossen werden, ja es gab .bis vor kurzem sogar kleine Konzerne 
von Vermittlungsgesellschaften. Durch derartige AngIiederungen kann die Zentral
gesellschaft einen starken Druck auf die Anwerbung des Geschaftes ausuben. 
Andererseits haben aber auch Agenten Vermittlungsgesellschaften gegriindet, die 
nuri ihrerseits Versicherungsgesellschaften griindeten, um sich auf diese Weise ihr 
Geschaft nach MogIichkeit zu erhalten und auch den Gewinn als Versicherer zu 
machen. 

Gesellschaften haben dann weiter Unternehmungen zur Priifung der Risiken 
geschaffen und sich angegIiedert. So finden wir in der Transportversich~rung 
die Klassifizierungsgesellschaften. Auch Bergungsunternehmungen, Spiegelglas
fabriken sind so abhangig, um nur noch einige Beispiele zu nennen. Das gleiche 
gilt von Unternehmungen, welche der Schadenverhiitung dienen. Wir erwahnen 
Werften, Reparaturwerkstatten, Krankenhauser, Erholungsheime. 

Wahrend bei der bisherigen Betrachtung die Versicherungsunternehmung Trager 
der Konzentration war, wird sie ,bei den jetzt zu erwahnenden Fallen zum Objekt. 
In erster Linie kommi die AngIiederung von Versicherungsgesellschaften an einen 
Industriekonzern in Frage. Wir meinen dabei nicht nur Versicherungsgesellschaften, 
welche sich in ihrer Betatigullg auf die Objekte eines lndustriekonzetns beschranken, 
also die sogenannte Selbstversicherung betreiben, sondernauch solche Versicherungs
gesellschaften, welche das allgemeine Geschaft pflegen. In gewissem Umfange haben 
groBe Unternehmungen schon von jeher danach getrachtet, ihre Risiken fur eigene 
Rechnung zu laufen und etwaigen Schaden durch Ausscheiden jahrlicher Reserven 
zu begegnen. In groBerem Umfange geschieht das jedoch erst seit der Inflation, 
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in der man zuerst die Griindung eigener Gesellschaften in groBerem Umfange an
trifft. Das Bedenkliche an der Selbstversicherung liegt vom Standpunkt der Ver
sicherungstechnik aus darin, daB ein Ausgleich nicht gegeben ist, weil die Zahl 
der Risiken doch nicht groB genug ist und weil die Risiken zu sehr der gleichen Ge
fahrenklasse angehoren. Endlich findet eine Zersplitterung der Risiken nur selten 
statt, da Riickversicherung meist nicht genommen wird. Diese Gesichtspunkte 
gelten auch dann, wenn eine eigene Selbstversicherungsgesellschaft gegriindet wird. 
Aber auch die Angliederung einer das allgemeine Geschaft betreibenden Versi
cherungsunternehmung an einen Industriekonzern ist nicht ohne Bedenken. Viel
fach wird versucht werden, die eigenen Risiken zu gUnstigeren Bedingungen, als 
sie auf dem freien Markt zu erhalten sind, zu decken. Soweit die Aktien nicht voll 
eingezahlt sind, gerat die Versicherungsunternehmung in Krisenzeiten leicht in 
starke finanzielle Abhangigkeit von dem Konzern. Moglicherweise ist damit eine 
etwaige Nachzahlungsverpflichtung des GroBaktionars stark gefahrdet. Besonders 
groB ist diese Gefahr, wenn der Aktionar eine nur mit geringem Kapital ausgestattete 
Holdinggesellschaft des Konzerns ist. Letzten Endes besteht auch noch die Moglich
keit, daB der Konzern seinen EinfluB bei der Kapitalanlage der Versicherungs
unternehmung dahin ausiibt, daB diese zwar nach seinen industriellen Interessen, 
nicht aber nach denen der Versicherungsunternehmung erfolgt. 

Wir miissen als weiteren Sonderfall die Angliederung von Versicherungsunter
nehmungen an Banken erwahnen. Bei ihr kommt naturgemaB die Finanzverwaltung 
der Versicherungsunternehmung mehr oder minder vollstandig in die Hand der 
Bank, die dann die Versicherungsgelder in ihrem Interesse verwenden wird. Als 
letztem Fall begegnen wir einer Angliederung von Versicherungsgesellschaften an 
Handelsunternehmungen oder an gewisse Berufsverbande. Rier taucht dann 
wieder die Gefahr einer einseitigen Zusammensetzung des Versicherungsbestan
des auf. 

Zusammenfassend laBt sich sagen, daB die Konzentration auf dem engen Gebiet 
des Versicherungswesens zu begriiBen ist, daB aber die Angliederung von Ver
sicherungsgesellschaften an andere Unternehmungen zu verurteilen ist. 

c) Die Versicherten-Schutzverbande. Auch die Versicherungsnehmer haben sich 
zu Verbanden zusammengeschlossen. Ihr Zweck besteht vor allem darin, die Inter
·essen der Versicherungsnehmer den Versicherungsunternehmungen gegeniiber zu 
wahren. Die Versicherungsnehmer sind zum groBen Teil mit den schwierigen 
Fragen des Versicherungsrechts nicht geniigend vertraut und werden daher vielfach 
in den Policen ungiinstigen Bedingungen zustimmen. Rinzu kommt, daB auch die 
l'ichtige Aufnahme mancher Risiken in einigen Versicherungszweigen recht schwierig 
ist. Sie brauchen daher eine kundige Beratung, welche ihre Interessen den Ver
.sicherungsunternehmungen gegeniiber vertritt. Namentlich bei der Schaden
regulierung kann eine derartige Hilfe fiir sie sehr wertvoll werden. Das Bestreben 
der Verbande darf aber nicht auf eine einseitige Unterstiitzung der Versicherungs
nehmer gerichtet sein. Sie machen sich am niitzlichsten, wenn sie in unparteiischer 
Weise zwischen beiden Parteien in Streitigkeiten zu vermitteln suchen. 1m iibrigen 
haben sie allerdings anzustreben, beim AbschluB des Versicherungsvertrages fiir 
ihr Mitglied moglichst giinstige Bedingungen und, was noch wichtiger ist und mei
stens iibersehen wird, einen moglichst vollkommenen Versicherungsschutz zu er
l'eichen. 

Ein weiteres Betatigungsfeld finden sie dann" in der Ausarbeitung und Verbes
serung der von den Gesellschaften aufgestellten Allgemeinen Versicherungsbedin
gungen. Das Reichsaufsichtsamt fiir Privatversicherung pflegt Entwiirfe zu neuen 
Bedingungen vor ihrer Genehmigung den Verbanden der Interessenten zuganglich 
zu machen. Sie konnen dann Wiinsche und Anregungen ungehindert vorbringen. 
Auch dabei miissen sie sich allerdings von dem Bestreben leiten lassen, nicht ein-
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seitig Vortelle fiir die Versicherungsnehmer zu erzielen, da ein guter Versicherungs
schutz auf die Dauer nur moglich sein wird, wenn die Bedingungen auch den Ver
sicherem ein Auskommen sichem. Wiinsche und Anregungen konnen sie aber auch 
fiir die Versicherungspolitik geltend machen, da sie in dem beirn Reichsaufsichtsamt 
fiir Privatversicherung bestehenden Versicherungsbeirat vertreten sind. Hier haben 
sie die Moglichkeit, auch an den dort aufzustellenden Gesetzentwiirfen mitzuwirken 
und so die Interessen ihrer Mitglieder zu vertreten. 

Weniger beschaftigen sich die Verbande mit den Fragen der Tarifpolitik. 
Wenigstens diirften sie bisher auf diesem Gebiete noch nicht sonderlich hervor
getreten sein. 

In der Praxis gibt es eine ganze Reihe von Schutzverbanden, die untereinander 
nicht in Verbindung stehen. Neben den Verbanden, welche sich mit allen Fragen 
des Versicherungswesens befassen, gibt es noch besondere Verbande, die sich nur 
mit einzelnen Fragen beschaftigen. Wir erwahnen hier nur die Vereinigungen, 
die sich die Bearbeitung der Aufwertung zum Ziele gesetzt haben. 

§ 4. Einrichtung einer Versicherungsunternehmung. 
Die offentlich-rechtlichen Unternehmungen erhalten ihre Organisation durch 

die Landesgesetze. Infolge ihres offentlich-rechtlichen Charakters sind sie mehr 
oder minder behordenmaBig organisiert. Eine Anderung ihres Aufbaus ist daher 
nur verhaltnisma6ig schwer moglich. Die Privatunternehmungen haben dem
gegenuber in ihrer Einrichtung das Prinzip der Wirtschaftlichkeit in den Vorder
grund zu stellen. Entsprechend der Entwicklung der modemen Wirtschaft ist die 
Aktiengesellschaft von nahezu allein ausschlaggebender Bedeutung. Dies gilt 
wenigstens insoweit, als man die Versicherung uberhaupt von seiten des betreffenden 
Untemehmers als Wirtschaftszweig ansieht. Wir wollen die volkswirtschaftliche 
Bedeutung der vielen kleinen Versicherungsuntemehmungen, die uber eine lokale 
Bedeutung nicht hinausreichen, keineswegs unterschatzen, konnen sie aber bei der 
Betrachtung der Organisation der Versicherungsuntemehmung auBer acht lassen. 
In gleicher Weise wollen wir auch nicht auf die Besonderheiten der groBen Ver
sicherungsvereine auf Gegenseitigkeit eingehen. 1m allgemeinen ist auch bei ihnen 
der Betrieb in der gleichen Weise eingerichtet wie bei den Aktiengesellschaften. 
Ein Unterschied in der Einrichtung besteht bei den noch verbleibenden Untemeh
mungen dadurch, ob sie das direkte oder nur das indirekte Versicherungsgeschaft 
betreiben. 

I. Jede das direkte Geschaft betreibende Versicherungsunterneh
mung verfugt uber einen Innen- . und AuBenbetrieb. Wahrend dieser fur die An
werbung des Geschaftes eingesetzt wird, hat jener die Verwaltung des Versiche
rungsbestandes zu besorgen. 

1. Der AuBendienst einer Versicherungsuntemehmung hat, wie schon gesagt, 
fur die Anwerbung des Qeschaftes zu sorgen. Wenn auch in den letzten Jahrzehnten 
der Versicherungsgedanke in immer weitere Kreise der Bevolkerung gedrungen ist, 
so pflegt doch das Publikum sich noch nicht in groBerem Umfange von sich aus an 
die Versicherungsuntemehmungen wegen des Abschlusses eines Versicherungs
vertrages zu wenden. Aber selbst wenn es dieses tun wurde, so wurde ein Privat
untemehmen, das nach kaufmannischen Grundsatzen geleitet wird, immer noch 
dahin streben mussen, moglichst viele Versicherungen fUr sich zu erwerben. Es 
konnte also immer noch nicht auf den AuBendienst ganz verzichten. 

Den gesamten AuBendienst einer Versicherungsuntemehmung bezeichnet man 
heutzutage mit dem Ausdruck "Organisation". Sie wird von denjenigenPer
sonen geblldet, die den AbschluB von Versi~herungen fiir ihre Gesellschaft, ver
mitteln und die unter Umstanden derartige Versicherung auch fur ihre Unter-

Herrmannsdorier, Yersicherungswesen. 3 



34 Die Versicherung im allgemeinen. 

nehmung selbst abschlieBen. Dies sind die Agenten. Agent ist, wer, ohne als 
Gehilfe im Versicherungsgewerbe angestellt zu sein, standig damit betraut ist, 
fiir eine bestimmte Versicherungsunternehmung Versicherungen gegen Entgelt zu 
vermitteln oder abzuschlieBen. Man muB also zwischen dem Vermittlungs- und 
dem AbschluBagenten unterscheiden. Der AbschluBagent pflegt iiber eine 
Anzahl von Vermittlungsagenten zu verfiigen. Er hat vielfach den Titel General
agent oder Subdirektor. Zu seinen Mitarbeitern zahlen aber auch noch Leute, die 
nur als gelegentliche Vermittler tatig sind. 

Aufgabe eines Generalagenten ist es, einmal den Versicherungsbestand eines 
bestimmten Gebietes zu verwalten und sodann fiir die Organisierung seines Ge
bietes zu sorgen. Damit haben wir aber schon auf ein bestimmtes Organisations
system abgestellt, bei welchem dem Generalagenten ein besonderer Bezirk zur Be
arbeitung iiberwiesen wird. Das ist keineswegs immer der Fall. Viele Gesellschaften 
stellen ihren Vertretern das Arbeitsgebiet frei. Zur Verwaltung des Versicherungs
bestandes, den jeder Agent entweder bei seiner Anstellung iibernimmt oder sich 
durch seine Arbeit selbst aufzubauen hat, gehort vornehmlich die Einziehung der 
falligen Pramienbetrage. Vielfach hat der Generalagent aber auch, namentlich bei 
der Antragsaufnahme, Besichtigungen der Versicherungsobjekte vorzunehmen oder 
wahrend des Laufes des Versicherungsvertrages Verhandlungen mit den Versicherten 
iiber etwaige Anderungen zu fiihren. Er muB der Vertrauensmann der Versicherten 
sein, der zusammen mit den Agenten in unmittelbarer Fiihlung mit ihnen steht 
und der den Verkehr mit der Direktion zu vermitteln hat. Beziiglich der Organi
sation hat er darauf zu achten, daB seine Gesellschaft an allen Platzen seines Be
zirkes geniigend vertreten ist und das nach Moglichkeit Versicherungsantrage auf
genommen und Versicherungsunlustige fiir den AbschluB gewonnen werden . 

. Bei manchen Versicherungsunternehmungen sind wieder verschiedene General
agenturen zusammengefaBt und eirrem neuen Verwaltungskorper, der FiIial- oder 
Bezirksdirektion, untergeordnet. Die Aufgaben der Bezirksdirektion decken sich 
im allgemeinen mit denen des Generalagenten. Man verspricht sich vielfach von 
dieser Einrichtung eine· eindringlichere Bearbeitung des betreffenden Bezirkes, 
wenn man an die Spitze der Landesorganisation einen mit den Verhaltnissen des 
betreffenden Gebietes besonders vertrauten Beamten stellt. 

Verschieden nach den Organisationssystemen, denen sich die Gesellschaften 
bedienen, ist die Art des Entgeltes, welches die AuBenorgane fiir ihre Arbeit 
erhalten. Manche Unternehmungen gewahren feste Beziige, Gehalter. Sie haben 
damit das System der Geschaftsstellen gewahlt. Ihre AuBenorgane sind demnach 
keine Agenten, sondern Beamte. Soweit die Organisation dagegen aus Agenten 
besteht, erhalten sie ihre Vergiitung in Form von Provisionen. Dabei hat man 
zwischen der AbschluB- und der Inkassoprovision zu unterscheiden. Urn einen 
Versicherungsvertrag zum AbschluB zu bringen, hat der Vertreter meist sehr viel 
Miihe und Arbeit aufzuwenden. Die Arbeiten fiir die Verwaltung eines Versicherungs
bestandes sind dagegen meist nur sehr gering. Infolgedessen muB die AbschluB
provision erheblich hoher sein als die Inkassoprovision. Ihre Rohe schwankt sehr 
bei den einzelnen Versicherungszweigen. Sie ist aber nach oben hin bedingt durch 
den statistisch erfaBbaren Schadenprozentsatz des betreffenden Geschaftes. Die 
Provisionen sind ein Werbemittel ersten Ranges fiir die Gesellschaften. Sie sind 
daher auch im Konkurrenzkampf stark umstritten. Durch hohere Provisionen 
suchen namentlich jiingere Unternehmungen besonders tiichtige Agenten zu sich 
hiniiber zu ziehen. Dies aber geniigt allein meistens nicht, da ein Vertreter, der 
iiber einen groBeren Versicherungsbestand und damit iiber eine sichere Einnahme 
aus seiner Inkassoprovision verfiigen kann, meist nicht nur auf hohere AbschluB
provisionen hin zu einer jungen Gesellschaft iibertreten wird. Man findet daher 
vielfach noch besondere feste Zuwendungen unter den verschiedensten Namen, 
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wie Organisationskosten- und Biirokostem.uschiisse. Sie werden zeitlich unbeschrankt 
oder nur fUr eine beschrankte Dauer zugestanden, um dem Vertreter den Aufbau 
eines Bestandes zu erleichtern. Jedenfalls ist das Unkostenproblem auch hin
sichtlich der Provisionen fUr die Versicherer von aliergroBter Bedeutung. 

Zur Organisation einer Versicherungsunternehmung gehoren meist· auch noch 
sogenannte Inspektoren, Beamte, die gegen festes Gehalt und geringe Provision 
entweder im unmittelbaren Dienst der Zentralverwaltung oder der Generalagenturen 
stehen. Ihre Aufgabe besteht darin, die Agenten in der Anwerbung des Geschaftes 
zu unterstiitzen und sie iiberhaupt erst anzulernen. Vielfach haben sie, namentlich 
wenn es sich um Direktionsinspektoren handelt, auch einen Teil der Organisation 
und der Schadenregulierung durchzufiihren. 

Endlich miissen wir noch Revisoren unter den AuBenorganen erwahnen. Sie 
haben die Abrechnungen und den Innenbetrieb der AuBenorganisation zu iiber
wachen. 

Nicht zum AuBendienst gehoren die Versicherungsmakler. Das sind Per
sonen, die ohne von einer Versicherungsunternehmung standig mit der Vermittlung 
von Versicherungen betraut zu sein, frei zwischen den Parteien stehen. Sie vertreten 
daher bei den Verhandlungen die Interessen beider Parteien. Auch sie erhalten 
fUr ihre Tatigkeit von den Versicherungsunternehmungen Provisionen, und zwar 
AbschluB- und Inkassoprovisionen. Wir finden Makler hauptsachlich in den See
platzen. Sie sind auch in der Hauptsache nur in ganz bestimmten Versicherungs
zweigen tatig. Vor aHem kommt die Transportversicherung, die Riickversicherung 
und die Feuerversicherung in Betracht. Sie beschranken aber ihre Arbeit keines
wegs auf diese Gebiete. In der Nachkriegszeit haben sie an Bedeutung nicht un
wesentlich zugenommen. Das tritt in der Griindung von Gesellschaften fUr Ver
sicherungsvermittlung in die Erscheinung. In der neuesten Zeit laBt sich aber auf 
diesem Gebiete schon wieder eine gewisse Riickbildung feststellen. 

2. Der Innendienst einer Versicherungsunternehmung teilt sich wie der einer 
jeden Privatunternehmung in den kaufmannischen und technischen Betrieb. 

Die kaufmannischen Aufgaben werden von der Direktion selbst be
arbeitet. In Betracht kommen aHe die Fragen, die sich auf die kapitalistische 
Seite der betreffenden Unternehmung beziehen, so namentlich die Gliindung, 
etwaige Kapitalerhohungen, Interessengemeinschaften, Konzernbildungen oder gar 
Fusionen. Weiter gehort hierher die gesamte Vermogensverwaltung. Von ihr spielt 
allerdings schon ein Teil in das technische Gebiet hiniiber. Fiir die Vermogens
anlage der beaufsichtigten Unternehmungen sind namlich von den Aufsichtsbehorden 
ziemlich eingehende Bestimmungen erlassen worden, die die GeseHschaften in der 
Wahl der Anlagen mehr oder minder weitgehend beschranken. Damit kommen wir 
zu der weiteren Aufgabe der Direktion, den Verkehr mit der Aufsichtsbehorde, 'die 
AufsteHung des Rechnungsabschlusses und die Rechnungslegung gegeniiber der Auf
sichtsbehorde. Nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz sind namlich die beauf
sichtigten Unternehmungen verpflichtet, in eingehender Weise an Hand von vor
geschriebenen Formularen ihren Stand darzulegen. Hierbei spielen die Vermogens
anlagen die Hauptrolle. Die gesetzlichen Bestimmungen suchen namlich im Inter
esse der Versicherten, die teilweise sehr erhebliche Kapitalien bei den Unternehmungen 
zusammenbringen, die Liquiditat der Gesellschaften sicherzustellen. Auf diesen 
Punkt haben wir noch bei der Besprechung der Versicherungspolitik naher ein
zugehen. 

Der Direktion steht bei der Durchfiihrung dieser Aufgaben die Buchhaltung 
zur Seite. 'Ober ihre Einrichtung brauchen wir uns hier indessen insoweit nicht 
naher zu verlreiten, als ihr keine anderen Aufgaben zufaHen, wie in jedem groBeren 
Betriebe. Da die Versicherung aber eine Einrichtung des Wirtschaftslebens ist, 
die in ganz besonderer Weise des Vertrauens des Publikums bedarf, geniigt es 

3* 



36 Die Versicherung im allgemeinen. 

keineswegs, wenn die Versicherungsunternehmungen wie andere Gesellschaften nur 
iiber ihren finanziellen Stand AufschluB geben. Sie miissen vielmehr ihre gesamte 
geschaftliche Entwicklung der Offentlichkeit darlegen. Da Versicherungen in allen 
Wirtschaftszweigen abgeschlossen werden, haben groBere Versicherungsunterneh
mungen einen besonders guten Einblick in die WirtschaftsverhaItnisse. Ihre 
Rechenschaftsberichte sind daher von diesem Gesichtspunkte aus von allgemeiner 
volkswirtschaftlicher Bedeutung. Ihre Unterlagen sind von der Buchhaltung zu 
erstellen. Ob sie gleichzeitig auch die Statistik des Geschaftes zu liefern hat, ist eine 
Frage der Organisation. Bei manchen Unternehmungen ist dies in der Tat der Fall. 
Andere Unternehmurigen haben eine gesonderte statistische Abteilung. Bei wieder 
anderen ist die technische Buchhaltung und damit auch die Statistik den einzelnen 
Abteilungen angegliedert. AuBerdem faBt dann eine Hauptbuchhaltung diese 
Zahlen und alle die Posten, die nicht ohne weiteres auf bestimmte Abteilungen 
aufgeteilt werden konnen, zusammen. Immer muB die Buchhaltung im engen Zu
saminenhang mit den technischen Abteilungen stehen, welche das Zahlenmaterial 
bringen. Wir werden infolgedessen, auch wenn wir im folgenden die technische 
Arbeit des Innendienstes besprechen, immer wieder auf Buchhaltungsarbeiten 
stoBen. 

Vorher ist noch zu erwahnen, daB es besondere Vorschriften fiir ein Buch
haltungssystem von Versicherungsunternehmungen nicht gibt. Jede Gesellschaft 
wahlt das System, welches fUr ihre Zwecke am geeignetsten zu sein scheint. Einen 
gewissen EinfluB iiben allerdings hier doch die Vorschriften der Aufsichtsbehorden 
iiber die Rechnungslegung aus. Auf jeden Fall muB die Buchhaltung so eingerichtet 
sein, daB den Rechnungsvorschriften sofort Geniige getan werden kann, denn 
§ 55 VAG bestimmt, daB auf Grund der Biicher fUr das verflossene Geschafts
jahr ein GeschaftsabschluB und ein die Verhaltnisse sowie die Entwicklung des 
Unternehmens darstellender Jahresbericht anzufertigen ist. 1m iibrigen gelten fUr 
die Versicherungsunternehmungen die allgemeinen V orschriften iiber die Handels
biicher des V ollkaufmanns. 

Der Innendienst zerfallt selbst innerhalb der verschiedenen Versicherungs
zweige wieder in mannigfache Unterabteilungen. Wir betrachten sie in der Reihen
folge, in der sich die Versicherung abwickelt. 

Jeder von den Agenten ausgefiihrte Antrag kommt zunachst in die Antrags
abteilung. Bevor er auf seinen Inhalt hin gepriift wird, muB er zunachst in das 
Antragsregister eingetragen werden. Dadurch wird die Antragsstatistik er
moglicht. Das Antragsregister enthalt die wichtig3ten Daten des Antrags und gibt 
gleichzeitig Auskunft iiber sein weiteres Schicksal. Es spielt noch die Hauptrolle in 
der Lebensver3icherung und auch wohl noch in den Versicherungszweigen, in denen 
die Agenten keine AbschluBvollmacht haben. Nach dieser statistischen Bearbeitung 
wird der Inhalt gepriift. Wichtig ist, ob alle Fragen klar und richtig beantwortet 
worden sind. 1st das nicht der Fall, so muB er durch Riickfragen vervollstandigt 
werden. Auf Grund der so vorgenommenen Priifung des zu zeichnenden Risikos, zu 
dessen Beurteilung unter Umstanden umfangreiche Unterlagen beigebracht werden 
miissen, erfolgt die Entscheidung iiber die Annahme oder Ablehnung des Antrages. 

'1st der Antrag angenommen, so wandert er mit einem entsprechenden Vermerk 
in die Policenabteilung, der meist die PramienaMeilung angeschlossen ist. 
In dieser Abteilung wird der Versicherungsschein ausgefertigt. Jede Police wird 
wieder eingetragen. Aus diesem Policenregister sind die genauen und wichtigsten 
Daten der Versicherungsscheine zu ersehen. 

Sobald der Versicherungsschein ausgefertigt ist, kommt die Buchhaltung. Der 
gesamte· Verkehr zwischen Gesellschaft und Versicherungsnehmer erfolgt nicht un
mittelbar, sondern durch die Agenten oder Generalagenten. Das hat eine buch
halterische Auswirkung. Konten haben namlich bei der Gesellschaft nicht die 
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Kunden, sondern die Agenten. Es gibt von diaser Regel natiirlich auch Ausnahmen, 
die allerdings sehr selten sind. 1st also der Versicherungsschein ausgefertigt, so wird 
iiber die zu zahlende Pramie, iiber die Policengebiihr und iiber die Versicherungs
steuer eine Rechm;mg, meist Pramienrechnung genannt, ausgestellt und dem 
zustandigen Verlreter mit dem Versicherungsschein iibersandt. Dieser schuldet jetzt 
den Rechnungsbetrag und muB mit ibm belastet werden. Die Belastung erfolgt 
auf drei Konten, dem Pramien-, Policengebiihren- und Versicherungssteuer-Konto. 
Die Entlastung erfolgt durch Abrechnung der geschuldeten Betrageoder durch 
Riickgabe des Versicherungsscheins nebst Pramienrechnung. Eingehende Betrage 
werden demnach gutgeschrieben. Wird die Police yom Versicherungsnehmer nicht 
eingel5st, und YOm Agenten zurUckgegeben, so ist zu iiberlegen, ob auf Einl5sung 
und Vertragserfiillung geklagt werden solI oder ob der Vertrag nachtraglich wieder 
aufgehoben, storniert, werden solI. In beiden Fallen erhiilt der Vertreter Gut
schrift des belasteten Betrages. Wird eine Police storniert, so muB dies von der 
technischen Abteilung im Policenregister vermerkt werden. 

Wir haben damit aber noch nicht die Buchungen bei der Policenausfertigung 
ersch5pft. Mit dem AbschluB eines Versicherungsvertrages, oder vielinehr genauer 
mit der Zahlung der Pramie hat der Agent auch seine Provision verdient. Er braucht 
daher nicht den· ganzen Betrag der Pramienrechnung einzusenden, sondern kann 
von ihm seine Provision abziehen. Bei der Vbersendung der Rechnung wird ihm 
daher gleich die Provision auf seinem Provisionskonto gutgeschrieben. 

RegelmaBig werden in der Versicherung mehrjahrige Vertrage abgeschlossen. 
Die Pramie ist jedoch jeweils fUr ein Vertragsjahr im voraus zu zahlen. Aufgabe 
der Pramienabteilung ist es, dafiir zu sorgen, daB in jedem Jahre die fallige Pramie 
wieder bezahlt wird. Das wird durch ein besonderes Pramienfiilligkeitsregister 
sichergesteIlt. In ihm wird jede Police mit dem Pramienfalligkeitstage und mit 
dem geschuldeten Pramienbetrage eingetragen. Das Register ist nach Monaten 
eingeteilt. AuBerdem muB festgesteIlt werden k5nnen, zu welcher Agentur die 
Police geh5rt.' 1m Laufe eines jeden Monats werden aus dem Pramienfalligkeits
register alle Pramienrechnungen fiir die Versicherungen ausgeschrieben, die im 
nachsten Monat fallig werden. Die Rechnungen werden nach Agenturen geordnet, 
in der Buchhaltung in der oben besprochenen Weise durch Belastung der Pramie 
und Gutschrift der Provision verbucht und in den letzten Tagen des vorhergehenden 
Monats den Agenten zugestellt, die dann das Inkasso vornehmen und die verein
barlen Pramien und verdienten Provisionen abrechnen oder die nicht eingel()sten 
Rechnungen zurUckgeben. 

Sind die Policen so weit behandelt, dann wird eine Abschrift von ihnen an die 
Riickversicherungsabteilung weiter gegeben. Diese Abteilung hat aIle die 
Arbeiten, die mit der Riickversicherung zusammenhangen, zu erledigen. Sie. hat 
zunachst auf Grund der Policenabschriften dem Riickversicherer Anzeige von der 
Versicherung zu machen. Dies geschieht durchdiesogenanntenBorderos, Formu
lare, die die wichtigsten Angaben iiber die abgeschlossenen Versicherungen ent
halten. In vielen Riickversicherungsvertragen ist auf eine solche Aufgabe der 
Risiken verzichtet. Die viel wichtigere Aufgabe der Riickversicherungsabteilung 
besteht aber in der richtigen Festsetzung des sogenannten Selbstbehaltes und in 
der Maximalkontrolle. Die naheren Ausfiihrungen iiber diese beiden Punkte finden 
sich bei der Behandlung der Riickversicherung. 

Der Riickversicherer tragt nach MaBgabe des Riickversicherungsvertrages das 
Risiko entsprechend mit, wogegen er auch anteilig die Pramie erhalt. Hier setzt 
also wieder die Arbeit der Buchhaltung ein. Die von der Riickversicherungs
abteilung ausgerechneten anteiligen Pramien werden den Riickversicherern gut
geschrieben. Da der Riickversicherer aber auch an den Unkosten des Geschiiftes 
teilnehmen muB, zahlt er eine vertraglich vereinbarte Riickversicherungsprovision, 
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die ihm belastet wird. Derartige Abrechnungen mit dem Riickversicherer werden 
in der Regel vierteljahrlich vorgenommen. 

Zu behandeln bleibt noch die Schadenabteilung. Tritt ein Schaden ein, 
so ist er nach den Versicherungsbedingungen vom Versicherungsnehmer sofort 
anzuzeigen. Daraufhin erfolgt seine Priifung. Es muB dabei zunachst der Tat
bestand gepriift werden und Entstehungsursache und Umfang festgestellt werden. 
Gleichzeitig erfolgt die Priifung, ob der Schaden auch durch die Police gedeckt ist. 
1st das der Fall, so muB weiter festgestellt werden, ob Versicherungssumme und 
Versicherungswert miteinander iibereinstimmen oder ob eine Uber-, Unter- oder 
Doppelversicherung vorliegt. Bei der Raftp£licht- und Transportversicherung ist 
dann weiter noch auf die dort besonders im V ordergrunde stehende RegreBfrage 
stets einzugehen. Nach Abtretung der Rechte des Versicherungsnehmers werden 
RegreBklagen eingeleitet und durchgefiihrt. Es ist ganz selbstverstandlich, daB die 
Schadenbehandlung jeweils auf die Besonderheiten des betreffenden Versicherungs
zweiges abgestellt ist. Sie erfordert in der Regel eine groBe Rechtskenntnis des be
treffenden Beamten. 

1st der Schaden festgestellt und die Rohe der Entschadigungsleistung errechnet, 
so wird der Agent beauftragt, den Schaden zu "regulieren". Entweder erhalt er 
den erforderlichen Betrag von der GeseIlschaft unter entsprechender Belastung 
zugeschickt oder er kann den Schaden aus den in seinen Randen befindlichen Pra
miengeldern auszahlen. In diesem FaIle erfolgt nur die buchhalterische Belastung. 
Gutschrift wird erteilt, sobald er die Entschadigungsquittung, vom Versicherungs
nehmer unterschrieben, der Gesellschaft eingereicht hat. 

Wie wir hieraus schon ersehen konnen, erfordert die Regulierung groBer Schaden 
die Bereitstellung der erforderlichen Betrage durch die Gesellschaft. Wenn es sich 
um sehr groBe Schaden handelt, muB gegebenenfalls ein Teil der Anlagen recht
zeitig abgestoBen werden. Es ist meist Aufgabe der Direktion selbst, fiir die Bereit
stellung der notwendigen Summen zu sorgen. Es kommt dafiir auch noch ein be
sonders zu erwahnender Weg in Betracht. Das sind die Riickversicherer. Wie jede 
Police, so muB auch jeder Schaden den Riickversicherern verrechnet werden. Soweit 
Einzelaufgaben ge~nacht werden, erfolgen sie von der Riickversicherungsabteilung 
auf Schadenborderos. Mit den Schaden werden die Riickversicherer anteilig be
lastet. Da mit ihnen stets eine kontokorrentmaBigeAbrechnung erfolgt, werdenAktiv
und Passivposten gegeneinander aufgerechnet, so daB nur der Saldo jeweils aus
zukehren ist. Bei sehr groBen Schaden wiirde aber bei diesem System der Ver
sicherer in Schwierigkeiten geraten konnen. Nahezu alle Riickversicherungsvertrage 
kennen daher eine Vereinbarung, nach welcher der Riickversicherer verpflichtet 
ist, auf Anfordern seinen Schadenanteil auBerhalb des Abrechnungszeitpunktes 
dem Erstversicherer durch Zahlung zur Verfiigung zu steIlen. Man nennt diese 
Zahlungen Schadeneinschiisse. Die Schadenabteilung muB also stets rechtzeitig 
ffir die Einziehung derartiger Schadeneinschiisse Sorge tragen. 

Ebenso wie Antrage und Policen werden auch die Schaden in ein besonderes 
Register, das Schadenregister, eingetragen. Bei jeder Police, auf die ein Schaden 
entfallt, wird ein entsprechender Vermerk gemacht, aus dem das Datum und die 
Rohe der Entschadigungsleistung zu ersehen sind. 

Ein wichtiger Teil des Innendienstes einer Versicherungsgesellschaft ist dann 
endlich noch die Organisationsabteilung. Sie hat dafiir zu sorgen, daB samt
liche Teile des Geschaftsgebietes mit geeigneten Agenten besetzt sind. Sie hat auch 
noch die Elnarbeitung der Organisation durchzufiihren. Um richtig zu organi
sieren, hat die Abteilung das Geschaftsgebiet in geeignete Bezirke zu zerlegen. 
AuBerdem fiihrt sie das Agentenverzeichnis, aus dem der Name des Agenten und die 
wichtigsten Punkte seines Agenturvertrages zu ersehen sind. Ihre Rauptaufgabe be
steht dann weiter in der standigen Uberwachung der Agenten. Diese geht einmal auf 
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die Beobachtung der Werbetatigkeit. Es mull. dazu eine Art von Produktions
statistik gefiihrt werden, die anzeigt, welche neuen Versicherungen von dem be
treffenden Agenten angeworben und durch ihn abgeschlossen worden sind. Die von 
ihm erzielte Neupramie muB seine Unkosten decken. Diese Nachpriifung ist nament
lich dann erforderlich, wenn die Agenten feste Zuschiisse oder Gehalter beziehen. 
Werden die Unkosten langere Zeit durch den Neuzugang nicht gedeckt, so wird sich 
die Gesellschaft zur Kiindigung des Agenturv~rtrages veranlaBt sehen. Die Ab
teilung hat dann aber auch weiter noch eine Kontrolle der Abrechnung vorzunehmen. 
Den Agenten, welche den Versicherungsbestand der Gesellschaft verwalten, muB 
groBes Vertrauen entgegengebracht werden, da sie oft sehr betrachtliche Pramien
gelder in Randen haben. Die Abrechnung muB schon deshalb piinktlich erfolgen, 
weil die Gesellschaften mit den Zinsen zu rechnen haben. Solange das Geld noch 
bei den AuBenorganen ist, werden damit aber keine Zinsen verdient. Wie not
wendig eine standig eingehende Kontrolle einer piinktlichen Abrechnung ist, hat 
namentlich die Inflationszeit und die Zeit unmittelbar nach der Stabilisierung der 
Wahrung gezeigt, in der manche Gesellschaften wegen des schleppenden Abrech
nungsverkehrs sehr erheblichen Schaden erlitten haben. 

II. Einrichtung einer Riickversicherungsgesellschaft. Auch das Riickver
sicherungsgeschaft kann, wie jedes kaufmannische Geschaft, von Unternehmern 
beliebiger Art betrieben werden. Danach ware zunachst das Unternehmen des 
Einzelkaufmannes von dem der verschiedenen Gesellschaftsarten zu unterscheiden. 
Soweit wir sehen, ist der Betrieb der Riickversicherung unter der Firma eines 
Einzelkaufmannes nirgendwo iiblich. Man kann auch hier nicht auf Lloyds in London 
verweisen, weil es sich bei ihnen doch um den Betrieb der direkten Versicherung, 
wenn nicht ausschlieBlich so doch in iiberwiegendem MaBe, handelt. Aber auch 
von den Gesellschaftsformen sind nur sehr wenige in der Praxis fiir den Betrieb 
der Riickversicherung iiblich. In der iiberwiegenden Mehrzahl, wenn nicht fast aus
schlieBlich, wird sie von Aktiengesellschaften betrieben. In Frankreich findet sich 
d!l.neben noch, allerdings auch nur ganz vereinzelt, die Kommanditgesellschaft auf 
Aktien. Neben diesen Gesellschaften findet sich noch vereinzelt der Betrieb der 
Riickversicherung durch Versicherungsvereine auf Gegense:tigkeit. Diese Unter
nehmungsform ist auch in dem Gesetz iiber die privaten Versicherungsunterneh
mungen vom 12. 5. 1901 in § 116 besonders erwahnt. In der Praxis weisen diese 
Unternehmungen groBe Verschiedenheiten auf. Sie sind fiir die Riickversicherung 
iiberhaupt von so geringer Bedeutung, daB es sich eriibrigt, naher auf diese Ver
eine einzugehen. 

Bei der Betrachtung der Einrichtung ist hervorzuheben, daB die reinen Riick
versicherungsunternehmungen keine AuBenorganisation besitzen, da sie nicht 
erforderlich ist. Das Riickversicherungsgeschaft erfolgt in der Rauptsache auf 
Grund laufender Vertrage. Ihr AbschluB ist also wichtig. Er erfolgt durbh den 
Vorstand der Gesellschaft. 

Aufgabe des Vorstandes ist es, die Beziehungen zu den Erstversicherungs
unternehmungen und zu den anderen Riickversicherungsgesellschaften zu pflegen. 
Dazu kommt namentlich im Auslande noch die Pflege der Beziehungen zu den 
Riickversicherungsmaklern. Eine Riickversicherungsgesellschaft muB aber nicht 
nur die Geschaftsentwicklung ihrer Geschaftsfreunde verfolgen. Sie muB auch in 
der Lage sein, sich bei Vertrags!1ngeboten alsbald iiber den Antragenden zu unter
richten. Das wird ihr dadurch erleichtert, daB sie Nachrichten in den Tages- und 
Fachzeitschriften und vor allem die Veroffentlichungen moglichst vieler Versiche
rungsunternehmungen dauernd verfolgt. Unter den letzteren sind die Rechnungs
abschliisse und Jahresberichte von groBter Bedeutung. Gedient ist ihr aber mit 
diesen Unterlagen nur, wenn sie fiir ihre Zwecke verarbeitet und an einer Stelle 
gesammelt werden. Das geschieht in der sogenannten statistischen Abteilung. 
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Wenden wir uns jetzt zu der Einrichtung der einzelnen technischen Ab
teilungen. Auch sie sind bei groBen Unternehmungen in sich gegliedert. Eine 
besondere Unterabteilung beschaftigt sich nur mit den Verhandlungen, die zum 
AbschluB der Vertrage fiihren. Sie hat den Schriftwechsel uber Vertragsanderungen 
zu fiihren uud die Einhaltung des Vertrages im allgemeinen und seine Erneuerung 
oder Aufhebung zu uberwachen. In einzelnen Fallen sind Eie zu groBerer Selb
standigkeit ausgebildet. 

Eine weitere Unterabteilung hat sich mit der eigentlichen Bearbeitung des 
Geschaftes zu befassen. Sie erhalt alsbald nach ihrem Eingang die Borderos. An 
Hand eines kurzen Vertragsauszuges, der die Beteiligung und die Provision enthalt, 
wird das eingehende Geschaft gepriift. An den Borderos "besitzt der Ruckversicherer 
das Material fiir eine statistische Bearbeitung des Geschaftes. Infolgedessen sind 
bei einigen Gesellschaften noch kleinere statistische Unterabteilungen eingerichtet, 
die das Geschaft der Zedenten nachverschiedenen Richtungen hin beobachten. 
Namentlich ist die Zusammensetzung nach leichtem und <schwerem Geschaft wichtig. 
Aus diesen kurzen Andeutungen erhellt schon, daB die Ruckversicherer auf das 
beste in der Lage sind, das Geschaft nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten zu 
bearbeiten. Da bei ihnen das Geschaft vieler Unternehmungen zusammenstromt, 
kennen sie am besten die Verhaltnisse in den einzelnen Zweigen. Sie gewinnen so die 
Grundlagen fur den richti~en Aufbau und die richtige Bemessung der Pramiensatze. 

Oft werden in den Borderos auch Posten uberwiesen, die zwar in den vertrag
lichen Grenzen bleiben, die aber der Ruckversicherer gleichwohl nicht fiir eigene 
Rechnung ganz zu behalten vermag. Die Retrozession ~rd entweder unmittelbar 
von der Unterabteilung oder von der Vertragsabteilung g~nommen. Aufgabe dieser 
ist es, den Selbstbehalt zu bestimmen und fUr die obligatorische Retrozession zu 
sorgen. 

Man hat oft, namentlich zur Zeit der Inflation, als die Verwaltungskosten sehr 
stark stiegen, erwogen, ob man die technischen Abteilungen beibehalten solIe. Die 
Frage hangt mit der umfassenderen der Ausgestaltung des Aufgabedienstes uber
haupt zusammen. Fur ihre Abschaffung wurden immer wieder die hohen Kosten 
geltend gemacht. Die Ruckversicherer verlieren aber mit der Aufhebung dieser 
Abteilung naturgemaB das ganze Material, das fur den Geschaftsbetrieb von der 
allergroBten Bedeutung ist. 

Angegliedert an die technische Abteilung ist noch eine weitere Unterabteilung, 
die sich mit der Schadenbehandlung befaBt. Sie erhalt die vorlaufigen und end
giiltigen Schadenanzeigen. An Hand dieser Unterlagen wird die Schadenstatistik 
aufgestellt, die mit der Risikenstatistik zusammen ein Bild von dem Verlauf des 
betreffenden Vertrages ergibt. Damit erhalt wieder die Vertragsabteilung die 
erforderlichen Unterlagen fur Verhandlungen. 

Neben den technischen Abteilungen und der Statistik ist die Buchhaltung 
fur den Ruckversicherer von der groBten Bedeutung. Manche sehen in ihr sogar 
das Ruckgrat des ganzen Betriebes. An dieser Ansicht ist zweifellos etwas Richtiges, 
da in der Tat der Ruckversicherer eigentlich der Bankier seiner Zedenten ist. Mit 
jedem laufenden Vertrag ist ein Kontokorrentvertrag verbunden. Buchhaltung 
und technische Abteilungen priifen zusammen die Abrechnungen. Abweichungen 
werden von der Buchhaltung behandelt, Fragen grundsatzlicher Natur dagegen von 
der Vertragsabteilung oder dem Vorstand. Aufgabe der Buchhaltung ist weiter die 
Geldverwaltung. D~mit ist bei dem internationalen Geschaftsbetrieb ein umfang
reicher Bankverkehr verbunden. Sie muB die notigen Wechselgeschafte vornehmen 
und fUr rechtzeitige Bereitstellung des Geldes an den Platzen, wo es gebraucht 
wird, sorgen. Endlich ist noch Aufgabe der Buchhaltung, die Vermogensverwaltung 
und Vermogensanlage unter Leitung des Vorstandes vorzunehmen und den Rech
nungsabschluB aufzustellen. 
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§ 5. Versicherungspolitik. 
Literatur: v. DB BORGRT, Reichsversicherungsinonopol. Berlin 1919. FISCHER, Die 

Vergesellschaftung des Versicherungswesens. In den Mitteilungen fiir die offentlichen Feuer
versicherungsanstalten. 1919; GRUNER, Beitrag zur Frage eines Versicherungsmonopols. In 
der Zeitschrift fUr die gesamte Versicherungswissenschaft. 1915; HAGER, Die offentlich-recht
Hche Regelung des Privatversicherungswesel).S in Deutschland. Berlin 1900; KrSSKALT, Ver
sicherungsmonopol und deutsche Riickversicherung. 1919; MANES, Versicherungslexikon. 
Berlin 1924; MANEs, Grundziige des Versicherungswesens. Berlin 1923; MOLDENHAUER, 
Die Aufsicht iiber die privaten Versicherungsunternehmungen. Leipzig 1903; VATKE, Die 
Verstaatlichung des Feuerversicherungswesens. Berlin 1919; WORNER, Die Verstaatlichung 
der Feuerversicherung. Berlin 1919; ZEHNTER, Die privatrechtliche Bedeutung des Gesetzes 
iiber die privaten Versicherungsunternehmungen. 1m Archlv fiir biirgerliches Recht. 1890 ; 
1m iibrigen die Kommentare zum VAG. 

Unter Versicherungspolitik im allgemeinen Sinne verstehen wir aIle 
MaBnahmen, die zur Forderung des Versicherungswesens und zur Ausbildung eines 
vollkommenen Versicherungsschutzes ergriffen werden. Dabei ist ganz davon ab
zusehen, von wem diese MaBnahmen ausgehen. Fiir MaBnahmen des Staates ist 
der Begriff Politik von jeher iiblich gewesen. Aber auch die Versicherungsunter
nehmungen konnen'Versicherungspolitik treiben und treiben sie tatsachlich. Ver
sicherungspoli tik im engeren Sinne umfaBt nur die MaBnahmen des Staates, 
soweit sie die Versicherung betreffen. Man unterscheidet eine primare und se
kundare Versicherungspolitik, je nachdem ob die MaBnahmen unmittelbar der 
Forderung des Versicherungswesens dienen oder hierfiir nur erst in ihren weiteren 
Auswirkungen in Betracht kommen. Sie konnen in der Form von Gesetzen erscheinen, 
Versiclierungsrecht, oder in einzelnen MaBregeln zutage treten, Versicherungs
pflege. Insgesamt lassen sich folgende Arlen von MaBnahmen des Staates auf dem 
Gebiete der Privatversicherung aufzahlen: 

1. Betrieb der Versicherung durch den Staat als Unternehmer. 
2. Beaufsichtigung der privaten Versicherungsunternehmungen. 
3. Gesetzgebung iiber den Versicherungsvertrag. 
4. Besteuerung der Versicherungsunternehmungen. 
Von diesen MaBnahmen haben wir nur die drei erstgenannten zu betrachten. 

Die vierte gehort dem speziellen Steuerrecht an. Auch auf die Regelung des Ver
sicherungsvertrages werden wir nur in groBen Ziigen eingehen, da eine Betrachtung 
in einer rechtswissenschaftlichen Abhandlung zu erfolgen hat. 

1. Den Betrieb der Versicherung durch den Staat als Unter
nehmer hat man im Auge, wenn man von der Verstaatlichung der Versicherung 
spricht. Staatsversicherung im engeren Sinne nennt man den Betrieb der Ver
sicherung durch eigene Organe des Staates. Wenn andere als seine eigenen Organe 
die Versicherung betreiben und der Staat nur eine Aufsicht ausiibt, liegt Staats
versicherung im weiteren Sinne vor. Allgemeine Verstaatlichung ist gegeben, so
fern sa~tliche Versicherungszweige nur yom Staate betrieben werden. Soweit 
auch Privatunternehmungen als Versicherer auftreten, liegt nur eine teilweise Ver
staatlichung vor. 

Den Zustand in Deutschland haben wir bereits bei der Betrachtung der Formen 
des Versicherungsbetriebs kennengelernt. Wir sehen den Staat in den offentlich
rechtlichen Unternehmungen als Versicherer auftreten, wobei er teils ein Monopol 
besitzt, teils iiber Beitrittszwang verfiigt. Auch auBerhalb Deutschlands ist das Ver
sicherungswesen mehr oder minder weitgehend verstaatlicht. Nach dem Kriege 
wurde im Gefolge der allgemeinen Sozialisierungsbestrebungen besonders heftig 
die Frage umstritten, ob nicht das gesamte Versicherungswesen yom Staate iiber
nommen werden solIe. 

Die Anhanger der Verstaatlichung glauben vor allen Dingen eine Verbilligung 
der Versicherung durch den einheitlichen Betrieb und eine billigere Verwaltung 
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erzielen zu konnen. Sie hoffen weiter, MiBstande im Vermittler- und Reklamewesen 
zu beseitigen. Gegen die Verstaatlichung sprechen aber nach unserer Ansicht zu
nachst einmal aIle die Griinde, welche gegen eine Unternehmertatigkeit des Staates 
auf allen Gebieten vorgebracht werden. Wenn auch zunachst die Verwaltung billiger 
erscheint, so wird sie in der Tat durch die behordenmaBige Organisation doch 
teuerer. Das diirfte in der Organisationsmethode begriindet liegen, weil der Staat 
nicht gezwungen ist, eine Erfolgsrechnung aufzumachen und das System nach dem 
Ergebnis zu berichtigen. Es liegt mit anderen Worten daran, daB die Leitung statt 
durch den Kaufmann durch den Beamten erfolgt. Damit ist schon zugleich gesagt, 
daB einem staatlichen Versicherungsbetrieb die kaufmannische Initiative fehlt, 
die auf dem Gebiete des Versicherungswesens ebensowenig wie auf dem aller anderen 
Wirtschaftsgebiete entbehrt werd,en kann. 1m Gegenteil, im Versicherungswesen ist 
jedes Risiko verschieden. Der Versicherungsschutz muB den besonderen Bediirfnissen 
jeweils angepaBt werden. Die Pramie ist dem Risiko entsprechend zu berechnen. 
Dies sind Arbeiten, die nur schwer von einer Behorde geleistet werden konnen. 

Man konnte aber diese Einwande immerhin mit dem Hinweis entkraften, daB 
der Staat bereits seit vielen Jahrzehnten Versicherung durch die Sozietaten betreibt. 
Dieser' Einwand greift indessen nur teilweise durch, denn die Sozietaten betreiben 
nur Versicherungszweige und zeichnen in diesen wiederum nur Risiken, bei denen 
die Sachlage im groBen und ganzen einfach ist. Nicht wird damit aber das Bedenken 
beseitigt, daB der Betrieb der Versicherung durch die Sozietaten, so wie er heute 
erfolgt, den raumlichen Ausgleich zum mindesten kaum bieten wird. AuBerdem 
wird man meist auch eine ziemlich einseitige Zusammensetzung des Versicherungs
bestan:les hinischtHch der Risikenarten feststellen miissen. Endlich aber ist die 
Staatsversicherung fiir einen internationalen Versicherungsbetrieb vollig ungeeignet. 
Zu beachten bleibt ferner, daB im FaIle eines Krieges das Staatseigentum doch 
wesentlich mehr als das Privateigentum bedroht ist. 

Ganz abgesehen von allen diesen Griinden·diirfte aber kaum ein Bediirfnis fiir 
eine Unternehmertatigkeit des Staates auf einem Gebiete bestehen, das bisher 
zur vollen Zufriedenheit der Versicherungsnehmer von Privatunternehmern be
arbeitet worden ist, wobei nicht bestritten werden solI, daB hin und wieder ein 
Versicherungsnehmer sich mit Recht iiber das Vorgehen eines Versicherers beschwert. 
Die Statistik des Reichsaufsichtsamtes fUr Privatversicherung zeigt aber sehr'deut
lich, daB im Hinblick auf den gewaltigen Umfang der Privatversicherung diesen 
Beschwerden doch nur eine sehr geringe Bedeutung zukommt. Anzuerkennen ist 
dagegen ein staatlicher Versicherungsbetrieb in den Fallen, in denen die Privat
versicherung keinen oder nicht ausreichenden Versicherungsschutz gewahrt, wo 
demnach ein offentliches Bediirfnis nach Versicherungsschutz besteht, das vielleicht 
nur durch einen dem Privatversicherer nicht zu Gebote stehenden Versicherungs
zwang befriedigt werden kann. 

Auch gegen das Nebeneinanderbestehen von staatlichen und privat~n Ver
sicherungsunternehmungen bestehen Bedenken. Bei diesem Zustande werden natur
gemaB beide Gruppen gegenseitig in Wettbewerb treten. Das ist deshalb bedenk
Hch, weil die Sozietaten mit Sondervorteilen ausgestattet sind, denen die Privat
unternehmungen nur schwer begegnen konnen. In Betracht kommt einmal, daB 
die staatlichen Unternehmungen nicht darauf angewiesen sind, Gewinne zu er
zielen, wahrend gerade die Privatversicherer ihren Aktionaren eine standige, mog
lichst gleichbleibende Dividende erarbeiten miissen. Ja, die offentlichen Unterneh
mungen konnen sogar mit Verlust arbeiten, da die erforderlichen Zahlungen durch 
die Steuerkraft der Biirger gewahrleistet sind. Sie konnen sich daher auch in einen 
weitgehenden Pramienkampf einlassen und die Privatversicherer von manchem Ge
bietezu verdrangen suchen. Auf diese Weise konnte eine tatsachliche Sozialisie
rung versucht werden. Sie haben im Pramienkampfe auch dadurch noch einen nicht 
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zu unterschatzenden V orteil, daB sie in steuerlicher Hinsicht giinstiger als die Privat
versicherer gestellt sind und auch sonst weitgehende staatliche Unterstiitzung ge
nieBen. Selbst bei gleichen Pramiensatzen sind demnach die staatlichen Unter
nehmungen den Privatversicherern gegeniiber im Vorteil. Bei alien Wettbewerbs
Bestrebungen del' offentlichen Anstalten darf nicht iibersehen werden, daB sie 
letzten Endes den Staat schadigen und daB diese Schaden nicht durch die erhOhte 
Pramieneinnahme nach der Verdrangung der Privatversicherer wettgemacht werden. 
Die Pramie ist ja bei ihnen grundsatzlich nur so hoch gestellt, daB sie das Risiko 
und die Verwaltungskosten deckt, aber keinen Gewinn mehr laBt, der nicht erzielt 
zu werden braucht. Je weniger aber die Privatversicherer an Pramien einnehmen, 
um so geringer wird die Versicherungssteuer. Da zugleich auch die Gewinne znriick
gehen wiirden, ware auch mit einem wesentlichen Ausfali aus der Korperschafts
steuer zu rechnen. Der Staat wiirde durch ein derartiges Vorgehen, kurz gesagt, 
die doch recht beachtliche Steuerkraft eines wichtigen Wirtschaftszweiges schwa
chen, wenn nicht gar ganz untergraben. Endlich aber wiirde den Privatversiche
rungsunternehmungen durch die Zerstorung ihrer wirtschaftlichen Basis auch der 
Betrieb des Versicherungsgeschaftes im Auslande unmoglich gemacht. Yom Stand
puukt der Zahlungsbilanz ist aber gerade diese Betatigung auBerordentlich er
wiinscht, da sie ohne Warenausfuhr erhebliche Werte ins Inland bringt oder doch 
weni6stens wieder deutsche Guthaben im Auslande schafft. Gerade dieser Gesichts
p:mkt kann neben dem der Abwanderung inlandischer Unternehmungen ins Aus
land nicht hoch genug angeschlagen werden. 

Wir kommen daher zu dem Ergebnis, daB eine Betatigung staatlicher Unter
nehmen im Versicherungswesen nur dann stattfinden solite, wenn ein offentliches 
Bediirfnis nach Versicherungsschutz, das von den Privatunternehmungen nicht 
befriedigt werden kann oder befriedigt wird, gegeben ist. Deshalb ist aber der ge
schichtlich bedingte Zustand nicht zugunsten der Privatunternehmungen abzu
andern. Jedoch sollt9n sich die staatlichen Unternehmungen von dem tJbergreifen 
auf bisher von ihnen nicht betriebene Versicherungszweige, soweit nicht das er
wahnte Bediirfnis besteht, zuriickhalten. 

2. Die Beaufsichtigung der privaten Versicherungsunternehmun
gen oder kurz Staatsaufsicht umfaBt begrifflich alie MaBnahmen des Staates 
hinsichtlich einer Einwirkung auf das Versicherungswesen. Ob der Staat eine Auf
sicht iiber diesen Wirtschaftszweig fiihren solI, ist sowohl in der Theorie wie auch 
in der Praxis auBerordentlich bestritten. Wir finden Lander, die eine Staatsaufsicht 
iiber das Versicherungswesen besitzen, neben solchen, die eine solche Einrichtung 
nicht kennen. Je nach der allgemeinen Stellungnahme zur Betatigung des Staates 
iiberhaupt wird mm Anhanger oder Feind der Staatsaufsicht im Versicherungs
wesen sein. Man fiihrt zu seiner Rechtfertigung meist die ganz besondere ~tellung 
des Versicherungswesens an, die es auch unverkennbar von anderen Wirtschafts
zweigen unterscheidet. Es bezweckt die Sicherstellung der Volkswirtschaft gegen 
die verschiedenartigsten Ereignisse. Damit ist es letzten Endes das tragende Ele
ment der gesamten Volkswirtschaft. Ganz abgesehen davon aber nimmt die Ver
sicherllng, wenn sie ihre Aufgaben erfiillen will, mehr wie jeder andere Wirtschafts
zweig das Vertrauen der Bevolkerung in Anspruch. Durch die Art des Geschaftes 
ist es bedingt, daB bei den Versicherungsunternehmungen gewaltige Mittel zu
sammenstromen, die aber aIle geschaftsplanmaBig zu dem Zweck verwendet werden 
miissen, den entstehenden Bedarf der versicherten Einzelwirtschaften zu befrie
digen. Gerade wegen dieser Umstande ist es aber auch gerechtfertigt, daB der 
Staat iiber den Betrieb des Versicherungswesens wacht. Aus diesen Griinden findet 
man in der neueren Zeit eine Allsdehnung des Gedaukens der Staatsaufsicht. 

Man unterscheidet drei verschiedene Systeme der Aufsicht. Das erste wird 
meist als Publizitatssystem bezeichnet. Bei ihm strebt der Staat nur dahin, 



44 Die Versicherung im allgemeinen. 

daB die Verhaltnisse der Versicherungsunternehmungen geniigend ijffentIich dar
gelegt werden. Diese Pflicht zur VeroffentIichung bezieht sich nicht nur auf 
die Geschaftsergebnisse, sondern auch auf den Geschaftsplan. Die Anhanger 
diesas Systems erwarten von der Kritik der Offent1ichkeit, daB durch sie MiB
staude hintangehalten werden. Dieses PubIizitatssystem besteht hinsichtIich der 
Geschaftsergebnisse bei uns fiir Aktiengesellschaften uberhaupt, bringt also insofern 
nichts Neues. Gegen das System laBt sich einwenden, daB eine genugend deutIiche 
Veroffentlichung des Geschaftsplans nur sehr schwer mogIich sein diirfte. Selbst 
wenn sich aber diese noch erreichen lieBe, so ware damit der OffentIichkeit noch sehr 
wenig gedient. Ganz abgesehen auch davon, daB eine Nachpriifung der Richtig
keit der VeroffentIichungen yom PubIikum jedenfalls nicht vorgenommen werden 
kann, wird sich der einzelne aus dem verOffentIichten Material gar kein oder nur 
ein sehr ungenaues Bild machen konnen, da er die Technik des Geschaftes viel zu 
wenig kennt. 

Etwas weiter geht aus diesen Griinden das sogenannte Normativsystem. 
Es legt fiir die Eroffnung und den Betrieb eines Versicherungsunternehmens be
stimmte N ormen gesetzlich fest. Dadurch soll einmal dem Eindringen unsoIider 
Elemente vorgebeugt und auch ein ordnungsmaBiger Geschaftsbetrieb sicher
gestellt werden. Ein unmittelbares Eingreifen kennt aber erst das System 
der materiellen Staatsaufsicht. Es vereinigt die beiden vorher behandelten 
Systeme in sich und gibt auBerdem dem Staat das Recht, Anordnungen fur den 
Betrieb zu erlassen und diesen dauernd zu uberwachen. In Deutschland ist dieses 
System der Aufsicht gewahlt worden, wobei gleichzeitig noch dem Konzessions
prinzip Rechnung getragen· ist. Wir werden im folgenden das deutsche Gesetz uber 
die privaten Versicherungsunternehmungen yom 12.5. 1901 behandeln. 

Der Aufsicht unterliegen bei uns Privatunternehmungen, welche den Betrieb 
von Versicherungsgeschaften zum Gegenstand haben. Auf die Beaufsichtigung der 
Sozietaten, die demnach durch das VAG nicht geregelt ist, wollen wir spater ein
gehen. Eine Ausnahme von der Aufsicht macht das Gesetz aber fiir die Unter
nehmungen, welche die Versicherung gegen Kursverluste, die Transportversiche
rung oder ausschIieBlich die Ruckversicherung zum Gegenstande haben, soweit sie 
nicht Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit sind. BezugIich der Ruckversiche
rungsunternehmungen ist durch die Bekanntmachung yom 18.6.1908 doch eine 
beschrankte Aufsicht eingefiihrt worden. Nach dieser Einteilung ist der Gesetz
geber davon ausgegangen, daB namentIich die breite Masse der Bevolkerung, die 
der Versicherungstechnik und sogar kaufmannischen Geschaften fernsteht, ge
schutzt werden musse. 

Die Aufsicht wird fur Unternehmungen, deren Geschaftsbetrieb auf das Gebiet 
eines Bundesstaates beschrankt ist, durch die Landesbehorden, sonst durch das 
Reichsaufsichtsamt fur Privatversicherung ausgeubt. 

Als Grundsatz stellt das Gesetz das Konzessionsprinzip auf. Versicherungs
unternehmungen bedurfen zum Geschaftsbetriebe der Erlaubnis der Aufsichts
behorde, die im Zulassungsverfahren erteilt wird. Die Erteilung der Erlaubnis er
folgt unabhangig von dem Nachweise eines Bediirfnisses und grundsatzIich ohne 
Zeitbeschrankung. Sie darf nur versagt werden wenn der Geschaftsplan gesetz
lichen Vorschriften zuwiderlauft, wenn nach ihm die Interesren der Versicherten 
nicht hinreichend gewahrt sind oder die dauernde Erfiillbarkeit der aus den Ver
sicherungen sich ergebenden Verpflichtungen nicht genugend dargetan ist, oder 
wenn Tatsachen vorIiegen, welche die Annahme rechtfertigen, daB ein den Gesetzen 
oder den guten Sitten entsprechender Geschaftsbetrieb nicht stattfinden wird. 
Andererseits darf die Erlaubnis nur Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit 
und Aktiengesellschaften erteilt werden, soweit der Betrieb der verschiedenen Arten 
der Lebensversicherung, der Unfall-, Haftpflicht-, Feuer- oder Hagelversicherung 
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in Frage kommt. Nach der Praxis des Reichsaufsichtsamtes wird aber auch in 
den ubrigen Versicherungszweigen kaum an andere Unternehmungsformen die Er
laubnis erteilt. 

Mit dem Antrage auf Zulassung zum Geschaftsbetriebe ist der Geschaftsplan der 
fur die Zulassung zustandigen Aufsichtsbehorde einzureichen. Er hat Zweck und 
Einrichtung des Unternehmens, das raumliche Gebiet des Geschaftsbetriebs sowie 
namentlich die Verhiiltnisse klarzulegen, aus denen sich die dauernde Erfullbarkeit 
der kunftigen Verpflichtungen des Unternehmens ergeben solI. Zum Geschaftsplane 
gehoren Gesellschaftsvertrag oder Satzung, weiter die. allgemeinen Versicherungs
bedingungen und die technischen Geschaftsunterlagen, soweit solche nach der Art 
der zu betreibenden Versicherungen erforderlich sind. Dies letztere gilt namentlich 
von der Lebensversicherung. Die allgemeinen Versicherungsbedingungen haben 
fur die ublichen Versicherungszweige bereits eine feste Form erhalten. Das Reichs
aufsichtsamt laBt sich in den Zulassungsverhandlungen die erfolgte Griindung der 
Unternehmung und die Bereitstellung der Garantiemittel nachweisen. Fur die 
Ausstattung mit Garantiemitteln hat sich ebenfalls im Laufe der Zeit eine gewisse 
feststehende Ubung entwickelt. Fiir die Sachversicherungszweige werden hohe~e 
Betrage gefordert als fur die Personenversicherung. 1m allgemeinen wird fur die 
Zulassung zum Betriebe der Sachversicherung im Reiche heute ein Aktienkapital 
von vier bis funf Millionen Reichsmark gefordert, wahrend fiir den Betrieb der 
Lebensversich~rung nur ein bis zwei Millionen Reichsmark aufgebracht werden 
mussen. Es finden sich aber auch Ausnahmen von diesen Betragen, die durch be
sondere Verhaltnisse der betreffenden Unternehmung bedingt sind. Vor allem 
sieht das Aufsichtsamt auch auf die B3reitstellung eines ausreichenden Organisa
tionsfonds, aus dem die Kosten der Griindung und ersten Einrichtung zu bestreiten 
sind. Erforderlich ist weiter der Nachweis, daB in ausreichender Weise das Aktien
kapital verteilt ist. Endlich legt die AufsichtsbehOrde Gewicht darauf, daB in ge
nugendem Umfange bei kraftigen Unternehmungen Ruckversicherung genommen 
wird. Uber den Gesellschaftsvertrag einer Aktiengesellschaft und uber die Aus
gestaltung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen trifft das Gesetz in den 
§§ 8 und 9 Vorschriften. Die Organisation der Versicherungsvereine auf Gegen
seitigkeit ist in einem eigenen Abschnitt behandelt. Die hier in Frage kommenden 
Vorschriften haben wir bereits besprochen. Besondere Vorschriften finden sich 
noch fur den Geschaftsplan einer Lebensversicherungimnternehmung. Er hat die 
angenommenen Tarife sowie die Grundsatze fUr die Berechnung der Pramien und 
Pramienreserven darzustellen und namentlich auch den anzuwendenden ZinsfuB 
und die Hohe des Zuschlags zur Nettopramie anzugeben. Die Sterbetafeln sind mit 
zur Genehmigung einzureichen und die Formeln durch Zahlenbeispiele zu erlautern. 

Die Aufgaben des Reichsaufsichtsamtes fur Privatversicherung sind zweifacher 
Natur. Es hat einmal die im Reiche arbeitenden Versicherungsunternehmungen 
zum Geschaftsbetriebe zuzulassen und weiter uber die zugelassenen Unterneh
mungen die laufende Aufsicht auszuuben. Dementsprechend ist diese Behorde 
eingerichtet. Sie ist Verwaltungsbehorde und Spruchbehorde. Die laufende Auf
sicht erfolgt in seiner Eigenschaft als Verwaltungsbehorde, die Zulassung wird im 
Spruchverfahren erteilt. Die Behorde besteht aus einem Vorsitzenden und der 
erforderlichen Zahl von standigen und nichtstandigen Mitgliedern. Zur Mitwirkung 
bei der Aufsicht besteht ein aus Sachverstandigen des Versicherungswesens gebil
deter Beirat, der in allen wichtigen Fragen des Versicherungsbetriebes gehort wird. 
Entsprechend den einzelnen Versicherungszweigen ist das Amt in Abteilungen ein
geteilt. 

Als Spruchbehorde tritt das Reichsaufsichtsamt in Spruchsenaten in die Er
scheinung. Sie entscheiden auf Grund mundlicher Verhandlung in der Besetzung 
von drei Mitgliedern des Amtes unter Zuziehung von zwei Mitgliedern des Ver-
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sicherungsbeirates. Ihre wesentlichste Aufgabe ist die Erteilung der Genehmigung 
zum Geschaftsbetrieb. Das Amt entscheidet weiter durch Senate uber die Geneh
migung einer Anderung des Geschaftsplans, sofern gegen eine Genehmigung im 
Verwaltungswege Bedenken bestehen, uber die Genehmigung einer Bestandsver
anderung, uber die Genehmigung der Auflosung eines Versicherungsvereins auf 
Gegenseitigkeit, uber die Untersagung des Geschaftsbetriebs und uber die Steilung 
des Antrags auf Eroffnung des Konkurses. Vor der Entscheidung sind im all
gemeinen Vertreter der beteiligten Unternehmungen zu horen. Ablehnende Ent
scheidungen sind mit Grunden zu versehen. In Wirklichkeit werden aber aile Ent
scheidungen begrnndet. Die Entscheidungen sind den Beteiligten zuzustellen. In 
den im Gesetz vorgesehenen Fallen sind sie im Reichsanzeiger zu verOffentlichen. 

Gegen die Entscheidungen der Senate steht den Beteiligten der Rekurs zu. "Ober 
ihn entscheidet das Amt in der Besetzung von drei Mitgliedern unter Zuziehung 
von zwei Mitgliedern des Versicherungsbeirates sowie eines richterlichen Beamten 
und eines Mitglieds eines hochsten Verwaltungsgerichtshofs eines deutschen Bunde£
staates. Der Rekurs muB innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Ent
scheidung beim Reichsaufsichtsamt sehriftlich eingelegt und begrnndet werden. 

Als wei teres Rechtsmittel kennt das Gesetz in § 76 noch die Beschwerde gegen 
bestimmte Verwaltungsverfugungen des Amtes. Die Beschwerde muB innerhalb 
von zwei W ochen nach der Zustellung der Verfugung eingelegt werden. mer sie 
entscheidet der Spruchsenat des Amtes. 

Soweit im Gesetze ein Rechtsmittel nicht ausdrucklich zugelassen ist, steht 
den Beteiligten ein solches gegen VerfUgungen oder Entscheidungen des Reichs
aufsichtsamtes nicht zu. Mit dieser Bestimmung ist naturlich die Dienstaufsichts
beschwerde an das vorgesetzte Reichswirtschaftsministerium nicht abgeschnitten. 
Wichtig ist noch, hervorzuheben, daB das Amt jeden ihm erforderlich erscheinenden 
Beweis erheben und Zeugen und Sachverstandige auch eidlich vernehmen kann. 
Gerichte und sonstige offentliche Behorden sind zur Rechtshilfe verpflichtet. 

Die Staatsaufsicht kommt dann ferner in den Bestimmungen des Gesetzes 
uber die GeschaftsfUhrung der Versicherungsunternehmungen zum Ausdruck. Ihr 
Zweck ist, eine sorgfaltige Finanzgebahrung der beaufsichtigten Unternehmungen 
zu gewahrleisten. Hierzu ist bestimmt, daB die Bucher jahrlich abzuschlieBen 
sind. Auf Grund der Bucher ist ein RechnungsabschluB und ein die Verhaltnisse 
sowie die Entwicklung des Unternehmens darstellender Jahresbericht anzufertigen 
und der Aufsichtsbehorde einzureichen. Hinsichtlich dieser Rechnungslegung sind 
vom Reichsaufsichtsamt eingehende Vorschriften erlassen worden. Danach ist ein 
Teil der Angaben in den Jahresbericht aufzunehmen, ein anderer Teil ist nur dem 
Aufsichtsrat einzureichen, damit dieses in der Lage ist, sich ein genaues Bild von 
dem Stand der Unternehmung zu machen. 

Besonders eingehend beschaftigt sich das Gesetz mit der Pramienreserve bei 
der Lebemversicherung, weil in ihr die den VerEicherten gehorenden Sparkapitalien 
zusammenflieBen. Die Pramienreserve ist fUr den SchluB eines jeden Geschafts
jahres unter Anwendung der genehmigten Rechnungsgrundlagen getrennt nach den 
einzelnen Versicherungsarten zu berechnen. Der Vorstand hat dafUr zu sorgen, 
daB die danach erforderlichen Betrage auch unverzuglich dem Pramienreservefonds 
zugefUhrt und vorschriftsmaBig angelegt werden. Der Pramienreservefonds ist 
gesondert von dem ubrigen Vermogen zu verwalten und am Sitz des Unternehmens 
in einer der Aufsichtsbehorde bekanntzugebenden Weise aufzubewahren. Die zu 
ihm gehorenden Bestande sind einzeln in die Register einzutragen. Auch die auf 
die Ruckversicherung entfallenden Teile der Pramienreserve sind von dem Erst
versicherungsunternehmen zu berechnen und selbst aufzubewahren und zu verwalten. 

Wichtig ist aber vor allen Dingen, daB der Pramienreservefonds im Werte auch 
den Versicherten moglichst ungeschmalert erhalten bleibt. Das Gesetz hat daher im 
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§ 59 eingehende Vorschriften iiber die Anlage des Vermogens aufgestellt. Es ging 
dabei von dem Grundsatz der Miindelsicherheit aus. So kam es, daB zum groBten 
Teil die Pramienreservefonds in Staatspapieren angelegt waren und mit diesen der 
Entwertung zum Opfer fielen. Gegen Ende der Inflation wurden daher die Be
stimmungen iiber die Vermogensanlagen' geandert und dem Vorstand der Unter
nehmungen eine groBere Freiheit in der Anlage gelassen. Die gesetzlichen Bestim
mungen iiber die Anlage des Pramienreservefonds sind ein Beweis fiir die Gefahren, 
die mit einer zu weitgehenden Staatsaufsicht verkniipft sind. Dem Pramienreserve
fonds diirfen nur diejenigen Mittel entnommen werden, welche durch Eintritt des 
VersicherungsfaIles, durch Riickkauf oder andere FaIle der Beendigung von Ver
sicherungsverhaltnissen oder durch Anderungen des Geschaftsplanes frei werden. 

Die Bestimmungen iiber den Pramienreservefonds finden auf die Kranken- und 
Unfallversicherung entsprechende Anwendung. In Anlehnung an diese gesetz
lichen Bestimmungen hat das Reichsaufsichtsamt fiir die Sachversicherungszweige 
Anordnungen fiir die Anlegung des Vermogens erlassen. Auch sie gingen von dem 
Grundsatze der Miindelsicherheit aus, gab en aber doch schon in ihrer urspriinglichen 
Form dem Vorstande eine gewisse Bewegungsfreiheit. Sie muBten ebenfalls mit 
Fortschreiten der Inflation geandert werden. Sie sehen auch heute noch fiir einen 
groBen Teil der Vermogensanlagen ausdriickliche Genehmigung durch die Aufsichts
behorde vor und erschweren dadurch einen, unter Umstanden rasch vorzunehmen
den Wechsel in den Anlagearten. Auch zum Erwerb von Grundstiicken bediirfen 
die Versicherungsgesellschaften und -vereine der Genehmigung, soweit es sich nicht 
um den Erwerb von ihnen beliehener Grundstiicke im Zwangsversteigerungsver
fahren handelt. Allerdings muB die Genehmigung erteilt werden, wenn es sich um 
die Sicherung eingetragener Forderungen oder um den Erwerb von Grundstiicken 
fiir Zwecke des Geschaftsbetriebes handelt. 

Als Verwaltungsbehorde tritt das Reichsaufsichtsamt fUr Privatversicherung 
bei der laufenden Aufsicht in Tatigkeit. Es liegt der AufsichtsbehOrde nach dem Ge
setze ob, den ganzen Geschaftsbetrieb der Unternehmungen, insbesondere die Be
folgung der gesetzlichen V orschriften und die Einhaltung des GeschiHtsplanes zu 
iiberwachen. Streitig ist dabei schon wiederholt geworden, ob sich die Aufsicht 
bei zugelassenen Unternehmungen auch auf die der Aufsicht an sich nicht unter· 
liegenden Versicherungszweige erstreckt. Das ReichsaufsichtEamt hat wohl mit Recht 
diesen Standpunkt eingenommen. Nach dem Gesetze untersteht der ganze Geschafts
betrieb der betreffenden Unternehmung der Aufsicht. Allerdings hat die Aufsicht 
fiir die aufsichtsfreien Versicherungzweige nicht den gleichen Umfang wie in dEll 
beaufsichtigten Zweigen. So kommt eine Genehmigung der Versicherungsbedin
gungen oder einer Anderung des Geschaftsplans zweifellos nicht in Frage. Die 
Aufsicht wird sich vielmehr nur auf eine allgemein ordnungsmaBige Geschafts
fiihrung und ihre finanziellen Auswirkungen auf die aufsichtspflichtigen Zweige er
strecken. 

Auch die Frage, welche Zweige aufsichtspflichtig sind, hat schon wiederholt zu 
Zweifeln AniaB gegeben. Da taglich neue Versicherungszweige auftauchen, ist 
immer wieder zu priifen, ob sie aufsichtspflichtig oder aufsichtsfrei sind. Nach 
der Tendenz des Gesetzes wird man die aufsichtsfreien Zweige nicht erweitern 
konnen und nur solche neue Versicherungsarten als aufsichtsfrei betrachten konnen, 
die sich als Unterarten der im Gesetz genannten aufsichtsfreien Zweige heraus
stell en. 

Um der Aufsichtsfiihrung Nachdruck zu verleihen, ist die Aufsichtsbehorde be
fugt, diejenigen Anordnungen zu treffen, die geeignet sind, den Geschaftsbetrieb 
mit den gesetzlichen V orschriften und dem Geschaftsplan im Einklang zu erhalten 
oder MiBstande zu beseitigen, durch welche die Interessen der Versicherten ge
fahrdet werden oder der Geschaftsbetrieb mit den guten Sitten in Widerspruch ge· 
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rat. Die Aufsichtsbehorde kann sogar die Inhaber und GeschMtsleiter der Unter· 
nehmungen durch Geldstrafen zur Befolgung der Anordnungen anhalten. Derartige 
Geldstrafen werden wie Gemeindeabgaben beigetrieben. 

Damit sich die AufsichtsbehOrde ein Bild von den Zustanden der Unternehmun· 
gen machen kann, hat sie ein Revisionsrecht. Sie kann namentlich priifen, ob die 
vorschriftsmaBigen Reserven vorhanden und vorschriftsmaBig angelegt und ver· 
waltet sind. Ihr steht in den GeschMtsraumen Einsicht in die Bucher zu. Vor· 
stand und Agenten sind auskunftspflichtig. Endlich kann sie Vertreter in die Auf· 
sichtsratssitzungen und Generalversammlungen schicken, wo sie jederzeit zu horen 
sind. Sie kann die Berufung solcher Versammlungen verlangen oder sie. notigenfalls 
ilogar selbst berufen. 

Handelt eine Unternehmung fortgesetzt ihren Pflichten zuwider oder ergibt 
eine Priifung der GeschMtsfiihrung oder der Vermogenslage so schwere Millstande, 
daB bei Fortsetzung des Geschaftsbetriebes die Interessen der Versicherten gefahrdet 
sind, oder befindet sich der GeschMtsbetrieb mit den guten Sitten in Widerspruch, 
so hat die AufsichtsbehOrde das Recht, den Geschaftsbetrieb mit der Wirkung zu 
untersagen, daB neue Versicherungen nicht abgeschlossen, friiher abgeschlossene 
nicht, erhoht oder verlangert werden konnen. Diese Untersagung erfolgt selbst· 
verstandlich im Spruchverfahren. In diesem Falle hat die Aufsichtsbehorde alle 
die Anordnungen zu treHen, die zur einstweiligen Sicherstellung des Vermogens im 
Interesse der Versicherten erforderlich sind. Sie kann die Vermogensverwaltung 
geeigneten Personen ubertragen. Bei Gegenseitigkeitsvereinen hat die Untersagung 
des Geschaftsbetriebs die Wirkung eines Auflosungsbeschlusses. Aber auch in 
diesen und anderen Fallen der Liquidation bleibt die Aufsicht fUr ihre ganze Dauer 
unverandert bestehen. 

Eine Sonderstellung hat die AufsichtsbehOrde auch noch im FaIle eines Kon· 
kurses. Nur sie kann Antrag auf EroHnung des Konkurses stellen. Sobald Zah· 
lungsunfahigkeit eintritt, hat der Vorstand der Aufsichtsbehorde Anzeige zu machen. 
Das gleiche gilt fiir den Fall der Oberschuldung. Auch uber den Antrag auf Kon. 
kurseroffnung entscheidet das Aufsichtsamt im Spruchverfahren. Wenn sich auch 
bei einer Priifung der Geschaftsfiihrung und der Vermogenslage eines Unter· 
nehmens herausstellt, daB es zur Erfiillung seiner Verpflichtungen auf die Dauer 
nicht mehr imstande ist, so kann gleichwohl die Vermeidung des Konkurses im 
Interesse der Versicherten geboten sein. Ahnliche Gedankengange haben fiir andere 
Unternehmungen zur Einfiihrung des GeschMtsaufsichtsverfahrens und neuerdings 
des Vergleichsverfahrens gefiihrt. Beide sind wegen der Sonderbestimmung des 
VAG auf die beaufsichtigten Unternehmungen nicht anwendbar. Die Aufsichts. 
behOrde ist vielmehr allein berechtigt, aIle Anordnungen zum Schutze des Ver. 
sicherten zu treffen. Sie kann auch die Vertreter des Unternehmens auffordern, 
binnen einer bestimmten Frist eine Anderung der GeschMtsgrundlagen oder die 
sonstige Beseitigung der Mangel herbeizufiihren. Gleichzeitig kann sie ein Zahlungs. 
verbot erlassen, um eine gleichmaBige Verwertung des Vermogens sicherzustellen. 
Sie kann endlich bei Lebensversicherungsunternehmungen die Verpflichtungen aus 
den laufenden Versicherungen dem Stande des vorhandenen Vermogens entsprechend 
ermaBigen. 

Alle bisher behandelten V orschriften, die dem offentlichen Recht angehoren, 
gelten nur fiirdie inlandischen Versicherungsunternehmungen. Die auslandischen 
unterstehen nicht ohne weiteres der deutschen Hoheitsgewalt. Wenn sie aber im 
Inlande durch Vertreter, Bevollmachtigten, Agenten oder sonstige Vermittler das 
Versicherungsgeschaft betreiben wollen, bediirfen sie dazu ebenfalls der Zulassung. 
Da Fragen politischer Natur mitsprechen konnen, ist fiir die Entscheidung iiber die 
Zulassung der Reichswirtschaftsminister zustandig. Das Reichsaufsichtsamt, weI· 
ches dann spater die laufende Aufsicht zu fiihren hat, wird aber vorher nach An-
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horung des Versicherungsbeirats urn. ein Gutachten angegangen. Das auslandische 
Unternehmen muB innerhalb des Reichsgebietes eine Niederlassung unterhalten 
und fiir das Inland einen Hauptbevollmachtigten bestellen. Er ist ermachtigt, das 
auslandische Unternehmen zu vertreten und Versicherungsvertrage mit verbind
licher Kraft abzuschlieBen. 1m ubrigen gelten im groBen und ganzen fiir die 
laufende Aufsiriht die bereits behandelten Bestimmungen. 

In ahnlicher Weise wie die privaten Versicherungsunternehmungen unterstehen 
auch die offentlichen Versicherungsunternehmungen einer Aufsicht. Diese ergibt 
sich bei ihnen schon aus dem Grunde, weil sie Teile der Staatsverwaltung selbst 
sind. Diese Aufsicht ist in den einzelnen Landern verschieden geregelt. Nach dem. 
preuBischen Gesetz ist der Oberprasident derjenigen Provinz zustandig, in der die 
Sozietat ihren Sitz hat. Die Aufsicht erstreckt sich darauf, daB die Verwaltung den I 

gesetzlichen V orschriften entspricht und mit der Satzung und den Versicher\IDgs
bedingungen im Einklang steht. Die Unternehmung ist zur Auskunft verpflichtet' 
und kann von der aufsichtsfuhrenden Stelle revidiert werden. Insbesondere ist 
jedes Jahr Rechnung zu legen. 

3. Das Versicherungsvertragsrecht beschaftigt sich mit der Regelung 
des Versicherungsvertrags, hat es also in erster Linie mit Fragen des Zivilrechts. 
zu tun. In Deutschland ist es in verschiedenen Gesetzen enthalten. Die Versiche-, 
rung gegen die Gefahren der Seeschiffahrt ist durch den zehnten Abschnitt des 
vierten Buches des Handelsgesetzbuches geregelt. Neben diesen Vorschriften 
kommt aber hauptsachlich und fUr unsere Betrachtung allein daE! Gesetz uber den 
Versicherungsvertrag yom 30.5.1908 (VVG) in Betracht. Es bildet den ScllluB
stein in der reichsrechtlichen privaten Versicherungsgesetzgebung. Wir wollen 
uns nur kurz mit seinen Grundzugen beschaftigen. 

Das VVG regelt das gesamte Gebiet des privaten Versicherungsrechts mit Aus
nahme der Seetransport- und der Ruckversicherung. Es stellt im ersten Abschnitt 
Vorschriften fUr samtliche Versicherungszweige auf. Der zweite Abschnitt ist der 
Schadensversicherung gewidmet und behandelt neben den allgemeinen Vorschriften 
fur die gesamte Schadensversicherung auch als einzelne Versicherungszweige die 
Feuer-, Hagel-, Vieh-, Transport- und Haftpflichtversicherung. Der dritte Ab
schnitt regelt die Lebensversicherung, der vierte die Unfallversicherung. Der 
funfte und letzte Abschnitt enthalt SchluBvorschriften. Auf die Bestimmungen 
uber die einzelnen Versicherungszweige werden wir bei ihrer besonders vorzuneh
menden Betrachtung eingehen mussen. 

Das Gesetz unterscheidet zwischen der Schadens- und Personenversicherung, 
Begriffe, die wir bereits behandelt haben. Wie das gesamte Obligationenrecht geht 
auch das VVG von dem Grundsatze der Vertragsfreiheit aus. Der Inhalt des einzel
nen Versicherungsvertrages ergibt sich infolgedessen aus der freien Parteiverein
barung. Demgegenuber haben die gesetzlichen Vorschriften nur erganzende Be
deutung. In manchen Punkten glaubte aber der Gesetzgeber doch mit zwingenden 
Vorschriften eingreifen zu mussen, wenn ihm dies zum Schutze des ungewandten 
Versicherungsnehmers erforderlich zu sein schien. DaB dieser Schutzgedanke fiif.· 
ihn maBgebend war, sieht man aus der Bestimmung des § 187, wonach die Be
schrankungen der Vertragsfreiheit bei den Versicherungszweigen auBer Anwendung 
bleiben, bei denen als Versicherungsnehmer ein Kaufmann dem Versicb,erer gegen
uberzutreten pflegt. Zwingender Natur· sind nur die Vorschriften, von denen das 
Gesetz selbst dies ausdrucklich bestimmt. In dieser Hinsicht kommt namentlich 
der § 6 in Betracht, der das Entschuldigungsprinzip den vielfach gebrauchlichen 
Verwirkungsklauseln gegenuber sicherstellt. 

fiber den VertragsschluB selbst trifft. das VVG keine Bestimmung, da hier die 
allgemeinen Grundsatze des BGB durchgreifen. fiber je.den Vertrag ist aber ein 
Versicherungsschein auszufertigen, des sen Inhalt als yom Versicherungsnehmer 
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stillschweigend genehmigt gilt, wenn durch Vereinbarung dem Versicherungsnehmer 
eine Frist von mindestens einem Monat fUr die Erhebung des Widerspruchs gegen 
seine Richtigkeit gewahrt ist und diese Frist fruchtlos verstrichen ist. Weiter ist 
ausdriicklich bestimmt, daB eine stillschweigende Verlangerung eines Versicherungs
verhaltnisses immer nur auf jeweils ein Jahr giiltig ist. Als Versicherungsperiode 
gilt, wenn nicht die Pramie nach kUrzeren Zeitabschnitten bemessen ist, der Zeit
raum eines J ahres. Die Anspriiche aus dem Versicherungsvertrage verjahren in 
zwei Jahren, bei der Lebensversicherung in fiinf Jahren. 1st vereinbart, daB der 
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei sein soIl, wenn der Anspruch 
auf die Leistung nicht innerhalb einer bestimmten Frist geltend gemacht wird, so 
beginnt die Frist erst, nachdem der Versicherer den Anspruch unter Hinweis auf 
diese Rechtsfolge schriftlich abgelehnt hat. Wichtig von den allgemeinen Schutz
bedingungen ist endlich noch, daB .die Versicherungsverhaltnisse mit dem Ablauf 
eines Monats seit der Eroffnung des Konkurses iiber das Vermogen des Versicherers 
endigen. 

Von grundlegender Bedeutung sind die Vorschriften des zweiten Titels iiber die 
Anzeigepflicht, die Gefahr und die GefahrerhOhung. Gerade diese Fragen bedurften 
eirier eingehenden Regelung, da die Angaben und das Verhalten des Versicherungs
nehmers fiir den Versicherer von grundlegender Bedeutung sind. Auch die Pra
mienverpflichtung ist im Gesetz genau klargstellt. Der vierte Titel behandelt die 
Versicherungsagenten. 

Ebenfalls von grundlegender Bedeutung sind dann die Vorschriften fUr die ge
samte Schadenversicherung. Vor aHem sind die Bestimmungen iiber den Umfang 
der Haftung des Versicherers wichtig, die von dem Grundsatze ausgehen, daB die 
Schadenversicherung nicht zu einer Bereicherung fiihren darf. Gegenstand des 
Versicherungsvertrages ist das Interesse, und zwar gr~dsatzlich das Eigentiimer
interesse. Von gleicher Wichtigkeit ist die Regelung der Unterversicherung, Uber
versicher~ng und Doppelversicherung, die auf der Klarstellung der Begriffe Ver
sicherungswert und Versicherungssumme beruhen. DaB der Versicherungsnehmer 
den SchadenfaH nicht vorsatzlich herbeifUhren darf, ist eigentlich selbstverstand
lich. Ebenso ist er verpflichtet, nach Moglichkeit fUr die Abwendung und Minde
rung des Schadens zu sorgen. 1m einzelnen auf diese Bestimmungen einzugehen, ist 
Aufgabeeiner Darlegung des Versicherungsrechts. 

Die Einfiihrung des VVG hatte eine Neufassung der Allgemeinen Versicherungs
bedingungen aHer Zweige im Gefolge. Sie bilden, wie oben bereits erwahnt, den 
eigentlichen Vertragsinhalt und muBten demgemaB mit den neuen gesetzlichen Be
stimmungen, vor allem mit den Bestimmungen zum Schutze der Versicherungs
nehmer in Einklang gebracht werden. Diese neuen Bedingungen wurden von den 
Verbanden in Zusammenarbeit mit dem Reichsaufsichtsamt fiir Privatversicherung 
ausgearbeitet und als Normativbedingungen von diesem genehmigt. 

4. Die Besteuerung der V ersicherungsun ternehm ungen unterscheidet 
sich hinsichtlich der allgemeinen Steuergesetzgebung nicht von der Besteuerung 
anderer Unternehmungen. In diesem Zusammenhange kommen namentlich die Ein
kommen-, Korperschafts-, Gewerbe-, Kapitalertrag- und Vermogenssteuer in Be
tracht. Daneben bestehen aber noch besondere Steuervorschriften, die nur fUr das 
Versicherungswesen geIten. Bestimmungen zugunsten und Lasten der Versiche
rungsnehmer ·und der Versicherungsunternehmungen sind zu unterscheiden. Fiir 
die erste Gruppe ist namentlich die Abzugsfahigkeit der Versicherungspramien bis 
zu einem im Einkommensteuergesetz festgesetzten Betrage zu erwahnen. 

Als Sonderbesteuerung der Versicherungsunternehmungen sind die Gebiihren 
zu betrachten, welche zur Unterhaltung des Reichsaufsichtsamtes fUr Privatver
sicherung zu zahlen sind. Nach §81 VAG tragt das Reich die Kosten fUr diese 
Behorde. Es werden aber fiir die Aufsichtstatigkeit von den der Aufsicht unter-
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stellten Unternehmungen Beitriige erhoben. Sie werden aus den im Inlande ab
geschlos~enen Versicherungen, und zwar aus der Bruttopriimie berechnet. Zu den 
Bruttopriimien gehoren Beitriige, Vor- und Nachschiisse Bowie Umlagen. In jedem 
Jahre wird der Etat des Reichsaufsichtsamtes als Teil des Etats des Reichswirt
schaftsministeriums aufgestellt. Die Verteilung der Gebiihren erfolgt durch das 
Amt nach Aufforderung der Unternehmungen und nach Anfertigung des Ver
teilungsplanes, der auf Grund der Priimiennachweise der Unternehmungen auf
gestellt ist. Die Gebiihren sind innerhalb eines Monats nach der Aufforderung an 
die Reichs-Hauptkasse zu zahlen. 

Von groBerer Bedeutung ist aber noch das Versicherungssteuergesetz yom 8. 4. 
1922, das eine einheitliche Besteuerung der Versicherungsvertriige im Reichsgebiet 
unter Aufhebung der landesgesetzlichen Versicherungssteuern eingefiihrt hat. Der 
Steuer unterliegen Versicherungen, die im Inlande befindliche Gegenstiinde be
treffen oder mit Versicherungsnehmern abgeschlossen sind, die bei Zahlung des 
Versicherungsentgelts im Inland ihren Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt haben. 

Die Steuer betriigt fUr jedes Jahr der Versicherungsdauer bei der Hauslebens
und Hagelversicherung 20 Goldpfennige fiir je 1000 Goldmark der Versicherungs
summe. Bei unterjiihrigen Versicherungen werden bestimmte Bruchteile erhoben. 
Die Steuer betriigt weiter bei der Einbruchsdiebstahl- und Glasversicherung 10%, 
bei der Vieh-, Kasko- und Lebensversicherung 2%, bei der Transport- und Bau
risikenversicherung 3%, bei der Feuerversicherung 4% und bei der Unfall- und 
Haftpflichtversicherung 5% der gezahlten Priimie. Bei anderen als den aufgeziihlten 
Versicherungszweigen betriigt sie 5% der Priimie, bei einer Einheitsversicherung 
sogar 10%. Steuerfrei sind unter anderem Lebensversicherungen mit kleineren 
Versicherungssummen, gewisse Krankenversicherungen, Arbeitslosen- und Stellen
losenversicherungen, kleinere Viehversicherungen, Aufruhrversicherungen und 
Riickversicherungen. Wiirden diese letztgenannten auch dem Gesetz unterliegen, 
so wiire eine doppelte Besteuerung der gleichen Versicherungen gegeben. 

Die Steuerschuld entsteht mit der Zahlung der Versicherungspriimie. Steuer, 
schuldner ist der Versicherungsnehmer. Zu seinen Lasten ist die Steuer von den 
Versicherern zu entrichten. Diese ziehen sie zugleich mit den Priimien ein. Beach
tenswert ist dabei, daB nach § 12 des Gesetzes die Steuer im Verhiiltnis zwischen. 
dem Versicherer und dem Versicherungsnehmer als Teil des Versicherungsentgeltes 
gilt. Die Versicherer haben die Steueraufstellungen anzufertigen und einzureichen. 

Die Durchfiihrung des Versicherungssteuergesetzes ist durch die Ausfiihrungs-. 
bestimmungen yom 29.5.1922 geregelt. Hervorzuheben ist daraus, daB fiir die 
Steuerverwaltung die Finanziimter zustiindig sind. 

4* 



II. Die einzelnen Versicherungszweige. 

A. Die Personenversicherung. 
§ 6. Die Lebensversichernng. 

Literatur: Die Lebensversicherung ist wohl derjenige Versicherungszweig, fiber den die 
umfangreichste wissenschaftliche Literatur in den verschiedensten Sprachen besteht. Es diirfte 
daher unmoglich und auch fUr die Zwecke der vorliegenden Abhandlung entbehrlich sein, eine 
erschopfende Aufzahlung zu geben. Namentlich kann aber auch deshalb darauf verzichtet wer
den, well die Literatur sich in groBem Umfange mit Teilfragen beschaftigt. Wir verweisen auf 
die in den einzelnen Artikeln in MANES, Versicherungslexikon, Berlin 1924, angefiihrte Literatur 
als ersten Anhaltspunkt. 

1. Begriff der Lebensversicherung. In der Praxis des Versicherungswesens 
faJ3t man heutzutage mit der Bezeichnung Lebensversicherung aIle die Versicherun
gen zusammen, bei denen die Gefahr dem menschlichen Leben in irgendeiner Weise 
droht. Die Gefahr beruht nicht nur im Ablauf des Lebens, sei er unvorhergesehen 
oder entspricht er den allgemeinen Erfahrungen. Sie kann yom Standpunkt des 
Versicherers auch darin bestehen, daJ3 das Leben iiber einen bestimmten Termin 
hinaus andauert. Man kann also wohl ganz allgemein sagen, daJ3 bei der Lebens
versicherung die menschliche Lebensdauer die Gefahr im technischen Sinne bildet. 

Das VVG hat von einer Bestimmung des Versicherungsvertrages abgesehen. 
Die Meinungen iiber sein Wesen sind auch heute noch nicht ganz geklart. Einige 
sehen in der Lebensversicherung ein besonderes Rechtsgeschaft, das mit einem 
Versicherungsvertrage iiberhaupt nichts zu tun hat. Sie halten es mehr fiir einen 
Kauf- oder Sparvertrag. Die iiberwiegende Meinung sieht aber heute in ihr einen 
echten Versicherungsvertrag, dessen Merkmale klar und deutlich namentlich gegen
iiber dem Sparvertrag nachzuweisen sind, wenn dabei auch nicht geleugnet werden 
kann, daJ3 ein gewisser Sparcharakter mit ihr aufs engste verbunden ist. Diese 
letzte Erscheinung veranlaJ3t wieder manche, in der Lebensversicherung ein so
genanntes gemischtes Rechtsgeschaft zu sehen. Fiir die rechtliche Behandlung der 
Lebensversicherung diirfte diese letzte Ansicht kaum von einiger Bedeutung sein, 
denn mangels einer rechtlichen Regelung des Sparvertrages'kommen die versiche
rungsrechtlichen Bestimmungen des VVG zur Anwendung. 

2. Arten der Le bensversicherung. FUr ihre Unterscheidung gibt es ver
schiedene MaJ3stabe, die zugleich schon die ungeheure Mannigfaltigkeit dieses Ver
sicherungszweiges erkennen lassen. Als erster MaJ3stab kann die Verpflichtung des 
Versicherers dienen, wie sie auch im § 1 VVG zum Ausdruck kommt. Er hat nam
Hch im Versicherungsfalle entweder den vereinbarten Kapitalbetrag oder die ver
einbarte Rente zu zahlen. Man unterscheidet danach die Kapitalversicherung 
und die Rentenversicherung. 

a) Die Kapitalversicherung wird weiter nach der Art des Versicherungs
falles unterschieden. Bei einer Gruppe hat der Versicherer das Kapital dann zu 
zahlen, wenn das versicherte Leben erlischt. Das ist die sogenannte Kapital
versicherung auf den Todesfall oder kurz Todesfallversicherung. Bei der 
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anderen Gruppe muB der Versicherer dann zahlen, wenn die Person, auf deren 
Leben die Versicherung genommen ist, an dem bestimmten Termin noch lebt. Man 
nennt diese Form Kapitalversicherung auf den Le bensfall oder kurz Er
lebensfallversicherung. Die Todesfallversicherung bezeichnet man als die 
Lebensversicherung im engeren Sinne. Sie ist auch begrifflich und ihrem Zwecke 
nach die eigentliche Lebensversicherung, wahrend bei der Erlebensversicherung 
das Sparmoment viel starker in den Vordergrund tritt. 

Zwischen beiden Versicherungsarten finden sich die verschiedensten Formen. 
Wir konnen sie kurz folgendermaBen zusammenstellen: 

1. Die Versicherung auf den Todes- und Lebensfall. Die Versicherungssumme 
muB entweder beim Tode der versicherten Person gezahlt werden oder aber spa
testens dann, wenn er das vertraglich vorgesehene Lebensalter erreicht hat. Man 
nennt diese Form auch gemischte oder alternative Versicherung. 

2. Die Versicherung mit festem Auszahlungstermin. Die Versicherungssumme 
wird auf jedenFall an einem im Vertrage genau bestimmten Termin fallig. Dabei 
kommt es nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt der Versicherungsnehmer noch 
lebt oder' nicht. Hervorzuheben ist, daB die Pramienzahlung nur bis zu seinem 
Tode, langstens aber bis zum, Tage der Falligkeit des Kapitals dauert. 

3. Die sogenannte kombinierte Todesfallversicherung. Die Versicherungssumme 
wird wie bei der reinen Todesfallversicherung beim Tode der versicherten Person 
fallig. Erreicht er aber ein bestimmtes vertraglich festgesetztes Alter, so hat der 
Versicherer auBerdem noch einen Teil der Versicherungssumme zu zahlen. 

4. Die ablaufende Versicherung auf den TodesfaIl. Sie ist fiir eine bestimmte 
Zeitdauer fest geschlossen. Der Versicherer hat nur dann zu leisten, wenn der Tod 
der versicherten Person wahrend der Vertragsdauer oder in einer bestimmten Zeit 
nach Ablauf der Vertragsdauer eintritt. 

5. Die aufgeschobene Todesfallversicherung. Bei ihr hat der Versicherer nur 
dann zu leisten, wenn der Tod der versicherten Person erst nach einer bestimmten 
Karenzzeit eintritt. 

Damit haben wir aber keineswegs aIle Unterarten, die sich in der Praxis finden, 
erschopft, sondern nur die unserer Ansicht nach wichtigsten kurz aufgezahlt. 

b) Auch bei der Rentenversicherung kann man von einer Todesfall- und 
Erlebensfallversicherung sprechen. Die wichtigte Art der Rentenversicherung ist 
die lebenslangliche Leibrente. Gegen die einmalige Zahlung einer bestimmten 
Summe hatder Versicherer wahrend der ganzen Lebensdauer des Versicherungs'
nehmers diesem eine jahrliche, gleichbleibende, meist am JahresschluB zahlbare 
Rente zu gewahren. Die sogenannte Altersrente unterscheidet sich von der Leib
rente nur dadurch, daB die Rentenzahlungen erst an einem spateren, vertraglich 
vereinbart.en Zei~punkte beginnen. Eine Todesfallrente ist dagegen in der \Form 
der sogenannten Uber Ie bens ren te gegeben. Bei ihr beginnen die Rentenzahlungen 
an eine bestimmte Person in dem Augenblick des Todes des Versicherungsnehmers. 
Ihre bekannteste und wichtigste Form ist die Witwenrente. 

Endlich finden sich noch Formen, bei denen die Kapital- und Rentenversiche
rung gemischt sind. Eine Kapitalversicherung kann z. B. so abgeschlossen werden, 
daB das Kapital mit der Erreichung eines bestimmten Lebensalters zu zahlen ist. 
Wird der Versicherungsnehmer vorher invalide, so ist ihm bis zum Zeitpunkte 
der Falligkeit des Kapitals eine Invalidenrente von vertraglich bestimmter Hohe 
zu zahlen. Oder es wird vereinbart, daB bei vorzeitigem Tode des Versicherungs
nehmers seinen Hinterbliebenen eine bestimmte Rente bis zum Zeitpunkte der Fal" 
ligkeit des Kapitals zu zahlen ist. 

c) Andere Einteilungen der Lebensversicherung sind in systematischer Hin
sicht von geringerer Bedeutung, spielen aber in der Praxis eine groBe Rolle. An 
erster Stelle ist hervorzuheben, ob die Lebensversicherung mit Gewinnbeteiligung 
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oder ohne eine solche abgeschlossen ist. Weiter kommt in Betracht, ob eine Pra
mienriickgewahr stattfindet oder nicht, ob die Kapitalversicherung mit gleich
bleibender, fallender oder steigender Versicherungssumme oder Rente abgeschlossen 
ist. Endlich kann eine Wartezeit bedungen sein oder fehlen. Es kann arztliche 
Untersuchung vorgeschrieben sein oder nicht. AlIe diese Punkte spielen im Kon
kurrenzkampf eine Rolle und ermoglichen eine weitgehende Anpassung der Lebens
versicherung an die Wiinsche der Versicherungsnehmer. 

Von Bedeutung ist noch der EinteilungsmaBstab, der an die Pramienleistung 
des Versicherungsnehmers ankniipft. Wir haben Versicherungen mit einmaligen 
und wiederkehrenden Pramienzahlungen zu unterscheiden. Die wiederkehrenden 
Pramienzahlungen konnen entweder bis zum Tode der versicherten Person oder 
nur fiir eine bestimmte Zeitdauer bedungen sein. Sie konnen weiter entweder 
gleich bleiben, groBer oder kleiner werden. Diese Punkte sind fiir die mathema
tische Berechnung der Grundlage der Versicherung von groBter Bedeutung und zeigen 
wieder, wie sehr die Lebensversicherung den Bediirfnissen und Wiinschen im Einzel
fall angepaBt werden kann. 

Man unterscheidet endlich noch eine groBe und eine kleine Lebensversiche
rung. Die letztere fiihrt auch den Namen Volksversicherung. Sie wird als 
Todesfall- und Erlebensfallversicherung abgeschlossen. Ihre Eigentiimlichkeiten 
ergeben sich aus dem Zweck, die Lebensversicherung in die weitesten Kreise der 
Bevolkerung zu bringen. Sie ist daher in der Versicherungssumme sehr beschrankt. 
Um den Veraicherungsnehmern die Pramienzahluugen zu erleichtern, konnen sie in 
Monats- oder sogar W ochenraten entrichtet werden. Von einer arztlichen Unter
suchung des Versicherungsnehmers wird meist abgesehen. Dafiir ist dann aber zum 
Schutz der Gesellschaft eine Karenzzeit eingefiihrt. Zur kleinen Lebensversicherung 
wird allch noch die Sterbegeldversicherung gerechnet, die eine Summe fiir die 
Deckung der Beerdigungskosten bereitstellen will. 
. 3. Geschichtliche Entwicklung. Die altesten Anfange der Lebensversiche
rung sind, soweit wir heute erkennen konnen, in gewissen Zusammenschliissen aus der 
Zeit der romischen Kaiser zu sehen. Es bestanden damals sogenannte Collegia 
tenuiorum. Es waren dies Vereine, welche beim Tode ihrer Mitglieder Sterbegeld 
zahlten. Sie sind also in etwa mit der heutigen Sterbegeldversicherung ver
gleichbar. Auch einige Berufsvereine sowie Vereinigungen von Militarpersonen 
zahlten Sterbegelder aus. Die reine Lebensversicherung scheinen die Romer da
gegen nicht gekannt zu haben, wohl aber Leibrentenvertrage. Bei ihrem AbschluB 
diirfte es sich aber kaum um Versicherung gehandelt haben. Immerhin ist es inter
essant zu sehen, wie in den damaligen Schatzungen der Lebensdauer der Renten
empfanger schon die ersten Grundlagen fUr eine Lebensversicherung auftauchen. 
1m Mittelalter stoBen wir auf die Gilden, welche den Mitgliedern Krankengeld zahlten 
und auBerdem Sterbegeld gewahrten. Aber auch bei ihnen hat es sich kaum UIU 

Versicherung im technischen Sinne gehandelt. Ihr Streben war bei dem damals be
sonders weit entwickelten Gemeinschaftsgefiihl nur darauf gerichtet, die Inter
essen der Mitglieder zu wahren. Alle die erwahnten Leistungen entspringen dem 
Gefiihl der gegfmseitigen Hilfe, sind aber unseres Erachtens bei dem Gesamtstreben 
nur nebensachlicher Natur. Zum mindesten sind die Beitrage damals nicht als ein 
Entgelt fiir diese Leistungen angesehen worden. 

Einen versicherungsmaBigeren Anblick bietet dagegen schon der V orschlag des 
Niirnberger Biirgermeisters BERTHOLD HOLZSCHUHER an die Stadt Hamburg. Danach 
sollte fUr jedes Kind bei seiner Geburt ein Taler eingezahlt werden. Bei Erreichung 
der Mannbarkeit oder bei der Verheiratung sollen ihm dann drei Taler ausgezahlt 
werden. Das ist ein Vorschlag fiir eine Ausstattungsversicherung oder mit anderen 
Worten fiir eine Kapitalversicherung auf den Erlebensfall mit einmaliger Pramien
zahlung. Namentlich in Italien solI zur gleichen Zeit dieses Geschaft schon bekannt 
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gewesen sein. Ebenfalls scheint sich die Leibrentenversicherung zur selben Zeit 
langsam entwickelt zu haben. 

An Hand der Leibrenten sind dann die technischen Unterlagen entwickelt 
worden. JEAN DE WITT (1625-1672) hat zuerst den Wert einer Leibrente genau 
berechnet. Er konstruiert fiir seine Berechnungen eine Sterbetafel. Ungefahr zur 
gleichen Zeit versuchte der Biirgermeister von Amsterdam, HUDDE, aus tatsach
lich abgeschlossenen Leibrentenvertragen, die inzwischen abgelaufen waren, eine 
Sterbetafel fiir Leibrentner aufzustellen. Gleiche Versuche finden wir zur damaligen 
Zeit auch in England. 

Auf wirkliche Beobachtungen stiitzte HALLEY seine Absterbeordnung. Etwas 
spater entstanden in England die ersten Witwenkassen. Bald folgten groBe Ver
sicherungsgesellschaften, die sich dem Geschaft widmeten. Zu erwahnen sind die 
Union von 1714, Royal Exchange von 1721 und London Assurance Corporation 
yom gleichen Jahre. Sie machten aber von der Sterbetafel HALLEYS keinen Ge
brauch, beschrankten sich auch nicht nur auf die Rentenversicherung, sondern 
dehnten ihren Geschaftsbetrieb von Anfang an auch auf die Kapitalversicherung 
fiir den Todesfall aus. Einen Pramientarif, der eine Staffelung der Pramie nach 
dem Eintrittsalter vorsieht, kannte man damals noch nicht. 

Auf wissenschaftlicher Grundlage baute dagegen die im Jahre 1762 gegriindete 
Equitable Society for Assurance on lives and survivorships ihr Geschaft auf und 
zwar stiitzt sie sich auf eine verbesserte Sterbetafel. Sie stufte auch schon die 
Pramien nach dem Eintrittsalter ab, nahm aber zunachst sehr hohe Beitrage, die 
nach einigen Jahren, als man das Geschaft besser iibersehen konnte, herabgesetzt 
wurden. Etwas spater wurde die Sterbetafel von PRIVE, die dieser aus den Sterb
lichkeitserfahrungen von Northampton aufgestellt hatte, dem Geschafte zugrunde 
gelegt. Die Erfahrungen der Equitable regten zu weiteren Griindungen an. Auch 
heute diirfte die Lebensversicherung in England ihren Hauptsitz haben. Von dort 
kam sie nach Nordamerika, wo sie eine ungeahnte Entfaltung fand. 

Auf dem Kontinent finden wir die erste Lebensversicherungsgesellschaft in 
Frankreich in der 1787 gegriindete:r;t Compagnie Royale d'assurances, die aber 
bald wieder einging. 1820 trat dann die Compagnie d'assurances generales sur la 
vie ins Leben. In Deutschland entstanden im Jahre 1827 die ersten Lebensversiche
rungsunternehmungen. Es waren dies die Lebensversicherungsbank fiir Deutsch
land in Gotha und die Liibecker Lebensversicherungsgesellschaft. Wenn auch 
die Lebensversicherung in Deutschland seither eine selbstandige und kraftvolle 
Entwicklung genommen hat, so stiitzen sich bis jetzt die Unternehmungen immer 
noch auf die Erfahrungen der englischen Gesellschaften, wenn man auch seit lan
gerer Zeit damit beschiiftigt ist, deutsche Sterbetafeln aufzustellen. 

In Deutschland wird die Lebensversicherung in allen Arten von Aktiengesell
schaften und Gegenseitigkeitsvereinen betrieben. Seit 1911 betatigen sich auf 
diesem Gebiete auch offentliche Versicherungsunternehmungen. Durch die In
flation sind in der Lebensversicherung eine Reihe auBerordentlich schwieriger 
Fragen im Zusammenhang mit der Aufwertung entstanden, die inzwischen in den 
Aufwertungsgesetzen eine Regelung erfahren haben. Zurzeit wird von den Unter
nehmungen die Aufwertung der alten Versicherungen vorgenommen. 

4. Durchfuhrung der Le bensversicherung. Da ein groBer Teil der zwi
schen den Parteien zu vereinbarenden Bedingungen in allen Lebensversicherungs
vertragen gleich ist, hat fUr die Todesfallversicherung der Verband deutscher 
Lebensversicherungsgesellschaften allgemeine Versicherungsbedingungen aufgestellt, 
welche in der yom Reichsaufsichtsamt fiir Privatversicherung genehmigten Form 
dem Geschaftsplane aller Lebensversicherungsunternehmungen zugrunde liegen. 
Geringe Abweichungen finden sich bei den Gesellschaften in den verschiedensten 
Punkten. Fur die Rentenversicherungen und die ubrigen Arten der Lebensver-



56 Die einzelnen Versicherungszweige. 

sicherung mit Ausnahme der Todesfallversicherung sind keine einheitlichen Ver
sicherungsbedingmigen aufgestellt worden. Bei der vereinheitlichenden Tatigkeit 
der ReichsaufsichtBbehorde ist es aber ohne weiteres begreiflich, daB auch fiir diese 
Arten der Lebensversicherung die Bedingungen aller Unternehmungen im groBen 
und ganzen ubereinstimmen. Wir werden bei der folgenden Betrachtung die Be
dingungen einer Gesellschaft. wie sie zurzeit in Geltung sind, benutzen. 

a) Bei der Vorbereitung der Lebensversicherung spielen der Antrag und die 
arztliche Untersuchung eine groBe Rolle. Die Gesellschaften haben in gedruckten 
Formularen Fragen aufgestellt, die einen SchluB auf die korperliche BeschaHenheit 
des Antragstellers zulassen. Es kommt namlich fiir ilie darauf an, nur Risiken in 
Deckung zu nehmen, welche von der angenommenen Sterbenswahrscheinlichkeit 
voraussichtlich nicht abweichen werden. Friiher wurden aIle Antrage, welche dies 
nicht erwarten lieBen, abgelehnt. Man muBte aber doch einsehen, daB darin eine 
Harte lag, weil gerade solche Antragsteller des Versicherungsschutzes besonders 
bediirftig waren. Bei der Deckung einer groBen Anzahl Gefahrdeter muB sich zu
dem wieder ein Ausgleich ergeben, so daB es letzten Endes nur darauf ankam, durch 
Pramienzuschlage, Einfiihrung einer Karenzzeit oder ahnliches auch den finanziellen 
Ausgleich sicherzustellen. FUr besonders schwierig gelagerte FaIle wurde in Deutsch
landeine besondere Gesellschaft, die "Hille", gegrundet, die sich nur mit der Dek
kung bereits abgelehnter Risiken befaBt. 

In der Lebensversicherung hat der Antrag aber noch einige Besonderheiten. Da 
die Nachpriifung des Gesundheitszustandes des Antragstellers, ganz gleichgultig 
ob eine arztliche Untersuchung stattfindet oder nicht, stets eine gewisse Zeit in 
Anspruch nimmt, so ist die Zeit, wahrend welcher der Antragsteller an seinen An
trag gebunden ist, langer als in den ubrigen Versicherungszweigen. Da nach § 160 
VAG -der Versicherer kein Recht hat, die arztliche Untersuchung zu verlangen, 
lauft die Frist erst von dem Tage an, an welchem die Untersuchung stattgefunden 
hat. Da es auch moglich ist, eine Versicherung fiir den Fall des Todes eines an
deren zu nehmen, sieht das Gesetz vor, daB dieser andere sich schriftlich mit der 
Versicherung einverstan:den erklart. Diese Erklarung sowie etwaige Genehmigungen 
von Eltern usw. werden gleich im Antrage miterklart. 

Von besonderer Wichtigkeit ist ferner fiir die Gesellschaft, an Hand dieser Un
terlagen das Risiko eingehend zu priifen. Die Hauptaufgabe liegt bei den Arzten. 
Die arztliche Untersuchung des Antragstellers durch den Vertrauensarzt solI 
dem Chefarzt der Gesellschaft die Unterlagen bieten, aus denen er eine Prognose fut 
das Leben des Antragstellers abgeben kan:n. Er hat also in einem ausfiihrlichen 
Gutachten seinen Befund niederzulegen. Er muB dabei stets darauf achten, daB der 
Zweck der Untersuchung nicht auf die Behandlung eines Leidens, sondern auf die 
Stellung einer Prognose fur den weiteren Lebensverlauf gerichtet ist. Daraus ergibt 
sich von selbst eine etwas andersartige Einstellung des Arztes zu dem zu Unter
suchenden als anderen Patienten gegenuber. Um diesen Zweck moglichst sicher
zustellen, geben die Gesellschaften ihren Vertrauensarzten Untersuchungsformulare 
an Hand-. 

Wir haben schon gesehen, daB die Lebensversicherung mit der Sterbenswahr
scheinlichkeit arbeitet. Jede Gesellschaft hat nach langerer Arbeit eine reiche Er
fahrung aus ihrem Bestande. Es kommt nun darauf an, daB nur solche Risiken 
genommen werden, die sich der bei der betreHenden Gesellschaft festgestellten 
Sterblichkeit einfiigen. Damit ist aber nicht gesagt, daB nur ganz Gesunde ver
sichert werden konnen. Auch schwerere Risiken konnen bei Berechnung von Pra
miE:inzuschlagen, bei der Ausbedingung einer Karenzzeit und Ahnlichem genommen 
werden, wenn man durch diese Mittel nur das groBere Risiko wieder ausgleicht. 
Die Tatigkeit des Chefarztes nennt man arztIiche Auslese. Man geht bei ihr von 
dem Grundgedanken aus, daB man aus der Zusammenstellung einer Reihe gleich-
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artiger Falle und aus den Eifahrungen ihres bisherigen Verlaufs auch auf die Lebens
erwartungen der neuen Antragsteller schlieBen kann. MaBgebend sind dabei we
niger die medizinischen als vielmehr die statistischen Erfahrungen. Der Chefarzt 
hat demgemaB entsprechend diesen Erfahrungen den Versicherungsbestand aus
zuwahlen und anzugeben, welche Vorkehrungen zum Ausgleich gegen ein hoheres 
Risiko getroffen werden mussen. Er wird dabei alle Umstande beriicksichtigen und 
gegeneinander abwagen mussen. In Frage kommt dabei in erster Linie das Alter 
des Antragstellers, denn das Alter bildet die Grundlage der Sterbetafeln. Am 
giinstigsten sind erfahrungsgemaB die Risiken von 20-50 Jahren. Zu beruck
sichtigen ist weiter das Geschlecht. Da die Sterblichkeit erfahrungsgemaB bei 
Mannern und Frauen wegen der verschiedenartigen korperlichen Beschaffenheit 
verschieden verlauft. Sie ist bis zum 40. Jahre bei Frauen ungiinstiger als bei 
Manneril, wahrend sich dann das Verhaltnis umkehrt. Infolgedessen nimmt z. B. 
die Gothaer Lebensversicherungs-Gesellschaft bis zu diesem Zeitpunkt einen festen 
Zuschlag und gewahrt vom 55. Lebensjahre an bei der Versicherung von Frauen 
einen festen Rabatt. Bei der Wurdigung ist dann weiter die Erblichkeit zu bemck
sichtigen, wenngleich die Erfahrungen gerade auf diesem Gebiete noch sehr lucken
haft sind. 

Grundlegend ist der eigentliche Gesundheitszustand zur Zeit der Antragstellung, 
.wobei die Vorgeschichte beachtet werden muB. Abzuwagen sind die besonderen Ge
fahren. Wir nennen den Aufenthalt und den Beruf, ohne daB dazu nahere Aus
fuhrungen erforderlich waren. Aber auch die Vermogensverhaltnisse und, vielfach 
durch sie bedingt, die Lebensweise sind von groBer Bedeutung. So ist z. B. fest
gestellt worden, daB die Sterblichkeit der mit mehr als mit 2000 M. versicherten 
Manner bis zum 55. oder 60. Lebensjahr bedeutend niedriger war als bei den mit 
geringerer Summe versicherten. In Amerika wird diese Erfahrung schon bei der 
Aufstellung der Sterbetafeln benutzt. Wie die Erfahrungen bisher gezeigt haben, 
ist die Medizin noch nicht in der Lage, diese auBerordentlich schwierige Aufgabe 
mit einigermaBen groBer Sicherheit zu losen. Immerhin sind aber ihre Dienste 
doch so wichtig, daB man heute von den Bestrebungen, die groBe Lebensversicherung 
ebenfalls moglichst ohne arztliche Untersuchung abzuschlieBen, wieder abgekommen 
ist. Diese Bewegung verdankte ihre groBere Ausbreitung wohl nur dem Bestreben 
del' Inflationszeit, einen Teil der erheblich gestiegenen Verwaltungskosten zu sparen. 

b) Bei der Betrachtung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
wollen wir die fiir die sogenannte groBe Lebensversicherung iiblichen zugrunde 
legen. 

Die Versicherung kommt mit der Annahme des Antrags durch den Versicherer, 
wie bei jedem Konsensualvertrag zustande. Gleichwohl beginnt damit aber noch 
nicht die Leistungspflicht des Versicherers. Seine Haftung ist vielmehr neben den 
iiblichen Voraussetzungen davon abhangig, daB der Versicherte zum Zeitpt..nkte 
des Raftungsbeginns noch lebt und seit der Antragstellung nicht erheblich er
krankte oder verletzt wurde. Ein Sonderfall ist gegeben, wenn yom Versicherer 

. eine Karenzzeit bedungen worden ist. Seine Haftung beginnt naturgemaB erst 
nach Ablauf der Karenzzeit. Die Versicherung kann umgekehrt gemaB § 2 VVG 
auch vordatiert werden. Eine solche Vereinbarung hat aber keinen EinfluB auf 
eine etwa ausbedungene Karenzzeit. Will der Versicherer den Vertrag anfechten, 
weil der Versicherte im Zeitpunkte, an dem die Haftung beginnen wiirde, nicht 
mehr lebte oder erheblich erkrankt oder verletzt war, so muB er diese Anfechtung 
innerhalb eines Jahres seit Aushandigung des Versicherungsscheines ausuben. 

Der Versicherer hat die Versicherungssumme dann zu zahlen, wenn der Ver
sicherte stirbt oder das vereinbarte Alter erreicht hat. Zwei Todesursachen sind 
aber dooh noch besonders zu betrachten. Die erste ist der Selbstmord. Er wiirde 
die vorsatzliche Herbeifiihrung des Versicherungsfalles sein. Infolgedessen kann er 
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yom Versicherer grundsatzlich als Versicherungsfall nicht anerkannt werden. 
Gleichwohl gestehen aber die Versicherungsuntemehmungen eine Leistungspflicht 
auch bei ihm zu. Um aber nach Moglichkeit geschiitzt zu sein, wird in derartigen 
Fallen eine Karenzzeit ausbedungen. Aber auch hiervon wird unter Umstanden 
abgewichen und zwar dann, wenn die Lebensversicherungspolice als Unterlage fiir 
eine Kreditbeschaffung verwendet wird. In derartigen Fallen wird unter Umstanden 
dem Geldgeber gegeniiber auf die Selbstmordklausel verzichtet. 

Die zweite hier zu behandelnde Todesursache ist die Kriegsgefahr. Sie ist 
zwar keine vorsatzliche oder auch nur fahrlassige Rerbeifiihrung des Versicherungs
falles, aber eine starke Gefahrerhohung. Allerdings muB der Versicherer mit ihr 
namentlich in Landern mit allgemeiner Wehrpflicht rechnen. Gleichwohl haben 
die Versicherer diese Todesursache bedingungsmaBig vielfach ausgeschlossen. In 
neuerer Zeit wird jedoch auch gegen die Kriegsgefahr Versicherungsschutz, wenn 
auch in beschranktem Umfange, gewahrt. Stirbt namlich der Versicherte wahrend 
seiner Teilnahme an Kriegsereignissen oder infolge seiner Teilnahme an ihnen inner
halb von sechs Monaten nach Beendigung des Krieges, so zahlt der Versicherer das 
am Todestage vorhandene Deckungskapital sofort nach Anmeldung und Priifung des 
Kriegssterbefalles aus. Die endgiiltige Abrechnung iiber die Kriegsschaden erfolgt 
aber erst, sobald die Gesellschaft samtliche angemeldete Kriegssterbefalle gepriift 
hat. Wie wir spater sehen werden, ist das Deckungskapital nicht gleichbedeutend 
mit der Versicherungssumme, sondern bis zum Ablauf der Versicherung nach den 
Rechnungsunterlagen geringer. Infolgedessen wird fast stets in diesen Fallen von 
den Versicherern ein geringerer Betrag als die Versicherungssumme ausgezahlt 
werden. Zur Deckung der Kriegssterbefalle werden daher noch weitere Mittel 
herangezogen und zwar der Kriegsreservefonds, in den die ersten Jahresdividenden 
samtlicher Versicherungen flieBen. Weiter werden die bei Beginn des Krieges vor
handenen, noch nicht verrechneten Dividenden und die wahrend des Krieges an
fallenden Gewinniiberweisungen verwendet, jedoch nur bis zur Rohe der Gewinn
iiberweisungen aus den dem Kriegsausbruch vorhergegangenen drei Geschafts
jahren. Endlich steuem die Gesellschaften meist noch aus ihrem sonstigen Ver
mogen einen ZuschuB beL Wenn gleichwohl diese Mittel nicht zur vollen Deckung 
der durch die Deckungskapitalien nicht gedeckten Teile der Versicherungssummen 
ausreichen, so werden diese im Verhaltnis ihrer Gesamtsumme zur Summe der 
Deckungsmittel gekiirzt. Da in der Frage des Versicherungsschutzes gegen die 
Kriegsgefahr bisher unter den Versicherem eine Einigung noch nicht erzielt wurde, 
kann man in der Praxis auch anderen Bestimmungen begegnen. 

Eine Gefahrerhohung kann nur bei der Todesfallversicherung von Bedeutung 
werden. Man sieht als solche nur eine Anderung der Gefahrenumstande an, die 
ausdriicklich als Gefahrerhohung vereinbart worden ist. Der Versicherer kann sich 
auf sie nur dann stiitzen, wenn seit ihremEintritt noch nicht zehn Jahre verstrichen 
sind oder wenn die Verpflichtung, die Genehmigung des Versicherers einzuholen, 
arglistig verletzt worden ist. Eine Gefahrerhohung sah man friiher namentlich in 
der sogenannten Auslandsgefahr. Man versteht darunter einen Aufenthalt im Aus
lande. Nach Ablauf von zwei Jahren seit Ausstellung der Police ist dem Versicher
ten der Aufenthalt in allen Teilen derWelt freigegeben. Stirbt er innerhalb eines 
Jahres nach seiner Riickkehr infolge eines in die ersten zwei Jahre der Versiche
rung fallenden Aufenthaltes zwischen den beiden Wendekreisen, ohne daB er fiir 
diesen Aufenthalt die schriftliche Einwilligung des Versicherers erhalten hat, so 
ist der Versicherer nur zur Zahlung des am Todestage vorhandenen Deckungskapitals 
verpflichtet. 

Der Todesfall des Versicherten ist der Gesellschaft unverziiglich anzuzeigen. 
AuBer dem Versicherungsschein und der letzten Pramienquittung sind so bald als 
moglich eine amtliche Sterbeurkunde und ein ausfiihrlicher arztlicher Bericht oder 
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ein amtliches Zeugnis iiber die Todesursache einzureichen. Die Gesellschaft kann 
aber auch noch weitere Auskiinfte einziehen. In dieser Beziehung ist oft ein Be
richt des Arztes, der den Versicherten im letzten Jahre vor seinem Tode behandelt 
hat, oder der die Todesursache festgestellt hat, von Bedeutung. Bei Selbstmord 
des Versicherten bleibt die Leistungspflicht des Versicherers dann bestehen, wenn 
die Tat in einem die freien Willensbestimmungen ausschlieBenden Zustande krank
hafter Storung der Geistestatigkeit begangen worden ist oder wenn seit Einlosung 
des Versicherungsscheins zwei Jahre verstrichen sind. Hat der Versicherte bei Be
ginn des ersten Versicherungsjahres das vierzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet, 
so wird die volle Versicherungssumme dann gezahlt, wenn die Versicherung beim 
Tode des Versicherten mindestens drei Jahre in Kraft und der Versicherte minde
stens sieben Jahre alt ist. In allen anderen Fallen werden nur die bezahlten Pra
mien zuziiglich 5% Zinsen zuriickvergiitet. 

"Ober die Versicherung wird eine Police ausgestellt. Der Versicherer ist berech
tigt aber nicht verpflichtet, den Inhaber des Versicherungsscheins als berechtigt 
zur Verfiigung iiber alle Anspriiche aus dem Versicherungsvertrage anzusehen. Ver
fiigungen des Versicherungsnehmers oder sonstiger Verfiigungsberechtigter iiber 
die Anspriiche aus der Versicherung sind dem Versicherer gegeniiber nur dann 
rechtswirksam, wenn sie ihm yom Verfiigungsberechtigten schriftlich angezeigt 
worden sind. 

c) Von besonderer Bedeutung sind bei der Lebensversicherung die Rechnungs
unterlagen, ein Teil des Geschaftsplans, der an Hand der Versicherungsmathe
matik aufgestellt wird. Wir konnen nur einige wenige Hauptgesichtspunkte her
vorheben. 

Die sogenannten Sterbetafeln bilden die Unterlage des gesamten Lebensver
sicherungsbetriebs. Dies sind Tabellen, die anzeigen, wieviel Personen aus einer 
bestimmten Grundmasse jeweils das nachste Lebensjahr noch erreichen. Ohne 
weiteres ist einleuchtend, daB mit zunehmendem Alter die Todesgefahr immer 
groBer wird, bis an einem Zeitpunkte auch der letzte der ange.nommenen Grundmasse 
gestorben ist. Wenn man aber auf mathematischem Wege unter Zuhilfenahme der 
Statistik feststellen kann, wieviel Personen im Durchschnitt aus einer angenomme
nen Masse in jedem Jahre sterben, dann kann man auch feststellen, welche Auf
wendungen man in jedem Jahre fiir Zahlungen von Versicherungssummen zu 
machen hat. Daraus ergibt sich andererseits wieder, welche Mittel von den Ver
sicherungsnehmern aufgebracht werden miissen, um den eintretenden Bedarf zu 
decken. 

Mit zunehmendemAlter miiBten entsprechend der hoheren Sterbenswahrscheinlich
keit von den iiberlebenden Versicherten immer hohere Pramien gezahlt werden. 
Eine solche Regelung wiirde aber in der Praxis undurchfiihrbar sein, da im :Qurch
schnitt die Erwerbsfahigkeit mit zunehmendem Alter nachlaBt. Es war daher eine 
Grundbedingung fur den Betrieb der Lebensversicherung, daB es den Mathematikern 
gelang, das Risiko rechnungsmaBig auf die ganze Dauer der Versicherung gleich
maBig zu verteilen, so daB nunmehr jahrlich gleichbleibende Pramien von den 
Versicherungsnehmern entrichtet werden konnen. Daraus ergibt sich aber, daB 
die Versicherungsnehmer in den ersten Jahren der Versicherung Pramien zahlen, 
die groBer sind als es dem Risiko entspricht, wahrend in den letzten Jahren die 
Pramien niedriger als das Risiko sind. Man muB daher die tatsachlich gezahlten 
Pramien in zwei Teile zerlegen, und zwar in den Risikoteil und den Sparteil. 
Die Ansammlung der Sparteile, auf Zinseszins gelegt, ergibt dann bei einem rechnungs
maBigen Ablauf der Versicherung die Versicherungssumme. In Wirklichkeit sind 
aber in den Pramien auch noch Unkostenanteile und ein Gewinnzuschlag enthalten. 

Diese Ansammlung der Sparteile stellt das sogenannte Deckungskapital oder 
die Pramienreserve dar. Das Deckungskapital sind also die um die rechnungs-
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maBigen Zinsen vermehrten Betrage, die nach Bestreitung des geschiiftsplanmaBigen 
Teils ffir Risiko, Unkosten und Dividendenanwartschaften von den eingezahlten 
Pramien ubrig bleiben. Sie bilden einen groBen Posten in den Bilanzen der Lebens
versicherungsgesellschaften und werden gesondert ausgewiesen, da es sich urn die 
Sparkapitalien der Versicherten handelt. 

Ein-
Jahrliche Pramie ffir je 1000 (Reichsmark, Goldmark, Dollar) Versicherungs-

summe, fallig sofort beirn Tode, mit Pramienzahlung bis zum Ein-
tritts- tritts-
alter Tode Lebensalter (Tabelle II) alter 

(Tabelle I) 
65 60 I 55 50 

20 20,- 21,80 22,20 22,90 24,30 20 
21 20,40 22,20 22,70 23,40 25,- 20 
22 20,80 22,70 23,20 24,- 25,70 22 
23 21,20 23,20 23,80 24,70 26,50 23 
24 21,60 23,80 24,40 25,40 27,40 24 
25 22,10 24,40 25,10 26,20 28,40 25 
26 22,60 25,30 25,80 27,10 29,50 26 
27 23,20 25,70 26,50 28,- 30,60 27 
28 23,80 26,40 27,30 29,- 31,80 28 
29 24,50 27,20 28,20 30,- 33,30 29 
30 25,20 28,- 29,10 31,10 35,':"'" 30 
31 26,- 28,90 30,10 32,40 36,80 31 
32 26,70 29,80 31,20 33,80 38,70 32 
33 27,50 30,70 32,40 35,30 40,80 33 
34 28,40 31,70 33,60 36,90 43,20 34 
35 29,30 32,90 34,80 38,70 46,- 35 
36 30,20 34,10 36,30 40,70 49,20 36 
37 31,10 35,30 37,80 42,80 52,80 37 
38 32,10 -36,60 39,50 45,10 57,10 38 
39 33,20 38,- 41,40 47,80 62,10 39 
40 34,30 39,60 43,40 50,90 68,10 40 
41 35,50 41,30 45,70 54,50 41 
42 36,70 43,10 48,20 58,60 42 
43 38,- 45,- 51,- 63,40 43 
44 39,40 47,10 54,10 69,- 44 
45 40,90 49,40 57,60 75,70 45 
46 42,50 52,- 61,60 46 
47 44,20 54,90 66,30 47 
48 46,- 58,10 71,70 48 
49 47,90 61,60 78,- 49 
50 50,- 65,60 85,60 50 
51 52,20 70,10 51 
52 54,50 75,10 52 
53 56,90 81,10 53 
54 59,40 87,90 54 
55 62,- 96,- 55 
56 64,70 56 
57 67,60 57 
58 70,60 58 
59 73,80 59 
60 77,20 60 

Fiir die Berechnung der Pramienreserve gibt es zwei Methoden, die Netto- und 
die Zillmersche Methode. Bei der Nettomethode werden nur die Versicherungs
summen, nicht aber auch die mit der Anwerbung und Verwaltung des Versiche
rungsbestandes verbundenen Unkosten der Berechnung der Pramienreserve zu
grunde gelegt. Als Rechnungsgrundlage wird die Sterbetafel und der ZinsfuB ver
wendet. Die Berechnung erfolgt fUr den Anfang und das Ende jedes Versicherungs
jahres. Sie -muB am Schlusse jedes Versicherungsjahres gleich der Summe der bis 
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zu diesem Zeitpunkte gezahltenNettopramien abzuglich der bereits fur Versicherungs
falle geleisteten Zahlungen sein. Fiir den einzelnen Versicherten mussen die ge
zahlten Nettopramien zuzuglich Zinseszins die Versicherungssummen beim rech
nungsmaBigen Ablaufe der Versicherung ergeben. Die Zillmersche Methode geht 
davon aus, daB die Unternehmungen tatsachlich Unkosten aufzuwenden haben, 
die bei der Berechnung der Pramienreserve beriicksichtigt werden mussen. Ob 
man diese Unkosten ganz oder teilweise abziehen kann, war lange ein Streitpunkt. 
Der § 11 VAG sah eine Hochstbelastung von 12Y2 % der Versicherungssumme vor. 
Sie ist aber jetzt aufgehoben worden. Gleichwohl muB aber auch die Zillmersche 
Pramienreserve bei rechnungsmaBigem Verlaufe der Versicherung am Ende der 
Versicherung der Nettopramienreserve gleich sein. Der anfanglich niedrigeren Pra
mienreserve mussen daher in den nachsten Jahren Nettopramien, die um einen 
Unkostenzuschlag vermehrt sind, zugefuhrt werden. Jedenfalls ergibt sich bei der 
Zillmerschen Methode zumindest fur das erste Jahr eine negative Pramien
reserve. Das sogenannte Zillmern ist heute yom Reichsaufsichtsamt fUr Privat
versicherung zugelassen worden, wenn auch unter gewissen Einschrankungen. Aus 
der damit zugelassenen anfanglichen negativen Pramienreserve ergab sich aber far 
die Aufsichtsbehorde die Notwendigkeit, sich auch mit den Unkosten in der Le
bensversicherung zu beschaftigen. Auf diese Verhaltnisse sind die Anordnungen 
des Aufsichtsamtes uber die Beschrankung der Unkosten zuruckzufiihren. 

MaBgebend fUr den Pramiensatz ist das Alter des Versicherten zum Zeitpunkt 
des Beginns der Lebensversicherung. 1m Falle einer unrichtigen Altersangabe wird 
die Versicherungssumme im Verhaltnis der gezahlten zu der dem wirklichen Alter 
entsprechenden Tarifpramie berichtigt. U m eine V orstellung von einem Pramientarif 
zu geben, bringen wir die Pramiensatze fur die Todesfallversicherung mit Gewinn
anteil, wie sie heute bei einer Gesellschaft im Gebrauch sind. (Siehe Tabelle S. 60.) 

Man sieht sofort die starke Staffelung der Pramiensatze nach dem Eintritts
alter des Versicherten. Das mit dem Alter zunehmende Risiko kommt auch deutlich 
in den Endzahlen der einzelnen Spalten zum Ausdruck. So hat ein 55jahriger 
96 M., ein 50jahriger 85,60 M., ein 45jahriger 75,50 M. und ein 40jahriger nur 
68,10 M. fur eine zehnjahrige Versicherung zu bezahlen. Diese Unterschiede konnen 
nur auf dem Risikounterschiede beruhen, da in allen Fallen mit dem gleichen ZinsfuB 
gerechnet wird. 

Bei dieser Gestaltung der Pramie spielt der ZinsfuB bei der Lebensversicherung 
eine ganz besondere Rolle. Er ist ein Teil des Geschaftsplans und muB bei der Zu
lassung zum Geschaftsbetrieb von der Aufsichtsbehorde genehmigt werden. Wird 
ein hoherer ZinsfuB angenommen, so konnen die Pramiensatze niedriger sein, wie 
sie umgekehrt hoher sein mussen, wenn der ZinsfuB niedriger ist. Um eine Stetig
keit der Geschaftsfuhrung zu ermoglichen, ist es daher von der allergroBten Wich
tigkeit, einen Zinssatz zu wahlen, der aller Voraussicht nach auf die Dauer mit 
den Vermogensanlagen erzielt werden kann. In der Zeit vor dem Kriege rechneten 
die Gesellschaften mit 4% und 3Y2 % Zinsen. Tatsachlich konnten sie aber viel
fach hohere Zinssatze erzielen. In der Zeit nach dem Kriege werden ganz allgemein 
wesentlich hohere Zinssatze erzielt. Gleichwohl ware es falsch, daraufhin die Rech
nungsgrundlagen zu andern, da es wohl sicher unmoglich ist, auf die Dauer auch nur 
einigermaBen so hohe Zinssatze beibehalten zu konnen. Andererseits sammeln sich 
dadurch aber bei den Gesellschaften aus den Fonds der Versicherten sehr erheb
liche Kapitalien an. Diese dienen einmal dazu, die Unternehmungen zu festigen. 
In zweiter Linie werden sie in Form von Dividenden an die Versicherten wieder 
ausgeschuttet. In der Praxis findet man bei den Gesellschaften die Einteilung der 
Versicherten in die verschiedenartigsten Gewinnverbande, je nach den Tarifen, die 
den Versicherungen zugrunde. liegen. Der auf die gewinnberechtigten Versiche
rungen entfallende UberschuB wird in Prozenten der Jahrespramien auf die einzel-
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nen Versicherungen verteilt. Bei der Feststellung der Rohe des Prozentsatzes wird 
die zurUckgelegte Dauer und die vereinbarte Gesamtdauer der Pramienzahlung 
beriicksichtigt. Eine Gesellschaft gewahrt z. B. die erste Dividende bei Entrich
tung der vierten Jahrespramie. Sie flieBt dabei zunachst in den Kriegsreservefonds 
wird jedoch am bedingungsgemaBen Endtermin der Versicherung gezahlt, wenn 
und soweit nicht inzwischen dieser Fonds in Anspruch genommen ist. Die folgenden 
Dividenden werden jeweils an der Jahrespramie gekiirzt. Bei anderen Gewinn
verbanden werden sie dagegen verzinslich angesammelt und bei Beendigung des 
Versicherungsverhaltnisses ausgezahlt. Die Gesamtsumme der noch nicht ausge
zahlten Gewinnanteile bildet den Dividendenfonds der gewinnberechtigten Ver
sicherungen. Dieser kann zur Deckung von auBerordentlichen Verlusten, insbeson
dere zur Zahlung von Kriegsschaden verwendet werden. 

Die laufenden Pramien werden zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres fallig 
und sind im voraus zu zahlen. Es findet sich aber auch in groBem Umfange eine 
ratenweise Zahlung der Pramien. In diesen Fallen gelten die noch nicht gezahlten 
Raten als gestundet. Sie werden auf die Versicherungsleistung der Gesellschaft 
angerechnet. 

Die eigenartige Gestaltung der Pramie hat noch verschiedene Auswirkungen. 
Der Versicherungsnehmer kann die Versicherung ganz oder teilweise auf den SchluB 
des laufenden Versicherungsjahres kundigen. Sie kann auch nur teilweise gekiin
digt werden, jedoch muB in diel'lem Falle die verbleibende Versicherungssumme 
mindestens 1000 M. betragen und durch 100 ohne Rest teilbar sein. Wenn eine 
einmalige Pramie entrichtet ist oder wenn laufende Pramien fUr mindestens 3 Jahre 
bezahlt sind, wird eine Ruckvergiitung gewahrt. Sie betragt nach den yom Reichs
aufsichtsamt genehmigten Normativbedingungen 60% des fur den SchluB des lau
fenden Versicherungsjahres berechneten Deckungskapitals, solange dieses 30% der 
Versicherungssumme nicht uberschreitet. Die Ruckvergiitung erhoht sich um so viel 
Prozent des Deckungskapitals, als dieses mehr als 30% der Versicherungssumme 
betragt, bis zu 95 %. Die meisten Gesellschaften gehen in ihren Leistungen uber 
diese Satze noch hinaus. Sind Pramien fur mindestens 3 Jahre gezahlt, so kann der 
Versicherungsnehmer jederzeit auf das Ende eines Versicherungsjahres die Um
wandlung der Versicherung in eine pramienfreie mit herabgesetzter Versicherungs
summe verlangen. Die verbleibende Versicherungssumme muB sich auf mindestens 
100 M. belaufen und durch 100 ohne Rest teilbar sein. Ein verbleibender Rest 
wird riickvergiitet. Die Umwandlung erfolgt so, daB mit dem SchluB des laufenden 
Versicherungsjahres an die Stelle der bisherigen Versicherungssumme der Betrag 
tritt, der sich fur das Alter des Versicherten als Leistung der Gesellschaft ergibt, 
wenn das auf die Versicherung entfaHende Deckungskapital nach MaBgabe der 
Rechnungsgrundlagen der Gesellschaft als einmalige Pramie angesehen wird. Bei 
der Umwandlung gilt der Teil der Versicherungssumme als gekiindigt und durch 
Ruckvergutung erloschen, dessen Ruckvergiitungswert den bis zum Schlusse des 
laufenden Versicherungsjahres geschuldeten Pramien nebst einer etwa auf die Ver
sicherungsleistung gewahrten Vorauszahlung entspricht. Wird eine umgewandelte 
Versicherung gekundigt, so betragt die Ruckvergiitung so viel Prozent des Deckungs
kapitals, als bei Fortdauer der urspriinglichen Versicherung zu vergiiten gewesen 
ware. 

Nur aus dem Gesichtspunkte, daB das Deckungskapital den Versicherten ge
hort, erklaren sich auch die Bestimmungen uber die Vorauszahlungen. Nach Zah
lung von 3 Jahrespramien konnen bis zur Rohe der bei der Kundigung zu gewah
renden Ruckvergiitung abzuglich der Pramie des folgenden Jahres von der Gesell
sclmft Vorauszahlungen auf die Versicherung gewahrt werden, wodurch sich aHe 
Verpflichtungen des Versicherers um den vorausgezahlten Betrag verringern. Von 
dem Tage ab, an dem die Vorauszahlung geleistet wird, erhOht sich die fiir die 
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Versicherung zu zahlende laufende Pramie um einen bestimmten Prozentsatz des 
Policendarlehns. Die Pramie fiir die Vorauszahlung ist naturgemaB nicht am Ge
winn beteiIigt und ist solange zu entrichten, bis das Darlehen wieder zuriickgezahlt 
oder bei einer Versicherungsleistung gekiirzt worden ist. FUr die Zahlung dieser 
Pramien gelten die Bestimmungen fiir die Zahlung laufender Pramien nach drei
jahrigem Bestehen der Versicherung. Der Versicherungsnehmer hat das Recht, zu 
jedem Pramienzahlungstermin den im voraus empfangenen Betrag wieder zuriick
zuzahlen. Die Riickzahlung muB vorher angezeigt werden. 

Wahrend der Versicherungsnehmer in der besprochenen Weise die Versicherung 
umwandeln kann, vermag er auch erloschene oder pramienfrei gewordene Versiche
rungen gegen Zahlung der Riickstande nebst meist 5 % Zinsen wieder in Kraft 
setzen zu lassen. Hat aber die Unterbrechung der Pramienzahlung langer als ein 
Jahr gedauert, so kann der Versicherer die Wiederinkraftsetzung von dem Er
gebnis einer erneuten Priifung des Gesundheitszustandes des Versicherten ab
hangig machen. 

5. Wenn man nach den bisherigen Darlegungen beachtet, daB bei den Lebens
versicherungsunternehmungen ganz gewaltige Sparkapitalien der Versicherten an
gesammelt werden, dann wird man es auch verstehen, daB gerade fiir die Lebens
versicherung die Aufwertung von ganz auBerordentlicher Bedeutung ist. Zwar 
handelt es sich bei ihr um keine besondere Eigentiimlichkeit des Versicherungs
wesens, gleichwohl wollen wir aber kurz auf sie eingehen. 

Das Gesetz iiber die Aufwertung von Hypotheken und anderen Anspriichen 
vom 16.7.1925 beschii.ftigt sich in den §§ 59-61 mit der Aufwertung von Ver
sicherungsanspriichen, und zwar von solchen Versicherungsanspriichen, fiir die 
nach gesetzlichen Bestimmungen oder nach Vorschrift der Aufsichtsbehorde vor 
dem 14.2. 1924 ein Pramienreservefonds im Sinne der Vorschriften des VAG zu 
bilden war. Bei anderen Versicherungsanspriichen ist die Aufwertung durch eine 
Verordnung vom 22.5.1926 geregelt. Nach dem Aufwertungsgesetze werden die 
hier zu behandelnden Versicherungsanspriiche in der Weise aufgewertet, daB das 
aufgewertete Vermogen der Versicherungsunternehmung nebst einem etwa aus 
dem sonstigen Vermogen des Schuldners zu leistenden Beitrag einem Treuhander 
iiberwiesen wird. Dieser hat den sogenannten Aufwertungsstock nach Abzug der 
Verwaltungskosten zugunsten der Versicherten nach einem von der Aufsichtsbehorde 
genehmigten Teilungsplan zu verwenden. 

Die Durchfiihrung der Aufwertung ist durch eine besondere Durchfiihrungs
verordnung vom 29.11. 1925 naher geregelt. Voraussetzung der Aufwertung ist, 
daB die Anspriiche aus einem vor dem 14.2.1924 begriindeten Rechtsverhaltnis 
herriihren und die Zahlung einer bestimmten in Mark oder einer anderen nicht 
mehr geltenden inlandischen Wahrung ausgedriickten Geldsumme zum Gegenstande 
haben. Wir haben friiher schon gesehen, daB die Anspriiche ihren Gegenwert haupt
sachlich in der Pramienreserve haben und daB diese in groBem Umfange von der 
Entwertung betroffen wurde. Die Versicherungsanspriiche konnen daher nur nach 
MaBgabe der verfiigbarel). Mittel unter Zugrundelegung der auf sie entfallenden 
Reserven und unter Beriicksichtigung der beiderseitigen Riickstande und Leistungen 
aufgewertet werden. Fiir die Aufwertung der Versicherungsanspriiche gewinnt da
mit die allgemeine Aufwertung anderer Anspriiche eine grundlegende Bedeutung. 
Namentlich kommen wegen der Vermogensanlagevorschriften die Bestimmungen 
iiber die Aufwertung der Hypotheken und Anleihen in Betracht. Daraus ergibt 
sich, daB entsprechend der Verschiedenheit der Vermogensanlagen der Aufwertungs
satz bei den einzelnen Unternehmungen auBerordentlich verschieden sein kann 
und verschieden sein wird. Bevor nicht die Aufwertung der Anspriiche der Ver
sicherungsunternehmungen aus ihren Vermogensanlagen durchgefiihrt ist, kann 
I!laher auch von einer Aufwertung der Versicherungsanspriiche noch keine Rede sein. 
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Die Feststellung des Aufwertungsstockes seinem endgiiltigen Betrage nach ist 
eine auBerordentlich langwierige und zugleich schwierige Aufgabe des Treuhanders. 
Grundsatzlich flieBt in den Aufwertungsstock das gesamte aufgewertete Vermogen 
der betreffenden Versicherungsunternehmung, das ihr beim Ablauf des 13.2.1924 
gehorte, soweit es nicht verpfandet oder gemaB § 57 Abs. 1 Satz 2 VAG aJa beson
dere Sicherhe~t gestellt ist. Wenn es die wirtschaftlichen VerhiLltnisse der Unter
nehmung angemessen erscheinen lassen, sind auf Verlangen und nach naherer Be
stimmung der Aufsichtsbehorde auch noch Beitrage aus· dem sonstigen Vermogen 
der Uriternehmung in den Aufwertungsstock zu leisten. Diese Beitrage konnen, 
um die Durchfiihrung der Bestimmung zu erleichtern, auf einem besonderen Auf
wertungsausgleichkonto gebucht und durch jahrliche Abschreibungen getilgt werden. 
Die AufsichtsbehOrde kann auch zulassen, daB der· Beitrag in Teilbetragen geleistet 
wird. Zur Feststellung des Aufwertungsstockes muB die Unternehmung dem Treu
hander Einsicht in die Geschaftsbiicher und sonstigen Unterlagen gestatten, sowie 
inm die notigen Auskiinfte erteilen. Werden verschiedene Versicherungszweige be
trieben, so muB das vorhandene Vermogen auf diese verschiedenen Zweige im Ver
hiLltnis der Goldmarkbetrage der auf sie entfallenqen technischen Reserven auf
geteilt werden. Dabei darf aber auf die Aufwertungsstocke der Lebens-, Kranken-, 
Unfall- und Haftpflichtversicherung nicht weniger entfallen ala die zugehorigen 
Pramienreservefonds an aufgewerteten Vermogensanlagen enthalten haben. 

Der Treuhander hat den Aufwertungsstock in Besitz zu nehmen und zu ver
walten. Er kann aus ihm Vorschiisse auf die Ansprnche der Versicherten zahlen 
und iiber ihn verfiigen, soweit dies im Interesse der Versicherten und einer schnellen 
Durchfiihrung der Aufwertung gelegen ist. Vor aHem aber hat der Treuhander die 
am Aufwertungsstock beteiligten Versicherungen festzustellen und ffir die Ver
wendung des Aufwertungsstocks nach Anhorung der Unternehmung einen Teilungs
plan aufzustellen. Soweit die Ansprnche noch nicht fallig sind, wird ffir. sie eine 
beitragsfreie oder beitragspflichtige Versicherung auf Reichsmark im Teilungsplane 
berechnet. Dabei kann die urspriingliche Versicherungsform geandert, der Ablauf bis 
Ende 1932 hinausgeschoben und eine Gewinnbeteiligung vorgesehen, ausgeschlos3en 
oder neu geregelt werden. Ob eine beitragspflichtige Versicherung in Frage kommt, 
ist in das Belieben des Versicherungsnehmers gestellt. Mit Genehmigung der Auf
sichtsbehorde konnen im Interesse der Unternehmung Zahlungen aus dem Teilungs
plan bis zum 31. 12. 1932 ganz oder teilweise abgelehnt werden. Wenn es sich 
nur um geringe Leistungen handelt, kann im Teilungsplane angeordnet werden, 
daB unter Aufhebung des VersicherungsverhiLltnisses der Aufwertungsanteil dem 
Bezugsberechtigten auszuzahlen ist. 

Der Bestand des Aufwertungsstockes und der Teilungsplan wird durch Ge
nehmigung der AufsichtsbehOrde unter AusschluB. des Rec;ntsweges festgestellt. 
Wenn die Unternehmung es beantragt oder wenn bei der Aufsichtsbehorde Be
denken bestehen, erfolgt die Genehmigung im Spruchverfahren in einer zu be
griindenden Entscheidung. Nach der Genehmigung erhiUt die Unternehmung den 
Aufwertungli!stock zurnck. Ffir die aufgewerteten Versicherungen sind die neu be
rechneten Pramienreserven dem Pramienreservefonds zuzufiihren. 

Wenn bei der Durchfiihrung der Aufwertung im Einzelfalle eine .anderweitige 
Regelung im Interesse d,er Versicherten angezeigt erscheint, so, kann ausnahms
weise von der Aufsichtsbehorde im Einvernehmen mit dem Treuhander eine ent
sprechende andere Regelung im Rahmen des § 61 des Aufwertungsgesetzes getroffen 
werden. Auf Ansprnche, aus ~ebensversicherungsvertragen mit auslandischen, nicht 
unter Reichsaufsicht stehenden Unternehmungen kommen die Aufwertungsvor
schriften nicht zur Anwendung, es. bleibt vielmehr bei den allgemeinen gesetz
lichen Bestimmungen. 
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§ 7. Unfallversicherung. 
Literatur: BRIGL, Volks-Unfallversicherung. Halle 1918; EMMINGHAus, Private Unfall

versicherung. 1m Handworterbuch der Staatswissenschaften. 3. Auf I. Jena 1911; HAGEN, 
Die neuen Versicherungsbedingungen. Zeitschr. f. d. ges. Versicherungswissenschaft. Bd. 10. 
1910; HAGEN, Versicherungsrecht. Leipzig 1922. Abschnitt XX; HASTINGS, History and 
Development of personel Insurance. London 1922; HILL, Accident Insurance. London 1924; 
MAC NEILL, A Study of accidents and accident insurance. Boston 1900; MANES, Artikel "Un
fallversicherung" im Versicherungslexikon. 2. Auf I. Berlin 1924; MANES. Versicherungswesen. 
4. Auf I. Leipzig 1924; MANES, Grundziige des Versicherungswesens. 4. Aufl. Berlin 1923; 
MOEBIUS, Kollektiv-Unfallversicherungen der Studierenden an Deutschen Hochschulen. Zeitschr. 
f. d. ges. Versicherungswissenschaft. Bd. 12. Berlin 1912; SCHWEIZHAUSER, Grundziige des pri
vaten Unfallversicherungsrechts. Assekuranz-Jahrbuch Wien 1921. 

1. Geschichtliche Entwicklung. Die ersten Anzeichen dieses Versiche. 
rungszweiges lassen sich bereits im 16. Jahrhundert nachweisen. Damals ver
sicherten namlich bereits die Schiffseigentumer das Leben ihrer Kapitane gegen 
Seeunfall. Ihren Ausgangspunkt nahm also diese Versicherungsart in Anlehnung 
an die Transportversicherung von der Reiseversicherung. Der groBeren Ausbreitung 
standen jedoch Rechtsanschauungen entgegen, so vor aHem die Ansicht des romi
schen Rechts, daB der Korper des freien Menschen in Geld nicht schatz bar sei. In 
gleicher Richtung wirkten die a1t.en Seerechte, die eine Versicherung der Besatzung 
gegen Seeunfall als unmoralisch ansahen. Erst im vorigen J ahrhundert griff man 
beim Aufkommen der Eisenbahnen wieder auf den Gedanken einer Unfallversiche
rung zuruck. Die erste Unfallversicherungsgesellschaft durfte die Railway Passengers 
Company yom Jahre 1845 gewesen sein. Sie versicherte jedoch nur gegen Eisen
bahnunfalle. Erst in den folgenden Jahren gingen andere Unternehmungen zur 
allgemeinen Unfallversicherung uber. Nahezu gleichzeitig wurde auch in anderen 
Landern dieser Versicherungszweig aufgenommen, wobei wir eine entsprechende Ent
wicklung von der Reiseunfall- zur allgemeinen Unfallversicherung feststellen konnen. 

Die allgemeine Unfallversicherung fand jedoch erst nach dem Reichshaftpflicht
gesetz yom 7. 6. 1871 eine groBere Verbreitung. In diesem Gesetze wurde die Haf
tung des Betriebsunternehmers fUr Betriebsunfalle normiert. Nach dem Gesetze 
kann sich aber der Unternehmer von der wirtschaftlichen Auswirkung dieser Haf
tung in gewissen Fallen befreien. Besteht namlich zugunsten des Arbeitnehmers 
bei einer Versicherungsanstalt eine Unfallversicherung, bei welcher der Unter
nehmer mindestens ein Drittel der Pramie bezahlt, so darf er die Versicherungs
leistung der Versicherungsanstalt auf die von ihm dem Verungluckten geschuldete 
Entschadigungssumme anrechnen. Diese Bestimmung, auf der wohl die enge Ver
knupfung des Betriebes der Unfall- und Haftpflichtversicherung beruht, war der 
Auftakt fUr die Grundung einer ganzen Anzahl neuer Gesellschaften, die hier ein er
giebiges Arbeitsfeld sahen. Neben den fur den Betrieb der Unfallversicherung be
sonders gegriindeten Spezialversicherungsgesellschaften nahmen namentlich Le
bensversicherungsgesellschaften diesen Geschaftszweig in der Folge auf. 1m V order
grund des Interesses stand somit damals die sogenannte Kollektiv-Unfallversiche
rung. Ais aber im Jahre 1884 die soziale Unfallversicherung durch Einrichtung 
der Berufsgenossenschaften eingefuhrt wurde, wurde die bisher betriebene Ver
sicherungsart in weitem Umfange den Privatunternehmungen entzogen. Jetzt 
wurde fUr diese die Einzel-Unfallversicherung der wichtigste Geschaftszweig. 

2. Arten der Unfallversicherung. Wir haben bisher zwei Arten der Unfall
versicherung kennen gelernt, die Einzel- Unfallversicherung und die Kollek
tiv-Unfallversicherung. Wahrend bei jener bestimmte einzelne Personengegen 
die Folgen eines Unfalls versichert werden, ergreift diese in einer Police eine ganze 
Personengruppe. 1m Laufe der Zeit haben beide Versicherungsarten infolge der 
zunehmenden Konkurrenz wieder eine ganze Reihe von Unterarten ausgebildet. 
Zur Einzelunfallversicherung gehoren vor allem die Reise-Unfallversicherung, die 
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lebenslangliche Eisenbahn-Unfallversicherung, die Schiffs- und Seereise-Unfall
versicherung, die Kraftwagen-Unfallversicherung und die Kinder-Unfallversiche
rung. Bei der Kollektiv-Unfallversicherung finden wir die Vereins-Unfallversiche
rung, die Versicherung von Organen oder Angestellten bei Stadtverwaltungen, 
Kirchengemeinden, Berufsgenossenschaften, Handwerks- und Handelskammern, 
der Mitglieder von Feuerwehren und Sanitatskolonnen und die Schiiler-Unfall
versicherung. Von besonderer Bedeutung ist namentlich in der neueren Zeit die 
Abonnenten-Unfallversicherung geworden, bei der den Abonnenten einer Zeitschrift 
oder Tageszeitung Versicherungsschutz geboten wird. Die sogenannte Volks-Unfall
versicherung, eine Verbindung von Unfall- und Sterbegeld-Versicherung, fiir die sich 
mannigfache Ansatze zeigten, ist durch den Krieg nicht zur Entfaltung gelangt. 

Wir gehen im folgenden von den von der Aufsichtsbehorde den Verbandsgesell
schaften im Jahre 1924 genehmigten Allgemeinen Versicherungsbedingungen und 
den Anweisungen in den Pramientarifen aus. 

3. Begriff des Unfalls. Sowohl das VVG wie die Reichsversicherungsord
nung haben davon abgesehen, eine Definition des Unfalls zu geben.Infolgedessen 
sehen wir in der Entwicklung bei allen Unternehmungen das Bemiihen, den Begriff 
des Unfalls durch mehr oder minder weitgehende Aufzahlungen von Ereignissen, 
bei denen ein Unfall als vorliegend angenommen wird, zu beschreiben. Nach den 
Versicherungsbedingungen liegt ein Unfall vor, wenn der Versicherte durch ein 
plotzlich von auBen auf seinen Korper wirkendes Ereignis unfreiwillig eine Gesund
heitsschiidigung erleidet. Die Bedingungen lassen auch noch folgende Ereignisse 
als Unfalle gelten: Durch plotzliche Kraftanstrengung hervorgerufene Verrenkungen, 
Zerrungen und ZerreiBungen, Wundinfektionen, bei ·denen der Ansteckungsstoff 
durch eine Unfallverletzung in den Korper gelangt ist. Nicht als Unfalle gelten 
dagegen: Vergiftungen, Malaria, Flecktyphus und sonstige Infektionskrankheiten, 
Gewerbekrankheiten, Erkrankungen infolge physischer Einwirkungen, Gesund
heitsschadigungen durch Licht, Temperatur- und Witterungseinfliisse, es sei denn, 
daB der Versicherte diesen Einfliissen infolge eines Versicherungsfalles ausgesetzt 
war, Gesundheitsschadigungen durch Rontgen-, Radium-, Finsen-, Hohensonnen
und ahnliche Strahlen. 

Man sieht ohne weiteres, daB diese Bestimmungen nur ein annaherndes Bild dessen, 
wogegen die Versicherung Schutz bieten soIl, geben konnen. Nicht zur Bestimmung 
des Unfallbegriffes als vielmehr zur Festlegung des Umfanges der Versicherung ge
horen die in den Bedingungen aufgezahlten Ausschliisse, die bei den einzelnen Ver
sicherungsarten verschieden sind, und auf die wir spater noch zuriickkommen miissen. 

4. Durchfiihrung der Unfallversicherung. Nach den allgemeinen Ver
sicherungsbedingungen wird Versicherungsschutz gewahrt gegen die Folgen der 
den Versicherten wahrend der Versicherungsdauer zustoBenden UnfaJle. Der Ver
sicherte kann infolge des Unfalles vOriibergehend arbeitsunfahig werden. Es 
kann sich aber auch eine dauernde Arbeitsunfahigkeit, ja sogar der Tod des Ver
sicherten als Unfallfolge herausstellen. Wir haben es demnach bei der Unfallver
sicherung im Gegensatz zu den anderen Versicherungszweigen nicht mit einer ein
heitlichen, sondern einer zusammengesetzten Versicherung zu tun. Sie umfaBt 
kurz gesagt eine Todesfall-, eine Invaliditats- und eine Krankenversicherung in 
einer einzigen Police. Die Notwendigkeit dieser Ausgestaltung ergibt sich aus den 
verschiedenen moglichen Unfallfolgen, vor aHem aber auch daraus, daB man bei 
Eintritt eines SchadenfaHes noch gar nicht weiB, welche Folge denn tatsachlich 
eingetreten ist. Oft wird sich sogar die schwerere im Laufe der Behandlung ausder 
leichteren noch entwickeln. Diese besonderen Verhaltnisse haben zu einer ganz 
eigentiimlichen Art der Riickdeckung, zur Riickversicherung nach MaBgabe des 
hochsten Exzedenten gefiihrt. Nach den Tarifen kann die Versicherung des naheren 
folgendermaBen genommen werden: 
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a) auf den Todesfall; 
b) auf den Fall dauernder Invaliditat, und zwar mit Kapitalzahlung oder . Ren

tentzahlung. Diese kann abhangig gemacht werden vom Alter des Versicherten bei 
Eintritt des Schadenfalles oder von vornherein als feststehend vereinbart werden; 

c) auf Tagegelder bei vorubergehender Arbeitsunfahigkeit und 
d) neben oder an Stelle von c) auf Ersatz der notwendigen Kurkosten. 
Todesfallversicherungen sollen nur in Verbindung mit Invaliditatsversicherungen 

abgeschlossen werden. Die Invaliditatssumme soIl mindestens das Doppelte der 
Todesfallsumme betragen. Das versicherte Tagegeld solI nicht mehr betragen als 
ein Achtel Promille des fur den Todes- und Invaliditatsfall zusammen versicherten 
Kapitals. Tagegeld und Kurkosten werden allein nicht versichert. Wenn Kur
kosten mit versichert werden, solI die hierfur versicherte Summe mindestens BOO M. 
betragen. In der Praxis haben sich feststehende Summen, die gewohnlich fur die 
drei Versicherungsarten gewahlt werden, herausgebildet. 

a) Die Einzel-Unfallversicherung. Ausgeschlossen sind von der Versicherung 
namentlich Unfalle durch Kriegsereignisse, Unfalle bei der Ausfuhrung oder dem 
Versuche von Verbrechen cder Vergehen, ferner Unfalle durch burgerliche Unruhen, 
wenn der Versicherte auf seiten der Unruhestifter teilgenommenhat, Beschadigungen 
des Versicherten bei HeilmaBnahmen und bei Eingriffen, die er an seinem Korper 
vornimmt oder vornehmen laBt, soweit HeilmaBnahmen und Eingriffe nicht durch 
einen Versicherungsfall veranlaBt waren, sowie endlich eine Reihe von Unfallen in
folge verschiedener Krankheiten oder Gesundheitsstorungen, die in den Versiche
rungsbedingungen aufgezahlt sind. 

Von ausschlaggebender Bedeutung sind die personlichen Verhaltnisse des Ver
sicherten fUr die Beurteilung des Risikos. Daher wird die Einzel-Unfallversicherung 
in der Regel Personen unter 14 und uber 65 Jahren nicht gewahrt. Weiter werden 
nicht versichert Personen, die von Geisteskrankheit, volliger Blindheit oder volliger 
Taubheit, von einer Lahmung durch Schlaganfall, von Epilepsie oder schwerem 
Nervenleiden befallen oder durch Unfall oder Krankheit mehr als 60% dauernd 
arbeitsunfahig geworden sind. Personen, die mit korperlichen Fehlern, Gebrechen 
oder Krankheiten behaftet sind, werden nur zu einschrankenden Bedingungen 
versichert, ohne daB sich daruber feste Regeln aufstellen lieBen. Die Tarife geben 
eine Anzahl von Gesichtspunkten an, die zu beach ten sind. Gewisse Gebrechen 
werden auch nur in der Tarifierung beriicksichtigt. 

Neben der korperlichen Beschaffenheit hangt die GroBe des Risikos von dem 
Beruf oder der Tatigkeit des Versicherten abo In Betracht kommen auch etwaige 
Nebenbeschaftigungen und Liebhabereien. Diese Umstande haben nach langer sta
tistischer Beobachtung zur Aufstellung der Gefahrenklassen gefuhrt. Manche Ge
sellschaften unterscheiden 12, andere 8 Gefahrenklassen. Dabei ist die erste Ge
fahrenklasse die niedrigste, die achte oder zwolfte die hochste. Ein solcher Tarif 
fUr die Einzel-Unfallversicherung mit 8 Gefahrenklassen sieht folgendermaBen aus: 

Ge- Jahrespramie ffu 
fahren- M. 1000-1 M. 1000 

I 
-------

Klasse M.1000 M.100 I M. 1 tagliche 
Tod Ka pitalzahlung Rentenzahlung feste Rente Entschadigung 

1 0,80 1,60 I 1,30 2,00 5,60 
2 1,00 2,00 

I 
1,60 2,50 7,00 

3 1,20 2,40 1,90 3,00 8,40 
4 1,40 2,80 I 2,25 3,50 

I 
9,80 

5 1,60 

I 

3,20 2,55 2,00 11,20 
6 2,00 4,00 3,20 5,00 I 14,00 
7 2,80 5,60 4,50 I 7,00 I 19,60 

I 
I 

8 3,60 7,20 5,75 I 9,00 I 25,20 
5* 
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Die Tarifpramien sind Jahrespramien. Bei 5jahrigem AbschluB wird ein Rabatt 
gewahrt, wahrend bei Zahlung in halb- oder vierteljahrlichen Raten Zuschlage zu 
entrichten sind. Bei Versicherungen unter einem Jahr werden besondere Pramien
staffeln angewendet. Die Mindestpramie betragt aber immer ein Viertel der Jahres
pramie. 

Die Pramie fUr die Mitversicherung der Kurkosten ist in allen Gefahren
klassen gleich. Sie betragt z. B. bei 500 M. Versicherungssumme 30 M. und 
steigt auf 500 M. bei einer Versicherungssumme von 20000 M. Wird der Beginn 
des Bezuges von Tagegeld hinausgeschoben, so tritt eine ErmaBigung der 
Pramiensatze ein. 

Von besonderer Bedeutung sind in der Praxis die Begriffe des kaufmannischen 
und technischen Leiters, des aufsichtsfUhrenden und mitarbeitenden Meisters 
wegen der Einordnung der betreffenden Personen in die Gefahrenklasse. Die Tarife 
bestimmen auch diese Begriffe. Grundsatzlich sind samtliche Sportgefahren in 
die Versicherung eingeschlossen. Besondere Vereinbarung ist aber erforderlich fiir 
die Ausdehnung der Versicherung auf Unfalle bei Luftfahrten, BeteiIigungen an 
Preis-, Wettbewerbs-, Zuverlassigkeits- und Tourenfahrten mit Kraftfahrzeugen 
und fiir andere auBergewohnliche Sportbetatigungen. . 

Dieser Aufbau der Unfallversicherung laBt es begreifIich erscheinen, wenn die 
Bedingungen verlangen, daB Anderungen in der Berufstatigkeit oder Beschaftigung 
des Versicherten unverziiglich anzuzeigen sind. Solche Anderungen sind ohne Ein
fluB -auf den Fortbestand der Versicherung, wenn der Versicherer fiir den neuen 
Beruf oder die neue Beschiiftigung iiberhaupt Versicherungsschutz gewahrt. Sie 
sind aber von EinfluB auf die Pramie. Ergibt sich nach der Gefahranderung eine 
n!edrigere als die bisherige Tarifpramie, so ist vom nachsten Falligkeitstage an nur 
noeh diese zu zahlen: Ergibt sich eine hohere Pramie, so wird fiir einen Monat von 
dem Zeitpunkte, an welchem die Anderung anzuzeigen gewesen ware, auch fiir die 
erhohte Gefahr der volle Versicherungsschutz gewahrt. Tritt nach diesem Monat 
ein durch die GefahrerhOhung bedingter Unfall ein und hat man sich iiber die Mehr
pramie noch nicht geeinigt, so bemessen sich die Versicherungsleistungen nach den 
itn Verhaltnis der jetzt erforderlichen zu der bisherigen Pramie herabgesetzten Ver
sicherungssummen. Wiirde also der Versicherte neuerdings statt in Klasse 2 in 
Klasse 4 einzureihen sein, so waren bei einer Versicherung von lOOO M. im Todes
falle jetzt nur 500 M. von der Gesellschaft zu zahlen. Eine Verschlechterung in den 
Gesundheitsverhaltnissen des Versicherten ist im a.Ilgemeinen ohne EinfluB auf 
den Fortbestand der Versicherung. 

Die Leistungen des Versicherers sind naturgemaB verschieden nach den mehr
fachen Unterarten, die die Unfallversicherung in sich schlieBt. 

1m FaIle der vOriibergehenden Beeintrachtigung der A1:beitsfahigkeit wird fiir 
die Dauer der arztlichen Behandlung Tagegeld gezahlt. Es wird nach dem Grade 
der Beeintrachtigung abgestuft. MaBgebend fiir die Bemessung des Grades ist die 
Berufstatigkeit und Beschaftigung des Versicherten. 1st die Arbeitsfahigkeit iiber
haupt nicht beeintrachtigt worden, so werden die notwendigen Kosten der arzt
lichen Behandlung, auBerstens in Rohe des Tagegeldes ersetzt. Wird geltend ge
macht, daB auch nach AbschluB der arztlichen Behandlung die Arbeitsfahigkeit 
noch beeintrachtigt sei, so ist die weitere Leistung von einer laufenden arztlichen 
Bescheinigung abhangig. AIle Leistungen werden aber hochstens fiir ein Jahr, vom 
Unfalltage an gerechnet, gewahrt. _ 

Ergibt sich innerhalb eines Jahres vom Unfalltage an, daB eine dauernde Beein
trachtigung der Arbeitsfahigkeit zuriickbleibt, so wird Entschadigung nach der 
Invaliditatsfallsumme und dem Invaliditatsgrade gewahrt. Als feste Invaliditats
grade werden dabei unter AusschluB des Nachweises eines hoheren oder geringeren 
Grades angenommen: 
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a) bei vollstandigem Verlust oder vollstandiger Gebrauchsunfabigkeit 
Elines Armes oder einer Hand . 600/0-
eines Beines oder eines FuJ3es . 50% 
eines Daumens. . . . 200/0. 
eines Zeigefingers 100/0. 
eines anderen Fingers . . . . 5% 
einer groJ3en Zehe . . . . . . 5% 
einer anderen Zehe. . . . . . 20/0. 

b) bei ganzlichem Verlust der Sehkraft beider Augen 100% 
bei ganzlichem Verlust der Sehkraft eines Auges . . . . . . . . . . . . . . . . . 30% 
sofern jedoch die Sehkraft des anderen Auges vor Eintritt des Versicherungsfalls bereits 

verloren war. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500/0 
bei ganzlichem Verlust des GehOrs auf beiden Omen . . . . . . . . . . . . . . . 60% 
bei ganzlichem Verlust des GehOrs auf einem Ohr . . . . . . . . . . . . . . . . 15% 
sofern jedoch das GehOr auf dem andern Ohr vor Eintritt des Versicherungsfalls bereits 

verloren war. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . • . . • . . . 30% 

Bei teilweisem Verluste oder teilweiser Gebrauchsunfahigkeit der vorgenannten 
Korperteile oder Sinnesorgane werden diese Satze entsprechend herabgesetzt. 
Werden mehrere Korperteile oder Sinnesorgane gemeinsam betroffen, so werden 
die Satze zusammengerechnet. Es wird aber selbstverstandlich nie mehr als 100% 
angenommen. LaBt sich der Invaliditatsgrad nach dieser Gliedertaxe nicht be
stimmen, so wird in Betracht gezogen, wieweit der Versicherte imstande ist, Er
werb durch eine Tatigkeit zu erzielen, die seinen Kraften und Fahigkeiten entspricht 
und ihm unter billiger Beriicksichtigung seiner Ausbildung und seines bisherigen 
Berufes zugemutet werden' kann. 

Tritt endlich innerhalb eines Jahres vom Unfall der Tod ein, so wird Ent
schadigung nach der Todesfallsumme geleistet. Auf diese Leistung werden aber 
die fiir Invaliditat erfolgten Zahlungen angerechnet. 

AuBerdem werden in gewissem Umfange Untersuchungskosten, Kosten fiir 
arztliche Zeugnisse und fur die Besichtigung und Sektion vom Versicherer ge
tragen. Dagegen erfolgt eine Einschrankung der Leistungen u. a., wenn zur Her
beifiihrung des Versicherungsfalls auch noch Krankheiten und Gebrechen mit
gewirkt haben, sofern dieser Anteil mindestens 25 % betragt. Bestand schon vor 
dem Unfall Invaliditat, so wird von der jetzt vorhandenen Gesamtinvaliditat die 
vorher vorhandene Invaliditat abgezogen, soweit nicht in der Gliedertaxe ab
weichende Bestimmungen vorgesehen sind. Fur psychische oder nervose Sto
rungen wird eine Leistung nur gewahrt, wenn und soweit die Storungen auf eine 
durch den Unfall verursachte organische Erkrankung des Nervensystems oder auf 
eine neu entstandene Epilepsie zuruckzufiihren sind. 

Sind Kurkosten mitversichert, so werden die innerhalb eines Jahres nach dem 
Unfalle erwachsenden notwendigen Kosten des Heilverfahrens und anderweitige nach 
dem arztlichen Ermessen erforderliche Anschaffungen bis zu dem vereinbarten 
Gesamtbetrage ersetzt. Ausgeschlossen sind Kosten fur Nahrungs- und GenuB
mittel, fUr Bade- und Erholungsreisen sowie fiir Krankenpflege, soweit nicht die 
Zuziehung von beruflichem Pflegepersonal arztlich angeordnet wird. 

Voraussetzung fur die Leistung des Versicherers ist die Erfullung der vorgeschrie
benen Obliegenheiten. Zunachst ist der Unfall unverzuglich anzuzeigen. 1st der 
Tod eingetreten, so hat die Auzeige sogar telegraphisch zu erfolgen. Weiter ist der 
Versicherte verpflichtet, sich untersuchen zu lassen und den vom Arzte getroffenen 
zur Heilung dienllchen Anordnungen Folge zu leisten. Die Gese1lschaft ist verpflich
tet, sich, soweit Tagegeld oder Todesfa1lsumme beansprucht werden, spatestens 
binnen eines Monats, soweit Invaliditatsentschadigung beansprucht wird, binnen 
dreier Monate dariiber zu erklaren, ob und inwieweit eine Entschadigungspflicht 
anerkannt wird. Diese Fristen beginnen je mit Eingang der von dem Ansprucher
erhebenden vorzulegenden Nachweise liber den AbschluB des Heilverfahrens und 
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die Unfallfolgen. 1m FaIle von Meinungsverschiedenheiten entscheidet eine von 
den Parteien eingesetzte Arztekommission. Die Zahlung erfolgt binnen zweier 
W ochen, nachdem die Entschadigung festgestellt ist. 

1m FaIle der Invaliditat steht der Gesellschaft, soweit es sich nicht um Glieder
verluste handelt, das Recht zu, nach erfolgter Feststellung die Auszahlung des 
Kapitals auf drei Jahre, yom AbschluB der arztlichen Behandlung an gerechnet, 
auszusetzen. Nach Ablauf dieser Frist wird die nunmehr auszuzahlende Kapitals
entschadigung nach dem fUr diesen Zeitpunkt festgestellten Invaliditatsgrade be
messen. FUr die Zwischenzeit werden sechs Prozent aus dem, dem jeweils fest
gesetzten Invaliditatsgrade entsprechenden Kapitalbetrag entrichtet, und zwar 
von dem Tage, an dem die Zahlung des Tagegeldes aufhort, oder yom Tage des 
Abschlusses der arztlichen Behandlung an. Die Zahlung dieser Zinsen erfolgt je 
nach Ablauf von drei Monaten. Stirbt der Versicherte, ehe die Kapitalentschadi
gung gezahlt ist, so hat die Gesellschaft, sofern nicht Entschiidigung fur den Fall 
des Todes zu leisten ist, die letztmalig festgestellte Kapitalentschadigung zu 
zahlen. 

Auf Verlangen des Versicherungsnehmers werden friihestens nach Ablauf je eines 
Monats Vorschusse auf das Tagegeld geleistet. 

Besondere Bestimmungen sind in den Allgemeinen Versicherungebedingungen 
noch fiir Rentenzahlungen im Invaliditatsfalle getroffen, auf die wir des naheren 
nicht eingehen konnen. Anfiihren mochten wir nur noch die Tabelle fiir Versiche
rungen mit yom Lebensalter abhangiger Rente. Fiir eine Invaliditatssumme von 
1000 M. ergeben sich folgende Rentenbetrage: 

Alter Betrag Alter Betrag Alter Betrag Alter Betrag 
der Rente der Rente der Rente der Rente 

Jahre M. Jahre M. Jahre M. Jahre M. 
bis20 54,17 32 60,56 44 71,64 56 90,36 

21 54,55 33 61,30 45 72,84 57 92,51 
22 54,95 34 62,08 46 74,08 58 94,79 
23 55,36 35 62,87 47 75,38 59 97,23 
24 55,80 36 63,71 48 76,74 60 99,86 
25 56,27 37 64,58 49 77,99 61 102,66 
26 56,77 38 65,47 50 79,66 62 105,69 
27 57,31 39 66,40 51 81,21 63 108,91 
28 57,88 40 67,37 52 

I 

82,86 64 112,38 
29 58,49 41 68,43 53 84,59 65 116,12 
30 59,14 42 69,42 54 86,42 66 120,-
31 59,83 43 70,51 55 88,48 und dariiber 

1m groBen und ganzen stimmen aIle Arlen der Einzelunfallversicherung mit 
den bis jetzt behandelten Bedingungen uberein. Diese werden nur von Fall zu Fall 
auf die typischen besonderen Gefahren noch jeweils abgestimmt. Wir finden daher 
in den Tarifen und Bedingungen eine groBe Anzahl Klauseln. Von groBerem Inter
esse ist vielleicht die folgende fiir Arzte, Zahnarzte usw. uber die EinschlieBung der 
Infektionsgefahr, die zugleich die Erweiterung des Versicherungsschutzes im einzel
nen Fall zeigt. "Eingeschlossen in die Versicherung sind aIle bei Ausubung der 
versicherten Berufstatigkeit entstandenen Infektionen, bei denen aus der Krank
heitsgeschichte, dem Befunde oder der Natur der Erkrankung hervorgeht, daB die 
Krankheitserreger durch einen Defekt der auBeren Raut - gleichviel, wie dieser 
entstanden sein mag - oder durch Einspritzen infektioser Massen in Auge, Mund 
oder Nase in den Korper gelangt sind." 

Eine besondere Abart stellt die Versicherung mit Pramienruckgewahr dar. 
Bei ihr ist der Versicherer verpflichtet, die eingezahlten Pramien ohne Zinsen 
und einen etwaigen Zuschlag fur unterjahrige Entrichtung der Pramie beim Tode 
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des Versicherten, spatestens aber nach Vollendung eines vereinbarten Lebensjahres 
ohne Abzug fiir etwa geleistete Entschadigungen zuriickzuerstatten. Urn den An
spruch zu begriinden, muB aber die Versicherung wenigstens 3 Versicherungsjahre 
bestanden haben. Kiindigt der Versicherungsnehmer, so kann die Versicherung als 
gewohnliche Unfallversicherung weiterlaufen. Sobald das Recht auf Pramienriick
gewahr erworben ist, kann der Versicherungsnehmer von der Gesellschaft zum 
Schlusse des Versicherungsjahres die Ablosung der Riickgewahrverpflichtung durch 
Zahlung des Riickkaufwertes verlangen. Dieser betragt 75% des nach besonders 
genehmigten Grundlagen berechneten Deckungskapitals. Auf Antrag des Versiche
rungsnehmers gewahrt die Gesellschaft bis zur Rohe des Riickkaufswertes Voraus
zahlungen, wodurch sich aIle ihre Verpflichtungen aus der Riickgewahrversicherung 
um den im voraus gezahlten Betrag verringern. Der Versicherungsnehmer ist wie bei 
der Lebensversicherung zur Verzinsung der empfangenen Vorauszahlung verpflichtet. 

b) Die Kollektiv- Unfallversicherung. Die fiir die Einzel-Unfallversicherung auf. 
gestellten Bestimmungen finden sinngemaB auch auf die Kollektivversicherung An. 
wendung. Kollektiv-Unfallversicherungen sind zulassig bei Versicherungen des 
gewerblichen und kaufmannischen Personals durch die Arbeitgeber, bei Versiche
rung bestimmt begrenzter Personenkreise nach den Sondertarifen fiir besondere 
aus der Zweckbestimmung der Vereinigung sich ergebenden Gefahren, und in alleri 
sonstigen Fallen, wo eine Mehrheit von Personen, Unternehmungen oder Korper
schaften durch einen Versicherungsvertrag versichert wird, dessen Parteien 
der Versicherer und die betr. Personenvereinigung als solche sind. 

Kollektiv-Versicherungsvertrage diirfen mit Vereinigungen nur abgeschlossen 
werden, wenn es sich um Angehorige des gleichen Berufs oder einer wirtschaft
lichen Interessengruppe oder urn die Versicherung gegen gleichartige Gefahren 
handelt. Voraussetzung ist dabei, daB bei Vereinigungen bis zu 50 Mitgliedern 
samtliche Mitglieder, bei allen anderen 10%, mindestens aber 50 Mitglieder gleich
zeitig versichert werden. 

Die Pramie ist yom Versicherungsnehmer an den Versicherer abzufiihren, also 
nicht von den einzelnen Versicherten. Der Vetsicherungsnehmer ist dem Versicherer 
fUr den Eingang der Pramie haftbar. Der Vertrag muB aIle Merkmale eines Ver
sicherungsvertrages enthalten, d. h. es muB mit dessen AbschluB unmittelbar 
eine Mehrzahl von Einzelpersonen versichert werden und ein dementsprechender 
Anspruch auf Pramie mit einheitlichem Pramienfalligkeitstermin der einzelnen Ver
sicherungen fiir die Mitglieder der Personenvereinigung entstehen. Die Versiche
rungsanspriiche der Mitglieder miissen sich ebenfalls unmittelbar aus dem Vertrage 
ergeben. Mantelvertrage, auf Grund deren einzelne Versicherungsvertrage ab
geschlossen werden sollen, erfiillen diese Voraussetzung nicht. 

Bei Versicherung besonderer kurzfristiger Gefahren oder iiber einen groBeren 
Personenkreis werden bei der Pramienberechnung Nachlasse gewahrt. 

Die Kollektiv-Rabatte diirfen bei allen Kollektiv-Versicherungsvertragen nur 
nach der wirklichen Zahl der Versicherten, nicht nach der Mitgliederzahl berechnet 
werden. 

Die Kollektiv-Versicherung kennt auBerdem noch eine ganze Reihe von Sonder
tarifen fiir bestimmte Arten dieser Versicherungsform. Bei diesen besonderen Arten 
werden ebenso wie bei der Einzel-Unfallversicherung die Bedingungen jeweils auf 
die besonderen typischen Gefahren zugeschnitten. 

Nicht aufnahmefahig und trotz fUr sie geleisteter Pramienzahlung nicht ver
sichert sind Personen, welche von Geisteskrankheit, volliger Blindheit oder volliger 
Taubheit, von einer Lahmung durch Schlaganfall, von Epilepsie oder schwerem 
Nervenleiden befallen oder durch Unfall oder Krankheit mehr als 60% dauernd ar
beitsunfahig sind. Fiir solche nicht versicherungsfahige Personen bezahlte Pramien 
werden in Rohe von 75% zuriickerstattet. 
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Die Versicherung kann mit und ohne Namensangabe der zu versichernden 
Personen abgeschlossen werden. Ohne Namensangabe ist die Versicherung nur 
zulassig, wenn samtliche Beamten oder Arbeiter eines Betriebes oder samtliche 
Mitglieder eines Vereins oder samtliche Angehorige eines bestimmt zu bezeichnen
den Personenkreises versichert werden, und zwar mit gleichen Versicherungs
summen. Dabei sind die zu versichernden Personen so zu bezeichnen, daB bei Ein
trittdes VersicherungsfaHes kein Zweifel iiber die ZugehOrigkeit des Beschadigten 
zu dem versicherten Personenkreis entstehen kann. Der Versicherungsnehmer hat 
geordnete Listen iiber die Versicherten zu fiihren und auf Aufforderung die Zahl 
der in der verflossenen Zeit versichert gewesenen Personen anzugeben. Eine Durch
schnittsberechnung ist nicht zuliissig. Auf Grund derso festgestellten Kopfzahl 
der Versicherten erfolgt dann die Pramienberechnung. 

Bei der Versicherung mit Namensangabe ist jeder Personenwechsel anzumelden. 
Noch nicht versicherte Personen konnen jederzeit zur Versicherung angemeldet 
werden, wenn Beruf oder Beschaftigung die gleichen sind wie bei den Versicherten. 
Der Versicherer hat aber das Recht, die Versicherung des einzelnen ohne Angabe 
von GrUnden abzulehnen. 

Die Kollektiv-Versicherung erlischt, wenn das Unternehmen, auf welches sich 
die Versicherung bezog, aufgelOst wird. Die Versicherung des einzelnen Versicherten 
erlischt mit seinem Ausscheiden aus dem Dienst oder der Mitgliedschaft der ver
sicherten Vereinigung, oder wenn seine Invaliditat erstmalig festgestellt ist. 

§ 8. Die Krankenversicherung. 
I_iteratur: BLEICHER, Beitrage zur Statistik der Stadt Frankfurt a. M. H. 4: Frankfurter 

Krankheitstafeln, Untersuchungen fiber Erkrankungsgefahr und Erkrankungshaufigkeit nach 
Alter, Geschlecht, Zivilstand und Beruf auf Grund des Materials der Ortskrankenkasse zu Frank
furt a. M. Frankfurt 1900; HED!:, Einige Bemerkungen aus den Akten der Leipziger Kranken
kasse von ihrer Begriindung im Juni 1855 bis zum SchluB des Jahres 1858; HED!:, Die Kranken
und Invalidenversicherung. Leipzig 1863; HEYM, Anzahlund Dauer der Krankheiten in ge
mischter Bevolkerung. Leipzig 1884; LOEWY, Grundlagen der Krankenversicherung., Jahr
buchder Versicherungsmathematik. Berlin 1914; MANES, Versicherungswesen. Berlin 1924; 
RENFER, Beitrage znr Krankenversicherung. St. Gallen 1912. 

I. 1. Begriff der Krankenversicherung. Unter der Bezeichnung Kranken
versicherung faBt man die Versicherungen zusammen, welche dem Versicherungs
nehmer die Leistung einer bestiInmten Entschadigung fiir den Fall gewahrt, daB 
er infolge Krankheit oder Unfall arztliche Hilfe benotigt oder daB der Tod ein
tritt. Ihr Hauptanwendungsgebiet hat die Krankenversicherung in der Sozial
versicherung, in der sie zwangsweise genommen werden muB. Sie hat insoweit 
ihre Regelung in der Reichsversicherungsordnung gefunden, in der auch der Kreis 
der versicherungspflichtigen Personen genau umschrieben ist. Dieser Zweig der 
Krankenversicherung hat in der vorliegenden Betrachtung auszuscheiden. Die 
private Krankenversicherung kennzeichnet sich daher vor aHem dadurch, daB nur 
solche Personen versichert werden, welche der gesetzlichen Krankenversicherung 
nicht angehoren. 

2. Technische Unterlagen. Da es sich um eine Personenversicherung han
delt, bei der Ersatz fiir Ereignisse, die das Leben oder die Gesundheit des Ver
sicherten betreffen, in Frage kommt, ist schon von vornherein ersichtlich, daB die 
Krankenversicherung auf iihnlichen Grundlagen wie die Lebensversicherung be
ruhen muB. Als Grundlagen sind daher erforderlich eine Tafel der Krankeitsdauer 
und eine Absterbeordnung. Die Tafel der Krankheitsdauer gibt an, wieviel 
Tage eine Person eines bestimmten Lebensalters durchschnittlich im Laufe eines 
Jahres krank ist. Dabei versteht man unter Kranksein entweder einen Zustand, der 
Aufwendungen fiir arztliche Hilfe erforderlich macht, oder doch wenigstens einen 
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Zustand, bei dem die betreffende Person ihren Beruf nicht ausiiben kann. Man 
hat derartige Krankheitstafeln aus dem Material verschiedener Untetnehmungen, 
namentlich von Ortskrankenkassen zusammengestellt. In der gleichen Weise, wie 
wir dies schou bei den Sterbetafeln gesehen haben, steigt auch in den Krankheits
tafeln mit zunehmendem Alter das Risiko. Daraus ergibt sich wieder ebenso wie 
bei der Lebensversicherung die ausschlaggebende Bedeutung des Alters der ver
sicherten Person im Zeitpunkte des Abschlusses der Versicherung. Gleichzeitig mull 
aus dieser Erscheinung wieder die gleiche Folgerung wie bei der Lebensversicherung 
gezogen werden. Auch bei der Krankenversicherung ist die Versicherung zu gleich
bleibenden Pramien iiblich. Infolgedessen miissen die Unternehmungen in den 
ersten Jahren der Versicherung Pramien erheben, die hoher sind, als das Risiko sie 
bedingt. Mit anderen Worten, es mull auch bei der Krankenversicherung eine 
Pramienreserve gebildet werden. 

Die Aufstellung der Tarife erfolgt so, daB man in den Rechnungsunterlagen 
von einem fiktiven Versicherungsbestande ausgeht. Wenn man weiB, daB von 
diesem Bestande die Personengruppe eines bestimmten Lebensalters eine ge
wisse Anzahl von Tagen im Jahre krank ist, so kann man sehr leicht auf eine Ein
heit der Entschadigungsleistung den Gesamtbetrag ausrechnen, den die Unterneh
mung fiir jeden Tag zu zahlen haben wird und den nach dem Grundsatz der Gleich
heit von Leistung und Gegenleistung die Versicherungsnehmer aufzubringen haben. 
Ganz so einfach, wie es danach scheint, liegen aber die Verhaltnisse in Wirklichkeit 
nicht. Die rechnerischen Grundlagen sind, wie bereits erwahnt, meist aus dem 
Material der Ortskrankenkassen genommen. Einmal herrscht bei ihnen Versiche
rungszwang, so daB von vornherein eine groBe Ausdehnung des Versicherungs
bestandes gegeben ist. Weiter, und das ist das Wichtigere, ist bei ihnen der Be
stand infolge der sozialen Lage der Versicherten ziemlich gleichmaBig zusammen
gesetzt, was bei der privaten Krankenversicherung meist nicht oder wenigstens 
nicht in diesem Umfange der Fall ist. Aber auch bei dem Bestande der Ortskranken
kassen haben sich Unterschiede ergeben. Aus der Statistik ergibt sich namlich 
ein wesentlicher Unterschied in der Krarikheitsdauer.bei mannlichen und weiblichen 
Versicherten. Bis zum Alter von 54 Jahren liegt bei den mannlichen Versicherten 
die Krankheitsdauer nicht unwesentlich unter der fiir weibliche Versicherte. Yom 
55. Lebensjahre an kehrt sich dieses Verhaltnis aber vollstandig um. Daraus er
geben sich zunachst zwei Tarifklassen, eine fiir mannliche und eine fiir weibliche 
Versicherte. Entsprechend dem groBeren Risiko in den Anfangsjahren der Ver
sicherung muB dann aber auch der Pramiensatz fiir die weiblichen Versicherten 
hoher sein als fiir die mannlichen Versicherten. Wenn man weiter die Krankheits
dauer der Versicherungspflichtigen und der freiwillig versicherten Mitglieder mit
einander vergleicht, so ergibt sich fiir die freiwillig Versicherten eine ganz betrachtlich 
langere Krankheitsdauer im Jahre als fiir die Pflichtversicherten. Merkwiirdiger
weise zeigen die Krankheitsdauern der freiwillig versicherten mannlichen und weib
lichen Versicherten jedoch nicht die oben erwahnte Abweichung in so starkem 
MaBe fiir die weiblichen Versicherten. Gerade aus den Kreisen der nicht Versicherungs
pflichtigen setzt sich der Bestand bei del' privaten Krankenversicherung zusammen. 
Ihre Pramien werden daher hoher sein miissen als die Beitrage bei der Sozial
versicherung. 

Weiter sind von EinfluB auf die Krankheitsdauer Beruf und W ohnort des Ver
sicherten. Ganz besonders wesentlich ist aber, welche Ausdehnung dem Begriffe 
der Krankheit nach den Bedingungen gegeben wird. Nicht zu vergessen ist, daB die 
Unternehmungen, die die Krankenversicherung betreiben, eine sehr eingehende 
Kontrolle ihrer Mitglieder ausiiben miissen, um einen MiBbrauch der Versicherung 
zu vermeiden. Auf den EinfluB einer arztlichen Untersuchung bei der Eingehung 
der Versicherung brauchen wir, da wir ihn schon aus der Lebensversicherung kennen, 
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nur hinzuweisen. Das gleiche gilt ffir die Bedeutung der Karenzzeit. In gleicher 
Weise sind aIle die schon bei der Lebensversicherung behandelten Umstande, welche 
den Umfang des Risikos dort beherrschen, auch hier von Wichtigkeit. Bei der 
Krankenversicherung ist aber der Zuschlag ffir Verwaltungskosten zur Pramie 
wegen der ausgedehnten Kontrolleinrichtungen hoher als bei jedem anderen Ver
sicherungszweige. 

3. Durchfiihrung der Krankenversicherung. Der Versicherungsantrag 
solI AufschluB iiber den Gesundheitszustand des Versicherten geben. In der Praxis 
findet sich ein VersicherungsabschluB mit und ohne vorhergegangene arztliche 
Untersuchung. Versicherungsfahig sind nur gesunde Personen, die zudem ein be
stimmtes hochstes Lebensalter noch nicht iiberschritten haben. Dieses schwankt 
zwischen 60 und 65 Jahren und ist weiter nach der Art der abzuschlieBenden Ver
sicherung hinsichtlich der Versicherungsleistung verschieden. Kranke oder mit einem 
Gebrtlchen behaftete Personen konnen dann versichert werden, wenn sie mit dem 
vOriibergehenden oder dauernden AusschluB der vorhandenen Krankheiten oder 
Gebrechen einverstanden sind. Es ist ein Grundsatz der Krankenversicherung, 
daB Krankheiten und Gebrechen, die zur Zeit des Beginns der Versicherung be
standen haben, die vor Ablauf der Wartezeit eintreten oder die in unmittelbarem 
ursachlichem Zusammenhange mit einer in der Wartezeit oder vor Beginn der Ver
sicherung vorhanden gewesenen Krankheit stehen, keinen Anspruch begriinden, 
und zwar auch dann nicht, wenn sie nach Ablauf der Wartezeit noch nicht behoben 
sind. Nach den Bedingungen hat zum Schutze der Unternehmungen gegen einen 
MiBbrauch der Versicherung der Versicherte den Nachweis zu fiihren, daB nach 
Ablauf der Wartezeit auftretende Gebrechen oder Krankheiten weder bei Beginn 
der Versicherung noch vor Ablauf der Wartezeit vorhanden waren, aber nur 
dann, wenn die Krankheit innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Wartezeit 
auftritt. 

Die Versicherung beginnt mit dem im Versicherungsschein festgesetzten Zeit
punkte. Die Leistungspflicht des Versicherers beginnt aber erst nach Ablauf der im 
Versicherungsschein vorgesehenen Wartezeit. Abgesehen ist bei dieser Bemerkung 
noch davon, daB selbstverstandlich die Pramie yom Versicherungsnehmer piinktlich 
bezahlt wird. 1st das nicht der Fall, so ruht die Haftung des Versicherers unter den 
im VVG vorgesehenen Voraussetzungen. Sofern nicht ausdriicklich etwas anderes 
vereinbart ist, erwirbt der Versicherungsnehmer den Anspruch auf die Haupt
entschadigungsleistung mit dem Ablaufe der dreizehnten Woche nach Beginn der 
Versicherung. FUr Nebenleistungen werden besondere Wartezeiten vereinbart. 
Bei nachweisbar gesunden Personen kann durch Riickdatierung der Police die 
Wartezeit meist bis zu zwei Monaten abgekfirzt werden. 1st im Vel'sicherungs
schein aber ein spaterer Versicherungsbeginn festgesetzt, so laufen die Wartezeiten 
erst von diesem Zeitpunkte an. Krankenversicherungen ganz ohne Wartezeiten 
dfirfte es kaum geben. 

Die Versicherung kann auf eine bestimmte oder unbestimmte Zeit geschlossen 
werden. Meist wird auch ein raumliches Geltungsgebiet fUr die Versicherung ver
einbart. Sie ist meist nur giiltig innerhalb der Grenzen Deutschlands. Ffir die 
Dauer eines Aufenthaltes des Versicherten auBerhalb Deutschlands besteht eine 
Entschadigungspflicht der Gesellschaft nur dann, wenn sie ausdriicklich im Ver
trage vereinbart worden ist. Durch den Eintritt des Versicherten in den Heeres
dienst sowie bei aktiver Teilnahme an bfirgerlichen Unruhen oder kriegerischen 
Ereignissen wird die Versicherung in der Weise unterbrochen, daB sowohl die Haf
tung der Gesellschaft als auch die Pramienverpflichtung des Versicherers ruht, 
bis sich die Parteien iiber die Fortsetzung der Versicherung verstandigt haben. 
Andere Bedingungen schlieBen nur einen Anspruch auf die Versicherungsleistung 
fur derartige Erkrankungen aus. Teilweise sind auch Verletzungen und Erkran-
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kungen in unmittelbarer Folge von Unfiillen bei der Benutzung von Flugzeugen 
oder sogar von Kraftfahrzeugen, die nicht dem offentlichen Fuhrbetriebe dienen, 
von der Deckung ausgeschlossen. 

4. Als Arten der Krankenversicherung kann man unterscheiden die 
Versicherung 

a) nur fiir Ersatz der Arzt-, Medizin- und Krankenhauskosten, 
b) nur fiir Tagesentschadigung (Krankengeld), 
c) nur fiir Medizinkosten. 

Es ist dem Versicherungsnehmer freigestellt, welche Art der Versicherung er ab
schlieBen will. Er kann auch nach vorhergegangener Vereinbarung von einer Art 
zur anderen iibergehen. Vielfach werden aber weibliche Personen nicht fiir Tage
geld versichert. 

Der Umfang der Leistungen schwankt bei den einzelnen Unternehmungen zum 
Teil recht betrachtlich. Wir legen im Folgenden die Versicherungsbedingungen 
einer groBeren Aktiengesellschaft zugrunde. Vorher ist aber noch hervorzuheben, 
daB, soweit wir sehen konnen, keine Unternehmungen vollen Ersatz der vom Ver
sicherten aufzuwendenden Unkosten gewahrt. Mit einem bestimmten, vertraglich 
vereinbarten Teil muB der Versicherte vielmehr an den Unkosten beteiligt bleiben. 
Die Rohe dieser Anteile schwankt zwischen 15 % und 30 %. Sie driickt sich natur
gemaB auch wieder im Pramiensatz aus. 

a) Die Bedingungen sehen bei der Versicherung des Ersatzes der Arzt-, Medizin
und K ranlcenhauslcosten Leistungen einmal in tarifmaBiger Rohe und weiter in 
freiwilliger Rohe aus den Vberschiissen vor. 

In tarifmaBiger Rohe werden die arztlichen und facharztlichen Kosten 
ersetzt, und zwar in Rohe von 75% oder 85%, je nach dem Tarn, zu welchem die 
Versicherung abgeschlossen worden ist. AHe Behandlungsarten, soweit sie von appro
bierten Arzten ausgefiihrt werden, konnen nach freier Wahl zur Reilung benutzt 
werden. Sind aber die berechneten Arztkosten (auch bei Inanspruchnahme von 
Autoritaten) so hoch, daB sie fiir eine Beratung oder einen Besuch das Vier- oder 
Fiinffache und bei Sonderleistungen das Zweifache der Mindestsatze der AHgemeinen 
Gebiihrenordnung fiir Arzte iibersteigen, so werden die Entschadigungen hochstens 
von diesem Betrage berechnet. Gleichzeitige Behandlung durch mehrere Arzte 
bei derselben Krankheit ist nur mit Genehmigung der Gesellschaft bei Bescheinigung 
der Notwendigkeit durch den behandelnden Arzt zulassig. 1m allgemeinen muB 
der Arzt in seiner Sprechstunde aufgesucht werden. Die Wahl des Arztes steht dem 
Versicherten frei. 

Nach sechsmonatiger Wartezeit wird ffir neueintretende Zahnbehandlung und 
Zahnerkrankung eine Entschadigung in begrenztem Umfange gewahrt. FUr Zahn
ersatz besteht eine zwolfmonatige Wartezeit. Dentisten miissen von der Gesellschaft 
zugelassen werden. Eine vorbeugende Zahnpflege und Richtung von Zahnen fallt 
nicht unter die Versicherung. 

Bei dem Ersatz der Medizinkosten werden die Kosten arztlich verordneter 
Arzneimittel zur Behebung eines Krankheitszustandes nach Einreichung der auf 
den Namen des Versicherten lautenden arztlichen Verordnung in voller Rohe er
stattet. Nahr-, Starkungs- und Reilmittel fallen nicht unter die tarifmaBigen 
Leistungen der Gesellschaft. FUr sie konnen aber freiwillige Zuschiisse gewahrt 
werden, sofern eine arztliche Verordnung vorliegt und die Versicherung wenigstens 
ein Jahr schadenfrei verlaufen ist. Die Kosten fiir arztlich verordnete kleinere 
Reilmittel in einfacher Ausfiihrung werden tarifmaBig bis zur Rohe von 60% 
ersetzt. 

Bei einer arztIich verordneten Krankenhausbehandlung werden je nach 
dem zugrunde liegenden Tarif die Verpflegungskosten der 3. oder 2. Klasse an 
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Stelle aller anderen Leistungen in einem vom Versicherer bezeichneten oder Offent
lichen Krankenhause ersetzt. Daneben werden besonders berechnete Arzt- und 
Arzneikosten, wie bereits behandelt,Operationskosten jedoch nur mit 50% oder 75% 
ersetzt. AuBerdem ist ffir diese letzteren Leistungen noch ein Hochstbetrag fest
gesetzt. Wenn der Versicherte sich in einer hoheren Klasse oder einem anderen 
Krankenhause behandeln laBt, so muB er die Mehrkosten selbst tragen. Die Kosten 
fUr einen Landaufenthalt oder einen Aufenthalt in Badern, Kurorten, Sanatorien 
fallt nicht unter die Versicherung. 

Nach Ablauf des ersten Versicherungsjahres wird eine W ochenhilfe gewahrt, 
die je nach der Zeitdauer, ffir welche die Versicherung bereits besteht, an Hohe 
zunimmt. Aber auch wenn ein Unfall die Ursache ist, gelten Wochenbett-, Friih
und Fehlgeburten sowie Schwangerschaftsbeschwerden nicht als Krankheiten im 
Sinne der Versicherung und begriinden somit keinen Anspruch auf Leistungen. 

Endlich wird noch nach einjahriger Versicherungsdauer Sterbegeld gewahrt. 
Seine Hohe hangt von dem gewahlten Tarif und der Zeitdauer, fUr welche die Ver
sicherung bereits bestand, abo Auch fUr diese Leistungen ist in den Bedingungen 
ein Hochstbetrag vorgesehen. Kein Sterbegeld wird fiir Persomin bis zu 7 und 
iiber 60 Jahre gewahrt, es sei denn, daB diese vor dem Ablauf des 60. Lebens
jahres in die Versicherung eingetreten sind. FUr Kinder von 8 bis 15 Jahren 
wird die Hal£te des Sterbegeldes bezahlt. Ein Anspruch besteht nicht bei Selbst
mord, wenn nicht die Versicherung mindestens ein Jahr bestanden hat oder der 
Nachweis eines die freie Willensbestimmung ausschlieBenden Zustandes krank
hafter Storung der Geistestatigkeit erbracht wird, sowie bei Tod durch Kriegs
ereignisse. 

Neben den Kostenzuschiissen £iir arztlich verordnete Heilmittel aus den "Ober
schiissen kann noch eine Erholungsbeihilfe fUr versicherte Kinder nach einjahriger 
Versicherungsdauer gewahrt werden. 

b) Krankengeld wird immer nur nach Ablauf einer Wartezeit gewahrt. Sie be
tragt im allgemeinen 13 W ochen. Die Versicherungsleistung wird vom Beginn des 
dritten auf den Tag der Erkrankung folgenden Tages unter EinschluB der Sonn
und Feiertage gewahrt. Die Dauer, fiir welche es gewahrt wird, richtet sich nach 
der bisher schon abgelaufenen Versicherungszeit. Die Bedingungen sehen bei einer 
Versicherungsdauer von 13 Wochen ein Krankengeld ffir 13 Wochen, bei einer 
Versicherungsdauer von ein, zwei oder drei Jahren ein solches ffir 15, 20 und 
26 Wochen vor. Als unmittelbare Fortsetzung desselben Krankheitsfalles gilt es, 
wenn ein Versicherter innerhalb einer Frist von 13 Wochen vom letzten Krankheits
tage ab, fiir den Entschadigung gewahrt worden ist, wieder von der gleichen Krank.
heit betroffen wird. Krankengeld wird aber nur gewahrt, wenn vollige Erwerbs
unfahigkeit gegeben ist. Sie liegt dann vor, wenn der Versicherte seine gewohnliche 
berufliche Tatigkeit nicht ausiiben kann, wenn er also weder mitarbeitend noch 
leitend oder aufsichtsfiihrend in seinem Berufe tatig sein kann. 

Das Krankengeldrisiko ist wohl das schwerste, welches von der Gesellschaft 
iibernommen werden kann. Das gilt namentlich bei der Versicherung solcher Per
sonen, die wahrend ihrer Krankheit keinen Verdienstausfall erleiden. Sie stehen 
sich infolgedessen wahrend der Dauer der Krankheit viel£ach besser als in gesunden 
Tagen. Die Unternehmungen suchen durch einen ausgedehnten "Oberwachungs
dienst gerade bier einem MiBbrauche der Versicherung zu begegnen. Vor aHem 
ist darauf zu achten, daB die versicherten Betrage sich in einer angemessenen Hohe 
halten. 

Neben dem Krankengeld wird auch bei dieser Versicherungsart Sterbegeld in 
dem oben behandelten Umfange gewahrt. 

c) Die Versicherung nur fur Medizinkosten stellt sich lediglich als ein entspre
chender Ausschnitt aus der unter a) behandelten Versicherungsart dar. 
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Au.Ber diesen Leistungen werden vielfach noch gewisse Sonderleistungen ge
wahrt. Sie werden meist aus dem Gewinn-Reservefonds entrichtet. Au.Berdem ist 
aber auch meist noch die Unfallgefahr. pramienfrei mit eingeschlossen, und zwar 
fUr die unter a) und c) behandelten Versicherungsarten yom Tage der Aushandigung 
des Versicherungsscheins an fUr Unfalle in der Wartezeit bis 13 Wochen Ent
schadigungsdauer, fiir Unfalle nachAblauf derWartezeit bis 26 Wochen Entschadi
gungsdauer. Diese Regelung gilt auch fiir die Versicherung von Krankengeld. 
Andererseits wird die Entschadigungsleistung aber auch wieder eingeschrankt. 
Versicherte, die sich eine Krankheit vorsatzlich oder durch Trunkenheit oder schuld
hafte Beteiligung bei Schlagereien zugezogen haben, oder infolge grober Fahr
lassigkeit einen Unfall erleiden, konnen fiir die Dauer der Krankheit oder fUr den 
Unfall keine Entschadigungsanspriiche stellen. Das gleiche gilt fiir Geisteskrank
heiten und deren Folgen, sowie fur Unfalle infolge berufsma.Bigen Fahrens von 
Kraftfahrzeugen und bei aktiver Teilnahme an sportlichen und sonstigen Wett
kampfen aller Art sowie bei Luftfahrten. Desgleichen sind nicht entschadigungs
pflichtig Unfalle, welche sich innerhalb der Wartezeit ereignen, wenn der Ver
sicherte ein Kraftfahrzeug (Auto, Motorrad) selbst steuert. Geschlechtskrankheiten 
werden hochstens bis zur zweifachen Rohe der Mindestsatze der Allgemeinen 
Deutschen Gebuhrenordnung fUr Arzte entschadigt. 

Auch die Krankenversicherung kennt eine Gewinnbeteiligung der Versicherten, 
die naturgema.B in den Bedingungen auf das Verschiedenartigste ausgestaltet sein 
kann. So sind z. B. aIle Versicherungen, fur welche die Pramien des abgelaufenen 
Geschaftsjahres voll gezahlt worden sind und im gleichen Zeitraum an tarif
ma.Bigen und freiwilligen Gesellschaftsleistungen insgesamt nicht 100% oder mehr 
dieses Jahrespramienbetrages aufgewendet wurde, dividendenberechtigt. Die Divi
denden werden dem Versicherten-Gewinnreservefonds entnommen, der aus einem 
Teil der eingehenden Pramien gebildet wird. Die Verteilung findet nach besonderen, 
von der Aufsichtsbehorde genehmigten Richtlinien in der Weise statt, da.B die 
Versicherten in Gruppen eingeteilt werden, deren erste Gruppe (Versicherte, welche 
die Gesellschaft uberhaupt nicht in Anspruch nahmen) bis 80% der vom Ablauf 
des dritten Versicherungsmonats an gezahlten Jahrespramien erhalten. Der Reihe 
nach erhalten dann die weiteren Gruppen, soweit nach Befriedigung der ersten 
Gruppe noch Mittel verblieben sind, geringere Dividendensatze bis zur Erschopfung 
des Versicherten- Gewinnreservefonds. 

Fur die unter a) und b) behandelten Versicherungen wird eiri besonderer 
Gewinnfonds gebildet. Er wird nur fur Einrichtungen und Leistungen wie 
Gewahrung von Land- und Ferienaufenthalt fiir versicherte Kinder, erhohter 
Krankenfiirsorge, Schaffung von eigenen Kranken- und Erholungsheimen usw. 
verwandt. 

Die festgestellte Entschadigung wird den Versicherten in monatlichen oder 
wochentlichen Teilbetragen am Schlusse eines jeden Monats oder jeder Woche gegen 
Quittung des Empfangsberechtigten gezahlt. Die vollige Genesung ist der Gesell
schaft oder der zustandigen Geschaftsstelle umgehend mitzuteilen, und zwar bei 
Versicherten, die Anspruche auf Ersatz der Arzt- und Arzneikosten haben, unter 
Vorlage der zur Begrundung ihrer Anspruche notigen zergliederten Arzt- und Apo
thekerrechnungen, Rezepte usw. Aus jeder vorgelegten Rechnung mu.B der Name des 
Behandelten, Beginn, Tag und Ende der Behandlung, sowie die Krankheitsbezeich
nung ersichtlich sein. Die Feststellung der Entschadigung erfolgt auf Grund der 
von dem Versicherungsnehmer beigebrachten oder von der Gesellschaft gewiinschten 
oder eingeholten Nachweise. 

Der Pramienberechnung werden nur volle Lebensjahre zugrunde gelegt. An
gefangene Lebensjahre werden fur voU gerechnet, wenn sechs Monate davon bereits 
am Tage des Versicherungsbeginns erreicht sind. 1m Gegensatz zur Lebensversi-
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cherung erfolgt aber bei unrichtiger Altersangabe keine entsprechende Herab
setzung der Leistung des Versicherers. Die nach den Tarifen zu wenig gezahlte 
Pramie ist vielmehr alsbald nachzuzahlen. Zuviel gezahlte Pramie wird zuriick
vergiitet. Ganz allgemein ist die monatliche Pramienzahlung fiblich. Wichtig 
ist, daB sie auch wahrend des Bezuges einer Entschadigungsleistung weiter be
zahlt werden muB. 

Pramienreserven sind nur bei Versicherungen von langerer Dauer von dem 
Versicherer zu stellen. Sie sind nach den von der Aufsichtsbehorde genehmigten 
Rechnungsgrundlagen zu berechnen. FUr sie treffen die Ausfiihrungen, die wir 
oben fiber die Pramienreserve bei der Lebensversicherung gemacht haben, gleich
falls zu. Auch die Aufwertungsfragen wurden bereits bei der Lebensversicherung 
mitbehandelt. 

II. Wir konnen die Personenversicherung nicht abschlieBen, ohne auch noch 
zu der Invalidenversicherung kurz Stellung genommen zu haben. Bei der 
Lebensversicherung war das Risiko der Tod, bei der Krankenversicherung kurz 
gesagt, die Krankheit. Daneben kam bei ihr auch noch der Tod in Frage. Die In
validenversicherung behandelt den besonderen Fall, daB die versicherte Person 
zwar noch lebt und auch nicht krank ist, daB sie aber gleichwohl infolge ihres korper
lichen Zustandes nicht in der Lage ist, ihren Lebensunterhalt zu erwerben. Diese 
Versicherung gehort ebenso wie die Krankenversicherung in ihrem groBten Um
fange zur Sozialversicherung. Insoweit hat sie im folgenden auBer Betracht zu 
bleiben. 

Die Invalidenversicherung wird in der Hauptsache von den Lebensversicherungs
unternehmungen als Nebenzweig mitbetrieben, gewohnlich als Zusatzversicherung 
zur Kapitalversicherung auf den Todesfall mit abgekiirzter Pramienzahlung oder 
zur gemischten Kapitalversicherung. Es sind aber auch andere Verbindungen mog
lich. In der Praxis finden sich im groBen und ganzen folgende Versicherungsformen, 
soweit die Invalidenversicherung, was allerCJ.ings nur in geringem Umfange vor
kommt, als selbstandige Versicherung, also nicht als Zusatzversicherung ab
geschlossen wird; 

1. Die lebenslangliche Invaliditatsversicherung. Der Versicherer zahlt im FaIle 
der Invaliditat dem Versicherten bis zu seinem Tode die vereinbarte Rente. Die 
Pramien sind je nach den der Versicherung zugrunde gelegten Tarifen bis zum Ein
tritt des 55., 60. oder 65. Lebensjahres zu zahlen. Pramienzahlungen fiber diesen 
letztgenannten Zeitpunkt hinaus finden sich nicht. 

2. Die abgekiirzte Invaliditatsversicherung mit Zahlung einer lebenslanglichen 
Rente im Invaliditatsfalle. Die Dauer der Versicherung ist beschrankt. Sie kann 
auch so genommen werden, daB die Invaliditatsrente nur bis zum Eintritt eines 
bestimmten Lebensalters an den Versicherten zu zahlen ist. 

3. Eine gewisse Verbindung mit der Lebensversicherung zeigt endlich die Form, 
in der die Invaliditatsversicherung mit einer Rentenversicherung verbunden ist. 
Die Rente beginnt gewohnlich mit der Erreichung eines gewissen, vertraglich ver
einbarten Lebensalters. Wenn man diese Vereinbarung bestehen laBt und noch 
dazu vereinbart, daB der Rentenbezug des Versicherten auch schon vorher im FaIle 
einer Invaliditat beginnen solI, so haben wir die hier angedeutete Form. 

Namentlich beschaftigen sich Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, die 
sogenannten Pensionskassen, mit der Invaliditatsversicherung. Vielfach werden sie 
von groBen Unternehmungen eingerichtet oder doch wesentlich unterstfitzt, um den 
langjahrigen Angestellten eine Altersversorgung zu sichern. Der Beitritt zu ihnen 
ist teilweise den Angestellten freigegeben, teilweise sind sie nach einer Bestimmung 
des Anstellungsvertrages zum Beitritt verpflichtet. Diese Art der Invaliditatsver
sicherung nahert sich schon sehr stark der sozialen Invalidenversicherung. 
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Als Zusatzversicherung zur Lebensversicherung finden wirim groBen und ganzen 
zwei Formen. Bei der ersten ist nur vereinbart, daB mit dem Eintritt der Invaliditat 
die Verpflichtung des Versicherungsnehmers zur Pramienzahlung erlischt. Gleich
wohl wird beim Eintritt des Versicherungsfalles in der Lebensversicherung die volle 
Versicherungsleistung gewahrt. Die Leistung der Invalidenversicherung besteht 
in diesem FaIle darin, daB eine Kiirzung der Lebensversicherungsleistung ent
sprechend dem vorzeitigen Aufhoren der Pramienzahlungen nicht vorgenommen 
wird. Weiter geht die zweite Form. Auch bei ihr horen mit dem Eintritt der In
validitat die Pramienzahlungen auf. AuBerdem erhalt aber der Versicherte von 
diesem Zeitpunkte an eine jahrliche Invalidenrente von 5 bis 10% der Lebens
versicherungssumme. Diese Rente wird bis zum Eintritt des Versicherungsfalles 
aus der Invaliditatsversicherung gewahrt. Aus der Lebensversicherung erfolgt die 
volle Versicherungsleistung. 

AuBerordentlich groBe Abweichungen finden sich in den allgemeinen Versiche
rungsbedingungen bei der Bestimmung des Begriffs der Invaliditat. Mit dem Aus
drucke Invaliditat bezeichnet man im allgemeinen den vollstandigen Verlust der 
Arbeitskraft und der Erwerbsfahigkeit. Fraglich ist schon, ob dieser Verlust lebens
langlich oder nur vorubergehend sein muB. Als Mindestdauer wird allgemein der 
mindestens einjahrige VerIust der Arbeitskraft. und Erwerbsfahigkeit verlangt. 
Bei einigen Unternehmungen muB der VerIust durch Krankheit oder Unfall ver
ursacht sein, wahrend andere von dieser Bedingung absehen. Altersschwache 
oder nicht nachweis bare korperliche Gebrechen werden als Invaliditat nicht an
gesehen. 

Bei derartig verschiedenen Begriffsbestimmungen der Invaliditat sind natur
gemaB die Voraussetzungen fUr die Leistungspflicht des Versicherers auBerordentlich 
verschieden. Das gleiche gilt von dem Umfange der Leistungen. Dadurch ist es un
moglich, die Geschaftsergebnisse der einzelnen Unternehmungen miteinander zu 
vergleichen. Weiter wird dadurch die Gewinnung zuverlassiger statistischer Unter
lagen aus den Geschaftsergebnissen der Unternehmungen unmoglich. Man braucht 
sich nur zu vergegenwartigen, daB die Versicherung bei den Pensionskassen einen 
starken sozialen Einschlag hat, der bei der Invaliditatsversicherung der Lebens
versicherungsunternehmungen naturgemaB fehlt. Andererseits ist auch die Zu
sammensetzung des Versicherungsbestandes bei den beiden Gruppen der Ver
sicherer so verschieden, daB sich Vergleiche der Unterlagen kaum anstellen lassen. 

Die technischen UnterIagen der Invaliditatsversicherung ahneln sehr stark 
denen der Lebensversicherung und vielleicht noch mehr in den Grundsatzen denen 
der Krankenversicherung. Wir finden eine Tafel, die anzeigt, wieviel Personen 
aus einem angenommenen Bestand in voller Erwerbsfahigkeit in das nachste Lebens
jahr eintreten und eine Tafel, welche die Absterbeordnung Invalider angibt ... Aus 
diesen beiden Tafeln wird die sogenannte gemischte Absterbeordnung gebildet. 
Sie zeigt an, wieviel gleichaltrige und erwerbsfahige Personen von einer angenom
menen Grundmasse jeweils das nachste Lebensjahr teils erwerbsfahig, teils invalide 
erleben. 1m groBen und ganzen wirken die bei der Lebens- und Krankenversicherung, 
aber auch die bei der Unfallversicherung zu beriicksichtigenden Gefahren auch in 
der Invaliditatsversicherung. Die Gefahr der Invaliditat wird mit zunehmendem 
Lebensalter groBer. Beruf, Geschlecht, Lebensgewohnheiten usw. sind zu beriick
sichtigen. Da es sich um den AbschluB meist sehr langjahriger Vertrage handelt, 
kommt wieder die mathematisch gleiche Verteilung des Risikos auf die gesamte 
Versicherungsdauer in Frage. Daher wird auch bei diesem Versicherungszweige 
die Pramie in den ersten Jahren hoher als das Risiko, in den letzten Jahren niedriger 
als das Risiko sein mussen. Die Versicherer mussen daher die Sparpramien in der 
Pramienreserve zusammenfassen. Die Technik stimmt im groBen und ganzen mit 
der bei der Lebensversicherung bereits behandelten uberein. 
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B. Die Sachversicherung. 
§ 9. Transportversicherung. 

Literatur: ANDERSEN, Cifhandel und Seeversicherung. Stockholm 1921; CRUCIGER, 
Transportversicherung. Miinchen 1923; Dover, Handbook to Marine Insurance. London 1924; 
Gow, Marine Insurance. London 1903; HERZOG, Die Praxis der Transportversicherung. Berlin 
1909; KIESSELBACH, Die wirtschafts- und rechtsgeschichtliche Entwicklung der Seevel'sicherung 
in Hamburg. Hamburg 1901; KRACHT, Die Rotterdamer Seeversicherungsborse, we Ent
wicklung, Bedeutung und Bedingungen. Weimar 1922; LESCHKE-SAENGER, Staatsaufsichts
und Transportversicherung. Hamburg 1922; v. LIEBIG, Die Seeversicherung. Berlin 1914; 
KULLNICK, Der Maximalkontrolleur bei der Seeversicherung. 1918; MANES, Versicherungs
lexikon. Berlin 1924; MANES, Versicherungswesen. ·Berlin 1924; PLASS, Geschichte der Asse
kuranz und der hanseatischen Seeversicherungsborsen. 1902; RITTER, Das Recht der See
versicherung. Hamburg 1922; SIEVEKING, Das Deutsche Seeversicherungsrecht. Berlin 1912; 
SPOHN, Die Transportversicherung. Berlin 1918. 

BRUCK, Zum Begriff der Transportversicherung. Hanseatische Rechtszeitschrift 1922 
und Zeitschr. f. Versicherungswesen 1922; BRUnERS, Die Krisis in der Transportversicherung. 
Deutsche Versicherungs-Zt.g. 1923; ESSER, Die Haftung der Eisenbahn und die Transport
versicherung. Berlin 1917; GRUNER, Die Grenzen der Transportversicherung. Zeitschr. f. Ver
~icherungswesen 1923; HINNEBERO, Binnentransportversicherung. 1920; LEVI, Werttarifierung 
und obligatorische Versicherung der Eisenbahngiitertransport.e. Frankfurt a. M. 1919; PAHL, 
Die Landtransportversicherung in DeJ].t,schiand. 'Berlin 1922; SANDIG, Die Binnentransport
versicherung, Leipzig 1924. Deutscher Transport-Versicherungs-Verband, Jahrbuch 1927. 

1. Entwicklung. Aligemein sieht man in der Transportversicherung den 
altesten Versicherungszweig. Man ist sich aber dariiber einig, daB es eine Transport. 
versicherung im heutigen Sinne jedenfalls im Altertum noch nicht gab. Die Lex 
Rhodia de jactu verteilte Schaden aus der Seefahrt bereits auf alle an der Seefahrt 
beteiligten Interessenten: Wir haben es also mit einer Art der groBen Havarei 
zu tun. Heutzutage ist sie ein Institut des Seehandels, nicht aber ohne weiteres 
ein Institut der Seeversicherung (vgl. § 700ff. und 778ff. HGB). Einen weiteren 
Ausgangspunkt der Transportversicherung erblickt man sodann im Seedarlehn. 
Es bestand in der Beleihung der zu versendenden Werte, also sowohl des Schiffes 
als auch der Ladung. Dabei iibernahm der Darlehnsnehmer die Verpflichtung, 
das Darlehn nach der Ankunft des Schiffes im Bestimmungshafen !nit den aus
bedungenen den damaligen Zeiten entsprechenden hohen Zinsen zuriickzuzahlen. 
Konnte das Schiff dagegen seine Reise nicht vollenden, so waren weder Kapital 
noch Zinsen zu zahlen. Bei dieser Sachlage trug allerdings der Geldgeber das Risiko der 
Reise und es mag vorgekommen sein, daB er durch verschiedene derartige Geschafte 
sich einen Ausgleich zu schaffen versuchte. Immerhin aber unterscheidet sich dieser 
Vertrag doch so grundlegend von unserem heutigen Begriff der Versicherung, daB wir 
in ihm mehr ein Finanzierungsgeschaft als eine Versicherung zu sehen geneigt 
sind. 

Schon mehr ahnelt das sogenannte Versicherungsdarlehn unserer Versicherung. 
Diese Vertrage waren vielfach in die Form eines Kaufes gekleidet, um das kano
nische Zinsverbot zu umgehen. 1m allgemeinen lassen sich zwei Formen nacho 
weisen. Bestand bei dem Unternehmer der Seefahrt kein Geldbedarf, so gab der 
Geldgeber weder ein Darlehn, noch kaufte er die Ware. Der Versicherte bezahlte 
aber fiir das Versprechen, ihm im Falle des Unterganges des Schiffes oder seiner 
Beschadigung eine Geldsumme auszuzahlen, dem Geldgeber ein Entgeld, eine Art 
Pramie. Wir haben es daher mit einer Art Garantie ffir die gliickliche Vollendung 
der Reise zu tun. Bei der zweiten Art erhielt der Unternehmer vor dem Antritt' 
der Reise ein Darlehn. Dieses brauchte nicht zuriickgezahlt zu werden, wenn die 
Reise infolge eines Seeunfalls nicht durchgefiihrt werden konnte. 

Wirkliche Versicherungsvertrage finden wir zum ersten Male im 14 .. Jahrhundert 
in Oberitalien. In Genua lassen sie sich zuerst 1347 nachweisen, in Pisa 1385, in 
Florenz 1397. In einer Verordnung des Dogen von Genua yom 22. 10. 1369 laBt 
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sich, soweit bis jetzt bekannt, zum ersten Male das Wort "assecuramentum" im 
Sinne von Versicherung nachweisen. In einer Verordnung von 1401 wird bereits 
von einer Police gesprochen. Auch in anderen Gegenden macht die Versicherung 
um diese Zeit Fortschritte. So muBten bereits Ende des 14. Jahrhunderts die portu
giesischen Reeder zwangsweise einer staatlichen Gegenseitigkeitsgesellschaft bei
treten, deren Zweck es war, unverschuldete Verluste oder Beschadigungen von 
Schiffen zu vergiiten. Die erste ausfiihrlichere gesetzliche Regelung der Transport
versicherung ist wohl in den beriihmten fiinf Ordonnanzen von Barcelona von 1435 
zu erblicken. 

Von Spanien kam die Versicherung in seine damaligen angeschlossenen euro
paischen Lander, vor allem nach den Niederlanden, und von dort nach England und 
Deutschland. Die ersten bekannten Hamburger Seeversicherungspolicen stammen 
{l,US den Jahren 1588 bis 1591. Hier wurde dann die Hamburger Assekuranz-Havarey
ordnung vom Jahre 1731 von Bedeutung. Der liber sententiarum, eine hambur
gische Urteilssammlung, enthalt als ii.ltestes Urteil in Versicherungssachen ein solches 
vom 26. 8. 1590. 1623 wurde ein eigenes Versicherungsgericht, das Kollegium der 
Admiralitat, eingesetzt. 

Damals wurde die Transportversicherung von Einzelkaufleuten betrieben. Bei 
groBeren Schiffen oder Warensendungen beteiligte sich eine ganze Anzahl von Ver
sicherern. Reichte ihre Zeichnungskraft nicht aus, so suchte man in benachbarten 
Stadten weitere Deckung. Allmahlich laBt sich aber auch schon ein Zug zur Ver
sicherung auf Gegenseitigkeit nachweisen, und zwar namentlich in der Kasko
versicherung, Die heute noch bestehenden sogenannten "Kompakte", Zusammen
schliisse von Kiistenschiffern und Fischern, sind "Oberbleibsel aus der damaligen 
Zeit. In England fand der GedaIike der Versicherung auf Gegenseitigkeit mehr 
AIiklang. Einen wesentlichen Aufschwung nahm jedoch die Transportversicherung 
erst mit dem Aufkommen und der Ausbreitung der Aktiengesellschaften. Die 
erste Aktiengesellschaft war die hollandisch-indische von 1602. Ihr folgte 1613 die 
englisch-ostindische. Der eigentliche Aufschwung kam zu Beginn des 18. Jahr
hunderts mit der London Assurance Corporation und der Royal Exchange Assurance 
Company. Zu ungefahr der gleichen Zeit erfolgten Griindungen in den nordischen 
Landern und in Deutschland. Damit war der Transportversicherung die weiteste 
Ausbreitung gesichert. 

Einen "Oberrest des Betriebes der Transportversicherung durch Einzelunter
nehmer finden wir heute noch in England. Bei einem Manne, Eduard Lloyd, der 
ein Kaffee betrieb, sammelten sich friiher die an der Seeschiffahrt interessierten 
Personen. Dabei wurden Versicherungen so abgeschlossen, daB jeder, der sich an 
der Deckung beteiligen wollte, eine in sein Belieben gestellte Summe zeichnete. 
Durch die Unterschrift der Police wurde er "Underwriter". Von dem Wirt erhielt 
dann die spater vollstandig bOrsenmaBig ausgebaute Einrichtung den Namen. Heute 
bilden Lloyds den MittelpuIikt des ganzen englischen Seeversicherungsgeschaftes. 
Man unterscheidet underwriting und non underwriting Mitglieder. Zeichnendes 
Mitglied kann nur eine Einzelperson werden, die 7 bis 8000 £, als Sicherheit zu hinter
legen hat. Von groBter Bedeutung ist namentlich, daB Lloyds iiber die ganze Welt 
ihre Agenten verstreut haben, die keine Versicherungen abschlieBen, sondern haupt
sachlich bei Schadenfallen, Schiffsbesichtigungen usw.· tatig werden und stets die 
neiIesten Nachrichten iiber die Schiffe nach London weitergeben. Die Vermittlung 
der Geschafte liegt ausschlieBlich in den Handen von Maklern (brokers). Ihre 
Hauptaufgabe ist, einen FUhrer bei der Zeichnung einerPolice zu finden. Mit ihm 
wird der Pramiensatz vereinbart. Die spateren Zeichner schlieBen sich dann meist 
den einmal vereinbarten Pramien und Bedingungen an. Die Zeichnung erfolgt auf 
dem sogenannten Slip, Er wird solange einzelnen Underwriters vorgelegt, ·bis die 
ganze Versicherungssumme gezeichnet ist. Dann stellt der broker' die· Police auf 
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cinem besonderen Lloyds-Formular aus und laBt sie von den underwriters, welche 
den "slip" gezeichnet haben, verbindlich unterschreiben. 

In neuerer "Zeit haben Lloyds sich auch anderen Versicherungszweigen zu
gewandt. Ja, man behauptet, man konne bei ihnen auch heute noch jedes Risiko 
decken. Letzthin wird verschiedentlich versucht, den allzu spekulativen Neigungen 
einiger Mitglieder entgegenzuarbeiten. 

In der Mitte des 18. Jahrhunderts begann sich mit dem zunehmenden Verkehr 
im Binnenlande auch die Versicherung der Transporte auf Flussen und Binnen
gewassern auszubilden. Die Landtransportversicherung bildete sich dagegen erst 
im Anfang des 19. Jahrhunderts an dem Frachtverkehr zu und von der Leipziger 
Messe aus. Langsam kam die Versendung auf Grund der "durchgehenden Ko
nossemente" auf, welche die Verbindung der See- undLandtransporte in einer Ver
sicherung zur Folge hatte. Da jetzt auch das Umlade- und Kairisiko mit eingeschlos
sen war, bedeutete dies eine betrachtliche Erhohung des Risikos. Gleichwohl war 
aber mit dieser Entwicklung die allgemeine Transportversicherung erst geboren. 

2. Einteilung. Die Transportversicherung muB in zwei groBe Gruppen ein
geteilt werden, in die Seeversicherung und die Binnenversicherung. Inner
halb beider Gruppen lassen sich mehrere UIitergruppen feststellen, je nach dem 
Gegenstand der Versicherung. Versichert werden konnen die zu befordernden 
Guter. Wir haben es dann mit der Warentransportversicherung zu tun, 
von der die sogenannte Valorenversicherung eine weitere Unterart darstellte. Ver
sichert kann aber auch der Gegenstand sein, der die Beforderung ausfiihrt, z. B. 
das Schiff, das Auto oder der Waggon. Man spricht dann von der Kasko
versicherung. Von gleicher Wichtigkeit ist noch eine Untereinteilung der 
Binnentransportversicherung. Man ist bei ihr von der Art der Beforderung aus
gegangen und unterscheidet die Landtransportversicherung, die FluBtrans
portversicherung undneuerdings die Lufttransportversicherung. Innerhalb 
jeder dieser Gruppen gibt es wieder eine Waren- und Kaskoversicherung. 

Bei der Transportversicherung findet sich eine Besonderheit in der Form der 
Versicherungspolice. Wenn jemand eine Versicherung abschlieBt, so handelt es sich 
stets um die Deckung eines einzelnen genau bekannten Risikos. Er schlieBt also eine 
sogenannte Einzelpolice ab, durch die auf die vereinbarte Vertragszeit das Risiko 
gedeckt ist. Bei der Transportversicherung ergibt sich jedoch fUr den Versicherungs
nehmer sehr oft die Notwendigkeit, eine ganze Reihe von Transporten, die in ihrer 
Hohe und Anzahl noch gar nicht bekannt sind, innerhalb der nachsten Monate 
zu versichern. NaturgemaB konnte dies so geschehen, daB jewei~s, wenn ein Trans
port ausgefuhrt werden solI, eine Einzelpolice abgeschlossen wird. Dies wiirde aber 
bei einem einigermaBen umfangreichen Betriebe eine sehr groBe Arbeit verursachen. 
Man ist infolgedessen zuerst in der Transportversicherung dazu ubergegangen, eine 
Vielheit von Versicherungen in eine Police zusammenzufassen. Hinzu kam noch, 
daB man namentlich im uberseeischen Verkehr gar nicht immer in der Lage ist, 
jeweils vor Absendung der Ware die Versicherung abzuschlieBen. Die Versicherung 
wird daher so genommen, daB beim VertragsschluB die versicherten Interessen nur 
der Gattung nach bezeichnet und erst nach ihrer Entstehung dem Versicherer 
einzeln aufgegeben werden. Man nennt diese Art der Police eine laufende Ver
sicherung (vgl. § 187 Abs. 2 VVG). 

Die wichtigste Unterart der laufenden Versicherung ist die sogenannte General
police. Bei ihrem AbschluB treffen die Parteien besondere "Obereinkommen uber 
die Art der versicherten Guter, uber die Reisewege, uber die Transportmittel, sowie 
namentlich uber die hochste Summe, die fur jedes einzelne Transportmittel gedeckt 
wird. Gleichwohl gelten aber Transporte auch dann gedeckt, wenn im Einzelfalle 
eine andere Ware oder ein anderes Transportmittel, als vereinbart, in Frage kommt, 
nur ist dann eine besondere Zuschlagspramie, die nach Billigkeit festgesetzt wird, 
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zu entrichten. Die Generalpolice wird in der Regel auf ein Jahr abgeschlossen. 
Sie verlangert sich meistens um die gleiche Vertragsdauer, wenn sie nicht recht
zeitig gekiindigt wird. 

Der Versicherte hat jeden Transport, der unter die Police fallt, in ein sogenanntes 
Policenbuch, auch Versicherungsjournal genannt, einzutragen. Taglich oder in den 
vereinbarten Zeitraumen erhalt der Versicherer eine Abschrift dieser Eintragungen. 
Auf Grund dieser Anmeldungen wird vom Versicherer die Pramie dem Betrage nach 
errechnet. Meist erfolgt monailiche oder vierteljahrliche Abrechnung. 

Eine weitere Unterart der laufenden Versicherung bildet die Pauschalpolice. 
Bei den Vertragsverhandlungen werden genau die Reisewege festgestellt. FUr jeden 
Reiseweg ist eine besondere Pramie vereinbart. Die Fuhrung eines Policenbuches 
ist nicht erforderlich, es genugt, wenn der Versicherte monatlich dem Versicherer 
mitteilt, welche Transporte jeweils auf den einzelnen Reisewegen ausgefuhrt worden 
sind. Danach kann dann die Pramienberechnung vorgenommen werden. 

Wichtiger ist die Pauschalpolice mit monatlicher oder taglicher Abschreibung 
(Abschreibepolice). Bei ihr wird eine Summe vereinbart, die dem voraussicht· 
lichen Wert der Transporte innerhalb der Vertragsdauer, meist ein Jahr, entspricht. 
Von dieser Summe wird sofort die Pramie nach dem vereinbarten Satze bezahlt. Bei 
der Durchfuhrung hat der Versicherte nur monatlich dem Versicherer den G~samt
wert der ausgefiihrten Transporte anzuzeigen. Aus den Anmeldungen ist die noch 
laufende Gesamtversicherungssumme, die Summe der im letzten Monat ausgefiihrten 
Transportwerte und damit der noch von der Versicherungssumme ubrigbleibende 
Restbetrag zu ersehen. Die Versicherungssumme wird demnach monatlich ab
gewickelt. Ist sie verbraucht, so erneuert sich der Vertrag stillschweigend, wenn er 
nicht gekundigt wird. Bei den Pauschalpolicen mit taglicher Abschreibung, den 
sogenannten Tagespolicen, wird auch eine Gesamtversicherungssumme vereinbart. 
Sie wird so festgesetzt, daB man den Durchschnittswert der taglichen Transporte 
mit derZahl derTage vervielfacht, wahrend welcher die Warendurchschnittlich unter
wegs sind. Diese Tagessumme ist die Versicherungssumme, bis zu der der Versicherte 
haftet. tJbersteigen an einem Tage die Tl'ansportwerte diese Summe, so liegt eine 
Unterversicherung vor. Man verzichtet bei dieser Police, bei der die Pramie im 
voraus gezahlt wird, meist auf besondere Anmeldungen. Im Schadenfalle ist der er
folgte Transport aus den ordnungsgemaB gefiihrten Geschaftsbuchern nachzuweisen. 
Nur eine Abart ist die Pauschalpolice mit taglichem Versand- od"er Bezugs
maximum, die sich nicht auf die unterwegs befindlichen, sondern auf die taglich 
versandten oder eingehenden Guter des Versicherungsnehmers bezieht. 

Die Generalpolice eignet sich vor allem fur die Warenversicherung des Kauf
manns. Die Einzelpolice hat ihr Hauptanwendungsgebiet in der Kaskoversicherung, 
ist aber keineswegs auf diese beschrankt. Wir finden sie vielmehr noch in der 
Warenversicherung namentlich fur die Versicherung ganzer Schiffsladungen und 
bei der Lagerversicherung. 

3. Die einzelnen Arten der Transportversicherung. a) Die Seetrans
portver8icherung. Die Grundlage ffir die rechtliche Ausgestaltung der Seetransport
versicherung ist in den §§ 778 bis 905 HGB enthalten. Der Inhalt des Vertrages 
ergibt sich jedoch aus den Allgemeinen Deutschen Seeversicherungs
bedingungen (ADS), die am 1. 1. 1920 in Kraft traten. Ihr erster Abschnitt 
enthaIt allgemeine Vorschriften, der zweite bezieht sich auf die Versicherung ein
zeIner, wichtiger Interessen. Der dritte Abschnitt enthaIt die Klauseln, der vierta 
bringt SchluBbestimmungen. 

Nach den ADS kann jedes in Geld schatzbare Interesse, welches jemand daran 
hat, daB Schiff oder Ladung die Gefahren der Seeschiffahrt besteht, versichert 
werden. Sie fiihren dann eine Anzahl von Beispielen auf, die "insbesondere" ver
sichert werden konnen, so das Schiff, die Guter, der von der Ankunft der Guter 
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am Bestimmungsort erwartete Gewinn (imaginarer Gewinn), die im FaIle der An
kunft des Schiffes oder der Guter am Bestimmungsort zu verdienende Provision, 
die Fracht, die Schiffsmiete, die Uberfahrtgelder, die Bodmereigelder, die Havarei
gelder, andere Forderungen, zu deren Deckung der Beegefahr ausgesetzte Gegen
stande dienen und endlich die vom Versicherer ubernommene Gefahr (Ruckver
sicherung). Wichtig ist hervorzuheben, daB eine Versicherung nur dann als Ruck
versicherung gilt, wenn sie beim VertragsschluB ausdrucklich als solche bezeichnet 
wird. Soweit das Interesse unrichtig bezeichnet wird, ist die Versicherung fUr den 
Versicherer nicht verbindlich. Ebenso ist sie unwirksam, wenn ein versicherbares 
Interesse nicht vorhanden ist (Wettversicherung). Gleichwohl bleibt aber unter 
bestimmten Bedingungen die Verpflichtung des Versicherungsnehmers zur Pramien
zahlung bestehen. 

Ais Versicherungswert gilt der gemeine Handelswert und mangels eines solchen 
der gemeine Wert, den die Guter beim Versicherungsbeginn am Abladeort haben. 
Dabei werden die Versicherungskosten, die Kosten, die bis zur Annahme der Guter 
durch den Verfrachter entstehen, und die endgiiltig bezahlte Fracht diesem gemeinen 
Werte zugeschlagen. Der Versicherungswert kann auch durch Vereinbarung auf 
einen bestimmten Betrag festgesetzt werden. Man spricht dann von einer Taxe. 
Sie kann herabgesetzt werden, wenn sie den wirklichen Versicherungswert erheblich 
ubersteigt. 1st sie niedriger, so liegt eine Unterversicherung mit der ublichen Re
gelung vor. Soweit aber die Versicherungssumme umgekehrt den Versicherungswert 
ubersteigt, also eine t"berversicherung vorliegt, ist der Vertrag unwirksam. Liegt 
eine Doppelversicherung vor, so haften beide Versicherer als Gesamtschuldner. 

Die ADS sprechen den Grundsatz der Versicherungstreue aus. Aile Beteiligten 
haben Treu und Glauben im hochsten MaBe zu betatigen. 

Der Versicherer braucht im Schadenfalle nur gegen Vorlage der Police zu zahlen. 
Durch Zahlung an den Inhaber wird er befreit. Kommt eine Police abhanden, so 
kann sie fur kraftlos erklart werden, um die Rechte des Versicherten auf die Schaden
zahlung vor MiBbrauch zu schutzen. Um allen Unklarheiten und Streitigkeiten 
nach Moglichkeit von vornherein zu begegnen, bestimmen die Bedingungen, daB 
der Inhalt der Police als vom Versicherungsnehmer genehmigt gilt, wenn dieser 
nicht unverzuglich nach ihrer Aushandigung widerspricht. 

Grundsatzlich ist die Pramie beim VertragsschluB fallig. Sie wird allerdings 
sehr oft gestundet. 1st dies der Fall, so kann der Versicherte verlangen, daB der 
Versicherungsnehmer gleichwohl sofort zahlt, wenn die Versicherung endigt. Es 
besteht aber ein Aufrechnungsrecht des Versicherungsnehmers, wenn er aus dem
selben Versicherungsverhalt,nis eine Entschadigungsforderung gegen den Versicherer 
hat. Wenn sich die Vermogensverhaltnisse des Versicherungsnehmers wesentlich 
verschlechtern, so kann der Versicherer auch bei Stundung Sicherheitsleistung 
verlangen. Wird die fallige Pramie nach Mahnung nicht bezahlt, so ruht die 
Leistungspflicht des Versicherers. Soweit eine Stornogebuhr bei der Transport
versicherung in Frage kommt, betragt sie 1/8% der Versicherungssumme. 

Die Anzeigepflicht setzen wir als bekannt voraus. Wichtig ist, daB bei der See
versicherung als erheblich solche Umstande gelten, die der Versicherungsnehmer 
unrichtig angegeben hat, wenn er die Richtigkeit der Anzeige zugesichert hat. 
Das gleiche gilt von Umstanden, die der Versicherungsnehmer absichtlich verschwie
gen oder absichtlich unrichtig angegeben hat. Auch die Gefahranderung ist hier 
nur in ihrer Eigentumlichkeit in der Transportversicherung zu behandeln. Als 
Gefahranderung ist es insbesondere anzusehen: 

1. wenn der Antritt oder die Vollendung der versicherten Reise erheblich ver
zogert wird, 

2. wenn von d\?m angegebenen oder ublichen Reisewege erheblich abgewichen 
wird, 
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3. wenn das Schiff andere als die angegebenen Zwischenhafen oder wenn es die 
angegebenen Hafen in anderer als der angegebenen oder ublichen Reihenfolge anlauft, 

4. wenn die Reise nach einem anderen als dem angegebenen Bestimmungsort 
gerichtet wird. 

In allen Fallen der Gefahranderung ist der Versicherer frei, wenn sie nicht durch 
sein eigenes Interesse veranlaBt, durch ein Ereignis, fur das er haftet, geboten, 
durch ein Gebot der Menschlichkeit veranlaBt war oder aber wenn sie auf den Ein
tritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistung keinen EinfluB aus
uben konnte. Er erhalt eine Zuschlagspramie, wenn die von ihm getragene Gefahr 
durch eine nicht gedeckte Gefahr geandert und er durch diese Anderung nicht von 
der Verpflichtung zur Leistung befreit wird. 

Von besonderer Bedeutung ist der Umfang der Haftung des Versicherers. 
Er tragt mangels besonderer Vereinbarung aIle Gefahren, denen das Schiff oder 
die Guter wahrend der Dauer der Versicherung ausgesetzt sind. Insbesondere 
hat er einzutreten fUr den Schaden durch Eindringen von Seewasser, Schiffs
zusammenstoB, Strandung, Schiffbruch, Brand, Explosion, Eis, Diebstahl, See
raub, Plunderung oder andere Gewalttatigkeiten. Unter die Haftung fallen weiter 
die yom Versicherungsnehmer zu entrichtenden Beitrage zur groBen Havarei und 
die zu ihr gehorenden Aufopferungen des versicherten Gegenstandes. Fiir die 
Beitrage und damit fUr die Haftung des Versicherers ist die Dispache maBgebend. 
Uber ihre Aufmachung sind eingehende Bestimmungen getroffen. Der Versicherer 
haftet weiter dafUr, daB uber die Guter durch Verbodmung oder in anderer Weise 
zum Zwecke der Fortsetzung der Reise verfugt wird. Eine Aufopferung des ver
sicherten Gegenstandes trifft ihn nach den Bestimmungen iiber die besondere 
Havarei. Namentlich aber treffen ihn auch 

1. Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer beim Eintritt des Schaden
falls zur Abwendung oder Minderung des Schadens macht und den Umstanden 
nach fiir geboten halten durfte, 

2. Aufwendungen, die auf Weisung des Versicherers gemacht werden, 
3. Kosten fiir die Ermittlung und .Feststellung des Schadens, soweit sie den Um

standen nach geboten waren. 
Die Aufwendungen sind selbst dann zu erstatten, wenn sie erfolglos waren. Unter 

Umstanden muB der Versicherer sogar in Vorlage treten. 
Damit diirfte in groBen Ziigen der weiteste Kreis der Haftung bezeichnet sein. 

Die gedruckten Bedingungen und die ADS kennen auch Einschrankungen. So 
haftet der Versicherer nicht fiir einen Schaden, wenn dieser 3% des Versicherungs
wertes nicht erreicht. Dies trifft aber nicht zu bei den Beitragen zur groBen Havarei, 
fUr Aufopferungen und den Schaden aus einem SchiffszusammenstoB. Weiter 
tragt der Versicherer nicht die Gefahr eines Krieges. Er haftet insbesondere nicht 
fiir einen Schaden, der durch eine KriegsmaBnahme einer anerkannten oder nicht 
anerkannten Macht verursacht ist, oder dadurch, daB die versicherte Sache an
gehalten, aufgebracht, genommen, zUrUckgehalten, angefordert, beschlagnahmt oder 
durch Minen oder andere MaBnahmen beschadigt oder vernichtet wird. Ebenso 
trifft es den Versicherer nicht, wenn das Schiff infolge der Kriegsgefahr die Reise 
nicht antritt, nicht fortsetzt oder einen Hafen anlauft, es sei denn, daB der Ver
sicherungsnehmer sofort nach Kenntnis dem Versicherer erklart, daB die Verpflich
tung bestehen bleiben solI. Der Versicherer haftet weiter fiir den durch gerichtliche 
Verfiigungen oder ihre Vollstreckung entstehenden Schaden nur, wenn er dem Ver
sicherungsnehmer zu ersetzen hat, was dieser zur Befriedigung des der Verfugung 
zugrunde liegenden Anspruchs leisten muB. 

Soweit geht die Haftung im allgemeinen nach dem ADS, soweit nicht die zahl
reichen, die Haftung einschrankenden Klauseln Platz greifen. Wir wollen nur die
wichtigsten, die auch in den ADS aufgefUhrt sind, kurz behandeln. 
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Bei der Klausel "Frei von Beschadigung" haftet der Versicherer nicht fUr 
eine Beschadigung und bei einer Giiterversicherung auch nicht dafiir, daB die 
Giiter infolge der Beschadigung verloren gehen, insbesondere in ihrer urspriinglichen 
Beschaffenheit zerstort werden. Es treffen ihn aber Aufopferungen, die in einer 
Beschadigung bestehen. Die Klausel "Frei von Beschadigung auBer im 
Strandungsfalle" schrankt diese Freizeichnung ein. Was als Beschadigungs
und Strandungsfall anzusehen ist, bestimmen die ADS genauer. 

"Frei von Bruch" entbindet den Versicherer von einer Haftung fUr Bruch. 
Die schon eben erwahnte Einschrankung bringt die Klausel "Frei von Bruch auBer 
im Strandungsfalle". 

Wir haben eben gesehen, daB Schaden bis 3% des Versicherungswertes den 
Versicherer nicht treffen. Die Klausel "Frei von gewissen Prozenten" laBt 
die Moglichkeit offen, die Franchise auch durch Vereinbarung zu erhohen. Die 
Klausel "Frei von gewissen ersten Prozenten laBt den Vesicherer nur 
haften, wenn der Schaden die im Vertrage bestimmt Prozente des Versicherungs
wertes iibersteigt. 

"Frei von Kriegsmolest". Der Versicherer ist von der Leistung frei, wenn 
die Gefahr eines Krieges EinfluB auf die Reise zu iiben beginnt. 

"Fiir behaltene Ankunft", "Fiir behaltene Fahrt". Die Versicherung 
endigt mit dem Zeitpunkt, in dem das Schiff im Bestimmungshafen am gehorigen 
Ort den Anker hat fallen lassen oder befestigt ist. Bei der Schiffskaskoversicherung 
haftet der Versicherer nur, wenn das Schiff vor diesem Zeitpunkt total verloren geht, 
abandomiert oder versteigert wird. 

"Nur fiir Kriegsgefahr" statuiert eine reine Kriegsversicherung. Bei der 
Klausel "Auch fiir Kriegsgefahr" wird das sonst ausgeschlossene Kriegsrisiko in 
die Police eingeschlossen. 

Die Klausel "Nur fiir Totalverlust" ist ohne weiteres verstandlich. Ebenso 
die Klausel "Frei von Die bstahl". 

"Von Haus zu Haus". Die Versicherung beginnt mit demZeitpunkte, indem 
die Giiter am Abladungsorte zum Zwecke der ~efOrderung auf der versicherten Reise 
von der Stelle, an der sie bisher aufbewahrt wurden, entfernt werden. Sie endigt 
im allgemeinen mit dem Zeitpunkt, in dem sie am Ablieferungsort an die Stelle 
gebracht werden, die der Empfanger zu ihrer Aufbewahrung bestimmt hat. 1st 
der Ablieferungsort ein Seeplatz, so erlischt sie 20 Tage nach der Landung, ist 
er ein Binnenplatz, 10 Tage nach der Entladung der Giiter. 

Neben diesen Klauseln sehen die Policen noch mannigfache andere Freizeich
nungen vor _ So haftet der Versicherer nicht fUr den Schaden, der durch die natiir
liche Beschaffenheit der Giiter, durch mangelhafte Verpackung, Schiffsdunst, 
Ratten oder Mause verursacht wird. Als gewohnliche Leckage gilt bei fliissigen 
Giitern ein Verlust von 3 bis 5%. AuBergewohnliche Leckage begriindet eine 
Leistungspflicht nur im Strandungsfalle. 

In allen Fallen haftet der Versicherer fiir einen Schaden nur bis zur Hohe der 
Versicherungssumme. Aufwendungen treffen ihn aber auch dann, wenn sie mit 
der iibrigen Entschadigung die Versicherungssumme iibersteigen. Nach dem Ein
tritt des Versicherungsfalles ist er berechtigt, sich durch Zahlung der Versicherungs
summe von allen weiteren Verbindlichkeiten zu befreien. Gleichwohl hat er aber 
die Kosten zu ersetzen, die zur Abwendung oder Minderung des Schadens, zur 
Wiederherstellung oder Ausbesserung der versicherten Sache verwendet worden 
sind, bevor seine Erklarung sich durch Zahlung der Versicherungssumme zu be
freien, dem Versicherungsnehmer zugegangen ist. 

Die Giiterversicherung bezieht sich nicht auf Edelmetalle, Edelsteine, Perlen, 
echte Spitzen, Werke der bildenden Kunst. Hierfiir dient vielmehr die Valaren
versicherung. Sie bezieht sich weiter nicht auf Sprengstoffe, Munition usw., Petro-
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leum, Naphtha, Benzin. Ausgeschlossen sind weiter eine Reihe schwerer Mineralien, 
wie Eisen, roh und in- manchen Verarbeitungen, Erde, Erz, Gestein, wenn das 
Schiff damit zu mehr als einem Drittelseiner Tragfahigkeit beladen ist. 

Ein Schaden ist yom Versicherungsnehmer unverziiglich anzuzeigen. Er ist 
verpflichtet, nach Moglichkeit fUr die Abwendung und Minderung des Schadens 
zu sorgen. Er hat weiter einen Schaden dem Versicherer binnen 15 Monaten seit der 
Beendigung der Versicherung und bei Verschollenheit des Schiffs, seit dem Ablauf 
der VerschoUenheitsfrist, schriftlich anzudienen, widrigenfalls der Entschadigungs
anspruch erlischt. Er hat dem Versicherer eine Schadenrechnung unter Beifiigung 
der erforderlichen Belege aufzumachen. 1m FaIle des Totalverlustes kann der Ver
sicherungsnehmer die Versicherungssumme verlangen. Er muB sich naturgemaB 
den Wert, der vor der Schadenzahlung geretteten Sachen anrechnen lassen. Durch 
die Zahlung gehen die Rechte des Versicherungsnehmers an den Giitern auf den 
Versicherer iiber. Auch nach diesem Vbergang der Rechte bleibt der Versicherungs
nehmer verpflichtet, ffir die Schadenminderung zu sorgen, soweit der Versicherer 
nicht dazu imstande ist. 1m FaIle der Beschadigung wird der gemeine Handelswert 
ermittelt, den die Giiter im unbeschadigten Zustande am Ablieferungsort haben 
wiirden (Gesundwert), sowie der Wert im beschiidigten Zustande. Der dem Verhaltnis 
des Wertunterschiedes zum Gesundwerte entsprechende Bruchteil des Versicherungs
wertes gilt als Schadenbetrag. Vber die Art der Feststellung dieser ve:schiedenen 
Werte enthalten die Bedingungen eingehende Vorschriften. Namentlich ist ein 
Sachverstandigenverfahren vorgesehen. Die Feststellung der Sachverstandigen 
ist aber unverbindlich, wenn sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich 
abweicht. 

Vor der Feststellung des Schadens braucht der Versicherer naturgemaB nicht 
zu bezahlen. Bis zum gleichen Zeitpunkte darf der Versicherungsnehmer ohne Ein
willigung des Versicherers keine Anderungen an dem versicherten Gegenstande 
vornehmen. Wird unterwegs die Reise aufgegeben, oder nicht vollendet, ohne daB 
der Versicherer frei wird, so kann er verlangen, daB die Giiter freihandig oder im 
Wege einer offentlichen Versteigerung verkauft werden, wenn sie nicht ohne un
verhiiltnismaBig hohe Kosten oder innerhalb einer angemessenen Frist weiter 
befordert werden konnen. Beim Verkaufe kann der Versicherungsnehmer den Unter
schied zwischen Versicherungssummen und Erlos als Schaden verlangen. 

Bei der Kaskoversicherung haftet der Versicherer nicht ffir einen Schaden, 
der dadurch entstanden ist, daB das Schiff nicht seetiichtig, nicht gehorig ausgeriistet, 
bemannt oder beladen oder ohne die erforderlichen Papiere in See gesandt ist. 
Ebenso trifft den Versicherer nicht ein Schaden, der nur eine Folge der Abnutzung 
des Schiffes im gewohnlichen Gebrauch ist oder nur durch Alter, Faulnis, Rost 
oder WurmfraB verursacht wird oder der dadurch verursacht wird, daB das ·.schiff 
feststehendes Eis durchbricht, soweit dies nicht zur Abwendung oder Minderung 
eines Schadens erforderlich ist. Beitrage zur groBen Havarei fallen dem Versicherer 
nicht zur Last, soweit die auf Deck verladenen Giiter aufgeopfert sind. Der Ver
sicherungsnehmer hat sich auf einen etwaigen Schaden einen Leichter-, Schlepp
oder Hilfslohn anrechnen zu lassen. Eine Beschadigung des Kajiitinventars ist 
nur im Strandungsfalle ersatzpflichtig. Das gleiche gilt ffir einen Maschinen
schaden. 

Die Versicherung beginnt, wenn sie ffir eine Reise genommen ist, mit dem Zeit
punkte, in dem mit der Einnahme der Ladung oder des Ballastes angefangen wird, 
oder wenn sie nicht einzunehmen sind, mit der Abfahrt. Sie endigt mit der Been
digung der Loschungdes Schiffes am Bestimmungsorte oder wenn nichts zu loschen ist, 
mit, der Verankerung. Wird die Loschung ungebiihrlich verzogert, so endigt die 
Versicherung mit dem Zeitpunkte, in dem ordnungsgemaB die Loschung zu Ende 
gewesen ware. Trifft aber das Schiff am Bestimmungsorte mit einer Be.schadigung 
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ein, fiir die der Versicherer haftet, so dauert die Versicherung bis zur Beendigung 
der Ausbesserung des Schiffes. 

Neben der gerade behandelten Reiseversicherung kommt die Zeitversicherung 
in Frage. 1st ein auf Zeit versichertes Schiff beim Ablaufe der vereinbarten Ver
sicherungszeit unterwegs, so gilt das Versicherungsverhaltnis bis zu dem Zeitpunkte 
verlangert, in dem die Versicherung im nachsten Bestimmungsorte endigen wiirde. 

1st eine Versicherung fiir mehrere Reisen genommen, so erstreckt sie sich auch 
auf die zwischen den Reisen liegende Zeit. Als Versicherungswert gilt der Wert, 
den das Schiff beirn Beginn der Versicherung hat. Zu ihm gehoren aber nicht die 
Ausriistungskosten, die Heuer und die Versicherungskosten. Dieser Wert gilt auch 
beim Eintritte des Versicherungsfalles als Versicherungswert. 

Bei Totalverlust ist die Versicherungssumme fallig.· Als total verloren gilt das 
Schiff, auch wenn es dem Versicherungsnehmer ohne Aussicht auf Wiedererlangung 
entzogen, insbesondere unrettbar gesunken oder in seiner urspriinglichen Be
schaffenheit zerstort ist. Das Schiff ist verschollen, wenn es innerhalb der Ver
schollenheitsfrist den nachsten Bestimmungshafen nicht erreicht hat und keine 
Nachrlcht von ihm eingegangen ist. Die Verschollenheitsfrist betragt das Dreifache 
der Zeit, die das Schiff von dem Orte der letzten Nachricht aus unter gewohnlichen 
Verhaltnissen zur ZurUcklegung des Weges bis zum nachsten Bestimmungshafen 
gebraucht haben wiirde, bei Dampfschiffen jedoch mindestens zwei, bei Segel
schiffen mindestens drei Monate. Diese Fristen werden auf sechs Monate verlangert, 
wenn der Eingang von Nachrichten infolge eines Krieges verzogert sein konnte. Die 
Bestimmungen iiber Verschollenheit gelten auch, wenn das Schiff durch Verfiigung 
von hoher Hand angehalten oder zurUckgehalten oder durch Seerauber genommen 
wird. Die Frist betragt dann zwei Monate. 

Ein Teilschaden wird durch Sachverstandige festgestellt. FUr das Verfahren 
sind eingehende Bestimmungen vorgesehen. 1st ein Teilschaden festgestellt, so 
ist das Schiff unverziiglich auszubessern. Die Ersatzpflicht des Versicherers wird 
durch die Ausbesserungskosten bestimmt. 1Thersteigen sie den von den Sachver
standigen geschatzten Betrag, so bildet dieser die obere Grenze der Leistungs
pflicht. Von diesem Betrage werden abgezogen zunachst ein Betrag fiir den Minder
wert zwischen neu und alt, dann ein Betrag, der dem Wert derdurchneue ersetzte 
Sachen entspricht. FUr die Bestimmung des Wertes zwischen neu und alt enthalten 
die ADS eingehende Vorschriften. 1st das Schiff reparaturunwiirdig, so kann es 
der Versicherungsnehmer Offentlich versteigern lassen und den Unterschied zwischen 
der Versicherungssumme und dem Erlos verlangen. Das gleiche. gilt fiir Reparatur
unfahigkeit. Der Versicherer haftet endlich auch fiir einen Schaden, den der Ver
sicherungsnehmer im Falle eines ZusammenstoBes von Schiffen dadurch erleidet, daB 
er den einem Dritten entstandenen Schaden zu ersetzen hat. Der Schaden ist dabei 
im Verhaltnis des Schiffswertes zu demjenigen Werte zu ersetzen, der sich aus 
Schiffswert und Fracht ergibt. 

Bei der Giiterversicherung haftet der Versicherer fUr eine Beschadigung 
nach den ADS grundsatzlich nur im StrandUt;lgsfalle. Bei einer ganzen Reihe 
von Giitern ist diese Haftung aber ausgedehnt worden. Es bleibt bei der urspriing
lichen Regel, wenn die Giiter in das zur Ausfiihrung der versicherten Reise be
stimmte Schiff im AnschluB an eine andere zur See oder auf Binnengewassern 
ausgefiihrte Reise iibergeladen sind oder iibergeladen werden sollen. Der Ver
sicherer haftet nicht, wenn die Giiter in beschadigtem Zustande die Reise antreten. 
Sind die Giiter auf Deck verladen, so haftet er nur fiir Beitrage zur groBen Havarei 
und dafiir, daB die Giiter durch Totalverlust oder Verschollenheit des Schiffes 
oder durch Verfiigung von hoher Hand oder durch Nehmen durch Seerauber yer
loren gehen. Der Versicherungsnehmer muB aber mit der Verladung der Giiter 
auf Deck einverstanden gewesen sein. Der Versicherer tragt die Gefahr der Be-
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nutzung von Leichterfahrzeugen bei der Verladung und Ausladung, wenn die Be
nutzung ortsublich ist. 

Die Versicherung erstreckt sich auf die ganze Dauer der versicherten Reise. 
Sie beginnt mit dem Zeitpunkte, in dem die Guter von dem Verfrachter zur Befor
derung oder einstweiligen Verwahrung angenom.m.en werden. Sie endigt mit dem 
Zeitpunkte der Ablieferung am Ablieferungsort, spatestens aber am zehnten Tage 
nach dem Tage der Loschung. 

Als Versicherungswert gilt wieder der gemeine Handelswert. FUr Totalverlust 
gelten die gleichen Regeln wie bei der Kaskoversicherung. Auch fur eine Beschadi
gung finden die bisher schon erorterten RegeIn Anwendung. 

Werden die versicherten Guter in anderer Art als mit dem Schiff befordert, 
mit dem sie nach dem Versicherungsvertrage befordert werden sollen, so haftet 
der Versicherer nicht. Die Beforderung fallt aber unter die Versicherung, wenn 
die Guter nach dem Beginn der Versicherung infolge eines versicherten Unfalles 
mit einem andern als dem im Versicherungsvertrage bestimmten Schiffe oder zu 
Lande befordert werden. Der Versicherungsnehmer hat aber bei der Weiterbefor
derung nach Moglichkeiten den Weisungen des Versicherers zu folgen. Unter Um
standen konnen bei einer Unterbrechung der Reise die Guter verkauft werden. 

1st eine laufende Police abgeschlossen worden, so bezieht sich die Versicherung 
auf alle Guter, fur die der Versicherungsnehmer, sei es ffir eigene, sei es ffir fremde 
Rechnung nach kaufmannischen Grundsatzen Versicherung zu nehmen hat. Auf 
Verlangen hat der Versicherer auch eine Einzelpolice auszustellen. Ffir die Fallig
keit der Pramie tritt an die Stelle des Vertragsabschlusses der Beginn der Ver
sicherung. Der Versicherungsnehmer hat die Guter sobald wie moglich, insbesondere 
aber unverzuglich, nachdem er von dem Beginne der Versicherung Kenntnis er
langt hat, dem Versicherer unter Angabe des Versicherungswertes und des zur Be
forderung bestimmten Schiffes aufzugeben. Diese Angaben dienen zur Vermeidung 
der Kumulierungsgefahr, auf die wir bei der Ruckversicherung eingehen werden. 
1st im Vertrage vereinbart, daB die Guter nur bis zu einem bestimmten Gesamt
versicherungswerte mit einem Schiff befordert werden diirfen, so bezieht sich die 
Versicherung nicht auf den hoheren Wert. Werden die Guter in Schiffen minderer 
als der im Vertrage bestimmten Art befordert, so ist der Versicherer von der Ver
pflichtung zur Leistung frei. Er kann die laufende Versicherung, auch wenn sie fur 
eine bestimmte Zeit genommen worden ist, nach den Eintritt eines ihm zur Last 
fallenden Unfalls mit einer Kundigungsfrist von vier Wochen kundigen. 

Bei der Versicherung des imaginaren Gewinns gilt die Versicherungs
summe im Zweifel als Taxe. 1st eine besondere Taxe vorhanden, so kann sie herab
gesetzt werden, wenn sie den Gewinn ubersteigt, der beim VertragsschluB nach 
kaufmannischer Berechnung mo'glicherweise zu erwarten war. Sind Guter und Ge
winn gemeinschaftlich versichert, so geIten 10% des Versicherungswertes der Guter 
als Versicherungswert des Gewinns. Entsprechendes gilt, wenn der Versicherungs
wert taxiert ist. Bei einer laufenden Versicherung kann der Versicherungsnehmer 
aber auch einen Gewinn aufgeben, der den im Vertrage bestimmten Gewinn ubersteigt. 

1m FaIle einer Frachtversicherung gelten fur den Umfang der Haftung des 
Versicherers die bei der Kaskoversicherung erorterten Bestimmungen. Schiffs
unfalle fallen dem Versicherer nur insoweit zur Last, als zur Zeit des Unfalls der 
Frachtvertrag abgeschlossen worden ist oder die Guter, falls sie fUr Rechnung des 
Reeders verschifft werden sollen, sich an Bord befinden. Auch fur die Dauer der Ver
sicherung gilt Entsprechendes wie bei der Kaskoversicherung. Als Versicherungs
wert der Fracht gilt der Betrag der im Frachtvertrage vereinbarten Fracht oder 
der Betrag der ublichen Fracht. 

Bei der Versicherung von Schiffsmiete haftet der Versicherer nicht fur 
einen Verlust, der durch eine Verzogerung des Antritts oder der Vollendung einer 
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Reise verursacht wird. Als Versicherungswert gilt der Betrag der vereinbarten oder 
iiblichen Vergiitung. Eine Taxe gilt nur als Versicherungssumme. 

Versicherung von Bodmerei. Als Versicherungswert einer Forderung, 
zu deren Deckung ein den Gefahren der See ausgesetzter Gegenstand dient, gilt 
der Betrag der Forderung unter Hinzurechnung der gesetzlichen oder vereinbarten 
Zinsen und der Bodmereipramie. Die Versicherungssumme ist zu zahlen, wenn der 
zur Deckung der Forderung dienende Gegenstand infolge eines unter die Ver
sicherung fallenden Unfalls zur Deckung nicht ausreicht. Bei der Versicherung von 
Bodmereigeldern ist anzunehmen, daB Schiff, Fracht und Ladung verbodmet sind, 
und bei der Versicherung von Havareigeldern, daB Schiff und Fracht zur Deckung 
dienen. Die Versicherung beginnt mit dem Zeitpunkte, in dem der Versicherungs
nehmer sich zur Gewahrung der Gelder verpflichtet. 

1st die Versicherung fur eine Reise genommen, die teils zur See, teils auf Binnen
gewassern oder zu Lande ausgefuhrt wird, so finden gleichwohl die ADS auf die 
ganze Reise Anwendung. Hierdurch wird die Geltung der Bestimmungen fur die 
Land- und FluBtransportversicherung in ihrer tatsachlichen Anwendung ganz ge
waltig eingeschrankt. 

Man unterscheidet in der Praxis obligatorische und informatorische Tarife. Aus
schlaggebend sind nur die ersteren. Der Geltungsbereich einer ganzen Anzahl von 
Tarifen ergibt sich meist schon aus ihrem Namen. Wir mochten nur anfuhren den 
Nord-Ostsee-Kaskotarif, Mindest-Pramientarif betr. Zeitversicherungen gegen 
Totalverlust und Frachtversicherung, Pramientarif fur die Versicherung von Bau
und Ausrustungsrisiken (Staffel- und Endwert-Tarif). Die informatorischen Tarife 
beziehen sich mehr auf Gutertransporte. 

MaBgebend fur die Pramienberechnung ist die Beurteilung der Gefahr. Da der 
Seeversicherer grundsatzlich fur aIle Gefahren haftet, ist eine genaue Bemessung 
des Risikos unmoglich. Man ist vielmehr in weitem Umfange auf Erfahrungen 
angewiesen. Als technische Unterlagen kommen fur die Kaskoversicherung die 
Register der Schiffsklassifikationsgesellschaften in Frage. Diese Register ent
halten Angaben uber Eigentiimer, Art, Qualitat und besondere Verwendung des 
Schiffes. MaBgebend fiir die Tarifbildung ist aber auch die Lage auf dem Frachten
markt sowie die Sicherheit zur See. Von ausschlaggebender Bedeutung ist ferner 
das subjektive Risiko, das sich in der Zuverlassigkeit, Sorgfalt und Kapitalkraft 
des Reeders, in der Person des Kapitans, der Mannschaft und ihrer Spezialerfahrung 
auBert. Bei der Guterversicherung spielt die Seetiichtigkeit des Fahrzeugs und 
namentlich seine Eignung fur den Transport der Giiter eine groBe Rolle. In Betracht 
kommen weiter Reiseroute, Reisedauer, Reisezeit, Art und Beschaffenheit der 
Guter, ihr Wert, Art der Verpackung, Stauung, die Ladungs-, Lager- und Losch
verhaltnis. 

Unter Berucksichtigung aller Umstande werden die Pramien entweder fur den 
Einzelfall oder generell nach Tarifklassen aufgestellt. 1m Laufe der Zeit ist man zu 
Durchschnittssatzen fur das Durchschnittsrisiko gekommen. Die Tarife sind aber 
so mannigfaltig und auch so umfangreich, daB wir sie hier nicht anfuhren konnen. 

Endlich haben wir noch kurz auf die Abkommen einzugehen. Es gibt obli
gatorische und informatorische Abkommen, welche die in Verbanden zusammen
geschlossenen Transportversicherer getroffen haben. Sie beziehen sich auf die ver
schiedensten Punkte. Teils befassen sie sich mit Klauseln, teils mit anderen Fragen 
des Versicherungsbetriebs. 

Fur die Ubertretung obligatorischer Tarife und Abkommen ist ein Straf
verfahren vorgesehen. 

b) Die Binnentransportversicherung hat ihre gesetzliche Regelung in den §§ 129 
bis 148 VVG gefunden. Diese Bestimmungen enthalten nur die Grundzuge der 
Binnentransportversicherung. Eine eingehende Regelung erubrigte sich fur den 
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Gesetzgeber, da dieser Versicherungszweig sich in enger Anlehnung an die Seever
sicherung entwickelte. Die Rechtsregeln haben gegenuber den Parteivereinbarungen 
nur subsidiare Geltung. Namentlich bleiben die im Gesetz vorgeschriebenen Be
schrankungen der Vertragsfreiheit bei der Landtransportversicherung mit Aus
nahme .der Kaskoversicherung auBer Anwendung. 

Die Binnentransportversicherung deckt die Gefahren, denen die versicherten 
Gegenstande oder Interessen beim Binnentransport ausgesetzt sind. Sie scheidet 
sich in eine Guter-, eine Kasko- und eine Interessen-Versicherung. Die Gegen
stande konnen wieder zu Lande, zu FluB oder durch die Luft befordert werden, 
was fur die Kaskoversicherung von Bedeutung ist. Aber auch bestimmte Guter 
haben zur Ausbildung besonderer Versicherungszweige Veranlassung gegeben. Wir 
verweisen nur auf die Reisegepii.ck- und Valorenversicherung. Wir mussen una 
im folgenden auf die Guterversicherung zu Lande, auf Flussen und Binnengewassem, 
und.als Beispiel der Kaskoversicherung auf die Autokaskoversicherung beschranken. 
Die FluBkaskoversicherung gleicht ohnehin in ihren Grundzugen der Seekasko
versicherung. 

1. Bei der Guterversicherung zu Lande ist nach dem Transportmittel 
hinsichtlich des Umfanges der Haftung des Versicherers zu unterscheiden. 

a) Transporte aUf Eisenbahnen sind die weitaus wichtigsten. Bei ihnen tragt 
der Versicherer aIle Gefahren, denen die versicherten Guter wahrend der Dauer 
der Versicherung ausgesetzt sind, soweit nicht ausdriicklich etwas anderes verein
bart ist. Gedeckt si:r~d insbesondere: die Gefahr der Elementarereignisse und 
Eisensahnunfalle, wie Feuer, Explosion, Blitz, Erdbeben, 'Oberschwemmung, Zu
sammenstoB von Eisenbahnwagen, die Gefahr des Abhandenkommens, Diebstahls 
und der Beraubung, die Gefahr der Unredlichkeit und des Verschuldens des Eisen
bahnpersonals und anderer Personen, deren sich die Eisenbahn bei Aqsfuhrung 
des von ihr ubemommenen Transportes bedient, soweit daraus fiir die versicherten 
Guter ein Schaden entsteht. Bei Transporten innerhalb der europaischen Grenzen 
der zum internationalen nbereinkommen uber den Eisenbahn-Frachtverkehr ge
horigen Lander haftet der Versicherer auch bei den Gutem, die in offen gebauten 
Wagen befordert werden, fiir den Schaden, welcher aus der mit dieser Transportart 
verbundenen Gefahr entsteht unter der Bedingung, daB die offen gebauten Wagen 
rundum mit 1 bis 2 FuB hohen Kopf- und Seitenwanden versehen sind, die Ladung 
je nach Bedarf mit wasserdichten Decken sorgfaItig uberdeckt ist und so verschniirt 
ist, daB es nicht moglich ist, ohne Verletzung der Decken oder des Verschlusses 
zu der Ladung zu gelangen. Unter die Versicherung fallen auch die zur Rettung 
und zur Abwendung groBerer Nachteile notwendig oder zweckmaBig aufgewendeten 
Rettungs-, Ausladungs-, Lagerungs- und Wiedereinladungskosten, sofern der Ver
sicherte dafiir aufkommen muBte. 

In der Praxis ist diese sehr umfangreiche Haftung aber nicht unwesentlich ein
geschrankt. Der Versicherer haftet nicht fiir Schaden oder Verluste durch Krieg, 
unrechtmaBige GewaIt oder Verfugung von hoher Hand, Aufruhr, Plunderung, 
Schleichhandel und unrichtige Deklaration. Er ersetzt weiter nicht Schaden durch 
die natiirliche Beschaffenheit der Guter, namentlich durch Bruch, Rost, Ungeziefer, 
inneren Verderb, Selbstentzundung, Leckage, Austrocknung und Verstreuung, 
sowie durch Witterungseinflusse oder unzweckmaBige Verpackung. Der Schaden 
darf weiter nicht durch ein Verschulden des Versicherten oder seines Vertreters, 
des Abladers oder Empfangers entstanden sein. Der Versicherte darf die Ware 
auch nicht unterwegs aufhaIten. Schaden, die wahrend eines solchen Aufenthaltes 
entstehen, treffen den Versicherer nicht. Betragt der Aufenthalt mehr als einen 
Monat, so erlischt die Versicherung. Der Versicherer haftet nicht fur Nichteinhaltung 
der Lieferfristen und der daraus entstehenden Schaden, sowie insoweit nicht, als der 
Versicherungsnehmer die Eisenbahn von ihrer Haftpflicht entbunden hat. Der 
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Versicherer hat niimlich in sehr erheblichem Umfange ein Riickgriffsrecht gegen 
die Eisenbahn, da die Bahn fiir eine Reihe von Schaden ihrerseits haftet. 

Bei Transporten in offenen Wagen iiber die oben erwahnten Grenzen haftet 
der Versicherer nicht fiir Schaden, die aus dieser Transportart erwachsen, sowie 
nicht fUr Diebstahl und Abhandenkommen. Die Diebstahlsgefahr ist weiter aus
geschlossen, wenn Auf- und Abladen vom Absender und Empfanger besorgt wird. 
Bei Mobeln und Umzugsgut werden nur solche Schaden ersetzt, welche nachgewiesene 
Folge eines dem Transportmittel zugest06enen Unfalles oder einer hoheren Gewalt 
sind. 

Gewisse Gegenstande mit besonderem Werte, so Edelmetalle, Juwelen, Pretiosen, 
Wertpapiere, Kunstsachen und Gegenstande von vorherrschend subjektivem Werte, 
weiter feuergefahrliche oder explosive Gegenstande, sowie atzende Fliissigkeiten 
gelten nur dann als versichert, wenn sie in der Police besonders benannt sind. Bei 
Giitern, die bereits im beschadigten Zustande verladen werden, haftet der Ver
sicherer fiir keinerlei Beschadigung. 

b) Bei Warentransporten durch die Post haftet der Versicherer fiir die Schaden, 
fiir welche die Post nach der Postordnung aufzukommen hat und au6erdem fiir 
diejenigen, welche die versicherten Giiter durch Ereignisse hoherer Gewalt er
leiden. 

In einem Schadenfalle, in welchem die Post haftet, ist von dem Versicherten 
das Anerkenntnis der Post, den Schaden nach der Postordnung bezahlen zu wollen, 
beizubringen. 

1m iibrigen gelten auch fiir die Posttransporte die Bestimmungen iiber die 
Transporte auf Eisenbahnen, soweit sie darauf anwendbar sind. 

c) Transporte durch Fukre. Die Versicherung wird gegen allen Schaden und 
Verlust gewahrt, welchen das versicherte Gut auf der Achse durch irgendeine hohere 
Gewalt oder durch dem Transportmittel zugest06ene Unfalle erleidet, soweit nicht 
durch die Bedingungen ein anderes bestimmt ist. Auch vergiitet der Versicherer die 
durch den Eintritt einer versicherten Gefahr entstandenen Rettungs-, Lagerungs
und Wiedereinladungskosten. 

Gegen Diebstahl und Abhandenkommen gilt die Versicherung von Transporten 
durch Fuhre nicht. Wenn leichtentziindliche, feuergefahrliche oder explosive 
Gegenstande, z. B. Schie6pulver, Schie6baumwolle, Ziindholzer, chemische Ziind
stoffe oder Knallpraparate, Dynamit, Nitroglyzerin u. dgl., rohes Petroleum, 
Phosphor, gebrannter Kalk, sowie atzende Fliissigkeiten oder auch giftige oder iibel
riechende Stoffe mit Wissen des Versicherten auf ein und dieselbe Fuhre mit den 
versicherten Giitern verladen werden, so trifft der durch Mitverladung dieser 
Gegenstande entstandene Schaden den Versicherer nicht. 

Die Gefahr beginnt beim Eisenbahn- und Posttransport mit der reglement
ma6igen Annahme der Giiter, bei Sammelladungen mit der tThernahme der ge
schlossenen und plombierten Wagenladung auf der Versandstation durch Bahn oder 
Post. Sie endet mit dem Zeitpunkte, in dem die Auslieferung auf der Bestimmungs
station der letzten an dem versicherten Transporte beteiligten Eisenbahn bewirkt 
ist. Eingeschlossen ist dabei eine gewisse Lagerversicherung, namlich bis zu acht 
Tagen in Gewahrsam der Bahn oder Post auf der Versand- und Bestimmungsstation. 
Stehen der Ablieferung Hindernisse im Wege, so wird diese Frist sogar auf 14 Tage 
erstreckt. Wenn die Giiter vom Land- zum Flu6transport iibergehen, so lauft die 
Versicherung gleichwohl fort, wenn der tThergang von einem Beforderungsmittel 
zum anderen von der Eisenbahn, einer Offentlichen Behorde oder Verkehrsanstalt 
geleitet wird. Ein etwaiger Aufenthalt an Zwischenplatzen ist, sofern er nicht 
vom Versicherten oder seinem Beauftragten veranla6t ist, mit versichert. Das 
gleiche gilt von der An- und Abfuhr am Versand- und Bestimmungsort und fiir die 
Uberfuhrung auf Zwischenstationen von einem Bahnhofe zum andern, sofern der 
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Transport durch Fuhre erfolgt. Gehort das Fuhrwerk der Eisenbahn, so gelten dafiir 
die gleichen Bestimmungen wie fUr den Eisenbahntransport. Andernfalls kommen 
die Bestimmungen iiber den Transport durch Fuhre zur Anwendung. Liegt der 
Bestimmungsort nicht an einer Eisenbahn, so ist die Weiterbeforderung ohne wei
teres nur eingeschlossen, wenn die Weiterbeforderung von der Bahn oder unter 
ihrer Mitverantwortung geschieht. Die Giiter gelten endlich noch drei Tage gedeckt, 
wenn sie innerhalb des Bahnhofsbezirks auf den Rollfuhren unabgeladen stehen 
bleiben miissen, weil die Abnahme durch die Bahnorgane wegen Schlusses der 
Dienststunden oder die Selbstverladung wegen unterlassener oder nicht rechtzeitiger 
Bereitstellung der notigen Wagen nicht moglich war. 

Beim Transport durch Fuhre beginnt die Gefahr mit dem Zeitpunkte, in welchem 
der Frachtfiihrer die Giiter am Abgangsorte ordnungsmaBig in Empfang genommen 
hat. Sie endigt mit der Abladung der Giiter am Bestimmungsorte, oder wenn die 
Versicherung auf eine bestimmte Zeit abgeschlossen ist, mit Ablauf dieser Zeit, 
sollte auch die Ankunft noch nicht erfolgt sein. Alle auf der direkten Reise vorkom
menden ttbergange iiber Fliisse, insofern sie nicht iiber stehende Briicken gehen, 
sind nur dann in der Versicherung einbegriffen, wenn die ttberfahrt mittels offent
licher Fahren geschieht. Sind die Fliisse mit Eis bedeckt, so darf die ttberfahrt 
nur auf den von der betreffenden Behorde vorgezeichneten Wegen wahrend der 
erlaubten Zeit erfolgen. 

Zur Anzeige der gefahrerheblichen Umstande gehort die Anzeige, daB die zu 
versichernden Giiter schon unterwegs sind und daB yom Versicherten oder mit 
seinem Wissen durch einen Dritten fiir die ganze Reise oder fUr einen Teil bereits 
anderweitig Versicherung genommen ist. Ein Verschweigen Macht die Transport
versicherung nichtig. Zur Beurteilung der Gefahr muB der Versicherer kennen: 
Natur, Wert und Quantitat der Ware, Zeichen, Nummern, Gewicht und Art der 
Kolli, Namen des Frachtfiihrers oder die Transportart und die Fahrstrecke. Manch
mal wird der Versicherungsnehmer diese Angaben nicht vollstandig Machen konnen. 
Er hat dann sobald als moglich die Angaben zu vervollstandigen. 1st vorher ein 
Schaden bekannt geworden, so haftet der Versicherer nur im VerhaItnis des wirk
lichen Wertes, in keinem Falle aber iiber den anfangJich angegebenen Wert. 

Soweit eine ttberversicherung vorliegt, hat die Versicherung keine rechtliche 
Giiltigkeit. Als Versicherungswert gilt der Wert am Orte und zur Zeit der Abladung 
unter Hinzurechnung aller Kosten bis an Bord einschlieBlich der Versicherungskosten. 
Fracht, Steuern, Zolle und andere Kosten sowie ein imaginarer Gewinn bis 10% des 
Versicherungswertes sind nur auf Grund einer besonderen Vereinbarung mitgedeckt. 

Eine Versicherung fiir fremde Rechnung kann giiltig nur auf besonderen Auf
trag hin genommen werden. Fehlt ein solcher, so muB dies beim AbschluB 
angezeigt werden, damit die Versicherung giiltig ist. 1m Falle der Doppelversicherung 
gilt die spater genommene Versicherung, wenn die friihere fiir fremde Rechnung 
ohne Auf trag genommen war, die spatere dagegen vom Versicherungsnehmer selbst 
genommen ist. Der Versicherte darf aber von der friiheren Versicherung keine 
Kenntnis gehabt haben. Nur wenn eine anderweitige Versicherung gegen eine 
besondere Gefahr genommen worden ist, behalt sie ihre Giiltigkeit. Durch die 
zweite Police ist dann aber diese besondere Gefahr zur Vermeidung einer Doppel
versicherung nicht mitgedeckt. 

Neben der Rettungspflicht des Versicherungsnehmers kann bei drohender Gefahr 
der Versicherer selbstandig eingreifen. Nach einem Schadenfalle kann er die ver
sicherten Waren ganz oder teilweise iibernehmen. 

In allen Verlust-, Minderungs- und Beschadigungsfallen hat der Versicherte 
ein Protokoll der Beforderungsunternehmung iiber Zustand des Gutes, Umfang 
des Schadens, Ursache und Zeitpunkt der Minderung oder Beschadigung beizu
bringen. Bei Streitigkeiten werden Sachverstandige in einem besonderen Ver-
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fahren tatig. Bis zur Schadenfeststellung diirfeh mit den beschadigten Gegenstanden 
nur die zur Rettung und Erhaltung erforderlichen Veranderungen vorgenommen 
werden. Namentlich solI, falls eine Regre6moglichkeit besteht, der beschadigte 
Gegenstand nicht eher in Empfang genommen werden, bis der Umfang des Schadens 
festgestellt und beurkundet ist. 

Die Gesellschaft haftet unter allen Umstanden nur bis zur Rohe der Ver
sicherungssumme. fiber die Ermittlung des Schadenumfanges enthalten die Policen 
umfangreiche Vorschriften. 

Von gr06er Bedeutung ist fUr die Praxis das Regre6recht des Versicherers. 
Der Versicherte hat nach Ersatz des Schadens dem Versicherer die zur wirksamen 
RegreBnahme gegen den Beschadiger etwa erforderliche Rilfe zu gewahren und 
ihm dazu alle erforderlichen Unterlagen zu beschaffen. Insbesondere muG er fUr 
die Sicherstellung des Entschadigungsanspruchs gegen den Dritten durch Verwei
gerung der Annahme des Gutes, Einbehaltung der Fracht, ordnungsmaBige Fest
stellung der Art und Rohe des Schadens dutch autorisierte Sachverstandige oder 
sonst in geeigneter Weise Sorge trttgen. Sind Giiter abhanden gekommen, so mu6 
er bei der Eisenbahn den ErlaB von Laufzetteln und sonstige Nachforschungen 
beantragen, bei Annahme einer Entschadigung von der Eisenbahn sich seine Rechte 
auf die Giiter fiir den Fall der Wiederauffindung ausdr'iicklich vorbehalten. 

Eine von dem RegreBpflichtigen angebotene Entschadigung darf ohne aus
dr'iickliche Zustimmung des Versicherers nicht angenommen werden. Rat er einen 
Schaden bereits vergiitet, so erhii.lt er den RegreBbetrag, fand dagegen die Regu
lierung des Schadens noch nicht statt, so vermindert sich die Vergiitung um jenen 
Entschadigungsbetrag. 

2. Die Gii.terversicherung auf Fliissen und Binnengewassern ge
wahrt grundsatzlich Haftung fUr aIle Gefahren, die mit dem Transporte verbunden 
sind. Eingeschlossen sind wieder die Rettungskosten, auBergewohnliche Ausladung, 
Lagerungs- und Wiedereinladungskosten, ausgeschlossen dagegen der Schaden oder 
Verlust entstanden durch Diebstahl, Aufruhr, Pliinderung, Kriegsereignisse, Ver
fiigung von hoher Rand, Schleichhandel, unrichtige Aufgabe, insbesondere auch 
unrichtige Zoll- oder Steuerdeklarationen, durch Veruntreuung oder Unterschleife 
des Schiffers oder seiner Leute, fehlerhafte Verladung und Lagerung im Fahrzeuge, 
schlechte Fastage und Emballage, Ungeziefer, Rost, Faulnis, Selbstentziindung, 
Leckage, UntermaB, Untergewicht, Schwund oder Verderb infolge der eigenartigen 
Natur oder der mangelhaften Beschaffenheit der Waren, ferner durch Regen, Frost, 
Ritze und iiberhaupt Witterungseinflusse. Nicht vergutet wird weiter ein Schaden 
durch Verschulden des Versicherten, seiner Vertreter, der Ablader oder Empfanger 
der versicherten Guter. 

FUr die durch einen Schiffahrtsunfall oder hohere Gewalt im Versand der Guter 
entstandene Verzogerung und den daraus etwa erwachsenden Nachteil haftet del' 
Versicherer ebenso wenig wie fur die Gefahr, soweit die Reise ohne Not auf anderen 
als den gewohnlichen Wegen oder auf andere als die gewohnliche Weise zuriick
gelegt wird. Wird die Ware vom Versicherten ohne Not aufgehalten, so ruht die 
Haftung wahrend der Zeit des Aufenthaltes. Betragt diese mehr ala einen Monat, 
so erlischt die Versicherung. Eisgefahr und deren Folgen werden nur in bestimmten 
Gebieten gegen eine besondere Pramie eingeschlossen. 1st dies nicht geschehen, so 
ruht die Haftung fur die Dauer des durch Eisgang und Wintersgefahr entstehenden 
Aufenthaltes. Die durch Uberwinterung oder Eisgefahr verursachten Kosten der 
Ausladung, Lagerung und Wiedereinladung treffen daher den Versicherer nicht. 

Die Gefahr fur den Versicherer beginnt mit dem Zeitpunkte, in welchem die 
Guter zum Zwecke der Einladung in das Fahrzeug oder in die Leichterfahrzeuge 
vom Lande scheiden; sie endet mit dem Zeitpunkte, in welchem die Guter am Be
stimmungsorte wieder an das Land gelangen. Wird die Loschung vom Versicherten, 
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Ablader oder Empfanger ungebiihrlich verzogert, so endet die Haftung mit dem 
Zeitpunkte, in welchem die Loschung beendet sein wiirde, falls ein Verzug nicht statt
gefunden hatte. Wenn die versicherten Gegenstande nicht yom Lande scheiden 
oder nicht ans Land gelangen, sondern von Schiff zu Schiff uberladen werden, 
so beginnt die Gefahr mit dem Zeitpunkte, in welchem die Guter an Bord des ver
sicherten Schiffes ankommen. Sie endet mit dem Zeitpunkte, in welchem die Guter 
dasselbe verlassen. Bei Ablieferung von Schiff zu Schiff mittels Leichterfahrzeugen 
gilt der Leichtertransport als mitversichert, sofern er als ein Teil der versicherten 
Reise zu betrachten ist. Die Gefahr der ortsgebrauchlichen Benutzung von Leichter
fahrzeugen ist also immer mitgedeckt. Die Gefahr lauft ohne Unterbrechung fort, 
wenn in Notfallen die Guter umgeladen oder bis zurFortsetzung der Reise gelagert 
werden mussen, wenn Waren lediglich zum Zwecke der Erleichterung des Fahr
zeugs bei niedrigem Wasserstande in andere Fahrzeuge ubergeladen werden, bei 
Umladungen aus anderen Ursachen nur dann, wenn das zum Weitertransport be
nutzte Fahrzeug fur die betreffende Strecke nach MaBgabe der dem Versicherten 
bekannt gegebenen Bestimmungen die erforderliche Klassifikation besitzt. Von 
solchen Umladungen hat der Versicherte unverzuglich Anzeige zu machen. 

Gegenuber der sonstigen Binnentransportversicherung finden sich nur Besonder
heiten hinsichtlich einiger dort nicht moglicher Schadenursachen, wie die groBe 
und die besondere Havarei. Fur den Ersatz der zur letzteren gehoren den Beitrage 
greifen § 78 bis 91 des Binnenschiffahrtsgesetzes yom 15. 6. 1895 und 1. L 1900 
Platz. 1m ubrigen konnen wir auf die Regelung bei der Seeversicherung verweisen. 

Die Binnentransportversicherung kennt ebenfalls obligatorische und informa
torische Tarife und Abkommen. Tarife und Abkommen fur Warentransporte zu 
Wasser und Lande sind nur informatorischer Natur. Wenn Bahn- und Landtrans
porte durch dieselbe Police ohne Angabe der Beforderungsart versichert werden, 
so kommt der Satz fur die hochst tarifierte Beforderungsart zur Anwendung. Die 
hochste Tarifgruppe wird. weiter genommen, wenn Gegenstande verschiedener 
Gruppen unter eine Police fallen, ohne daB eine Trennung nach Gruppen erfolgt ist. 
Bei zusammengesetzten Risiken (FluB- und Landreisen, See- und Landreisen) 
werden die Tarifpramien fur jedes gesonders berechnet und gemeinsam erhoben. 
FUr eine ganze Anzahl von Gutern und Reisewegen gibt es Spezialtarife. 

Die Tarifsatze sind, ebenso wie bei der Seeversicherung, in vielen Fallen nicht 
hoch genug, um den Versicherern einen Gewinn zu ermoglichen. Das hat seinen 
Grund in der auBerordentlich scharfen Konkurrenz der Versicherer. Die Trans
portversicherung ist, wie bereits erwahnt, nicht aufsichtspflichtig. Infolgede3sen 
konnen sich auf diesem Gebiete alle Unternehmungen betatigen. Diesen Zustand 
haben sich die Versicherungsnehmer insofern zunutze gemacht, als sie die Gesell. 
schaften gegeneinander ausspielen. Das Ergebnis wird weiter durch den aqBer. 
gewohnlich wei ten Versicherungsschutz bedingt, den die Transportversicherer wegen 
der Konkurrenz bieten mussen. Endlich ist aber der ungunstige Geschaftsverlauf 
auch noch auf die schlechter gewordenen Zustande im Transportwesen zuruck. 
zufuhren. Wir verweisen nur auf die standig zunehmenden Bagatellschaden, die 
in ihrer Gesamtheit die Pramie aufzehren. Zur Zeit sind wieder ernstliche Bestre. 
bungen im Gange, durch Erhohung der Pramiensatze und Einfiihrungen von 
Franchisen den Geschaftsverlauf zu bessern. 

3. Die Autokaskoversicherung bezieht sich in der heute ublichen Form: 
1. auf Beschadigung und Verlust des Kraftfahrzeugs, 
2. auf die gesetzliche Haftpflicht des Halters des Kraftfahrzeugs, 
3. auf Unfalle, die der Versicherungsnehmer oder berechtigte Insassen oder del' 

angestellte Wagenfuhrer oder Beifahrer im ursachlichen Zusammenhang mit dem Be. 
trieb des Kraftfahrzeugs bei Fuhrung, Benutzung oder Behandlung desselben el'leiden, 

4. auf Beschadigung oder Verlust von Reisegepack. 
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Die Versicherung gilt, sofern nichts anderes vereinbart ist, fiir das Deutsche 
Reich, Deutsch-Osterreich und die fruher zum Deutschen Reich gehorigen Teile 
ostlich der Elbe. Bei Eintritt des Schadens muB der Fuhrer des Kraftfahrzeugs 
im Besitze eines zur FUhrung des betreffenden Fahrzeugs berechtigenden Fiihrer
scheins sein, es sei denn, daB das Fahrzeug ohne Wissen und Willen des Versicherungs
nehmers benutzt wurde oder der Versicherungsnehmer entschuldbarerweise an
nehmen konnte, daB der FUhrer im Besitze des erforderlichen FUhrerscheins war. 

Ausgeschlossen von der Versicherung sind Schaden, entstanden mittelbar oder 
unmittelbar durch Aufruhr, biirgerliche Unruhen, Kriegsereignisse, Verfiigungen 
von hoher Hand und Erdbeben, sowie bei Beteiligung an Preis-, Wettbewerbs-, 
Zuverlassigkeits- und Tourenfahrten, bei denen es auf Erzielung einer Hochst- oder 
Durchschnittsgeschwindigkeit oder Zuverlassigkeit ankommt, sowie bei Trainings
fahrten auf der Rennstrecke. 

Soweit das Kaskorisiko in Frage kommt, umfaBt die Versicherung aIle Schaden, 
die an dem versicherten Kraftfahrzeug entstehen und verursacht werden: 

1. durch Unfall, d. h. durch ein unmittelbar von auBen her plOtzlich mit me
chanischer Gewalt einwirkendes Ereignis, 

2. durch mut- oder boswillige Beschadigung des Kraftfahrzeugs durch dritte 
betriebsfremde Personen, 

3. durch Brand, Diebstahl, Raub und Unterschlagung des ganzen Fahrzeugs. 
durch Diebstahl und Raub der an dem Fahrzeug durch Kette und SchloB gesicherten 
oder durch Schrauben befestigten oder im verschlossenen Einstellraum befindlichen 
Bestand-, Zubehor- oder Ersatzteile. 

Beschadigungen an der Gummibereifung werden nur dann ersetzt, wenn sie 
infolge bedingungsgemaB zu erstattender Schaden entstehen. Ausgeschlossen sind 
Maschinen-, Bruch-, Brems- und Betriebsschaden. 

Versicherungswert ist der gemeine Wert des Fahrzeugs oder seiner Teile am 
Tage des Schadens. 

Von jedem auBer durch Brand entstandenen zu ersetzenden Schaden hat der 
Versicherungsnehmer 100 M. selbst zu tragen. Von jedem Brandschaden ein Fiinftel, 
es sei denn, daB das Fahrzeug mit einer selbsttatig wirkenden, vom Versicherer 
anerkannten Feuerloschvorrichtung versehen war. Diese Bestimmungen haben 
wesentlich zur Gesundung der Autokaskoversicherung beigetragen. Die Gesell
schaft ersetzt also: 

1. 1m Fane einer Beschadigung die Kosten der Wiederherstellung der be
schadigten Teile einschlieBlich ihrer Lackierung, sowie die notwendigen einfachen 
Fracht- und Transportkosten. Bei Neuersatz einzelner Teile und bei Neulackierung 
ist ein dem Alter oder der Abnutzung entsprechender Abzug zu machen. 

2. 1m FaIle volliger Vernichtung des ganzen Kraftfahrzeugs den Zeitwert bis 
zur Hohe der Versicherungssumme; 

3. 1m Fane der Entwendung des ganzen Kraftfahrzeugs oder einzelner Teile 
desselben den Zeitwert der entwendeten Gegenstande bis zur Hohe der ganzen oder 
anteiligen Versicherungssumme. Werden die entwendeten Gegenstande innerhalb 
zwei Monaten nach Eingang der Schadenanzeige wieder zur Stelle gebracht, so 
muB der Versicherungsnehmer sie zUrUcknehmen. Nach Ablauf der Frist werden 
sie Eigentum der Gesellschaft. Etwaige Altteile verbleiben zum Schatzungswerte 
Eigentum des Versicherungsnehmers. 

Bestehen Streitigkeiten uber die Hohe der Entschadigling, so entscheidet eine 
Sachverstandigen-Kommission, deren Verfahren in den Bedingungen geregelt ist. 

Fur die Unfall- und Haftpflichtversicherung mussen wir auf die diesen Ver
sicherungszweigen gewidmeten besonderen Ausfuhrungen verweisen. Bei der 
Reisegepackversicherung gewahren die Gesellschaften Versicherungsschutz fur Be
schadigung oder Verlust von Reisegepack einschlieBlich der am Korper getragenen 
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Kleidungsstiicke des Versicherungsnehmers oder seiner Fahrgaste, wahrend der Fahrt 
im versicherten Kraftfahrzeug, auch wahrend des Unterstellens des Wagens unter
wegs oder bei Mitnahme des Gepacks in ein Hotel oder eine Wohnung. 

Der Pramientarif ist nach den einzelnen Versicherungen gestaffelt. MaB
gebend ist fiir den Kaskotarif die Starke des Fahrzeugs. Der normale Tarif sieht 
fiir Kraftwagen folgendermaBen aus: 

Die links in den wagerechten Rellien an erster Stelle stehenden Ziffern sind Mindestpramien 
fiir die Brems·PS. Die in den senkrechten Reihen an erster Stelle stehenden Ziffern sind die 
Mindestpramien fiir die Versicherungssummen. 

VersicherungEsummen in 1000 Mark 

Brems- I Last-
PS I wagen 

Versicherungssummen in 1000 M. ! 

~ 2 3-r 4-- ST6-7- 8 9 10 11 12 13Ii415IiiiT17I-18 19 20 
bis 5 
" 10 

15 
" 

~~g 240 250 260
1 

\ I I ! 
280290300310 320 330 I 

" 20 320 330 340 350 360 370 380 390 400 I 
" 25 
" 30, unter 3t 

I 360 370 380400410 420 430 440 450 460 I ! 
, 410 420 430 440 450 460 470 480 490500510 520 530 
I 4504604701480490500510 520 5301540 5501560 5701580 590I} fiir.iede " 40 IV' 3t u. mehr 

" 50 
iiber 50 

I 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 ~~ge~ 
I I ,550560570580590600610 620,630 640 650 660 670, 10M. mehr 

Fur eine Reihe von Spezialwagen wie Anhanger, StraBenreinigungs- und Feuer
wehrwagen, Kranken- und Leichenwagen, Omnibusse, Vermietwagen und Droschken 
werden besondere Zuschlage erhoben oder Rabatte gewahrt. 

Fiir die Unfall-Versicherung gilt folgender Tarif: 

Selbstfahrer h. Privat-Kraftwagen .. 
Chauffeur (nur Beruf). . . . . . . . 
Insassen (nur fUr Privatkraftwagen) . 
Insassen f. Droschken: Berlin 331/ 3%, 

iihrige Orte 50% Zuschlag 
Motorradfahrer (auch Sozius und Bei

wagen-Insassen). . . . . . . . . . 

1000 M. 
. Tod 

M. 
-.65 

1.70 
1.62 

2.40 

1000 M. IInValiditiit!l M. tagl. Kur-
Kapital- II Renten- Entscha- kosten 
zahlung zahlung I digung pro500M . 

M. M .. M. M. 

1.35 I 1.10 ! 4.25 21.25 

U~ I Ug I l~:~g ~~:25 

2.40 1.90 4.80 

Die Kurkosten-Versicherung betragt mindestens 500 M. Bei hoheren Versi
cherungssummen werden Rabatte gewahrt. 

Auf die einzelne Person entfallt der Betrag, der sich bei Teilung der Versicherungs
Summe durch die Zahl der Insassen ergibt, aber nicht mehr als ein Drittel, bei 
Zweisitzern die Halfte der Versicherungssumme. Angestellte Wagenfuhrer oder Bei
fahrer gelten nicht als Insassen. 

Bei der Haftpflichtversichernng werden an Pramien erhoben fur einen Wagen 

bis 5 PS 54 M. " 30 PS 216 M. 
" 10 PS ·81 M. " 40 PS . 252 M. 
" 15 PS 126 M. " 50 PS . 297 M. 
" 20 PS 162 M. uber 50 PS. 342 M. 
" 25 PS 189 M. 
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Auf die Satze des ganzen Tarifs darf ein Rabatt nicht gewahrt werden. FUr die 
Versicherung mehrerer Personen- und Nutzkraftfahrzeuge ein und desselben Be
sitzers, die nur abwechselnd benutzt werden, ist ffir soviele Wagen die hochste 
Pramie zu entrichten, als Lenker vorhanden sind. FUr die iibrigen Wagen werden 
50 % der Tarifpramie erhoben. Die Schadenleistung ist davon abhangig, daB im 
SchadenfalIe nur einer der namentlich bezeichneten Lenker das betreffende Fahr
zeug gefiihrt hat. FUr den EinschluB von Sondergefahren werden verschiedene 
Zuschlage erhoben, so fUr die Reisegepackversicherung z. B., 2% yom Wert des 
Reisegepii.cks. Wird das Fahrzeug nur gegen einzelne Gefahren versichert, so 
kommen nur Bruchteile der Tarifpramie, die im Tarif angegeben sind, zur Erhebung. 

c) Wir konnen die Betrachtung der Transportversicherung nicht schlieBen, 
ohne noch kurz auf die sogenannte Einheitsversicherung, die sich aus ihr ent
wickelt hat, einzugehen. Diese Versicherungsform ist in Deutschland eigentlich 
erst seit 1920 bekannt und trat zunachst unter den verschiedensten Namen, wie 
Korso-, Omnium-, Veredelungspolice auf. Sie unterscheidet sich dadurch von den 
iibrigen Arlen der Sachversicherung, daB sie zu einer Einheitspramie Versicherungs
schutz gegen eine Vielheit von Gefahren bietet. AU(~h die Transportversicherung 
gewahrt grundsatzlich gegen aIle Gefahren Deckung. Das wurde der Ankniipfungs
punkt. Anstatt jetzt noch die verschiedenen Sachversicherungen durch je eine 
besondere Police abzuschlieBen, faBte man aIle Gefahren in einer Police auch dann 
zusammen, wenn von einem Transport gar nicht mehr die Rede sein konnte. Diese 
Versicherungsform war durch die Verhaltnisse der Inflationszeit bedingt. Sie er
sparte den Versicherungsunternehmungen sehr erhebliche Verwaltungsarbeit und 
bot dem Versicherungsnehmer gleichwohl einen vollkommenen Versicherungs
schutz. Ihren Ausgang nahm die Einheitsversicherung von der Versicherung von 
Rohstoffen und Waren, die wahrend der Verarbeitung mehrere Betriebe zu durch
laufen hatten. Diese Versicherung gegen aIle Gefahren wurde jedoch von der Auf
sichtsbehOrde verboten, da sie in das Gebiet der aufsichtspflichtigen Versicherungs
zweige mit der Deckung der Gegenstande wahrend des Ruhezustandes iibergriff. 
Um eine Abgrenzung zu ermoglichen, wurde damals der Begriff der aufsichtsfreien 
Lagerversicherung aufgestellt. 

Gegen diese Form der Einheitsversicherung bestehen schwerwiegende ver
sicherungstechnische Bedenken. Man kann dabei nur die Eigengefahr der zu ver
sichernden Gegenstande beriicksichtigen. Unmoglich ist dadurch die Berechnung 
der Risikopramie. Endlich konnen groBe Kumulierungen vorkommen, ohne daB 
der Versicherer davon Kenntnis erhalt. 

Neuerdings beschrankt man sich in der Auswahl der zu deckenden Gefahren 
und verzichtet auf volIstandige Freizugigkeit der versicherten Gegenstande. Man 
hat jetzt auch einheitliche Versicherungsbedingungen ausgearbeitet, welche die 
Rechte und Pflichten der Parteien genau regeln. Diese Versicherungsart bietet 
dem Versicherungsnehmer die Annehmlichkeit, nur noch eine Police zu haben, 
wahrend sie dem Versicherer Verwaltungsarbeit erspart. Da der Versicherungs
raum bekannt ist, kann eine sorgfaltige Maximierung vorgenommen werden. 1m 
Laufe der Zeit haben sich solche Einheitsversicherungen auf den verschiedensten 
Gebieten ausgebildet. Eine solche ist z. B. die gerade behandelte Autokasko
versicherung. Wir finden sie weiter flir die Versicherung von Hausrat gegen Feuer, 
Einbruchsdiebstahl, Aufruhr und Wasserleitungsschaden. Ihr Hauptgebiet hat sie 
aber auch heute noch in der Transportversicherung. 

Nach der StelIungnahme des Reichsaufsichtsamtes fur Privatversicherung ist 
die Einheitsversicherung ein aufsichtspflichtiger Versicherungszweig. Das gilt auch 
dann, wenn sie sich auf den Warenumlauf zu Lande bezieht, soweit dabei Lagerungen 
und Versicherungen gegen Gefahren vorkommen, die sonst durch aufsichtspflichtige 
Versicherungszweige gedeckt werden. 
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§ 10. Die Feuerversicherung. 
Literatur: DOMIZLAFF, Die allgemeinen Versicherungsbcdingungen fiir Feuerversicherung 

nebst Zusatzbedingungen.fiir Landwirtschaft. Berlin 1921; DOMIZLAFF, Die Feuerversicherung; 
DOMIZLA.FF·BLA.SE, Feuerversicherung. Berlin 1924; HAGEN, Die Haftung der Versicherungs
forderung fiir die Hypotheken. In den Jahrbiichern des biirgerlichen Rechts. Jena 1906; 
HOl'PE, Der Versicherungswert in der Feuerversicherung. Berlin 1907. Jahrbuch der Offentlichen 
Feuerversicherungsanstalten in Deutschland, KITCHIN, The principal and finance of fire in
surance. London 1904; MANES, Versicherungslexikon. Berlin 1924; MANEs, Versicherungs
wesen. Berlin 1924; MANES, Grundziige des Versicherungswesens. Berlin 1923; SCHAEFER, 
Die Verstaatlichung des Feuerversicherungswesens, insbesondere der Mobiliarversicherung. 
Hannover 1884; V ALKE, Versicherungswert bei der Feuerversicherung. Berlin 1904. 

I. 1. Begriff der Feuerversicherung. Wie schon der Name dieses Ver
sicherungszweiges besagt, soll durch ihn der Versicherungsnehmer Schutz vor den 
finanziellen Auswirkungen eines Brandes erhalten. Wenn man aber die Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen durchsieht, so findet man zwar den Brand als Gefahr 
angegeben, nicht aber, was man darunter zu verstehen hat. Der Begriff des Brand
schadens ist aber im Hinblick auf die Haftung des Versicherers von groBter Be
deutung. Die bisher aufgestellten Begriffsbestimmungen weichen in verschiedenen 
Punkten voneinander abo MaBgebencl. fiir die praktische Handhabung der Feuer
versicherung ist die Begriffsbestimmung des Reichsgerichts geworden. Es sieht 
als Brand ein Feuer an, das einem Gegenstand derart mitgeteilt wird, daB es sich 
auch nach Entfernung des Ziindstoffs an dem Gegenstande weiter zu verbreiten ver
mag. Noch mehr bestimmend fiir die Praxis ist die Begriffsbestimmung des Reichs
aufsichtsamtes fiir Privatversicherung. Nach seiner Ansicht ist ein Brandschaden 
danngegeben, wenn mit dem schadenbringenden Feuer die Gefahr eines unbeherrsch
baren Weiterverbreitens verbunden war. Danach gehoren also nicht zu den Brand
schaden die sogenl1nnten Sengschaden. Bei Ihnen fehlt die Feuererscheinung, die 
in dem Vorkommen einer offenen Flamme zu erblicken ist. Brand liegt auch bei 
Feuererscheinungen nicht vor, wenn die Gefahr eines unbeherrschbaren Weiter
greifens fehlt. Endlich gehoren nicht hierher die sogenannten Betriebsschaden. Dies 
sind Schaden, welche die versicherten Sachen durch ein Feuer erleiden, dem sie 
ihrer Bestimmung gemaB ausgesetzt werden. 

2. Umfang der Feuerversicherung. Nicht aUein die durch einen Brand 
verursachten Schaden werden durch die Feuerversicherung gedeckt, sie hat viel
mehr den Kreis der gedeckten Gefahren noch etwas weiter gezogen. Ersetzt werden 
auch noch Schaden, die an den versicherten Sachen durch Blitzschlag entstehen. 
Hierunter fallen nur solche Schaden, die durch den -abergang des Blitzes auf die 
versicherten Sachen entstehen, aber nicht, soweit sie durch Induktion oder Influenz 
durch atmospharische Elektrizitat hervorgerufen werden. Gedeckt sind weiter 
Schaden durch Explosion von Leuchtgas aIler Art, auch wenn es zu anderen ais zu 
Beleuchtungszwecken dient, oder durch Explosion von Haushaltungs-Heizeinrich
tungen und von Beleuchtungskorpern. Unter Explosion versteht man jede auf dem 
Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dampfen beruhende plotzlich verlaufende 
KraftauBerung, ganz gleichgiiltig, ob die Gase oder Dampfe bereits vor der Ex
plosion vorhanden waren oder sich erst bei ihr entwickelten. mer den Umfang, 
in welchem Explosionsschaden eingeschlossen werden, gehen die Versicherungs
bedingungen der Privatversicherer und Sozietaten auseinander. Diese schlieBen 
nii.mlich auch noch die Explosion von Dampfkesseln und Explosionsmotoren in 
die Versicherung ein. 

3. Geschichtliche Entwicklung. 1m Altertum hat man Spureneiner Feuer
versicherung bisher nicht nachzuweisen vermocht. Die ersten Anfange liegen viel
mehr wieder bei den Gilden, die gegenseitige Hilfeleistung zur Aufgabe hatten. Da 
aber ein Rechtsanspruch des Geschadigten nicht bestand, kann man von einer 
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Versicherung im techni~chen Sinne hier nicht sprechen. Es fehlten zudem auch 
samtliche technischen Unterlagen fiir eine ordnungsmal3ige Versicherung. Insbe
sondere wurden die Beitrage nicnt nach dem erforderlich werdenden oder dem zu 
erwartenden Bedarfe erhoben. Brandschaden waren wegen der damaligen Bauweise 
und wegen der Ausbildung des Feuerloschwesens vollig uniibersehbar. Da aber 
auf irgendeine Weise geholfen werden mul3te, konnte mit dem Erstarken der Staats
gewalt der Staat hier eingreifen. Er tat dies durch Gewahrung von Darlehn oder 
durch Einraumung von Steuernachlassen. Oft griff er auch zu qem Hilfsmittel 
des sogenannten Brandbettel. Den Abgebrannten wurde, namentlich wenn es sich 
um grol3ere Brande handelte, von der Obrigkeit ein sogenannter Brandbrief gegeben. 
In ihm wurde der Brand bescheinigt und die Erlaubnis erteilt, iiberall betteln zu 
diirfen, wahrend das Publikum gebeten wurde, den Geschadigten zu helfen. Nach 
dem dreil3igjahrigen Kriege wurde die Erhaltung der Sachen bei der allgemeinen 
Armut aber unumganglich notwendig. Von Staats we~en wurden jetzt Unter
nehmungen ins Leben gerufen, die Brandschaden zu ersetzeh hatten, wogegen die 
Einwohner bestimmte Beitrage zu leisten hatten. Damit haben wir eine tatsachliche 
Feuerversicherung und sehen zugleich auch den Grund des vielfach noch heute 
bestehenden Versicherungszwanges. Die alteste derartige Unternehmung ist die 
im Jahre 1676 in Hamburg errichtete Generalfeuerkasse. Andere Staaten folgten 
diesem Beispiel. Namentlich Preul3en wurde aUf diesem Gebiete von besonderer 
Bedeutung. Es versuchte zunachst, ein Unternehmen fiir das ganze Staatsgebiet 
zu errichten. Dies schlug jedoch fehl. Darauf griindete man Unternehmungen fiir 
die einzelnen Landesteile, die wir heute noch in den Sozietaten vor uns haben. 
Das alteste preul3ische Unternehmen ist die 1718 errichtete Berliner Sozietat. In 
spaterer Zeit ging man dazu iiber, den Versicherungszwang zu beseitigen, nachdem 
sich die Unternehmungen geniigend eingefiihrt hatten. 

AIle diese Unternehmungen beschaftigten sich damals nur mit der Versicherung 
von Hausern. Die Mobiliarversicherung wurde von Privatunternehmungen und 
zwar von Gegenseitigkeitsvereinen aufgebracht. In grol3erem Umfange wurde sie 
erst betrieben, als im Jahre 1786 die englische Gesellschaft Phonix in Hamburg 
eine Zweigniederlassung einrichtete. Bald folgten deutsche Unternehmungen in 
der Aufnahme des Betriebes. 

4. Bei der Durchfiihrung der Feuerversicherung mul3 man die Ver
sicherung von ImmobiIien und von Mobiliar unterscheiden. Die ImmobiIiarfeuer
versicherung wird in grol3em Umfange von den offentliehen Versicherungsanstalten 
betrieben. Teilweise mul3 sie sogar bei diesen Unternehmungen genommen werden. 
lJberhaupt ist die Feuerversicherung bis jetzt noch das Hauptgebiet, auf dem die 
privaten Unternehmungen mit den Sozietafen im Wettbewerbe.stehen. 1m grol3en 
und ganzen sind die Versicherungsbedingungen beider Unternehmungsgruppen 
ziemlich gleich. Es bestehen zur Zeit sogar Bestrebungen, die vorhandenen Unter
schiede vollstandig zu beseitigen. 

Wir werden im folgenden die Allgemeinen Versicherungsbedingungen der pri
vaten Versicherungsunternehmungen zugrunde legen. Dabei miissen wir aber be
merken, dal3 seit einiger Zeit an der Aufstellung neuer Versicherungsbedingungen 
gearbeitet wird, die zum Teil nur sprachliehe, zum Teil aber auch saehliche Anderun
gen bringen sollen. Sie sind bisher yom Reiehsaufsichtsamt fliT Privatversieherung 
noch nicht genehmigt worden. 

Bei der Beurt:3ilung des Risikos ist wieder die objektive und die subjektive 
Seite auseinander zu halten. Namentlieh ist festzustellen, was brennen und was zur 
Entstehung eines Brandes fiihren kann. Weiter ist wichtig, wie sich voraussichtlich 
ein einmal ausgebroehener Brand gestalten wird, welehen Umfang er aller Wahr
seheinliehkeit nach und welchen Grad d e Zerstorung oder Beschadigung der brenn
baren und niehtbrennbaren Gegenstande annehmen wird. Es kommt aber nieht 
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nur auf die, kurz gesagt, Brennbarkeit des Risikos selbst an, zu beachten ist vielmehr 
auch, in welchem Umfange das zu deckende Risiko durch benachbarte Risiken 
gefahrdet wird. Daher sind bis zu einem Umkreis von 30 m alle Risiken mit zn be
rucksichtigen. 

Bei der trbernahme eines Risikos muB weiter gepruft werden, ob durch ein Scha
denereignis nicht die Haftung mehrfach ausgelost wird, mehrere Versicherungen 
also fur den Versicherer ein Risiko bilden. Die Technikder Feuerversicherung 
besteht zu einem guten Teil darin, einwandfrei zu erkennen, was als ein Risiko 
anzusehen ist. Schwierig liegen die Verhaltnisse vor allem bei industriellen und 
manchmal auch landwirtschaftlichen Risiken. Die Risiken werden in sogenannte 
Komplexe, das sind Teilrisiken, eingeteilt. Fur sie wird die Schadenwahrschein
lichkeit gesondert festge',tellt. Hierauf miissen wir bei der Besprechung der Ruck
versicherung zuruckkommen. 

Beim subjektiven Teil des Risikos ist vor allem der Charakter des Antrags
stellers von Wichtigkeit. Zu berucksichtigen sind weiter seine finanzielle Lage so
wie der Ruf, dessen er sich an seinem W ohnort erfreut, etwaige UnzweckmaBigkeit 
der Betriebsanlagen, ungunstige Lage des Geschafts, Dauer der Unternehmereigen
schaft, urn nur einige Beispiele anzufiihren. Endlich mochten wir noch die allgemeine 
Wirtschaftslage erwahnen. Ihr EinfluB ist so stark, daB man sogar den Begriff der 
Konjunkturbrande gepragt hat. Bei einem Riickgange der Preise kann ein Unter
nehmer seine Waren vielfach nur mit Verlust absetzen. Den Absatzschwierigkeiten 
ist er aber entgangen, wenn die Waren durch einen Brand vernichtet sind. Ruck
laufige Preisbewegungen pflegen daher von einer ansteigenden Brandkurve begleitet 
zu werden. Das subjektive Risiko laBt sich allerdings nur zum Teil durch die Beant
wortung der vorgedruckten Fragen erfassen. Die Versicherer legen daher groBen 
Wert darauf, daB ihnen der Agent, der den Antrag aufgenommen hat, moglichst 
genau und ausfiihrlich seine Ansicht uber das subjektive Risiko mitteilt. 

Umfang der Haftung. 1m FaIle eines Brandes hat der Versicherer den durch 
die Zerstorung oder die Beschiidigung der versicherten Sachen entstehenden Schaden 
zu ersetzen, soweit der Schaden die versicherten Sac hen betrifft und soweit die Zer
storung oder die Beschadigung auf der Einwirkung des Feuers beruht. Ersetzt 
werden weiter die Schaden, die bei dem Brande durch Loschen, NiederreiBen oder 
Ausraumen verursacht werden oder die unvermeidliche Folge eines Brandes sind, 
der auf dem Grundstiicke, auf dem sich die versicherten Sachen befinden, oder auf 
einem angrenzenden Nachbargrundstiicke stattgefunden hat. Der Versicherer hat 
auch den Wert der versicherten Sachen zu ersetzen, welche bei dem Brande ab
handen kommen. Einen weiteren Schaden, insbesondere einen weiteren mittel
baren Schaden, sowie den durch Eintritt des Versicherungsfalls entgehenden Ge
winn umfaBt die Versicherung nur, soweit dies besonders vereinbart ist. 1m 'Falle 
von Erdbeben, inneren Unruhen oder Kriegsereignissen jeder Art haftet der Ver
sicherer nur, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, daB der Schaden mit diesen 
Ereignissen weder unmittelbar noch mittelbar im Zusammenhang steht. 

Der Versicherer haftet, wie sich bereits aus unseren Ausfiihrungen iiber den Be
griff des Brandes ergibt, nicht fiir Seng- und Betriebsschaden. Das gleiche gilt 
von den sogenannten Fermentations- oder Garungsschaden. Sie kommen namentlich 
bei Heu, das nicht trocken genug eingefahren worden ist, vor. Bis zum Ausbruch 
einer offenen Flamme kann die innere Erhitzung doch so groB gewesen sein, daB eine 
Verkohlung eingetreten ist. Diese Schaden fallen an sich nicht unter die Ver
sicherung, konnen aber durch eine besondere Vereinbarung mit eingeschlossen 
werden. 

Das Risiko ist bei der Feuerversicherung wesentlich bedingt durch die Lage 
des versicherten Gegenstandes. Bei der Immobiliarversicherung ist diese ein fiir 
aHemal gegeben. Bei der Mobiliarversicherung muB dagegen zur genauen Um-
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grenzung des Risikos der raumliche Geltungsbereich, innerhalb dessen die versicher
ten Sachen ihren Stand- und Aufbewahrungsort wechseln ktinnen, festgelegt werden. 
Damit ware eine Freiziigigkeit nur in so beschranktem Umfange gegeben, daB damit 
den Bediirfnissen des Verkehrs nicht geniigt ware. Man hat daher noch eine so
genannte A uBen versicherung eingefiihrt. Diese kann aber andererseits auch nicht 
wieder in so unbeschranktem Umfange gewahrt werden, daB aIle Sachen dort, 
wo sie sich gerade befinden, als versichert gelten. Wir finden sie vielmehr nur fiir 
Umzugsgut und fiir hausliches Mobiliar und Arbeitsgerat und auch hier noch mit 
einer raumlichen Beschrankung. Bei einem durch W ohnungswechsel veranlaBten 
Umzuge innerhalb des deutschen Reiches tritt ohne weiteres die neue W ohnung an 
die Stelle der alten als "Versicherungslokalitat". Um einer Kumulierungsgefahr 
zu entgehen, muB aber der Versicherer die Mtiglichkeit haben, nach dem Umzuge 
alsbald die Versicherung zu kiindigen. Die Haftung wird beziiglich des Umzugs
gutes dann noch auf einen Schaden ausgedehnt, von dem das hausliche Mobiliar 
auf dem Umzuge nach der anderen W ohnung betroffen wird. FUr den Schaden am 
hauslichen Mobiliar und Arbeitsgerat haftet der Versicherer auch dann, wenn solche 
Sachen von einem Brande betroffen werden, wahrend sie sich im Gebiet des deutschen 
Reichs voriibergehend auBerhalb der Versicherungslokalitat befinden, soweit auf 
den auBerhalb der Versicherungslokalitat entstehenden Schaden an solchen ver
sicherten Sachen zusammen nicht mehr als 10% der fiir die versicherten Sachen 
solcher Art zusammen im Vertrage vorgesebenen Versicherungssumme und btichstens 
2000 M. entfallen. 

Diese beiden Arten der AuBenversicherung sind pramienfrei in die Versicherung 
eingeschlossen. Es besteht aber beziiglich der genannten Betrage eine Meinungs
verschiedenheit zwischen den Privatversicherern und dem Aufsichtsamt. Jene 
fassen die zahlenmaBige Begrenzung als Schadenmaximum auf. Wenn also bei 
der Mobiliarversicherung eine Unterversicherung vorliegt, so wenden sie diese auch 
auf die AuBenversicherung an. Das Aufsichtsamt will diesen Einwand der Unter
versicherung aber nicht zulassen und erblickt in der AuBenversicherung eine Ver-
sicherung auf erstes Risiko. ' 

Eine AuBenversicherung, angepaBt an das besondere Risiko, findet sich noch 
in den Zusatzbedingungen fUr die Landwirtschaft. SolI sonst eine AuBenversicherung 
genommen werden oder solI das Geltungsgebiet ausgedehnt werden, so bedarf es 
besonderer Vereinbarungen. FUr sie wird dann aber auch ein Pramienzuschlag er
hoben. Man unterscheidet dabei noch selbstandige und abhangige AuBenver
sicherungen. 1m Schadenfalle kann eine AuBenversicherung mit einer sogenannten 
Fremdversicherung, das ist eine Versicherung, die der Versicherungsnehmer iiber 
ihm nicht gehorende Sachen abgeschlossen hat, zusammentreffen. N~ch der stan
digen Handhabung in der Praxis geht in solchen Fallen die FreIIldversicherung 
der AuBenversicherung vor. Bei Inanspruchnahme hat der AuBenversicherer ein 
Riickgriffsrecht gegen den Fremdversicherer. Nur fiir Arbeitsgerat der Arbeiter 
geht die AuBenversicherung des Arbeiters der Fremdversicherung des Arbeit
gebers vor. 

Das Wertproblem ist auch in der Feuerversicherung auBerordentlich schwierig, 
denn selbst wenn man den Sachwert zugrunde legt, kann es immer noch fraglich 
sein, ob man vom Gebrauchswert, dem friiheren Herstellungswert oder dem Wieder
herstellungswert ausgehen muB. Nach den gesetzlichen Bestimmungen ist bei 
Haushaltungs- und Gebrauchsgegenstanden dieser letztgenannte Wert maBgebend, 
wobei im Schadenfalle ein entsprechender Abzug fUr Alter und Abnutzung zu machen 
ist. Bei Gebauden gilt der ortsiibliche Bauwert. als Versicherungswert. Bei Roh
stoffen, Halbfabrikaten und fertigen Waren wird vom Herstellungswert ausgegangen, 
bei gekauften Sachen vom Anschaffungswert, bei Ernte und Vieh vom Verkaufs
wert. Abweichungen von dieser Handhabung miissen stets besonders vereinbart 
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werden. Das gilt besonders von einem wissenschaftlichen, Kunst- odeI' Liebhaber
wert. 

Wichtig fur die Handhabung del' Bestimmungen uber Unter-, Uber- und Doppel
versicherung in del' Praxis ist es, wie die Werte angegeben werden. Ersichtlich sind 
sie aus den Angaben des Versicherungsnehmers im Antrage. Sie konnen fUr jede 
versicherte Sache, gattungsweise odeI' insgesamt in einer Summe angezeigt werden. 
Die erste wie die letzte Modalitat entspricht abel' nicht den Bediirfnissen del' 
Praxis und ist daher heute ungebrauchlich. Die Wertangabe fiir ein Stuck kann 
nul' dann in Frage kommen, wenn del' Wert unverandert bleibt odeI' nur ganz ge
ringfugigen Schwankungen unterliegt. Man ist daher zur sogenannten positions
weisen Versicherung ubergegangen. Del' Versicherungswert wird nul' fiir eine 
"Position", in del' die versicherten Sachen gattungsweise zusammengefaBt sind, 
ausgeworfen. Das hat die Bedeutung, daB eine Unterversicherung nul' dann an
genommen werden darf, wenn die fiir die Position angesetzte Versicherungssumme 
hinter dem Wert aIler zu del' betreffenden Position gehorigen versicherten Sachen 
zuruckbleibt. Damit wird erreicht, daB Wertschwankungen innerhalb einer Position 
sich ausgleichen. Weiter wird die Schadenberechnung ganz wesentlich vereinfacht. 
In den Antragen kann man eine ganze Reihe von Positionen feststellen. Allein die 
Haushaltungsgegenstande verteilen sich auf 16 Positionen. Man ist dazu uber
gegangen, auch noch die Positionen von gattungsverwandten Sachen zusammen
zufassen. So haben sich die Versicherer auf Anregung des Reichsaufsichtsamts 
bereit erklart, die 16 Positionen fUr Haushaltungsgegenstande als nul' eine Position 
bei del' Handhabung des Vertrages anzusehen. Eine solche Zusammenziehung 
mehrerer Positionen in eine Position nennt man Kompensation. Sie bewirkt 
zum Schutze des Versicherungsnehmers gegen eine Unterversicherung einen sehr 
weitgehenden Ausgleich von Wertschwankungen untereinander. 

Vielfach werden yom Versicherer VOl' del' Deckung des R.isikos Sicherheits
vorschriften aufgestellt. Nach ihnen hat del' Versicherungsnehmer jeweils del' 
Sachlage angepaBte V orkehrungen zu treffen, die geeignet sind, die Brandgefahr 
einzuschranken odeI' einen etwaigen Schaden moglichst gering zu halten. Die Ver
sicherer haben damit eine volkswirtschaftlich auBerordentlich wichtige Arbeit ge
leistet, denn viel wichtiger als del' Ersatz vernichteter Werte ist ihre Erhaltung. 
Namentlich fUr Fabriken und gewerbliche Anlagen sind derartige sehr umfangreiche 
Sicherheitsvorschriften aufgestellt worden. An ihrer Weiterentwicklung und VOl' 
allem auch an ihrer Vereinfachung wird standig gearbeitet. Solche Sicherheits
vorschriften durfen naturgemaB yom Versicherungsnehmer nicht verletzt werden. 
Er darf auch ihre Verletzung durch einen Dritten wedel' gestatten noch dulden. 

Im allgemeinen wird bei del' Feuerversicherung eine V ollwertversicherung ge
nommen. Versicherungen auf erstes Risiko konnten lange Zeit nicht abgeschlmsen 
werden. Die deutschen Feuerversicherer lassen sie auch jetzt nul' fUr Versicherungen 
des sogenannten burgerlichen Risikos zu. Auch Bruchteilversicherungen findet man 
nahezu uberhaupt nicht in Deutschland. Vielfach wird abel' von den Versicherern 
eine sogenannte Selbstversicherung des Versicherungsnehmers ausbedungen. Man 
versteht darunter die Vereinbarung, daB del' Versicherungsnehmer im Versicherungs
falle einen bestimmten Teil des Schadens selbst zu tragen hat. Da er durch diese 
Bestimmung auf ein moglichst sorgfaltiges Verhalten und damit auf einen nach 
Moglichkeit schadenfreien Vel'lauf del' Versicherung hinwirken solI, darf er fur 
dies en Anteil nicht anderweitig Versicherung nehmen. 

Wircl die versicherte Sache von dem Versicherungsnehmer verauBert, so tritt 
an Stelle des VerauBerers del' Erwerber in die wahrend del' Dauer seines Eigentums 
aus dem Versicherungsverhaltnisse sich ergebenden Rechte und Pflichten des 
Versicherungsnehmers ein. Die VerauBerung ist dem Versicherer unverzuglich 
schriftlich anzuzeigen, andernfalls nach MaBgabe del' gesetzlichen Vorschriften die 
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Befreiung des Versicherers von der Verpflichtung zur Leistung eintreten kann. 
Erwerber und Versicherer haben ein Kiindigungsrecht, um jeder der beiden neuen 
Vertragsparteien das Recht zu wahren, die Verbindung alsbald zu losen. Namentlich 
fiir den Versicherer, fiir den, wie wir gesehen haben, das subjektive Risiko sehr zu 
beachten ist, kann diese Bestimmung von groBer Bedeutung werden. 

Der Eintritt eines Schadenfalles ist yom Versicherungsnehmer dem Versicherer 
und der Ortspolizeibehorde unverziiglich anzuzeigen. Bevor der Schaden fest
gestellt ist, diirfen Aufraumungsarbeiten nicht vorgenommen werden. Die Fest
stellung des Schadens und vor allem die Berechnung des Schadens ist eine naJllentlich 
in der industriellen Feuerversicherung oft auBerordentlich schwierige Aufgabe, die 
groBe Materialkenntnisse voraussetzt. Neben dem tatsachlichen Schaden sind auch 
noch die Aufwendungen zur Schadenminderung zu ersetzen. Nicht hierunter fallen 
die Kosten fiir Leistungen der im offentlichen Interesse bestehenden Feuerwehren 
oder anderer zur Loschhilfe Verpflichteter. Desgleichen werden die Aufraumungs
kosten nicht ersetzt. 

Die Schadenfeststellung gibt nicht selten zu Streitigkeiten AnlaB. Da es sich dabei 
in der Regel um die Feststellung von Tatumstanden und Werten handelt, erscheinen 
die Gerichte zur Schlichtung derartiger Meinungsverschiedenheiten nicht geeignet. 
Die Versicherungsbedingungen sehen fUr diesen Fall ein genau geregeltes Sach
verstandigenverfahren vor. Jede Partei ernennt innerhalb einer bestimmten Frist 
einen Sachverstandigen, widrigenfalls das Ernennungsrecht auf die Gegenpartei 
iibergeht. Vor Beginn des Feststellungsverfahrens ernennen die beiden Sachverstan
digen einen Obmann, der fiir den Fall, daB sie sich nicht einigen konnen, in Tatigkeit 
tritt, aber dann nur iiber die streitig gebliebenen Punkte, und zwar nur innerhalb 
der Grenzen der Feststellungen der beiden Sachverstandigen befindet. Aus den 
Feststellungen der Sachverstandigen muB der Versicherungswert der Sachen zur 
Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls und nach dem Versicherungsfalle hervor
gehen. Bei den iibriggebliebenen Teilen und Materialien ist ihre Verwendbarkeit 
fiir die Wiederherstellung zu beriicksichtigen. 

Die Entschadigung ist nach dem Ablaufe eines Monats seit dem Zeitpunkt fallig, 
in dem der Schaden vollstandig festgestellt ist. Ihrer Auszahlung konnen Legiti
mationsmangel entgegenstehen. Vor Aufhebung des Hindernisses ist der Ver
sicherer weder zur Hinterlegung noch zur Zahlung verpflichtet, noch hat er die 
Folgen eines Zahlungsverzuges zu vertreten. 

Die Feuerversieherung beriihrt aueh sehr stark das allgemeine offentliche Inter
esse. Daraus ergab sich schon die Bestimmung, daB jeder Brandschaden sofort 
der Polizeibehorde anzuzeigen ist. Auf jeden Fall solI vermieden werden, daB die 
Versicherung zu einer Brandstiftung anreizt. Vor der Auszahlung muB daher ein 
polizeiliches Unbedenklichkeitszeugnis beigebracht werden. Hierfiir sprechen aber 
aueh noch baupolizeiliche Griinde. Vielfach verstoBen namlich bestehende Gebaude 
gegen einen meist erst spater aufgestellten Bebauungsplan. Meist wird die Bau
fluchtlinie irgendwie dabei eine Rolle spielen. Yom Standpunkte der Baupolizei 
ist es verstandlich, wenn sie zu erreichen versucht, daB die Wiedererrichtung des 
Gebaudes dem Bebauungsplane entspricht. Sie wird daher nur dann ihre Ge
nehmigung zum Wiederaufbau erteilen, wenn sich der Versieherungsnehmer ihren 
Wiinschen fUgt. Etwaige auf einem vollstandigen oder teilweisen polizeilichen 
Wiederaufbauverbot fUr den Versicherungsnehmer entstehende Nachteile sind nicht 
durch die Versieherung gedeekt. 

Eine auBerordentlieh groBe Bedeutung kommt der Feuerversicherung fiir den 
Realkredit zu. Dieser kann nur dann sieher gewahrt werden, wenn fUr den Hypo
thekenglaubiger eine Wiedererrichtung des Gebaudes nach einem Schadenfalle 
gewahrleistet ist. Das Gesetz muBte daher bei der Regelung der Schadenzahlung 
auch auf die Interessen der Hypotheken-, Grundschuld- und Rentenschuldglaubiger 
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Riicksicht nehmen. 1m AnschluB an das Gesetz schreiben die Versicherungs
bedingungen vor, daB die Entschadigung, wenn das versicherte, yom Schadenfall 
betroffene Gebaude mit Hypotheken, Reallasten, Grund- oder Rentenschulden 
belastet war, nur zur Wiederherstellung gezahlt werden darf. Der Versicherungs
nehmer kann die Zahlung erst verlangen, wenn die bestimmungsmaBige Verwendung 
des Geldes gesichert ist, es sei denn, daB die vor dem Versicherungsfalle eingetragenen 
Realglaubiger in die unbedingte Zahlung willigen oder selbst zur Empfangnahme 
der Entschadigungsleistung berechtigt sind. Vor der Wiederherstellung kann der 
Anspruch auf die Entschadigung nur an den Erwerber des Grundstiicks oder an 
den Baulieferanten abgetreten werden, sowie an solche Glaubiger, welche bare 
Vorschiisse ·zum Wiederaufbau gegeben haben. Der Versicherer muB sich daher 
vor der Zahlung die Belastung des Grundstiicks nachweisen lassen. Will er gleich
wohl vor Sicherstellung der Verwendung der Entschadigung zum Wiederaufbau 
zahlen, so kann er das einen Monat nach Anzeige des Schadenfalles an die Real
glaubiger, wenn diese innerhalb dieser Frist der Zahlung nicht widersprochen 
haben. Bis zur Zahlung der Entschadigung haben sie das Recht, die Entschadigungs
forderung im Wege der Zwangsvollstreckung zu ihren Gunsten zu verwerten. Dieses 
Recht erlischt mit der Wiederherstellung des Gebaudes. 

Die Hypothekenglaubiger pflegen ihre Hypotheken bei den Versicherern an
zumelden und sich Hypothekensicherungsscheine geben zu lassen. Darin ist 
zugesagt, daB die Versicherung auf Wunsch des Glaubigers fiir sein Interesse unter 
allen Umstanden fortgesetzt wird und daB ihm jeder bedeutende Schaden inner
halb einer Woche angezeigt wird. Den Glaubigern von angemeldeten Hypotheken 
gegeniiber wirkt eine Kiindigung, ein Rucktritt oder eine sonstige Tatsache, welche 
die Beendigung des Versicherungsverhaltnisses zur Folge hat, erst mit dem Ablauf 
eines Monats, nachdem ihm die Beendigung mitgeteilt worden oder zu seiner Kennt
nis gelangt ist. Auch kann die Nichtigkeit der Versicherung wegen einer absichtlich 
genommenen "Ober- oder Doppelversicherung derartigen Hypothekenglaubigern 
gegenuber nicht geltend gemacht werden. 

Noch weiter geht es, daB die Leistungsfreiheit des Versicherers wegen des Ver
haltens des Versicherungsnehmers einem Hypothekenglaubiger gegenuber nicht 
eintritt. Eine Ausnahme hiervon besteht nur, wenn die Pramie nicht rechtzeitig 
gezahlt wird. Jeder Ruckstand des Versicherungsnehmers in der Pramienzahlung 
muB aber den Hypothekenglaubigern, die ihre Hypotheken angemeldet haben, 
yom Versicherer angezeigt werden, wobei ihnen eine Frist zur Pramienzahlung 
gesetzt wird. Wenn schon die Versicherung in ihrem Interesse fortgefuhrt werden 
soll, so mussen sie die Pramien zahlen. Eine solche Pramienzahlung von einem Hypo
thekenglaubiger darf der Versicherer auch bei Widerspruch des Versicherungs
nehmers nicht ablehnen. 

Die Entschadigung ist nach Ablauf eines Monats seit der Anzeige des Ver
sicherungsfalls mit 1 % unter dem Diskontsatz derjenigen Zentralnotenbank, in 
deren Wahrung zu leisten ist, aber mit nicht mehr als 6 % jahrlich zu verzinsen. 

Der Versicherer haftet fur einen durch einen spateren Versicherungsfall ent
stehenden Schaden innerhalb der laufenden Versicherungsperiode nur bis zur Hohe 
des nach Abzug der zu leistenden Entschadigung verbleibenden Restbetrags der 
Versicherungssumme. Erstreckt sich die Versicherung uber die laufende Versiche
rungsperiode hinaus, so wird angenommen, daB die Versicherung htnsichtlich der 
Versicherungssumme und der Pramie fur die folgenden Versicherungsperioden 
in der bisherigen Hohe und zu den bisherigen Bedingungen fortgesetzt wird, sofern 
sich nicht aus den Umstanden ein anderes ergibt. 

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls sind beide Teile berechtigt, jeden 
zwischen ihnen bestehenden Feuerversicherungsvertrag zu kundigen. Die Kundi
gung hat vor Ablauf von zwei Wochen seit Auszahlung oder Ablehnung der Ent-
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schadigung zu erfolgen. Das Kiindigungsrecht des Versicherungsnehmers erlischt 
bei Verletzung der Obliegenheit zur unverziiglichen Anzeige des Versicherungsfalls 
an den Versicherer. Wird kein Schadenersatz beansprucht, so kann jeder Teil 
nur bis zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an, in welchem er von dem 
Versicherungsfall Kenntnis erlangt, kiindigen. FUr diese Kiindigungen ist eine 
Kiindigungsfrist von einem Monat einzuhalten. 

In den Fallen der Aufhebung oder des Erloschens des Versicherungsverhalt
nisses vor dem Ablauf der Vertragszeit erhalt der Versicherer gleichwohl die Pramie, 
bis zum Ende der laufenden Versicherungsperiode. Hebt nach dem Eintritt eines 
Versicherungsfalls der Versicherer das Versicherungsverhaltnis auf, so hat er die 
Pramie, welche auf die nach Abzug der Entschadigung verbleibende Versicherungs
summe entfallt, nach Verhaltnis der noch nicht abgelaufenen Versicherungszeit 
zuriickzuzahlen. War die Versicherung mit einer Vergiinstigung fiir Vorauszahlung 
der Pramie abgeschlossen, so wird die fiir mehrere Versicherungsperioden voraus
gezahlte Pramie so weit zuriickgewahrt, als sie denjenigen Pramienbetrag iiber
steigt, welchen der Versicherer nach seinen Geschaftsgrundsatzen berechnet haben 
wiirde, wenn die Versicherung von vornherein fiir die Zeit abgeschlossen worden 
ware, fiir die ihm die Pramie gebiihrt. 

FUr die industrielle Feuerversicherung kommen die mannigfaltigsten Klauseln 
in Betracht. Von besonderer Wichtigkeit ist die sogenannte Verkaufspreis
klausel. Fiir bereits fest verkaufte und fertiggestellte Waren kann der Verkaufs
preis an Stelle des Herstellungspreises der Schadenberechnung zugrunde gelegt 
werden. Auf diese Weise erhalt der Unternehmer auch den durch die Nichtlieferung 
entgangenen Gewinn ersetzt. Besondere Zusatzbedingungen sind dann noch fiir land
wirtschaftliche Risiken aufgestellt worden. Namentlich die Scho berversicherung 
kommt in Betracht. Fiir jede Schobergruppe muB der Wert besonders ausgeworfen 
werden. Bei der Bemessung des Risikos sind die Zwischenraume zwischen den 
einzelnen Schobern zu beachten, ebenso wie die Entfernung des nachsten Schorn
steins und des nachsten Eisenbahngleises, um die Gefahr des Funkenfluges beur
teilen zu konnen. Das Getreide auf dem Halm ist in die Versicherung eingeschlossen. 
Schwere Gefahrenquellen sind in der Landwirtschaft dann namentlich die Vorgange 
beim Dreschen, da dies jetzt wohl allgemein mit Maschinen geschieht. Zu beachten 
ist dabei die Aufstellung einer feuergeheizten Antriebmaschine, die mit einem . 
Funkenfanger und einem Aschenkasten versehen sein muB. 

Einige Risiken werden von den Versicherern als so schwer angesehen, daB sie 
sich ihrer Ansicht nach fiir eine Versicherung iiberhaupt nicht eignen. Man spricht 
dann von notleidenden Risiken. Und doch handelt es sich bei ihnen in der 
Regel um volkswirtschaftlich nicht entbehrliche Betriebe. Wiirden diese nicht durch 
Versicherung gedeckt werden konnen, so wiirde fiir sie ein Versicherungsnotstand 
entstehen. Infolgedessen haben die betreffenden Regierungen, denen die Feuer
versicherer nach dem VAG die Aufnahme des GeschiHtes anzeigen miissen, mit 
den Privatversicherern Vereinbarungen iiber die Deckung derartiger Versicherungen 
getroffen. Namentlich verlangt das Reichsaufsichtsamt bei Neuzulassungen die 
Abgabe einer geschaftsplanmaBigen Erklarung, daB sich die Unternehmung auch 
an der Deckung von notleidenden Versicherungen beteiligen werde. Bei diesen 
Risiken kommt den Sicherheitsvorschriften naturgemaB eine ganz besonders groBe 
Bedeutung zu. 

Fiir die Pramienberechnung sind bei der Feuerversicherung Ort, Bauart, Be
dachung, Inhalt oder Betrieb und Nachbarschaft des Wagnisses von Bedeutung, 
weil von ihnen die Feuergefahrlichkeit eines Risikos und die Moglichkeit der Aus
brei tung eines Brandes abhangt. Die einzelnen Orte innerhalb des Deutschen 
Reiches sind in drei Ortsklassen eingeteiIt. Zur Ortsklasse A gehoren die Stadte 
mit Berufsf~uerwehr oder die Stadte mit mehr als 100000 Einwohnern, zur Orts-
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klasse B die Stadte mit weniger als 100000 Einwohnern und Ortschaften stadtischen 
Charakters ohne Berufsfeuerwehr, jedoch mit Hochdruckwasserleitung und son
stigen zweckmaBigen Loscheinrichtungen. Ausgenommen sind aber diejenigen Orte 
oder Ortsteile, in denen vorwiegend oder in erheblichem MaBe Landwirtschaft be
trieben wird, Bauartklasse II vorherrschend ist oder eine ungiinstige Brandstatistik 
herrscht. Diese Orte fallen schon unter die Ortsklasse C, zu der auch alle nicht 
unter A oder B fallenden Ortschaften gehoren. Die Feuerversicherer unterscheiden 
weiter fiinf Bauartklassen und zwar 

Bauartklasse I: Gebaude mit massiven Umfassungswanden von 
Stein oder Backsteinen, Stampfbeton, Eisen
beton oder Eisenbetonfachwerk ohne jede Bei
mischung von Steinfachwerk, Lehmfachwerk 
oder Holz; Wellblechwande und Lehmwellerwande 
gelten als massiv. 

Bauartkl/tSse II: Gebaude mit Umfassungswanden teils massiv, 
teils von Backsteinfachwerk oder nur von Back
steinfachwerk mit oder ohne Holzbekleidung. 
Eisenfachwerk, mit Backsteinen ausgesetzt, gilt 
als Steinfachwerk. 

Bauartklasse III: Gebaudli' mit Umfassungswanden ganz oder teil
weise von Lehm- oder Bretterfachwerk, sowie 
offene Schuppen. 

Harte Bedachung 
(Metall, Ziegel, 

Schiefer, Zement, 
Asphalt,Dachpappe). 

Bauartklasse IV: Gebaude nach Bauartklasse I und II.) Weiche Bedachung 
Bauartklasse V: Gebii.ude na9h BauartklasEe III. f (Rohr, Stroh, Holzschindeln). 

Die in den Tarifen errechneten Pramiensatze gelten nur fiir Risiken unter harter 
Bedachung. FUr weiche Bedachung wird ein Zuschlag erhoben. Die Pramie wird 
in einem Promillesatz von der Versicherungssumme berechnet. Bei gemischter 
Bauart wird sie nach der leichteren Bauart bemessen und ein angemessener Durch
schnittssatz erhoben. Bei geschlossenen Feldscheunen und Reihenscheunen wird 
eine Selbstversicherung von meist 25 % bedungen, das gleiche gilt fiir einen groBen 
Teil sonstiger landwirtschaftlicher Risiken. 

Kann somit beim einfacheren Geschaft die Pramienberechnung noch ohne groBe 
Schwierigkeit vorgenommen werden, so wird sie bei industriellen Risiken meist auBer
ordentlich schwierig. An Hand des Lageplanes miissen die Komplexe festgelegt 
werden und fUr jeden der Pramiensatz und die auf ihn entfallende Versicherungs
summe ausgeworfen werden. Fiir einfachere Gewerbebetriebe, die in einer sehr 
umfangreichen Liste aufgefiihrt sind, werden dagegen nur Zuschlage zu den Grund
pramien erhoben, die die Gefahren des Betriebes und der Nachbarschaft decken 
sollen. 

Diese Zuschlagspramien gelten als Durchschnittssatze, die da, wo die allgemeinen 
Verhaltnisse hohere Pramien bedingen, entsprechend erhoht und in den Fallen, 
wo erstklassige personliche, sachliche und ortliche Verhaltnisse es gestatten, er
maBigt werden konnen. In der Regel wird der volle Tarifzuschlag in kleineren 
Stadten, Flecken, auf dem Lande und in den weniger gut gebauten Teilen groBerer 
Stadte berechnet. Ein ermaBigter Satz wird fiir Versicherungen in groBeren, gut 
gebauten Stadten mit breiten StraBen, zweckmaBigen Loscheinrichtungen und guter 
Brandstatistik bewilligt. Werden auf einem Versicherungsgrundstiick mehrere 
zuschlagspfIichtige Gewerbe betrieben oder Waren verschiedener Gattung gelagert, 
so ist der fiir das hochsttarifierte Gewerbe oder Warenlager bestimmte Pramien
zuschlag anzusetzen. Wird ein Risiko bei harter Dachung auf 20 m, bei weicher 
Dachung auf 30m Entfernung nicht benachbart, so gilt es als alleinliegend. Sind 
die Nachbargebaude oder Nachbarlager naher, so beeinfluBt die etwa in der Nachbar
schaft bestehende groBere Feuers- oder Explosionsgefahr das Versicherungs
grundstiick. 
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Hart gedeokte Gebaude mit Brandmauerabtrennung erleiden durch Gewerbe 
oder Lager in anstoBenden Gebauden in der Regel keine Gefahrerhohung. Ebenso 
werden hartgedeokte Gebaude durch gefahrerhohende Naohbarsohaft dann nioht 
beeinfluBt, wenn das naohbarliohe Risiko nach dem Tarif ffir sioh keinen hoheren 
Zusohlag ala Yz% bedingt. In allen anderen Fallen (ausgenommen Risiken, welohe 
unter einen Sondertarif fallen), sind ffir naohbarlioh beeinfluBte Risiken, sofern 
ihre eigene Framie nicht bereits hoher ist, besonders aufgestellte Pramiensatze 
zu bereohnen und zwar 
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ll. In engem Zusammenhange mit der Feuerversioherung werden meist noch 
die Chomage-, Mietverlust- und Zuokerpreisdifferenz-Versioherung betrieben. Bei 
ihnen handelt es sioh insofern um eine Erganzung der Feuerversioherung, als diese, 
wie wir gesehen haben, grundsatzlich nur den reinen Sachschaden ersetzt und 
jeden unmittelbaren Schaden von der Deckung ausschlieBt. Die hier zu behandeln
den Versicherungen wollen demgegeniiber gerade den mittelbaren Schaden und zwar 
den Gewinnentgang, der duroh den unter die Feuerversicherung fallenden Schaden 
verursacht worden ist, decken. 

1. Bei der Chomage- oder Betriebsunterbrechungsversicherung ist 
der Versicherungsfall dann gegeben, wenn der versicherte Betrieb dadurch eine 
Unterbrechung erleidet, daB die zu ihm gehorenden Gebaude oder Betriebsmittel 
durch ein durch die Feuerversicherung gedecktes Schadenereignis zerstort oder 
beschadigt werden. Sie bezieht sich aber immer nur auf einen Schadenfall der 
technisohen eigenen Betriebsmittel. Kurzfristige Betriebsunterbrechungen 
werden dabei nioht beriicksichtigt. Ein Feuerschaden der erwahnten Art hat die 
Auswirkung, daB wahrend der Unterbrechung nichts verdient wird und daB gleich
wohl die Unkosten fortbestehen. Eine vollkommene Chomageversicherung muB 
Versicherungsschutz ffir beide Verlustquellen bieten. Unter Geschaftsgewinn ver
steht man dabei den Nettogewinn aus dem Absatz von Waren oder aus Dienst
leistungen, also unter Abzug der Geschaftsunkosten. Der entgangene Gewinn be
steht in dem Unterschied zwischen dem Gewinn ohne Betriebsunterbrechung und 
dem wirklich erzielten Gewinn. Die Feststellung dieser Differenz kann sich sehr 
schwierig gestalten, weil sehr viele Umstande, wie Beschaftigungsgrad, Konjunktur 
Preislage, Systemwechsel, Mode usw. dabei zu beriicksichtigen sind. Die Geschafts
unkosten, die stets weiterlaufende sein miissen, werden im Versicherungsschein 
genau bezeichnet. Vor aHem fallen Lohne, Gehalter, Mieten und Steuern darunter. 
Notwendige Abschreibungen und Amortisationsquoten konnen nicht versichert 
werden, da sie keine Geschaftsunkosten darstellen. Ebenso kann der Geschafts
inhaber keine Entschadigung ffir sich versichern, wenngleich diese streng genommen 
zu den Geschaftsunkosten gehort. 

DaB der Versicherungsnehmer alles tun muB, um den Schaden moglichstgering 
zu halten, versteht sich ganz von selbst. Er wird sich daher sofort zu iiberlegen 
haben, ob nicht durch Entlassung eines Teils der Arbeiter oder Angestellten die 
laufenden Unkosten wahrend der Zeit der Betriebsunterbrechung verringert werden 
konnen. Der Versicherer ersetzt also nur die notwendigen Unkosten. Stellt sioh 
heraus, daB diese, auch wenn der Betrieb weiter gearbeitet hatte, nicht verdient 
worden waren, so ist kein Ersatz zu leisten. Waren sie nur teilweise verdient worden, 
so wiirde anteiliger Ersatz zu leisten sein. Wird der Betrieb teilweise fortgefiihrt 
oder teilweise schon wieder nach kurzer Zeit aufgenommen, so erfolgt eine Ver
teilung der gesamten Unkosten auf den ruhenden und arbeitenden Betriebsteil. 
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In der Versicherungsdauer muB der Schadenfall der Feuerversicherung ein
treten. Bei der Sachschadenversicherung im allgemeinen steht damit die Leistung 
fest. Jetzt beginnt aber erst die Betriebsunterbrechung, von der man nicht vorher 
sagen kann, wie lange sie dauern wird. Es wird daher im Versicherungsvertrage 
von vornherein vereinbart, fur welche Zeit Gewinnentgang und Unkosten vom Ver
sicherer ersetzt werden sollen. Dies ist die Haftungsdauer. In der Praxis findet 
man nur drei, sechs, neun oder zwolf Monate als Haftungsdauer. 

Die Haftungsdauer ist maBgebend fiir die Festsetzung der Versicherungssumme. 
Beim AbschluB einer Versicherung wird man priifen miissen, wie lange im Hochst
falle eine Betriebsunterbrechung dauern kann. Danach wird die Haftungsdauer be
stimmt. Der hochste Schaden ist dann der Ausfall, der wahrend dieser ganzen Dauer 
entsteht. Ihm muB die Versicherungssumme entsprechen, wenn eine Vollwert
versicherung abgeschlossen werden solI. Andernfalls liegt eine Unterversicherung vor. 
Auch eine Uberversicherung ist moglich. Sie wird vermieden, wenn nur die Unkosten, 
die bei j eder Betriebsunterbrechung weiter aufzuwenden sind, versichert werden. 

Die technische Handhabung der Versicherung gleicht der bei der Feuerver
sicherung behandelten. Vorgeschrieben ist stets, daB fiir die Versicherungsdauer 
eine Vollwertversicherung in der Feuerversicherung besteht, damit im Schadenfalle 
die Mittel zum sofortigen Wiederaufbau bereitstehen. FUr die Pramie ist die Feuer
versicherungspramie maBgebend. Sie betragt ohne Rucksicht auf die Haftzeit das Vier
fache der Sachversicherungspramie. Zu beachten ist aber, daB nach unseren Ausfiih
rungen die Versicherungssumme von der Lange der Haftungsdauer bestimmt wird. 

2. Die Mietverlustversicherung wird in zwei Formen betrieben, als Brand
und als Konjunktur-Mietverlustversicherung. Bei jener, die stets im Zusammen
hang mit der Feuerversicherung gewahrt wird, wird der Schaden ersetzt, wenn die 
Wohnung leer stehen muB, weil sie ausgebrannt oder durch die Loschung eines 
Brandfalls beschadigt ist oder weil sich, trotzdem die notwendigen Reparaturen 
beendet sind, noch kein Mieter gefunden hat. Bei der Konjunkturversicherung 
wird das Leerstehen der W ohnung aus anderen Ursachen als Elementarereignissen 
ersetzt. Fiir uns kommt nur die erste Abart in Betracht. 

Der Versicherungsfall ist bei der ganzlichen oder teilweisen Unbrauchbarkeit 
der Wohnung infolge eines Brandfalles dann gegeben, wenn der Mieter auf Grund 
gesetzlicher Bestimmungen von der Verpflichtung zur Zahlung der Miete frei ist. 
Der Betrag der J ahresmiete ist Anhaltspunkt fiir den Versicherungswert. Die 
Entschadigung wird aber nur nach dem Ertrage der zur Zeit des Versicherungsfalls 
vermieteten Raume berechnet und hochstens fur ein Jahr gewahrt. Werden die 
Raume vor Ablauf eines J ahres wiederhergestellt, so wird die Entschadigung nur 
bis zum nachsten ortsublichen Umzugstermine gewahrt. Sie wird ein Vierteljahr 
weiterbezahlt, wenn die Vermietung trotz aIler Bemuhungen nicht moglich\ war. 

Die Mietverlustversicherung ist bei der herrschenden W ohnungsknappheit 
augenblicklich kaum von Bedeutung. 

3. Die Zuckerpreisdifferenz -Versicherung gewahrt dem Zuckerhandel, 
den Unternehmungen fur Rubenverwertung und den Raffinerien Schutz. 1m ersten 
Fall ist der Abnehmer aus einem Zuckerlieferungsvertrage gegen den Schaden ver
sichert, der ihm entsteht, wenn der Lieferant bei einer durch Brand, Blitzschlag 
oder Explosion eintretenden Unmoglichkeit die Ware nicht liefern kann. Ersetzt 
wird der Unterschied zwischen dem Kaufpreis und dem Marktpreis am Lieferungs
termin. Bei der Riibenverwertung besteht der Schaden darin, daB in dem vom 
Brande betroffenen Unternchmen die Ruben nicht verwertet werden ki:innen und 
vom Verwertungsverband zu einem geringeren als dem Kaufpreis ubernommen werden. 
Bei der Versicherung der Raffinerien kann der Unternehmer durch Beschadigung 
seiner Fabrik infolge Brand, Blitzschlag oder Explosion den vorverkauften Zucker 
nicht fabrizieren und mull daher den Rohzucker anderweitig verwerten. 
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§ 11. Die landwirtschaftliche Versicherung. 
Unter landwirtschaftlicher Versicherung versteht man die Versicherung, welche 

Schutz gegen die der Landwirtschaft drohenden Gefahren gewahrt. Von solchen ist 
die Ernte und das Vieh bedroht. Man denkt dabei an die Versicherung der Gefahren, 
die diesen beiden Gegeustanden besonders eigentiimlich sind. Sie zerfallt daher 
auch in zwei groBe Zweige, die Hagelversicherung und die Viehversichet'ung. 

I. Die Hagelversicherung. 
Literatur: MANES, Versicherungslexikon. Berlin 1924; MANES, Versicherungsweseil. 

Leipzig 1924; ROHRBEOK, Hagelversicherungsvertrag. Leipzig 1909. 

1. Begriff. Die Hagelversicherung bietet Ersatz fUr die Schaden, die an den 
versicherten Gegenstanden durch Hagelschlag entstehen. Es handelt sich demnach 
um eine Gefahr, die vollig unabhangig von jeder Einwirkungsmoglichkeit des Ver
sicherungsnehmers ist. Ebenso liegt der Umfang des Schadens auBerhalb jeder 
Einwirkungsmoglichkeit. Bisher ist es trotz vieler Untersuchungen noch nicht 
gelungen, die Ursachen des Hagelschlages fest zu bestimmen. Man hat auch noch 
keine vollkommen hagelsicheren Gebiete ausfindig machen konnen. Gegenden, 
die jahrelang von Hagel verschont geblieben sind, werden dann wieder mehrere 
Jahre hintereinander von schweren Hagelschlagen betroffen. Da somit das Be
diirfnis nach Schutz allgemein fUr die landwirtschaftlichen Kreise ist, sind die 
Vorbedingungen fiir die Versicherung gegeben. 

2. Die Entwicklung der Hagelversicherung setzt in Deutschland kaum 
vor Beginn des 18. Jahrhunderts ein. Sie konnte auch erst nach der damals vor
genommenen Agrarreform beginnen, da sie einen Eauernstand, der geschiitzt werden 
soIl, voraussetzt. Bedeutung erlangte der Versicherungszweig aber erst um die 
Mitte des 19. Jahrhunderts; als sich die enten Aktiengesellschaften seiner an
nahmen. Schon vorher hatten kleinere Versicherungsvereine sich mit ihr be
schaftigt. Der jetzt entstehende Wettbewerb zwang auch diese, ihre Geschafts
unterlagen umzuwandeln. 1m AnschluB daran bildeten sich einige groBe Gegen
seitigkeitsvereine. 

Neben den Privatunternehmungen betreiben auch offentlich-rechtliche An
stalten die Hagelversicherung. So wurde im Jahre 1884 in Bayern eine Landes
Hagelversicherungsanstalt gegriindet, die aber nicht mit Zwangsrechten aus
gestattet ist. In anderen Landern hat der Staat mit Privatunternehmern Verein
barungen iiber den Betrieb der Hagelversicherung getroffen und von der Griindung 
einer Sozietat abgesehen. Gerade diesem Versicherungszweige wandten sich nach 
dem Kriege die Bestrebungen zur Sozialisierung zu, ohne daB indessen bis jetzt 
eine Verstaatlichung vorgenommen worden ist. 

3. Die Durchfiibrung der Hagelversicberung zeigt gegeniiber den iibrigen 
Versicberungszweigen manche Besonderheit. Als Ge ge ns t an d der V er sic h erung 
kommen in erster Linie die Bodenerzeugnisse in Betracht. Daneben konnen aber 
auch Fenster, Glasplatten und Dacher versichert werden. Die Bodenerzeugnisse 
werden entweder vollstandig oder nur nacb einzelnen Fruchtgattungen versichert. 
Futtergewachse werden nur fiir den ersten Schnitt versichert. Bei Strob- und Hack
friichten beziebt .sicb die Versicberung, wenn nicbts Besonderes vereinbart ist, 
nur auf Schaden an der Menge, nicht an der Giite. Aus der Art des versicherten 
Gegenstandes ergibt sich, daB das Risiko bei der Hagelversicberung immer nur 
kurze Zeit lauft. Es beginnt mit der Bestellung, die spatestens bis zum Mai als ab
geschlossen gelten kann, und endigt mit der Ernte. In dieser Zeit wird es aber von 
Woche zu Woche mit dem fortscbreitenden Wachstum schwerer. Friibjahrsschaden 
beilen oft noob ganz aus, wabrend die Herbstschaden sobon wegen der GroBe der 
Pflanzen meist am sobwersten sind. 
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FUr die Festsetzung des Versicherungswertes muB der Wert maBgebend 
sein, den die Bodenerzeugnisse in dem betreffenden Jahre haben werden. Er wird 
daher durch aIle moglichen Umstande, angefangen vom Wachstum bis zur Kon
junktur beeinfluBt. Damit ergibt sich die Eigentiimlichkeit, daB er immer nur 
geschatzt werden kann. In diesen Verhaltnissen ist es bedingt, daB die Schatzung 
erst nach Beendigung der BestelIung erfolgen kann, sobald man das Wachstum zum 
erstenmal beurteilen kann. In diesem Zeitpunkte lauft aber schon das Risiko ffir 
den Versicherer. Der Versicherungsnehmer muB zu diesem Zeitpunkt der Anzeige 
des Versicherungswertes, die in der Praxis spatestens bis zur Mitte des Juni zu 
erfolgen hat, gedeckt sein. Das geschieht entweder auf Grund der Beitrittserklarung 
oder auf Grund der vorjahrigen Anzeige. Wird die Anzeige des Versicherungs
wertes nicht rechtzeitig vorgenommen, so ist der Versicherer von der Verpflichtung 
zur Leistung frei. 

Abgesehen von der gerade erwahnten Voraussetzung beginnt die Haftung des 
Versicherers im allgemeinen am Tage nach dem Eingang der Anzeige des Versiche
rungsnehmers. Sie endigt naturgemaB mit der Ernte. Dieser Zeitpunkt ist meist 
in den Bedingungen naher bestimmt. Bei Feldfriichten tritt er ein, wenn sie 
eingefahren oder in Schobern gesetzt sind, beirn Weinbau aber schon mit dem 
Beginn der Lese. Als allgemeiner Termin ffir die Beendigung der Haftung gilt 
der 15. Oktober. 

Jeder Schadenfall muB unverziiglich gemeldet werden. Das wichtigste Kenn
zeichen fiir einen Hagelschaden ist der sog~nannte Anschlag. Dies sind die Stellen, 
an denen die Hagelkorner die Bodenerzeugnisse getroffen haben. Die Anschlag
stellen befinden sich stets an der Wetterseite und heben sich von der Umgebung in 
der Farbe abo AuBerdem muB aber auch das gesamte Schadenbild beachtet werden. 
Eine Eigentiimlichkeit der Hagelversicherung besteht darin, daB bei der Schaden
untersuchung der Umfang des Schadens dem Betrage nach gar nicht festgestellt 
werden kann. FUr ihn ist namlich die folgende Zeit von groBer Bedeutung. Giin
stige Witterung vermag vielfach die Folgen eines Friihjahrshagels ganz oder nahezu 
ganz zu heilen. 1m iibrigen ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, alles zu tun, 
um einen Schaden nach Moglichkeit zu mindern oder abzuwehren. Er wird also 
aIle landwirtschaftlichen Arbeiten zur Erzielung einer guten Ernte auch weiterhin 
vornehmen miissen und damit den Schaden zum guten Teil beseitigen konnen. 
Moglicherweise muB er sogar das betreffende Feld umackern. Das kann aber nur 
mit Genehmigung des Versicherers erfolgen, da in einem solchen FaIle ein Voll
schaden, der entschadigt werden muB, vorliegt. Fiir die laufende Versicherungs
periode scheidet ein solches Feld gegen Abzug von meist 25 % der Versicherungs
summe aus der Versicherung aus. 

Der Schaden wird meist durch einen Angestellten oder Vertrauensmanl). des 
Versicherers gemeinsam mit dem Versicherungsnehmer festgestellt. Nach den Be
dingungen kann ein Sachverstandigenverfahren Platz greifen. Bei der Schaden
feststellung sind die Ermittlung de~ verhagelten Anteils der versicherten Flache, 
die Schatzung des darauf ohne Hagelschlag zu erwartenden Ertragswertes sowie 
die Schatzung des nach dem H;agelschlage zu erwartenden Wertes vorzunehmen. 
AHe anderen Einfliisse, die den Ertrag verminde~n, sind auszuschalten. Der Unter
schied zwischen den beiden Werten ergibt den Umfang des Schadens. Grund
satzlich legt die iiberwiegende Mehrzahl der Versicherer diesen Wertunterschied 
und nicht die im Antrage enthaltene Ertragsschatzung des Versicherungsnehmers 
zugrunde, um sich so gegen zu hohe Schatzungen bei der Antragstellung zu schiitzen. 

Eigenarten weisen endlich noch die Pramientarife auf. Hagelsichere Gegenden 
gibt es nicht. Die Tarifierung der einzelnen Gegenden unterliegt daher zum Teil 
starken Schwankungen. Sie stiitzt sich grundsatzlich auf die Hagelstatistiken del' 
Gesellschaften, die die entsprechenden Anderungen der Risiken zum Ausdruck brin-
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gen mu.ssen. Eine Gefahr fUr die Versicherer liegt darin, daB sie Versicherungen 
in hagelgefahrlichen Gegenden sehr lcicht abschlieBen konnen, daB ihnen dagegen 
ein Ausgleich durch Versicherungen in relativ hagelsicheren Gegenden schwer fallt. 
Infolgedessen miissen hier die Pramiensatze besonders genau der GroBe jedes ein
zelnen Risikos angepaBt sein. Damit muB eigentlich jede Bodenflache ihren beson
deren Hageltarif haben. Weiter ist dann zu beachten, daB die Fruchtmen eine ganz 
verschieden groBe Hagelempfindlichkeit zeigen. Sie ist wohl am groBten bei HaIm
friichten und am geringsten bei 01- und Hiilsenfriichten. Unter Beriicksichtigung 
dieser Eigenschaften sind die Bodenerzeugnisse in besondere Fruchttarife ein
geteilt. Die Pramie ergibt sich demnach aus dem ortlichen Tarif und dem Frucht
tarif gemeinsam. 

II. Die Viehversicherung. 
Literatur: GfuSCHOW, Die Viehversicherung im Deutschen Reiche. Schwerin 1914; 

HAAS, Die rechtlichen Besonderheiten der Viehversicherung. Miinchen 1914; HAGEN, Die 
Viehversicherung in ihren rechtlichen und wirtschaftlichen Glundlagen. In der ZeitEchrift fiir 
die gesamte Versicherungswissenschaft. Berlin 1914; MANES, Versichelungslexikon. Berlin 
1924; MANES, Versicherungswesen. Leipzig 1924. 

1. Begriff. Die Viehversicherung will den SQhaden ersetzen, der durch den 
Tod des versicherten Tieres entsteht. Sie kann aber auch nur gegen den Schaden 
genommen werden, den das versicherte Tier durch Krankheit oder Unfall erleidet, 
ohne daB der Tod eintritt. Der Viehbestand ist den mannigfaltigsten Gefahren ins
besondere durch Krankheit ausgesetzt. Diese nach gewisser Richtung hin moglichst 
gering zu halten, ist eine Aufgabe, die der Staat durch die Seuchengesetzgebung 
zu losen versucht. Um die Einschleppung von Seuchen zu verhindern, sind Einfuhr
verbote fiir Vieh aus bestimmten Gegenden erlassen worden. Eingefiihrtes Vieh hat 
eine Quarantane durchzumachen. Andere V orschriften suchen die Ausbreitung einer 
ausgebrochenen Viehseuche zu verhindern. Zu den Mitteln gehort die Absperrung 
der Gehofte. In vielen Fallen ist aber auch die sofortige Totung des erkrankten 
Viehstiicks' gesetzlich vorgeschrieben. In derartigen Fallen pflegt der Staat den 
Verlust zu ersetzen. Wenn dadurch auch das Gebiet der Viehversicherung ein
geschrankt worden ist, so bleibt doch noch geniigend Raum fiir sie bei der Deckung 
aller der anderen zahlreichen Gefahren, die den Viehbestand bedrohen. 

2. Entwicklung der Viehversicherung. Schon im Altertum lassen sich 
gewisse Ansatze fiir eine Viehversicherung nachweisen, iiber die wir allerdings nur 
unvollkommen unterrichtet sind. Bei uns erhielt die Viehversicherung ihren eigent
lichen AnstoB erst durch die Errichtung von staatlichen Viehversicherungsanstalten 
durch Friedrich den GroBen fiir Schlesien. Schon vorher hatten jedoch in verschie
denen Teilen Deutschlands Versicherungsunternehmungen bestanden, die diesen 
Versicherungszweig nitch dem Grundsatze der Gegenseitigkeit betrieben. Sie kamen 
iiber eine rein lokale Bedeutung nicht hinaus. Derartige kleine Gegenseitigkeits
vereine, die auf die besonderen Wiinsche ihrer Mitglieder Riicksicht nehmen und 
die den lokalen VerhaItnissen angepaBt sind, spielen auch heute noch eine ganz ge
waltige Rolle. Ihre Zahl hat man bisher noch nicht genau festgestellt, doch schatzt 
man, daB heute noch etwa 6 bis 7000 solcher kleiner Vereine bestehen. Mit ihnen 
stehen die seit etwa 100 Jahren arbeitenden groBeren Versicherungsunternehmungen 
in hartem Kampfe. Es ist ihnen bisher nicht gelungen, die kleinen Vereine zu ver
drangen, man kann vielleicht nicht einmal sagen, daB sie ihnen gegeniiber in den 
letzten Jahren wesentlich an Boden gewonnen hatten. Sie haben es aber immerhin 
zu e'nem ansehnlichen Versicherungsbestand gebracht. Wir werden im Folgenden 
von dem Geschaftsbetriebe dieser groBeren Unternehmungen ausgehen, da die Ein
richtungen der kleineren Vereine zu stark voneinander abweichen. 

Vorher mochten wir aber noch auf eine Besonderheit hinweisen. Auch die 
groBeren Unternehmun en sind, abgesehen von einer einzigen, Versicherungsvereine 
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auf Gegenseitigkeit. Auch die eine bestehende AktiengeselIschaft ist erst vor wenigen 
Jahren aus einetn Gegenseitigkeitsverein umgewandelt worden. Diese Unterneh
mungsform. liegt keineswegs in Besonderheiten des Versicherungszweiges begriindet, 
sondern erklart sich wohl aus der geschichtlichen Entwicklung und der am Alten 
festhaltenden Art der Landbevolkerung. Man kann daher die Viehversicherung 
als den Versicherungszweig der Gegenseitigkeitsvereine bezeichnen. Neben den 
Privatunternehmungen arbeiten auch noch die offentlich-rechtlichen Anstalten auf 
diesem Gebiete. Sie finden sich besonders in Suddeutschland. 

3. Man unterscheidet mehrere Arten der Viehversicherung, und zwar 
die Viehlebensversicherung, die Gewahrsmangelversicherung und die 
Schlachtviehversicherung. Die erstgenannte Art ist die weitaus wichtigste. 
Sie hat im Laufe der Zeit wieder verschiedene Unterarten ausgebildet. Namentlich 
kommt die Versicherung von Zuchttieren in Betracht. Sie ersetzt den Schaden" 
wenn mannliche Tiere wahrend ihrer Verwendung als Zuchttiere verenden, getotet 
werden mussen oder durch Unfall oder Krankheit zur Zucht unbrauchbar werden. 
W eiblicheTiere werden ersetzt, wenn sie infolge Trachtigkeit oder Gebarens verenden 
oder getotet werden mussen. 

Die Weideversicherung ersetzt den Schaden, der an den versicherten Tieren 
wahrend der Dauer des Weideganges durch Tod oder Totung infolge UnfalI oder 
Krankheit, Blitzschlag, Diebstahl- oder Abhandenkommen entsteht. Sie beginnt 
mit dem Eintreffen der Tiere auf dem Weideplatz. Diese Versicherung deckt also 
schon eine Mehrheit von Gefahren. Sie ist demnach eine Einheitsversicherung. 

Eine besondere Transportversicherung gibt es fur Tiere, die den Schaden 
wahrend des Transportes oder des Aufenthaltes auf einer AusstelIung ersetzt. Nicht 
ersatzpflichtig sind aber Schaden durch eine Krankheit, die schon vor dem Beginne 
des Transportes vorhanden war oder die durch tJberladen des Transportmittels 
entsteht. 

Die reine Diebstahlsgefahr deckt die J ahresdie bstahlsversicherung. 
Weiter ist eine Operations- und Impfversicherung und eine Manover
versicherung zu erwahnen. Von wesentlicher Bedeutung ist noch die Renn
pferdeversicherung, welche Schaden wahrend eines Rennens oder des Trainings 
ersetzt. DaB hier ganz besondere Gefahrenquellen liegen, brauchen wir wohl nur 
zu erwahnen. 

Eine Art Haftpflichtversicherung ist die sogenannte Gewahrsmangelver
sicherung. Wenn ein versichertes Tier verauBert wird, so endigt das Versicherungs
verhaltnis mit der VerauBerung. Wenn aber vor dem Schlusse der laufenden Ver
sicherungsperiode oder binnen zwei W ochen nach der VerauBerung der Tod des 
Tieres infolge eines Hauptmangels eintritt, so haftet der Versicherer dem versichert 
gewesenen Verkaufer insoweit, als dieser dem Erwerber auf Grund der §§ 481 bis 
491 und § 515 BGB zur Gewahrleistung verpflichtet ist. Die Versicherung deckt 
aber nur solche Hauptmangel, die dem Versicherungsnehmer beim AbschluB der 
Versicherung nicht bekannt waren. 

Die Schlachtviehversicherung gewahrt Ersatz solcher Schaden, die durch 
die teilweise oder vollstandige Beanstandung des fur gewerbliche oder Ernahrungs
zwecke bestimmten Fleisches seitens der Polizei entstehen. Sie bezieht sich zum 
Schutze des Versicherers immer auf aIle Tiere des Versicherungsnehmers, die er ffir 
eigene oder fremde Rechnung entweder schlachtet oder zum Schlachten verkauft. 

4. Durchfiihrung der Viehversicherung. Von groBerer Wichtigkeit ist 
wieder der Antrag, in dem besonders den Fragen uber den Umfang des Versicherungs
bestandes sowie den Gesundheitszustand der zu versichernden Tiere Bedeutung 
zukommt. Die Versicl?-erer verlangen mit Recht stets die Versicherung des gesamten 
Viehbestandes. Versichert werden vor aHem Pferde und Rindvieh, daneben aber 
auch Esel, Maultiere, Maulesel, Schweine, Schafe, Ziegen, Hunde und Geflugel. 

Herrmannsdorfer, Versicherungswesen. 8 
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Die Versicherung von Runden wird in der Praxis als so schwer angesehen, daB viele 
Versicherer sich von ihr ganzlich fernhalten. Der volkswirtschaftliche Schwer
pUnkt liegt bei der Versicherung des eigentlichen Rausviehs und hier wieder bei 
der von Pferden, Rindvieh und Schweinen. 

Die Viehversicherung deckt nicht Seuchenschaden, soweit der Versicherungs
nehmer fiir sie einen Anspruch auf Entschadigung gegen den Staat hat oder haben 
wiirde, wenn der Anspruch nicht durch eine Zuwiderhandlung gegen seuchen
polizeiliche Vorschriften verwirkt ware. Ausgeschlossen sind weiter noch die Schaden 
durch Krieg oder MaBnahmen eines militarischen Befehlshabers. 

Der Versicherungsfall ist grundsatzlich der Tod des betreffenden Tieres oder 
der Eintritt eines der besonderen Umstande, die bei den einzelnen Arten der Vieh
versicherung genannt worden sind. Neben dem Tod kommt also besonders noch die 
Krankheit des Tieres in Betracht, bei der Schlachtviehversicherung die polizeiliche 
Beanstandung des Fleisches. Die Schadenregulierung erfolgt nach den gleichen 
Grundsatzen, wie wir sie schon bei den verschiedenen Schadenversicherungs
zweigen kennengelernt haben. 1m Roohstfalle wird die Versicherungssumme er
setzt. Treten mehrere Versicherungsfalle ein, so miissen die fruheren Schaden
zahlungen, die ja das MaB der Wertminderung des Tieres angeben, jeweils von der 
Versicherungssumme gekiirzt werden, so daB der Versicherer immer nur noch fiir 
den verbleibenden Rest haftet. Mit zunehmendem Alter des versicherten Tieres 
sinkt sein Wert, bis er auf einem MindestmaB, das durcR den Preis einer etwaigen 
Verwertung bedingt ist, angekommen ist. Die Viehversicherung ist aber im Gegen
satz zur Lebensversicherung in erster Linie Risikoversicherung.. Es wird keine 
Pramienreserve gebildet. DafUr kann aber der Versicherungswert in jedem Jah'r 
herabgesetzt werden. Insbesondere hat der Versicherer das Recht, jederzeit auf 
seine Kosten eine Besichtigung und Untersuchung des versicherten Tieres vor
zunehmen. Aber auch der Versicherte hat das Recht, die ErmaBigung der Ver
sicherungssumme zu verlangen. 

Der Tod sowie jede erhebliche Erkrankung des Tieres sind unverziiglich vom 
Versicherungsnehmer dem Versicherer anzuzeigen, und zwar auch dann, wenn die
Versicherung nur den Tod des Tieres deckt. Ein AusfluB der Verpflichtung zur 
Schadenminderung ist die Vorschrift, daB bei Krankheitoder Unfall des Tieres, 
sofern sie nicht unerheblich sind, unverziiglich ein Tierarzt, oder wenn dies untunlich 
ist, ein Sachkundiger zuzuziehen ist. Die Untersuchungskosten werden vom Ver
sicherer und Versicherten gemeinsam getragen. Eine Nottotung darf der Versi
cherungsnehmer nur mit Einwilligung des Versicherers vornehmen, es sei denn, 
daB sie durch das Gutachten eines Tierarztes oder zweier Sachverstandiger fUr 
notwendig erklart wurde und die Einwilligung nicht abgewartet werden kann. 

Von auBerordentlich groBer Bedeutung ist die Verwertung des verendeten 
Tieres, fUr das unter Umstanden noch erhebliche Preise zu erzielen sind. Durch 
derartige Provenues ermaBigen sich die Schaden nicht unbetrachtlich. 

§ 12. Kleinere Versicherungszweige. 
Es diirfte unmoglich sein, ein vollig genaues Bild von all den vielen kleinen 

Versicherungszweigen zu geben, die in der Praxis betrieben werden. Vor allem ist 
zu beriicksichtigen, daB ihre Zahl standigen Schwankungen unterliegt. Fast taglich 
tauchen neue Zweige auf, werden ausprobiert und halten sich oder verschwinden 
schon wieder nach kurzer Zeit. Diese Erscheinung hangt mit den Schwankungen 
des Bediirfnisses zusammen. Wir mochten zur Erlauterung nur auf die Aufruhr
versicherung hinweisen, die schon gegen Ende des Krieges,. dann aber vor aIlem 
in den Zeiten der politischen und wirtschaftlichen Umwalzungen von groBer Be
deutung war und die mit der Beruhigung der Verhaltnisse zur Bedeutungslosigkeit 
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herabsank. 1m folgenden sollen daher nur solche selbstandige Versicherungs
zweige beriicksichtigt werden, die in der Praxis von einiger Bedeutung sind. Da es 
sich bei ihnen um Schadenversicherungen handelt, gelten die bei den groBen Sach
versicherungszweigen behandelten Grundziige der Versicherungstechnik auch bei 
ihnen. Das gleiche gilt von den Vorschriften' des Versicherungsvertragsgesetzes 
iiber die Schadenversicherung. Wir werden daher nur die besonderen Eigentiim
lichkeiten jeweils kurz hervorzuheben haben. 

1. Trotz dieser Ausfiihrungen mochten wir mit der Aufruhrversicherung 
beginnen, denn, wenngleich sie augenblicklich in der Praxis ganz in den Hinter
grund getreten ist, haben die Versicherungsunternehmungen doch noch die tech
nischen Unterlagen aufbewahrt, um diesen Versicherungszweig bei Bedarf sofort 
wieder aufnehmen zu konnen. Auch der Verband der diesen Zweig betreibenden 
Gesellschaften ist aufrecht erhalten worden. 

Nach den Versicherungsbedingungen ersetzt der Versicherer die Schaden, die 
durch Aufruhr, offentliche Unruhen und darauf zurUckzufiihrende Pliinderungen 
an den versicherten Sachen entstehen. Gedeckt sind weiter Schaden, die durch 
MaBregeln zur Abwehr oder Unterdriickung von Aufruhr und offentlichen Unruhen 
verursacht werden, oder die durch die Beschadigung einer nichtversicherten Sache 
in Auswirkung auf das versicherte Objekt entstehen. Eingeschlossen ist der Schaden 
des Abhandenkommens einer versicherten Sache gelegentlich eines Schadenfalles. 
Dagegen sind Gewinnentgang und Betriebsstorung nicht mitversichert, so daB 
nur der unmittelbare Sachschaden unter die Versicherung fallt. So weit es sich 
um Geld, Wertpapiere, Schmucksachen und dergleichen, sowie um die Versicherung 
eines wissenschaftlichen, Kunst- oder Liebhaberwertes handelt, bedarf es dariiber stets 
einer besonderen Vereinbarung zwischen den Parteien. Diese Bestimmungen sowie die 
iiber die Festsetzung des Wertes sind die gleichen wie bei der Feuerversicherung. 

Schon vor dem Aufkommen der Aufruhrversicherung stand die Bevolkerung 
nicht gauz ohne Schutz da. Auf Grund alter Tumultgesetze, die meist aus den 
Vierziger bis Fiinfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts stammten, hatten namlich 
in einigen Landern die Gemeinden fiir TumuUschaden in ihrem Gebiete unter be
stimmten Umstanden aufzukommen. Diese Gesetze waren aber kaum noch bekannt 
und in den einzelnen Landei'll zudem ziemlich verschieden, soweit sie iiberhaupt 
bestanden. Das neue Reichsgesetz iiber die durch innere Unruhen verursachten 
Schaden vom 12. 5.1920 traf fiir das gauze Reichsgebiet eine einheitliche Regelung, 
die aber, da der Staat unter Beriicksichtigung der Wirtschaftslage des Geschadigten 
hochstens 75% des Schadens vergiitet, immer nQch fiir die Aufruhrversicherung 
geniigend Spielraum laBt. Soweit Anspriiche des Geschadigten gegen Staat oder 
Gemeinde oder sonstige Ersatzanspriiche bestehen, gehen sie mit der Schadenzahlung 
auf den Versicherer iiber. 

FUr die Pramiensatze bestanden bei der Aufnahme dieses Versicherungszweiges 
keinerlei Anhaltspunkte. Man half sich mit Schatzungen und mit einem zunachst 
kurzfristigen AbschldB der Versicherungen. Dber drei Monate lief zu Anfang keine 
Versicherung. Erst allmahlich ging man zu Jahresversicherungen iiber. Aber diese 
Mittel hatten die Durchfiihrung der Versicherung nicht sicherzustellen vermocht, 
wenn man nicht auBerdem noch in ungewohnlich starkem MaBe von der Riick
vers:cherung Gebrauch gemacht hatte. Man kann wohl sagen, daB nur dieser die 
Entwicklung der Aufruhrversicherung zu verdanken ist. 

Bei der Aufstellung der Tarife wurde beriicksichtigt, daB die Aufruhrgefahr 
in den verschiedenen Landesteilen doch sehr voneinander abweicht. Als schwie
rigste Gefahrenzonen wurden die Industriegebiete angesehen. In der zweiten 
Klasse waren 31 groBere Stadte eingereiht, wahrend das iibrige Gebiet, namentlich 
also das flache Land, in der dritten Klasse zu den niedrigsten Satzen tarifiert wurde. 
Die Zugehorigkeit zu den einzelnen Klassen hat aber im Laufe der Zeit geschwankt. 

8* 
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Innerhalb dieser drei Klassen muBten die Risiken wieder nach der groBeren oder 
geringeren Gefahrlichkeit abgestuft werden. So ergab sich z. B. fiir ein Luxuscafe 
oder einen Juwelierladen ein hoherer Pramiensatz als fiir ein gewohnliches Miets
haus. Als besonders gefahrlich wurde die Versicherung von Automobilen und 
Glasscheiben angesehen. Eine Aufruhr-Glasversicherung allein wurde iiberhaupt 
nicht abgeschlossen. Durch Abschatzung der besonderen Gefahrlichkeit ergab sich 
eine reichhaltige Staffelung der Tarife. 

Bei der Handhabung der Aufruhrversicherung sahen, die Versicherer mit Recht 
auf eine ausreichende Mischung der Risiken. Es ist ohne weiteres ersichtlich, daB 
z. B. Gebaude in den HauptgeschaftsstraBen odeI' in der Nahe wichtiger Verkehrs
bauten einem Schaden leichter ausgesetzt waren als Gebaude in einem abseits 
gelegenen W ohnviertel. Daraus ergab sich eine besondere Einteilung der Gebiete 
und eine der besonderen Gefahr angepaBte Maximalkontrolle. 

2. Die Biiromaschinenversicherung gewahrt Deckung grundsatzlich 
gegen jeden Schaden, der die versicherte Maschine trifft. Namentlich kommen Dieb
stahl, Veruntreuung, boswillige Beschadigung, Aufruhr, Pliinderung, Raub, Feuer 
in Betracht. Es handelt sich also urn eine Einheitsversicherung. Sie verdankt ihr 
Entstehen der wahrend del' Inflationszeit zu bemerkenden Preissteigerung und der 
Materialknappheit, die den, Schutz der Maschinen besonders erwiinscht erscheinen 
lieBen, zumal man hierfiir allein nicht die sonst jeweils in Betracht kommende 
Spezialversicherung abschlieBen konnte oder wollte. 

3. Von groBer Bedeutung ist die Einbruchdiebstahlversicherung. Eine 
Art Diebstahlversicherung haben wir bereits bei der Feuer- und Aufruhrversicherung 
kennengelernt, bei denen Ersatz fiir die bei einem Schadenfalle abhanden gekommenen 
Sachen gewahrt wird. Eine reine Diebstahlversicherung finden wir dann noch 
in der Fahrraddiebstahlversicherung sowie in der Garderobeversicherung. Die 
Diebstahlgefahr ist endlich eingeschlossen in der Transport- und Einheitsver
sicherung. Hier handelt es sich aber urn einen besonderen Versicherungszweig, der 
nur Schutz gegen die wirtschaftlichen Folgen eines bestimmten Delikts gewahrt. 

Ersetzt wird del' Wert del' versicherten Sachen, die aus einem Gebaude odeI' aus 
einem umschlossenen Raume eines Gebaudes mittels Einbruch gestohlen werden, 
sowie del' Schaden, der in diesen Fallen durch Zerstorung oder Beschadigung del' 
versicherten Sachen entsteht. Nicht gedeckt ist dagegen ein etwaiger mittelbarer 
Schaden oder entgangener Gewinn. Was unter Einbruch zu verstehen ist, ergibt 
sich aus dem Strafgesetzbuche. Gedeckt ist daher weiter auch noch der Fall, daB der 
Diebstahl mittels Einsteigens oder Erbrechens von Behaltnissen begangen wird 
oder daB zur Offnung des Gebaudes oder des Raumes oder von Behaltnissen falsche 
Schliissel oder andere zur ordnungsmaBigen Offnung nicht bestimmte Werkzeuge 
angewendet werden, und endlich, wenn der Diebstahl zur Nachtzeit, in dem Ge
baude, in das sich der Tater in diebischer Absicht eingeschlichen oder in dem er 
sich in gleicher Absicht verborgen hat, begangen worden ist. Sind die richtigen 
Schliissel gebraucht worden, so ist der Versicherungsfall gleichwohl gegeben, wenn 
sie der Tater durch Diebstahl odeI' Beraubung odeI' rauberische Erpressung an sich 
gebracht hat. Bei feuerfesten Tiiren und Behaltnissen wird auch die Zerstorung oder 
Beschadigung ersetzt, die durch die Anwendung von Sprengmitteln entstanden sind. 
Ausgeschlossen ist die Raftung im Falle eines Kriegszustandes, eines Aufruhrs, 
Erdbebens odeI' eines vulkanischen Ausbruchs, soweit sie den Eintritt des Schadens 
beeinfluBt odeI' begiinstigt haben. Unter die Versicherung fallt ferner ein Dieb
stahl, der unter Anwendung von Gewalt gegen den Versicherungsnehmer, seine Fa
milienangehorigen oder Bediensteten oder unter Anwendung von Drohungen mit 
gegenwartiger Gefahr fiir Leib und Leben dieser Personen begangen ist. 

Damit war der Ubergang zur sogenannten Beraubungsversicherung gegeben, 
die in engem Zusammenhang mit del' Einbruchdiebstahlversicherung betrieben 
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wird. Sie ist in ihren Hochstbetragen meist vertraglich beschrankt, soweit es sich 
nicht um eine selbstandige Beraubungsversicherung handelt, die namentlich fiir 
Kassenboten abgeschlossen wird. Bei diesel' letztgenannten Form ist manchmal 
auch noch Ersatz del' Kosten fiir ein Heilverfahren eingeschlossen. 

Die Einbruchdiebstahlversicherung wird in del' Praxis von den Feuerver
sicherern als Nebenzweig betrieben. Das hat auf die Ausgestaltung del' Versicherungs
bedingungen den EinfluB gehabt, daB sie weitgehend den Feuerversicherungsbedin
gungen angepaBt sind. 

Fiir die Aufstellung del' Tarife kommen ahnliche Gesichtspunkte in Betracht, 
wie wir sie bei del' Aufruhrversicherung kennengelernt haben. Das Deutsche Reich 
ist in Gebiete nach del' Diebstahlgefahr eingeteilt. Am geringsten wird das Risiko 
fiir Siiddeutschland angesehen, das in Klasse I tarifiert wird. In Klasse II ist das 
iibrige Deutschland eingeteilt mit Ausnahme von gewissen GroBstadten, die in den 
Klassen III und IV untergebracht sind. Anhaltspunkte fiir diese Einteilung bot die 
Kriminalstatistik. Innerhalb diesel' Klassen bestehen neun Tarife fUr Haushal
tungen, gewohnliche Geschafte, Geschafte mit erhohtem und mit sehr hohem Risiko, 
Juwelier-, Uhr- und Bijouteriewarengeschafte, Banken, Sparkassen und offent
liche Kassenverwaltungen, Kirchen, Beschadigungen an Gebauden und endlich 
Beraubung. Die Einreihung in diese Tarife schwankt naturgemaB je nach der Ent
wicklung. So stellten z. B. unmittelbar nach dem Kriege Lebensmittelgeschafte 
ein hoheres Risiko als heute dar. 

Kumulierungen, wie wir sie bei den bisher behandelten Sachversicherungs
zweigen vielfach fanden, sind hier nach del' Natur des Risikos wohl vollig unmoglich. 
Aus diesem Grunde spielt auch die Riickversicherung fiir diesen Zweig nul' eine 
untergeordnete Rolle. Sie wird eigentlich nul' zur Zersplitterung einiger sehr groBer 
odeI' sehr schwerer Risiken benotigt. Man kann daher bei vielen Erstversicherern 
das Bestreben nachweisen, moglichst nul' Risiken del' schwereren Art. riickzudecken. 
Im Interesse ihres Ausgleichs setzen die Riickversicherer dem naturgemaB Wider
stand entgegen. 

4. Die Elementarschadenversicherung will Schutz gegen Schaden durch 
Elementarereignisse gewahren. An sich gehoren begrifflich auch die Feuer- und 
Hagelversicherung hierher. Man scheidet diese Zweige jedoch aus und denkt in 
erster Linie an Hochwasser- und Unwetterschaden sowie an Sturmschaden. 

Eine Hoch wasserversicherung hat sich bis jetzt trotz vieleI' namentlich 
in den letzten Jahren unternommener Bemiihungen bei uns nicht durchsetzen 
konnen. Der Kreis der an einer solchen Versicherung Interessierten ist nul' sehr be
schrankt. Bei ihnen tritt allerdings dann ein Schaden mit ziemlicher RegelmaBig
keit ein. Die Gefahr fiir den Versicherer besteht VOl' allem darin, daB von einem 
Schadenfall meist alle Risiken gleichzeitig betroffen werden. Die privaten Ver
sicherungsunternehmungen haben sich daher von diesem Zweige ganz zuriickgezogen. 
Sie wird heute wohl nur noch in del' Schweiz betrieben. 

Die Sturmschadenversicherung hat auch bisher nur einen sehr geringen 
Umfang in Deutschland im Gegensatze zu Amerika angenommen. Sie gewahrt, 
wie schon ihr Name sagt, Schutz gegen den Schaden, derdurch Stiirme an den ver
sicherten Gegenstanden verursacht wird. Ausgeschlossen sind Feuerschaden. An
dere Versicherungen gehen vor. Die Tarife unterscheiden vier Klassen und zwar 
fUr groBe gewel'bliche und industrielle Anlagen, fiir Wohnhauser, fiir landwirt
schaftliche Risiken und fiir Fabrikschornsteine. 

Nicht eigentlich mehr zur Elementarversicherung kann man die Regenver
sicherung rechnen. Sie gewahrt Schutz gegen den Schaden durch Gewinn
entgang, den del' Vel'sicherungsnehmer durch Regen erleidet. Seit kurzem "wird sie 
auch in Deutschland betrieben, nachdem sie namentlich in England und Amcrika 
ausgebildet ~war. Bei uns werden hauptsachlich Veranstaltungen verschiedenster 
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Art versichert. Zum Schutz des Versicherers muB die Versicherung stets eine ge
wisse Mindestzeit vorher genommen worden sein. Man kann sich fiir Tage oder 
Stunden versichern. Sehr oft wird die Versicherung nicht einmal fur die Zeit der 
Veranstaltung selbst, sondern fiir die vorhergehende Zeit genommen, da gutes 
Wetter in ihr fiir den Besuch einer Veranstaltung oft wichtiger ist, als wahrend der 
Veranstaltung selbst. Manche Veranstaltungen konnen auch bei geringen Regen
fallen stattfinden, andere wieder nicht. In der Versicherung wird daher das MaB 
des Regenfalls genau vereinbart, von dem an die Leistungspflicht des Versicherers 
beginnt. 

In England gibt es eine Kuraufenthalts-Regenversicherung. Sie solI Ferien
reisenden die Mehraufwendungen ersetzen, zu denen sie durch Regenwetter ver
anlaBt werden oder Ihnen sogar die Mittel zu einer neuen Reise geben. Namentlich 
von Lloyds werden solche Policen gezeichnet, fUr die sich vier Formen heraus
gebildet haben. Auch fiir eine landwirtschaftliche Regenversicherung hat sich 
wiederholt Nachfrage bemerkbar gemacht. Sie ist ebenfalls in England in Ge
brauch. 

Die Regenversicherung beruht auf einer Statistik, die an Hand der metereologi
schen Beobachtungen fur jeden Ort des Geschaftsgebietes aufgestellt werden muB. 
Es genugt dabei nicht, nur die Niederschlagsmengen festzustellen. Man muB auch 
uber die Niederschlagszeiten moglichst genau unterrichtet sein. Namentlich in 
Deutschland durften diese statistischen Unterlagen noch Lucken aufweisen. 

5. Die Glasversicherung gewahrt Ersatz des Schadens aus der Zerstorung 
oder Entwertung von Glas. Wahrend sich die Versicherer anfanglich nur auf die 
Deckung von Spiegelscheiben beschrankten, ist die Versicherung im Laufe der Zeit 
auf aIle Arten von Glas ausgedehnt worden. Das Hauptgebiet ist aber immer noch 
die Versicherung von Spiegelscheiben gegen Bruch. Versichert werden grundsatzlich 
nur die Scheiben im Rahmen. Daher ist die Beschaffenheit des Rahmens von groBer 
Bedeutung fUr den Schadenverlauf. Unterschieden werden eiserne und hoizerne 
Rahmen. Namentlich bei jenen spielt die Frostgefahr eine Rolle. Zu beriicksichtigen 
ist aber auch die Ausdehnung des Rahmens durch sommerliche Erwarmung. Urn. 
den notigen Spielraum zu wahren, mussen die Rahmen in Ordnung gehalten und 
namentlich von Rost befreit werden. 

Da die Versicherung in ihrer Ausgestaltung der Feuerversicherung angeglichen 
ist, ahneln die Allgemeinen Versicherungsbedingungen den in diesem Versicherungs
zweige gebrauchlichen. Ausgeschlossen sind namentlich Schaden durch Krieg, biirger
liche Unruhen, Erdbeben, vulkanischen Ausbruch. Schaden durch Feuer und Ein
bruch sind nur auf Grund ausdrucklicher Vereinbarung eingeschlossen und treffen 
den Glasversicherer nur dann, wenn sie nicht durch eine Feuer- oder Einbruch
diebstahlversicherung gedeckt sind. 

Eine Eigentumlichkeit der Glasversicherung besteht darin, daB die Entschadi
gung entweder in bar oder in natura geleistet wird. Der Versicherungsnehmer hat 
nur ein Interesse daran, daB eine zerbrochene oder gesprungene Scheibe alsbald 
durch eine neue ersetzt wird. Die Versicherer haben infolgedessen mit dem Verband 
der Glashutten Abmachungen getroffen und beziehen von diesen die Ersatzscheiben, 
die sie einsetzen lassen. Durch diesen Ersatz gehen die Bruchstucke der alten Schei
ben in das Eigentum des Versicherers uber. Sehr oft sind diese noch zu verwerten 
und bilden so ein beachtenswertes Provenue. 

FUr die Tarifierung kommt neben der Verwendungsart, Starke und Struktur 
des Glases vor allem die GroBe der Scheibe in Betracht, da mit zunehmender GroBe 
die Bruchgefahr wachst. Man verwendet daher jetzt allgemein einen Flachen
Pramientarif. Er gibt die Grundpramien an, dieentsprechend den Schwankungen 
der Glaspreise erhoht oder vermindert werden. Fur Scheiben in eisernen Rahmen 
wird ein Zuschlag erhoben. Durch die Beschlusse des Verbandes der Glasver-
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sicherungsunternehmungen ist geregelt, ob Naturalersatz garantiert wird oder ob 
nur eine wertbestandige Barversicherung geboten wird. 

Auch bei der Glasversicherung ist nach der Natur der Gefahr die MogIichkeit 
einer Kumulierung kaum gegeben. Infolgedessen ist die Ruckversicherung fiir diesen 
Versicherungszweig von ganz untergeordneter Bedeutung. Rinzu kommt noch, 
daB die Versicherungssummen sich immer in einer sehr gut ubersehbaren Rohe halten. 
Infolgedessen nehmen die meisten Glasversicherer uberhaupt keine Ruckversiche
rung. Soweit wir gle:chwohl dieser in der Glasversicherung begegnen, ist sie meist 
auf nicht technisch bedingte Umstande zuruckzufuhren. 

6. Die Juwelenversicherung ist eine Unterart der Transportversicherung, 
wird aber selbstandig betrieben. Sie umfaBt, einschlie13Iich der Pelzversicherung, 
nur Gegenstande, die ihrer Natur nach am Korper getragen werden. Man unter
scheidet bei ihr das sogenannte Korper- und das Lagerrisiko. Sie gewahrt Ersatz 
gegen feden VerIust und jede Beschadigung am Wohnort und auf Reisen. Natiirlich 
mussen die versicherten Sachen im Ruhezustand sorgfaltig aufbewahrt und unter 
Verschlu13 gehalten werden. Schmucksachen mussen in bestimmten Zeitraumen 
von einem Juwelier nachgesehen werden. Die Versicherungssumme richtet sich nach 
dem Werte, der durch die Rechnung oder die Tax'71 eines Sachverstandigen nach
gewiesen wird. 

7. Die KursverIust-, Auslosungs- oder Wertpapierversicherung be
zieht sich auf Pramienanleihen, Pfandbriefe und ahnliche derartige Papiere, deren 
Ruckzahlung durch eine Auslosung erfolgt. Sie haben einen Kurswert, der nicht 
durch den bei der Auslosung auf das einzelne Stuck entfallenden Ruckzahlungs
betrag erreicht zu werden braucht. Die Versicherung will die Differenz zwischen dem 
Kurswertunmittelbar vor der Auslosung und dem allsgelosten Betrage, wenn dieser 
hinter dem Kurswerte zuriickbleibt, ersetzen. Diese Versicherung wird heute nur 
noch von Banken betrieben. 

8. Die Sachle bensversicherung geht von der Beobachtung aus, da13 jeder 
Gegenstand innerhalb einer ziemlich genau festlegbaren Zeit seinen Gebrauchswert 
durch Abnutzung verliert und durch einen neuen ersetzt werden muB. Sie wendet 
damit den Grundgedanken der Lebensversicherung auf Sachen an und versucht 
wie diese, durch Bereitstellung der entsprechenden Mittel unter Ausnutzung des 
ZinsfuBes,beim Ablauf der Lebensdauer des betreffenden Gegenstandes ein Kapital 
bereitzustellen, das die Anschaffung eines Ersatzstuckes ermoglicht. Sie tritt damit 
an die Stelle von Abschreibungen, die im kaufmannischen Betriebe fur die Sach
giiter ublich sind. Da diese Abnutzungsschaden bei allen anderen Sachversiche
rungszweigen ausgeschlossen sind, will sie zugleich eine Liicke im Versicherungs
schutz ausfiillen. In der Tat steht die Sachlebensversicherung bei dem Kampfe 
um die Neuwertversicherung im Vordergrund des Interesses. 

Entsprechend der Lebensversicherung kann die Sachlebensversicherung nur in 
langjahrigen Vertragen abgeschlossen werden. Da sie die Abnutzungsschaden deckt, 
hat sie einmal fiir Ansammlung des Kapitals fiir die Neuanschaffung und weiter fiir 
Bereitstellung der erforderlichen Betrage fiir etwa notwendige Reparaturen zu sor
gen. Man kann daher ebenfalls die Pramien in einen Spar- und einen Risikoteil 
zerIegen. Damit finden wir Deckungskapital und PolicendarIehn sowie Riickkauf 
in ahnlicher Weise wie bei der Lebensversicherung, wie iiberhaupt die Technik der 
Sachlebensversicherung sehr stark derjenigen der Lebensversicherung ahnelt. 

In der Praxis haben sich bis jetzt mehrere Zweige der Sachlebensversicherung 
entwickelt. Der wichtigste ist wohl die Rauslebensversicherung, die von einer 
eigenen Gesellschaft betrieben wird. Sie gewahrt Schutz gegen Undichtigkeit des 
Daches, Schwamm, Risse in den Decken oder tragenden oder feuerfesten Wanden oder 
in Pfeilern, wenn dadurch die betreffenden Raume unbenutzbar geworden sind, Rohr
leitungsbriiche durch Abnutzung, Grundwasser und Senkung von Gebaudeteilen. 
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Ein weiterer Zweig ist die Schiffle beJ).sversicherung, fUr deren Betrieb 
ebenfalls eine eigene Gesellschaft besteht. Versichert werden klassifizierte und nicht
klassifizierte Schiffe. Wenn bei einem klassifizierten Schiffe von der Klassifikations
anstalt zur Abwendung eines drohenden Klassenverlustes Reparaturen wegen bau
Hcher Schaden angeordnet werden, so ersetzt die Gesellschaft die erforderlichen 
Reparaturkosten. Das gleiche gilt bei sonstigen notwendigen Reparaturen. Weiter 
wird bis zur Hohe der Versicherungssumme der durch Betriebsunwiirdigkeit des 
Schiffes infolge Veraltens entstehende Schaden ersetzt. 

Ferner gibt es eine Maschinenlebensversicherung, die Maschinenrepara
turen ersetzt. Sie hat spater die Deckung auch auf Bruchschaden erweitert und 
sich damit zu einer umfassenden Maschinenversicherung entwickelt. Als kleinere 
Zweige fiihren wir noch die Automobil- und Waggonlebensversicherung an. 

9. Die Wasserleitungsschadenversicherung wird von den Feuerver
sicherungsunternehmungenals Nebenzweig betrieben. Sie kann als Gebaude-, 
Mobiliar- oder Warenversicherung abgeschlossen werden. Bei allen Arten wird der 
Schaden ersetzt, der an den versicherten Sachen durch Wasser entsteht, soweit 
dieses auf den innerhalb des im Versicherungsscheine bezeichneten Gebaudes oder 
eines anstoBenden Nachbargebaudes befindlichen Wasserleitungsanlagen aus
getreten ist. Teilweise wird die Wiederherstellung der Anlage versichert, zum iiber
wiegenden Teile aber der Schaden an den versicherten Sachen. Nicht unter die Ver
sicherung fallt es, wenn der Schaden auf der Abnutzung der Anlagen oder auf Frost 
beruht. Wie bei der Feuerversicherung sind auch die Schaden durch Kriegsereig
nisse, biirgerliche Unruhen, Erdbeben, vulkanischen Ausbruch ausgeschlossen. 
Ebenso wird ein mittelbarer Schaden durch Unbenutzbarkeit der Raume nicht mit
gedeckt. Wohl aber haftet der Versicherer fiir einen Schaden an unversicherten 
fremden Sachen, soweit der Versicherungsnehmer auf Grund gesetzlicher Bestim
mungen fiir einen solchen Schaden haftet. Insoweit ist also eine Haftpflichtver
sicherung mit eingeschlossen. 

Die Handhabung der Versicherung entspricht im groBen und ganzen der der 
Feuerversicherung. 

c. Die Vermogensversicherung. 

§ 13. Die Haftpflichtversicherung. 
Litel'atur: BocKHoFF, Die Indexregulierung in der Haftpflichtversicherung. Zeitschrift 

fiir Versicherungswesen. 1923; F. VON GIERKE, Die Haftpflichtversicherung und ihre Zukunft. 
Zeitschrift fiir das gesamte Handelsrecht und Konkursrecht. Bd. 60; HAACK, Die rechtlichen 
Grundlagen der Haftpflichtversicherung . .Ansbach 1917. Bd. II; HERZFELDER, Haftpflicht
versicherung. Berlin 1914; LANG, Die inneren Grenzen del' Haftpflichtversicherung. Zeit
schrift fiir Versicherungswesen. Berlin 1920; MANES, Die Haftpflichtversicherung, ihre Ge
schichte, wirtschaftliche Bedeutung und Technik insbesondere in Deutschland. Leipzig 1902; 
MANES, Versicherungslexikon. Berlin 1924; MANES, Versicherungswesen. Berlin 1924; MANES, 
Grundziige des Versicherungswesens. Berlin 1923; MOLDENHAUER, Die industriellen und land
wirtschaftlichen Haftpflichtversicherungsverbande. Berlin 1907; SERINI, Das Risiko der GroB
schaden bei del' Haftpflichtversicherung. .Assekuranz-Jahrbuch. Wien 1911; STEINBRENNER, 
Geldentwertung und Schadenregulierung. Zeitschrift fiir Versicherungswesen. 1923; UNFRlED, 
Die Schadenregulierung in del' Haftpflichtversicherung unter Beriicksichtigung des Gesetzes iiber 
den Versicherungsvertrag. Zeitschrift fiir die gesamte Versicherungswissenschaft. Berlin 1909; 
WELSON, Public Liability Insurance. London 1923; ZECH, Die Entwicklung der Haftpflicht
versicherung in Deutschland. Gottingen 1913. 

1. Begriff. Haftpflicht bedeutet Haftung fiir einen Vermogensnachteil. Ein 
solcher Vermogensnachteil, fiir den jemand, da er ihn veranlaBt, herbeigefiihrt oder 
verschuldet hat, eintreten soIl, kann vielen Ursachen entspringen. Unser Recht kennt 
im groBen und ganzen drei Griinde fUr eine Haftpflicht. Es gibt eine Haftpflicht 
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aus Vertragen, aus unerlaubten Handlungen und unmittelbar aus dem Gesetze. Die 
vertragliche Haftpflicht bestimmt sich nach den einschlagigen Bestimmungen der 
Zivilgesetze. Hier sei nur an die Haftung fUr den ErfiillungsgehiHen erinnert. Auch 
die Haftung aus unerlaubter Handlung ergibt sich in der Regel aus den Zivilgesetzen. 
Grundsatzlich fordern sie ein Verschulden. Die dritte Gruppe der Haftungsfalle 
ist an die Erfiillung eines gesetzlichen Tatbestandes gekniipft. Wir finden bei der
artigen gesetzlichen Bestimmungen den Grundgedanken, daB derjenige, welcher 
ein mit besonderen Gefahren fiir Dritte verbundenes Unternehmen betreibt, fUr die 
aus diesem Betriebe erwachsenden Schaden einzustehen hat. Wir verweisen ala 
Beispiel der hierher gehorenden FaIle auf das Gesetz iiber den Verkehr mit Kraft
fahrzeugen vom 3. 5. 1909. 

2. Die Entwicklung der Haftpflichtversicherung muB in engstem Zu
sammenhange mit der rechtlichen EntwickIung der Haftpflicht stehen. Wo diese 
nicht vorhanden ist, kann auch jene nicht bestehen. Die ersten Anfange einer 
HaftpfIichtversicherung finden wir bei der Seeversicherung. Dem versicherten 
Reeder wurden immer schon etwaige Ersatzleistungen aus Zusammensto.Ben ver
giitet. Weiter ersetzte man im FaIle der gro.Ben Havarei den Schiffs- und Ladungs
interessenten ihre Leistungen, wenn sie verpfIichtet waren, dritte Personen schadlos 
zu halten. 

Einen wichtigen Fortschritt kann man erst zu Anfang des vorigen Jahrhunderts 
feststellen. In Frankreich wurde damals eine sehr weitgehende Schadenersatz
pfIicht der Pferde- und Wagenhalter eingefiihrt. Eine HaftpfIicht finden wir dann 
bei den Auswanderungsexpedienten. Alles das waren aber, wenigstens fiir Deutsch
land, nur Vorstufen einer eigentlichen Haftpflichtversicherung. Sie verdankt ihren 
Ursprung als selbstandiger und wichtiger Versicherungszweig erst dem Gesetz 
betreffend die Verbindlichkeiten zum Schadensersatz fUr die bei den Betrieben von 
Eisenbahnen, Bergwerken usw. herbeigefiihrten Totungen und Korperverletzungen 
vom 7. 6. 1871. Nach ihm war der Unternehmer fiir Unfalle der Arbeiter ersatz
pflichtig. Auf seine Ersatzleistung konnte er aber die Leistungen einer Unfall
versicherung fiir den Arbeiter anrechnen, wenn er mindestens ein Drittel der Pramie 
zahlte. Er konnte sich also durcn einen Beitrag zur Unfallversicherung teilweise 
oder auch gegebenenfalls wirtschaftlich ganz von seiner Haftung befreien. Man 
sieht hier den Grund, warum noch heute in der Praxis die Unfall- und Haftpflicht
versicherung in so enger Verbindung stehen. Ma.Bgebend fiir die HaftpfIichtpramie 
war die Unfallpramie. 

Die Lage anderte sich mit der Einfiihrung der Offentlich-rechtlichen Unfall
versicherung, weil nunmehr durch sie die HaftpfIicht der Unternehmer praktisch 
ersetzt wurde. Immerhin war aber der Gedanke, sich gegen die Folgen einer Haft
pfIicht zu versichern, schon ins Bewu.Btsein des Publikums gedrungen. Zunachst 
kniipfte man weiter an das alte Haftpflichtgesetz an. Die Unfallversicherung galt 
nicht fiir die Angestellten und betriebsfremden Personen. Gleichwohl war der Kreis 
fiir die Versicherung damit allein zu eng. Man suchte daher ganz allgemein die 
Versicherung auf die HaftpfIicht aus den verschiedenen oben genannten Griinden 
auszudehnen. Eine sichere Grundlage erhielt sie allerdings erst mit dem Inkraft
treten des Biirgerlichen Gesetzbuches, das einheitliche Grundsatze iiber die Haft
pflicht fiir das ganze Reich brachte. Eine wesentliche Ausbreitung brachte das Gesetz 
iiber den Verkehr mit Kraftfahrzeugen, das eine weitgehende HaftpfIicht einfUhrte. 
Endlich ist in der gleichen Richtung noch das Luftverkehrsgesetz von 1922 wichtig. 

3. Wesen der Haftpflichtversicherung. Das Risiko dieses Versicherungs
zweiges wird durch die HaftpfIicht des Versicherungsnehmers gebildet. Uber die 
rechtliche Natur der HaftpfIichtversicherung bestehen die lebhaftesten Meinungs
verschiedenheiten. Sehr verbreitet, man kann sogar wohl sagen, herrschend ist die 
Ansicht, die in ihr eine Rechtsschutzversicherung sieht. Nach dieser Theorie hat 



122 Die einzelnen Versicherungszweige. 

sie in erster Linie die Verteidigung des Versicherten gegen die gegen ihn erhobenen 
Haftpflichtanspruche im ProzeB zu ubernehmen. DemgemaB kommt der· okono
mische Schutz erst in zweiter Linie. 

Die Haftpflichtversicherung gehort zur Schadenversicherung. Bei den ubrigen 
zu dieser Gruppe gehorigen Versicherungszweigen weiB der Versicherer beim Ab
schluB des Vertrages genau, welcher Schaden hochstens eintreten kann, denn maB
gebend fur seine Leistung ist die Versicherungssumme. Diese wird unwiderruflich 
durch den Wert des versicherten Interesses bestimmt. Niemand kann bei der Haft
pflicht im voraus sagen, ob und gegebenenfalls in welcher Hohe er haftpflichtig 
werden wird, soweit nicht das Gesetz ausdrucklich eine Grenze fUr die Haftung 
wie z. B. im § 702 BGB eingefuhrt hat. Auch das augenblicklich vorhandene Ver
mogen des Versicherten gibt keinen Anhaltspunkt, da er selbst mit seiner vollstan
digen Hingabe den Haftpflichtanspruch nicht immer wird beseitigen konnen. Gegen
wartiges wie zukunftiges Vermogen unterliegt im Rahmen der gesetzlichen Be
stimmungen dem Zugriff seines Haftpflichtglaubigers. 

Eine weitere Besonderheit liegt sodann darin, daB zur Auslosung der Haftung 
des Versicherers mehrere Umstande erforderlich sind. Zunachst einmal ein Ver
halten des Versicherungsnehmers, sei es ein Handeln oder Unterlassen, das eine 
Beschadigung herbeigefiihrt hat. Man nennt dies causa remota. Weiter muB die 
Verpflichtung des Versicherungsnehmers bestehen, fUr diese Beschadigung mit 
seinem Vermogen einzutreten. Diese Haftverbindlichkeit ist die causa proxima. 
Zu beiden muB noch die Inanspruchnahme des Versicherten durch den geschadigten 
Dritten hinzukommen. Das Eigenartige ist also, daB der Schaden auf Grund einer 
gesetzlichen Bestimmung, in der auBeren Erscheinung durch einen Urteilsspruch 
eintritt. 

4. Es gibt Personengruppen, die infolge ihrer Tatigkeit oder ihres Berufes 
leichter dazu kommen, einen Schaden anzurichten, als andere Gruppen. Die Praxis 
hat hieran angeknupft und die Versicherung grundsatzlich auf bestimmte Eigen
schaften des Versicherungsnehmers aufgebaut. So finden wir eine Versicherung 
gegen Haus-, Grundstucks-, Privat-, Familien-, Sport- und Jager-Haftpflicht, 
eine Haftpflichtversicherung von Gastwirten, von Land- und Forstwirten, von 
Arzten, Krankenhausern, Zahntechnikern und sonstigen Personen der Gesundheits
pflege und Gesundheitspolizei, fur industrielIe, gewerbliche und kaufmannische 
Betriebe, Ladengeschafte, Kontore, Banken, Tierhaltung, Pferde- und Viehhandel, 
fUr Theater, Varietes, Lichtspielhauser und sonstige Vergnugungseinrichtungen, 
von Kraftfahrzeugen, von Vereinen, freiwilligen Feuerwehren, Lehrern, Schulen 
und Erziehungsanstalten aller Art, selbstandige Schulgemeinden usw. Von be
sonderer Wichtigkeit ist heutzutage die Haftpflichtversicherung von Kraftfahr
zeugen. 

Wenn wir diese Aufzahlung, die bei weitem nicht volIzahlig ist, uberblicken, 
so sehen wir sofort, daB die Haftpflicht die beiden bei der Unfallversicherung bereits 
behandelten Arten der Einzelversicherung und der Kollektivversicherung kennt. 
Auch hier zeigt sich wieder ein gewisser Zusammenhang mit diesem Versicherungs
zweig. 

5. Tarif. Bei der Haftpflichtversicherung finden wir in den Tarifen keine eigent
lichen Gefahrenklassen, sondern nur ein umfangreiches Sachverzeichnis, in dem die 
einzelnen Personengruppen oder Betriebe aufgezahlt sind. In den Spalten fur die 
Pramie sind bestimmte Betrage angegeben, die fur jede Person zu zahlen sind, sowie 
eine Mindestpramie, die fur eine Police erhoben wird. NaturgemaB ist fur die Fest
setzung der Betrage maBgebend, ob die betreffende Person mehr oder minder der 
Gefahr ausgesetzt ist, sich haftpflichtig zu machen. Festgesetzt werden die Pramien
betrage auf Grund der Beobachtungen des Schadenverlaufes. Als Beispiel des 
Tarifaufbaues mage die Position "Arzte" dienen. Dort heiBt es: 
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Facharzt fiir Chirurgie . . . . . . . . . 
anderer Arzt, Zahnarzt. . . . . . . . . 
im Auslande approbierter Zahnarzt . . . 
fiir jeden Assistenten pers. Haftpfl. eing. 
Rontgenapparate zu Heilzwecken . . . . 
desgl. zu Untersuchungszwecken ..... 
Radium- oder Mesothoriumbestrahlung. . 

GM.36,00 
GM.30,00 
GM.33,00 
GM.24,OO 
GM.240,OO 
GM.60,OO 
GM.180,00 usw. 
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AIle Satze des Tarifes gelten fiir bestimmte Versicherungssummen. Die Tarife 
gehen aus von einer normalen Ersatzleistung von GM. 200000 £iir Personenschaden 
und GM. 10000 fiir Sachschaden pro Ereignis. FUr Vermogensschaden gilt stets ein 
Viertel der Sachschadendeckungssumme. 

Der Versicherer muB sich, um einen gleichartigen Bestand aufbauen zu konnen 
und gefahrliche Spitzen zu vermeiden, eine Grenze setzen, bis zu der er in der Regel 
Deckung gewahren will. Diese Grenzen haben wir in den genannten Summen 
vor uns. Sie werden den meisten Versicherungen zugrunde gelegt. Eine Erhohung 
oder ErmaBigung ist aber selbstverstandlich moglich. Diese Veranderungen 
kommen in der Tarifierung zum Ausdruck. Fiir Erhohung der Ersatzleistung 
werden Zuschlage berechnet, bei Herabsetzung der Ersatzleistung Rabatte gewahrt. 
Die Sachschadendeckungssumme muB bei Erhohung der Normaldeckungssummen 
tets ein Zwanzigstel der Personenschadendeckung betragen, andere Moglichkeiten 
sind unzulassig. 

Die Haftpflicht, die den einfachen Angestellten und Arbeitern aus ihren dienst
lichen Obliegenheiten personlich erwachsen kann, wird mit Ausnahme derjenigen 
aus dem EinschluB der Verpflichtungen nach §§ 576/77 RVO gegen einen Pramien
zuschlag mitversichert. Die personliche Haftpflicht der gesetzlichen Vertreter des 
Versicherungsnehmers oder solcher Personen, die er zur Leitung und Beaufsichtigung 
des versicherten Betriebes oder eines Teils desselben angestellt hat, ist ohne weiteres 
mitversichert. Die etwaigen Rabatte und Zuschlage dUrfen nicht addiert werden, 
sondern miissen von der jedesmal sich ergebenden Restpramie berechnet werden. 
FUr jeden einzelnen Versicherungsschein wird eineMindestpramie fiir das Jahr er
hoben. 

6. Durchfiihrung der Haftpflichtversicherung. 
a) Die Einzelhaftpflichtversicherung gewahrt dem Versicherungsnehmer Schutz 

fUr den Fall, daB er wegen eines wahrend der Wirksamkeit der Versicherung ein
getretenen Ereignisses, das den Tod, die Verletzung oder Gesundheitsschadigung 
von Menschen (Personenschaden) oder die Beschadigung oder Vernichtung von 
Sachen (Sachschaden) zur Folge hatte, fiir diese Folgen auf Grund gesetzlicher 
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts von einem Dritten 
auf Schadenersatz in Anspruch genommen wird. Die Verilicherung umfaBt ~em
zufolge die Haftung fiir Personen- und Sachschaden. AuBerdem kann als dritte 
Unterart noch die Haftung fiir Vermogensschaden, die weder durch Personenschaden 
noch durch Sachschaden entstanden sind, mitversichert werden. Endlich kann 
auch noch die Haftung wegen Abhandenkommens von Sachen eingeschlossen werden. 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die gesetzliche Haftpflicht 
a) aus den im Versicherungsscheine angegebenen Eigenschaften, Rechtsverhalt

nissen oder Tatigkeiten des Versicherungsnehmers (versichertes "Risiko"), 
b) aus Erhohungen oder Erweiterungen des versicherten Risikos, soweit sie nicht 

in dem Halten oder Fiihren von Luft-, Kraft- oder Wasserfahrzeugen (abgesehen von 
Ruderbooten) bestehen, 

c) aus Risiken, die fiir den Versicherungsnehmer nach AbschluB der Versicherung 
neu entstehen (Vorsorgeversicherung). 

Der Versicherungsschutz beginnt bei der Vorsorgeversicherung sofort mit dem 
Eintritt eines neuen Risikos, ohne daB es einer besonderen Anzeige bedarf. Der 
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Versicherungsnehmer ist aber verpflichtet, auf Aufforderung der Gesellschaft binnen 
eines Monats jedes neu eingetretene Risiko anzuzeigen. UnterlaBt der Versicherungs
nehmer die rechtzeitige Anzeige oder kommt innerhalb Monatsfrist nach Eingang 
der Anzeige bei der Gesellschaft eine Vereinbarung uber die Pramie ffir das neue 
Risiko nicht zustande, so fallt der Versicherungsschutz ffir dasselbe ruckwirkend 
vom Gefahreintritt ab fort. Tritt der Versicherungsfall ein, bevor die Anzeige 
des neuen Risikos erstattet ist, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, daB das 
neue Risiko erst nach AbschluB der Versicherung und in einem Zeitpunkte eingetreten 
ist, in dem die Anzeigefrist nicht verstrichen war. Der Versicherungsschutz wird 
bei der Vorsorgeversicherung auf den Betrag von 50000 M. ffir Personenschaden 
und 5000 M. ffir Sachschaden begrenzt, sofern nicht im Versicherungsscheine ge
ringere Deckungssummen festgesetzt sind. 

Der Versicherungsschutz ist in zahlreichen Fallen eingeschrankt. Ausgeschlossen 
sind namentlich: 

1. Haftpflichtanspruche, soweit sie auf Grund Vertrages oder besonderer Zu
sagen uber den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
hinausgehen. 

2. Anspriiche auf Gehalt, Ruhegehalt, Lohn und sonstige festgesetzte Bezuge, 
Verpflegung, arztliche Behandlung im FaIle der Dienstbehinderung, Fiirsorge
anspriiche sowie Anspruche aus Tumultschadengesetzen. 

3. Haftpflichtanspruche aus im Auslande vorkommenden Schadensereignissen. 
4. Haftpflichtanspruche aus Schaden infolge Teilnahme an bestimmten Wett

kampfen sowie den Vorbereitungen hierzu. 
5. Haftpflichtanspriiche aus Sachschaden, welcher entsteht durch allmahliche 

Einwirkung der Temperatur, von Gasen, Dampfen oder Feuchtigkeit, von Nieder
schlagen (Rauch, RuB, Staub u. dgl.), Abwasser, ferner durch Schwammbildung, 
Senkungen von Grundstucken durch Erdrutschungen, Erschutterungen infolge 
Rammarbeiten, durch Oberschwemmungen stehender oder flieBender Gewasser, 
sowie aus Flurschaden und Weidevieh und aus Wildschaden. 

6. HaftpfLichtanspriiche wegen Schaden an fremden Sachen, welche sich in 
Benutzung, Gewahrsam oder Obhut des Versicherungsnehmers, seiner Angestellten, 
Arbeiter, Bediensteten, Bevollmachtigten, oder Beauftragten befunden haben oder 
fur welche der Versicherungsnehmer zur Zeit der Beschadigung die Gefahr trug und 
an Sachen aus AnlaB ihrer Beforderung, Bearbeitung oder einer sonstigen Tatig
keit an oder mit ihnen, bei unbeweglichen Sachen wegen Schaden an dem Teile, 
der" Gegenstand der Arbeit oder Tatigkeit war, oder an einem nahe mit ihm zu
sammenhangenden Teile der unbeweglichen Sache. Ausgeschlossen sind weiter: 
Versicherungsanspriiche aller Personen, die den Schaden vorsatzlich herbeigefiihrt 
haben und Haftpflichtanspriiche aus Schadenfallen von Angehorigen des Versiche
rungsnehmers, gegenseitige Anspriiche zwischen mehreren Versicherungsnehmern des 
gleichen Versicherungsvertrages, bei geschaftsunfahigen oder beschrankt geschii.fts
fahigen Personen von gesetzlichen Vertretern, bei Gesellschaften und juristischen 
Person en, Anspruche von Mitgliedern des Vorstandes, von Geschaftsfiihrern und 
Liquidatoren, ferner von personlich haftenden Teilhabern und Gesellschaftern 
sowie deren Angehorigen. 

Endlich sind nicht gedeckt Haftpflichtanspruche, die darauf zuruckzufiihren sind, 
daB der Versicherungsnehmer besonders gefahrdrohende Umstande, deren Besei
tigung die Gesellschaft billigerweise verlangen konnte und verlangt hatte, nicht 
innerhalb einer angemessenen Frist beseitigte, 

Haftpflichtanspruche wegen Personenschaden, der aus der Obertragung einer 
Krankheit des Versicherungsnehmers entsteht, sowie Sachschaden, der durch Krank
heit der dem Versicherungsnehmer gehorenden, von ihm gehaltenen oder verauBerten 
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Tiere entstanden ist, es sei dmll, daB der Versicherungsnehmer wedel' vorsatzlich 
noch grobfahrlassig gehandelt hat, und 

Haftpflichtanspriiche wegen Schaden, die an den yom Versicherungsnehmer 
(oder in seinem Auftrage odeI' fiir seine Rechnung von Dritten) hergestellten odeI' 
gelieferten Arbeiten odeI' Sachen infolge seiner in del' Herstellung odeI' Lieferung 
liegenden Ursache entstehen. 

Jede Haftpflichtversicherung ist auf eine bestimmte Person zugeschnitten. In 
erster Linie werden die besonderen Berufs- odeI' Tatigkeitsgefahren gedeckt. Die 
Versicherungsunternehmungen haben auBerdem in jede Haftpflichtversicherung 
mehr odeI' minder typische Gefahren, denen jeder Mensch ausgesetzt sein kann, 
eingeschlossen. Damit ergeben sich mannigfaltige Unterformen, von denen wir 
einige betrachten wollen, um ein Bild von del' Handhabung des Versicherungs
'Zweiges zu geben. 

1m Rahmen del' Allgemeinen Versicherungsbedingungen ist ohne wei teres 
pramienfrei eingeschlossen: 

1. In die Versicherung als Haus- und Grundstiicksbesitzer, NieB
braucher, Haus- und Grundstiicksverwalter, Zwangsverwalter, Pach
ter und Mieter ganzer Grundstucke die gesetzliche Haftpflieht 

a) aus dem Besitze und del' Verwendung von Fahrstuhlen, von Sammelheizungen, 
Fernsprechern auf den versicherten Grundstiicken; 

b) als Bauherr odeI' Unternehmer von Bauarbeiten auf diesen Grundstiicken, 
wenn ihre Kosten im Einzelfalle nicht mehr als 1000 M. betragen; 

c) aus Anspruchen, welche gegen den Versicherungsnehmer auf Grund des 
§ 836 Abs. 2 BGB innerhalb eines Jahres nach Beendigung seines Hausbesitzes 
erhoben werden; 

d) als Inhaber del' in dem versicherten Grundstiicke befindlichen Privatwohnung; 
e) der mit del' Verwaltung del' Grundstiicke beauftragten Personen fur An

spriiche, welche gegen sie aus AnlaB der Ausfiihrung ihrer dienstlichen Verrichtung 
erhoben werden; 

f) derjenigen Personen, die an Stelle des Versicherungsnehmers voriibergehend 
das NieBbraucherrecht, die Zwangs- odeI' Konkursverwaltung ausiiben, in eben 
dieser Eigenschaft; 

g) als Arbeitgeber fiir und gegeniiber dem mit der Verwaltung, Bedienung, 
Reinigung und Beleuchtung des versicherten Grundstucks beschiiftigten Personal. 
Angestellte und Bedienstete im Privathaushalte, Betriebe oder Geschiifte des Ver
sicherungsnehmers sind besonders zu versichern. 

2. In die Privat-, Familien- und Sporthaftpflichtversicherung 
die gesetzliche Haftpflicht. 

a) del' Ehefrau des Versicherungsnehmers und seiner minderjahrigen Kinder, 
soweit diese Personen mit dem Versicherungsnehmer in hiiuslicher Gemeinschaft 
leben; 

b) die den im Privathaushalte angestellten Personen in Ausubung ihrer Dienst
verrichtungen dritten Personen gegeniiber personlich erwachst. 

3. In die Haftpflichtversicherung von Forst- und Landwirten die gesetzliche 
Haftpflicht : 

a) als Haus- und Grundbesitzer, soweit die Gebiiude, Gebiiudeteile und Grund
stucke fiir den versicherten Betrieb odeI' Beruf benutzt werden; 

b) beziiglich del' in diesen Gebiiuden oder auf diesen Grundstucken belegenen 
W ohnung des Versicherungsnehmers; 

c) beziiglich cler Dienstwohnungen von Direktoren und sonstigen Betriebs
angestellten; 
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d) aus Fahrstiihlen, Sammelheizungen, Fernsprechern auf den versicherten 
Grundstiicken, ferner als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten auf diesen 
Grundstiicken, wenn ihre Kosten im Einzelfalle auf weniger als 1000 GM. zu veran
schlagen sind; 

e) des Versicherungsnehmers aus Anspriichen, welche gegen ihn auf Grund 
des § 836 Abs. 2 des BGB innerhalb eines Jahres nach Beendigung seines ver
sicherten Hausbesitzes erhoben werden. 

f) aus W ohlfahrtseinrichtungen fiir Beamte, Angestellte und Arbeiter; 
g) aus Besitz und Verwendung von Fahrradern und Fahrradwagen ohne Motor

antrieb, von Seil-, Schwebe- und Feldbahnen, sowie Kranen, jedoch mit Aus
nahme von Kranen zur Be- und Entladung fremder Schiffe; 

h) der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers oder solcher Personen, 
welche er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebes ·oder Elines 
Teiles desselben angestellt hat, aus Anspriichen, welche gegen sie aus AnlaB der 
Ausfiihrung ihrer dienstlichen Verrichtungen erhoben werden; 

i) aus der Haltung der zu landwirtschaftlichen Betriebszwecken vorhandenen 
Zug-, Zucht- und sonstigen Nutztiere sowie Hunde; 

k) aus Nebenbetrieben, die der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft an
gehoren 

als Privatmann gegen die Haftpflichtgefahren des taglichen Lebens, ins
besondere auch aus dem Besitze und der Verwendung von Fahrradern ohne Motor, 
aus Turnen, Kegeln, Schlittschuh- und Rollschuhlaufen, Tennisspiel, gelegentlichem 
Rudern oder Segeln ohne eigenes Boot, jedoch nicht aus sonstigem Sport, ferner nicht 
aus einer Betriebs-, Berufs-, Erwerbstatigkeit oder einer sonstigen ungewohnlich 
gefahrlichen Beschii.ftigung oder Betatigung, auch nicht aua dem Besitze einer Radio
anlage mit Hochantenne; 

als Familien- und Haushaltungsvorstand, insbesondere die Haftpflicht 
gegeniiber Dienstboten und deren Handlungen, aus der Vermietung moblierter 
Zimmer ohne Fremdenpension, aus der Aufsichtspflicht fiir Minderjahrige, aus Ein
richtung und Beleuchtung der W ohnraume; 

aus dem Besitz von Hie b-, StoB- und SchuBwaffen und deren Gebrauch, 
auch als Schiitze, nicht aber als Jager, also insbesondere nicht wahrend des 
Mitfiihrens oder der Verwendung zu Jagdzwecken; 

die gleichartige Haftpflicht der Ehefrau und der in hauslicher Gemeinschaft 
beim Versicherungsnehmer lebenden minderjahrigen Kinder. 

Entsprechende Einschliisse finden sich bei den sonstigen Haftpflichtversiche
rungen. 

Die Leistungspflicht der Gesellschaft umfaBt die Priifung der Haftpflicht
frage, den Ersatz der Entschadigung, welche der Versicherungsnehmer auf Grund 
eines von der Gesellschaft abgegebenen oder genehmigten Anerkenntnisses, eines 
von ihr geschlossenen oder genehmigten Vergleichs oder einer richterlichen Ent
scheidung zu zahlen hat, sowie die Abwehr unberechtigter Anspriiche. 

Wird in einem Strafverfahren wegen eines Ereignisses, das einen unter den 
Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Be
stellung eines Verteidigers fiir den Versicherungsnehmer von der Gesellschaft ge
wiinscht oder genehmigt, so tragt die Gesellschaft die gebiihrenordnungsmaBigen, 
gegebenenfalls die mit ihr besonders vereinbarten hoheren Kosten des Verteidigers. 
Hat sich der Geschadigte der offentlichen Klage zwecks Erlangung einer BuBe 
als Nebenklager angeschlossen, so ersetzt die Gesellschaft auch die durch die Neben
klage erwachsenden notwendigen Kosten. 

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit iiber den Anspruch 
zwischen dem Versicherungsnehmer und dem Geschadigten oder dessen Rechts-
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nachfolger, so fiihrt die Gesellschaft den Rechtsstreit im Namen des Versicherungs
nehmers auf ihre Kosten. 

Hat der Versicherungsnehmer fiir eine aus einem Versicherungsfalle geschuldete 
Rente kraft Gesetzes Sicherheit zu leisten oder ist ihm die Abwendung der Voll
streckung einer gerichtlichen Entscheidung durch Sicherheitsleistung oder Hinter
legung nachgelassen, so ist die Gesellschaft an seiner Stelle zur Sicherheitsleistung 
oder Hinterlegung verpflichtet. 

FUr den Umfang der Leistung der Gesellschaft bilden die in dem Versiche
rungsscheine angegebenen Versicherungssummen die Hochstgrenze beijedem Schaden
ereignis. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere ent
schadigungspflichtige Personen erstreckt. Mehrere zeitlich zusammenhangende 
Schaden aus derselben Ursache oder mehrere Schaden aus Lieferungen der gleichen 
ma~elhaften Waren gelten als ein Schadenereignis. 

Ubersteigen die Haftpflichtanspriiche die Versicherungssumme, so werden die 
Proze.(3kosten nur im Verhaltnis der Versicherungssumme zur Gesamthohe der An
spriiche und zwar auch dann ersetzt, wenn es sich um mehrere aus einem Schaden
ereignis entstehende>Prozesse handelt. Der Versicherer ist in solchen Fallen berech
tigt, durch Zahlung der Versicherungssumme und ihres der Versicherungssumme ent
sprechenden Anteils an den bis dahin erwachsenen Kosten sich von weiteren Lei
stungen zu befreien. Obersteigt der Kapitalwert der Rente die Versicherungs
summe oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus demselben Ver
sicherungsfalle noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, so wird die 
zu leistende Rente nur im Verhaltnis der Versicherungssumme oder ihres Rest
betrages zum Kapitalwerte der Rente erstattet. Der Kapitalwert der Rente wird 
zu diesem Zwecke nach bestimmten Grundsatzen ermittelt. 

Falls die yom Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs 
durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich an dem Widerstande des Versicher
ten scheitert, so wird der von der Weigerung an entstehende Mehraufwand an 
Hauptsache, Zinsen und Kosten nicht ersetzt. 

Sehr haufig ist eine Selbstbeteiligung des Versicherten an jedem Schadenfalle 
vereinbart. 

1m Versicherungsfall hat der Versicherungsnehmer innerhalb einer Woche 
anzuzeigen, daB ein Anspruch gegen ihn erhoben wird. Er hat weiter alles zu tun, 
was zur Abwendung oder Minderung des Schadens dienlich ist und dabei die Wei
sungen des Versicherers zu befolgen. Kommt es zum ProzeB iiber den Haftpflicht
anspruch, so hat der Versicherungsnehmer die ProzeBfiihrung dem Versicherer zu 
iiberlassen, dem von ihm gewahlten Anwalte VoUmacht und aIle von diesem oder 
der Gesellschaft fiir notig erachteten Aufklarungen zu geben. Gegen Zahlungsbefehle 
oder Verfiigungen von Verwaltungsbehorden auf Schadenersatz hat er, ohne die 
Weisung der Gesellschaft abzuwarten, fristgemaB Widerspruch zu erheben oder die 
erforderlichen Rechtsbehelfe zu ergreifen. Aus dem Charakter der Haftpflicht
versicherung als Rechtsschutzversicherung ergibt sich weiter, daB der Versicherungs
nehmer nicht berechtigt ist, ohne vorherige Zustimmung der Gesellschaft einen Haft
pflichtanspruch ganz oder zum Teil oder vergleichsweise anzuerkennen oder zu be
friedigen. Bei Zuwiderhandlung ist die Gesellschaft von der Leistungspflicht frei, 
es sei denn, daB der Versicherungsnehmer nach den Umstanden die Befriedigung 
oder Anerkennung nicht ohne offenbare Unbilligkeit verweigern konnte. Durch 
irrtiimliche Annahme des Vorliegens einer gesetzlichen Haftpflicht oder der Richtig
keit der erhobenen Anspriiche oder der behaupteten Tatsachen wird der Versiche
rungsnehmer nicht entschuldigt. 

Wenn er infolge veranderter Verhaltnisse das Recht erlangt, die Aufhebung 
oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist er verpflichtet, dieses 
Recht auf seinen Namen von der Gesellschaft ausiiben zu lassen. 
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Die Gesellschaft gilt als bevollmachtigt, alle zur Beilegung oder Abwehr des An
spruchs ihr zweckmaBig erscheinenden Erklarungen im Namen des Versicherungs
nehmers abzugeben. 

Eine weitere Eigentiimlichkeit der Haftpflichtversicherung erblicken wir endlich 
noch in dem nur bei ihr nachweisbaren auBerordentlichen Kiindigungsrechte. Wenn 
infolge von Veranderungen der aligemeinen wirtschaftlichen Verhaltnisse die Grund
lagen der Haftpflichtversicherung derart erschuttert werden, daB bei unveranderter 
Fortsetzung der bestehenden Versicherungen die Durchfiihrung einer geordneten 
und den Interessen der Versicherten auf die Dauer gerecht werdenden· Geschafts
gebarung des Unternehmens ernsthaft gefahrdet erscheint, so kann auf Grund 
·einstimmigen Beschlusses des Vorstandes und des Aufsichtsrates mit Genehmigung 
·der Aufsichtsbehorde eine auBerordentliche Kiindigung bestehender Versicherungen 
zugelassen werden. Das gleiche gilt, wenn die bezeichneten Wirkungen durch die 
Anderung bestehender oder den EriaB neuer Rechtsnormen herbeigefiihrt werden. 
Die Aufsichtsbehorde bestimmt in derartigen Fallen, fur welchen Teil des Ver
,sicherungsbestandes die auBerordentliche Kundigung zugelassen wird, sowie zu 
welchem Zeitpunkte und mit welcher Frist gekundigt werden kann. Die uber den 
SchluB der laufenden Versicherungsperiode hinaus entrichtete Pramie ist vom Ver
sicherer ohne Abzug einer Geschaftsgebiihr zuriickzuerstatten. 

b) Die Kollektiv-Haftpflichtversicherung fuBt ebenfalls auf den behandelten Be
,dingungen. Sie kann geboten werden: 

(J.) staatlichen, kommunalen, kirchlichen und sonstigen Korperschaften des 
,offentlichen Rechts fur die in ihnen vereinigten einzelnen Korporationen als 
Versicherte ; 

(J) eingetragenen Vereinen oder sonstigen Personenvereinigungen und Unter
nehmungen zu beruflichen oder wirtschaftlichen Zwecken. Kollektivvertrage diirfen 
mit ihnen aber nur abgeschlossen werden, wenn es sich um Angehorige des gleichen 
BerUfs oder einer wirtschaftlichen Interessengruppe oder um die Versicherung 
.gegen gleichartige Gefahren handelt. Voraussetzung ist, daB bei Vereinigungen 
und Verbanden bis zu 50 Mitgliedern, bei allen andern 10%, mindestens aber 50 Mit
.glieder gleichzeitig versichert werden. Sie darf nicht einer Vereinigung von Personen 
geboten werden, die sich lediglich zum Zwecke der Kollektivversicherung zusammen
gefunden hat. 

Die Pramie ist fUr jeden Versicherten tarifmaBig, also so zu berechnen, wie wenn 
·er selbst einzelner Versicherungsnehmer ware. Auf die Gesamtpramie samtlicher 
Versicherten kann ein Kollektivrabatt, der mit der Zahl der Versicherten wachst, 
gewahrt werden, neben dem ein Empfehlungsrabatt nicht gewahrt werden darf. 
Die Kollektivrabatte diirfen nur nach der wirklichen Zahl der Versicherten, nicht 
nach der Mitgliederzahl berechnet werden. Ein durch Erhohung der Versicherten
zahl sich ergebender hoherer Rabatt wird fUr die neu hinzutretenden Mitglieder 
sofort, fiir die schon versicherten Mitglieder vom nachsten Pramienfalligkeits
termin ab gewahrt. Ein durch Verminderung der Versichertenzahl sich ergebender 
geringerer Rabatt kommt vom nachsten Pramienfalligkeitstermin ab in Betracht. 
Die Rabatte diirfen nicht addiert und im ganzen abgezogen werden, sondern sind 
·einzeln und stets nur von der jedesmal sich ergebenden Restpramie abzusetzen. 

Eine Gewinnbeteiligung darf nicht gewahrt werden. 
tiber den Umfang der im einzelnen versicherten Haftpflichtgefahren laBt sich 

kaum etwas Allgemeingiiltiges sagen. Lediglich als Beispiel fiihren wir den Umfang 
des Versicherungsschutzes bei der Versicherung fiir Politische Gemeinden an. 

A. Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungs
bedingungen die gesetzliche Haftpflicht der Gemeinde: 

1. als juristische Person Offentlichen Rechts aus der Ausiibung der offentlichen 
Gewalt; 
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2. aus dem Betriebe der Verwaltungs- und sonstigen offentlichen Zwecken 
dienenden Biiros; 

3. aus dem Betrieb von Gemeindeschulen; 
4. aus dem gesamten Haus- und Grundbesitze, soweit dieser Besitz nicht den 

Zwecken besonders zu versichernder Betriebe dient; 
5. aus dem Haus- und Grundbesitze, soweit die Gebaude, Gebaudeteile und 

Grundstiicke fiir einen versicherten Betrieb benutzt werden oder besonders ver· 
sichert sind; 

6. aus dem Besitze und der Verwendung von Fahrstiihlen, von Sammelheizungen, 
Fernsprechern auf den versicherten Grundstiicken; als Bauherr oder Unternehmer 
von Bauarbeiten auf diesen Grundstiicken, wenn ihre Kosten im Einzelfall auf 
weniger als 1000 GM. zu veranschlagen sind; 

7. aus Anspriichen, welche gegen die Gemeinde auf Grund des § 836 Abs. 2 
BGB innerhalb eines Jahres nach Beendigung ihres versicherten Haus- und Grund
besitzes erhoben werden; 

8. aus Sicherheits- und Gesundheitspolizei; 
9. aus der Armen- und Waisenpflege; 
10. aus den kommunalen Einrichtungen fiir Feuerschutz, jedoch mit Aus

nahme der Feuerwehrautomobile; 
n. aus allen nicht hier besonders aufgefiihrten, sowie den unter bestimmten 

Ziffern des Antragsformulars genannten Betrieben; 
12. der Ersatz der Zahlungen gemi:iJ3 §§ 576/77 RVO insoweit, als es sich 

nicht um Angestellte und Arbeiter in Betrieben handelt, die nach Litr. B 1 
bis 10 und Ziffer 8 bis 17 besonders zu versichern sind, mit der MaBgabe, daB im 
Falle des Satzes 3 in § 577 die Ersatzleistung nach Satz 1 und 2 zu berechnen ist; 

13. als juristische Person offentlichen Rechts fiir Vermogensschaden aus samt
lichen reichs- oder landesgesetzlichen Bestimmungen mit der MaBgabe, daB 

a) die Ersatzleistung im Schadenfall auf ein Viertel der Sachschadendeckungs
summe pro Fall begrenzt ist; 

b) die Gemeinde von jedem Vermogensschaden 20 % selbst zu tragen hat; 
c) die gesetzliche Haftpflicht der Gemeinde fiir Vermogensschiiden aus

geschlossen ist, 
aa) die aus den von der Gemeinde im offentlichen Interesse beschlossenen Ver

waltungsmaBnahmen abgeleitet werden, wenn eine Benachteiligung von Privat
interessen durch die Ausfiihrung der MaBregeln vorauszusehen war; 

bb) die bei der Vermittlung oder Empfehlung von Geldgeschiiften, aus Ver
sehen bei der Anweisung zur Ausbezahlung von Geldern, durch Fehlbetrage bei der 
Kassenfiihrung, durch Untreue der Beamten und Angestellten, durch Abhanden
kommen von Geld, Wertpapieren und Wertsachen, durch VerstDBe bei Zahlungen, 
ferner durch bewuBt gesetz- oder vorschriftswidriges Verhalten entstehen, es sei 
denn, daB nach den Umstiinden des besonderen Falles hinreichender Grund zu der 
Annahme vorhanden war, daB die Zuwiderhandlung Imine Nachteile fiir einen 
Dritten im Gefolge haben oder von dem Dritten oder dem sonst hierzu berechtigten 
genehmigt werden wiirde; 

14. die gesetzliche Haftpflicht, die 
a) den verfassungsmiiBig berufenen Vertretern der Gemeinde in Ausii bung 

ihrer Vertretungsmacht, 
b) den Beamten in Ausiibung der ihnen anvertrauten offentlichen Gewalt 

dritten Personen gegeniiber wegen Personen- und Sachbeschiidigung - nicht aber 
wegen Vermogensschiidigung - personlich erwiichst. 

Herrmannsdorfer, Versicherungswesen. 9 
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B. Besondere Versicherung kann fiir folgende Betriebe und Einrichtungen 
gewahrt werden: 

1. Bahnbetriebe alier Art, 
2. Besitz und Benutzung von Bollern, Morsern, Schallkanonen usw,. 
3. Dampfwalzen, 
4. Hafenanlagen, 
5. Kraftfahrzeuge, 
6. Kurbetriebe, 
7. Luftfahrzeuge, auch Einrichtungen zum Landen, 
8. Wasserfahrzeuge, 
9. Zoologische Garten, 
10. Fiir aIle sonstigen Betriebe, soweit nicht ausdriicklich hiernach gefragt 

wird. 
Die Versicherung del' Kirchengemeinden deckt sich im groBen und ganzen 

unter Beriicksichtigung der besonderen Gefahrumstande mit del' fUr politische 
Gemeinden. 

Besondere Versicherung ist bei ihnen fiir folgende Betriebe und Einrich-
tungen zu beantragen: 

1. fiir aIle industrieIlen, gewerblichen, landwirtschaftlichen usw. Betriebe; 
2. fiir Altersheime, Stifte und sonstige Wohltatigkeitseinrichtungen; 
3. fUr Kraft-, Wasser- und Luftfahrzeuge; 
4. fUr aIle sonstigen Betriebe, soweit nicht ausdriicklich hiernach gefragt wird. 
Auch bei den sonstigen Kollektivversicherungen finden sich ahnlich genaue 

Umschreibungen des Versicherungsschutzes wie bei den politischen Gemeinden. 

§ 14. Kreditversicherung. 
Literatur: BALSTON, Fidelity Guarantee Insurance. Journal of the Insurance Institute 

of Great Britain. London 1911; BUCHBINDER, Die Kautionsversicherung. Elberfeld 1873; 
CRUGER, Die Kreditversicherung. In der Zeitschrift fiir die gesamte Versicherungswissenschaft. 
Bd. 17; HERZFELDER, Das Problem der Kreditversicherung. Leipzig 1904; HERZFELDER, 
Zur Kritik des Kreditversicherungsproblems. In der Zeitschrift fur die gesamte Versicherungs
wissenschaft. Bd. 5; v. LIEBIG, Beitrage zum Problem der Kreditversicherung. Berlin 1905; 
MANES, Versicherungslexikon. Berlin 1924; MOLT, Die Kreditversicherung. In der Zeitschrift 
fiir die gesamte Versicherungswissenschaft. Bd. 5; MOLT, Der Kreditversicherungsvertrag. 
Stuttgart 1913. 

1. Entwicklung del' Kreditversicherung. Die Kreditversicherung ist 
eine del' jiingsten Versicherungszweige. Auch heute diirfte sie im Gegensatze zu den 
anderen Versicherungszweigen noch keine durchaus festen Grundlagen besitzen. 
Die bisherige Entwicklung hat jedenfalls schon eine Reihe von Fehlschlagen in dem 
Versuche, die Kreditversicherung einzufUhren, aufzuweisen. 

Die Unternehmung, welche die Kreditversicherung zuerst betrieb, diirfte die 
Ocean Accident and Guarantee Corporation Ltd. in London sein, die bereits die 
Grundlage fUr die Pauschalkreditversicherung ausbildete. Sie arbeitet seit 1871 
und hatte ihre Geschafte voriibergehend auch auf Deutschland erst,reckt. In 
ausgedehnterer Weise wurde diesel' Versicherungszweig von del' Excess Insurance 
Company Ltd. in London betrieben. Ihre Nachfolgerin ist die erst nach dem Kriege 
gegriindete Trade Indemnity Company in London. Die Trade Indemnity widmet 
sich in erster Linie del' Einzelkreditversicherung. Bisher kann sie auf einen giinstigen 
Geschaftslauf zuriickblicken. In Amerika befaBt sich die American Indemnity 
Company of New York als reine Kreditversicherungsgesellschaft mit diesem Ver
sicherungszweige. Sie schlieBt im Gegensatz zu del' englischen Gesellschaft nul' 
Pauschalversicherungen ab und stiitzt sich dabei auf das ganz eigenartig ausgebaute 
amerikanische Auskunfteiwesen. Dort geben namlich die Auskunfteien jeder Firma 
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Kreditziffern, die in sogenannten Referenzbuchern zusammengestellt sind. Diese 
Kreditziffern dienen als Unterlage fur die Bemessung der gedeckten Kredite. 

In Deutschland wurden die Grundlagen fUr die Kreditversicherung durch den 
Geschaftsbetrieb des Globus in Hamburg gewonnen. Die Krisis des Jahres 1908 
brachte ihm einen ungunstigen Schadenverlauf. Hinter ihm stand die Munchener 
Ruckver.3icherungsgesellschaft, die sich im Jahre 1917 bei der inzwischen ein
getretenen Geschaftsausdehnung entschloB, das Portefeuille auf eine Spezial
gesellschaft, die Hermes Kreditversicherungsbank AktiengeseUschaft in Berlin, 
ubertragen zu lassen. Der Hermes betreibt aUe Sparten der Kreditversicherung. 
In gleicher Weise grundete die Vaterlandische und Rhenania Vereinigte Versiche
rungsgeseUschaften eine TochtergeseUschaft, die Vaterlandische Kreditversiche
rungs AG. Eine andere selbstandige Unternehmung, die Allgemeine Garantie
bank AG. ist inzwischen wieder eingegangen. 

AuBer diesen Spezialgesellschaften betreiben noch eine Reihe anderer Ver
sicherungsunternehmungen die Kreditversicherung 'mit mehr oder minder groBem 
Erfolge. Sie widmen sich auch meist nur dem einen oder anderen Zweige. Nur auf 
dem Gebiete der Kautionsversicherung sind noch zwei Spezialunternehmungen 
zu nennen, die Hamburgische Kautionsvereinigung und die Rheinische Garantie
bank Aktiengesellschaft. 

2. Arten der Kreditversicherung. Mit dem Ausdruck Kreditversicherung 
bezeichnet man einen Versicherungszweig, der es in irgendeiner Form mit dem Kredit 
zu tun hat. Da es verschiedene Formen des Kredites gibt, muB es auch verschiedene 
Arten der Kreditversicherung geben. Ausschlaggebend fiir die Einteilung ist der 
Umfang und die Form des Versicherungsschutzes. Zweck der Versicherung ist, dem 
Glaubiger den Schaden zu ersetzen, den er durch die Nichtzahlung der Schuld 
durch den Schuldner erleidet. Der Versicherer muB also, um dies en Zweck zu 
verwirklichen, dem Glaubiger versprechen, seinerseits zu zahlen, wenn der Schuldner 
am Falligkeitstage die Zahlung unterlaBt. Ausschlaggebend ist dabei, daB der 
Schuldner die Zahlung nicht leistet, weil er zahlungsunfahig ist. Die Versicherung 
erfolgt grundsatzlich in der Form der Biirgschaft. Gleichwohl handelt es sich 
aber um eine echte Versicherung, weil der Versicherer fUr die Ubernahme der Burg
schaft ein Entgelt in der Versicherungspramie erhalt. MaBgebend ist weiter, daB 
er die Ubernahmen der Biirgschaften in groBem MaBe und nach den Grundsatzen 
der Versicherungstechnik betreibt. 

Die Einteilung der Kreditversicherung knupft an die Formen der Burgschaften 
an. Es besteht ein Unterschied zwischen der selbstschuldnerischen Burgschaft 
und der Ausfallburgschaft. In jenem FaIle muB der Burge sofort zahlen, sobald 
der Schuldner seine Verbindlichkeiten nicht erfullt. Bei der Ausfallburgschaft 
tritt der Biirge jedoch erst ein, wenn sich nach der Zahlungsunfahigkeit des Schuld
ners nach der Verwertung seines Vermogens fUr den Glaubiger ein Ausfall ergibt. 

Zu der ersten Gruppe der Kreditversicherung gehoren insbesondere die Kautions
versicherung und einige Formen der Finanzkreditversicherung, zu der letzteren 
namentlich die Einzel- und Pauschalkreditversicherung sowie die Hypotheken
versicherung. Ein besonderes Gebiet sind die Abzahlungsversicherungen. 

3. Durchfuhrung der Kreditversicherung. a) Die Kautionsversicherung. 
Wenn jemand einen Kaufvertrag abschlieBt, hat er nach den Bestimmungen des 
BGB den Kaufpreis Zug um Zug gegen Empfang der Ware zu zahlen. In unserer 
kapitalarmen Zeit ist ihm dies vielfach nicht moglich. Er kann oft den Preis erst 
zahlen, nachdem er die Ware in seinem Geschaftsbetriebe weiter verauBert hat. 
Er kauft also seinerseits die Ware auf Kredit. Wenn der Verkaufer keine Sicher
heiten verlangt, handelt es sich um einen offenen Kredit. Verlangt er Sicherheiten, 
so liegt ein gedeckter Kredit vor. Den Erfordernissen der Zeit hat der Staat Rech
nung getragen. Bei der Einfuhr von Waren ins Inland entstehen Zollschulden des 

9* 
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Importeurs. Bei dem Vertrieb gewisser Erzeugnisse, z. B. Zigaretten, entstehen 
Steuerschulden. Weiter tritt der Staat als Verkaufer von Waren, z. B. Holz, auf. 
Dann entsteht eine Kaufpreisforderung. Auf Grund einer Reihe von gesetzlichen 
Bestimmungen konnen die zustandigen Behorden diese Schulden stunden, sie geben 
also Kredit. Dieser kann gedeckt und ungedecM sein. Meist werden Sicherheiten, 
und zwar unter anderem in der Form der Biirgschaft eines zugelassenen Steuer
biirgen verlangt. Als Steuerbiirgen werden Versicherungsgesellschaften, die die 
Kreditversicherung betreiben, zugelassen. Die betreffende Behorde wendet sich 
an die Aufsichtsbehorde der betreffenden Versicherungsgesellschaft, wenn diese 
den Antrag auf Zulassung als Biirge gestellt hat. Die Aufsichtsbehorde nimmt zu 
diesem Antrage namentlich unter Beriicksichtigung der finanziellen Lage der betref
fenden Gesellschaft zustimmend oder ablehnend Stellung. Mit der Zulassung als 
Steuerbiirge wird dem Versicherer zugleich eine Hochstgrenze, ein Limit, festgesetzt, 
bis zu dessen Erreichung er als Biirge zugelassen wird. 

Die wichtigste Art der Kautionsversicherung ist die Zoll- und Steuer
Kautionsversicherung. Eine besondere Rolle spielen noch die Kautionen fiir 
Spritkaufgelder bei der Reichsmonopolverwaltung fiir Branntwein und die 
Frachtkautionsversicherung bei der Bahn. Damit ist das Anwendungsgebiet 
der Kautionsversicherung aber keineswegs erschopft. Auch Privatunternehmen 
haben vielfach den gleichen Weg beschritten. So erwahnen wir die Stundung von 
Kohlenkaufgeldern durch die Zechen. Friiher waren die Holzkaufgelder bei der 
Stundung gegen Sicherheit und damit fiir die Kreditversicherung von Bedeutung. 
Jeden Tag konnen neue Gebiete fiir die Versicherung hinzukommen. 

Wenn diese Glaubiger die geschuldeten Betrage stunden, so wollen sie doch am 
Tage des Ablaufs der Stundung iiber ihr Geld verfiigen konnen. Insbesondere wollen 
sie keine Arbeit durch die Beitreibung der Schulden haben. Diesem Zwecke dient 
nur die Stellung einer selbstschuldnerischen Biirgschaft und zwar in der Form, 
daB der Biirge auf alle Einreden verzichtet. Insbesondere ist die Zahlungsverpflich
tung des Biirgen nicht durch die Zahlungsunfahigkeit des Schuldners bedingt. 
Er muB auch dann zahlen, wenn der eigentliche Schuldner sehr gut zahlen konnte 
und vielleicht nur wegen Qualitatsmangei nicht zahlen will. Die Unterlage fiir die 
Stundung ist daher ein abstrakter, selbstschuldnerischer Biirgschein, der von der 
Versicherungsgesellschaft bei der betreffenden Stelle, welche die Stundung vor
nimmt, hinterlegt wird. Durch ihn verpflichtet sich der Versicherer zu zahlen, 
wenn der Schuldner am Falligkeitstage nicht zahlt. 

Neben dieser Biirgschaftserklarung wird eine besondere Versicherungspolice fiir 
den Schuldner, der in diesem Falle der Versicherungsnehmer ist; ausgestellt. In 
ihm wird bescheinigt, daB der Versicherer dem Versicherungsnehmer zugunsten 
der namentlich aufgefiihrten stundenden Stelle eine Kautionsversicherung gewahrt. 
Dabei wird die gestundete Forderung genau bezeichnet und zum Ausdruck gebracht, 
daB es sich um eine selbstschuldnerische Biirgschaft handelt. Die Hohe des Kredites 
bildet die Versicherungssumme. 

Der Versicherer kann eine solche Versicherung nur dann gewahren, wenn er 
sich genau iiber die finanzielle Lage seines Kunden vergewissert hat. Ihm dazu die 
Unterlagen zu verschaffen, dient ein meist ziemlich umfangreicher Fragebogen. 
Aber sehr oft wird der Versicherer nicht ohne weiteres bereit sein, derartige Biirg
schaften zu stellen. Fiir ihn handelt es sich nicht nur um das Risiko, gegebenenfalls 
in Vorlage fiir seinen Versicherten zu treten, sondern auch darum, nach der Vorlage 
die ausgelegten Betrage wieder zuriickzuerhalten. Um einige Sicherheit zu erhalten, 
laBt er sich vielfach Unterlagen geben. Ais solche kommen namentlich Riickbiirg
schaften, Hypotheken oder Warenverpfandungen in Frage. 

Fiir den Versicherungsvertrag gelten die Bestimmungen des Versicherungs
vertragsgesetzes. Es ergeben sich aber gewisse Erweiterungen in den meist nicht 
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sehr ausfiihrlichen Versicherungsbedingungen. So bleibt z. B. die Pramie ganz oder 
teilweise auch dann verfallen, wenn von der Biirgschaft kein Gebrauch gemacht 
wird. Wir miissen in ihr eine Art Bereitschaftsprovision erblicken. Wichtig ist 
weiter, daJ3 der Versicherungsnehmer jedes Jahr seine Bilanz vorlegen muJ3. Selbst
verstandlich darf er auch ohne Yerstandigung des Versicherers keine weiteren 
Kautionen oder Stundungskredite sicherheitslos oder gegen Verpfandung von Waren 
in Anspruch nehmen, da weitere Schulden seinen Status verschlechtern wiirden. 

Wenn der Versicherer als Biirge in Anspruch genommen wird, hat er das Recht, 
da er fiir die Schuld eines anderen eingetreten ist, von diesem Schadloshaltung 
zu verlangen. Da der Versicherer im Biirgscheine auf jede Einrede verzichten muJ3te, 
so bedingt er sich in den Policebedingungen aus, daJ3 der Versicherungsnehmer ihn 
im Fane der Inanspruchnahme auf jeden Fall schadlos zu halten hat und zwar ohne 
Riicksicht auf jede ihm etwa gegen den Hauptglaubiger zustehende Einwendung. 
Ebenso hat er dafiir zu sorgen, daJ3 der Versicherer nach Ablauf der Versicherung 
aus der iibernommenen Biirgschaft entlassen wird. Das kann durch Bezahlung der 
Schuld oder durch Stellung eines anderen genehmen Biirgen erfolgen. 

Eine wichtige weitere Art der Kautionsversicherung sind die Lieferungs- und 
Leistungskautionen. Wenn ein Unternehmer eine Lieferung oder die AusfUhrung 
einer Arbeit iibernimmt, wird meist die Ausfiihrung in einer bestimmten Art verlangt. 
Entspricht die Ausfiihrung nicht diesen veriraglichen Anforderungen, so ist eine 
Vertragsstrafe zu zahlen. Das gleiche findet man fiir den Fall der nicht recht
zeitigen Ausfiihrung der iibernommenen Arbeit. Sehr oft verlangt der Auftraggeber 
zur Sicherstellung der vertraglichen Verpflichtung eine Kaution des Unternehmers. 
Diese Kaution kann wieder durch die Biirgschaft einer Versicherungsunternehmung 
ersetzt werden. Besonderheiten in der Durchfiihrung der Versicherung ergeben 
sich nicht. 

b) Die Finanzkreditversicherung. Unter Finanzieren versteht man im technischen 
Sinne die Beschaffung von Geld fiir ein Unternehmen. Die Finanzkreditversicherung 
hat es infolgedessen mit der Versicherung des Geldgebers zu tun. Dabei ergeben sich 
zwei Moglichkeiten. Die Versicherung kann von dem Geldgeber genommen werden; 
er ist dann Versicherungsnehmer und Versicherter. Sie kann aber auch von dem 
Schuldner genommen werden, um dem Geldgeber fiir die Hingabe des Darlehns 
die notwendige Sicherheit zu gewahren. In diesem FaIle ist der Schuldner der Ver
sicherungsnehmer, der Glaubiger der Versicherte. Ohne Sicherheiten werden Finanz
kredite meist nicht gegeben. Die Sicherheit durch die Versicherungspolice ist fiir 
den Geldgeber am wertvollsten, wenn sie in der Formeiner selbstschuldnerischen Biirg
schaft gegeben wird. 

Schon diese kurzen Andeutungen geniigen, um zu zeigen, daJ3 die einzelnen 
Finanzkreditversicherungen sehr weit in ihren Bedingungen voneinander abw~ichen 
konnen. Gedruckte Allgemeine Versicherungsbedingungen gibt es bei ihr daher 
nicht. Es gelten die Vorschriften des VVG. Dauer der Versicherung und Priimien
satz sind ebenfalls immer dem einzelnen Fall angepaJ3t. 

Ausschlaggebend ist fiir den Versicherer bei Ubernahme .der Versicherung die 
finanzielle Leistungsfahigkeit des Schuldners. Nur in den seltensten Fallen wird er 
sich darauf einlassen konnen, das Risiko ohne Sicherheiten zu iibernehmen. Er 
wird sich vielmehr regelmaBig Sicherheiten, so namentlich in der Form von Hypo
theken, Riickbiirgschaften oder Warenverpfandungen geben lassen. Er will damit 
das Risiko auf das sogenannte V orlagerisiko beschranken. Gerade wahrend der 
Krise der letzten Jahre hat sich aber gezeigt, daJ3 diese Sicherheiten im Notfalle 
nicht geniigen. Man ist daher immer mehr dazu iibergegangen, Finanzkreditver
sicherungen nur noch in der Form der Ausfallbiirgschaft zu zeichnen. Man sah sich 
dazu auch noch aus dem Grunde veranlaJ3t, weil eine Versicherungsgesellschaft fUr 
die Vorlageverpflichtung auf ihre Pramieneinnahmen angewiesen ist und nicht in 
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gleich leichter Weise wie eine Bank auf den allgemeinen Geldmarkt zuriick
greifen kann. 

c) Die Delkredereversicherung diirfte neben der Kautionsversicherung der be
deutungsvollste Zweig der Kreditversicherung sein, da er sich mit dem normalen 
Warenkredit beschaftigt. Sie zerfli.llt in die Einzel- und in die Pauschal
warenkreditversicherung. Der Unterschied beruht darin, ob eine einzelne 
Warenforderung oder die gesamten Umsatze eines Kaufmanns versichert werden. 
Es geniigt daher, wenn wir nur die Pauschalkreditversicherung behandeln. 

Bei dieser Versicherungsart ersetzt der Versicherer dem Versicherungsnehmer 
den wahrend der Dauer des Vertrages infolge eingetretener Zahlungsunfahigkeit 
von Kunden nicht beitreibbaren Teil von Kaufpreisforderungen. Es handelt sich 
also deutlich urn eine Ausfallversicherung. Die Versicherung erstreckt sich dabei 
auf alle Forderungen, die dem Versicherungsnehmer zwischen Beginn und Ende der 
Versicherung in seinem Geschaftsbetriebe an seine handelsgerichtlich eingetragenen 
Kunden tatsachlich ausgefiihrten Warenlieferungen erwachsen. Nicht gedeckt sind 
Zinsen und Kosten. Voraussetzung fUr die tTbernahme einer derartigen Haftung ist, 
daB die Kunden zu Beginn der Versicherung ordnungsmaBig ihre Warenverbindlich
keiten erfiillt haben. Ebenso kann der Versicherungsnehmer nicht nach AbschluB 
der Versicherung ohne sorgfaltige Priifung der Kreditwiirdigkeit seine Kunden be
liefem und dies auch auf jeden Fall nur bis zu der von ihm sorgfaltig gepriiften 
Grenze der Kreditwiirdigkeit. 

Der Versicherungsfall ist durch die innerhalb der Vertragsdauer erfolgte Fest
stellung der Zahlungsunfahigkeit eines Kunden gegeben. Zahlungsunfahigkeit liegt 
ausschlieBlich vor: 

a) wenn der Konkurs iiber das Vermogen des Schuldners eroffnet oder der 
Antrag auf Konkurseroffnung mangels Masse abgelehnt wird; 

b) wenn eine nach vorausgegangener Zahlungseinstellung von allen Glaubigern 
bewilligte und geregelte Abwicklung in Form eines auBergerichtlichen oder eines 
im Geschaftsaufsichtsverfahren rechtskraftig abgeschlossenen Vergleichs, sei es mit 
bestimmter Quote, sei es in einer Liquidation oder sei es in einem Moratorium, 
vorliegt; 

c) wenn eine auf Antrag des Versicherungsnehmers wegen einer durch die Ver
sicherung gedeckten Forderung in bewegliche Sachen des Schuldners vollzogene 
Zwangsvollstreckung nicht zur vollen Befriedigung gefiihrt hat oder wenn der Ver
sicherungsnehmer Tatsachen vorbringt, aus denen hervorgeht, daB eine solche 
Zwangsvollstreckung erfolglos ware; 

d) wenn der Schuldner fliichtig oder unbekannten Aufenthalts ist und von der 
Versicherungsnehmerin Tatsachen vorgebracht werden, aus denen hervorgeht, daB 
eine Zwangsvollstreckung oder die Beantragung der Konkurseroffnung erfolglos 
ware. 

Die Kunden werden von dem Versicherer in mehrere Gruppen eingeteilt. 1m 
Versicherungsvertrage wird eine Summe festgesetzt, bis zu der der Versicherer die 
Haftung fiir den Kredit iibernimmt. Das ist der sogenannte Hochstkredit. Gibt 
der Versicherte dariiber hinaus Kredit, so geschieht dies auf seine eigene Gefahr. 
Er kann aber" auch fiir den iiberschieBenden Betrag mit dem Versicherer eine be
sondere Vereinbarung treffen. Fiir die sogenannte Hoherdeckung ist eine Zuschlags
pramie zu bezahlen. In der gleichen Weise erfolgt die besondere Deckung von Kre
diten, bei denen eine langere als im Versicherungsvertrag vereinbarte Laufzeit ein
geraumt worden ist und die daher an sich nicht unter die Versicherung fallen. 

1m Antragsformular fragt der Versicherer nach der Zusammensetzung des 
Kundenstammes hinsichtlich der KredithOhe. Er findet dabei, daB sich die gesamten 
Kredite meist in zweiStufen zerlegen lassen. Weitaus der groBten Anzahl der Kunden 
wird ein gewisser niedriger Durchschnittskredit gewahrt. Um die Durchfiihrung 
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der Versicherung nicht zu sehr mit Verwaltungsarbeit zu belasten, erklart sich der 
Versicherer bereit, diese Kredite "dunkel" zu decken. Er verzichtet bei Krediten 
bis zu dieser Hohe zwar auf Angabe del' Namen der Kunden, nicht aber auf die 
Priifung der Kreditwiirdigkeit des einzelnen Kunden durch den Versicherungsnehmer. 
1m Schadenfalle ist ihm vielmehr stets nachzuweisen, daB die Kreditwiirdigkeit 
sorgfii.ltig gepriift und fur gut befunden worden ist. 

Bei denjenigen Kunden, welche einen Kredit uber diesen Durchschnittskredit 
hinaus bis zum Hochstkredit erhalten, ist yom Versicherungsnehmer jedesmal 
der Kunde unter Angabe des Kredites anzumelden. Solange der gewahrte Kredit 
nicht uber den Hochstkredit hinausgeht, haftet der Versicherer. Da das Risiko 
aber groBer geworden ist, will er an Hand der Anmeldungen auch seinerseits die 
Kreditwiirdigkeit nachpriifen konnen. Er bedingt sich zu dem im Vertrage aus
driicklich das Recht aus, jederzeit Kunden von der Deckung auszuschlieBen. Lie
ferungen aber, die bereits ausgefiihrt sind, bleiben bis zu ihrem Ablauf gedeckt. 

Besonders schwierig ist bei diesem Versicherungszweige die Beurteilung der 
Kreditwiirdigkeit des einzelnen Kunden. Man hat schematische Regeln aufgestellt 
und unterscheidet zwischen alten und neuen Kunden des Versicherungsnehmers. 
Die alten Kunden sind ohne Auskiinfte gedeckt, wenn sie zur Zeit der Entstehung 
der Forderung seit mindestens einem Jahr in regelmaBigem GeschMtsverkehr von 
dem Versicherungsnehmer Waren bezogen und geordnet bezahlt haben. Als Kredit
grenze gilt dabei der hochste geordnet gezahlte Saldo aus Warenschulden in den 
einer neuen Kreditgewahrung vorausgehenden zwei Jahren. FUr neue Kunden ist 
eine und von einer vertraglich vereinbarten Grenze an noch eine zweite Auskunft 
einzuholen. Welche Auskunfte yom Versicherer zugelassen werden, ist ebenfalls 
im Vertrage genau bestimmt. Schwierig ist aber die Beurteilung der Auskiinfte. Ent
halt sie eine bestimmte Kreditziffer, so gilt bis zum Betrage des Hochstkredits 
diese Kreditziffer als gedeckterKreditbetrag. Sind zwei Summen genannt, so gilt 
ihr Durchschnitt als gewahrbarer Kredit. Ist eine Kreditziffer in der Auskunft 
aber nicht enthalten oder ist ein "angemessener Kredit" als zulassig bezeichnet, 
so hat der Versicherungsnehmer unter sorgfaltiger Abwagung des Inhaltes der 
Auskunfte zu entscheiden, welcher Kreditbetrag als zulassig zu betrachten ist. 
All diese Regeln geben aber nur die notdiirftigsten Anhaltspunkte. Erst die langere 
Handhabung von Auskunften laBt ihren Wert beurteilen und gibt ein Gefuhl fiir 
die Beurteilung der in ihr enthaltenen Zahlen und sonstigen Angaben. 

Eine fluchtige Betrachtung der verschiedenen Wirtschaftszweige zeigt, daB dar 
Konjunkturverlauf eines jeden ganz besondere Merkmale aufweist. Da die Kredit
versicherung, wie sich gleich ergeben wird, eine Krisenversicherung ist, so muB der 
Versicherungsnehmer sorgfaltig im Antrag aIle Angaben machen, die fur die Beur
teilung des Risikos auch nach dieser Richtung hier wichtig sind. Namentlich hat 
er zu erklaren, daB ihm bezuglich keines seiner Kunden, die fiir die Deckung in Be
tracht kommen, Umstande bekannt sind, die den Kunden als zahlungsunfahig oder 
die eine Kreditgewahrung an ihn als gefahrdet erscheinen lassen. 

Jeder Kaufmann hat in seinem Gescha,ftsbetriebe, und zwar auch in den ruhigsten 
J ahren, mit gewissen Ausfallen durch Zahlungsunfahigkeit seiner Kunden zu rechnen. 
Wenn er mehrere Jahre seiner GeschMtstatigkeit zusammensteIlt, so laBt sich sogar 
mit ziemlicher Genauigkeit der Durchschnittsverlust feststellen. Diesen Verlust 
pflegt er im allgemeinen abzuschreiben. Das ist ihm nur dadurch moglich, daB er 
den Durchschnittsverlust in seine Freise in Form einer Delkredereprovision ein
gerechnet hat. Infolgedessen kann ihm der Versicherer diese Verluste nicht ohne 
weiteres ersetzen. Vielfach werden sie ausdriicklich von der Deckung ausgeschlossen. 
In ein Verhaltnis zum Umsatz gebracht wird bestimmt, daB der Kunde den so ge
fundenen Satz mindestens aber einen vereinbarten festen Betrag in jedem Jahre 
als Schaden vorweg selbst zu tragen hat. Dies ist das sogenannte Vorrisiko. 
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Manche Versicherungsnehmer wollen indessen ein Vorrisiko nicht ubernehmen. 
Der Versicherer kann davon absehen, wenn er dafUr den Pramiensatz erhiilt, der 
sich aus der Gegenuberstelluug des Durchschnittsverlustes und des Durchschnitts
umsatzes ergibt. Insoweit handelt es sich dann nur um eine Art Bankgeschaft, als 
der Versicherer auf einmal oder in Raten die Summe vom Versicherungsnehmer 
erhalt, die er diesem spater in Form von Schadenzahlungen wieder zurUckvergiitet. 

Auch unter Beriicksichtigung dieses Vorrisikos kann aber der Versicherer dem 
Versicherungsnehmer nicht im Schadenfalle den vollen Ersatz seines Ausfalls in 
Aussicht stellen. Er wiirde damit seinen Kunden anreizen, seinen Umsatz aus
zudehnen, denn dieser wiirde an jedem Geschaft noch seinen rechnungsmaBigen 
Gewinn machen. Um diesem Ubelstande zu begegnen, verlangt der Versicherer, daB 
der Versicherte an jedem Schaden mit einem besonderen Anteil beteiligt ist. Man 
kann diesen Anteil verschieden berechnen und entweder einen bestimmten Anteil 
am Ausfall oder an der Kaufpreisforderung vom Versicherungsnehmer verlangen. 
Welcher Weg gewahlt wird, ist eine Frage des Systems oder der Verhandlungen. 
Zur Zeit wird in Deutschland der Anteil des Versicherungsnehmers entweder 
wenigstens mit 25% des Ausfalls oder mit wenigstens 20% des Kaufpreises verein
bart. Wir finden aber auch hohere Beteiligungen. MaBgebend fiir ihre Festsetzung 
ist der Durchschnittsgewinn, mit dem der Versicherungsnehmer arbeitet. Die Be
teiligung muB so hoch sein, daB dem Versicherten ein Gewinn aus dem Geschafte 
im Schadenfalle nicht mehr bleibt und daB er selbst noch eine fUhlbare EinbuBe 
erleidet. Andererseits ist aber auch noch die GroBe des Risikos, welches das Geschaft 
in sich birgt, maBgebend. So wird namentlich bei Lieferungen ins Ausland eine hohere 
Beteiligung des Versicherten, die bis zu 50% des Ausfalls steigen kann, verlangt. 

Sobald der Versicherungsnehmer von der eingetretenen Zahlungsunfahigkeit 
eines Kunden Kenntnis erhalt, hat er diese dem Versicherer unverziiglich anzuzeigen 
und jede Auskunft zu erteilen, die zur Feststellung des Schadens erforderlich ist. 
Er hat namentlich die Priifung der Kreditwiirdigkeit des Kunden, das zugrunde 
liegende Warengeschaft, die Hohe der Forderung, die Zahlungsunfahigkeit des Kun
den und den endgiiltigen Ausfall nachzuweisen. Im ubrigen hat er alles zu tun, um 
seine Forderung beizutreiben oder den Verlust zu mindem. Von der im Zeitpunkte 
der Zahlungsunfiihigkeit des Schuldners dem Versicherungsnehmer zustehenden 
versicherten Forderung werden zur Feststellung des Ausfalls folgende Posten 
abgezogen: die Zahlungen des Schuldners oder dritter Personen, die sich offenbar 
auf die versicherte Forderung beziehen, auch wenn sie erst nach Eintritt der 
Zahlungsunfahigkeit eingehen, weiter Deckungen, wozu auch vom Schuldner an 
Zahlungs Statt gegebene Wechsel auf Dritte gehoren, der Fakturenwert etwa zuriick
empfangener Waren, Abziige aller Art, die der Schuldner bei Falligkeit abzuziehen 
berechtigt ist und aufrechenbare Forderungen, der Erlos aus Sicherheiten, die fUr 
die versicherte Forderung bestellt sind, der Erlos aus anderweitigen Versicherungen, 
die fiir die versicherte Forderung bestehen. Sonstige Sicherheiten oder sonstige 
nach der Zahlungseinstellung eingegangene Betrage werden auf gedeckte und un
gedeckte Forderungen anteilig verteilt. 

Die Entschadigung erfolgt, sobald der Ausfall endgiiltig feststeht.Da dies 
unter Umstanden sehr lange dauern kann, gewahrt der Versicherer meist sechs 
Monate nach Eintritt des Versicherungsfalles eine Vorentschadigung an Hand der 
Schatzung des Ausfalls, die der mit der Abwicklung der Masse Beauftragte abgibt. 
Kann auch nach sechs Monaten eine Schatzung noch nicht erfolgen und steht iiber
haupt fest., daB ein Ausfall zu erwart.en ist, so werden 25% der im Versicherungs
scheine fest.geset.zten Quot.e ersetzt. Ergibt sich uberhaupt keine Ausschiittung 
aus der Masse oder eine solche von weniger als 10% der Forderung, so werden meist 
auBerst 90% als Verlust angerechnet, worauf die Quote ersetzt wird. Die Abrech
nung erfolgt so, daB dem Versicherungsnehmer von jedem Schaden zunachst die 
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Ausfallbeteiligung angerechnet wird. Von der verbleibenden Nettoausfallsumme 
wird das vereinbarte Vorrisiko abgezogen. Der Rest wird ausgezahlt. 

Die Versicherer suchen sich nach Moglichkeit gegen Verluste aus Krisenjahren 
zu schutzen. Sie fordern daher vielfach die sogenannte Aufstockungsklausel. Uber
steigt namlich die vom Versicherer ffir ein Vertragsjahr geleistete Gesamtentschadi
gung % der gezahlten Pramie, so wird jeweils Ya dieses Mehrbetrages an Entschadi
gung dem bestehenden Vorrisiko zugerechnet. Erst wenn zwei aufeinander folgende 
Jahre ohne Entschadigung verlaufen sind, geht der Selbstbehalt des folgenden 
dritten Jahres auf die ursprungliche vertragliche Rohe zuriick. 

Die Vertrage werden vielfach auf mehrere Jahre abgeschlossen. Stellt der Ver
sicherungsnehmer seine Zahlungen wahrend der Dauer des Vertrages ein, so erlischt 
die Raftung des Versicherers fUr die eingetretenen Schadenfalle, wogegen er die 
Pramie abzuglich einer Verwaltungsgebuhr von 25 % zuruckgewahrt. Der Grund 
beruht darin, daB in diesem FaIle dem Versicherungsnehmer die Verfugung uber 
sein Vermogen entzogen ist und daB der mit der Abwicklung der Masse beauftragte 
Dritte mit den AuBenstanden nicht mehr so pfleglich umgehen kann als der Ver
sicherungsnehmer. 

Ein Tarif fUr die Delkredereversicherung laBt sich nicht aufstellen. Wie in jedem 
anderen Zweige muB auch hier die Pramie der GroBe des Risikos angepaBt sein. 
Bei jeder Versicherung selbst aus dem gleichen Wirtschaftszweige ist aber das Risiko 
anders gelagert. Ausschlaggebend ist das sUbjektive Risiko, das namentlich in der 
sorgfaltigen GeschaftsfUhrung und in der Geschicklichkeit des Versicherten in der 
Kreditgewahrung beruht. Die Pramie wird daher vor aHem von den bisherigen 
Geschaftsergebnissen des Versicherten, dann von der Konjunkturgefahr, von der 
KredithOhe und der Kreditdauer bestimmt. 

Nur eine besondere Art der Delkredereversicherung ist die sogenannte Ex port
kreditversicherung. Nach Festigung der Wahrung erkannte man aHgemein 
die Notwendigkeit, in erhohtem MaBe Waren wieder auszufuhren. Wegen der in
zwischen eingetretenen Kapitalarmut war man aber vielfach nicht dazu in der 
Lage. Dem konnte in etwa dadurch abgeholfen werden, daB man die Forderungen 
an den auslandischen Schuldner leichter diskontierbar machte. Das konnte durch 
die Garantie einer VersicherungsgeseHschaft geschehen. Immerhin aber birgt dieses 
Geschaft ganz besondere Gefahren in sich. Zunachst sind die Verhaltnisse im Aus
lande dem Versicherer in der Regel nicht so genau wie die inlandischen bekannt. 
Ganz besonders aber war das Katastrophenrisiko und das politische Risiko zu fUrch
ten. Der Schuldner konnte durch eine Katastrophe oder durch politische Um
walzungen zahlungsunfahig werden. Hier setzte die Reichsregierung ein und stellte 
einen Fonds zur Deckung dieser Risiken zur VerfUgung. Gleichzeitig gelang es 
fUr diesen Teil des Risikos eine ausreichende Ruckversicherung zu finden. , 

Durch die Beteiligung des Reiches ist die GeschaftsfUhrung den Versicherern, 
die bei der Exportkreditversicherung das gewohnliche ,Delkredererisiko tragen, 
etwas entzogen. Sie konnen nicht allein uber die Annahme von Antragen entscheiden. 
Dies tut vielmehr eine Kommission, in der neben den Versichereru und dem Reiche 
noch sachverstandige Kaufleute vertreten sind. Auf nahere Einzelheiten der beiden 
Formen der Exportkreditversicherung konnen wir nicht eingehen. 

d) Die Hypothekenausfallversicherung. Der Glaubiger, der sein Geld auf Rypo
theken ausleiht, hat neben der personlichen Forderung gegen seinen Schuldner als 
Sicherheit die Raftung des Grundstucks. Dieses muB aHerdings meist fUr eine ganze 
Anzahl von Glaubigern als Unterlage dienen. Namentlich ffir die im Range nach
stehenden Glaubiger bietet es daher keine genugende Sicherheit mehr, wenn schon 
die erste Rypothek uber die Ralfte des Grundstuckswerts hinausgeht. Man ver
sucht daher die Aufnahme eines Kredites dadurch zu erleichtern, daB man die 
Garantie eines Versicherers als zusatzIiche Sicherheit beibringt. Versicherungen von 
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Hypotheken, die noch hinter der zweitfm Stelle stehen, diirften kaum iibernommen 
worden sein. Andererseits kamen friiher auch erststellige Hypotheken ffir die Ver
sicherung nicht in Betracht, da das Grundstiick ffir sie noch eine geniigende Sicher
heit bot. Heutzutage kommen sie dagegen ebenfalls fiir den Versicherer in Frage. 
Die Geldgeber sind namlich zur Zeit sehr zuriickhaltend mit der Hergabe von Hypo
thekengeldern. Um eine ausreichende erste Hypothek zu erhalten, wird daher die 
zusatzliche Sicherheit einer Versicherung vielfach gefordert. 

Flir den Geldgeber handelt es sich um zwei Fragen, die in einem fiir ihn befrie
digenden Sinn gelost werden miissen. Zunachst muB er die GewiBheit haben, daB 
er am Falligkeitstage auf jeden Fall das ausgeliehene Kapital zuriickerhalt. Zahlt 
der Schuldner am Falligkeitstage nicht, so kann der Glaubiger die zwangsweise Bei
treibung seiner Forderung veranlassen. Vielfach will er das nicht. Er verlangt dann 
vom Versicherer eine selbstschuldnerische Biirgschaft und iiberlaBt es ihm, sich aus 
dem Grundstiicke zu befriedigen. Bei einer anderen Form iibernimmt er zwar die 
Betreibung der Zwangsvollstreckung, laBt sich aber vom Versicherer zusagen, 
daB er das Grundstiick nicht selbst zu iibernehmen hat. Er verlangt also eine Aus
bietungsgarantie fiir seine Hypothek. Die letzte Form endlich ist fiir den Ver
sicherer die mildeste. Er ersetzt nur den Ausfall, der dem Geldgeber bei der Ver
wertung des Grundstiickes entsteht. Wenn ein Schaden eintritt, wird es sich aller
dings auch regelmaBig um einen Vollschaden handeln, wenn nicht die versicherte 
Hypothek des in diesem Falle die Zwangsvollstreckung nicht betreibenden GIau
bigers nicht doch zum Teil ausgeboten wird. 

Mit dieser Form der Hypothekenversicherung allein ist dem GIaubiger nocb 
nicht geholfen. Der Schuldner hat auch Zinsen und moglicherweise auch Tilgungs
raten zu zahlen. Auch ihr rechtzeitiger Eingang muB daher vom Versichercr dem 
Glaubiger verbiirgt werden. 

Versicherungsnehmer kann sowohl der GIaubiger als auch der Schuldner sein. 
Heutzutage pflegt der Schuldner die Versicherung zu nehmen, um durch eine ver
mehrte Sicherheit eine geniigend groBe Hypothek zu bekommen. 

e) Die Veruntreuungsversicherung diirfte heute keine iibergroBe Bedeutung 
haben. In Unternehmungen haben vielfach die Angestellten, die mit Geld in Be
riihrung kommen, eine Kaution zu stellen, um den Inhaber des Geschaftes gegen 
Veruntreuung zu schiitzen. Die Angestellten haben schon friiher vielfach die Stel
lung der Kaution durch die Hinterlegung einer Biirgschaftserklarung einer Ver
sicherungsgesellschaft ersetzt. Daneben wird aber auch von den Geschaftsinhabern 
vielfach eine Veruntreuungsversicherung fiir alle oder einen Teil ihrer Angestellten 
verlangt, um sich vor Veruntreuungen aller Art durch das Personal zu schiitzen. 

Aus der Veruntreuungsversicherung hat sich eine vollstandig neue Art der 
Kreditversicherung, die Abzahlungsversicherung, entwickelt. Sic stammt in 
der heute betriebenen Form erst aus der Nachkriegszeit und ist noch in voller Ent
wicklung begriffen. Urspriinglich ging man davon aus, daB es geniige, wenn man 
sich bei einem Verkauf aus Abzahlung als Verkaufer dagegen versichere, daB der 
unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Gegenstand vom Kaufer unterschlagen oder 
mit anderen Worten unter Verletzung des Eigentumsvorbehaltes anderweitig ver
auBert werde. Der Kaufgegenstand war nach dem Kaufvertrage an den Verkaufer 
zuriickzugeben, sobald vom Kaufer die Zahlung der Raten nicht piinktlich erfolgte. 
Fiir den nicht getilgten Rest der Kaufpreisschuld konnte sich der Verkaufer dann 
aus dem Kaufgegenstande durch anderweitige Verwertung befriedigen. War der 
Kaufgegenstand unterschlagen, so trat an seine Stelle die Schadenzahlung des 
Versicherers, die llatiirlich nur in Hohe der noch ausstehenden Raten erfolgte. 
Diese Form der Abzahlungsversicherung ist auch heute noch in Gebrauch. 

Vielfach zeigte sich, daB der Verkaufer bei Verwertung des zuriickgenommenen 
Kaufgegenstalldes keine volle Befriedigung seiner Restforderung erreichen kOllnte. 
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Hinzu kam, daB in del' Naehkriegszeit, namentlieh naeh del' Stabilisierung del' Wah
rung, eine Finanzierung derartiger Abzahlungsverkaufe notwendig wurde. Die 
finanzierenden Banken wollen abel' auf jeden Fall gegen einen Ausfall aus dem her
geliehenen Geld gesehutzt sein. Das Gesehaft hat sieh also zu del' heute wohl wieh
tigsten Form versehoben. Versieherungsnehmer ist die finanzierende Bank. Die 
Finanzierung erfolgt so, daB del' Verkaufer auf den Kaufer einen Weehsel uber 
den Kaufpreis abzuglieh einer Anzahlung von mindestens 25 % zieht. Diesen 
Weehsel, aus dem er als Aussteller haftet, diskontiert er bei del' Bank. Gleiehzeitig 
tritt er alle seine Anspruehe aus dem Eigentumsvorbehalte im Kaufvertrage an die 
Bank ab. Del' Versieherer versprieht del' Bank, ihr denjenigen Ausfall zu ersetzen, 
den sie dadureh erleidet, daB sie naeh Verwertung des verkauften Gegenstandes 
infolge del' Zahlungsunfahigkeit des Kaufers und des Verkaufers keine volle Be
friedigung fiir ihre Anspruehe aus dem Weehsel erlangt. Damit hat sieh die Ver
untreuungsversieherung in eine Delkredereversieherimg verwandelt. 

Da diese Versieherungsart noeh in voller Entwieklung ist, finden sieh in del' 
Praxis noeh manehe Zweifelsfragen und Abweiehungen. So gewahren z. B. einige 
Versieherer den Banken eine volle Ausfallversieherung, wahrend andere eine Aus
fallbeteiligung von 25 % zur Bedingung maehen. Allgemein anerkannt ist abel' 
die Forderung, daB man den Verkaufer nieht aus del' Haftung entlassen diirfe, um 
ihn zur sorgfaltigen Kreditgewahrung anzuhalten. Einige Banken sehranken aller
dings aueh die Haftung des Verkaufers ein. 

Bei den bisher behandelten Gesehaften kann die Bank und die mit ihr meist 
in engem Zusammenhange arbeitende Versieherungsgesellsehaft die Kreditwiirdigkeit 
des Kaufers und des Verkaufers priifen. Das ist abel' bei dem Verkaufe von billigeren 
Produkten, die in groBen Massen abgesetzt werden, nieht moglieh. Die Bank be
leiht in diesem FaIle, in dem keine Kauferweehsel vorhanden sind, offene Bueh
forderungen. Finanziert wird del' Fabrikant. Er muB seine Bucher offen legen 
und als Unterlage des Kredits auf eine gute Firma, meist ist es die Vertriebsgesell
schaft, einen Wechsel ziehen. Diesel' Wechsel wird von del' Bank diskontiert. Die 
Wechselsumme lautet regelmaBig nur auf einen Teil del' abgetretenen AuBenstande. 
Die Kaufer, del' Akzeptant und del' Aussteller mussen also zahlungsunfahig geworden 
sein und wei tel' muB noch nach Verwertung del' Kaufgegenstande ein Ausfall vor
handen sein, um die Zahlungsverpflichtung des Versicherers auszulOsen. 

Aile diese Geschafte bedingen einen langeren Kredit. 1m allgemeinen wird del' 
Kaufpreis bei diesen Geschaften in zwolf monatlichen Raten getilgt. Bei Verkaufen 
del' Massenprodukte kommen teilweise kiirzere Ziele in Frage. Soweit es sich da
gegen um groBere und wertvollere Gegenstande handelt, finden wir aueh Ziele bis 
zu 18 und 24 Monaten. Aile derartige Wechsel sind in Deutschland nul' sehr schwer 
zu rediskontieren. Eine kurze Uberlegung zeigt schon, daB die Bank den Diskont 
nicht nul' aus eigenen Mitteln gewahren kann. Sie nimmt daher wieder ihrerseits 
einen Rediskontkredit in Anspruch. Fur diesen dienen als Unterlagen die Wechsel 
und die Ausfallversicherung. Darauf allein sind abel' vielfach keine Rediskonten 
zu erlangen. Auch an diesel' Stelle finden wir wieder eine besondere Kreditver
sicherung als Hilfsmittel. Es ubernehmen namlich Versicherungsgesellschaften fiir 
die diskontierenden Banken dem Rediskonteur gegenuber die selbstschuldnerische 
Burgschaft fUr die Rediskonten. Meist handelt es sich dabei um andere Versicherer 
als die, welche die Ausfallburgschaft ubernommen haben. Da es sich hier regelmaBig 
um die Verburgung von Valutakrediten handelt, wird dieses Aval meist von Gesell
schaften des Landes gezeichnet, des sen Banken den Rediskontkredit gewahren. 

Eine Abart del' Abzahlungsversicherung bildet die Versicherung del' Konsum
finanzierung. Unterlage del' Abzahlungsversicherung sind langlebige Produkte, 
die nach Moglichkeit noch produktiven Zwecken dienen sollen. Bei del' Konsum
finanzierung handelt es sich dagegen um Gegenstande des taglichen Bedarfs, die 
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nur eine kurze Lebensdauer haben. Allerdings handelt es sich meist nur um geringe 
Betrage, die als Kredit eingeraumt werden. Die Versicherung erfolgt in der gleichen 
Weise wie bei der Abzahlungsversicherung von Massenartikeln. 

§ 15. Riickvel'sichel'UIJg. 
Literatur: CRUCIGER, Riickversicherung von heute. In den Veroffentlichungen des 

Deutschen Vereins fiir Versicherungswissenschaft. H. 38; CRUCIGER, Transportversicherung. 
Miinchen 1923; EHRENBERG, Die Riickversicherung. Hamburg und Leipzig 1885; EHRENBERG, 
Das kiinftige Riickversicherungsrecht. In den Veroffentlichungen des Deutschen Vereins fiir 
Versicherungswissenschaft. H. 15; GARDENER, Reinsurance. London 1921; HAGENS, Der Ruck
versicherungspoolvertrag; HERRMANNSDORFER, Wesen und Behandlung der Riickversicherung. 
Miinchen 1924; HERRMANNSDORFER, Technik und Bedeutung der Riickversicherung. Miinchen 
1927; HERRMANNSDORFER, Die Rechtsnatur des Poolvertrages. Berlin 1924; MANES, Ver
sicherungswesen. Berlin 1922; MEINARDI, Die Riickversicherung. Berlin 1925; MOLDEN
HAUER, Riickversicherung. 1m Versicherungslexikon. Berlin 1924; OBERlI1AYER, Die Riick
versicherung. Leipzig 1912. 

1. Zweck und Begriff der Ruckversicherung. Bei den bisher betrach
teten Versicherungszweigen finden wir, daB der Versicherer die vertragliche Ver
pflichtung ubernimmt, beim Eintritt eines kunftigen ungewissen Ereignisses den 
Ersatz eines etwa eintretenden Schadens zu leisten, oder beim Eintritt eines ge
wissen Ereignisses, bei dem nur der Zeitpunkt des Eintrittes ungewiB ist, eine ver
traglich genau vereinbarte Leistung zu entrichten. Fur ihn sind daher Gefahr
und Ersatzleistung von Wichtigkeit. Wir haben bereits die Bedeutung des Gesetzes 
der groBen Zahl und der richtigen Gefahreinteilung kennengelernt. Von gleicher 
Wichtigkeit ist aber auch die richtige Einteilung der versicherten Interessen del' 
Hohe nacho Nehmen wir an, ein Versicherer habe 806 Personen von 21 Jahren mit 
je 10000 M. versichert. Nach den Sterbetafeln solI sich eine Priimie von 1,22% er
geben. Er hat dann einen Versicherungsbestand von 8060000 M. und erhiilt darauf 
98332 M. Priimien. Nach den Sterbetafeln besteht die Wahrscheinlichkeit, daB 
innerhalb des ersten Jahres acht versicherte Personen sterben. Er hat also 80000M. zu 
bezahlen und erhiilt 18332 M. UberschuB. Jetzt soIl aber eine Person mit 100000 M. 
versichert sein. In diesem FaIle betriigt die Versicherungssumme 

805. 10000 = 8050000 M. 
1 100000 = 100000 M. 

806 = 8150000 M. 

An Priimie erhiilt der Versicherer 

1,22 M 
8050000. 100 = 98210 • 

100000 • 1,2~= 1220 M. 
100 99430 M. 

Nehmen wir an, daB im erst en Jahr die mit 100000 M. versicherte Person sti1'bt, 
so hat del' Versicherer folgende Betriige zu zahlen 

7. 10000 = 70000 M. 
1 . 100000 = 100000 M. 

Sa. 170000 M. 

Da e1' nur 99430 M. an Priimie eingenommen hat, erleidet er, trotzdem die Gefahr 
sich genau entsprechend der Statistik ausgewirkt hat, einen Verlust von 70570 M. 

Will der Versicherer also entsprechend den Grundregeln eines ordnungsmiiBigen 
Geschiiftsbetriebes die versicherten Interessen hinsichtlich der H6he einander 
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angleichen, so kann er seine Zeichnungen der Hohe der Versicherungssumme 
nach einschranken. In sehr vielen Fallen, so namentlich bei den General- und 
Pauschalversicherungen ist aber eine Teilung der Risiken durch Mitversicherung 
nicht moglich. Man muBte daher zu einem anderen Mittel greifen und fand es in 
der Riickversicherung. Diese ist also yom Standpunkte des Versicherers aus ein 
Hilfsmittel fiir seinen Geschaftsbetrieb. Die Riickversicherung ist, kurz ge
sagt, die Versicherung, die ein Versicherer bei einem anderen Ver
sicherer fiir einen Teil der von ihm versicherten Risiken nimmt. 

Da die Riickversicherung ein Vertrag zwischen zwei Versicherern ist, so kommt 
der Riickversicherer mit dem Erstversicherungsnehmer gar nicht in Beriihrung, 
sondern hat es nur mit seinem Erstversicherer zu tun. In welchem Umfange 
von der Riickversicherung von den einzelnen Versicherern Gebrauch gemacht wird, 
ist sehr verschieden. Zum Beispiel solI jeder der Versicherer 10000 M. eines be
stimmten Risikos tragen konnen und mit neun anderen Versicherern Riickver
sicherungsvertrage abgeschlossen haben, durch die er die Riickversicherer mit dem 
gleichen Anteile, den er tragen will, beteiligen kann. Der Versicherungswert des 
betreffenden Risikos solI eine Million Mark betragen. Betrachten wir die beiden 
oben besprochenen Moglichkeiten. Jeder Versicherer kann 100000 M. zeichnen, 
die er wieder auf seine neun Riickversicherer mit 90000 M. abwalzt. Jeder der 
100 Versicherer ist dann mit 10000 M. an dem Risiko beteiligt. Es kann aber auch 
ein Versicherer den ganzen Betrag von einer Million zeichnen. Wenn er nur 10000M. 
halten will, muB er sich fUr 900000 M. noch neue Riickversicherer suchen. Nehmen 
wir an, einer der neuen Riickversicherer wiirde 100000 M. zeichnen. Unter den 
Voraussetzungen unseres Beispiels miiBte er dann seinerseits wieder 90000 M. ab
geben. Diese Riickversicherung, die der Riickversicherer nimmt, heiBt Retro
zession. Man sieht also schon aus diesem kurzen Beispiel, wie sehr die Interessen 
der Versicherer durch Riickversicherung und Retrozession miteinander verflochten 
~~ . 

2. Die geschichtliche Entwicklung der Riickversicherung. Da die 
Riickversicherung yom Standpunkte des Erstversicherers aus ein Hilfsmittel fUr 
seinen Geschaftsbetrieb ist, muB ihre Entwicklung aufs engste mit der der direkten 
Versicherungszweige verbunden sein. Wir begegnen daher der Riickversicherung 
zum ersten Male bei der Seetransportversicherung. Der alteste bekannte Riick
versicherungsvertrag stammt aus dem Jahre 1370. In welchem Umfange man sich 
damals der Riickversicherung bediente, ist nicht bekannt. Wir finden sie aber etwas 
spater schon in Gesetzen und Sammlungen erwahnt. So nennen bereits die Ant
werpener Kostumen von 1609 die Riickversicherung. 

Bald hatte man gefunden, daB man iibernommene Risiken zu einem niedrigeren 
Pramiensatze, als man selbst erhalten hatte, riickversichern konnte. Man begann 
daher die Riickversicherung zu Pramiendifferenzgeschaften zu miBbrauchen. Na
mentlich in England entwickelte sich dies so sehr zur Unsitte, daB sie im Jahre 1746 
iiberhaupt verboten wurde. In der Folgezeit ist die Entwicklung der Riickver
sicherung nicht mehr so ausschlieBlich mit der Seeversicherung verbunden. Ihre 
eigentliche moderne Entwicklung ist sogar von der Feuerversicherung ausgegangen. 
In Deutschland finden wir die ersten obligatorischen Riickversicherungsvertrage 
im Jahre 1825. In den nachsten Jahrzehnten wuchsen die zu versichernden Werte 
immer mehr. Weiter zeigten einige groBe Brande, so namentlich der Brand von 
Hamburg, yom 5. bis 8. 5. 1842, die unbedingte Notwendigkeit der Riickversicherung. 
Gleichzeitig findet sich aber vielfach, so namentlich im preuBischen Gesetze yom 
8.5. 1837 die Tendenz zum nationalen AbschluB der Versicherung. Das inlandische 
Geschaft solI den inlandischen Gesellschaften vorbehalten werden. Diese waren, 
da sie es nicht allein bewaltigen konnten, auf die Riickversicherung angewiesen. 
Da auf diese Weise viel Geld ins Ausland £loB, kam man zur Griindung eigener 
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Ruckversicherungsgesellschaften. Sie erfolgten als Tochtergesellschaften der Erst
versicherungsunternehmungen. 1m AnschluB an den Hamburger Brand trat zum 
ersten Male der Gedanke der Errichtung einer selbstandigen Ruckversicherungs
gesellschaft auf, da die Tochterunternehmungen in ihrem Portefeuille zu abhangig 
von dem Bestande der Muttergesellschaften waren. Bereits im Jahre 1846 wurde 
die erste selbstandige Ruckversicherungsgesellschaft gegriindet. In den folgenden 
Jahren folgten eine Reihe weiterer Griindungen, die dann spater dazu ubergingen, 
ihrerseits Tochterunternehmungen fUr das direkte Geschaft zu errichten. 

Der Weltkrieg traf die deutsche Ruckversicherung, die sich inzwischen eine Welt
geltung erobert hatte, besonders schwer. Nach dem Kriege hat sich die Struktur 
des Marktes insofern grundlegend gegen friiher verandert, als jetzt einige groBe 
Versicherungskonzerne das gesamte Geschaft beherrschen. Durch die Zusammen
fassung einer ganzen Anzahl von Unternehmungen zu einer Gruppe und durch die 
damit gesteigerte Finanzkraft der Gruppe kann sie mehr Geschaft als friiher selbst 
tragen. Zunachst erfolgt jedenfalls heute eine Aufteilung des Geschaftes im Konzern 
selbst. Nur die obersten Spitzen des schwersten Geschaftes werden bei Unterneh
mungen auBerhalb der Gruppe abgedeckt. Diese Spitzen sind ein zu schlechtes 
Aliment, als daB von ihm allein eine Gesellschaft bestehen konnte. Die Ruck
versicherung ist heute zu einer internen KonzernmaBnahme geworden, so daB man 
heute von einer Blutezeit dieses Versicherungszweiges kaum sprechen kann. 

3. Arten der Ruckversicherung. Die Ruckdeckung, durch welche der 
Erstversicherer lediglich die Versicherungssumme fUr seinen Anteil verkleinert, 
nennt man Summenruckversicherung. Es kann aber auch sein, daB er beim 
AbschluB einer Erstversicherung eine Gefahr mit ubernehmen muB, fUr die er 
in seinem Bestande keinen Platz hat. Er kann sich dadurch helfen, daB er mit einem 
Ruckversicherer einen Vertrag abschlieBt, nach dem dieser aIle Schaden, welche 
auf diese besondere Gefahr zuruckzufuhren sind, ihm bis zur Hohe der vollen Ver
sicherungssumme zu ersetzen bat. Man nennt diese Ruckdeckungsart Gefahren
ru ckversicherung. 

Von groBerer praktischer Bedeutung sind die Formen, in denen die Ruck
versicherung abgeschlossen wird. Man kennt ebenso wie bei der Transport- und 
Kreditversicherung Einzel- und Generalversicherungsvertrage. Die letzteren kommen 
in der Form der laufenden Vertrage vor. Sie sind in der Praxis von der allergroBten 
Bedeutung und beherrschen das Feld des normalen Ruckversicherungsbetriebes 
vollstandig. 

Sie verdanken ihre Bedeutung namentlich dem Umstande, daB sie das Geschaft 
des Erstversicherers in mehr oder minder weitem Umfange treffen. Wichtig ist 
namlich vor allem die Frage, ob auf Grund dieser Vertrage der Zedent verpflichtet 
ist, den Ruckversicherer zu beteiligen und ob dieser verpflichtet ist, die Beteiligung 
zu ubernehmen. Das fiihrt zur Unterscheidung der sogenannten obligatorischen 
und fakultativen Ruckversicherungsvertrage. 

Von ausschlaggebender Bedeutung ist endlich die Unterscheidung der Ruck
versicherungsvertrage nach der Art der Beteiligung. Die Praxis kennt folgende 
Vertragsarten: 

a) den Quotenvertrag, 
b) den Exzedentenvertrag, 
c) den Quotenexzedentenvertrag, 
d) den Schadenexzedentenvertrag. 

Beim Quotenvertrag verpflichtet sich der Erstversicherer den Ruckversicherer 
mit einem bestimmten, vertraglich fest vereinbarten Anteil an allen Risiken zu 
beteiligen, die er in dem Versicherungszweige, auf den sich der Ruckversicherungs
vertrag bezieht, abschlieBen wird. Der Ruckversicherer verpflichtet sich seiner-
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seits, diese BeteiIigung anzunehmen. Der Anteil des Riickversicherers pflegt in 
den Vertragen durch einen Prozentsatz bestimmt zu sein. Man nennt ihn die Quote. 
Mit welcher Rohe sie festgesetzt wird, hangt von vielen technischen und wirt
schaftlichen Erwagungen abo In der Praxis finden sich Vertrage mit festen Quoten 
neben solchen mit variabelen Quoten. In anderen Vertragen findet sich wieder 
eine Staffelung der abzugebenden Quote nach der Rohe der Erstversicherungs
summe. 

Entsprechend dem Anteil an der Versicherungssumme erhalt der Riickversicherer 
auch den gleichen Anteil an der Pramie, hat aber auch mit dem Prozentsatze seiner 
BeteiIigung, wenn nichts anderes vereinbart ist, an den Unkosten des Erstver
sicherers teilzunehmen. Man spricht dann·von dem Ersatz der Originalunkosten. 
Es finden sich aber haufig in der Praxis Vereinbarungen iiber einen besonderen 
Provisionssatz. 

Der Exzedentenvertrag. Der Erstversicherer kann eine Anzahl von Risiken, 
die in die von ihm aufgestellten Klassen passen, selbst laufen. Andere Risiken 
passen hinsichtlich der GroBe nicht in seine Klassen. Er hat sich also eine Grenze 
gesetzt, bis zu der seine wirtschaftlichen Krafte reichen. Diese Summe behalt er 
fUr eigene Rechnung. In der Praxis kommen fUr diesen Betrag verschiedene Namen 
vor. Man nennt ihn Prioritat, Plein, Maximum, oder am gebrauchlichsten den 
Selbstbehalt. Den ganzen Betrag, der iiber den Selbstbehalt hinausgeht, nennt 
man den Exzedenten. Einer Gruppe von Vertragen ist eine ausfiihrliche Tabelle 
beigefiigt, in der genau bestimmt ist, welche Betrage der Erstversicherer bei jeder 
Art von Risiken fiir eigene Rechnung behalten will. Diese Tabelle wird die Maxi
maltabelle genannt. Bei einer anderen Gruppe von Vertragen fehlt eine solche 
Maximaitabelle ganz. Im Vertrage ist dann dem Erstversicherer das Recht ein
geraumt, von Fall zu Fall seinen Selbstbehalt zu bestimmen. Um Unklarheiten 
und Meinungsverschiedenheiten zu vermeiden, ist auch derartigen Vertragen viel
fach eine Tabelle beigefiigt, die aber nur zur Anwendung kommt, wenn das 
Risiko von einem Schaden betroffen worden ist, bevor der Erstversicherer den 
Exzedenten gebildet hat. Diese Tabelle nennt man infolgedessen die Schaden
maximaltabelle. 

Die BeteiIigung des Riickversicherers am Exzedenten kann ganz verschieden 
sein. Meist sind mehrere Exzedentenriickversicherer vorhanden, die quotenmaBig 
beteiligt sind. Daneben findet sich aber auch eine staffelweise Beteiligung in der 
Art, daB ein Riickversicherer hinter dem anderen beteiligt wird. 

Die Festsetzung des Selbstbehaltes Und die Verteilung des Exzedenten ist fiir 
den Geschaftsaufbau von grundlegender Bedeutung. 

Eine Verbindung der beiden bisher betrachteten Vertragstypen stellt der 
Quotenexzedentenvertrag dar. Der Zedent beteiligt den Riickversicherer mit 
einer Quote an allen Risiken, die er iibernimmt. Diese Riickdeckung geniigt in vielen 
Fii.llen noch nicht, so daB der ihm verbleibende Teil n09h seine Kra£te iibersteigt. 
Es bildet demzufolge aus seinem Quotenanteil noch «;linen Exzedenten, den er 
dem Riickversicherer auch noch ganz oder teilweise weiter gibt. 

Beim Schadenexzedentenvertrage oder der Riickversicherung auf zweites 
Risiko (seconde-risque-Versicherung) setzt sich der Erstversicherer einen bestimmten 
Betrag, den er entweder bei der einzelnen Rauptversicherung oder innerhalb eines 
vereinbarten Zeitraumes bei seinen samtlichen Versicherungen allein fiir Schaden 
bezahlen kann. Dieser Betrag bildet seinen Schadenselbstbehalt. Jede Schaden
summe, die iiber diesen Betrag hinausgeht, nennt man den Schadenexzedenten. 

Eine ganz besondere Art der Riickversicherung begegnet uns noch im Po 01-
vertrage. Bei ihr handelt es sich mehr um eine genossenschaftliche Art der Riick
versicherungsbeschaffung. Mehrere Versicherer, ganz gleich ob Erst- oder Riick
versicherer, verpflichten sich, aIle Risiken, die sie zeichnen, vollstandig an eine 
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bestimmte Stelle, den Pool, abzugeben. Der Pool wird von einer der beteiligten 
Gesellschaften, der Polverwaltung, gefUhrt. Die so gebildete Masse der Versiche
rungen wird wieder quotenweise an die Poolmitglieder aufgeteilt. Das hat zur Forge, 
daB jetzt jedes Poolmitglied an jeder einzelnen Versicherung, die nur irgendein 
anderes Mitglied abgeschlossen hat, aber auch an seinen eigenen, mit seiner 
Poolquote beteiligt ist. Damit hat der Pool eine gewisse Ahnlichkeit mit den 
in der Erstversicherung vielfach vorkommenden Versicherungsvereinen auf Gegen
seitigkeit. 

Die Einzelruckdeckung wird in der Hauptsache bei der Abdeckung des sogenann
ten "Superexzedenten" verwendet. Es handelt sich dabei um die Spitzen der 
Risiken, die nicht von den laufenden Vertragen ergriffen werden. Bei diesen letzteren 
solI nach einigen Autoren die obligatorische Form vorherrschen. In der Praxis haben 
wir jedoch diese Behauptung nicht bestatigt gefunden. Unter den laufenden Ver
tragen ist zur Zeit der Exzedentenvertrag am weitesten verbreitet, wahrend bei 
der Retrozession der Quotenvertrag vorherrscht. Der Schadenexzedentenvertrag 
hat nur ein beschranktes Anwendungsgebiet bei den Versicherungszweigen, denen 
cine besondere Katastrophengefahr innewohnt. Der Poolvertrag ist neuerdings 
in Zunahme begriffen. 

4. Der Selbstbehalt. Bei der Summenruckversicherung, die im folgenden 
allein behandelt wird, hat der Erstversicherer mit einem gewissen, vertraglich genau 
bestimmten Anteile an jedem Risiko beteiligt zu bleiben, weil der Ruckversicherer 
durch eine ausreichende Beteiligung des Erstversicherers am Risiko die GewiBheit 
haben muB, daB dieser die Durchfiihrung der Versicherung mit der notigen Sorgfalt 
iiberwacht. Die Befugnis des Zedenten zur Abwicklung der Erstversicherung 
nennt man seine Geschaftsfuhrung. 

1st auf der einen Seite ein Interesse des Riickversicherers an einer ausreichenden 
Beteiligung des Zedenten gegeben, so hat dieser auch seinerseits ein lebhaftes Inter
esse daran, nur im notwendigen AusmaBe von der Ruckversicherung Gebrauch zu 
machen. Er muB also feststellen, welche Anteile er fiir eigene Rechnung behalten 
kann. Man arbeitet" dabei mit der Tatsache, daB in einem groBen Bestande eine 
GesetzmaBigkeit der Schadenereignisse nachweisbar ist. Auf Grund der statistischen 
Erfahrungen iiber die Schadenereignisse bemiBt man die Pramie und rechnet nun
mehr mit einer Gesamtschadenzahlung in Hohe des auf Grund der Schadenwahr
scheinlichkeit errechneten Pramieneinganges. Damit hat man aber die zufalligen 
Abwei<?hungen noch nicht beriicksichtigt. Um gegen sie gedeckt zu sein, bedient 
man sich neuerdings auch in der Schadenversicherung immer mehr der Theorie 
des mathematischen Risikos. Mit der von ihr gefundenen Formel kann an Hand 
der Statistik ausgerechnet werden, wie groB das mathematische Risiko fur die ein
zelne Gruppe von Versicherten ist. Umgekehrt ist danach, von den Garantiemitteln 
ausgehend, zu bestimmen, von welchem Betrage an bei gegebenen Garantiemitteln 
ruckgedeckt werden muB. Die Notwendigkeit der Riickdeckung ergibt sich also 
daraus, daB keine Versicherungsgesellschaft uber Garantiemittel verfugt, die dem 
mathematischen Risiko bei einem ausdedehnten, aus den verschiedensten Gefahren
gruppen zusammengesetzten Bestande entsprechen. 

Fur den ErstverRicherer ist der Selbstbehalt bedeutungsvoll, weil dadurch seine 
Zeichnungsgrenzen bestimmt sind. Es ist in der Praxis ublich, daB die Ruck
versicherer ihre Beteiligung auf den Selbstbehalt der Erstversicherer abstimmen 
und immer nur eine gewisse Anzahl von Maxima oder auch nur einen Bruchteil 
eines Maximums in Deckung nehmen. Das geht soweit, daB sich fUr die einzelnen 
Versicherungszweige fast feststehende Regeln iiber die Anzahl der obligatorisch 
riickdeckungsfahigen Maxima ausgebildet haben. Damit ist abel' zugleich auch die 
Wettbewerbsfahigkeit des Erstversicherers bedingt, denn die Gesellschaft bietet 
fur ihre Kunden, namentlich bei industriellem Geschaft, die groBte Annehmlichkeit, 
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welche groBe Betrage zeichnen kann, da somit am besten die Unbequemlichkeiten 
der Mitversicherung vermieden werden. 

Die Handhabung des Selbstbehaltes mage folgendes Beispiel einer Maximal
tabelle aus der Feuerversicherung veranschaulichen. 

1. Die nachstehenden Zahlen gelten fiir Risiken del' geringsten Gefahrenklassen. Sie er
maBigen sich sinngemaB bei Risiken h6herer Gefahrenklassen. Besteht das Risiko aus mehrel'en 
einander gar nicht gefahrdenden Komplexen, dann el'h6ht sich del' Selbstbehalt um die Anzahl 
del' Komplexe. Kann bei einem Versicherungsfall nach menschlichem Ermessen nul' mit einem 
Teilschaden (unter 100%) gerechnet werden, dann wird der tabellarische Selbstbehalt um den 
entsprechenden Bruchteil erh6ht und zwar: 

90% urn % 
80% urn Y. 

bei einem Schadenbruchteil von 

75% urn % 
66% urn % 

50% urn 1/1 
33% urn 2II 

25% urn 2/1 

2. Die unter Abschnitt I, IIIf und V aufgefiihrten Zahlen verstehen sich auf je 1000 M. 
und fiir einen Schadenbereich (Komplex). 

I. Einfache und gewerbliche Risiken. 

Art 
Ortsgruppe A 

Bauart 
Ortsgruppe B 

Bauart 
Ortsgl'uppe C 

Bauart 

IT -II~I -U-I -1---1--'-1 -II-r- III --TTITfIll 
Gebaude (fiir erstes Risiko) 
a) hauptsachlich fur W ohnzwecke 
b) auch fur andere Zwecke 
Inhalt (fur erstes Risiko) 
a) Mobiliarversicherungen in den bei

den oberen Etagen 
in den unteren Etagen . 
jedoch auf erstes Risiko nicht 
mehr als 

b) Engroslager in W ohngebauder oder 
Kaufhausern . 

c) Detaillager in Wohngebauden oder 
Kaufhausern hei 1/2%0' 

bei 21/ 2%0 . 
bei 31/ 2%0 . 
bei 5 %0' 

uber 5 %0' 
d) Gewerbliche Risiken, soweit fa

brikmaBiger Betrieb nicht in Frage 
kommt und sOl1~tige nicht beson
ders bezeichnete Risiken . 

3000 1000 
2000 800 

2000 800 
4000 1500 

5000 2000 

1500 800 

750 
600 
500 
400 
300 

800 500 

II. Landwirtschaftliche Versicherungen. 

500 1000 600 
400 800·400 

400 800 300 
600 1200 600 

800 1500 800 

400 600 300 

500 
400 
350 
250 
200 

300 400 300 

300 
200 

200 
400 

1

500 

200 

150 

600 
400 

500 
600 

800 

400 

200 

300 
200 

200 
400 

500 

250 

350 
300 
250 
200 
150 

150 

150 
100 

100 
200 

300 

100 

100 

Die folgenden Zahlen gel ten fur massive Bauart und ermaBigen sich urn 1/5 bei Steinfachwerk 
und urn 1/4 bei Lehm- und Holzfachwerkgebauden. 
a) Guter in Stadten und auf dem Lande auf ein hartbedachtes Risiko 

Risiko mit gemischter Bedachung . . . . . . . . . . . 
Risiko mit weicher Bedachung . . . . . . . . . . . . 

b) Kleine Landwirtschaften in Stadten und auf dem Lande 
Risiko mit gemischter Bedachung . . . . . . . . . . . 
Risiko mit weicher Bedachung. . . . . . . . . . . . . 
jedoch auf ein einzelnes Ernteerzeugnisse enthaltendes Gebaude nicht mehr als 
auf ein hartbedachtes Risiko . . 
Risiko mit gemischter Bedachung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Risiko mit weicher Bedachung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

c) Schober vonErnteerzeugnissen, auch solche in Schobergerusten und offenen Schuppen 
sowie Schoberkomplexe, die ein Risiko bilden, werden wie die Hauptversicherung 
ruckversichert, doch halten wir auf einen Schober bzw. einen Sohoberkomplex nicht 
mehr als .. . ......................... . 

Hernnannsdorfer, Versicherungswesen. 10 

300000 
150000 
50000 

200000 
50000 

100000 
75000 
40000 

30000 
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d) Reihenscheunen 
1. fUr eine einen Gefahrenbereich bildende Reihe unter harter Bedachung • 
2. unter weicher oder gemischter Bedachung • 

e) Isoliert liegende einzelne Scheunen 
1. unter harter Bedachung • • • • . • • . . . . . . . . . . • . . • . . 
2. unter weicher oder gemischter Bedachung . . . . . . . . . . . . . . . 

III. Gegenstande im Freien oder Schuppen auf Lagerplii.tzen ohne Betrieb. 

75000 
30000 

75000 
30000 

a) Unbearbeitete Holzer .•.......•..•....••••••.•. 
b) Sonstiges N utz- sowie Brennholz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c) Brennholzlager mit Mitlagerung von KoWen sowie reine KoWen- wie Brikettlager 
d) Lager von Waren der geringsten Gefahrenklasse _ ......•.••.... 
e) Lager von Waren der hoheren Gefahrenklasse ..... .. ..... 

400000 
300000 
200000 
400000 
100000 

f) Speditionslager 

Ortsklasse A Ortsklasse B Ortsklasse C 

M. M. M. 

l. bis 11/2%0 800000 600000 400000 
2. bis 2l/2%0 650000 500000 300000 
3. bis 4 %0 500000 400000 250000 
4. bis 5 %0 400000 300000 200000 
5. bis 7l/2%0 300000 250000 150000 
6. bis 10 %0 250000 200000 75000 
7. iiberlO %0 75000 60000 50000 

IV. Petroleum-, Spiritus- und Tankanlagen 100000 M. 

V. Fabriken, industrielle Etablissements und groBgewerbliche Risiken 
Vorbemerkung: Unter Beriicksichtigung aller Umstande darf ein Schaden hochstens 1500ooM. 

bei hartgedeckten, 50000 M. bei weichgedeckten Risiken kosten. 

Ortsklasse A Ortsklasse B Ortsklasse C 

M. M. M. 

l. bis 11/2%0 900000 750000 600000 
2. bis 2l/2%0 750000 500000 300000 
3. bis 4 %0 600000 400000 250000 
4. bis 5 %0 400000 300000 200000 
5. bis 7l/2%0 300000 250000 150000 
6. bis 10 %0 250000 200000 100000 
7. iiberlO %0 100000 80000 50000 

Auf ungesprinlderte Miihlen, Textilfabriken und groBe Holzbearbeitungsbetriebe 
wird nur von Fall zu Fall gezeichnet. 1st Sprinklerschutz vorhanden, Erhohung der 
vorstehenden Betrage um 50%. Kommen mehrere Pramiensatze in Frage, so ist 
der Durchschnittspramiensatz bzw. die Pramie des Hauptbetriebskomplexes maB .. 
gebend." 

Die richtige Bemessung des Selbstbehaltes ist fiir die Riickversicherer noch aus 
einem anderen Grunde von groBer Bedeutung. Es hat sich namlich ergeben, daB die 
in vielen Versicherungszweigen herrschende Pramienschleuderei vielfach auf Kosten 
der Riickversicherer betrieben wird. Dabei spielt allerdings auch die Hohe der 
Riickversicherungsprovision eine ausschlaggebende Rolle. Man hat daher neuer
dings die Forderung gestellt, daB der Selbstbehalt des Erstversicherers so bestimmt 
werden muB, daB eine zu geringe Pramie und eine zu hohe Provision sich bei diesem 
auf natiirlichem Wege voll auswirken. 

Der Selbstbehalt hat fiir den Riickversicherer endlich noch Bedeutung in seiner 
Eigenschaft als Versicherer. Er muB wie der Erstversicherer die iibernommenen 
Risiken in Klassen einteilen und seinen Verhaltnissen anpassen. Unsere bisherigen 
Ausfiihrungen gelten daher auch fiir ihn. Nur ffir die Festsetzung der Maxima 
kommen teilweise andere Gesichtspunkte in Frage. Die reinen Riickversicherungs-
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unternehmungen bekommen, soweit es sich nicht um Einzelriickversicherung handelt, 
ihr Geschiift aus laufenden oder aus Poolvertragen. Bei . den Einzelriickversiche
rungen bestimmt der Riickversicherer von Fall zu Fall, welchen .Anteil er iibernimmt. 
Eine Maximaltabelle, wie sie der Erstversicherer hat, kann er entbehren, da die 
.Annahme der Risiken immer am Sitz der Gesellschaft erfolgt. Die Zeichnungen 
miissen allerdings nach ahnlichen Grundsatzen wie die Maxinierung beim Erst
versicherer erfolgen. Bei den laufenden Vertragen muB sich der Riickversicherer 
dariiber klar werden, welche Betrage sr fiir eigene Rechnung halten will. Die Schwie
rigkeit liegt darin, daB er bei den obligatorischen Vertragen die Risiken iiberwiesen 
erhalt und nicht selbst einzeln zeichnet. Die Bestimmung seines Selbstbehaltes 
wird daher maBgebend von der GroBe des iiberwiesenen Alimentes sowie von der 
Rohe des Selbstbehaltes des Zedenten beeinfluBt. Der Riickversicherer muB sich 
also schliissig werden, welchen .Anteil er iibernehmen will und welchen .Anteil er 
von dem iibernommenen Geschafte fiir eigene Rechnung halten will. Um seine Be
teiligung in das richtige Verhaltnis zu der des Zedenten zu bringen, beschrankt er 
sie im allgemeinen der Rohe nacho Neben relativen Einschrankungen findet sich 
in der Praxis auch die Bestimmung einer festen Summe, iiber welche der .Anteil 
des Riickversicherers nicht hinaus gehen darf. Bei Schadenexzedentenvertragen wie 
auch bei gewohnlichen Exzedentenvertragen erhalt man die Begrenzung mehr in
direkt dadurch, daB man den ganzen Exzedenten fest zahlenmaBig bestimmt. 

5. Die Durchfiihrung der Riickversicherung. Von allergroBter Bedeu
tung fiir das Verstandnis der Riickversicherung ist es, die Feststellung des Eigen
behaltes und die Beteiligung des Riickversicherers im einzelnen zu betrachten. 
Das wichtigste Kapitel in der Handhabung der Riickversicherung ist die sogenannte 
Maximierung. 

Die Feststellung des Eigenbehaltes und der Beteiligung des Riickversicherers 
ist bei den einzelnen Vertragen und bei den einzelnen Versicherungszweigen mit ganz 
verschieden groBen Schwierigkeiten verbunden. Beim Poolvertrage kommt nur eine 
Aufteilung der Versicherungssummen nach dem vertragsmaBigen Schliissel in Frage. 
Zu beachten ist nur, ob etwa eine Kumulierung vorliegt. Beim Schadenexzedenten
vertrage spielt die Versicherungssumme nur eine untergeordnete Rolle, infolgedessen 
kommt eine Aufgabe der Risiken an den Riickversicherer nicht in Frage. Es bleibt 
somit nur die Frage der Exzendetenausscheidung und Kumulbildung zu behandeln. 

Kumul bedeutet .Anhaufung, Kumulbildung oder Kumulierung das Zusammen
treffen mehrerer Raftungen des gleichen Versicherers auf einem Risiko. Sie kann 
dadurch entstehen, daB mehrere Vertreter jeder fiir sich auf dasselbe Risiko Ver
sicherungen abschlieBen. Sie kann aber auch dadurch entstehen, daB mehrere ver
sicherte Objekte nach AbschluB der Versicherungen in eine besondere raumliche Be
ziehung zueinander treten. Von auBerordentlich groBer Verschiedenheit ist es dabei 
in den einzelnen Versicherungszweigen, was als dasselbe Risiko oder als ein Risiko 
angesehen werden muB. Dabei wird festzustellen sein, wie weit sich ein Schaden 
ausdehnen kann und ob mehrere durch je eine selbstandige Versicherung gedeckte 
Gegenstande von ein und demselben Schadenereignis betroffen werden konnen. 
FUr die Transportversicherung mochten wir folgendes Beispiel anfiihren, daB fiir eine 
einfache Reise ohne Umladung gilt, bei der die Namen der Dampfer bekannt sind: 

Versicherte Interessen 
Baumwollwaren 
Seidenwaren ..... . 
Horlogerie. . . . . . . . . 

Schiffsname Reise 
D. Servia Hamburg-New York 

Gesamtversicherungssumme 

Versicherte Summe 
40000 Fr. 
50000 " 
15000 " 

105000 Fr. 

Da der Erstversicherer nur 50000 Fr. fiir eigene Rechnung halten will, betragt der 
Exzedent 55000 Fr. Bei zusammengesetzten Reisen sind namentlich dann, wenn 

10* 



148 Die einzelnen Veraioherungszweige. 

die Namen der Fahrzeuge nicht samtlich bekannt sind, die Vor- und Hauptreise 
als einheitliches Ganzes zu betrachten. Das ist erforderlich, weil gerade auf dem 
unbekannten Dampfer Kumulierungen vorkommen konnen. Grundsatzlich wird die 
Hauptreise der Exzedentenbildung zugrunde gelegt und nur, wenn die Schiffsnamen 
hier nicht geniigend, wohl dagegen die derVorreise bekannt sind, wird die Maxi
mierung nach der Vorreise unter Zugrundelegung der fiir die Hauptreise festgesetzten 
Selbstbehalte vorgenommen. Endlich ist bei der Maximierung in der Seeversiche
rung" zu beriicksichtigen, daB die Werle auf der V or- und Hauptreise verschieden 
hoch seien und daB noch selbstandige Zwischenreisen mit der Gesamtreise zu
sammentreffen konnen. Samtliche Versicherungen miissen, sofern sie an irgendeinem 
Punkte der Gesamtreise kumulieren konnen, zusammengeworfen werden. FUr die 
Exzedentenbildung ist der Hochstbetrag maBgebend, der sich fiir den Zedenten 
innerhalb der Gesamtreise ergibt. Bei det Zeitkaskoversiuherung ist der Name des 
Fahrzeuges zwar bekannt, aber derRiickversicherungsnehmerweiB sehr oft weder, 
wann die Reise angetreten wird, noch wie lange sie dauern wird. Schwierigkeiten 
ergeben sich fiir die Exzedentenbildung, wenn auf ein Fahrzeug mehrere Versiche
rungen von verschieden langer Dauer gezeichnet worden sind, z. B.: 

Dauer der Versioherung 
1. IV. 1926 bis 1. IV. 1927 . 
1. VII. 1926 bis 1. VII. 1927 . 
1. VIII. 1926 bis 1. VIII. 1927 . 

Gesamtversioherungssumme 

VersioherungssummE' 
100000 M. 
150000 " 
200000 " 
450000 M. 

Bei einem Selbstbehalt von 150000 M. ist das Maximum folgendermaBen iiber
schritten: 

um 100000 M. vom 1. VII. 1926 bis zum 1. VIII. 1926 
um 300000 M. vom 1. VII. 1926 bis zum 1. IV. 1927 
um 200000 M. vom 1. IV. 1927 bis zum 1. VII. 1927 
um 500001\'1:. vom 1. VII. 1927 bis zum 1. VIII. 1927 

Diese Betrage wiirden jedesmal den Exzedenten ergeben. Um Arbeit und Unklar
heiten in der Riickdeckung zu vermeiden, bildet man allgemein den Exzedenten 
so, daB man jede Versicherung fUr sich getrennt behandelt und nur aus allen zu
sammen Selbstbehalt und Riickversicherungsanteil bildet. Die erste Versicherung 
wiirde daher der Zedent ganz fiir eigene Rechnung laufen. Von der Zweiten fielen 
noch 50000 M. in seinen Selbstbehalt, 100000 M. bereits an den Riickversicherer, 
den auch die dritte Versicherung voll treffen wiirde. 

Bei der Landtransportversicherung machen die meist sehr kurzfristigen Reise
dauern es dem Zedenten unmoglich anzugeben, mit welchem Fahrzeug der Trans
port vorgenommen wird. Man wird aber einen Eisenbahnzug und eineFuhre immer 
als je ein Risiko ansehen miissen. Die Maximierung muB daher mit Annahmen ar
beiten. Wenn genaue Angaben iiber den Transport fehlen, pflegen die Erst
versicherer zu unterstellen, daB aIle Anmeldungen, die yom gleichen Versicherungs
nehmer am gleichen Tage und fiir die gleiche Reise gemacht werden, miteinander 
kumulieren. Dabei miissen auch noch Anmeldungen von anderen Versicherungs
nehmern am gleichen Ort fiir die gleiche Reisestrecke mitberiicksichtigt werden. 

In der Feuerversicherung muB festgestellt werden, was als ein Feuerbereich an
zusehen ist. Man versteht darunter einige oder mehrere versicherle Gegenstande, 
die so nahe beieinander liegen oder nicht durch vollwertige Brandmauern getrennt 
sind, daB bei Zusammentreffen mehrerer ungiinstiger Umstande ein Feuer von 
einem Raum oder von einem Gegenstande auf andere iiberspringen kann. Zu be
riicksichtigen ist dabei vor aHem die Lage des Risikos, seine Nachbarschaft und 
seine Bauart. Uber die Trennungswerte haben die Feuerversicherer allgemeine 
Grundsatze aufgestellt. Wenn in der Feuerversicherung maximiert wird, ist stets 
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zu beachten, ob nicht bereits bestehende Versicherungen durch den NeuabschluG 
beriihrt werden. Zur Kontrolle werden sogenannte Ortskarten gefiihrt, auf denen 
das bereits gedeckte Grundstiick eingezeichnet ist. Falls ein ganzer Ort als ein 
Feuerbereich infolge der besonderen Verhaltnisse anzusehen ist, setzt sich der 
Versicherer fiir ihn ein sogenanntes Ortsmaximum. 

Der Zedent hat bei der Bemessung der Rochstzeichnungssummen neben der 
Abgrenzung des Feuerbereichs noch die Art des Risikos, die im Pramiensatze zum 
Ausdruck kommt, die Rohe der Gesamtversicherungssumme, die ungefahre Rochst· 
schadenquote, und die Schadenhaufigkeit der betreffenden Risikengruppe zu be· 
achten. Als Unterlage der Maximierung dient ein genauer Lageplan des versicher
ten Risikos, bei dessen Aufnahme es darauf ankommt, die Feuerbereiche genau 
festzustellen. Er muG weiter anzeigen, welcher Teil der Gesamtversicherungssumme 
auf jeden Feuerbereich entfallt, und das Risiko jeden Feuerbereiches und den zur 
Anwendung kommenden Pramiesatz ersehen lassen. Als Beispiel bringen wir fol· 
genden Plan: 

Feuer6ereicn 1 
Feuerbereicn 2 

I Copslager AZI' 43:-. I 
sPU/erei~1 2,80%0 

'10/00 ~ 
AI' Tw 

-,41I'111 BIt Feuerbereicn 3 
Weberei 68pinnerei Bul.scITerei 

Seh/leIT· M500000-
terei 

M80000o- ~50%o M330000- Korderie ~ rlJ.Itu"L 
CI' 

Jrr:~G L.o}ergebaua'e L Du' •• 
1;6 ~6 ArbefWt.Speise-u. tw8 .J!1r Rolf/ufe, tel/weise uuc/1 

f.(E/~e£~D'derD'lIme, K<!Ji'e-j Schererei, 
BI' ~3Z 

robrlkole und zellweluil.J!1r 
Sock-v. Appretvr Kessel- ,%55el-1 Tw6 '=-...= KOcl!e,AlJorle O'bmonl/erle KUSMIDen 
_!lrote hau$ 'UVS 

M80000- Utensil/e0 Ho/z 
lager ~I/O%o QSch. 2%0 

..Ll!.... MZ50000- ( Kon/en- ) .Il 8renn-motermllen 
luger 

rel.lerbereicn If-
1 JI31 verw0I(u:!8-

gebtiu. e Fel.lerbereich 5 

Abb.t. 

Das Risiko, auf das insgesamt 1960000 M. gezeichnet sind, solI in einer Stadt der 
Ortsklasse A liegen. Aus der Zeichnungstabelle sollen sich folgende Betrage. fiir 
gewerbliche und industrielle Risiken ergeben: Bei einer Bedarfspramie 

200000M. 
150000 " 
100000 " 
75000 " 
50000 " 

Das Gesamtrisiko enthiilt 5 Feuerbereiche. Es entfallen auf Feuerbereich 

1 bei dem Pramiensatz von 2,8 0/ 00 330000 M. 
2 " " 4 0/00 500000 " 
3 " " 1,5 0 / 00 800000 " 
4 " " 1,6 0/ 00 250000 " 
5 " " 2 0/00 80000" 

Danach ist der- Feuerbereich 3 mit 1,5 %0 tarifiert am hochsten (800000 M.) be· 
lastet, wahrend der Feuerbereich 2 mit 4 %0 die hochste Bedarfspramie verlangt. 
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Nunmehr ist zu priifen, mit welchen Hochstschadenquoten bei den einzelnen 
Feuerbereichen zu rechnen iat. Wir wollen annehmen, daB beim Feuerbereich 2 
ein Hochstschaden von 90 % der Versicherungssumme moglich sei, damit wiirden 
dem Versicherer bier hochstens 450000 M. zur Last fallen. Beim Feuerbereich 3 
soIl. ein Hochstschaden von nur 75% der Versicherungssumme, d. i. hochstens 
600000 M., in Frage kommen kOnnen. Ein Vergleich der Feuerbereiche 2 und 3 
miteinander ergibt folgendes Bild: 

Feuerbereich Belastung Rochstschaden I ROC~!~:adeu-1 Selbstbehalt I % des Rochst-
schadeus 

1 2 3 4 5 6 

2 
I 

500oo0M. 
I 

450000M. 
I 

90% 
I 

looooOM. 
I 

22 
3 800000 " 600000 " 75% 200000 " 33 

Die Gesellschaft muB also bei der Bildung des Exzedenten ihren Eigenbehalt so 
bemessen, daB ihr Schadenanteil im ungiinstigsten Fall beim Feuerberiche 2 nie mehr 
als 22 % des Hochstbetrages betragen darf. Infolgedessen darf sie von der Gesamt
versicherungssumme nicht mehr als 22 % iibernehmen. 

Auf die Besonderheiten der Maximierung in den iibrigen Versicherungszweigen 
konnen wir nicht mehr eingehen. 

Ein wichtiger weiterer Vorgang in der Durchfiihrung der Riickversicherung ist 
der Aufgabe oder "Uberweisungsdienst. Der Riickversicherer muB unter
richtet werden, an welchen Risiken er beteiligt ist, um seinerseits eine etwa er
forderliche Retrozession vornehmen zu konnen. Die "Oberweisung erfolgt in Form 
sogenannter Borderos. Es sind dies Listen, aus denen sich die naheren Um
stande der einzelnen Risiken ergeben. Damit ist schon gesagt, daB sie bei den 
einzelnen Versichreungszweigen sehr erheblich voneinander abweichen. 

Zwei Arten von Borderos sind zu unterscheiden und zwar die vorlaufigen und 
die endgiiltigen "Oberweisungen. Die ersteren haben die Aufgabe, den Riick
versicherer schon von dem AbschluB einer unter den Vertrag fallenden Erstver
sicherung zu unterrichten, ohne daB ihm aber bereits alle Einzelheiten mitgeteilt 
werden. Der Zedent ist dazu vielfach auch noch gar nicht in der Lage, da er von 
seinen AuBenorganen noch nicht die Unterlagen erhalten hat. Die endgiiltige "Ober
weisung bringt dann erst auf Grund dieser Unterlagen die Einzelheiten fiir den 
Riickversicherer. Namentlich konnen jetzt erst die genauen Angaben iiber den Riick
versicherungsanteil und iiber die Riickversicherungspramie gemacht werden. 

Wie der Aufgabedienst im einzelnen eingerichtet ist, steht vollig im freien Be
lieben der Vertragsparteien. Wir finden daher in der Praxis die denkbar groBten Ver
schiedenheiten in diesem Punkte. 

Der "Uberweisungsdienst erfordert, wenn er sorgfaltig ausgefiihrt werden solI, 
eine erhebliche Verwaltungsarbeit. Man hat daher namentlich in der Zeit der In
flation versucht, ohne ihn auszukommen oder ihn doch sehr stark einzuschranken. 
Man lieB zunachst die weniger wichtigen Angaben aus den Borderos fort. Dann 
fing man an , alle die Risiken, von denen man annahm, daB sie der Riickversicherer 
doch nicht mehr weiter bearbeiten wiirde, nicht mehr aufzugeben. Man trug sie 
vielmehr nur noch in ein Kontrollregister ein. Andere Gesellschaften machten nur 
noch einem Riickversicherer Aufgaben, der sie dann fiir alle Riickversicherer be
arbeitete. Endlich lieB man auch diese Aufgaben noch fallen, und rechnete nur 
noch vierteljahrlich mit dem Riickversicherer abo Wenn man auch spater wieder 
den: Riickversicherungsdienst aufnahm, so gibt es doch auch heute noch zahlreiche 
Vertrage die keine Aufgaben, sondern nur vierteljahrliche Abrechnungen kennen. 
Man nennt sie "dunkle" Vertrage. 
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Eigene Pramientarife gibt es bei der Riickversicherung nicht und braucht es 
nicht zu geben. Da der Riickversicherer bei der Summenriickversicherung die Ge
fahr anteilig tragt, ergibt es sich von selbst, daB er auch den entsprechenden Auteil 
an der vom Erstversicherer vereinnahmten Pramie erhalt. Bei der Gefahrenriick
versicherung dagegen erhalt er die nach den Tarifen des Erstversicherers fUr die 
Deckung der bestimmten Gefahr erhobenen Pramienzuschlage. Lediglich bei der 
Schadenexzedentenversicherung hat man fiir die Riickversicherung einen beson
deren Pramiensatz zu bestimmen, den man entsprechend der Schatzung der Schaden
wahrscheinlichkeit festsetzen muB. 

Eine groBe Streitfrage ist es in der Praxis, ob der Riickversicherer seinen Auteil 
von der Netto- oder Bruttopramie zu erhalten hat. Unter Bruttopramie versteht 
man die vom Zedenten vereinnahmte Pramie. Die Nettopramie ergibt sich erst, 
wenn man von der Bruttopramie die aufgewendeten Geschaftsunkosten abzieht. 
In einigen Zweigen, so namentlich in der Transportversicherung hat sich das so
genannte Nettosystem sehr stark eingebiirgert. 

Wenn der Riickversicherer seinen Anteil an der Bruttopramie erhalten warde, 
ohne etwas dafiir zu vergiiten, so wiirde er ein Geschaft ohne Erwerbskosten er
halten. In den Zweigen, in denen das Nettosystem nicht iiblich ist, finden wir 
daher eine Riickversicherungsprovision. Sie ist in den einzelnen Versicherungs
zweigen nach der Hohe der vom Erstversicherer aufzuwendenden Erwerbskosten 
verschieden hoch. 

Wir haben endlich noch kurz auf die Schadenbehandlung bei der Riick
versicherung hinzuweisen. Aus den bisherigen Ausfiihrungen ergibt sich ,daB die 
gesamte Schadenregulierung in den Handen des Erstversicherers liegt. Es ergibt 
sich weiter, daB bei der Summenriickversicherung der Riickversicherer im gleichen 
Verhaltnis, in dem er das Risiko tragt, zu den Schadenzahlungen herangezogen 
werden muB. Bei der Gefahrenriickversicherung tragt er dagegen den auf die riick
gedeckte Gefahr entfallenden Schaden allein. Bei der Behandlung der Schaden 
finden "ir wieder einen Aufgabedienst, der dem Uberweisungsdienst ziemlich genau 
entspricht. 

Mit jedem Riickversicherungsvertrage ist heutzutage ein Kontokorrent
vertrag verbunden. Die Abrechnungen erfolgen in der Regel vierteljahrlich. Der 
sich ergebende Saldo ist innerhalb einer vertraglich festgesetzten, meist ziemlich 
kurzen Frist auszukehren. AuBerhalb dieser Abrechnungen sind vom Riickver
sicherer in der Regel Schadenzahlungen nur dann zu leisten, wenn Schaden eine 
bestimmte vertraglich vereinbarte Hohe iiberschreiten. Man nennt diese Zahlungen 
Schadeneinschiisse. 

Au verschiedenen Stellen unserer Ausfiihrungen haben wir bereits auf die Ge
schaftsfiihrungsbefugnis des Erstversicherers hingewiesen. Diese steht ihm zu, 
weil er allein auf. Grund des Erstversicherungsbetrages in Beziehung mit seinen 
Kunden steht. Der Riickversicherer ist daher nach dem Aufbau der Riickversiche
rung in weitestem Umfange von der Art, wie der Erstversicherer die Geschafte fiihrt, 
abhangig. Eigentlich ist es aber selbstverstandlich, daB er sich grundsatzlich nur 
mit solchen Handlungen seines Zedenten einverstanden zu erklaren hat, die im 
Rahmen des Geschaftsiiblichen liegen. So einfach dieser Grundsatz zu sein scheint, 
so schwierige Streitfragen konnen sich doch aus ihm in der Praxis ergeben. Wir 
verweisen nur auf die im Versicherungswesen iibliche Kulanz, auf Pramienunter
bietungen und Einschliisse besonderer Gefahren. Bei einem soweit gehenden Ver
trauen, daB der Riickversicherer seinem Zedenten entgegen bringen muB, bedarf 
er auch eines ausreichenden Schutzes. 

Ein Schutz mittel besteht im Selbstbehalt des Zedenten, in seiner Verpflichtung, 
mit dem vertraglich vereinbarten oder einem angemessenen Anteile an jedem Risiko 
beteiligt zu bleiben. Ein Kontrollmittel haben wir im Uberweisungsdienste kennen-



152 Die einzelnen Versicherungszweige. 

gelemt. Ana den Borderos kann der Riickversicherer feststellen, ob der Erstver
sicherer die Risiken im iiblichen Umfange, zu den iiblichen Bedingungen und zu 
den Tarifpramiensatzen zeichnet. DaB die Schadenregulierung in Ordnung ist, 
kann er ana den Schadenaufgaben ersehen. Alle diese Mittel geniigen aber noch 
nicht. Man ist vielmehr schon Hingst dazu iibergegangen, dem Riickversicherer 
ein weitreichendes Kontroll- und Revisionsrecht einzuraumen. In den Vertragen 
p£legt vereinbart zu werden, daB er berechtigt sein solI, alIe auf den Riickversiche
rungsvertrag beziiglichen Urkunden, Versicherungsscheine, Schadenakten usw. in 
der Urschrift einzusehen, die 'Obermittlung von Belegen zu verlangen, sowie die 
Richtigkeit der ihm yom Zedenten eingereihten Aufstellungen und Berechnungen 
in dessen Geschiiftsraumen durch einen Beauftragten priifen zu lassen. 

Da es sich bei der Riickversicherung um einen Vertrag handelt, der einem eigenen, 
nicht geschriebenen Rechte unterliegt, herrscht allgemein die Anschauung, daB die 
Entscheidung von Streitigkeiten durch ein Schiedsgericht erfolgen solI. Das Schieds
gericht ist regelmaBig mit drei Personen besetzt, zwei Schiedsrichtern und einem 
Obmann. Die Schiedsrichter sind meist Vorstandsmitglieder von Versicherungs
gesellschaften, die den Versicherungszweig, auf den sich der betreffende Riick
versicherungsvertrag bezieht, betreiben. Der Obmann ist jetzt meist ein hOherer 
richterlicher Beamter. Das Verfahren gleicht den allgemein iiblichen Schieds
gerichtsverfahren. 
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