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VORWORT ZUR ERSTEN AUFLAGE (1905). 

Dieses W erk ist nur ein Teil einer Sammlung von Handbiichern 
fur Handel und Gewerbe. Seine Anlage hat sich daher in den Plan ein
zufugen, welcher fur die ganze Sammlung aufgestellt ist. Danach soll 
ei ne g e m e i n v e r s ta n d l i c h e , o h j e k t i v e , s y s t e m a t i s c h e D ar
stell ungvomStande dcr wissenschaftlichen Forschungen 
und der tatsăchlichen Verhăltnisse gegeben, polemische und 
kritische Auseinandersetzungen, rein theoretische Erorterungen und 
nicht notwendige Zitierungen aher vermi,eden werden. 

Ferner ist nach dem Plane der Sammlung in dem das Versicherungs
wesen behandelnden Bande fiir die Arheiterversicherung kein Raum. 
Diese soll vielmehr mit der Darstellung der Sozialpolitik verbunden wer
den. Ebenso gehen uber den diesem W erke gesetzte:n Rahmen hinaus die 
Gehiete, welche als Versicherungsmathematik und als V ersicherungs
recht bezeichnet werden. Auch fiir sie sind hesondere Bănde vorgesehen. 
l)er Inhalt dieses Buches lăBt sich mithin am treffendsten wohl als 
Darstellung der Versicherungswirtschaft bezeichnen. Es ist 
dies der hisher am meisten vernachlăssigte 1'eil der V ersicherungs
wissenschaft. 

Ein Hand h u c h und ein Le h r h u c h will das W erk sein. Es 
wendet sich mithin in crater Linie an die Unwissenden. Aher auch 
der Kenner wird vielleicht manche neue Anregung darin finden, da 
nicht nur die deutsche, sondern auch die auslăndische Literatur, so
weit ihre Beschaffung nur irgendwie moglich war, hei der Darstellung 
des V ersicherungswesens berucksichtigt wurde. Fur j ede V ersicherungs
art und fiir alle Streitfragen wurde Rucksprache mit hewăhrten Măn
nern der Praxis genommen. W o die Literatur versagte, und das war 
nur zu haufig der Fall, hahe ich aus erster Hand zu schopfen gesucht 
und dabei im Inland wie im Ausland fast stets liebenswiirdigste For
derung durch zahlreiche Helfer gefunden. Auch an dieser Stellc sei 
ihnen allen gedankt. 

DaB hier eine ganze Reihe von Vorgăngen und Tatsachen au.f dem 
Gebiet cler V ersicherung, welche von der wissenschaftlichen W elt bisher 
nur wenig oder gar nicht beachtet wurden- wie die Versicherungskar-
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IV Vorwort 

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

N eben dem deutschen hat vorzugsweise das amerikanische und eng
lische Versicherungswesen Beachtung gefunden. Ma.13gebend hier:fiir 
war die au:f Grund lăngeren Aufenthalts im Ausland gewonnene Uber
zeugung, da.l3 gerade England und Nordamerika die fiir uns lehrreich
sten Erscheinungen aufweisen. Dort die einheitliche alte Entwickelung, 
frei von nahezu j eder staatlichen Einmischung ; hier die erste j unge, 
aher um so intensivere Entwickelung bei einer iiberaus weitgehenden 
Einschniirung durch mehr als fiinfzig verschiedene Gesetzgeber ! Das 
Studium gerade der so entgegengesetzten V ersicherungsverhăltnisse in 
den drei Lăndern: Deutschland, England und Nordamerika, in wel
chen iibrigens die V ersicherung am weitesten verbreitet ist, diirfte das 
Verstăndnis der zahlreichen Probleme, die dieses W erk behandeln muB, 
erleichtern und den Satz Goethes rechtfertigen : "Die Theorie an und 
fur sich ist nichts niitze, als insofern sie una an den Zusammenhang 
der Erscheinungen glauben macht." 

Berlin-Wilmersdorf, im Herbst 1904. A.M. 

VORWORT ZUR ZWEITEN AUFLAGE (1913). 

In dem J ahrzehnt, das seit Beginn der AbfaBBung der ersten Auf
lage verflossen ist, haben sich auBergewohnlich viele und wichtige Er
eignisse in allen Teilen der V ersicherung eingestellt. Abgesehen von 
dem siegreichen Vordringen der Sozialversicherung in nahezu sămt
liche Kulturlănder, hat auf dem Gebiete der Privatversicherung 
die Aufsichts- wie die Vertragsgesetzgebung sich entfaltet, die Praxis 
sămtlicher Versicherungszweige ist durch Einfiihrung neuer V ersiche
rungsbedingungen wenigstens in Deutschland nicht unerheblich um
gestaltet worden; bisher wenig oder gar nicht bekannte Zweige sind 
allgemein zur V erbreitung gelangt; die Zahl der V ersicherungspolicen, 
wie die Hohe der versicherten Summen und die Kapitalien der Ver
sicherungsanstalten haben sich enorm vermehrt; das Unterrichtswesen 
wie dio Literatur auf dem Gebiete der Versicherung haben eine bisher 
unbekannte Ausdehnung erlangt. W o friiher lediglich Routine und 
rein kaufmănnischer Betrieb in der Versicherung geherrscht hat, sieht 
man sich immer mehr gezwungen, eine hohere Auffassung vom \V esen 
und den Zielen der Assekuranz an die Stelle zu setzen, ihre hohen so
zialen Aufgaben stărker zu betonen und die Lehren der Wissenschaft 
weniger zu ignorieren. 



Vorwort V 

Aus allen diesen Tatsachen ist die gute Aufnahme der ersten Auf
lage dieses W erkes auch au.Berhalb Deutschlands wohl zu erklăren. 
Es gereicht mir dabei zu besonderer Freude, da.B eine Anzahl Autoren 
sich meinen Band als Vorbild fiir ihre Bearbeitungen des Versiche
rungswesens haben dienen lassen und wenigstens teilweise diese Tat
sache ausdriicklich hervorheben. 

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

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

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

VORWORT ZUR DRITTEN AUFLAGE (1921). 

Zwischen der zweiten und der dritten Auflage dieses Werkes liegt 
der erste Akt der W eltrevolution. Er hat die V ersicherung als solche 
nur in Ru.Bland vernichtet, charakteristischerweise aher auch hier erst, 
nachdem alle ubrigen kapitalistischen Einrichtungen beseitigt wor
den waren. Im ubrigen hat die V ersicherung kaum stărkere Erschutte
rungen erfahren, als andere Wirtschaftsorganisationen der am Kriege 
unmittelbar oder auch nur mittelbar beteiligten Lănder. Immerhin 
haben die gewaltigen Ereignisse der Jahre 1914-1921 in zahlreichen 
Beziehungen bald auf diesen, bald auf jenen Versicherungszweig ein
gewirkt und viele Ănderungen und Neuerungen hervorgerufen. Auch 
die V ersicherungsliteratur ist in dcn letzten acht J ahren keineswegs 
diirftig gewesen. So erklărt es sich, wenn die vorliegende Neuauflage 
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viele Ănderungen, die hoffentlich auch als Verbesserungen bezeichnet 
werden diirfen, hat erfahren miissen. Auch an zahlreichen Erweite
rungen fehlt es nicht. Durch die eingehendere Beriicksichtigung der 
Versicherungsbedingungen aller Zweige und die Wiedergabe von Pra
mientarifen diirfte die praktische Verwendbarkeit des Buches erhăht 
worden sein. Unmittelbar vor Beendigung des Drucks ergab sich 
noch die Măglichkeit, gerade erscheinende Statistiken :fUr 1919 und 
:fUr 1920 zu benutzen. Die Zerlegung des W erkes in zwei Bande 
soll namentlich den Studenten die Anschaffung erleichtern. 

Berlin-Wilmersdor:f, Neujahrstag 1922. 
GiintzelRtr. 63. 

ALFRED MANES. 
Prof. Dr. pbil. Dr. jur. 
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I. Begriff und W esen der Versicherung. 

§ 1. Begriffserliiuterung. 

Die wirtschaftliche Tătigkeit dos Menschen ist auf die Dookung 
des verschiedenartigsten Bedads gerichtet. J e nach den besonderen 
Kulturzustănden, Lebensverhii.ltnissen, Oharaktereigenschaften der 
Menschen konnen wir eine sachliche Ordnung in der Befriedigung der 
einzelnen Teile des Gesamtbedarfs wahrnehmen. Ebenso ist aher auch 
eine zeitliche Ordnung in der Bedarfsdeckung vorhanden. Auf einer 
gewi,ssen Kulturstufe begniigt sich der Mensch nicht mehr damit, fiir 
die elementaren Bediirfnisse der Lebenserhaltung zu sorgen. AuBer 
diesen werden fur sein wirtschaftliches V erhalten bestimmend nicht 
nur der gegenwii.rtig notwendige, sondern auch der zukunftige, in ab
sehbarer Zeit eintretende, nicht nur der sichere, sondern auch der wahr
scheinliche Bedarf. Der Mensch sueht dann seine gegenwii.rtigen Ein
nahmen auf lăngere Wirtschaftsperioden zu verteilen. Aher die Er
fahrung lehrt ihn hald ein Doppeltes : einerseits ist das einzelne Wirt
schaftssubjekt nicht imstande, fur jeden kunftigen moglichen Bedarf 
in ausreichender Weise zu sorgen, andererseits hat eine groBe Zahl von 
Wirtschaftssubjekten mit der Moglichkeit desselben Bedarfs zu rech
nen, ohne daB dieser aher in allen Fiillen cintritt. Sobald zu dieser Ein
sicht die Erkenntnis der GesetzmăBigkeiten anscheinend rein zufălliger 
Ereignisse innerhalb einer ausreichend groBen Gruppe von Wirtschafts
subjekten und der Wunsch sowie die l!'ăhigkeit zur Veranstaltung einer 
gemeinsamen planmăBigen Organisation der denselben Gefahren aus
gesetzten Wirtsc.haftssubjekte tritt, ist die Versicherung vorhanden. 

Denn un ter V ersi oherung verste h t man: a uf Gegen
seitigkeit beruhende wirtsohaftliche Veranstaltungen 
zweoks Deckung zufiilligen schătzbaren Vermogensbe
darfs. 

Die năhere Betraohtung der einzelnen Begriffsmerkmale wird zu 
ei ner deutlicheren Vorstellung vom W esen der Versicherung fiihren. 

Wenn unter Versicherung wirtschaftliche Veranstaltnn
gen verstanden werden, so soll hiermit zunii.chst das Erfordernis ihrer 
PlanmăBigkeit ausgedriickt werden. Die Versicherung mu.B auf ver-
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nti.nftigen Erwăgungen aufgebaut sein. Die Miihe, welche man fur 
sie aufwendet, muB dem Erfolg wenigstens erwartungsgemaB ent· 
sprechen. Das Prinzip aller Wirtschaftlichkeit: die Befriedigung eines 
moglic.hst groBen Bedarfs mit moglichst geringen Mitteln, soll An· 
wendung finden. Dabei muB es sich um die Deckung eines Bedarfs 
handeln, den der einzelne isoliert aufzubringen moglicherweise nur 
schwer imstande oder unfahig ist, sonst werden freiwillig nur 
wenig Wirtschaftssubjekte von der Versicherung Gebrauch machen, 
weil es dann an Anreizmitteln zur "Oberwindung des wirtschaftlichen 
Egoismus fehlt. 

Aus dem Begriff wirtschaftliche V eranstaltungen ergibt sich weiter 
die E n t gel t li ch k ei t aller Versicherung. J eder Teilnehmer hat, sei 
es selbst, sei es durch Vermittlung eines anderen, einen Einsatz, einen 
Bei trag zu leisten, der im V erhaltnis zu dem ihm drohenden Bedarf nur 
gering ist. Alle Einzelbeitrăge zusammen miissen aher ausreichend 
sein, um die etwa erforderlichen Mittel zu beschaffen. Der Einsa,tz 
braucht nicht unmittelbar in Geld zu bestehen, er kann auch in Ar
beitsleistungen zum Ausdruck kommen. 

Zuweilen wird den Teilnehmern an den wirtschaftlichen V eran· 
staltungen von anderer Seite ein ZuschuB zu dem Ersatzbetrag ge· 
wăhrt, den sie auf Grund ihrer eigenen Beitrăge beanspruohen konnen. 
Dieser U mstand nimmt einer solchen Einrichtung nicht den Oharakter. 
der Versicherung. Es handelt sich dann vielm.ehr um cine Vereinigung 
von V ersicherung und U nterstiitzung, wie man sic bei unserer sozialen 
Invaliden-, Alters- und Hinterbliebenenversicherung beobachten l\:ann. 

Die Bezeiohnung G e gen se iti g k ei t bedeutet mehr als Gemein· 
schaftlichkeit oder genossenschaftliche Organisation; die Gegenseitig· 
keit ist das Charakt.eristikum der Versioherung; sie setzt eine Vielheit 
von Wirtschaften voraus, die bewuBt oder unbewuBt untereinander in 
der W ei se in V erbindung stehen, daB die Leistungen einer j eden im Be
darfsfalle jeder anderen zugute kommen. Hierin liegt, daB nicht etwa 
alle Beteiligten gleic.he Beitrăge entrichten mli.ssen. Dadurch, daB man 
eine Vielheit von Wirtsohaften verlangt, spricht man der sogenanntan 
Selbstversicherung (S. 18) den Oharakter der Versicherung ah, hă.lt 
vielmehr dic V ereinigung einer moglichst groBen Anzahl verschieden~ 
Wirtschaftssubj ekte und innerhalb der Vereinigung die V erteilung der 
Leistungen fiir ein Grunderfordernis j eder wirklichen V ersicherung. 

Die Art und W eise der Bewirkung der Gegenseitigkeit ist wirt· 
schaftlich ohne Bedeutung. Die okonomische Idee ist stets dieselbe. 
Nur die ăuBere, die juristische Form kann verschieden sein. Heute 
gelangt die Gegenseitigkeit im allgemeinen zum Ausdruck entweder 
in der Rechtsform eines Gegenseitigkeitsveveins, bei dem sich die ge· 
:făhrdeten Personen selbstandig organisieren, oder in der einer Aktien· 
gesellschaft, bei der ein fremder U nternehmer die Organisation vor· 
nimmt. Sowohl hei dieser, wie bei jener Form stellt man der Organi· 
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sation als solcher, die man als V ersicherungsanstalt oder als Vers iche
re r bezeiohnet, die einzelnen beteiligten Personen, die wir Ve r • 
sicherte nennen, gegeniiber. 

Das W ort V ermogen s b e dar f ist im weitesten Sinne gedacht. 
Es kann sich um einen unmittelbaren Verlust, um Gewinnentgang, um 
Aufhoren der Sparfăhigkeit, um Ausgaben zur Abwehr eines drohen
den Verlustes, um den Zwang zu i.rgendeiner A usgabe handeln. In 
allen Fallen ist ein V ermogensbedarf vorhanden, wobei das W ort V er· 
mogen in der ublichen Auffassung einfach als die Verfiigungsgewalt 
iiber Saohgiiter gebraucht wird. Das Ereignis, welches den Bedarf her
vorruft, den Versioherungsfall bewirkt, ist bald ein elementares (Feuer, 
Hagel, Tod), bald eine menschliche Handlung (Fahrlăssigkeit, Ein
bruchdiebstahl), bald ein solches des Wirtschaftslebens (Bankrott, 
Streik, Arbeitslosigkeit). 

Dazu kommt die Eigensohaft der Z u fii Il i g k oi t des Bedal'fs. Das 
will sagen: seine willkiirliohe Herbeifiihrung durch denjenigen, dem 
der Ersatz geleistet werden soll, mu13 mogliohst ausgeschlossen sein, 
sei es, da13 Mensohenkraft dazu iiberhaupt au13erstande ist (wie bei 
Hagel ode•· Sturm), sei os, da13 der Anreiz zur Herbeifiihrung durch 
Strafgesetze (wie bei Brandstiftung), durch die drohende berufliche 
Schădigung (wie bei der Haftpflicht des Arztes zufolge eines Opera
tionsfehlers) oder (wie bei Selbstmord) durch sonstige Nachteile hint
angehalten wird; die Herbeifiihrung des Bedarfsfalles mu13 fiir den 
Versicherten irgendwie materiell nachteilig sein, mag er auch in ande
rer Beziehung davon einen Vorteil haben (z. B. bei der Verheiratung 
einer Tochter). 

Im einzelnen kann es unbestimmt sein, ob der Bedad: iiberhaupt 
eintritt. Es geniigt aher auch, da13 es lediglich unbestimmt ist, wann 
er eintritt oder in welohor Hohe er eintritt odor wie lange er andauert. 
Zufall in der Privat- wie in der Volkswirtschaft sind nămlich auch alle 
Ereignisse, deren Kommen wir zwar vermuten oder wissen und deren 
Ursachen wir kennen, bei denen wir aher den Zeitpunkt dos Eintritts 
oder den U mfang nioht nach unserem Belieben zu regeln vermogen. 
Irgendwic zufăllig ist der Bedarf dann doch atets. Auch hinaichtlich 
der Beitragsleistungen kommt das Moment des Zufalls, wenigstens fiir 
viele Fălle der Lebensversioherung, in Betracht, wie schon aus dem 
Begrif:f der Gegenseitigkeit hervorgeht. Die ver.einzelt vertretene Auf
fassung, daB die Versicherung nur fiir den Versicherten den Charakter 
der Zufălligkeit besitze, ihn aher fiir den Versicherer abgestreiît habe, 
ist nicbt haltbar. Mit ebensoviel Berecbtigung konnte man, wenig
stens in vielcn Făllen, das Gegenteil behaupten. 

Trotz der Zufălligkeit mu13 der Vormogensbedarf schatzbar, sta
tistisch me13bar sein. Dies bedeutet: jede Versicherung mu13 auf den 
Regeln beruhen, welohe die Gesotzmă13igkeiten zufălliger Ereignisse 
diktieren, mu13 aufgebaut sein auf den Erfahrungon der Stati sti k, 
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muB sich womoglich unter die Regeln der W ahrscheinlichkeitsreohnung 
bringen lassen. Diese von dem wirl:l!chaftliohen W esen der V ersicherung 
nicht zu trennende S o h ă t z bar k ei t mu.B sioh aher nioht allein auf 
die Zahl der Fălle erstrecken, sondern auoh auf die Hohe der be
notigten Deokung. 

Zweoks Deokung des Bedarfs wird die gesamte V eranstaltung un
ternommen. In j e hoherem Ma.Be sie durch eine De o k ung s mit te 1-
g e w ă h r ung erzielt wird, in desto gro.Berem U mfange erfiillt die Ver
sic.herung ihre Aufgabe. Vollkommene Deokung ist das Ideal. Eine 
nur teil weise Deokung ist aher keineswegs aus dem W eseu der V er
sic.herung auszusohlieBen, vielmehr aus technischen odor rechtspoliti
schen Griinden zuweilen wiinsohenswert, ja notwendig. Hingegen hOrt 
die Versioherung als solohe auf, sobald meht· als det· erwartungsmaBige 
Bedad gedeokt, d. h. bewuBt und gewollt ein Gewinn erzielt wird. 
Dann kann die V eranstaltung zur W ette, zum Spiel werden. Anderer
seits geniigt es, um das Vorliegen einer Versic.herung zu rechtfertigen, 
daB beim AbschluB mit der wenn auch ganz entfernten Moglichkeit 
eines Bedarfs nach der Auffassung des Versioherten gerechnet wird. 
Auoh der Milliardăr kann also eine Lebensversieherung absehlieBen. 

Ob die Deekung in Geld er:folgt, durch Wiederherstellung einer 
beschădigten oder dureh die Lieferung einer neuen Saehe oder dureh 
Gewăhrung ărztlicher Hilfe, ist gleiehgiiltig; ebenso, ob die Deckung 
durch eine einmalige Leistung geschieht oder durch periodisch wieder
kehrende Leistungen. 

Da die Deckung des Bedarfs der Zweek der V ersieherung ist, so 
liegt einc· Versicherung nicht vor, wenn der Zweck unerreichbar iat. Es 
gehOrt schon begrifflich zur V ersicherung, daB j eder Teilnehmer einen 
fes ten An s p r u o h auf die Deckung hat. Ob dieser sich auf einen 
privatreohtlichen Vertrag griindet oder auf staatsreohtlichen Zwang, 
ist fiir den Begriff der V ersicherung unwesentlich. Nieht orforderlich 
ist, daB der Anspruc.h auf dem gewohnlichen Rechtsweg geltend ge
macht werden kann; auch ein schiedsrichterliehes Verfahron oder die 
Enl:l!cheidung dureh den Spruch von Berufsgenossen ist ausreiehend. 
(Wirtschaftlich betrachtet handelt es sieh z. B. bei den deutschen Streik
entf;chădigungsgesellschaften (§ 61) um echte Versicherungen, mogen sie 
auc.h verwaltungsrechtlich nicht ala V ersieherungsunternehmungen an
gesehen werden.) Wo aher nichts anderes als Willkiir oder nur die 
Hoffnung auf die Betătigung der Mildtătigkeit besteht, hort die Ver
sicherung auf. Da beginnt das Unterstiitzungswesen, die Charitas, die 
Armenpflege, welche moglichst zu verdrăngen und durch feste Reehl:l!
anspriiche auf Versorgung zu ersetzen die kulturell wichtige Aufgabe 
der Assekuranz ist. 

Die Deckung kann auf verschiedene Weise erreicht werden : durch 
nachtrăgliche U mlegung wie durch vorherige Erhebung von Beitră-
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gen, meist Prămien genannt, und bei diesem wie bei jenem Verfahren 
unterscheidet man mannigfache Unterarten. (Vgl. § 16.) 

Aus den Begriffen der Gegenseitigkeit, Zufălligkeit, Schătzbar
keit und Bedarfsdeckung folgt der (bei der technischen Gestaltung des 
Versicherungswesens năher zu erorternde) Grundsatz des Er:fordernisses 
der Ve r h ă l t ni s mii. .Bi g k ei t zwischen Leistung und Gegenleistung 
unter den bei der V ersioherung Beteiligten in ihrer Gesamtheit. 

Daruit ist jedooh nicht gesagt, daB diese Verhaltnismă.Bigkeit im 
Einzel:fall etwa wirkliah eintritt. Es ist in diesem vielmehr gerade die 
Ungleiahheit zwischen Leistung und Gegenleistung ein charakteristi
sches Merkmal der V ersicherung. Gerade au:f dean U nterschied zwi
sahen der erwartungsmă.Bigen und der tatsăchlichen Leistung und Ge
genleistung - diese Dif:ferenz wird Risiko genannt - beruht die ge
samte Idee der V ersicherungsorganisation. 

Die hier versuohte wirtscha:ftliche und damit notgedrungen auch 
teohnische B e gri f f s b esti m m ung, ( welche zu zahlreichen kriti
sohen Erorterungen AnlaB gegeben und neben wiederholter Ablehnung 
hăufig Zustimmung gefunden hat,) will das Problem losen, einen all
gemein verstândlichen, moglichst kurzen Ausdruck zu finden fiir sămt
liohe V ersicherungsarten und V ersicherungsformen. Da bei wird von der 
Auffassung ausgegangen, daB eine wissensohaftliche wirtschaftliche 
Definition der V ersioherung moglichst iibereinstimmen mu.B mit dem, 
was der verniinftige allgemeine Sprachgebrauch unter V ersicherung 
versteht, wenngleich zuzugeben ist, da.B der Sprachgebrauch allein nicht 
maBgebend sein darf. 

Es gibt keine wirtschaftliche Begriffsbestimmung, die eine abso
lute Riohtigkeit fiir alle Zeiten hat. Wie das Wirtschaftsleben sich 
andert, mi.issen sioh auch die Begriffe ăndern; und will die Wissen
schaft nicht jede Fiihlung verlieren mit dem praktischen Leben, das 
die Mutter der N ationalokonomie ist, so muB sie zu&ehen, daB ihre 
Definitionen mit der Auf:fassung des praktischen Lebens, sofern diese 
nioht etwa widersinnig ist, iibereinstimmen. Unter diesen Umstănden 
erscheint es sehr wenig angebracht, als Versicherung nicht nur das auf· 
zufassen, was hier darunter verstanden werden soli, sondern nnter die
sen Begriff sămtliche Ma.Bregeln wirtschaftlichen Schutzes, alle V er
anstaltungen zur Meidung und Unterdriickung von Gefahren, wie bei
spielsweise das Sparwesen, zu bringen, ja selbst Bettelei und N otkredit, 
die Einrichtung von Reservefonds, technische Sicherungsvorrichtungen, 
wie Blitzableiter, als V ersioherung au:fzufassen. Denn wenn man den 
mogliohen Eintritt eines Ereignisses durch irgendeine Ma.Bregel be
stimmt vermeiden kann, so hat man bereits die Sicherheit des Nicht
eintritts; man brauoht also keine Vorsorge fiir die wirtschaftlichen Fol
gen zu treffen; denn sie kommen ja nicht. Man braucht sich nicht zu 
versiohern, wenn man gesichert ist. Dieser MiBbrauch des Begriffs 
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der V ersicherung beruht auf der Verwechselung von Sicherung und 
Versicherung. 

Ehenso verkehrt wie die V ersuche, den Begrif:f der V ersicherung 
ungehiihrlich auszudehnen, ist aher auch das Bestrehen, nur wenige Ver
sicherungsarten als echte Versicherungen anzuerkennen, z. B. nur die 
eigentlichen Schadenversicherungen, nicht aher die Lebensversicherung, 
oder nur die private, nicht die soziale Versicherung. Hat den ersteren 
Fehler cine einseitige tcchnologische Auffassung hervorgerufen, so ver
danken wir den letzteren einer cinseitigen oder vielmehr der rein ju
ristisohen Auffassung der V ersicherung. Dicse ist aher zun!i.chst in 
ihrem W esen weder technisch noch juristisch, sondern vielmehr eine 
wirtsohaftliche Einrichtung. Die technische Ăhnlichkeit darf den Na
tionalokonomen ebensowenig zu einer falsohen Definition verleiten, 
wie der U mstand, daB es dem J uristen Schwierigkeiten macht, eine 
einwandfreie, au:f alle Versicherungsarten passende Begriffsbestim
mung zu finden. Die schar:fe Trennung zwischen privatem und offent
lichem Recht, die Eigenart der Sozialversicherung, die nicht wie die 
Privatversicherung auf Vertriigen beruht, und der Umstand, daB der 
Jurist durchweg das einzelne Versicherungsverhăltnis mit den sich dar
aus ergehenden Rechtsfolgen, nicht aher das ganze Gebilde ins Auge 
faBt, erklaren wenigstens teilweise die gro.Ben Meinungsversohieden· 
heiten, die hier obwalten. Vielleicht kann man sich dahin einigen, daB 
als Versicherung im Rechtssinn anzuschen ist: ein selbstii:n
diges, entgeltliches Rechtsverhăltnis, in welchem der eine Teil zwecks 
Deckung eines kiinftigen Vermogensbedarfs sich von dem anderen, 
solche Rechtsverhăltnisse planmăBig im gro.Ben eingehenden Teil fiir 
einen irgendwie zufallig eintretenden Ereignisfall oder Zeitpunkt eine 
Leistung versprechen lă.Bt. 

Allen Versicherungen liegt derselbe Zweckgedanke zugrunde, năm
lioh: sic wollen Deckungsmittelversicherung fur Individualbedar:f lie
fern. Diese Sioherungsabsieht ist mit Recht nicht nur als ein gemein
sames und wesentliches Merkmal aller Versicherungsvertrăge bezeich
net worden, sondern zugleich a.ls das einzige, das die V ersicherungs
geschafto von den reinen W agnisgeoohăften scheidet. 

Eine systematische Einteilung des Gesamtgehietes der Ver
sicherung ist nach verschiedenen Gesichtspunkten moglich. So unter
scheidet man unter Hervorhebung juristischer Momente Privatversiche
rung und offentliche Versicherung, je nachdem die Rechtspcrsonlichkeit 
des V ersicherers der Sphăre des Pri vatrechts oder des offentlichen 
Rechts angeh5rt. Nicht minder sind es juristische Momente, welche 
die Einteilung der Versicherung in freiwillige und obligatorische, in 
V ertrags- und in Zwangsversicherung bcdingen. Hingegen sind es wirt
schaftlichc Momente, welche die Einteilung in gewerhliche nnd ge
meinwirtschaftliche V crsicherun gen bestimmen, gesellschaftliche Mo-
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mente, welche zur Seheidung von Individual- und Sozialversicherung 
fiihren: diese wie jene konnen sowohl offentliche wie private Ver
sicherungen sein. In der Regel stellt sich die S ozia l vers iche r un gj 

als Offentliche, die Privat vers iche r ung als Individualversiche
rung dar. 

Von S ozia l ve r sic h e r ung spricht man, wenn eine V ersicherung 
sozialpolitische Aufgaben zu erfiillen hat, wie unsere reichsgesetzliche 
Kranken-, Unfall-, Alters-, Invaliden-, Hinterbliebenen- und Ange
stelltenversicherung, von Privatversicherung (die meistens Vertrags
versicherung ist), "\Venn die Versicherung solcher sozialpolitischer Auf
gaben entbehrt. Bei beiden konnen Trii.ger der V ersicherung Privat
anstalten jeder Art, wie Staatsanstalten jeglicher Form sein; der U m
stand, da fi eine V ersicherung von einer offentlich-staatlichen U nter
nehmung betrieben wird (die Feuerversicherung bei den preuBischen 
Sozietăten), macht sie noch nicht zu einer sozialpolitischen, so wenig wie 
es ausgeschlossen ist, daB cine privatrechtliche Unternehmung der 
Sozial versicherung dient ( als Ersatzkassen zugelasscne V ersicherungs
einrichtungen in der Angestelltenversicherung). Im AnschluB an diese 
praktische Gestaltung wird auch in der vorliegenden Darstellung dicse 
Haupteinteilung gewăhlt, ungeachtet mancher Bcdcnken, die sich 
vielleicht geltend machen lassen. 

Versucht man eine Untereinteilung der Privatversicherung, so 
ergibt sich dic Schwiorigkeit, daB es keinen geschlossenen Kreis der 
Versicherungsartcn gibt, daB taglich nene entstehen konnen, die der 
Zwangsjacke des Systems spotten. Allgemein iiblich ist indessen die 
Einteilung in drei groBe Gruppen : 

1. Personenversicherungen (Lebens·, Kranken-, Invalidcn-, 
Hinterbliebenen-, Unfallversicherung usw.); 

2. Sac h v c r sic h e r unge n, Giiterversicherungen (Fcuer-, 'rrans
port-, Hagel-, Viehversicherung usw.); 

3. Vermogensversicherungen (Krcdit-, Hypotheken-, Raft-, 
pflicht-Riickversicherung usw. ). 

Logisch richtig erscheint die Einteilung in Versicherungen fiir Foi
gen von Ereignisscn, welche notwendig eintreton miissen, wie dor Tod, 
und solche, bei denen dios nioht der Fall ist, wie cine Heirat odor ein 
Feuer oder ein Sturm. Gelegentlich werden als eine besondere Gruppo 
Forderungsversicherungen ausgeschalt, zu welchen die Auslosungs
versicherung, die Kreditvorsicherung und die Betrichsverlnstvorsichc
rung gerechnet werden. 

In Anlehnung an das VersichcrungsYertragsgesotz unterscheidet 
man zwischen Personenversichorung und Schadensversicherung, oder 
auch zwischen Summenv·ersicherung und Schadensversicherung. Lei
tend ist hierbei die keineswegs stets richtige Auffassung, daB zwar 
die Versicherungsfalle in dor Giiter- und V ermogensversicherung Scha· 
denfii.lle darstcllen, bei der Personcnvcrsicherung cin Vermogensschaden 
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aher nicht notwendigerweise vorliegen oder nachgewiesen werden mu.l3, 
wăhrend ein solcher N achweis bei den iibrigen V ersicherungen fur die 
Ersatzleistung Voraus8etzung ist. 

Beachtenswert ist auch die Unter8cheidung nach dem okonomi
schen Zweck, welchem die einzelne V ersicherung8art dient, in W ert
erhaltung8-, W ertiibertragungs- und Wertzer8t0rungsver8icherung. 

E8 sei schlie.IHich noch der Einteilung gedacht, die nach der Art 
der U rsache der V ermogen8bedurfni8se die Assekuranzen ordnet, j e 
nachdem ein Bedad sich ein8tellt durch Elementarereignisse, durch 
men8chliche Willkiir, namentlich Verbrechen, âurch soziale Ur
E>achen u. dgl. m. 

§ 2. Voraussetzungen und Grenzen. 
So wenig eine Versicherung zu allen Zeiten der Wirtschaftsent

wicklung moglich i8t, so wenig kann es jemal8 eine Versicherung zur 
Deckung aller nur irgendwie denkbaren Vermogensbediirfnisse geben. 
Die V ersicherung ist an ganz bestimmte Vor au 8 set z unge n ge
knupft. N ur wo diese vorliegen, kann man die Versicherung aufbauen. 
Es mussen beispielsweise erst geeignete W ertaufbewahrungsmittel vor
handen sein, also eine umfassende Kapitalbildung, ehe man cine Ver
sicherung durchfuhren kann. Aher die Auffassungen uber die erfor
derlichen Voraussetzungen haben sich im Laufe der Zeit betrăchtlich 
gewandelt. Die Erfahrung mit zahlreichen V ersicherungen hat gelehrt, 
da.B man ein stolzes Gebaude auf Grundlagen errichten konnte, die 
man in weniger entwickelten Zeiten nicht fiir anbaufăhig gehal
ten hatte. 

Es wăre auch merkwiirdig, wenn die Versicherung in einem Zeit
alter, in dem das ganze Verkehrsleben revolutioniert worden ist, keiner 
Ausdehnung făhig gewesen wăre. Gerade der Fortschritt im V erkehrs
wesen, insbesondere im Transportwesen, beispiel8weise das Aufkommen 
der Eisenbahnen, hat neue Gefahren fur das menschliche Leben und 
fiir Guter und V ermogen im Gefolge gehabt. Und wenn auch die Fort
achritte der Technik noch 80 hoch steigen, um Menschenleben und Giiter 
zu sichern, so bringt gerade die fortschreitende Technik auf der aude
ren Seite immer wieder neue, friiher unbekannte Gefahren fur Leben 
und Guter. Man denke nur an das Aufkommen des Automobil8, an 
die Fortschritte der Luftschiffahrt und des Flugverkehrs. Gerade unser 
modernes Leben bewegt sich in einer ungeheuren Menge lat.enter Ge
fahren, hăufig hervorgerufen durch die irnmer mehr fort&chreitende 
Dienstbarmachung von N aturkrăften, uber welche wir in zahllosen 
Făllen einzelnen Menschen die Herrschaft anvertrauen; diese aher 
entfesseln hăufig eine Katastrophe, sei es, daB 8ie noch nicht genu
g€nd zu jener Herrschaft ausgebildet sind, sei es, daB sie zu sehr ge
wohnt, der Gefahr zu begegnen, einrnal doch die W achsamkeit ver
gessen. So haben allmăhlich, wie wir noch sehen werden, die notwendi-
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gen Voraussetzungen in gewissem Sinne eine betrăchtliche Einschrăn
kung nach verschiedenen Seiten er:fahren. 

Den Voraussetzungen auf der einen Seite stehen die Gren zen der 
Versicherungsmoglichkeit auf der anderen Seite gegeniiber, und zwar 
objektive, welche die Eigenschaft der Gefahr, und subjektive, welche 
die Eigenschaft der Person betreffen. 

Die Betrachtung dieser Voraussetzungen und Grenzen kann Hand 
in Hand gehen und ist durchaus nicht, wie es den Anschein hat, ledig
lich von theoretischem, sondern von groBem praktischen Interesse, zu
mal daraus erhellt, wie der Gedanke der V ersicherung in verhăltnis
mă.Big kurzer Zeit unter dem EinfluB einer intensiven Wirtschafts
entwicklung ebenfalls zu ungeahnter Entwicklung gelangen konnte. 

Es scheint auf den ersten Blick, daB Grundvoraussetzung aller 
Versicherung die absolute Zufălligkcit des Ereignisses sein miisse. 
'Es ist jedoch bereits darauf hingewiesen, daB es geniigt, wenn diese 
Zufălligkeit sich irgendwie betătigt, und sei es auch nur hinsichtlioh 
der Hohc oder Dauer des notwendig werdenden Bedarfs. Aher die Ge
schichte cler Versicherung zeigt uns, daB das Erfordernis der Zu
fălligkeit immer mehr Einschrănkung erlitten hat. N ur dann, so 
glaubte man einst, wenn die Herbeifiihrung des Bedarfs durch den 
Versicherten unmoglich oder so gut wie ausgeschlossen ist, kann man 
eine Versicherung betreiben. Der Willkiir des Versicherten wurde also 
der geringste Raum gewăhrt. Als nicht unter Versicherung zu brin
gende Willkiir faBte man es beispielsweise auf, wenn der Versi~herte 
seine Lebensbedingungen dadurch verschlechterte, daB er eine See
reise unternahm oder zu einem anderen Beruf iiberging oder in den 
Krieg zog. In diesen Făllen ging der Betreffende oder sein Rechts
nachfolger jedes Anspruchs auf Deckung des etwaigen Bedarfs ver
lustig. Nach und nach kam man ~u der l!berzeugung, daB die Zu
fălligkeit nicht wesentlich beeintrăchtigt werde, wenn man in dic 
Versicherung auch alle jene Fălle einschloB. Mit wachsender Ausdeh
nung der Versicherung wăchst nămlich zwar die Moglichkeit des Mi.B
brauchs, nicht aher die W ahrscheinlichkeit. Die Zufălligkeit wird durch 
spekulative Momente alsdann weniger beeinfluBt. Und so mag heute, 
wenigstens nach den V ersicherungsscheinen vieler Gesellschaften, der 
V ersicherte sich umbringen oder in den Krieg ziehen oder clie groBten 
Reisen unternchmen : diese Ereignisse beeintrăchtigen die Durchfiihr
barkeit der Versicherung in keiner beachtenswerten Weise. 

Aher nicht nur innerhalb der bestehenden Versicherungszweige hat 
man die Voraussetzung cler Zufălligkeit eingeschriinkt, man hat auch 
neue Versichcrungszweige eingefiihrt, darunter solche, bei denen gerade 
die W i ll k ii r des V ersicherten den Schaden veranlaBt, cler zu einem 
Bedarfe fiihrt. So ist die Haftpflichtversicherung in gewissem U m· 
fango dio V ersicherung gegen die Folgen der eigenen N achliissigkeit 
und FahrlăS'Sigkeit. Geradc sie darf als clas typischc Beispiel fiir die 
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duroh das moderne V erkehrsrecht wirtschaftlich notwendig gewordene 
Ausdehnung der Versicherungsgrenzen gelten. Ausreichende Zufăllig
keit bietet auch die Arbeitslosigkeit, wenigstens die nicht selbst ver
schuldete; nicht minder hat man die durch Streik hervorgerufenen Be
darfsfălle, abgesehen von gewissen Ausnahmon, als versicherbar 
erkannt. Das bei jener Versicherungsart zu lăsende Problem besteht 
in der Durch:fiihrbarkeit der Willkiir:feststellung und einer ausreichen
den Kontrolle zwecks etwaiger Verwoigerung der Bedarfsdeckungdurch 
den Versicherer. W eiterhin ist charakteristisch, da13 neuerdings der 
Ersatz nicht nur des tatsăchlich entstandenen Schadens, sondern auch 
des Gewinnentgangs in zunehmendcm U mfang V crsicherung findet. 

Die Zufălligkoit begreift in sich das verei n zel t o Au :f t re ten 
des Bedarfs. Dcnn wenn diescr bei allen Teilnehmern zur gleichen Zeit 
und womoglich auch in der gleichen Hohe cintrăte, so hăttc keiner 
einen Vorteil von der ganzcn Veranstaltung; jedcr hătte alsdann im 
Ergehnis seinen Schaden selbst zu tragen, und die ganze Einrichtung 
wăre zwecklos. Aher auf der anderen Seite darf sich der Bedar:f auch 
nicht zu selten einstcllen. Sonst schwindot der psychologische Drang 
zur Teilnahme an der Versicherung. Das vereinzelte Auftreten ist zeit
lich wie ortlich zu Yerlangen. Aher die Moglichkeit des Eintritts muB 
dauernd vorhanden sein. 

Trotz des vereinzelten Auftretens sieht man als eine fernere selbst
verstandliche Voraussotzung cine gewisso Regelmă13igkeit des 
Eintref:fens der Beclarfsfălle an, clic Hău:figkoit ihres Vorkommcns in 
nicht zu weit voneinander liegenden Zeitriiumen. Wenn hier keine be
sonders bemerkenswerte Erweiterung dor Grenzen stattge:funden hat, 
so liegt. dies daran, da13 os sich daboi weniger urn cine wirtschaftliche 
als um cine psychologischc Voraussetzung handelt. N ur zu leicht ver
:făllt der Mensch in Sorglosigkeit. Hat er lange niehts von einern 
Schaden gehort, so denkt er nicht daran, da13 dieser eintreten und ihn 
tref:fen kann. Er fuhlt nicht das Bedurfnis Vorsorge zu tre:f:fen. W enn 
sich aher auch wirtschaftliche und technische Bcdingungen ăndern, 
die menschlicho Natur halt hierrnit nicht Schritt. 

Im Gegensatz zu cler ebenerwahnten zcitlichen Bedingung steht 
eine ortliche. Die Schăden, gegen deren Folgen rnan Deckung sucht, 
dur:fen nicht sarntlich oder in ihrer Mehrzahl au:f einem zu ~mgen Ge
biete sich ereignen. Es mu13 vielmehr cine moglichst starke Verteilung 
auf ein moglichst gro13es Gebiet siattfinden. Wenn immer in 
derselhen Gcgend schr schwere Hagclfălle vorkornmen, wenn gerade 
in einem bestirnmten Landesgebiet Vichseuchen hiiu:fig sind, so werden 
naturgerna13 die Bcwohncr dor anderen Gebiote nicht willig sein, in 
cine gemoinsame Veranstaltung mit den ganz besonders Gefahrdeten 
zu t:reten. Dicse aher ha ben bei der hohen W ahrscheinlichkeit des 
Eintretens der Schaden gerade bei ihnen naturgerna13 au:f die Dauer 
nicht Mittel genug zur gegenseitigen Deekung, weil eben jeder jeden 
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schlieBlich decken muB. Aher diese Schwierigkeiten, die zu beseitigen. 
die Nachstenliebe so wenig wie der Unternehmungsgeist nicht imstande 
wa.ren, hai manchmal das Machtwort des Staates, und zwar ebenso 
das des Staates im vierzehnten, wie des im zwanzigsten J ahrhundert, 
beseitigt, indem dieser zwangsweise die Bewohner seines Gebietes zu. 
einer einzigen V ersicherung zusammentat, mit oder ohne Gewahrung 
von Zuschiissen an die Gefahrdeten. 

DaB es sich um zukiinftige Bediirfnisse handeln muB, geht 
aus dem Begriffe der Zufalligkeit hervor. Das Geschehene ist sicher. 
Es erscheint daher nicht mehr zufii.llig. Mit bereits eingetretenen wirt
schaftlichen N achteilen hat sich die V ersicherung nicht zu befassen. 
Das ist meist Sache der Armenpflege. Damit ist jedoch nicht gesagt, 
daB das Ereignis, an das sich das Bediirfnis kniipft, ein zukiinftiges 
sein muB. Dieses kann vielmehr eingetreten sein, ohne daB es den 
Teilnehmern bekannt ist. Durch eine vor langen J ahren begangene 
Fahrlassigkeit hat ein Richter eine falsche Eintragung ins Grund
buch gemacht. N achdem er sich gegen Haftpflicht versichert hat, wird 
der Fall crst bekannt und der Richter wird belangt. Das Ersatzbediirf
nis legt hier trotz des der V ergangenheit angehorigen Ereignisses erst 
in der Zukunft und kann durch die Riickwartsversicherung gedeckt 
werden. 

Bisher haben wir von den objektiven Voraussetzungen und Gren
zen gesprochen. Analoge Erscheinungen zu denen, welche wir hier be
obachteu konnten, bietet uns auch ein Blick auf die sub j e k tiv e n. 

Die wesentlichste subjektive Voraussetzung fiir die Versicherungs
moglichkeit einer Person ist deren Z ah lung s fa h i g k ei t. W er keinen 
Beitrag zu leisten imstande ist, kann sich scheinbar auch an keiner 
V ersicherung beteiligen. Allein, die vor wenigen J ahrzehnten noch 
unbekannte moderne Sozialpolitik hat in dieser Auffassung W andel 
geschaffen. Statt des Geldes wird die Arbeitskraft des Mittellosen 
als Einsatz angenommen. So kann man wenigstens die deutsche soziale 
Unfallversicherung erklaren, wenn man diese nicht als Haftpflicht
versicherung der Unternehmer auszulegen vorzieht. 

In diesem Zusammenhange sind noch einige weitere Beispiele an
zufiihren. Personen, deren Leben man als minderwertig zu bezeichnen 
pflegt, weil sie zu Krankheiten veranlagt sind, welche erfahrungs
gemaB das Le ben verkiirzen, sucht man der W ohltat der r~ebens
versicherung dennoch teilhaftig werden zu lassen, indem man gewisse 
VorsichtsmaBregeln trifft, beispielsweiseeine Wartezeit einfiihrt. (§32.) 
W egen ihrer besondcren Feuergefahrlichkeit gemiedene Gebiete oder 
Baulichkciten werden der Feuerversicherung dadurch erschlossen, daB 
der Staat als Vermittler des Versicherungsschutzes die Parteien zu
sammenbringt. (§ 44.) 

Objektive und subjektive Voraussetzungen vereinen sich in dem 
Erfordernis der S c ha t z bar k ei t. Ei ne rationelle Versicherung ist 
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nicht denkbar, ohne daB wenigstens annahernd eine statistische Er
mittelung des gesamten in Betracht kommcnden Bedar:fs moglich ist. 
Die W ahrscheinlichkeit der Hăufigkeit des Bedarîs und seines U m
:fangs muB unbedingt wenigstens ungefăhr :feststellbar sein. Hierzu 
dient in gewissen Făllen die Wahrscheinlichkeitsrechnung, welche auf 
Er:fahrungsbeobachtung beruht. W o diese Er:fahrung noch nicht aus
reicht, so daB eine eigentliche W ahrscheinlichkeitsrechnung nicht mog
lich ist, hil:ft man sich mit mehr rohen, durchschnittlichen Beob
achtungswerten. Diese Schătzbarkeit ist unumgănglich, einerlei ob es 
sich um vorherige Ansammlung der Beitrăge handelt oder um nach
herige U mlage. 

Dic W ahrscheinlichkeitsrechnung spielt insbesondere bei allen 
V ersicherungsarten, die in bezug zum menschlichen Le ben und zur 
menschlichen Gesundheit stehen, eine ausschlaggebende Rolle. Die An
wendung det· Statistik und ihrer Lehren, das Ergebnis von Massen
beobachtungen, weisen ebenso, wie die andere Voraussetzung der măg
lichst weiten răumlichen Ausbreitung auf die besondere Eignung der 
V ersicherung zum G roB b e t r i e b hin, worunter aher keineswegs nur 
Riesenbetriebe zu verstehen sind. 

Allgemein wird von dem Er:fordernis der G e :fa h r und bei ihrem 
Eintritt von Schaden gesprochen. Dabei werden diese Worte aher in 
einem besonderen, nămlich im Sinne der V ersicherung gebraucht. Hier 
versteht man allgemein unter Ge:fahr die Măglichkeit des irgendwie 
zufălligen Eintritts desjenigen Ereignisses, dessen wirtscha:ftlich nach
teilige Folgen die Auszahlung der Deckungssumme notig machen. 
(Vers iche r ung s fa ll.) U nter Schaden versteht die V ersicherungs
praxis das Ereignis selbst. Im einzelnen muB es sich gar nicht um das 
handeln, was man im gewohnlichen Leben als Gefahr, als Schaden be
zeichnet. Das Ereignis braucht durchaus kein Ungliicksfall zu sein. 
Es kann an sich nach allgemeiner Auf:fassung sogar als ein Gliick be
trachtet werden, wie z. B. die Lebensdauer iiber das erwartete Alter 
hinaus, die Verheiratung einer Tochter, die Geburt eines Kindes, die 
Einziehung zum Militărdienst. Aher selbst alle diese Ereignisse mac hen 
einen V ermogensaufwand notig oder hemmen den Erwerb, sind also 
insofern doch, wenn auch nur mittelbar und nur nach einer Seite hin, 
wirtschaftlich nachteilig. 

Herkornmlich pflegt man die Frage nach dem Gegenstand der 
V ersicherung zu erortern. Das mag von W ert sein fiir den J uristen. 
Fur den N ationalokonomen ist es hOchstens lehrreich diese Streitfrage 
zu -'streifen. Dcnn sie zeigt, welche V erwirrung und U neinigkeit unter 
den Schriftstellern herrscht, die sich mit der Versicherung vom wirt
schaftlichen Standpunkte aus beschă:ftigt haben. Als Gegcnstand der 
Versicherung hat man bezeichnet bald das Gut oder die Person, an wel
cher sich ein bestimmtes Ereignis betătigen kann, bald das Ereignis 
selbst, bald die Ersatzsumme. Allein o:f:fensichtlich kann man doch 
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a.ls Gegen8tand der V er8icherung nicht dasj enige bezeichnen, wogegen. 
versichert wird; eben8owenig das Mittel der V ersicherung oder gar ihr 
Ergebnis. SchlieBlich aher sieht man - und das ist allein richtig -
da s Interes se als Gegenstand j eder V ersicherung an. Ein Interesse 
besteht aher fur jemanden an einer Person, einer Sache, einem V er
mogen, wenn er durch Ereignisse, welche sich an diesen hetătigen, 
einen Vorteil erreichen oder einen N achteil erleiden kann. 

Man hat hier also die wirtschaftlichen Folgen irgendeines Ereig
nisses im Auge, um deren Deckung willen man eine Versicherung 
eingeht. Ohne ein solches Interesse ist keine Versicherung denkhar. 

J e nach der Verschiedenheit diese8 Interesses ist der Gegenstand 
der V ersicherung ein verschiedener. Der Eigentumer eines Hauses steht 
in einer anderen Beziehung zu diesem, als der Hypothekenglăuhiger. 
Dieser wie jener kann seine Beziehung zu dem Hause versichern. Aher 
wenn auch ăuBerlich und nach dem uhlichen Sprachgehrauch dasselbe 
Haus versichert ist, so sind es doch ganz verschiedene Beziehungen 
und Interessen, die hier versichert sind. Der Gegenstand der beiden 
Versicherungen ist nicht derselbe. 

§ 3. Y erwandte Veranstaltungen. 

Die V ersicherung ist in ihrem W eseu erst dann vollkommcn zu 
verstehen, wenn man eine Reihe ihr ăhnlichcr V eranstaltungen, welche 
mehr oder minder mit ihr verwandt sind, genau von ihr trennt. Frei
lich: es giht hier, wie bei allen wirtschaftlichen Erscheinungen, Grenz
gehiete, wo der eine Begriff in den anderen ubergeht und es kaum mog
lich i~t zu entsoheiden, wo der eine heginnt und der andere oaufhort. 

Zweifelsohne ist die V ersicherung ein Teil der wirtschaftlichen 
Vorsorge. Deren Eigentfunlichkeit ist es stets, einBediirfnis, vrelches 
in der Zukunft hevorsteht, in ein gegenwărtiges zu verwandeln. Ist 
man der "Oherzeugung, daB der an sich kiinftige Bedarf sich nicht 
vermeidE:m laBt, 8ondern be8timmt eintreten wird, und weiB man die 
Zeit und den U mfang seine8 Eintritt8, 80 wird man im allgemeinen 
durch Er8parnis8e fur seine Befriedigung sorgen wollen. Anders, wenn 
man mit der Moglichkeit des etwaigen Nichteintritt8 rechnet, oder aher 
im ungewissen daruher ist, wann oder in welchem MaLle oder auf 
welche Dauer der Bedarf sich ein8tellen wird. Alsdann erscheint das 
Sparen nicht rationell. Denn dieses Î8t, damit der Sparer selbst im 
ungiinstigsten Fali gedeckt i8t, mit einem solchen Aufwand verknupft, 
daB es in zahlreichen Făllen unmoglich angewendet werden kann. 

Die8c Bctrachtung hringt uns auf dcn U ntcr8chied zwischen S pa
ren un d Vers iche r n .. Wer sparen will, um einen kiinftigen Geld
aufwand zu decken, mufl hierzu vor allem die notige Zeit haben. 
Wer versichert, ist vom Augenhlick der Versicherungsnahme ab ge
deckt, mag seine erste Einlage noch 80 ger ing sein. W er sich vor
nimmt, jedes Jahr 1000 Mark auf die Sparkasse zu hringen, um im 
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Falle seines Todes seinen Erben ein groBes Kapital zu hinterlassen. 
aher im ersten J ahre der Spartătigkeit bereits stirbt, hinterlă.6t diesen 
nur 1000 Mark lediglich vermehrt um die Zinsen. Wer sich dagegen 
mit 10 000 Mark versichert und am ':l.'age nach der ersten nur ,\renige 
Mark betragenden Prămie stirbt, hinterlii.Bt dennoch seinen Erben die 
versichertc 8umme von 1 O 000 Mark. Stellt sich die V ersicherung fiir 
den Einzelfall unbedingt geradezu als Gcgensatz zum Sparen dar, so 
beruht sie andererseits auch in ihrer Gesamtheit trotz des Anscheins 
nicht auf Spartătigkeit, weder auf der Spartătigkeit eines einzelnen 
Beteiligten noch der einer organisierten Vielheit. Das klingt paradox. 
Auch bei ciner Sparkasse gibt es zwar viele Einleger, aher von diesen 
steht dio Spareinlage des einen in keiner Beziehung zu der des andoren, 
derart, daLI ein gegenseitiges Anrecht darauf bestiindc. Der Sparer 
ist isoliert. Er sorgt nur fiir sich. Sein Sparen kommt unmittelbar nur 
ihm ader seincn Năchsten zugute. Bei der Versicherung kommt im 
schroffen Gegensatz hierzu der Grundsatz zurn Durchbruch : A 11 e fii r 
Ei ne n, Ei ner f il r A ll e. Die Einlage eines jeden ist gleichzeitig zur 
Deckung flir den etwaigen Bedarf jedes anderen bestirnmt. Beim 
Sparen handelt es sich um eine jederzeit zur Verfiigung stehende Ka
pitalansammlung, deren Fortfiihrung aher auch stets gehindert werden 
kann. Bei der V ersicherung ist die Kapitalansamrnlung nur ftir oinen 
ganz bestimmten Bedarfsfall bestimmt. Die Hinderung des Erreichens 
.des Zieles wird gerado durch das W esen der V Prsichcrung ausgeschlossen. 
Die V.ersicherung iibertrifit das Sparen um so rnchr, je groBcr die Ver· 
billigung der Bereitstellung von Deekungsmittcln und die Sicherheit 
ihrer Bereitstellung ist. Es handelt sich bei der V crsicherung um eine 
Dberwindung der wirtschaftlichen UngowiBhcit. Sparen kann durch
aus unwirtschaftlich sein irn Vergloich zur Versicherung, insofern als 
man durch Einzahlung derselben Betriigo boi einer V crsicherungskasse 
in weit hoherem Ma.6c und viol schneller den Effekt erzielen kann, 
der durch Einzahlung bei ciner Sparkasse zu erreichen wiire. Im Einzel
fall freilich kann das Sparen rentabler ausfallen, wenn man nnbcriick
sichtigt lăBt, daf3 man durch Benutzung der Versicherung, auch wenn 
ein Bedarfsfall nicht eintritt, sich Sicherheit gckauft hat, die bei dor 
Sparkasse in weit geringercm Ma.Be vorhandon ist. 

Einen groBeren U nterschied als zwischen Sparen und Spielen kann 
man sich kaum denken. Aher ebonsowenig, wie os an Autoren gefehlt 
hat, welche Sparen und Versichern gleichgestcllt haben, cbensowenig 
sind solche zu vermissen, welche die V crsicherung als ein Spiel 
bezeichnen. Es liegt auf der Hand, daB diese Auffassung durchaus 
falsch ist. Denn schon der Zweck der Vorsicherung ist ein ganz anderer, 
wic der des Spiels. Allerdings kann cs auch Făllc geben, in denen man 
etwas als Versicherung bezeichnet, was tatsachlich ein Spiel ist, und 
die GE:schichtc der Versioherung ist reich an solchen Beispielen, deren 
hăufiges Vorkommen in frtiheron Zeiten wiederholt zu einem gesetz-
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lichen Verbot der V ersicherung iiberhaupt fiihrte. Aher solche Fălle 
lassen sich nicht unter den Begdff bringen, welcher o ben fUr die V et·
sicherung aufgestellt ist. Zu dieser irrtiimlichen Auffassung hat die 
einseitigo BP-trachtung der Versicherung vom Standpunkte der W ahr
scheinlichkeitsrechnung aus gefiihrt. Freilich auch das Spiel beruht 
auf W ahrscheinlichkeitsrechnung. Aher nicht alles, was hierauf beruht, 
ist eiu Spiel. Die V ersicherung ist gerade der absolute Gegensatz vom 
Spiel. Die V ersicherung gibt wirtschaftliche Sicherheit im Falle 
~ines Bedarfs. Der Spieler hingegen bewegt sich in fortwăhrender 
Unsicherheit. Der Zweck der Versicherung ist Bedarfsdeckung. Der 
Zweck des Spiels ist Gewinn. W o eine Veraicherung nur des Ge
winnea wegen genommen wird und genommen werden kann, ist aie 
keine solche mehr, sondern wird zum Spiel. Daraua aher, da.B in einem 
Einzelfall die V eraicherung aufhoren kann, eine aolche zu sein, und 
zum Spiel wird, ist unmoglich der Schlu.B zu ziehen, da.B V ersiche
rung nun immer oder auch nur regelmă.Big Spiel ist. Allein bei der 
fortschreitenden Entwicklung aller unserer wirtschaftlichen und aon
stigen Einrichtungen iat sehr wohl der Fall denkbar, da.B Kombina
tionen entatehen, bei denen aich Elemente der V ersicherung mit aol
chen des Sparena oder des Spiels derart mengen, da.B es schwer, ja 
unmoglich iat zu sagen, wo das eine aufhort und daa andere beginnt. 

Nicht anders liegt ea mit Vorschu.Bvereinen oder Darlehenskassen, 
die gelegentlich zwar unter diesen N amen erscheinen, tatsăchlich aher 
nichts anderes ala eine Art Kreditversicherung sein konnen. Auch durch 
das Rechtageschăft des Lei bre n ten k au fs kann ein zufălliger schătz
barer Vermogensbedarf erfiillt werden. Wird dieae Rentengewăhrung 
im GroBen organisiert, eine Gegenseitigkeit herbeigefiihrt, so haben 
wir es mit V ersicherung zu tun, anderenfalls, wenn es aich nur um 
einen Einzelakt handelt, hăchstens mit einer in ihrem Effekt ver
sicherungsăhnlichen Institution. 

Die Ăhnlichkeit der Versicherung mit dem Ban k w e se n und dem 
K re d it w e se n ist im wesentlichen nicht an dieser Stelle zu betrach
ten, sondern an einer spăteren, wo die wirtschaftliche Bedeutung der 
Versicherung zu wiirdigen ist. Es mag nur darauf hingewiesen wer
den, daB sich zuweilen eine Verbindung von Bank- und V ersicherungs
geschăft findet, wie namentlich z. B. auch aeitens einzelner V ersiche
rungsanstalten, entsprechend dem Vorgehen der Hypothekenbanken, 
Schuldverschreibungen auf den Inhaber zur Ausgabe gebracht werden. 

Hier ist noch genauer auf die bereits erwăhnte Se 1 b s t vers iche
rung zuriickzukommen. Darunter werden gewohnlich Erscheinungen 
verstanden, die in verschiedener W eise den Zweck der Deckung zu
fălligen schătzbaren Vermogensbedarfs mehr oder minder zu crreichen 
11uchen, aher nicht aui dem Wege der Gegenseitigkeit. Die primitivste 
.Art sogenannter Selbstversicherung ist die vollige Nichtversicherung 
unter Einrichtung von Riicklagen, sogenannter Selbstversiche-

Manes, Versicherungawesen I. 3. Aui!. 2 
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r ung s :f o n d s fiir die Einzel wirtschaft, die rechnungsmăBige V ertei
lung eines Bedarfs, welchen ein hestimmter Teil einer groBen Wirt
scha:ft er:fordert, au:f alle Teile derselben Wirtscha:ft, welche der glei
chen Bedar:fsmoglichkeit ausgesetzt sind. Beispielsweise legt der Fiskus 
eine gewissc Summe :fur den Fall zuriick, daB etwa eines der fiskali
schen Gebăude abbrennt. Statt daB er sich an einer V eranstaltung 
beteiligt, an der auch andere Wirtscha:ftssubjekte teilnehmen, welche 
dem gleichen Bedarfs:fall ausgesetzt sind, sucht er nur aus cigenen 
Mitteln :fiir einen etwaigen Bedar:f Vorsorge zu tref:fen. Dieses Ver
:fahren mag hău:fig die gleichen Wirkungen haben wie eine Versiche
rung. Es ist aber keine. Denn hier liegt keine Gefahrgemeinschaft 
vor. Eine Gemeinschaft konnen nur verschiedene Wirtschaftssuhjekte 
bilden, nicht aber mehrere Gegenstiinde, welche demselhen Wirtscha:fts
subjekt zugehoren. Das Wirtscha:ftssubjekt, welches so zahlreiche und 
wertvollo V ermogensstiicke besitzt, daB die Kosten der sogenannten 
Selbstversicherung die gleichen sind, wie die Teilnahme an einer wirk
lichen Versieherung, hat zwei:felsohne im Falle eines Bedar:fs einen ab
soluten W ertverlust. Es wird aher nicht durch das Verfahren der Selbst
versicherung das erreicht, was die V ersicherung bietet, nli.mlich gerade· 
die Aufhebung des Verlustes, die Decknng, der W ertersatz. 

N eben dieser Einzelselbetversicherung, wie sie heispielsweise 
von einer Anzahl Stă.dte, sei es fiir die Versicherung von Im
mobilien, sei es fiir die von Mobiliar gegen Feuerschiiden, ver
einzelt auch gegen andere Risiken, hetriehen wird, ist die Ve r
bandsselbstversicherung zu nennen. Sie bildet einen U'ber
gang zur eigentlichen Versicherung inso:fern, als sich hier mehrere 
Wirtschaftssubjekte zur gemeinsamen Risikentragung verbinden. Die 
Bedenken, welche gegen die Einzelselbstversicherung sprechen, fin
den sich hier in abgeschwăchtem MaBe, so:fern es sich um cine nicht 
allzukleine Zahl von Mitgliedern handelt und die Objekte wie die 
răumlichc Ausdehnung des V ersicherungsgebietes den rationellen Er
fordernissen der V ersicherung entsprechen. Ein solcher V erband kann 
sich naturgemăB zu einer eigentlichen Versicherung insbesondere in 
Form eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit entwickeln, aher 
auch beliehig andere Rechtsformen annehmen, so:fern keine Kollision 
mit den Vorschri:ften des Aufsichtsgesetzes erfolgt. Bei Beschriinkung 
au:f einen fest umgrenzten Teilnehmerkreis wird aber im allgemeinen 
nach der herrschenden Verwaltungspraxis die deutsche Staatsaufsicht 
nicht eintreten. Diese Praxis muB allerdings als recht bedenklich be
zeichnet werden, wenn die Verbandsselbstversicherung, wie dies neuer
dings der Fall ist, sich ausbreitet, namentlich wenn das Bestrehen, 
durch solche V ersicherungsereatzinstitute der Besteuerung ausweichen 
zu konnen, hoher veranschlagt wird, als die Sicherung der Objekte, 
namentlich von Fabriken gegeniiher Brandschăden usw. 

Weiterhin fii1lt unter die irrefiihrende Be:ooichnung Selbstversiche-
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rung der hii.uîige Fall, da.6 etwa ein Haus oder ein Schiff nur bis zu 
einer gewissen Hohe V ersioherung îindet, wăhrend fii.r den Rest keine 
V ersicherung gegeben wird, îiir den nicht iibernommenen Teil behălt 
vielmehr der Eigentiimer die Haftung. Dann liegt nichts anderes vor 
als ein Ausschlu.6 der V ersicherung, ein Se 1 b s t b e hal t. 

Noch eine andere Betrachtung zeigt uns die Richtigkeit der hier 
vertretenen Auîîassung. Es ist oben darauf hingewiesen worden, da.B 
nur dann V ersicherung moglich ist, wenn der Einsatz des Einzelnen 
im Verhăltnis zu dem ihn moglicherweise treîîenden Verlust ein ge
ringer ist. Die V erlustîălle diirîen aher andererseits nur verhăltnis
mă13ig selten bei der Gesamtheit der Teilnehmer an der Veranstaltung 
eintreîîen. Wenn nun ein Reeder 100 Schiîfe hat und mit diesen an 
ei ner V ersicherung teilnehmen wollte, so hătte er eine solche Summe 
von Prămien zu zahlen, daB diese Summe dem V erlust von einem oder 
womoglich mehreren Schiîîen gleichkăme. Deshalb sieht er von einer 
V ersicherung ab und legt sich eine Re ser ve zuriick. Dies Verîahren 
hat aher niohts gemein mit der Versicherung; sondern hoohstens mit 
dem Sparen. Vor allen Dingen ist der Selbstversicherer der Geiahr 
ausgesetzt, da13 ein Vermogensbedarî eintritt, ehe er die erforderliche 
Deckungssumme zuriiokgelegt hat, genau wie der Sparer. 

(Gelegentlich wird im Gegensatz zur sogenannten Selbstversiche
rung von Fremdversicherung gesproohen, worunter dann die eigent
liche Versioherung verstanden wird. Fremdversicherung ist auch vor
geschlagen worden als Sammelname Îiir die mit der Materie der Ver
sicherung îremder Interessen zusammenhă.ngenden Formen.) 

Alle Arten der sogenannten Selbstversicherung nennt man zweck
mă13iger S el hstd eoku ng odor Eigendeck ung, und zwar entweder 
eine teilweise oder eine vollige. Man kann :ferner unterscheiden zwi
scheu vereinbarter, obligatorischer, îreiwilliger und unbeabsichtigter 
Sel hstdeckung. 

Der Vollstiindigkeit halher sei eine weitere Bedeutung erwiihnt, in 
welcher das Wort Selbstversioherung, und zwar in der Sozialversiche
rung gehraucht wird. Dort ist es die îreiwillige Versicherung im Gegen
satz zur zwangsweise vorgeschriebenen. 

Zwischen Sparen und V ersichern, d. h. zwisehen der isolierten Fiir
sorge und der Risikenverteilung auî eine Vielheît, stehen die G a
r an tie ve r t r ă g e. Sie sind aher als eine "Oberwălzung, nicht als eine 
Verteilung der Last zu betraohten. Hăufig allerdings werden oolche 
Vertrăge als V ersicherungsvertrăge hezeichnet, aher durch die mi.6-
brăuohliche Anwendung des Ausdrucks werden sie noch nicht dazu. 
Ausgeschlossen ist es indessen nicht, daB die "Ohernahme von Garanti~
leistungen versicherungsmă.Big erîolgt. 

SchlieBlich ist noch darauf zuriiokzukommen, daB die S ozia 1-
v e r sic h e r ung als V ersicherung aufgefaBt werden muB. Bckanntlich 
werden hier den Versicherten oft hOhere Summen aushezahlt, als sie 

2* 
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nach den von ihnen geleisteten Beitrăgen zu beanspruchen haben, und 
zwar geschieht dies, wie iibrigens auch hăufig bei privaten Veranstal
tungen, zufolge der Beitragsloistung durch dritte Personen. Insbeson
dere zahlt das Dcutsche Reich den Arbeitern einen Zuschul3 von vielen 
Millionen. Wii.hrend der Arbeiter jedoch bei der Kranken- und In
validenversicherung einen Beitrag entrichtet, ist er vollig beitrags.frei 
bei det· U nfallversicherung. Dasselbe ist hâufig der Fali bei zahlreichen 
V eranstaltungen, welche im Inland wie im Ausland grol3e U nter
nehmer fiir ihre Arbeiter, oft auch filr deren Witwen und Waisen ein
gerichtet haben. 

II. Entwicklung und Bedeutung der V ersicherung .. 

§ 4:. Entwicklung bis zur neueren Zeit. 

Dic allgemeine Geschichte des Versicherungswesens ist noch un
geschrieben und in keinem Lande ausreichend ermittelt, ebenso wie 
es an der genauen und zuverlâssigen Durchforschung der Geschichte 
selbst einos einzigen V ersicherungszweiges fehlt. Immerhin ha ben wir 
Kenntnis von zahlreichen Einzelheiten, wie uns auch die Marksteine 
der Entwicklung nicht unbekannt sind. 

Hier besteht nur die Aufgabe, diejenigen Punkte der geschicht
lichen Entwicklung herauszugreifen, welche gleichmâl3ig von Bedeu
tung sind fiir alle oder doch die meisten Versicherungszweige. Die 
Entwicklung der einzelnen Arten wird uns bei deren Sonderschilderung 
(2. Band) beschâftigen. Ebenso ist auf das historische Werden des 
V ersicherungsrechtes, der V ersicherungstechnik und der V ersicherungs
wissensclla.ft an anderen Stelleu zuriickzukouuuen. 

Versucht man eine sys tem ati se h e Ei n t ei lung der Versiche
rungsentwicklung, so trennt man zweckmăl3igcr Weise von der l'igent
licheu Geschichte die V o r g e s c h i c h t e ; diese weist zwei Epochen 
auf, das Altertum und das Mittelalter bis ins 14. Jahrhundert hincin. 
Die eigentliche Geschichte zerlegt man in drei grol3e Epochen: 
die ersto wâhrt von Mitte des 14. bis Ende des 17. Jahrhunderts, in 
ihr bildet sich die V ersicherungspolice aus; in der zweiten, welche das 
18. und die erste Halfte des 19. J ahrhunderts umfal3t, entstehen Ver
sicherungsgesellschaften ; die dritte, welche noch wăhrt, ist die Epoche 
des modernen internationalen Gro.f3bctriebs und zugleich der Sozial
versicherung. Doch auch nach anderen Gesichtspunkten. ist eine Ein
teilung denkbar. So unterscheidet Worner drei Entwicklungsstufen: 
1. die der personlich beschrănkten freien V ersicherungsgemeinschaft ; 
2. die der personlich unbeschrankten freien V ersicherungsgemeinschaft; 
3. die der personlich unbeschrankten Zwangsversicherungsgemein
schaft. Inwieweit es dabei richtig ist, die dritte Entwicklungsstufe 
!tls vollkommenste und letzte zu bezeichnen, mag dahingestellt bleiben. 
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Der Grundgedanke cler Versicherung ist uralt. IhreKeime 

sind schon in den ăltesten Zeiten cler Naturalwirtschaft vorhanden 
gewesen. Aher die moderne rationelle Versicherung ist, ins
besondere in ihrem Hauptzweig, der Lebensversicherung, verhăltnis
măBig jungen Ursprungs; denn sie setzt wissenschaftliche Grundlagen 
voraus, die erst wenige J ahrhunderte alt sind. 

J e geringer die Kultur des Menschen, d~sto weniger versteht er 
naturgemăB den Gefahren, welche ihn bedrohen, aus dem Wege zu 
gehen. Mao hat daher gewohnlich gelehrt, das Bedi.irfnis, welches 
cler modernen Versicherung zugrunde liegt, wii.re in fri.iheren Zeiten 
noch weit dringender als heute vorhanden gewesen. Allerdings liegt ge
rade in der fortschreitenden Unterjochung cler Naturgewalten unter 
den menschlichen Willen cler Fortschritt cler Kultur. Die Errungen
schaften der modernen Hygiene, welche das Leben der Menschen er
halten, die Ausbildung feuersicherer Baukonstruktionen, welche die 
Zahl cler Brănde verringern, die Fortschritte cler Schiffsbautechnik, 
welche dio Gefahren cler Seeschiffahrt gewaltig herabmindern : sie 
alle sind freilich Errungenschaften einer neuen, kulturell hochstehen
den Zeitepoche. Allein ein verfeinertes Wirtschaftsleben bringt zahl
reiche neue Lebensgewohnheiten, welche neue Gefahren, neue Bedurf
nisse wachrufen. Wie oft und weit reist man im 20. J ahrhundert, im 
Gegensatz zu unserer GroBvii.terzeit. Welche Zunahme haben unsere 
Verkehrsmittel, welche Verbreitung hat unser Beleuchtungswesen oder 
die Verwendung von Glas bei Bau ten gegeniiber der Zeit vor 100 .J ah
ren gefunden. Alle diese N euerungen geben dem Versicherungs
gedanken neuen Nii.hrboden. Dazu kommt als weiteres, da..B die Ent
wicklung cler Versicherungseinrichtungen nicht sowohl von dem vor
handenen Bediir:fnis, als vielmehr vom Gefiihl seines Vorhandenseins 
und cler Făhigkeit zu seiner Befriedigung abhăngig ist. 

Empfand mao nun auch zuweilen in fruheren Zeiten das Bediirf
nis einer Versicherung, ohne es in der bei uns iiblichen Weise befriedi
gen zu konnen, so hatte man doch andere, wenn auch unvollkommene 
Mittel hierzu. So ersetzte z. B. die Einrichtung des Geleitgelds, wofiir 
cler Landesherr bei etwaigem StraBenraub sich zur Schadloshaltung 
verpflichtete, einen Teil der Binnentransportversicherung, der Brand
bettel die Feuerversicherung, die Einrichtung cler Konvoyoohiffe in 
Hamburg teilweise die Seeversicherung und noch heute miissen als 
Sur rog a t fiir eine Hochwasserschădenversicherung die Kollekten zu
gunsten der V'berschwemmten angesehen werden. 

DaB auch die e t h i s c h- p s y c h o 1 o g i s c h e Se it e keineswcgs zu 
unterschătzen ist, zeigt sich vielleicht noch mehr, wenn wir nioht die 
giinstigen Folgen beachten, wolche mit dem Drang des Menschen, seine 
Zukunft zu sichern, verbunden sind, sondern wenn wir die Hinder
nisse ins Auge fassen, welche dabei in Betracht kommen. 

Altiiberbrachte Sitte, Festhalten am V'berkommenen, oft auch eine 
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falsch verstandene Religion und Aberglaube haben das Aufkommen 
oder die Verbreitung der Versicherung in vielen Lăndern gehemmt, bis 
in unsere Tage. Die Versicherung, als unerlaubtes Eingreifen in die 
Plăne Gottes, von Christen wie von Mohammedanern bekămpft, ist 
durchaus keine lăngst verschwundene Erscheinung, wie man auoh ge
legentlich den Blitzableiter ala ein wider die gottliche Vorsehung tăti
ges Mittel bezeichnet hat. Das Almosenwesen wat• oder ist oft elwnso 
ein Hemmnis fiir die Ausbreitung der V ersicherung wie der Glaube 
an dio W underkraft des Heiligen Florian oder der von einem Hexen
pater empfohlenen Feuersbrunstzettel, die an den vier Ecken des Hau
ses angebracht, Schutz vor Feuer gewăhren sollen. Da13 die kanonisohe 
Gesetzgebung mit ihrem Verbot des als Wucher betrachteten Zinsen
nehmens auf der einen Seite das Aufkommen der Versicherung ge
hindert, indirekt sie aher doch gefordert hat, wird noch ausfiihrlicher 
darzustellen sein (vgl. § 40). Auch nach dem Islam gelten gewisse 
Versicherungen ala wucherisch. Noch 1912 ist den mohammedanischen 
Bewohnern von Beirut der Abschlu13 von Lebensversicherungon ver
boten worden. Das sehr spăte Aufkommen einer Versicherung in J apan 
ist auf viele dort noch immer nicht verdrăngte patriarchalisohe Zu
stănde und Sitten zuriickzufiihren. 

Es gehOrt au13erdem wohl zu den Eigentiimlichkeiten fast jedes 
neuen V ersioherungszweiges, da13 ihm der Vorwur.f der U nmoral oder 
U ngesetzlichkeit gemaoht wird. Dem ist so wenig die Lebens- wie die 
Haftpflicht-, die Kredit- oder die Arbeitslosenversicherung entgangen. 

Die urspriingliohe Gemeinscha.ft war die Familie und in ihr ist 
naturgemă13 der Keim gegenseitiger Hilfe, des Eintretens von Einem 
fur Alle und von Allen fur Einen gegeben. Gemeinsame Wirtschaft, 
gemeinsame Gefahrabwendung, gemeinsame Fiirsorge charakterisieren 
sie. Aher alle Leistungen und Gegenleistungen beruhten hier auf 
der personlichen Hilfeleistung des Einzelnen. Einen Verkehr der 
Wirtscha.ften untereinander gab ea dabei noch nicht. Mithin .fehlte, 
abgesehen von allen anderen Momentan, das wesentliche Moment der 
Vereinigung mehrerer Wirtschaften zur Bedarfsdeckung. Die Vereini
gung der einzelnen Familienmitglieder konnte dieses Moment nicht 
ersetzen; denn da ea noch kein personliches Eigentum, sondern nur 
eine Gesamthabe mit ideellem Anteil des Einzelnen gab, so bildeten 
alle Einzelnen nur unselbstăndige Teile der einen Wirtschaft. 

'Obor eine Art Gefahrsgemeinschaften zwecks gegenseitiger Be· 
darfsdeckung wird schon aus der Zeit des babylonischen Herrschers 
Hamurabi um 2200 v. Chr. Geb. beriohtet. Beispielsweise pflegten 
damals die Teilnehmer an einer Karawane die Verabredung zu treffen, 
daB der dem Einzelnen auf der Reise durch Raub oder 'Oberfall er· 
wachsene Schaden gemeinsam getragen werden sollte. 

Auoh in den primitiven Verhiiltnissen, unter denen das indische 
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Rooht entstanden ist, finden sich Einrichtungen, die hier zu erwăh
nen sind. Fiir arbeitsunfăhige AngehOrige einer Familie sorgten die 
:iibrigen Mitglieder derselben. Sti:Etungen zu religiăsen und wohltătigen 
Zwecken kamen hăufig vor; sie wurden oft von besonderen Aus-
.schiissen oder von der Familie des Stifters verwaltet. · 

Einen Anklang an V ersicherung zeigt ferner das alte indische 
Recht dariu, daB Schuldner, die in cine Wildnis oder einen groBen 
W ald reisen, monatlich 1 O, solche, die iiber das Meer fahren, 20 Prozent 
Zinsen za.hlen sollen. Der gewohnliche ZinsfuB betrăgt sonst hOchstens 
5 Prozent fiir den Monat. Genossenschaftliche Gestaltung und Zuwon
dungen an Hinterbliebene, oft mit einem religiosen Charakter, finden 
sich u. a. im alten .Ăgypten. W eit verbreitet waren bei den al ten .J uden 
kommunale Brautausstattungsvereine, zu denen als Institutionen zwccks 
Forderung des Volkszuwachses alle Mitglieder beitragspflichtig waren. 
Aus Griechenland wird uns berichtet, Sklavenbesitzer hătten mit einem 
begiiterten Manne einen V ertrag dahin abgeschlossen, daB dieser ihnen 
im Falle des Entlaufens eines Sklaven eine gewisse Summe Geldes 
auszuzahlen verpflichtet sei, wăhrend sie diesem einmalige oder perio
dische Einza.hlungen maohten. 

Ferner hat m'au schon friih auf der Grundlage dor Gegenseitigkeit 
genossenschaftliche Verbănde gebildet zur gemeinsamen Dbernahme 
etwaiger Verluste durch die Seeschiffahrt. Es ist die griechische Koi
nonia, welche diesem Zwecke diente. 

Aher auch das im Falle des Tocies entstehende Vermogensbediirfnis 
hat man sohon vor zwei J ahrtausenden gemeinsam durch Verteilung 
zu decken gesucht. So finden sich unter den romischen Kaisern V er
einigungen von Leuten niederen Standes, Collegia tenuiorum, welche 
den Hinterbliebenen ihrer Mitglieder gegen Entrichtung eines Ein
trittsgeldes und monatlicher Beitrăge im Falle ihres Todes cine ge· 
wisse Summe als Begrăbnisgeld auszahlten. Auch unter den romi· 
schen Soldaten finden sich solche Einrichtungen mit dem Zwecke, 
den Mitgliedern bei V ersetzung in eine andere Garnison ein Reisegeld 
oder im Falle des Ausscheidens aus dem Dienst ein kleines Kapital. 
oder schlieBlich im Falle des Todes ein Sterbegeld zu entrichten 
(vgl. § 28). 

Die Reihe solcher Beispiele lieBe sich noch betrăchtlich vermeh· 
ren. Sie zeigen sămtlich, daB de m A 1 te rt u m vers i ch er un gs· 
ăhnliche Einrichtungen nicht unbekannt gewesen sind. 
Weiter wird man aher kaum gehen diirfen. Man wird insbesondere nicht 
behaupten konnen, daB das Altertum schon unsore heutige Lebens· 
versicherung gekannt hat : denn die V eranstaltungen der Rămer in 
bezug auf Fiirsorge fiir die Hinterbliebenen beruhten in keiner W eise 
auf den technischen Grundlagen, die heute das Fundament der Le
bensversicherung bilden. 

Dessenungeachtet finden sich auch jetzt noch Sterbekassen, welche 
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nicht weniger primitiv sind als die im alten Rom. Zwischen den ge
nossenschaftlichen Verbănden im alten Griechenland mit dem Zwecke, 
gemeinsam die aus der Seeschiffahrt sich ergebenden Schadensfolgen 
zu decken, und den modernen kleinen Kaskovereinen, deren W esen darin 
besteht, da13 sich eine Anzahl Bcsitzer kleincr Fischerboote zusammen
tun und die V erabredung treffen, im Falle des U nterganges oder Be
schădigung eines Bootes den Schaden gemeinsam zu tragcn, gibt es 
wohl ebensowenig einen Unterschied, wie zwischen den alten Kara
wanenverabredungen und den Vereinigungen von Pferdebesitzern im 
zari&tischen Ru13land mit dem Zwecke, dem einzelnen Mitgliede seinen 
Schaden zu ersetzen, welchen dieses durch den Diebstahl eines Pferdes 
erleidet. 

Nur wenige Einrichtungen des Altertums mit versicherungsăhn
lichem Charakter retteten sich hiniiber in das friihe Mittelalter. 
Insbesondere verschwinden die romischen Begrăbniskassen, und wir 
sind au13erstande, einen Zusammenhang aufzudecken zwischen ihnen 
und ăhnlichen Veranstaltungen, welche im Mittelalter in der Gilde 
und ăhnlichen V erbanden entstehen. 

War, wie erwăhnt, zur Zeit der N aturalwirtschaft die Familie die 
natiirlich gegebene Gefahrgemeinschaft, so war es im Mittelalter die 
G il de, j ene wichtige kiinstliche Gemeinschaft der germanischen Vol
ker. Diese ist fiir die Entwicklung der Versicherung von Bedeutung 
als dauernde Gemeinschaft, welche jedoch nicht au:f Verwandtschaft 
beruht, sondern auf dem Bediir:fnis der meist durch denselben Beruf 
sich nahestehenden Gildebriider zu gegenseitigem Beistand. Ăhnliche 
Erscheinungen zeigt iibrigens schon vi ele J ahrhunderte friiher gleich
:falls das indische Rooht. 

Die alten Gilden hatten hăufig Bestimmungen des Inhalts, daB· 
sie einem durch Schiffbruch, Brand, W assernot, Diebstahl oder Raub 
geschădigten Genossen einen bestimmten Ersatz zu leisten hătten. Da
fur wurden regelmă13ige Beitrăge erhoben. Es wird berichtet, da13 irn: 
10. J ahrhundert bereits eine angelsachsische Gilde den Ersatz von ge
stohlenem Vieh gewăhrt hat. Ans dem 11. J ahrhundert ist die Ein
richtung einer englischen Gilde bekannt, welche Beitrăge fiir die Be
erdigung ihrer Mitglieder erhob; eine andere englische Gilde kannte 
zu so friiher Zeit bereits eine Brandentschădigung. Aus Danemark 
wird gemeldet, da13 man dort ums J ahr 1200 U mlagen unter den Ge
nossen einer Gilde veranstaltete, wenn einer von ihnen Schiffbruch er
litt oder cine Pilgerreise zu unternehmen hatte ohne die erforderlichen 
Mittel aufbringen zu konnon. Auch zur Befreiung aus cler Gefangen
schaft, in die ein Gildebruder geriet, wurden Umlagon veranstaltet. 

Auch au .B e r hal b de r G il d o n finden sich ăhnliche V ersiche
rungseinrichtungen. Im 12 .. J ahrhundert vereinigten sich in Island 
Gruppen begiiterter Biirger zum gemeinschaftlichen Tragen von Ver-
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Iust durch Brandschăden oder Viehsterben. In der ăltesten bekannten 
islăndischen Gesetzessammlung von 1271 werdcn die Rechtsverhălt
nisse der zwangsweise zu Ersatzgenossenschaften vereinigten Bauern 
geregelt. Als weiteres besonders interessantes Beispiel sei die Diebstahl
versicherung hervorgehoben, die schon im friihen Mittclalter, wie uns 
ein Dekret des Papstes Alexander III. (1159 bis 1181) belehrt, aller
dings nur auf ein ganz kleines Gebiet, nămlich Rodez in Siidfrankreich 
beschrănkt, vorhanden war, und sich bis 1789 gehalten hat. W eiter 
ist iiberliefert, daB im J ahre 1310 der Graf von Flandern auf Er
suchen der Bewohner von Briigge die Errichtung einer V ersicherungs
kammer gestattet habe, bei welcher die Kaufleute ihre W aren gegen 
See- und andere Gefahren mittels Zahlung einer festen Prămie ver
sichern konnten. 

Bei den meisten dieser mittelalterlichen Versicherungserscheinun
gen beobachten wir, daB eine Gruppe sich nahestehender Personen aus 
dern Gefiihl derGemeinschaft und der personlichen Unsicherheit heraus 
sich zusammenschlieBt, um einen V ermogensbedarf, welcher dem ein
zelnen Mitgliede erwăchst, gemeinsam zu tragen. Namentlich wurde 
oft vereinbart, daB die Genossen einem durch Schiffbruch, W assers
not, Feuersbrun11t, Diebstahl oder Gefangennahme Beschiidigten einen 
bestimmten Ersatz zu leisten hii.tten. 

Bei den Gilden und teilweise auch bei den ihnen ăhnlichen aude
ren Verbănden wie Ziinften; die hauptsăchlich oder nebenbei Ersatz
zwecken dienten, kommen hăufig religiose Empfindungen zur Erschei
nung, kommunistische Gedanken, welche der Charitas stets zugrunde 
liegen. 

Es ist der Gemeinsinn, welcher die erwăhnten freiwilligen Ein
richtungen der Gilden, der nachbarlichen und sonstigen Verbănde ins 
Le ben gerufen hat; und Gemeinsinn ist es auch, auf welchen die so 
auffallend friihen Zwangsversicherungsorganisationen sich aufbauen. 

Aher wir sehen auch schon das Eindringen eines anderen Geistes. 
Man lăBt AuBenstehende in die Gemeinschaft eintreten gegen besondere 
Geldleistungen. Bei dem abgeschlossenen Oharakter der Gilden nahm 
man einen Fremden sicherlich nicht aus Gomeinsinn auf, sondern um 
den Angehorigen der Gilde Vorteile zu bringen. Man rechnete offen
bar damit, daB die Geldleistungen, welche man auf diese W eise er
zielte, don Gildebriidern in erster Linie zuguto kămen. Vereinzelt fin
den wir alsdann das selbstăndige Zusammentrcten Fremder, offenbar 
veranlaBt durch die entgeltliohe Zulassung solchor zu den Gilden. 

Zu dem Gemeinsinn tritt also dor E r w e r b 8 8 in n hinzu. Der Er
werbssinn ist es denn auch, wclchem die moderne Versicherung ihr 
Entstehen, ihre ganze Entwioklung, ihre scgensrciche Wirkung zu ver
danken hat. Aher keineswegs allcin aus dem Gildewesen hcraus ist die 
Erwcrbsversicherung ontstanden. Diese bat vidmehr vorzugsweisc ihren 
Ursprung in dem Seeversicherungsgcwerbe Italiens, dessen Entstehen 
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in die Mitte des 14. J ahrhunderts anzusetzen ist. Davon wird noch die 
Rede sein. (Vgl. § 40.) Auch Einzelversicherer, wie sie sich in der Fa
milie der Fugger, Welser usw. finden, hahen viei zur Forderung der 
V ersicherung heigetragen. 

Die Ahlosung der Naturalwirtschaft durch die Geldwirtschaft und 
die zunehmende Arbeitsteilung waren wiohtigste Vorbedingungen fiir 
die eigentliche Versicherung. 

Eine g e n o s s e n s c h a f t l i c h e und eine k a p i t ali s t i s c h e M e -
thode des Betriehes der Versicherung lassen sich von Anfang an ver
folgen. Da hei ist zu beachten, da13 nicht bei allen V ersicherungszweigen 
die eine und die andere Methode zu konstatieren ist, oft vielmehr nur 
die eine oder die andere. Die heiden Methoden laufen aher im allge
meineu nicht unahhăngig nebeneinander her, sondern gehen so hăufig 
und so unausgesetzt ineinander iiber, da13 sie oft kaum zu trennen sind. 
Das gilt namentlich ffir die neueste Zeit. Zu den heiden erwăhnten 
Dingen kommt aher noch eine dritte Methode, die 6 ff e n t li c h
rechtliche, die staatliche Versicherung, deren hăufiges Oha
rakteristikum, der Zwang, wie hervorgehohen, keineswegs erst eine 
Erscheinung unseres J ahrhunderts der Sozialpolitik ist; diese staat
liche Methode hildet namentlich auch den Ubergang vom mittelalter
lichen zum neueren V ersicherungswesen, nachdem die Gilden ihre Be
deutung verloren hatten, der Kapitalismus aher noch nicht weit genug 
vorgeschritten war. 

Da iiber die V ersicherungen U rkunden auîgenommen wurdeu, so 
ist auch dic G eschic h te des Ve rsi cherun gsrech ts, des Ver
sicherungsvertragsrechts, alten Datums. Die Mutter nicht nur zahl
reicher V ersicherungszweige, sondern vor allem auch des Versicherungs
rechts, ist das Sooversicherungsgeschăft. 

Dio wirtschaftliche N otwendigkeit des Entstehens der kapitalisti
schen Sooversicherung liegt in der hohen Gefahr des Seehandels, he
dingt einerseits durch das fremde und feindselige Element, andererseits 
durch das Fehlen des Schutzes der Gemeinschaft auf der See. Der iiber
aus friihe Betrieh des Seehandels durch Einzelunternehmer hildet eine 
der wichtigsten Voraussetzungen fiir die Entstehung der V ersicherung. 
Aber de.r entgeltliche Seeversicherungsvertrag kniipft auch wieder an 
schon Bestehendes an, nămlich an die Einrichtung der Bodmerei, des 
Seedarlehns. Das ist ein Darlehn an eine Person, welche im Begriff 
steht, mit dem empfangenen Gelde oder mit dafiir gekauften W aren 
eine Seereise zu unternehmen. Dahei wird verabredet, daB cine Riick
zahlung des Darlehns nebat hohen Zinsen zu erfolgen habe, wenn die 
Reise gliicklich vonstatten gegangen sei; anderenfalls war weder Dar
lehn noch ein Entgelt zu entrichten. Bei Schiffsuntergang erhielt mit
hin der Eigentiimer des Sohiffs oder der W aren dadurch einen Ersatz, 
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da8 er das Darlehensgeld behielt, es nioht zuriickzuzahlen brauchte, 
wăhrend der Geldgeber Kapital nebst Zinsen einbiiBte. Wir haben es 
hier mit einem umgekehrten V ersicherungsvertrag zu tun. 

Wio sich der Versicherungsgedanke zur Reinheit durchrang, lehrt 
erst die spătere Entwicklung iru Mittelalter. 

Soll aus dem Seedarlehn die Prămien versioheru ng hervor
gehen, so miissen zwei Momente eine Ănderung erfahren. Die von dem 
Schuldner zu leistende Zinszahlung muB sich von der darin versteckten 
Risikoprămie loslăsen, und die Prămie muB unbedingt geleistet werden. 
Andererseits darf die Ersatzsumme von dem Kapitalisten nicht vor
sohuBweise, sondern nur bedingt, erst nach einem Schadenseintritt aus
gezahlt werden. N ach der ersten Seite hin ist die Entwicklung gefor
dert worden durch die kanonistische Gesetzgebung, insbesondere durch 
das Dekretale Papst Gregors IX. von 1230, welches j eden Seedarlehns
zins und daruit das Seedarlehn selbst als wucherisch verbot. Dies gab 
den AnstoB zur Trennung von dem VorschuBgeschăft und der entgelt
lichen Gefahrsiibernahme und daruit auch zur Trennung dor Rollen 
von Darlehnsgeber und Gefahrsiibernehmer. Die andere Seite :fand 
Forderung durch die Kreditierung des Kapitals bis zum etwaigen 
Schadenseintritt, bei dessen Vorliegen allein die Leistung der Ersatz
summe zweckentsprechend ist. In der Stundung dieser Summe liegt 
der entscheidende W endepunkt. 

Andere Einfliisse kommen hinzu : das Soodarlehn wird hăufig nicht 
mehr unter V erpfăndung des W arentransports genommen, sondern das 
Schiff wird verpfăndet, also neben der Giiterversicherung zeigt sich 
dia Kaskoversicherung, wozu ungefăhr zur gleichen Zeit auch An
sătze der RUckversicherung und der Konjunkturenversicherung auf
tauchen. Andere mittelalterliche Seegeschăfte wie die Oommenda, die 
siiditalienische Oolona, das katalonische Agermanament, enthielten, 
wenu auch sehr versteckt, den Assekuranzgedanken; man sprach all
gemein in Kauf- und Transportvertrăgen von der Gefahriibertragung. 

Das kirchliche V erbot des zinsbaren Seedarlehns hatte zur Folge, 
daB man die Versicherung in einen moglichst groBen Gegensatz zum 
Seedarlehn zu bringen sich bemiihen muBte. Dies geschah d.adurch, 
daB man die Verpflichtung des V ersicherers als Kaufgeschăft mas
kierte. Der V ersicherer erklărte, die zu versichernden Gegenstănde vom 
V ersicherten gekauft zu ha ben, und bekannte sich fur den Kaufpreis 
schuldig: da bei fand sich die N ebenbestimmung der Nichtigkeit des 
Geschăfts fiir den Fall, daB die versicherten Gegenstănde am Bestim
mungsort ohne Beschădigung ankommen wiirden. Die vereinbarte V er
sicherungssumme wurde also angeblich als Kaufpreis vorgeschiitzt. 
Die Fiktion des Kaufgeschăfts wandte man nicht nur auf die Seever
sicherung an, sondern auch auf die Lebensversicherung. Als Kauf
objekto konnten aher hier nicht die versicherten Personen selbst bezeich-
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net werden. So half man sich rlamit, daB man von einer "Quantităt 
Gegenstănde und W aren" sprach. 

Der erste w i r k li c h e (Se e-) Vers iche r ung s ve r trag, von dem 
wir zuverlăssige Kunde haben, stammt aus dem Jahre 1347 und ge
hOrt dem genuesischen Notariatsarchiv an. Eine pisanische Versiche
rungsurkunde ist aus dem Jahre 1384, eine florentinische aus dem 
Jahre 1397 bekannt. (Vgl. auch § 40.) 

In langsamem, folgerechtem W erdegang hat sich so der V ersiche
rungsvertrag neben dor allmăhlichen Gestaltung der erforderlichen Or
ganisation des V ersicherungsgeschăfts entwickelt. 

Bei der W eiterentwicklung des Versicherungsvertragsrechts spielt 
eine groBe Rolle die Fortbildung der Rechtsformen der Police. 

Die schwerfăllige Notariatsurkunde kam schon im 14. Jahrhundert 
in W egfall. An ihre Stelle trat die meist unter Vermittlung von Mak
lern ausgestellte Privaturkunde der Versicherer, die Police, polizza. 
Sio enthălt erschopfend alle Rechtsbestimmungen. Auf ihr baut sich 
die G e set z g e bun g auf. Eine Verordnung des Dogen von Genua 
aus dem J ahre 1369, in welcher zum erstenmal von assecuramentu.m' 
iru Sinno von Versicherung die Rade ist, bestimmt, daB gewisse Ein
wendungen gegen Versicherungsvertrăge zulăssig sein sollten. Aus dem 
Jahro 1435 stammt die ălteste vorhandene Seeversicherungsordnung 
von Barcelona, der sich als hochwichtige Erscheinung im Jahre 1691 
die franzosische Ordonnance de la Marine anschlieBt, wăhrend in 
Deutschland das erste Versicherungsgesetz aus dem J ahre 1731 her
riihrt: die Hamburger Assekuranz- und Haverey-Ordnung. DieGesetz
gebung vollzog sich im 15. und 16. Jahrhundert in Spanien und Ita
lien. In den nordlichen Lăndern faBte die Versicherung erst W urzel, 
als der Handel im Zeitalter der Entdeckungen transatlantische W ege 
einschlug. So kam die Gesetzgebung im 17. Jahrhundert in dieHănde 
dor Niederlande und Frankreichs. Im 18.Jahrhundert ging sie an 
England iiber, im 19. an Deutschland. 

Die Reformati ou brachte die W uchergesetzgebung des kanonischen 
Rechts immer mehr in Vergessenheit. Die juristischen Schriftsteller 
beriicksichtigten sie schlieBlich kaum noch. Aher es wăre verfohlt, an
zunehmen, daB der V ersicherungsvertrag nunmehr ei ne ungefăhrdete 
Entwicklung angenommen hătte. Vielmehr treten jetzt neue Bedenken 
auf. Diese wurden hervorgerufen durch den MiBbrauch der Versiche
rung zu Spiel und Wette. 

Als gegen Ausgang des Mittelalters die Strenge der Gesetzgebung 
gegen Spiel und W ette zunahm, verfiel man, indem man in jedem 
Versicherungsgeschăft einen Spielcharakter witterte, auf das 1\fittel, 
jede "Spiel- und Wettassekuranz" fiir ungiiltig zu erklăren, und stellte 
die auBerst wichtige bis auf den heutigen Tag allgemein geltende For
derung auf, daB der Gegenstand dor Versicherung nur ein wirkliches. 
echtes Interesse, niemals aher ein bloBes Spielinteresse sein diirfte. 
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N och bis in unsere Tage zăhlte man den V ersicherungsvertrag zu den 
Gliicksvertrăgen, weil die Theorie sich bis in die neue.ste Zeit kaurn die 
Miihc nahm, das Versicherungswesen griindlich zu beachten. 

Der gewerbsmăBige Vers iche re r war zunăchst ei ne einzelne Per· 
son. Aher schon friih konnen wir den Betrieb durch eine Mehrhoit von 
Personen wahrnehmen, die meist in der losen Form einer Gelegenheits· 
gesellschaft oder in der festeren einer Aktiengesellschaft oder auch eines 
Gegenseitigkeitsvereins vereint waren. 1668 wurde die erste Versiche· 
rungsaktiengesellschaft gegriindet, sie diente der Seeversicherung und 
hatte in Paris ihren Sitz, war aher nur von kurzem Bestand. Der Lon· 
doner Brand von 1666 rief bald auch groBe Feuerversicherungsgesell· 
schaften in England hervor, wăhrend dort die erste Seeversicherungs· 
anstalt 1720 gegriindet wurde. In Deutschland findet sich keine V er· 
sicherungsgesellschaft vor 1765. In diesem J ahr wurde in Hamburg und 
zugleich in Berlin eine Seeversicherungs-Aktiengesellschaft eroffnet. 
Die ersten der Lebensversicherung dienenden Gesellschaften entstan
den in England Mitte des 18. Jahrhunderts, inDeutschland 1828/29. 
Das letzte Drittel des 18. Jahrhunderts bringt auch die Hagel· und die 
Viehversicherung im Zusammenhang mit der Intensivierung der Land· 
wirtschaft. Das kompliziertere und verfeinerte Wirtschaftsleben dos 
19. J ahrh underts lăBt dann zahlreiche andere V ersicherungsarten zur 
Entstehung gelangen. 

Seit 1845 breitet sich die Unfallversicherung aus, zunăchst be· 
grenzt auf Eisenbahnunfălle, seit 1876 gelangte die Haftpflichtvcr· 
sicherung zur Einfiihrung; Glas· und Wasserleitungsschădenversiche
rungen folgen, sowie die zahlreichen sonstigen kleineren Zweige. 

Auch Unternehmerverbănde (§ 12) treffen wir von Mitte des 
18. J ahrhunderts an. Die weitere Ausgestaltung des Versicherungs
gcwerbes und damit des Versicherungswesens wird bedingt durch die 
Entwicklung des Makler- und des Agentenwesens. (§ 13.) Von beson
ders maBgebendem EinfluB war die Ausbildung der Ruckversicherung. 
(§ 64.) 

§ 5. Entwicklung in der neueren Zeit. 

Ein eigentiimliches Auftauchen und Verschwinden der mannig
fachsten V ersicherungsgedanken und -veranstaltungen nehmcn wir 
wahr, wenn wir U mschau hal ten in den Akten der letzten vier J ahr
hunderte. W as immer heutzutage auftreten mag an neuen V ersiche
rungsplănen, es hat fast immer seine Vorlăufer gehabt, die freilich 
meist ebensoschnell wieder verschwunden sind, wie sie in dem unter
nehmenden Kopf, sei es eines Spekulanten, sei es eines W ohltăters 
oder Gelehrten aufgeblitzt waren. Aher nur Bruchstiicke sind es, welche 
von allen diesen Plănen und Einrichtungen auf uns gekommen sind. 
Und wenn in modernen Zeiten ein gleicher Plan, eine gleiche Einrich-
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tung auitauchte, so bestand wohl ausnahmslos kein Zusammenhang 
mit den Erscheinungen einer friiheren Zeit. Denn die V ersicherungs
geschichte pflegt insbesondere in den Kreisen der Praktiker noch weit 
unbekannter zu sein, ala sie von den Theoretikern undurchforscht ist. 
Mit ziemlicher Gewi.Bheit lă.Bt sich sagen, da.B die Kenntnis der Ver
sicherungseinrichtungen des Altertums im Mittelalter, wie zu Beginn 
der N euzeit, nicht verbreitet oder doch ohne Einflu.B auf die Ent
stehung der modernen V ersicherung gewesen ist. U nd ferner lă.Bt 
sich wohl die Auf:fassung vertreten, da.B die Giiterversicherungen 
friiher als die Personenversicherungen bestanden haben. Denn dort sind 
wissenschaftliche Grundlagen nicht in demMa.Be erforderlich wie hier, 
wo es erst der schwierigen Kenntnis der wahrscheinlichen Lebensdauer 
des Menschen bedarf, ein Wissen, das uns in ausreichender Weise erst 
die Neuzeit gebracht hat. 

Betrachten wir etwa nur das 19. Jahrhundert, so konnen wir 
eine gewisse, schrittweise vor sich gehende Entwicklung des V crsiche
l"'lngsgedankens und der V ersicherungseinrichtung.en feststellen. Die 
Bahn haben hierzu die physiokratischen Lehren gebrochen, die mit 
dem Merkantilismus aufrăumten und dem Individualismus Raum lie
&n zur Betătigung. Die zunăchst mehr und mehr zuriicktretende Tătig
keit der staatlichen Organe, der W egfall von U nterstiitzungen, das V er
schwinden derGilden und Ziinfte, isoliert den Einzelnen in einer ganz 
ungeahnten W eise, und fiihrt schnell zur Erkenntnis der Ohnmacht des 
Individuums, und damit zur V.ereinignng Vieler zum Zwecke der Er
reichung gemeinsamer Ziele. 

Dio Intensităt des Versicherungsschutzes wăchst in der 
Weise, da.B zu den bestehenden V ersicherungen, welche die Scha.dens
folgen aus elementaren Ereignissen wettmachen sollen, oder wenigstens 
gegen Schăden, die durch menschliche Willensakte nur in den selten
sten Făllen herbeigeflihrt werden, solche V ersicherungszweige hinzu
treten, die auch gegen Nachteile Schutz gewăhren, welcne gerade vor
neht:nlich durch den menschlichen Willen entstehen konnen. Schlie.B
lich schuf man Versichernngcn zwccks Deckung von Vermogensbedarf, 
der iiberhaupt nicht durch elementare Gewalt oder auch nur durch 
wirtschaftliche Konjunkturen oder staatsbiirgerliche Verpflichtungen 
heraufbeschworen werden kann, B{)ndern einzig und allein durch mehr 
oder minder willkiirliche Handlungen bedingt wird. 

Die Griindung aer Unternehmungen, welche alle diese Zweige auf
nahmen, war aher nur măglich unter besonderen wirtschaftlichen Zu
stănden. Und bei der Eetrachtung der Griindungsjahre der heutigen 
Versicherungsgesellscha:ften finden wir auch einen innigen Zusammen
hang mit den Zeiten einer allgemein giinstigen wirtschaftlichen Lag.e. 
Das lehrreichste Beispiel bieten vi.elleicht die 1850er J ahre, bekannt
lich eine der wichtigsten spekulativen Perioden, die Deutschland bisher 
erlebt hat. W eit mehr als dic Hălfte von 50 deutschen Versicherunge-
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gesellschaften mit einem Kapital von mehr als 60 Millionen Taler 
sind in den Jahren 1853-1857 entstanden. 

Die Mitte des 19. J ahrhunderts ist fur das deutsche Versicherungs
wesen die eigentliche G r ii n du n gs zei t gewesen. 

Ein weiterer Markstein der neuesten Entwicklung ist die Erschei
nung, daB von den verschiedenen Unternehmungsformen die 
einen sich durch gewisse Ănderungen in ihrer V erfassung den ande
ren immer mehr zu năhern trachten, daB die Aktiengesellschaften ge
wisse Grundsătze der Gegenseitigkeitsunternehmungen anzunehmen 
sich bestreben, wăhrend auf der anderen Seite die Gegenseitigkeits
vereine Vorteile, welche die Aktiengesellschaften den V ersicherten bie
ten, in ihre V erfassung aufzunehmen sich bemuhen. 

N ahezu alle Erscheinungen, welche fur das Bankwesen wiederholt 
als typisch fiir die Wirtschaftsentwicklung im 19. J ahrhundert dar
gelegt worden sind, insbesondere von Sombart, lassen sich gerade so 
gut in der Entwicklung des V ersicherungswesens wahrnehmen. 

Der zahlreichen Umwandlung von Privatbanken in Aktiengesell
schaîten entspricht das fast vollige Ve rsc h w ind en de r Ein zel
versicherer und auch der 'Obergang von Gegenseitigkeits
anstal ten in die Form des A ktien betri e bes. Daneben lăBt 
sich eine zunehmende F usioni erung und Ko mtnandi tierung 
sowie Konzernbildung feststellen. Freilich werden gerade in den a.ller
letzten J ahren diese Fusionen aufgewogen durch zahlreiche N eugrun
dungen. 

Dem machtigen Emporsteigen der fuhrenden Bankhauser entspricht 
genau die ebenso schnelle und iiber alles Erwarten starke Entwicklung 
der fiihrenden groBen deutschen und in noch groBerem MaBe der a.me
rikanische Gesellschaften. Die Zahl der beschăftigten Personen, der 
Angestellten auf den Bureaus und in den Agenturen wachst enorm, 
die groBen werden immer groBer, wahrend die Zunahme in der Zahl 
neuer Unternehmungen immer kleiner wird. Bei den Banken, wie bei 
den Versicherungsanstalten nehmen fernerhin die Grundkapitalien ge
waltig zu; hier wie dort bringt der iiberseeische V erkehr cinen aus
gedehnten Geschăftsbetrieb im Ausland mit sich. 

Und wie so auf der einen Seite eine dem Bankwesen entsprechende 
Entwicklung im V ersicherungswesen wahrzunehmen ist, so zeigt sich 
ein analoges Bild bei einem Vergleich zwischen Industrie und Waren
handel und dem Versicherungswesen. Anch hier sehen wir, was wohl 
kaum ei nes N achweiscs bOOarî, aher hli.ufig genug nicht beachtet wird, 
wie der groBe Zug, der die letzten J ahrzehnte der Entwicklung der 
Volkswirtschaft beherrscht, in allen seinen einzelnen Ausstrahlungen 
auch im V ersicherungswesen zum Ausdruck gelangt. 

Besonders deutlich wahrnehmbar ist die 'Obereinsti'mmung der Ent
wicklung des Versioherungswesens mit der der Industrie hinsi1)htlich 
der K arte ll b il du n g. Wie in der Industrie, so vereinen sich wch 
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im Versicherungsgeschaît .die Unternehmer, um gemeinsame Verein
barungen zu treffen, sei es hinsichtlich der V ertragsbestimmungen, sei 
es hinsichtlich des V erkaufspreises der V ersicherungsscheine. Der Kar
tellierung der U nternehmungen treten auf der anderen Seite Kartelle 
der Versicherten gegeniiber. Und eine dritte Art von Zusammenschlu.B 
ist hier zu vermerken : die mit den Bestrebungen der Versicherungs
beamten, zunăchst der Agenten zur materiellen und moralischen He
bung ihres Standes zusammenhii.ngenden. 

Aher wie wir neben der elektrischen Schnellbahn im Besitze einer 
Aktiengesellschaft mit vielen Millionen Grundkapital den lăndlichen 
Fuhrmann antreffen, der au:f der gleichen Strecke W aren befordert, 
ne ben dem riesenhaften W arenhaus der Gro.Bstadt den bescheidenen 
Kramladen des Dorfes, so kann uns auch nicht wundernehmen, wenn 
neben dem enormen Gro.Bbetrieb einer Tausende von Angestellten zăh
lenden, Millionen von V ersicherten aufweisenden, international tătigen 
Riesengesellschaft zahllose Versicherungszwergbetriebe der mannig
fachsten Art sich erhalten haben. Und wie jener Kramladen nach wie 
vor trotz des W arenhauses rentabel sein und bleiben kann, so vermogen 
auch die kleinen Kaskovereine und Kuhgilden und sonstigen V ersiche
rungsvereine mit einem engbegrenzten Kreise von Teilnehmern sich 
zu erhalten. 

Die B e t r i e b s w ei se der V ersicherung weist eben das analoge Bild 
auf, wie die Betriebsweise jedes anderen Gewerbes. Und es trăgt viel
leicht zur Anschaulichkeit bei, wenn wir den eben begonnenen Vergleich 
weiter forlsetzen. Kann man jene kleinen Vereine etwa dem Hand· 
werksbetrieb gleichsetzen, so sind die Riesengesellschaften das Ana
logon der gro.Bstadtischen W arenhăuser. Der Vergleich ist um e.o rich
tiger, als in der Tat die kleinen V ereine im wesentlichen ihren Sitz i~ 
kleinen Gemeinden ha ben. Auch die moderne Form des W arenhandels, 
welclw sich uns im Abzahlungsgeschăft bietet, hat ihr Analogon in 
der Versicherung. Die Einfiihrung der W ochenprămie bei der Volks· 
versicherung, neuerdings auch bei der Haftpflichtversichcrung, ver
răt eine gewisse V erwandtschaft mit den Eigentiimlichkeiten des Ab
zahlungsgeschăfts. Die hoheren Kosten zufolge der U nsicherheit regel· 
mă.Biger W eiterzahlung, die Hăufigkeit des Verfalls ist dem .A.bzah
lungs- wie dem Volksversicherungsgeschii.ft eigentiimlich. Das von 
Amerika auch zu uns heriibergekommene Anwerbesystem, bei welchem 
der Agent von Haus zu Haus geht und V ersicherungsscheine anbietet, 
was ist es anderes ala die Dbertragung der Einrichtung von Hand
lungsreisenden au:f die V ersicherung? 

Im W arenhandel wie im V ersicherungshandel treffen wir cine fort
schrei ten de S p ezi ali si e r ung auf der einen, eine fortschreitende 
Kombinierung auf der anderen Seite. Hier wie dort will man den 
Kaufer einer W are, eines Versicherungsscheines, moglichst gleichzei
tig gelegentlich desselben Kaufaktes zur Deckung eines weiteren Be-
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darfs veranlasoen. U nd durch die V ereinigung von mehr als einer W are 
beim Verkauf, von mehr als einer V ersicherungsart beim Betrieb, er
zielt man · hier wie dort eine bedeutende Ersparung in derr General
unkosten. 

Auch dio qualitative Differenziorung dor 'Kaufer lii.Bt sich 
bei der V ersicherung wahrnehmen. Wăhrend der Kaufmann und dor 
Rentner im gro.Ben W arenhaus ihre Einkaufe besorgen, andere Kreise 
den kleinen Kramladen bevorzugen, odor aher W arenhauser :fur be
stimmte Personenkreise, so auch im Versicherungswesen. Wir haben 
Anstalten, · welche nur die Angehorigen von Armee · und Marine ver
sichcrn, wie ein W arenhaus nur fiir Beam te und O:f:fiziere. U nd wie die 
Preislage der W aren eine verschiedene ist, j e nachdem man im groBen 
feinen Spezialgeschiift der Residenz oder im kleinen Laden des Dor:fes 
oder in der eugen Stra.Be einer Vorstadt einkau:ft, so :finden wir. auch 
bei den Versicherungsunternehmungen, wie die eine Anstalt vorzugs
weise Adels- oder Gro.Bgrundbesitzerkreise heranzuziehen sucht, eine 
andere aher kleine Kaufleute, und je nach dem verschiedencn Kunden
kreise ihro Tarife in der ău.Beren Form, wie in der inneren Anlage 
gestaltet. 

So wenig beaohtet, wie die meist in aller Stille arbeitenden Kar
telle ist die ebenfalls wohl vorwiegend der neuen Zeit angehorige 
Filial isi e r ung von Versicherungsunternehmungen, das will sagen: 
dic Griindung von Tochteranstalten. In zwei versohiedenen Formen 
tritt uns diese Erscheinung entgegon. Entweder griinden gro.Be Ver
sicherungsunternehmungen, meist Riickversicherungsanstalten, eine 
oder mehrere Anstalten, welche die direkte V ersicherung betreiben, oder 
aher es entstehen nach und naoh, mit einer gowissen Personalunion, 
nur rein ăuBerlioh vcrschiedene U nternehmungen, von denen die cine 
diese, die andere jene Versicherungsart betreibt. 

Eine neue Griindungsperiode beginnt mit dem Schlul3 des 
ersten J ahrzehnts unseres J ahrhunderts, und zwar nach verschiedenen 
Richtungen hin; einmal cntstehen zum Betriebe bereits lăngst ein
gefiihrter Versicherungszweige, wie namentlich der Feuerversicherung, 
neue allgemeineGesellschaften; zum Teil ist die Griindung dieser auf 
einzelne groBe Makler:firmen zuriickzufiihren. Dane ben bilden sich zahl
reiche lokal oder hinsichtlich des Personenkreises begrenzte V ersichc
rungsv-ereine, welche eine Zcrsplitterung der fiir die V ersicherung bc
sonders vorteilhaft erscheinenden allgemeinen Risikenmischung in 
wachsendem U mfang herbeifiihren. Beispiele hierfiir sind konfessio
nelle Feuerversicherungsvereine und landwirtschaftliche sowie Haus
besitzer-Haftp:flichtversicherungsvereine. Des weiteren zei gen sich N eu
bildungen auf dem Gebiet der Offentlich·rechtlichcn Versicherung in
sofern, als neben die privaten Lebensversicherungsanstalten provinziale 
Lebensversicherungsinstitute, zunachst in PreuBen treten. Die offent
lichen Feuerversicherungssozietăten dehnen ihren Betrieb auf andere 
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Branchen als die Feuerversicherung aus, EJhenso erweitern zahlreiche 
gro.Be Pri'ratanstalten ihr Tătigkeitsgebiet durch Aufnahme neuer 
Zweige, beispielsweise der Diebstahl- neben der Feuerversicherung, 
der Unfall- und Haftpflicht- neben der Lebensversicherung. Schlie.B· 
lich entstehen N euorganisationen fftr neue V ersicherungszweige wie 
die Mietverlustversicherung. 

Die neueste Griindungsperiode setzt nicht nur in Deutsch
land, sondern wohl in allen Lăndern unmittelbar nach Beendigung des 
Weltkrieges ein. Es hat kaum jemals eine Zeit gegeben, in der auch 
nur annă.hernd so zahlreiche neue Gesallschaften in dar ganzan W elt 
ins Leben garufen worden sind, wie in den Jahren 1918-1920. Allf)iu 
in Deutschland wurden wă.hrend diesar Zeit weit iiber 100 Gasell· 
schaften neu gegriindet, hauptsă.chlich zum Betrieb der Transportver· 
sicherung, daneben fiir Feuer· und Einbruchsdiebstahl- sowie Auf· 
ruhrversicherung. Zuriickzufiihren ist dieses geradezu beăngstigende 
Formen annehmende Griindungsfieber zu einem erheblichen Teil auf 
die starken Wertsteigerungen aller Waren und Giiter. Beson· 
ders ciharakteristisch fiir diese letzte Griindungsperiode ist das Ba
streben einer Anzahl gro.Ber Konzerne, an deren Spitze teilweise 
Riickversicherungsgesellschaften, teilweisa direkt arbeitende Anstalten 
oder auch Maklerfirmen stehen, ihr Betătigungsgebiet moglichst aus
zudehnen. · Die letzten J ahre sind auch besonders reich an Fusionie
rungen und anderen Arten eines Zusammenschlusses zur V erbilligung 
der Generalunkosten, welche durch die nicht unerheblichen Gehalts· 
steigerungan und sonstigen V crwaltungsspesen, namentlich auch 
Steuern, sehr stark in die Hohe gegangen sind. 

Was dia Entwicklung des inneren Betriebes anbelangt, so 
finden wir hier auf der einen Seite eine Fortbildung der Ar bei t s
tcilung, auf der anderen eine Fortbildung der Arbeitsvereini
g ung : A k k u mulati o n mehrerer Zweige zeigt sich ebenso, wie 
vereinzelt die Konzentration. Diese ist bald in der Form von In
teressengemeinschaften wahrzunehmen, welche mehrere Anstalten ein
gehen, bald in der Verwendung derselben Organe, namentlich der Agen
ten, fiir mehr als eine Gesellschaft. · 

Bei s piele beweisen besser als lange Erorterungen den Fortschritt, 
welchen die moderne V ersicherung gebracht hat. 

Bei einem V ergleich des langsamen Wiederaufbaues Londons nach 
dem gro.Ben Feuer von 1666 mit der wunderbar schnellen Wiederauf
richtung von San Franzisko nach dem Erdbeben und Brande vom A prii 
1906 zeigt sich, da.B die imponierende Wiedererstehung der Feuerver
sicherung in enger V erbindung mit der Riickversicherung, und zwar 
keineswegs nur der einheimischen amerikanischen zu verdanken ist. In 
San Franzisko, der kalifornischen Hauptstadt, betrug die von dan Ver· 
sicherern bezahlte Summe 7 40 Millionen Mark, wăhrend der W ert des 
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z.erstorten Eigentums auf 1400 Millionen Mark zu veranschlagen ist. 
Nicht weniger als 21 Millionen Mark haben allein zwei groBe deutsche 
V ersicherungsanstalten in Sau Franzisko zu tragen gehabt. 

Gerade bei solchen Massenkatastrophen zeigt sich das dem mo
dernen Versicherungswesen eigentiimliche Moment : die starke In te r
nationali si~ r ung, welche freilich nicht fiir alle V ersicherungs
zweige und nicht fur alle Versicherungslănder gleich intensiv ist. 

V ersicherungsunternehmungen, die in allen Erdteilen tătig sind, 
Polioen in allen lebenden Sprachen ausstellen, AngehOrige aller Rassen 
zu ihren Beteiligten zăhlen, sind in diesem MaBe erst eine Erschei· 
nung vom letzten Drittel des vorigen J ahrhunderts. Es bedarf kaum 
der Erwă.hnung, daB dabei an die groBen amerikanischen Lebensver
sicherungsgesellschaften in erster Linie gedacht ist. Aher auch die 
deutschen Riickversicherungsgesellschaften und daneben die Feuer· 
versicherer sind wenigstens bis in den W el tkrieg hine in am V ersiche
rungswesen aller Lănder beteiligt. 

Bis zu welcher Riesenausdehnung der Betrieb einer Versicherungs· 
gesellschaft selbst bei Beschră.nkung auf ein Land in unseren Tagen 
zu wachsen vermag, zeigen folgende Ziffern aus dem Bericht der New
yorker Metropolitan Volksversicherungsaktiengese]schaft fiir 1920. 
Tăglich wurden hier 1029 Auszahlungen auf fă.:lig gewordene Po
licen geleistet, unter Einrechnung der Reservenerhohungen im Ee
trage von 612103 Dollars; 13485 Policen wurden jeden Tag neu aus
gestellt oder wieder in Kraft gesetzt, lautend auf tăglich fast 51,12 Mil
lionen Dollars, wăhrend tă.glich die Fonds der Anstalt um iiber tj3 Mil
lion Dollars anwuohsen. Die Zahl der laufenden Policen betrug in dem 
Berichtsjahr fast 24 Millionen, lautend auf iiber 61/ 3 Milliarden Dol
lars V ersicherungssummen. 

Das Zeitalter der Sozialpolitik fordert nicht nur in Deutsch
land ein noch nicht genug beachtetes, ăuBerst interessantes wirtschaft· 
liohes und politisches Problem : die Bestrebungen zur V erstaatlichung 
der Versicherung, die Forderung staatlicher Beihilfe, das Vordringen 
des Gedankens eines allgemeinen M enschenrech t s a uf V er
sicherung. 

In Kreisen, in denen vor noch nicht fiinf J ahrzehnten der Gedanke 
der V ersicherung vollkommen fremd war, in denen man dem Ver· 
sicherungsweeen als einer groBkapitalistischen Spekulation feindselig 
gegeniiberstand, sucht man heute mit allen Mitteln, sogar zwangs· 
weise, eine Versicherung herbeizufiihren, offen oder versteckt mit dem 
W unschc von Staatszuschiissen. Mogen solche Bestrebungen gelegent
lich auch auf einem MiBverstehen der modernen Sozialpolitik und aus
l!i.ndischer Gesetzgebungsarbeiten beruhen, so sind sie doch ein markan
tes Zeichen dafiir, wie der Vers iche r ung s ged an k e in Deutschla.nd 
volkstiimlich ist, seitdem das Deutsche Reich als Versicherungsorgani
sator auf dem Grbiete der Sozialversicherung tătig geworden ist. 

a* 
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W o eine solche măehtige Entwieklung vor sich geht, kann auf 
die Dauer auch der Gesetzgeber nicht zuriickbleiben. Und so sehen wir 
als ein ferneres Merkmal der Entwicklung Fortschritte auf dem Ge
biete der Versicherungsgesetzgebung. Gerade dieWende dieses 
J ahrhunderts bringt in zahlreichen Lăndern neue Gesetze iiber die 
Staatsaufsicht und iiber das V ertragsrecht; und kaum, daB die natio
nale Versicherungsgesetzgebung in FluB gerăt, so erooheint schon, wie 
das bei der Internationalisierung der Versicherung kaum anders zu 
erwarten ist, die (freilich noch unerfiillte) Forderung eines internatio
nalen Versicherungsaufsichts- und V ertragsrechts. 

Es ist im hOchsten Grade iiberraschend, daB das V ersicherungs
wesen in der letzten Halfte des 19. Jahrhunderts einen so imponieren
den Ausbau in seinen Grundlagen wie in seiner Hohe erfahren hat, 
ohne daB bis dahin eine der Entwicklung der Praxis gleichstehende 
Eu twickl ung der Theorie wahrwnehmen ist. 

Das Gewerbe, das Geschăft, welches mehr als irgendein anderes 
auf wissenscha:ftlichen Grundlagen beruht, die N utzanwendungen aus 
den Lehren nicht nur einer, sondern, abgesehen von der theologischen, 
aller Fakultăten und dazu noch der technischen Disziplinen zieht, ist 
zu dieser Hohe gelangt, ohne dic Hil:fe einer speziellen Theorie. U m 
so năher liegt die Frage, ob bei dem Vorhandensein einer speziellen 
Thoorie die Fortschritte nicht noch schneller, groBer, rationeller aus
ge:fallen wăren ? 

DaB nicht nur in Deutoohland, sondern in allen Kulturlăndern 

eine V ersicherungswissenschaft aufkommt, deren Zwook ist, 
allc Vorgănge und Erscheinungen des Versicherungswesens in der Ver
gangenheit wie der Gegenwart zu studieren, V ergleiche zu zic hen und 
Erwăgungen dariibtlr anzustellen, das ist vielleicht das cr:freulichste 
Merkmal der modernen Entwicklung des Versicherungswesens. 

Es gab eine Zeit, in der gewisse Versicherungen als ein Luxus :fiir 
Begiiterte galten. Aher bekanntlich ăndert sich der Bcgrif:f des Luxus 
im Lau:fe der Zeit wie jeder andere wirtooha:ftliche Begri:ff. Klei
dungsstucke, die man einst als Luxus :fur Konige ansah, erkennt man 
heute als unentbehrlich selbst :fiir den Ărmsten an. Was die Zivil
prozeBordnung vor wenigen J ahrzehnten als p:făndbar bezeichnete, er
klărt das neue ProzeBrecht als unpfăndbar, weil in dieser kurzen Spanne 
Zeit die Au:ffassung von dem, was notwendig ist :fur des Lebens Not
durft, sich geăndert hat. So geht es auch mit der Versicherung. Wir 
stehen nicht nur in Deutoohland auf dem Standpunkt, daB sie in ge
wissen Arten eine unumgănglich notwendige V eranstaltung gerade fur 
die Ărmsten ist; und der Staat selbst sucht den .Ărmsten das zu ge
wăhren, was einst als Luxus :fur die Reichsten galt. 

Die Frage, welchen EinfluB der Krieg und die Nachkriegs
z ei t auf die Stellung der Versicherung im Wirtscha:ftsleben ausgeiibt 
hat, ist dahin zu beantworten, daB ihre Bedeutung noch gewonnen 
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hat. Leider hat der Krieg nur allzuviel Propaganda fiir die Bedeu
tung der Lebensversicherung gemacht. Auch die internationale Er
scheinung der Geldwertverringerung, des Steigens aller Preise, hăufig 
genug verbunden mit zunehmender Şchwierigkeit ausreichenden Er
werbes einerseits, andererseits die zunehmende Unsicherheit und Kri
minalităt, haben in den weitesten Kreisen die UnerlăBlichkeit der ver
schiedensten Giiterversicherungsarten erkennen lassen. Friiher bedeu
tete ein Brand- oder Diebstahlschaden eine durchweg mehr oder min
der gro.Be U nannehmlichkeit; gegenwărtig kann dadurch die ganze 
Existenz eines Wirtschaftssubjektes in Frage gestellt werden. 

Aher die Zeiten der Erhohung des Versicherungsbedarfsgefiihls sind 
:fiir dic V ersicherer nicht solche reiner Freude gewesen; denn unge
ahnte Schwierigkeiten, hervorgerufen durch Lohnkămpfe und andere, 
die V erwaltungskosten gewaltig . steigernde Tatsachen, die sinkende 
Rentabilităt der Vermogensanlagen, ein oft riicksichtsloser Konkur
renzkampf, namentlich durch neugegriindete Gesellschaften u. v. a., 
ha ben verwickelte Probleme gezeitigt. (V gl. auch § 28 am Ende.) 

Die Bedeutung des Versailler Friedens fiir die deutsche 
Versicherung ist sehr weitgehend. Die Tătigkeit im ehemals feind
lichen Ausland ist durch die verschiedensten Anordnungen ungemein 
erschwert, wenn nicht unmoglich gemacht. Die V erkleinerung des 
Reichsgebiets hat den deutschen Versicherern eine weitere Einschrăn
kung ihres Tătigkeitsfeldes gebracht. Vor allem aher sind es die all
gemeinen wirtschaftlichen Bestimmungen des V ersailler Dokuments, 
die eine schwere Schădigung auch der deutschen V ersicherung im Ge
folge haben. 

Dic Bestimmungen des Friedensvertrages iiber die V ersicherungs
vertrăge, welche sich in den §§ 8 bis 24 der Anlage zum V. Abschnitt 
des X. Teils (Wirtschaftliche Bestimmungen) finden, beziehen sich auf 
V ersicherungsvertrăge zwischen Personen, die erst nach dem V ertrags
schluB Feinde geworden sind, zwischen denen mithin der Handel erst 
nach V crtragsabschlu.B verboten oder auf Grund von besonderen Vor
schriften gesetzwidrig geworden ist. 

Erheblicho Schwierigkeiten sind den deutschen Versicherern auch 
durch andere Friedensschliisse, beispielsweise den von St. Germain er
wachsen, dadurch, da.B neue Staaten und mit ihnen neue Geldver
hăltnisse entstanden sind. 

§ 6. Wirtschaftliche Bedeutung. 
Dber dic Tatsache der hohen privatwirtschaftlichen und volkswirt

schaftlichen Bedeutung des V ersicherungswesens an sich herrscht 
kcinerlei Streit, so viel Meinungsverschiedenheiten auch dariiber vor
handen sein mogen, ob diese oder jene Betriebsform niitzlicher, diese 
oder j ene V ersicherungsart im Einzelfall zweckmătiiger ist. 
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Dio Bet rac h tu ng des priva tw irtschaftlic hen Nu tz e<ns 
der Versicherung zeigt uns giinstige Wirkungcn vor Eintritt und t-olche 
nach Eintritt des Vermogcnsbedarfs, dessen Deckung Zweck und Ziel 
der Versicherungsveranstaltung ist. 

Vorher ist die Wirkung der Versicherung, daB an die Stelle der 
U nsicherheit das GefUhl der Sicherheit tritt. Auf diese W eise wird 
im Ergebnis der Zufall ausgeschaltet oder wenigstens seine nachteilige 
Wirkung. Man braucht nicht mehr mit ihm zu rechnen. Denn bei 
Eintritt eines zufălligen Ereignisses werden ja dem Versicherten dia 
Schadensfolgen ausgeglichen. An die Stelle des Zufalles und der U n• 
gewiBheit tritt Ruhe und Zuversicht. Unbedenklich kann das Wirt· 
schaftssubjekt seine EntschlUsse fUr die Zukunft fassen und sie zur 
AusfUhrung bringen. 

Stirbt das Wirtschaftssubjekt, bevor es die fiir den kUn.ftigen 
Unterhalt seiner Familie erforderlichen Betrăge aus seinen Unterneh
mungen hat gewinnen konnen, so hilft die beim Tode auszahlbare 
Lebensversicherungssumme. Hindert ein personlicher Unfall das Wirt• 
schaftssubjekt daran, seinen Geschăften nachzugehen, so bietct die Un
fallversichcrung ihm Ersatz fUr den Schaden, der ihm aus dem Unfall 
erwăchst. Wird eine Fabrik oder ein Haus durch Feuer zerstort, eine 
Ernte durch Hagel vernichtet, so tritt die Elementarversicherung in 
Tătigkeit und schafft dem Geschădigten einen Ersatz. 

Aus diesen Beispielen erhellt zugleich die segensreiche privatwirt· 
schaftliche Wirkung der Versicherung nach Eintritt des Bedarfs. Die 
Familie des V ersicherten wird geschUtzt, aher auch den Glăubigern 
kommt die Tatsache der V ersicherung in vielen Făllen zugute 11nd er
hoht so den Kredit eines Wirtschaftssubjektes. 

Einzelnn V ersicherungsarten sind auch insofern von hoher privat· 
wirtschaftlicher Bedeutung, als sie fUr eine vorteilhafte K a pita ls • 
an la g e in Betracht kommen. Diese Benutzung der V ersicherung ist 
allerdings bei uns in Deutschland noch wenig verbreitet, wăhrend sie in 
den Vereinigten Staaten in hOchster Entwicklung steht. 

Die fut die Versicherung erforderlichen einmaligen oder regel
mă13igen Ausgaben stellen eine Belastung des Privathaushalts ode.r 
einer geschăftlichen Unternehmung dar. Doch vermogen wir bei dem 
jetzigen Stand der Forschung keine ausreichende Antwort auf die 
Fragen zu geben, wie im Einzelfall die Mittel fur die V ersicherungs
kosten aufgcbraoht werden. Bald wird es sich hierbei um eine Ver
brauchseinschrănkung des V ersicherten auf anderen Gebieten handeln, 
bald wird er die Kosten durch erhohte Tătigkeit zu beschaffen in der 
Lage sein, bald ist eine Abwălzung auf Dritte durch Preiserhohtmg 
und ăhnliches moglich. 

Es dfirfte auch kaum moglich sein, allgemeine Regeln dariiber auf
zustellen, welches das riohtige V erhăltnis der Ausgaben fur V crsiche-
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rung zum Einkommen bzw. zu den iibrigen Ausgaheposten einer Wirt
schaft ist. Dahei wird im Einzelfall die wirtschafts-psychologische 
Beschaffenheit des Individuums den Ausschlag geben. In erheblichem 
Ma.6e kann aher die Versicherungsneigung durch Beispiele und ~ro
paganda gefordert werden. Doch zei gen sioh hier starke V erschie
denheiten bei den einzelnen Volkern und innerhalh dieser bei den ein
zelnen Bevolkerungsschichten. Leider aher fehlt es an ausreichenden 
Statistiken iiher die BerufszugehOrigkeit und Einkomroenstufen der 
Versicherten. Nicht minder entbehren · wir aller exakten Nachweise 
iiher die V erwendung der aus den V ersicherungskassen in die einzelnen 
Wirtschaften stromenden Versicherungssummen. Wir wissen nicht, oh 
oder in welchem Ma.6e diese Summen produktiv oder konsumtiv Ver
wendung finden, sind hier vielmehr lediglich auf Mutma.6ungen und 
Schii.tzungen angewiesen. 

Dor durch die Versicherung zu deckendo Bedad kann zwei ver· 
schiedenen U rsachen entspringen : einem vom Zufall abhăngenden tat· 
sachlichen, unmittelbaren Schaden oder Griinden wirtscha.ftlicher Vor
sorgo fiir ein nicht schădliches, aher doch mittelhar einen Bedarf er· 
zeugendes Ereignis. 

Die Natur des Schadens ist aher wiederum nicht einheitlich. De1· 
Schaden kann ein rein privatwirtschaftlicher sein, beispielsweise im 
Falle des Diebstahls, oder er kann sich auch gleichzeitig ala oin volks
wirtschaftlicher darstellen, wen:n ea sich nămlich nicht nur um eine 
Vermogenswertverschiehung, sondern um eine Vermogenswertzersto
rung, etwa durch Feuer, Hagel odor Tod handelt. Dor Schaden, wel
cher den Vermogenshedarf hervorruft, kann ein sachlicher sein, d. h. 
an einem Gute, oder ein personlicher, d. h. am Leben oder dor Ge
sundheit sich betii.tigen. 

Volkswirtschaftlich ungleich wichtiger ist es naturgemă.6, das Ent
stehen einer Gefahr, eines wirklichen Schadens zu vermeiden, zu unter
driicken. N ur durch die Unt e r d r ii c k ung wird ein National verlust 
vermieden. Aher die V ersicherung kann nur in heschrănkter Weise eincn 
solchen Nationalverlust vermeiden. Sie schiitzt die hedrohte Privat
wirtschaft. Der einzelne Versicherte denkt auch nur an seine Privat
wirtschaft. Ihm gcnligt es, da.6, wenn Feuer sein Haus zerstort hat, 
er schadlos gehaltcn wird. Ihn kiimmert nicht der hierdurch entstan
dene volkswirtschaftliche Verlust. Aher es ist zu beachten, da.6 Mei· 
dung und Unterdriickung von Verlusten durchaus nicht immer 
moglich ist, und da.6 schlieBlich die Versicherung doch auch volks· 
wirtschaftlich hăufig genug einziges Mittel hleiht, gănzliche Sicher· 
hoit zu erhalten. 

"Dem volkswirtschaftlichen Zweck der Gesellschaft gegeniiher ver
hălt sich die Idee der V ersicherung suhsidiăr. Sie ist nicht oigentlich 
ein Bestandteil des Produktionsprozesses selbst, die V ersicherung in der 
Gesellschaft ist violmehr, ahgesehen vom privaten Versicherungsunter-
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nehmer, der durch sie seinen Unternehmergewinn erwirbt, der Produk
tion gegeniiber nur Hemmung von Hemmungen. Diese Abwehr der wirt
schaftlichen Folgen von Hemmungen, von Schăden und Gewinnaus
fallen kann nur von gesellschaftlichen Organisationen, nicht von Ein
wlnen unternommen werden, sowie die Schii.den lso groB werdcn, oder so 
unvermittelt auftreten konn~m, daB die wirtschaftliche Kraft des Ein
zelnen ihnen nicht mehr gewachsen ist." (Stephinger.) 

Die W i r k ung der V ersicherung ist in a Il e n K las se n de r B e
v ol k e r ung zu verspiiren, un"d es gibt kcine Grenzen des Reichtumg 
und keine der Armut, wo man etwa die V ersicherung fiir iiberfliissig 
erklii.ren konnte. An sich ·erscheint die Versicherung um so wert
voller, je ii.rmer der an ihr 'Beteiligte ist. Aher bei den unberechenbaren 
Schwankungen des immer verwickelter gewordenen Weltmarktes, der 
immer neue Probleme bildenden Weltwirtschaft, wird die absolute 
Sicherheit selbst der groBten V ermogen immer geringer. W enn zahl
reiche Wirtschaftssubjekte in groBerer Zuversicht und Ruhe der Zu
kunft entgegenblicken und in der "Oberzeugung tătig sein konnen, daB, 
\Vas immer auch kommen mag, fiir den Fortbestand der Wirtschaft 
und die Hinterbliebenen gesorgt ist, so ergibt sich daraus auch :fur 
die Volkswirtschaft die erfreulichste Folge. Die Giitererzeugung wird 
ganz allgemein gefordert, und es tritt insbesondere dank der Giiter
versicherung in ihren verschiedenen Formon eine groBere GleichmăBig
keit der Preise ein. Denn wie im Leben des. Einzelnen, so wird in der 
ganzen Volkswirtschaft der Zufall ausgeschaltet, und man kann auf 
Grund des Bestehens der Versicherung mit der ruhigen Fortentwick
lung, dem ruhigen Bestand der gegenwărtigen Verhăltnisse im kauf
mănnischen, im gesamten Wirtschaftsleben rechnen. 

Die Versicherung ragt in jedes Gebiet dor Volkswirtschaft her
ein. Ihr gesamter ZirkulationsprozeB wird durch die Versicherungen 
reguliert, wiirde ohne sie die schwersten St5rungen erleiden. So dari 
Kohler von ihr sagen : "sie ist ein Sicg des mcnschlichen Gedankens 
iiber die rohen Gewalten des Lebens, ein Sieg der denkenden Logik iiber 
die alogischen Gestaltungen, mit denen wir zu kămpfen ha ben." 

Man bat es der Versicherung zum Vorwurf gemacht, daB in glei
chem MaBc, wie sie sich verbreitet und auswăchst, die W ohlta.tigkei~ 
schwinde. Aher gerade das ist in der Auffassung des NationalOko
nomen vielleicht ihr allergroBter Vorzug. An die Stelle des Almosens 
tritt der Rechtsanspruch, an die Stelle des Gefiihls der Abhăngigkeit 
von anderen, das sohone BewuBtsein der Unabhăngigkeit. 

Die V ersicherung fiihrt zweifelsohne einen gewissen A u s g 1 ei c h 
d.e r Ve r m 5 g o n s ve r h ă 1 t ni s se herbei. V erhindert sie auch volks
wirtschaftlich durchaus nicht V erluste, so bcseitigt sie doch ihre N acll
teile, dadurch, daB sie diese auf zahlroiche Schultern vertei1t, eine Ato
misierung der Vermogensschăden herbeifiihrt. Diese werden dann von 
so Vielen getragen, daB der Einzclne sie kaum noch spiirt. Die Versiche-
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rung hindert dadurch in zahlreichen Făllen den Eintr.itt der Verarmung. 
Sic ist daher eine heachtenswerte Kapital erhaltende Kraft. Das 
wird ein Beispiel lehren. Man denke sich, daB ein Fahrikant seine 
gesamten Fahrikanlagen unversichert gelassen hat, und diese durch 
eine Feuershrunst zerstort werden. Ea wird ihm alsdann recht schwer 
fallen, da sein ganzer Besitz verniohtet ist, die erforderliche Summe 
zum N eu hau der Fahrik zu erhalten. Sein Ruin ist ebenso wahrschein
lic:h, wic die N ot der arheitslos gewordenen Arbeiter sicher ist. W enn 
aher der Fahrikant eine Feuerversioherung eingegangen ist und die 
Arheiter gegen die Arheitslosigkeit versichert sind, so erhălt der Fa
hrikant die Mittel zum Wiederaufhau seiner Fahrik, ja moglicherweise 
auch einen Ersatz fiir den V erlust durch das Stocken der Fabrikation 
bis zur Fertigstellung der Fahrik, und die Arbeiter erhalten Mittel 
zum W eiterleben his dahin. Der Fahrikant mag zudem gar manchmal 
nooh dic Mittel hekommen, neue zeitgemăBe V erbesserungen in seiner 
Fahrik anzubringen, welche er ohne deren Zerstorung durch Feuer 
wohl iiherhaupt nioht oder noch nicht vorgenommen hătte. 

Aher nicht nur Kapital erhaltend, auch Kapital sohaffend 
wirkt die Versicherung daduroh, daB sie den Unternehmungsgeist for
dert und entwiokelt, und ferner dadurch, daB sie den W ert der bestehen
den Kapitalien vermehrt. 

V ermogen sowohl wie Ei n k om m e n kann die V ersicherung im 
Einzelfall erhalten oder neu hilden. Sie gewăhrt selhst dem V ermogens
losen die: Moglichkeit, sich ein Einkommen zu verschaffen ohne Eiri.
setzung seiner Arheitskraft zum Zwecke des Erwerbs. 

Die herufsmă.Bige Risikenii·hernahme ist eine eigentiim
liche Art geEellschaftlicher Arheitsteilung, die der Giiterproduktion 
zum Vorteil gereicht. Die Erfahrung, welche die diesen Beruf Ausiiben
den, die V ersicherer, im Laufe der Zeit sammeln, die Kenntnisse, die sie 
sich aui diesem Gehiet aneignen, versetzen sie in die Lage, die Risiken
iihernahme rationeller, mithin auch hilliger zu betă.tigen, als es uner
fahren~ Personen konnten. Die Tătigkeit der V ersioherer wirkt also 
als ein gesellscbaftliche Kosten ersparendes Moment. Die gleiche Wir
kung iiht aher auch die oben als Gegenseitigkeit hezeichnete Risiken
vereinigung aus. Denn ohne V ersicherung miiBte j ede U nternehmung 
mehr oder minder umfangreiche Summen bereit halten, um eintretende 
Bedarfsfălle zu decken. Diese Summen zusammengenommen sind 
aher gewaltig viel hoher als diejenigen, welohe die Versicherer znr 
Deckung derselben Bedarfsfălle zur Verfiigung stellen, denn wăhrend 
fiir den Einzelnen die UngewiBheit iiher Hohe, Grad, Zeit des Be
darfseintritts hOchst ungewiB ist, besteht fiir den Versicherer, der eine 
groBe Menge Risiken vereint, eine solche UngewiBheit nur in ganz 
minimalem Umfang. DaB es fiir die Volkswirtschaft stets von erheh
lichem Nachteil ist, unnotig groBe Summen fiir die verschiedenen Be
dttrfsmoglichkeiten zuriickzustellen, wenn es eine Einrichtung gibt, 



42 II. Entwicklung und Bedeutung der Versicherung 

die dasselbe oder noch besseres mit weit kleineren Summen zn leisten 
imstande ist, diirfte ohne weitercs einleuchten. 

Auf die Frage, in welohe Gruppe des okonomischen Sy
s tem s man die Versicherung einzuordnen hat, gibt es so viele Ant· 
worten, als sich Autoren diese Frage vorgelegt haben. 

D ie V ersicherung ist als zum Hand el gehorig bezeichnet wordon, 
indem man dabei vom Versicherungsgeschăft ausgeht, welches auf 
einem zweiseitigen Vertrage beruht, dessen Wesen in der gegenseitigen 
Zusicherung von Rechten besteht; also eine Art Sicherheitsverkauf 
gegen Beitragsleistung. Als U m sa. t z bezeichnet ein Autor die V er
sicherung, auf Assoziation und Wahrscheinlichkeitsreohnung basierend 
und durch einen Vertrag zustande kommend. Schon oben ist aher 
darauf hingewiesen, daB ein Vertrag Îftr die Versicherung durchaus 
unweaentlich ist, so daB diese beiden Auffassungen in sich zusammen· 
fallen. 

Mit der Wirklichkeit stimmt am meisten ilberein die Auffassung 
der V ersicherung als ein Kapital erhaltendes, womoglich K a pita l 
b il de n des Mit tel; insbesondere hat die Lebensversicherung ei ne 
sehr groBo kapitalbildende Kraft, indem durch sie Sparsamkeit, wirt
schaftlichr Veraussicht, FleiB und Energie gefordert und durch die 
angesammelten Kapitalien auch der Kreditbedarf in erheblichem 
MaBe gedeckt wird. Nicht minder zutreffend wird die Versicherung 
als eino Einkommen sichernde, Einkommen erhaltende Ver
ans t alt ung bezeichnet. 

Als eine auf Sel·bsthilfe beruhende Einrichtung kann man die 
Versicherung nur dann bezeichnen, wenn man unter Selbsthilfe nicht 
die Sorge des Einzelnen lediglioh fur sich selbst verstehen will, sondern 
die organisierte Fiirsorge einer groBeren auf Gegenseitigkcit beruhen
den Gemeinschaft. Es handelt sich also um eine ganz andere Selbst
hilfe als etwa beim Sparen, wo der Einzelne gănzlich unabhăngig ist 
von den iibrigen Sparern. Die Versicherung ist jedoch nur rnoglich, 
wenn Alle fiir Einen und Einer fur Alle einzutreten bercit ist. 

Diese Art Selbsthilfe wohnt aher auch einer V ersicherung in ne, 
deren Teilnehmer zu ihrem AbschluB vom Staate gezwungen worden 
sind. Sobald sie dem Zwange gemăB eine Vertlicherungsorganisation 
gebildet haben, helfen sie sich, abgosehen von etwaigen Unterstiitzun· 
gen, welche ihnen der Staa.t zuteil werden lăBt, selbst. Schăffle sagt 
treffend : "Die Zwangskasse bringt nicht Staatshilfe, der Staat stellt 
durch dio Anordnung der Zwangskasse eben nur die Vorausaetzungen 
allgemeiner Verwirklichung der Selbsthilfe her." 

Solango ea keine Versicherung gibt, konnen nur sehr reiche Leute 
groBe Unternehmungen vollfiihren. Nur sie konnen aich der Ge· 
fahr aussetzen, einen erheblichen V erlust zu. erleiden. Mit dem Auf· 
kommen der V ersioherung ist auch der weniger Reiche imstande, sioh 
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an Unternehmungen zu beteiligen; und je ausgebreiteter die Versiche
rung ist, desto weitere Kreise einer Volkswirtscha:ft werden der Pro
duktion gewonnen. 

Es erhebt sich nun aher die Fra.ge, ob das fur die Versicherung 
seitens der Einzelwirtscha:ften zu zahlende Geld nicht etwa in un
wirtscha:ftlicher W eise der Produktion entzogen wird. Darau:f ist zu 
erwidern: je mehr Personen an einer Versicherung beteiligt sind, desto 
minimaler sind die einzelnen Anteile zur Deckung des Gesamtbedarfs: 
zuweileD. sind dies so geringe Posten, da6 sie :fii.r die Einzelwirtschaft 
kaum in Betracht kommen, oder aher hău:fig genug wurden sie, falls 
die V ersicherung nicht bestănde, in unprodukti ver W ei se • verwendet 
werden. 

Nicht nur den Schaden nach seinem Eintritt ausgleichend wirkt 
die Versicherung, sie bringt es vielmehr auch mit sich, da6, soweit mog
lich, der Eintritt von Schăden gehindert wird. Diese v o r b eu g e n de 
W i r k ung der Versicherung ist nicht hoch genug zu veranschlagen. 
Einige Beispiele mogen dies erlăutern. In Amerika ist bei den hohen 
Hii.usern der Personenaufzug unumgănglich notwendig. Der iiberaus 
starko Andrang und die hii.ufige Benutzung bringt jedoch eine gro6e 
Reihe von Gefahren mit sich. Da die Hauseigentiimer :fiir etwaige bei 
den Personenau:fziigen vorkommende Schăden haften, so ist hier :fur 
die Haftpflichtversicherung ein giinstiger Boden gegeben. Allein die 
V ersicherungsgesellschaften beschrănken sich nicht darauf, etwaige 
entstehendEl Haftpflichtschiiden zu decken, sondern sie lassen auch von 
einem eigens hierzu angestellten zahlreichen Personal mehrmals im 
J ah ro die gesamte Einrichtung der Personenaufziige prii:fen, und die 
versicherten Eigentiimer sind verpflichtet, den Inspektoren erforder
lich erscheincnde Verbesserungen anzubringcn. Bekannter sind die 
gro6en Fortschritte, welche in Deutschland in bezug auf die Verhiitung 
von Unfăllen in den Fabriken durch die soziale UnfallversicherHng 
erreicht worden sind, und die El"folge des Heilverfahrens in der Tnva
lioPnvPrsichPrnng zwPcks VermPionng dPs F.intritb; dPr F.rwPJ"lll~llll· 
făhigkeit. Eine segensreiche vorbeugeude Wirkung bat auch die Feuer
versicherung zu verzeichneu, der es zum gro6en Teil zu verdanken ist, 
wenn heute eine weit groBere Feuersicherheit herrscht als ehedem. 

Dic vorbeugenden Wirkungen der Versicherung kommen zum Aus
druck in zahlreichen Bestimmungen der Feuer- und Sanitătspolizei. 
Es ist der EinfluB der Feuerversieherung, welcher bei zahlreichen Vor
schriften der Bauordnungen, der EinfluB der Viehversicherung, wel
cher bei zahlreichen Paragraphen der Veterinărgesetzgebung mitge
wirkt hat. 

Die Vorbeugung hat aher ihre Gren zen. Es kann im Einzelfall 
beispielsweise fur den Versicherten bedeutend giinstiger sein hohere 
Prămien zu zahlen, um zu teuere oder zu schwierige Kapitalverwen
dungen zu vermeid.en. Die Vorbeugung kann seitens der Versicherungs-
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unternehmungen gefordert werden daduroh, daB sie dem Versicherten 
gewisse MaBregeln empfehlen, in noch weit hi:iherem MaBe aher da
durch, daB sie die Anwendung gewisser MaBregeln dem Versicherten 
unter Androhung von Nachteilen vorschreiben, inshesondere die Aus
zahlung der Versicherungssummen davon abhăngig machen, daB Vor
sichtsmaBregeln getroffen worden sind. 

Der Versicherung kommt ebenso wie dem Kredit ein produktiver 
Charakter zu. Die Bedeutung der Versicherung fiir das K re d it w e se n 
ist im allgemeinen besonders hinsichtlich der Feuerversicherung, als
dann aher auch hinsichtlich der Lebensversicherung erkannt und aus
genutzt wo·rden. Aher zweifel&ohne bestcht aueh bei einer ganzen Reihe 
sonstiger Versicherungszweige die Moglichkeit, sie zugunsten des Kre
dites des Versicherten zu verwerten, was bei der allgemein zunehmen
den Kreditwirtschaft von noch nicht genugend beachteter Wichtig
keit ist. 

Kredit bedeutet V ertrauen, und zwar V ertrauen in die zukiinftige 
Zahlungsfahigkeit des Schuldners. Sein zukiinftiges Eigentum, nieht 
das gegenwărtige, ist es, welches der Glăubiger bei Gewăhrung eines 
Darlehns ins Auge faBt. Die Versicherung, welchen Zweig sie auch 
immer umfassen mag, hat aher immer den Zweck, die Vermi:igensver
hăltnisse des Versicherten oder seiner Angehorigen fiir die Zukunft 
sicherzustellen. Kredit und V ersicherung gehen, wenn auch von Yer
schiedenen Ausgangspunkten aus, doch gewissermaBen auf dasselbe 
Ziellos. Dio Versicherung macht den Versicherten kreditfăhiger, ja die 
Feuerversicherung schafft den Immobiliarkredit, soweit es sich um 
Hausbesitz handelt, uberhaupt erst. Wer wurde einem Menschen, der 
zwar ein Haus, aber keinen Pfennig Geld besitzt, ein Darlchn gewăhren, 
wenn er damit rechnen muBte, daB im Falle des Abbrennens des Hau
ses der Hausbesitzer in keiner W eise die Mittel zur V erfiigung hătte, 
das Darlehn zuruckzugewăhren. Im Augenblick, in dem die Feuer
vcrsicherung die notige Garantie fur diesen Fali schafft, erhălt der 
mittellose Hausbesitzer Kapital zur Verfugung. Auch fur den Perso
nalkredit ist dio V ersicherung zweifelsohne von W ert. Das hat man 
noch lange nicht genug gewiirdigt, namentlich unsere Auskunfts,... 
bureaus muBten den V ersicherungcn mehr Beachtung schenken. 

Dazu kommt ein weiteres wichtiges Moment, die Einwirkung der 
V ersicherung auf die Kreditbedingungen. Die Zinsen fiir ein Darlehn 
auf ein unversichertes Haus wurden hoher sein, als die Zinsen fur ein 
Darlehn auf ein versichertes Haus sind. Die Differenz zwischen diesen 
beiden Zinshi:ihen hat man in der Wissenschaft sogar direkt als Asse
kuranzprămie bezeichnet. 

Die Ăhnlichkeit mit dem Ban k g e s c h ii ît ist bei der V ersiche
rung unverkennbar. Sie beruht, wie jenes, auf gegenseitigem Kredit
geben. Der U mstand, daB eine Reihe hervorragender deutscher Ver-
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sioherungsgesellschaften den N amen Versicherungsbanken fiihren, ist 
kein reiner Zufall. 1916 hatten die deutschen Versicherungsanstal
ten rund 7Milliarden Fonds zu vorwalten und etwa 1/ 2 Milliarde neu 
anzulegen. U ngeheure Kapitalien hăufcn sich in den V ersicherun.gs
kassen an, mit der Bestimmung, spăter - oft erst nach einem Men
schenleben - zur Auszahlung zu gelangen. Es wăre sinnlos, die so 
angesammelten Gelder nicht nutzbringend anzulegen. Und so sehen wir 
unsere groBen Versicherungsanstalten als ăuBerst tătige Verleiher. \Vie 
diese zahlreichen Privatwirtschaften durch Hergabe von Hypotheken
geldern u. dgl. N utzen bringen, so sind die Kapitalien der V ersiohe
rungsanstalten auch von groBer Wichtigkeit fur den Staat hinsichtlich 
der Unterbringung von Staatsanleihen. (§ 19.) 

W enn man mit Schiiffle die V ersicherung als eine Ausgleichung 
der Einkommen verschiedener Perioden mittels bankmăBiger tJber
tragung und Riickiibertragung der Eriibrigungen ansieht, hat die Be
zeichnung von V crsicherungsanstalten als Banken mehr Berechtigung. 

Der enge Zusammenhang der Versicherung mit dem Geldmarkt 
muB, so scheint es, bei Krisen zu besonderem Ausdruck gelangen. 
Allein bisher ist die Einwirkung von Krisen im Wirtschaftsleben auf 
die Versicherung noch nicht ausreichend untersucht und gewiirdigt wor
den. Die Lebensversicherung wird aher wohl ebenso wie die Sparkasse 
in Zeiten sinkender Konjunktur stărker benutzt. Der finanzielle Stand 
der Gesellschaften aller Branchen scheint nur ganz minimal von ciner 
Baisse betroffen zu werden, so daB die Privatwirtschaften auch in 
Zei ten von Krisen mit gutem V ertrauen auf die V ersicherungsunter
nehmungen blicken konnen. 

Welchen EinfluB Krieg wie Nachkriegszeit mit allen ihren 
Storungen des Wirtschaftslebens auf die Versicherung haben, hat man 
in den Jahren 1914-1918 ausreichend zu studieren Gelegenheit ge
habt. Es hat sich hier gezeigt, daB die vcrschiedenen Versicherungs
zweigo ganz verschieden davon getroffen worden sind, am ungiinstig
sten dic Lebensversicherung infolge der langfristigen eine nachtrăg
liche Erhohung der Prămien ausschlieBenden Vertrăge, etwas weni
ger die Unfall- und Haftpflichtversicherung, wăhrend vor allem die 
Transportversicherung, daneben auch die Feuerversicherung infolge der 
groBen W ertsteigerungen sehr erhebliche Vorteile gehabt ha ben. Die 
Kapitalanlage in Kriegsanleihe, wăhrend des W eltkrieges eine allge
meine Pflicht und patriotische Tat, hat sich privatwirtschaftlich be
trachtet als groBer Fehlschlag erwiesen. 

Die mit dem Jahr 1902 einsetzende offizielle Statistik des Reichs
aufsichtsamts vermag crfreulicherweise wenigstens zu melden, daB sich 
da& Bediirfnis nach (Lebens-)Versicherung in De u t s c h lan d rasch cnt
wickelt hat. Es waren z. B. in der gesamten Lebens- einschlieBlich der 
V olksversicherung vorhanden : 
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Ende dea \ m Kraft befind- \ Ea kam je 1 Veroicherung auf 1 Auf den Kopf d•r Re-
J ahres liche Policen _ •• Peraonen der ReichabevlHkerung 

: 
vGlkerung entfallen 

--

1 

1902 6324000 9 161 .j(, 

1903 6951000 8 169 
" 1904 ! 7 502000 8 175 
" 1~•05 8016000 8 182 
" 1906 8631 000 7 18\1 
" 1907 9 27981;2 7 187 
" 1908 10443475 611 ,. 192 .. 

1!109 

1 

11326426 1 6 200 
" 1910 11977 617 

1 
61/, 210 

" 
Es hat danach die Za.hl der Versicherungen bis 191 O erheblich stăr

ker zugenommen aledie Za.hl der Einwohner; auchderdurchschnittlich 
a.uf den Kopf der Gesamtbevolkerung entfallende Betrag ist bis zu 
dem genannten J ahr in stetem und gleiclimăl3igem W achsen begriffen 
gewesen. Fiir die folgenden zehn J ahre sind wir teil weise auf 
Schătzungen angewicsen. In den Kriegsjahren hat die Policenzahl, 
die sich 1913 bis auf 14 Millionen gehoben hatte, abgenommen, um 
nach Kriegsende den al ten Stand erheblich zu iibertreffen. (§ 28.) Auch 
die durchschnittliche Hohe der Versicherungssummen ist gestiegen; 
doch gilt dies uneingeschră.nkt nur fiir die groBe Lebens-, nicht fiir die 
Volksversicherung. Wăhrend der Kriegszeit ist die Steigerung aher 
keineswegs derart, daB sie die Geldentwertung ausgleicht. Hochstens 
bei einem verhii.ltnismăBig kleinen KreiA von Giiterversicherungen 
(namentlich bei der Transport-, z. T. auch bei der Feuer- und Ein
bruchdiebstahlversicherung) diirfte eine reale Ausgleichung einge-
treten sein. · 

Dic> Beteiligung dor Frauen an der Versicherung ist iiberall 
weit geringer als die der Mănner. Ebenso ist ausnahmslos die Durch
schnittsversicherungssumme bei den Frauenversicherungen betrăchtlich 
niedriger als bei den Mănnerversicherungen. Diese Erscheinung ist 
um so iiberraschender, als die Bestrebungen unserer Zeit zur Mehrung 
der selbstăndigen Erwerbsgelegenheiten fiir Frauen fortgesetzt reichere 
Erfolgc aufzuweisen haben und auch die ărztliche Untersuchung von 
Frauen durch weibliohe Ărzte moglich ist. Neuerdings ist die Betei
ligung der Frauen im W a.chsen begriffen. 

Viel zu wenig, wenn iiberhaupt beachtet ist die enge Verbin
d ung des deutschen V orsicherungswesens, insbesondere der Trans
port-, Feuer- und Riickversicherung mit au s l ă n disc hen V o l k s
wirtschaften, mit der gesamten Weltwirtschaft. 

J ede Versicherungsunternehmung ist ihrer Natur nach darauf an
gcwiesen, einen moglichst groBen Bereich von Teilnehmern zu um
fassen, hăufig genug iiber die Grenzen des Staatsgebietes, in welchem 
sie ihren Sitz hat, hinauszugehen. Die ii.ltesten groBen deutschen An
stalten haben ihron Sitz gerade in kleinen Bundesstaaten. Durch das 
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"Oberschreiten der Landesgrenzen entstehen enge Beziehungen zu frem
den Staaten. Die mehr oder minder măchtigen, hăufig genug iiber
aus kapitalstarken Anstalten bekommen Interesse an friedlichem Ver
kehr unter den verschiedenen Nationen meist schon deshalb, weil sie 
oft Millionen in auslandischen Grundstiicken oder Staatspapieren an
gelegt haben. Da Îernerhin oft einflu.Breiche Politiker an der Spitze 
von Versicherungsgesellschaften stehen, so ergibt sich von selbst die 
Bedeutung des internationalen Versicherungswesens fiir die auswii.r
t i g e P o 1 i t i k. 

Als Deutschland noch ungeeint und - wie heute - ohne eine 
Marine dastand, als die deutsche Handelsflotte, an Zahl und Ansehen 
unbedcutend, hăufig genug unter Îremder Flagge die See durchkreuzte, 
waren durch das Mittel der Seeversicherung gewaltige Summen deut
schen Kapitals an der Schiffahrt der gro.Ben seefahrenden Nationen 
beteiligt. Auch die Beteiligung der deutschen Anstalten an der Feuer
versicherung des Auslandes ist schon vi ele J ahrzehnte alt. W enn 
irgendein Dampfer untergeht, auf welchem Meere immer es sein mag, 
wenn heutc in Amsterdam eine Feuersbrunst ausbricht oder in Peking : 
die deutscho Versicherung ist meist ebenso finanziell daran inter
essiert, wie einheimische Gesellschaften. 

Es kann nicht dem geringsten Zweifel unterliegen, da.B durch die 
Errichtung von Agenturen deutscher Gesellschaften im Ausland auf 
der einen Seite, anderseits durch die Ubernahme von Riickversiche
rungen im Ausland durch die deutschen Gesellschaften ein volkswirt
schaftlich hoch bedeutsamer Verkehr angebahnt wird, der durchaus 
nicht nur dem Versicherungswesen zugute kommt. Hauptsăchlich sind 
es Aktiengesellschaften, welche daa Auslandsgeschăft betreiben. Die 
im Aufsichtsrate dieser Gesellschaften sitzenden Mitglieder pflegen 
durchweg bekannte Finanzleute, gro.Be. Unternehmer zu sein, hăufig 
genug die Spitzen unserer Gro.Bindustrie, unseres Handels, und es ist 
klar, da.B auf diese Weise wohl hăufig auch deutsche Industrie und 
deutscher Handel gefordert worden sind. Mit Rooht erblickt man in 
der internationalen Entwicklung das letzte wirtschaftliche Ziei auf 
dem Gebiete der Versicherung; denn sie erwirkt die Erzielung einer 
moglichst vollkommenen internationalen G efa h rau s g lei c h ung 
unter den Kulturvolkern. 

Fiir den Geschăftsbetrieb der Versicherung kann das Au s 1 an d s
g e s c h ă f t selbstverstilndlich ebensowohl ei ne V erbilligung ala auch 
eine Verteuerung der V ersicherung fur die inlii.ndischen V ersicherten 
bedeuten, jo nachdem es sich rentabel oder unrentabel erweist. 

Von den deutschen privaten Lebensversicherungsanstalten hatten vor 
dem Kriege 9 ihren Betrieb auf Osterreich ausgedehnt, 5 auf U ngam, 
5 auf Luxemburg, 10 auf die Schweiz, 6 auf Dli.nemark, 3 auf Nor
wegcn, Schweden und Finnland, 14 auf Holland, 10 auf Belgien, 
3 auf Frankreich, 2 auf Griechenland, je eine auf Spanien, Serbien 
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und Bulgarien, 3 au:f die Tiirkei und Norda:frika, je eine auf Siid
afrika, Argentinien, Guatemala und Ostasien. Dabei ist zu beriick
sichtigen, da.B die Lebensversicherung keineswegs etwa der internatio
nalste Versicherungszweig ist, vielmehr in bezug auf Auslandstătig
keit durch die Feuer-, Transport- und Riickversicherungsgesellschaften 
bei weitem iibertroffen wird. Durch den Krieg und seine Folgen sind 
jedoch mit Vernichtung oder zum mindesten wesentlicher Storung der 
deutschen wirtschaftlichen Beziehungen im ehemals feindlichen Aus
land, wie schon erwăhnt, auch die Beziehungen der deutschen V er
sicherer mehr oder minder lahmgelegt worden. 

Den internationalen Vorteilen, welche das V ersicherungswesen mit 
sich zu bringen imstande ist, stehen naturgemă.B auf der anderen Seite 
intern ati o n ale N ac h te il e gegenii ber. Ei ne Riesengesellschaft, 
deren V ermogen sich auf Milliarden belăuft, mag zur Hauptglăubige
rin eines kleinen Staates werden, und ist dann nur zu leicht geneigt, 
auf dessen Gesetzgebung und Politik einzuwirken. Oder im Falle eines 
Krieges unterstiitzt eine auslăndische Gesellschaft ihre eigene Regie
rung gegeniiber der anderen kriegfiihrenden Macht, obwohl viele. tau
send Angehorige derselben an dem V ersicherungsunternehrnen betei
ligt sind. 

W as die s ozia le B e de u tun g der V ersicherung anbelangt, so ist 
wohl an erster Stelle anzufiihren, da.B die Versicherung ei ne F 6 r de
rung des Familiengeistes und Familienlebens bringt. Noch 
ist die Grundlage unserer gesarnten Wirtschafts- und Staatsverfassung 
die Familie, und jedes Mittel, welches geeignet ist, diese Institution, 
de ren W urzel von so vi elen Seiten benagt wird, zu befestigen, ist von 
erheblichstern W erte. Die Versicherung gewăhrt nicht nur, wie wir 
gesehen ha ben, die Moglichkeit der V ermogens- und Einkommens
sicherung; sie gibt auch die Moglichkeit zum Emporsteigen einer 
Familie zu einer hOheren Klasse, indem durch sie Studiengelder u. dgl. 
gesichert werden konnen. So konnen durch die V crsicherung die .Mittel 
zur V crbreitung der Bildung gewonnen werden. 

Wie die Versicherung das Hinaufsteigen in eine hohere 
K las se befordern kann, so kann sie anderseits Familien vor dem 
Herabsinken aus oberen Klassen in niedere bewahren. Das hat man 
insbesondere in Amerika erkannt, wo es als die selbstverstăndliche 
Pflicht jedes, auch noch so reichen jungen Ehemanns gilt, seiner 
Frau eine moglichst hohe Lebensversicherungspolice mit in die Ehe 
zu bringen. 

Nicht nur die einzelnen Familien :fordert die V ersicherung, sic 
kniipft vielmehr auch ein Band unter den Familien. Sie bringt cine 
engere Verkettung der Interessen. Sie durchsetzt den wirt
schaftlichen Egoismus mit altruistischen Gedanken. U nd da, wo V er
:sicherungen auch aus rein egoistischen Griindcn eingegangen werden, 
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sind doch die Wirkungen die gleichen, wie wenn altruistischeGriinde 
ma.Bgebend gewesen wâren. Denn sie kommen nicht nur demjenigen 
zugute, welcher sich direkt an der V ersicherung beteiligt, sondern auoh 
seinen Angehorigen, seinen Glăubigern. 

Die Pri vatversicherung ist zwar an sioh ein G e s o h ă f t und keine 
Wohlfahrtseinrichtung. Sie will und mu.B Gesohaft sein, wenn sie Er
folge erzielen will. Sie mu.B ebenso kaufmânnisch betrieben werden, 
wie irgendeine Fabrik oder eine Bank. Aher die Privatversicherung 
hat doch, wenn sie auoh noch so kaufmannisch betrieben wird und 
etwa nur in der .Absioht, mogliohst hohen Gewinn zu erzielen, unter 
allen U mstănden volkswirtschaftlioh fiir die weitesten Kreise bedeut
same wohltatige Folgen. Im Falle der N ot, im Falle des Eintritts 
eines Bedarfs zahlt die V ersicherungsanstalt Summen aus, die hăufig 
weit hOher sind als die Beitrage, welche der durch den Schaden Betrof
fene eingezahlt hat. So schiitzt die Pri vatversicherung, wie j ede V er
sioherung, in zahlreichen Făllen vor Not. Und gerade hierin liegt 
schon an sich, mag es beahsichtigt sein oder nicht, die s ozia 1 e Fu n k
ti o n der Pri vatversicherung. 

Die For de r ung allgemeiner, wirtschaftlioher wie auch k u l tu
re ll e r Z i e 1 e machen sich gelegentlich einzelne V ersicherungsgesell
schaften zur besonderen Pflicht. So besitzt beispielsweise die .Aachen
Miinchener Feuerversicherungsgesellschaft seit ihrem Bestehen einen 
gemeinniitzigen Fonds, der u. a. fiir die Errichtung der Technischen 
Hochschule in Aachen in erheblichem Umfange zur Verfiigung ge
stellt worden ist. In neuester Zeit ist es vor allem die gro.Bte amerika
nische Volksversicherungsgesellschaft Metropolitan, welche auf dem: 
Gebiet der Volksgesundheitspflege, allerdings vorwiegend, wenn nicht 
ausschlie.Blich, im Interesse ihrer eigenen Versicherten, hohe Auf
wendungen maoht. 

Es ist selbstverstândlich, daB die V ersicherung wie j ede mensch
liche Einrichtung nicht nur Lichtseiten, sondern auch dunkle S c ha t
tensei ten aufzuweisen hat. Die Geschichte des Versicherungs
b e t rug s ist so alt wie die Geschichte der Versicherung selbst. Den .An
reiz, sich auf Kosten der anderen einen Vorteil zu verschaffen, oinen 
Verlust zu erheucheln und hierdurch eine bestimmte Ersatzsumme zu 
erschwindeln, kann man schon ebensofriih wahrnehmen, als das Gegen
stiick, da.B jemand Beitrăge zu Versicherungszwecken sammelt und 
unterschlăgt. 

Wir haben auch Gelegenheit genug festzustcllen, da.B in vielen 
Fallen die Fahrlăssigkeit und der Leichtsinn dadurch erhăht wurde, 
da.B jemand in der Dherzeugung lebte, ihn konne kein Verlust treffen, 
weil man ihm die Folgen eines etwaigen Schadens, den sein Leichtsinn 
habe, zu ersetzen verpflichtet sei. 

Aher wenn nicht viele .Anzeichen tăuschen, so nehmen rlie Ver
sicherungsbetriigereien in allen ihren Arten in dem MaBe ah, in wel-

Manes, Versicherungswesen I. S. Aufl. 4 
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chem der Gedanke der Versicherung verbreitet wird. Mit der Auf
klărung der Menschen 'liber die sozialen Vorteile der Versicherung, 
'liber den hohen W ert gegenseitigim Beistandes, muB die Achtung vor 
dieser Einrichtung zunehmen und das Pilichtgefiihl jedes Einzelnen 
allen anderen Versicherungsteilnehmern gegeniiber wachsen. 

J e weiter ausgebreitet die Versicherung, desto eher sind MiBbrăuche 
moglich. Aber auf der anderen Seite werden die V ersicherungsunter
nehmungen in der Bekămpfung solcher Betriigereien desto geschulter. 
Beispielsweise besitzen groBe amerikanische Gesellschaften oigens aus
gebildetes Detekti vpersonal, welohes im Falle des im ersten Vorsiche
rungsjahr erfolgenden Todes eines Lebensversicherten genaue Nach
forschungen 'liber die Todesursache anzustellen hat. Man hat in Ame
rika insbesondere die Erfahrung gemacht, daB, je freier und liberaler 
ein Versicherungsvertrag gestaltet ist, desto geringer die Zahl der 
V erbreohen wird. 

So wenig man die Moglichkeit erheblicher wirtschaftlicher wie mo
ralisoher N aohteile des V ersioherungswesens zu leugnen brauoht, so 
sehr kann man der "Oberzeugung sein, daB eine richtige V ersicherungs· 
gesetzgebung und gewisse versicherungstechnische VorsiohtsmaBregeln 
die Zahl und die Bedeutung aller Nachteile auf ein Minimum herab
zudriioken imstande ist. 

§ 7. Verbreitnng der Versicherung. 
Bei der bis in die allerletzten J ahrzehnte sehr unzuverlăssigen und 

unvollstăndigen Statistik des Versicherungswesens konnon die statisti
f>chen N achweise nur annăhernd ein Bild von der V erbreitung der 
Versicherung geben. Die Zahlen sind jedenfalls nur als Minimal
zahlen aufzufassen. Denn bis in die Gegenwart hat man fast aus
nahmslos nur die groBen und mittleren Unternehmungen statistisch 
zu erfassen vermocht, wăhrend die vi elen tausend kleineren V erei ne 
in den verschiedensten Zweigen sich der statistischen Erfassung 
nahezu vollkommen entzogen ~.ben. 

Die Aufstellung genauer internationaler vergleichender Statistiken 
wie sic fiir unsere Zwecke am wichtigsten wăren, scheitert daran, daB 
hOohst bedauerlicherweise die zustăndigen BehOrden der versohiede· 
nen Staaten durchweg nach voneinander abweichenden Gesiohtspunkten 
die Ergebnisse mitteilen. In vielen Landern gibt es eine offizielle 
Versicherungsstatistik uberhaupt nicht oder nur fur wenige Zweige. 
In den Privatstatistiken werden, ohne daB man es im Einzelfalle stets 
merkt, bald Brutto-, bald Nettoziffern geboten; bald ist es dasGesamt
geschăft der Unternehmungen, bald nur das Inlandgeschaft, welches 
dargestellt wird; hier erfahren wir die Resultate aller in einem Land 
tătigen, dort nur die Ergebnisse dor heimischen Anstalton; einmal 
wird nur die reine Privatversicherung geschildert, ein andermal wer
den auch die offentlichen Anstalten mitber,iicksichtigt. 



§ 7. Verbreitung der Versicberung 51 

Fiir die Zeit wahrend des W eltkriegs und nachher fehlen in einer 
gro.Ben Reihe von Staaten die friiher regelma.Big und piinktlich ver
offentlichten Ziffern. In anderen Landern, leider auch in Deutsch
land, ist die amtliche Statistik stark im Riickstand und im wcsent
lichen nicht iiber 1916 hinausgelangt. Erfreulicherweise liegen wc
nigstens einige vorlaufige Angaben bis 1920 vor und sind nament
lich auch im 2. Band verwertet. 

Folgendes moge zur Erlauterung des Tabellcnwerkes 
au.f S. 52-56 dienen. 

Tabelle I zeigt die Ausbreitung der Versicberungsunternebmungen wăhrend 
des 19 .• Jahrhunderts von Jahrzebnt zu Jahrzehnt in 30 Landern. Gerade hier 
macht sich der Mangel der statistiPcben Forscbung insbesondere geltend, weil, 
wie man sofort erkennen wird, nur die groBen Anstalten gezahlt werden konnten. 

Tabelle II sucht die Ausbreitung des wichtigsten Zweiges der Versicherung, 
nămlich der Lebensversicberung, wăhrend des 19. J ahrhunderts in allen in Be
tracht kommenden KulturHindern zu veranschaulirhen, und zwar werden die 
Lebensversichrrungssummen zu Ende eines jeden Vierteljahrhunderts und 1910 
verzeichnet. Interessant ist hierbei die Verschiebung des prozentualen Anteiles 
der Hanptversicherungslănder. Wăhrend England in der ersten Hălfte des 19. Jahr
hunderts weitaus das e~ste Versicherungsland ist und sowohl absolut als prozen
tual an der Spitze steht, macht ihm in der zweiten Hălfte Amerika den Hang 
streitig. Als drittes Laud behauptet Deutschland absolut wie prozentual von 
1850 an durcbaus seine Stellung und iibertrifft damit Frankreich, welches 
den dritten Platz bis 1825 innebatte. Dabei mag auf das Einporschnellen des 
Gesamtbetrages aHer Lebensversicherungssummen in Deutschland hingewiesen 
werden. Dif~se haben sich im Jahrzebnt 1911-~0 weiterhin ganz erheblich er
hOht und sind von 14 auf 23 1/ 2 Milliarden Mark gestiegen. (V gl. 2. Bd. S. 9.) 

Die Tabelle III sucbt das Verhaltni~ der VerAicherungssumme zur Bevolke
rnngszahl am Ende jedes ViertPljahrhunderts in den Hauptlăndern zu veran
scbanlicben. Amerika iiberragt. hier wieder alle anderen Lănder. Dabei ist frei
lir-h die Sozialversicberung auBer Ansatz geblieben, sonst ergăbe sich eine andere 
Reihenfolge; es wiirde bei Einbeziehung der Arbeiterversicherung Deutschland 
einen hervorragenderen Platz einnehmen. 

Die năchsten Tabellen unter Nr. IVa und b beziehen sich ausschlie6lich auf 
Deutschland; sie veranschaulichen die Prămieneinnahmen, Schadenzahlungen und 
z. T. Versicberungssummen, und zwar Tabelle a das Gesamtergebnis fur die Jahre 
1890 bis 1919, Tabelle b das Ergebnis in 1920 mit Unterscheidung der Zahlen 
fiir die einzelnen Zweige. Man sieht hier deutlich, wie die Lebensversicherung 
bei weitem alle iibrigen direkten Versicberungen iiberragt. Sie bat 1920 nahezu 
die gleiche Prămieneinna.hme aufzuweisen wie die Riickversicherung, nii.mlich 
2001 gPgeniiber 2219 Millionen Mark. 

Die Tab e 11 en unter Va und b stellen aus den Aktiven und Passiven der 
deutscben, von der amtlichen Statistik erfaBten VersicherungsHnstalten wich
tigere Posten dar. Am Schlusse des Jahres 1920 diirften unter Einrechnung 
auch der von den Tabel leu V a und b nicbt erfaJ3ten Versicberungen 15 Milliarden 
Mark Aktiven zu verzeichnPn gewesen sein. Unter den Passiven nehmen bei 
weitem den ersten Rang die Prămienreserven der Lebensversicherungsgesellschaften 
mit uher 7 Milliarden ein. 

Das Ziffernmaterial ist teilweise nach der Statistik des Reichsaufsicbtsamts 
die jedoch nur bis 1916 eine voll~tăndige, von da ab bis 1920 eine vorlăufige 
ist), teilweistl nach lranyis Angaben im Assekuranz-Jahrbuch (das Material bis 
1918;1\J enthălt) zusamwengestellt; auch Stefana Assekuranzatlas wurde benutzt. 

4* 
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IT. Entwicklung und Bedeutung der Versicherung 

III. Lebensversicherungssumme auf den Kopf der Bevolkerung. 

Staa ten li 1800 18~5 '1 1850 Il_ 1875 
11 

1900 
-

l, 
1\ 

' 

1' 

1 

.;It 
1 

sl .J( ~. .;It .9, .;It 
.9,1 

.It .9, 

1. Amerika .\! - i 87 6 66 12 17 145 03 461 25 
1 

2. England 3 75 42 36 74 25 193 87 323 50 
3. Holland . 1 1 43 17 751 195 75 
4. Belgien 2 75 3 38 10 22 170 60 
6. Schweiz 1 1 14 80 40 167 26 
6 Schweden - 16 2 33 t12 40 134 40 
7. Deutschland - 77 6 18 45 10 122 85 
8. Dii.uemark 

1 

-
1 

105 17 
9. Frankreich . - 34 1 93 4 28 

1 

53 76 03 
10. Finnland . ! 4 1 - 67 30 
11. Osterreich-Unga~n: 1 - 15 1 i 51 18 39 62 70 
12. Norwegen . . . . 1 

1 55 -
13. Italien . . . . . . j --- 05 - 55 16 15 21 20 
14. Rumanien . 1\ 20 50 
15. Kanada. . 14 05 
16. RuB!and . 1 - 10 - 84 10 92 
17. Bulgarien 10 89 
18. Serbien 8 52 
19. Japan . 6 40 
20. Spanien 3 90 

' 1 1 

t = Skandinavien. 

IV. a) Prămieneinnahmen und Schadenzahlungen 
in allen Zweigen der deutschen Versicherung 

abgerundet in Millionen Mark 1890-1919. 
(N&oh dem Assekuranz.J&hrbuoh) 

a) Gesamtergobnis 1890-1~19 b) Ergebnis filr die einzelnen Zweige 1919 

... 
~~ = :i ~ 1 ~ . "' 4l ~ c:l G),;. 1=1 .!.!OS ~].9 

Jahr 
a.~ ... ~·~~a ~~.; ~ Zweige g.! =a g.;i:, .. s .. ~~"S~ 

1 

.. s .. ~~·a~ : :e ~ -..c:ll!ill=l ; =e ~ ~.a .. = 
<:!lp..·;;; ~'il~ .. ~~ ..9 (!)~·; l'ilP: .. ~~ -

1890 479 396 218 1. Lebensvers .. . 1 1247 1180 536 
1900 994 773 451 2. Unfallvers. 92 \ 114 } 61 
1902 1083 846 474 3. Ha.ftpaichtvers. 67 J 
1904 1221 946 533 4. Transportvers. 926 423 268 
1906 1375 1061 668 5. Feuervers. 708 397 141 
1908 1522 1176 711 6. Hagelvers. 66 64 44 
1910 1753 1349 745 7. Viehvers .. 63 49 30 
1912 2066 1n50 883 8. Gla,vers .. 38 35 22 
1914 2147 1610 1013 9. Diebstahlvers .. 114 58 63 
1916 2159 1603 971 10. Sonstige dir. V. 36 16 6 
1917 2367 1653 1064 li. Riickvers. 1025 587 302 
1918 2816 1916 

1 

1142 Silmtliohe Zweige mit 4382 2923 

1 

1461 
1919 4382 2923 1451 Ein•chluS der i)ffent-

lioh. reohtlichen Pri· 
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vatversicb.erung 
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V. Aus den Bilanzen der von der amtlichen Statistik 
erfaBten deu tschen Versicherungszweige* 1914 und 1920. 

(Nach der amtlichen Statistik.) 

a) Aus der Bilanz fiir Ende 1914. 
Die Zahlen in 1000 Mark. 

Gesamtgeschăft. 

Hauptzweig 
Posten der V ermogens-
werte und Verbindlich- \ 2. Unfall 1 1 1 1 1 ----

keiten 1. Le ben : und Raft-\ 3. Feuer 14. Viehl5. Hagell 6. Glas 7. RO.ckv. 
1 1 pfiicht 1 1 

Vermiigenswerte insge-
16455846 359952 762165 8969 55331 19384 552699 samt . 

Verpfiicht. der Aktio-
năre oder Garanten 120598 46154 179 893 750 19 621 4363 112347 

Kapitala11lagen 6000532 257398 467521 5121 27 903 : 11997 261136 

Forderurigen 297026 53004 109442 2845 7 545 2 685 1
111 ~63 

Kassenbestand. 6766 40~ 1447 140 256 48 383 

Ubr. Vermogens;erte: 30924 2988 3862 113 6 
Verlust. - - - - -

Verbindlichkeiten insge-
samt . o •••• 6455846 359952 762165 8969 55331 
Aktien- oder Garantie-
kapital 163404 62000 245208 1000 25529 

Gesetzliche Riicklage. 34008 34044 69558 3 773 9436 
Sonderriicklagen . 164197\ 35447 68314 184 12035 
Gewinnriicklagen 570144 6804 - - -
Guthaben von Versi- \ 
c~er~ngsunternehm .. 11 16 239\ 16 987 35450 36 154 

Pratmenreserven und ·: , 
Pramieniibertrage .. 1151025691114776 201909 1726 1 

Schadenriicklagen . . 90519 59114 59630 499 980 
Ubr. Verbindlichkeiten 146 995: 10248 33370 1314 2505 
Gewinn. 167 771! 20532 48726 437 4631 

b) Die wichtigsten Bilanzposten 1920. 
(Vorllinfige amtliche Stat!stik.) 

Die Zahlen in 1000 Mark. 

291 970 
- -

19384 552699 

6312 151286 
1619 36676 
1161 32142 
- -

195 54270 

5406 151958 
3126 103 724 
1240 7019 

325 15624 

Hauptzweig 
Summen 

Bilanzposten 
·--

12. Unfalll 4. und 5.1 6. Son-1 
1. Leben lund Raft- 3. l<'euer Hagel lstige dir. 7. Rfickv. 1-7 

pfiicht 1 u. Vieh Zweige 1 

Aktien- (Garantie-) 
864501342826126529 2416741 Kapital .... 145299 8312 851090 

Pramienreserven u. 
297 7031677 411 Ubertrage . 7172248 28526 25472 897097 9098457 

Riicklagen f. schwe-

132 751 ! 203 638,216 899 . 162641379946 
bende Vers.-Fălle 
u.Schadenriicklage 9661 9~9159 

Gewinnriic klage der 

1 

Versicherten . 572 399 - - - - - 572399 

Gesetzliche und 
Sonder-Rilcklage . 292622 72325 189259164400' 2375 46415 667 396 

Bilanzgewinn . 141661 14790 91653 122211 937 26988 288250 

Bilanzverlust . 40 106 125 510' - 374 1155 

* Es fehlt leider auch hier die wichtige Transportversicherung. Ebensowen!g sind in diesen 
Tabellen dia Bilanzen der llifentlich-rcchthchen Versicherungsanstalten enthalten. 
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III. Organisation der V ersicherung. 

§ 8. Ubersicht der Organisationsfragen. 

57 

Mit der Erorterung der Organisation des V ersicherungswesens be
tritt man ein ău13erst umstrittenes und sohwieriges Gebiet, welches 
zu den vielleicht am meisten, aher auch am leidenschaftlichsten be
handelten Gegenstănden innerhalb des gesamten Versicherungswesens 
gehort. Man wiirde jedoch fehl~ehen in der Vermutung, da.B die Hău
figkeit und Lebhaftigkeit, mit der das F.iir und Wider der verschiede
nen Organisationsfragen insbesondere in den letzten 50 J ahren in 
Deutschland erortert worden ist, eine Losung der Meinungsverschieden
heiten gebracht hătte. Eine vollige Einigung erscheint ebenso aus
geschlossen, wie eine solche etwa zwischen den Anhăngern des Frei
handels und des Schutzzolls undenkbar ist. N ur zeitweilige Kompro
misse gibt es hier. 

Alle Systeme und Formen der Organisation haben wesentliche 
Vorteile und wesentliche Nachteile. Es gibt vor allem kein absolut 
bestes System und keine absolut beste Form. W as fiir eine Zeitepoche 
und fiir ein Land paBt, paBt nicht fiir ein anderes J ahrhundert und 
ein anderes Volk. W as Îiir einen V ersicherungszweig giinstig er
scheint, wirkt fiir einen anderen schadlich. 

Das Abwagen des Fiir und Wider ist um so schwieriger, als man 
die einzelnen Systeme und Formen niemals in ihrer abstrakten Wir
kung erforschen kann, sondern stets beriicksichtigen muB, daB Men
schen mit den verschiedensten V eranlagungen und Oharakteren, mit 
den verschiedensten Făhigkeiten und Absichten in ilmen tătig sind. 
So kann cler absolute Vorzug eines Systems ins Gegenteil verkehrt 
werden durch seine schlechte Handhabung irn Einzelfall. 

'Aher selbst wenn man zu einer Einigung dariiber gelangen konnte; 
was fiir ·ein Volk in einer gewis,sen Zeitepoche und fiir einen bestimm
ten Versicherungszweig, volkswirtschaftlich betrachtet, die beste Or
ganisationsart wăre, so wiirden doch oft andere als rein wirtschaftliche 
Erwăgungen, insbesondere solche der inneren oder ăuBeren Politik 
oder des Staatskredits, der praktischen Durchfiihrung dieser Erkennt
nis hemrnend entgegentreten. Hierfiir fehlt es nicht an neueren Bei
spielen, welche zeigen, daB, um politischen oder fiskalischen Inter
essen zu dienen, diese oder jene Versicherung in einer den wissenschaft
lichen Erwăgungen mehr oder minder widersprechenden W eise orga
nisiert wurde. (Deutsche Angestelltenversicherung, italienisches I..~ebens
versicherungsrnonopol usw.) 

U nter den rnannigfachen Bedenken und Streitfragen, welche hier 
zu erortern sind, hat die groBte Bedeutung diej enige, ob sich die V er
sicherung iiberhaupt fiir den privatwirtschaftlichen Betrieb 
eignet oder aher als eine 6 ff e n t li c h e, vom Staat oder einer anderen 
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Oî:fentlich-rechtlichen Korperscha:ft (Kommune, Provinz usw.) zu or
ganisierende oder gar zu betreibende Ei n r i c h tun g au:fge:faBt werden 
muB ? Es stehen sich da in schro:f:fstem Gegensatze gegeniiber extreme 
Vertreter der individualistischen Wirtscha:ftsaui:fassung und Veriechter 
sozialistischer wie auch solche kommunistischer Ideen mit der Forde
rung einer V e r sta a t li c h un g des V ersicherungswesens in Form von· 
'Monopolen oder einer S ozia lis i e r ung bald in dieser, bald in 
jener Form. 

Innerhalb der groBen Anhii.ngerschaft privatwirtscha:ftlichen Be
triebs bekămpfen sich die Aktiengesellschaften und die Gegenseitig
keitsvereine, und unter den letzteren wieder die verschiedenen Formen 
der Gegenseitigkeitsorganisation. 

Wir haben aher nicht nur eine Form Offentlicher Versicherung&
unternehmungen und nicht nur einen Typus von Aktiengesellschaf
ten und Gegenseitigkeitsvereinen. Wir konnen vielmehr bei jeder ein
zelnen U nternehmungs:form wieder die verschiedensten Spielarten wahr
nehmen. Besonders charakteristisch :fiir die neuere Entwicklung ist 
es hierbei, daB die eine Organisations:form bestrebt ist, Vorteile der 
anderen bei sich selbst einzufiihren, und daB auf diese W eise clie ehe
mals scharfen Unterscheidungsmerkmale zwischen elen einzelnen Or
ganisationsformen immer mehr verschwimmen. 

Es soll im folgenden eine Darstellung der Vorteile und N achteile 
jeder einzelnen Unternehmungsform unter Anfiihrung der hauptsăch
lichsten fiir uncl wider vorgebrachten Griinde versucht werden. Vor
ausgcschicki werdcn mag hier aher das Ergebnis, claB, wenigstens :fiir 
das gegenwă~tige Deutschland, in dem N e ben ei n an derbe s te hen 
der verschiedensten Organisationen volkswirtschaftlich die groL\ten 
Vorteilo zu erblicken sind, da anzunehmen ist, daB die j eweils wirklich 
beste Form schlieBlich zum Siege gelangt und die minderwertige, 
sofern sie nicht gii.nzlich schwindet, sich doch der als vorteilhaft er
kannten Form immer mehr năhert. 

Zwar beruht jede Versicherung, wie der schon oben aufgestellte 
Begriff besagt, aui Gegenseitigkeit, aber die Rechtsform kann eine 
verschiedene sein und kann im Einzelfall zu der Annahme verleiten, 
daB das Prinzip der Gegenseitigkeit nicht gewahrt wii.re; so bei einem 
·Einzelunternehmer oder bei der Aktiengesellschaft. Allein das ist ein 
Irrtum. U m welche Form es sich immer handeln mdg, stets ist eine 
Vielheit solcher Personen vorhanden, welche Beitrăge bezahlen und 
welche daraus die gegenseitige Deckung eines V ermogensbedarfs er
warten. 

Selbst wenn es sich um einen Einzelversicherer handelt, beruht die 
V ersicherungsunternehmung keineswegs auf der V erpflichtung eines 
einzelnen Mannes, den Schaden Vieler zu tragen. Vielmehr bildet die 
V ereinigung der V ersicherten die eigentliche Grundlage, nach welcher 
der von einem Bedarf V erschonte durch die von ihm bezahlte Pramie 
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den Verlust der von einem Bedarf Betroffenen trăgt. Der Einzelver
sicherer allein kann dem V ersicherten die gewiinschte Sicherheit nicht 
leisten, sondern aus den Prămien der vom V erlust :frei Bleibenden sam
meln sich die Summen, welche der V ersicherer von Zeit zu Zeit aus
zahlen muB. Der Sachverhalt ist ganz entsprechend, wenn die V er
sicherung von einer Mehrheit von U nternehmern geleistet wird. 

Eine Gesamtheit von Personen kann sich nun zu Versicherungsr
zwecken selbstăndig organisieren und eine Korperscha:ft bilden, aus 
ihrer eigenen Mitte die Betriebsleiter und Beamten nehmen oder auch 
:fremde Beamte :fur die Gemeinschaft anstellen. Dann liegt ein soge
nannter Gegenseitigkeitsverein vor, bei dem Identităt zwischen den 
V ersicherungsunternehmern und den V ersicherten herrscht. Die Ge
samtheit der Versicherten bildet eben das V ersicherungsunternehmen. 

Bei der Aktiengesellschaft besteht keine solche Identităt. Eine Ge
samtheit von Versicherten ist hier zwar auch vorhanden, und eine 
Versicherungsunternehmung ha ben wir ebenfalls; allein die Unterneh
mung wird von anderen Personen ala von den Versicherten gebilde.t, 
nămlich von einer Gruppe von Kapitalisten, den Aktionăren. Aber 
die Aktionăre sind nur die Vermittler der Gegenseitigkeit, wie es auch 
ein Einzelunternehmer ist. 

Bei der o:ffentlichen Anstalt ist dieser Vermittler direkt oder mit
telbar der Staat, eine Kommune oder eine sontige o:f:fentlich-recht
liche Korperschaft, wie eine Provinz. Im einzelnen kann die Organi
sation sehr verschieden sein. 

Die Geschichte der V ersicherung hat gezeigt, daB nicht sowohl 
der Gemeinsinn als vielmehr der Erwerbssinn das moderne entwickelte 
V ersicherungswesen geschaffen bat. Auch Gegenseitigkeitsunterneh
mungen werden wohl in den seltensten Făllen aus lediglich humani
tăren Grunden und Wohltătigkeitsabsichten geschaf:fen. Das Motiv, 
welches den Griinder einer V ersicherungsunternehmung beseelt, wird 
bei allen V ersicherungs:formen in der Regel das nămliche sein : Er
langung wirtschaftlicher Vorteile. Hierin soll kein Tadel liegen. Sonst 
miiBte man auch dem Arzte, welcher den Kranken nicht unentgeltlich 
heitt, dem Apotheker, welcher seine Medizin nicht unentgeltlich ver
abfolgt, einen Vorwurf machen. 

Gegenseitigkeitsvereine werden nicht etwa von Direktoren und Be
amten verwaltet, welche aus Griinden der Năchstenliebe ihre Dienste 
dem Unternehmen umsonst bieten; die Angestellten erhalten geradeso 
eine Besoldung wie die Direktoren und Beamten eincr Aktiengesell
scha:ft; auch die staatlichen Unternehmungen haben besoldete Beamte. 
Daneben konnen einzelne Posten im Ehrenamt verwaltet werden. Die 
Gegenseitigkeitsunternehmung tritt den Versicherten in den meisten 
Beziehungen ebenso ala ein selbstăndiges Rechtssubjekt gegenuber wie 
die Aktiengesellschaft oder wie der Staat als U nternehmer in vielen 
Fă.llen. Allein alle diese U mstănde konnen nicht hindern, daB bei 
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einem Gegenseitigkeitsverein dennoch gawisse Grundsătza herrschen, 
dia bei ainam Aktienunternahmen der Natur der Sache nach ausge
schlossen sind. 

Private Versicherung und of:fantliche Versicherung, nicht E)twa nur 
in der Gestalt der Sozialversicharung, stehen sich heuta mehr denn je 
als Rival e n au:f zahlreichen Gebiaten des Versicherungswesens gegen
iiber. Es sei nur erinnert an die :freiwilliga Versicherung im Rahman 
der Reichsvarsicharungsordnung, welche mit der privaten Ranten
versicherung, an die Ha:ftp:flichtversicherungseinrichtungen von Be
ru:fsgenossenscha:ftan, welche eben:falls mit Privatanstalten wettei:fern, 
an die Of:fentlicher Lebensversicherungsanstalten neben den privaten 
in Deutschland. Allein beide Systeme sind cloch nichts andares als 
praktischa Ausgestaltungen dessalben Gedankens, verschie
clena Organisationsarten zur Erreichung clesselben Zweckes : Siche
rung einer Anzahl von Personen, welchen ein mehr oder mindar ge
wisser Bedar:f in der Zukun:ft bevorsteht. U m so lehrreicher ist es, den 
Kamp:f um den Vorrang unter dan beiden Systemen, cler garacle im 
zwanzigsten J ahrhundert in eine besonders lahrreiche Phase getratan 
ist, zu verfolgen. 

Die Frage der Organisation der V ersicherung batri:f:ft aher nicht 
nur die U nternehmungsarten, von denen bisher ausschlie.Blich die Rade 
war, sondern auch dia Vereinigungen cler Unternehmer und der Ver
sicherten und den Dianst in einem Versicherungsunternehmen, den 
AuBen- wie den Innendienst. Letzterer ist so sehr mit anderen Ein
richtungen technischer Art verkniipft, daB er zweckmăBiger in dem 
die Versicherungstechnik behandelnden Kapitel erortert wird. (§ 14:f:f.) 
Dagegen gehOrt die Organisation des AuBendienstes, das Vermittler
wesen, in diesen Abschnitt. (§ 13.) 

§ 9. Systeme der Yersicherung. 
Wie bereits angedeutet wurde, sind zwei Systeme der Versiche

rung auseinanderzuhalten : private V ersicherung und 6 :f :f e n t li c h e 
V ersicherung, j e nachdem Pri vatpersonen oder Korporationen des o:f
:fentlichen Rechtes die Organisatoren sind. (Es sei nochmals hervor
gehoben, daB diese Einteilung nicht gleichbedeutend ist mit. der in 
Privat- und Sozialversicherung; s. S. 7.) Der Sprachgebrauch des 
gewohnlichen Lebens pflegt hau:fig die o:f:fentliche Versicherung als 
Staatsv·ersicherung zu bezeichnen, ohne daB man unterscheidet, ob 
tatsăchlich ein eigentlicher Staatsbetrieb vorhanden ist, sei es mit 
Monopolcharakter, sei es ohne solches Zwangsrecht, oder ob der Staat 
etwa nur durch ein Gesetz oder eine sonstige MaBregel eine V er
sicherung ins Leben gerufen hat, deren eigentlicher Betrieb alsdann 
von ihm womoglich nur in geringem U m:fang beein:fluBt wird, indem 
z. B. die Versicherten das Recht der Selbstverwaltung haben. 

Das Fur und Wider beider Systeme laBt sich vielleicht am besten 
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abwăgen, wenn man die Frage zu beantworten sucht, ob sich eine Ve r
staa t lic h ung o der S o zi alisierun g der Versicherung cmpfiehlt? 
Zuvor mag aher das U rteil iiber die Frage der Verstaatlichung dahin 
formuliert werden, daB es auch hier keine absolut und ewig richtige 
Entscheidung gibt, daB vielmehr der Gesamtzustand einer Volkswirt
schaft und eines Staates und die besonderen Verhăltnisse einzelner 
Beru:fs- und Gesellschaftskreise den Ausschlag l?;U geben haben. Von 
diesem Gesichtspunkte aus scheint beispielsweise die Verstaatlichung 
der Lebem;- oder der Ha:ftp:flichtversicherung im heutigenDeutschland 
ebensowenig gerechtfertigt, wie fur die Arbeitslosigkeits-, die Mutter
scha:ftsversicherung und eine groBe Reihe anderer Zweige der o:ffent
liche Betrieb wiinschenswert und zweckentsprechend ist. 

Der Gedanke, durch den Staat Versicherungszweige betreiben zu 
lassen, ist durchaus nichts N eues, vielmehr J ahrhunderte alt und in 
den verschiedensten Lăndern immer wieder in den Vordergrund ge
treten. Tatsiichlich ist bald au:f diesem, bald au:f j enem Gebiet im Lauft> 
der J ahrhunderte die staatliche Versicherung auch wirklich betrieben 
worden. (Obligatorische Diebstahlversicherung als Monopol der Geist
lichkeit 1170 in Sud:frankreich; portugiesisches Zwangsversicherungs
monopol 1370; staatliche Un:fallversicherung der Soldner der Nieder
liindischen Republik 1665; Vorschliige fiir eine staatliche Feuer- und 
Kinderversicherung durch Holzschuher, Obrecht u. a. 1560, 1606 usw.; 
Eintreten des Philosophen Leibniz fur eine staatliche Assekurations
kasse zum Zwecke der Volkswohl:fahrt 1695; englische Zwangsver
sicherungspliine Ende des 18. Jahrhunderts usw.) 

Die Erwiihnung des iiberrasohend friihen Staatsbetriebes der V er
sioherung selbst in den Zweigen, an deren V erstaatlichung heute, wenn. 
iiberhaupt, erst in letzter Linie gedaoht wird, fiihrt notgedrungen da
zu, Kritik zu iiben an der iiblichen Ausdrucksweise, die Versicherung 
sei "rei:f" zur Sozialisierung oder Verstaatlichung; denn sie wiirde 
dann ja organisatorisoh wieder in den Zustand verfallen, in dem sie 
sich, wenigstens in bezug auf manche Zweige, in einzelnen Lăndern 
vor J ahrhunderten be:fand. 

Die Antwort au:f die Frage, ob der Staat oder eine andere of:fent
lich-rechtlich~ Organisation an 'die Stelle der bisherigen Privatbetriebe 
treten soll, muB heute ganz anders lauten, als wenn wir uns etwa in 
einem versioherungslosen Lan de befiinden und hier die V ersicherung 
iiberhaupt erst neu einzufiihren wăre. Die Anhiinger der Verstaat
liohung glauben und wiinschen, daB die gesamte Versicherung all
miihlich in o:f:f.entlichen Betrieb iibergehen wird in Analogie zur Ent
wicklung des Geld-, Miinz-, Post- und Eisenbahnwesens. Zunăchst 

denken sie dabei an den Staat als Betriebsleiter. Als erstrebenswertes 
Ziel wird aher auch die Organisation durch kleinere Of:fentlich-recht
liche Korperscha:ften, insbesondere durch Provinzen und Stadtgemein
den bezeiohnet. 
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Dagegen wird mit Recht ausgefiihrt, da!3 das Versicherungsbediirf
nis kein so allgemeines sei wie dasjenige, welches hinsichtlich der 
Post oder der Eisenbahn odor des Sanitătswesens in Betracht kommt. 
An gewissen Versioherungsarten haben nur die Begiiterten ein Inter
esse, das gewohnlioh mit dem Umlang des Besitzes steigt, wăhrend z. B. 
der Besitzlose an den meisten Giiterversioherungsarten gănzlich un
interessiert ist. Allerdings wiirde das Bediirfnis wohl bei einer Verall
gemeinerung der Versicherung sich ebenso steigern, wie die Benutzung 
der Post jeweils mit ihrer Ausdehnung und Verbilligung sich mehrt. 

Ein Hauptvorwurf richtet sich gegen die durch das Bestehen zahl
reicher Versicherungsunternehmungen verursachten h o hen B e tr i e b s
k os ten. Deren W egfall erwartet man insbesondere bei einem einheit
lich konzentrierten Staatsbetrieb, bei welchem man auch die Dienste 
von anderweitig besohăftigten Staatsbeamten verwenden und dadurch 
viele Gehălter sparen zu konnen glaubt. 

Mag aher auch durch konzentrierten Staatsbetrieb wirklich eine 
Ersparung an Beamten moglich sein, so wăre doch eine endgiiltige 
Verb i 11 i g ung ziemlioh in Frage gestellt. Denn die Kosten der V er
sicherung lassen sich nicht absolut betrachten. Man mu!3 vielmehr den 
Kosten die Leistungen gegeniiberhalten. Da!3 aher bei dem Ersatz der 
Konkurrenz durch ein Staatsmonopol die Fortschritte im V ersiche
rungswesen weniger sohnell zu konstatieren sein diirften, selbst wenn 
gleiohzeitig ein V ersicherungszwang eingefiihrt wird, steht wohl au!3er 
Zweifel. 

V'brigens wăre eine gro!3e Verbilligung auch unter Beibehaltung 
des privaten Systems durch stărkere Konzentration oder gar durch die 
zwangsweise Anordnung der V ersioherung zu erzielen, so da!3 die An
werbekosten und womoglich auch die Erhebungskosten wegfallen konn
ten. Denn neben der Konkurrenz und ihren Mitteln, insbesondere dem 
Reklamewesen, findet gerade die Anwerbepraxis weitgehende Mi!3-
billigung. 

A.uch der unbedingte Anhănger des Privatbetriebs in der Versiche
rung wird in zahlreichen Făllen unumwunden zugeben, da!3 hier ein
zelne schwere Mi 13 stă n de herrschen. Bei genauer Beobachtung wird 
man aher fast stets erkennen konnen; da!3 die betreffepden Măngel 
weniger dem System anhaften, als vielmehr durch einzelne Pe~sonen, 
die in seinem Dienste stehen, versohuldet sind. Schon aus diesom 
Grundc diirften sich die Mi!3stănde mit weniger eingreifenden Mitteln 
beseitigen lassen als mit Ersatz des Privatbetriebs durch offentliche 
Organisation. Die Auswiichse des Konkurrenzwesens im Handel hat 
man nicht durch dessen Verstaatlichung zu unterdriicken versucht, son
dern durch ein Gesetz zur Bekămpfung des unlauteren W ettbewerbs. 
Ebenso kann die Aufsichts- und Vertragsgesetzgebung Mi.f3stănde, wo 
sie vorhanden sind, beseitigen. 

Einen allgemeinen Vorteil des offentliohen Betriebssystems hat man 
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darm s-ehen wollen, da.B durch Vereinigung des Versicherungswesens 
and des gesamten Sanitats- und Polizeiwesens in den Handen des 
Staates die Vorbe u g ung mehr als bisher gefordert werden konnte. 

Demgegeniiber ist darauf hinzuweisen, da.B beispielsweise die Fcuer
versicherungsgesellschaften, insbesondere grade in Landern, in denen 
es ausschlie.Blich privaten Betrieb gibt, das Hochste an Vorbeugung 
geleistet ha ben, mehr viell-eicht als Staa ten, welche fiir einzelne V er
sicherungszweige eigene Anstalten besitzen. Auch in der Seeversiche
rung hat die Privatversicherung bedeutende Schutzma.Bregeln ver
anla.Bt. Besonders lehrreich ist das Beispiel der nordamerikanischen 
Dampfkesselexplosionsversicherung, bei welcher mangels staatlicher 
Kontrolle durch angestellte Sachverstiindige der Versicherungsgesell
schaften die Kessel eingehender Priifung unterzogen werden, so da.B 
diese Gesellschaften im Grunde genommen eher Sicherungs- als V er
sicherungsanstalten sincl. Anclerseits mag freilich zugegeben werclcn, 
cla.B hinsichtlich cler Vorbeugung noch ein weiter Spielraum zur Be
tătigung vorhanclen ist. Geracle clie Betriebsmethoden cler privaten 
Versicherung erziehen in zahlreiehen Fallen zu Schutzma.Bregeln. Denn 
je weniger gefăhrdet ein versicherter Gegenstand ist, desto geringer 
pflegt clie Pramie zu sein. 

Die Versicherer suchen - wie noch ausfiihrlich. zu erortern sein 
wird - eine moglichst genaue K las si fi k ati o n der Risiken nach 
dem Grade, in welchem diese von einer Gefahr bedroht sind, Yorzu
nehmen. So erfiillt die V ersicherung sogar einen wirtschaftlich-erziehe
rischen Zweck. Das wird zwar allgemein anerkannt; allein man wirft 
dem privaten Betriebssystem vor, da.B zufolge der Klassifikation gerade 
die Giiter und Personen unversichert bleiben mii.Bten, welche der Ver
sicherung am dringendsten bediirften. Es sei durchaus nicht immer 
die Schuld des einzelnen Individuums, wenn gerade seine Gesundheit 
oder seine Giiter von hohen Gefahren bedroht seien; denn das cinzelne 
Individuum konne nichts fiir das Milieu, in das es einmal hineiw
geboren wurde, oder fiir die aus irgendwelchen natiirlichen Griinden 
besondt>r(• Gefăl11·dung seines Eigtmtums. 

Die Folgerungen, welche man hieraus zieht, lassen sich jedoch nicht 
aufrechterhalten. Wiirde man die Klassifikation der Risiken vermei
den, so hi:itten in zahlreichen Fallen solche Wirtschaftssubjektc eine 
hohe Prămie zu zahlen, welohe moglichst vorsichtig zu wirtschaften 
bestrebt sind, und von denen es durchaus nicht immer feststeht, da.B 
sie zur Zahlung einer hoheren Priimie imstande sind. Die Nachlăssi
gen, welche im Einzel:fall finanziell iiu.Berst zahlungsfiihig sein kon
nen, wiirden auf diese W eise auf Kosten der Sorgsamen und moglicher
weise finanziell minder Leistungsfahigen V ersicherung erhalten. W eit 
weniger ware gegen den Vorsohlag einzuwenden, da.B der Staat auf 
irgendeine W eise die Versioherung der minderwertigen Le ben zu for
dern suchte, etwa durch Zuschiisse an Unbemittelte, oder auch die 
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V ersioherung besonders feuergefăhrlicher Fabrikanlagen, die von allge
meinem N utzen sind. 

Gegen die sozialistisohen W.iinsche, da.B die Versicherung als V er
mogensausgleichungsmittel wirken soll, fiihrt Lexis aus, da.B man die 
private Versicherung nicht mit sozialpolitischen W ohltătigkeitseinrich
tungen verwechseln diirfe. "Die ersten Anfănge der Feuerversicherung 
und der Viehversicherung waren allerdings Unterstiitzungsorganisati
onen, bei denen nicht gerechnet wurde, die aher auch nur Beihilfen und 
nicht wirkliche Entschădigungen leisteten. Bei dem heutigen normalen 
Versioherungsbetrieb kann aher nur das Prinzip der Gleichheit von 
Leistung und Gegenleistung zugrunde gelegt werden; will man W ohl
tătigkeitseinrichtungen zur Unterstiitzung der unbemittelten Versiche
rungsbediirftigen schaffen, so mu.B dies auf andere Art geschehen als 
dadurch, da.B man die Inhaber der guten Risiken zugunsten der In
haber von schlechten mehr belastet. Denn eine solche Art der V artei
lung der V ersicherungslast ist schon deshalb vollig irrationell, weil sie 
gar nicht nach der wirtschaftlichen Leistungsfăhigkeit der V ersicher
ten geregelt ist. Der Besitzer eines sehr feuersicheren massiven Hauses 
kann stark verschuldet sein, ein reicher Fabrikant kann aher zahlreiche 
leichtgebaute und feuergefăhrliche Arbeiterhăuser besitzen." 

W eiterhin werden hauptsăchlich die Divid e n de n bekiimpft, 
welche die Aktiengesellschaften an ihre Aktionăre und Aufsichtsriite 
zahlen, und dieser U mstand bietet ein weiteres Moment fiir die For
derung der Verstaatlichung des V ersicherungswesens. Demgegeniiber 
mag dio eine Frage aufgewor:fen werden, ob etwa ohne Beteiligung 
der Aktienunternehmungen am Versicherungswesen dieses in gleicher 
Schnelligkeit und in gleichem U mfang zur Ausbreitung gelangt wăre ? 
Hătte hier wirklich die Staatsinitiative ein Gleiches geschaffen? Soll
ten gelegentlich die V ergiitungen, welche die Aktionăre oder Organe 
einer Versicherungsanstalt erhalten, wirklich zu hoch sein, so wăre 
auch ohne Verstaatlichung hier Abhilfe zu schaffen duroh eine 
satzungsgemă.Be Beschriinkung der Dividenden und Tantiemen, wie 
sie sich tatsăchlich bei einzelnen Gesellschaften findet. Die diesbeziig
lichen Vorwiirfe, welche man den V ersicherern macht, treffen mehr 
als diese unser hochst reformbediir:ftiges Aktien- und namentlich Auf
sichtsratswesen. 

Es werden au.Berdem eine ganze Reihe von Versicherungszweigen 
vorwiegend von Gegenseitigkeitsvereinen betrieben, und die Zahl der
j enigen Aktiengesellsohaften, welche den V ersicherten einen mehr oder 
minder hohen Anteil am Gewinne neben den Aktionăren zugute kom
men lassen, ist im stăndigen W achsen begriffen. Diese gemischten 
Organisationsformen, welche gegenwărtig vorherrschen (vgl. S. 81), 
haben bei weitem nicht die gebiihrende Wiirdigung von seiten der An
hangar der V erstaatlichung gefunden. 

W ie einseitig und kurzsichtig man vorgeht, wenn man die im Ver-
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:sicherungswesen zuweilen vorkommenden Schwindeleien seitens einzel
ner Unternehmer mit Vorliebe den Aktiengesellscha:ften zurechnet, 
.zeigt deutlicher als alles die Geschichte der Viehversicherung, welche 
hekanntlich auch heute :fast nur von Gegenseitigkeitsvereinen betrie
hen wird. In keinem Gebiet der gesamten Versicherung sind mehr un
solido und schwindelha:fte Griindungen vorgekommen, haben sich 
grăBere MiBstănde gezeigt, welche meistens lediglich aus der Speku
lationssucht von Grundern hervorgegangen waren, als gerade hier. 

Das Argument, durch eine V erstaatlichung des gesamten V er
:sicherungswesens kăme man liber die groBe Schwierigkeit einer Staats
gesetzgebung hinsichtlich der Beau:fsichtigung des Versicherungswesens 
hinweg, kann heute jeden:falls :fur Deutschland und zahlreiche andere 
Lănder nicht mehr ange:fiihrt werden. Denn der moderne Gesetzgeber 
hat die Au:fgabe in durchaus be:friedigender W eise gelăst. Die Ge
S€tzgeber haben auch die Antwort au:f die Frage nach der Berechtigung 
des Privatbetriebs erteilt. W as schlieBlich die oft behauptete ProzeB
sucht der Privatversicherung betrifft, so bemerkt hierzu das Eid
genăssische Versicherungsamt: "W cnn wir diese Gerichtsentscheidun
gen mit unbefangenem Sinne uberblicken, so kănnen wir uns der Ein
sicht nicht verwehren, daB die Gericht~, welchcn man wohl nicht Vor
eingenommenheit gegen die Versichcrungsnehmer vorwerfen kaim, un
gcrechten Zumutungen der letzteren ebensooft entgegentreten miissen 
als solchen der V ersicherungsgesellschaften." 

Den Vorteilen eines ăffentlichen Monopolbetriebs, bei welchem keine 
Rucksicht auf die Konkurrenz nătig, infolgedessen cin viel ruhigerer 
Geschăftsgang moglich und jeder Gedanke an tJbervorteilung der Ver
sicherten durch den U nternehmer ausgcschlossen sein soll, stehen er
hebliche N ac h te il e gegenuber. Insbesondere sind die o.fientlichen 
Kassen im Falle eines Krieges noch stiirker bedroht als das private 
Eigentum. Da :ferner das Interesse an der Ausdehnung der V ersiche
rung bei einem gegen festen Gehalt angestellten Beamten ein weit 
geringeres ist als etwa bei einem mit Tantieme angestellten Privat
direktor, so wird der Kreis der Versicherten, falls man nicht besondere 
Mittel anwendct, nicht in der Weise zunehmen wie beim Privatbetrieb. 
Die Staatsversicherungsanstalten N euseelands werden nach re in privat
wirtschaftlich-individualistischen Geschăftsgrundsătzen betrieben; ihre 
Agenten bearbeiten das ganze Land, agitieren von Haus zu Haus und 
erhalten Tantiemen nach der Z.ahl der Personen oder der Hăhe der 
V ersicherungssummen, die sie den Staatsanstalten zufuhren. Dasselbe 
System hat man bei der staatlichen Monopolanstalt fiir Lebensver
sicherung in Italien eingefiihrt. 

Eine Verstaatlichung der Versicherung hiitte, abgcsehen von aude
ren Bedenken, auch zur Folge, daB eine ungeheure Masse priva ten 
Vermogens in die engste Beriihrung mit den Sta a t s fin an zen kăme, 
so daB das Budgetrecht seine praktische Bedeutung fast giinzlich ver-

Manes, Versioherungsweson I. 3. Aufl. 5 
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lieren wurde, da die Kontrolle der Staatsfinanzen durch die Volks
vertretung fast hinfii.llig wiirde. 

Selbst Adolf Wagner, der hervorragendste Verfechter des "gemein
wirtschaftlichen Betriebs", verkennt nicht die "unbestreitbaren privat
okonomischen und technischen Glanzseiten", welche insbesondere bei 
den Aktiengesellschaften zum Ausdruck kommen. "Es tritt in ihnen 
die ganzo Kraft und wirtschaftliche Leistungsfăhigkeit des assoziierten 
Privatkapitals hervor; wie sie ein intelligentes Verwaltungspersonal, 
das nur au:f Gewinnerzielung sieht und in diesem Streben bei den U nter
nehmern, den Aktionăren, alle U nterstutzung :findet, entwickeln kann." 
- "Es ist nich t un wahr, da13 die V ersicherungsaktiengesellschaften 
Bedeutendes bei uns wie in anderen Lăndern fiir die Verbreitung der 
Versicherung, insbesondere der ]'euer- und Lebensversicherung, getan 
haben." Und so nennt Wagner die Privatunternehmung "in ihrer Or
ganisation ein Muster privat-okonomischer Wirtscha:ftlichkeit und tech
nischer Tuchtigkeit." 

Von neueren Autoren ist es inshesondere Gerhard Worner, der die 
von Adolf Wagner gewiesene Richtung weiter verfolgt und auszuhauen 
gesucht hat. Er sieht in der Verstaatlichung des Versicherungswesens, 
insbesondere der Feuerversicherung, eine naturnotwendige, fruher oder 
spăter sich ergebende Entwicklung und erklii.rt Zwangsversicherungs
gemeinscha:ften uherall da fur gerechtfertigt, wo ein V ersicherungs
zweig zum Gemeinhedurfnis geworden ist. Da13 aher die Entwicklung 
der Versicherung zu einem solchen Gemeinbedurfnis vorhanden ist, 
glaubt Worner aus der Statistik erweiscn zu konnen. Er will nuri 
gerade diejenigen Versicherungszweige O:ffentlicher Zwangshewirt
scha:ftung zufiihren, von denen seiner Auffassung nach die Interessen
ten freiwillig in ihrer gro13en Mehrheit Gebrauch gemacht haben, wăh
l'end viele andere der Auffassung sind, es mii13ten solche Versiche-o 
rungszweige verstaatlicht werden, die nicht genligend Anhănger auf 
dem W ege der Freiwilligkeit finden. Eins der Hauptargumente fiir 
Wi)rners Forderungen hesteht in der von ihm vermuteten Verhilligung~ 
allein es ist eine erhehliche Verkennung der Psychologie des Versiche
rungsnehmers, wenn die Beitragsfrage derart in den Vordergrund ge
ruckt wird. Mindestens die gleiche Bedeutung hat fur den V ersiche
rungsnehmer das Prohlem der Schadenregulierung, der moglichst 
reibungslosen Auszahlung im Bedar:fs:falle. Da13 in dieser Beziehung 
eine staatliche Anstalt hesser als eine private arbeitet, wird man nicht 
behaupten konnen. 

Aher auch Worner vermag so wenig wie Wagner gewisse gro13e 
Vorzuge der V ersicherung wie sie heute ist, zu leugnen. Sollte sich da 
keine Losung des Problema finden lassen, durch welche diese 
allgemein anerkannten Vorteile des privatwirtschaftlichen Betriebs er
halten, die hier, wie auf jedem anderen Gehiete menschlicher Tătig
keit vorhandenen Măngel aher beseitigt werden konnen? 
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W enn auf der einen Seite Verfechter des Verstaatlichungsgedankens 

die hoho Entwicklung und die groBen Vorteile des privaten Betriehs 
riickhaltlos zugehen, au:f der anderen Seite Anhănger des privaten 
Betriebs unumwunden wesentliche N achteile oder Auswiichse dieser 
Betriehsart eingestehen, so ist hierin ein Fingerzeig gegehen fur die 
beste Losung des Streites, oh unter den gegenwărtigen Verhiiltnissen 
das private oder das o:f:fentlich-rechtliche System der Versicherung vor
zuziehen ist. 

W enn im of:fentlichen Betrieh nicht die gleiche Ausgestaltung und 
Anpassungs:fahigkeit des Versicherungswesens denkhar ist, so ist dem 
Privatbetrieh der Vorzug zu gehen. Wenn aher heim Privathetrieh 
Auswiichse vorhanden sind, deren Beseitigung moglich ist, so ist es, 
:falls die private Initiative der Unternehmer hierzu nicht ausreicht, 
Sacho des Staates, durch ein geeignetes Au:fsichts-, Vertrags- und 
Arheitsrecht. diesen Auswiichsen zu steuern. In welcher W eise die Ge
setzgeber dieser Aufgahe gerecht geworde:n sind, wird anderswo zu he
sprechen sein. (§ 20 H.) Versicherungszweige aher, welche von privaten 
Unternehmern nicht in Anhau genommen werden, ohgleich da:fiir eine 
volkswirtscha:ftliche Notwendigkeit hesteht (z. B. die Hochwasser
schădenversicherung, die Seekriegsversicherung), hat der Staat als 
Unternehmer zu hetreiben oder wenigstens zu organisieren. 

Alle diese theoretischen, das alte Verstaatlichungsprohlem betre:f
:fendenAuseinandersetzungen beziehen sich auch auf das Problem der 
Sozialisierung im neueren Sinne, wie es sich jetztinsbesondere 
in der deutschen Repuhlik, am stărksten unmittelbar nach ihrer Ein
:fiihrung, gezeigt hat, dann aher immer mehr in den Hintergrund ge
riickt ist, da ·eine daniederliegende, sch wer um die Existenz ringende 
Volkswirtschaft sich auf Experimente nicht einlassen kann. Unter die
ser Sozialisierung wird entweder dasselhe verstanden, was man friiher 
als V erstaatlichung bezeichnete, ( und zwar neigen hierzu vor allem die
jenigen, welche eine Sozialisierung aus :fiskalischen Griinden, o.lso ohne 
Riicksicbt auf eine etwaige Verteuerung wiinschen) oder aher es korn· 
men "neben der volligen Dhernahme noch andere Formen der Betei
ligung und der Kontrolle durch die Gesamtheit in Betracht", wie es 
in dem Programm der von den deutschen Volksheauftragten Ende 
1918 eingesetzten Sozialisierungskommission heiBt. Bei allen diesen 
anderen Formen soll eine - mindestens :fragwiirdige - V erhilligung 
und Verbesserung der Versicherung erzielt werden. 

Eine Au s de h nun g s ten de nz des o:f:f en tl ichen B etri e h s 
im Versicherungswesen ist allerdings in Deutschland unverkennbar. 
Aher es ist hOchst charakteristisch, daB seit der Einfiihrung der reichs
gesetzlichen Sozialversicherung das deutsche Privatversicherungswesen 
einen gewaltigen Aufschwung genommen hat. Wăhrend noch irn J ahre 
1870 England mit 71 Prozent am europăischen Versicherungsgeschă:ft 
heteiligt war und Deutschland demgegeniiber nur 12 Prozent au:fzu-

5* 
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weisen hatte, hatte sich das Verhăltnis bereits im J ahre 1900 dahin 
verschoben, daB England nur noch 50 Prozent, Deutschland dagegen 
23 Prozent besaB, und diese Verschiebung zugunsten Deutschlands hat 
sich wenigstens bis in den W eltkrieg fortgesetzt. Es kann nicht denr 
geringsten Zweifel unterliegen, da.B der Staat als Versicherungsorga
nisator fiir den privaten Betrieb insofern von Vorteil ist, als er den 
Versicherungsgedanken volkstiimlicher macht, das V ersicherungs
bediirfnis in Kreise trăgt, in denen es friiher niemals empfunden 
wurde. Es ist sicherlich kein blo.Ber Zufall, da.B sich die deutsche 
Volksversicherung erst mit der Sozialversicherung ausgebreitet hat und 
da.B sic z. B. von 1891 bis 1919 von etwas iiber 600 000 auf rund 
10 Millionen Policen bei entsprechender Vermehrung der Versiche
rungssumme bis auf iiber 2 Milliarden Mark gewachsen ist. Leistun
gen eine1· sozialpolitischen Oharakter tragenden Versicherung konnen 
fiir den Einzelnen stets nur das unhedingt erforderliche Mindestma.B 
bieten. So entsteht der W unsch und allmăhlich das immer mehr und 
mehr empfundene Bediirfnis bei den in die offentliche Sozialversiche
rung Eingeschlossenen, iiber die von jener zu leistenden Summen 
hinaus Deckung zu suchen. 

Bei s p i e 1 e fur die Tendenz der Ausbreitung der Offentlichen Ver
sicherung zeigen sich auf den verschiedensten Gebieten. 

An die alten Zweige der Sozialversicherung hat sich innerhalb der 
Reichsvcrsicherungsordnung vom 19. Juli 1911, welche viele Millionen 
Personen neu unter die bisherige Kranken-, Unfall- und Invalidenver
sicherung gcbracht hat, eine Witwen- und W aisenversicherung ange
gliedert, und durch das Versicherungsgesetz fiir Angestellte vom 20. De
zember 1911 sind weitere Schichten in die reichsgesetzliche Versiche
rung einbezogen worden. In gleicher Richtung gewirkt haben die in 
den letzten J ahren erlassenen Gesetze zur Ausdehnung des Kreises der 
versicherungspfl ichtigen Personen. 

Eino schr beachtenswerte Erscheinung ist die seit 1911 erfolgte 
Einrichtung von offentlichen Lebensversicherungsanstaltcn, in den ost
lichen und mittlcren Provinzen Preu.Bens, dann dariiber hinaus in ganz 
Deutschland. (§ 28.) 

In mehreren deutschen Einzelstaaten hat man die Schlachtviehver
sicherung verstaatlicht. (§ 48.) 

Dio hăufig aufgestellte Behauptung, die Seeversicherung sei am 
wenigstcn geeignet fiir Verstaatlichung, scheint unrichtig. In Portu
gal wurde bcreits durch einen ErlaB von Konig Fernando um 1375 
zwangsweise eine staatliche Seeversicherung eingefiihrt. In Holland 
findet sich 1629 der W unsch nach einer staatlichen Seeversicherung 
zur Deckung des Kriegsrisikos. Derselbe Plan ist in England vor 
Kriegsausbruch, auch anlă.Blich des Burenkrieges aufgetaucht. Auch 
in Deutschland wurde er erwogen. Ein altes zuverlăssiges Beispiel 
findet sich in Hamburg 1622. Aus dem Anfange des vorigen J ahr-
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hunderts stammt das Projekt der Errichtung einer Staatsanstalt zur 
tlbernahm(' der Transportversicherung au:f dem Rhein. Der W eltkrieg 
brachte staatliche Seekriegsversicherungseinrichtungen der mannig
fachsten Art in :fast allen :fiir den Seeverkehr wichtigeren Lăndern, in 
Deutschland in Form einer gemischt-wirtscha:ftlichen Unternehmung, 
der Deutschen Seeversicherungs-Aktiengesellscha:ft von 1914, deren 
Aktienmehrheit das Reich iibernahm, wăhrend im iibrigen deutsche 
Transportversicherungsgesel:scha:ften Aktionăre waren. Rcin staatliche 
Einrichtungen schu:fen u. a. England und die V ereinigten Staaten. 
Besonders beachtenswert waren die Einrichtungen der skandinavischen 
Lănder, namentlich Norwegens. 

An jede Privatversicherungsanstalt sind, wenn sie berechtigten 
volkswirtscha:ftlichen An:forderungen geniigen will, die For de r un
g e n zu stellen : 

1. daB sie grundsătzlich jedem, welcher das Bediir:fnis danach emp
:findet, die Moglichkeit der Versicherungsnahme bietet; 

2. daB das Entgelt nicht unverhăltnismii.Big hoch ist und zu keinem 
iibermăBig hohen Unternehmergewinn :fiihrt. 

DaB man aher so weit gehen dar:f, :fiir eine Versicherung zu ver
langen, daB beispielsweise bei der Feuerversicherung ein:fach j edes Haus 
und jeder Gegenstand, dessen Besitzer das Bediir:fnis der Versicherung 
aus irgendwelchen GriinQen emp:finden mag, auch wirklich versiche
rungsfăhig ist, soll hiermit durchaus nicht behauptet werden. N ach 
einer ălteren Verordnung waren ausgeschlossen :· "Versicherungen von 
Leuten, welche nicht ordnungsliebend, nicht zahlungsfahig, nicht von 
unbescholtenem Rufe sind, sowie von solchen, deren Gebiiude sich in 
einem verwahrlosten Zustande be:finden, auBerdem aher auch die Ver
sicherungen von Leuten, die in Orten wohnen, bei deren Einwohner
schaft Sorglosigkeit, Indolenz, Spekulationssucht, Mangel guten Sin
nes :fiir Ordnung und Gesetzlichkeit, Gleichgii:tigkeit gegen Ein:fiih
rung und Beobachtung von VOl'sichts- und SchutzmaBregeln gegen 
Feuersgefahr in einer W eise zutage treten, daB die V ersicherung ge
eignet erscheint, eine Ge:făhrdung der Sicherheitszustii.nde des ganzen 
Bezirks zu veranlassen." Hiernach sind es nicht versicherungstech
nische, sondern moralische und soziale Griinde, die zur Ablehnung sol
cher Risiken fiihren. 

Dio eben au:fgestellten Forderungen sind gelegentlich als soziali
stische .bezeichnet und abgelehnt worden; sie sind aher nicht mchr so
zialistisch, als die Versicherung kommunistisch ist. J eden:falls haben 
als Autorităten anerkannte Praktiker sie zu verwirklichen gesucht. 

Es ist ein groBer Fehler, einen :fundamentalen Gegensatz kon
struieren zu wollen zwischen o:f:fentlicher und privater Versicherung. 
Beiden liegt unbedingt derselbe Gedanke zugrunde; nur die Form, in 
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welcher dieser Gedanke im Rechts- und Wirtschaftsleben Ausdruck 
findet, ist verschieden. Beide aher haben ebenso ihre Berechtigung wie 
ihr in jedem Zustand der Volkswirtschaft festabgegrenztes Ge
b i e t. Die eine V ersicherungsart kann so wenig mit Vorteil dariiber 
hinausgreifen wie die andere. Aher fiir den Betrieb der einen kann 
man aus dem Betrieb der anderen zweifelsohne noch recht viel ler
nen; es i8t daher im Interes8e heider groi3en Versicherungsgruppen, 
dai3 die Angehorigen der einen mit denen der anderen in dauernder 
Verbindung stchen. 

Die Privatversicherung hat mit der vom Staat organisierten oder 
hetriebenen auch das gemeinsam, dai3 sie neben ihrem Versicherungs
charakter andere Tendenzen anzunehmen geneigt ist. Die historische 
Betrachtung hat gezeigt, dai3 bei der Privatversicherung gelegentlich 
ein spielartiges Moment hinzukommt. Bei der offentlichen Versiche
rung ist es das Wohltătigkeitsmoment, da8 sich, wenn nicht immer, 
80 doch in der iiberwiegenden Mehrzahl der Fălle bei ihr fest8tellen 
lăi3t. An sich gehort aher das eine so wenig 'vie das andere zum Be
griff der V ersicherung. V ergleicht man den priva ten und den offent
lichen Betrieb der Versicherung miteinander, 80 darf man diese beiden 
Zusătze nicht mit den Versicherungsveranstaltungen 8elbst verwech8eln. 

§ 10. Formen des of'fentlicheu Betriebs. 
Nach diesen prinzipiellen Erorterungen iiher die Unterschiede zwi

schen dem offentlichen und dem privaten Versicherung88Y8tem bleibt 
die Aufgabe, die ta t 8 ă c h lichen Z u stă n de innerhalb beider kennen 
zu lernen. 

Das offentliche Versicherungs8ystem zeigt nicht nur in verschie
denen Staaten, sondern auch in einem und demselben Staatsgebiet 
mannigfache Formen. 

In dem buntscheckigen Bild staatlichen V ersicherungsbetriebes in 
den verschiedensten Lăndern lassen sich vie r vers c h i eden e S y
stema des Staatsbetriebes unterscheiden: 

1. Staatliche Anstalten, bei welchen freiwillige Versicherungen ab
geschlossen werden, und die im freien Wettbewerb mit Privatge.sell
schaften tătig sind. Das bekannte.ste Beispiel hierfiir sind cine Reihe 
preui3ischer Feuerversicherungssozietăten, die Viehversicherungsanstalt 
in Baden und die Lande.s-Hagelversicherungsanstalt in Bayern, 
neuerdings die der offentlich-rechtlichen Lebensversicherung dienen· 
den preui3ischen Provinzialanstalten usw. 

2. Staatliche Anstalten, denen ein Monopolrecht verliehen ist, bei 
denen aher doch nur freiwillige Versicherungen zum Abschlui3 ge
langen. Hier ist vor allem die italienische Lehensversicherung zu nen
nen; auch die bayerische Feuerversicherung gehort hierher. 

3. Staatliche Anstalten, die aui3er mit einem Monopolrecht mit 
dem Zwangsrccht ausgestattet sind, dai3 man bei ihnen Versicherun-
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gen nehmen rnuB. Hauptbeispiel ist hier die deutsche Sozialver
sicherung. 

4. Halbstaatliche Anstalten, gernischt-wirtschaftliche Betriebe vor· 
sehiedenster Art, inshesondere solche mit dem Staat als Hauptaktionăr. 
Diese konnen dann aher je nach Zi:ffer 1-3 verschieden organi
siert sein. 

Bei dem Monopol staatlicher Anstalten kann es sich han
deln um: 

1. Fiskalisches Monopol, bei dom es vor allem darauf ankommt, 
hohe 'Oherschusse fur den Staat zu erzielen. 

2. V erwaltungsmonopol, hei welchem die Erzielung hoher fiberschusse 
nicht eigentlicher Zweck des Staatsbetriebes ist, dieser vielmehr nur 
aus organisatorischen Grunden ausgefuhrt ist. 

3. Gemischtes Monopol, bei welchern die beiden ohengenannten 
Zwecko sich vereinigt finden. 

4. Soziales Monopol, ein bisher auBer auf dem Gebiet cler Arheiter
und Angestelltenvorsichorung nicht durchgofuhrtes V erfahron. 

Abgesohen von den sozialen V orsicherungseinrichtungon fur Ar
bei tor und Angostollto bostehen in Deutschland eine Rcihe offontlicher 
V ersichorungsanstalton. Dafur, welche Anstalten als solcho aufzufassen 
sind, kann nicht immer die Entsoheidung cler Aufsichtsbehorde maB
gebend sein, da diese nach verwaltungstechnischen Grundsătzen zu ur
teilen hai und lediglich entscheidet, ob eine Anstalt unter ihre Auf
sicht făllt oder nicht. 

Die Lebensversichorung betreihen die boreits erwăhnten Provinzial
oder Landcsinstitute; die Haftpflichtvorsicherung kann von den im 
ganzen Roichsgebiet vorhandenen Berufsgenossenschafton botrieben 
werden. Fur die o:ffentlicho Feuerversichorung bestohen in PreuBen 
26 offentliche Anstalten. Hiervon betreiben 13 Immobiliar- und Mo· 
biliarversicherung, die andere Hălfte nur Immobiliarversicherung, und 
eine Reiho von diesen haben ein Monopol. Im ubrigen .Deutschland 
bestehen 22 Anstalten, von welchen nur 5 Mobiliarversicherung be
treiben. Auch hier ha ben einige ein Monopol. W as die Hagelversiche
rung betrifft, so hat nur Bayern eine offentliche Hagelversicherungs
anstalt, ohne daB es Monopol besitzt. Bayern hat auch eine allgemeine 
Viehversicherungsanstalt und eine Pferdeversicherungsanstalt. Eben· 
so hat Baden eine Landesviehversicherungsanstalt. Dazu kommen 
neuerc Einrichtungen fur dio Schlachtviehversicherung in verschiede
nen Staaten. SchlieBlich bestoht eino offontlicho Ruckvorsichorung auf 
Gogonsoitigkeit innerhalb cler Feuervorsicherung. Hingogen haben die 
prouBischen offontlichon Lobensversicherungsinstitute zu Ruckver
sicherungszweckon eine Aktiengesellschaft gogriindot. 

Der Staatsbetrieb dor Versichorung im Au s lan d odor die Plăno 
zut· Einfuhrung eines solchen botroffen ontwedor allo V ersicherungs-
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zweige oder, und das ist bei weiteru die Regel, nur einzelne wichtige
Zweige. Dio allgerueine Verstaatlichung der Versicherung ist be
sondcrs hăufig in Frankreich seit Mitte des vorigen .T ahrhunderts 
gefordert worden; 1847/49 wurde sie auch von der Regierung Bel
giens geplant; vor J ahrzehnten stand sie schon in Osterreich, ferner
in RuBland wie in Queensland zur Erorterung, wăhrend ihre Durch
fiihrung sich bis zu eineru Gesetz nur in Uruguay 1912 und im 
bolschewistischcn RuBland 1918 verdichtet hat. Aher selbst in U ru
guay ist cler Grundsatz als solcher nach verschiedenen Seiten hin durch
brochen. Eine Art allgerueines V ersicherungsruonopol bcstand iru ehe
rualigen Konigrcich Polen 1816-1866. Heute gibt es iru Ausland 
offentlichc Versicherungsanstalten u. a. in cler Schweiz, in Osterreich, 
Dăneruark, Belgien, Frankreich, Italien, RuB:and, Uruguay und Neu
seeland. Im zweitcn Tcil dieses W erkes wird auf einzelne Einrichtun
gen zurtickzukommen sein. 

W o ruan im Ausland irgendeinen V ersicherungszweig verstaatlicht,. 
ihn insbesondcre in ein offentliches Monopol verwandelt hat, sind tibri
gcns bisher nirgends V eranlassung dazu Sozialisierungsideen gewesen, 
von denen sich die deutsche Sozialisierungskommission und ihre An
hănger haben leiten lassen. Soweit es sich um Versicherungs-Staats
betriebP- handelt, die schon vor vielen J ahrzehnten ader J ahrhunderten 
eingefiihrt worden sind, ist dies nicht iiberraschend. Damals war man 
fiir Staatsversicherung, weil die Versicherung nicht reif war fiir kapi
talistischen Betrieb. Heute gibt es viele, die den Staatsbctrieb wollen~ 
weil sie die V ersicherung reif hal ten fiir irgendeine Art sozialistischeu 
Betriebes. Untersucht man nun aher die positiven Griinde, dio zu 
Verstaatlichungen gefiihrt haben, so war hăufig eines cler treibenden 
Momente cler W unsch eines Schutzes der hei misc hen Volkswirtschaft 
gegen ihre Ausbeutung durch auslăndische Versicherer: so in Italien~ 
wo man die osterreichischen Anstalten, in Uruguay, wo man dio ong
lischen Gesellschaften hinausdrăngen wollte. Bei uns in Deutschland 
denkt niemand an Verstaatlichung als Schutz fiir die heimische V er
sioherungsindustrie. 

Ein anderes Motiv zur Herbeifiihrung cler Verstaatlichung im Aus
land hestand darin, Mittel gewinnen zu wollen zur Durchfiihrung der
noch fchlenden Sozialversicherung. Auch hierzu brauchen wir keine
Verstaatliohung. 

Das Studium des einschlăgigen Materials zeigt weiter die sehr wich
tige Tatsache, daB die Lănder, die zum Staatsbetrieb iibergingen, V cr
sicherungseinfuhrlănder gewesen, sind. Deutschland aher ist in erheb
lichem U mfang Versicherungsausfuhrland gewesen, und weitblickende 
Vertreter der Privatversicherung sind der 'Oberzeugung, daB Deutsch
land immerhin in betrăchtlichem U ru:fang auch weiterhin ein Ver
sicherungsausfuhrland bleiben oder vielmehr wieder werden wird. Die
ser Export diirfte fiir das Gedeihen unserer V ersioherung unentbehr-
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lich sein; an ihm ist daher das versicherungsuchende deutsche Publi
kum ebenso interessiert wie der Fiskus. 

Wenn man aus den Er:fahrungen aller Staatsbetriebe ein 
allgemeines Schlu13urteil herausdestilliert, so lă13t sich etwa folgendes 
feststcllen. 

Die im freien W ettbewerb mit Privatgesellschaften tătigen Staats
betriebe haben hochstens mittelmă13igen Erfolg aufzuweisen gehabt, 
nur ganz ausnahmsweise aher die Privatbetriebe in einer fiir die Volks
gesamtheit feststellbaren giinstigen Weise iibertroffen. Staatliche 
Monopolanstalten, bei denen lediglich auf Grundlage der Freiwillig
keit V ersicherungen abgeschlossen werden, scheinen vermutlich infolge 
W egfalls des W ettbewerbs volkswirtschaftlich noch weniger giinstige 
Ergebnisse aufzuweisen als die zuerst genannten Staatsbetriebe. Wo 
man sich dazu entschlie13en konnte, staatliche Monopolanstalten zu 
errichten, bei welchen die Bevolkerung V ersicherungen zu nehmen ge
zwungen wurde, sind die Erfahrungen - abgesehen von dcr Sozial
versicherung - soweit es sich um die Immobiliarfeuerversicherung 
handelt, zum Teil giinstige gewesen, wăhrend die Erfahrungen in allen 
anderen Zweigen meistens schwankend, gro13enteils ungiinstig sind. 

Hieraus ist die Folgerung zu ziehen, da13, wenn man nicht in der 
Lage oder bereit ist, den V ersicherungszwang durchzufiihren, man von 
der Verstaatlichung eines Zweiges der V ersicherung unter allen U m
stănden Abstand nehmen soll. 

Erkcnnt man die unleugbaren Vorteile der sozialcn Zwangsversiche
rung an, so werden hierdurch auch dem Gebiete der vom Staat organi
sierten oder gar betriebenen V ersicherung verniinftige Grenzen ge
zogen. Die Zwangsversicherung soll nur dann durchgefiihrt wer
den, wenn mit Freiwilligkeit nichts oder nichts Geniigendes zu er
reichen ist. Dies bezieht sich auch auf den Zwang, soweit er in der 
Privatversicherung vorkommt (z. B. bei einzelnen Feuersozietăten). Die 
Frei willigkeit ist aher insbesondere ausgeschlossen, wenn bei den zu 
versichernden Wirtsehaftssubjekten solche Hindernisse vorliegen -
insbesondere keine oder nur minimale Zahlungsfăhigkeit -, da13 ein 
rationeller geschăftsmă13iger Versicherungsbetrieb nicht denkbar ist. 

Die Zwangsversicherung ist mithin ein sekundăres Mittel. Allein, 
da sic gerade dem Wirtschaftssubjekte zugute kommt, welehes finan
ziell am sehlechtesten gestellt ist, so ist ihre volkswirtschaftliche und 
sozialpolitische Bcdeutung um so gro13er. 

Einig· ist man heute dariu, da13 die Zwangsversicherung nur ein 
Existenzminimum gewăhren soli und darf (aher auch weniger als die
ses soll sie nicht leisten); von dem Minimum bis zum Maximum 
der Fiirsorge ist die freiwillige Versicherung einzutreten herufen. 

Hăufig wird auch nur ein Zwang seitens des Staates zur V ersiche
rungsnahmc ausgeiibt, ohne da13 die Gezwungencn genotigt sind, bei 
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einer Staatsanstalt zu versichern. Dies gilt beispielsweise fur die Ar
beiterunfallversicherung in Italien und anderen Liindern. Auch au.lJer
halb der Sozialversicherung kommt diese Anordnung vor, z. B. :findet 
sich in Danemark seit 1918 eine Zwangshaftpflichtversicherung der 
Kraftfahrzeugbesitzer, die sich bei einer der zugelassenen Privatanstal
ten decken miissen. 

Man hat bestritten, da.IJ Zwangsversicherung iiberhaupt Versiche
rung ist, da der Gedanke der V ersicherung unloslich mit der freien 
Entschlie.lJung des Einzelnen verbunden sei. Die F rei w i 11 i g k ei t sei 
ein wesentliches Moment der Versicherung. Durch den Zwang beseitige 
man iiberhaupt den Gegenseitigkeitscharakter und mache die V ersiche
rung zu einer liistigen Steuer, zu einem driickenden Hindernis fiir die 
Betro:f:fenen. Diese Einwendungen sind nicht stichhaltig. Wie schon 
gelegentlich der Erorterung des W esens der V ersicherung hervorge
hoben wurde, entspricht auch die durch Zwang herbeigefiihrte Ge
meinschaft durchaus dem Oharakter der Versicherung, freilich, ohne 
da.IJ in dem Zwang etwas anderes zu erblicken ist, als ein notwen
diges Dbel. 

Wăhrend es, wie von Zwiedineclc-Siidenhorst meint, bei privater 
V ersicherung mit volliger Freiheit immer unwahrscheinlich ist, da.IJ 
alle diej enigen, welche die V ersicherung brauchen, sie auch wirklich 
suchen, und da.IJ alle diejenigen, welche sie wirklich suchen, sie auch 
erhalten, haftet der Zwangsversicherung der N achteil an, da.IJ sie kaurn 
eine Indi vidualisierung ermoglicht und auch solche Personen der V er
sicherung unterwirft, welche ihrer gar nicht bediirfen. 

Als ein Stiick offentlicher Zwangsversicherung konnen auch die 
Beam ten pension e n aufgefa.lJt werden, zu welcher die Beam ten 
latente Beitrăge liefern; die auf jeden Beamten fallenden Beitrăge 
werden von der Staatskasse zuriickgehalten. Das Staatspensionswesen 
hat nicht nur Anhiinger, vielmehr eine erhebliche Anzahl Gegner. 
Diese machen gegen seine Einrichtung dasselbe geltend, wie gegen die 
offentliche V ersicherung iiberhaupt, und betonen, vielleicht nicht ohne 
Recht, da.IJ, falls den Beamten die fiir sie vom Staate direkt als la
tente Beitrăge zuriickgelegten Gelder in bar ausbezahlt wiirden und die 
Beam ten alsdann V ersicherung nehmen konnten, wo sie wollten, sie 
in vielen Făllen giinstiger stiinden; denn wenn in einem Staa te, in 
dem es Pensionen gibt, ein Beamter vor einer bestimmten Reihe von 
Jahren ausscheidet, so sind seine latenten Beitriige fur ihn giinzlich 
verloren, wiihrend ihm durch eine Versicherung bei ei ner priva ten An
stalt diese Summen erhalten bleiben. 

Eine Verbindung von Staatund Privatversicherun gfin
det sich in mannigfachen Formen, sei es, da.IJ z. B. der Staat eine 
Vereinbarung mit Privatanstalten trif:ft, wonach diese innerhalb seiner 
Gebiete zur Annahme von Versicherungen verpflichtet sind (vgl. Hagel
versicherung in Wiirttemberg usw. § 46) oder da.IJ der Staat den Privat-
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anstalten Staatseinrichtungen zur Verf'iigung stellt (vgl. die Volksver
sicherung in der Schweiz § 33). Auch seitens kommunaler Verbiinde 
sind ăhnliche Vereinbarungen mit Privatanstalten getroffen worden 
(vgl. die Lebens- und Volksversicherung in St. Gallen § 33). 

Im Ausland findet sich auch gclegentlich die Einrichtung, daB der 
Staat die freiwillige Versicherung aller oder bestimmter Bevolkerungs
kreise wenigstens bei gewissen Kassen oder Anstalten durch Zuschiisse 
zu den Prămien oder in anderer Form fordert. 

§ 11. },ormen d~s Privatbetriebs. 

Nicht weniger mannigfaltig wie die Formen der offentlichen Ver
sicherung sind die Betriebsformen des privatcn Systems. 

N eoon den Hauptarten: Gegenseitigkeitsvereine, Aktiengesellschaf
ten und gemischte Gesellschaften, spielen cine untergeordnete Rolle 
Einzelunternehmer, Gelegenheitsgesellschaften, Gesellschaften m. b. H. 
und Genossenschaften. 

Die Veranstaltung einer V ersicherung durch Ei n z e 1 unt e r ne h
m e r ist zwar so alt wie die Versicherung iiberhaupt. Aher stets sind 
es nur ganz bestimmte Zweige gewesen, in denen Einzelunternehmer 
in Tătigkeit getreten sind. Insbesondere ist diese Versicherungsform 
auch noch heute charakteristisch fiir die Seeversicherung, daneben fiir 
die Schlachtviehversicherung und die Auslosungsversicherung. 

Der einzige Vorteil, welchen man dieser Unternehmungsform zu
schreiben kann, ist die Leichtigkeit und Schnelligkeit der Entschlie
.Bung. Diesen Einzelunternehmungen gleichzustellen sind offene Han
delsgesellschaften und Kommanditgesellschaften, die beide im Ver
sicherungswesen zu den Seltenheiten gehoren. 

Dic Gefăhrlichkeit des Risikos, welches die Einzelunternehmer lau
fen, ist von diesen selbst, namentlich in der Secversicherung, Hingst 
erkannt worden und hat dazu gefiihrt, die Einzelunternehmer in Or
ganisationen zusammenzubringen, sei es in der Form einer offenen 
Handelsgesellschaft, bei der mehrere mit ihren vollen V ermogen fiir 
j ede einzelne V erpflichtung grundsătzlich haften und imrncr clieselben 
Personen das einzelne Risiko iibernehmen, oder aher in Gelcgen
h ei t s g e se 11 s c ha ft e n. Diese trifft man vorzugsweise auf den V er
&icherungsborsen an, in den meist unter derBezeichnung Lloyds oo
kannten Instituten, welche hauptsăchlich in England, den englischen 
Kolonien und in den V ereinigten Staa ten von Amerika verbreitet sind. 
Mehrerc Personen vereinen sich hier von Fall zu Fall zur Dbernahme 
eines Risikos mit beliebigen Summen. 

Der ge no s sens c haftl iche B etr i e b von Versicherungen fin
det sich, von wenigen deutschen Ausnahmen abgesehen, nur im Aus
lande und hier vorzugsweise in England. 

Die Gesellschaft mit beschrănkter Haftung wurde in 
Deutschland neustens unter der Herrschaft der die Gri.indungen von 
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Aktiengesellscha:ften stark einscluankenden Kriegsgesetzgebung in einer 
Anzahl von Făllen, namentlich zum Betrieb der au:fsichtsfreien Trans
portversicherungen gewahlt, doch wurden dann spăter diese Gesell
schaften in Aktiengesellschaften umgewandelt. 

Wahrend die Aktiengesellschaft eine Rechtsform ist, die sich auf 
allen Gebieten findet, ist die Form des Gegenseitigkeitsvereins 
nur im V ersicherungswesen vorhanden. Sie laBt sich einreihen in den 
weiteren wirtscha:ftlichen Begri:f:f der Genossenschaft. J uristisch unter
scheidet sic sich :freilich ganz wesentlich von dieser, was schon daraus 
hervorgeht, da13 nach herrschendern deutschen Recht die Genossen
schaft zurn Bctriebe der Versicherung fiir die wichtigstcn Zweige nicht 
mehr zugelassen wird. 

Seit dem 15. Jahrhundert trif:ft man vereinzelt, seit dern 16. be
reits hăufig Personenvereinigungen mit dem ausgesprochenen Zweck 
gegenseitiger Schadendeckung, zunăchst fiir Vieh- und Brandschăden, 
dann auch fiir Deckung der N achteile, welche duroh Tod oder Krank
heit des Farnilienhauptes den Angehorigen entstehen. Der N ame die
ser Vereinigungen, wie Brandkassen, Viehkassen, Feuergilden, Sterbe
kassen, Witwenkassen u. dgl., zeigt ihre Natur und ihren hauptsach
lichen Zweck. DaB daneben noch andere Ziele, wie Forderung der 
Beru:fsinteressen, verfolgt wurden, ist bekannt, ebenso, da B zur 
Schadendeckung zuerst nur Naturalleistungen in Betracht kamen. 

Die Verfassung war noch weniger als primitiv. Es :fehlte an jeder 
au:f die Zukunft bedachten Wirksamkeit, an jeder Vermogensansarnm
lung. Erst beim Eintritt des Versicherungs:falls gri:f:f man zu Um
lagen. Die Teilnehmerzahl war eng begrenzt. So kann es nicht wun
dernehmen, daB solche Kassen massenweise bankrott gingen. Aher 
immer wicder entstanden neue, immer andere V ersicherungszweige wur
den von ihnen aufgenornmen: Ende des 18. J ahrhunderts die Hagel
versicherung, irn 19. J ahrhundert zahlreiche Arten der Personenver
sicherung und die Haftp:flichtversicherung. 

Mit Beginn des 18. J ahrhunderts zweigen sich zufolge staatlichen 
Eingriffs die o :f :f e n t 1 iche n V ersicherungsvereine au:f Gegenseitig
keit ab. Bcitrittszwang fiir Mitglieder, Au:fnahrnep:flicht und Verwal
tung durch offentliche Behorden, oft auch Monopole sind ihre Kenn
zeichen. Fiir Feuer-, Vieh- und Hagelversicherung sind sie von aufier
ordentlicher Bedeutung gewordcn und bestehen in ihrer Eigenart im 
wesentlichen unbcriihrt bis heute. 

Das 19. Jahrhundert bringt den groBen Versicherungsverein auf 
Gegenseitigkeit als neuen Typus. Seine Eigenart besteht in einem kauf
rnannischen Betrieb, der dem der Aktiengesellscha:ften durchaus ent
spricht, in seiner allgemeinen Zuganglichkeit unter Verzicht auf rein 
lokale Betatigung. Diese Entwicklung begann mit Griindung der 
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Gothaer Feuerversicherungsbank 1821 und der Gothaer Lebensver
sicherungsbank durch Arnoldi 1828. 

Den U nterschied zwischen den modernen und den alten Gegen
seitigkeitsanstalten kann man dadurch kennzeichnen, daB man die alten 
Genossenscha:ften von Menschen, die neuen Genossenscha:ften von Ka-. 
pitalien nennt. 

Die V er:fassung eines Gegenseitigkeitsunternehmens ist nach den 
verschiedenen Rechten verschieden. Hier wird lediglich das d e u t s c h e 
Rech t ins Auge ge:faBt, wonach der gesetzliche Name eines solchen 
U nternehmens V ersicherungsverein au:f Gegenseitigkeit ( abgekiirzt 
a. G.) lautet, und irgendeine andere auf GegPnseitigkc>it hPgriindete 
Unternehmungs:form als diejenige, welche das herrschende Au:fsichts
gesetz vorschreibt, ausgeschlossen ist. 

Der deutsche V ersicherungsverein au:f Gegenseitigkeit ist cine m~t 
Rechts:făhigkeit ausgestattete private Personenvereinigung mit regel
mă.Big nicht geschlossener Mitgliederzahl und dem Zweck cler Be
:friedigung eines Versicherungsbediirfnisses unter den Mitgliedern, 
welche in einem Versicherungsverhăltnis zum Verein stehen miissen. 
Die Gesellscha:fter und cler V ersicherungsnchmer sind hier also iden
tisch. Gewinn oder V erlust der Gesamtheit ist auch Gewinn oder 
V erlust des Einzelnen. 

Es werden nach herrschendem Rechte von den gewohnlichen Ver
sicherungsvereinen au:f Gegenseitigkeit k lei ner e V ereine unterschie
den; das sind solche, die bestimmungsgemăB einen sachlich, ortlich 
oder hinsichtlich des Personenkreises eng begrenzten Wirkungskreis 
haben und von cler Au:fsichtsbehorde als kleinere Vereine ausdriick
lich anerkannt sind. Zu diesen beiden reinen Gegenseitigkeits:formen 
kommt als dritte der gemischte Verein. Dessen Eigenttimlich
keit besteht dariu, daB er nach seinen Satzungen V ersicherungen auch 
mit Nichtmitgliedern abschlieBen dar:f. 

Der V ersicherungsverein au:f Gegenseitigkeit beruht au:f einer 
Satzung, in welcher anzugeben ist: Name, Sitz und Zweck des Ver
eins; die Ereignisse, bei deren Eintritt der Verein zu einer Vermogens
leistung verp:flichtet ist; die Art und Erhebung der Beitrăge; die 
Voraussetzungen iiber Erwerb und V erlust der Mitgliedscha:ft; schlieB
lich Vorschri:ften iiber die technische V erwaltung und ahnliches. 

Die Organe des Versicherungsvereins au:f Gegenseitigkeit ent
sprechen im wesentlichen denen der Aktiengesellscha:ft. Kontrollorgan 
ist cler Aufsichtsrat. W as bei der Aktiengesellscha:ft die General ver
sammlun~ ist, hat beim Versicherungsverein au:f Gegenseitigkeit den 
gesetzlichen N amen "O berstes Organ". 

Wie erwăhnt, hat der V ersicherungsverein au:f Gegcnseitigkeit nach 
herrschendem deutschen Recht juristische Personlichkeit, Rechtsfăhig
keit. Daraus :folgt, da13 den Vereinsglăubigern nur das V ereinsvermogen 
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haftet, eine Jinmittelbare Ha.ftung der Mitglieder gegeniiber den Glău
bigern des V ereins j edoch nicht statt.findet. 

Die Beitrăge der Mitglieder, so schreibt das Gesetz vor, und die 
Leistungen des V ere ins an die Mitglieder diirfen bei gleichen Voraus
setzungen nur nach gleichen Grundsătzen bemessen sein. 

Dio besondere Ei gen tii m 1 i c h k ei t des Gegenseitigkeitsvereins 
kommt bei der Beitragspflicht zum Ausdruck. Die primitivste Art 
ist das Umlageverfahren. Hier wird die innerhalb eines gewissen Zeit
raums, beispielsweise eines J ahres, notwendig gewordene und zur Aus
zahlung gelangte Summe auf die Mitglieder verteilt, umgelegt. Dies 
V erfahren eignet sich naturgemăB nur fiir einfache V ersicherungsarten, 
da insbesondere bei nicht geniigend hohen Fonds die Auszahlung der 
fiir die Deckung des V ermogensbedarfs notwendigen Summe crst nach 
Feststellung aller V ersicherungsfălle und nach Einziehung der danach 
erforderlichen Beitrăge erfolgen kann. 

Im Gegensatz zu dieser nachtrăglichen Beitragserhebung steht das 
System der Vorauserhebung. Hier sind zwei Wege gangbar. Der eine 
ist so, daLl von dcn Mitglicdern lediglich nach einem vorlăufigen Vor
anschlag VorschuBleistungen gefordert werden, wăhrend die endgiiltige 
Feststellung der Beitrăge nach dem Ergebnis am SchluB cles Rech
nungszeitraums er.folgt und alsdann notigenfalls N achschiisse ein
bezogen werden. Moglicherweise findet hier allerdings auch cine Riick
erstattung zu hoch gezahlter Beitrăge statt. Der andere Weg ist der, 
daB feste Beitrăge, welche als endgiiltige Leistungen anzusehen sind, 
erhoben werden, so daB eine Einziehung von Nachschiisse.n ebenso wie 
eine Riickvergiitung zuviel bezahlter Beitrăge ausgeschlossen ist. Die 
N achschuBpflicht kann also ganz ausgeschlossen oder auoh auf einen 
bestimmten Hochstbetrag beschrănkt werden. In beiden Făllen rniissen 
aher dann die Leistungen des U nternehmens bei Versicherungsfăllen 
unter U mstăndcn eingeschrănkt werden. 

Hcrkommlich wird als besonders vorteilhaft fur die AngeMrigen 
der Gcgenseitigkeitsunternehmungen im Gegensatz zu denen der 
Aktiengesellscha.ften hervorgehoben, daB bei ersteren eine Mitwirkung 
der Versicherten an der V erwaltung stattfinde. Die Versicherten, 
welche in ihrer Gesamtheit das U nternehmen selbst bildeten, l1ătten es 
in ihrer Macht, die leitenden Organe in der von ihnen gewiinschten 
Weiso zu beein.flussen und so an dem gesamten Betrieb teilzunehmen. 
Dieses Recht besteht zweifelsohne j uristisch, wăhrend es bei der Aktien
gesellschaft j uristisch nicht besteht. Tatsăchlich liegen die Verhălt
nisse aher derartig, daB das Mitbestimmungsrecht hăchst zweifelhaft 
ist. J e groBer der Kreis der Angehorigen einer Gegenseitigkeits.
anstalt ist, desto mehr schwindet das Gefiihl der Zusammengehorigkeit, 
desto schwieriger wird auch die Beteiligung der Versicherten an der 
Verwaltung, desto mehr năhert sich die Form in ihrem Ergebnisse dem 
der Aktiengesellschaft. Immerhin besteht der erwăhnte Vorteil bei 
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Gegenseitigkeitsvereinen wenigstens nach dem Buchstaben des Ge
setzes, und es ist ein interessantes Problem fur die Aktiengesellschaften, 
auch hierin mit den Gegenseitigkeitsunternehmen zu konkurrieren. Ver
suchu zm· V ertretung cler V ersicherten bei cler Aktiengesellschaft sind 
denn auch bereits gemacht worden. 

Fiir clio k l oi ner o n Verei ne gel ten zwar grunclsatzlich dieselben 
Bestimmungen, fiir gewi&'le Einzelheiten greifen jedoch Abweichungen 
Platz. Diesr rechtfertigen sich dadurch, claB sich bei den kleineren 
V ereinen der Geschaftsbetrieb in engen Kreisen bewegt. 

Der Vollstiindigkeit halber ist hier clarauf hinzuweisen, daB die 
offentlichen, auf Gegenseitigkeit beruhenden Anstalten von den er
wăhnten Gesetzesvorschriften nicht betrof:fen sincl. Diese stehen unter 
Lanclesrecht, beispielsweise clie preuBischen Feuerversicherungssozietii~ 
ten unter clem Gesetz vom 25. Juli 1910. Nach wie vor dem neuen 
Recht bestehen unveriindert weiter: die auf Grund derGewerbeordnung 
von Innungen oder Innungsverbiinclen errichteten U nterstiitzungskassen 
und die auÎ Grund berggesetzlicher Vorschriften errichteten Knapp
schaftskassen. Dagegen fallen unter das Reichsaufsichtsgesetz die ehe
maligen Hilfskassen, welche im Zusammenhang mit der Reform der 
Sozialversicherung durch clie Reichsversicherungsordnung nur noch ala 
privato Krankenversicherungsvereine zugelassen sind. 

Eino besondere Stellung im Rahmen der Gegenseitigkeitsvereine 
nehmen in wachsenclem MaBe cliejenigen ein, welche als B e ruf s
verei ni g unge n o cler genossenschaftsiihnliohe V erbande zu bezeich
nen sind; sie sind ein Ausclruck cler von versicherungstechnischen Ge
sichtspunkten aus oft bedenklichen Erscheinung einer Absonderung 
der einzelnen Berufe und Interessentenverbande von den allgemeinen 
V ersicherungsunternehmungen. 

Wiihrend, wie gesagt, die Organisationsformen der Gegenseitig~ 
keitsvereine clem V ersicherungswesen eigentiimlich und nur hie:r zu 
finden sind, ist die Organisationsform der A k tie n g e se ll s c ha f t 
weit verbreitet, cluroh gesetzliohe Vorsohriften des Handelsgesetzbuohes 
allgemein geregelt und hat nur wenige fiir das V ersioherungswesen 
eigentiimliche Abweichungen, welohe allein hier zu erortern sind. 

So gering jedoch die ăuBerliohen Abweichungen erscheinen, &O 

bedeutend sind die wirtsohaftliohen. Denn clas Grundkapital cler 
Aktiengesellschaft, wolches sonst fast stets Betriebsfonds ist, ist hier 
in der Regel lediglioh Garantiefonds mit dem Zweck cler Deckung ei nes 
etwa wider Erwarten entstehenden Fehlbetrags. Auch bei anderen 
Aktiengesellschaften wird ein solcher Fonds angesammelt. Es pflegt 
dies aher ein besonderer Reservefonds zu sein. Da bei cler V ersicherungs
aktiengcsellschaft das Grundkapital die Aufgabe des Reservefonds cler 
anderen Gesellschaften hat, so ist eine Volleinzahlung nicht erforder
lich und es mu.f3 eine Erhohung des Grundkapitals auch solbst vor der 
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vollen Einzahlung erfolgen konnen. Eine solche Erleichterung cler fiir 
die iibrigen Aktiengesellschaften geltenden Vorschriften ist gerechtfer
tigt, weil das Kapital cler Aktioniire bei einer Versicherungsgesellschaft 
meist weniger gefăhrdet ist als bei den meisten iibrigen Gesell
schaften. 

Das Aktienkapital pflegt in Deutschland gewohnlich nur in der 
Hoh(l von 25 Prozent eingezahlt zu sein, wăhrend fiir den Rest 
friiher auf Sicht gestellte Solawechsel der Aktioniire ausgestellt wur
den. Die wechselmăBige Deckung ist seit 1910 bei vielen Anstal
ten au f g e h o ben worden ; denn durch die N ovelle zum W echsel
stempelsteuergesetz miissen solche W echsel nicht nur einmal, sondern 
fortlaufend alle sechs Monate von neuem versteuert werden. Zur Erspa
rung dieser Abgaben begniigt man sich mit dem gewohnlichen handels
rechtlichen Kaduzierungsverfahren (V erlust der Anspriiche der Aktio
năre auf alle Rechte und die geleisteten Einzahlungen bei nicht recht
zeitiger Erfiillung weiterer Zahlungsverpflichtungen), sofern nicht 
ausnahmsweise, z. B. wegen des W ohnens cler Aktionăre im Ausland, 
die Stellung eines Biirgen oder die Hinterlegung von Wertpapieren 
gefordert wird. Die Aktien sind gewohnlich sogenannte vinkulierte 
N am e n sa k tie n, d. h. sie lauten auf N amen und sind nur mit Zu
stimmung cler Gesellschaften iibertragbar, so daB die Borsenspekula
tion in ihnen erschwert wird, die Aktien vielmehr meist in festen 
Handen groBer Kapitalisten sind. Auch die volleingezahlten Ver
sicherungsaktien mit ihrer bedeutend erleichterten Umlaufsfiihigkeit 
pflegen dom groBen V erkehr nicht zugiinglich gemacht zu wcrden. 

Die V ersicherungsaktien ha ben u. a. die · b o r se n te c h ni s c h e 
Ei gen tii m li c h k ei t, daB sie ohne Riicksicht auf die noch fehlen
den Einzahlungcn per Stiick gehandelt werden, wiihrend bei den ge
wohnlichen Aktien cler Kurs in Prozenten des N ominalbetrags cler 
Aktien ausgcdriickt wird. Ferner werden die Versicherungsaktien ohne 
Zinsen gehandelt. Die Aktioniirdividende wird in Prozenten cler ein
gezahltcn Betrăge, nicht in Prozent des N ominalbetrags cler Aktien 
angegeben. Mit ihren oft sehr groBen Dividenden- und Kursschwan
kungen eignen sich die V ersicherungsaktien nur in geringem MaBe als 
Anlagepapiere fiir kleine Kapitalisten. Beispielsweise war cler Kurs der 
Aktien ciner unserer fiihrenden Hagel versicherungsanstalten J 908 bis 
auf 20 Mark pro Stiick gesunken, cler Kurs anderer Aktien derselben 
Art, die kurz vorher noch auf 700 Mark standen, bis auf 10 Mark; 
eine unserer ersten Feuerversicherungsanstalten erlebte 1909 einen 
Kursriickgang ihrer Aktien von 7600 auf 4250 Mark pro Stiick. Bei 
einer cler groBten Anstalten clesselben Zweiges schwankten die Divi
denden von 1905 bis 1910 zwischen O und 881/2 Prozent. Sehr viele 
Versichet•tmgsaktien, wenigstens cler alten Gesellschaften, diirften durch 
Erbgang in die Hiinde ihrer jetzigen Eigentiimer gelangt sein, die 
sich als Abkommlinge der Griinder bezeichnen konnen. 
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W eit exponierter als die Lage der Aktionăre ist die der Hauptglău
biger ei ner Versicherungsgesellschaft, nămlich der Versicherten. J eder 
einzelne V ersicherte zahlt der V ersicherungsaktiengesellschaft eine Geld
summe, und zwar zum Teil in recht hohen Betrii.gen ein, mit dem 
ausgesprochenen Zweck, im Falle .eines womoglich erst nach ,J ahrzehn
ten eintretenden Bedarfs ausreichende Deckung zu erhalten. W enn der 
Gesetzgeber daher auf der einen Seite der Versicherungsaktiengesell
schaft gewisse Erleichterungen im V erhăltnis zu ihren Aktionăren gibt, 
so haL er allen Anla.B, desto schărfere Bestimmungen fiir die Versiche
rungsaktiengesellschaften im V erhii.ltnis zu ihren Hauptglăubigern a.uf
zustellen. In welcher W eise dies tatsăchlich geschehen ist, wird in dem 
iiber die Staatsaufsicht handelnden Kapitel (§ 20 .f.) zu erortern sein. 

Ei ne N enerung der N achkriegszeit ist die Einfiihrung von Vor
zugsaktien mit mehrfachem Stimmrecht zum Schutz gegen Kapital
iiberfremdung. Erwăhnt sei auch an dieser Stelle der bisher wohl nur 
in England, von der Londoner Gesellschaft Guardian, unternommene 
V ersuch, kleine Aktien an V ersicherungsangestellte, die sich besonders 
ausgezeichnet und eine lăngere Dienstzeit zuriickgelegt ha ben, im V er
hăltni& zu ihrem J ahresgehalt zu vergeben. 

Mogen auch rechtlich die Gebilde der Aktien- und Gegenseitigkeits
gesellschaft wesentlich verschieden erscheinen, und mogen auch die 
lnteressenten einer der beiden Formen diese .oder jene als die prinzipiell 
geeignetste Form bezeichnen; bei dem heute iiblichen und immer mehr 
Verbreitung gewinnenden gemi s c h ten B e t r i e b beider Formen sind 
die Unterschiede im Ergebnis oft kaum wahrzunehmen. ("Ober die ganz 
andersartigen gemischt-wirtschaftlichen Gesellschaften vgl. o ben S. 71.) 

Die Dbereinstimmung vieler Einrichtungen der beiden hăufig in 
so scharfen Gegensatz zueinander gebrachten Formen ist weit gro.Bar, 
als man im allgemeinen annimmt. Bei den Aktiengesellschaften wird 
von allen V ersicherten ein fester, Prămie genannter Bei trag gezahlt. 
Auch beim Gegenseitigkeitsverein ist ein solcher fester Beitrag heute 
iiblich. Dio Gesamtheit der Beitrăge soll bei beiden Formen ausreichen 
zum Ersatz des gesamten eintretenden Bedarfs fiir Versicherungsfii.lle 
und Betriebskosten. Ergibt sich ein Fehlbetrag, so pflegt hier wie dort 
ein Reservefonds vorhanden zu sein, dem die erforderlichen Mittel ent
nommen werden konnen. Reicht auch der Reservefonds nicht aus, so 
h11ftet bei der Aktiengesellschaft das von den Aktionăren gezeichnete 
Kapital, beim Gegrnseitigkeitsverein ein mehr oder minder groBerTeil 
dos Vrrmogens der Versicherten. Eine wirlclich nnbegrenzte Deckungs
moglichkeit ist weder hier noch dort vorhanden; diese findet Yielmehr 
ihre Grenzen an der Kapitalkraft, sei es der Aktionăre, sei es der Ver
sicherten. Die Ăhnlichkeit ist um so gro.Ber, als hiiufig bei den Gegen
seitigkeitsvereinen, falls iiberhaupt noch eine N achschu.Bpflicht be
steht, eine Hochstsumme von N achschiissen vorgesehen ist. Die tech-

Manes, Versicherungswesen T. 3. Aufl. 6 
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nische Grundlage der beiden Organisationsformen ist naturgemă.B die
selbe. Ebenso sind die Verwaltungskosten durchweg gleichartig. Sii.mt
liche Beamte beziehen Gehălter, die Agenten beziehen Provisionen, 
dio V erbreitung der V ersicherung wird durch teuere Reklame bewirkt, 
das Interesse an der Ausbreitung des Geschăfts wird in der .Regel 
durch Tantiemen an die Angestellten aufrechterhalten. Insoweit zeigt 
sich also zwischen den hier ins Auge gefa.Bten gro.Ben Gegenseitig
keitsbetrieben und Aktienbetrieben kein Unterschied. Einen solchen 
findet man aher, wenn man die Dividenden der Aktionăre ins .A.uge 
fa.Bt. Durch sie wird der Anschein erweckt, als ob eine V erteuerung 
der V ersicherung bei den Aktiengesellschaften herbeigefiihrt werde. 
Abstrakt betrachtet trifft dies zu. Bei năherem Zusehen kann man 
feststellen, da.B in zahlreichen Făllen eine V erteuerung dennoeh nicht 
eintritt, weil der ganze Meehanismus der Aktiengesellschaft auf eine 
moglichst intensive Verbreitung der Versicherung hinauslăuft und bei 
zunehmendem V ersieherungsbestand die fiir den einzelnen V ersicherten 
durch das Aktiendividendensystem an sich entstehenden Mehrkosten 
sich immer mehr verringern. Die V erfassung der Aktiengesellschaft 
bringt es auch oft mit sich, da.B hier Verbesserungen bestehender Ein
richtungen schneller durchgefiihrt werden, als bei dem oft schwer:fălli
geren Betrieb der Gegenseitigkeitsunternehmung. Es konnen im Ein
zelfall die seitens eines Gegenseitigkeitsvereins zu zahlendcn Gehălter 
und die iibrigen allgemeinen Verwaltungskosten die bei einer Aktien
g:-scllschaft zu zahlcnden, einschlieBlich der Dividenden, iibersteigen. 
W enn dio Prămiensătze zuweilen bei den Gegenseitigkeitsvereinen nied
riger sind als boi den Aktiengesellschaften, so wird hierdurch noch 
nicht bewiesen, da.B diese billiger arbeiten. Eine Hauptursache hier
fiir kann in der Verschiedenheit des Arbeitsfeldes liegen, die sich z. B. 
fiir die Mobiliarfeuerversicherung in Bayern dadurch eharakterisiert, 
da.B dio dnrchsehnittliche Versieherungssumme bei den ersteren dop
pelt so hoch ist wie bei den letzteren, wăhrend diese wieder im Ver
hăltnis zur Versicherungssumme weitaus mehr Schăden vergiiten. 

Wir haben bei dieser Gegeniiberstellung den modernen, in fast allen 
Kulturstaaten augenblicklich vorhandenen Stand derGegenseitigkeits
und Aktienbctriebe im Auge, nicht den vor mehr oder minder Yielen 
Dezennien herrschend gewesenen ;. wir haben auch nieht die kleinen 
Grgenseitigkeitsvereine mit primitiven Einrichtungen den groBen 
Aktiengesellschaften gegeniibergestellt. Aher die kleinen Gegenseitig
keitsvereine zăhlen auch in Deutschland nach Tausenden. Ihre Exi
stenzberechtigung leugnen zu wollen, geht selbstverstăndlich nicht an. 
iMan mag eine berechtigte Vorliebe fiir den internationalen Gro.B
betrieb in der V ersicherung empfinden, aher diese darf doch nicht so 
weit gehen, da.B man ausnahmslos alle lokalen Klein- oder Mittel· 
bctriebe als unzweckmă.Big bezeichnet. In vielen Făllen diirfte es frei
iich nur die Neigung zur Sonderbiindelei und Vereinsmeierei sein, 
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welchc den oft genug unrentablen Kleinbetrieb ins Leben ruft und 
aufrechterhii.lt. 

Untersuchungen Rohrbecks iiber die Frage, ob Kloin- oder 
G roB b e t r i e b im priva ten V ersicherungswesen zweckmă.Biger ist, 
haben fiir die Feuer- wie fur die Lebensversicherung ergebcn, da.B an 
sich keine Dberlegenheit des Gro.Bbetriebs vorhanden ist. Irnmorhin 
en;chieneu die Gro13betriebe wertvoll durch ihre stii.ndig wachsende 
Moglichkeit der Beteiligung an besonders ausgedehnten Wagnissen. 
Fur die mittleren Unternehmungen war eine gewisse Gleichrnii.Big
keit des Geschăftsverlaufs kennzeiehnend. Ihre Geschăftsausdehnung 
vollzog sich eher im Rahmen der durchschnittlichen W agnisse, wii.h
rend dio gr613eren Gesellschaften die starken Anspannungen rler Grofi
betricbo verrneiden konnten, ohne sich auf Geschăfte mit erfahrungs
gemă13 gleichmăBigern Schadenverlauf beschranken zu mussen. N ur 
die kleineren Unternehmungen lie13en besondere Vorzuge uberhaupt 
nicht erkennen. 

Ein absoluter Vorzug der einen vor der anderen Form wenigstens 
im Gro.Bbetrieb besteht heute kaum noch. Dies wird um so deutlicher, 
wenn wir die gemisehten Organisationsformen ins Auge 
fassen. Darunter sind etwa folgende Gebilde zu verstehen : . 

1. Aktiengesellschaften, welche einen Teil des Verdienstes an die 
V ersieherten verteilen ; sei es, da13 sie den Aktionăren cine ein 
fur allemal beschrii.nkte Dividende gewăhren, beispielsweise bis 
zu 4 Prozent, wie die Statuten der Deutschen Volksversicherungs
Aktiengesellschaft und der Volksfursorge bestimmen (beide "trotz 
der kapitalistischen Form von sozialem Geiste erfiillt"), aei es, 
daB sie dic Dividendenhohe von Fali zu Fall festsetzen. 

2. Aktiengesellschaften, bei welchen den V ersicherten ein Mitwir
kungsrecht an der V erwaltung eingeriiumt ist, so da13 auch hier der 
Gedanke der Gegenseitigkeit durch deren Beteiligung verwirklicht 
wird. (Beispiel gleichfalls die Deutsche Volksversicberungs
Aktiengesellschaft.) 

3. Gegenseitigkeitsvereine, welche auch andere Personen als ihre Mit
glieder gegen eine feste Prămie ohne Nachschu13verpflichtung 
versichern. 

4. Gegenseitigkeitsvereine, welche eine Nachschu13pflicht ihrer Uit
glieder dadurch ausschlie13en, da13 sie mit einer Aktiengesellschaft 
einen Nachschu13vertrag abschlie13en (Allgemeiner Deutscher Ver
sicherungsverein ). 

5. Gesellschaften, welche nur nominell (z. B. zur Erleichterung der 
Griindung) Aktiengesellschaften sind, aher u. a. dadurch, da13 
ihrern ganz geringfugigen Aktienkapital ein enormer Versiche
rungsbestand gegenubersteht, im Ergebnis zu Gegenseitigkeits
vereinen werden, wie eine amerikanische Gcsellschaft mit 100 000 

s• 
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Dollars Aktienkapital, aher einem Versicherungsbestand von liber 
800 Millionen Dollars. 

6. Gesellschaften, bei denen die dividendenberechtigten Versicherten 
den aus ihren Prămien erzielten Gewinn ganz erhalten, wăhrend 
die Aktionăre ihre Dividenden nur aus dem Geschăft mit nicht 
beteiligten V ersicherten nehmen. Die Gesellschaft besteht daher 
eigentlich aus zwci verschiedenen, einer reinen Erwerbsgesellschaft 
und einem reinen Gegenseitigkeitsverein. 

7. Zuweilen bildet eine Gruppe Versicherter innerhalb einer Aktien
gesellschaft eine Art Gegenseitigkeitsverein zu bestimmten 
Zwecken. (Das Kriegsrisiko bei der Lebensversicherung wie das 
Risiko minderwertiger Le ben wird vereinzelt in dieser W eise zu 
decken gesucht.) 

Die am hăufigsten vorkommende Mischform (Nr. 1), Aktiengesell
schaften mit Gewinnbeteiligung der V ersicherten, herrscht fast unbe
schrănkt in der modernen Lebensversicherung, findet sich aher nur ver
einzelt in der Unfall- und Haftpfliohtbranche, au.Berhalb Deutschlands 
auch in der Feuerversicherung ( u. a. bis vor kurzem bei vier al ten 
englischen Gesellschaften ). 

Alle gemischten Organisationsformen gehen von der Erwiigung aus, 
da.B weder das reine Aktienprinzip, nooh das reine Gegenseitigkeits
prinzip die absolut riohtige Organisationsform ist. Das Aufkommen 
dieser Mischformen zeigt die Vorteile und Nachteile jeder der beiden 
reinen Formen. In der V erbindung beider d'iirfte flir einen wesentlichen 
Teil der Versicherung die Losung des Problema zu finden sein, welche 
Organisationsform die beste ist. 

Iru allgemeincn kann mn.n wohl annehmen, da.B 'liber die Vorziige 
oder Nachteile dieser oder jener Form des privaten Versicherungs
betriebs Unkenntnis oder falsche Vorstellung in weiten Kreisen des 
Publikums herrscht, und da.B es sehr hii.ufig lediglich vom Zufall ab
hii.ngt, ob sich jemand bei einer Aktiengesellschaft oder bei einerGegen
seitigkeitsgesellschaft versichert. Es wird in um so hOherem Ma.Be 
lediglich vom Zufall abhii.ngen, ala der Proze.B der gegenseitigen An
năherung der beiden Formen im weaentliohen unbeachtet vom groBen 
Publikum vorachreitet. 

Die Aktiengeaellschaft iat flir V eraicherungen von kurzer Dauer 
an sich geeigneter ala der Gegenseitigkeitsverein, weil die Schwierig
keit der Aufrechterhaltung reiner Gegenaeitigkeitaprinzipien sich irn: 
Verhăltnis zur Kiirze der Veraicherungsdauer steigert. So hat 1919 
Deutschland fiir die Giitertransport- und die Diebstahlveraicherung. 
keine, fiir die U nfall- und Haftpflichtversicherung gegeniiber 37 Aktien
gesellachaften nur eine gro.Be Gegenseitigkeitsanatalt; bei der Glas
versicherung ist daa Verhăltnis 23 : 2, bei der Riickveraicherung 53: O. 
Dagegen iat das Verhii.ltnis bei der Lebenaversicherung, welche fast 
stets mit einer langen Versicherungadauer zu rechnen hat, bei Be-
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achtung nur der groBeren Anstalten, 28 :·19. Die Aktiengesellschaft 
hat auch den Vorteil leichterer Griindung, sie hat weniger Schwierig
keiten im Anfangsstadium zu uberwinden als der Gegenseitigkeits
verein. Dieser ist die ideale Form bei Versicherungen, die nur bei; 
scharfer gegenseitiger Kontrolle der Versicherten betrieben werden kon
nen: bei der Viehversicherung, auch bei der Krankenversicherung. 

Die gesamte Volkswirtschaft genieBt zweifelsohne dadurch, daB 
verschiedene mehr oder minder geeignete Organisationsformen in W ett
bewerb miteinander treten konnen und diirfen, erhebliche Vorteile. 
Die Ausmerzung dieser oder j ener Organisationsform hiitte zweifels
ohne im Geîolge gehabt, daB die Nachteile der anderen nicht besei
tigt, im Gegenteil, sich vermehrt hiitten. Aher nicht nur die beiden 
Hauptformen des Privatbetriebs haben voneinander gelernt, sondern 
auch die privaten von den offentlichen und umgekehrt. Wie wiire es 
anders zu erkliiren, wenn groBe Aktiengesellschaften freiwillig hohe 
Beitrage zuFeuerloschzwecken stiîten, und wenn demgegenuberoffent
liche Anstalten durch Flugschriîten und andere nicht imrner sympa
thischc Mittel der Reklame fiir Erweiterung ihres Betriebs tiitig sind ? 

Das Mit b esti mm ungsrecht der A nges tell ten ist im Ver
sicherungsgewerbe nicht erst durch das Betriebsriitegesetz anerka.nnt 
worden; sondern bereits in dem im Mai 1919 vom Arbeitgeber
verband geschlossenen Tarifvertrag wird in Fragen der Lohn- und 
Arbeitsbedingungen dem AngcstelltenausschuB eine gleichberechtigte 
Mitwirkung bei den Entscheidungen der Geschiiftsleitung zugestan
den. Wenn eine Einigung nicht zustande kam, sollte cine aus je zwei 
Vertrctcrn des Arbeitgebers und der Arbeitnehrner zusammengesetzte 
Schlichtungskomrnission entscheiden. Auch Kundigungen und Ent
lassungen sollten nur nach Zustirnmung des Angestelltenausschusses 
oder der Schlichtungskornmission vorgenommen werden diirfen. Nun
mehr ist dal3 Bctriebsrătegesetz fiir das Mitbestimmungsrecht der An
gestellten maBgebend. Es sieht îiir das Versicherungsgewerbe keine 
besonderen Bestimrnungen vor. (V gl. S. 98.) 

§ 12. Verbandsbildung. 

Das V erbandswesen innerhalb der Versicherung gliedert sich in 
Unternehmerverbănde, Schutzverbiinde der Versicherten und in An
gestelltenverbănde. 

Die Unt e r ne h m e r verb ii n de zerfallen in geschiiîtstechnische 
und in Berufsverbănde. U nter erstcren sind zu verstehen V erabredun
gcn zwischen einer mehr oder minder beschrănkten Zahl von Unter
nehmungen zum Zwccke der Mitversicherung, einer Garantieleistung, 
ei ner Risikenteilung, einer Organisations- oder Arbeitsgemeinschaft usw. 
Dber diese Art von V erbanden wird an verschiedenen anderen Stellen 
zu reden sein (§§ 14, 65). Im allgemeinen pîlegt man, wenn von V er-
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sicherungsunternehmerverbănden die Reda ist, nur an die Berufs
verbănde zu danken, in welchen sich alla oder doch dia iiberwiegenda 
Mehrzahl Gesallschaften desselben Zweiges vereinigen, aei es als Fach
vareino zm· allgemainen W ahrnehmung ihrer gemeinschaftlichen Inter
essen, sei as zur Pflege kollegialer Beziehungen, gerneinniitziger Ver
wertung von Erîahrungen, V ervollkornrnnung der statistischen Grund
lagen, Forderung wissenschaftlicher Zwecke, Einrichtung eines Nach
richtendienstes ainerseits unter den Mitgliedern, andererseits zur Auf
klărung des Publikurns, Stellungnahrne zu Ma.Bregeln der Gesetz
gebung, Verwaltung und Rechtsprechung, sei es zu besonderen, durch 
den Versicherungsbetrieb bedingten Zwecken. In letzterern Fall haben 
wir es dann meistens mit Kartellen zu tun. Die kartellmă.Bigen Au:f
gaben beschrănken sich auf gerneinsame Aufstellung von V ertrags
bestimrnungen wia auch von Sicherheitsvorschriften in gewissem U rn
:fange des V ersicharungspreises, Bildung von Gefahrengemeinscha:ften 
fiir notleidende Risiken (seit lăngerer Zeit bereits in der Feuer-, I•euer
dings in der Lebensversicherung), Schaffung und Unterhaltung von 
Anstalten zu gemeinsarner Schadenregulierung und Schadenverhiitung 
namentlich in der Seeversicherung. Die Verbănde als Syndikate zu 
bezeichncn, ein narnantlich in Frankreich iiblicher Ausdruck, ist un
angebracht. 

Die U nternehmerverbănde sind so alt wie die moderne Versiche
rung selbst und in al~en Lăndern, in welchen das Versicherungswcsen 
auch nur einigerma.Ben zur Bedeutung gelangt ist, treffen wir sie an. 

Die nllgcmcin iibiiche Einteilung der Kartelle ist auch anwend
bar au f die Kartella im V ersicherungswesen. 

DiA Knrtl'llfl, wPiche wir· bPolmchtPn kc>nnen, pflegen jPdoch nie
rnal'! hoherer Ordnung zu sein, worunter man solche versteht, wolche 
Angehot-, N achfrage- oder Gewinnkontingcntierungen herbeizufiihren 
die Absicht haben, sondern lediglich Kartelle niederer Ordnung, be
schrănkende Kartelle, vorzugsweise Vereinbarungen zwooks Preisregu
lierung : P rei s k arte 11 e, oder zur Regelung der V erkaufsbedingun
gen : K o n d iti o ne n k arte ll e. 

Hauptsăchlich ist es die Lebens- und die Feuerversicherung, in 
deren Entwicklung eine Kartellbildung vorkomrnt. Schon 1791 ist cine, 
wie es scheint, die erste "Kombination" Londoner Feuerversicherungs
anstalten festzustellen. Der Zweck dieser Vereinigung war, gemoin
sam den Fcucrschutz wirkungsvoll zu bctrciben. 1797 entstand in Ham
burg der noch heute bliihende Verein Hamburger Assekuradeure, der 
durch Errichtung eines Havariebureaus, Festsetzungder Versicherungs
bedingungcn und Prărnien sich verdient gemacht hat, ebenso wie der 
spător gcgri.indete V erein der Bremischen Seeversicherungsgesellschaf
ten. 1827 treffen wir in N ewyork auf eine V ereinigung der dortigen. 
Feuerversicherungsgesellsehaften mit dem Zweck sowohl allgemeiner 
Interessenvertretung als auch der Erzielung giinstiger Prărnien. Mehr 
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wissenschaftlicher Natur scheint die V ereinigung schottischer Feuer
vcrsicherer im J ahre 1829 gewesen zu sein. In Deutschland finden 
wir 1833, ausgehend von dor Vaterlăndischen Versicherungsgesellschaft 
in Elberfeld, die erste eigentliche Kartellbildung; allein nur eine 
einzige Gesellschaft war bereit sich zu beteiligen. Mit dieser, dm· 
Aachen-Miinchener Gesellschaft, kam im Jahre 1835 auch die Ver
einbarung eines Minimaltarifs fur einzelne Distrikte, namentlich 
Hannover und W estfalen, zustande. In Frankreich hatte eine Reihe 
dortiger Gesellschaften etwa gleichzeitig solche gemeinsame Tarife 
vereinbart. 

W as die Lebensversicherung betrifft, so scheint hier die ălteste 
V ereinigung im J ahre 1840 in Schottland entstanden zu .sein. Aus 
ihrem Programm mag angefiihrt werden, da.B die Mitglieder beabsich
tigten, die Erfahrungen aller Anstalten hinsichtlich dor V erwaltung 
zu&ammenzustellen, zu vergleichen und zu beraten, sich gegenseitig 
Mitteilung von besonders interessanten Rechtsfăllen zu machen und 
iiber deren Losung zu beschlie.Ben, uberhaupt alle Angelegenheiten 
von gemeinschaftlichem Belang zu besprechen, eine gewisse Einheit
lichkeit des allgemeinen Geschăftsbetriebs einzufuhren, auf die Ge
setzgebung einzuwirken und auch "gemeinschaftlich die Extraprămien 
fur Kriegs- und Seegefahr und fur verschiedene Reisen festzustellcn". 

Die deutsche Entwicklung, deren Betrachtung uns am năch
sten lirgt, nahm folgenden Gang. 

N achdem die Plăne von 1833 nur unzureichend gel un gen waren, 
wurdc 1852 dic Griindung einesAllgemeinen Dcutschen Versichcrungs
vereinş zwccks Vereinigung aller privaten Versicherungsgcsellschaftcn 
ohne Riicksicht auf deren Bctriebszweig erwogen. Das gro.Bziigige, 
von dem verdienstvollen Direktor Knoblmu:h ausgehende Projekt 
schrumpfte aber derart zusammen, da.B 1853 nur ein Verein dor dcut
schen F eu e rv e rs i c h eru n g sa ns ta l ten aller Systome daransward. 
Abgclost wurdo dicser Verein 1857 durch eine als Direktorcnkonferenz 
bekannte V ereinigung von Aktiengesellschaftcn, die noch heute besteht 
und dcren Absicht dahin geht, dom ungesunden Konkurrenztreiben 
Einhalt zu tun. Deshalb war zwar jeder dor Gesellschaften die Bemes
sung der Prămien und Bedingungen freigestellt, wenn es sich um die 
Erwerbung neuer V ersicherungen odor solcher au.Berhalb dor Konfercnz 
stehcnder Gesellschaften handelte; bewarb sich dagegen eine Konfe
renzgesellschaft um eine bei einer anderen Konferenzgesellschaft be
stehende V ersicherung, so mu.Bte sie entweder die Prămien und Be
dingungen der letzteren iibernehmen, odor sic war verpflichtet, falls 
sie giinstigere Prămien und Bedingungen gewăhren wollte, hiervon dor 
besitzenden Konferenzgesellschaft Anzeige zu machon. Die Konferenz
gesellschaften konnten sich also wenigstens gegenseitig nicht dnrch 
Unterbietung Konkurrenz machen und waren gehalten, wenn sie giin
stigere Bedingungen stellen wollten, eine versicherungstechnische Be-
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grundung da:fur zu geben, der sich dann die besitzende Gesellschaft 
anschlieBen konnte. 

Aus der Initiative der Mitglieder der Direktorenkon:ferenz ging 
im J ahre 1871 der Verb an d Deutscher Pri vat-Feuerversicherungs~ 
gesellscha:ften hervor, der die rein geschă:ftliche Seite des Feuerver
sicherungsbetriebes von seinen Au:fgaben ausschloB und sich vielmehr 
allein die Vertretung der allgemeinen Interessen seines Wirtschafts
zweiges, sowie die V erfolgung der wissenschaftlichen Zwecke dessel
ben zum Ziele setzte. Auch dieser Verband, dem 1921 15 deutsche 
Feuerversicherungsaktiengesellscha:ften und Gegenseitigkeitsanstalten 
angehOren, besteht heute noch. Unabhăngig von ihm wurde 1896 cler 
kleinere Verband deutscher Feuerversicherungsanstalten auf Gegen
seitigkeit mit dem Sitz in Lubeck ins Leben geru:fen. 

U m dio Mit te des letzten J ahrzehnts begann dann eine Bewegung 
untcr allen in Deutschland arbeitenden Privat-Feuerversicherungs~ 
gesellscha:ften, au:f gewissen Gebieten Prămien:festsetzungen zu treffen. 
Den Ausgang nahm die Bewegung von den Hanseplătzen, wo au:f der 
einen Seite jahrelang groBe und zahlreiche Schăden, namentlich von 
den Speicherrisiken, ganz auBergewohnliche Entschădigungen ge:for
dert hatten, und auf der anderen Seite die Konkurrenz einiger sechzig 
deutscher und auslăndischer Feuerversicherungsgesellscha:ften clie Pră
miensătzP au:f einen unzulănglichen Stand herabgedruckt hatten. Das 
Zusammentre:f:fen beider Momente bewirkte, daB sich viele Gesell
scha:ften, erschreckt durch die erlittenen Verluste von dor V ersicherung 
gewisscr Risiken in den Seeplătzen, namentlich der Speicher, zuruck
zogen und daB ein V ersicherungsnotstand drohte. Durch die Errich
tung der Tarifvereinigung :fur die Hansestădte und deren N achbarorte, 
mit dem Sitz in Hamburg, wurden wieder normale Verhiiltnisse an
gebahnt. Ăhnliche Umst.ănde :fuhrten zur Errichtung der Tarifver
einigung fiir N orddeutschland (fruher Tarifvereinigung fur die Ost
seeplătzc Stettin, Danzig, N eufahrwasser, Konigsberg i. Pr., Pillau, 
Memel), der Tarifvereinigung :fur die Ha:fengebiete von Mannheim 
und Ludwigsha:fen und der binnenlăndischcn Speichertari:fvereinigung. 

Das gPsnmtc Binnendeutschland, mit Ausnahme der Hansestădte, 
umfaBt die Vereinigung cler in Deutschland arbeitenden Privat
Feuerversicherungsgesellscha:ften, · jetzt Deutsche Feuerversicherungs
vereinigung, mit dem Sitz in Berlin. 

Die V ereinigung ist aus freien Zusammenkunften hervorgegangen, 
deren erste im J ahre 1895 stattfand. Die feste Organisation durch An
nahme von Satzungen, Einsetzung eines Ausschusses usw. erfolgte 
im Jahro 1900. Zweck cler Vereinigung ist Wahrung und Forderung 
cler privaten Feuerversicherung in Deutschland. Zur Erreichung dieses 
Zwerkes will die Vereinigung insbesondere fur eine gesunde Gestal
tung cler Grundlagen des privaten Feuerversicherungsgeschă.fts sorgen 
und im Hinblick hierauf regelnd in elen Wettbewerb der Gesellschaften 
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untereinander eingrei:fen. Sie zăhlt 1921 61 Mitglieder, und zwar 
54 Aktien- und 7 Gegenseitigkeitsanstalten. Minimalpriimientari:fe 
sind von ihr îiir eine Anzahl Gruppen industrieller Risiken, deren seit
herige Prămien ihr unzulanglich erschienen, herausgegeben worden; 
es sind dies Textil-, Braunkohlenbrikett- und Prel3stein-, Papier-, 
Tabak-, Leder- sowie Tonwaren- und Zementindustrie, elekt:rische 
Bahnen und Elektrizitiitswerke. Die unter die Minimaltarife gestell
ten V ersicherungen umfassen etwa den fiin:ften Te il der deutschen In
dustrie. Auf die iibrigen vier :Fun:ftel bezieht sich eine "Abmachung", 
die das gegenseitige Pramienunterbieten tunlichst einschrănken und 
gleichzeitig die Moglichkeit gewahren soli, PramienerhOhungen, wo 
solche etwa er:forderlich scheinen, vorzunehmen. Schliel3lich hat die 
Vereinigung auch einen Minimaltari:f :fiir Warengescha:fte und einen 
Minimalpriimientari:f fiir Kraftfahrzeuge eingefiihrt. Im iibrigen be
steht ihre Au:fgabe in der Bearbeitung der V ersicherungsbedingungen, 
der Au:fstellung von Verhaltungsmal3regeln zur Verhiitung von Feuers
ge:fahr u. dgl. m. 

Die Interessen der aul3erhalb des deutschen Reichsgebiets arbeiten
den Mitglieder der "grol3en Vereinigung" werden von der besonderen, 
am 14. November 1914 in Diisseldor:f gegriindeten Vereinigung Îiir 
auslăndisehes Feucrversicherungsgeschă:ft, mit d.em Sitz in Hamburg, 
wahrgenommen. Es bestehen :ferner seit dem 12. Juni 1918 cine Ver
einigung :fiir die private Feuerversicherung in den baltischen Lăndern 
und Litauen (Sitz Magdeburg) und eine Deutsche Vereinigung Îiir 
die private Feuerversicherung in Polen (Sitz Berlin). Da jedoch der 
Friedensvertrag von Versailles die Tătigkeit der deutschen Gesell
schaften in den ostlichen Randstaaten ganzlich unterbunden hat, be
schrănkt sich die Tătigkeit der beiden letztgenannten V ereinigungen 
nur noch auf die Abwicklung der lau:fenden Geschiifte. 

1869 trat der Verein Deutscher Lebensversicherungsgesell
scha:ften ins Leben, wclcher noch heute besteht und die meisten Go
sellscha:ften umfaBt. 

Sein Zweck ist: Schutz der Mitglieder des Vereins vor Hinter
gehungen, Austausch der Er:fahrungen der Vereinsmitglieder, gemein
sames Vorgehen beziiglich der die Besteuerung des Lebensversiche
rungsbetriebs -sowie die Rechtsverhăltnisse der Gesellscha:ften und der 
Âg.enten derselben betre:f:fenden Gesetzgebung und J udikatur, Rege
lung der Beziehungen der Gesellscha:ften zu den Ărzten, Ausarbeitung 
normaler Lebensversicherungsbedingungen, V erwertung der in bezug 
auf die Sterblichkeit gemachten Erfahrungen und Herstellung einer 
deutschen Stcrblichkeitstafel au:f Grund dieser Erfahrungen, Rege
lung der Pensionsverhăltnisse fiir die Beamten der Gescllscha:ften, 
welche Mitglieder des V ereins sind, Griindung und V erwaltung beson
derer V erbănde, z. B. Îiir gemeinscha:ftliche V ersicherung gogen Kriegs
gefahr und Îiir gemeinschaftliche Riickversicherung unter den Mit-
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gliedern de.'! Vereins. Von besonderer Bedeutung ist die mit diesem 
Vereino verbundene Einrichtung des Verbands zur gegenseitigen Mit
teilung abgelehnter Risiken. An diesem teilzunehmen bcsteht jedoch 
keine V erpflichtung fiir die V ereinsmitglieder, wăhrend andererseits 
auch Gesellschaften, ohne V ereinsmitglieder zu sein, auînahme
îăhig sind. 

Selu umîassend sind auch die Zi ele des 1896 gegriindeten V er
bands Deutscher Lebensversicherungsgesellschaftcn, als dessen Zweck 
satzungsgemăl3 bczeichnet wird : "dia W ahrung und Fordcrung aller 
gemeinsamen Interessen der Verbandsgesellschaîten ". Zugefiigt wit·d 
aher: "Van den Auîgaben des Verbands ist ausgeschlossen alles, was 
auÎ den W ettbewerb der V erbandsgcsellschaîten und auf die inneren 
V erhăltnisse einzelner Gesellscha.ften Bezug bat." Der V erband zăhlt 
zur Zeit 45 Mitglieder. 

W as clic ii b r i gen Vers iche r ung s z w ei g e anlangt, so îinden 
sich auch hier nahezu ausnahmslos Kartellbestrebungen. 1900 trat der 
Verband der in Deutschland arbeitenden U nfallversicherungsgescll
schaîten, gcwăhnlich U n:f a 11 vers i c h eru n gs verb an d genannt, zu
sammen, zwecks V ertretung, W ahrung und Forderung aller gemein
sameu Intcressen des Unfall- und Haftpflichtversicherungsgeschăfts der 
beteiligten Gesellschaften. Van den Au:fgaben auch dieses V erbands 
war und ist ausgcschlossen alles, was auf den Wettbewerb der Ver
bandsgescllschaîten und auf die inneren Verhăltnisse der einzclnen Ge-
sellschaftcn Bezug hat. ' 

Nach jahrelangen Bemiihungen ist es 1904 gelungen, gemeinsame 
Versicherungsbedingungen und gemeinsame Minimalprămien einzu
fiihrrn, sowie sămtliche Gesellschaîten zu zwei Tarifvereinigungen zu 
vercinigen, deren Geschichte besonderes Interesse verdient. Die beiden 
Tari Î v cre in i g un gen der in Deutschland arbeitenden U nfallver
&icherungsgesellschaftcn und Haftpflichtversicherungsgescllschaften 
hatt<~n E>nlwngsgPnt1il3 den Zwcck, "einm·seits dUI'ch Aufstellnng und 
Entwickl ung ei ner zuverlii&sigen Statistik aus den Erfahrungen aller 
TarifgeE>ellschaften, durch die Einîiihrung gemeinschaîtlichcr allge
meiner V ersicherungsbedingungen und gemeinschaftlicher Priimien
tarifo die Unîall- und Haftpflichtver&icherung zur Erfiillung der ihr 
oblicgenden wirtschaîtlichen Aufgaben immer vo:lkommcner zu ge
stalten und andererseits durch Pîlege besonderer und freundschaft
licher Konkurrenzgrundsătze den Betrieb der einzelnen Tarifgesell
schaîten gcgeniiber dem auî diesem Gebiet unverhăltnismăBig starken 
W ettbewerb mit groi3tmoglicher Sicherheit zu umgeben". Den 'rari.f
vereinigungen traten alle Gesellschaften bis auf drei bei; zwei weitere 
Gesellscha:ften, welche die beiden Branchen spăter aufnahmen, blie
ben ihnen gleichfalls fern. Aus diesem Grunde und auch wegen der 
namentlich in der Haftpflichtbranche bestehenden zahlreichen Abkom:. 
meu mit V ereinigungen (Begiinstigungsvertrăge) war cine ullgemeine 
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und strikte Durchfiihrung der V erbandstarife und der V erbandsbedin
gungen nicht zu erzielen. Auch fiihlten sich verschiedene Gesell
schaften durch die V ertragsbestimmungen zu sehr eingeengt, so daB 
beim ersten Ablauf des Vertrags Ende 1909 ungefahr ein Drittel aller 
Tarifgesellschaften, darunter mehrere der gr6Bten, aus den Vereini
gungen ausschieden, welcher Umstand dann am 1. Juli 1910 zur Yoai
gen Auflosung der beiden Vereinigungen :fiihrte. Seitdem hat der 
o ben bereits erwahnte U n:f all vers i cher u ngsv er ban d wieder 
mehr an Bedeutung gewonnen. Er ist nunmehr wieder die n.lleinige 
Vertretung der gemeinsamen Interessen der Unfall- und Ha:ftp:flicht
versicherungsgesellscha:ften. Er hat namentlich die von den Tari:fver
einigungen begonnene eingehende und um:fangreiche Statistik iiber
nommen und :fiihrt sie weiter fort. Dagegen schlieBt er auch jetzt 
noch alles, was auf den W ettbewerb der V erbandsgese:lschaften und auf 
ihre inneren Verhăltnisse Bezug hat, von seinen Au:fgaben aus. Es ge
horen ihru daher auch :fast sămtliche in Deutschland die Un:fall- und 
Haftp:flichtversicherung betreibenden Gesellscha:ften an. 

Von V erbănden und V ereinigungen, die wirtschaftliche Zwecke ver
:folgen, bestehen au:f dem Gebiete der Un:fall- und Ha:ftp:flichtversiche
rung auBerclem : 

a) Der Seereiseunfallversicherungsverband, der sich aus dem im 
J ahre 1892 gegriindeten sog. Chicago-Verbancl entwickelt hat uncl cler 
Seereise- und W eltun:fallversicherungen auf gemeinsame Rechnung in 
Deckung nimmt. Es geh6ren ihm zur Zeit 24 Gesellscha:ften an. 

b) Der im Jahre 1907 gegriindete Automobilversicherungsverband 
zur gemeinsamen Tragung des Risikos aus der Ha:ftpflich tversicherung 
der Halter von Kra:ftfahrzeugen. Ihm gehoren zur Zeit 18 Gesell
scha rtt•JI an. 

c) Der im J ah re 1920 gegriindete aus 8 Gesellscha:ften bestehende 
Luftkonzern zur gemeinsamen Tragung cler U n:fall- und Haftp:flicht
versicherung des Haltens und Benutzens von Luft:fahrzeugen. 

Diese drei V erbi.lnde ha ben obligatorische Bedingungen und 
Prămien. 

d) Der U n:fallkatastrophenverband (gegriindet 1890, revidiert 1911 ), 
der dcn Zwcck hat, die aus katastrophalen Ereignissen erwachsenden 
U n:fallschăden, sofern sie ein bestimmtes Maximum iibersteigen, ge
meinsam zu tragen. Der Verband ist international und zahlt Uber 
40 Mitglieder. 

Alle vier Verbănde sind gegenseitige . Riickversicherungsvereini
gungcn. 

e) Dic Ende 1920 infolge der Geldentwertung und anderer kata
strophaler Ereignisse notwenclig geworclenen Tarifvereinigungen. Die
sen gehoren nicht alle Mitglieder des Hauptverbandes an. Die Vereini
gungcu suchen im Gegensatz zum V erband, der alles, was sich au:f 
den W ettbewcrb bezieht, ausschlieBt, geracle diesen zu regeln. 
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Weiterhin sind hier zu nennen: dor Verband dor deutschen Hagel
versicherungsaktiengesellschaften, der Verband befreundeter Hagelver
sicherungsgesellschaften auf Gegenseitigkeit, die Freie V ereinigung 
der Dcutschen Viehversicherungsgesell.Bchaften, der Verein deutscher 
Viehversicherungsgesellschaften, der Deutsche Glasversicherungsver
band, der Deutsche Transportversicherungsverein. Auch die .A.nstalten, 
welche die Diebstahlversicherung betreiben, haben sich ebenso wie die 
Gesellschaften fiir V ersicherung von W asserleitungsschăden Yon Ma
schinen und Aufruhr vereinigt, so daB wohl :fiir :fast alle Versiche
rungszweige U nternehmerverbănde vorhanden sind. N eben den ganz. 
Deutschland um:fassenden V erbănden :finden sich auch zahlreiche ort
lich beschrănkte, so der V erein Hamburger Assekuradeure, der V erein 
Konigsbcrger Seeversicherer, der V erein Berliner Assekuradeure u. v. a. 

Diesc sămtlichen Verbănde der privaten Versicherungsunternehmun
gen haben sich in der durch die Initiative des Generaldirektors 
van Rasp 1911 geschlossenen Verei ni g ung der deutschen Privatver
sicherung zusammengeschlossen mit dom Ziel von W ahrung und For
derung dor Interessen dor gesamten Privatversicherung. 

Diese Vereinigung wurde 1913 umgenannt in Zentralverband 
der Privatversicherung und nennt sich seit 1919 Reichsverband der 
Privatversicherung. Die Satzung hat eine Umănderung er:fahren, um 
die Arbeitsgebiete des Reichsverbandes von den Fachverbănden deut
lich abzugrenzen. Dor Reichsverband bezweckt satzungsgemă (3 die 
Wahrung und Forderung cler Interessen dor gesamten Privatversiche
rung, insbesondere liegt ihm die Bearbeitung solcher volkswirtschaf!t
lichen, sozialpolitischen und finanzpolitischen Fragen ob, die das 
Pri Yatversicherungswesen insgesamt oder mehrere Versicherungszweige· 
gemeinsam angcht. 

Die neueste Ausgestaltung cler Versichcrungs-Unternehmcrverbănde 
besteht in der Scha:f:fung besonderer Arbeitgeberverbănde. Wir 
haben in Deutschland einen solchen, dor das ganze Reich umfaBt, wie 
auch solche lokaler Natur, die sich au:f einzelne Landesteile oder ein
zelne Stădte erstrecken. 

Die Verbandsbildung ist aher keine Eigentiimlichkeit der reinen 
Privatversicherung. Sie ist auch bei der O:ffentlichen Betriebs:form: 
wahrzunehmen. Beispiel hier:fiir ist dic V ereinigung offentlicher Feuer
versicherungsanstalten und der 1912 ins Leben getretene Verband der 
O:ffentlichen Lebensversicherungsanstalten, der Ende 1911 seine Tatig
keit aufnahm. Dieser bezeichnet als seinen Zweck die Forderung des 
O:f:fentlichen Lebensversicherungswesens, insbesondcre die Gewăhrung 
von Riickversicherungen an die ihm angeschlossenen Anstalten. Der 
V erband ist ferner mit Genehmigung des preu.Bischen Ministers des 
Innern berechtigt, in denjenigen Landesteilen, i'n denen of:fentliche 
Lebensversicherungsanstalten nicht bestehen, die Lebensversicherung 
unmittelba!' zu betreibcn, in au.Borpreu.Bischen Landesteilen jedoch nur 
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vorbehaltlich der Genehmigung der beteiligten Bundesregierungen. Die 
Einzelanstalt haftet dem V.ersieherungsnehmer fiir die durch den V er
sicherungsvertrag iibernommenen V erpflichtungen. Den iiber ihren 
Selbstbehalt hinausgehenden Teil der Versicherungssumme - die so
genannten Exzedenten - iiberweist die Anstalt dem Verbande in 
Deckung. Von diesen Exzedenten behălt der Verband einen Teil in 
eigener Deckung, den Rest iiberweist er seinem Riickversicherungs
organ in Riickversicherung. Dieser Verband geht mithin in seinen 
Zielen und Aufgaben weit hinaus iiber die privaten Lebensversiche
rung&verbănde, er ist selbst ein eigentlicher Versicherungsunternehmer, 
zumal er nicht nur Riickversicherung, sondern auch unmittelbar die 
Lcbensversicherung betreibt, und zwar von Personen mit einem W ohn
sitz in Landesteilen, in welchen noch keine offentlich-rechtlicheLebens
versicherungsanstalt errichtet ist. Der V erband bestimmt auch die 
technischen Grundlagen und Tarife, und kein Versicherungsvertrag 
oarf von einer cler Untergesellschaften angenommen werden, ohne daB 
der V erband selbst seine Zustimmung erteilt. 

Den nationalen U nternehmerverbănden zur Seite stehen in te r
nationale. So der schon erw!ihnte Seereiseunfallversicherungsverband, 
ferner der kontinentale Valorenversicherungsverband und der sehr 
verdienstvolle Internationale T r ans p ortv e rsic h erun gsv er ban d. 

Dieses im J anuar 187 4 zu Berlin gegriindete Kartell hat den 
Zweck, die Interessen des gesamten Transportversicherungswesens zu 
vertreten, zu wahren und zu fordern. Insbesondere soll es Aufgabe des 
V erbands sein : das Transportversicherungsgeschăft in technischer Be
ziehung aufzubessern, also fiir Herstellung und Durchfiihrung ange
me.ssener Prămien, V ersicherungsbedingungen, Schadenregulierungs
grundsii.tze zu sorgen, gute geschăftliche Beziehungen unter den V er
bandsgesellschaften und ihren Leitern zu pflegen und auf Beseitigung 
etwa sich ergebender Obelstănde im Wettbewerbe der Mitglieder hin
zuwirken. Irn AnschluB an diesen Verband wurde 1911 in Paris eine 
Internationale Vereinigung von Seeversicherern gegriindet, der 1913 
nicht weniger als 217 Gesellschaften und 291 Einzelpersonen als Mit
glieder angehorten; doch hat der Weltkrieg die weitere Tătigkeit die
ser V ereinigung gehemrnt. 

Eino im wachsenden Urnfang sich ausbreitende Verbandsbildung 
ist der P o o 1, wie er namentlich bei groBen V ersicherungskonzernen 
iiblich geworden ist. Seine Eigenart besteht darin, daB eine Anzahl 
Gosellschaften, hăufig solche, die denselben Aktionărkreis oder den
&elben Vorstand, denselben Aufsichtsrat besitzen, untereinander die 
Yerpflichtung eingehen, bei ihnen einlaufende Antrăge einer Ge
schăftsstelle mitzuteilen, welche auf Grund eines vereinbarten Schliis
sels die Geschăfte an die Poolgesellschaften verteilt, oft auch die 
R iickversicherung erledigt. 

Wie Deutschland, so besitzt heute nahezu jedes Land Versiche-
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rungskartelle. Sie sind wohl ausnahmslos in der Zeit entstanden -
wenigstens lâ13t sich dies fiir zahlreiche Kartelle nachweisen -- als 
die Konkurrenz zu ungeziigelt wurde und den gesunden finanziellen 
Fortbestand einer Anzahl Gesellschaften zu gefahrden drohte. 

Dieser U mstand fiihrt zur Betrachtung der Urs ac hen der V er
sicherungskartelle uberhaupt. 

Dio Entstehungsgriinde sind im wesentlichen die allgemeinen : 
Heftigkeit des Konkurrenzkampfes, Zunahme in dem Kapitalrisiko, 
Abnahme der Gewinne, Zersplitterung der Betriebe zufolge der Regel
losigkeit des Angebots und die hieraus entspringenden nachteiligen 
Wirkungen, wie Uberproduktion und Preisriickgang. Die 1iberproduk
tion ău13ert sich insbesondere in der enorm gesteigerten Konkurronz 
unter den Agenten. Dazu kommt als besonderes Forderungsmittel cler 
Kartellierung in Deutschland: die jetzt durchgefuhrte Vereinheit
lichung cler Versicherungsgesetzgebung. Diese macht es naturgernă13 
leichter, zalreiche Unternehmungen zu einigen, da die allgameinen 
V ersicherungsbedingungen schon durch den Gesetzgeber annăhernd 
gleichlautend gemacht und dadurch auch die V ersicherungspreise auf 
eine ziemlich gleiche Stufe gebracht werden. So ist es kein ~ufall, wenn 
mit dem Aufkommen der V ersicherungsgesetzgebung eine ganze Reihe 
weiterer Versicherungskartelle entstanden ist. 

Dio Au f g a b e cler V ersicherungskartelle ist und mu13 sein die Er
zielung lohnender, wenn auch mă13iger Preise und Ertrăgnisse. Da
bei ist nicht etwa die Unterdruckung cler Konkurrenz, sondern viel
mehr eino Verhiitung ihrer Auswuchse das Ziei, auf welches die Unter
nehmerverbănde hinaussteuern. 

Dio eingehende Betrachtung der Erfahrungen im Versicherungs
kartellwesen zeigt, da13 bei ihm gewisse Nachteile, welche dem Kartcll
wesen sonst anhaften, weniger, gewisse mit ihm verbundene Vorteile 
aher in hohercm Ma13e zum Ausdruck gelangon als bei der Kartellie
rung von Industrien. Das mag folgende Erwăgung klarlegen. 

Die Interessen von Handel und Industrie laufen darauf hinaus, 
moglichst jede Schwankung in den laufenden Ausgaben, ulso auch in 
den Ausgaben fur die V ersicherung zu vermeiden und moglichst stets 
mit densclben Ziffern zu rechnen. Es bedarf nun kaum einer gro13en 
"Oberlegung, um zu cler Erkenntnis zu kommen, da13 je gro13er clas Ge
biet ist, welches eine V ersicherungsgesellschaft beherrscht, dcsto kon
stanter die Durchschnittsergebnisse cler Schădcn sind, desto gleich
mă13iger die Prămien lange Zeit bleiben konnen. Stellen wir uns vor, 
da13 fur das ganze Deutsche Reich eine einzige Feuerversicheru_ng&
anstalt bestiinde, bei der sămtliches bewegliches und unbewegliches 
Eigentum versichert ist, so wird hier zweifelsohne die Prămie lăngere 
Zeit gleichmă13ig bleiben, als wenn jedes einzelne Laud seine eigene 
Anstalt hătte. Dasselbe Ergebnis kann aher erzielt werden, wenn alle 
einzelnen Anstalten sich zu einem gro13en Organismus verschmelzen, 
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wenn sie ihre jahrzehntelangeli Erfahrungen auf dern Gebiet der 
Schadenstatistik und anderer technischer Hilfsrnittel austauschcn, auf 
gemeinsarne Kosten zur moglichst genauen Ermittlung des Risikos 
wirtscha:ftliche Forschungen anstellen lassen u. dgl. rn. 

W eiterhin ist aher sehr zu beachten, daB die "W are" Versicherung 
wenigstens in der Regel beliebig vermehrbar ist. Versicherungskartelle 
sind daher ganz anders zu beurteilen als etwa ein Kohlenkartell, bei 
dem eine monopolartige Wirkung an sich deshalb eher moglich ist, 
weil dic Produktion keine beliebige Steigerung erfahren kann. DaB 
der Allgcmeinheit durch Versicherungskartellbildung au:f die Dauer 
eine ernste Schadigung nicht erwachsen kann, folgt schon aus dom 
namentlich in Deutschland vorhandenen Gemisch von Betriebs:formen. 
Den Aktienunternehrnungen stehen die privaten Gegenseitigkcitsvcr
eine gegeniiber und beiden Formen wieder die staatlichen oder kornmu
nalen Versicherungsinstitute. Bei tJberspannung der Preise von der 
einen Seite werden sich die Versicherungsnehmer bald der anderen 
Seite zuwenden, sich durch Errichtung eigener Versicherungsanstalten 
zu schiitzen suchen oder die Griindung Offentlicher Anstalten befiir
worten. Auch die Aufsichtsgesetzgebung mit den weitgehenden Be
fugnissen, welche diese den Aufsichtsbehorden einraumt, ist ein Sicher
heitsventil, insbesondere gegen die etwaige iibermaBige Einschrankung 
der V ersicherten in den Vorsicherungsbedingungen. 

Die Unternehmerverbande des Versicherungswesens haben gogen
iiber denen anderer Gewerbezweige vor allem die Besonderheit, daB sie 
kcine eigentliche Produktionsregelung herbeifiihren konnen, denn die 
Dienstleistungen, welche die V ersicherungsunternehmer anbieten, kon
nen nicht als vertretbar gelten, wenn sie auch leicht verrnehrbar sind. 
An dieser Tatsache andert auch nichts der U mstand, daB die Vor
bande hăufig bestrebt sind, Einheitspreise fiir gleichartige Versicho
rungsleistungen zu vereinbaren. Die Geschichte der Verbande zeigt, 
daB solche Vereinbarungen durchweg nur eine recht beschrănkte Zeit 
sich zu halten vermogen, weil die Privatversicherung gerade in dor 
Anpassung an die indi viducllen Verhăltnisse der V ersicherungsneluner 
eine ihrer besonderen Aufgaben erblickt, hiermit aher die Fixierung 
von Einheitspreisen sich nicht scharf durchfiihren lăBt. Es miiBte denn 
sein, daB die Verbandstarife auBerordentlich stark spezialisiert und 
differenziert werden. Hierzu wird man aher kaum geneigt sein. In der 
Regel beschrănkt rnan sich auf die Vereinbarung von Minimalprămien. 
Diese haben naturgemăB die Tendenz, die Normalprarnien zu werden, 
ohne daB sich genau feststellen laBt, wie weit dies dor Fall ist. 

Fiir das Verhăltnis zwischen Staat und Versicherungskar
tellen muB als Aufgabe die Verrnittlung zwischen den beiden Ex
tremen Monopol und ungeziigelte Konkurrenz gelten. Beide sind 
schădlich und niitzlich zugleich. Ihnen die richtige Bahn zu weisen, 
hat der Staat die Pflicht. Die deutsche Aufsichtsgesetzgebung iiber 
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das private Versicherungswesen macht es jedoch iiberfliissig, etwa eine 
Kartellgesetzgebung gegen die V ersicherungsgesellschaften nach Art 
und W eise der nordamerikanischen Sta,aten zu erlassen. Dort sind 
die V ersicherungskartelle ebenso zu Hause, wie insbesondere, freilich 
ohne nennenswerten Erfolg, die Antikartellgesetze. 

Die U nternehmerverbănd·e sind gleichzeitig zuweilen auch A b
n e h m e r verb ă n de. Das gilt z. B. fiir die Verbănde der Lebens'
und Unfallversicherung in ihrem Verhăltnis zu den Ărzten. Die ein
heitliche Festsetzung des Honorars fiir die Ausstellung eines haus
ărztlichen Attestes ist z. B. das Ergebnis eines solchen Abnehmer
verbandes. 

Dic Kartellierung der V ersicherer bat ebenso wie derselbo Vorgang 
auf anderen Wirtschaftszweigen G e gen b e w e g unge n hervorgerufen, 
die in mehreren V er bănd en von V ersicherten ihren Ausdruck 
gefunden haben. Der Organisation der Produzenten tritt die Organi
sation der Konsumenten entgegen. Die ersten Organisationen dieser 
Art, welche freilich viel jiinger sind als die Unternehmerverbănde, 
treffen wir in der Feuerversicherung. Von den deutschen und russischen 
Zuckerfabriken, sowie von der osterreichischen Montanindustrie sind 
durch Vereinigungen einer groBen Reihe von U nternehmungen dcs
selben Industriezweiges nominell Riickversicherungsgesellschaften auf 
Gegenseitigkeit errichtet worden. Allein diese Bezeichnung ist unzu
treffend. Diese V erbănde sind vielmehr anzusehen als Preiskoalitionon 
auf seiten der N achfrage mit der Besonderheit, daB sie dem Versicherer 
sowohl dic Anwerbe- wie die Einsammlungskosten, zuweilen auch die 
Schadenregulierungskosten ersparen, wofiir sie dann einen Teil der ver
einbarten Normalprămie unter dem Namen einer Provision erhalten. 

Die erste umfassendere Organisation der V ersicherten ist der 1892 
gegriindete Haftpflichtschutzverband Deutscher Industrieller. Nach 
seinen urspriinglichen Satzungen bezweckt dieser Verband, durch fach
wissenschaftliche U ntersuchungen und durch V erwertung der Erfah
rungen des praktisch-gewerblichen Lebens dahin zu wirken, daB die 
nach dem Unfallversicherungsgesetz verbliebene und durch die sozial
politischc Gesetzgobung iiberhaupt begriindete, bzw. neu geschaffene 
Haftpflicht derart heschrănkt werde, daB sie nicht liber die Grenzen 
der Billigkeit hinausgeht, bzw. in den Kreis der herufsgenossenschaft
lichen U nfallversicherung einhezogen wird. Dane hen lieB sich der Ver
band die Haftpflichtvarsicherung seiner Mitglieder angelegcn sein. 
So gelang dem Verhand die Aufstellung eines Normativ-Haftpflicht
ver&icherungsvertrags, auf Grund dessen mit einer Anzahl von Gc
sellschaften V crsicherungcn cingPgangen wurden. Der Verband bat 
zweifelsobne cine fur seine Mitglieder vorteilbafte Ănderung der V er
tragsbestimmungen und ein Sinken der Prămie veranlaBt, schon da
durch, daB den Mitgliedern des Verbandes ErmăBigungen zugestan
den werden. Inzwischen bat der V erband seine Aufgaben bedeutend 
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erweitert. Die spiitcre Umănderung der Firma des Haftpflichtschutz
verbands in: Allgemeiner Versicherungs-Schutzverband lă.Bt die Be
strebungen der letzten J ahre deutlich zum Ausdruck gelangen. 

In N achahmung diesos V erbands bildete sich cine Reihe ithnlichet· 
Verbiinde zweoks gemeinsamer Unterhandlung mit Versicherungsgcsell
schaften und etwaiger Gewinnbeteiligung bei dem Geschăft. Oder 
bereits bestehende wirtschaftliche Verbănde dehnten ihre Tătigkeit 
auch auf die Vermittlung giinstiger V ertragsabschliisse fur clic Ver
sicherung ihrer Mitglieder aus. 

1900 trat in Leipzig der Deutsche Versichertenverband ins Leben, 
welcher· sich die Aufgabe gestellt hat, die berechtigten Interessen sei
ner Mitglieder, soweit dieselbeh private Versicherungsvertrăge abge
schlossen haben oder abzuschlieL\en beabsichtigen, wahrzunehmen. 

Im J ahre 1901 entstand der Deutsche Feuerversicherungschutz
verband. N ach seinen ersten Sta tu ten bezweckt er "die W ahrnehmung 
der Interessen der Feuerversicherungsnehmer i1n allgemeinen bei den 
Regierungen und gesetzgebenden Faktoren und gegeniiber don Ver
sicherungsanstalten, namentlich in bezug auf die Gestaltung der V er
sicherungsbedingungen und des V crsicherungsvertrags, die Festsetzung 
der Prămien und die Feststellung der Brandschadon, sowie die For
derung defl Fouerschutzcs und Feuerloschwesens". Auch dieser Ver
band hat seine Firma wie seinen Aufgabekreis orweitert; er nennt sich 
j etzt Deutscher V ersicherungs-Schutzverband und bezweckt "die W ahr
nehmung der Interessen der V ersicherungsnehmcr auf dem Gebiete der 
Fcuer-, Lobens·, Unfall-, Haftpflioht-, Transport- und jeder sonstigen 
V ersicherung bei den Regierungen und gesetzgcbonden Stellen und 
gegeniiber den Versioherungsanstalten, namentlich in bezug auf die 
Gestaltung der Versicherungsbedingungen und des V ersicherungsver
trages, diP Festsetzung der Beitrăge (Pramien) und die Feststellung 
dor Schăden, sowie auch die Forderung des Feuerschutzes, Feuerlosch
wesens und cler Unfallverhiitung." Der Verband hatte eine Reform
gesellschaft fur Feuerversicherung gegrundet, die j edoch bald in oiner 
anderen Gesellschaft aufging. 

Sămtliche Verbănde sind heute in weitem U mfange Prufungs-, Be
ratungs- und Auskunftstellen; sie sind gewissermaflen fur den Privat
versichcrten, was die Arbeitersekretariate fur den Sozialversicherten 
sein wollen. 

Der Hauptwortfiihrcr der Organisation der Versichcrungsnehmer 
()tto Prange hat neuerdings einen Zusammenschlufl dor verschiedenen 
vorhandenen gleichgerichteten Organisationen befiirwortet, um ebenso, 
wie Arbcitgeber und Arbeitnehmer von Organisation zu Organisation 
sich neuerdings verst:indigen, eine solche V erstăndigung zwischen der 
Zentralorganisation der Versicherer und der Zentralorganisation dor 
V ersicherungsnehmer herbeizufiihren. 

Manes, Versichernngswesen I. 3. Aufl. 7 
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Insoweit sich die V erbănde von VersichBrern als Arbeitgeber
verbănde betătigen, stehen ihnen Arbeitnehmerorganisationen 
gegeniiber, und zwar einerseits solche der Angestellten des Innen
dienstes, andererseits solche der AngestelltendesAuBendienstes (§ 13.) 
Von den in Deutschland vorhandenen Organisationen dieser Art ist der 
Allgemeine V erband der V Brsicherungsangestellten zu nennen, der auf 
freigewerkschaftlicher Grundlage die W ahrung und V ertretung der 
wirtschaftlichen und sozialen Interessen aller Versicherungsangestell
ten unter volliger Ausschaltung von Religion und Parteipolitik he
zweckt und den ZusammenschluB sămtlicher V ersicherungsangestell
ten erstrebt. Diesem Ziel dienen u. a. Forderung der Berufsbildung, 
Auskunfterteilung, Unterstiitzung, vor allem aher auch die Siche
rung von Vertretungen in den Betriebsrăten, in den Bezirks- und 
Reichsarbeiterrăten, nicht zuletzt die Durchfiihrung von Tarif
vertrăgen. 

Zwischen dem Arbeitgeberverband deutscher Versicherungsunter
nehmungen einerseits und dem Zentralverbaud der Angestellten ande
rerseits (zu dem sich damals der V erband der deutschen V ersicherungs
beamten, der Verband der Bureauangestellten und der Zentralverband 
der Handlungsgehil:fen zusammengeschlossen hatte), ist am 12. Mai 
1919 ein obligatorischer Reichstarifvertrag (der iiberhaupt erste 
in Deutschland) abgeschlossen worden, der a~sdann gekiindigt und 
mehriach abgeăndert worden ist. Dieses Dbereinkommen stellt einen 
·ungemein beachtenswerten V ersuch dar, die Lohnkămpfe im V ersiche
rungsgewerbe, wie sic im Februar 1919 zu einem Ausstande gefiihrt 
hatten, fiir die Zukunft auszuschalten. "Es muB riickhaltlos aner
kannt werden", erklărt dieAufsichtsbehorde zu dem Tarifvertrag, "daB 
clic Arbeitgeber bei diesem Vertra,gswerk im Interesse des sozialen· 
Friedens weitgehendes Entgegenkommen gegeniiber den wirtschaft
lichen und sozialen Wiinschen der Arbeitnehmer bokundet ha ben". 
Es sind Gehaltssătze vereinbart worden, die eine erhebliche Steige
rung dor bisherigen, in vielon Făllen aUerdings unzureichenden Ent
lohnung darstellen. Die Arbeitszeit wurde verkiirzt, eine feste U r
laubszeit festgelegt und bei Arbcitsunfăhigkeit durch Krankheit oder 
Unfall den Angestellten eine weitgehende Sicherheit gewăhrt, das 
Kiindigungsrecht der Arbeitgeber eingeschrănkt, der AusschluB von 
Konkurrenzklauseln bewilligt, auch eine Sicherstellung der Ange
stellten bei Fusionen und Domizilverlegung zugostanden, schlieBlioh 
ein Mitbestimmungsrecht der Angestellton normiort, indom Ange
stelltenausschiisse vereinbart wurden, die bei allen Fragon dor Lohn
und Arbeitsbodingungen, auch bei Kiindigungen und N eueinstellun
gen, Beforderungen und Versetzungen gleichberechtigt mit der Ge
schăftsleitung erklărt wurden. (V gl. S. 85.) 
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§ 13. Vermittlerwesen. 

Wie Unternehmerverbănde nicht dem Versicherungswesen aus~ 
schlieBlich eigentiimlich sind, aher doch zufolge ihrer Besonderheiten 
und ihrer gerade im V ersicherungswesen zum Ausdruck gelangenden 
volkswirtschaftlichen Wichtigkeit hier zu erortern waren, so ist auch 
das Vermittlerwesen an sich zwar keine Einrichtung, welche man 
etwa ausschlie13lich in der V ersicherung findet, aher es ist fiir ihre 
Entwicklung so wichtig, daB ihm eine besondere Wiirdigung zuteil 
werden muB. Gerade in ihm spiegeln sich, vielleicht besser als bei 
irgendeiner anderen Einrichtung des V ersicherungswesens, die bedeu~ 
tenden Vorteile geschăftsmă.Bigen Betriebs auf der einen und die zu~ 
weilen nicht weniger schweren N achteile ungeziigelter Konkurrenz auf 
der anderen Seite. 

Das V ermittlerwesen stellt im wesentlichen die Organ i sat ion 
des AuBendienstes in der Versicherung dar. Zwar gibt es auch 
Beamte des AuBendienstes, welche keine Vermittlertătigkeit ausiiben, 
sondern als Inspektoren, Kontrollbeamte oder Schadenliquidatoren 
tătig sind; aher an Zahl wie Bedeutung stehen diese den Vermittlern 
nach. Andererseits sind die Vermittler zuweilen gleichzcitig Verwal~ 
tungsbeamte, indem sie als Taxatoren und Schadenliquidatoren V erwen
dung finden. 

Der Versuch, in groBen Ziigen die historische Entwicklung 
det• Ot·gnuisalion des Vermittlerwesens darzulegen, kann nur t>În un
zulăngliches Ergebnis haben, da es an genaueren Nachforschungen 
auch auf diesem Gebiete fehlt. Zudem ist die Entwicklung durchaus 
nicht gleichartig innerhalb der verschiedenen Zweige verlaufen. 

Am lehrreichsten diirfte die Entwicklung in ner hal b de r Le
ben s vers iche r ung sein. W as das V ermittlerwesen bei dieser be
trifft, so lassen sich in den Hauptversicherungslăndern drei groBe Pe· 
rioden in der Entwicklung im allgemeinen feststellen. Die erste, welche 
in Deutschland etwa bis Anfang der 70er J ahre wăhrte, zeichnet sich 
dadurch aus, daB das Gewerbe eines V ersicherungsagenten mcist nur 
im N ebenbetrieb vorkommt. Angesehene Bankiers und Kaufleute, 
welche ausreichendes Einkommen bereits aus ihrem Hauptberuf be
ziehen, sind ne ben bei die V ermittler der V ersicherungsanstalten. Denn 
die Einnahmen aus der Vermittlertătigkeit sind im aligemeinen gering, 
bei der Lebensversicherung etwa 4 Prozent der Prămie. 

Dieser Zustand ăndert sich in der zweiten Periode, welche durch 
das Aufkommen dcr aus Amerika stammenden AbschluBprovision cha~ 
rakterisiert wird. Bisher hatte der Agent nur einen Anteil an den 
jăhrlich eingehenden Prămien. J etzt erhălt er auBerdem eine mehr 
oder minder hohe Vergiitung beim AbschluB einer Versicherung. Das 
Einkommen aus der Vermittlertătigkeit steigt. Es lohnt sich V ermitt
ler im Hauptgewerbe zu sein. Es entwickelt sich das eigentliche und 

7• 
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selbstandige Vermittlergewerbe. In Deutschland beginnt diese Periode 
Anfang der 70er J ahre, in England und den Vereinigten Staaten liegt 
ihr Anfang naturgema.B weiter zuriick. 

Die dritte Periode, in welcher wir noch stehen, wird gekennzeich
net durch den mit dem Aufkommen der Volksversicherung und der 
enormen Ausbreitung der Versicherung iiberhaupt entstehenden Massen
bedarf und Massenverbrauch von V ermittlern. Die V ersicherung dringt 
in Kreise ein, welche ihr friiher fernstanden. "Der kleine Mam1" be
nutzt die Versicherung, welche vorher gewisserma.Ben ein Privileg der 
oberen und mittleren Klassen war. Die Konkurrenz der Gesellschafttln 
fordert immer dringender die Anspannung aller Krăfte, den Gebrauch 
aller Mittel zur Erweiterung des Kreises der Versicherten. So steigen 
die Einnahmen aus der Vermittlertătigkeit, wîe die Zahl der benotig
ten Personen und die Konkurrenz unter ihnen. Es dringen auch Ele
mente in den V ermittlerstand ein, welche ihrer ganzen V ergangenheit 
und Bildung nach ihm friiher fernstanden. Mi.Bstănde der mannig
fachsten Art machen sich geltend, die ihren Hohepunkt in der aller
dings nur vercinzelt eingefiihrten sogenannten wilden Organisation 
erreichen. Zur Beseitigung der Mi.Bstande machen sich im V ermittler
stande selbst Bestrebungen geltend. (S. 108.) 

Dieser Entwicklungsgang ist, wie hervorgehoben wurde, bei der 
Lebensversicherung zu verfolgen; bei ihr lassen sich weitaus die 
meisten gewerbsma.Big tatigen Vermittler wahrnehmen, welche aher 
nicht nur die Lebensversicherung, sondern auch andere Zweige, ins
besondcre U nfall- und Haftpflichtversicherungen, zu vermitteln pflegen. 
Die Vermittler Îiir manche Versicherungszweige sind gelegentlich auch 
heute noch selbstandige, angesehene Kaufleute, wclche nur iru Neben
gewerbo fur die Versicherung tiitig sind. 

Die Zahl der bei den deutschen Privatgesellschaften Ende 1918 
tătigen Agenten betrug iiber 156 000, wăhrend die der Angestellten 
im Innendienst sich nur auf wenig iiber 18 000 belief. Bei den einzel
nen Gesellschaften ist die Zahl der Agenten sehr verschieden, sie 
schwankt zwischen einigen Hundert und vielen Tausend. 

Wie es auch au.Berhalb des Versicherungswesens Vermittler, A gen
ten gibt, so gibt es auch Versicherungen ohne A gen ten. N.icht 
nur in England, sondern auch in Dcutschland bestehen Versicherungs
unternehmungen, welche keinen einzigen Agenten beschfiftigen. Allein 
nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen ist das Agentenwesen bei 
dem heutigen Stand der Volksbildung und Volksaufklărung cntbehrlich. 

Dies wird eine Betrachtung d·er A u f g a b e un d B e de u t un g des 
V er sic he ru ngs a gen ten zeigen. 

Das Agentenwesen ist notwendig, solange das V ersicherungsbediirf
nis nicht ohne Ansto.B von au.Bcn ausreichend empfunden wird, oder 
solange man keinen V ersicherungszwang hat, oder solange nicht andere 
zweckentsprechende Organisationen von einer gro.Beren Gemeinschaft 
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aus, sei es einem V erein, einer Gemeinde, dem Staat, getroffen werden. 
Denn j edc V ersicherung ist ihrer ganzen Natur nach auf moglichst 
groBen, jedenfalls andauernden Zugang angewiesen. 

Von agentenlosen Gesellschaften, deren es in England vier gibt, 
ist am bekanntesten die Equitable in London. Sie besteht seit 1762, 
schlieBt aher trotz ihrer abnorm billigen V erwaltung und ihrer groBen 
Gewinnanteile von J ahr zu J ahr weniger Versicherungen ah. Die neuen 
Versicherungen reichen nicht aus, den Abgang zu decken. Die Pramien, 
welchc die Equitable erhebt, sind naturgemaB niedriger, als die bei an
dcren Gesellschaften, weil eben die Agentenprovisionen wegfallen. Die 
wenigen bei ihr V ersicherten genieBen also V ersicherung zu Lilliger-en 
Preisen als die V ersicherten anderer GeseUschaften. Ist es aher ':olks
wirtschaftlich nicht wertvoller, wenn statt weniger zu geringen Pramien 
V ersicherter cine weit groBere Masse des Volkes der V ersicherung tcil
haftig wird zu hoheren Preisen ? Das einzige in Deutschland in Be
tracht kommende Beispiel bietet der nach dem Vorbild des Osterreichi
schen Bcamtenvereins 1875 gegriindete PreuBische Beamtonverein in 
Hannover, der den Zweok verfolgt, auf dem Wege der Selbsthilfe 
Lebensversioherung fiir seine Mitglieder einzufiihren. Die Werbe
tatigkeit, welche sonst den Versicherungsvertretern obi iegt, wit·d 
hier von den Mitgliedern selbst, die in Zweigvereinen organisiert sind, 
ausgeiibt. Die Zweigvereine pflegen gesellige Veranstaltungen zu tref
.l'en, auch Spar- und Darlehnskassen einzurichten, Rabattvereinbarun
gen abzuschlieBcn und auch sonstige Vorteile fur ihre Mitglieder zu 
erzielen. 

Es ist aher zu betonen, daB das Agentenwesen durchaus keine Be
sonderheit etwa nur des Privatbetriebs der Versicherung ist. Agonton 
finden wir bei den Gegenseitigkeitsvereinen ebenso wie bei A.ktien
gesellschaften, bei den rein privaten Anstalten ebenso wie bei den 
offentlichen Sozietaten und den neuen preuBischen Provinzial-Lebcns
versicherungsanstaltcn, nur daB bei den beiden letzteren die als Ver
mittler tatigen Personen Beam te sind; sie fiihren meist die Bezeich
nung Kommissare; ihre Vermittlertatigkeit ist oft nur eine nebenamt
liche; tcils sind sie festbesoldet, teils vermitteln sie gegen Provision. 
Die Staatsversicherungsanstalt N euseelands hat ebenfalls Agenten: 
Staatsbeamte, die von Haus zu Haus Propaganda machen und im Ver
hăltni~ zu den von ihnen erzielten Abschliissen besoldct werden; auch 
die neuc italienische Monopolanstalt hat Agenten angestellt, ohne 
diesen j edoch Beamtenrang zu gewahren. 

Dio Organ i sat ion des Agentenwesens ist zwar keine iiberain
stimmendc:: in den einzelnen Landern und in den verschiedenen V er
sicherungszweigen, aher im wesentlichen herrschen dieselben Grund
satze fast iiberall. 

Der Bcstand aller V ersioherungsunternehmungen, in erster Linie 
derjenigen, welche die Lebensversicherung betreiben, ist durchaus ah-
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hăngig vom Ne uz u g an g. Falls der jăhrliche N euzugang dem Ab
gang durch das natiirliche Ende des V ersicherungsvertraga, durch Kiin
digung oder V er:fall und andere Griinde nicht gleichkommt, gelangt die 
V ersicherungsanstalt notwendig in den Zustand schrittweiser Au.flo
sung. In dem Ma.f3e aher, in welchem der Neuzugang den .A.bgang 
iibertrifft, erfiillt ein V ersioherungsunternehmen seine privat- und 
volkswirtschaftliche Aufgabe. Die Probleme, welche sich hierbei den 
Versicherungsunternehmungen bieten, sind ău.f3erst schwierig, nii.mlich 
die Sicherung einer moglichst gro.f3en Zahl moglichst lange verbleiben
der neuet• Teilnehmer zu moglichst geringen Kosten. Die Berichte zahl
reicher Anstalten zeigen uns die zunăchst iiberaus hoch erscheinenden 
Aufwendungen fiir N euerwerb von Policen. Allein diese Angaben aind, 
wie noch gezeigt werden wird, weder zu vermeiden, noch an sich wegen 
ihrer Hoho anfechtbar. Es ist durchaus nicht gesagt, da.f3 cine fiir An
werbekosten nur wenig Geld aufwendende Geaellschaft aus diesem 
Gruncl etwa beaser verwaltet oder finanziell leistungsfăhiger ist, als 
eine Anstalt, welohe gro.f3e Summen fiir Anwerbekosten auswirft. 

Der wirtschaftliche Begriff des Agenten deckt aich mit dem ju
ristischen, wonach Versicherungsagent ist, wer, ohne als Gehilfe im 
Versioherungsgewerbe angestellt zu sein, stăndig damit betraut ist, iiir 
eine bestimmte V ersioherungsanstalt Versicherungen gegen Entgelt :.::u 
vermitteln oder im N amen seines Auftraggebers abzuschlie.f3en. 

Es ist insbesondere zu untersoheiden zwischen A b s c h l u .13 agent e n 
und V ·e r mit tel ung sa gen ten. Die Generalagenten bei der Feuer
versicherung ha ben gro.f3tenteils die Vollmacht nicht nur zur Vermitte
lung, sondern auoh zum Abschlu.f3. Im allgemeinen aind die .A.genten 
nur Vermittelungsagenten. 

Dic Generalagenten fiihren hăufig den Titei Subdirektor, wăhrend 
die anderen Agenten Unteragenten, auch Spezialagenten, meistens ain
facil Agenten genannt werden. 

Zu unterscheiden von den fest angestellten Agenten sind die ge
legentlichen Vermittler, die in Einzelfăllen einen Versicherungskan
didaten einer Gesellsohaft zufiihren, die sogenannten Schlepper. 

Der Genera 1 agent iat der Vertreter einer Versioherungsanstalt 
meist in einem fest abgegrenzten Bezirk, aei es, da.f3 dieaer Bezirk 
au:f ein~; einzelne Stadt beschrănkt ist, sei ea auf mehrere Stădte, eine 
Provinz, einen Bundesstaat. Er ist der wiohtigste Au.f3enbeamte der 
V ersicherungsgesellachaften, der Au .13 e n b e t r i ebal ei te r, oft a.uch 
Hauptbevollmăchtigter oder Reprăsentant genannt. Seine Verpflich
tung besteht (nach einemAnstellungavertrag) darin, sich nicht nur per
aonlich mit aller Energie, sondern auch gemeinachaftlich mit rlen ihm 
unterstellten Organen der Ermittlung und Zufiihrung guter Versiche
rungsantrăge fiir die Gesellschaft unausgesetzt zu widmen, sondern na
mentlich auch dafiir Sorge zu tragen, da.f3 diea die unter ihm arbeiten
den Organe tun. Er ist ferner verpflichtet, fiir alle geeigneten Plătze 
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seines Bezirks zuverlassige und tiichtige Agenten zu ormitteln und 
nach Feststellung ihrer Solidităt und Solvenz sie der Direktion in 
Vorschlag- zu bringen. Der Generalagent hat fiir die ihm iiberwiesenen 
Agenten und Beam ten de3 inneren und i.iu.Beren Dienstes der Gesellsohaft 
gegeniiber das Delkredere zu tragen. Fiir die Handlungen und Verbind
lichkeiten der ihm unterstellten Agenten, Vermittler, Inspektoren und 
Subgeneralagenten iibernimmt die Gesellschaft keinerlei Haftung. 

Als Entgelt fiir die Erfiillung der dem Agenten obliegenden Ver
pflichtungen und fiir die darauf verwandten Bemiihungen und Aus
gaben, sowie fiir das Delkredere gewăhren die Gesellschaften Provi
sionen von verschiedener Hohe fiir die einzelnen V ersicherungsarten, 
und hier wieder jeweils Abschlu.Bprovisionen und Inkasso
p r o v 1 s 1 o n e n. 

Beispielsweise zahlen einzelne Gesellschaften fiir Lebensversiche
rungeu auf den Todesfall 12 Promille, fiir solche auf den Lebensfall 
6 Promille der V ersicherungssumme, fiir Rentenvcrsicherungen mit 
einmalige1· Kapitaleinzahlung 3 Prozent der einmaligen Einzahlung. 
Andere Anstalten zahlen fur die V ermittlung von Lebensversicherun
gen neben Kostenersatz durchschnittlich 15 bis 25°/00 der Versiche
rungssumme, wieder andere 60 Ofo der Prămie. Die Inkassoprovisionen 
betragen von Lebensversicherungen etwa 3 Prozent der bar verein
nahmten Priimieubetri.ige. FUr Volksversicherungen werden beispiels
weise ALsclduBprovisionen gewiihrt in Hohe des zwolffachen Betrags 
der W ochenprămie, wenn vom V ersicherungsnehmer mindestens 
20 W ochen, des sechsfachen Betrags, wenn weniger, aher mindestens 
10 Wochen auf die einzelne Versicherung bezahlt worden sind. Die 
Inkassoprovisionen betragen etwa zwischen 6 und 12 Prozent der vom 
Beginn der V ersicherung an bar vereinnahmten Prămienbetriige. Bei 
der Einzelunfallversicherung finden wir Abschlu.Bprovisionen je nach 
der Versicherungsdauer von 10 Prozent, 20 Prozent, 30 Prozent und 
Inkassoprovisionen von 6 Prozent. In der Haftpflichtversicherung be
wegen sich die Sătze der Abschlu.Bprovisionen zwischen 71/ 3 Prozent, 
15 Proz.ent und 25 Prozent der ersten J ahresprămie, wăhrend als In
kassoprovision etwa 71/ 2 Prozent bezahlt werden. 

Dic Generalagenten bekommen ne ben den Beziigen nach dem U m
satz der Policen, welche sie direkt oder mittels ihrer Agenten oder gele
gentlicher V ermittler den Gesellschaften zufiihren, zuweilen auch ein 
festes Gehalt. Haufig besteht dann noch die Einrichtung, da.B sie 
bei Erreichung eine<l gewiasen J ahresquantums an Policen cine be
t!Ondere V ergiitung erhalten. 

W elchen Teil von den vorerwăhnten Provisionen der Generalagent 
an die unter ihm arbeitenden Agcnten und Geschăftsvermittler ab.
gebeu will, wird in der Regel seinen mit diesen hesonders zu treifen
den V creinbarungen iibcrlassen, dooh behalten sich off die Direktionen 
das Recht. vor, wo es ihnen im Gcschăftsintercsse angemessen erscheint, 
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den Provisionsanteil des Agenten zu erhohen. Auf die Provisionsein
nahmen werden dem Generalagenten meist bestimmte Bctrăge ga
rantiert. 

Als Beispiel fiir die Ve rteil ung de r Provision en in der Feuerversicherung
mag aus den Bestimmungen einer gro8en deut~chen Anstalt das folgende Schema 
mitgeteilt werden. (Die Zahlen in der Tabelle bedeuten Prozent der Prămie.) 

Provi sions klassen 
I. 11 II. 

11 
III. 

A~sc~luBjinkasso AbschluBIInkasso " AbsehluBIInkasso 
... ··= 

1 

1 

1. V ermittler 10 10 10 10 10 10 
2. Năcbsthoheres Organ 1 1 1 1 
3. Generalagent . 3 

1 

3 3 3 3 3 
4. Subdirektor 1 1 1 1 

Weitere Abstufungen, welche sich hier finden, betreffen die Anzahl der Jahre· 
So wird z B. bei einem AbRchlusse von 10 Jahren in Klasse I 50 Prozent ge
wăhrt. Die Provisionsklassen werden je nach der Giite des Risikos bemessen 
und nach der Prămienhohe berechnet. Je hoher der Prămiensatz, desto ungiin-: 
stiger das Risiko, desto geringer .der Provisionssatz. Der oben mitgeteilte Ver
teilungsma13stab wird zuweilen, insbesondere bei der Lebensversicherung, durch 
Abgaben von Provisionen an noch andere Organe erweitert. Es lassen sich Fălle 
nachweisen,. in denen bis zu zehn verschiPdenen Personen ein Anteil an der Pro
vision bei Abschlutl einer Versicberung zuteil geworden ist (Organisator, Sub" 
direktor, Bezirksdirektor, Generalagent, Hauptagent, Agent, Subagent, Vermittler, 
Oberinspektor und Inspektor). Diese Atomisierung der Provision werden alte, 
groBe Gesellschaften vorziehen, wăhrend kleine und junge Anstalten eine Pro
visionskumulierung zu wăblen g.-notigt sind. Jene haben oft ein sich bis in die 
kleinsten Dorfer erstreckendes, Tausende Agenten umfassendes Vermittlernetz, 
diese nur wenige fUr sie tătige Beamte des AuBendicnstes 

Die Interessen der Agenten und der Gesellsohaften stimmen durch
aus nicht immer iiberein. J ene sehen zuweilen darauf, da13 sic ihre Pro
vision verdienen, ohne Riicksicht auf einen etwaigen baldigen VerfaR 
der Poli ce. Diese wollen aher dauernde, nicht verfallende V ertriige. · 
Wircl die Provision nach der Pramic bemessen, so sucht der Agent 
vorzugsweise V ertrăgo zu vermitteln, bei denen die einzelnen Prii mi eu 
hoch sind, also in der Lobensvcrsicherung abgekiirzte V ersicherungen. 
Ist ditl Provision nach dor V ersicherungssumme bestimmt, so wird er 
mehr Versicherungen auf den Todesfall zu vermitteln suchen. 

Di·e Au f g a b e des von dem Genoralagenten angestellten und un tor 
ihm stohcnden Agentcn ist Heranziehung neucr Teilnehmer unei Ein
ziehunp: der Prămien von ihnen. Dazu kommen bei heiden hăufig 
noch · eino Reihe von Diensten rnehr technischcr Natur, beispielsweise 
die Besichtigung von Gebăuden, welche unter Versicherung gebracht 
werden sollen, oder von .Anderungen wiihl'cnd dor V ertragsdauer. Bei 
der Lebensversicherung hat der Agent oder auch Generalagent Aus
kunft iiber die personlichcn V crhăltnisse dos Antragstellers oinzuziehen. 

General- wie Lokalagenten haben meist einen bestimmten Aw 
werbebezirk, der sich auf einzolne Stadttcilo, ganzc Stiidte, Provinzon· 
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und Staaten ausdehnen kann. Es finden sich aher auch, bei der wilden 
Organisation, Agenten ohne ein solches geographisches Monopol. 

Dic Agenten sind auch die Grundlage bei dem Z w ei g an sta l t
s y stern, welches keine Generalagenten kennt. An ihrer Stelle stehen 
die unmittelbar mit cler Hauptdirektion zusammenhăngenden Zweig
anstalten, Zweigdirektionen. Dieses, aus Amerika stammende System 
wurde zuerst boi cler Feuerversicherung, spăter bei cler Lebensversiche
rung eingefiihrt. Die Vorteile des Zweiganstaltsystems bestehen dariu, 
daB die Direktion unmittelbar mit dem Agenten verkehrt und die Mit
telperson des Generalagenten weg.fă]t. Hierdurch werden zweifelsohne 
in vi elen Făllen Ersparnisse erzielt und eine gleichmăBige V erwaltung 
leicht ermoglicht. Die Geseaschaft ist hier ihr eigener Generalagent. 
Dieses System ist aher in Deutschland wenig in Gebrauch. Auch in 
Amerika ist man iiber seine Vorziige geteilter Ansicht. 

Bei beiden Systemen finden sich besondere Ins pe k tor e n oder 
Revisoren zur Kontrolle cler einzelnenAgenturen und auch derGene
ralagenturen. In Amerika haben die Revisionsbeamten hăufig die Be
zeichnung Supcrintendent. 

Der Dienst des Agenten wird duroh umfangreiche Ins t r u k ti o
nen (Agenturiibertragungsbedingungen) geregelt. 

Das Recht cler Agenten, iiber welches auBerordentlich weit
gehende Meinungsverschiedenheiten bestanden haben, ist jetzt im Ge
setz iiber den Versicherungsvertrag geregelt. Danach sind, wie schon 
erwahnt, zwei Arten von Agenten zu untcrscheiden: Vermittlungs
agenten und AbschluBagenten. Das Publikum vermag in cler Regel die 
beiden Arteh nicht auseinander zu halten, es sieht vielmehr in jedcm: 
V ersicherungsagenten zumeist einc V ertrauensperson cler V ersicherungs
anstalt, und zahlreiche Fălle von Unzufriedenheit und Streitigkeiten 
cntstehen daraus, daB das Publikum glaubt, jede ĂuBerung eines Ver
sicherungsagentcn binde seine Anstalt. Das ist keineswegs dor Fall. 

Die Vollmach t dor Vermi ttl ungsagen ten, welche die gro.Be 
·Mehrzahl aller Agenten bilden, ist vielmehr gesetzlich auf ganz be
stimmto Făllc boschrănkt. Der Vermittlungsagent gilt in dem Ver
siohorungszweig, fiir den er bestellt ist und, falls er ausdriicklich nur 
einen· bestimmten Bezirk angewicsen bekommen hat (Bezirksagent), 
auch nur fiir Geschăfte und Rechtshandlungen, die sich auf ·in dem 
Bozirk befindlicho Sachen oder sich hier gcwohnlich aufhaltende Per
sonen beziehen als ermăchtigt: Antrăge auf SchlieBung, Verlănge
rung oder Ănderung ci nes V ersicherungsvertrags, sowie den 'Viderruf 
solcher Antrăge entgegenzunehmen; clic Anzeigen, welche wăhrend 
dor Versicherung zu machen sind, sowie Kiindigungs- und Riicktritts
erklărungen, odor sonstige, das Versicherungsverhaltnis betreffende Er
klarungen von dem V ersicherungsnehmer entgegenzunehmen ; die von 
dem V ersicherer ausgefertigtcn V ersicherungsscheine odor V erlănge
rungsscheine auszuhăndigen; schlicBlich Priimien nebst Zinson und 
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Kosten anzunehmen, sofern er sich im Besitz eincr Prămienrechnung 
befindet, die vom V ersichercr wenn auch nur im W ege mechanischer 
Vervielfăltigung unterzeichnet ist. - Selbst diese engen Vollmachten 
konnen mit Wirksamkeit gegen den Versicherungsnehmer eingcschrănkt 
werden, sofern dieser die Einschrănkung kannte oder kcnnen muBte. 

Es ist mithin der Vermittlungsagent nicht berechtigt, irgendwelche 
Abănderungen hinsichtlich des V ertragsverhăltnisscs, wie es die Ver
sicherungsanstalt festgestellt hat, oder hinsichtlich der Tarife zu 
vereinbarcn. In dieser Bezichung unterscheidet er -sich sehr wesentlich 
,-om A b s c h l u .Bage n ten; denn dieser ist auch befugt, die Anderung 
oder V erlăngerung von V ersicherungsvertrăgen zu vereinbaren, sowie 
Kiindigungs- und Riicktrittserklărungen abzugeben; auch gilt in den 
Făllen, in denen die Kenntnis des Versicherers nach dem Vertrags
gesetz von Erheblichkeit ist, z. B. Kenntnis erheblicher Gefahr
umstănde bei Vertragsschlu.B, die Kenntnis eines Ahschlu.Bagenten 
(nicht aher die des V ermittlungsagenten) der Kenntnis des Versicherers 
gleich. Dagegen darf der Abschlu13agent nicht Anspriiche anerkennen 
oder ablehnen oder V ergleiche schlie13en, sofern er nicht etwa zur Vor
nahme solcher Handlungen besonders ermăchtigt ist. 

Eine ău13erlich erkennbare U nterscheidung zwischen den beiden 
Arten von Agenten ist nicht vorhanden. Die iiberwiegende Zahl der 
Agenten hat aher nur die Rechtstellung von Verrnittlungsagenten. An
zeigen und Mitteilungen an diese, ebcnwwie Erklărungen von ihnen, 
gelten nicht als an oder von der Versicherungsanstalt abgegcben. Dber
lăBt der Versicherungsnehmer die ihm obliegende Ausfiillung des 
Fragehogens dem Agenten, oder macht er auf dessen Veranlassung 
unrichtige Angaben, so ist in der Regel der Versicherungsnehmer dafiir 
verantwortlich. N ur ausnahmsweise wird dic V erletzung seiner Pflicht 
als unverschuldete angesehen werden kiinnen. 

Die Bestimmungen des Handelsgesetzbuchs iiber die Handlungs
agenten, soweit sie in Frage kommen, gelten auch fiir die Versichc
rungsagenten, und au.Berdem hat das Aufsichtsgesetz vom 12. Mai 
1901 einigP Bestimmungen getroffen. 

Bei der Frage der V erantwortlichkeit fiir die Agenten stehen sich 
die Forderungen von V ersicherern und Versicherten noch i mmer schrof:f 
gegeniiber. Diese wollcn dem Agenten eine moglichst schrankenlose 
Vertretungsbefugnis eingerăumt wissen, jene hingegen die Vertretungs
be:fugnis moglichst einengen und ihre Verantwortlichkeit auf ein ge
ringes Mindestma13 zuriickfiihren. 

Der Bctrieb des Agenturgewerhes bedari in einzelnen Lăndern, bei
spielsweisc in fast allen Staaten der Nordamerikanischen Union, :fruher 
auch in Teilen Deutschlands, der Konzession, in PreuBen gemăB dem 
Gesetze von 1853 ehemals der Anmeldung, womit cine obrigkeitliche 
Priifung der Personlichkeit verbunden war. 

Dic iibertriebene Konkurrenz im Agentenwesen hat zu !3Înem gro-
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Ben Ubel gefiihrt, nămlich zur P ro vis ion sa b g a b e seitens der 
Agenten an V ersicherung Suchende, ein gerade auch in Deutschland 
weit verbreiteter MiBstand, der vorzugsweise bei der Lebensversiche
rung herrscht. 

Die Bekămpfung der Provisionsabgabe ist mit den verschiedensten 
iMitteln versucht worden; schon vor J ahren hat z. B. die amerikanische 
Gesetzgebung dagegen wiederholt scharle Beatimmungen erlassen, je
doch ohnc vielen Erfolg. N ach dem Recht vieler amerikanischer Staa
ten darf ein N achlaB in bezug auf die Prămie, welche in dem Tarif 
der Gesellschaft vorgeschrieben ist, nicht stattfinden. Der Agent darf 
also keinenRabatt in der Form gowăhren, daB er einen Teil der Beziige, 
welcho ihm von der Gesellschaft fiir den V ertragsabschluB zukommen, 
dem Versicherung Suchenden auszahlt. Handelt er hiergegen, so wird 
er scharf bestraft, unter U mstănden mit der Entziehung der Kon
zession. A ber sel bst diese Vorschriften ha ben sich nicht als ausreichen
des Mittel bewăhrt. 1921 ist auch in Deutsch-Osterreich die Provi
sionsabgabe gesetzlich verboten und mit Strafe bedroht worden. In 
Deutschland wurden von den meisten Anstalten An tir abat tab k om
m e n getroffen, dure!\ welche auch Begiinstigungsvertrăge unter Zu
sicherung besonderer Vorteile fiir versicherte Personen verhindert wer
den wllen. 

Die weitgehenden Provisionsnachlăsse zeigen iibrigens, daB die den 
Agenten gezahlten Provisionen oft reichlich hoch sind ; denn clie 
Agenten verzichten ja selbst auf einen Teil cler ihnen zukommonden 
Bcziige. 

Dio groBte Ausdehnung hat clas Agentenwesen in Amerika ge
wonnen, wo das sogenannte Oanvassingsystem, clas Anwerben von 
Haus zu Haus, das Hausieren mit Policen verbreitet ist. Aher auch 
in JJcutschland ist es mit det• Volksvet·sieherung eingcdt'llngeu. 

Amerika bietet gleichzeitig clas klassische Beispiel fiir die wirt
schaftliche Ausbeutung cler Agenten. Es wurcle hier wohl zu
erst, wenn auch durchaus nicht allgemein, die Praxis geiibt, Agenten 
nur eino kurze Zeit anzustellen, indem man von der Erwăgung aus
geht, daLI der Agent zu Beginn seiner Tătigkeit zunăchst seinen gan
zen Bckanntenkreis dem Unternehmen zu gewinnen sich bemiiht, und 
daher im Anfang leichtere und schnellere Erfolge aufzuweisen hat 
als spătcr, wo alle seine Bekannten von ihm bereits bearbeitet und 
gewonnen sind. Man entlii.Bt ihn claher einfach, nachdem man ihn 
in dieser W eise ausgenutzt hat. Schwammsystom hat man zutreffend 
dicses Verfahren genannt. Es :findet seine Ergănzung in dem System 
der Pensavertrăge. Hier wird dem Agenten ein sehr hohes festes 
Monatsgehalt versprochen. Da bei gilt aher clie V ertragsabrede, daB er 
ein gewisses Minimum, beispielsweise 50 Policen zu insgesamt 
1000 Dollars Versichenmgssumrne im Monat cler Gesellschaft zu brin
gen hat. Fiit· jede 100 Dollars weniger wird ihm ein nicht unerheb-



108 III. Organisation der V ersicherung 

licher Abzug vom Gehalt gemacht, :falls er nicht noch dazu seine Ent
lassung erhălt. U m dieser zu entgohen, vorsichert der V ermittler hăufig 
genug irgond jemanden und zahlt die erste Prămie aus eigenen Mit
teln. N aturlich :folgt keine z\veite Zahlung und die Police verfăllt. 
(Dber dio RechtmaBigkeit sowie Zulăssigkeit solcher fur die Gesell
schaiten als Schutz dienenden Pensavertrăge herrscht groBe Moi
nungsverschiedenheit.) Um so beneidenswerter ist das Schicksal eines 
Helden auf dem Gebiete der Anwerbepraxis. Geldgeschenke, ja selbst 
Medaillen seiner Gesellschaft harren seiner ; sein N ame wird veroffent
licht und sein Bild prangt zur AnfE"uerung neuer W erber auf allen 
Burcaus und in den Faohblăttern. 

Beachtenswert ist die im J ahre 1901 erfolgte Organisation eines 
Deutschen Bundes der Versicherungsvertreter, in dem die lokalen Ver
cinigungen der AuBenbeamten eine Zentrale ha ben. Der Bund bezweckt 
die Besserung der Standesverhăltnisse. Daneben gibt es noch andcr(} 
Organisationen der AuBenbeamten, beispielsweise der leiten
den Generalvertreter einzelner Zweige. Diese Zersplitterung ist jeden
falls wenig zweckmaBig. 1921 wurde in Berlin der Reichsverband 
der deutschen V ersicherungs-Generalagenten gegrundet. Dieser be
strebt sich, wic es scheint mit Erfolg, die ubrigen Verbănde derselben 
Berufsgruppe in sich aufzunehmen, um durch stra:ffe Zusammen
:fassung die Interessen des Standes gegeniiber Gesellschaften wic Ge
setzgeber zu vertreten. Hierzu sollen ihm u. a. Ortsgruppen dienen, 
deren Errichtung neben der von Fachgruppen geplant ist . 

.Ahnlicho Organisationen gibt es seit Hingerer Zeit in vielen Lăn
dern des Auslands, insbesondere in England, Amerika und Frankreich. 

Einen groBen Au:fschwung hat in den letzten zwei J ahrzehnten das 
Ma kl e r w e s o n genommen. Der Versicherungsmakler ubernimmt im 
Gegensatz zum Agenten die V ermittlung von V ersicherungen fiir andere 
P.ersonen, ohne von ihnen vertragsmăBig hicrmit betraut zu sein; er 
steht nichL wie der Agent im :festen Dienst einer Gesellscha:ft, dcren 
Interessen zu vertreten er die P:flicht 'hat, sondern er steht frei zwischen 
V ersicherern und V ersicherungsuchenden ; letztere p:flegen ihn mit der 
V ermittlung zu betrauen. N ur allzu leicht aher gerăt dor Maklor cbcn
:falls in Abhăngigkeit einer bestimmtcn Geseilscha:ft und bloibtMakler 
nur noch domN amen nach. Wăhrend bis vor kurzem dio Makler wenig
stens in Doutschland :fast nur :fur die Ruok- und die Transportversiohe
rung in Betracht kamen und vornehmlioh ihren Sitz an dtm Zentren 
des Sceverkehrs, in Hamburg und Bremen hatten, haben seit cinigen 
J ahrcn Makler:firmen, gelegentlich unter Bezeichnungen wie Buroaus 
:fur Versicherungsvermittlung und ăhnliches, ihren Betrieb auch au:f die 
Feuerversicherung und andere Zweige ausgedehnt, vcreinzolt sogar 
selbst neuc Gesellscha:ften gegrundet. N amentlich in der N achkriegs
zeit sind groBe Maklerfirmen in den Vordergrund getreten und haben 
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sich teilweise zu bedeutenden Konzernen entwickelt mit einem ganzen 
N etz selbstgegrundeter Anstalten. Eine neue Erscheinung sind auch 
Maklerfirmen in Form von Aktiengesellschaften. Nicht selten ver
einigt freilich die gleiche Firma einen Makler- wie einen Agentur
betrieb. Im Ausland, namentlich England und Amerika, spielt der 
V ersicherungsmakler eine grofle Rolle, in New York beherrscht er die 
ganze Feuerversicherung; dort hat er Ofter auch iiber die Vermittler
rolle hinausgehende Befugnisse. Die Maklergebuhren sind in Ham
burg und Bremen seit langem fixiert; sie betragen zur Zeit in der 
.Seeversicherung etwa zwischen 5 und 15 Prozent der Prărnie bzw. 
zwischen 1/ 8 und 3°/00 der Versicherungssumme. Diese Gebiihren bat 
.auf den genannten deutschen Seeplătzen der Versichorer allein zu 
zahlen. 

Das V erhăltnis zwischen Maklern und Gesellschaften ist nicht 
immer harmonisch, weil die Makler naturgemăfl den Agenten das Ge
schăft erschweren, in der Lage sind, sich die besten Risiken auszu
suchen und diese nach ihrem Gutdiinken bei einer beliebigen und nicht 
immer gerade der fiir den Versicherten besten Anstalt unterzubringen. 

Nicht uberall, wo Versicherungsmakler tătig sind, haben sich 
Vers iche r ung s b 6 rs e n gebildot, regelmaflige Versammlungen Yon 
Versicherern zwecks Ubernahme von Risiken, die durch Makler an
geboten werden. Solohe Borsen gab es allerdings bereits bei Ent
stehung der Seeversicherung an HauptpHitzen der Assekuranz in Ita
lien (vgl. § 40); aher es ist fast nur die See- bzw. Transport-, dancben 
die Feuerversicherung, innerhalb deren bis auf den heutigcn Tag sich 
.ein bOrsenmafliger Handel findet. Hauptborsenplătze fiir die See
·versicherung bcfinden sich in Deutschland in Hamburg und Bremen, 
im Ausland insbesondere in London, Hottcrdam und Amsterdam so
wie in New York. 

IV. Versicherungstechnik (Betriebskunde). 
§ 14-. Uberblick iiber den Gescbăftsbetrieb. 

Versicherungstechnik wird hier im weitesten Sinne gebraucht als 
Sammelname fur alle im Betrieb der Versicherung vorkommenden, 
dioser eigentiirnlichen V errichtungen. Gewohnlich pflegt man unter 
Vorsicherungstechnik mit mehr oder weniger Recht bald diese, bald 
jene Verrichtungen im Geschaftsbetrieb einzelner Zweige zu bezcich
nen. Von diesen speziellen Techniken wird im besonderen Teil bei den 
einzelnen Zweigen jeweils die Rede sein. (2. Band.) 

Dic a Il geme in e Vers iche r ung s te c h ni k, die an diesor Stelle 
allein zu behandeln ist, lăflt sich in drei grofle Teile zerlegen, deren 
Betrachtung in der W eise stattfinden soll, wie die V errichtungen im 
Einzelfall sich folgen. 

Als den ersten Teil kann man die mit dem bereits besprochenen 
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Vermittlerwesen zusammenhăngenden Einrichtungen sowie die mit 
der tatsăchlichen Aufnahme der V ersicherten verbundenen Vorgănge 
ansehen. 

Der Geschăftsgang ist regelmăBig so, daB seitens der von den 
Agenten bearbeiteten und gewonnenen Personen ein Au f n ah m e
an trag auf vorgedruckten Formularen eingereicht wird. Dieser An
trag enthălt im wesentlichen die Beantwortung einer mehr odor minder 
groBen Anzahl von Fragen, welche an die V ersicherung suchenden Per
sonen gerichtet werden, und die sie bei Meidung von Rechtsnachteilon 
·richtig auszufiillen verpflichtet sind. Die auf die Fragen crteilten 
Antworten sollen als U nterlage zur Bemessung des Risikos, also zur 
Bcmes&ung des Preises dienen, welchen der Versicherte zu zahlen hat. 
Sie sollen zunăchst aher dem V .ersicherer Gelegenheit zur Prilfung 
geben 1 ob die beantragte Versicherung von ihm iiberhaupt iibernommen 
werden kann. Im Interesse beider am Versicherungsvertrage heteilig
ten Parteien liegt eine moglichst genaue Deklaration bei der Stellung 
des Antrages. Hierdurch konnen fiir beide Teile peinliche Unklarheiten 
und Meinungsverschiedenheiten bei der Schadenregulierung zum min
desten eingeschrănkt werden. Man unterscheidet summarische, gat
tungsweise und spezielle Deklarationen, doch hat im allgemeinen der 
V ersicherte nicht die Auswahl, welche Art er wăhlen will, vielmehr 
hestimmt dies meistens der Versicherer. Bei den einzelnen Zweigen 
herrscheu wesentlich verschiedene Regeln. (V gl. insbesondere das bei 
der Feuer- und Einbruchdiebstahlversicherung iibliche Verfahren. 
§§ 44, 54.) 

Gleichzcit;g mit dem An trag, der von dem Kandidaten zu unterzeich
nen ist, pflegt eine vertrauliche ĂuBerung des Agenten iiber 
die Glaubwiirdigkeit und die sonstigen personliehen Verhă:tnisse, iiber 
welche direkt zu fragen nicht angebracht ist, an die V ersicherungs
anRtalt abzugehen; bei der Lebensversicherung kommt meist der Be
richt des untersuchenden Arztes zu diesen Vorbereitungen hinzu. Der 
Antrag- nebst den Beilagen wird gepriift und, falls aus irgendeinem 
Gnmrl daR Risiko nicht versicherbar erscheint, abgelehnt. Anderen
falls erfo:gt die Annahme und als Beleg hierfiir in der Regel die Aus
stellung einer Vertragsurkunde, die Police odor Versicherungs
schein heiBt. 

Zuweilen findet sich ein vereinfachtes Verfahren, indem 
der Versicherung Suchende durch Unterschrift auf einem vorgedruck
ten Policenformular, das manchmal die Form einer Postkarte hat, 
die Versicherung durch Abgabe seiner Unterschrift vollzieht und nuf 
eincm angcfilgten Abschnitt der Gesellschaft lediglich hiervon Mit
trilung macht. Dies ist die sogenannte Kuponpolice. Abtrennver
sicherungsschcine sind an sich zwar fiir die meisten Versicherungsarten 
denkbar. bisher aher nur iiblich in der Einbruchdiebstahl-Versiche• 
rung, W asserlcitungsschăden-V ersicherung, namentlich soweit deren 
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AbschluB sich auf der Hamburger Borse zu vollziehen pflegt, bei der 
Reiscunfall versicherung und bei der Trichinenversicherung ; ihre Ein
fiihrung in die Feuerversicherung hat das Aufsichtsamt gehindert, 
weil es dic Priifung der subjektiven Verhiiltnisse und die Bemessung 
der V ersicherungssumme nach dem W ert des versicherten Interesses 
zur Zeit der V ersicherungsnahme Îiir unerlăBlich hiilt. Beim Kauf 
von Policen fiir Reiseunfallversicherung vermittels Automaten auf 
Bahnhofen ist zum Inkraftsetzen der Versicherung noch nicht oinmal 
eine Benachrichtigung der Gesellschaft erforderlich. 

Ober siimtliche Antrăge wird ei ne An trag sst ati sti k gefiihrt. 
Die in den Antragsformularen gestellten Fragen sind bei den ein

zclnen Versicherungszweigen durchaus verschieden. Denn es ist klar, 
daB bei einer Unfallversicherung das Risiko von ganz anderen Momen
ten als etwa bei einer Diebstahlversicherung abhiingig ist. Auch bei 
den verschiedenen Unternehmungen stimmen die Fragebogen in den 
Einzelheiten nicht iiberein, wenn auch der Inhalt im wesentlichen der
selbe ist. 

Der dem V ersicherer zuerteilte Vers iche r ung s s chei n enthălt 
die Bedingungen, auf Grund deren die V ersicherung erfolgt, und die 
sich fur beide Teile daraus ergebenden Rechtsfolgen. Diese bilden den 
wesentlichen Inhalt des Versicherungsvertragsrechts. (§ 24.) Die all
gemeinen V er&icherungsbedingungen sind vor V ertragsschluB dem Ver
sicherten auszuhăndigen, der hieriiber quittieren muB. Die Bcdingun
gen bilden bei den Gegenseitigkeitsvereinen einen Teil der Satzung. 

Mit der Aufnahme eines neuen V ersicherten geht Hand in Hand 
die Registrierung in den verschiedenen Biichern zur Fortfiihrung dor 
verschiedenen B est an ds ta t is ti ken. 

Von diesem gesamten ersten Te il wird die Technik der P r ă mie n
und Reserveberechnung besonders zu erortern sein. (§ 16.) Hier 
handelt es sich um die Art und Weise, wie der Preis der Versichernng 
auf Grund ( mathematisch-)statistischer Berechnungen îestgestellt wird, 
welche Bcstimmungsgriinde ihn leitcn, und im engsten Zusammen
hang mit der Pramienberechnung um das gerade im V ersicherungs
wesen besonders ausgebildete Institut der Sicherheitsfonds. Darunter 
werdeu im weitesten Sinne alle diejenigen Riicklagen verstanden, 
welcho das Wesen der Versicherung mit sich bringt: Schadenreserven, 
Rcntenreserven, Prămienreserven, auBerordentliche Sicherheitsreserven 
und sonstigc Fonds, insbesondere Kriegsreserveîonds. Diese Reserven 
werdeu in cinem and·eren Zusamrnenhang, nămlich mit der allgemeinen 
Finanzverwaltung, besonders behandelt. (§ 19.) 

Eino verwandte Auîgabe wie die Sicherstellungen hat fiir alle 
V ersicherungszweige die R ii c k ve r sic h e r ung. (§ 65.) Dieser bedient 
sich eine Versicherungsanstalt (Hauptversicherer), um einen mehr oder 
minder groBen Teil des von ihr in Deckung iibernommenen ·Risikos ab
zuwălzen. Ein Warenhaus im Werte von 40 Millionen Mark ist bei 
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einer Gosellschaft A versichert oder auch zugleich bei mehreren Ge
sellschaften A B C und D mit je 10 Millionen. Keine dieser vier An
stalten mochte aher bei einem Brande mehr als hOchstens 2 Millionen 
zu vergulen haben; jede gibt daher 8 Millionen an eine anderc Gesell
schaft ab, welche die Ruckversicherung betreibt. Im Gegensatz hierzu 
nennt man das V erhăltnis der vier Gesellschaften zu dem W arenhaus 
Mit vers iche r ung. Bei dieser ha ben wir es mit einer primăren 
'l'eilung des Risikos zu tun: jede Anstalt ubernimmt nur 1/4. des Ge
samtwertes in Deckung; bei der Ruckversicherung handelt es sich 
um eine sekundăre Teilung des Risikos: jede der vier Anstalten wălzt 
eine Quote ihres Teilrisikos auf einen anderen Versicherer, cler aher 
mit dem W arenhausbesitzer in keinerlei direkter Beziehung steht. Bei 
dor Mitversicherung hat der Versicherte es durchweg freilich auch 
nur mit einem Versicherer zu tun, mit demjenigen nămlich, der als Be
auftragter der ubrigen den VersicherungsabschluB tătigt und dem
gegentibct• der Versicherte auch die ubrigen, wăhrend des Laufes der 
Police erforderlich werdenden Anzeigen crstattet und Zahlungcn leistet. 
DaB materiell aher jeder der Mitversicherer dem Versicherten gegen
uber unmittelbar verpflichtet ist, wenn dies formell auch nicht ohne 
wciteres hervortritt, ist wesentlich. J eder Mitversicherer haftet fur 
seinen Teil flir eigene Rechnung, so daB also keineswegs 0ine soli
darische Haftung jedes Mitversichcrers fur die gcsamte Versicherungs
summe in Betracht kommt. Dio Betătigung der Mitversioherung Imun 
cino gelegentliche sein oder auf festen Vereinbarungen mehrerer Ge
sellsohaften beruhen. Letzteres ist namentlich der Fall bei dor Dber
nahme notleidender Risiken. (V gl. § 44.) 

Der P rei s der V ersicherung und die Hohe der Reserven han gen 
naturgemăB aufs engste mit den laufenden Verpflichtungen der V er
sichernngsunternehmung zusammen, und diese wiedorum bemessen sich 
nach dem ii bcrnommenen Risiko, nach der Hohe dor etwa zur 1~ us
zahlung grlangenden Versicherungssumme. Dic Versichm;ungssummen 
aher sind nach dem Versicherungswert zu bcmessen, dessen Feststellung 
ebenfalls Aufgabe einer besonderen Technik ist. (S.132, 194.) Dil' 
Fixierung dieser Werte ist von maBgebendem Interesse bei Eintritt des 
V ersicherungsfalles. Sie beschăftigen uns daher in dem als z w ei ten 
Toi 1 bezeichneten Komplex der Betriebstechnik, welcher mit dem 
eigentlichen Zweck der V ersicherung, der Schadens- oder sonstigen Be
darfsdeckung des V ersicherten zusammenhăngt und in dem Augenblick 
in Tătigkeit tritt, in welchem sich dor sogenannte Versicherungsfall 
ereignet, die Tatsache, fur welche die ganze V ersicherungseinrichtung 
getroffen ist, und die die Leistung des Ersatzes an den V ersichertcn 
ausl6st. Hier ist die gesamte mit der Ersatzleistung verbundene 
Technik zu erortern. (§ 17.) 

Di e S c ha dens tati sti k enthălt alle auf den Versicherungsfall 
beztiglichen wichtigen Punkte in ziffernmăBiger Darstellung. 
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Mit den beiden Teilen der allgemeinen Versicherungstechnik steht 
naturgemă13 in Beri.ihrung die Fin an z ve r w a 1 tun g der V ersiche
rungsunternchmungen, bei welcher die V erwaltungskosten, die V ermo
gensanlagen und die Geschăftsgewinne die Hauptrolle spielen, da sie 
die wichtigsten Posten cler Bilanzen sind. Es mag hier nur angedeutet 
werden, daB die Verwa1tungskosten in Absch1uB-, lnkasso-, allgerneine 
Betriebs- und Schadenregulierungskosten eingetei1t werden. Die Buch
:fi.ihrung ist hier ebenialls zu behande1n. 

U m ein anschauliches Bild der Auîgabe der V ersicherungstechnik 
zu bieten, mag der Versuch unternommen werden, ein Schema cler 
a 11 geme in e n B e t r i e b s te c h ni k aufzustellen, dessen einze1ne Teile 
j edoch naturgemăB nicht fi.ir alle V ersicherungszweige g1eichmă13ig in 
Betracht kommen. 

1. Vor Au f n ah m e des Vers iche r ten. 

a) Rek1ame, Propaganda des Agenten, Versendung von Prospekten. 
b) Ausfi.illung des Antrags (Fragebogens); Anzeige der Geîahr

umstănde zwecks Ermittlung des Risikos. 
<J) Wertermittlung, Vereinbarung i.iber Versicherungssumme, Ver

sicherungsdauer und sonstige Punkte. 
d) Normierung bzw. Mittei1ung der Prămie. 

2. N ac h A u f n ah m e des Vers iche r ten. 

a) Ausfertigung der Police. 
b) Riiekversicherung. 
c) Zahlung der Prămien. 
d) Reservenberechnung und Ri.ickversicherung. 
e) Ănderungen wăhrend cler Versicherungsdauer. 
i) Ki.indigung oder sonstige Beendigungsgri.inde. 

3. Vers iche ru ngsf a 11. 

a) Anzeigepflicht. 
b) Rettungspflicht. 
c) Schadenfeststellung. 
d) Auszah1ung cler Versicherungssumme. 

Zu 1-3. 

:a) Aufbringung und Berechnung cler Verwaltungskosten. 
b) V ermogensan1age. 
e) Erzielung und Verwendung von Gewinnen (Dividenden). 
d) Nachweise an die Aufsichtsbehărden. 

Bei den meisten V ersicherungsansta1ten diirfte der praktische Ge
schăftsbetrieb in mehrere Abteilungen zer:fallen, we1che sich etwa be-

lllanes, Versicberungswesen I. S. Aufl. 8 
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schaftigen mit: 1. dem direkten Geschăft, 2. (namentlich bei der Feu<3r-, 
See- und anderen Giiterversicherungen), der Riickversicherung und 
Maximalkontrolle, 3. der Organisation (Age.ntenwesen), 4. der Regi
stratur, 5. der Statistik, 6. den Nachweisungen an die Aufsicht&
behorden, 7. Personalien. 

Es mogen einige Worte gestattet sein iiber die durcb den Massenbetrieb 
ermoglicbten t.echniscben Vollkommenbeiten, clie sicb vorzugsweiso bei 
einzelnrn groBen amerikanischen Gesellschaften vorfinden. Die ansgiebigste Ver
wendung cler Elektrizităt kann da kaum iiberraschen. So finden sicb hier elek
trisch" Zahlmascbinen, bei den•·n die Zfihlkarten durch Zuhi.lfenabmP von Durch
lochungen mit Leichtigkeit, wenn die Karten aueh nacb Millionen ?.ăhlen, iiber
sehen werdt•n konnen. Pnrumat1sche Posten Lefordern in Kapseln die Scbriftstiicke 
von ei ner A Lteilung in die andere, vom 10. Stockwerk auf dem Umweg iiber die 
pneumatische Zentrale im Kellcr zum 20. Srockwerk, in kaum einer Minute. 
Selbst die Photographie wird "innreich zur VervielniJtigung von Policen verwandt, 
wotlurch heliebig viele Exemplare hergestellt werden konnen, ohne daB Scbreib
febler oder sonstig~ Versehen vorkommen oder eine 13eeintrăcbtigung der Dent
lichkeit dr.s Originals. DaB auch die l{echenmaschine, womoglieh mit elektri
triscbem Betrieb, ansgiebige \' erwendung findet, bedarf kaum der Erwăhnung; 
sie ist in allen Lăndern reichlich in Gebrauch. 

Sebr viele Versi<'hernngsnnternehmungPn kranken an der Unzulanglicbkeit 
eineH veralteten Bureaubetriehes und Pines unzeitgemiiBen vet-rechnungstel'bniscben 
Apparates, ohne daB man sich jedoch bisber in groBerem Umfange dazu bat 
entschlie.Ben konnPn, das Taylorsystem einzufiihren. Es kann keinem Zweifel 
nnterliegen, daB die landlăufigen Arbt'its und Verrecbnungsmethoden, die zeit
raubende und gewaltige I\o"ten erfordernde stăndige Kleinarbeit des Heraus
schreiLPns der verscbiedensten Sebei ne, A brechnungen, Quittungen usw. ganzlich 
unzureichend si11d und durcb wPsentlich verbesserte Methoden, wie sie Taylor 
unrl die Anhănger seiner M etbod•, empfehlen, ersetzt wer<len k5nnen. In vor
bildlicber W Pise ist das Taylorsystem im 8chwedischen Reichsversicherungsamt 
eingefiihrt worden. 

§ 15. Mathematiscb-statistiscbe Grumllagen. 

Die wissenschaftliche Erforschung von Massencrscheinungen mit
tels erschopfender Boobachtung ihrer Elemente durch Zahl und Ma.B 
nennen wir Stati sti k. Sie ist das notwendigste technische Hilfs
mittel jeder Versicherung. Ohne Statistik gibt es keinen rationellen 
Versicherungsbetricb. J e ausgebildeter die Statistik, auf einer desto 
hoheren Stufe steht dic Versichcrung. 

Aher nicht nur die exakto Methode des Zăhlens und Messens ist 
es, welohe praktisch verwendbare Grundlagen :fiir den Versicherungs
betrieb schaf:ft, sondern es mu13 auch, bei dor U nmogliohkeit objektiver 
und erschopfender Beobachtimgsweise aller Zufă]e und Erscheinungen, 
das Zuriickgrcifen auf den subjektivon Standpunkt des Beobachters, 
die Erfahrung oder auch nur die schătzende Betrachtung zu Hilfe ge
nomrnen werden. 

Dio au f Erfahrung oder Schătzung beruhenden Betrachtungen sind 
nach v. Mayr als sckundăre Beobaohtungsformen zu bezeichnen und 
zu diesen gehoren insbesondere notizenartige Zahlenorie.ntierungen. 
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Hierbei handelt es sich um Beobachtungen solcher Massen, denen das 
fur die eigentliche Statistik entstehende Merkmal erschopfender Be
obachtung fehlt. 

Bei der S c h ă t z ung handelt es sich stcts darum, aus bereits be
kannten Zii.hlungen oder Messungcn verwandter Erscheinungen oder 
Zufii.lle fur die durch unmittelbare Beobachtung ubcrhaupt nicht oder 
noch nicht verfiigbarcn Massen Naherungswerte abzulciten. 

N ur fiir dic wenigsten V ersicherungszweige bestoht die Moglioh
keit exakter Massenbeobachtung. Am giinstigsten liegen fur einc ge
naue statistischc Erfassung clic V erhii.ltnisse bei solchen V ersicherungs
zweigen, bei clenen es sich um einen durch menschliche Tătigkeit iiber
haupt nicht oder nur unter ganz besonderen U mstănden herbeifiihr
baren Bedarfsfall handelt, also bei der Erlebensversicherung ocler cler 
Sturmschădenversicherung. Bei dcn mcistcn Versicherungszweigen 
konnte und kann erst durch jahrzehntelangen Betrieb die erforderliche 
Statistik erlangt werden. 

Das wichtigste Gesetz cler Statistik, welches fiir clas V ersicherung&
wesen in Betracht kommt, ist da s G e set z de r g ro fie n Z ah le n. 

Man hat erfahrungsgemăB die Beobachtung gemacht, daB bei clen 
groBen Zahlen, in welchen das Ergebnis statistischer Massenbeobach
tungen zum Ausdruck gelangt, RegelmaBigkeiten, sei es des Eintritts 
gewisser Ereignisse, sei es im Gefiige einer Masse auftreten, die bei 
Beobachtung eines nur kleinen Postens nicht erkennbar sind. Als be
sonders bekanntes Beispiel hierfur mag auf die groBe HegelmiiBigkeit 
in der Absterbeordnung einer Bevolkerung hingewiesen werden, wah
rend diese bei einzelnen Familien keine RegelmiiBigkcit ahnen lăBt. 

Die als Gesetz der groBen Zahl bezeichnete Tatsache erklărt 

v. Mayr in folgender Weise. "Wenn es sich um viele Fălle handolt~ 
iiberwicgen die allgemein durchgreifenden ocler mehr oder minder kon
stanten Hauptursachen, welcho clen Aufbau einer Bestandsmasse oder 
den V erlauf einer Bewegungsmassc veranlassen, die einzelnen aus
nahmsweise und unregelmaBig eintrctenden N ebenursachen so sohr, daB 
die gefundene RegelmăBigkeit der Masse sich als notwendige Folge der 
iiberwiegenden Wirkung jener Hauptursache darstellt." Allcrdings 
liiBt sich die Frage, wie groB nun ei;nc Massenbeobachtung sein muB, 
da mit bei ihr die Regelmii.Bigkcit der Erschcinungen konstatiert wcrden 
kann, nicht allgemein beantworten. Es ist auch noch nicht ausroichcnd 
erforscht, auf welchen Gebieten das Gesetz der groBen Zahl gilt. W enn 
man nun aher auch fur oinige Gebiete imstande ist, die Zahl von Fiillen 
anzugeben, welche ausrcichond ist, um daraus dus Gcsctz der groBcn 
Zahl ableiten zu konnen, so wăre es auf der anderen Scite wiecler fiir 
die Zwecke des Versicherungswesens verkehrt, wollte man die Bchaup
tung aufstcllen, daB, je groBer die Zahl der Beobachtungsfalle sei, 
desto genauer das Gesetz der groBen Zahl zur Anwendung golangt. 
Denn bei ubergroBer Massenbeobachtung werden zahlreiche bedeu-

8* 
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tungsvolle Unterschiede vollkommen nivelliert. So hiitte z. B. eine au:f 
Beobachtung aller in der W elt lebPnden lVIenschen be.-uhende Stet·bc
tafel fiir die Lebensversicherung einer deutschen Gesellschaft, welche 
nur Deutsche vcrsichert, gar keinen Wert; "denn man hiitte cs mit 
einer die gewaltigsten Rassen-, N ationalităten-, Stammesunterschiede 
verwischenden Abstraktion zu tun". 

Wenn man die wertvolle wissenschaftliche Arbeit der Statistik iiber
haupt in der reichlichen Differenzierung sieht und nur darauf Ge
wicht legt, dal3 die Gruppen, welche Sonderbetrachtungen und Ab
straktionen unterworfen werden, so weit don Charakter der Massc tra
gen, dal3 voraussichtlich die allgemeinen und durchschlagcnden V er
ursachungen gcgeniiber den N ebcnursachen indirekter Natur geniigend 
zur Geltung kommen, so gilt diese Forderung ganz besonders fiir die 
V ersicherungsstatistik. 

So verschieden die statistischen Zi ele fiir die einzelnen V ersiche
rungszweige sein mogen, gemeinsam ist allen die moglichst genaue 
Erforschung der Gefăhrlichkeit des einzelnen Risikos, oder doch wenig
stens einerGruppe von Risiken. Auf Grund der Erfahrungen suchtman 
zunăchst G efa h ren k 1 as se n zu konstruieren und fiir j ede die ratio
nelle Grundprămie statistisch zu ermitteln. Alsdann sucht man inner
halb der Gcfahrenklassen die einzelnen Risiken besonders zu gruppie
ren, um moglichst jedes Risiko zu einer erschwingbaren Prămie ver
sicherbar zu machen. Diesem Zwcck dienen einmal vertragsmăl3igc V er
einbarungcn iiber die Haftung des Versicherers, dann aher auch solche 
iiber besondere Sicherheitsvorschriftcn u. dgl. m. Schliel3lich sucht man 
durch die Riickversicherung cine Verteilung derRisiken durchzufiihren. 

Grundsătzlich ist jedes Risiko versicherbar, wenn die entsprechende 
Prămie gezahlt wird. Voraussetzung ist dabei nur, dal3 die personlichen 
und okonomischen V erhăltnisse der V ersicherten normal sind, dal3 das 
von den Englăndern als moral hazard bezeichnete Moment, die mora
lischo Qualităt der Versicherten, nicht zu erheblichen Bedenken An
laB gibt. 

Der Ausdruck Ris i k o wird im V ersicherungswesen in einem 
mehrfachen, einem abstrakten und einem konkreten Sinne gebraucht. 
Abstrakt bedeutet er das Mal3 der Gefahr oder den Ausdruck des 
Durchschnittsbetrags eines moglichen Schadens in einer bestimmten 
Zeiteinheit. Die Praxis hat diesen urspriinglich abstrakten Begrif:f 
zu einem konkreten gestaltet und versteht unter Risiko ein Ohjekt, 
und zwar ein Le ben, eine Sache, ein V ermogen, welches durch das 
Ereignis, an dessen Eintreten bei dor Versicherung gedacht wird, zor
stort oder beschâdigt oder sonst irgendwie ungiinstig beeinfluBt wer
den kann. In dem eben erorterten Sinne haben wir das Risiko vom 
Standpunkt der Versicherungsunternehmung aus betrachtet. Es liegt 
aher auf der Hand, dal3 der Begrif:f des Risikos fiir den oinzelnen 
an der Versicherung Beteiligten ein wesentlich anderer ist. So konnen 
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wir dem konkreten Begriff des Risikos im objektiven Sinne ein sub
jektives Risiko gegeniiberstellen, und verstehen hierunter ein Objekt, 
wclches durch ein Ereignis zum N achteile einer bestimmten Person, 
eines bestimmten Interessenten, beeintrăchtigt werden kann. Ein Dei
spiel mag dies erlăutern. Hundert au:f einem Damp:fer untergebrachte 
Sendungen, welche hundert verschiedenen Personen gehi:iren, aher alle 
bei demselben V ersicherungsunternehmen versichert sind, hilden nur 
ein einziges Risiko :fiir den Versicherer, wăhrend fiir jeden der hundert 
Eigentiimer nur die ihm gehi:irige Sendung ein Risiko ist. 

W enn im vorhergehenden von Statistik gesprochen wurde, so ist 
dabei die Statistik nur in einem ihrer vielen Begri:f:fe betrachtet wor
den. Auch das, was nunmehr unter der Bezeichnung Mathematik zu 
erwăhnen ist, wird hău:fig als Statistik, und zwar als mat h ema
ti s c h e Stati sti k bezeichnet. 

Das Gesetz der gro13en Zahl, welches im Vordergrund der Eri:irte
rungen stand, ist nur ein Hauptanwendungs:fall der Wahrschein-
1 i c h k ei t s re c h n un g , deren Grundlage kurz zu schildern ist. 

Zahlreiche Erscheinungen des tăglichen Lebens zeigen, daB beim: 
Vorhandensein gewisser Bedingungen ein bestimmter Er:folg mit einer 
gewissen W ahrschcinlichkeit crwartet werden darf. W enn ein Mensch 
das Alter von x J ah ren erreicht hat, so erlebt er das Alter von x + lJ ahr 
oder er erlebt es nicht. Es handelt sich hicr- wenn wir den Darlegun
gen Czubers :folgen diirfen - um die Beobachtung eines Menschen, 
der x J ahre alt geworden ist und nun mit der ihm eigentiimlichen 
Konstitution den kaum dem N amen nach an:fiihrbaren Einfliissen 
ausgesetzt ist, von welchen Leben und Sterben abhăngt, und die in 
einer bestimmten Kornbination au:f dasselbe einwirken. 

Man kann sich nun vorstellen, da13 sich in Ansehung einer be
stimmtcn Konstitution die Mi:iglichkeiten der maBgcbenden Einfliisse 
in zwei Gcbiete scheiden, von denen die eine mit N otwendigkeit zum: 
Durchleben des gedachten Zeitraums, die andere zum vorzeitigen 
Tode fiihrt. Dber diese allgemeine Vorstellung hinaus ist aher mit dem 
uns zu Gebote stehenden Wissen nicht zu kommen. Es sind mehrere 
einander ausschlieBende Er:folge mi:iglich, ohne daB wir jedoch aus dem 
Gang der Verwirkliohung jener Bedingungen einen bestimmten Erfolg 
mit Sichorheit angeben ki:innen. Allein hier kommt uns die Bestim
mungsmi:iglichkeit der W ahrscheinlichkeit zugute und gibt uns eine 
wcscntliche Ergănzung unseres Nichtwissens von dcr Zukunft. Unscre 
Erfahrung lchrt uns : von zahlreiohen Personen, welche in dem Alter 
des von uns zu bcobaohtenden Individuums stehen und seine Konsti
tution haben, wcrden nur wenige oder sehr vi ele x + 1 J ahr nlt. Aus 
dieser El'fahrung heraus ki:innen wir uns ein Urteil bildcn, welches, wenn 
auch nicht das W esen der G ewiBheit, so doch die Form der Gewi13-
heit hat. 

Unter mathematischcr Wahrscheinlichkeit versteht man 
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das V erhăltnis der Zahl der Fălle einer bestimmten Art zu der Zahl 
det· ii brrhau pt und gleich moglichen Fălle. Die mathematische W ahr
scheinlichkeit gibt uns mithin ein Ma B Îiir die Berechtigung einer 
Erwartung oder Vermutung. 

Brzeichnen wir die GewiBheit des Nichteintritts eines Et·eig
nisses mit O und die des Eintritts desselben mit 1, in dem von uns 
behandelten Falle also das Erleben des x + 1 ten J ahres mit 1, das 
Sterben im x ten J ahre mit O, so ist es klar, daB das MaB fiir die 
W ahrscheinlichkeit des Erlebens oder Nichterlebens zwischen O und 1 
liegen muB. Zu ermitteln nun, welches das richtige MaB zwischen O 
und 1 ist - offenbar ausgedriickt in Form ein~s Bruches - ist Zweck 
und Aufgabe der Wahrscheinlichkeitsrechnung. 

Am klarsten werden die Aufgaben der W ahrscheinlichkeitsrech
nung, wenn wir an das Wiirfelspiel denken. Bei einem einfachen \Viir
fel besteht die Moglichkeit, daB im Einzelfall die mit 1, 2, 3, 4, 5 
oder 6 Punkten versehene Flăche zu oberst zu liegen kommt. \V ann 
trifft dies nun fiir die einzelne Flăche zu ? Die W ahrscheinlich keit, 
da fi ei ne bcstimmte N ummer herauskommt und die W ahrscheinl ich
kcit, daB diesc bestimmte Nummer nicht herauskommt, liegt zwischen 
O und 1. Die GewiBheit des Herauskommens wird von 1, die Gewifi
heit des Nichtherauskommens von O dargestellt. Gewillheit und Un
gewiBheit zusammen genommen sind mithin gleich 1. Sechs Fălle sind 
glcich moglich; folglich ist die W ahrscheinlichkeit des Herauskom
mens einer bestimmten Nummer 1/ 6 • DaB das Feld mit 5 Punkten oben 
zu liegen kommt und daB dies mit einem Feld gcschieht, welches 
nicht 5 Punkte enthiilt, sind 2 mogliche Falle; der 2. Fali ist aber 
fiinfmal so oft moglich als der 1. Die W ahrscheinlichkeiten sind also 
mithin hier 1/ 6 bzw. 5/ 6• 

Abcr wiihrend man beim Wiirfelspiel, ebenso wie bei Lotterien und 
Kartenspielen die Anzahl der moglichen und der giinstigen Falle wirk
lich zăhlen kann, ist dies im Versicherungswesen durchweg nicht der 
Fali. Hier ist vielmehr die Anzahl aller und die Anzahl der giinstigen 
Fălle unbekannt. Deshalb muB man die Erfahrungen, die Statistik 
zu Hilfe nehmen. Handelt es sich z. B. darum, die W ahrscheinlichkeit 
davon zu ermitteln, daB ein dreiBigjăhriger Mann noch 10 .J ahre lebt, 
so ersiPhl: man ans der anf statistischen Ang-nhen von 23 Voi·siciie
rungsgesellschaften beruhenden deutschen Sterblichkeitstafel, daB von 
54 454 drcilligjăhrigen Mănnero noch 48 775 vierzig J ahre alt werden. 
Die Wahrschcinlichkeit des Erlebens des 40. Lebensjahres bei dem in 
Betracht kommcnden Individuum ist 48775: 54454=0,8957. 

Dia Darstellung der W ahrscheinlichkeitsrechnung in ihren weiteren 
Ausgestaltungen ist die Aufgabe dar Versicherungsmathematik . 

• Die Behauptung" - so flihrt Cz11,ber aus -, .die Wahrscheiulichkeitstbeol'ie 
bilde die Grundlage des Versicherungswesens, mag dem Laien oiler demjenigen, 
welcher diese Studienrichtung eben erst betritt, wenn er ein Werk iiber den 
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genannten Gegenstand znr Hand nimmt und die ersten Probleme liest, befremd
lich erscheinen. Es wird "ich ibm die Frage aufcldingen, wie es denn moglich 
sei, daB Unter8uchungen an Karten- unei Wiirfelspielen, an Ziehungen aus Urnen 
mit verschiedenfarbigen Kugelu unter konoplizierten l.kdingungen, in Bezit>hungen 
stehen sol! ten zu jenen Vorgangen, welche die St.ruktur einer Gesamtheit von 
Lebenden bestimmen und veranolern. A uf diese Frage kann nicht beoser als 
wieder mit einer Frage geantwoJrtet werden Wie ist es modi<-h, daB Hetrach
tungen an geraden L<nien, an Wmkeln, Drei,..cken, an der Kreislinie uns be
făhigen sollten, die erhabenen Gesetze in der Bewegung der Himmelskiirper zu 
erfassen und darzustellen? U nd doch i~t dem so, uud doch beruhen unsere 
Kenntnisse von den Bewegungen im Himmo~l-ramne, wie von den Kewegungen 
an Maschinen und anderen terreRtnscben Obj~kten in letzter Linie auf uDReren 
geometrischen Erkenntnisst'n. D.trin lit•gt eben das Wesen eine. jeden Wissen
schaft, daB sie ihr Erkenntnisgebiet in ElemPnte auflost uud dtese zuer't ein
zeln, danu in ihren mannigfaehen Verloindungen erforRcht, um dem Geiste nach 
und nach die Herrschaft iiber das gam~e Uebiet zu ver,chafl:'en. Auch die \Vahr
scheinlichkeit~theorie verftibrt so, wenn sie ungewisse, hanfig wiederkehrende 
Schlligse an einfachen, durt;hsichtigen l.lildern richtig zu ruachen unol dann korr
rekt zu kombinieren lehrt." 

Grundprinzip aller Versicherungstechnik ist die e r w ar tun g s
gemă.Be Proportionalităt von Leistung und Gege nlei
s tun g. Es bestcht ein solches Verhiiltnis zwischen dom Einsatz seitcns 
der Gcsamthcit aller Teii.nchmcr und dem Einsatz der Unternehnmng, 
jeder Einsatz multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit den Einsatz 
zu verlieren. Dabei sind Lcistung und Gcgcnleistung meist kcine festen 
Werte, sondern Erwartungswerte, die Produkte einer bestimmten 
Summu und einer W ahrscheinlichkeit. Die Ausbildung ratione:ler Ver
sicherung ist erst auf Grund dieser Erkenntnis moglich gewesen. Deren 
Entwicklung muB aher die Versicherungsmathematik lehren. 

§ 16. Te1·hnik der Pramienbereebnung. 

Die Bcstimmung des Verkaufspreises der Versicherung weist ganz 
besondert' Eigentiimlichkeiten auf. Die Schwierigkeit der Berechnung 
erhellt schon daraus, daB allein fur diejcnige der Lebensversicherungs
prămien und des damit zusammenhiingendcn Stoffes eine eigene 
Wissenscha:ft tătig sein muB, die erwăhnte Versicherungsmathematik. 
Hicr sind natiirlich nur die wirtscha:ftlichen Seiten diescr Technik zu 
erortern. 

Bei der B esti m m ung des P rei se s fiir die einzelnen Versiche
rungen ist dem Versicherer ein recht weitgehender Spielraum gelasson, 
insofern, als er sich seine Risikeu auswăhlen, sein Arboitsgebiet aus
dehnen oder beschrănkon, sein V ermogen mehr oder mindor produktiv 
anlcgen kann. Im groBen ganzon wird sich der Preis fiir die Versiche
rung nach Angebot und Nachfrage und dcn Produktionskosten richten. 
Doch gill dics in viel weiterem Umfange fiir die Sachversicherungen 
ah fiir die Personen-, namentlich die Lebensversicherung. Eine Er· 
hohung der Produktionskostcn, wie sie insbesondcre in den letzten 
J ahreu eingetreten ist, durch Qualitătsverschlechterung auszugleichen, 
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macht im allgemeinen allein schon die Konkurrenz der V ersicherunglf
unternehmungen unmoglich. 

In besonders miBlicher Lage befinden sich bei plotzlichen erheb
licheu Kostensteigerungen die Versicherer, welche langjii.hrige V er
trii.ge abgeschlossen ha ben, oder auch solche, dia N aturalersatz, etwa 
die Lieferung zerbrochener Glasscheiben, ubernommen haben. Dia 
Lcbensversicherung, namentlich aher auch die Haftpflichtversicherung, 
soweit hier langfristige V ertrăge bestehen, konnen wohl nur durch be
sondere gesetzliche Ermăchtigung die Moglichkeit bekommen, wenig
stens fur dio noch nicht abgelaufenen Jahre der alten Vertrăge Zu
schlăge erheben zu durfen. Die Sachversicherer, namentlich wenn sie 
Vertrăge von nur kurzer Dauer abschlieBen, haben es wesentlich leich
ter, den Verkaufspreis den Produktionskosten entsprechend zu erhohen. 

Wăhrend in cler Regel der Fabrikant im voraus die Herstellungs
kosteu des Artikels weiB, welchen er verkauft, kennt der V ersicherer 
diese Kosten nicht. Sein Geschăft, das als ein Verkauf von Sicherheit 
erscheint, ist meistens ein Vertrag,. durch welchen eine bestimmte 
Summe nach ihrem zukunftigen Kassenwert gekauft wird. Der Kauf
manu kann sich zufolge seiner personlichen und sachlichen Kenntnisse 
uber die Kosten seiner sămtlichen W aren vergewissern, bevor er sie 
verkauft hat. Der Versicherer erhii.lt diese Aufklii.rung, durch welche 
er die Kosten der Sicherheit, die er verkauft, bestimmt, nicht auf 
Grund seiner eigenen Erfahrung, sondern auf Grund der Erfahrung 
vieler Versicherer in vi elen Staaten viele J ahre hindurch. Die fur den 
Ka.ufrnann oder Fabrikanten in Betracht kornmenden Kosten sind eine 
ganz konkrete, im voraus feststehende Tatsache. Die Kosten des V er
sicherers sind eine auf der Durchschnittswahrscheinlichkeit beruhende 
Ahstruktiou. 

Di•J Proportionalitiit des Risikos ist (wie § 15 gelehrt bat) not
wendige Voraussetzung jeder Versicherung. Der beiderseitige Einsatz 
setzt sich aher, wie an derselben Stelle gezeigt wurde, zusammen aus 
der Hohe des Bedarfs und der Schadenswahrscheinlichkeit. (S. 119.). 

Was die Berechnung der Schadenswahrscheinlichkei t an
langt, so ist es fiir eine Unternehmung nicht angii.ngig, verschieden
artige Risiken in gleicher W eise zu behandeln, falls nicht etwa das 
eigentliche Prinzip der Versicherung, nămlich das der erwartungsmiiBi
gen Proportionalitii.t durchbrochen und sozialpolitische oder Wohltătig
kl'ilsnbsichten an die Stelle dieser Proportionnlităt treten sollen. Im 
allgemeinen ist dies nicht der Fali. Jedenfalls kennt der private Ver
sicherungsbetrieb, welcher hier als technisch am weitesten fortgeschrit
ten zweckmii.Bigerweise allein ins Auge zu fassen ist, derartige, dem 
W esen der V ersicherung an sich nicht eigentiimliche N ebenabsichten 
nur ausnahmsweise. 

Seinen Prinzipien wii.re es danach nicht entsprechend, wenn bei
spielsweisa in der Lebensversicherung Chinesen und Kaukasier, Kin-
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der und Greise, Mănner und Frauen als gleichwertige Risiken behan
delt wurden. Denn erfahrungsgemă3 ist die Lebensdauer eines Kindes 
eine ganz andere wie die eines Greises, ebenso wie die Lebensdauer nach 
Rassen und Geschlechtern verschieden ist. Wenn man die Sterblich
keit der versicherten Amerikaner zur Grundlage nimmt, so ist dia der 
versicheJ·ten .Tapnne•· um 20 Pmzent, die der veJ·siclwrten NPge•· tun 
50 Prozent, die der Ostinder und Chinesen aber um 100 Prozent hoher. 
Von 1000 Funfzigjahrigen sterben nach einer Statistik jăhrlich 20, 
von 1000 DreiBigjiihrigen nur 8. 

Es erhellt hieraus, da3 es betriebstechnisch richtig ist, wenn man 
z. B. nus nllen D1-eiBigjăhrigen, ebenso wie aus allen Fiinfzigjăhrigen 
eine bcsondere Risikengruppe, eine Gefahreneinheit bildet. 

Fur die Bildung von Gefahreneinheiten ist aber nicht nur 
die Gro3e der Schadenswahrscheinlichkeit ma3gebend, sondern in 
gleich hohem Ma3e die finanzielle Seite des Risikos, die V ersiche
rnugssumme. Es ist klar, da3 fur ein Versicherungsunternehmen zehn 
kleine Villen, welche durch das Unbewohntsein wăhrend des Winters 
in hohcm Ma3e der Diebstahlsgefahr ausgesetzt sind und Mobiliar im 
Wertc von je 10 000 Mark in sich bergen, trotz der groBen Schadens
wahrscheinlichkeit ein weit geringeres Risiko sind, als ain einziger 
J u wel ierladen, der Tag und N acht bewacht wird, aher einen W ert von 
100 000 Mark darstellt. 

Die Gefahreneinheiten werden nicht allein nach der Schadenswahr
&cheinlichkeit der Objekte gebildet, sondern auch in Beriicksichtigung 
des fur dio U nternehmung im Bedarfsfalle sich ergebenden Schadens. 
Die Gleichwertigkeit der Risiken ist also fur eine Gefahreneinheit 
Ideal. Das Mittel, diese Gleichwertigkeit moglichst zu erzielen, bietet 
(wie bereits S. 111 erwăhnt), die Ruckversicherung. (Vgl. auch 
§ 65.) Mittels dieser gibt der Hauptversicherer alle einen bestimm
ten Bctrag, das Maximum, ubersteigende Summen in Ruckdeckung, 
so da3 er selbst nur Risiken behălt, welche sămtlich die gleiche W ert
hohe darstellen. 

Aher selbst wenn wir eine Gefahreneinheit mit moglichst gro3er 
Anzahl von Făllen mit gleichem Risiko haben, bei der es sich also um 
gleicho Schadenswahrscheinlichkeit und um gleiche Versicherungs
summen handelt, so ist dennoch das Risiko des einzelnen Falles, ab
gesehen von der einzigen Ausnahme der Lebensversicherung, un
bekannt. N ur bei der Lebensversicherung handelt es sich nămlich um 
sogenannte Tot a 1 s c h ă de n, V ollschăden : wenn der Bcdarfsfall ein
tritt, wird die gesamte Bedarfssumme făllig. Bei allen anderen Ver
sicherungszweigen konnen auch Partial s c h ă de n, Teilschăden ein
trcten, d. h. die in Aussicht genommene Bedarfssumme ist, weil nicht 
der ganze, sondern nur ein teilweiser Bedarf eintritt, auch nur teilweise 
zu entrichten. Ein Haus im Werte von 10000 Mark wird in dieser 
Hohe gogen die Gefahr des Abbrennens versichert; es brennt jedoch 
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nur der Dachstuhl ah und bringt dem Eigentlimer einen Schaden von 
500 Mark. W ollte man also - abgesehen von der Lebensversicherung 
- das gmaue Risiko des einzelnen Falles feststellen, so miil3te rnan fi.ir 
jeden Teilschaden, der jeden Wert zwischen O und dem Vollschaden 
annehmen kann, die Schadenswahrscheinlichkeit ermitteln. Dann mi.iBte 
man jeden moglichen Teilschaden mit der entsprechenden Schadens
wahrscheinlichkeit multiplizieren. Alsdann erst konnte man durch 
Addition aller Teilrisiken das Gesamtrisiko :feststellen. Dieses theo
retisch einwandfreie Verfahren ist jedoch in der Praxis nicht iiblich. 
Die praktische Versicherungstechnik geht hier vielmehr (nach Rau), 
in der Weise vor, daB sie aus den Beobachtungen einer Reihe voiL 
J ahren die Gesamtschadenswahrscheinlichkeit der Fălle einer Ge
:fahreneinheit berechnet, ausgedriickt in dem Verhăltnis zwischen den 
durchschnittlichen jăhrlichen Versicherungssummen und dom rlurch
schnittlichen J ahresgesamtschaden, bezogen au:f 1000. Das Risiko des 
Einzelfallos ergibt sich aus dem Produkt von dessen V ersicherungs
summo mit dieser V erhăltniszahl. 

Als Beispiel diene eine Zusammenstellung von Schăden und V er
sioherungssummen einer Gefahreneinheit gegen Feuer versicherter 
Hăuser. 

Zahl der ! 1 Schaden 

Jahr versicherten i Versicherungs-
Schăden 

auf 1000 Mark 
1 

i 
Ver8icherungs-

Gebăude 
1 summen 
1 

1 1 
summe 

--

1 1 1 

1915 9 395 177 903 405 180 1\07 1,02 
1916 9 761 183 221 347 175 743 0,96 
l!J17 

,1 

9 873 1 189 460 579 
1 

1\.13 946 1,02 
1\.118 10 113 

1 

193 506 701 1 191 703 0,99 
1919 11317 213 341 118 

1 
205 187 0,96 

li 
1 

1915-19 li 50 459 1 957 433 210 947 086 1 0,99 
1' i i 1 ,1 

Es trifft demnach au:f 1000 Mark Versioherungssumme im J ahre 
ein Schadon von etwa 1 Mark, die Schadenswahrscheinlichkeit eines 
Fal1es (Hauses) betrăgt 1/ 1000 und demnach das Risiko eines auf 10 000 
Mark gcschătzten Hauses 1/ 1000 X 10 000 = 10 Mark, eine Summe, die 
der V ersicherer als N ettoprămie erheben muB. 

An der Hand einer solchen Statistik ist es dem V ersicherer er
moglicht, dic Hohe der Prămien zu kontrollieren, zu prlifen, ob sie 
durchschniitlich zur Deckung der Schăden geniigen, und je nach dem 
Ergebnis die bisherigen Prămien zu erhohen oder zu erniedrigen. 

Besondere Schwierigkeit bieten die fur die lebenslăngliche Ver
sicherung in Betracht kommenden Prămien. Diese Art dor Versiche
rung, welche iibrigens durchaus nicht ein Produkt moderner Versiche
rungstechnik ist, vielmehr bereits fri.iherenJahrhunderten bekannt war, 
wird neuerdings auf immer mehr Zweige angewandt. So wurde z. B. 
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eine lebenslăngliche U nfall- wie Haftpflichtversicherung eingefiihrt, 
wăhrend der V ersuch der Einfiihrung einer lebenslănglichen Feuer
versicherung gescheitert ist. Und doch kannte man eine lebenslăngliche 
Feuerversicherung bereits 1681 in England. Bei der lebens:ănglichen 
V ersicherung wird eine einmalige oder auch auf eine Anzahl }donate 
oder W ochen verteilte Prămie entrichtet. Diese soll rechnungsmăBig 
fiir die wăhrend der Lebensdauer eines Indi viduums eintretenden V cr
sicherungsfâlle ausreichen. Es handelt sich hicr um eine solche Yor
quickung cler Lcbensdauer mit Unfall- oder Haftpf~ichtereignissen, 
daB sieh jedcnfalls nicht allgemein behaupton liiBt, os soi ctwa wit·k
lich einP rationelle Berechnung der lebenslănglichen Prărnie miiglich. 

Da die Ergebnisse der W ahrscheinlichkeitsrechnung zwar bei einer 
groBerr Viclhcit von Fâllen zutrcffen, im Einzclfall aher nicht un
erhebliche Abweichungcn leicht .moglich si nd, so sucht j ode V ersiche
rungsunternehmung sich gegen diese Moglichkeiten finanziell zu 
sichern. Bcim Gegenseitigkeitsverein konnen diesem Zwcck ctwaige 
N achschiisse dienen. Allein es bedarf keiner besonderen wirtschaft
lichen Einsicht, um zur Erkcnntnis zu gelangen, daB es bcssor ist, 
im voraus in guten Zei ton durch Zu-riicklogcn von N otpfennigen fiir 
solche Fălle zu sorgen, als erst bei deren Eintritt durch nachtriigliche 
U mlagen Hilfe zu bringen. Daraus erklărt es sich, daB ohne Riick
sicht auf die Unternehmungsformen, wenn wir von ganz primitiven 
Versichorungsveranstaltungen abschen, Riicklagen, Reserven, Sicher
heitsfonds der mannigfachsten Art vorhanden sind. 

W'> immer bisher in diesem Abschnitt vom Prcis dor Versichorung 
dic Rede war, handelte es sich um die sogenannte Net t o p r 11 mie, um 
die Beitragsleistungen, welche aussch:ieBlich dazu dienen, in ihrer Ge
samtheit die Gesamtheit qer Ersatzleistungen zu deckon. Der dom 
Publikum mitgcteilte Preis ist aher fast stets ei ne Brut t o prii mie, 
d. h. mit Zuschlăgen zur Ncttoprămie verschen, und zwar kommen 
sowohl Betriebskostenzuschlăge in Betracht als auch Siche
rungszuschlăge. 

W as die ersteren betrifft, die zum Teil gelegcntlich auch als be
sonderc N ebenkosten erhoben werden, so werden sie nicht unter Be
riicksichtigung dor Ausgaben, welehe das einzelne Versicherungsver
hăltnis verursacht, ermittelt und berechnet, sondcrn es herrscht dor 
Grundsatz, daB die Gesamtheit dor Versicherungsnchmcr an dcn ge
samten Brtricbskosten nach einem einheitlichen MaBstab teilnimmt. 
Dieses Verfahren, wonach also jeder Versicherte denselben Verwal
tungskostenzuschlag auf dicselbe Einheit der N ettoprămie hinzu zu 
zahlen hat, kann naturgemăB leicht zu einer ungerechten Belastung 
des Einzelnen fiihren. Diesem MiBstand ist aher dadurch zu begegnen, 
daB gcwisso Kosten nicht cler Allgemeinheit auferlegt, sondi'rn zu 
Lasten des Versicherten gebucht werden, dor sie verursacht. Es handelt 
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sich hier insbesondere um etwaige besonderen Porto-, Schadensregu· 
lierungs- und ăhnliche Kosten. 

Dio Sicherungszuschlăge dienen dem Zweck, auch l1ei einer 
ungewohnlichen Zunahme von Zahlungen seitens der V ersicherer in
folge auBerordentlicher Mehrausgaben Îiir V ersicherungsfălle oder Be
triebskoster: gedeckt und der Notwendigkeit enthoben zu sein, die Pra
mien zu erhohen. Aus den Sicherungszuschlagen werden sehr haufig 
Riicklagen gebildet. Die Berechnung dieser Zuschlage geschieht in 
der gleichen W ei se wie die der Betriebskostenzuschlage. Gelegentl ich 
werden sie als selbstandige Posten in Form von Eintrittsgeld erhoben. 
Fiir diejenigen Versicherungsscheine, bei denen eine Gewinnbeteili
gung der Versicherten auch bei den Aktiengesellschaften iiblich ist, 
also in erster Reihe bei der Lebensversicherung, in geringerem MaBe 
bei der Unfall- und Haftpflichtversicherung, kommen auch noch Ge· 
winnverteilungszuschlăge zu den Prămien in Betracht. (V gl. § 32.) 

(Die Begriffe Brutto- und Nettoprămien kommen gelegent
lich auch in anderer Bedeutung als eben hier gebraucht vor, und zwar 
in Verbindung mit der Riickversicherung. Bruttopramieneinnahme 
wird oft clic gesamte Einnahme einer Versicherungsanstalt an Prămien 
genannt, einschlieBlich der Prămien, die sie an Riickversicherer weiter
gibt. Bei der Nettopramieneinnahme sind diese abgegebenen Prămien 
in Abzug gebracht. Entsprechend werden Brutto- und N ettoschaden
zahlungen unterschieden, je nachdem die Entschădigungsleistungen, 
welcho der Riickversicherer zu zahlen hat, mitgerechnet werden oder 
nicht.) 

Eine hohc Bedeutung :fiir die gesamte Betriebstechnik der Ver
sicherung hat die H o h e des Zi n s :fu B e s. Hier mag nur darauf hin
gewiesen werden, daB der Zins:fuB keine feste GroBe ist, sondern 
Schwankungen unterliegt, die, auch wenn sie eine nur unbetrăchtliche 
Kurve ausmachen, bei nicht geniigender Beachtung in den Voranschlii.
gen geradezu den Ruin eines Riesenunternehmens herbeizu:fiihren in 
der Lage sind, da es sich bei einzelnen Gesellscha:ften oft um viela 
Millionen von V ermogensanlagen handelt. Der bei den deutschen Ge
sellschaften als Rechnungsgrundlage angenommene ZinsfuB betrăgt 
groBtenteils 31/ 2, teilweise nur 3 Prozent. Fiir dcn alten Versicherungs· 
bestand hat die ReichsaufsichtsbehOrde bis auf weiteres die Anwendung' 
ei nes Zinssatzes bis zu 4 Prozent gestattet. Bei dem N eugeschăft darf 
hochstens mit 3t/2 Prozent gerechnet werden. 

Die Auffassungen dariiber, welche Anforderungen man an die tech
nischen statistisch-mathematischen Grundlagen ei nes V ersicherungs
zweiges stellen muB, um ihm die Bezeichnung eines rationellen Be
trieb'! erteilen zu konnen, gehen auseinander. Wenn auch heute im 
allgemeinen die vor nooh nicht allzulanger Zeit viel verbreitete Auf
Îassung nicht mehr herrscht, daB nur die Lebensversicherung und 
viclleicht noch wenige Zweige der Elementarversicherung, wie etwa 
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die Feuerversicherung, echte Versicherungszweige seien, so wird doch 
hăufig noch die Ansicht vertreten, daB es besonders entwicklungs
:făhigen neuen Zweigen, wie der Haftp:flichtversicherung oder Jer Dieb
stahlversicherung, an jeder rationellen technischen Grundlage :fehle. 
Besondert-. deutlich geht die V erschiedenheit der Au:f:fassung aus einem 
Beispiel der amerikanischen Gesetzgebung hervor. So verbietet dn Ge
setz des Staates Massachusetts die Versicherung minderwortigor Loben 
aus dem Grunde, weil es an zuverliissigen Sterblichkeitstafeln fiir solche 
:fehlc und daher eine mathematisch genaue Priimie nicht ·festzustellen 
sei. Derselbe Gesetzgeber gestattet aher ohne Bedenken die Haft
p:flichiYersicherung, ja selbst die Streikversicherung. 

Wollte man nur solche Versicherungen vom Staate aus genehmi
gen und als rationell betrachten, :fiir welche mit mathematischer Ge
na.uigkeit nach dem Muster der Lebensversicherung oder auch nur der 
Feuerversicherung das Risiko zu ermitteln wiire, so wiire damit jeder 
Weiterbildung, jeder Fortentwicklung des Versicherungswesens ein 
fester Riegel vorgeschoben, und in Deutschland hătte man, wăren wir 
von diesen Forderungen ausgcgangen, bis heute noch !mine Sozial
versicherung einfiihren konnen. Denn bei deren Schaffung war man 
uber das Risiko noch weniger orientiert, als man es heute ist. Die 
Erfahrungen nicht nur der deutschen Arbeiterversicherung, sondern 
im:bewndere auch der Haftpflichtversicherung zeigen, daB es sozial 
wertvolle V ersicherungszweige auch ohne genaue statistische Vor
kenntnissc geben kann. Die Er:fahrung erst muB solche schaf:fen. 
Im Anfangsstadium wird jede Untemehmung naturgcmiiB mehr oder 
minder im ungewissen iiber ihr Risiko schweben, ebenso wie der 
eiuzolne V ersicherte. Es ist da bei ehenso leicht moglich, daB vi el zu 
hohe, wie daB viel zu niedrige Beitriige erhoben werden. Die Ge
schichto der Prămicntari:fe bei zahlreichen Versicherungsarten belehrt 
una hieriiber zur Geniige. Aher wir sehen aus derselben Geschichte, 
dal3 friiher oder spătar auf Grund der Er:fahrungen vieler Unterneh
mungen ein Tarif zustande zu kommen pflegt, dessen Prămiensiitze 
dem wirklichen Risiko mehr oder minder entsprechen. 

Die billigste V ersicherung als die beste zu betrachten, ist ein schwe
rer MiBgrif.f der Versicherungsnehmer. Selbst solche Gesellschaften, 
die ihr0 Prămien nicht hOher festsetzen, als daB die durchschnittliche 
SdJadcnswahrscheinlichkeit gedeckt wird, konnen nicht als dauernd 
gut fundieri betrachtet werden. Vielmehr muB, wie Rohrbeck treffend 
ausfiihrt, die Gesamtheit der V ersicherungsnehmer das ureigenste V er
langeu haben, nur zu einem Preise gedeckt zu sein, der iiher die reine 
Schadendeckung hinaus zur :finanziellen Stărkung und zur Konsoli
dierung des U nternehmens noch beitragen kann. 

Die Bezahlung einer Ware er:folgt Zug um Zug oder auf Kredit, 
in einmaliger oder ratenweiser Zahlung. Auch bei der Bezahlung der 
W arenversicherung finden wir diese verschiedenen Zahlungsweisen : 
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einmalige Prămien, jăhrliche, monatliche, wochentliche Prămien; 
Priimicn, wclche Zug um Zug beim Empfang cler Police entrichtet 
werden, und so:che, die heditiert und erst nach Ablauf einer gewissen 
Zeit, etwa eines J ahres, zu entrichten sind. Bei der Vorauszahlung 
fiir ei ne Rciho von J ahren finden wir allenthalben Rabattgewăhrung. 
(S. 128.) U mgekehrt pflegen die Sătze hăher zu sein, wenn die 
Prb.ntienraten fur eine kiirzere Frist als fiir ein J ahr gezahlt werdcn. 
Das alles sind keine cler V ersicherung eigentiimliche V erhaltnisse ; sie 
ergeben sich vielmehr schon aus dem W esen des Zinses ohne weitcres. 

Auei! die Frage, ob sofortige Barzahlung oder Kreditierung des 
Kaufprcises privat- oder volkswirtschaftlich mehr zu empfehlen sei, 
ist cler V crsicherung nicht eigentiimlich. Ebenso sind es ganz allge
meine Gesichtspunkte, nach denen die Entscheidung dariiber zu treffen 
ist, ob man es vorziehen soll, beim Kauf nach dem Preia zu fragen und 
dicsen fest zu vereinbaren, oder ob man iiber diesen iiberhaupt keine 
oder nur cine ungefăhre Abrede treffen soll. Im ersteren Fall weiB 
man genau, was man zu zahlen hat, kauft aher unter Umstanden, 
wenu eJ sich beispielsweise um die Herstellung einer W are handelt, 
teuerer. als im letzteren Fall; hier kennt man zwar den Preis, der nach 
vollendeter Lieferung verlangt wird, im voraus nicht, aher unter U m
standen bekommt man dann auch einen billigeren Preis in Rechnung 
gestellt, als im ersteren Fall. Freilich: er mag oft genug auch 
weit hoher sein. Dort trăgt cler Verkăufer das Risiko einer bis zur Lie
ferung erfolgenden Konjunkturverschlechterung; hier vermag er ohne 
weitere!-: das Risiko auf den Kăufer abzuwălzen. 

Vou diesen elementaren Gesichtspunkten aus betrachtet, kann es 
gar keinen Streit dariiber geben, ob eine feste, im voraus normierte 
und unverănderliche P1ămie, wie sie das eigentliche Prinzip der Aktien
ge&dlschaften ist, oder ob eine schwankende im voraus hochstens un
gefahr abgcschătzte, verănderliche Beitragsleistung besser ist. 

Hier muC das individuelle Empfinden, das subjektive Bediirfnis 
im Einzelfall entscheiden, und alle mehr oder minder geistreichen und 
griindlichen Erorterungen iiber die Vorziige und N achteile des fes ten 
Beitrags- oder des schwankenden U mlageverfahrens konnen keinen An· 
spruch auf allgemeine Giiltigkeit erhcben. 

Die Art der Beitragsleistung, die rein wirtschaftlich niehts 
anderes ist als die Verteilung der Ersatzleistungen auf die Vielheit 
aller sich gegenseitig im Rahmen des Versicherungsunternehmons 
deckenden Tcilnehmer, kann in drei Ver:fahren geschehen: 

1. Das U m la g e v c rf ah ren. Hier werden die in einem Ge
schăftsabschnitt zur Auszahlung gelangten Summen (Kapital- und 
RPniPnznhlung-en, VerwaltnngRkoRten nsw.) am SchluB des GPschitfts
abschnittes auf die Gcsamtheit der Beteiligten umgelegt. Diese Um
lagc kann ohne weitere Abstufung erfolgen oder mit einer solchen nach 
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der Hohc des Risikos (z. B. Umfang und Gefăhrlichkeitsgrad des Be
triebs usw.). Ein Teil cler Umlage, der zur Erhebung gelangen muB, 
kann im voraus erhoben werden (Vorprămie ), cler Rest am Ende des 
Jahres (Nachprămie). Bei Versicherungszweigen mit Rentengewăh
rung scbwillt die Beitragslast nach cliesem Verfahren von .J ahr zu 
J ahr stark an; clenn zu clen aus clen Vorjahren noch vorhancleneri 
Rentonempfăngern kommen in jedem Jahr neue, ohne daB die Zahl 
der fruhereu sich in gleichem U mfang durch Tocl lichtet. Erst nach 
vi elen J ahrzehnten tritt ein Beharrungszustand ein, in dem dann die 
Umlagen ziemlich konstant bleiben. Durch Erhebung von Zuschlagen 
zu den Umlagebeitrăgen, aus clenen ein Reservefoncls gebilclet wird, 
kann das Anschwellen der Renten gemildert, cler Eintritt des Be
harrungszustandes beschleunigt werden. Dieses V erfahren herrscht in 
cler dcutschen sozialen Unfallversicherung; in cler Privatversicherung 
ist es bei den Gegenseitigkeitsvereinen fast aller Zweige (in der Lebens
verbieherung nur bei Sterbekassen) zu finden. Seine Nachteile liegen 
auf dcr Hand: mehr oder minder stark schwankende, vorher nicht 
be~tirnmte Prămien und die Gefahr cler Zahlungsunfiihigkeit vieler 
Tcilnchmer bei Einziehung cler Umlagen. 

2. Dan Kapitaldecku~gsverfahren. Hier werden durch die 
fur jede Geschăftsperiode neu festzusetzenden Beitrăge clie Kapital
wertc cler in ihr făllig werclenden Zahlungen (neu bewilligten Renten) 
aufgcbracht; es sind hier also die Geldbetrăge anzusammeln, welche 
mit Zinsen uncl Zinseszinsen benotigt werclen, um jede in der be
treffenden Periode neu zur Entstehung gelangte Rente bis zu ihrern 
Ende (Tod des Rentenberechtigten usw.) zu zahlen. Diesos V erfahren 
schwiicht zwar die Steigerung cler Beitrăge von J ahr zu .J ahr ab, be
seitigt sie indessen nicht vollig . 

. 3. Das Prămienverfahren. Hier zahlen die Versicherten dau
ernd im voraus festgesetzte gleichbleibende Beitrăge und haben dafur 
im voraus bestimmte Gegenleistungen zu beanspruchen. 

a) Es werden hier nicht nur alle bereits entstandenen Anspruche, 
sondern auch die erwartungsmăBigen Anwartsohaften aller V ersicher
ten berechnet und clurch einmalige oder wiederkehrende Beitrăge im 
voraus gedeckt. Da bei sind zwei Wege moglich. Das Prămien du re h
s c h nit t s vcrfahren unterscheidet nicht zwischen den verschiedenen Ri
sikengruppen: ein 16 jăhriger muB dieselben Beitrăge leisten wie oin 
60 jăhriger, obwohl jener fiir die Invalidenversicherung ein viel leich
teres Risiko clarstellt als dieser. 

b) Das ei gen t 1 iche, gewohnliche Prămienverfahren sucht im 
Gegensatz hierzu Gcfahrenklassen zu bilden, das individuelle Risiko 
zu beriieksichtigen, erhebt die "Gerechtigkeit" in cler Beitragsleistung 
zum hOchsten Grundsatz: jeder Versicherte soli so viei fiir die Ge
samtheit aller Versicherten leisten, wie diese fur ihn leistet. Dioses 
letztere Verfahren herrscht fast unbeschrănkt in cler Privatversicherung, 
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wăhrend das Durchschnittsverfahren in der Sozialversicherung zu Hause 
ist und hier auch aus sozialpolitischen, weniger aus versicherungSr 
technischcn Grunden gerechtfertigt werden kann. 

Bei bciden Methoden dieses am weitesten verbrei teten V erfahrens 
mufi jcdcrzeit der Gesamtwert aller kunftigen Beitrage mit EinschluB 
des V ermogens dem Gesamtwert aller V crpflichtungen gleich sein. An
fangs sind hier die Einnahmen aus den Beitragen groBer als dio A us
gaben, spater ist das U mgekehrte der Fall, die Einnahmen aus den 
Beitrăgen bleiben gcgcnubcr den Ausgaben zuruck; allein aus den an
fănglichen Mehreinnahmen werden Rucklagen (Pramienreserven) ge
bildet, am deren Zinsen und Zinseszinsen die spateren Differenzen 
beglichen werden. (V gl. Lebensversicherung. § 31.) 

Bei V ersicherungen fur langere Perioden, bei welchen cine ein
malige Gcsamtprămie entrichtet wird, muB naturgemăB eine Rucklage 
fiir die einzelnen J ahre stattfinden. W enn also ein Fabrikant eine 
Haftpflichtversicherung abschlieBt, und fur 10 J ahre im voraus die 
Prărnie in einem einzigen Boitrag bezahlt, so darf diese nicht fur das 
erste J ahr allein eingestellt, sondern sie muB auf alle 1 O J ahre vcr
teilt werden. 

Die H o h e de r P r ă mi e ist fur die einzelnen V ersicherungszweige 
durchaus verschieden. Die Pramien fur Lebeps-, Unfall- und auch 
Hagelversicherung werden in Deutschland in Prozenten, fur Trans
prot-, Feuer·, Einbruchdiebstahl-, Glasversicherung in Promi:le aus
gedruckt. Schon hieraus erhellt die groBe .V erschiedenheit der Pramicn
hăhe. Aher auch fur dcnselben Zweig weicht die Prămienhohe in den 
einzelnen Lăndern hăufig stark voneinander ab. So bctragen die ameri
kanischen Feuerversicherungsprămien etwa das Vierfache der deutschen, 
entsprechend der groBeren Schadenhăufigkeit in Amerika. (S. 139.) 

tJber die Art und Weise, wie bei mehrjăhrigen Versiche
r unge n Rabat te gewăhrt werden, mogen folgende dem Tarif einer 
groBen Anstalt entnommene Bestimmungen AufschluB geben, in denen 
es heiBt: 

1. Die in den Tarifen angegebenen Pra.mien sind Jahresprămien und ver
stehen sich fiir eine Versicherung von mindestens fiin~jăbriger Dauer Fiir Ver
sicherungen von mindestens zebnjăhriger Dauer wird ein Rabatt von 10 Prozent 
gewăhrt; fiir Veroicherungen von weniger als fiinfjăhriger Dauer ist ein Zuscblag 
von 10 Prozent zu entricbten. Dieser Zuscblag wird nicht erboben, wenn die 
Versicberung mit kurzer Dauer als Bestandteil einer Versicherung von minuestens 
fiinfjăbriger Dauer gewăbrt wird. 

2. Wird die Prămie auf 5 Jabre vorausbezahlt, so darf ein NachlaB von 
h!lcbstens einem halben Freijahr. wird sie auf 10 Jahre voranshezahlt, ein sol
eber von h!lcbstens 2 Freijahren neben dem Rabatt fiir zehnjăbrige Dauer ge
wăhrt werden. 

3. Fiir Versicherungen, deren Jahrespriimie ohne Beriicksichtigung des Ra
batts fiir zehnjlihrige Versicberungsclauer mindestens 7 5 l\Iark betrăgt, wird ein 
Rabatt von 10 ProzPnt w·wăhrt; fiir Versicheruugen, derPD Prămie mindestens 
150 Mark betrăgt, wird ein Rabatt von 15 Prozent gewăhrt. 
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4. Die unter 1 und 3 aufgefiihrten Rabatte, ev. auch ein etwaiger Empfeh

lungsvertragsrabatt, konnen zusammengerechnet und in einem Posten von der 
Prămie abgezogen werden. Bei allen iibrigen zugelassenen Rabatten ist eine 
Addition derselben zwecks Verminderuog der Prămien unzuHistiig, vielmehr diir
fen dieselben nur einzeln und stets nur von der jedesmal sich ergebenden Rest
pramie berechnet werden. Die Reihenfolge der Verrechnung ist gleichgiiltig. 

5. Die Zahlung der Jahresprămie in halb- oder vierteljăhrlichen Rateu erfor
dert einen Zuschlag von Il Prozent bzw. 5 Prozent zur Jahresprămie. 

§ 17. Tecbnik der Ersatzleistnng. 

Die gesamte Einrichtung eines Versicherungsbetriebs zielt auf elen 
Augenblick hin, und die wesentlichste privat- wie volkswirtschaftliche 
Bedeutung kommt ihm in dem Augenblick zu, in welchem das Er
eignis, in dessen Gefolge der V ersicherte den erwarteten Geldbedarf 
notig hat, dio Ersatzleistung des V ersicherers an den Versicherten ans
lost. (Vers iche r u n g s f a ll.) 

N ur dio V ersicherung ist vollkommen, welche im Bedarfsfall dem 
V ersicherten moglichst vollstăndig und moglichst schnell mit der Er
satzleistung hilft. Dieser Ersatz kann in N aturalien oder in Geld, und 
im letzteren Falle als Kapital oder als Rente gewăhrt werden. Das 
hăuf~gste ist Geldersatz in Form einmaliger Kapitalleistung. 

Das beim Eintritt eines Versicherungsfalls zu :osende Problern be
steht in der Vereinigung von vier hier zum Ausdruck komrnendcn 
Interes se n g e gen să t zen. Einmal hat der die Ersatzleistung be
anspruchendo Versioherte das Interesse, moglichst schnell nnd Yoll
kommen Ersatz zu erlangen, wobei der durchaus entschuldbare, rein 
menschliche W unsch nicht gar zu selten eintritt, mindestens vollen 
Ersatz, wenn moglich auch iiber diesen hinaus von der Versicherungs
unternehmung cine Geldsumme zu erhalten. Da bei denkt der vom V er
sicher,ungsfall Betroffene ebenfalls ganz natiirlicherweise nur an sich 
und fiihlL gerade in dem bedeutungsvollsten Moment der gesamten V er
sicherung vielleicht noch weniger als sonst, da13 der oinzelne V er
sicherto nur ein Atom der gesamten Versicherungseinrichtung ist, nur 
ein Glied in einer gro13en Kette. Er wird jetzt vielleicht noch weniger 
als sonst sich dariiber klar, da13 jeder Pfennig, welchen er iiber den 
wirklich ihm zustehenden Anspruch, iiber den der wirklich gezahlten 
Prămie entsprechenden Ersatzwert hinaus erhălt, ein Unrecht gegen
iiber allen andoren Gliedern der groBen Kette ist und alle anderen 
Glieder schwăcher macht. 

Dem Interesso des Einzelnen steht an zweiter Stellc das Inooresse der 
Gesamtheit der V ersicherten gegeniiber. Die berufenen Anwălte zur 
W ahrung dieses Gesamtinteresses sind die Organe der V ersicherungs
unternehmung. 

Das dritte in Betracht kommende und mit den beiden anderen 
nicht immer harmonierende Interesse ist das der erwăhnten Organe, 

Manes, Versicherungswesen I. 3. Aufl. 9 
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welche nicht nur im Interesse der Gesamtheit an moglichst geringer 
Schadenzahl und SchadenhOhe interessiert sein konnen. 

SchlieBlich kommt vielfach als viertes das Erwerbsinteresse der 
Versichcrungsunternehmer in Betracht, das der Aktionare oder der 
Griinder einer V ersicherungsanstalt. 

Den Au s g lei c h dieser Interessen herbeizu:fiihren ist die nicht 
leichte Aufgabe der Gesetzgebung. Das Versicherungsrecht lehrt, wie 
die Losung der Au:fgabe versucht worden ist. 

Alle V ersicherungsscheine erhalten mehr oder minder eingehende 
Bestimmungen dariiber, was im Versicherungs:fall der Versicherer wie 
der V ersicherte zu tun berechtigt und verp:flichtet ist. (§ 24.) 

Es ist klar, daB es zunachst ei ner sicheren zweifelsfreien Fes t
s te ll ung der Tatsache des Eintritts des Versicherungsfalls bedarf, 
und der Abschatzung, in welcher Hohe der Versicherte au:f Grund 
eines Ereignisses einen Ersatz :fordern kann, so:fern nicht, wie z. B. 
bei der Lebensversicherung, eine ein fiir allemal :feststehende Summc 
auszuzahlen ist. Es ist durchaus nicht in allen Fallen etwa der ge
samte Bedar:f vom V ersicherer zu tragen. 

Derjenige, welcher zuerst das Eintreten des Versicherungsfalls be
merkt, ist in der Re gel der V ersicherte oder einer seiner Angehorigen. 
Eine Ausnahme macht wohl nur die Auslosungsversicherung, bei der 
zuerst der Versicherer die Auslosung - das ist hier der Versicherungs
fall - er:fahrt. Es ist daher ganz allgemein eine in dcr Natur der Sache 
licgende Verpflichtung des Versicherten, das Eintreten des Versiche
rungsfalls dem V ersicherer zu melden. Diese An zei g e p :f li c h t wird 
im V ersicherungsvertrag genau festgesetzt, und zwar werden gewohn
lich recht kurze Fristen bestimmt, innerhalb dcren die Anzeige des Ver
sicherungsfalls vollzogen werden mu.B. Dariiber, ob lediglich die ein
getreteno Tatsache anzumelden ist, oder ob etwa weitere Angahen 
gleichzeitig zu machen sind, entsoheidet die bei den einzelnen· Ver
sicherungszweigen verschieden abgefa.Bte Police. 

Au.Ber der Anzeigepflicht hat der V ersicherte bei den meisten Giiter
versicherungen eine Re t tun g s p f li c h t. Er mu.B bei Eintritt des 
V ersicherungsfalls die versicherten Gegenstande, welchen cine Gefahr 
droht, zu retten suchen und :fur ihre Sicherung und Erhaltung sorgen. 

Die folgende Schilderung der S ch ade ner h e bun gs te c h ni k :faBt 
zunăchst dic Feuerversicherung ins Auge, kann aher - wenn wir von 
der Lebensversicherung absehen, bei welcher die ganze Erledigung der 
Ersatzleistung besonders einfach gestaltet ist, da es sich meist lediglich 
um eine feste im voraus bestimmte Summe handelt - als typisch fiir 
dic meisten V ersicherungsarten angesehen werden. 

Es sind d rei Te i 1 e zu unterscheiden : 
1. die Feststellung des Versicherungs:falls; 
2. die Schatzung und Berechnung des Schadens; 
3. die eigentliche Abrechnung. 
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Hinsichtlich der E r mit t 1 ung des Ereignisses ist es Aufgabe des 
Schadenbeamten, festzustellen, ob etwa eine absichtliche oder auch nur 
fahrlă.ssige Herbeifiihrung durch den Versicherten stattgefunden hat, 
ob der entstandene Brand von jemand in verbrecherischer W eise an
gelegt, ob der angeblich veriibte Diebstahl etwa nur fingiert worden ist. 
Meist pflegt eine Bestimmung des Inhalts in den Policen enthalten 
zu sein, daB die Versicherungsgesellschaft berechtigt ist, eine jede 
auf den Schaden und dessen Ursache beziigliche Untersuchung ein
treten zu lassen. 

Eine beachtenswerte Nebenwirkung dieser Feststellungen besteht 
im Sammeln von Erfahrungen, welche fur Herabminderung und Ein
&chrankung analoger Gefahren verwertet werden konnen. 

Wie erwahnt, bildet den zweiten Teil der Schadonerhebung die 
Bere c h nun g des Schadens. Es ist ein alt ii berkommener Satz, daB 
die Versicherung selbst weder einen Beweis noch eine rechtliche V er
mutung fiir das Vorhandensein und den W ert der versicherten Gegen
stăndo zur Zeit des Schadens begriindet. Es ist daher cine ldenti
fizierung zwischen Vorsicherungsgegenstand und Schadenobjekt ni:itig. 
Alsdann ist der Wert des versicherten Objekts vor Eintritt des Seba
dens und die W ertminderung durch den Schaden festzustellen. Hin
sichtlich dieser W ertabschătzungen herrscht, wie kaum anders mi:ig
lich, eine groBe Meinungsverschiedenheit, insbesondere bei der Feuer
versicherung, bei der es sich darum handelt, welche Summe als V er
sicherungswert bei den einzelnen Gegenstănden anzunehmen ist. 

Die Schadenfeststellung kann entweder in freier V erhandlung zwi
schen V ersicherten und Versicherer erfolgen oder durch Sac h ve r
stă n dig e. Bei den meisten Versicherungszweigen finden sich aus
fiihrliche Vorschriften iiber diese Abschă.tzung durch Sachverstandige. 
Als typisch anzusehen sind nachstehende Anordnungen, die t>ich ohne 
wesentliche V erschiedenheit in den Formularen der meisten Anstalten 
finden. 

Sowobl die Gesellschaft ala auch der Versicherte haben, in Ermangelung 
eines anderweitigen tibereinkommens und nnbescbadet der sonstigen Bestim
mungen der Poli ce, das Re<>ht zu verlangen, da.6 der Betrag des Schadens an 
den versichPrten GPgenstănden dnrch Sacbverstandige festgestellt werde. Fiir 
dieses Ahs<·hat.zun~sverfahren, welchPB mit verbindlicher Kraft fiir beide Parteien 
auf gemeimchaftliche Kosten vorzunehmen ist, gelten folgende Bestimmungen. 

Jede Pa.rtei bestellt schriftlich einen Sachverstandigen. Zeigt eine Partei, 
nachdem sie hierzu von der anderen un ter Benennnng des ihrerseits gewahlten 
Sachverstandi~en schriftlich aufgefordert ist, nicht binnen acht Tagen nach 
Empfang dieser Anfforderung die von ihr getroffene Wahl schriftlicb an, so geht 
da.s Recht, den zweiten Sachverstăndigen zu wahlen, auf die auffordernde Partei 
iiber und ka.nn von der saumigen Partei nicbt mehr ausgefiilirt werden. Beide 
Sacbverstăndige wahlen vor Beginn der AbRchătznng einen dritten Sachverstăn
digen als Obmann: k<lnnen sie sich uber dessen Wahl nicht einigen, so wird er 
a.uf Antra.g rler Parteien oder einer von ihnen von dem Vor~itzenden des ardent
lichen Gerirbts, in deseen Berirk cler Scbafl~n sich ereignet bat, ernannt. Der 
Obmann tritt nach beendeter Ab~chatzung in dem Falle in Tătigkeit, wenn sich 

U* 
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die beiden Sachverstăndigen iiber die Abschatzung nicht geeinigt haben, und 
entscheidet innerhalb der Grenzen ihrer Abschătzungen ii.ber die streitig geblie
benen Punkte. 

Die von den Sachverstăndigen schriftlich abzufassenden Scbatzungen miissen 
mindestens enthalten: 

a) den Wert des Gegenstands unmittelbar vor dem Schadenfalle; bei Gebău
den und Mascbinen au.6erdem auch den Neubauwert bzw. Neuanschaf
fungswert, 

b) den Wert des Gegenstands nach dem Schadenfalle oder den Wert der 
iibrig gebliebenen Teile und Materialien unter Beriicksichtigung ihrer 
Verwendbarkeit fiir die Wiederberstellung. 

Die Abschătzungsbefunde sind dem Versicherten auf Verlangen schriftlich 
mitzuteilen. 

N ach Eintritt eines Schadens und naoh dessen Vergiitung vorrin
gert sich nach den Bestimmungen der meisten Versioherungspolicen 
die Haftung des Versichercrs um die ausgezahlte Summe; er haftet bei 
einem spater eintretenden Versicherungsfall nur noch mit dem verblei
henden Restbetrag. Es ist aher dem Versicherten unbenommen, falls er 
die Haftung des Versicherers in der alten Hohe wieder herbeifiihren 
will, ei ne N ac h vers iche r ung zu nehmen, fiir welche er ei ne ent
sprechende Prămie zu zahlen hat. 

Unter Versicherungswert (vgl. auch § 24) ist bei allen Ver
sicherungen mit Ausnahme der Personen- und Haftpflichtversicherung 
zu verstehen der j eweilige W ert, welchen das Interesse des V ersicherten 
zu der Zeit und an dem Orte hat, wo sich der versicherte Gegenstand 
gerade befindet. Es kann mithin der Anschaffungswert, ja sogar der 
Zukunftswert (also eine voraussichtliche WerterhOhung, z. B. bei Roh
ba.uten), versichert werden. Meistens wird freilich der Versicherungs
wert eine sinkende Tendenz zeigen, so dafi man fiir bcstimmte Fălle 
Abschreibepolicen (§ 42) eingerichtet hat. 

Auch Versicherungen mit wechselnden Summen kommen 
vor, sowohl als Staffdversicherungen wie als J ahreszeitversicherungen, 
sofern erfahrungsgemăl3 innerhalb Jahresfrist die Versicherungssumme 
in bestimmten Industriezweigen sehr erheblich zu schwanken pflegt, 
wie beispielsweise bei Lebensmittellagern in Kiihlhăusern oder bei 
Roheislagern. Hier wird etwa vereinbart, dafi im April und Dezomber 
je lMillion, vonJuli bisNovember je 1/ 2 Million, in den iibrigen Mo
naten j e 1/ 4 Million Mark versichert sein sollen. Ăhnlich ist die J ahres
zeitversicherung, welche z. B. fur Konfektionsgcschăfte in Betracht 
kommt, dic nur in bestimmten J ahreszeiten grofie Lăger unterhalten, 
im iibrigen aher nur fiir ganz geringe Bestande Deckung benotigen ; 
hier wird bcispielsweise vereinbart, dafi in den Monaten Februar und 
Mărz sowie August und September je 1 Million gedeckt sein sollen, in 
den iibrigen Monaten nur je 1/4 Million. Durch solche Versicherungen 
mit wechselnden Summen kann der Versicherungsnehmer Prămien apa
ren, allein nur dann sind Staffel- oder Jahreşzeitversicherungen omp· 
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fehlenswert, wenn mit volliger Bestimmtheit iibersehen werden kann. 
wie hoch die Bestănde in den einzelnen Monaten sind. 

Wird der Versicherungswert beim VertragsabschluB zwischen dem 
V ersicherer und dem V ersicherten fest vereinbart in der W eise, daB der 
Betrag auch als W ert des versicherten Interesses bei Eintritt des V er
sicherungsfalles gel ten soli, so spricht man von Taxe. AuBer bei der 
V ersicherung entgehenden Gewinns ist ein solches V erfahren zulăssig 
und in der Transport- wie auch in der Viehversicherung hăufig. Der 
AbschluB einer taxierten Police hat den Vorteil, daB die Taxe 
un tor den Parteien als vereinharter V ersicherungswert gilt. Es wird 
daher dem V ersicherten im Schadensfalle der N achweis uher den W ert 
des versicherten Gegenstandes erspart. Der taxiertc Versi cherungswert 
gilt auch als Ersatzwert. Der Versicherte hraucht beispielsweise keine 
Rechnungen vorzulegen. Dennoch kann der V ersicherer cine Herab
setzung der Taxe verlangen, wenn sie den wirklichen V ersicherungs
wert erhehlich uhersteigt (uhersetzte Taxe). Bleibt die Taxe hinter der 
V ersicherungssumme zuruck, so hat der V ersicherer nur im V erhaltnis 
von Versicherungssumme zur Taxe zu hafte~ (Nur bei der Mobiliar
feuerversicherung findet sich die gesetzliche Einschrănkung der Wir
kung einer Taxe, daB sie hier lediglich den V ersicherungswert :zur 
Zeit des V ertragsahschlusses darstellt.) 

Dio taxierte Poli ce steht im Gegensatz zur o Hen e n Poli c e, 
bei der einc solche Ta..~e im voraus nicht getrof:fen wird, und die weit
aus die Regel hildet. 

N eben dem allgemeinen W ert kommt hăufig ein hesonderer Li e h
ha h e r w e r t in Frage. N ach einem Bescheid des Aufsichtsamts aus 
dem Jahro 1912 ist zu unterscheiden zwischen· objektivem und suhjck
tivem Lichhaherwert. Ersterer ist im Grunde genommen nichts an
deres als der Marktwert ; das Amt versteht darunter den W ert, den ein 
bestimmter, wenn auch engercr Kreis von Personen aus hesonderen 
Grund.en heweglichen Sachen, wic Briefmarkcn, Autogrammen, Gegen
stănden aus dem Besitz heruhmter Personen heimiBt, und clercn 'V ert 
wegen des, wenn auch engen Marktes dieser Sachen, von sachverSităn
digen Personcn ermittelt werden kann. Bei der Hohe der hier zu ge
wăhrenden Entschădigung sind dieselhen Grundsătze maBgehend wie 
bei Sachen mit Kunstwert. Unter dem suhjektiven Liebhahcrwert ist 
die auî rein personlichen Bezichungen eines Einzelnen beruhende W ert
schătzung einer Sache zu verstohen. Da an sich ganz geringwertige, 
fiir anderc selbst vollig wertlose Gegenstando aus Grunden person
licher Beziehungen, der Pietăt usw. fur einen Einzelnen einon gelegent
lich geradezu unersetzbaren W ert ha hen konnen, so liegt es auf der 
Hand, daB ein solcher suhjektiver Wert gar nicht ermittelt werden 
kann, zum mindesten sehr zweifelhaît ist. Die V ersicherung hat nicht 
die Aufgahe und kann nicht dem Zweck dienen, einen ledig]ich das 
GPmiit, nicht aher clas Vermăgen beriihrenden Verlust in harem Geld 
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zu ersetzen. J ene persănlichen Beziehungen lassen sich aher in Geld 
nicht umwerten und ausdriicken. Er:folgt dennoch eine solche Versiche
rung, so diirfte sie nach dem Reichsgesetz iiber den V ersicherungs
vertrag als nichtig anzusehen sein; denn ein objektiver MaBstab fiir 
die Ermittlung der Hăhe des eingetretenen Schadens fehlt; die Fest
stellung des subjektiven Liebhaberwerts bezweckt aher nichts anderes 
als die Festsetzung einer Taxe, die als der W ert gel ten soll, den das 
versicherto Interesse zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls bat. 
Die Nichtigkeit einer solchen Vereinbarung (fur die Feuerversiche
rung) ist aher, wie erwăhnt, im Gegensatz zu den Roohten anderer 
Staaten jetzt in Deutschland gesetzlich festgelegt. 

Mit dem V ersicherungswert nicht zu verwechseln ist der E r sat z
w e r t, d. i. der W ert des versicherten Interesses bei Eintritt des Ver
sicherungsfalls, noch auch die Vers iche r ung s s u m m e. Diese stellt 
den im Versicherungsvertrag vereinbarten Hăchstbetrag der Ersatz
leistung dar; sie bildet die ăuBerste Grenze des Ersatzes, den der 
V ersicherer dem V ersicherten leistet; sie bildet den MaBstab nicht nur 
fiir da.s Risiko, das der .Versicherer lăuft, sondern auch fiir die Bei
tragsleistung des V ersicherten. 

J e nach dem Ve r h ă l t ni s v o n V e r sic h e r un g s w e r t z u Ve r
s icherungssumme ist zu unterscheiden zwischen Vollversicherung, 
U nterversicherung, Oberversicherung und Doppel versicherung. 

Voll- oder Voll wertversicherung bedeutet Gleichheit zwi
schen V ersicherungswert und V ersicherungssumme : ein Haus hat oinen 
W ert von 100 000 Mark fiir den Eigentiimer und der Eigentiimer ver
sichert es in Hohe von 100 000 Mark. 

Unt e r vers iche r ung nennt man das Zuriickbleiben der Versiche
rungsumme hinter dem V ersicherungswert. Hier kann es sich aher im 
Einzelfall handeln um gewăhnliohe U nterversicherung, oder um Ver
sichernng nuf erstes Risiko. In beiden :F'ăllen wird das envăhnte Haus 
im Werto von 100 000 Mark nur zu 50 000 Mark versichert. Bei der 
gewăhnlichen U nterversicherung erhălt der Versicherte, falls das Haus 
zur Hălfte abbrennt, nur 25 000 Mark. Denn iibersteigt der W ert der 
versicherten Gegenstănde zur Zeit des Brandes die darauf versicherte 
Summe, so wird der Schaden verhăltnismăBig vergiitet; ha ben sie 
einen geringeren W ert als die darauf versicherten Summen, w wird 
der Schaden nur nach dem geringeren W ert ersetzt. Dieses V erfahren 
ist daraus erklărlich, daB die V ersicherer ein Interesse haben, daB 
măglichst der volle W ert eines Gegenstands versichert wird. 

Bei der Erstschadenversichcrung (V ersicherung au f e r s te s R i
si k o) wird keine Verhăltnisberechnung angestellt, sondern cs wird in 
einem Schadensfall bis zum Betrag der V ersicherungssumme V ergii
tung geleistet. Ein W arenlager im W erte von 500 000 Mark wird auf 
erstes Risiko bis 250 000 Mark gegen Einbruch versichert und wird 
halb ausgeraubt; dann erh<ilt der Versicherte auch 250 000 Mark:; 
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wăro der Schaden hoher, so wiirde aher auch nicht mehr gezahlt, wăro 
er niedriger, so wiirdo Ersatz nur bis zur Schadenshohe geleistet werden. 
Diese ArL U nterversicherung kommt in der Praxis auch in einer Varia
tion als Bruchteilwertversicherung vor. 

Hier wird von dem Gesamtwert ein bestimmter Bruchteil, etwa 1/ 4 , 1/8 oder 
1/1 des Gesamtwertes des Versicherungsgegenstandes in Deckung genommen. Die 
Haftung des Versicherers erstreckt sich im Schadenfalle bis zur Hobe der ver
sicherten Bruchteilsumme. Voraussetzung hierbei ist jedoch, daB am s, haden
tage der Gesamtwert nicht hoher ist, als die VollwPrt"umme, die bei der Bruch
teilversicherung zugrunde gelegt worden war. Sonst erfolgt eine verhaltnismaBige 
Entschadigung. Ein Warenlager im Werte von 100000 Mark ist fUr 1/ 4 , also 
in Hohe von 25000 Mark in Bruchteilversicherung gegeben. Am Schadentage 
bat das gesamte Warenlager den Wert von 100000 Mark, den es im Augen
blick der Versicherung gehabt hat, gleichfalls aufgewiesen. Der Schaden bat 
25000 Mark betragen und wird auch in dieser Hohe vergiitet. Wenn nun aher 
am Schadentage das Warenlager 200000 Mark Wert gehabt hat, also doppelt 
so viei, wie am Tage des Versi. herungsabschlusses, so wird bei einem Schaden 
von 25000 Mark nun nicht eine Entschadigung von 25000 Mark gewahrt, son
dern nur eine solche von 12 500 Mark. 

Bruchteilversicherung und ErstschHdenversicherung kommen dann in Betracht, 
wenn ein Vollschaden ganz oder wenigstens nahezu ausgeschlossen ist, beispiels
weise bei der Einbruchdiebstahlversicherung eines groBen Warenlagers. Diese 
beiden Deckungsarten haben aher fiir den Versicherten nur dann einen Sinn, 
wenn sie billiger sind als die Vollwertversicherung. Bei dem wenig~tens bisher 
herrschenden i::!ystem der Pramien berechnung fiir die meisten V ersicherungszweige 
wird davon ausgegangen, daB die Pramieneinnahmen fiir alle vom Vertiicherer 
iibernommenen Risiken nur dann zur Deckung aHer Schaden geniigend sind, 
wenn samtliche Objekte in ihrem vollen W ert unter Versicherung gebracht wer
den. Die Hohe der Pramie wird hier nun aher nicht so bemessen, ala wenn in 
allen Schadenfallen ein Totalschaden zu vergiiten ware, sondern selbstver•tand
lich unter Beriicksichtigung der Erfahrung und Tatsache, daB Teilschaden weit
aus die Rege! bilden. Es ergibt sich daher n.it zwingender Logik, da8 bei 
Beschrankung der Versicherungssummen auf einen Teil des W ertes die Priimie 
verhaltnismaBig hOher eingeschatzt werden muB, weil hier die Wahrscheinlich
keit, daB der allein versicherte Teil wert ersetzt werden muB, sebr viei groBer 
ist als die W ahrscheinlichkeit einer Ersatzleistung auf die voile Summe bei 
Vollwertversicherung. Zahl und Hohe der Schaden Ton beispielsweise 10 Pro
zent des Gesamtwertes bleiben die gleichen, einerlei, ob eine Vollwert- oder nur 
eine Bruchteil- oder Erstschadenversicherung genommen wird. Der Pramiensatz 
wird daher um so hober sein miissen, je beschrlinkter die Versicherungssummen 
sind. Es ist sogar durchaus moglich, daB eine Bruchteildeckung teurer zu 
steben kommt, als eine Voll wertdeckung Bei der Einbruchdiebstahlversicherung 
eines Geschaftes im Werte von 20 000 Mark sind beiPpielsweise fiir Vollwert
deckung 1 Promille der Pramie erhoLen worden, wăbrcnd der Pramiensatz fiir 
Bruchteildeckung von 10000 Mark fiir dieses Geschăft 2 1/ 1 l'romille betrug, also 
25 Mark gegeniiber 20 Mark im ersteren Falle. Bei 40000 Mark waren im 
ersteren Falle 40 Mark zu zahlen gewesen, im letzteren Falle bei der gleichen 
Bruchteildeckung von 10000 Mark nur 25 Mark. 

n b e r Vers iche r ung ist im Gegensatz zur u nterversicherung das 
Zuriickbleiben des V ersichorungswerts hinter der V ersichorungssumme : 
das erwăhnte Haus wird mit 200 000 Mark versichert. Es ist aber 
sehr leicht moglioh, daB sich erst 'vahrend des Laufcs oinor Police 
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eino N ichtiibereinstimmung zwischen Versicherungssumme und Ver
sicherungswert ergibt, eine "Ober- oder Unterversichcrung nachtrăg· 
lich eintritt. Erstere kann sich in letztere verwandeln, wenn otwa die 
Konjunktur steigt, der Warenwert zunimmt u.dgl. m. (V gl. S.176, 195.) 

Do p pe l vers iche r ung liegt schlieBlich vor, wenn dieselben Ge
genstănde fiii· dieselbe Versicherungsdauer gegen dieselben Gefahren in 
derselben Art bei mehreren V ersicherern in der W ei se versichert sind, 
daB die sămtlichen Versicherungssummen zusammengenommen den 
Versicherungswert iibersteigen: dor Eigentiimer des erwăhnten Hau
ses versichert bei vier verschiedenen Anstalten je auf die Dauer von 
dreiJahren seinHaus gegen Feuerschăden zu je 50000Mark. (S.195.) 

Nicht zu verwechseln mit Doppelversicherung ist die Mchrfach
v e rs iche r ung innerhalb der Grenze des Versicherungswerts. Hier 
bestehen mehrere Versicherungen gleicher Art, doch iibersteigen die 
sămtlichen Versicherungssummen zusammen nicht den eigentlichen 
'V ert des versicherten Gegenstandes, so daB keine besonderen Recht&
regeln fiir diesen Fall notig sind. 

Es liegt auf der Hand, daB eine Vollwertversicherung, obenso wie 
ei ne U nterversicherung durchaus zulăssig sind, falls nicht besondere 
U mstiinde vorliegen, wohl aher muB dafiir gesorgt werden, daB "Ober
und eine Doppelversicherung nicht zu einem Gewinn fiihren. ("Ober 
dic Rechtsfolgen vgl. § 24.) 

In neuester Zeit sind vereinzelt Ansătze zu einer Versicherung 
au f v o ll e n E r sat z gemacht worden. Hier ist die ursprunglich fest
gesetzte Versicherungssumme nur fur die Zwecke der Prămienbemes
sung gewăhlt, doch stellt sie nicht die Hochstgrenze der Versicherungs
leistung dar, vielmehr soll der Versicherte ohne jede Rucksicht auf die 
V ersicherungssumme vollen Ersatz erhalten. Diese von der Săchsischen 
I.Jandesbrandversicherungsanstalt als Kriegsnotmaf3nahme vorgeschla
gen~ Neuerung isi: jedoch nicht in die Widdichkeit umgesetzt worden. 

In gewissem U mîang kommt dem Zi el einer V ersicherung auf vollen 
Ersatz die Vorsorge- oder Mehrwertversicherung nahe. Hier 
erstreckt sich nâmlich die Haftung des Versicherers ohne weiteres auf 
dic nach Abschluf3 der V crsicherung hinzugekommcnen Sac hen auch 
insoweit, als hicrdurch der gesamte V crsicherungswert die urspriing
liche Vcrsicherungssumme um einen gcwisscn Prozentsatz iiberschreitet 
(z. B. bei Einbruchdiebstahlversicherung), odor neue Gefahren hinzu
treten konnen (z. B. bei Haftpîlichtversicherung cines Privatmannes 
als Hundcbesitzer). Dazu hat man gegriffen, um die fur den Ver
sichcrten unangenehme Moglich.Keit einer erheblichen Preissteigerung 
und bei Eintreten des V ersicherungsfalles V erluste infolge zu starker 
U ntervcrsicherung zu vermeiden, wie sie namentlich in der Kriegs
und N achkri egszeit hăufig waren. 
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Um die Bedeutung der Vorsorgeversicherung zu veranschaulichen, sei auf 

Grund der Bedingungen einer Geselhchaft ein Beispiel aus der Einbruchdieb
stahlversicherung angefiibrt. Angenommen, der Gesamtwert der versicherten 
Gegenstitnde sei mit 60 000 Mark angegeben gewesen, bei Eintritt des Einbruches 
aher auf 90000 Mark gestiegen, und es seien Haushaltungsgegenstande, fur die 
der Versicherungsantrag gegenii.ber dem Wert bei Schadenseintritt gleichfalls 
eine viel zu niedrige Angabe enthielt, fiir 36000 Mark gestohlen worden, so dai.\ 
30000 Mark zu wenig versichert gewesen seien, mithin eine entsprechende Unter
versicherung vorliegt. Enthii.lt die Police keine Vorsorgeklausel, so bat der V er
sicherer eine Ersatzleistung in Hohe von 60000 : 90000 = 2 : 3 zu gewahren, 
also nur % von 36000 Mark = 24000 Mark. Bei der hier als Beispiel gewii.hl
ten Vorsorgeversicherung greift aber die verhaltnismal.\ige 'l'eilentschadigung erst 
Platz, wenn die seit dem Abschlul.\ der Versicherung erfolgte Werterhohung ein 
Viertel des urspriinglichen Y ersicherungswertes iiberschreitet. In unserem Bei
spiel schreibt also die Gesellschaft dem Versicherten 1/ 4 von 60 000 Mark = 
15000 Mark gut, rechnet so, als ob die Versicherung von vornherein auf 75000 Mark 
gelautet hatte, und wendet nun erst die verhliltnismal.lige 'l'eilentschădigung 
an. Die Entschădigung stellt sich jetzt wie 75000 : 90000 = 5 : 6 = 5fs. Da
her werden nunmehr % vom gestohlenen W ert, also von 36 000 Mark er~etzt 
= 30000 Mark. 

Eine andere, die Glasversicherung betreibende Gesellschaft hat folgende Vor
sorgeklausel eingeflihrt: Tritt eine Erbohung der Glaspreise ein, so ist der Ver
sicherungsnehmer dennoch bis zur vollen Hohe der neu einge(ii.hrten Glashan
delspreise fiir die versicherten Matle zuziiglich cler Einsatzkosten gesetzt. Der 
Versicherungsnehmer bat jedoch auf Aufforderung der Gesellschaft, die auch 
durch einen cler Pramienrechnung beigedruckten Hinweis erfolgen kann, zu der 
seitherigen Pramie einen jeweilig nach dem Stande der Glaspreise von cler Ge
sellschaft festgesetzten Prli.mienzuschlag fii.r Mehrwertversicherung zu entrichten, 
und zwar vom Eintritt der erwahnten Glaspreiserhohung ab. Tritt infolge Er
maBigung der Glaspreise eine Herabsetzung des Tarife der Gesellschaft fii.r Neu
abschliisse ein, so werden der Versicherung - unter entsprechender Herabsetzung 
der Deckungsgrenze - vom Beginn des folgenden Versicherungsjahres an die 
ermal.ligten Prămiensatze des fiir das Neugescbaft mallgebenden Tarifs zugrnnde 
gelegt. 

Als drittes Stadium der Schadenerhebung kommt endlich die 
ei gen t li c h e A bre c h nun g in Betracht. HiDr spiclt das Verhaltnis 
zwischen V ersicherungssumme und V ersicherungswert eine groBe Rolle, 
insbesondere die Frage, ob cine Unterversicherung, und auch, ob eine 
Selbstbeteiligung vorliegt. 

Dio S c ha de n reguli e r ung verlauft durchaus einfach und gibt 
zu Schwierigkoiten keinen AnlaB, wenn ein Gogenstand zu seinem 
vollen W erte versichert ist und bei Eintritt dos unter V ersicherung 
gebrachten Ereignisses vollkommen zerstort wird. Das 100 000 Mark 
worte und zu diesem Betrag versicherte Haus bronnt vollkommon ab. 
Hier wird naturgemaB die gesamte Versicherungssumme, die sich mit 
dem Versicherungswert deckt, fiillig. Sind 1000 Mark Bargeld gegen 
Diebstahl versichert und wird davon die Halfte gestohlen, so ist selbst
redencl auch die Halfte zu ersetzen. Schwiorigkeiten entstehen aher 
bereits, wenn das 100 000 Mark werte Haus nur zu einem Tcil ab-
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brennt. Dann ist zu ermitteln, welcher W ert vernichtet worden ist und 
welcher noch vorhanden ist. 

Iru allgemeinen lăBt sich hier folgendes sagen : zunăchst ist der 
Gesundwert festzustellen, d. i. der Wert, welcher vor Eintritt des Ver
sicherungsfalls fiir den V ersicherten bestanden hat. V on diesem ist der 
gerettetc~ W ert abzuziehen. Alsdann sind die Schăden zu ermitteln, 
:fur welche die Ersatzleistung ausbedungen ist. Hăufig ist fiir gewisse 
Fălle eine Haftung des V ersicherers ausgeschlossen. Hinzuzurechnen 
zur Ersatzleistung sind etwaige U nkosten, welch8' dor V ersicherte durch 
versuchte Rettung gehabt hat. 

Von Bedeutung bei der Abrechnung ist die etwa vereinbarte 
Selbstbeteiligung des Versicherten. (Vgl. S. 17.) Diese Jmnn eine 
in allen Făllen eintretende sein, und zwar entweder festbeziffert (bei 
jedem Schaden trăgt der Versicherte 100 Mark selbst) oder cine ver
hăltnismăBig bestimmtc (der Versicherte trăgt 10 Prozent jedes Scha
dens) oder auch die Selbstbeteiligung tritt nur ein, wenn der Schaden 
unter einem Maximum bleibt (nur bei Schăden unter 100 Mark), geht 
er dariiber hinaus, so vergiitet der Versicherer den gesamten Schaden. 
Die Freizeichnung des V ersicherers in der angefiihrten W eise wird in 
der Praxis oft Franc h i se genannt ( von bcsonderer Bedeutung in 
der Seeversicherung, vgl. § 41). 

tJber den Wert der Selbstdeckung bei den einzelnen Yersicherungen 
herrscht durchaus nicht gleiche Meinung, auch nicht unter erfahrenen Praktikern 
des Yersicherungswesens. Wir finden in der Literatur wie in der Praxis An
hănger wie Gegner gleich stark vertreten. Wăhrend einige beispielsweise bei 
der Haftpflichtversicherung fiir eine Selbstdeckung eintreten, sprechen sich andere 
Autoren entschieden dagegen aua; sie glauben, da13 der Wert der Selbstdeckung 
iiberschătzt werde und bezweifeln, ob diese jemals wenigstens hinsichtlich schwer 
schătzbarer Risiken ein Fener verhindert babe, wegen der so enorm grol3en 
Schwierigkeit genauer Abschatzung eines Wertes, insbesondere eines Waren
lagers; es sei viei mehr Gewicht auf die Beachtung des individuellen Risikos 
zu legen. Ein amerikanischer Praktiker meint: "Wir miissen in weitem Mal3e 
auf den guten Glauben, die Achtsamkeit nud die Intelligenz unserer Agenten 
nud Inspektoren rechnen und in keinem kleinen Grad die Ehrlichkeit des Ver
sicherten selbst ins Auge fassen und sein anstăndiges Benehmen. Denn wir 
werden finden, da13 eine groBere Sicherheit und mehr Gewinn fiir den Versicherer 
dann sich ergibt, wenn er einem ehrlichen sorgsamen Eigentiimer seine Besitzung 
mit dem vollen W ert, als wenn er einem unehrlichen und nachlăssigen nur die 
Hălfte sein ea Eigentums versichert." 

Einc Ersatzleistung iiber 100 Proz ent des Versicherungswerts 
kann in einzelnen Făllen eintreten, beispielsweise wenn der V ersiche
rer nicht nur vollen Ersatz zu gewăhren, sondern auch ProzeBkosten zu 
tragen oder Rettungskosten zu vergiiten hat. 

Die nachstehenden Tabellen ha ben den Zweck, die Vers c h ied e n
hei t de r S c ha de n an te il e bei den einzelnen Zweigen hervorzuheben. 
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1. Schaden in % de1· Prllmieneinnabmen bei den deotschen Unternehmungen 

1S97-1919. 

Jahr 

II. 1 III. 
Unfall- IT 

u. Haft-. rans-

pflicll_t 1 ~~~t 

1 1. 

1 Leben 

.1 

IV. V. VI. 

Feuer Hagel Glas 

VII. 

Dieb
stahl 

VIII. 

Vieh 

1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1919 

43,8 
43,5 
45,8 
47,9 

47,0 75,4 
44,4 75,3 
48,3 71,1 

1 04,~ .. -c'. 'c=l =7=8=,=0 oci===5=9=,1=41 ===j .. 71,4 

~::~ III ~~:~ ~~;~ 1 ;~:~ 
1

1
, 68,s 

70,8 
72,8 

1 48,0 
48,0 
49,5 
60,1 
50,8 
51,7 
56,8 
55,7 
5a,9 
51,5 
51,2 
53,.. 
63,5 
64,9 
7o,o 
69,o 

11 44,6 

46,5 1 77,3 
49,7 75,8 
48,2 76,4 
50,2 75,1 
51,3 71,7 
53,1 1 72,3 
51,8 72,8 
52,0 78,5 
49,5 79,0 
49,8 75,3 
49,0 76,5 
61,2 73,9 
49,2 76,9 
49,9 76,4. 
50,1 80,2 
48,2 1 78,9 
46,0 78,9 
64,7 71,0 

66,2 79,4 67,7 26,9 7 4,4 
62,3 76,2 63,1 30,0 76,8 
56,5 1 88,5 60,2 28,5 79,1 
60,3 1 78 1 66,8 21,7 78,6 
61,6 66,2 55,4. 21,9 79,7 
64,5 1103,3 69,7 21,8 81,5 
70,8 89,8 60,5 1 21,6 8o,o 

1 

54,3 88,9 69,7 28,7 80,8 
57,4 101,6 69,9 28,2 82,5 
54,9 65,4. 59,1 26,5 83,5 
53,4 90,0 60,2 27,0 83,4 
66,4 60,o 63,9 26,o 83,0 
57,o 76,s 65,1 · 26,o 84,o 
66,4 61,7 59,7 26,o 81,6 1 

54,t 7 4,s 58,5 22,4 81,9 
42,2 66,t 69,2 21,s 79,o 
37,2 74,8 66,4 35,0 72,5 
40,o 68,6 79,s 129,o 68,5 

72,3 
71,7 
69 4 
66,9 
69,1 
66,6 
80,4 
65,9 
67,8 
65.8 
64,5 
68,1 
66,4. 
71,1 
68,2 
65,0 
66,4 
61,2 

Tabelle II zeigt die ziemlich gleichbleibende SchadenhOhe bei der Feuer
versicherung an einem amerikanischen Beispiel, wăhrend Tabelle III die gro6e 
Verschiedenheit der Schăden bei einem Vergleich mehrerer Lander untereinander 
kennzeichnet. 

II. Sebadenhohe bei der a.merikanlj!chen Fenerversieberung. 

1 Zahl der Feuerscbăden 11 1 Zabl der 1 Feuerschăden 
Jahr Unterneh- in% der Prii- Jahr U nterneh- in % der Pra-

mungen mieneinnahmen mungen mieneinnahmen 

1860-70 14.6 58,02 1902 145 52,48 
1871-80 177 58,60 1907 166 46,42 
1881-90 162 58,97 1908 162 54,84. 

1892 130 62,89 1909 163 48,12 
1897 162 49,29 1\110 175 49,74 

III. Sehadenhohe bei der Feuerversicherung versehiedener Liinder. 

N ach Dean weisen die von den Feuerversicherungsgesellschaften auf je 
100 Dollars Ver ... icherungssumme auszuzahlenden Betrăge folgende Hohe auf: 

In Frankreich . 
" England .. 
" New York. 

.it 0,24 
" 0,36 
" 2,32 

In Massachusetts 
" Texas . . . . 
" Arkansas . . . 

.it 2,40 
" 4,40 
" 5,24. 

Der durchschnittlich fur Brandschli.den zu zahlende Betra.g in Arkansas und 
Texas ist etwa zweimal so gro6 als in New York und Massachusetts, 1amal so 
groB als in Gro6britannien und 20mal so gro6 ale in Frankreich. - Derartige 
internationale Vergleiche der Schadenhiihe sind vc;m groBer Wichtigkeit fur die 
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Fra.ge der Ausdehnung des Betriebs einheimischer Unternehmungen a.uf da.s 
Au,dand. 

Die Verschiedenheit der Feuerschădenziffer wird auch durch fol
gende Ziffern illustriert, die seitens des Verbandes amerikanischer Feuerversicherer 
mitgeteilt worden sind; sie beziehen sich jedoch nur auf Stadte in den betreffen- . 
den Staaten. 

Verlust pro Kopf der Bevolkerung: 

Vereinigte Staaten 
Frankreich. . . . 
Irland ..... . 

10,16 
3,91 
1,91 

England .. 
Norwegen .. 
Deutschland. 

§ 18. Technik der Buchf"tihrung. 

1,87 
1,06 
0,81 

Dic Besonderheiten der Vers i cher un gs b uc hfii h r ung gehen 
daraus hervor, da.B, wie Koburger ausfiihrt, jedes Versicherungsunter
nehmen zum Zwecke des Gefahrenausgleichs zwar auf einen groBen 
Geschăftsumfang angewiesen ist, andererseits aher die einzelnen V er
sicherungen, in ihrem finanziellen Effekt betrachtet, im allgemeinen 
recht geringfiigig sind. Diese einzelnen V ersicherungen tauchen aher, 
einmal abgcschlossen, nicht in der Masse des V ersicherungsbestandes 
unter, wie z. B. gleichartige Fabrikate ins Warenlager iibergefiihrt 
werden und damit gleichsam ihre Individualităt verlieren; jede ein
zelne V ersicherung behălt vielmehr wăhrend ihres ganzen Bestehens 
ihre durch die Person des Versicherungsnohmers bedingte Individuali
tăt bei und sie mu.B sich daher wăhrend ihrer ganzen ZugehOrigkeitJ 
zum Versichorungsbostand in ihror Individualităt leicht und zuver
lăssig vcrfolgen lassen. 

Dadurch allein schon erhălt die V ersioherungsbuchfiihrung einen 
au.Berordentlich groBen U mfang, der noch eine Steigerung erfăhrt 
durch die ausgedehnte Geschăftsstatistik, deren die V ersicherungs
unternehmungen bediirfen. 

Was die verschiedenen Riicklagen anbctrifft, fiir welche in der 
Bruttoprămie gewisse Zuschlagsteile enthalten sind, so weisen diese 
nur bei der Lebensversicherung, soweit die Prămienreserven in Frage 
stehen, Besonderheiton auf. Dariiber wird im zweiten Teil das Năhere 
gesagt werden. (§ 31.) 

Dic anderen Riicklagen treten im allgemeinen unter den :lolgenden 
Namen auf, dio kaum oiner Erklărung bediiden: Sicherheitsfonds, 
Kapita.lrcservefonds, U nkostcnreservefonds, Kriegsreservefonds. 

AJs Schadcnroserve ist die Summe der am Ende des Geschăfts
jahres angomeldeten aher noch nicht bezahlten Sohăden in Ausgabe 
zu stellen ; auch die Posten werden hior verbraucht, die erst nach .J ah
resschlu.B, aher vm der endgiiltigen Bilanzziehung zur Meldung ge
langen. 
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Die Bila n zen der V ersicherungsgesellschaften ha ben, wie die einer 
jeden anderen Unternehmung den Zweck, ersichtlich zu machen, ob das 
U nternehmen am Ende einer Geschaftsperiode, regelmaBig eines J ah
res, solvent ist. Eine Gesellschaft ist solvent zu nennen, wenn ihr V er
mogen vollkommen ausreicht, allen von ihr ubernommenen V erpflich
tungen, entsprcchend ihrcn V ersicherungsbedingungen, dauernd gerecht 
zu werden. 

Es mu13 daher das vorhandene V ermogen mindestens den wahr
scheinlichen W ert des Deckungskapitals fur alle kiinftig etwa ent
stehenden Verpflichtungen erreichen. Grundbedingung hierfiir ist 
selbstredend, daB die Beitrage dcm Risiko angemessen sind. Die Re
gelung dieser Nachweise ist ein Ergebnis der neueren Gesetzgebung. 
Leider herrscht hier, so wenig wie auf anderen Gebieten der staat
lichen Regelung, eine Dbereinstimmung. 

Fiir die privaten Versicherungsunternehmungen sind .folgende 
Rechn un gslegungsvo rschriften vom Reichsaufsichtsamt in 
seinen Veroffentlichungen erlassen worden, welche neben den allge
meinen Vorschriften des Handclsgesetzbuches in Betracht kommen: 
1. unter dem 2. Juni 1902: 

a) fiir die grol3eren Lebensversicherungsunternehmungen, 
b) fiir die groBeren Unfall- und Haftpflichtversicherungsunternehmungen, 
c) fiir die groBeren Hagel- und Viehversicherungsunternehmungen und 
d) fi:ir die grotleren Feuerversicherungsunternehmungen; 

2. unter dem 28. Februar 1903: 
a) fiir Sterbekassen und wnstige kleinere Kapitalversicherungsunternehmungen 

und 
b) fiir Pensionskassen und sonstige kleinere Rentenversicherungsunternehmungen 

sowie Krankenkassen und 
3. unter dem 5. Februar 1909: 

fiir Riickversicherungsunternehmungen, soweit diese Unternehmungen der 
Aufsicht unterstellt sind. 

Die fiir die l<'euerversicherung gegebenen Vorschriften gelten auch fiir alle 
iibrigen Zweige der Scbadenversicherung, soweit nicht fii r einzelne Zweige be
sondere Vorschriften erlassen sind. 

Das. deutsche Aufsichtsgesetz vom 12. Mai 1901 gibt nur die fol
genden kurzen Bestimmungen : 

"Die Biicher einer Versicherungsunterneh mung sind alljăhrlich abzuschlieBen; 
auf Grund der Biicher ist fiir das geschlossene Geschăftsjabr ein Recbnungs
abschluB und ein fiir die VerhiUtnisse sowie die Entwicklung des Unternehmens 
darstellender Jahresbericht anzufertigeu und der Aufsichtsbehorde einzureichen." 

Die auf Grund des erwahnten Gesetzes vom Aufsichtsamt :fiir 
Privatversicherung erlassenen Vorschriften sind in Einzelheiten fiir die 
verschiedenen Versicherungsarten verschieden; sie diirften dem V er
stăndnis am năchsten gebracht werden durch den Abdruck einer genau 
dem amtlich angeo1'llneten Schema entsprechenden G e w in n- un d 
V er 1 ustrechn ung sowie einer B il an z. 
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A. Fiir gro.Bere Lebensversicherung. 
Gewlnn- und Verlnstrechnung. 

A. Einnahmen. 
I. Ubertrăge aus dem V01jahre: 4. Sonstige VP.rsicherungen: 

1. Vortrag aus dem O"berschu.6 a) selbst abgescb)opsene 
2. Prămienreserven b) in Riickdeckung iibernommene 

ab: Reserve der Riickversicherer III. Policegebiibren 
3. Prămienii~ertrăge . IV. Kapitalertrăge 
4. Reserve fur schwebende VersiChe- 1 z · e r·· fi t 1 gt G ld 

rungsfalle . ~n~ n ~r es .. ge e e e er 
5 G · d V · h te 2. Zmsen fur vorubergehend belegte . ewmnreserve er ers1c er n Gelder 

Zuwachs aus dem Uberschusse des 3 y· t t ·· 
Vorjahrs • ~e ser rage . 

6. Sonstige Reserven und Riicklagen V. Gewmn au~ Kap1talanlagen 
II. Pramien fiir: 1. Kurs~ewmn . 

1. Kapitalversicherungen auf den To- 2. Sonst1ger Gewmn 
debfall: VI. Vergiitung der Riickversicherer 
a) selbst abgeschlossene fiir 
b) in Riickdeckung iibernommene 1. Prămienreserveergănzung 

2. Kapitalversicherungen auf den Le- 2. Eingetretene VersicberungAfălle 
bensfall: 3. Vorzeitig aufgeloste Versiche-
a) selbst abgeschlossene rungen 
b) in Riickdeckung iibernommene 4. Sonstige vertragsmă.6ige Leistun-

3. Rentenversicherungen: gen 
a) selbst abgeschlossene VII. Sonstige Einnahmen 
b) in Riickdeckung iibernommene 

B. Ausgaben: 
1. Zahlungen fiir unerledigte Versiche- IV. Zahlungen fiir vorzeitig aufgeloste, 

rungsfalle der Vorjahre aus selbst selbot abgeschlossene Versiche-
abgeschlossenen Versicherungen: ruugen (Riickkauf) 
1. gelehtet V. Gewinnant .. ile an Versicherte: 
2. zurt"ickgestellt 1. aus Vorjahren: 

II. Zablungen fiir Versicherungsver- a) abgehoben 
pfl.ichtung<'n im Geschăftsjahr aus b) nicht abgehoben 
selbst abgeschlossenen Versiche- 2. aus dem Geschăftsjahre: 
rungen fiir: a) abgehoben 
1. Kapita.lversicherungen auf den b) nicht abgehoben 

Todesfall: VI. Riickversicberungsprămien fiir: 
a) geleistet l. Kapitalversicherungen aufTodes-
b) zuriickgestellt fall 

2. Kapitalversicherungen auf den 2. Kapitalversicherungen a.uf Le-
Lebensfall: bensfall 
a) geleistet 3. Rentenversicherungen 
b) zurt"ickgegtellt 4 Sonstige Versicherungen 

3. Renten.versicherungen: VII. Steuern und Verwaltungsko•ten (a. b-
a) gel~;stet (abgeho?en) ziigl. der vertragsmaBigPn Leistun-
b) zuruckgestellt (mcht abgeho- gen) fiir in Hiickdeckung iibernom-

ben) mene Versicherungen: 
4. Sonstige Versicherungen) 1. Steuern 

III. Vergiitung flir in. Riickdeckung ~. Verwaltungskosten 
iiber?o~mene Vers1~~erungen ~ a) Abschlu.6provision 
1. Prămtenreserveerganzung gema.6 b) Inka•soprovision 

§ 68 Pr. V. G. c) sonstige Verwaltnngskosten 
2. Eingetretene Versil.'herungsfălle VIII Ab b e'b 

a) geleistet · se r 1 ung~n . 
b) zuriickgestellt IX. Verlnst aus Kapitalanlagen 

3. Vorzeitig aufgelOste Versiche- 1. Kurs~erlust 
rungen 2. Sonst1ge Verluste 

4. Sonstige vertragsma.Bige Lei- X. Pră.mienreserven am Schlusse des 
stungen Geschlift~jahrs ft"ir: 
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1. Kapitalversicherungen auf den 

Todesfall 
2. Kapitalversicherungen auf den 

Lebensfall: 
2. Kapitalversicherungen auf den 

Lebensfall 
3. Rentenversicherungen 
4. Sonstige V ersicherungen 

XI. Pramieniibertrăge am Schlusse des 
Geschăftjahrs fiir: 
1. Kapitalversicherungen auf den 

Todesfall: 
a) selbst abgeschlossene 
b) in Riickdeckung iibernommene 

a) selbst abgeschlossene 
b) in Riickdeckung iibernommene 

3. Rentenversicherung 
a) selbst abgeschlossene 
b) in Riickdeckung iibernommene 

4. Sonstige Versicherungen 
a) selbst abgeschlossene 
b) in Riickdeckung iibernommene 

XII. Gewinnreserve der V ersi<·herten 
XIII. Sonstige Reserven und Riicklagen 
XIV. Sonstige Ausgaben 

Gesamteinnabmen C. Abslchlu~berschu.fl { der Einnahmen 
Gesamtausgaben .. der Au~gaben 

D. Verwendung des Uberschusses. 
I. An den Reservefonds (§ 37 des Pri- 3. Hauptbevollmăchtigten 

vatversieherungsgesetzes, § 262 des 4 Sonstige Personen 
Handelsgesetzbuches) V. Gewinnanteile an die Versicherten 

Il. An die sonstigen R"serven und zwar: 
III. An die Aktionăre oder Garanten 1. zur Auszahlung 
IV. Tantieme an: 2. an die Gewinnreserve 

1. Aufsichtsrat VI. Sonstige Verwendungen 
2. Vorstand VII. Vortrag auf nene Rechnung 

Bilanz. 
A. Aktiva. 

1. Wechsel der Aktionăre oder Ga-
ranten 

Il. Grundbesitz 
III. Rypotheken 
IV. Darlehen auf Wertpapiere 
V. w .. rtpapiere: 

1. Miindelsicbere Wertpapiere 
2. W ertpapiere im Sinne des § 59 

Zitt'er 1 Satz 2 Pr. V. G., niim lich 
a) nach landesges. Vorschriften 

zur Anlegung von Miindelgeld 
zugelassen 

b) Pfandbriefe deutscher Hypo
theken-Akt.-Gesellschaften 

8. Sonstige W ertpapiere 
VI. Vorauszahlungen und Darlehen auf 

Policen 

VII. Reicbsbankmă.flige Wechsel 
VIII. Guthaben: 

1. bei Bankhăusem 
2. bei anderen Versicherungsunter

nehmungen 
IX. Gestundt-te Prămien 
X. Riickstăndige Zinsen und Mieten 

XI. Au•stănde bei Generalagenten bzw. 
Agenten: 
1. aus dem Geschăftsjahre 
2. aus friiheren Jahren 

XII. Barer Kas•enbestand 
XIII. Inventar und Drucksachen 
XIV. Kautionsdarlehen an versicherte Be

am te 
XV. Sonstige Aktiva 
XVI. Verlust 

B. Passiva. 
I. Aktien- oder Garantiekapital IV. Prămieniibertrăge fiir: 

II. Reservefonds (§ 37 Pr. V. G., § 262 1. Kapitalversicherungen auf den 
H. G. B.): Todesfall 
1. Bestand am Schlusse des Vorjahrs 2. Kapit~.Iversicherungen auf den 
2. Zuwach~:~ im Geschăftsjahre Lebensfall 

III. Prămienreserve fiir: 3. Rentenversicherung 
1. Kapitalversicherungen auf den 4. Sonstige Versicherungen 

Todesfall V. Reserven fiir schwebende Versiche-
2. Kapitalversicherungen auf den rungsfâlle: 

Lebensfall 1. beim Prămienreservefond aufbe-
8. Rentenversicherungen wabrt 
4. Sonstige Versicherungen 2. sonstige Bestandteile 
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VI. Gewinureserveu der mit Gewinnan
teil 'V ersicherten 

IX. Barkautionen 

X. Sonstige Passiva 

XI. Gewinn 
VII. Sonstige Reserven 
VIII. Guthaben anderer Versicherungs

unternehmungen 

B. Fiir groBere Feuerversicherungsunternehmungen. 
Bllanz fUr deu SchluJ3 des Geschiiftsjahres 19 . 

A. Aktiva. 
1. Forderungen an die Aktionăre fiir noch f) · anderweit (getrennt nach Gattungen 

nicht eingezahltes Aktienkapital (bzw. und Summen) 
bei Gegenseitigkeitsvereinen Forde- 3. Kassen bestand 
rungen an die Garantiefonclszeichner 4. Kapitalanlagen: 
wegen der nicht bar gedeckten Obli- a) Hypotheken und Grundschulden 
gos, die Art der Deckung- Wechsel, b) Wertpapiere 
Schuldscheine usw. - ist anzugeben) c) Darlehen und Wertpapiere 

2. Sonstige Forderungen: d) Wechsel 
a) Riickstande der Versicherten e) anderweit (getrennt nach Gattungen 

und Summen) 
b) Au6enstănde bei Agenten bzw. Ge- 5. Grundbesitz 

neralagenten 6. Inventar 
c) Guthaben bei Banken 7. Sonstige Aktiva (getrennt nach Gat-
d) Guthaben bei anderen Versiche- tungen und Summen) 

rungsuriternehmungen 8. Noch zu deckende Organisations-(Ein-
e) im folgenden J ahre făllige Zinsen, richtungs-) Kosten bei Gegenseitigkeits-

soweit sie anteilig das laufende vereinen 
Jahr betreffen 9. Verlust 

B. Passiva. 
1. Aktienkapital, bei Gegenseitigkeits- wie sonstige in GeM zu schătzende 

vereinen Betrag des etwaigen Garan- Lasten (Reallasten, Renten usw.) auf 
tiefonds den Grundstiicken Nr. 5 der Aktiva. 

2. Ubertrage auf das năchste J ahr, zu 4. Barkaution 
a) und b) na.ch Abzug des Anteils der 5. Sonstige Passiva: 
Riickversicherer: a) Guthaben anderer Versicherungs-
a) fur noch nicht verdiente Prămien unternehmungen 
b) fiir angemeldete, aher noch nicht b) anderweit (getrennt nach Gattungen 

bezahlte Schăden (Schadenreserve) und Summen) 
c) anderweit (getrennt na.ch Gattungen 6. ReRervefonds 

und Summen) 7. Spezialreserven (einzeln) 
3. Hypotheken und Grundschulden, so- 8. Gewinn 

Bei der Betrachtung von Versicherungsbilanzen muB zwischen 
deneu der Aktiengesellschaften und denen der Gegenseitigkeit.sver
eino streng unterschieden werden ; wahrend dort namlich die Bilanz 
mit Gewinn oder Vcrlust abschlieBt, weist hier die Bilanz keines von 
bciden auf; denn bei diesen Gegenseitigkeitsvereinen richten sich ge
wissermaBen die Einnahmen nach den Ausgaben; es wird so viei 
Prămie erhoben, wie Schăden und sonstige Kosten im Geschă.ftsjahre 
zu verzeichnen sind. Das primitive Umlageverfahren findet sich.keines
wegs in allen Versicherungszweigen und bei allen Gegenseitigkeits
vereinen. Die heutige Lebensversicherung hat es, abgesehen von einer 
gro.Ben Anzahl von Sterbekassen, so gut wie vollstăndig verlassen. 
Soweit die Gegenseitigkeitsvereine das Prămienverfahren der Aktien
ge&ellschaften angenommen haben, weisen ihre Bilanzen dieselbe Form 
aur, mithin auch Gewinn und Verlust. 
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An den wiedergegebenen Bilanz:formularen ist mit Recht Kritik 
geiibt worden. namentlich neuerdings von Lengyel, der darau:f hinweist, 
daB dio V ermogensteile au:f beiden Seiten der Bilanzen in einer ganz 
willkiirlichen Reihen:folge au:fgezăhlt seien, welohe dem inneren or
ganischen Zusammenhang der Bilanzposten nicht entsprechen. Er hat 
in:folgedessen den beaohtenswerten V ersuoh unternommen, das "amt
liche Schema durch Zusammen:fassen der homogenen Elemente syste
matisch umzugruppieren" und gibt ":folgendes auch theoretisch und 
organisch richtige Schema": 

Billmz. 
I. Aktiva im engeren Sinne: 

1. Sachen: 
a) bewegliche: 

1. KassenbeRtand 
2. Wechsel und Schecks 
3. Wertpapiere 
4. Inventar 

b) unbewegliche: 
5. Grundstiicke 
6. Hăuser 

2. Forderungen: 
a) offene: 

7. AuBenstănde bei Agenten 
8. Guthaben bei Banken und Sparkassen 
9. Gutbaben bei anderen Versicherungs

gesellschaften 
10. Diverse Debitoren 

b) verbriefte : 
11. Forderungen an Aktionăre oder Ga

ranten 
12. Darlehen an offentliche Korperschaf

ten, Schul- und Kirchengemeinden 

c) Pfandgedeckte (Real-)Forderungen: 
13. Hypotheken 
14. Darlehen und vVertpapiere 

IL Antizipationen: 
15. Anteilige Zinsen 
16. Ungetilgte Organisationskosten 

III. Durchlaufende Posten: 
17. Kautionswerte 
18. Pen;ionsfondsvermogen 
19. Avalforderungen 

IV. Bewertungsposten: 
20. Verlust 

I. Reinvermogen: 
1. Aktienkapital (im Nennwerte) 
2. Gesetzliche Reserve 
3. Sonstige Reserven (einzeln) 
4. Gewinn 

II. Transitorische Posten (Antizipa-
tionen): 

5. Prămieniibertrag 
6.Schwebende Schăden 
7. Sonstige tranoitorische Posten (vor-. 

ausempfangene Kapital- nud Miet
zinsen usw.) 

III. Durchlaufende Posten: 
8. Kautionen 
9. Pensionsfonds 

10. Avalschulden 

IV. Bewertungsposten: 
11. Delkrederekonto 
12. Sonstige Bewertungsposten (Abschrei

bungen von Realităten, vom Inven
tar usw.) 

V. Passiva im engeren Sinne: 
13. Passivsaldi der Rechnungen mit den 

Riickversicberern 
14 Hypotbekarische Schulden 
15. Kreditoren 

Die deutsche Aufsichtsbehorde hat in Erkenntnis des Urnstandes, 
daB aus Konkurrenzgriinden V ersioherer ein berechtigtes Interesse an 
der Geheimhaltung mancher Geschiiftsvorgange haben, zugelassen, daB 
iiber die dem Amt zu lie:fernden N achweisnngen und die Punkte, iiber 

l:Ianes, Versichcrung8wcsen I. 3. Autl. 10 
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welche offentlich Rechenschaft abgelegt werden muB, verschiedene 
Regeln gelten. Beispielsweise ist es Ruckversicherern, die an sich 
der A ufsichtsbehorde nicht unterstehon, von denen aher durch eino 
Verordnung von 1908 eine Rechenschaftslegung gefordert wurde, ge
stattet worden, eine glllnze Reihe von V ersicherungszweigen der Sach
versicherung unter der Rubrik "sonstige Versicherungszweige" zu
sammenzu:fassen, um nicht jedermann ersichtlich zu machen, welche 
Zweigo gewinnbringend, welche verlustreich gewesen seien. Dem Auf
sichtsam:t gegenuber muB aher eine genaue 'l'rennung in allen Fallen 
durchgefiihrt werden. 

§ 19. Te.chnik der Finanzverwaltung. 
Der tatsăchliche Preis der Versicherung, die Bruttoprămie, ent

halt, wie bei Behandlung der Pramienberechnungstechnik angedeutet 
wurde, gcwisse Zuschlăge zur N ettopramie. Diese ha ben den nahe
licgcnden Zweck, Kosten zu decken, die ein V ersicherungsunterneh
men neben den Ersatzleistungen zu tragen hat. Sie zerfallen im wosent
lichen in solche fur Verwaltungskosten und fur Riicklagen. Dazu kom
men bei der Lebensversicherung solche fiir die als Gewinne odor Divi
denden bezeichneten Zahlungen an die V ersicherten. 

Die Ve r w alt ung s k os ten bilden nach den bereits erorterten 
Schadenzahlungen die Hauptausgabeposten. Sic sind einzuteilen in 
allgemeino Verwaltungskosten (fur Bureaumiete, Gehiilter der Direk
toren und aller sonstigcn Beamten, ProzeBkosten, Bedar:f an Druck
sachen, Inventar u. dgl. m.) und in besondere V erwaltungskosten. Es 
liegt auf der Hand, daB nur die letzteren Eigenti.imlichkeiten gegen
uber anderen Betriehen au:fweisen. Sic zerfallen wicder in AbsehluB-, 
Inkasso·- und Regulierungskosten. Aueh von diesen ist hereits gelegent
lich der Erorterung des V ermittlerwesens die Rede gewesen. Alle V er
waltungskosten zusammengerechnet, betragen, wenn man versucht einen 
gc..,vissen Durchschnitt zu ziehen, hei allen Gesellscha:ften und allen 
Zweigen meist zwischen 10 und 30 Prozent dor Priimie, und zwar ist 
in der Regel die Organisationsform ohne Belang. Es lassen sich 
ebensowohl einzelne Aktiengesellschaften nennen, welche ein Mehr
fache8 der Verwaltungskosten von Gegenseitigkeitsanstalten aufzuwei
sen haben, wio umgekehrt. Stellt man reine Privatunternehmungen den 
ganz oder tcilweise offentlichen gegeniiber, so lassou sich dieselben .Be
obachtungen machen. Regeln liber das Verhaltnis zwischen Gesamt
hohe der Verwaltungskosten und Unternehmungsformcn Imun man 
kaum aufstellen. J eder V crsicherungszweig, jede Organisationsform, 
jede Anstalt hat besondere Eigenti.imlichkeiten, muB individuell he
trachtct werden. Hochstens kann man sagen, daB je iilter cine Ge
sellschafi, je groBer ihr Versicherungsbestand, dcsto gcringer die auf 
den Einzelnen :fallenden Quoten der V erwaltungskosten. 

Ein Bcispielmag die Bchauptung rcchtfertigen, daB cin ullgemeines 
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Urteil iiber die Verwaltungskosten kaum moglich ist, sondern nur ein 
solches von Fali zu Fali. So ist namentlich von den Zwangsanstalten 
die Immobiliarfeuerversicherung viel billiger als die Mobiliarversiche
rung zu betreiben. Eine gro.Be Sozietii.t kam 1867-1877 mit 14 Pro
zent aus, von 1878 an aber hatte sie 35 Prozent der Beitrage als 
Verwaltungskosten aufzuwenden, da sie 1878 mit der vorher nicht 
bctriebenen freiwilligen Mobiliarfeuerversicherung begann. 

Betrachtet man die Hohe der Verwaltungskosten absolut, so ergeben 
sich gewaltige Betrage. 1910 haben die unter Reichsaufsicht stehenden Anstalten 
(einschlie/.\lich Riickversicherung) an Verwaltungskosten einschlieBlich Steuern 
260 Millionen Mark benotigt. Der Betrag ist weiter gestiegen bis auf 277 Millionen 
Mark im Jahr 1916. Wenn man bedenkt, da/.\ demgegeniiber die Gesamtaus
gaben Wii.rttembergs im Jahre 1910 211 Millionen Mark betrugen und die Bei
trage PreuBens zum Etat des Reiches 142 Millionen Mark, so scheint die Berech
tigung einer Kritik der Hohe der Verwaltungskosten unserer Gesellschaften psy• 
chologisch verstăndlich, allein man darf nicht vergessen, dall auf der anderen 
Seite auch die Einnahmen ebenso wie die Auszahlungen der Versicherungs
anstalten im Vergleich zu den Finanzen des erwahnten Staates imponierend sind, 
So haben die Einnahmen des preuBischen Staats aua den gesamten Steuern 1910 
noch nicht 460 Millionen Mark betragen, wahrend im gleichen .Jahr die deut
schen Privabversicherungsanstalten an Prămien iiber 1600 Millionen Mark ein
genommen haben. An Versicherungssummen wurden von den gleichen Anstalten 
etwa. 100 Millionen Mark ausbezahlt. Die preu/.\ischen Staatsschulden umfallten 
im gleichen .Jahr rund 10 Milliarden Mark; die Verpflichtungen allein der deut
schen Lebensversicherungsanstalten betrugen aber iiber 14 Milliarden Mark. Die 
oben erwahnten Zunahmen der Verwaltungskosten zeigen sich bei allen Zweigen, 
am meisten in der Lebens- und da.nn in der Fenerversicherung. Allein zu den 
Verwaltungskosten sind hier stets die Steuern gerechnet und es gilt die Zunahme 
nur von den absoluten Zahlen. Die Tabelle S. 148 zeigt, da6 prozentual be
trachtet die Verwaltungskosten in elen einzelnen Zweigen im Verhaltnis zur 
Pramieneinnahme zwar wesentlich verschieden sind, innerhalb desselben Zweiges 
aher wenigstens Jahr fiir .Jahr fast unverandert bleiben. Bei einigen Zweigen 
bilden die Agenturkosten einen recht hohen Prozentsatz der Verwaltungskosten. 
Bei der Lebensversicherung werden etwa die Halfte, bei der Feuer- und Glas
versicherung etwa 4/;, aller Verwaltungskosten fiir Abschlufl- und Inkassoprovi
sion verausgabt. 

In Erganzung dcr umseitigen Tabelle seien fiir 1916 auch noch die Satze 
fiir die kleineren Zweige angegeben. Es wurden von Pramieneinnahmen ver
braucht fii.r Verwaltungskosten in der Wasserleitungsversicherung 41 Prozent, 
Sturruschadenversicherung 30Prozent, Kautions- und Garantieversicherung 19 Pro
zent, Kreditversicherung 37 Prozent, Maschinenversicherung 25 Prozent. Die Riick
versicherung wies im gleichen Jahre 29 Prozent auf. 

Die Verwa.ltungskosten der Transportversicherung betrugen in den Jahren 
1902 bis 1916 durchschnittlich etwas iiber 20 Prozent, die der Einbrnchdiebstahl
vereichernng etwa das Doppelte, nămlich ungeîăhr 40 Prozent. 

Die Verwaltungskosten auslăndischer Anstalten sind in der Regel viel hoher; 
so betragen die der amerikanischen Feuerversicberungs- Aktiengesellschaften, 
welche im Staate New York 1910 tătig waren (insgesamt 147 Institute), rund 
42 Prozent unter Einrechnung der Ausgaben fli.r Steuern; davon entfallen auf 
Ageritenprovisionen etwa 22, auf feste Gehălter etwa 8 Prozent. 

10* 
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Verwaltungskosten (einschl. Steuern) in den einzelnen Versieberungszweigen 
bei den deutschen Anstalten in °/0 der Pramieneinnahmen. 1902-1916. 

I. II. 
1 

III. IV. V. VI. 

Jahr: 
Unfall 

l Leben u. Haft- Feuer Ha gel Glas Vieh 
pfiicht 

.. .. .. ---

1902 
11 

13 52 1 21 1 18 

1 

25 

\ 

24 

1 

1 
1903 12 41 23 18 26 23 
1904 

Il 
14 43 23 21 25 23 

1905 14 34 26 14 1 20 1 23 1 

1906 

Il 
14 35 27 14 25 24 

1907 14 35 27 12 30 23 
1908 

il 

15 36 28 19 30 22 
1909 14 36 28 20 31 22 
1910 15 36 27 11 32 24 
1911 16 41 30 16 30 18 
1912 11 16 41 31 u 30 17 
1913 1[> 42 31 15 34 17 
1914 

1 

15 40 32 

1 

13 34 17 
1915 11 38 31 16 34 17 
1916 1 12 41 32 14 32 18 

1 

Die hier mitgeteilten U nkostensiitze geben indessen keinen Anhalt 
fiir dic B eu rte il ung der groBeren oder geringeren B i lli g kei t 
einer Gesellschaft, einer Gruppe von Gesellschaften oder uer Ver
sicherungszweige, weil man zu diesem Zwecke auf die einzelnen Quellen 
zuriickgehen miiBte, aus denen die Unkosten entstehen. Es sind da die 
AbschluBkosten, die Inkassoprovisionen, die laufenden Kosten des Bu
reaudienstes und die der Regulierung zu unterscheiden. Sachgern.ă.Be 
Analyseu nach dieser Richtung sind bisher nur auf dem Gebiete der 
Lebensversicherung und verwandter Ve1·sicherungszweige, wie der In
validenversicherung, veroffentlicht, bei denen die V ertrăge iiber eine 
lange Reihc von J ahren laufen, wăhrend die AbschluBkosten, wie der 
N ame sagt, sofort bei Beginn der V ersicherung fiillig werden, nnd da
her dic obigen Zahlen ganz besonders geeignet sind, den Laien iiber die 
groBerc oder geringerc Billigkeit einer Anstalt zu einem falschen Urtcil 
zu veranlassen. Da die AbschluBkosten relativ viel hoher sind als die 
laufenden Verwaltungskosten, wird bei derartigen Vergleichen unter 
zwei Gesellschaften, die auf eine Police und Prămie dieselben Un~ 
ko&ten aufweisen, immer die Gesellschaft sohcinbar teurer sein, die 
einen groBeren N euzugang hat. Fur die Dividenden aher, die bei einem 
rationellen Dividendensystem nur von den Kostensătzen pro Police 
und Prămie abhiingen und die im V erein mit den Tarifpriimien die 
groBere oder geringere Billigkeit entscheiden, ist es ohne Bedeutung, 
wie hoch der N euzugang sich stellt . 

.Alttnburger hat fiir die ungarischen Lebensversicherungsgesellschaften (in der 
Zeit vor dem W eltkrieg) Ziffern gewonnen, die auch dem Durchschnitt der deut
schen Lebensversicherungegesellschaften annahernd entsprechen diirften. Nach 
ihm betragen 
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1. die gesamten AbschluLlkosten 4 Prozent der Versicherungssumme; 
2. die dauemden Unkosten setzen sich zusammen ana 
a) solchen, die wăhrend der ganzen Pramienzahlungsperiode einer Versiche

rung in Fra.ge kommen (wie die Inkassoprovision) und die etwa 3 Prozent der 
Tarifprămie betragen, und au.Berdem 

b) solchen, die wăhrend der ganzen Versicherungsdauer auftreten, also auch 
evtl. noch nach bereits erfolgtem Ablauf der Prămienzahlung, und die noch etwa. 
1 Prozent der Versicherungssumme gleich sind. 

Eine Gesellschaft, die diese Unkostensatze bat, weist also einen durch sie 
bedingten Grad der Billigkeit auf Denkt man sich nun zwei Gesellschaften mit 
einem Versicherungsbestande von 200 Millionen Mark, deren jede eine Tarifprămie 
von etwa 40 Mark fiir je 1000 Mark Versicherungssumme erhebt, von denen die 
erste A aher einen Zugang von 40 MiHionen, die zweite B einen solchen von 
10 Millionen Mark Versicherungssumme bat, so stellt sich die Rechnung wie folgt: 

1! i 
Im Geschaftsja.hr 1! Gesellschaft 1 Gesellschaft 

'1 A B 
-

1[ 

1 

Pramieneinnahme : .ft .J(, 

1. Alte Versicherungen ( 40 >< 200 000) 8 000 000 
! 8 000 000 

2. Nene Versicherungen (40 >< 40 000 bzw. 
1 40 >< 10 000) . 1600 000 400 000 

3. Summa. '1 9 600 uoo 1 8 4011 000 
4. Abschlu.Bkosten (4% von Jt 40 Millionen bzw. 

(Jt 10 Millionen) .............. li. Auf Prămien entfallende Verwaltungskosten 
1600 000 400 000 

(3 Ofo von Jt 9 600 000 bzw . • It 8 400 000) . . 288 000 262 000 
6. Auf Versicherungssumme berechnete sonstige 1 

Verwaltungskosten (1 %o von .It 240 Millionen 
1 bzw. vft 210 Millionen) . . . . . . 240 000 210 000 

7. = 4 +li+ 6 Unkosten Summa il 2 128 000 862 000 
8. = 7 : 3 Unkosten in Prozenten der Prămien- ii einahme il 22,2 °/0 10,26% 

Obwohl also die GesPllscbaften A und B mit genau deu gleichen Unkosten
satzen arbeiten und daher ihren Versicherten die Versicherung zu genau glei
chem Prei~e liefern konnen, erscheint dem Laien die Gesellschaft A doppelt so 
teuer wie die Gesellschaft B, wenn er ohne Trennung der Unkosten nach ibren 
Quellen, deren Ges<tmtbetrag einfach mit der Gesamtprămieneinnahme der Ge
seltschaft vergleichţ. 

Die Unkostenvergleichung ist ein beliebtes Gebiet auf dem Felde der Ten
denzstatistik, die um so lieber zu solchen Zwecken verwandt wird, a.ls der La.ie 
die hier erforderliche Trennnng der Unkosten, bei der ohnehin cine gewisse Will
kiir nicht zu vermeiden ist, mangels ausreichender Daten und hinreichender Ein
sicht ga.r nicht vorzunehmen verma.g. 

Bei dem Streit, ob die private oder die Offentliche Versicherung 
geringere V erwaltungskosten auÎweist, darf man sich nicht durch die 
nackte Zahl der Statistik zu einseitiger Parteinahme verfiihren lassen. 
W enn es auch richtig ist, daB die Offentlichen Feuerversicherungs
anstalten mit einem geringeren Prozentsatz der N ettobeitrage fur Ver
waltungskosten auskommen als die privaten Anstalten, so mag man 
die Ausfiihrungen ·des friiheron Prii.sidentcn dor schwcizcrischen Anf-
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sichtsbchorde Kummer beachten, in donen er erklărt: "Ein Haupt
argument, das gegen die private V ersichemng ins Feld gefiihrt wird, 
besteht in deren Kosten. Allerdings kostet die staatliche Anstalt wenig. 
weil in der Regel bloB die Ausgabe fur cinen Buchhalter und fiir die 
Abfassung der J ahresrechnung gcbucht wird. Die ,·on den Mitglicdern 
der Regierung, namentlich von dem Chef des betroffenden Departe
menta, auf dieses Geschăft verwendcte kostbare Zeit, die Beratungen 
der Kantonsrăte und die Referendumsvorlage, die Portofreiheit, di<> 
Arbeit der Bezirksbehorden, die durch die Entsehădigung nicht gc
deckten Zeitversăumnisse der Gemeindebehorden und meist auch diP 
Auslagen der V ersicherten selbst werden eben nicht in Rechnung gc
bracht, aher 1"0 viol ist sieher, daB an dem Anschwellen der Kosten 
der Gemeinde- und Staatsadministration vielfach j eno Geschăftszweigc 
schuld sind, die man dem Gemeindewesen aufbiirdet in der Meinung. 
daB ihm keine :Mehrkosten erwachsen." 

Priift man zur Ermoglichung ei ner B eu r te il ung de r W i rt
s c ha f t li c h k ei t dor V ersicherung die Vorwaltungskosten in ihrem 
V erhăltnis zu den Schadenszahlungen - cin allerdings in der Praxis 
aller Zweige, aller Systeme und aller Anstalten wenig beliebtes V er
fahren -, so kornmt man namentlich bei Beriicksichtigung der gegen
wărtigen okonomischen Lage keineswegs zu einern sehr befriedigenden 
Durchschnittsergebnis. Diese Tatsache drăngt dazu, auf moglichst 
groBe Ersparnis dur9h Betriebsvereinfachung und V erbilligung aller 
Art (Taylorisierung, Typisierung, Fusionierung odor wenigstens Bil
dung von Arbeitsgemeinschaften usw.) bcdacht zu sein. Auch das Pro
blem der Einfiihrung der Einheitsversicherung, der Universalpolice 
(1. Bd. S. 191. 2. Bd. § 42) ist in diesem Zusammenhang zu nennen. 
Das sind freilich Reformen zum Tei1 sehr einschneidender Art, deren 
Durchfiihrung an mannigfaeben heftigen Widerstiinden leicht schei
tern kann. 

Die neueren Aufsichtsgesetze enthalten auch Bestimrnungcu ubcr 
die Art und W eise der K a pita 1 an 1 a g e der V ersioherungsgesell
schaften. Hier ist vor allem zu beachten, daB die Kreditgewiihrung 
nicht Selbstzweck ist, sondern sich nach den Bediirfnissen des Ver
sicherungsbetricbes richtet und auch von diesem abhăngig ist. Haupt
grundsatz muB sein, daB der Versicherungsbetrieb ungestort und sicher 
auch in ungiinstigen wirtschaftlichen Zeiten funktionieoon kann. 
Sicherheit, Rentabilităt, Liquidităt, Anpassung der Verwaltung an den 
Versicherungsbetrieb sind daher die Grundsătze, welehe Rudolf M wcller 
Îiir die Kapitalanlage aufstellt. In die Verantwortung fiir die ratio
nellen Kapitalanlagen teilen sich die V ersicherer mit den zustăndi
gen Verwaltungsbehorden bzw. Gesetzgebern. Stellt cine Aufsicht&
behorde unrichtige Grundsătze auf, so kann auch das V erwaltungs
genie ei nes V Prsicherungsdirektors die Feh1er der Aufsichtsbchordo 
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nicht korrigieren. Am wichtigsten ist die sichere Anlagc, die Fragc 
der Rentabilitat darf nicht an erster Stelle stehen. Die Liquiditat 
braucht nicht bei allen V ersicherungszweigen gleich groB zu sein. 

Die herrschcnden Bestimmungen der deutschen Reichsaufsichts
behorde bezichen sich zunachst nur auf die groBeren Lebensversiche
rungsgcsellschaften. Dicse Vorschriften umfussen gewisse Grundsătze 
fiir die Beleihung und Ermittlung des W ertes von Grundstiicken. Es 
heiBt darin u. a., daB der Feststellung des Beleihungswertos cine Ab
sohatzung des Grundstiicks durch eine fiir diese Zwecke errichtete 
offentlicho Behorde odor durch Sachverstăndige voranzugehon hat, falb 
nicht otwa das Dal'lehen au.f Grund gesetzlicher Bestimmungen als 
miindelsicher anzusehen ist. Die Beloihung darf der Regel nach nur 
zur ersten Stello erfolgen und darf die ersten 3/5 des Grunstiickwertos 
nicht iibersteigen. Besondere VorsichtsmaBrogeln sind fiir die Prămien
rPsen'e bei dor Lebensversicherung getroffen. (§ 31.) 

Kapitalanlagen bei den deutscben Unternebmungen. 
(Nach der letzten vollstilndigen amtlichen Statistik f!lr 1916) 

[1 Ins-
'Von 1000 ,Jt. der Kapitalanlagen kommen auf 

Versicherungszweig -- = ' 1 1 

1 gesammt 
" " .d · Darlehen auf j ., = 

und 

[, 100i; vfC. 
i! !J H! d . ' 1 , 1'1 ;; Gesellschaftsform ej ~~ ~~~ ~~ t:.~ ] ~ a~ 
0 ~~~~ A~~~~'Q ;6 cij~ 

c. "'~ ' "'"'- ' "" l;ţ 
L b -- -{ -- A.-G. 11 ~; 998 821 7581 i 89 i O,u 1 

----- -1 
23 51 79 

1 
-

1 

-
e. ensver- G.-V. 12 1!80 199 8 7291 78 

1 9411 89 1 -
s1eherung Berufsver. i 151 277 8 6231 76 276 0,016 17 ,- -

Unfall- u. Haftpflichtver- 1 i 
277 1 sicherung A.-G. u. G.- V.

1

1 295 88; 80 477 i 149 3 1 14 O,s2 -
y· h . h { A.-G. 62\J 172 

i481 o,24 

828! - 1= - -
1e versle erung G.-V. j 6 444 35 817 1 - - 1 -

{ A.-G.II 24 489 18 68 - 873 8 1 33 1 

Hagelversicherung - 1 -
G.-V. , 141149 30 105 1 812 0,21 - 49 2 

Feuerversicherung { A.-G. 1 445 941 74 433 2 452 10 14 11 4 
G.-V. 106 245 27 339 99 15211 - - 4 10 

G lasversicherung { A.-G. 12 483 11~ 687 - 200 1 

[-
-

1 

-
G.-V. 98i\ 11 351699 - 1266 - - -

Riickversicherung A.-ll-. 288 0611 37 204 5 730 1 1 16 7 

lnsgesamt 117 726 80711 2416861 59 11371 1 1 70 1 2 
1 

1 

1 
1 

1 

Wir &ehen aus dieser den Bilanzwert dor Anlagen wiedergebenden, 
der amtlichen Statistik entnommenen Zusammenstellung, wie sehr 
die Kapitalanlago in Hypotheken bei den deutschon Anstalten in 
ihrer Gesamtheit tiberwiegt (von 1000 Mark Kapitalanlagen ontfielen 
686 auf Hypothekon), wie namentlich in dor LebonsversioheruiLg, 
welche die weitaus hOchsten Kapitalbestiinde von allen Zweigen auf
wcist, die Hypothekenanlagen alle anderen Vermogensanlagen iiber
f!Ugeln. Dieso Erscheinung hat bis 1916 von Jahr zu Jahr zugenom
men, seitdem aher hat eine rUckliiufige Bewegung eingesetzt, hingegen 
ist der Anteil von Darlehen an offentliche Korperschaften gestiPgen. 

W elche verschiedenen Grundsătze in den einzolnen Staa ten hinsicht-



152 IV. Versicherungstechnik (Betriebskunde) 

lich der V ermogensanlagen bestehen, wie sehr insbesondere das V er
haltnis von Anlagen in Hypotheken zu den sonstigen Anlagen sich 
unterscheidet, geht aus der folgenden, dem Bericht des Eidgeuossi
schen Versicherungsamts entnommenen Tabelle hervor. 

Anlage der Gesellschaften 
Aktiven 

1 1 Fran-
1 Englische 

am Jahr Schwei- Am eri-
31. Dezember zerische 1 Deutsche ' zosische kanische 

in: % 
1 

% 
1 

o 1 

1 
% % lo 

~ 

jl 
1888 38,81 

1 

73,20 1 2,95 12,29 24-,60 

Hypotheken 1898 50,H 
1 

78,67 5,7n 18,2 17,90 
1908 60,28 79,t5 5,97 25,71 16,94 
1918 66,70 65,69 4,6! 22,8 1 18,15 

Liogen"haflen 1 
18!!8 4,15 2,:16 22,56 3,76 14,36 
1898 5,59 1,u 21,59 4,oz 11,40 
1908 4,61 1,23 18,91 7,04 4,11 
1918 3,66 0,99 16,70 6,te 2,l!1 

j11 
1888 26,51 5,73 56,90 36,59 46,31 

W ertschriften 18\18 24,89 3,•S 67, ·5 45,58 56,07 

li 
1908 

1 

20,4~ 2,56 

1 

61,65 43,2<l 59,~7 

1918 15,55 10,94 58,51! 52,40 59,85 

Die Frage der Vermogensanlage steht seit J ahren im Mittelpunkt 
der Erorterung nicht nur in Deutschland. Eine Reihe Staaten hat, 
um ihre Anleihen giinstig unterzubringen, erkHirt, auslandische Ge
sellschaften nur dann zum Geschaftsbetrieh zuzulassen, wenn diese 
einen gewissen Betrag in inlăndischen Staatspapieren anzulegen sich 
verpflichten. Die Forderung, die einheimischen Versicherungsanstal
ten zu zwingen, einen Teil ihrer Fonds (man dachte an 10-25 Prozcnt) 
in Anleihen des Deutschen Reichs oder der Bundesstaaten anzulegen, 
ist nicht verwirklicht worden. Die Berufsgenossenschaften und Landes
versicherungsanstalten, die Reichsversicherungsanstalt fur Angestellte 
und die offentlichen Feuersozietaten sind jedoch zu einer 25prozen
tigen Anlage durch Gesetz verpflichtet worden. 

W enn nun noch von den G e w in ne n die Rede ist, so muB darauf 
hingewiesen werden, daB diese Bezeichnung in doppeltem Sinne bei 
der Versicherung verwandt wird, einmal in dem gewohnlichen, auch bei 
anderen Unternehmungen uhlichen, in der Bedeutung von Unternehmer
gewinn; dann aher in einem speziellen bei der Lehensversicherung. 
Hier versteht man darunter gewisse Ruckzahlungen an die Versicher
ten. Au:f diese Gewinne ist im zweiten Band zuriickzukommen. (§ 32.) 

Dic Rentabilitat der deutschen Privatversicherung mag aus den 
nachstehend ahgedruckten Tahellen S. 153 ersehen werden. 

Hiernach steht von gro.Beren Zweigen die Vieh- und Hagelversiche
rung am ungiinstigsten, vom Rcntahilitatsstandpunkt aus betrachtet_; 
man darf aher dabei nicht iihersehen, da.B die Trăger heider Zweige 
regelmaBig Vereine auf Gegenseitigkeit sind. Ma.Bige Gewinne 
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zeigen auch die Riickversicherung und Transportversicherung. Da.B 
bei neu eingefiihrten Zweigen, wie etwa Maschinen- oder Kreditver
&icherung in den ersten J ahren auf Rentabilităt nicht zu rechnen ist, 
bedarf kaum besondcrer Hervorhebung. 

1. PrămieniiberschUsse (in J'rozenten der Priimien fiir eigene Rccbnung) 
1888-1919 bei deutscben Anstu.lten siimtlicber Zweige. 

[j18!J 1-9ni18!J6-00~901-0oil_:~6--=~~~-911-=1~1 ~9-~1_ 1_9!! __ 

-~: t~~=ll·u~d·li 12,3 1 16~1 . ~-1~--17,;-~--lS,~--- 18,, ~--l3~-
Haftpfl ... 11 19,6 f 15,1 1 8,8 1 10,o i 9,8 13,n - 19,8 

3. Transport . '· 4,1 
1
: 2,6 4,D , 2,D 2,1 8,4 3,7 

4. Feucr . . . '1 9,8 11,0 ' 15,5 ' 14,4 14,1 31,' 19,1 
6. Glas. . i' 7,8 6,1 8,7 1 7,o 4,7 1,' - 16,4 
6. Hagel . . ! 8,7 - O,s O,s 1 1,7 16,4 U,o 13,0 
7. Vieh ·.1 - 6,3 2,o 0,6 l - 0,8 O,> 9,2 719 
8. Di~bstahl - 26,5 24,9 1 27,2 32,5 l 21,9 - 84,4 

1~: ~a:kerl.. : 1 ~:! ~:! i;: ~ li:~ 1 2t~ 12;:~ - ~:~ 
Il. lndustrieller Gewinn von Versicberungsanstalten der Schweiz in% der 

Gt'samtpriimlrneinnah meu 1900-1916. 

Zweig i\1900 1190~ i 1904\190611908\1910 \111121191411916 
---·---------·--·-- - ·----·----·------..1----~·----------~-------
~L~be;;-.------. -il -;-T?--f-;--r-~ _I_?_T--~-----? ---:;--
2. Unfall und Haftpfl. . 1' 6,35 3,97 f>,6 ! 5,9 6,2 1 6,8 5,1 5,9 5,0 
3. Transport . !i 7,15 9, 3 10,121

1 
7,63 3,69 6,8 3,6 7,1 10,2 

4. Feuer . !1 5,95 11,25 5,57,-9,56 10,8 .
1

12,6 9,4 3,9 9,o 
5. Glas. . 11 0,44 7,• 8 14,39 9,53 10,1 6,o 3,7 11,8 6,3 
6. Diebstahl . 1 7,o•o 8,97 17,09 27,41 22,9 . 24,7 26,9 36,s 26,4 
7. W asserleitung ·1 1 32,0~ 33,25 23,84 1,93 12,6 1 27 ,u 14,3 29,8 28,7 
8. Riick . l 5,87 1,21 1-0,24 5,291 2,7 

1
-0,7 1,6 ~-2,3 l,s 

Bei der Beurteil ung der D ivi de n de n h o h e der V ersicherungs
anstalten mu.f3 man eine moglichst lange Reihe von J ahren ins Auge 
fassen und hieraus den Durchschnittssatz crrechnen. In den ersten 
J ahren des Bestehens einer Gesellschaft pflegen ih.re Dividenden sehr 
niedrig zu sein, wăhrend sie in den spateren J ahren zu steigen pflegcn, 
freihch gelegentlich nicht ohne Riickschlage. 

W enn einzelne V ersicherungsgesellschaften abnorm hohe Gewinne 
auszuschiitten in der Lage gewesen sind und man gegen diese Ein
wendungen erhebt, so darf man den Gesetzgeber nicht von j eder V er
antwortung freisprechen, vielmehr hat der Gesetzgeber die besondere 
Stellung der Versicherungsaktiengesellschaften nicht erkannt, sonst 
hiit.to ee wahrscheinlich beschrankende Bestimmungen fiir ihre Ge
winmerteilung aufgestellt. Haben wir doch eine Reihe privater Ver
sicherungsgesellschaften, die aus freien Stucken dic Dividendengewiih
rung- stark eingeengt haben. 

Dic Hauptqt~elle der Ertrăge sind die Zi n se n. Bei den deutschen 
Unternehmungen diirften diese tăglich iibcr anderthalb Million Mark 
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betragen. Mindestens 2/ 3 aller Zinsgewinne fallen au:f die Lebens
versicherung. 

Wa.> die eigentlichen Gewinne der Anstalten durch Ver
sicherungsbetrieb anbelangt, so muB vor allem darau:f geachtet wer
den, da11 dic Privatversicherung, deren Fundament auf einem gesun
den wirtscha:ftlichen Egoismus beruht, an sich kein W ohltatigkeits
institut ist. Ob in der Form der Aktiengesellscha:ften oder des Gegen
seitigkeitsYereins, sie ist kein philanthropisches Unternehmen, E>ondern 
ein Geschaft, das Gewinn erzielen muB. Die Angestellten der Unter
nehmung wollen besoldet sein ; die Agenten, ~hne die im allgemeinen 
ein rationeller Versicherungsbetrieb heute unmoglich ist, wollen und 
miii'srn bezahlt werden. U nd bei den Aktiengesellschaften kommt die 
Notwendigkeit hinzu, das Aktienkapital zu verzinsen. Alle diese Mo
mente effordern das Streben nach Gewinn bei der Privatversicherung, 
das an sich durchaus nicht verwerflich zu sein braucht. Trotz dieses 
Strebens nach Gewinn ist und bleibt die Versicherung ein gemein
niitziges Institut, dessen Vorteile oft verkannt werden, weil man nw· 
an die Aktionardi Yidenden denkt. Hinsichtlich der Pramien gilt nicht 
unbedingt der Satz, daB ein hoher Gewinn gleichbedeutend ist mit 
einer zu hohen Prămie. U mgekehrt sind geringe Prămien nicht stets 
gleichbedeutend mit geringem Gewinn. Einen unmittelbaren Zusam
menhang zwischen diesen beiden Posten hat noch Niemand nach
gcwiesen. Ebenso wie die Fabrikatpreise durch Einfiihrung techni
scher V crbesserungen sinken konnen und dennoch eine Erhohung des 
Untemehruergewinns damit verbunden sein kann, ohne daB von zu 
hohem V erdienst der U nternehmer zu sprechen ist, ebensowenig ist der 
Prhatven;icherung in ihrer Gesamtheit der Vorwurf zu machen, daB 
ihro V erdienste zu hoch seien, wenn dies auch gelegentlich der Fali ist. 
Man bedeuk~ nur, daB im Einzelfall oft fiir eino nach Pfennigen be
lllf.'fiSC'ne P1 ămie ei ne nach Tausenden bemessene V crsichorungssumme 
gelPistet wird. 

Hiiufig wird unter Zugrundelegung cler V ersicherungssummen cine 
Gt:winnberechnung aufgemacht. Das ist meist unzulăssig. Haben diesc 
z. B. schon bei det· Unfallvet·sicherung eine untergeordnete Bedeutung 
fii.r den Geschaftsstand, so trifft das bei der Haftpflichtversicherung 
in uoch hoherem MaBe zu. Denn wenn die V ersicherungssummen in 
ihrcr Ge~amtheit sich auch als schwebend·e Verpflichtungen darstel
len, so werden sie doch in den meisten Zweigen nie in ihrer Gesamt
heit făllig und zeigen auch nicht annăhernd das ii.bernommene Risiko. 
Bei Zugrundelegung der Dividendenverteilung und dem Verhăltnis der 
Dividcnden zum Aktienkapital ist zu beaohten, daB das eingezahlte 
Kapitai nur ein Teil des wirklich haftenden ist. Richtig allein er
sch{'int es, die Rentabilitat aus dem Verhăltnis zwischen Reingcwinn 
und Prămieneinnahme zu berechuen. Ein V ersicherer kann z. B. bei 
einem eingezahlten Aktionkapital von 1 Million eine Prămieneinnahme 



§ 19. Technik der Finanzverwaltung 155 

von 5 Millionen und hieraus einen Gewinn von 200 000 Mark orzielen ; 
die Aktiendi videnden wiirden in diesom Falle 20 Prozent ausmaohen, 
wiihrend aUB den Einnahmen doch nur 4 Prozent verdient worden sind. 

Einll wio minimale V ertouerung der Pramienbeitrage der einzelnen 
Versicherten durch ei ne wenn auch sehr hohe Aktionardi vidende ein
tritt, zeigt das Beispiel einer der groBten V ersicherungsanstalten Euro
pas, welche vornehmlich Personenversicherung betreibt. Diese, eine 
deutsche Anstalt, hat ein 6 Millionen Mark betragendes Aktienkapital 
auf welches 5,6 Millionen Mark einbezahlt sind. Aus dem J ahres
gewinu crhielten die Aktionăre 18 Millionen Mark =21 Prozent der 
Einzahlung. Rechnet man hierzu noch die Tantiemen, welohe mit 
844 284 Mark ausgewiesen werden, so daB sich der Gesamtbetrag von 
2,02 Millionen Mark ergibt, sosind dies nur 1,4 Prozent der gesarnten 
Prarnicneinnahme und sogar nur 1,1 Prozent der Prămien einschlieB
lich Zinseinnahme. 

In gerechter Wiirdigung dieser Sachlage hat z. B. die schweize
rischo Aufsichtsbehorde, damit man nicht auch die von den Gesell
schaften aus ihrem bedeutenden baren Vermogen bezogenen Zinsen, 
(welcho in der Dividende mit onthalten sind,) zu dom den Versicherten 
abgenommencn Geld rechne, in ihren Berichten neben der Gewinn
und V erlustrechnung die Berechnung des "industrie ll e n G e w in
nes" eingefiihrt. Hier wcrden in den ~innahmen nur die Leistungen 
der Versicherten aufgezahlt, "um zu zeigen, wieviel eigentlich von die
sen Leistungen nach Bezahlung der Schaden und der V erwaltungs
kor;,ten iibrig bleibe". Das Resultat ist seit J ahren, daB die Gesell
schaften der meisten Zweige iiber die Zinsen ihrer eigenen Garantie
kapitalien hinaus fiir das von diesen Kapitalien getragene Risiko "ein 
recht bescheidenes Entgelt" erhalten. (8.153.) Als einen ebenso unpartei
ischen Richter wie das Eidgenossische V ersicherungsamt muB man wohl 
das Osterreichische Ministerium deş lnnern ansehen, in dessen Berichten 
sich gelegentlich der Satz vorfindet: "das Jahresgeschaft aller Aktien
gesellschaften als Ganzes bat einen Gewinn iiberhaupt nicht abgeworfen." 

Aus den angefiihrten Tabellen wird man sich selbst ein zutreffundes 
Urteil dariiber bilden konnen, ob und eventuell wo der Gcwinn der Ver
sicherungsunternehmungen ein zu hoher ist. 

Der Einwand, daB die .Dividendenhohe nicht nach dem gezeich
neten, sondern nur nach dem eingezahlten Kapital betrachtet werden 
miisse, ist jedenfalls in dieser schroffen Form unberechtigt. Wenn 
auch bei dem sichoren Stand dor V ersicherungsakticngesellschaften dic 
Wahrschcinlichkeit, daB das nichtcingezahlte Kapital tatsfichlich nicht 
haftet, durchweg groB ist, so darf man doch nicht ohne woiteres ein
faeh die Folgerung daraus ziehen, daB irgendeine Zinsvergiitung fiir 
die rechtlich doch unbedingt haftenden Summen ungerechtfertigt ist. 
J edenfalls darf der bei einzelnen Gesellschaften zu hohe Gewinn nicht 
der Gesarntheit der Gcsellschaften zur Last grlegt werden. 
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V. Versicherungspolitik. 

§ 20. Die Probleme der Versicheru.ngspolitik. 
U nter dem Begriff V ersicherungspolitik sind alle MaBnahmen zu 

verstehen, mit welchen der Staat eine Einwirkung au:f das Versiche
rungswesen bezweckt. 

Diesc MaBnahmen gliedern sich vornehmlich in Sta a t sau f
sic h t, K r imi n al poli ti k, Fin an z poli ti k und Ziv il re c h t s
poli tik. Bei den drei ersten gelangen die unmittelbaren Beziehungen 
zwischen Staat und Versicherungsunternehmungen zur Darstellung. Das 
Zivilrecht beschăftigt sich hingegen mit den Beziehungen zwischen 
Versicherungsunternehmungen und den Versicherten, enthălt mithin 
das Recht des V ersicherungsvertrags. Ein Teil der V ersichcrungspolitik 
ist schon in dem Kapitel ubcr die Organisation der Versicherung er
ortert worden, nămlich die Betatigung des Staates als Unternehmer 
oder Organisator der V ersicherung. (§ 1 O.) Auch die Beziehungen des 
Staates zu den Unternehmerverbănden muBten vorausgenommen wer
den. (§ 12.) 

Wio auf zahlreiche andere Streitfragen im Gebiet des Versiche
rungswesens kann auch die Antwort auf die Frage nicht einheitlich 
lauten, welche Rolle der Staat als Gesetzgeber dom Versicherungswesen 
gegenuber einzunehmen hat. Eine Einigung der verschicdenen Ansich
ten, die hier gegcniiberstehen, hat sich erst in letzter Zeit angcbahnt. 

Die Lăsung des Problems wird von der einen Seite erblickt in 
dem măglichst geringfugigen Einmischen des Staates in das gesamte 
Versicherungswesen. Nicht nur soll der Staat nicht selbst Versicherung 
betreiben; er soll auch den von seinen Biirgern ins Le ben gerufenen 
Unternehmungen keine Vorschriften machen; ja selbst das Recht des 
V ersicherungsvertrags soll er lediglich der freien Parteivcreinbarung 
iiberlassen. Vielleicht ist das extreme Manchestertum nirgendwo so
lange und so nachdriicklich vertreten worden wie im V ersicherungs
wesen. Noch heute begegnen wir beispielswoise in Holland durchaus 
manchesterlicher Auffassung. In diesem Buch wird cin entgegenge
setzter Standpunkt eingenommen, welcher der Auffassung vielcr mo
dernen Gesetzgebungsarbeiten auf dem Gebiete des Versicherungs
wesens, insbesondere auch der deutschen entspricht. 

Aher selbst unter den Anhăngern einer Staatseinmichung bestehen 
wesentliche Meinungsverschiedenheiten liber deren Art und U mfang. 

Sowohl theoretisch wie praktisch lassen sich hier d rei vers c h i e
de ne S y s teme feststellen : das System der Pu blizităt, das der 
Normativbestimmungen und das der Konzession ncbst materieller 
Staatsaufsicht. 

Innerhalb dieser drei Syste.me, von denen das letztere immer mehr 
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zur Herrschaft gclangt, und namenţlich auch im Deutschen Reich 
auf Grund des Gesetzes iiber die priva ten V ersicherungsunternehmun
gen vom 12. Mai 1901 eingefiihl't worden iot, bieten sich naturgem9.B 
wieder eine ganze Reihe von Problemen. 

Das Publizitătssyst.em, wie es beispielsweise in GroBbritan
nien vornehmlich fiir die Lebensversicherung herrscht, beschriinkt die 
Tătigkeit des Staates im wesontlichen darauf, daB er Vorschriften 
gibt, dio Gosohăftsergebnisse der U nternehmungen in bestimmten Pe
rioden zu veroffentlichen und allen Interessenteri zugănglich zu machen. 
N atiirlich kann eine groBe V erschiedenheit dadurch erzielt werden, daB 
mehr odor minder viele N achweisungen vom Gesetzgeber gefordert wer
den. D,.er Grundgedanke dieses Systems besteht dariu, daB nicht der 
Staat, sondern daB die V ersicherten die Instanz sind, welche ein~ Kon
trolle iiber den Geschăftsbetrieb der Versicherungsunternehmungen aus
zuiiben haben. Lediglich, um den Versicherten und dem Publikum iiber
haupt diese Kontrolle zu ermoglichen, gibt der Staat die Vorschrift der 
V eroffentlichung gewisser N achweise. 

Dieses System ist ebensowenig fur alle Lănder, wie fiir alle Ver
sicherungszweige gleich geeignet oder ungeeignet. W enn alle V er
sicherte ausgezeichnete Kenner des V ersicherungswesens sind und 
ne ben Făhigkeit und U rteilskraft Zeit und N eigung besitzen, die Unter
nehmungen, bei welchen sic sich versichert haben, zu priifen, dann 
ist dieses System ausgezeichnet. J e weniger aher diese Moglichkeit 
eigener Priifung vorhanden ist, desto weniger tauglich ist das System 
der Publizităt. 

Das S ys tem der Normativ b estimm ung en gibt dem Staate 
weitergehende Befugnisse. Hier wird vorgeschrieben, welchen Anfor
derungen ein V ersicherungsunternehmen geniigen muB, um zum Ge
schăftsbetrieb zugelassen zu werden. Es wird vom Gesetz cin unver
ănderliches Schema der Erfordernisse aufgestellt. J edes U nternehmen, 
das formell diesen Erfordernissen Geniige leistet, muB unbedingt zu
gelass•en werden. Nach der Zulassung ist es von jeder weiteren Staats
aufsicht frei. 

Dieses System ist dann berechtigt, wenn man die Auffassung ver
tritt, daB der Betrieb des Versicherungsgeschăfts auf eine Linie zu 
stellen ist mit jedem anderen Gewerbebetrieb, welchem freies Gewăh
renlassen zugesichert ist. Man muB dann die Dberzeugung haben, 
welche auch bei den Anhăngern des Publizitătsprinzips zu findcn ist, 
daB das versicherungsuchende Publikum sich selbst iiberlassen wer
den kann und seine Interessen durch eigene W achsamkeit geniigend 
vertreten werde. Von den Verfechtern des N ormativsystems wird ins
beoondere geltend gemacht, daB nur unter ihm der freie W ettbewerb 
der U ntcrnehmungen in keiner W eise gehemmt werde. Hierdurch sei 
bereits eine hinreichende Sicherung zur Ausmerzung schwindelha:fter 
Unternehmungen und zur Beseitigung unsoliden Geschăftsgebarens ge-



158 V. Versichernngspolitik 

geben. Wir finden dieses Normativsystem gegenwărtig nur noch in 
sehr wenigen Lăndern. 

Dem immer mehr unter den heutigen Verhăltnissen als richtig an
crkannten Syste m der Konzession und ma teri ellen S taats
a u f sic h t liegen entgegengesetzte Auffassungen zugrunde, nămlich -
wie es in der Begriindung des deutschen Aufsichtsgesetzes hei.Bt -
die, da.B das offentliche Interesse an einer gedeihlichen und soliden 
Entwicklung des Versicherungswesens in besonders hohem Grade be
teiligt ist und dem Staate die Pflicht besonderer Fursorge auf diesem 
Gebiete auferlegt. "Ma.Bgebend hierfur ist insbesondere einerseits die 
Rucksicht auf die gro.Be volkswirtschaftliche, soziale und ethische Be
deutung des V ersicherungswesens, anderseits auf die Gefahr schwerster 
Schădigung des Volkswohls, die von einem Mi.Bbrauche des Versiche.; 
rungswesens droht, und um so năher liegt, als auf diesem Gebiete des 
Wirtschafts- und Verkehrslebens selbst der sorgsame und verstăndige 
Burger ohne Hilfe von anderer Seite zu eigener zuverlăssiger Be
urteilung dor Anstalten, denen er sich anvertrauen mu.B, regolma.Big 
nicht imstande ist." 

Zunăchst ist es die Hohe der dem V ersicherungszweck gewidmeten 
und der durch sie gewăhrleisteten Summen, welche den Gesetzgeber 
zur W ahi des herrschenden Systems veranla.Bt hat. "Vor allem mussen 
auch die eigenartigen, :fur den Volkswohlstand und das othische Volks
leben bedeutsamen Funktionen ins Auge gefa.Bt werden, durch welche 
sich das Versicherungswesen von den sonstigen \Virtschaftszweigen we
sentlich abhebt. Wie der durch die Versicherung ermoglichte Schutz des 
Einzelnen grgen die vemichtenden und zerriittenden Wirkungen ele
mentarcr Schiiden eine wichtige, volkswirtschaftliche und zugleich kul
turelle Errungenschaft bildet, so ist die durch die Lebensversicherung 
zu erreichende Fursorge der V ersicherungsnehmer fur die Zukunft ihrer 
Familienangehorigen nicht blo13 cine fur letztere segensreiche Betăti
gung des Familiensinns und der Familienpflichten, sondern auch fur 
den Versorgenden selbst ein Mittel, sich von druckender Sorge :fiir die 
Zukunft zu befreien und sich fiir die Anforderungen cler Gegenwart 
Mut und Schaffens:freudigkeit zu sichern. Unter diesen Umstănden ist 
es bei cler dem deutschen Volke eigenen Auffassung von den Au:fgaben 
des Staates unmoglich, dem Staa te dem V ersicherungswesen gegenuber 
kein anderes Interesse und keine anderen Pflichten zuzusprechen, als 
gegeniiber ciner beliebigen auf Erzeugung und Bereitstellung mate
rieller Giiter fiir den Volksbedarf gerichteten freien Gewerbetatigkeit. 

Dazu kommt, daB der Versicherungstrieb mehr als irgendein andcrer 
Wirtschaftszweig auf das Vertrauon dor Bevolkerung angewiesen ist. 
N ur wo dieses auf Grund lan ger gleichmăBiger Erfahrungen, auî 
Grund einer von Generation zu Generation sich fortpflanzenden Dber
lie:ferung den V ersicherungsunternehmungen im allgemeinen entgegen
gebracht wird, kann das Versioherungsweson mit seinem segensreichen 
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Wirken alle Bevolkerungsklassen durchdringen und die ihm zukom~ 
mende Rolle im Volksleben spielen. Wird dieses Vertrauen getli.uscht, 
so sind nicht nur die Getii.uschten die Leidtragenden und nicht blo.l3 
die eino Anstalt, welche das V ertrauen verscherzt hat, ist die G8S{Jhăoo~ 
digte, sondern das gesamte V ersicherungswesen leidet empfindliche 
Einbu.13e an V ertraue:ri. Darunter ha ben denn auch die soliden und 
gut verwalteten Anstalten, die einer eingehenden staatlichen Kon
trolle weniger bediirfen wiirden, zu leiden, ebenso dann auch die Be
volkerung, welche sich einschiichtern und davon abhalten lii..l3t, die 
Vorteile der V ersicherung sich nutzbar zu machen. 

Tausende und aher Tausende setzen bei der Versicherung ihr V er
trauen darau:f, da.l3 die versicherte Anstalt ihnen im Falle der N ot 
Hilfe bringen kann und auch bringen will, ohne etwa die eigene "Ober
legenheit iiber die Geschăftsunkunde der Versicherten auszubeuten und 
dcre11 Anspriiche zu eigenem Vortoile etwa durch Benutzung listiger 
V ertragsklauseln zu vereiteln. Bei langfristigen V ersicherungen ver
traut der Versicherungsnohmer fiir seine Lebonszeit oder fiir .J ahrzehnte 
seine oft nur unter den omp:findlichsten Entbehrungon erzielten Er
sparnisso der Anstalt in der Zuversicht an, da.l3 redlich, dem Versicho
rungszweck ontsprechond damit goschaltet wird. Dor Staat hat ein 
lebhaftes Intoresso daran, dieses V ortrauon, insbesondore der weniger 
gebildeten Staatsangohorigon zu schiitzen, und das gleicho Interesse 
ha ben dio Vorsichorungsunternehmungcn selbst, wegen ihres eigenen 
Ansehens und Gedeihons sowie wegon dor woiteren Entwicklung der 
Ver&icherung iiberhaupt." 

Die Eigentiimlichkeit des Systoms der matoriellen Staatsau:fsicht 
liegt dariu, da.l3 dioso sich nicht lediglich in :formoller Richtung bo
tătigt, sondorn auch dio Einhaltung der durch Gesetz und Satzungen 
gegeboneu Bostimmungen iiberwacht. "Die Au:fsicht soli vielmehr 
durch Prii:fungen und Entscheidungon materiollor Art das Entstehen 
solcher · Anstalten hindern, welcho von vornherein des V ertrauens un
wiirdig erscheinon, bei allen zugelassonen Anstalten fortlau:fend elen 
gesamten Geschăftsbotrieb im Auge behalten und dariiber wachen, da.l3 
von dem genohmigten Geschăftsplan nicht abgowichen wird, in dor 
Geschăftsfiihrung nicht Mi.13brăuche Platz grei:fon, welcho die Ver
sicherten gefăhrdon und aus oinom zu gemoinniitzigcr Wirksamkoit be
rufcnon Institut ein gemeingofăhrlichos machon wiirdon. Da, wo 
verăndorte V orhăltnisse, z. B. Ăndorung der Gefahronvcrhăltnisso, des 
Zinsfu.13es, es notig machen, soll die Aufsicht dahin wirken, cla.l3 
durch U mgcstaltung cler tochnischen und :finanziellen Grundlagen 
des Geschăfts cler Bestand und die Loistungsfahigkoit dor Anstalt 
erhalten bleiben, und endlich in Făllen, wo donnoch ein Zusammen
bruch nicht abzuwendon ist, da:fiir sorgen, da.l3 dem Geschă.fts
betrieb rechtzeitig ein Ziel gesotzt wird uncl dio Abwicklung der Ge
schăfto ohne willkiirliche Beschadigungen oder Bevorzugungen Einzel-
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ner unter gleichmă13iger W ahrung cler Intercssen aller Bcteiligten 
erfolgt." 

Das System der materiellen Staatsaufsicht pflcgt naturgemiiB mit 
dem Konzessionsprinzip verbunden zu sein. An Stellc dor Ver
pflichtung des Staats zur Zulassung eines neuen Unternohmens, wenn 
es rein formell den ein fiir allemal festgesetzten Zulassungsbedingun
gen entspricht, wie beim N ormati vsystem, tritt hier die Vorsehrift, 
da13 die Eroffnung des Geschăftsbetriebs in jedem Einzelfall cler bo
hordlichen Prilfung und Gcnehmigung unterliogt. 

Dieses System baut sich au:f cler Erfahrung au:f, da13 fonnell eine 
Unternehmung einwandfrei sein mag, da13 sie aher doch bereits bei 
ihrer Entstchung an wesentlichen Măngeln leiden kann. Beim Nor
mativsystem ist die Moglichkeit vorhanden, da13 der Staat mit of:fe
nem Auge der Errichtung einer Anstalt untătig zusehcn rnu13, deron 
Geschăftsbetrieb ihm geradezu gemeingefiihrlich erscheint. W enn frei
lich auch keine Behorde jemals zur gănzlichen Vermeidung dor Errich
tung unsolider und unsicherer V ersicherungsanstalten imstande ist, so 
ist immerhin doch schon viel dadurch erreicht, da13 wenigstens solche 
Unternehmungen nicht zugelassen werden, die ganz offensichtlich VOit 

vornherein wesentliche Măngel in ihren finanziellen und teclmischen 
Grundlagen aufweisen. 

So sehr man auch Anhiinger einer umfassenden Staatsaufsicht liber 
das V ersicherungswesen sein mag, so verkehrt wăre es, die erheblichen 
Mii n gol, welche auch dieser Einriehtung anhaften, leugnen zu wollen. 
Auch der dcutsche Gesetzgeber erkennt in der Begriinclung des Auf
sichtsgesctzes diese Fehler an, inclem er ausfiihrt: "Es liegt auf cler 
Hand, daB damit dor Staatsaufsicht ungemein schwierige und verant
wortungsvollc Aufgaben gestellt sind, und da13 deren Erfiillung nicht 
in allen Făllen mit unbedingter Sichorheit crwartet werden darf. Daraus 
indessen, da13 man sioh zuweilen vielleieht mit nur anniihernden Er
folgen wird begniigen miissen, ist nicht dor Sehlu13 gereehtfertigt, da13 
hier dio offentliehen Gowalten iiberhaupt zur Untătigkeit vorurteilt 
und staatliche Behi:irden nicht imstande seien, ohne Bonachteiligung 
des Vortrauens in die staatliehen Einrichtungen iiberhaupt die Beauf
siehtigung der Versieherungsunternehmungen zu fiihren. Staatsbehi:ir
den werden j edenfalls, dariiber kann ein Zweifel nicht hestehcn, weit 
besser imstande sein, Obelstănde aufzudecken und abzuwohren als die 
auf die Selbsthilfe verwiesenen V ersicherungsbediirftigen und die auf 
sich allein gestellte private Kritik. Letztere wird erst dann recht 
fruchtbar werden ki:innen, wenn sie neben der Staatsaufsicht und mit 
dieser in gegenseitiger U nterstiitzung cler Aufgabe waltet, das Ver
sicherungswcsen auf vertrauenswiirdiger Bahn zu erhalten." Freilich 
wird die Aufsichtsbehi:irde, wenn sie ihrer schwierigen Aufgabe ge
wachsen sein soll, der Mitwirkung von Sachverstăndigen nicht ent-
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behren konnen und neben gro.Ber Sorgfalt auch einen besonderen Takt 
beweisen miissen. 

Es ist selbstverstandlich, daB das System der materiellen Staats
aufsicht keine feste GroBe ist, vielmehr einen ăuBerst dehnbaren Rah
men besitzt. So bietet sich das schwierige Problem, den StaatsbehOr:
den zwar einen gewissen Spielraum zu geben, anderseits aher die un
bedingto GewiBheit zu haben, da.B immerhin bestimmte Grenzen fiir 
die Aufsichtstatigkeit vorhanden sind. Die Grenzen diirften dann am 
besten gewahrt werden, wenn den V ersicherungsdirektionen cine ge
wisse Mitwirkung bei Ausiibung der V erwaltung eingerăumt wird, wie 
es im Deutschen Reich der Fall ist und auch in anderen Lăndern duroh
gefiihrt worden ist. Aher auch hierbei drohen Gefahren, falls etwa die 
Auswahl der Mitglieder eines solchen Beirats einseitig getrof:fen wird. 

Sohwierig ist die Frage, ob ausnahmslos alle Versicherungsunter
nehmungen ohne Riicksicht auf den Versicherungszweig, welchcn sie 
betreiben, der Staatsaufsicht unterstehen, ob insbesondere auch solche 
V ereicherungszweige darunter fallen sollen, welche bei Abfassung 
eines Gesetzes iiber die Staatsaufsicht iiberhaupt noch nicht vorhan
den waren und erst spăter entstanden sind. Sollen cinzelne Zweige von 
der Staatsaufsicht ausgeschlossen werden, so fragt es sich, wo hier 
die Grenze zu ziehen ist. Will man aher umgekehrt alle, auch erst 
kiinftig entstehende V ersicherungszweige der Staatsaufsicht unter
stellen, so besteht die groBe Gefahr, daB man der Weiterentwicklung 
des Versicherungswesens Erschwerungen bereitet. Es diirfte daher am 
besten sein, wenn lediglich die bestehenden V ersicherungszweige, diese 
aher moglichst ausnahmslos, der Staatsaufsicht unterstellt wiirden. 

Bei einem Riickblick auf seine Tii.tigkcit in den ersten fiinf Jahren hebt das 
deutsche Aufsichtsamt hcrvor: "Ohne das Konzessionssystem wăre unser Ver
sicherungsmarkt von einer Unzahl neuer Griindungen auf dem Gebiete der ver
schiedensten Versicherungszweige iiberschwemmt worden. Nach Hunderten zăh
len die Unternehmungen, die ins Leben gerufen werden sollen und wohl auch 
zum groBeren Teile ins Leben getreten wăren, wenn es hierzu nicht der aufsichts
behOrdlichen Genehmigung bedurft hătte. Fiir Fernstehende ist es kaum glaub
lich, wieviel Menschen, von den besten Absichten beseelt, aber aller Sachkunde 
wie aller firianziellen Mittel bar, die Menschheit mit neuen Versicherungsideen 
und neuen Griindungen begliicken zu konnen glauben. Daneben laufen zahlreiche 
Zulassungsantrăge, die von rein geschăftsmă6igen Spekulanten ausgehen, eben
falls sachkundiger wie finanziellPr Vorbereitung und Fundierung entbehren und 
zweifellos zur gewissenlosesten Ausbeutung des Publikums gefiihrt haben w'i:irden. 
In den weitaus meisten l<'ăllen ist es gelungen, solche unreifen dilettantenhaften 
und bedenklichen Projekte ohne fOrmliche Entscheidungen, lediglich im Wege 
der Verhandlung mit den Antragstellern durch Hinweis auf die technischen 
Schwierigkeiten, durch Forderung griindlicher sachgemă6er Vorbereitungen oder 
namentlich durch das Verlangen finanzieller Garantiemittel abzuwehren. Alle 
diese Unternehmungen wiirden riicht von langem Bestande gewesen sein, werin 
sie sich frei und ungehindert hli,tten erproben klinnen; aber welche Verwiistung 
im Vertrauen des Publikums zu dem deutscben privaten Versicherungswesen 
hătten sie auch in kurzer Zeit angerichtet, sehr zum Schaden der bestehenden 
gediegenen Versicherungsunternehmungen." 

Manes, Versicherungswescn I. S. Autl. 11 
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Die Einfiihrung eines V ersicherungsverwa1tungsroohts in den ein
zelnen Liindern fiihrt, wie schon angedeutet wurde, zu einem ăul3erst 
schwierigen neuen Problem : wie sind die intern ati o n a 1 e n Roohts
beziehungen im Sinne einer Vereinheitlichung auszugeatalten, dam.it 
die Staaten sich gegenseitig im Interesse der heimischen Versicherungs-
industrie keiue Hindernisse in den W eg 1egen ? . 

Vor einer Reihe von J ahren waren Beatrebungen im Gange, V er
einbarungen unter einer grol3en Anzah1 europaischer Staaten dahin zu 
treffen, dai3 diese1ben Rechnungsnachweise fiir alle diese Staaten an
erkannt werden. Zu einem praktischen Ergebnis ist man bisher nicht 
ge1angt. 

W as die K r imi n a 1 p o 1 iti k in ihrer Beziehung zur V ersiche
rung betrifft, so sind deren Aufgaben eng begrenzt .. Sie hat wirksam.e 
Strafrechtsnormen aufzustellen, um insbesondere den Versicherungs
betrug, wie immer er begangen sein mag, in rationeller Weise untar 
das Strafgesetz zu bringen. 

Wie die fortschreitende • Entwicklung des V ersicherungswesens in 
den meisten Kulturlândern auch eine fortschreitende Entwicklung in 
der Ausgestaltung des Verwaltungsrechts, des Strafrechts und des Ver:.. 
tragsrechts aufzuweisen hat, fehlt es auch nicht an Belegen dafiir, dal3 
die Vermehrung der fiir die V ersicherungsunternehmungen in Betracht 
kommenden Steuergesetze fortschreitet. Obgleich dieStaatennatur..: 
gemal3 durch die eingehendere Beschaftigung mit dem V ersicherungs
wesen dessen privat- und volkswirtschaftliche, soziale und po1itische 
Vorteile.besser schatzen und kennen lernen als friiher, und an der wei
teren moglichst vortei1haften Ausbi1dung des V ersicherungswesens 
mehr und mehr interessiert werden, zwingt sie doch ihre durchweg 
au.Berst trostlose Finanzlage dazu, die Versicherung durch fiskalische 
Auflagen besonders zu belasten. 

Eine umfassende Regelung des Versicherungsvertrags
r e c h t s besteht bis auf den heutigen Tag nur in sehr wenigen Lăn
dern. N ur das Deutsche Reich, die Schweiz und dann Osterreich 
habeu es vermocht, der Schwierigkeiten Herr zu werden, welche das 
mitten in seiner machtvollen Entwicklung stehende V ersicherungs
wesen dem Versuch bietet, seine privatrechtlichen Normen in starre 
Paragraphen zu schmieden. In Frankreich und den skandinavischen 
Lăndern liegen Kodifikationsentwiirfe vor. 

Bei der gesamten V ersicherungspolitik ist aher stets dara o zu den
ken, daB, je umfassender sie gestaltet wird, desto gro.Ber die Verant
wortung der Regierung, desto geringer die V erantwortung der U nter
nehmer, desto blinder das Vertrauen der grol3en Masse ist, welche zur 
Selb!:.tândigkeit zu erziehen vielleicht die hOchste Aufgabe der V er-
1>icherungspolitik wăre. 
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§ 21. Staatsaufsicht. 
Dic prinzipiellen Erorterungen iiber das Gebiet der Staatsaufsicht 

im V ersicherungswesen diir:ften dem Verstăndnis der gcgenwartigen 
Verhaltnisse den Weg geebnet haben. Ein Blick auf die Zustănde, 
welchH in Deutschland vor Inkrafttreten des jetzigen Reichsgesetzes 
iiber die priva ten V ersicherungsunternehmungen vom 12. Mai 1901 
geherrscht haben, wird den Beweis bringen, von welchen bedeutenden 
Vor te il e n die nunmehrige einheitliche Gesetzgebung fiir uas V er
sicherungswesen ist. 

N ach § 6 der Reichsgewerbeordnung findet diese keine Anwen
dung auf den Gewerbebetrieb der V ersicherungsunternehmer, aher 
nicht etwa, weil der Gesetzgeber unumschrankte Gewerbefreiheit fiir 
diesen Betrieb schaffen wollte, sondern weil er ein besonderes Gesetz 
hierfiir beabsichtigte, wozu Artikel 4 Nr. 1 der Reichsverfassung dia 
Handhab& bot. Hier wurden namlich ala der Beaufsichtigung des Rei
ches und der- Gesetzgebung derselben unterliegend bezeichnet : die Be
stimmungen iiber den Gewerbebetrieb, einschlieBlich des V ersicherungs
wesens. Die neue V erfassung der Republik bestimmt dasselbe. 

Solange aher das Reich von der ihm zustehenden Befugnis keinen 
Gebrauch gemacht hatte, unterstand das private Versicherungswesen 
nicht einem Reichsgewerberecht, sondern den verschiedenen Landesrech
ten. U nd dat~ war bis zum 1. J anuar 1902 in vollem U mfange der Fall. 

Diese Landesrechte folgten den verschiedensten Systemen, vom 
freien unbeaufsichtigten W ettbewerb fiir die gesamte Privatversiche
rung oder fiir die meisten Zweige derselben bis zum strengen Kon
zessionsprinzip mit oder ohne Bediirfnisnachweis, sowie anderen Kau
telen, und mit mehr oder weniger Staatsaufsicht. Innerhalb eines 
Staates gab es mitunter verschiedene Rechte .. So galten in PreuBens 
neuen Provinzen andere Vorschriften als in den alten Landesteilen, 
ja innerhalb derselben Provinz waren die fiir eine Konzessionserteilung 
zustandiger:. Behorden ebensowenig die nămlichen, wie die, Beaufsich
tigung einer einzigen Zentralbehorde oblag. Drei Ministerien, das des 
Innern, das Landwirtscha.fts- und das Handelsministerium teilten sich 
hierein. 

Zu diese1· kaum iibersehbaren Vie l gest a 1 ti g k ei t kam hinzu die 
unzeitgemăBe Erscheinung, daB die deutschen Bundesstaaten sich 
gegenseitig als Ausland ansahen. 

Die Mannigfaltigkeit der Gesetze wurde hăufig noch durch ihre 
Unzulănglichkeit iibertroffen. Wo es an gesetzlichen Vorschriften iiber
haupt fehlte, hatte sich ein Griindungsschwindel entwickelt, dem die 
Behorden oft so lange machtlos gegeniiberstanden, bis das Unter
nehmeu am Zusammenbruch angelangt und allgemeines Unheil ange
richtet war. Da muBte die Anwendung des Strafgesetzbuchs nachtrag
lich gutmachen, was teilweise nur durch die Kurzsichtigkeit der Ge-

11* 
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setzgebor gewisser Bundesstaaten, durch den Mangol eines brauchbaren 
Verwaltungsgesetzes verursacht worden war. Bedenklich war andrerseits 
die in manchen Gebieten den Behorden eingorăumte allzu gro13o lVIacht
befugnis, die in der Moglichkeit freier Widerruflichkeit einer Kon
zessiou zum Ausdruck kam. Auch hier war im Interesse der Rechts
sicherheit eine Ănderung dringond erwiinscht. 

Die Bestrobungen naoh Veroinheitlichung des Offentlichen Rech
tes der deutsohen Privatversicherung lassen sioh bis ins J ahr 1861 
zuriickverfolgen. Aher nicht vor Ende 1898 wurde der erste Entwurf 
eines Gesetzes iiber die privaton Versicherungsunternohmungen ver
Qffentlicht. Seine Redaktion riihrt von dem spăteren Prii.sidenten des 
Aufsichtsamts fiir Privatversicherung Gruner her. Er ist auf der 
Grundlage der Bodikerschen Vorarbeiten aufgebaut und verwertet diese 
teilweiso sowohl im Gesetzestext wie in den Motiven. 

Der Hauptvorteil des Gesetzes vom 12. Mai 1901 ist in der Sohaf
fung oiner ei nhe i tl i chen R eehts grundlag e fur d as ge sa m te 
Rei c h s g e biet zu erblicken. Aher diese Grundlage umfa13t durchaus 
nicht alle Materien, die fiir die Privatversicherung in Betracht kom
men. Das Gesetz beschrănkt sich grundsătzlich auf die Regelung des 
<>ffentlichen, des V erwaltungsrechts, scheidet also von vornherein die 
Ordnung des Versicherungsvertrags aus. N ur die V erhăltnisse zwischen 
den Privatversicherungsunternehmungen und dom Staat, nicht aher 
die Beziehungen zwischen Unternehmungen und Versicherten will das 
Gesetz mit seinen Normen umfassen. Doch das Prinzip ist nach einer 
doppelten Richtung hin durchbrochen. Einmal wird auchdasZivilrecht 
nicht unerheblich beriicksichtigt; die Gegenseitigkeitsvereine orhalten 
durch das Gcsetz zum erstenmal in Deutschland eine einheitliche Ge
staltung. Auch konkursrechtliche und sonstige privatrechtliche Nor
meu enthiilt das Gesetz. Dieses Hinausgehen iiber die selbstgezogcnen 
Grenzen war ebenso notwendig wie niitzlich. Bedenken erregte hin
gegen der vollige Ausschlu13 der zahlreichen auf Landesrecht be
ruhenden Offentlichen V ersicherungsanstalten und der landesgesetz
lichen Vorschriften. Dic staatlichen Lebens-, Feuer·, Hagel- und Vieh
versicherungsanstalten bleiben unberiihrt von dem Aufsichtsgesetz, 
ebenso blei ben die landesrechtlichen Vorschriften ii ber polizeiliche Kon
trolle der Feucrversicherungsvertrăge - jedoch unter Bescitigung der 
Priiventivkontrolle -, iiber Leistungen fur gemeinniitzige oder Feuer
loschzwecke u. dgl. m. bestehen. (V gl. § 44.) 

W eiter finden wir den Ausschlu13 der Innungs- und Knappschafts
kassen, wăhrend die urspriinglich ausgeschlossenen ehemaligen einge
schriebcnen Hilfskassen, die jetzt nur noch Krankenversicherungsver
eine auf Gcgcnscitigkeit sind, im Zusammenhang mit der Neuregelung 
der Sozialversicherung durch dic Reichsversicherungsordnung der Auf
sichtsbehorde fiir Privatversicherung gleichfalls unterstellt wordon 
sind. Die anfangs gănzlich aufsichtsfreie Riickversicherung ist durcb 



§ 21. Staatsaufsieht 165 

bundesratliche Verordnung vom 18. Juni 1908 teilweise (in bezug auf 
Einsichtnahme in den Geschăftsbetrieb, statistischeN achweisungen und 
Gebiihrenzahlung) der Aufsichtsbehorde unterstellt worden. Keine Be
fugnisst• hat diese gegeniiber der Kursverlust- und der Transportver
sicherung; es unterstehen jedoch dem Gesetz die meist lokalen Cha
rakter tragenden kleinen Transportversicherungen auf Gegenseitigkeit. 
Das Gesetz zur Ergănzung des Gesetzes iiber die privaten Versiche
rungsunternehmungen vom 24. Oktober 1917 erklărt von der Auf
sicht frei "Unternehmungen, die der Forderung des Grundkredits durch 
Obernahme des Hypothekenschutzes dienen, insbcsondere in der \Veise, 
daB sie gegen ein von dem Hypothekenschuldner zu entrichtendes 
Entgelt sich fiir die ihm obliegenden Leistungen verbiirgen oder Vor
schiisse auf diese Leistungen zahlen". 

Die Erlaubnis zum Geschăftsbetrieb wird erteilt und die 
laufende Aufsicht ausgeiibt, wenn cine Unternehmung ihren Betrieb 
iiber die Grenzen eines Bundesstaats ausdehnt, von dem Kaiserlichen 
Aufsichtsamt fiir Privatversicherung, bei Beschrii.nkung auf cinen 
Bundesstaat von den Landesbehorden, die jedoch ihre Befugnisse der 
Reichsbehorde iibertragel} konnen. Auslăndische Anstalten bediirfen 
der Zulassung durch den Reichskanzler. 

Mit dem Antrag auf Zulassung sind, um der Behorde die Priifung 
der rechtlichen und wirtschaftlichen Seite des Betriebes zu ermoglichen, 
der Gesellschaftsvertrag bzw. die Satzung, die allgemeinen Versiche
rungsbedingungen und technischen Grundlagen einzureichen. Von der 
Bediirfnisfrage ist die Konzession fiir das Reichsgebiet ebensowenig 
abhăngig zu machen, wie eine zeitliche odor ortliche Beschrănkung 
der Konzession zulăssig ist, sofern nicht etwa eine solche von dem 
Unternehmer gewiinscht wird. In allen Făllen bedarf es dann noch 
einer Anzeige, die von dem Vorstand an die Landeszentralbehorde 
jedes Bundesstaats zu richten ist, in dem der Geschăftsbetricb statt
finden soll. Die Landeszentralbehorden konnen verlangen, daB jedes 
V ersicherungsunternehmen, das nicht seinen Sitz in ihrem Bundesstaat 
hat, einen Hauptbevollmăchtigten mit Wohnsitz in dem betreffenden 
Bundcsstaat und mit weitgehendcn Vollmachten ausgestattet, bestellt. 

Wichtig ist die Bestimmung, daB Pcrsonenvereinigungen, welche 
die Versicherung ihrer Mitglieder nach dem Grundsatz der Gegen
seitigkeit betreiben, nur noch zugelassen werden, falls sie in der }i'orm 
von Versicherungsvereinen auf Gcgenseitigkeit errichtet werden, deren 
Verfassung das Gesetz genau vorschreibt. (§ 11.) Mithin sind insbe
sondero die Genossenschaften vom Bctrieb aufsichtspflichtiger Zweige 
ausgeschlossen. 

Zum Betrieb der wichtigsten Versicherungszweige: Lebens-, Un
fali-, Haftpflicht-, Feuer- und Hagelversicherung darf die Erlaubnis 
nur an die Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit und an Aktien
gesellschaften erteilt werden. N ur diese werden als den Anforderungen 
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geniigend angesehen, die man an U nternehmungen stellen muB, welche 
solche V ersicherungszweige von hoher volkswirtschaftlicher Bedeutung 
betreiben. Darin folgt das Gesetz dem Muster mehrerer auslandischer 
Gesetzgebungen. Der Reichsrat hat die Moglichkeit, die Beschrankung 
hinsichtlich der U nternehmungsform auch noch auf andere Versiche
rungszweigo auszudehnen. 

Wăhrend auslandische Gesetze mehrfach die Konzessionserteilung 
regelmăBig von einer Kautionsstellung abhăngig machen, ist eine 
solche nach dem deutschen Gesetz in der Regel nicht erforderlich, 
kann aher von der Aufsichtsbehorde im Einzelfall verlangt werden. 

Die Konzessionsverweigerung gegeniiber inlandischen Unterneh
mungen dar:f nur aus bestimmten Griinden stattfinden, namlich wenn 
der Geschaftsplan den Gesetzen widerspricht oder nach ihm die In
teressen der Versicherten bzw. die dauernde Erfiillbarkeit der Ver
pflichtungen nicht geniigend gewahrt erscheinen oder schlieBlich, wenn 
Tatsachen vorliegen, welche die Annahme rechtfertigen, daB ein den 
Gesetzen oder den guten Sitten entsprechender Gescha:ftsbetrieb nicht 
stattfindet. 

tTber den Inhalt des Gesellschaftsvertrags sowie der all
gemeinen V ersicherungsbedingungen sind keine obligatorischen Be
stimmungen getro:f:fen, sondern lediglich fakultative. Hingegen ist es 
eine zwingende Vorschrift, daB Abweichungen von den 11llgemeinen 
V ersicherungsbedingungen zuungunsten des V ersicherten n urbei schrift
licher Bestatigung desselben vor V ertragsschluB zulassig sind, und daB 
ebenfalls vor V ertragsschluB dem V ersicherten ein Exemplar der allge
tneinen V ersicherungsbedingungen, eventuell auch der Satzungen, 
gegen eine besonders auszufertigende Empfangsbescheinigung auszu
hăndigen ist. 

Das Gesetz gibt fiir das Gebiet der Lebensversicherung ausfiihr
liche Sondervorschriften, welche uns z. T. an anderem Ort beschăfti
gen werden. (§ 31.) Auf die der Lebensversicherung hinsichtlich der 
mathematisch-technischen Grundlagen nahe verwandte Unfall· tmd 
Krankenversicherung finden diese Vorschriften teilweise entsprechende 
Anwendung. 

Ănderungen des Geschaftsplans sind anzeige- und genehtnigungs· 
pflichtig, ebenso Fusionen. Bei beiden darf die Verweigerung nar 
aus denselben Griinden wie die Konzessionsverweigerung statt.finden. 

Eine Beschrii.nkung der Zahl der verschiedenen V ersicherungsarten, 
denen sich das gleiche U nternehmim widmet, ist zwar gesetzlich nicht 
vorgeschrieben worden; die Aufsichtsbehorde gestattet aher nicht mehr 
neu dic Verbindung von Personen- und Sachversicherungsarten durch 
dieselbe Anstalt. 

Die Reichsaufsichtsbehorde besteht aus einem Vorsitzenden 
und der erforderlichen Zahl von stândigen und nichtstandigen Mit
gliedern. AuBerdem ist im Gesetz die fakultative Berufung von Kom-
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missaren zur Erleichterung des Gescliăftsverkehrs des Aufsichtsamts 
mit den seiner Aufsicht unterstehenden Unternehmungen vorgesehen. 

Neben dem A~t ist ein Versicherungsbeirat eingerichtet, 
eine aus Sachverstăndigen bestehende, teils mitentscheidende, teils be
gutachtende Behorde, deren Mitglieder, angesehene und erfahrene Ver
treter und Kenner des deutschen V ersicherungswesens, im Ehrenamte 
tătig sind. Als M1,1ster diente hier der 1896 eingenchtete, 1900 auf
gelOste preu.13ische Versicherungsbeirat. Unter dem Druck der Ver
hăltnisse hat sich das Reichsaufsichtsamt 1921 entschlossen, seinen 
Beirat zeitgemă.l3 zu erweitern und neben den Leitern von Versiche
rungsunternehmungen, die bisher die iiberwiegende Mehrzahl der Mit
glieder des Beirats bildeten, einige V ertreter der Versicherungsange
stellten mit heranzuziehen. Die Wissenschaft ist in dem Beirat vollig 
ungeniigend beachtet - im Gegensatz zu Gepflogenheiten, wie wir 
sîe o:ft im Ausland finden. · · 

Das V erfahren . vor dem Amt wird in dem Reichsgesetz nur in 
seinen Grundlagen geregelt: Miindlichkeit des Verfahren, Entschei
dungen in der Besetzung von drei Mitgliedern des Amtes und zwei 
des Beirats, Moglichkeit eines Rechtsmittels, Rekurs bzw. Beschwerde 
gegen die meisten Entscheidungen des Amtes, Recht des Amtes auf 
Zcugenvernehmung u. dgl. m. 

So allgemein als moglich bestimmt das Gesetz: "Der AufsichtsbehOrde liegt 
es ob, den ganzen Geschaftsbetrieb der Versicherungsunternehmungen, insbeson
dere die Befolgung der gesetzlichen Vorscbriften und die Einhaltung des Ge
schaftsplans zu iiberwachen. Sie ist befu11;t, diejenigen Anordnungen zu treffen, 
welche geeignet sind, den Gescbaftsbetrieb mit den gesetzlichen .Vorschriften 
und dem Geschiiftsplan im Einklange zu halten oder MiJlstande zu beseitigen, 
durch welche die Interessen der Versicherten gefahrdet werden oder der Ge
schaftsbetrieb mit den guten Sitten in Widerspruch gerat. Zur Befolgung ihrer 
Anordnungen kann die AufsichtsbehOrde die Inbaber und Geschăftsleiter der 
Unternehmungen durch Geldstrafen bis zu 1000 Mark anhalten." 

· Als weitere Befugnisse der Behorde zăhlt das Gesetz sodann auf: das unein
geschrănkte Recht zur jederzeitigen Priifung der Geschăftsfiihrung und Ver
mogenslage auch hinsichtlich der Ubereinstimmung der Veroffentlichungen mit 
den ta.tsăchlichen Umstanden, das Recht auf. Btichereinsicht und Auskunft, das 
Recht auf Entsendung von Kommissaren in die Versammlungen der Organe der 
Anstalten, das Recht auf Berufun,g von Versammlungen. Auch wăhrend der Li
quidation einer Anstalt dauert da.s Aufsichtsrecht fort. 

Diesen weitgehenden Befugnissen wird N achdruck verliehen durch da.s der 
AufsichtsbehOrde eingeraumte Recht der Betriebsuntersagung .. Eine solche kann 
aus ăhnlichen Griinden erfolgen, aus denen die Konzessionserteilung zu versagen 
ist. Es handelt sich hier um Fălle, in denen ein fortgesetztes' Zuwiderhandeln 
gegen die aus der Konzessionserteilung sich ergebenden Verpflichtungen erfolgt 
oder eine Gefahrdung der Versicberten oder "der guten Sitten" droht. 

Der BehOrde ist die a.usschlieilliche Befugnis eingerăumt, den Antrag auf 
Konkurseroffnung zu stellen. Eine N euerung nach englischem Vorbilde ist das 
Sanierungsverfa.hren. Hieriiber bestimmt das Gesetz: 

"Ergibt sich bei der Priifung der Geschăftsfiihrung und der Vermogenslage 
eines Untemehmens, daJl dieses zur Erfiillung seiner Verpflichtungen fiir die 
Da.uer nicht mehr imstimde ist, die V ermeidung des Konkurses aher im Interesse 



168 Y. Yersicherungspolitik 

der Versicherten geboten erscheint, so kann die AufsichtsbeMrde die zu diesem 
Zwecke erforderlichen Anordnungen treffen, sowie auch die Vertreter des Unter-
nehmens auffordern, binnen bestimmter Frist eine Ănderung der Geschăftsgrund
lagen oder die sonstige Beseitigung der Măngel herbeizufiihren. Bestimmte Arten 
von Zahlungen, insbesondere Gewinnverteilungen und bei Lebensversicherungen 
der Riickkauf oder die Beleibung des Versicherungsscbeins sowie Vorauszahlungen 
darauf konnen zeitweilig verboten werden." 

Die zur Sanierung erforderlichen Ma.Bregeln sind nicht einzeln auf
gezăhlt. N ur fiir die Lebensversicherung wird bestimmt, da.B die Be
horde - ein Fall, der ohne Vorbild im ganzen deutschen Rechtsleben 
dasteht und dem hOchstens die Enteignung zur Seite zu stellen ist -
eine zwo.ugsweise Herabsetzung der Einzelanspriiche im Interesse der 
Gesamtheit der V ersicherten herbeizufiihren befugt ist. 

Bisher hat die Behorde von ihrem Herabsetzungsrecht noch keinen 
Gebrauch gemacht; um so hăufiger hat sie Fusionen, Bestandsiiber
tragungen, Portefeuilleabtretung der Anstalten gefordert, das Auf
gehen einer Gesellschaft in einer anderen. Dabei ist es wiederholt zu 
Meinungsverschiedenheiten iiber die Rechtsfolgen einer solchen Fusion 
fiir die bei der aufgesogenen Anstalt Versioherten gekommen. Nach 
herrschender Ansioht steht im allgemeinen den V ersioherten ein Riick
trittsrecht nicht zu, in Hinblick darauf, "da.B eine wirksamere sachge
mă.Bere, der Natur der Versioherungsvertrăge wie den Zweoken der ge
setzliohen Bestimmung mehr entsprechende Sicherstellung nicht ge
boten werden kann, als sie die V ersicherten dadurch erhalten, da.B in 
die Verpflichtungen der Anstalt ihnen gegeniiber ein anderer V er
sicherer eintritt, den die AufsichtsbehOrde fur geniigend sicher er
klăxt hat." 

Dio deutsohe AufsiohtsbehOrde greift gelegentlich auch in den 
W ettbewerb unter den V ersicherungsanstalten ein, um hier herrschende 
Mi.Bstănde zu beseitigen. So hat sie 1908 fiir die Hagelversioherung, 
1911 fiir die Viehversicherung Grundsătze aufgestellt, die zwar den 
gesunden W ettbewerb, der zur weiteren Bildung dieser V ersicherungs
zweige erforderlich ist, nicht hindern, wohl aher gewisse Auswiichse be
seitigen wollen; es hei.Bt hier u. a., da.B die Zahlen der Zusammen
stellung nur die ordnungsmă.Bigen Veroffentliohungen oder die eige
nen Mitteilungen der verglichenen Gesellschaften oder amtlichon Ver
Offentlichungen wiedergeben sollen, und da.B Gruppierungen solcher 
Zahlen erkennen lassen miissen, aus welohen Einzelposten sie sich zu
sammensctzen. 

Fiir die auslăndischen Unternehmungen moglichst das 
gleiche Recht wie fiir die inlăndischen zu normieren, entspricht dem 
internationalen Oharakter der Pri vatversicherung. W olite man in 
Deutschland hărtere Bestimmungen fiir die Auslănder treffen, so 
wiirde das Ausland sogleich mit den entsprechenden Ma.Bregeln gegen 
deutsche Unternehmungen vorgehen. In der Tat bestimmt das Gesetz 
auch indirekt im Interesse der inlăndischen Versicherer, weniger aher 
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im Interesso der Versicherten, daB seine Vorschriften auf die auslăn
dischen Unternehmungen im allgemeinen Anwendung finden sollen. 
Nur wenigo Ausnahmen von diesem Prinzip bcstehen. 

Der Betrieb des V ersicherungsgeschăfts auslăndischer Anstaltcn im 
Inland durch dio Vormittlung von Vertretern, Bevollmăchtigten, Agen
ten odor sonstige Vermittler ist konzessionspflichtig, wăhrend zu dem 
lodiglich im Korrespondonzweg zu betreibendon Goschăft oine Kon
zession nicht erforderlich ist, da hierfiir einerseits ein praktisches Be
diirfnis nicht vorliogt, anderseits die Durchfiihrung einer solchon Vor
schrift mit orheblichen Schwierigkeiten zu kămpfen hătte. 

AusschlieBlich zustăndig zur Entscheidung iiber den Antrag auf 
Konzessionsorteilung ist, wie schon erwăhnt, der Reichskanzler. Ein 
Recht aur Erlaubniserteilung hat in Gegcnsatz zu einem inlăndischen 
ein auslăndisches U nternehmen nicht. Die Konzession darf nur an Ge
sellschaften, die mit juristischer Personlichkeit in ihrem Heimatsstaat 
ausgestattet. sind, erteilt werden, nach gutachtlicher ĂuBerung des Auf
sichtsamts dariiber, ob nicht Griinde vorliogen, die zur Konzessionsver
weigerung auch bei inlăndischen Gesellschaften fiihren miiBten, und 
unter der Bedingung, daB die Gesellschaft einen mit weitgehender 
Vollmacht ausgeriisteten verantwortlichen Vertreter mit Wohnsitz im 
Reichsgebiete bestellt. Nur durch Vermittlung von im Inland woh
nenden Vertretern darf die auslăndische Gesellschaft Versicherungs
vertriige mit Inlăndern abschlieBen. 

Die inlăndischen Prămienreserven miissen derart sichergestellt wer
den, daB iiber diese nur mit Genehmigung dor Aufsichtsbehorde ver
fii,gt werden kann. 

Um im Notfall Wiedervergeltungsrecht ausiiben zu konnen, ist die 
zweckmăBige Bestimmung getroffen, daB auf Antrag des Reichs
kanzlers der Bundesrat gegen zugelassene auslăndische Untornehmun
gen die Untersagung des Geschăftsbetriebes nach froiom Ermosson be
schlioBon kann, abgesehen von dem ordnungsmăBigen Untersagungs
recht des Aufsichtsamts. 

Auslăndischen Anstalten gegeniiber beschrănkt sich die Aufsichts
tătigkoit des Amtes nicht nur auf das deutsche Geschăft, vielmehr auch 
auf den Betriob der Gosollschafton in soiner Gesamthcit; denn MaB
nahmen und Vorgăngo im Ausland konnen, wenn sie auch das deutsche 
Geschăft nicht unmittelbar boriihren, die ganze U nternehmung und 
damit auch die Intoressen dor deutschon V ersichorton gefăhrdon. 

Dor Vollstăndigkeit halbor bedarf es noch dor Erwăhnung dor B o
stimmungon anderer Reichsgosetze, in welchen das private 
Versichorungswesen betreffendo Vorschriften enthalten sind. Diese 
sind jedoch meist nicht Offentlich-rechtlicher Natur, betreffen viei· 
mehr daR V erhăltnis zwischen V ersicherern und Versichertcn. 

Nach Artikel 75 des Einfiihrungsgesetzes zum Biirgerlichen Ge
setzbuch bleibt auch nach dessen Inkrafttreten das Landesrecht fiir die 
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privatrechtliche Seite des Versicherungswesens ma.Bgebend. Da.B je
doch dem Reich die Befugnis zur Regelung nach dieser Seite zusteht, 
ist ausdriicklich festgesetzt durch· das Gesetz vom 20. Dezember 1873, 
wonach dem Reiche die Gesetzgebung iiber das gesamte biirgerliche 
Recht zugewiesen ist. 

Die §§ 1045 und 1046 des Biirgerlichen Gesetzbuchs cnthalten 
Bestimmungcn iiber die Versicherung der Nie.Bbrauchsache: die Ver
sicherungspflicht des Nie.Bbrauchers und die Surrogierung der Ver
sicherungsforderung. Die §§ 1127 bis 1130 desselben Gesetzes regeln 
die V ersicherungsanspriiche bei Hypotheken : das Erstrecken der Hy
pothek auch auf die Forderung gegoen den Versicherer, die Stellung 
des V ersicherers in solchen Făllen, bei Gebăudeversicherung und ander
weiter Versicherring und die satzungsgemă.Be Zahlung zur Wiedcr
herstellung. 

Aus dem Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 1897 ist anzufiihren die 
Bestimmung des § 1 Abs. 2 N r. 3, wonach als Handelsgewerbe der 
Gewerbebetrieb gilt, welcher die 'Obernahme von Versicherungen gegen 
Prămie zum Gegenstand hat, ferner § 278, der beziiglich der Ver
sicherungsaktiengesellschaften eine Ausnahme gegeniiber anderen 
Aktiengesellschaften dahin zulă.Bt, da.B eine ErhOhung des Grund
kapitals durch Ausgabe neuer Aktien auch vor der vollen Einzahlung 
des bisherigen Kapitals erfolgen darf. (S. 79.) Im letzten Buch des 
Handelsgesetzbuches ist das Recht der Seeversicherung normiert. (V gl. 
aher dazu §§ 40/41.) Die §§ 390, 407, 417 desselben Gesetzes regeln 
die Verantwortlichkeit des Kommissionărs, Spediteurs und Lager
halters wegen der Unterlassung der ausdriicklich von Kommittenten 
angeordneten V ersicherung der W are. 

Die Reichsgewerbeordnung bestimmt in§ 14 Abs. 2 eine Anmelde
pflicht fiir Feuerversicherungsagenten bei 'Obernahme und Aufgabe 
der Agentur. 

Von der Strafgesetzgebung wird im § 22 die Reda sein. 
Friiher als in Deutschland ist die Kodifikation des Versicherungs

aufsichtsrechts in Osterreich und in der Schweiz erfolgt. 
Die Grundlage des deutsch-osterreichischen Aufsichtsrechts 

bildet, solange das im Entwurf seit J ahren vorliegende Gesetz nicht 
zur Annahme gelangt ist, die V erordnung der Ministerien des Innern, 
der J ustiz, des Handels und der Finanzen vom 5. Mărz 1896, betreffend 
die Errichtung, Einrichtung und Geschăftsgeba.rung von Versicherungs
anstalten, in neuer erheblich geănderter Fassung vom 7. Mărz 1921. 

Diese Verordnung stellt die Forderung staatlicher Konzession auf. 
·Nur Aktiengesellschaften oder auf dem Prinzip der gegenseitigen Haf
tung beruhende Vereine sind zulassungsfăhig. 

Im Gegensatz zum deutschen Gesetz fallen sămtliche V ersicherungs
zweige unter die Bestimmungen der osterreichischen Verordnung. 

Die Gesellschaften sind verpflichtet, den Organen der Staatsauf-
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sicht jederzeit alle Aufklărungen zu geben, welche gefordert werden. 
Insbesondere ist die Einsicht in die Biicher und Rechnungen der Ge
sellschaft jederzeit zu gestatten. Durch besondere Îachtechnische Or
gane werden periodische U ntersuchungen des Geschăftsganges aller Ge
sellschaften vorgenommen. 

W as die Einrichtung der V ersicherungsanstalten betrifft, so finden 
sich hier ungefăhr dieselben Vorschriften, wie in dem deutschen Ge
setz : iiber den Inhalt des Statuta, den Inhalt der allgemeinen V er
sicherungsbedingungen, die Stellung einer Kaution, Kapitalanlage usw. 
Besonders einschneidende Bestimmungen sind fiir den Betrieb der 
Lebensversicherung getroffen. Die Verbindung des Betriebes der Le
bensversicherung mit Zweigen der Schadensversicherung kann nur dann 
gestattet werden, wenn im Einzelfall besondere Zweckmă.Bigkeits
griinde vorliegen und iiberdies die Einrichtung des Betriebes insbeson
dere des V ersicherungsplanes besondere Sicherheiten, z. B. beziiglich 
der Risikengattung, der Riickversicherung usw. bietet, doch muB 
eine getrennte Betriebsfiihrung, Vermogensverwaltung und Rechnungs· 
legung fiir die Lebensversicherung im Falle einer solchen V ereinigung 
eingerichtet werden. 

Aus den sonstigen Vorschriften verdient hervorgehoben zu werden 
die Bestimmung, daB Prospekte und alle Kundmachungen, die Re
klamezweckeh dienen, nur solche ziffernmă.Bigen Angaben :iiber die 
Geschăfts· und V ermogenslage, die Geschăftsentwicklung und die von 
den Anstalten gebotenen Vorteile enthalten diirfen, die aus den in der 
betrefienden Druckschrift mit J ahresangabe zu bezeichnenden, der Be
horde eingereichten Rechnungsabschliissen unmittelbar zu entnehmen 
sind oder den jeweils geltenden Tarifen und allgemeinen Versiche
rungsbedingungen entsprechen. 

Zum Zwecke der Beratung der Aufsichtsbehorde, als welche das 
Bundesministerium fiir Inneres und Unterricht fungiert, besteht ein 
"Beirat fiir die Vertragsversicherung". Mitglieder dieses Beirates sind 
a.u.Ber Vertretern der Ministerien "versicherungskundige Personen" aus 
dem Kreise der V ersicherungsanstalten (Leitungen und Angestellte) 
einerseits, und aus dem fiir V ersicherungsnehmer an der V ertrags
versicherung interessierten Bevolkerungskreisen (Festbesoldete, freie 
Berufe, Gewerbe, Handel, Industrie, Landwirtschaft usw.) anderer
seits. Auffii.llig ist hier die vollige Ignorierung der Wissenschaft. 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daB die Gesetz
gebung Deutsch-Osterreichs, ebenso wie die derTschechoslowakei 1919 
und 1920, den Versicherungsgesellschaften das Recht zur "E r h e bun g 
von a u.Berorden tlichen V erwalt ungsge biihren", d. h. Teue
rungszuschlăgen, zugestanden hat. Aus der Begriindung der osterreichi· 
sohen Verordnung sei hierzu das Folgende mitgeteilt: 

"Gegen eine fiir die ganze V ertragsdauer festgestellte periodisch zahlbare 
Gegenleistung hat der Versicherer wahrend dieser Vertragspetiode die • Gefahr' 
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zu tragen, d. h. seine Vertragsleistung fiir den Versicherungsfall bereit zu hal
ten. Diese Bereitstellung erfordert eine Verwaltungsorganisation und Verwal
tungstătigkeit, deren Kotiten in die von dem Ver~icherer ausbedungene Gegen
leistung nach einem recbnerischen Voranscblag als Regiezuschlag dngezogen 
werden. Angesichts der wăhrend der letzten Jahre mit der waehsenden Geld
entwertung tăglich fortschreitenden betrăcbtlichen Steigerung der Kosten aller 
geschăftlichen Betriebe lag die Annahme vorweg nahe genug, da.6 die Aufrecht
erbaltung der zur Vertragserfiillung notwendigen Verwaltungstătigkeit des Ver
sicherers bei Bindung desselben an die unter ganz anderen wirtschaftlichen Ver
hăltnissen vereinbarten Pramien fiir den alten Geschăftsstock vielfach unter den 
Gesichtspunkt der 'Unerschwinglichkeit der Leistung' treten miisse." 

Das Recht der Schweiz ist in dem Bundesgesetz vom .25. Juni 
1885, betref:fend Beaufsichtigung von Privatunternehmungen im Ge
biete des V ersicherungswesens, niedergelegt. 

Auch hier herrscht das Konzessionsprinzip mit materieller Staats
aufsicht. U m die Zulassung zu erhalten, ist, wie nach deutschem 
Rechte, die Einreichung aller Papiere erforderlich, aus welchen die 
finanziellen und technischen Grundlagen der Unternehmung hervor
gehen. Eine besondere Eigentiimlichkeit der schweizerischen Kon
zession ist, daB diese sămtlichen Versicherungsanstalten stets nur 
auf sechs J ahre verliehen wird. Beachtenswert ist die im deutschen 
Recht :fehlende Bestimmung, daB Versicherungsgesellschaften gegen 
Sachbeschadigung die zur Anwendung kommenden Grundsătze bei Be
rechnung der Reserven :fiir die am Schlusse des Rechnungsjahres be
kannten, aher noch nicht vollstăndig erledigten Schiiden, sowie der 
Priimieniibertriige :fiir noch nicht abgelaufene Versicherungen und fiir 
vorentrichtete Priimien dem Bundesrate mitzuteilen haben. Sămtliche 
Unternehmungen haben dem Bundesrat eine von diesem :festzusetzende 
Kaution zu leisten. Der Inhalt des Rechenschaftsberichts und der 
J ahresrechnung sind genau vorgeschrieben. Wie in Deutschland und 
Osterreich :findet sich auch hier die Ermachtigung der AufsichtsbehOrde 
zur Einsicht in die Biicher. 

Einen groBen Gegensatz zu der geschilderten Gesetzgebung bildet 
G roB b rit an ni e n. Die Gesetze vom An:fang der 70er J ahre sind 
durch das Gesetz vom 3. Dezember 1909 neu gefaBt worden. Wiih
rend urspriinglich nur Anstalten unter dieGesetzgebung fielen, welche 
die Lebensversicherung betreiben, wird jetzt wenigstens teilweise auch 
die Kranken-, Unfall-, Invaliden-, Haftpflicht- und Feuerversicherung 
davon erfaBt. Von Bedeutung ist hauptsachlich die Vorschrift der De
ponierung fester Betriige bei der Griindung und die jahrliche VerOffent
lichung der nach einem bestimmten Schema aufzustellenden Bilanzen, 
welchc- in einem amtlichen Bericht erscheinen. W eiterhin ha ben die 
Anstalten mindestens alle fiinf J ahre eine U ntersuchung ihrer finan
ziellen Lage durch einen sachverstăndigen Mathematiker vornehmen 
zu lassen und einen Bericht j edem V ersicherten oder Aktionăr auf 
W unsch zu verabfolgen. Im iibrigen beschrănken sich die Anordnungen 
cler englischen Gesetzgebung auf die Rechtsverhaltnisse bei Fusionen, 
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Liquidationen und ăhnlichem. Selhstredend unterstehen die V ersiche
rungsgcsellschaften aher auch dem allgemei,nenRecht, inshesonderedem 
gewohnlichen Aktienrecht. 

Ein europii.isoher Staat nach dem anderen ist zum deutschen System 
uhergegangen. Von wichtigen Staaten kennen heute nur noch Holland 
und Belgien keine umfassende Staatsaufsicht. Aher auch hier durfte 
die Einfuhrung einer solchen lediglich eine Frage der Zeit sein. 

Es ist im hOohsten Grade charakteristisch, da.B Lănder, welche 
eine so au.Berordentlioh gro.Be V erschiedenheit in wirtschaftlicher Be
ziehung aufzuweisen ha hen, wie Deutschland, Osterreich, die Schweiz 
auf der cinen, die Vereinigten Staaten auf der anderen Seite, gleich
măBig das Konzessionsprinzip mit materieller Staatsaufsicht auf den 
Schild erhoben haben. 

Besonders beachtenswcrt diirfte der U mstand sein, da.B, wenigstens 
naoh dem Wortlaut der Gesetze, in den Vereinigten Staaten von 
Amerika das schărfste Aufsichtsrecht herrscht. J eder der Einzelstaaten 
hat aher sein hesonderes Gesetzhuch und eine eigene Aufsichts
hehorde. Meist enthalten die Gesetze in huntem Durcheinander Vor
schriften uher den Versicherungsvertrag, uher die Besteuerung, uber 
das Aufsichtsrecht. 

In Einzelheiten weichen die amerikanischen Aufsichtsrechte oft 
ganz erhehlich voneinander ah. Am wichtigsten sind die Gesetze der 
Staa ten New York und Massachusetts. Denn die groBten amerikani
se hen Gesellschaften ha hen hier ihren Sitz. Dazu kommt, daB die Gesctz
gebungen dieser beiden Staaten die ausfiihrlichsten und juristisch wie 
technisch hervorragendsten sind. AuBerdem sind die Aufsichtsii.mter 
der heiden Staaten die ăltesten. Das Amt in Boston wurde 1855, das 
in Albany 1859 errichtet. Das Recht des Staates Massachusetts, wel
ohes sich von dem New Y orker durch seine systematische Anordnung 
vorteilhaft unterscheidet, hat auch in sehr vielen Făllen als Muster 
fur dic Gesetzgebung anderer Unionstaaten gedient. 

Im allgemeinen herrscht in den Vereinigten Staaten das Konzes
sionsprinzip. Eine gewisse Gleichartigkeit ist ferner vorhanden hin
sichtlich der von den Anstalten zu erstattenden Rechnungslegung, der 
Forderung de& N achweises eines Mindestvermogens der Gesellscha.ften 
und der Hinterlegung einer Sicherheit, der Anordnung von jii.hrlicher 
Berichten,tattung an die Behorden und der Revisionen. 

Dic Vorschriften sind nach den verschiedenen Zweigen in Einzel
heiten verschieden. Besonders fur die Lehens- und Feuerversicherung 
hestehen strenge Anordnungen. Die Richtigkeit der von den Behorden 
eingeforderten N achweise muB meistens heschworen werden. Eine Be
freiung einzelner Versicherungszweige von der Staatsaufsicht, wie in 
Deutschland, kennt man in den meisten der Vereinigten Staaten nicht. 
Besonders eigentumlich sind der amerikanischen Gesetzgcbung Be
schrănkungen in der Risikenuhernahme. So durfen Feuer- und andere 
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Giiterversicherungsgesellschaften in den erwăhnten beiden Staa ten kein 
Risiko iibernehmen, welches 10 Prozent ihres Vermogens iibersteigt. 

Wie schon an anderer Stelle erwăhnt worden ist, bestehen in oiner 
Reihe von Staa ten Antikartellgesetze. (S. 96.) In einigen Unionsstaaten 
hat sich die Regierung in die Tarifierung der Feuerversicherungs
prămie eingemischt. Politische oder fiskalische Griinde sind es, welche 
den AnlaB zu einer Reihe weiterer Vorschriften bieten. So findet sich 
hăufig dio Anordnung, daB Riickversicherung nur bei den in den ein
zelnen Staaten zugelassenen Gesellschaften gestattet ist, ferner, dafi 
nur in den einzelnen Staaten konzessionierte Agenten V ersicherungen 
vermitteln diirfen. Die Aufsichtsgesetzgebung erstreckt sich auch auf 
die Agenten. Diese bediirfen jăhrlich einer Konzessionserneucrung. 
Dem im Dienste einer Lebensversicherung stehenden Agenten ist die 
Gewăhrung ei nes Prămienrabatts bei Strafe untersagt. Im Staa teN ew 
York ist dcn Seeversicherungsgesellschaften verboten, ihren Agenten 
mehr als 15 Prozent der Prămie, welche die Versicherer fiir gewisse 
Risiken erhalten, zu zahlen. Die Anstellung der bei den Gesellschaften 
beschăftigten Beamten darf stets nur auf ein J ahr erfolgen. Den Ver
sicherungsbeamten ist es verboten, fiir die Vermittlung von Hypo
thekengeschăften eine Provision zu nehmen. 

§ 22. Versicherungskriminalpolitik. 

Der kanadische Schriftsteller Campbell fiihrt mit Recht aus, dafi 
die Versicherung, weil sie ihrer ganzen Natur nach einen hohen Grad 
von UngewiBheit in sich schlieBt, wie diese jedenfalls kaum in einem 
ander,en Geschăftszweig zu finden ist,. schon hierdurch mehr als andere 
in hervorragendem MaBe den Betrug fordert. W enn A von B fUr. 
lO Mark einen Rut kauft und der Kauf Zug um Zug zustande kommt, 
so handelt es sich hier um eine einfache und bestimmte Tătigkeit, und 
es besteht nur eine geringe Moglichkeit fiir Betriigereien auf der' 
einen oder der anderen Seite. Aher schon, wenn der Kauf nicht Zug 
um Zug erfolgt, sondern wenn der Hut dem Kăufer ins Haus ge
hracht werden soll, oder gar, wenn die beiden, anstatt personlich mit
einander zu verhandeln, sich durch V ermittler vertreten lassen, oder 
wenn etwa die Auszahlung des Kaufpreises oder die Ablieferung der 
W are abhăngig gemacht worden ist von dem Eintritt irgendeines un
gewissen Ereignisses, so steigen natiirlich die Moglichkeiten fiir einen 
Betrug in hohem MaBe. W enn aher hier ein Betrug auch wirklich ver
iibt wird, so wird er immer nur von dem einen Individuum an dem 
anderen begangen. Wie ganz anders stellt sich ein Betrugsfall inner
halb des Gebiets der Versicherung dar. Hier erhălt der Kăufer keine 
gewohnliche W are fiir sein Geld, er verhandelt nicht direkt mit dem 
Direktor d~ţr Unternehmung; er erhălt nur eine Urkunde, in welcher 
ihm Îiir den Fali des moglichen Eintritts eines Ereignisses eine Summe 
Geldes in Aussicht gestellt wird unter einer ganzen Reihe von Bedin-
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gungen. Begeht der V ersicherte einen Batrug, so schădigt er Tausenda 
anderer Versicherter. Wird seitens der Unternehmung ein Betrug be
gangen, so hedeutet dies gleichzeitig aine hochgradige V eruntreuung 
vielen Tausenden gegeni.iber und einen Mif3brauch des grof3en Ver
trauens, welches ihr gewăhrt worden ist. 

Dieso3 Ausfiihrungen veranschaulichen die einschlagige Aufgahe dar 
Kriminalpolitik, namlich nach zwei Seiten hin tătig zu sein. W enn 
die Strafgesetze aher auch teils gegen die V ersicherten, teils gegen 
die V ersicherer gerichtet sind, so zielen sie doch alle auf den Schutz 
der Gesamtheit der Versicherten ah. 

W as zunăchst das p os iti ve Re c h t anhelangt, so sind hinsicht
lich der wichtigsten Strafrechtsverhăltnisse die V ersicherungsunter
nehmungen in derselhen Lage wie andere Personenvereinigungen. 
Dies gilt inshesondere von allen den strafrechtlichen Vorschriften, 
durch welche Eigentum oder Besitz geschii.tzt, oder durch welche dia 
Rechtsverhăltnisse von Beam ten oder sonstigen V ertretern geregelt 
werden. Es ist nur ein verhăltnismaf3ig enges Gehiet, hinsichtlich 
dessen die V ersicherungsunternehmungen sich vom strafrechtlichen Ge
sichtspunkte aus in einer Sonderstellung hefinden. Die hier zu be
achtenden Fălle gehOren heinahe ausschlieBlich dem Gehiete des Be
trugs an, und zwar des an den Versicherungsunternehmungen und da
durch mittelhar an den iihrigen V ersicherten hegangenen Betrugs. 

Die Strafgesetzhii.char fast sămtlicher Nationen haben diesem so
genannten Vers iche r ung s h e tr u g Strafhestimmungen gewidmet. 
Hinsichtlich der Art des Vorgehens lassen sich zwei Hauptgruppen 
von Gesetzgehungen unterscheiden. Die eina hat Strafbestimmungen 
allgemeiner Natur in dem Ahschnitt iiher gemeingefăhrliche V er-, 
hrechen oder Betrug aufgestellt, worunter dann der V ersicherungs
betrug gebracht wird; und zwar pflegen in der Regel hier nur die 
an einer Feuar- oder Seeversicherungsunternehmung begangenen Be
trugshandlungen durch Brandstiftung oder Sinkenmachen genannt zu 
werden. Die Strafgesetzhii.cher nur weniger Lănder gehoren zu der an
deren Grup pe. Sie kennen ein umfassenderes Delikt des V ersicherungs
betrugs ohne Rii.cksicht auf den Versicherungszweig. Hier ist insbe
sondera das Strafgesetzhuch des Staates New York und das Ungarns 
zu nennen. 

Das Deutsche Reich gehort in die erste Gruppe, wie aus dem 
Strafgesetzhuch § 265 erhellt. Hier ist festgesetzt, daB, wer in betrii.
gerischer Absicht eine gegen Feuersgefahr versicherte Sache in Brand 
setzt oder ein Schiff, welches als solches oder in sei:ner Ladung oder ih 
seinem Frachtlohn versichert ist, sinken oder stranden macht, mit 
Zuchthaus bis zu zehn J ahren und zugleich mit Geldstrafe von 150 
bis 6000 Mark hestraft wird. Bei mildernden U mstănden tritt Ge
:făngnisstrafe nicht unter sechs Monaten ein. Danehen kann auf Geld
strafe bis zu 3000 Mark erkannt werden. 
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Diese Strafbestimmung erscheint unzureichend und wiit·de besser 
bei der bevorstehenden Reform des Strafgesetzbuchs durch die weit 
zweckmăBigere Bestimmung ersetzt werden konnen, daB zu Lestrafen 
ist, wer in der Absicht, sich eine Versicherungssumme rechtswidrig 
zu verschaffen, diejenige Tatsache arglistig herbeifiihrt oder vor
spiegelt, durch welche der V ersicherungsfall bedingt ist. 

N eben diesem eigentlichen Versicherungsbetrug spielt - im Ge
biet der Feuerversicherung - die tJ b e r vers iche r ung eine gewisse 
Rolle. Diese liegt vor, wenn entweder gesetzlich nur der wahre W ert 
einer Sache versichert werden darf oder nach den V ersicherungs
bedingungen versichert werden soli, die angegebene V ersicherungs
summe den wahren W ert der Sache aher erheblich iiberschreitet. Die 
auf dieses Delikt gesetzten Strafen sind meist gering. Das deutsche 
Strafgesetzbuch kcnnt keine Strafen au.f t.Jberversicherung. Nach altem, 
noch herrschendem preuBischen Recht wird sie jedoch bestraft. (V gl. 
s. 195.) 

Das Roichsstrafgesetzbuch bedroht hingegen in besonderen Be
stimmungen (§§ 277 bis 280) mit Strafen: die Ausstellung oder den 
Gebrauch eines falsohen Zeugnisses iiber den Gesuridheitszustand einer 
Personenversicherungsgesellschaft gegeniibor, um diese iiber den Ge
sundheitszustand eines V ersicherten zu tăuschen. 

Eine ganze Reihe von Strafbestimmungen richtet sich gegcn dic 
leitenden Personlichkeiten der Versicherungsunternehmungen und ist 
im Aufsichtsgesetz vom 12. Mai 1901 enthalten. Hier sind ins
besondere unter Strafen gestellt: wissentlich falsche Angaben zwecks 
Konzessionserlangung oder -verlăngerung; der Geschăftsbetrieb ohne 
Genehmigung; die Unterlassung von Anzeigen seitens des Vorstands; 
wissentliche Verletzung der Vorschriften iiber die V ermogensverwal
tung oder wissentlich falsche Angaben dariiber vor dem obersten Organe 
seitens der Mitglieder des Vorstands, des Aufsichtsrats, eines Liqui
dators oder des Mitglieds eines sonstigen Organs oder eines Sach
verstandigen; die U ntreue der Mitglieder des Vorstands und Konkurs
vergehen. Die Strafen sind durchweg Gefăngnis oder Geldstrafen bis 
zu 20 000 Mark. Auch auf V erlust der biirgerlichen Ehrenrechte kann 
erkannt werden. 

Analoge Stra:fbestimmungen, welche der Durchfiihrung der Vor
schriften iiber die Beaufsichtigung der V ersicherungsunternchmungen 
N achdruck verleihen sollen, finden sich in Gesetzbiichern des Auslands. 

Ei ne U nterstiitzung findet die Kriminalpolitik durch die P r ax i s 
der Versicherungsunternehmungen, ihre Bedingungen auszu
riisten mit den "vielgeschmăhton harten ErziehungsmaBnahmen, mit 
denen dio V crsicherungsbedingungen den Einzelnen von der Ausbeutung 
der Gesamtheit abzuschrecken trachten". Hinsichtlich dieser wird mit 
Recht die Frage aufgeworfen, ob sie nicht gemăB den verănderten Zeit
verhaltnissen in Zukunft noch eine V erschărfung erfahren miiBten. 
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Denn es mag daran erinnert werden, da.B - wie insbesondere die Er
fahrungen der U n:fall versicherungspraxis beweisen- die Ausbeutungs
ge:fahr im Wachsen begri:f:fen ist, da im Publikum vielfach in steigen
dem Ma.Be die Er:fahrung sich herausbildet, wie man am besten die Ver
sicherungsgesellscha:ften tăuschen bzw. einen Schadenfall ausniitzen kann. 

Ein hOchst lehrreicher, beachtenswerter V ersuch ist eine Statistik 
der bewu.Bt falschen Angaben von V ersicherten. Es besteht unter den 
Leb€nsversicherungsgesellscha:ften ein besonderer V erband zur Mittei
lung abgelehnter Risiken, dessenMitglieder davon unterrichtet werden, 
welche Personen mit einem Lebensversicherungsantrag bei den einzel
nen Anstalten abgelehnt werden mu.Bten. Die Mitglieder dieses Ver
bandes sind also in der Lage, j eden eingegangenen An trag dahin zu 
kontrollieren, ob seitens des Antragstellers :friihere Ablehnungen, nach 
denen im .A}ltrage ausdriicklich ge:fragt wird, etwa nicht angegeben 
wurden. Bisclwff hat nun zum Zwecke der Materialbeschaffung eine 
U m:frage iiber diese V erschweigungen bei dem gro.Bten Teil der deut
schen Lebensversicherungsgesellscha:ften gehalten und au:f diesem W ege 
einiges statistisches Material zusammengetragen. Bei der U m:frage 
wurde :festgestellt, da.B im Durchschnitt von 100 Antragstellern, die 
an eine Gesellschaft herantraten, 7 bereits abgelehnt waren, und 
da.B von diesen 7 nur 4 die Vorablehnung wahrheitsgemă.B deklarier
ten, wăhrend 3 sie verschwiegen. Also eine Verschweigungszif:fer von 
40 Prozent. Wenn man diese Zahl 40 Prozent ins Auge fa.Bt, dann 
wird man daraus :folgern diir:fen, da.B in der Lebensversicherungspraxis 
mit der Deklarationstreue der V ersicherungsnehmer traurige Erfah
rungen gemacht werden. U nd in anderen V ersicherungen ist es ebenso. 
"Diese ungiinstigen Er:fahrungen sind in den letzten J ahrzehnten 
o:f:fenbar nicht besser geworden; aus manchen Anzeichen erhellt sogar, 
da.B aie sich eher verschlimmert hahen. Das hăngt vielleicht damit zu
sammen, da.B das moralische Empfinden sich heute keineswegs in der 
Au:fwărtshewegung befindet." Es ist damit zu rechnen, da.B nicht we
nige V ersicherte in hohem Ma.Be hestreht sind, die Gesamtheit auszu
beuten, da.B man also in ebensolchem Ma.Be jene Notwendigkeit heriick
sichtigen mu.B, durch hestimmte Ahschreckungsma.Bnahmen die rad
lichen, vertragstreuen V ersicherten vor derartiger Ausheutung zu 
schiitzen. 

Das Versicherungswesen hat zwei:felsohne eine ganze Menge gro.Ber 
und kleiner Verhrechen im Ge:folge gehabt. Aher so wenig jemand die 
Religion verdammen wird, weil sie :furchthare Kriege veranla.Bt hat, 
so wenig werden die Schatten, die den Lichtseiten der V ersicherung ge
geniiherstehen, dieser Eintrag tun ki.innen. Ein Radikalmittel zur Be
seitigung der iihlen Folgen gibt es nicht. Inshesondere kann die Straf
gesetzgehung allein nur wenig ausrichten. Sie mu.B unterstutzt werden 
durch ein gutesZivilrecht, vor allem aher auchdurcheine Versicherungs
wissenscha:ft, welche in den breiten Volksschichten verstanden wird. 

lll an e s, Versicherungswesen l. S. A.ufi. 12 
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Einen Beweis dafiir, daB die strafrechtliche Ahndung durchaus 
:nicht allmăchtig ist, bieten Erscheinungen, welche zweifelsohne als 
W u c h e r zu bezeichnen, aher kaum kriminell zu fassen sind, und die 
nicht gar zu selten vorkommen dii.rften. Eino Person braucht Geld. 
Sie findet jemanden, der ihr gegen Wechsel oder Pfand und zu dem 
iiblichen ZinsfuB die gewiinschte Summe besorgt. N ur eine Bedingung 
kniipft der Vermittler. an das Leihgeschăft: der Schuldner muB einen 
Lebensversioherungsvertrag in Hohe eines vielfachen Betrages des ver
mittelten Kredits eingehen, dessen AbschluB der Vermittler des Geld
geschăfts chenfalls vornimmt. Die erste Pramie oder auch die fiir 
mehrere J ahre wird von dem Darlehen abgezogen, und der Schuldner 
erhălt seine Police. In vielen Fallen wird der Schuldner nie wieder 
eine weitere Prămie zu entrichten in der Lage sein; die Police verfăllt 
vielmehr. Aher der Vermittler hat, was er wollte: die AbschluB
provision; denn die Versicherung war nicht zur groBeren SicMrheit 
des Gliiubigers, sondern lediglich im Interesse des Vermittlers bean
tragt worden. Dergleichen verwerfliche Ausbeutungsgeschăfte kommen 
in verschiedener Art vor und verdienen die energischste Bekămpfung, 
um das Versicherungswesen nicht in MiBkredit zu bringen. 

§ 23. Versicherungsfinanzpolitik. 

Sămtliche Abgaben, die von V ersicherungsunternehmungen zu 
leisten sind, werden nicht etwa auch von diesen getragen, vielmehr sind 
in fast allen Fâllen die V ersicherten die Trăger der Steuern. J ode Be
steuerung der Versicherung bedeutet mithin eine Erschwcrung ihrer 
Ausbreitung, eine Verteuerung, oft in Form einer Erhohung der Pră
mien. Insofern bedarf die Auferlegung von Steuern auf V et·siche
rungsunternehmungen oder Vorgănge eingehender Priifung. W enn man 
aher auch aus Griinden der V ersicherungspolitik gegen eine hohe oder 
sogar gegen jede Versicherungsbesteuerung eintreten kann, so kann 
es trotzdem Fălle geben, in welchen man mit Riicksicht aui clas all
gemeino W ohl und die Existenz des Staates diese Auffassung finanz
politischen Erwăgungen unterordnen muB. W enn ein Land sich in 
V erhăltnissen befindet, wie dţts Deutschland der N achkriegszeit, so 
ist es unerlăBlich, daB auch die Versicherung und alles, was mit ihr 
zusammenhăngt, nach besten Krăften versuchen muB, die zerriitteten 
Staatsfinanzen im Interesse jedes einzelnen Staatsbiirgers durch ent
sprechende Abgaben wieder in Ordnung zu hringen. 

Bei der Besteuerung der V ersicherung ist stets zu unterscheiden 
zwischen allgemeinen Steuern, von denen alle Unternehmungen und 
mithin auch die V ersicherungsanstalten getroffen werden, und spe
zielleu nur fiir die V ersicherung bestehenden Abgahen, welche iibrigens 
nicht allein unter den Begriff der Steuern im engeren Sinne fallen. 
Von ersteren sind hier nur solche wichtige Steuern zu erwăhilen, bei 
denen fiir dio Versioherung irgendwelohe Ausnahmen festgesetzt sind. 
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Ferner ist zu unterscheiden zwischen steuerlichen Anordnungen 
einerseits zu Las ten oder zugunsten der V ersicherungsunternehmungen, 
andererseits zu Lasten oder zugun8ten der V ersicherungsnehmer odor 
der durch die Versicherung begiinstigten Personen. 

Von a ll geme in en A b ga ben, welche fiir die deutsche Ver8iche
rung in Betracht kommen, sind nach dem Stand der Gesetzgebung von 
!Mitte 1921 zu nennen: da8 Reichsstempelgcsetz vom 3. Juli 1913, das 
Umsatzsteuergesetz vom 24. Dezember 1919, · das Gesetz iiber das 
Reichsnotopfer vom 31. Dezember 1919, das Korperschaftssteuergesetz 
vom 30. Mărz 1920, das Kapitalertrags8teuergesetz vom 29. Mărz 
1920; auch die Reichsabgabenordnung vom 13. Dezember 1919 ent
hălt Einschlăgiges. 

Da8 Reichsstempelgesetz vom 3. Juli 1913 bat die vielfach 
bis da hin vorhandene, aus dor V erschiedenhci t dor einzelstaatlichen 
Steuergesetzgebung erklărliche Doppelbesteuerung beseitigt und eine 
einhoitlicho Stempolpflicht fur das gesamto Iteichsgebiet eingefiihrt. 
Die hier normicrten Steuersătze erfahren von 1922 ab cine nicht un
wesentliche Erhohunig, zugleich mit Abănderungen iiber Befroiun.
gen usw. Die nachfolgende Tabelle gibt Aufschlu13 iiber die stempcl
pflichtigen Versicherungen und die (voraussichtliche) Hohe ihrer Be
lasting nach dem bisherigen und nach dem vermutlich zur Annahme ge
langenden n e u e n V e r 8 iche r un g 8 s te u e r g e set z von 1922 : 

Reichs-Stt>uersiitze. 

Versicherungszweige 

Feuervereicberung 

Bisher 
9) 

Kiinftig 
9) 

a) unbeweglicbe Gegenstiinde. 5 20 
b) bewPgliche Gegenstănde. . 15 20 

HauslebensversiPherung . . . . ? 20 
Hagelversicherung . . . . . . . 1 frei 20 

fii.r je 1000 Mark der Versicherungssumme jăhrlich 

Einbruchdiebstablversicherung . . . . . . . . .,, 10 % 10 
Glasversicherung . . . . . . . . . . . . . . . 10 •;~ 10 
Viebversicberung . . . . . . . . . . . . . . . befre1t 2 
Transportversicberung, W aren-, Valoren-, Trans-

portmittel usw. . . . . . . . . . . . . . . . 1 % 3 
KaMko-, Schiffsbaurisiken-, Luftfahrzeugversicl;le-

rung . . • . . . . 2 
Lebensversicberung • . . 1j, % 2 
Unfallver~icherung befreit 5 
H.,ftpflichtver-icherung. . befreit 6 
Sonsllge Versicherungen . 5 
Einheitspolicen . . . 10 

vom Hundert dPB gezahlten Versicherungsentgelts 

B e f rei t von der Steuer sind 1. Lehen8versicherungen bis 5000 
Mark K a pital odor 500 Mark J ahresrente, einschlieBiich der Kol
lektiv- und Altersrentenversicherungen; 2. Riickversicb.erungen; 3. Ar-

12* 
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beit-slosen- und Stellenlosigkeitsversicherungen; 4. Kra.nkenversiche
rungen bis zu 30 Ma.rk tiiglichem Krankeng!lld; 5. V ersicherungen 
nach Ma13gabe der Reichsversicherungsordnung, des Angestellten
versicherungsgesetzes und bei Knappschaftska1313ien. 

Hingegen waren bish er b e :frei t: 
1. Riickversicherungen. 
2. Versicherungen, bei welchen die Versicherungssumme den Betrag von 3000 Mark 

nicht iibersteigt. (Ala Versicherungssumme gilt bei Rentenversicherungen der 
Kaufpreis und in Ermangelung eines solchen der zehnfache Betrag der Rente. 
Werden bei Versicherungen gleicher Art von demselben Versicherer fiir die
selbe Person mehrere Versicherungsvertrăge abgeschlossen, so tritt die Be· 
freiung nur ein, wenn deren Betrăge zusammen die Summe von 3000 Mark 
nicht iibersteigen.) 

3. Versicherungen nach MaBgabe der Reichsversicherungsordnung, soweit sie nicht 
auf §§ 843, 1029, 1198 beruhen, des Versicherungsgesetzes fiir Angestellte oder 
der auf Grund berggesetzlicher Vorschriften errichteten Knappschaftskassen. 

4. Versicherungen von Bediensteten und Arbeitern gegen Todesfall oder Korper-
verletzung im Gewerbebetriebe. 

5. Krankenversicherungen (von gewissen Ausnahmen abgesehen). 
6. Arbeitslosen- und Stellenlosigkeitsversicherungen. 
7. Hagel- und Viehversicherungen. 
8. Unfall- und Haftpflichtversicherungen. 
9. Versicherungen anderer als der im Gesetz genannten Art. 

Steuerschuldner ist der V ersicherungsnehmer. Zu seinen Lasten 
ist die Steuer vom Versicherer oder seinem Bevollmăchtigten zu ent
richten. Der V ersicherer hat iiber die von ihm iibernommenen Ver
sicherungen dem Finanzamt eine Au:fstellung vorzulegen, die in 
gewissen Fiillen duroh ein V ersicherungsregister oder dergleichen 
ersetzt werden ka.nn. Auch die Festsetzung der Steuer im W ege 
der Ab:findung ist moglich. 

Dem neuen Versic'herungssteuergesetz unterliegen alle V ersiche
rungen, die im Inland be:findliche Gegenstănde betre:ffen oder mit 
V emicherungsnehmern a,bgeschlossen sind, die im Inland ihren W ohn
sitz oder da,uernden Aufenthalt haben. Dabei gelten als Versiche
rungen auch die V erba.ndsselbstversicherung, :nii.mlich die "zwischen 
Pel'ISOnen, Personenvereinigungen oder Korperschaften getro:ffene Ver~ 
einga.rung, gewisse Verluste oder Schadensverbindlichkeiten gemein
sam zu tragen, die den Gegenstand einer V ersicherung bilden konnen." 

In dem z. T. niedrigere als dîe endgiiltigen Să.tze enthaltenen Ge
setzentwur:f war der Ertrag der Versicherungssteuer auf 1901/ 2 Mil
lionen Mark berechnet worden, wă.hrend 1919 nach dem damals· 
geltenden Steuergesetz, welches auch viel mehr Befreiungen kannte, 
der tatsă.chliche Steuervertrag sich auf nicht ganz 60 Millionen Mark 
belief. 

Die Erfassung der Versicherungsvertrăge durch das Stempelsteuer
gesetz ist der Grund fiir dîe Befreiung der Versicherungen vom 
Umsatzsteuergesetz, weil sonst eîne Doppelbesteuerung erfolgen 
wiirde. Diese Befreiung von der U msatzsteuer erstreckt sich aher nicht 
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auf die Provisionen der Generalagenten und Agenten, soweit sie selb
stăndigo Gewerbetreibende und nicht Angestellte sind, denn die Steuer
:freiheit kommt nur in Betracht :fiir die Obernahme von Versiche
rungen. 

N eben der Stempelsteuer spielt von allgemeinen reichsgesletzlichen 
Abgaben die Einkommensteuer eine Rolle, wie sie das Korper
scha:ftssteuergesetz normiert. Von der Korperscha:ftssteuer sind 
be:freit rechts:făhige Pensions-, Witwen-, W aisen-, Sterbe-, Unter
stutzungs- und sonstige Hil:fskassen :fur Fălle der N ot oder Arbeits
losigkeit ; das gleiche gilt :fur nichtrechts:făhige Kassen dieser Art, 
wenn die dauernde Verwendung der Einkiin:fte :fur die Zwecke der 
Kassen gesichert ist. Versicherungsvereine au:f Gegenseitigkeit sind 
steuerp:flichtig nur in bezug au:f die Einkiinfte aus Grundbesitz, 
Kapitalvermogen und Gewerbebetrieb. Ein solcher liegt nicht vor, 
soweit der Versicherungsverein nur Mitglieder versichert. Nicht als 
steuerbares Einkommen werden jedooh bei den Gegenseitigkeitsvereinen 
die Einkiin:fte aus Grundbesitz und Kapitalvermogen betrachtet, soweit 
sie au:f Rucklagen entfallen, die satzungsgemă13 zur Deckung der Ver
pflichtungen des Unternehmens gegen seine Mitglieder bestimmt sind, 
:fernersonstige Einkun:fte, soweit sie zur Deckung vonBetriebsverlusten 
verwendet werden. Eine weitere V ergiinstigung genie13en die Gegen
seitigkeitsvereine durch Beschrănkung des Satzes der Korperscha:fts
steuer auf 10 Prozent ihres steuerbaren Einkommens, wăhrend die 
Versicherungsaktiengesellschaften au13er diesem Satz noch einen Zu
schla.g zu entrichten ha ben. W eiter ist zu bemerken, da13 als steuerfrei 
auch dio Prămienreserven bei den V ersicherungsaktiengesellschaften 
anzusehen sind, da sie Riicklagen fur die an die Versicherten auszuzah
lende Versicherungssumme sind, sich nicht als Reinvermogen, sondern 
als Schuldposten darstel1en, mithin unechte Reserven sind. 

Das Kapitalertragssteuergesetz gewăhrt den Versiche
rungsunternehmungen eine Anzahl V ergiinstigungen. Der fur die 
Lebensversicherungen in Betracht kommende besondere Rechtszustand 
ist der, da13 von der Kapitalertragssteuer die Zinsen erfa13t werden, 
welche bei Lebens-, Kapital- und Rentenversicherungen rechnungs
mă.Big nach dem Geschăftsplan auf die Prămienreserven entfallen. 
Steuerfrei sind Zinsen von Forderungen, die auf Grund einer V erein
barung entrichtet werden, :ferner Zinsen von Grundschulden, Zinsen 
von Hypotheken, Renten von Rentenschulden, Diskontbetrăge von 
Wechseln und Anweisungen einschlie13lich der Schatzanweisungen, so
weit sie Lebens-, Kapital- und Rentenversicherungs-Unternehmungen 
anfallen. Im ubrigen enthălt das Gesetz noch zahlreiche Zweifelsfragen, 
welche erst durch die Rechtsprechung der Finanzgerichte geklărt wer
den miissen. 

Nicht fur die Versicherungsunternehmungen, wohl aher fiir die Ver
sicherten sind von Bedeutung eine Reihe von Vorschriften aus der 
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Reichsabgabenordnung. Besonders wichtig erscheint die Be
stimmung, daB noch nicht făllige Anspriiche aus Lebens-, Kapital· 
oder Rcntonversicherungen, soweit die Steuergesetze nichts anderes vor
schroiben, mit zwei Dritteln der eingezahlten Prămien oder KaiJital
beitrăgo angerechnet werden ; weist der Steuerpflichtige nach, :l'ur wel
chen Betrag die V ersicherungsanstalt den V ersicherungsschein nach 
ihrer Satzung oder den V ersicherungsbedingungen zuruckkaufen wiirde, 
so ist dieser Betrag ma.Bgebend. 

Dem Abschlu.B einer Lebensversicherung nicht gleich zu achten ist 
dia Bcteiligung an einer Sterbe- oder Begrăbniskassa, da hier nur die 
Kosten der Beardigung und andere mit dem Sterbefall zusammen
hăngendo Ausgaben gedeckt werden, nicht aher den Hinterbliebenen 
eine Summo verschafft wird, die ihr Vermogen vermehrt. Soweit es 
sich um bereits făllige Anspriiche aus V ersioherungen handelt, wer
den Kapital:forderungen mit dem Nennwert eingesetzt, sofern nicht 
besondere U mstănde einen hoheren oder geringeren W ert begriinden ; 
steuerpflichtige Renten werden in ihrem W ert nach dem Lebensalter 
der Rentenbereohtigten kapitalisiert, und zwar wird als W ert ange
nommen bei einem Alter bis zu 15 J ahren das 18 fache, bei einem 
Alter von mehr als 45-55 J ahren das 12 fache, bei einem Alter von 
75-80 Jahren das 3fache usw. des Wertes der einjăhrigen Nutzung. 
Ergibt sich aus dieser Anordnung insbesondere fiir Erben eino beson
dere Hărte, so kann eine Art Berichtigungsverfahren eintreten. Schlie.B
lich sei noch auf die Bestimmung der Reichsabgabenordnung hinge
wiesen, wonach Sicherheitsleistungen durch Versicherungsscheine er
folgen konnen. 

Vom Rei c h s 'Do t o p fer werden nicht nur physische Personen be
troffen, sondern auch inlăndische Aktiengesellschaften und die V er
sicherungsvereine auf Gegenseitigkeit. Hier kommt fur die Abgabe
pflicht das reine V ermogen nach Abzug des eingezahlten Grund- und 
Stammkapitals in Betracht. Befreit von der Abgabe sind jedoch Pen~ 
sions-, Witwen-, Waisen-, Sterbe-, Kranken- und Unterstutzungskassen 
ohne Rucksicht darauf, ob ihr Betrieb Offentlich oder privat, gemein
nutzig oder in Erwerbsabsicht ausgeiibt wird. Dia eigentlichen V er
sicherungsgesellschaften werden aher von dieser Befreiung nicht be
ruhrt. Von den abgabepflichtigen U nternehmungen sind bei den V er
sicherungsunternehmungen in Abzug zu bringen die Rucklagen fur die 
V ersicherungssummen und fur die an die Versicherten zuruckzuzahlen
den Prămienuberschiisse, welche als technische Reserven angesehen 
werden, nicht aher als liber den Betrag des Grundkapitals hinaus eine 
Ka pi talansammlung darstellende Bilanzpostcn. 

Fur versicherte Personen sind eine Anzahl Bestimmungen des 
Reichsnotopfergesetzes gleichfalls von Bedeutung, vor allem die Be
stimmungen, da.B noch nicht făllige Anspriiche aus nach dem 31. Juli 
1914 eingegangenen Lebens-, Kapital- und Rentenversicherungen 



§ 23. Versicherungsfinanzpolitik 183 
bei Feststellung des V ermogens mit der vollen Summe der eingezahl
ten Prămien oder Kapitalbetrăge anzusetzen sind, falls die jăhrliche 
Prămienzahlung den Betrag von eintausend Mark oder die einmalige 
Kapitalzahlung den Betrag von dreitausend Mark iibersteigt. Erfolgt 
die Auszahlung vertragsmăBig in Kriegsanleihe, so ist die Einzahlung 
zu berechnen nach dem Steuerkurse der Kriegsanleihe vom 31. Dezem
ber 1919. Als Kapitalversicherung gilt jede Versicherung, auf Grund 
deren dem Versicherten unter allen Umstănden eine Kapitalauszahlung 
gewăhrleistet ist. 

Die beim Reichsnotopfer eingefiihrte Tilgungsversicherung ist 
durch nachtrăgliche Anderung des Gesetzes wieder bedeutungslos ge
worden. Nach dem urspriinglichen Gesetz durfte jeder Steuerpflichtige 
sein Notopfer, statt sofort, in 30 J ahresrenten zahlen; beim Tode des 
Steuerpflichtigen sollten aher die noch nicht getilgten Betrăge sofort 
făllig sein. Wollte nun jemand seinen Erben dieLast der sofortigen Til
gung des Notopferrestes bei seinem Tode abnehmen, so konnte or eine 
entsJ>rechende Tilgungsversicherung abschlieBen. Das Gesetz vom 
22. Dezember 1920 hat aher die beschleunigte Erhebung des Reichs
notopfers und damit die Beseitigung der 30 jăhrigen Tilgungsfrist 
gebracht. 

Das Einkommensteuergesetz begiinstigt, wie es schon das 
alteste Einkommensteuergesetz tat, (das vqn Pitt 1799 in England 
eingefiihrt worden war), die Versicherung. Auch die friiheren Ein
kommensteuergesetze der deutschen Einzelstaaten gaben den lebensver
sicherten Steuerp:flichtigen allenthalben das Recht, vom steuerbaren 
Einkommen Lebensversicherungsbetrăge bis zu einer gewissen · Hohe, 
in PreuBen z. B. bis zu 600 Mark, in Abzug zu bringen. N unmehr ist 
einheitlich fiir das Reich diese Grenze auf 1000 Mark normiert. Vom 
Gesarntbetrage der Einkiinfte sind folgende Ausgaben in Abzug zu 
bringen: 

Alle VersicherungAprămien, die zu den Geschăftsunkosten zu rechnen sind, 
d. h. die zur Sicherh.eit und Erhaltung des Geschăftsvermogens entrichtet wer
den, (Werbekosten). Dies sind insbesondere Pramien fl1r die Feuerversicherung 
von Geschăftsgebăuden, Prămien fiir Glas-, Haftpfl.icht-, Einbruchdiebstahl-, 
Transport-, Streikversicherung usw. Recht zweifelhaft ist die Frage der Abzugs
freiheit der Prămien fiir eine Gescbaftstei1baber- oder Sozienversicherung. 

Beitrăge, die der Steuerpfl.ichtige fiir sich und seine nicht selbstandig ver
anlagten Haushaltungsangehorigen zu Kranken-, Unfall-, Haftpflicht-, Angestellten
Invaliden- und ErwerbslosenversicheruiJgs·, Witwen-, Waisen- und Pensionskassen 
gezahlt hat, soweit sich der Gegenstand der Versicberung auf die bezeichneten 
Gefahren beschrănkt; 

Beitrăge zu Sterbekassen bis zu einem J ahresbetrage von insgesamt hundert Mark; 
Versicherungsprămien, welcbe fUr Versicberungen des Steuerpflichtigen oder 

eines seiner nicht selbstăndig veranlagten Haushaltsangehorigen auf den Todes
oder Lebensfall gezahlt werden, soweit sie den Betrag von sechshundert Mark 
jăhrlich nicbt iibersteigen. 

Als steuerbares Einkommen werden nicht angesehen Kapitalempfănge auf 
Grund von Lebens-, Unfa.ll- und sonstigen Kapita.lversicherungen. 



184 V. V ersicherungspolitik 

Der Vollstăndi,gkeit halber sei darau.f hingewiesen, da.l3 moglicher
weise seitens einer Person, auf deren Namen eine Kapitalversicherung 
abgeschlossen worden ist, nach Auszahlung der V ersicherungssumme 
eine Schenkungssteuer zu entrichten ist. Ebenso ist zu beachten, da.l3, 
wer als Lohn- oder Gehaltsempfii.nger eine Lebensversicherungsprămie 
als Teil seines Einkommens vertraglich erhălt, hiervon einkommen
steuerpflichtig ist. 

Auch das Erbschaftssteuergesetz beschăftigt sich mit den 
V ersicherungen. Sowohl fii.r die N achla.l3- wie fur die Erbanfallsteuer 
gilt der Grundsatz, da.l3 die Auszahlung der Lebensversicherungssumme 
dem Erwerb durch Erbgang steuerlich gleich zu erachten ist, d. h. die 
Versicherungssumme wird dem zu versteuernden N achla.l3 hinzugerech
net. Weiter werden als Kapitalvermogen betrachtet noch nicht îăllige 
Anspriicho aus Lebens- und Kapitalversicherungen oder Rentenver· 
sicherungen, aus denen der Berechtigte nooh nicht in den Rentenbezug: 
ei:ogetreten war. Ein weiterer Paragraph bestimmt, da.l3 Versicherungs
betrăge aus Versicherungen auf den Todesfall, welche der Versiche
rungsnehmer zugunsten des Reichs lediglich zur Berichtigung von 
N achla.l3- und Erbanfallsteuer aufgenommen hat, zur Hii.lfte keinen 
Teil des steuerpflichtigen Nachlasses bilden. Hierdurch soli der Erb
lasser angeregt werden; die recht hohen Erbschaftssteuersătze durch 
Abschlu.l3 einer Versicherung bei seinenLebzeiten irn:Augenblickseines 
Todea bereitzustellen, ohne da.l3 sein N achla.l3 zu stark beeintrăchtigt 
wird. In der Beziehung ist der deutsche Gesetzgeber der Praxis des 
Auslandes gefolgt, in welchem solche Erbschaftssteuerversicherungen 
oft gefordert werden. Schlie.l3lich sei noch angefiihrt, da.l3 die V ersiche
rungsunternehmungen vor Auszahlung von Versicherungssummen oder 
Leibrenten bei Todesfăllen der SteuerbehOrde Abschrift des Versiche
rungsscheins und etwaiger Nachtrăge unter Bezeichnung der Emp
fangsberechtigten einzureichen haben. 

Keine Erbschaftssteuer ist iibrigens in dem Falle zu zahlen, da.l3 
nicht der Ehemann zugunsten seiner Frau und sein~r Kinder ein Ka
pital versichert hat, sondern da.l3 die Frau oder die Kinder selbst unter 
Zahlung der Prămien aua eigenen Mitteln eine Summe auf den Tod 
des Mannes bzw. Vaters versichert haben. 

In zahlreichen Bundesstaaten kommen fii.r die Versicherungsunter
nehmungen fernerhin in Betracht die Gewer besteuern. In Preu.l3en 
werden nach dem Gewerbesteuergesetz vom 24. Juni 1891 Betriebe 
mit 50 000 und mehr Mark jăhrlichen Ertrags oder mit 1 000 000 oder 
mehr Kapital mit 1 Prozent des Ertrags zur Gewerbesteuer heran
gezogen. 

Die Agenten auslii.ndischer Versicherungsunternehmungen haben 
zum Betrieb in Preu.l3en einen Erlaubnisschein notwendig, welcher mit 
100 Mark zu stempeln i,st. 

Eine weitere Gruppe allgemeiner Steuern, durch welche auch clie Ver-
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sicherungsunternehmungen betrof:fen werden, sind K om m un a 1-
abgaben. Auch die Kreis- und Provinzialabgaben sind an
zu:fiihren, denen alle juristischen Personen unterstehen. So:fern diese 
im Kreise Grundeigentum besitzen oder ein stehendes Gewerbe betrei
ben, haben sie zu den Kreisabgaben beizutragen, die auf Grundbesitz, 
Gewerbe oder aus diesen Quellen :flieBendes Einkommen gelegt werden. 
DaB z. B. in Baden die Gesellschaften auch zur K i r c hen s te u e r fiir 
be~de Konfessionen herangezogen werden, soll der Kuriosităt halber 
nicht unerwăhnt bleihen. SchlieBlich sind die Abgaben zu den Han
delskammern anzufiihren. 

Die wichtigste s pe zi e ll e A b g a b e, welche auf allen V ersiche
rung&unternehmungen im Deutschen Reiche lastet, ist durch das 
Reichsaufsichtsgesetz veranlaBt worden. Dieses bestimmt nă.mlich, 
daB als Gebiihren fiir die Aufsichtstătigkeit des da'mals neueingerich
teten Aufsichtsamtes fiir Privatversicherung von den seiner Aufsicht 
unterstellten V ersicherungsunternehmungen J ahresbeitrăge erhoben 
werden. Deren Hohe wird bemessen nach den einer jeden Unterneh
mung im letzten Geschăftsjahr aus den im Inland abgeschlossenen 
Versicherungen erwachsenen Bruttoprămien (Beitrăgen, Vor- und 
Nachschiissen, Umlagen), jedoch abziiglich der zuriickgewăhrten "Ober
schiisse oder Gewinnanteile. Dabei ist als Maximalbetrag festgesetzt, 
daB dio Gebiihren 1/ 1000 der Bruttoprămien nicht iibersteigen diirfen. 
Ei.nen anderen V erteilungsmaBstab einzufiihren ist der Bundesrat nach 
Anhorung des V ersicherungsbeirats befugt. Der Gesamtbetrag der Ge
biihren soll annăhernd die Hălfte der jeweils im letzten Reichshaus
haltsetat fiir das Amt festgesetzten fortdauernden Ausgaben betragen. 
Die eine Hălfte der Ausgaben wird also von den Unternehmung81Il, 
d. h. den V ersicherten, die ander~ Hălfte vom Reiche getragen. Eine 
ăhnliche Regelung kennen Lănder mit demselben System der Beauf
sichtigung, beispielsweise die Schweiz und Schweden. 

K o n z e s sion s g e b ii h ren werden noch in einzelnen Bundes
staaten erhoben, soweit hier die Landesbehorden als Aufsichtsbehi:irde 
in Betracht kommen. 

Die sonstigen speziellen auf der Versicherung ruhenden Abgab81Il 
betreffen vorwiegend die Feuerversicherung. Die bis zum Inkraft
treten des Reichsaufsichtsgesetzes in einer Reihe von Bundesstaaten 
iibliche Gebiihr zur Genehmigung des Abschlusses von Feuerversiche
rungsvertrăgen ist fortgefallen, da diese polizeiliche Machtbefugnis be
seitigt worden ist, hingegen ist die Heranziehung von Versicherungs
unternehmungen zu Bei trăgen fur das F eu e r 1 o s c h w e se n , beispiels
weise in Bayern, Sachsen, Wiirttemberg und zur Unterstiitzung fiirver
ungliickte Feuerwehrleute und deren Hinterbliebene, wie es in den 
beiden Mecklenburg iiblich ist, beibehalten worden. Dber die Berech
tigung zu dieser Heranziehung herrscht Streit. Wăhrend die offent-
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lichen Anstalten jede MaBnahme billigen, die aui Heranziehung der 
V ersicherungsanstalten zu Feuerloschzwecken u. dgl. abzielt, wehren 
sich die privaten Unternehmungen stark hiergegen, u. a. mit der Be
griindung, dai3 sie keinen Anlai3 hiitten, die Feuersicherheit auch der 
bei ihnen nicht V ersicherten zu iordern, und weisen aui die erheblichen 
Summen hin, die eine Reihe von Anstalten ireiwillig iiir diese Zwecke 
verwandt hat. Wo eine allgemeine ireiwillige Beitragsleistung statt
iindet, liegt jedenialls kein unmittelbares Bediir:fnis zu einer gesctz
lichen Regelung vor. 

Es ist cine eigentiimliche Erscheinung, dai3 in dem Laude, in 
welchem das V ersicherungswesen die groi3te V crbreitung hat, in den 
Verei ni g ten Sta a ten, auch die Besteuerung am schiiristen ist. 
Hier hat jeder Staat besondere Steuergesetze und belegt regelmăBig 
ohne Riicksicht aui den einzelnen Versicherungszweig die Prămien mit 
Abgaben, welche sich zwischen 1 Prozent und 4 Prozent bewegen und 
in der Regel eine verschiedene Hohe aufweisen, je nachdem es sich 
um V ersicherungsvertrăge einer einheimischen, einer einem anderen 
amerikanischen Staate angehorigen oder einer auBeramerikanischen Un
ternehmung handelt. Dazu kommen Abgaben der mannigiachsten Art 
in Gebiihrenform, iiir Zulassung, Auibewahrung der jăhrlichen Nach
weise und sonstiger nach dem Gesetze einzurechnender Papi~re, fiir Aus
iertigung von Zertiiikaten, von Erlaubnisscheinen iiir Agenten usw. 

§ 24. Gesetzliche Rege lung des V ersicherungsvertrags. 
Eine Darstellung des V ersicherungsprivatrechts hatte bis vor 

kurzem mit ganz besonderen Schwierigkeiten zu kămpien. Denn bis 
1910 gab es, wie wiederholt hervorgehoben ist, in keinem Staate ein 
umiassendes Gesetz iiber den Versicherungsvertrag. N ur das Recht des 
Seeversicherungsvertrags war im allgemeinen geregelt. N unmehr lie
gen neben einer Reihe von Entwiirfen drei fertige Gesetze vor, ein 
von Roelli veriai3tes fiir die Schweiz, ein fiir Deutschland geltendes, 
als desseu Hauptredaktot·en wir neben Nieberding und lloffmann, 
Oegg und Struclcmann jr. ansehen diirien, sowie ein deutsch-os~errei
chisches, um das sich H uplca, Griinhut, Ehrenzweig u. a. verdient ge
macht haben. 

Dic Ursache der bis in die jiingste Zeit stieimiitterlichen Behand
lung des V ersicherungsvertrags ist wohl dariu zu suchen, dai3 clem ro
mischen Recht, das bis 1900 auch in weiten Gebieten Deutschland~:~ 
herrschte, der Versichcrungsvertrag als solcher unbckannt war, wenn 
sich auch verwandte Rechtsnormen hier auf:finden lassen. 

Meist hat sich die Fortbildung des Versicherungsrechts durch 
die Praxis der V ersicherer und der Gerichte vollzogen. Die groi3en 
MiBst1inde, welche diese Tatsache im Gefolge hatte, und zugleich das 
Bediirfnis, welches iiir eine Kodiiikation des Versicherungsrechts be
stand, beleuchtet V. Ehrenberg mit beredten Worten: "Das Recht soli 
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dem V erkehr Sicherheit und Stetigkeit gewăhren; ist das Recht also 
selber unsicher, weil es nur in der schwankenden traditionellen Gestalt 
des sogenannten Gewohnheitsrechts existiert und aus der triiben Quelle, 
die man Natur der Sache nennt, ermittelt werden muB, dann kann es 
dem Verkehr diese Sicherheit nicht gewahren : so ist es aui dem Ge
biete des V ersicherungswesens, abgesehen von der Seeversicherung; und 
die Unsicherheit ist hier cine so groBe, daB sie nach einer gesetzlichen 
Regelung geradezu schreit. S{e wird dadurch so besonders fiihlbar, 
daB die Interessengegensătze, um die es sich im Privatrecht ja stets 
handelt, durch den eigentiimlichen Charakter des Versicherungswesens 
besonders schroff empfunden werden. Ist doch diese Rechtsunsicher
heit den Assekuradeuren fast noch mehr :f'iihlbar geworden als den V er
sicherten, nămlich dureh die starke Parteinahme der Gerichte :f'iir die 
Versicherten. W eil bei dem Mangel feststehender Rechtsnormen die 
V ersicherer das Recht der V ertragsfreiheit viel zu stark ausbeuteten, 
kehrtc sich die Rechtsprechung naturgemăB in fast tendenzioser W eise 
gegen die V ersicherer : unter der Maske einer scheinbaren Auslegung 
der Bedingungen setzte man sich in Wahrheit iiber das Prinzip der 
V ertrags:f'reihei t hinweg." 

Die groBen prinzi p i e ll e n F rage n einer staatlichen Regelung 
des V ersicherungsvertrags sind etwa die folgenden : 

Sollen alle Versicherungszweige von der Gesetzgebung umfaBt 
werden, oder nur einige und welche dann ? Grundsătzlich sind sămt
liche V ersicherungszweige der Regelung zu unterwerfen; Ausnahmen 
miissen aher gemacht werden fiir noch vollkommen unentwickelte 
Zweige. 

Sollcn Unterschiede gemacht werden zwischen dem Recht cler ver
&chiedenen Organisationsformen ? Derartige U nterschiede, also etwa 
Befreiung der of:fentlichen Anstalten von den allgemeinen Rechtsnor
men, fiind nicht zu rechtfertigen. 

Sollen die Gesetzesvorschriften zwingend oder der beliebigen Ab
ănderung unterworfen sein? Hier die richtige Mischung herzustellen, 
eine Dbervorteilung der V ersicherten auszuschlieBen, ohne die notwen
dige Bewegungsfreiheit der V ersicherer zu sehr zu hemmen, ist das 
schwierigste Problem einer Gesetzgebung. 

Soll ein Gesetzbuoh. liber den Versicherungsvertrag allgemeine Re
geln Îiir alle darin behandelten Zweige aufstellen, oder aher Sonder
bestimmungen fur jeden einzelnen Zweig? Auch hier muB mit weisem 
MaBe die richtige Mitte eingehalten werden. 

Soll der Aufsichtsbehorde das Recht eingerăumt sein, Bestim
mungen des Zivilrechts, welche nicht zwingender Natur sind, mit bin
dender Kra:f't auszustatten ? Das ist in der Regel auszuschlieBen, da 
es sonst gar keinen Sinn hătte, iiberhaupt nichtzwingende N ormen auf
zustellen. 

Hauptfragc ist stets : wo ist die riohtige Mitte zwischen den sich 
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o.ft schro.f.f gegenii berstehenden Interessen des einzelnen V ersicherten 
und der Versicherungsunternehmung ? 

Die gesamte staatliohe Regelung des V ersicherungsvertragsrechts 
.findet ihre Grenzen im Preis der V ersioherung. Es liegt au.f der Hand, 
daB, j e weitgehender die V erp.flichtungen der V ersicherungsunterneh
mungen, je groBer insbesondere die iibernommene Ge.fahr ist, je leich
ter der V ersicherte sich etwa seinen V erp.flichtungen entziehen kann, 
desto teurer das Entgelt werden muB." Gewisse gesetzliche Vorschrif
ten mogen au.f den emten Blick durchaus rationell erscheinen. Aher 
da sie den Versicherungsbetrieb sehr verteuern, wiirden sie ihm ein 
groBes Hemmnis in den W eg legen. 

Die Sohwierigkeit einer au.f der einen Seite dem allgemeinen Rechts
ge.fiihl entsprechenden, au.f der anderen die Betriebstechnik der V er
sicherung geniigend beachtenden Versicherungsgesetzgebung diir.fte 
hiernach einleuchten. 

Das schweizerische Gesetz liber den V ersicherungsvertrag tragt das 
Datum des 12. April1908, das deutsche ist vom 30. Mai desselben 
J ahres. Bei de Gesetze sind am 1. J anuar 191 O in Kra.ft getreten. 
Neueren Datums ist das deutsch-osterreichische Gesetz vom 23. D6" 
zember 1917, eine "mitmosaikartigen Einzelkorrekturen" versehene 
Neuredaktion der Versicherungsordnung vom 22. November 1915. Be
sonders charakteristisch .fur diese Gesetze ist die V ereinigung von 
Rechtsbestimmungen, welche nach Belieben der Parteien umgeandert 
werden konnen (abanderliches Recht), mit solchen, die zuungunsten der 
Versicherten eine Abanderung nicht er.fahren diir.fen (zwingendes 
Recht). Hieraus geht hervor, daB die modernen Versicherungsvertrags
gesetze in gewissem U m.fange gedacht sind als S c h u t z g e set z e .fii r 
die Versicherten. Der Gesetzgeber hat also die Au.ffassung, daB 
die Versicherten wirtscha.ftlich entweder zu schwach oder zu uner.fah
ren sind, um ihre Interessen allein wahrzunehmen. So erklărt es sich 
auch, daB V ersicherungszweige nicht von dem deutschen Gesetz er.faBt 
werden, bei welchen den V ersicherungsanstalten eine ebenbiirtige V er
tragspartei gegeniibersteht, wie das bei der Riickversicherung und der 
Seeversicherung der Fall zu sein p.flegt. Fur das Recht der Seever
sicherung kommt nach wie vor das vierte Buch des Handelsgesetz
buches in Betracht (das jedoch nur abanderliches Recht enthalt und 
daher durch die Allgemeinen Deutschen Seeversicherungsbedingungen 
als ausgeschaltet betrachtet werden dar.f, wie in §§ 40, 41 naher dar
zulegen ist). Au.f die Versicherung gegen Kursverluste wie gegen 
Arbeitslosigkeit, au.f die Binnentransportversicherung von Giiteru und 
die Kreditversicherung .finden die Beschrănkungen der Vertrags.freiheit 
keine Anwendung, im iibrigen .fallen sie unter das Vertragsgesetz. Das 
gleiche gilt .fur die lau.fende Versicherung. (S. 191.) 

W eiterhin ist bestimmt, daB durch V erordnung mit Zustimmung 
des Bundesrats (jetzt Reichsrats) die die Vertrags.freiheit beschrăn-
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kenden Bestimmungen auBer Anwendung gesetzt werden konnen, um 
die Ausbildung neuer V ersicherungszweige nicht allzusehr zu hemmen. 

N eben diesen saohlichen Ausnahmen bedar.f der Erwăhnung, daB 
das Anwendungsgebiet des Gesetzes sich auf die Offentlichen V ersiche
rungsanstalten nicht in gleichem MaBe erstreckt wie auf die privaten. 
Teils stehen diese Anstalten uberhaupt nicht unter dem Gesetz, teils 
fi;nden auf sic nur die Zwangsvorschriften keine Anwendung. Ihre 
landesgesetzliche Regelung ist jedoch, u. a. 1910 durch das preuBische 
Gesetz betreffend die offentliohen Feuerversicherungsanstalten, mit be
achtenswerten ReformmaBregeln zugunsten der V ersicherten erfolgt. 

Das Gesetz teilt die gesamte Privatversicherung ein in Personen
versicherung und in Schadenversicherung, es versteht unter der ersteren 
vor allem Lebens- und Unfallversicherung, unter der letzteren Trans
port-, Feue~-, Hagel-, Vieh- und Haftpfliohtversicherung usw. 

Im allgemeinen sind alle Interessen versicherbar. Der Ver-
trag darf nur nicht gegen die guten Sitten verstoBen oder sich als ein 
MiBbrauch des Versicherungsgedankens darstellen. Die materiellen 
Schaden&folgen aus der V erletzung staatlicher V erbote konnen eben
sowenig unter Versicherung gebracht werden, wie eine V ersicherungs
anstalt fiir vorsătzlich herbeigefiihrte Schăden eine Haftung iiborneh
men darf. Dem Ermessen des Gesetzgebers bleibt es naturgemii.B iiber
lassen, weitere Einsohrănkungen zu machen. So darf (nach dem Recht. 
vieler Kulturstaaten) die Heuerforderung des Schiffers und der Schiffs
mannschaft nicht unter Versicherung gebraoht werden. (§ 41.) Auoh 
die Todesfallversicherung von Kindern ist hiiufig verboten oder 
wenigstens sehr eingeschrănkt (§ 33), ebenso die Haftpflichtversiche
rung von Beam ten. (§ 39.) 

Da sich die Rechtsvorschriften naturgemăB an den technisch-or
ganischen Aufbau der V ersicherung anschlieBen, so miissen wir wieder
holt auf den dritten und vierten Abschnitt dieses Bandes zuriickgreifen. 
Dort war von wirtschaftlich-teohnischen Gesichtspunkten aus der Gang 
des Versicherungsbetriebes zu verfolgen; hier ha ben wir, wenn auch 
in gedrăngtester Kiirze, die wichtigsten, mit dem V ersicherungsvertrag 
zusammenhăngenden Rechtsfragen anzudeuten. Ersatz fiir cin Lehr
buch des Versicherungsrechts kann diese 'Obersicht nicht bieten. 

Ein wichtiges Kapitel ist allerdings schon erortert worden, nam
lich das Recht der Versicherungsagenten. (§ 13.) Wir wissen bereits, 
daB der Versicherungsvermittler in beschrănktem Umfange als Be
vollmăchti,gter der Versicherungsanstalten gilt. 

Hingewiesen worden ist bereits auch auf die V erpflichtung des V er
sicherungsnehmers zur Wahrheit. (§ 14.) Er muB bei SchlieBung 
des Vertrages wahrheitsgemăBe An zei g e ii.ber alle fiir die Entschlie
Bung des V ersicherers erheblichen, ihm bekannten Gefahrsumstănde 
machen; als erheblich gilt aher im Zweifel ein Umstand, nach dem der 
Versicherer ausdr:iicklich und schriftlich gefragt hat; wăhrend jedoch 
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friiher hăufig eine auch nur unwesentliche Verletzung der Anzeige
pflicht den Versicherungsnehmer aller oder wichtiger Rechte beraubte, 
die Police womoglich zum Verfall brachte (Verwirkungsklauseln), hat 
der deutsche Gesetzgeber jetzt in dieser wie in anderen Beziehungen 
die V ersicherten besser gestellt; sic erleiden nur Rechtsnachteile, wenn 
sie ein V erschulden trifft, wenn sie also beispielsweise einen Gefahrs
umstand, nach dem nicht ausdriicklich gefragt worden ist, arglistig 
verschweigen, oder bewuBt unrichtige Angaben machen; dann erhălt 
der Versicherer das Recht zum Riicktritt vom Vertrag oder, wenn der 
V ersicherungsfall schon eingetreten ist, so wird er von j eder Leistung 
frei, ohne seinen Anspruch auf die Prămie zu verlieren. W enn freilich 
der Versicherer die Unrichtigkeit der Angabe kannte, so darf or nicht 
zuriicktreten ; er blei bt auch zur Leistung verpflichtet, wenn der U m
stand, hinsichtlich ~essen der V ersicherte die Anzeigepflicht verletzt 
hat, einen EinfluB auf den Eintritt des Versicherungsfalles oder den 
U mfang der Leistung des V ersicherers nicht gehabt hat. Eine Lebens
versicherungsanstalt kann die Zahlung der fiir den Todesfall ausbedun
genen Versicherungssumme nicht weigern, wenn jemand bei eineml 
Theaterbrand ums Leben kommt, der bei der Ausfiillung des Frage-
bogens verschwiegen hat, daB er an einer schweren Krankheit leidet; 
nur einer arglistigen Tăuschung darf sich der Versicherte nicht schul
dig gemacht haben. 

Der Versicherungsvertrag wird in der Regel durch An trag Reitens 
des Versicherungsnehmers (§ 14) und durch Annahme dieses von seiten 
der Gesellschaft geschlossen. Auch in der W eise ist Ve r trag s s c h 1 u B. 
moglich, daB der Versicherer jeden zu versichern erklărt, der cine ge
wisse Leistung bewirkt, z. B. Einwurf eines Geldstiicks in einen Auto
matan und Ausfiillung bestimmter Formulare oder Kauf eines Gegen
standes oder Abonnement einer Zeitung. (Vgl. § 37.) Der Inhalt der 
vertragsmăBigen V ereinbarungen wird im V crsicherungsschein bekun
det ; eine besondere Form ist fiir diesen nicht vorgeschrieben ; nach dem 
Aufsichtsgesetz soll jedoch dem Versicherungsnehmer vor Vertrags
abschlull ein Exemplar der allgemeinen Versicherungsbedingungen aus
gehăndigt werden. Mit Annahme des Versicherungsscheines gilt in der 
Regel der Inhalt als genehmigt. Widcrspruch darf der Versicherungs
nehmer binnen Monatsfrist erheben. In der Form des Inhaberpapieres 
kommt der V ersicherungsschein bei der Transportversicherung wie bei 
der Lebensversicherung vor; er ist aher stets nur Legitimationspapier, 
niemals echtes Inhaberpapier; die Versicherungsanstalt ist also berech
tigt, nach Eintritt des V ersicherungsfalles die Legitimation der aui 
deu Schein hin Anspriiche erhebendeu Person nachzupriifen, ist aher 
hierzu nicht verpflichtet. Eine Verpfăndung ist erst giiltig, wenn sie 
de-r V usicherungsanstalt angezeigt wird. In der Transportversl.cherung 
kann dor Versicherungsschein auch als Orderpapier vorkommcn; er 
ist dann. mit den versicherten Gegenstănden aufs engste verbunden 
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und kann indossiert werden. Bei Vernichtung oder Abhandenkom·men 
des Versicherungsscheines kann die Ausstellung einer Ersatzurkunde 
verlangt werden; die alte Police wird im W ege des Aufgebotsvedah
rens fiir kraftlos erklii.rt. 

Der V ersicherungsschein hat entweder die Form der fiir einen ein
.maligen Versicherungsabschlu13 bestimmten Ei n z e 1 p o 1 i ce oder der 
Generalpolice, auch Abonnementspolice genannt. Unter dieser, 
welcho vorwiegend in der Transport-, Feuer· und Riickversicherung 
vorkom'mt (vgl. § 42), vcrsteht man die durch einen im voraus g~
schlossenen allgemeinen V ersicherungsvertrag getroffene Abrede, da13 
und wie kiinftig entstehende Versicherungsverhii.ltnisse in Depkung ge
geben und genommen werden sollen. J ener Vorvertrag hildet den 
Rahmen, der durch die spii.teren Anmeldungen der entstehenden Iti
siken seine Ausfiillung findet und diese alle wie einen Mantel 1~mfaBt. 
Die Generalpolice kommt in verschiedenen Abarten vor, sowohl als Ab
schreibeversicherung wie als Pauschalpolice mit einer im voraus be
stimmten, auf Tag, MonO:toderJahr berechnetenGesatnthochstversiche
rungssummc oder in der Regel ohne eine solche Einschrănkung als 
laufende Versicherung. Diese findet im V ertragsgesetz besondere Er
wăhnung; der Gesetzgeber nennt sie "eine Schadensversicherung, die 
in der W eise genommen wird, da13 die versicherten Interessen bei der 
Schlie13ung des V ertrages nur der Gattung nach bezeichnet und erst 
nach ihrer Entstehung dem V ersicherer einzeln aufgegeben werden." 
Die Einzclsii.tze der Prămie werden hier im ;voraus festgestellt, der 
Gesamtbetrag der an den Versicherer zu leistenden Vergiitung ergibt 
sich aher erst durch die vom Versicherer tatsii.chlich zu tragenden Gefahr. 

In gewissen Făllen wird der Einzelversicherung auch die Kollek
tiv- oder Sammelversicherung gegeniiber gestellt. Hiemnter 
versteht man die Zusammenfassung mehrerer Objekte in denselben 
Versicherungsvertrag, gleichviel, ob es sich um mehrere Giiter oder 
mehrere Personen handelt. W esentlich ist da bei die Einheit der V er
sicherungssumme. Diese V ertragsart findet sich beispielsweise bei der 
Unfallversicherung der Mitglieder einer Turngemeinde, der Haft
pflichtversicherung eines Magistrats oder der Feuerversicherung meh
rerer voneinander getrennter Gebii.ude. 

Schlie13lich ist in diesem Zusammenhang auf die viei erorterte 
Einhei ts- oder Uni versalpolioe (auch Veredelungs-, Omnium·, 
Korsopolice genannt) hinzuweisen. Hierunter versteht man eine Po
lice, in dcr dassclbe Objekt gegen die verschiedensten Gefahren ge
deokt wird, die sonst nur durch Abschlu13 mehrerer Vertră.ge ver
sichert zu werden pflegen. Als Beispiel dafiir darf eine Form .de.r 
Automobilversicherung angefiihrt werden, wie sie name:ntlich ·in 
England und Amerika weit verbreitet istj bei der personliche Unfălle 
des Automobilbesitzers, seine Haftpflioht, das gesamte Transport
risiko usw: unter Deckung genommen wird. Insoweit solche Uni,versal-
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policen in Deutschland von aufsichtsfreien Transportversicherernjnder 
W eise ausgestellt worden sind, da.B auch Risiken erfa.Bt werden, die 
bisher nur von aufsichtspflichtigen Betrieben, z. B. der Feuerversiche
rung mitgedeckt worden sind, hat das Aufsichtsamt sie 1921 verbieten 
zu mii.ssen geglaubt. In der Tat sind solche Universalpolicen nicht ein
wandfrei, soweit sie auf lnicht genugender Pră.mienbemessung beruhen. 
Im iibrigen aher verdienen sie insofern Beachtung und Fortbildung, 
als sie fiir den V ersicherer wie fiir den V ersicherten eine wesentliche 
Vereinfachung und Verbilligung bringen konnen. 

Der Jurist unterscheidet zwischen V ersicherungsnehmer und V er
sicherten. Ersterer ist der V ertragsabschlie.Bende, letzterer der aus dem 
Vertrage Berechtigte. Beides kann in derselben Person zusam'men
treffen, indem man in eigenem N amen und fiir eigene Rechnung ver
sichert. Man kann aher auch fur fremde Rechnung versichern, 
einen Vertrag zugunsten eines Dritten abschlie.Ben. Hiermit nicht 
zu verwechseln ist die V ersicherung in fremdem N amen, bei der 
der Vertragsschlie.Bende nicht V ertragsbeteiligter ist, sondern lediglich 
als Stellvertreter des Versicherungsnehmers in Betracht kommt. Auch 
wenn j emand in eigenem N amen und fiir ei gene Rechnung einen V ersi
cherungsvertrag eingeht, so kann er insbesondere bei der Lebensver
sicherung einen bezugsberechtigten Dritten, seine Frau, seine Kinder 
bezeichnen. 

Mit dem Abschlu.B des Vertrages kommen die als Vers iche
rungsverhăltnis zu bezeichnenden Beziehungen zustande. Fiir die 
Ha.ftung des Versicherers ist aher Voraussetzung, da.B die Prămie 
gezahlt wird, sofern nicht eine Kreditierung dieser stattfindet. Als 
Leistungsort fiir die Entrichtung der Beitrăge wird der W ohnsitz! 
oder aher die gewerbliche Niederlassung des Versicherungsneh.mers 
bestimmt. Dieser hat jedoch auf seine Gefahr und Kosten die 
Beitrii.ge dem Versicherer zu iibermitteln. Ist dar Beitrag aber regel
m.ă.Big beim Versicherungsnehmer eingezogen worden, so ist er zur 
trbermittlung erst dann verpflichtet, wenn ihm eine schriftliche An
zeige dariiber zukommt, da.B diese tl"bermittlung verlangt werde. Leistet 
der Versicherte die erste Prămie nicht, so ist der V ersicherer berechtigt. 
das Versicherungsverhăltnis unter Einhaltung einer Kiilndigungsfrist 
von einem "Monat zu kiindigen. Wird inzwischen Zahlung geleistet, 
so treten die Wirkungen der Kiindigung nicht ein. W enn der Versiche
rungsfall vor der Zahlung erfolgt, so ist der V ersicherer von der Lei
stung frei. Handelt es sich nicht um die erste Prămie, sondern um 
spătere Folgeprămien, so ist im Interesse der V ersicherten das fol
gende V erfahren von der Versicherungsgesellschaft einzuschlagen. Zu
năchst hat die Anstalt dem săumigen V ersicherten schriftlich eine 
N achfrist von nicht weniger als zwei W ochen unter Angabe dar Rechts
folgen zu setzen, wăhrend deren die V ersicherung unverăndert fortbe
stehen bleibt. F,ii.r die Gebăudefeuerversicherung betrăgt die N achfrist 
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sogar vier W ochen. Das Recht, sofort zu kiindigen, hat der V ersiche
rer erst nach :fruchtlosem Verstreichen der Nachfrist, und selbst dann 
nur, wenn der Versicherungsnehmer fur die Nichtzahlung verantwort
lich zu J}lachen ist. Noch viel weiter geht der Schutz der Versicherten 
in der Lebensversicherung. (V gl. § 31.) 

In dem V ersicherungsschein, dessen Inhalt nach den V ersiche
rungsarten sehr verschieden sein kann, p:flegen eine Reihe von Punkten 
fast immer enthalten zu sein (genereller Vertragsinhalt), so 
daB gerade auch uber diese der Gesetzgeber sich zu ăuBern nicht um
hin kann. Solche wesentliche Bestandteile des V ersicherungsvertrages 
bilden u. a. die V ereinbarungen uber das Ereignis, bei dessen Eintritt 
die Ersatzsumme zu leisten ist. In den Kapiteln, welche die einzelnen 
V ersicherungszweige behandeln, wird dieser Punkt stets năher crortert. 
werden. W eiterhin ăuBert sich der Versicherungsvertrag dariiber, an 
welchen Personen, Gegenstănden, V ermogen sich das Ereignis betăti
gen mu13. Ferner muB naturgemăB eine Bestimmung daruber getro:f
fen werden, in welchem V erhăltnis der V ertragschlieBende zu dem 
versicherten Gegenstand oder der versicherten Person steht (indivi
dueller Vertragsinhalt). 

Eine wichtige Rolle spielen weiter in den V ersicherungsvertrăgen 
eine Reihe v on K la u se 1 n, insbesondere dic sogenannten V erwirkungs
klauseln, das sind Bestimmungen, welche dem Versicherer ein Riick
trittsrecht gewăhren oder ihn von der Verp:flichtung zur Zahlung der 
Ersatzsumme bE>freien sollen fur den Fall, daB der Versicherte cine 
Obliegenheit (beispielsweise gewisse Anzeigen oder die Beachtung von 
SicherheitsmaBregeln) nicht rechtzeitig oder iiberhaupt nicht erfullt. 
Das Gesetz bestimmt, daB die fur den V ersicherten ungunstigen Rechts
:folgen bei Verletzung einer Obliegenheit nur dann eintreten dur:fen, 
wenn die Verletzung von dem V ersicherten verschuldet ist, in ge
wissen Făllen nur dann, wenn die Verletzung auf Vorsatz oder auf 
grober Fahrlăssigkeit beruht. Diese Bestimmung ist eine solche zwin
genden Rechts, so daB sie durch Parteivereinbarung nicht abgeă.ndert 
werden kann. Sie soll nach der ausgesprochenen Absicht des Gesetz
gebers den einzelnen V ersicherten gegeniiber den Versicherungsunter
nehmungen schutzen. 

Die Dau e r der V ersicherung bildet ein weiteres wesentliches Mo
ment, iiber welches Einigung erziclt werden muB. Beispielsweise ordnet 
das Gesetz an: eine Vereinbarung, nach welcher ein Versicherungs
verhă.ltnis als stillschweigend verlăngert gilt, wenn es nicht vor dem 
Ablaufen der Vertragszeit gekiindigt wird, ist insoweit nichtig, als sich 
die jedesmalige Verlăngerung auf mehr als ein J ahr erstrecken soll. 

!Besonders eingehend pflegen auch die Vertragsbestimmungen zu 
lautPn, soweit sie sich auf den Umfang der Ersatzleistungen 
im Versicherungsfall erstrecken. W as diese betrifft, so wird Yerein
bart, daB der V ersicherer Schadenersatz in Geld zu leisten hat, so-
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fern nicht andere Abmachungen ,getro:ffen sind. (Lieferung neuerGlas
scheiben :fi.ir zerstorte.) Ferner ha:ftet der Versicherer, wie in anderem 
Zusammenhang schon zu erortern war (S. 1,34), von Ausnahmen ab
gesehen, nur bis zur Hohe der V ersicherungssu:mme. 

Was als W ert der versicherten Sache anzusehen ist, bestimmt das 
Gesetz nicht. In der Begriindung :findet sich lediglich die Bemerkung, 
es werde regelmă.Big das Interesse maBgebend sein, welches ein Eigen~ 
tiimer an der Sache hat. Darunter verstanden wird wohl das objektive 
Interesse eines Eigentiimers, der sich in derselhen wirtscha:ftlichen und 
sozialen Lage be:findet. Allein das Interesse kann auBerordentlich man
nigfaltig sein. Es kann sich im einzelnen um den Gebrauchswert, 
den Ertragswert, den Verkau:fswert, den Herstellungswert usw. han
dcln. \V elcher W ert im Einzelfall nun als der V ersicherungswert zu 
gelten hat, muB, soweit gesetzliche Bestimmungen fehlen, in den Ver
sicherungsbedingungen gesagt werden, und soweit diese dariiber echwei
gen, ist die Verkehrssitte maBgebend. Sofern es sich weder um Haus
haltungsgegenstănde noch um Arbeitsgerate, Maschinen oder Ge
băude handelt, enthalten die Versicherungsbedingungen in der Feuer
versicherung ebensowenig Angaben, welcher W ert in Betracht kom:mt, 
als die Bedingungen der Einbruchdiebstahlversicherung und anderer 
Zweige, welche die Feuerversicherungsbedingungen zum Vorbild ge
nommen haben. Der Grund hierfiir liegt darin, daB bei der zu groBen 
iMannig:faltigkeit der Gegenstănde die Au:fstellung einer allgemeinen 
Regel nicht moglich ist. Wohl aher haben sich naturgemăB bestimmte 
Regeln in der Praxis herausgebildet. Im Einzelfall kann die Be
messung des V ersicherungswertes zu grofi,en Meinungsverschieden
heiten :fiihren. 

Einen Einblick in die groBen Sch wierigk ei ten und Mannigfaltigkeiten 
dessen, was z. B. in der Feuerversicherung und in Analogie hierzu auch bei an
deren Sachversicherungsarten als Ersatzwert in Betracht kommt, gibt die fol
gende, dem grundlichen Werk von Fick entnommene Zusammenstellung. Generell 
zu sagen ist, daB Ersatzwert der W ert ist, den das versicherte Interesse zur Zeit 
des Eintritts des befiirchteten Ereignisses, des Schadenfeuers, gehabt hat. Hei 
Tauschgiitern sind maBgebend die Anschaffungskosten vollig gleichwertiger Gegen
stănde. Bei Nutzgiitern kommen in Betracht die Beschaffungskosten gleichbrauch
barer Gegenstaude, in der Regel jedoch nach einem Abzug fiir W ertverminde
rung. Bei marktgăngigen W aren ist der Ersatzleistung der Marktpreis zugrunde 
zu legen, bei nicht marktgangige n W aren der Verkehrswert, sogenannter gemeiner 
Wert, den der Versicherte zur Beschaffung vollig gleichwertiger Gegenstănde 
nach den fUr ihn maBgebenden ortlichen und personlichen Verhăltuissen hătte 
aufwenden miissen. Bei Ersatz von verbrannten Fabrikaten in fertigem wie in 
unfertigem Zustand sind ma.J3gebend die Herstellungskosten, wenn sie geringer 
sind als der Verkehrswert. Doch wird man in gewissen Făllen die Beschaffungs
kosten auf dem W arenmarkt zur Berechnung des Ersatzwertes zugrunde legen 
miissen. Bei Gebăuden, die wieder aufgebaut werden, ist auszugehen vom orts
iiblichen Bauwert, den Herstellungskosten eines gleichbrauchbaren Gebăude& 
unter Abzug der seit Erbauen eingetretenen baulichen Wertverminderung. Bei 
Mobiliar, Gebraucbsgegenstănden, Arheitsgerătschaften und Maschinen ist der 
Ersatzwert der Betrag, den die Neuanschaffungt gleichbrauchbarer Gegenstănde 
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erfordem wiirde, wobei jedoch die W ertverminderung zu beriicksichtigen ist, und 
zwa.r sowohl die durch Abnutzung wie auch die aua anderen Griinden eingetretene. 

W eiterhin werden Rechtsvorschriften gegeben, welche die schon an 
anderer Stelle erwăhnte fiber-, Unter- und Doppelversiche.rung be
treffen. (§ 17.) 

Die O berversicherung (S. 135, 176) ist nicht immer verboten 
oder garstrafbar. Nach demReichsgesetz ist sie nur dannnichtig, wenn 
durch sic ein rechtswidriger Vermogensvorteil erzielt werden soll. In 
einigen Făllen ist sie aher geradezu eine wirtschaftliche N otwendigkeit, 
beispielsweise, wenn ein Kaufmann auBerhalb der Saison sein sehr ge
ringes W arenlager versichert, welches in der Hochsaison einen sehr viei 
hoheren W ert erhălt; dann darf er, wenn er dem V ersicherer die er--
forderliche Aufklărung gibt, zweifelsohne eine V ersicherungssumme 
einsetzen, welche dem Hochstwerte des kiinftigen Lagers entspricht. 
Erforderlichenfalls konnen aher V ersicherer wie V ersicherter zur Be
seitigung einer erheblichen fiberversicherung Herabsetzung der Ver
sicherungssumme verlangen, doch wirkt eine solche Abănderung der 
vertraglichen Vereinbarungen nur fiir kiinftige Versicherungsperioden. 

Ist ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei mehreren Versicherern 
in Deckung gebracht, so muB jedem Versicherer hiervon unverziiglich 
!Mitteilung gemacht werden, gleichviel, ob die Versicherungssumme 
zusammen den Versicherungswert iibersteigt oder nicht. In ersterem 
Falle handelt es sich um Doppelversicherung. Auch diese war, 
wie die gewohnliche tJberversicherung nach alterem Recht, insoweit 
eine hohere Deckung vorhanden war, als dem Versicherungswert ent
sprach, nichtig, wăhrend sie nach herrschendem Recht ăhnlich wie die 
fiberversicherung behandelt wird. Entspringt sie der Absicht rechts
widrigen Vermogensvorteils, so verliert der V ersicherungsnehmer seinen 
Anspruch. Ist die Doppelversicherung aher ohne Kenntnis des Ver
sicherungsnehmers entstanden, so hat er ein Recht auf Herabsetzun,g 
der V ersicherungssumme und der Prămie. Die eintretende Herab
setzung wirkt nicht nur fiir die kiinftige Versicherungsperiode, son
dern vom Beginn der V ersicherungsperiode an, in der sie beantragtJ 
wird. Wăhrend nach auslăndischem Recht meistens der zuerst ge
schlossene V ertrag giiltig bleibt, die folgenden V ertrăge aher, soweit 
sie eino fiberversicherung enthalten, unwirksam werden, bestimmt das 
herrschende deutsche Gesetz, daB ohne Riicksicht auf das Alter der 
Vertrăgo ein anteilsmăBiges Herabsetzungsrecht gegen alle V ersiche
rer vorhanden ist. Doch ist V oraussetzung, daB der V ersicherungs
nehmer bei Eingehung der Doppelversicherung von den anderen V er
sicherungen nichts wuBte. Die Versicherer haften bei der Doppel~ 
versicherung als Gesamtschuldner; jeder Versicherer hat den Betrag 
zu leisten, dessen Zahlung ihm nach seiner Polioe obliegt, im ganzen 
aher kann der V ersicherungsnehmer nicht mehr als den Betrag seines 
Schadens verlangen. 

13* 
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Nach Abschlu.B des Vertrages konnen nachtrăgliche Ănderungen 
eintreten, z. B. iiber den V ersicherer kann der Konkurs hereinbrechen, 
und ebenso iiber den V ersicherten. Das Gesetz mu.B sich daher auch 
zu diesen Punkten ău.Bern. Ferner kann ein W echsel in der Person 
des V ersicherten erfolgen : ein versichertes Haus wird verkauft. Ea 
ist daher nur logisch, wenn das Gesetz einen besonderen Abschnitt er
hălt, welcher die V erău.Berung der versicherten Sache betrifft. Hier 
wird u. a. bestimmt, da.B, wenn die versicherte Sache verău.Bert wird, 
der Erwerber an dia Stelle des Verău.Bercrs in dia wăhrend J.er Dauer 
seines Eigentums aua den V ersicherungsverhăltnissen entspringenden 
Rechte und Pflichten des V ersicherungsnehmers tritt, da.B fiir die 
Prămie aher, welche auf die laufende Versicherungsperiode entfăllt, 
Verău.Berer und Erwerher ala Gesamtschuldner haften. 

N ach dem Ahschlu.B des V ertrages darf der V ersicherungsnehmer 
nicht ohne Einwilligung des Versicherers eine E r h o h ung de r 
G efa h r vornehmen oder durch einen Dritten gestatten. Andern
falls kann der Versicherer den V ertrag ohne Einhaltung einer Kiindi
gungsfrist kiindigen. Auch dann steht dem Versicherer ein Kiindi
gungsrecht zu, wenn nach Ahschlu.B des Vertrages eine Gefahrs
erhOhung unabhăngig vom Willen des Versicherungsnehmers eintritt. 
Dem V ersicherungsnehmer wird aher die Pflicht auferlegt, sobald er 
von der Erhohung der Gefahr Kenntnis erlangt, dem V ersicherer un
verziiglich Anzeige zu machen. 

Eine H era hse tzung der V ersicherungssumme liegt nicht 
au.Berhalb des Bereichs der Moglichkeit, findet sich vielmehr hăufig 
in Anwendung der Bestimmung, da.B die Versicherungssumme sowohl 
auf V erlangen des V ersicherers als des V ersicherungsnehmers herab
gesetzt werden kann, und die Prămien fiir die kiinftigen V ersicherungs
perioden alsdann eine verhăltnismăBige Minderung erfahren, wenn dia 
V ersicherungssumme den V ersicherungswert erheblich ii bersteigt. Făllt 
das Interesse, fiir welches die V ersicherung genommen ist, iiherhaupt 
weg, so wird auch die Versicherung selbst hinfăllig. Der V ersicherer 
darf aher dio Prămie fiir die laufende Versicherungsperiode bean
spruchen. Kommt das Interesse gar nicht zur Entstehung, so ist eine 
Prămie nicht zu zahlen, wohl aher kann der V ersicherer eine ange
messene Geschăftsgebiihr verlangen. 

Dic wichtigste W i r k ung des Versicherungsvertrags ist, daB bei 
Eintritt. des in Betracht kommenden Ereignisses der Versicherer eine 
Ersatzleistung zu gewăhren hat. Allein, dieses Ereignis darf nicht von 
dem V ersicherten vorsătzlich und, ahgesehen von der Haftpflichtver
sicherung, auch nicht fahrlăssig herbeigefiihrt werden. Tritt der V er
ai c h e r ung s fa ll ein, so hat der V ersicherungsnehmer dem V er
sicherer unverziiglich Anzeige zu machen und ihm jede Auskunft zu 
erteilen, dia zur Feststellung des Umfanges der Leistungspflicht des 
Versicherer~:~ erforderlich ist. Au.Ber dieser Anzeigepflicht und Schaden-
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feststellungspflicht besteht noch fiir den Versicherten eine Rettungs
pflicht. (§ 17.) 

Imme::.- wieder ha ben die bei den allermeisten V ersicherungszweigen 
seit jeher iiblichen Bedingungen die Kritik weiter Kreise heraus
gefordert, daB nach Eintritt eines Varsicherungsfalls jeder •reil be
rechtigt ist, das Versicherungsverhaltnis zu kiindigen. Einen Schutz 
des V ersicherten gegen solche K ii n dig ung hat das Reichsgesetz j e
doch nicht fiir erforderlich erachtet. Nur insofern enthălt es eine Schutz
vorschrift, als es beispielsweise bei der Feuerversicherung ausdriicklich 
die Kiindigung nur bis zum Ablauf eines Monats seit AbschluB der 
Verhandlungen iiber die Entschădigung zulăBt und dem Versicherer 
die Pflicht aufcrlegt, eine einmonatige Kiindigungsfrist cinzuhalten, 
damit der V crsicherte hinlănglich Zeit hat, eine neue V ersicherung zu 
suchen, und nicht unversichert zu bleiben braucht. Denselben Erwă
gungen entspricht die Vorschrift bei der Hagelversicherung, daB der 
V crsicherer nur fiir den Schl uB der V ersicherungsperiode kiindigen 
darf, in welcher der Versicherungsfall eingetreten ist. 

Dio Frage derAbtretung von Anspriichen des Versicherten 
gcgen dritte Personen, welche den V crsicherungsfall schu ldhaft herbei
.gefiihrt haben, die sogenannte Subrogation, pflegt in vielen Versiche
rungsvertrăgen besonders behandelt zu werden. Bald fordern die V er
sicherer eine solche Abtretung, bald leisten sie ausdriicklich Verzicht 
darauf. Fehlt es an vertraglichen Bestimmungen dariiber, so ist die 
Rechtslage bei Personenversicherung eine andere als bei Giiterversiche
rung. Erlcidet ein gegen U nfall V ersicherter dadurch einen U nfall, 
daB ein Automobil ihn iiberfăhrt, so diirfte dem Vcrungliickten das 
Recht nicht zu bestreiten sein, daB er sowohl von dem Automobilbesitzer 
als auch von scinem Versicherer sich entschadigen lăBt. Von einem 
zu bekămpfenden Gewinn fur den V ersicherten kann hier kaum die 
Rede sein. Anders liegt der Fall, wenn ein gegen Feuer Versicherter 
dadurch einen Feuerschaden erleidet, daB ein anderer sein Haus in 
Brand steckt. Dann kann er nicht von diesem und von der Feuerversiche
rungsgesellschaft den Ersatz des Brandschadcns verlangen; hier wiirde 
sonst zwcifelsohne eine nicht zu rechtfertigende Bereicherung vorliegen. 

Die Anspriiche aus dem Versicherungsvertrag gegeniiber dem Ver
sicherer weruen rcgclmaBig sofort wahrgenommen werden. Immerhin 
ist es erforderlich, auch hier eine Ve r j ă h r ung anzuordnen. Das 
Gesetz bestimmt, daB solche Anspriiche in zwei J ahren verj1i.hren. N ur 
bei dor Lebensversicherung setzt es eine Verjăhrungsfrist von fiinf 
J ah ren fest. 

Der G c r i c h t sst an d îiir Klagen aus dem Versicherungsvertrag 
gegen die Anstalt ist durch das neue Gesetz in wichtiger Bezichung. 
geandert wordcn. Friiher muBtc man wohl ausnahmslos dcn Versicherer 
heim Gericht seines W ohnsitzes bzw. seiner gewerblichen Niederlassung 
verklagen; jetzt wird die Klage an dem Ort eingebracht, wo der in 
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Tătigkeit getretene Agent Niederlassung bzw. W ohnsitz hatte. Der 
Agent verortlicht also das Geschăft, eine bedeutende Erleichterung 
der Rechtsverfolgung fUr den V ersicherten, eine Erschwerung fiir die 
Geoollschaften. 

Die bisher erwăhnten, fast in jedem Versicherungsvertrag behan
delten Bestimmungen hat das Gesetz in der W eise geordnet, daB es 
zunăchst allgemeine Vorschriften, welche fiir sămtliche V ersicherungs
zweige in Betracht kommen, zusammengestellt hat, alsdann solche, 
welche nur bei der Schadenversicherung iiblich sind, z. B. Bestimmun
gen iiher die VerăuBerung versicherter Sachen. Dieser allgemeine Teil 
des Gesetzes umfaBt kaum die Hălfte der gesamten 194 Paragraphen. 
Alle iibrigen beziehen sich auf einzelne Versicherungszweige, und zwar 
wird besonders geregelt - in der nachstehenden Reihenfolge - das 
Recht der Feuerversicherung, der Hagelversicherung, der Vieh
versicherung, der Transportversicherung, der Haftpflichtversiche
rung, der Lebensversicherung und der Unfallversicherung. In diesen 
einzelnen Abschnitten werden neben Ausnahmen, die gegeniiber den 
allgemeinen Vorschriften fiir diesen oder jenen Zweig notwendig 
sind, Bestimmungen getroffen iiber den Umfang der Gefahr, d. h. 
den U mfang der Haftung des V ersicherers. Beispielsweise wird wieder-. 
bolt betont, daB der Versicherer nicht haftet, wenn das schăai
gende Ereignis wăhrend eines Krieges eintritt. W eiterhin werden 
gewisse besondere V erpflichtungen des V ersicherten hervorgehoben : die 
Einhaltung bestimmter Fristen zur Anzeige bei Eintritt des V ersiche
rungsfalles u. dgl. m. Die wesentlichsten dieser Bestimmungen werden 
im zweiten Band dieses W erkes zur Erorterung gelangen. 

Fiir deutsche Versicherungsvertrăge im feindlichen Ausland sind 
von erheblicher Bedeutung die Bestimmungen des Versailler 
Friedensvertrages, der in Anlage III, Abschnitt 5 des X.Teiles 
unter der 'Oberschrift "Wirtschaftliche Bestimmungen" die Feuer-, 
Lebens-, See· und Riickversicherungsvertrăge eingehend behandelt mit 
der Tendenz, die Staatsangehorigen der Ententelănder vor jedem Scha
den zu behiiten, ohne etwa den Deutschen, welche V ersicherungB'-' 
vertrăge bei einer in einem Ententeland befindlichen Gesellschaft be
sitzen, eine ebenso giinstige Rechtslage zu gewăhren. Es kommen hier 
insbesondere See- und Lebensversicherungsvertrăge in Frage, die nur 
allzu hăufig von Deutschen vor dem Kriege mit englischen, franzo
sischen und amerikanischen Gesellschaften abgeschlossen worden sind, 
in dem schwer getăuschten V ertrauen darauf, daB auch in einem 
Kriegsfall Privatvertrăge vom Feinde respektiert wiirden, eine Auf
fassung, vor der freilich hăufig genug vergeblich gewarnt worden ist. 
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VI. V ersicherungswissenschaft. 

§ 25. Entwicklung der Versicherungswissenschaft. 
Wie die Geschichte des V ersicherungswesens sich verkorpern lă13t 

in einem Baum mit zahlreichen weitverzweigten W urzeln und Ăsten, 
so bietet auch die Geschichte der V ersicherungsw:issenschaft keine in 
gerader Linie einheitlich und ebenmă13ig aufsteigende Săule. Dazu 
kommt, daB der Begriff der V ersicherungswissenschaft, wie er in die
sem Buche aufgefa13t wird, erst vor wenigen J ahrzehnten geprăgt wor
den ist. Er ist rein deutschen U rsprungs. Das V erdienst, ihn zum 
erstenmal festgestellt zu haben, diirfen sich die Grunder des Gottinger 
Seminars :fur Versicherungswissenscha:ft, Wilhelm Lexis und Victor 
Ehrenberg, iusammen mit den Mănnern zuschreiben, die als Ange
horige des Verbands der Deutschen Lebensversicherungsgesellschaften 
um das Zustandekommen und Gedeihen des Deutschen Vereins fur V er
sicherungswissenschaft sich gro13e V erdienste errungen ha ben, und von 
denen zu nennen sind 'Ernilrl!~nghaus, G&"krath, Hahn, Bischoff, v. Rasp 
und Samwer. · 

Wăhrend man im Auslande in der Regel nur die mit der IJebens
versicherung zusammenhângenden wissenschaftlichen Făcher, zuweilen 
auch noch die mit der Feuerversicherung verbundenen, unter den Be
grif:f der V ersicherungswissenschaft bringt, ist der d e u t :s o h e B e
griH umfassender. Er schlieBt alle auf das private wie auf das 
offentliche Versicherungswesen bezuglichen Wissenszweige ein. Am 
deutlichsten erhellt dies aus den Satzungen des Deutschen V ereins 
fiir V ersicherungswissenschaft, in denen es hei13t : 

"Unter Versicherungswissenschaft werden hier ebensowohl die 
rechts- und wirtschaftswissenschaftlichen wie die mathematischen und 
naturwissenschaftlichen Wissenszweige verstanden, deren Bestand und 
Fortbildung dem Versicherungswesen dienlich sind." 

Die in diesem V ereine bestehenden Abteilungen fiir V ersicherungs
mathematik, V ersicherungsmedizin, V ersicherungsrecht und V ersiche
rungswirtschaft zeigen, daB die deutsche V ersicherungswissenscha:ft Be
standţeil& aufweist, welche, abgesehen von der theologischen Fakultăt, 
aus aUen ubrigen Fakultăten und aus der Technik ausgeschălt sind. 

Allein, wie gesagt, die V ersicherungswissenschaft in diesem Sinne 
ist n<>ch keine drei J ahrzehnte alt, und seit ihrem Beginn rechnet 
erst die neueste, vierte Epoche in der Entwicklung der V ersicherungs
wissenschaft iiberhaupt, welche durch die Ausdehnung des Begriffs der 
Y ersicherungswissenschaft, wie er eben geschildert worden ist, cha
rakterisiert wird. Die dieser vorausgehende dritte Epoche beginnt etwa 
mit der Ent:stehung der deutschen sozialpolitischen Arbeiterversiche
rung, also mit dem J ahre 1880, und reicht bis 1895, dem Griindungs
jahre des Gottinger Seminars. Als zweite Epoche ist die Zeit von 1880 
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bis zuriick zum J ahre 1849, dem Griindungsjahre des Institute of Actua
ries anzusehen. Alles, was vor dieser Zeit liegt und die erste Epoche 
bildet, lăBt sich in ein System der Versicherungswissenschaft nur schwer 
einreihen. Es handelt sich hier nur um vorbereitende literarische Ereig
nisse, die allerdings im einz.elnen von hohem W ert gewesen sind. 

Die zweite Periode bringt eine vermehrte Fortbildung der in der 
ersten vorhandenen Grundlagen. Es zeigen sich die Anfănge oingehen
derer wirtschaftlicher Betrachtung. In der dritten streitet man, ins
besondere in Deutschland, iiber die wichtigsten prinzipiellen Fragen 
auf dern Gebiete der Versicherungspolitik, und so zeigt sich hier ein 
"Oberwiegen der wirtschaftlich-staatsrechtlichen Betrachtung. Die in
ternationale Gestaltung der Versicherungswissenschaft, das Aufkom
men des neuen deutschen Begriffes derselben und ihre V ertretung an 
den Hochschulen sind die Kennzeichen des letzten 1895 beginnenden 
Stadiums der Entwicklung, in dem wir mittendrin stehen. 

Bei der iiberaus groBen J ugend der Versicherungswisscnschaft in 
dem hier gebrauchten Sinne wăre die historische Betrachtung vor die 
Notwendigkeit gestellt, die einzelnen Făcher, welche zusammen die 
Versicherungswissenschaft bilden, getrennt zu verfolgen. 

Der vornehmste Platz miiBte hier dem Wissenszweig Dingerăumt 
werden, welcher nach englischem Vorbild zuweilen A k tu ar w i s se n
schaft, Actuarial Science, genannt ,,-ird. (In England und Amerika 
habcn die Mathematiker der Lebensversicherungsgesellschaften den 
Titei Aktuar, Actuary.) Diese Aktuarwissenschaft, welche auf eine 
etwa hundertjahrige Geschichte zuriickblicken kann, eine vorziigliche 
Organisation und hervorrngende Leistungen gerade in England aufzu
weisen hat, muB jedoch einer Darstellung vorbehalten werden, welche 
der V ersicherungsmathematik gewidmet ist. Hier miissen wir uns da
mit begniigen, auf die Darstellung zu verweisen, welche ihr W. Karup 
gewidmet hat, und auf einige W orte, die das Institute oţ Actuaries 
betreffen. Denn die versicherungswissenschaftlichen Organisationen in 
andercn Lăndern haben sich groBenteils diese Akademie zum Vor
bild genommen. 

Das Londoner Institute of Actuaries of Great Britain aud Treland 
wurde im J ahre 1849 gegriindet "mit dem Zweck der Forderung aller 
mit dem Stand der Aktuare zusammenhangenden Interessen, zur Aus
dehnung und Verbesserung der wissenschaftlichen Methoden, welche 
ihren Ursprung in der Anwendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung 
haben und von denen die Lebensversicherung, die Annuitaten, die Zin
seszinsrechnung und andere analoge Erscheinungen ihre Prinzipien 
ableiten". Man sieht: es handelt sich hier um einen vorwiegend ma
thematischcn Verein, der, so GroBes er auch geleistet haben mag, in 
seiner eugen Begrenzung nicht vorbildlich sein kann fiir ein Laud, in 
dern auch andere Făcher als die Mathernatik und andere V ersicherungs
zweigo als die Lebensversicherung Ansehen und wissenschaftliche Gel-
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tung zu beanspruchen ein Recht haben. Das Institut entspricht etwa. 
unseren gelehrten Akademien; aher es ist mehr als dies, zugleich eine 
akademischc Lehranstalt, welche Priifungen abhălt und Titei verleiht. 
AuBerdem verOffentlicht das Institut seit seinem Bestehen eine hervor
ragende Zeitschrift. 

Nach dem Muster dieser englischen Aktuarakademie wurden seit 
den fiinfziger J ahren auf denselben Grundlagen und mit denselben 
engbegrenzten Zwecken weitere Institute errichtet: fiir Schottland die 
Faculty of Actuaries in Edinburg, 1871 der Verein der franzosischen 
Aktuarc, 1888 die hollii.ndische Aktuarvereinigung, 1889 in New York 
die Actuarial Society of America. Es folgten ăhnliche Griindungen 
in Belgian, in Italian, in der Schweiz, 1920 in Argentinien. 1868 war 
in Deutschland das Kol1egium fiir Lebensversicherungswisscnschaft 
geschaffen worden, das jedoch nur ein Verein von Technikern und 
praktischen Versicherungsmănnern, ohne Fakultaten und Examinato
rium war und nach kurzem Bestand wieder verschwunden ist, zweifels
ohne weil uns in Deutschland die Beschrankung auf eine oinzelne 
Disziplin fur einen einzigen V ersicherungszweig nicht zusagt nnd un
natiirlich erscheint, und weil die organisatorische und soziale Stellung, 
welchc im Auslande der Aktuar einnimmt, bei uns dem J uristen ein
gerăumt wird. Ob mit Recht, bleibe dahingestellt. Auch der V ersuch, 
in Osterreich-Ungarn einen Aktuarverein aufrechtzuerhalten, ist wohl 
aus gleichen Griinden gescheitert. Der Verband osterreichisch-ungari
scher Versicherungstechniker hat 1903 nach kurzem Bestehen seine 
Auflosung herbeigefiihrt. Dagegen hat er 1904 als eine der nach deut
schem Muster eingerichteten wissenschaftlichen Fachabteilungen des 
Osterreichisch-U ngarischen Verbandes der Privatversicherungsanstalten 
wenigstens fiir ein J ahrzehnt seine Wiederauferstehung erlebt. Eine 
Vereinigung deutscher Versicherungs-Mathematiker trat 1920 auf 
den Plan. 

Wenn auch hier Ausfiihrlicheres iiber die Aktuarvereine nicht ge
sagt werden kann, so soll es doch nicht versiiumt werden, mit \V orten 
des Lobes und der Anerkennung ihrer Leistungen zu gedenken, welche 
zu den besten gehOren, die iiberhaupt auf dem Gebiete der V ersiche
rungswissenschaft zu verzeichnen sind. Alle anderen Disziplincn sollten 
sich die Mathematiker zum Vorbild nehmen, die auf dem eugen Gebiet 
so zahlreiche glănzende Arbeiten geliefert haben. Aher wir diirfen 
nicht stehen bleiben bei diesen. Wir miissen iiber den Rahmen, den die 
Aktuarvereine einmal aufgcstellt haben, hinaus. 

J edenfalls an Quantităt, teilweise vielleicht auch an Qualităt hinter 
den Leistungen der Lebensversicherungsmathematiker zuriick E<tehen 
die Leistungen der Angehorigen aller anderen, die V ersicherungswis
senschaft bildenden Zweige. Das gilt zunăchst fiir die J uristen, und in 
noch weit hOherem MaBe fiir die Mediziner und Nationalokonoman, 
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besonder& aher fii.r die Techniker der Feuer- und sonstigen Gii.terver
sicherungsarten. 

Die ausfii.hrliche Schilderung dieser einzelnen Zweige in ihrem 
Sein und W erden mu13 Spezialforschungen iiberlassen werden. In die
sem Buche konnen nur die Hauptwerke und ihre Autoren angefii.hrt 
und kurz charakterisiert werden. (§ 27.) 

Ein Mittelpunkt der Organisation, der Forschung wie des Stu
diums aller dieser einzelnen Zweige ist von allen Lăndern zuerst in 
De u t s c h 1 an d, und hier nicht vor Mitte der neunziger ,J ahre ge
schaffen worden durch die Griindung des bereits erwăhnten Semi
nars fiir Versicherungswissenschaft an der Universităt zu Gottingen 
und die Griindung des Deutschen Verei n s fiir V ersicherungswissen
schaft zu Berlin 1899. Das Seminar wird uns im Zusammenhang mit 
der Betrachtung des versicherungswissenschaftlichen Unterriohts zu be
schăftigen ha ben. W as den V erein anbelangt, so mag erwăhnt werden, 
da13 er seine Aufgaben zu erfiillen sucht durch V eranstaltung wissen
schaftlicher Publikationen, insbesondere durch Herausgabe oiner Zeit
scbrift fiir die gesamte V ersicherungswissenschaft und anderer in 
zwangloser Reihenfolge erscheinender V eroffentlichungen, durch V er
anstaltung von V ersammlungen, und zwar sowohl von solchen fiir die 
einzelnen Wissenszweige als auch von solchen fiir das gesamte Ge
biet der Versicherungswissenschaft. Er hat ferner eine Bibliothek ge
griindet (wohl die reichhaltigste Versicherungs-Fachbibliothek), und 
unterhălt ein stăndiges Bureau. Seine Mitglieder teilen sich in korper
schaftliche, zu welchen BehOrden und V ersicherungsgesellschaften ge
horen, und in personliche, zu welchen alle Personen zăhlen konnen, bei 
denen Interesse und V erstăndnis fiir versicherungswissenschaftliche 
Fragen vorauszusetzen ist. 

Das deutsche Beispiel hat in RuBland, J apan, Skandinavien, Polen 
und in der Tschechoslowakei N achahmung gefunden. 

Da das V ersicherungswesen sich international entwickelt hat, so 
ist auch eine int·ernationale Organisation der Versicherungs
wissenschaft nicht auffăllig. Diese ist 1895 in Briissel ins Leben ge
rufen worden und hat ibre Zentrale im Comite Permanent des Congres 
Internationaux d' Actuaires. Von Deutschen hat sich insbesondere 
Samwe:r um die Griindung dieser internationalen Vereinigung verdient 
gemacht. Der Zweck der Organisation ist, wie schon der N ame angibt, 
internationale K o n gres se fiir V ersicherungswissenschaft als Binde
glied zwischen den versicherungswissenschaftlichen V ereinen der ver
schiedenen Lănder zu veranstalten. Bisher haben sieben derartige in
ternationale Kongresse stattgefunden, und zwar 1895 in Briissel, 1898 
in London, 1900 in Paris, 1903 in New York, 1906 in Berlin, 190'9 
in Wien und 1912 in Amsterdam. Eine ganze Reihe der wichtigsten 
Fragen von erheblichem Interesse fiir das V ersicherungswesen aller Lăn
der ist auf den bisherigen Kongressen erortert worden. Die Verhand-
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lungen :fiillen dicke Bănde. Au:f mehreren Kongressen sind die rein 
mathematischen Fragen etwas in den Hintergrund getreten uncl clie all
gemeiu wirtschaftlichen, rechtswissenscha:ftlichen uncl historischen Fra
gen in den Vordergrund geriickt. Teilweise wurclen nicht nur Fragen 
der eigentlichen Lebensversicherung erortert, sonclern auch solche der 
U n:fall- uncl Ha:ftpflichtversicherung und anderer V ersicherungszweige. 

Eine wichtige Ergănzung dieser allgemeinen versicherungswissen
scha:ftlichen Kongresse bilden die internationalen Kongresse :fiir V er
sicherungsmedizin, welche von der inzwischen eingegangenen Interna
tionalen V ereinigung cler V·ersicherungsărzte veranstaltet wurclen. Der 
erste dieser Kongresse hat 1899 in Briissel, cler zweite 1901 in Amster
dam, der dritte 1903 in Paris stattgefunclen, cler vierte 1906 in Berlin. 
Der deutsche Vorkămpfer fiir cliese Kongresse ist Florschiitz. 

Ein Blick auf die W andlungen, welche clie Au ff as sun g vom 
Versicherungswesen im Lau:fe der Jahrhunclerte clurchgemacht 
hat, ist nicht ohne Reiz. Es kommt auch hier die allgemeine W elt
au:f:fassung, die Herrschaft clieses ocler jenes okonomischen Dogmas 
ganz naturgemăB zum Ausdruck. 

Dem Zeitalter des Merkantilismus, jenes okonomischen Systems, 
das staatliche Bevormundung iiber alles schătzte und fur erforclerlich 
hielt, lag es iiberaus nahe, daB wiederholt Plăne staatlicher V ersiche
rung auftauchten; und es ist gar nichts Erstaunliches, wenn wir horen, 
da13 vor Ausbruch des DreiBigjăhrigen Krieges eine staatliche Reichs
:feuerversicherung geplant wurde, wenn eine Reihe Schri:ftsteller eine 
vom Staat betriebene Kinclerversicherung empfahl, freilich nicht so
wohl in der Erkenntnis cler W ohltat der Versicherung, als um der fiirst
lichen Rentkammer aufzuhelfen. Hier wird also zunăchst an den Un
ternehmer gedacht. Nur um dem Fiirsten seine Kasse zu fiillen, sol
leu clie U ntertanen cler W ohltat cler V ersicherung teilha:ftig werclen. 
Wer abbrennt mit seinem Besitz, verliert die Steuer:făhigkeit. Eine 
Familie, clie verarmt, ist clem Fiirsten nicht angenehm, weit mehr eine 
Familie, in d.er sich Generationen hindurch Reichtum und Besitz er
halten. Ein Mittel des Erhaltens von Besitz uncl Vermogen soll eben 
die Versicherung sein, aher dies alles nur aus fiskaHschen Griinclen. 

Ganz anders clie Auffassung in cler Zeit der Physiokraten. Die 
Reaktion gegen die staatlichen Einrichtungen, gegen die Bevormun
dung, bringt auch eine Reaktion in cler Auffassung vom Zweck der 
Versicherung. Das laissez :faire, laissez aller macht ein Ende mit clen 
staatlichen VersicherungspLănen, bringt private Unternehmungen an 
die Oberflăche ; und wo wir Erorterungen iiber die V ersicherungen 
finden, treffen wir j etzt clarauf, daB man clas W ohl des V ersicherten als 
hochste Au:fgabe der Assekuranz ansieht. 

Mit dem Beginn kapitalistischer Wirtschaftsentwicklung und 
Wirtschaftsauffassung ănclert sich ganz naturgemăB wieder diese Sach-
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lage. Es tritt der Standpunkt des Unternehmers von neuem in den 
Vordergrund. In dem MaBe, in welchem das Zeitalter des Kapita.lis
mua durchsetzt wird von Gedanken der SoZialpolitik, tritt neben diese 
A.ri:f:fassung eine andere : daB die Versicherung einzig und allein das 
W ohl des einzelnen, namentlich des besonders ge:fahrdeten, lirmeren 
Versicherten ins Auge zu :fassen habe. 

Nebeneinander sehen wir so Ende des 19. und An:fang des 20. 
J ahrhunderts einseitig Pnternehmerinteressen und ebenso einseitig Ver
sicherteninteressen vertreten. Und nur derjenige, welcher unbeirrt von 
den verschiedenen Interessenstromungen das Ganze iibersieht und von 
einer hoheren W arte aus die Dinge betrachtet, wird sich zu einer Ver
schmelzung der Ansichten zu N utz und Frommen der Allgemeinheit 
durchringen konnen. 

Iru Lau:fc weniger J ahre hat sich in Deutschland ein unverkenn
barer U mschwung in der Richtung vollzogen, daB das theoretische Stu
dium der V ersicherungswissenscha:ft, wie es seit Ende des vorigen J ahr
hunderts nîoglich ist, Schritt :fiir Schritt sich Anerkennung erkămp:ft 
hat. Der U mstand, daB eine ganze Reihe theoretisch vorgeschulter 
Akademiker sich in leitenden Stellungen des V ersicherungswesens be
îinden, dic Tatsache, daB bei N ach:frage nach V ersicherungsbeamten 
eine abgeschlossene akademische Bildung in zunehmendem U m:fange 
ge:fordert wird, und auch der U mstand, daB Gesetzgeber und Praktiker 
des Versicherungswesens bei ihren Arbeiten die theoretis·chen Schri:ften 
zu benutzen sich genotigt sehen : das sind im einzelnen zwar wenig auf
:fallende, aher in ihrer Gesamtheit doch deutliche Beweise :fiir einen be
achtenswerten Fortschritt in der Anerkennung der Theorie. 
Dazu kommt die eingehende Beachtung, welche der Versicherungswis
scnscha:ft in Regierungskreisen, wenigstens au:f dem Gebiet der Privat
vorsicherung, geschenkt wird. Und das alles bedeutet praktisch: Er
satz der reinen Empirie durch systematisches Studium, Ersatz der Ge
scha:ftsroutine durch wissenscha:ftliche Erkenntnis. 

§ 26. Versicherungswissenscbaftlicher Unterricht. 
Seitdem es eine organisierte Versicherungswissenschaft gibt, be

steht auch ein versicherungswissenschaftlicher Unterricht. Es ist schon 
erwăhnt worden, daB das englische Institute of Actuaries und in An
lehnung an dieses eine Reihe anderer Aktuarvereine in verschiedenen 
Landern Lehranstalten sind, aher freilich nur Lehranstalten fur 
Lebensvcrsicherungsmathematik und verwandte Gebiete. Es 
entspricht durchaus englischen Gepflogenhciten, daB private Institute 
sich mit dem hOheren U nterrichte befassen. Das Londoner Institut 
besitzt geradezu ein Privilegium dieses Unterrichts und hat das Recht, 
den von ihm Geprii:ften Grade zu verleihen, welche vielleicht ein noch 
hăheres Ansehen genieBen als unsere akademischen Wiirden, die durch 
ein Examen erlangt werden konnen. Der Unterricht bei dem Londoner 
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Institut wird ausschlieBlich von praktischen Mathematikern f"rteilt, 
welche im Dienste von V ersicherungsgesellschaften stehen. Dane ben 
finden sich in England noch andere private Einrichtungen fiir ver
sicherungswissenschaftlichen Unterricht. So hălt die Federation of 
Insurance Institutes of Great Britain and Ireland alljăhrlich Priifun
gen ah, welchen ein bedeutend weiterer Rahmen gesteckt ist als denen 
des Instituts. Hier werden namentlich auch Materien der Feuerver
sicherung, und zwar insbesondere solche feuertechnischer Art, behan
delt, ferner solche der Riickversicherung und U nfallversicherung. Auch 
die juristische Seite kommt hier neben der mathematischen zu ihrem 
Rechte, und selbst okonomische, historische und technische Fragen wer
den den Priiflingen vorgelegt. Ahnlich wie in England liegen die Ver
hăltnisse sowohl in Amerika als auch in englischen Kolonien, in Ka
nada, Siidafrika und Australien. 

In Amerika werden von den Direktoren der groBen Gesellschaften 
Vorlesungen an Universităten gehalten, und auBerdem pflegen die 
groBten Anstalten eigene V ersicherungskurse elementarer Art zur Ge
winnung geeigneter Angestellter zu veranstalt,en. 

An dieser Stelle interessieren naturgemăB die Einrichtungen zur 
Pflege der V ersicherungswissenschaft in De u t s c h l an d am meisten. 

Nicht nur die eigentlichen U niversitâten kommen fiir die hier ein
schlăgigen Vorlesungen in Betracht, sondern auch andere in Deutsch
land bestehende wissenschaftliche Hochschulen, die Handelshoch
schulen, die Technischen Hochschulen und andere, z. T. private wissen
scha:ftliche Hochschuleinrichtungen. 

Vor 1895 findet sich auf den deutschen Universităten nur eine 
gelegentliche Beachtung des V ersicherungswesens in den allgemeinen 
Vorlesungen: a) liber politische Arithmetik, b) iiber Privatrecht und 
Handelsrecht, c) liber N ationalokonomie. 

Seit 1895 finden sich selbstăndige Vorlesungen: a) liber Versiche
rungsmathematik, b) iiber Versicherungsrecht, c) iiber Versicherungs
wirtschaft. Und hierbei konnen wir wieder unterscheiden: a) Vorlesun
gen an Universităten, b) Vorlesungen an sonstigen Hochschulen, ins
besondere Handelshochschulen. 

Dio Griindung des Semina~s fur Versicherungswissenschaft an der 
Universitat zu Gottingen im J ahre 1895, die Entstehung von Handels
hochschulen Ende der neunziger J ahre und die Griindung des Deut
schen Vereins fiir V ersicherungswissenschaft in Berlin 1899 bilden 
db wesentlichen ăuBeren Momente der Entwicklung im Unterricht 
fii!' unseren Wissenszweig. 

Bis Ende der vierziger J ahre des vorigen J ahrhunderts lassen 
sich die Bestrebungen, dem V ersicherungswesen an deutschen Hoch
schulen Vorlesungen zu widmen, zurilckverfolgen. Allein nicht vor 187 4 
fanden dio ersten Vorlesungen dieser Art statt, veranstaltet im Konig
lichen Statistischen Seminar unter der Leitung von Engel. Parallel 
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mit dieser tatsăchlichen Beriicksichtigung des V ersicherungswesens lau
fen Bestrebungen, in Berlin ei:ne selbstăndige Assekuranzakademie ins 
Leben zu rufen, wozu die Anregung aus den Kreisen der Versicherungs
praxis heraus ergangen ist. Die Namen Elsner,\ IJ)ngel, Heym, Hopf, 
Knoblauch und W iegrmd verdienen in diesem Zusammenhang genannt 
zu werden. Wir finden hier einen interessanten Vorlăufer der deut--J 
schen Handelshochschuloowegung, welche erst in den neunziger J ah
ren Erfolge aufzuweisen hat. Es kam nicht zur Griindung der Aka
demie, und ebensowenig vermochte das Kollegium fiir Lebensversiche
rungswissenschaft einen Unterricht auf seinem Gebiet zu organisieren. 
Erst 1880 finden wir auf der Humboldtakademie in Berlin wieder 
Zyklen iiber Versicherungswesen. Auch sie schliefen bald wieder ein, 
ebenso wie die Vorlesungen am Statistischen Seminar. Das ist um so 
erstaunlicher, als die Tatigkeit des Deutschen Reiches auf dem Ge
biete des V ersicherungswesens durch Einrichtung der deutschen So
zialversicherung zu groB,er Entfaltung gelangt war, und es doch nahe 
genug lag, an die fachgemăBe Heranbildung von Staatsbeamten, welche 
im Dienste der Sozialversicherung beschăftigt werden sollen, zu den
ken. Allein erst 1912 ist eine solche durch die Kolner Hochschul~ 
fur Kommunal- und Sozialverwaltung geschaffen worden. 

Die erste Stătte versicherungswissenschaftlichen Unterrichts in dem 
hier geme in ten Sinne ist das wiederholt erwăhnte G o t tin ger Sem i
nar. Die erste Anregung zu seiner Errichtung ging von Kiepert aus, 
und es ist dem Interesse, welches Ministerialdirektor Altlwff an ihm 
nahm, zu verdanken, daB es ins Leben gerufen wurde. 

Das Seminar fiir Versicherungswissenschaft hat den Zweck, den
jenigen, die als Mathematiker oder hOhere Verwaltungsbeamte im 
offentlichen oder privaten Versicherungswesen Verwendung zu finden 
wiinschen, Gelegenheit zu einer angemessenen wissenschaftlichen Aus
bildung darzubieten. Zu diesem Zwecke werden in dem Seminar 
fibungen in den verschiedenen Zweigen der V ersicherungswissenschaft, 
mathematische, okonomisch-statistische und versicherungsrechtliche 
veranstaltet, die sich te ils entsprechenden Vorlesungen an der U niver
sităt anschlieBen, teils selbstăndig gehalten werden. Mit dem Seminar 
ist eine Fachbibliothek und ein Lesezimmer verbunden. Das Seminar 
ist berechtigt, Priifungen abzuhalten und den mit Erfolg Gepriiften 
Diplome auszustellen, durch die sie sich als Versicherungsverstăndige 
der mathematischen oder der administrativen Klasse ausweisen konnen. 

1908 hat die Gottinger Einrichtung eine Nachfolge in Freiburg 
erhalten; 1911 sind die bayrischen Universităten Miinchen, Wiirzburg 
und Erlangen mit Versicherungsseminaren und Priifungen ge:folgt. 

Nach Ende des Weltkrieges haben sich die Universităten Hamburg, 
Koln, Frankfurt a. M. angeschlossen und auch GieBen hat entsprechende 
Einrichtungen getro:ffen. An einigen dieser Universităten bestehen be
sondere Lehrstiihle fiir V ersicherungswissenschaft. 
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Ende der neunziger Jahre hat die Handelshochsch ul bewe
g ung E·ingesetzt. Die ( ehemalige) stădtische Handelshochschule zu 
Koln hatte ebenso wie die (friihere) Akademie fiir Handels- und Sozial
wissenschaft zu Frankfurt am Main und die Handelshochschule Leip
zig Lehrgange fiir V ersicherungswissenschaft eingerichtet. Auch die 
1905 in Berlin ins Le ben getretene Handelshochschule weist V ersiche
rungswissenschaft in umfassendem MaBe als Lehrgegenstand auf; eine 
besondere Priifung fiir Versicherungsstudenten ist hier aher nicht ein
gefiihrt, vielme~r bildet das V ersicherungswesen ebenso wie friiher in 
Koln lediglich ein Wahlfach (Haupt- oder Nebenfach) in der allgemei· 
nen Diplompriifung. Die Handelshochschulen Mannheim und Mun
chen ha ben gleichfalls V ersicherungskurse eingerichtet. Ebenso findet 
in verschiedenen Fortbildungskursen fiir Ărzte und in der Berliner wie 
'Kolner Vereinigung fiir staatswissenschaftliche Fortbildung das V er
sicherungswesen Beriicksichtigung. 

Was die Technischen Ho chsch ulen betrifft, so besitzt Dres
dan seit 1896 ein versicherungstechnisches (mathematisches) Seminar, 
Aacheu seit 1908 Kurse fiir Feuerversicherungstechnik. An der land
wirtschaftlichen Hochschule Berlin wurde 1912 ein Versicherungs
kolleg eingerichtet. 

Es wăre ein groBer Fehler und hOchst bedauerlich, wenn dieae 
Einrichtungen zur Pflege der V ersicherungswissenschaft dazu fiihren 
wiirden, diese in starkem Umfang als einziges und als Brotstudium: 
zu betreiben. Denn es ist nur ein sehr maBiger jăhrlicher Ersatzbedarf 
an s.peziell vorgebildeten Anwartern vorhanden. Deutschland hat nur 
innerhal b der V ersicherungsunternehmungen Platz fiir diese Spezia
listen. Die Behorden kommen bisher im allgemeinen ohne solche aus. 
Auch ist uns in Deutschland noch das Institut der Consulting Actua
ries, wie es in den V ereinigten Staa ten, in Kanada, auch in England 
vorkommt, nahezu unbekannt. Consulting Actuary laBt sich etwa iiber
setzen mit Versicherungsanwalt, wobei jedoch weniger an einenRechts
anwalt als etwa an einen Patentanwalt zu denken ist, weniger an einen 
juristisch als vielmehr mathematisch-technisch, okonomisch und ge· 
schăftlich ausgebildeten Sachverstăndigen, der die Praxis wie auch 
die Theorie des V ersicherungswesens eingehend studiert hat und seine 
Dienste Versicherungsgesellschaften, Versicherten und AufsichtsbehOr
den zur V erfiigung stellt. 

U ngeschlichtet ist noch der Streit, ob sich S pe zi a 1 examina fiir 
Versicherungswissenschaft empfehlen. Aher dariiber sind Theoretiker 
wie Praktiker einig, daB es fiir das gesamte Versicherungswesen, und 
zwar fiir die priva ten V ersicherungsgesellschaften ebenso wie fiir die 
Offentliche V ersicherung von N utzen ist, wenn auf unseren Hochschulen 
iibPr Versicherungswissenschaft Vorlesungen gehalten werden, und wenn 
so moglichst weiten Kreisen Gelegenheit geboten ist, die Vorteile und 
Einrichtungen der Versicherung kennen zu lernen. Ei.rie starkere Aus-
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dehnung der P:flege der Versicherungswissenscha:ft auf sămtliche Uni
versităten kann nur eine Frage der Zeit sein. Allein man sollte be
strebt sein, das Wissen von der V ersicherung als einen notwendigen 
Gegenstand der allgemeinen Bildung au:fzufassen, ohne daB man frei
lich die Spezialausbildung und Fortbildung der Fachleute aus dem 
Auge verliert. 

In den letzten J ahren ist die Tendenz immer mehr zum Durch
bruch gelangt, den Versicherungsunterricht bis in die niedrigsten 
S c hule n zu bringen, und zwar in Verbindung mit dem U nterricht in 
Biirgl'rkunde. Auch im Fortbildungsschulunterricht mancher Stădte 

hat die Assekuranz eine ihr gebiihrende Beachtung gefunden. Seitens 
der Fachverbănde der V ersicherungsbeamten werden neuerdings hău
figer Vortrăge und Lehrgănge veranstaltet. Ein privates IJehrinstitut 
fiir Feuerversicherungstechnik in H~nnover, welches ebenfalls eineAus
bildung von Versicherungsbeamten erstrebte, vermochte sich leider nur 
kurze Zeit zu halten. Fortbildungslehrgiinge fiir Vorgeschrittene ver
anstaltet in zwangloser Reihenfolge der Deutsche Verein fUr Ver
sicherun.gswissenschaft. 

§ 27. V ersicherungswissenschaftli(~he Literatur. 
Im folgenden ist der Ver8uch unternommen, einen knappen tl"berblick iiber 

die Literaturgeschicbte der VersicherunJlswissenschaft zu geben, wobei freilich 
die âltere Literatur nur ganz nebenbei Beachtung finden kann. 

Die An fănge versicherungswissenschaftlicher Litera tur finden sicb in drei 
unabtoangig nebeneinander herlaufenden Gruppen. Einmal sind es rein juristische 
Werke, welche vorzugsweise das Recht der Seeversicberung behandeln. Besonders 
beriihmt sind von Versicherungsjuristen Petrus Santerna (Tractatus de asRecura
tionibus et sponsionibus mercatorum, 1552), Benvenuto Stmccha_ (De assecura
tionibus, 1569), Pothier (Traite du contrat d'assurance, 1777), Weskett (A complete 
digest of the theory law and practice of insurance, 1781, deutsch von Engel
brecht, 1782 ff.), Emerigon (Traitti des assurances, 1782), Baldasseroni (Trattato 
delle assecurazioni maritime, 1787), Beneke (System des Assekuranz- und Bod
mert>iwesens, 1810). GroB ist aher auch die Zahl der Abhandlungen aus dem 
18. Jabrhundert iiber andere Zweige der Versicberung. 

Neben dieser juristischen Literatur lăuft eine mathematische her, welcbe sich 
naturgemaB auf die Lebensversicberung Lescbrankt. An die Namen der Mathe
matiker Pierre de Fermat, Pascal und Huygens, samtlich im 17. Jahrhundert 
lebend, kniipft sich die Entstehung der Wahrscheinlicbkeitslehre; Jacob Bernoulli 
(t 1706), Laplace (t 1827), Lacroix (t 18 !3), GaufJ (t 1865) u. a. haben sich um 
die weitere Ausbildung der Wahrscheinlichkeitslehre Verdienste erworben. Die 
Begriindung der Sterbliehkeitsforschung und der Lebensversicherungstechnik ist 
mit den Namen de Witt, Graunt, Petty, Neumann, Halley, Kerseboom, Depareieu:t, 
Su{Jmilch eng verbunden. Alle diese Forscher lebten im 18. Jabrbundert. 

Die dritte Gruppe von Werken, die den Anfang einer versicherungswissen
schaftlichen Litemtur enthalten, sind staatswissenschaftlicher Natur. Sie behan
deln ne ben der Lebens- vorzugsweise die Feuerversicherung. Beispielsweise kiinnen 
Berthold Holsschuher um 1560 (Plan einer obligatoriscben Aussteuerversicherung; 
Urkunden im Hamburger und Liibecker Staatsarchiv) und Georg Obrecht ange
fiihrt werden als. Autoren, welche fUr eine Ausbreitung der Versicherung in 
Deutschland aus staatswirtschaftlichen Griinden eintraten, ebenso wie der Philo-
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soph Leibniz (in einer Schrift: tl"ber Assekuranzen, 1697). Die Tontinen waren 
ea namentlich, welche zahlreiche Schriften staatswissenschaftlichen Gehalts hervor
riefen, ohne daB diese von erheblicher Bedeutung sind. W eiter ha ben Vertreter 
der Polizeiwissenschaft, wie beispielsweise v. Jw1ty (Grnndsătze der Polizeiwissen
scha.ft, 1765) nn•i v. Berg (H andbuch des deutschen Polizeirechts, 1800), auf die 
Bedeutung der Versicherung zur Forderung des Volkswohlstands hingewiesen. 
Der Hamburger Professor Biisch bat sie in ausfiihrlicher Weise beachtet (Theo
retisch-praktische Darstellung der Ha.ndlung, 1792). Rau (Lehrbuch der Polizei
okonomie, t828ff.) bespricht bei Behandlung der Sorge fiir das Kapital die Brand
versicherung und sonstige Assekuranzen als Mittel zur Erhaltung der Kapitals- und 
der Gebrauchsvorr!l.te. Auch auf die landwirtschaftliche Versicherung geht er 
kurz ein und weist hin auf den Nutzen von Lebensversicherungseinrichtungen 
als Mittel zur Bekămpfung der Armut. Mohl (Polizeiwissenschaft nach den 
Grundsătzen des Rechtsstaates, 1832/34, 3. Aufl. 1866) spricht vom Versicherungs
wesen im AnschluB an die Darstellung der Sorge des Staates fiir die physische 
Personlichkeit der Biirger und das Vermogen derselben. Beachtenswert ist, daB 
er die Lebensversicherung nicht sowohl als geeignet fiir die ărmsten Klassen als 
Îlir den Mittelstand ansieht. 

Eine dankenswerte Zusammenstellung der ganzen ll.lteren Versicherungslite
ratur, namentlich des 18. Jahrhunderts, bietet Neumann in der Zeitschrift fiir die 
gesamte Versicherungswissenschaft 1912; auf diese muB verwiesen werden. 

Die literarische Behandlung der modernen Versicherung, deren Beginn um 
die Wende des vorigen Ja.hrhunderts anzusetzen ist, zeigt naturgemăB ebenfalls 
eine Dreiteilung. Die Entwickelung der mathematischen und der juristischen 
Gruppe ist aber hier nicht weiter zn verfolgen, sondern nur die der wirtschaft
lichen. 

Kleine Spezia.lschriften, vorwiegend geschăftlich-populăren Charakters, von 
Versicherungspraktikern verfaBt, und umfangreicbe gelehrte Werke allgemeinen 
Inhalts von Nationalokonomen, die dem Versicherungswesen gelegentlich einige 
Si!.tze oder Abschnitte gewidmet haben, sind die zunăchst in Betracht kommen
den Quellen. 

An die Namen der Praktiker Behm, Elsner, Gallus, Heym, Hop{, W. Karup, 
Lazarus, Masius, Saski, Wiegand u. a. kniipft sich die friihe und eingehende 
Beriicksichtigung der mo dernen V ersicherung. 

Die neueren NationalOkonomen behandeln die Versichernng oft zwar weit 
ansfiihrlicher als ihre ălteren Kollegen, aher doch nicht in umfassender W eise 
in ihren Lehrbiichern. Den tl"bergang bildet Roscher (System der Volkswirtschaft, 
1886, Bd. I in 23. Aufl. 1900). In ii.lteren Auflagen seines Werkes bespricht er 
ebenso wie die Vertreter der Polizeiwissenschaft das Versicherungswesen im An
schluB an einzelne Wirtschaftsgebiete: die Brandversicherung gelegentlich der 
Erorterung der Konsumtion, die Hagel- und Viehversicherung bei der Agrar
politik. Erst in einer neueren Auflage wird dem Versicherungswesen im allge
meinen eine kurze historische Da.rstellung gewidmet. Roscher scheint der erste 
Autor zu sein, welcher die Trennung in den privatwirtscha.ftlichen und den volks
wirtschaftlichen Nutzen der Versicherung vornimmt. Schăffle (Das gesellschaft
liche System der menschlichen Wirtschaft, 1867) spricht vom Versicherungswesen 
ala einer der schiitzenden Einrichtungen gegen Wertzerstorung, ohne aher zu 
einer ausfilhrlicheren systematischen Auffassung und Darstellung durchzudringen. 
Nur kurz wird die Versicherung auch bei Knies (Die politische Okonomie vom 
geschichtlichen Standpunkte, 1882) behandelt, wobei jedoch a.llein die Ka.pital und 
Kredit beriihrenden Punkte hervorgehoben werden. Gustav Cohn (Rystem der 
Nationalokonomie, 1898) spricht von der Versicherung als einem Teil des Han
dela und des Verkehrswesens, das er in Parallele stellt zu dem Bii.nkwesen. 
v. Philippovich (Grundri6 der politischen Okonomie, Bd. 1, 1899, 8. Aufl. 1920) 
behandelt die Versicherung ala eine Einkommenssicherung gelegentlich der Be-
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trachtung von Einkommen und Giiterverbrauch, al~dann an einer anderen Stelle 
in ihrer Bedeutung fiir die Produktion. Schmoller (Grundri8 der allgemeinen 
Volkswirtsehaftslehre, 2. Teil 1904) erortert das Versicherungswesen, und zwar 
im Gegensatz zu den meisten iibrigen Autoren das private wie das l.iffentliche 
zusammen, als einen Teil der wichtigeren neuen sozialen Institutionen, jedoch 
leider ohne a.usreichende Beachtung der Literatur. 

Allen diesen Darstellungen gemeinsam ist der mehr oder minder gel un gene Ver
such, das Versicherungswesen einzugliedern in das System der Volkswirtschafts
lehre, ohne da8 einer der erwăhnten nationall.ikonomischen Theoretiker den Ver
such unternommen hat, dem gesamten Versicherungswesen eine auch nur 
einigerma8en erschopfende Darstellung zu widmen. Alle begniigen sich vielmehr 
mit der Hervorhebung dieser oder jener Zweige oder besonderer Erscheinungen 
und Vorgănge. 

Systematische Beha.ndlungen des Versicherungswesens besitzen wir nur 
wenige. Das gewl.ihnlich als ăltestes deutsches Lehrbuch betra.chtete von Masius 
(Lehre der Versicherung und statistische N achweisungen aller V ersicherungs
anstalten in Deutschland, nebst Hinweisung auf den hohen Einflu8 dieser Insti
tute auf Nationalwohlstand und die Gesetze dariiber in den verschiedenen Staa
ten, 1846) ist, wie schon der Titel zeigt, nichts anderes als eine gănzlich lose 
Aneinanderreihung von Geschăftsberichten, freilich vermengt mit einer Anzahl 
wertvoller Bemerkungen und vor allem wichtig als Materialsammlung. Auch 
Masius' andere Schrift (Systematische Darstellung des gesamten Versicherungs
wesens, 185 7) steht nur wenig hOher. W eit zuriick hinter Masius bleibt die 
ebenso unii.bersichtliche wie mit einer l'iille von Fehlern versehene Darstellung 
von Schmidt (Das Ganze des Versicherungswesens, 1871). 

Die ersten wissenschaftlichen systematischen Darstellungen, die auch heute 
noch lesenswert sind, ha ben Runge (im Rotteck- W elckerschen Staatslexikon 
1834/44., 3. Aufl. 1856166), Makowiczka (in Bluntschlis Staatsworterbuch 1867/70, 
2. Aufl. 1~75/76), .A. Emminghaus (in Rentzschs Handwl.irterbm·h der Volkswirt
scbaftslehre 1870) gegeben. Allein es bandelt sich hier nur um kurze tl'ber
sicbten im Rahmen vielbandiger Werke. 

Eine selbstandige Darstellung verdanken wir den Gebriidern Hermann und 
Karl Brămer (Das Yersicherungswesen, 1894.). Wenn dieses inzwischen gro.6ten
teils veraltete Werk auch Mangel aufzuweisen bat, insbe~ondere an gro8er Un
gleichheit in der Behandlung der einzelnen Vert~icherungszweige leidet, minder 
Wichtiges in breiter Ausfiihrlichkeit bringt, wăhrend andere wichtige Dinge ganz 
oder nahezu unerortert gelassen werden, so ist das Verdienst der V erfasser doch 
hoch zu veranschlagen. 

W eit hl.iher stebt die Darstellung .Adolf Wagners (in Scbl.in bergs Handbuch 
der politischen Okonomie, Bd. Il, 1882, 4. Aufl. 1896/118). Die Eigentiimlichkeit 
dieses gro8en Nationalokonomen, die Darstellung der Tatsachen zuweilen zuriick
treten zu lassen hinter den mit gro.6er Lebhaftigkeit vorgetragenen politiscben 
und sozialpolitischen Forderungen, kommt vielleicht in keiner seiner Schriften 
so mit allen Vorziigen und MănJ.reln zum A.usdruck als gerade beim Versicherungs
wesen. Leitmotiv bei seiner ganzen hl.ichst anregenden Darstellung ist fiir Wagner 
die Frage der "tJberfiihrung des privatwirtschaftlichen Betriebs der Versicherung 
in gemeinwirtschaftlichen". Der Wunsch, die Richtigkeit seiner staatssozialisti
scben ldeen an der Hand des Versicberungswesens darzutun, und. die temperament
volle Verteidigung gegen Angriffe von Heiten, welche freilich zum Teil nur durch 
gănzlicbe Nichtbeachtung ricbtig gewiirdigt worden wăren, geben seiner Dar
stellung zwar einen hervorragenden kritisch-polemhchen Wert, allein die Schil
derung der tatsăchlicben Zustande kommt dabei ebenso zu kurz, wie Wagner 
wichtige Teile des Versicherung1:1weaens unbeachtet gelassen hat. 

Herrmann (Die Tbeorie der Versicherung vom wirtschaftlichen Standpunkt~, 
1867) verfll.llt bei seiner Darstellung in einen anderen Fehler. Er betrachtet d1e 
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Versicherung teils von einem philosophischen, teils von einem mechanisch-tech
nischen Gesichtspunkte aus und kommt so zu Lehren, die theoretisch ebenso 
unhaltbar, wie praktisch wertlos sind. Fiir ihn ist die Versicherung bald ein 
Gliickss:piel, ba.ld ein Mechanismus, dem er die Einrichtung eines Blitzableiters 
und eines Uhrenperpendikels zur Seite stellt. Es ist der Niederschlag geistreicher 
franzosischer Autoren, auf dem sich Herrmarms vollig verfehlte und schiefe Be
trachtungen aufbauen. 

Kiirzere, aber inhaltreiche Darstellungen bieten Moldenhauer (Das Versiche
rungswesen, 2 Băndchen, 3. Auft. 1912) und auBerst anregend Worner (Allgemeine 
Versicherungslehre, 3. Auft. 1920, Besondere Versicherungslehre, 1908). Manes 
bat eine zur Einfiihrung kaufmannbcber wie akademischer Kreise bestimmte 
kleine Schrift veroffentlicht, die einen Auszug aus dem vorliegenden Handbucbe 
darstellt. (Grundziige des Versicherungswesens~ 3. Aufl. 1918.) Daneben gibt es 
eine Reihe anderer, kurzer popularer Grundrisse, die aher auf wissenschaftliche 
Bedeutung kaum Anepruch erheben. 

Die auslandische Literatur besitzt sowohl hinsichtlich der Quantităt wie der 
Qualităt nur sehr wenige systematische Darstellungen. Erwăhnung verdient an 
erster Stelle das Werk von Chaufton (Les Assurances, 1884), das eine Fiille tat
săchlicher Schilderungen wie gedankenvoller Betrachtungen enthalt und - ein 
seltener Vorzug auslandischer okonomischer Literatur - nicht nur die Zustande 
Frankreichs, sondern auch der hauptsăchlichsten iibrigen Staaten, namentlich 
Deutschlands, beachtet. Auch dieses W erk ist leider ganz veraltet. Dagegen 
bietet Rocca (Manuale teorico-pratico di assicurazione 1911) eine bis in die 
neueste Zeit gehende Darstellung, die sich in vielen Beziehungen der ersten Auf
lage des vorliegenden Werkes anschlie6t. Dieses war auch das Vorbild fiir das 
der osterreichischen Praxis dii:mende Buch von Horst (Leitfaden · zum Studinm 
der Grundsătze und Einrichtungen des VersicherungswesPns, 1905). Fiir englische 
Praktiker bestimmt ist das wenig systematische und liickenhafte, ursprunglich 
von Walford, dann von Tarn, jetzt von Andras herausgegebene Handbuch (The 
Insurance Guide, 5. Auft. 1912). 

Kiirzere Darstellungen des gesamten Versicherungswesens finden sich in den 
gro6en Enzyklopadien, hauptsăcblich in den neuen englischen und amerikanischen, 
wăhrend in den deutschen Konversationslexiken das Versicherungswesen bis jetzt 
noch viel zu kurz im Verhaltnis sowohl zu seiner Beachtung im Ausland wie 
zu seiner wirtachaftli•·hen Bedeutung fiir Deutschland behandelt worden ist. Ein
gehend ist das Versicherungswesen im Handworterbuch der Staatswissenschaften 
(3. Auft. 1909/11), herausgegeben von Conrad, Elster, Lexis und Loning, (4. Aufl. 
imErscbeinen) durchEmminghaus und Manes beachtet worden, ferner vom letzteren 
in Elaters W5rterbuch der Volkswirtschaft (3. Auft. 1911). Mehrere Handbiicher 
des Versicherungswesens haben amerikanische Praktiker und Theoretiker ge
schaffen und hier ihre langjahrigen Erfahrungen niedergelegt. (Insurancc, A Text
Book, herausgegeben von JJ'ricke, 1898, Insurance, a series of papers read before 
the University of Pennsylvania, 1905, Yale Jnsurance Lecturers, 2. Aufl. 1908). 

Eine Reihe von Versuchen, der Fiille der Erscheinungen auf dem Gebiete 
der Versicherung in alphabetischer Anordnung gerecht zu werden, sind zu 
verzeichnen. Das gro6 angelegte Werk von Walford (The Insurance Encyclo
pedia, 1871/80) bat ea jedoch nur auf 5 Bande gebracht, die bia zum Buchstaben 
H reichen. Der V ersuch Baumgartners (Handworterbuch des gesamten Versiche
rnngswesens, 1899), ein weniger umfangreiches Werk zn schaffen, ist noch friiher 
geseheitert, bereits beim Buchstaben B. Auch ein amerikanisches Projekt von 
Singer fiei zusammen. Die einzige bisher durchgefiihrte alphabetische Enzyklo
pădie ist das von Manes 1909 herausgegebene Versicherungslexikon nebst Er
gll.nzungsband 1913, unter Mitarbeiterschaft von v. d. Bo1'ght, Bruders, Damm, 
Domizlaff, Ehrenberg, Ehrlich, Emminghaus, JJ'eilchenfeld, JJ'lorschiitz, Hagen, 
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Henne, Herzfelder, v. Knebel-Doeberitz, Kob!trger, Lexis, Loewy, ]}Ieltzing, 111olden
hauer, v. Rasp, Rehn1-, ReufJ, Samwer, Schneider und Wertheimer. 

Allgemeine prinzipielle Fragen, welche das gesamte Versicherungs
we~en betreffen, sind von den meisten schon erwăhnten nationaHikonomischen 
Autoren erortert worden. GroBen theoretischen Wert bat eine Abbandlnng von 
Uobbi (Die Tbeorie der Versicherung, in der Zeitscbrift fiir Versicherungsrecht 
un•l -wissenschaft, Bd. Il n. III, 1896). Da.sselbe Gebiet behandelt Hulsse (Ver
sicberung und Wirtschaft, 1914). Reiches Material bietet der vom Verein fiir 
Sozialpolitik veroffentlichte Sammelband (Untersucbungen iiber das Versiche
rungswesen in Deutscbland, 1913). Das Buch von Schaefer nud Lubstorff (Volks
wirtscbaft und Versicherung, 1916) 1st nur mit Vorsicht zu benutzen. Viel An
regung geben Stephinger (Versicberung und Gesellschaft, 1913), Bischoff (Kultur
aufgaben der Versichernng, 1907~ und Hoffman (Insurance and Economica, 1911). 

Die Geschichte der Versicberung im a.llgemeinen darzustellen bat bis
ber nur eiu franzosischer Autor, Hammond, versucht (Histoire de l'Assurance, 
1S95). Oberflăcblichkeit, Unvollstăndigkeit untl Unzuverlăssigkeit wetteifern je
docb in diesem vollkommen miB!ungenen Versucb. Um so wertvoller sind die 
l!'orschungen des Italieners Bensa, wenn sie auch im wesentlicben recbtshistorisch 
sind (Il contratto di assicurazione ne! medio evo, 1884). Eine rein wirtschaft
liche Entwickelungslebre zu geben bat Richard Ehrenberg unternommen (Zeit
schrift fiir die gesamte Versicherungswissenschaft, Bd. I u. II, 1901/02). Mit der 
Entstebung der modernen Versicheruug ba.ben sicb, obne zu einem iibereinstim
menden Ergebnis zu gelangen, insbesondere bescbăftigt Endemann (Die Entwicke
lnng des Assekuranzwesens in der Deutschen Vierteljabrsscbrift 1865, in Gold
schmidts Zeitschrift Bd. IX, 1866), Reatz (Gescbichte des europăiscben Seever
sicberungsrechtes, 18 71), Goldschmidt (Uni versalgescbichte des Ha.ndelsrechts, 
1864, 3. Aufl.. 1891) und Schaube (in Comads Jabrbiicbern fiir Nationa.!Okonomie 
und Statistik, 1893/94). Naturgema8 erstreckt sich die Forscbung der letzten 
Autoren im wesentlichen auf die Seeversicherung. Dennocb sind ibre Studien 
flir die Versicherung im allgemeinen von bobem W ert. Das gilt mit einer ge
wissen Einschrănkung auch fiir die nunmebr zu nennenden Forscbuugen histo
riscben Charakters fiir einzelne Versicherungszweige. Die Gescbichte der Feuer
versicherung hat von Boenigk (im Assekuranzjabrbuch, Bd. XV u. XVI, 1894f.) 
beba.ndelt, neuerdings bat seine Resultate eifrigsten Quellenstudiums Schaefer 
mitgeteilt (Urkundlicbe Beitrăge und Forscbungen zur Geschicbte der Feuer
versicberung in Deutschland, 1911); beachtenswert ist auch 111aas (Die Bra.nd
gilden, 1910). Einen reichen Urkundenscbatz bietet eine Hamburger offizielle 
Publika.tion (Sammlung von Materialien betreffend die Entwickelung der Gesetz
gebung iiber die Verminderung des verbreunlicben unbeweglicben Eigentums in 
Hamburg, 1897), Grosse bat die Lebensversicherung (Assek. Jbrbch. Bd. VI, XII und 
XIV, 1885, 1891, 1893), Plass (Geschichte der Assekuranz und der hansea.tischen 
Seeversicberungsborsen, 1902) sowie Kiesselbach (Die wirtscbafts- und rechtsge
s<~hicbtliche Entwickfl!ung der Seeversicberung, 1901) die Geschichte der See
versicherung dargestellt. Sebr verdienstlich sind die historiscben Skizzen, welcbe 
Kleeberg veroffentlicht bat (im Assekuranzjahrbucb 1912-1920 sowie in der Zeit
schrift fiir die gesamte Versicherungswissenscllatt, Hf:!O) und die uns iioer den 
W erdegang kleinerer Versicherungszweige aufklăren. W ei tere Forscbungen bisto
rischer Art finden sicb in vielen noch zu erwăhnenden Monograpbien. - Von 
auslăndischen Werken bediirfen besonders der Hervorhebung der umfangreiche 
Band von Fowler (History of Insurance in Pbiladelphia, 1888) und Martin (Hi
story of Lloyds and of Marine lnsurance in Great Britain, 18i6). Reiches Ma
terial bistoriscben Inbalts findet sich ferner zerstreut in den 40 Bănden von 
Ehrenzweigs Assekuranzjahrbucb, in Walfords Encyclopedia., und in za.hlreichen 
Denkscbriften zu Jubilăen inlandiscber und auslăndiscber Gesellscbaften. Eine 
gute tl'bersicbt iiher die Entwickelung der Literatur des Versicberungswesens gibt 
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Moldenhauer (in der Festgabe fiir Schmoller: Die Entwickelung der V olkswirt
scha.ftslehre im 19. Jahrhundert, 1908). 

Dem neuerdings besonders in den Vordergrund geriickten auch friiher erBr
terten Problem derV.erstaatlichung ha.ben Schriften gewidmet: Wagner (Der 
Staat und da.s Versicherungswesen, 1881), HiilţJen und Briimer (in der Zeitschrift 
des preuBischen statistischen Bureaus), Emminghaus (in zahlreichen Zeitschrift
aufsătzen), Hager (Die Bffentlich-recbtliche RPgelung des privaten Versicherungs
wesens in Deutschland, 19.,0), Bo"diker (Die Reichsversicherungsgesetzgebung, 1898), 
Woerner (Der Staat und das Versicherungswesen, 1913 sowie Die Verstaatlichung 
der Feuerversicherung, 1919), v. d. Borght (Reichsversicheruugsmonopol?, 191!1), 
Prange (Die Sozialisierung des VersicherungsweBens, 1920), Vatke (Die Verstaat
lichung des Feuerversicherungswesens, 1919, Stier-Sornlo (Rechtsfragen zur Mono
polisierung des Versicherungswesens, 1920), Manes (Versicherungs-Staatsbetrieb 
im Ausland, 3. Aufl. 1919). 

Das Aufsichtsrecht systematisch dargestellt haben Moldenhauer (Die Auf
sicht iiber die Versicherungsunternehmungen 1903) und Leibl (Das R.ecbt der Ver
sicherungsunternehmungen, 1913). Kommentare ha ben verfa.Bt Kiinige, Rehm, 
Manes-Hagen u. a. Ein Sondergebiet erBrtert Woerner (Der Versicherungsverein 
aufGegenseitigkeit, 1904) . .Auch die Lehrbiicber des Versicherungsrec-hts ent
halten viei Einschlagiges, so da.s von Lewis (Lehrbuch des Versicherungsrechts, 
1889) und von V. Ehl-enberg (Versicberungsrecht, 1893), ferner die neuen Darstel
lungen des Versicherungsrechts von Kohler (in D ern burgs Biirgerlichflii R.echt, Bd. 6, 
1911), Cosack, Heil(1·on und Lehmann (in ihren Lehrbiichern des Handelsrechts 
1910;12). Eine vorziigliche tJbersicht bietet Woltf (in der Enzyklopâdie der R.echts
wissenschaft von Holtzendorff Kohler, 1914). Noch nicht abgeschlossen ist das groB 
angelegte mehrbandige Werk von Kisch (Ha.ndbuch des Privatversicherungsrechts, 
1920). Im Erscheinen begriffen ist Hagen (Versicherungsrecht, in Ehrenbe1·gs 
Handbuch des Handelsrechts, 1922). Ferner ist anzufiihren der gro.Be Kom
mentar zum Versicherungsvertragsgesetz von Gerhard, Hagen, v. Knebel-Diiberitz, 
Broecker und Manes, 1908. Eine Fundgrube, auch fiir das deutsche Becht, ist 
Roellis W erk (Kommentar zum schweizerischen Bundesgesetz iiber den Ver
sicherungsvertrag, 1914), nicht minder das mehrbăndige Werk von Fick (Ver
sicherungsrechtliche Abhandlungen, 1918). Als Kommentator des Bsterreichischen 
Rechts ist Ehrenzweig (Gesetz iiber den Versicherungsvertrag, 1918) zu nennen. 
Kommentierungen der einschlagigen Bestimmungen des Versailler Friedensver
trages baben Bruck und Berliner 1921 gegeben. Von Auslandern sind hier zu 
nennen: Dawson (Principles of Insurance Legislation 1895) und Krafft (Lea Cau
tionnements des Societes d'Assurances, 1921). 

Den inneren Betrieb und die Verwaltung der Versicherungsunterneh
mungen behandeln eine Reihe neuerer deutscher Werke, verfaBt von Koburger 
(Versicherungsbuchfiihrung, 2. Aufl., 1922), Lengyel (Bilanzen der Versicherungs
alten, 1921), Rudolf Mueller (Anlage und Verwaltung der Kapitalien privater Ver
sicherungsunternehmungen, 1914), Moritz Miiller (lnnere Verwaltung, 1914), Well
mann (Ver.waltungsreform, 1918), Grunewald (Einrichtung und Betrieb einer gro.Ben 
deutschen Versicherungsgesellschaft, 1912), Hilbert (Technik des Versicherungs
wesenR, 1914), Meltzing (Staatspapierkurs und Versicherungsgesellschaften, 1913), 
WeiţJ (Die Betriebsgewinne der deutschen Versicherungsgesellschaften, 1919). 
Vortreffliches bietet Vandersee (Die Unternehmerverbiinde in der deutschen Pri
vatversicherung, 1913). Das Unterrichtswesen schildert Manes (Versicherungs
wissenschaft auf deutschen Hochschulen, 1903, und im Assekuranzjahrbuch 
1912). 

Eine reichere Ausbeute bietet die Literatur, welche sich mit einzelnen 
Vers icherungszweigen beschăftigt. 

Fiir die Lebensversicherung ist ein vorziigliches Werk W. Karup (Hand
buch der Lebensversicherung, 1885). Denselben Zweig behandeln Elster (Die 
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Lebensversicherung in Deutscbland, 1880), Gebauer (Die sogenannte Lebensver
sicherung, 1895), van Schevichaven (Vom Leben und Sterben, 1898). Besondere 
Gebiete der Lebenaversicherung haben u. a. behandelt Westergaard (Die LehrQ 
von der Mortalităt und Morbiditl!.t, 2. Aufl.. 1901), v. KnebeZ-Doeberitz und Broecker 
(Das Sterbekassenwesen in PreuBen, 1902). Populăr ist Duloo (Wo finde ich die 
beste Lebensversich~rung? 1908). Viel Material bietet Bunyon (Law of Life In
surance, 4. Aufl. 1904). Neueren Datnms ist Gephart (Principles of Life lnsur
ance, 1917). Einzelfragen ertirtem Illgen (Das Versicherungsdarlehen, 1920), Kar
stiidt (Die Lebensversicherung als agrarpolitisches Entschuldungsmittel, 1918). 

Die Volksversicherung haben u. a. dargestellt: BZeicher (Die Volknersicherung, 
1904), Dryden (Addresses and pa.pers, 1909), Le:xis u. a. (Berichte des Berliner 
Kongresses fur Versicberungswissenschaft, 1906), So'hner (Die Volksversichernng, 
1911), .AveUis (in den Verti:ffentlichungen des Aufeichtsamts, 1911). Neuerdings 
ist die Volksversicherung ein beliebtes Thema fiir Dissertationen geworden: 
Lederer (19U), Littauer (1915) u. a. haben sie zum Gegenstand der Betrachtung 
gewăblt. 

Von den der Versicherungsma.thematik gewidmeten Darstellungen mtlgen 
einige Schriften hervorgehoben werden: Landre (Mathematisch-technische Kapitel 
zur Lebensversicherung, 4.Aufl.1911 ), vor allem Czuber (W ahrscheinlichkeitsrechnung, 
2. Bd., 3. Aufl.. 1921), Bohlmann (Lebensversicherungsmathematik, in der Enzy
klopildie der ma.thematischen Wissenschaften, Bd. 1, 1901) und Loewy (Versiche
rungsmathematik, 1903, 3. Aufl. 1915). Viel Material gibt Joh. Karup (Die Reform 
dea Rechnungswesens der Gothaer Lebensversicherungsbank, 1903). Populăr ist 
Tamcke (Die Rechnungsgrundlagen der Lebensversicherung, 1898), h6chst an
regend K. Wagnm· (Ein Besuch beim Versicherungstechniker, 1901), Reuling (Die 
Grundlagen der Lebensversicherung, 1901) und Broecker (Technik der Lebens
versicherung, 3. Aufl.. "1910). Auch einige Hauptwerke der mathematischen Sta
tistik miissen hier gena.nnt werden. Sie riihren her von Wittstein (Mathematische 
Statistik, 1867), Knapp (Ermittelung der Sterblichkeit, 1868, 'l'heorie des Bevol
kerungswechsels, 1869), v. Bortkiewicz (Die mittlere Lebensdauer, 1893, sowie 
Lebensdauer und Sterblichkeit im Handwtirterbuch der Staatswissenschaften, 
1900/01), Lexis (Abhandlungen zur Theorie der Bevtilkerungs- und Mortalitits
atatistik, 1903). Eine gute Ubersicht bietet Roghe (Geschichte 'und Kritik dar 
deutschen :5terblichkeitsmessungen bei Versicherungsanstalten, 1891). Nicht ver 
gessen werden diirfen an dieser Stelle eine Anza.hl ălterer, aher hticbst einflu.B
:reicher Schriften, na.mentlich von Zillmer, Herausgeber der deutschen Sterblich
keitstafeln von 1883 (Die mathematischen Rechnungen bei Lebens- und Renten
versicherungen, 2. Aufl. 1887). In weiten Kreisen der Versicherungstechnik 
Beachtung gefunden haben die Schriften von Liebetanz (Die Anwerbekoaten in 
der Lebensversicherung, 1902) und Logophilus (Der Streit iiber die Zillmersche 
Methode, 1902). Letzterer hat auch unter seinem eigentlichen Namen Hockner 
diese Materie bahnbrechend behandelt (Das Deckungskapital im Lebensversiche~ 
rungsvertrag, 1909). Zu nennen sind femer Pfaffenberger und Eisold (Buchfiih
rung bei Kranken-, Sterbe- und Pensionska.ssen, 1916). Die Sammlung versiche
rungstechnischer Arbeiten von Loewenberg (bisher 6 Bănde) bietet viel Einschlă
giges. Die Schriften der Zentralstelle fiir die gemeinsamen deutschen Sterblich
keitsuntersuchungen, geleitet von iibel (seit 19U) enthalten fiir die Praxi.s 
unentbehrliches Material. 

Empfehlenswerte Werke iiber Versicherungsmedizin stammen von Richter 
(Handbuch des Versicherungsarztes, 1899), Florschiitz (Versicherungsmedizin in 
der Rea.lenzyklopădie des gesamten Heilwesens, 1900, Der Arzt bei der Privat
versicherung, 1907), Buchheim (Handbuch fiir Versicherungsarzte, 1878, Arztliche 
Versicherungsdiagnostik, 1887), Feilchenfeld (Leitfaden der ărztlichen Versiche
rungspraxis, 1903), Greene (The Medical Examination for Life lnsurance, 2. Aufl. 
1905), Grober (Einfiihrung in die Versicherungsmedizin, 1907). Der beste Fiihrer 
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diirfte das neueste Buch von l! lorscMitz sein (Allgemeine V ersicherungsmedizin, 
Berlin 1914) . 

.M.onographien iiber die sehr stiefmiitterlich behandelte Unfallversicherung 
ha.ben Hiestand (Grundziige der privaten Unfallversicberung, 1900) und Mac Neill 
(A Study of Accidenta and Accident Insurance, 1900) geliefert. Zu nennen sind 
auch die Darstellungen der Abonnentenversicberung von Pariser (Die rechtliche 
und wirtschaftliehe Natur der A bonnentenversicherung, 1916) und Fink (Disser
tation 1917). Reiches Material findet sich in den seit 1914 erscheinenden Pro
ceedings of the Casualty Actuarial and Statistica! Society of America, gegriindet 
von Rubinow. 

Die private Kranken- und lnvalidenversicherung entbehrt der Dar
stellung, abgesehen von einigen ălteren, aher wichtigen Schriften, namentlich 
von Heym (Die Kranken- und lnvalidenversicherung, 1863; Anzahl und Dauer 
der Krankheiten, 1884). Neuerdings sind die Pensionskassen in technischer Be
ziehung behandelt worden von Hugo Meye!' (Pensionsversicherung, 1903) und von 
.Amtmann-Pfaffenberger (Zur Mathematik der Pensionsversicherung, 1907). 

tJber die Haftpflichtversicherung liegen Monographien vor von Manes 
(Die Haftpflichtversicherung, ihre Geschichte, wirtschaftlicbe Bedeutung und Tech
nik, 1902) und, vorwiegend juristisch-kritisch, von Georgii (Die HaftpBicht
versicherung im Gesetzentwurf iiber den Versicherungsvertrag, 1904). Von van 
der Borght sind beachtenswerte kleinere Schriften zur Haftpflichtversicherung 
erschienen (Mitteilungen des Deutschen Haftpflichtschutzverbandes, 189&/1900). 
Moldenhaue!' behandelt einige Organisationsfragen (Die industriellen und land
wirtschaftlichen Haftpflichtversicherungsverbande, 1907). Die neueste Monographie 
bat Herzfelder zum Verfasser (Die Haftpflichtversicherung, 1914). 

Die Feuerversicherung ist in wichtigen Teilen von Ziegle1' erortert wor
den (Denkschrift zum 2&jiihrigen Bestehen des Verhandes Deutscher Privatfeuer
versicherungsgesellschaften, 1897), vornehmlich vom Standpunkte des Versicherten 
a.us kritisch und mit Darbietung von viel Materialien durch Prange (Kritische 
Betrachtungen zu dem Entwurf eines Gesetzes iiber den Versicherungsvertrag, 
zugleich eine Darstellung der herrschenden Feuerversicherungspraxis, 1904). Von 
demselben Autor liegen drei Bande theoretischer Abhandlungen vor (Die Theorie 
des Versicherungswertes in der Feuerversicherung, 189&ff.). Die gro.6en legis
latorischen Gesichtspunkte ha.t Hopf erortert (Aufgaben der Gesetzgebung im 
Gebiete der Feuerversicherung, 1880). Reiche praktische Erfahrung ist nieder
gelegt in dem umfangreichen W erke von Moore (Fire Insurance and how to 
bnild, 1903). Viel Material gibt Bunyon (Law of Life Insurance, &. Aufl. 1906). 
Die Prămienfrage wird Mchst interessant behandelt von JJean (The Rationale 
of Fire Rates, 1901). Neueren Datums ist das Buch des Amerikaners Gephart 
(Principles of Fire lnsurance, 1917). Eine Reihe neuer deutscher Werke ver
dienen besondere Anerkennung, so das inhaltreiche Buch von Henne (Einfiihrung 
in die Beurteilung der Gefahren bei der Feuerversicherung, 2. Aufl. 1914), Domiz
laff (Die Feuerversicherung, 1914), JJomizlaff -v. Liebig (Die Bestimmungen des 
Feuerversicherungsvertrages, 8. Aufl. 1921), v. Liebig (Das deutsche Feuerversiche
rungswesen, 1911) und Romberg (Die Brandschadenregulierung in Fabriken, 1916). 
Weiter sind zu nennen Fischer (Organisation und Verbandsbildung in der Feuer
versicherung, 1911), Lfibstorff' (Offentlicher Betrieb und privater Betrieb der 
Feuerversicherung, 1910) und Brauer (Die Wirkungen des Feuerversicherungs
kartells, 1912). Die vier letztgenannten Autoren bieten auch manches, was fiir 
die Versicherung im allgemejnen bedeutungsvoll ist. Schaefers Feuerversiche
rungskalender (nur 1910 bis 1914) und das Jalubuch der offentlichen Feuer
versicherungsanstalten (1906 bis 1914) geben viel Material. Einen reichhaltigen 
Inhalt weist da.s zweibandige von der (nach kurzem Bestand eingegangenen) Ge
sellscha.ft fiir feuerversicherungsgeschichtliche Forschung in Halle herausgegebene 
Werk auf (Das deutsche Feuerversichetungswesen, 1914). Nicht unbeachtet blei-
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ben darf das W erk von Kitchin (The Principles aud Finance of Fire Insurance, 
1904). v. Knebel-Doeber:itz bat eine dankeuswerte Zusammenstellung der fiir das 
Feuerversicberungswesen in Preullen in Betracht kommenden Tatsachen ver
liffentlicht (Das private Versicherungswesen in Preuflen, Bd. Il, 1903); verwandten 
Inhalt hat die Ausgabe von Hagen und Manes (PreuJlisches Gesetz betr. die 
1lffentlichen Feuerversicherungsanstalten, 1910). Gute Darstellungen iiber die 
nrschiedensten Fragen auf dem Gebiete der Feuerversicherung vorwiegend tech
nischer Art finden sich in dem seit 1898 jahrlich erscheinenden Journal of the 
Federation of Insurance Institutes of Great Britain und in dem amerikanischen 
Insurance Engineering scit 1898. 

An Monographien zur Transportversicherung ist kein tl'berfluJl. Auller 
den historischen Werken, deren wichtigste bereits angefiibrt sind, besitzen wir 
juristische Kommentare, namentlich von Voigt-Seebohrn (1887) und Sieveking (1912). 
Eine systematische Darstellung haben Andersen (Die Seeversicherung, 1888) und 
Herzog versucht (Praxis der Transportversicherung, 1909), ferner v. Liebig (Die 
Seeversicherung, 1914). Von AusHinderu sind wichtig Arnould (Law of Marine 
Insurance, 8. Aufl., 1909) und Chalmers (Marine Insurance Act, 1907). Eine gute 
Einfilhrung bietet Cruciger ('l'ransportversicherung, 2. Aufl. 1921), Ternpleman 
(Marine Insurance 1909), und Keate (Stndents guide to Marine Insurance, 1912). 
Die neuen Allgemeinen Deutschen Seeversicherungsbedingungen kommentiert Ul
rich, die Materialien dazu hat Bruck herausgegeben (1920). Wichtigere Einzel
fragen der Transportversicherung bat behandelt Rothharth (Die Seeversicherungs
police, 1915, noch unvollstandig), Weygand (Die Kundenversicberung, 1914), 
Băurnler (Die Besonderheiten der Binnentransportversicberung, 1914), Pauly (Die 
englische Kriegsgefahrversicberung, 1919. 

Die Hagelversicherung hat eine Schilderung durch v. Thuemen erhalten 
(Geschichte des Hagelversicherungswesens in Deutschland und seine gegenwărtige 
Gestaltung, 1896). Suchsland hat sich mit der Hagelversicherungspolitik be
schllftigt (Die Hagelversicberungsfrage in Deutschland, 1890). Auch Schrarnrn 
(in zahlreichcn Aufsatzen im Assekuranzjahrbnch, Bd. 4 ff., 1883 ff.) und Mayet 
(Die landwirtschartliche Veraicherung in organischer Verbindung mit Spar
anstalten, Bodenkredit und Scbuldenablllsung, 1888) sind zu beachten. Vorziig
lich ist die Darstellung, welche Buchenberger dem Hagelversieherungswesen ge
·widmet bat (Agrarwesen und Agrarpolitik, 1892). Ein umfassendes Werk stammt 
von Rohrbeck (Die Organisation der Hagelversicherung, 1909), ein noch neueres, 
welches zugleich die Viehversicherung erortert, von Fratzscher (Landwirtschaft
liche Versicberung, 1914). 

Die Viehversicherung hat einen kenntnisreichen Bearbeiter in Ehrlich 
gefunden (Die Viehversicherung im Deutschen Reich und ibre geschichtliche 
Entwickelung, 1901). Kiirzer fassen sich Hiilssemann (Die Viebversicherung, 
1899), Dorrwăchte1· (Die Viehversicherung, 1901) und Luck (Die Viehversicherung 
in Siiddeutschland, 1908). 

Was die kleineren Versicherungszweige anbelangt, so ist behandelt 
die Hypothekenversicherung in einer Reihe sehr wichtiger, aher jetzt veralteter 
Schriften von Engel, dann ·von der Sachsischen Brandversicberungskammer in 
Dresden (Denkschrift 1916), neustens von Buckendahl (in der Zeitschrift f. d. ges. 
Vers. Wiss., 1920), die Sturmscbadenversicberung von Humann (im Assekuranz
jahrbuch, 1901), die Diebstahlversicherung von Manes (Diebstahlversicherung, 
1899) und Schuttensack (Einbruchdiebstahlversicherung, 1910), die Glasver
sicherung von v. Bonigk (in der Zeitschrift fiir Versicherungsrecht und -wissen
schaft, Bd. II, 1896) und Linsig (Geschichte der GlaRversicberung, 1915), die 
WasserleitungsvPrsicherung von Kleeberg (ini Assekuranzjahrbucb, 1900, 1911, 
1912, 1920, in der Zeitschrift fiir die gesamte Versicberungswissenscbaft, 1912} 
sowie Foertsch (in derselben Zeitschrift, 1921), die Kautionsversicherung und ver
wandte Zweige von Frost (Tbe law of Guaranty Insurance, 1902), die Kredit-
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versicherung von Herzfelder (Das Problem der Kreditversicherung, 1904) und 
v. Liebig (Beitrii.ge und Vorschlii.ge zum Problem der Kreditversicherung, 1905), 
die lrberschwemmungsversicherung von Meltzing (im Assekuranzjahrbuch, 1911), 
von demselben auch die Streikversicherung (in der Zeitschrift fiir die gesamte Ver
sicherungswissenschaft, 1910j1921), ausfiihrlicher von St. Girons (L'assura.nce pa
trona.le contre la greve 1908, neuestens von v. Marck (Landwirtscha.ftliche Streik
versicherung, 1921), die Maschinenversicherung von Kohl (in der Deutschen Ver
aicherten-Zeitung, 1905) und von Buchsbaum (Dissertation, 1912), die Miet- und 
Betriebsverlustveraicherung von Manes (Mietverlustversicherung, 1908), Bossert 
(Betriebaverlustveraicherung, 1911) und Hansson (Das Problem der Mietverlust
versicherung, 1912). In diesem Zusammenhange sind ferner Schriften iiber Flieger
versicherung und ii.hnliche zu nennen von Luttenberger (Luftschadenversicherung im 
Frieden und im Krieg, 1916), Diiring (Versicherung und Luftverkehr, 1921) und 
Hucklenbroich (Fliegerschadenversicherung, in der Zeitschrift f. d. ges. Ver~. Wiss., 
1921). Schlieillich sind hier anzufiihren die Schriften von Heymann iiber die 
Ha.uslebensversicherung (Die soziale Sachwerterhaltung auf dem Wege der Ver
sicherung, 1920, Die Sachlebensversicherung und ihr Einfluil a.uf das Wirt
schartsleben, 1921). 

Die Riickversicherung bat zuerst durch V. Ehrenberg eine zwar im wesent
lichen juristische, aher auch von wirtschaftlicben Gesichtspunkten aus iiberaus 
beachtenswerte Darstellung gefunden. Die Riickversicherung, 1885). Eine Er
ganzung bietet derselbe Verfasscr (Das kiinftige Riickversicherungsrecht, 1908). 
Rein wirtschartlich sind die Darstellungen von Rau (Die Riickversicherung der 
Gegenwart, in der Zeitschrift fiir die gesamte Versicheruugswissenschaft, 1902), 
Schăfel' (Die Feuerriickversicherung, 1900) und Jahn (Studien zur Riickversiche
rung in der Zeitschrift flir die gesamte Versicherungswissenschaft, 1912). Neuesten 
Datums ist das Buch von Hermannsdorfer (Wesen und Behandlung der Riick
versicherung, 1921). 

Die meisten einzelnen Versicherungszweige sind in kiirzeren oder lăngeren 
Aufslitzen behandelt im Handworterbuch der Sta.atswissenschaften (3. Aufl. 1909 
bis 1911), ebenso wie in den allgemeinen Nachschlagewerken, hier freilich meist 
mit zu groiler Sparsamkeit; samtliche Zweige haben im Vers icherungslexikon 
Beriicksichtigung gefunden. Kurzen Aufschlutl geben auch die Artikel im Worter
buch der Volkswirtscbaft (3. Aufl. 1911). Reicliha.ltiges Material iiber nahezu 
alle Versicherungszweige, und zwar unter besonderer Hervorhebung der fiir die 
Praxis wichtigen Punkte enthalten die von Manes herausgegebenen Veroffent
lichungen des Deutschen Vereins fiir Versicherungswissenscbaft (seit 1903, bisher 
30 Bande). Die seit 1914 erscheinende Versicherungsbibliothek von Manes bietet 
in ihren einzelnen, von Florschiitz, Fratzscher, Koburger, Miiller, Hockner, Rohl'
beck, Domizlaff, Herzfelder u. a. verfailten Bănden eine Sammlung von Mono
graphien iiber die verschiedenen Zweige der Versicherung. Schaefer gibt eine 
Sammlung sehr verschiedenwertiger Schriften heraus nnter der Bezeichnung: 
Abhandlungen aus dem gesamten Gebiete der Versicherungswissenschaften. 

Eine Sammlung von Formularen und Aktenstiicken aus allen Zweigen bietet 
Manes (Einfiihrung in dia Praxis der Privatversicherung, 1907), neuer ist Koburger 
(Privatversicherung, 1917); den Text der al ten wie der jetzigen Policen aller 
Zweige zeigt die vom Deutschen Verein fiir Versicherungswissenschaft veran
staltete Sammlung von Versicherungsbedingungen (_6 Bande 1908/13). 

Zahlreiche Fragen des Versicherungswesens werden in den Berichten, welche 
die Abbandlungen und Debatten der internationalen Kongresse fiir Versicberungs
wissenschaft und fiir Versicherungsmedizin enthalten, erortert. 

Naturgemliil pflegen gewisse Probleme der verschiedenen Zweige des Privat
versicherungswesens in den die Sozialversicherung betreffenden Werken gestreift 
zu werden. Insbesondere ist in dieser Beziehung das Werk von Zache1· (Die 
Arbeiterversicherung im Ausland, 1898 ff.) zu beachten sowie das von Bellom. 
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Seit 1921 werden die Gesetze aller Lander, welche die Sozialversicherung b e
treffen, vom Internationalen (Volkerbunds-) Arbeitsamt in Genf in drei Sprachea 
veroffentlicht. 

Ebenso sind hăufig wirtschaftliche Fragen in den Hauptwerken der ver
sicherungsrechtlichen Litera.tur sowohl des lnlandes wie des Auslandes behandelt. 
Eine Sammlung der Versicherungsgesetzgebung aller Kulturvolker entbălt die 
dritte Auflage der Handelsgesetze des Erdballs, 1906/13. Uber die Fortschritte 
der Gesetzgebung orientiert die Rundschau der Zeitschrift fiir die gesamte Ver
sicherungswissenschaft wie auch regelmal3ig die Chronik derJahrbiicherfiir National
l.ikonomie seit 1902 und gelegentlich die des Weltwirtschaftlichen Archivs. 

Sehr reichhaltig an Zabl und Inhalt sind die periodischen Veroffent
lichungen, welche das Versicherungswesen behandeln. 

Unentbehrlich fiir jeden Forscher ist Ehrenzweigs Assekuranzjahrbucb, welches 
seit 1880 erscbeint, stets mit ausfiibrlicben Statistiken von Iranyi. Fur Deutscb
land ist Neumanns Jahrbuch fiir das Versicherungswesen im Deutschen Reicbe 
zu nennen sowie Wallmanns Deutscber Versicherungskalender. International 
ist der AssekuranzkompaB von Wischniou:sky. Fiir Frankreich ist ein brauch
bares Jahrbuch Paris-Assureur, fiir England der Post Magazine Almanac. Her
vorragend praktisch angelegt ist das in N ewyork in zwei Bănden alljahrlich er
scheinende Insurance Year-Book. Bis zum Jahre 1903 fanden sich ausfiihrliche 
Darstellungen iiber die Entwickelung der Lebensversicherung in jedem Jahre in 
der Sammlung: Zustand und Fortschritte der deutschen Lebensversicherung. 
Eine anschauliche Verwertung der vorhandenen statistischen Materialien versucht 
Stefan (Assekuranzatlas, 1901). 

Was die amtlichen Nachweisungen betrifft, erscheinen in Deutschland 
die Veroffentlichungen des Reichsaufsichtsamtes fiir Privatversicherung (seit 1902); 
daneben gibt das .Amt jăhrlich eine besondere Versicherungsstatistik heraus. 
Des alten Osterreich-Ungarns offizielle Statistik enthălt der (1901-1916) jiibrlich 
erscheinende Band: Die privaten Versicherungsunternehmungen in denim Reichs
rate vertretenen Konigreicben und Landern. In der Schweiz erscheinen ebenso 
treffliche wie inhaltreiche populare Berichte des Eidgenossischen Versicherungs
amtes uber die privaten Versicherungsunternehmungen. In Nordamerika werden 
von den Aufsichtsămtern nahezu aller Staaten jahrlich die Geschăftsberichte der 
Anstalten mitgeteilt. 

Was die der Versicherung dienenden wissenschaftlichen Zeitschriften an
belangt, so kommen hier zunăchst rein juristische in Betracht, von denen jedoch 
zur Zeit in Deutschland keine mehr besteht. Es erschien friiher Elsners Archiv 
fur das Versicberungswesen (1864j65) und die MalfJsche Zeitschrift fiir Versiche
rungsrecht (1866/68), welche dann in der Goldschmidtschen Zeitschrift fur das 
gesamte Handelsrecht aufging. Besonders bevorzugt wird das Versicherungsrecht 
in der Leipziger Zeitschrift fiir Handels-, Konkurs- und Versicherungsrecht (seit 
1907) sowie in der Hanseatischen Rechts-Zeitschrift (seit 1917). 

Auch Zeitschriften rein mathematischen Inhalts, als welche sich insbesondere 
die Publikationen der auslăndischen Aktuarvereine darstellen, entbehren wir in 
Deutschland. Ea erschien hier nur das Journal des Kollegiums fUr Lebensver
sicherungswissenschaft (1870/71) und das Jahrbuch fiir Versicherungsmathematik 
von Katz und Rose (1914). Von den auslandischen hat einen W eltruf erlangt 
das Journal of the Institute of Actuaries in London (seit 1850). Daneben seien 
angefllhrt die Transactions of the Faculty of Actuaries of Scotland in Edinburgh 
(seit 1901), die Transactions of the Actuarial Society of America in Newyork (seit 
1889), das Bulletin Trimestriel de !'Institut rles Actuaires Franc;ais in Paris (seit 
1891) und das Archief voor de Verzekeringswetenschap in Amsterdam (seit 1896), 
jetzt (seit 1920) Het Verzekerings-Archief genannt, unter Ekama, Holwerda und 
Ribbius. Inhaltreich sind ferner die Mitteilungen der schweizerischen Versiche-
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rungsmathematiker (seit 1906). Auch die Ska.ndinavisk Aktuarietidskrift in Up
aala. verdient Bea.chtung. 

Der V ersicherung~medizin dienten das Bulletin de l' Associa.tion Internationale 
des Medicina- Experta in Briissel nnd der Medical Examiner and Practitioner in 
Newyork, die beide ihr Erscheinen eingestellt ha.ben. In Deutschla.nd wurde die 
Zeitsehrift fiir Versicherungsmedizin 1909-1914 herausgegeben. Reiches Material 
bieten die Blătter fiir Vertrauensărzte herausgegeben vom Verba.nd Deutscher 
Lebensversicherungsgesellschaften, seit' 1913. Die Ăntliche Sachverstăndigen
zeitung (seit 1895) von Leppmann entbălt auch einscblăgige Aufsătze. 

Vorwiegend der Feuerversicherung dienen die hllchst inhaltreichen und sehr 
beachtenswerten Mitteilungen fiir die offAntlichen Feuerversicherungsanstalten 
(seit 1869), seit 1912 erweitert durch das Beiblatt Wirtschaft und Recht d&r 
Versicherung unter der Leitung von Damm und Baumgarte. Daneben ist die 
Rundschau fiir Feuerversicherung von Schaefer (seit 1918) zu nennen. Der 
Feuerversicherungstechnik gewidmet ist der Insurance Engineering in N ewyork 
(bis 1910). 

Eine Zeitschrift wirtschaftlichen und zugleich allgemeinen Cha.rakters besa6 
Deutschland in der von Baumgartner herausgegebenen Zeitschrift fiir Versiche
rungsrecht und -wissenschaft (1895 -1899). Seit 1900 erscheint die Zeitschrift 
fiir die gesamte Versicherungswissenschaft, welche eine Ergănzung findet in den 
Veroffentlichungen des Deutschen Vereins fiir Versicherungswissenschaft (seit 
1903), beide geleitet von Manes. Eine Osterreichische Zeitschrift fiir offentliche 
und private Versicherung geben seit 1910 Berliner und Englănder heraus. l:5eit 
1921 erscheint die Nordisk Forsăkringstidskrift in Stockholm unter Bergholm. 

Als Organe der die Interessen der privaten Versicherungsunternehmungen 
vertretenden Fachpresse sind zu nennen fiir Deutschland das von Neumann ge
leitete Deutsche Vereinsblatt, welches von 1872-1903 erschien, sowie die unter 
gleicber Redaktion stehende Zeitschrift fiir Versicherungswesen (seit 1877), Wall
manns Versicherungszeitschrift (seit 1867), Deutsche Versicherungszeitung (seit 
1864) von Elsner, Annalen des gesamten Versicherungswesens (1871-1920), Ar
chiv fii.t· Versicherungswirtschaft (seit 1907), Deutsche Versicherungspresse (seit 
1873) und eine Reihe andere. Das ălteste deutsche Organ ist Masius' Rundschau, 
welche seit 1850 herauskommt. Fiir Osterreich ist die von Ehrenzweig gegriin
dete Osterreichische Versicherungszeitung anzuflihren, die Osterreichische Revue 
von Loewenberg und die Union von Fachini. Guter Fachblă.tter erfreuen sich 
Holland wie die skandinavischen Lănder. Ersteres besitzt u. a. den Verzekerings
bode, Zonneschijn und De Polis. In dănischer Sprache erscheint Assurancetidende. 
Fiir Schweden kommt Gjallarhornet in Betracht und Assurans, fiir Norwegen 
Forsikringstidende. fiir Finland W akuutussanomia. Englischen Interessen dient 
das geschickt redigierte Skandinavian Insurance Magazine in Kopenhagen (seit 
1920). Englische Fachorgane sind die in London erscheinenden Insurance Re
cord, The Review sowie Post Magazine and lnsurance Almanac. Frankreich 
besitzt in den Zeitschriften L'Argus und La Semaine, P-{)len im Kutjer Assekura
cyjny, Amerika im Spentator, Monitor, Chronicle und Eeonomic World beachtens
werte Fachorgane, Australien im Australasian Insurance and Banking Record, 
Japan im Hoken ginko jiho. Von deutschen Verbandsorganen sind anzufiihren: 
die Mitteilungen des Reichsverbands der PrivatverMicherung (seit 1920), die vom 
Deutschen Versicherungs- SchutzverLand berausgegebene Versicherungspraxis 
(Prange), die Bundeszeitung des Bundes Deutscher Versicherungsvertreter und 
die Versicherungspost. 

Schlielllich bedarf die Bibliographie des Versicherungswesens der Erwăh
nung. Neumann hat in verdienstvoller Weise die ălteste Versicherungsliteratur, 
insbesondere des 18. Jahrhunderts, zusammengestellt (in der Zeitschrift fiir die 
gesa.mte Versicherungswissenscbaft, 1912). Derselbe Verfasser bat ein unent
behrliches W erk ii.ber das neuere Schrifttum veroffentlicht (Systematisches Ver-



220 VI. Versicherungswissenschaft 

zeichnis der Literatur des deutschen Spracbgebietes iiber das private Versiche
rungswesen vom Anfang des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart, 1918). In dem 
angefiihrten Werke von Brămer bat Lippert eine ausfiibrliche Zusammenstellung 
der Litera tur. bis zum Jahre 1894 gegeben. Die von 1895 bis 1899 erschienenen 
wichtigeren W erke sind in der Baumgartnerschen Zeitscbrift angefiibrt. Periodisch 
unterrichten iiber die neu erscheinende Literatur die Blatter fiir die gesamten 
Sozialwissenschaften (Berlin 1906-1915). Seit 1\100 wird in der Zeitschrift fiir 
die gesamte Versicherungswissenschaft die Bibliographie des lnlandes wie des 
Auslandes, auch die Zeitschriftenliteratur eingebend beachtet. Hier finden sich 
insbesondere auch kritische Besprechungen von Neuerscheinungen. W ertvolle 
Fingerzeige bieten die Kataloge einiger Versicherungsfachbibliotheken, u. a. 
die der Gesellschaft Utrecht in Utrecht und des LondonPr Institute of Actuaries. 
Im Versicherungs-Lexikon von Manes ist ebenso wie im Ergănzungsbande hierzu 
das bibliographische Material systematisch-alphabetisch verzeichnet. 
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Aacben-Miincbener Feuer-
versicherung 49. 188 

Aargau 196 
Abandon 147 
Abel 26 
Abgaben 179. 218 
Abgang, anormaler 37 
Abga.ngsentacbiidigung 39 
Abgelehntenversicherung 

50 
Abnebmerverbănde 99 
Abonnementkartenver
sicherung 182. 274 

Abonnementversicherung 
190. 147 

Abrechnung 137 
Abschătzungskommissio-

nen 210 
AbschluBagenten 102. 106 
AbschluBkosten 148 
.A:bschluBprovision 99. 103 
Abschreibeversicherung1!11 
Absterbeordnung 24 
Abstinentenversicberung52 
Abtrennversicherungs-

scheine 110 
Abtretung 197 
Abzahlungsgeschaft 32 
Abzugsfă.higkeit 46 
.A:frika 48 
Agenten 32. 99. 170. 70.130 
Agenturii bertragungs-

bedingungen 105 
Agermanament 27 
~ggr.egatssterbetafeln 28 
Agypten 23 
Akkumulation 34 
Aktiengesellschaft 29. o9. 

77. 163. 
Aktiven 56 
Aktuarwissenschaft 200 ff. 
Alexander III. 25 
Allgemeine Deutsche See-
versicherungsbedingungen 
130 

Altenburger 148. 26 
Altenteil 3 
AlterserhOhung 48 

Altersfrequenz 25 
Altersrenten 62 
Altertum 23 
Althoff 206 
Amerika 52. 96. 125. 201. 
205 (s. Vereinigte Staaten, 
Nordamerika) 

Amerika 75. 110. 193 
Amicable Society 6 
Amtmann 215 
Andersen 216 
Ănderungen 195 
Andienung 145 
Andras 211 
Angestellte 85. 98 
Angestelltenversicherung 9. 

57. 54. 63. 
Anhalt 196 
Anlagearten 36 
Annuităten 307 
Anschlullversicherung 116 
Ansprnch 6 
Anstalten, offentliche, 8. 

Offentliche Anstalten 
Antikartellgesetz 17 4 
Antirabattabkommen 107 
Antiselektion 28 
Antrag 110. 190 
Antragsstatistik 111 
Antragssteller 177 
Anzeige 189 
Anzeigepfl.icht 130.116. 249 
Arbeitersekretariate 97 
Arbeiterversicherung 64.89 
Arbeitgeberverbande 92.98 

318 
Ar bei tu ehmerorganisa.tion 

98 
Arbeitsgemeinscha.ft 85 
Arbeitslosigkeitsversiche-

rung 327 
Arbeitsteilung 34 
Arbeitsvereinigung 34 
Argentinian 48. 52. 201 
Armenpfl.ege 6. 13 
Arnoldi 77 
Arnoldi 8. 188 
Arnould 216 

Ărzte 46 
Ărztliche Untersuchung 31. 

52 
Arztwahl 78 
Assozia.tionsversicherung 3 
Assurance Corporation 6 
Aufgebotaverfahren 191 
Aufklărung 50 
Aufnahme 110. 113 
Aufna.hmezwang 198 
Aufruhrklausel 165 
.A ufruhrverl!lcherung 
209 

Aufruhrversicherung 290 
Aufsichtsamt 114. 167. 75. 

182 
.Aufsichtsgesetz 95. 141 

106. 176. 185. 213. 35 
Aufwendungen 137 
Ausbreitung 51. 52 
Auskunftstellen 97 
Ausland 31. 46. 71.199.110 
Auslăndische Anstalten 165. 

168 
Ausla.ndsgeschii.ft 4 7. 335 
Auslese 27. 28 
Auslosungsversicherung s. 

Kursverl ustversicherung 
Ausschiittungs-Kassen 60 
AuBenbeamte 108 
AuBenbetriebsleiter 102 
AuBendienst s. Vermittler, 

A gen ten 
AnBendienst 99 
AuBen Yersicherungsklausel 
208 

A usstattungsversicherung 
44 

Ausstellungsversicherung 
245 

Australien 52. 129 
Auswandererversicherung 

327 
Autokaskoversicherung176. 

177 
Automaten 111. 190 
Automobilhaftpfl.icht 117 
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Automobilversicherung s. Betriebskostenzuschlăge 1 Buchsbaum 217 
Kraftf~obrzeugversicherung 12:l Burhung 36 

Automobilversicherungs- Betriebsknnde 109 Buckendahl 216. 309 
verband 91 Betriebsrătegesetz 85 Biirgerkunde 208 

Âvellis 214 Betriebsstillstandversiche- Biirgerliches Gesetzbucb 

Baden 70. 195. 237. 252 
Bagatellschăden 202 
Baldasseroni 208 
Ballin 321 
Bankvalorenbtif 181 
Bankwesen 1 7. 44 
Barcelona 28. 5 
Bauart 269 
Baulastversicherung 325 
Baumgarte 219 
Baumgartner 211. 219. 220 
Baunotversicherong 222 
Bayern 70. 82. 195. 225. 

236. 252 
Beamtenpension 74 
Becker 26 
Bedarf 39 
Bedarfsdeckung 3 
Begrăbniskassen 3 
Begrăbniskostenversicbe-
rung 60 

Bl'grift'sbestimmung 3. 7. 
Begiinstigungsvertrăge 90 
Behm 209 
Beirat 167. 171 
Beitragserhebung 226 
Beitragsleistung 126 
Beitragspflicht 78 
Beitragsriickgewăhr 104 
Beib·ittszwang 81. 186 
Beleihung 151 
Belgien 47 52. 72. 75 
Beneke 208. 8 
Bensa 212 
Beratnngsstellen 97 
Beraubungsversicherung 

277. 281 
v. Eerg 209 
Bergi•1s 224 
Berli•1er 219 
Berl1 niscbe Feuerversiche
rungsanstalt 188 

Benfsgenossenschaften 71. 
162. 109 

Ber1. fRinvaliditat 81 
BerufsverPinigungen 79. 86. 
10 

Bescbii.digung 140. 142 
Beschm!l'nahrueversiche-
rung 175 

Bestandstatistiken 111 
Besteuerungl s. Steuern) 178 
Betrieb, gemiscbter 81 
Betriebsfonds 79 
Betriebskosten 62 

rung 311 169 
Betriebsunterbrechungsver- Biisch 209. 296 

sicberung 315 Bulgarien 48. 52 
Betriebs.verlust 270 Bunyon 214. 215 
Betriebsweise 32 
Bewegungsbereitschaft 183 
Bezugsberecbtigte 192 
Bibliothekeu 202. 220 
Bienenversicherung 254 
Bilanzen 141 
Bilanzformulare 145 
Bilanzwert 151 
Binnengewăsser 163 
Uinnentransport.ver• 
sicheruog 188. 121. 156 

Bischoff 177. 199. 212 
Bla~chke 26 

· Blitzschădenklausel 209 
Bockh 26 
BOdiker 164. 213 
Bodmerei 26. 134. 145 
Boenigk 212 
Bohlmann 214 
Bordereau 342 
v. d. Borght 211. 213. 215 
Borse 109. 125 
Borsentechnik 80 
v. Bortkiewicz 214. 26 
Boykottversicherung 321 
Brămer 210. 213. 21!0 
Brandbettel 184 
Brand-Chomageversiche-
rung 310 

Br andgilden 184 
Brandnotversicherong 22~ 
Brandschăden J 39. 19.'l 
Brandscbadenversicherung 

s. Feuerversicherung 
Brandsteuer 185 
H1 andstiftung 175 
Brandurbachen 211' 
Brasilien 52 
Brauer 215 
Braunsch".eig 195 
Broecker 213. 214. 35 
Brotstudium 207 
Bruch 142 
Brucbscbădt•n 264 
Brucbteilweitver~icherung 

135 
Bruck 216. 130. 183 
Briigge 25 
Brune 26 
Bruttoprămie 123 
Bucbenberger 216. 237. 328 
Bucbfiihruug 140 
Buchheim 1!14 

Campbell 174 
Canvassing-System 107 
Cbalmers 216 
Cbaufton 211 
Chicago .92 
Chile 52 
China li2. 129 
Cbomageversicherung 
310 

cif 146 
Cohn 209 
Colena 27 
Collegia tenuiorum 23. 3 
Commenda 27 
Compagnie d'ARsuramces13 
Compagnie Royale 13 
Cosack 213 
Cruciger 216 
Czuber 118. 224 

Dacbschădenvei'sicherung 
326 

Damm 211. 219 
Dampf$chiffahrt 131 
Diinemark 47. 52. 72. 13. 
111 

Darlehen 161. 178. 21 
Dauer 193 
Dawson 212 
Dean 215 
Deckung 6. 80 
Deckungskapital 141. 33 

(s. Prămienreserve) 
Defoe 275 
Deklaration (s. Ântrag, Ân-

zcigepflicbt) 
Deklarationstreue 177 
Delkredere 103 
Deparcieux 208. 13. 26 
Depotversicberung 289 
Deutscher Verein f. Ver-

sicherungswissenschaft 
199 

Deutschland 28. 52. 7 
Deutsch-Osterreich 11 aucb 
Osterreicb) 170. 188 

Diebstablversicherungo' 
216. 274 

Differenzierung 33 
Dilloo 214 
Diplompriifung 207 
Direktorenkonfe•enz 87 
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Dispachewesen 136 
Dividende 64. 148. 163. 35. 

56 
Domizlaff 211. 216. 217 
Doppelversicherung 136. 

196 
Doring 217 
Dumcke 336 
Duncker 336 
Durchgan gslagerversiche
rung 167 

Durchschnittawahrschein
lichkeit 120 

Duyjllard 25 

Effektenversicherung 293. 
329 

Ehebruch- u. Eheschei
dungsversicherung 330 

Ehelosigkeitsversicherung 
330 

Ehrenberg 186. 199. 211. 
212. 217 

Ehrenzweig 186. 212. 213. 
218. 219 

Ehrlicb 211 
Ehrlichkeitsassekuranz 285 
Eigendeckung s. Selbst-
deckung 

Einbruchdiebstahlver
sicherung s. Diebstahlver
sicherung 

Einheitspolice 191. 117. 
129. 176. 180. 284 

Einkommensteuer 181. 47 
Eintragungsjoumale 148 
Einwohnerwehrversiche-
rung 96 

Eînzelpolice 191 
Einzelselbstversicherung 18 
Einzelunf"allversicherung 

89. 91. 103 
Einzelversicherer 31. 68. 76. 
299 331. 

Eisenbahnsendungen 160. 
166 

Eisold 214 
Ekama 218 
Elementarschădenversiche· 
rung 328 

Elementar-Chomagever-
sicherung 310 

Elsa.6-Lothringen 221. 237 
Elsner 206. 209. 219 
Elster 213 
Emerigon 208 
Emminghaus 199. 210. 211. 

213. 50 
Empfangsbescheinigung 

166 
Engel 205. 206. 216. 304 
England 28. 52. 4. 6. 13. 

52. 65. 72. 75. 80. 87. 110., Feuerversicherung 64. 
127. 128. 188. 192. 221. 1118. 215. 183 
331 Feuerversicherung, offent-

EngULnder 219 liche 189. 194 
Entgeltlichkeit 4 E'euerversicherungahâufig-
Entschuldungsversicherung keit 191 

12. 307 Feuerversicherungsschutz-
Entwertung 210 verband 97 
Entwicklung 20. 15 (s auch Feuerversicherungssozietii-

Geschichte) ten 79. 162 
Enzyklopadien 211 Feuerversicherungsvereini-
Equitable 6. 101 gung 88. 217 
Erben 23 Fick 194 
Erbschaftssteuergesetz 184 Filialisierung 33 
Erbschaftssteuerversiche- Filmtransportversicherung 
rungen 184. 48 180 

Erdbebenversicherung 329 Finanzlage 162 
Ergănzungsversicherung 53 Finanzpolitik 166. 178 
Erlangen 206 Finanzverwaltung 113. 146 
Erlebensfallversicherung 4 Fink 215 
Ernteversicherung 328 Finnland 4 7. 62 
Ersat?:kassen 9. 41. 79 Fischer 215 
Ersatzleistung 112. 129. Fliegerschadenversiche-

193 rung 220. 290 
Ersatzpfiicht 105 Fliegerunfallversicherung 
Ersatzsumme 193 96 
Ersatzurkunde 191 Fliegerversicherung 217 
Ersatzwert 134 Florschiitz 203. 211. 214. 
Erstschadenversicherung 215. 217. 50 

134. 223 Flugverkehr 10 
Ertragswert 194 Flugpostsendungen 167 
Erwerbssinn 26. 69 Flugzeugkaskoversiche-
Existenzminimum 73 rung 1'18 
Explosion 203 Flugzeugschăden 179 
Extrapramien 48 Flulhersichernng 157. 166 
Exzedenten 93 fob 146 
Exzedentenriickversiche- Foertsch 216 
rung 339 Forderungen 134 

Fabriken 212 
Fach bibliothek 202 
Fachini 219 
Faculty of Actuaries 201 
Fahrhabeversicherung 201 

(s. auch Mobiliarversiche
rung) 

Fahrlassigkeit 112 
Fahrraddie bstahl versiche-
rung 283 

Familie 22 
Familiengeist 48 
Familienpolice 45 
Familienversicherung 22 
Federation of lnsurance 
Institutes 205 

Fehlschaden 202 
Feilchenfeld 211. 214 
Fermat 208 
Feuerlosch brauseeinrich
tungen 214 

FeuerlOschwesen 185 
Feuerschlidenziffer 140 

Fortbildung 208 
Fowler 212 
Fracht 134 
Frachtversicherung 126 
Franchise 138.137.138.231 
Frankfurt a. M. 206. 207 
Frankreich 28. 47. 62. 72. 
201. 4. 13. 41. 50. 75. 87. 
89. 97. 107. 128. 196. 238 

Fratzscher 216. 217 
Frauen 46 
Frauenversicherung 52 
Freiburg 206. 196 
Freiwilligkeit 73 74 
Freizeichnung 137 (s. Fran-

cbise) 
Freizi:igigkeit 20. 205. 249 
Fremdversicherung 19 
Fricke 211 
Friedensvertrag 37 
Friedrich d. Gro.6e 240. 241. 
242 

Friedrich Wilhelm 65 
Friendly Societies 87 
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Frost 216 1 Gesamtschuldner 195 Grundstiicke 151 
Frostschădenversicherung Gescbllrtsbetrleb 109. 165 Gruner 164 

239 Geschii.ftsplan 166 Griinhut 186 
Fuhre 163 Geschăftsteilhaber 183 Guatema.la. 48 
Fiirsorgepflichtversiche- Geschăftsunkosten 188 Giitererzeugung 40 
mng 116 Geschichte 20. 212 (a. auch Giiterversicherungen 9.139. 

Fusionen 31. 166 die einzelnen Zweige) 144. 145 

Gallus 209 
Ga.rantiefonds 79 
Gara.ntieleistung 85 
Garantieversieherongen 
302 

Gara.ntievertrăge 19 
Ga.rderobendiebsta.hlver-
sicherung 284 

GauJS 208 
Gebii.udeversicherung 201 
Gebauer 214 
Gebra.uchswert 194 
Gefahr 14. 160 
Gefahrausgleichung 4 7 
Gefahrenbeurteilung 210 
Gefa.hreneinheiten 121 
Gefahrenkla.sse 116 
Gefahrversicherung 196 
Gefahrgemeinschaft 24 
Gefahrriickversicherung 

340 
Gefahrumstii.nde 189 
Gegenseitigkeit 4, &8 
Gegenseitlgkeitsverein 
31. 76. 165. 228. 334 

Gegensta.nd 14 
Geisteskrankheit 80 
Geldentwertung 37. 14 
Geldmarkt 4& 
Geldwirtschaft 26 
Gelegenheitsgesellschaft 

29. 75. 
Geleitgeld 21 
Gemeinden 109 
Gemeindeversicherung 235 
Gemeinsinn 26. 59 
Gemischte V ersicherung 42 
Generalagenten 102 
General-Commerzien-Col-
legium 187 

Genera.lfeuerkasse 186 
Generalpolice 191. 147. 294 
Generalriickversicherungs-
vertrag 339 

Genossenschaft 26. 75. 3. 70 
Genua 5. 122 
Georg II. 332 
Georgii 113 
Gephart 214 
Gerhard 213 
Gerichtsstand 197 
Gerkrath 199 
Gerling 336 
Germtmischer Lloyd 153 

Geschworenenversicherung 
329 

Gesellscha.ft mit beschrănk
ter Haftung 7 o 

Hesellscha.ftsvertrag 166 
Gesetz der groJSen Zahlen 

116, 25 
Geset111gebung 28 
Gewerbesteuer 184 
Gewinn 64. 162. 133 
Gewinnberechnung 154 
Gewinnbeteiligung 55 
Gewinnentgang 311 
Gewinn, imaginărer 168 
Gewinn, industrieller 163 
Gewinn- und Verlustrech-
rechnung 142 

Gewinn versicherung 126 
Gierke 183. 202 
Gilde 2·.1. 25. 3. 183 
Gildestatuten 274 
Gimkiewicz 19 
Gladstone 73 
Glarus 196 
Glasversichernng 04.. 216. 
263 

Gla.aversicherungsverba.nd 
92 

Gliedertaxe 101 
Glockenbruchveraicherung 
326 

Gobbi 212 
Goldschmidt 212. 218 
v. d. Goltz 238 
Gottingen 199. 20&. 206 
Gotha 252 
Gothaer Lebensversiche-
rungsba.nk a. G. 8. 18 

Graunt 208 
Greene 214 
Gregor IX. 27 
Gren1en 10 
Griechenla.nd 23. 4 7. &2 
Grober 214 
GroJSbetrieb 14. 83 
GroJSbrita.nnien 172 (a. Eng-
land) 

GroJSe 212 
GroJSha.ndelsverkehr 147 
GroJSrisiken 201 
Griindungen 30. 33. 66. 132 
Grundbesitz 151 
Grundbuchricbter 115 
Grnndka.pital 79 
Grundkxedit 216 

Habeversicberung 173 
Hackeloer-Kilbbingboff 336 
Haftpflicht 105 108 
Haftpflichtschutzverband 

96 
Haftp:O.iehtversieberung 
M. 198. :1.0/J 

Hagelschaden 228 
Hagelstatistik 229 
Hagelversieherung 54. 

198. 216. 223 
Hagen 211. 218. 216 
Hager 218 
Hahn 199 
Halley 208. 25 
Hamburg 206. 123. 186. 

196. 332 
Hamburger Assekuranz und 

Haverey-Ordnung 28 
Hamurabi 22 
Handelsgesetzbuch 170.188. 

129 
Handelshochschulen 20& 
Hansa. 127 
Hansson 313 
Hardy 26 
Hauptbevollmll.chtigte 102. 

16& 
Hausărzte 31 
Haushaltversicherung 284 
Hauslebensversicherung 

217. 323 
Hausschwammversicherung 

329 
Haverei 134. 135. 188 
Havariebiiro 86 
Havariezertifika.t 146 
Heilfron 21 3 
Heilkostenversicherung 80 
Heilverfahren 43 
Heimstăttenversicherung 

309 
Henne 212. 215. 210 
Herabsetzung 19& 
Hermann 210 
Hermannsdorfer 217 
Herstellungswert 194, 
Herzfelder 212. 21&. 217 
Herzog 149 
Hessen 195. 237 
Heym 206. 209. 216. 26 
Heymann 217. 321 

1 
Hiestand 215 
Hilbert 213 
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Hilfe 51 
Hilfskasse 164. 76 
Hinterbliebenenschutz 22 
Hochschuleinrichtungen 

205 
Hoch wasserscbadenver· 

sichernng 259 
Hockner 214. 217. 34. 3!!2 
Hoifmann 186. 212 
Holland 47. 156. 201. 4. 13. 

123 
Holwerda 218 
Holzschuher 61, 208 
Hopf 206. 209. 215 
Horst 211 
Hrepps 183 
Hucklenbroich 217 
Hiibner 304 
HiHI.Ie 212 
HiilBen 213 
flumann 216 
Humboldtakademie 206 
Hundeversicherung 250 
Huygens 208 
Hygiene 21. 28 
Hypotheken 151. 258. !!69 
Hypotbekenbanken 305 
Hypothekenglăubiger 216 
Hypothekenlebensversicbe-
rung 22. 306 

Hypothekenschutz 165. 309 
Hypothekeu ti 1 gungsver

sicherung 306 
Hypotbekenversicllerung 

216. 804 
Hypothekenversicherungs

schein 216 

Illgen 214 
lmmobiliarkredit 44 
Immobiliarversichernng 71. 

147. 201 (s. auch Feuer
versicherung) 

Impfversicherung 245 
Indexklausel 1:J1 
Indien 23. 52 
Individualismus 30. 188 
Individualversicberung 9 
Infektionbkrankheiten 80 
Inkassoprovision 103. 148 
Innenbeamte 108 
Innungskasse 164 
Inspektoren 99. 105 
Institute of Actuaries 200. 

204 
Interesse 15 
lnternationales 35. 48. 93. 
162. 202. 239 

lnvalidenversieherung 68. 
213. 81. 85 

Invaliditii.t 81. 99 
Iranyi 45 

Island 183 Knapp 2U. 26 
Italien 25. 28. 52. 57. u5. 70. Knappschaftskasse 164. 7f) 

72.101.201.13.89.122.12-'> , .. Knebel-Doeberitz 212. 
Islam 22 213. 214.. 216 

Knies 209 
Jahn 217 Knoblauch 87, 206 
Jahr 132 Kobu er 140 212 217 
Jahrbiicher 218 Kohl:! 40 · · 
Jahrespramie 42 Kohler 213 
Japan 22. 52. 73. 12.9. 132 Koinonia 23 
Juden 23 Kollegium fiir Lebens-
Justi 224 versicherungswissenschaft 
v. Justy 209 206 
Juwelenversicherung 182. Kollektivversicherung 191. 
272 89. 93. 235. 287 

Kaiser-Wilhelm-Spende 74 
Kanada 52. 129 
Kapitalanlage 38. 160. 3G 
Kapitalanla.geversicherung 
330 

Kapitaldeckungsverfahren 
127 

Kapitalerhaltung 41 
Kapitalertragssteuergesetz 

181 
Kapitalismus 26. 204. 223 
Kapitalreservefonds 140 
Kapitaliiberfremdung 81 
Kapitalversicherung 4. 9. 
42. G4. 157 

Kapp 12 
Karawane 22 
Karenzzeit 20. 44. 65 
Kargoversicherung 126.133 
Karstadt 214 
Kartelle 31. 86. 130 (s. auch 
Verbande) 

Karup 200. 209. 213. 214. 
24. 26 

Kaskoversicberung 126. 
133.139.144.145.167.170 

Katz 218 
Kautionsschuldner 285 
Kautions ver:;.icherung 

216. !!85 
Keate 216 
Kerseboom 208. 26 
Kiesselbach 212 
Klndenersicberuug 189. 

203. 64. 74 
King 26 
Kirchensteuer 185 
Kisch 213 
Kitchin 216 
Klassifikation 63. 332 
Klauseln 193. 15. 208. 
Kleeberg 216. 255. 258. 27 5. 

318 
Kleinbetrieb 83 
Klientengelderversicherung 

329 

KtHn 206. 207 
Kolnische Riickversiche
rungRgesellschaft 334 

Kolnische Unfallversiche-
rungsgesellschaft 261 

Kolonialkriegsrisiko 18 
Kombinierung 32 
Kommanditgesellschaft 7 5 
Kommanditierung 31 
Kommerzdeputation 12[1 
Kommissare 167 
Kommunalabgaben 185 
Kommune 1>9 
Kompensa.tionsklausel 2US 
Komplexe 215 
Konditionenkartelle 86 
Konditionsditlerenz 147 
Konferenzgesellschaften ~-<7 
Kongresse 202. 217 
Kon~unktur 136 
KonJunktur-Chomage-
versicherung 310 

Konkurrenzkampf 37. 9!. 1.; 
Konkurs 196 
Konkurseroffnung 167 
Konkursfall 36 
Konnossemente 131. 148 
Konsumenten 96 
Konsumverein 70 
Kontrollbeamte 99 
Konvoyschiff 21 
Konzentration 34 
Konzerne 34. 108 
Konzession 156.158.161.166 
Konzessionsgebiihren 185 
Korperlichaftssteuergeeetz 

181 
Korporationsversicberung 3 
Korsopolice 191 
Kostbarkeiten 166 
Kraftfuhrzeuge 109. 167 
Kraftfahrzeugversicherun g 

175 
Krankenversichernng 68. 

164. 76. 215 
Krankheitsdauer 7?' 
Kredit 17. 44. 148. 187 

Manes, Verslobernngawesen T 3. Aufl. 15 
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Kreditverslcherung 188. 
216. 296 

Kreis- und Provinzial
abga.ben 186 

Kri .. g S6. 43, 65. 66. 47. 82, 
98. 111. 194. 204 

Kriegsanleiheversicherung 
47 

Kriegsbeschădigter 91 
Kriegsgefahr 141. 164 
Kriegsinva.liditat 85 
Kriegsklausel 17. 141 
Kriegsluftfahrschaden-

versicherung 221 
Kriegsmolest 142 
Kriegspatenversicherung47 
Kriegsreservefonds 140 
Kriegsrisiko 68. 84 
Kriegssterbekassen 60 
Kriegsversicherung 1'i". 132. 

141 
Kriegswaisenversicherung 

47 
Kriminalpolitik 156.162.17 4 
Krisenklausel 306 
Kristiania 313 
Kummer 160 
Kiindigung 192. 197 
Kundenversicherung 159. 
299 
Kunstgegenstănde 167. 17'2 
Kunstwert 133 
Kuponpolice 110 
Kurkosten 100 
Knrsverlnstversichernng 
165. 188. 29/J 

Lacroix 208 
Landesrecht 79. 163 
Landesversicherungs-

anstalt 152 
Landeszentralbehl:!rde 165 
La.ndre 214 
Landschaft. 307 
Landtra.nsport 165 
La.ndtra.nsportversicherung 
158 (s. a.uch Tra.nsport
versicherung) 

Landwirtscha.ft 207. 320 
Landwirtscha.ftsrat238 251 
Laplace 208 
Laufende Police 188. 191. 

147 
La.w 125 
Lazarus 209. 26 
Lebensda.uer 210 
Lebenslănglichkeit 123 
Lebensverlli.JJgerung 30 
Lebensversleherong 53. 

54. 198 .. 213. 1 

Lebensversicherung, kleine 
64 (s. a.uch Volksver
sicherung) 

Lebensversicherung, offt>nt
lich-rechtliche 307 

Lebensversicherung ohne 
ărztliche Untersuchung 31 

Le bens-U nfallversicherung 
48. 69 

Lebenswahrschein lich keit 
26 

Lederer 214 
Ledigenversichcrung 46 
Legegeld 226 
Lehma.nn 213 
Lehranstalten 204 
Lehrstiihle 206 
Leibl 213 
Leibniz 61. 209. 188 
Leibrente 3. 17. 62 
Leipziger Feuerversiche-
rungsanstalt 188 

Leipziger Lebensversiche-
rung 22 

Leipziger Verband 79 
Lengyel 145. 213 
Leppmann 219 
Lexis 64. 199. 212. 214. 26 
Liebhaberwert 133 
v. Liebig 216. 217 
Lieferungs- und Leistungs-

kaution 289 
Linsig 216 
Lippe 196 
Lippert 220 
Liquidităt 150 
Literatnr 208 
Littauer 214 
Lloyds 75. 129. 151. 271. 

275. 329 
Loewenberg 214. 219 
Loewy 212. 214. 25. 33 
Logophilus 214 
Lohnkii.mpfe 37 
London 34. 152. 190 
Lotterie 184 
Liibeck 196 
Liibecker Lebensversiche-
rungsbank 8 

Liibsdorff 212. 215 
Luftfahrzeuge 96 
Luftkonzern 91 
Lnrtschadenversicherung 
217 (s. auch Fliegerver
sicherung) 

Luftschiffahrt 10 
Luftverkehrsversicherung 

179 
Luftwege 179 
Luttenberger 217 
Luxemburg 47 

Mac Clintock 26 
Mac Neill 215 
Magens 240 
Makler 33. 108. 152 
Ma.kowiczka 210 
Ma.lss 218 
Manes 211. 213. 215. 21li. 

217. 219. 220 
Ma.nnheim 207 
Manoverversicherung 2i•i 
v. Marck 217. 320 
Ma.rken 181 
Ma.rktwert 133 
Markversicherung 64 
Martin 212 
Maschinen 167 
Maschinenlebensversiche-
rung 267. 325 

Maschinenunfallversiche
rung 267 

Maschinen versitlhernng 
267. 317 

Masius 209. 210. 219. 242 
Massachusetts 125 
Massenbeobachtung 115 
Ma.ssenschăden 233 
Mathematik 114. 200 
Maxima 148. 150. 191 
Maxima.lkontrolle 114. 118. 
215. 332 

v. Ma.yr 114. 115 
Mecklenburg-Schwerin 195 
Mecklenburg-Strelitz 196 
Mehrfachversicherung 207 
Mehrwertversicherung 136 
Meidung 39 
Meltzing 212. 213. 217. 259 
Mercers Compa.ny 6 
Merkantilismus 30. 203. 7. 
188 

Me.Bpolicen 173 
Messung 115 
Metropolitan 35. 49 
Mexiko 52 
Meyer 215 
Mietersatzversicherung 310 
Mietkreditversicherung 310 
Mietverlnstverslchernng 

217. 3~0 
MietvorschuBversicherung 

310. 315 
Militărdienstversicherung 

45 
Minderverwertbarkeit 219 
Minderwertige Le ben 84. 49 
Mindestprămienta.rife 279 
Minimalprll.mien 89. 95 
Ministerien 163 
Mischformen 83 
Mise 43. 62 
Mitbestimmungsrecht85. 98 
Mittelalter 24 

Zlffe:rn in gerader Sehrlft bedenten Seite dea!. Eandes, Zlffern in sehr§ger Schrift Selle de• II. Bande• 
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Mittelmeer 128 
Mitversicherung 85.112. 332 
Mobiliarversicherung 71. 
147. 188. 201 

MObelwagen 167. 172 
Mohl 209 
Moldenhauer 211. 212. 2l:l. 
215 

Molt 108 
Monopol 71. 7 6 
Moore 215 
Miihlenversicherung 190 
Miiller 150. 213. 217. 224 
Munchen 206. 207 
Miinchener Riickversiche-
rungsgesellschaft 335 

Miindelgeld 36 
Musterbestimmung 19 
Mustersatzung 170. 197 
Mutteranstalt 334 
M utterscha.ftsversicherung 

80 
Mutzenbecher 336 

Na.chkoutrolle 216 
Nachkriegszeit 36. 45. tll. 

132 194 
NachlaBschuld 184 
Nachprămie 127 
Nachschiis1e 78. 81. 841 
Nachversicherung 132 147 
Năhrungswerte 115 
Namensaktien 80 
Napoleon 89. 107 
NatiouaHikonomen 209 
Naturalersatz 120 
Naturalwirtschaft 24. 26 
N etto kostenaufstellung 3 5 
N ettomethode 34 
Nettoprll.mie 123. 146 
N euenburg 72 
Neumann 208. 218. 2Hl 
Neuseeland 65. 101. 52 
Neuzeit 29 
NewYork 13. 139 
Nichtreduktionssystem 235 
Nichtzahlung 193 
Nieberding 186 
Niederlande 28. 52. 5. 87 

(s. Holland) 
Niederlassung 192 
Nordamerika 106. 52 (s. 

Amerika) 
Nordstern 65 

· Normalpramien 95 
Normativbestimmung 156. 
.157. 246 
Norwegen 47. 52. 13 
N ottlitung 249 

Oberstes Organ 77 
Oblieg~nbeit 193 

Obmannsverfahren 236 
Obrecht 61. 208. 185 
Otfentliche Anstalt 8. 59. 

60. L'J 
Oegg 186 
Osterreich-Unga.rn 47. 52. 

72. 201. 13. 129. 254 
Oetty· 208 
Oldenburg 185. 195. 196 
Omniumpolice s. Einheits-
police 

Operationsversicberung 80. 
245 

Ordonnance de la Marine 28 
Organisation 5 7 
Organisationsformen ge-
mischte 83 

Orte, gemiedene· 199 
Ostasien 48 

Palăstina 240 
Pariser 215 
Partialschaden 121 
Pascal 208. 
Passagierunfallversiche-
rung 104 

Passiven 56 
Patentanwalt 207 
Patentversicherung 117 
Pauschalpolice191.158. 299 
Pelzversicherung 182. 272 
Pensavertril.ge 107 
Pensionskassen 41. 82. 85 
Personenversicherung 9 
Pfaffenberger 214 
v. Philippovich 209 
Physiokraten 203 
Pl"nmil.ssigkeit 3 
Plass 212 
Pliinderungsversicherung s. 
Aufruhrversicherung 

Polen 72 
Police 28. 110 
Policendarlehen 21 
Police, offene 133 
Police, pril.mienfreie 39 
Police, taxierte 133. ,'J10 
Policenverfall 38. 66. 70 
Politik 156 
Polizeiwissenschaft 209 
Pool 911. 180 
Portugal 52. 123 
Positionen 205 
Post 71. 124. 162. 167. 181 
Postversicberung 72 
Pothier 208 
P. P. I -Klausel 13-i 
Prămie 81. 192. 31. 41:). 120. 

131. 165 
Prămienberechnung 111. 

11!1. 14fl. 1li!J. 266'. 344 

Prămienbestimmungsgriin
de 214 

Prămienermli..Bigung 58.17 4 
Prămienreserven 169. 81. 

33 
Pramienriickgewăhr 38. 43. 

92. 343 
Pramientarifierung 213 
Pramieniiberschiisse 153 
Pramienverfahren 127 
Prămienzahlung 150 
Prange 97. 213. 215. 219 
Praventivkontrolle 216 
Preis 112 
Preisdifferenz 218 
Preiskartelle 86 
Preisriickgang 219 
Preu.Ben 70. 106. 4. 186. 194 
PreuBischer Beamtenverein 
101 . 

Price 7 
Privatbeamte 81 
Privatbetrieb 7o 
Privatstatistiken 50 
Privatversicherung 8. 9. 60 
Privatwirtschaft 38 
Produktionskosten 120 
Proportionalitat 119. 120 
Provinz 59 
Provinzialinstitute 71 
Provinzialverbande 109 
Provisionen 82. 134 
Provisionsabgabe 107 
Provisionsklassen 104 
Proze.Bkostenversicherung 

329 
Prudential 65 
Priifungsstellen 97 
Publizităts•ystem 156. 157 

Queensland 72 
Quetelet 26 
Qnotenrfickversicheruu;; 
339 

Rabatt 126. 128. 95 
Uaffinerien 219 
v. Rasp 92. 199. 212 
Rau 122. 209 
Realkredit 217 
Rechnung, fiir fremde 1112 
Rechnungsgrundlage 124. 
35. 65 

Rechnungslegung 141. 60 
Rechtsanwalt 115 
Rechtshilfeversicherung329 
Rechtsmittel 167 
Rechtsschutzversicherung 

113 
Rechtsverfolgung 1,13 
Reduktion 39 
Rerlnktionssystem 285 

1f, ., 
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Reescomtekredithaftungs- Risiken, notleidende 199. Scbadenerhebung 130 
versicherung 301 282 Schadenersatz 105 

Regenwetterversicherung Ri8ikenspezialisierung 265 Schadenhăufigkeit 191 
260 Risikenteilung 85 Schadenhohe 1ll9 

Regulierung 148 Risikentrennung 216 Scharlenliquidatoren 99 
Rehm 212 Ri8ikenverteilung 122 Schadenregulierung 137. 
Reichsabgabenordnung 182 Ri8ikeniibernahme 41 119 
Reichsauf:<ichtsbeborde Risiko 7. 63. 110. 116. 150 Scharlenreserve 140 
166 (s. Aufsicbtsamt und Risikopolice 46 Schadenstatistik 112. 120 
Staatsaufsicht) Risiko, Versicherung auf Scbadensversicherung 9. 98 

erstes Risiko 134. 223 Schadenswahrscheinlich-
ReichsgewerbeordnunglG3. Ristorno 147 keit 120 

170 
Reichshaftpflichtgesetz 88 
Reichsindexzifl'er 121 
.Reichskanzler 169 
Reichsnotopfer 179. 182 
Reichsrat 166 
Reichsstempelgesetz 17 9 
Reichsstrafgesetzbuch 176 
Reichstarifvertrag 98 
Reicbsverband der Privat-
versicherung 92 

Reichversicherungsanstalt 
fur Angestellte 152 

Reichsversicherungsord
nung 164 

Reingewinn 154 
Reisegepac kversich erung 
173 

Reiseunfallversicherung 91 
Reiseversicherung 5. 14.1 
Reklame 82 
Rekurs 167 
Rennversicheruug 245 
Itentabilitat 150. 152 
Rente 100 
Rentenkauf 3 
Rentenvl'rsichermJg 3.10. 

41. 42. 61 
Reparaturunfăhigkeit 146 
Reparaturunwiirdigkeit146 
Repressalienklausel 142 
Repressalienversicherung 
175 

Reserve 19 (s. Priimien-
reserve) 

Hettungspflicht 130 
Retrozession 345 
Reuling 210 
ReuB 212 
Revisoren 10u 
Rbeinschiffahrtsversicbe-
rung 157 

Rhodez 274 
Ribbius 218 
Richter 214 
Rinderpest 241 
Risiken, abgelehnte 177 
Risikenausgleich 50. 282 
Risiken, geîă.hrliche 48 

Rocca 211 Schadenzahlungen 146 
Roelli 18G Scbaefer 217. 219. 336 
Rohrbeck 83.125. 216. 217. Schaeffer 212 

238. 239 Schaffle 42. 45. 209 
Rohzucker 219 Schatzbarkeit 6. 13. 14. 115 
Romberg 215 Schaube 212 
Roscher 209 Scbaufensterinhalt 266 
Rose 218 Schaumburg-Lippe 196 
Rothbarth 216 Scbenkungssteuer 184 
Royal 6 Scbevichaven 214 
Rubinow 215 Scbiedsrichter 344 
Hiickgewahr 38 Schiffsbautecbnik 21 
Riickgewabrversicherung Scbiffshypothekenbank 302 
92 Schiffsklassifikation 153 

Riickkauf 39. 40 Schiffslebensversicherung 
Riicklagen 14.0. 33 (s. auch 325 
Reserve) Schiffsmiete 134 

Riicknrsicberong 33. 54. Schiffsunfallstatistik 152 
91. 111.114. 121. 146. 198. Schlachtviehverslche· 
217. 134. 150. 330 rnng 68. 2/JO 

Riickwartsversichernng lil Schleicbhandelsversiche-
Riibenverwertung 219 rung 133. 175 
Rumănien 52 Scbmerler 26 
Runge 210 Schmidt 210 
Rullland 62. 72. 129 Schmoller 210 

Sabotageversicherung 293 
S1lchlebensversicbernng 

217. /J21 
Sachschaden 201 
Sachsen 195. 253 
Sachsen-Altenburg 196 
Sachsen-Koburg 196 
Sachsen-Weimar 195 .. 252 
SacbversichE~rungen 9 
Sachverstăndige 131. 160. 
146. 210 

Sammelversicherung 191 
Samwer 199. 212 
San ~'ranzisko 3!. 204 
Sanierungsverfahren 167 
St. Gallen 76. 7.1 
St. Girons 217 
Santerna 208 
Saski 209 
Schaden 14. 39. 138 
Schadenanzeige 233 
Scbadenbesicbtigung 146 
Scbadendeckung 118 

Schmuckgegenstande 172 
Schneider 212 
Schottland 87 
Schreibmaschinenversiche-
rung 273 

Schiilerversicherung 95 
Schuttensack 216 
Schulen 208 
Schuljugend 95 
Schweden 47.52.13 30. 52. 

33.2 
Scbweiz 33. 47. 5:!. 72. 75. 

172. 188. 201. 1!J. 71. 111. 
196. 254 

Schwungradversicherung 
317 

Seedarlehen 26. 27. 12.2 
Seekriegsrisiko 18 
Seekriegsversicherung 132 
Seepramie 151 
Seerăuber 5 
Seereiseun fallversicheru n g 

91. 92 
Seeverslchernng 26. 68. 

186· 121 
Zifl'ern in gerador Schrift bedeuten Seite des I. Baudes, Ziiiern in sohr~ger Schriit ::iei!<: des II. Bandes. 
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See~ersichernngs
bedingungen 129 

Seidenraupenversicherung 
254 

Selbstauslese 27 
Selbstbebalt 19. 339 
Selbstbeteiligung 138. 1.18. 

206. 231 
Selbstdeckung 19. 138. 244 

(s auchSelbstversicherung) 
Selbsthilfe 42 
Selbstmord 20. 44 
Sl'lbstversicllernng 4. 17. 

17. 194 (s. auch Selbst
deckung, Eigendeckung) 

Selbstvt-rwaltung 60 
Selektionssterbetafeln 28 
Seminare fiir Versiche-

rungswissenschaft 202. 205 
Serbien 47. 62. 238 
Serien 139 
Sicherheitsfonds 140 
Sicherheitsvorschriften 193. 
212 

Sicherungszuschlli.ge 124 
Sieveking 216 
Singer 211 
Sin kenmachen 17 5 
Skandinavien 13 
Sklavenversicherung 4 
S5hner 214 
Solawechscl 80 
Sombart 31 
Sozialisierung 58. 61. 72 
Sozialpolitik 85. 204 
Sozialversicherung 8. 9. 19. 
36. 68. 217 

Sozienversicherung 183. 46 
Sozietăten 187. 189. 333 
( s. auch Feuerversiche
rung, 5ffentliche) 

Spanien 28. 4 7. 52. 89. 128. 
332 

Sparen 15 
Sparkassen 70 
Sparversicherung 55 
Spediteure 159 
Spezialagenten 102 
Spezialărzte 79 
Spezialexamina 207 
Spezialisierung ::12 
Spiegelglas 264 
Spiel 6. 16. 28 
Sport 92 
Springlerapparate 214 
Sprinklerschadenversiche-

Staatsbetrieb 70 Tabellen 61 
Staatsfinanzen 65 Tantiemen 64 
Staffelversicherung 13:! Tarifierung 151. :J29 
Statistik 6. 45. 60.114. 218. Tarifsystem 230 
217 Tarifvereinigungen 88. 91 

Stefan 218 Tarifvl'rtrag So. 98 
Stein-Hardenberg 241 Tarn 211 
Stellenlosigkeitsversiche- Tarncke 214 
rung 327 Taschendiebstahlversiche-

Stempelbuch 180 rung 284 
Stempelgesetz 179 Taxatoren !!9 
Stepbinger 40. 212 Taxen 13o.139.198 209.236 
Sterbegeldversicherung 10. Taylorsystem 114 

64 Technische Hochschulen 
Sterbekassen 23. 182. 8. 58 206. 207 
Sterbenowahrscheinlichkeit Teilbedingungen 101 
Sterbetafeln 26. 31 [26 Teilhaberversicherung 46 
Sterblicbkeitsforschnng Teilschaden 146 
6. 23 Telegrammversichernng. 

Sterblichkeitstafeln 23 326 
Sterblichkeitsursachen 23 Telephonversicherung 273 
Stettiner System 18 Templeman 216 
Stenern 148. 178 (s. auch Termeulen 303 

Finanzpolitik) Teuerungsversicherungen 
Steuerbeh5rde 180 222 
Steuerfl.ucht 93 Teuerungszuschlage 171 
Steuergesetz 162 Tbaer 224. 241 
Stiell 185 Theorie 36. 204 
Stier-Somlo 213 Thieme 336 
Storne 37 v. Thuemen 216. 226 
Straccba 208 Tiergattungen 245 
Strafgesetzbuch 163. 175 Tierseuchen 240 
Strandungsfall 142 Tilgungsversicherung 183 
Streikentschădigung 6 T5chteranstalten 33. 334 
Streikschutz 319 Todesfallversicherung 4 
Streikverluste 318 (s. Lebensversicherung) 
Streikversicherung 311-! Todesursachen 28 
Struckmann jr. 186 Tonti 4 
Struensee 157 Tontinen 4. 13 56 
Sturmschil.denversicherung Totalschăden 121 

s. Sturmversicherung Totalverlust 142. 14:! 
Stuttgarter-Berliner Ver- Totenlisten 25 

sicherung A.-G. 221. 271. Transportversicheruug 
290 54. 92. 165. 121. 182. 198. 

Stuttgarter Kreditversiche- 216. 272 (s. auch Seever-
rung 298 sicherung und Binnen-

Studiengeldversicherung 44 transportversicherung) 
Sturmschădenstatistik 262 Transportversicherungs-
Stnrmversichernng 216. verband 93. 179 
261 Tropenversicherung 4'3. 4.9 

Subdirektor 102 Tuberkulose 30 
Subrogation 197 Tumultgesetz 291 
Suchsland 216 Tiirkei 48. 52 
Siidafrika 129 
Siidseekompanic DJ5 
Siidseeschwindel 6. 297 
Sii.6milch 208. 63 rung 259 

Staatsanstalten 9. 
236 

26. 195. Summenriickversicherung 

ţjberfahrtsgelder 134 
Uberschwemmungslchăden 
259 

Uberschwemmungsvtlr
sichernng 217 

Uberversicherung 18:>. 176. 
196 

Staatsaufsicht lo6. 
163 

Staatsbea.mte 206 

340 
158. Summenversicherung 9 

Superintendent 105 
System 8. 60 Umlageverfabr<Jn 78. 126. u9 
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Umsa.tz 42 
Umsa.tzsteuergesetz 179. 

180 
Umtauschpolice 46 
Umwandlung 39 
Umzug 279 
Umzugsgiiter 167. 171 
Unanfechtbarkeit 16 17. 21 
Unfall 98 
Unfallfolgen 100 
Unfallka.ta.strophenverband 

91 
Unfallstatistik 96 
Unfallverhiitungsvorschrif
ten 98 

Unfallversicherung 54. !58. 
198. 216 86 

Unfallversicherungsver
.band 90 

Ungarn 47. 129 (s. auch 
Osterreîch) 

Universalitat der Baftung 
133 

Universa.lpolice s. Einheits-
police 
Universităten 206 
Unkostenreservefonds 140 
Unkostenvergleichung 149 
Unruhen 291· 
fJnteragenten 102 
Unterdriickung 39 
Unternehmungen 62. 168 
Unternehmungsformen 31 
Unternehmerinteressen 204 
Unternehmerverbănde 85. 
86 

Unterricht 204 
U nterschlagungsversiche-
rung 285 

Unterstiitzungswesen 6 
Untersuchung, ărztliche 29 
Unterversicherung 134 
Unverfallbarkeit 16. 21 
Uruguay 72 

Valorenversicherung 181 
Valutaverănderung 14 
Vandersee 213 
Vaterlăndische Feuerver-
sicherungaaktiengesell
schaft 188 

Vatke 213 
Verbiinde 85. 88. \lO. 112. 

93. 96. 201. 335 
Verbandsselbstversiche-
rung 18 

Verbilligung 62 
Verbote 5 
V erbrechen 50 
Verbreitung 50 
Veredelungspolice 160 
Verein der Bremiachen See-

versicherungsgeaellschaf
ten 86 

Verein Deutscher Lebens
versicherungsgesellschaf
ten 89. 339 

V erein fiir V ersicherung8-
wissenschaft 202 

Verein Hamburger Asse-
kuradeure 86. 130 

Vereine, gemischte 77 
Vereine, kleinere 77. 79 
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Versicher u ngs wesen \ 
Von Prof. Dr . .!. Manes 

Band I: A 1 J g e mei n e Ve r s i c h e r u n g s l e h r e 
Band II: B e s o n d e r e Ve r s i c Il e r u n g s 1 e h r e 

3., neubearbeitete und erweiterte Auflage 

Aus den Besprechungen der zweiten Auflage: 
"Dieses W e;:k war das erste, welches das gesamte Versicherungswesen als 

selbst!tndigen Ausscbnitt des sozialen Lebens zugleich wissenschaftlich und 
doch in angenehm-lesbarer Form behandelte; es hat fruchtbar gewirkt." 

( Geh.Justizrat Prof. Dr. Ehrenberg, Leipzig. "DeutscheJnristenzeitung.") 
"Es bietet eine vorziigliche, weithin und scharf herumleuchtende Einfiihrung 

in das Privatversicherungswesen, dje ·dem aufmerksamen und fleiJ3igen Leser 
eine umfassende und substantielle Ubersicht liber dieses Gebiet zu vermitteln 
vermag." (Prof, Dr. R. de Waha. "Archiv f. Sozialwissensch.") 

"Die erste Anlage und die Fortfiihrung eines Buches wie das vorliegende 
sind an Bedingungen geknlipft, die nur selten in einer Person vereinigt sind; 
sie erfordern eine lebhafte Fiihlungnahme mit den Kreisen der Praxis und die 
Gelegenheit, die Fachliteratur in m5glichst ausgedehntem MaBe heranziehen 
zu k5nnen. Dies alles trifft bei dem Autor kraft seiner Stellung zu, und die 
Redaktion des von "ihm herausgegebenen V ersicherungslexikons verschaffte 
ihm jene wertvolle Ubersicht liber das Ganze, deren Wirkungen man in der 
Neuauflage deutlich wahrnehmen kann." 

(Hofrat Prof. Dr. E. Czuber. "Zeitscbr. f. d. ges. Vers •• Wissenschaft.") 
"Die Schilderung ist leichtfa.6lich und klar. Das Buch ist nach Anlage 

und Ausgestaltung auch zur Einflihrung in das Versicherungswesen 
bestens geeignet, es gewăhrt einen guten und namentlich geschlossenen tJber
blick und ist damit ebenso Lehrbuch wie Handbuch. Dabei bietet es auch 
dem mit der Materie Vertrauten manch neuen Gesichtspunkt und besonders 
viel originelles Material durch die stetige Heranziehung des ausliindi~cben 
Versicherungswesens." (Dr.H. Meltzer. "J ahrb. f. :Nat.-Okonomie u. Statistik.'') 

"Das vorliegende Werk ist a.uch fernerhin neben den Grundziigen des 
Versicherungswesens (Leipzig 1911, 2. Aufl.), sowie dem gro6ziigigen Ver
sicherungslexikon von 1908 und dem hierzu soeben erschienenen Erg!tnzungs
band berufen, Versicherungsbehorden, Versicherungsgeselltichaft en, Ver>icherun~s
fachm!tnnern in Literatur und Praxis, sowie Lernenden als unentbehrlicher 
Fiihrer zu dienen." (Dr.jur.Richurd Horn. ,,Preul3. Verwaltung;.blatt."} 

,,Jedem, der sich theoretisch oder praktisch mit Fra.gen der Versicherung 
beschăftigt bat, sind die Veroffentlicbungen von Manes liingst zu einem 
unentbebrlichen Handwerkszeug geworden. Es wăre iiberflu~sig. sie besonders 
zu empfehlen.'' (D. w. "Zeitschr. r. d.ges.kuufm. UnterrichtswesPn.") 

"Als Generalsekretiir des Deutschen Vereins fiir Versicherungswissenschaft 
und Herausgeber der Zeitschrift f'iir die gesamte Versicherungswissenschaft 
bat der Verfasser besonders giinstige Gelegenheit, in alle Zweige der Ver
sicherung und ihre Entwicklung Einblick zu bekommen. Daher ist denn auch 
das neue Hand- und Lehrbuch belehrend und zuverl!tssig wie kein zweites in 
bezug auf den heutigen Stand des Versicberungswesens." ("Literar.Zentrulbl."} 

"Zusammenfassend lii.6t sich das Buch dahin charakterisieren, da.6 es 
ein eb:mso tii.:htiges wie interessantes Lehrbuch fiir die des Versicherungs
wesens Unkundigen darstellt, welches gleichzeitig dieses nach seiner allgemeinen 
Seite hin, wie in allen seinen Einzelzweigen nach dem neuesten Stande der 
Wissenscbaft und Praxis behandelt und zudem die neuesten Forschungen des 
In- und Auslandes, sowie die tats!tchlichen Verb!tltnisse auf dem Gebiete des 
gesamten Versicherungswesens beriicksicbtigt." (Dr. F. Schmidt.. ,,Germania.") 

Verlag von ll. G. Teubner iu Leipzig unu Herlin 



Unter der Schriftleitung des Verfassers vorliegenden Werkes 

Professor Dr. Alfred Manes 
e r s c h e 1 n t i m 22. J a h r g a n g 

Zeitschrift 
fiir die gesamte Versicherungswissenschaft 
Herausgegeben vom Deutschen Verein fUrVersicherungswissenschaft 

Stănd i ge A biei 1 un gen de r Zei tsc h ri ft: Abhandlungen, 
Rechtsprechung, Sprechsaal, Bilcheranzeig en, Biicher-
schau, Versicherungsrundschau uber lnland und Ausland. 

Die Zeitschrift kann beim Verlag, aber auch bei jedem Buchhandler 
des lnlands wie des Auslands abonniert werden. Das Jahresabonnernent 
fiir vier Hefte, welche am l. jeden Vierteljahres erscheinen-;--kostet M. so:-::=-. 
(Hierzu kommen fiir das Ausland Valutazuschlăge.) ----

Zu den international eu Mit a rb e ite rn der Zeitschrilt gehiJren die her
vorragendsten Theoretiker und Praktiker des privaten wie d~s sozialen 
Versicherungswesens. 
Dle Zeltschrlft nlmmt Stellung zu allen wichtigen Fragen; sie berichtet 
ilber alle wichtlgen Vorgănge auf dern Gesamtgebiet der Versicherung. 

Verlag E. S. Mittler & Sohn 1 Berlin SW 68, Kochstraf3e 68-71 

Ulorterbucf) ber i}anbelstunbe 
'non t)anbd~i(!)ulbireftor Dr. 'U. ~Utd u. OuftiJrat Dr. ?li. e:traut} 

3ugleid) fiinffprad)igcs Wiirterbud) 1Ufammrngeft. Ut o.'l.i. ;Atan~au&, oerpn.'no!metfd)~r-
(!eubnm; tldne $ad)wiirterbud)er ~b. 9.) IDeb. 1U. 25.--

<fin uncrttbrbrlidl<s :Jluslunft•mltlrl frlr \)anbd unb flnbuftrl<, ba> iibH aHe whtfdtaf!'ich<n, Ido· 
nH<brn uni> w:bthdlen ~togcn bu faujmânnifd'en frbens U.1 ie .Ucmr unb t'Orf(, 0pr;:,Heur, t .. :grthult~rj 
:Jlo<nt, 'lllafl<r, Jtommilfloniir, 'U<!trbt mit )Joft unb (fifrnbuhn, bus :Xrd)t b<s J'\altitnahm;, brn ;iah'un,J>' 
octh<'f, ~!t buchhalterifit)en unb red)nedfctJm Jhh·lfrn 1m tirtlitb, 'J\ctlam~ u. a. rn. unttrn.bt<t. D~ut\,fl
lontl nnb bit t.t.-.îdltlgeren fânbcr brt 1l1dt wctben f\'lllt)dicftltd'J~geograp~if,h un~ bani)<'$ffllttftiidl bcuad)w, 
G:mîuhc, Jlusful)1', 111Un,en, '21iol}t !lnb CtjttvHiHe an!o'lcgrbcn. Uefonbl'r!J fei buoDr~J.:boben, baj} ~i: 
mtd'lligften ~\ld)an5bdi,tr1 bie in bm cdlgcmtfnen e:.'ia\bwi.ltttrblidl('tn ~um,·ift mdH .tn!boltcn fine, ln rtft 

€ptad)en, unb )tl'at lfngltf<b, ~ran)o!tf~. eltalirmfd) un~ eJpamfd) tl'lrb<rQeg,f;m ""'"'"· 

Worterbuc{l ber Warentunbe 
'non Prof. Dr. 911. Pictf&, 

(!r.ubners fletne $ad)wort~rbiid)er ~b, 'J.) @cb. 1Tl. 25. 

<f>lbt un tu !jnoorb<bung b<5 Wefentlid'·<n '"""liiifig< 'Jluofunft tib"t JV<XI "Jtoi,itc frc, <:n .. •i1!t<ff·:, 
1J<tlb~ un" ({}QnJHJCUqnifie fiimrfi~a ~)cro~rbe unb Jnbuuticn nad:) Urjpntng, OCO(ll:tlflbâ,tltt n~.·zrunf 1 

<!HJm/.:hllfrcn, 'ticratbtttunq unt~ '1Jcrwen;)nnn, babd aud) llie J{cnnJtiCbm bd II~tb('it unt'! ~le i)ilufifillcn 
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