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Vorwort 

Das Deutsche Postwesen hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte auBerordentlich entwickelt. 
Eine ganze Anzahl neuer Dienstzweige, von denen nur der Postscheckverkehr, der Kraftpostdienst, 
der Luftpostverkehr, der Rentenzahlungsverkehr usw. erwahnt seien, ist zu den alten hinzugetreten. 
AuBerdem ist das Reichspostwesen durch die Aufnahme der Landespostverwaltungen von Bayern 
und Wiirttemberg vereinheitlicht und durch Schaffung des selbstandigen Unternehmens "Deutsche 
Reichspost" aus der allgemeinen Reichsverwaltung herausgenommen worden. Die Hauptzweige des 
Postdienstes haben sich immer mehr gegliedert, was zu einem standigen Anwachsen der Arbeitsteilung 
in Verwaltung und Betrieb der Deutschen Reichspost gefiihrt hat. So ist es allmahlich dahin gekom
men, daB der einzelne das weitausgedehnte und stark aufgeteilte Arbeitsgebiet der Deutschen Reichs
post kaum noch zu iibersehen vermag. Das Fachschriftentum erortert zwar viele Einzel£ragen, zum 
Teil ausfUhrlich und mit wissenschaftlicher Griindlichkeit, jedoch ohne den gebotenen Zusammenhang 
mit den allgemeinen Aufgaben. Insbesondere fehlt es an einem groBeren Werke, das einen Gesamtiiber
blick iiber das Arbeitsgebiet der Post vermittelt und sowohl dem Fachmann wie dem Nichtfachmann 
zuverlassige Antwort auf alle Fragen gibt, die tagtaglich iiber Verwaltung oder Betrieb der Post auf
tauchen. Das Bediirfnis nach einem solchen Werk ist aber unzweifelhaft allgemein vorhanden. 

Hier solI das vorliegende Buch eintreten und die Liicke ausfiillen. Um es fUr den Handgebrauch 
maglichst geeignet zu machen, war die Form einesWarterbuchs, das den Stoff in kurze, nach der Abc
Folge geordnete Aufsatze zerlegt, ohne weiteres gegeben. 

Das Handworterbuch umfaBt aIle Gebiete des deutschen Postwesens, den gesamten Postver
waltungsdienst und Postbetrieb in allen ihren Zweigen, das Postrecht, das Postgebiihrenwesen, die 
Wirtschafts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten, das Postfuhrwesen, den Postbau, die Personal
angelegenheiten, die Wohl£ahrtseinrichtungen, die Postgeschichte usw. Ferner bringt es Angaben 
iiber die Lebensgeschichte der um das deutsche Postwesen verdienten Manner sowie eine Ubersicht 
iiber die wichtigsten Werke des Postfachschriftentums. Auch die Angelegenheiten des Weltpostver
eins und die Posteinrichtungen samtlicher Kulturstaaten der Erde werden so erschapfend dargestellt, 
wie es auf Grund der erreichbaren Quellen maglich war. 

Zahlreiche Abbildungen erlautern das geschriebene Wort und geben zugleich einen Einblick in 
Werdegang und Getriebe der Post. 

Die Aufsatze sind im allgemeinen nach den vier Richtungen: Geschichte, Recht, Wirtschaft, 
Betrieb gegliedert. Das Schriftwesen ist weitgehend beriicksichtigt worden, um den Leser instand zu 
setzen, durch Nachlesen der Quellen usw. das zu erganzen, was im Handworterbuch nur andeutungs
oder auszugsweise gebracht werden konnte. Bei der Darstellung ist auf Klarheit, Kiirze, Vollstandig
keit und Zuverlassigkeit der Angaben besonderer Wert gelegt worden. Wiederholungen haben sich 
nicht immer vermeiden lassen. Der Leser wird aber dariiber hinwegsehen, da sie ihm das Nachlesen 
an anderen Stellen ersparen, also die Benutzung des Buches erleichtern. 

Herausgeber und Mitarbeiter sind bemiiht gewesen, die Verhaltnisse nach dem neuesten Stande 
sachlich und erschopfend zu schildern. Gleichwohl weist das Werk, was bei seinem Umfang und weit
schichtigen Inhalt nicht wundernehmen darf und woriiber sich die Herausgeber nicht im Zweifel 
sind, noch an manchen Stellen gewisse Unvollkommenheiten auf. Dies gilt insbesondere fUr die ge
schichtlichen Angaben. Die Schuld daran .liegt aber weniger an den Verfassern als vielmehr daran, 
daB die deutsche Postgeschichte seit Stephans beriihmtem Werke nicht mehr zusammenhangend 
geschildert worden ist, und daB auch die i\kten nicht mehr vollstandig vorhanden sind. 

Unsern Mitarbeitern sind wir fUr ihre treue;und hingebende Tatigkeit zu groBem Danke ver
pflichtet. Dank schulden wir auch dem Verlage, der uns stets hilfreich zur Seite gestanden und kern 
Opfer gescheut hat, um das Buch wiirdig auszustatten. 

So mage das Werk, das ein gewaltiges MaB von Arbeit in sich schlieBt, als erstes seiner Art den 
Weg in die Offentlichkeit nehmen. Mage es zu seinem bescheidenen Teile Kunde davon geben, wie 
vielseitig der Postdienst gestaltet ist, welche hohen kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Auf
gaben die Post zu erfiillen hat und mit welch ernstem Wollen daran gearbeitet wird, sie zu einem 
brauchbaren und schlagfertigen Werkzeug der deutschen Volkswirtschaft zu gestalten. 

Berlin und Frankfurt (Oder), im Oktober 1926 Die Herausgeber 



Verzeichnis der Mitarbeiter 

Hugo Bachmann, Postrat in Berlin 
Johannes Bergs, Ministerialrat im Reichspostministerium 
Hermann Boedke, Oberpostrat in Berlin 
Berthold Brandt, Postrat in Diisseldorf 
Johannes Brunner, Ministerialamtmann im Reichspostministerium (Abt. Miinchen) 
Otto Gebbe, Ministerialrat im Reichspostministerium 
Richard Goldberg, Postrat in Berlin 
Fritz Gregor, Ministerialamtmann im Reichspostministerium 
Walther HeB, Abteilungsdirektor in Chemnitz 
Albert Jacobs, Ministerialamtmann im Reichspostministerium 
Heinz Kasten, Oberpostbaurat in Berlin -
Adolf Korzendorfer, Oberregierungsrat in Regensburg 
Karl Krause, Ministerialrat im Reichspostministerium 
Paul Liebe, Postinspektor im Reichspostministerium 
Alfred Lorek, Ministerialrat im Reichspostministerium 
Karl Lucke, Ministerialrat im Reichspostministerium 
Paul Miiller, Dr. jur., Postdirektor in Potsdam 
Arth ur Niggl, Dr. jur., Prasident der Oberpostdirektion in Niirnberg 
Fritz Nissle, Postbaurat in Berlin 
Friedrich Ribbe, Postrat im Reichspostministerium 
Karl Schneider, Dr. jur., Ministerialrat im Reichspostministerium 
Hans Schwaighofer, Professor, Dr.-Ing., Oberregierungsrat in Miinchen 
Werner Schwarz, Ministerialrat im Reichspostministerium 
Konrad Schwarz, Postdirektor in Perleberg 
Karl Sobanski, Ministerialamtmann im Reichspostministerium 
Erich Staedler, Dr. jur., Postrat in Berlin 
Georg Thiel, Oberpostdirektor in Berlin 
Curt Traxdorf, Oberpostinspektor im Reichspostministerium 
Karl Wiechmann, Oberpostinspektor in Berlin 
Hermann Wolpert, Oberpostrat in Stuttgart 
Otto Ziegelasch, Ministerialrat im Reichspostministerium 



Verzeichnis der Abkiirzungen 
a) Allgemeine J.bkiirzungen 

B.a. O. = am angegebenen Orte ' GPK = Generalpostkasse RPV = Reichspostverwaltung (Reichs-
AB = AusfUhrungsbestimmungen HGB = Handelsgesetzbuch vom 10. Mai Post- und Telegrapheuverwal-
Abs. = Absatz 1897 (RGB! s. 219) tung) 
Abschn. = Abschnitt LD. = im Durchschnitt RStGB = Strafgesetzbuch fiir das Deutsche 
Abt. = Abteilung Jg. = Jahrgang Reich yom 15. Mai 1871 
ADA = Allgemeine Dienstanweisung flir OPD = Oberpostdirektion(en) RTV = Reichstelegraphenverwaltung 

Post und Telegraphie OPK = Oberpostkasse(n) s. = siehe 
Anh. = Anhang PA = Postamt 

S. = Seite AnI. = Anlage PA = Postamter 
Anm. = Anmerkung PAg = Postagentur( en) s. d. = siehe dies (Stichwort), siehe dort 
Art. = Artikel PAust = Postanstalt( en) sog. = sogenannt 
Aufl. = Anflage PG = Gesetz iiber das Postwcsen des Sp = Spalte 
ausschl. = ausschlieBlich Deutschen Reichs Yom 28. Ok- TRA = Telegraphentechuisches Reichs-
Bd. = Band tober 1871 amt 
Beil. = Beilage PO = Postordnung u. a. = unter anderem betr. = betreffend PSchA = Postscheckamt 
BGB = Biirgerllches Gesetzbuch PSchA = Postscheckamtcr VA = Verkehrsamt 
BPA = Bahnpostamt PSchO = Postscheckordnung VA = Verkehrsamter 
BPA = Bahnpostamter RGB! = Reichsgesetzblatt VAnst = Verkehrsanstalt(en) 
Cts. = Centimen RGSt = Entscheidung( en) des Reichs- Vf = Verfiigung 
DA = Dienstanweisung gerichts in Strafsachen vgl. = vergleiche 
dergl. = dergleichen RGZ = Entscheidung( en) des Reichs- vH = Yom Hundert 
DRP = Deutsche Reichspost gerichts in Zivilsachen VO = Vollzugsordnung 
e. F. = eintretendenfalls RHO = Reichshaushaltsordnung yom WPV = Weitpostverein 
einschl. = einschlieBlieh 31. Dezember 1922 WPVertr = Weltpostvertrag, WeltpoBtver-
Erl. = ErJauterung RPA = ltcichspostamt trage 
Fr. =' Frank( en) RPM = lteichspostministerium ZPO = ZivilprozeBordnung flir das 
g. F. = gegebenenfalls RPl!'G = lteichspostfinanzgesetz von1 Deutsche Reich yom 30. J anuar 
GPA = Generalpostamt 18. Marz 1924 1877 

b) J.bkiirzungen fUr hiiufig erwiihnte Biieherwerke und Faehzeifsebriften 
Arehiv = Arehiv fiir Post und Telegraphic. Herausgegchen im Auf

trage des Reichspostministeriums. Verlag: Postzeitungsamt, 
Berlin W 

Nickau-Herzog = Die Postordnung vom 22. Dezember 1921, crHiutcrt 
von Dr. Nickau, Postrat im Reichspostmiuisterinm. Fort
gesetzt von H. Herzog, Ministerialrat beim Reichspostmini
sterium. Dritte Auflage. Georg Konig, Berlin 1923 Aschenborn = Das Gesetz iiber das Postwesen des Deutschen Reichs 

yom 28. Oktober 1871 und die Vorschriften der ReichsveI'
fasBung iiber das Post- und Telegraphenwesen (Art. 48 - 52) 
erIautert. Julius Springer, Berlin 1908 

Dambach = Gesetz iiber das Postwesen des Deutschen Reichs vom 
28. Oktober 1871. 6. Auflage. Richard Schoctz, Berlin 1901. 

DVZ = Deutsche Verkehrs-Zeitung. Woehenschrift flir das Post
und Telegraphenwesen und fUr die Interessen der deutschen 
Verkehrsbeamten. Georg Konig, Berlin 

Herzog = Der Auslandspostverkehr nach den Weltpostvcreinsver
tragen von Stockholm vom 28. August 1924. Von H. Her
zog, Prasident der Oberpostdirektion Frankfurt (Oder). 
Band 25 der Sammlung Post und Telegraphie in Wissen
Behaft und Praxis. R. von Decker's Verlag (G. Schenck), 
Berlin 1925 

Jubilaumsdenkschrift = L'Union Postale Universelle, sa fondation 
et son developpement. Memoire pUblie par Ie Bureau Inter
national it l'occasion du 50e anniversaire de L'Union 1874 
bis 1924. Impression et Execution Etablissements Benziger 
& Cie., Einsiedeln (Suisse) 1924 

Meyer-Herzog = Die Deutsche Post im Weltpostverein und iill 
Wechselverkehr. Von A. Meyer, Postrat. Zweite, vermehrte 
und veranderte Anflage nach dem Stande vom 15. Juli 1908 
bearbeitet von H. Herzog, Oberpostinspektor. Julius 
Springer, Berlin 1908 

Niggl = Das Postrecht. Die Vorschriften des inlandischen und inter
nationalcn Postrcchts (mit EinschluB des Postscheckrechts) 
erliiutert. W. Kohlhammer, Berlin-Stuttgart-Leipzig 1914 

Recueil = Recueil de renseignements sur l'organisation des Admiui
strations de I'Union et sur leurs services internes. Public 
par Ie Bureau International. Mai 1923. Dam Supplement 
1924 und 1925 

Scholz = Das Post-, Telegraphen- und Fernsprechrecht systematisch 
dargestcllt. Sonderabdruck aus: Handbuch des gesamten 
Handelsrcchts, herausgegeben von Viktor Ehrenberg, 
5. Band, II. Abteilnng. O. R. Reisland, Leipzig 1915 

Sieblist = Die Post im Auslande. 4. Auflage. Julius Springer, Berlin 
1909 

Stcphan = Geschichte der PreuBischen Post von ihrem Ursprunge bis 
auf die Gegcnwart. Nach amtlichen Quellen von H. Stephan, 
Kiiniglich PreuBischem Post-Rat. Verlag der Koniglichen Ge
heimen Ober-Hofbuchdruckerei (R. Decker), Berlin 1859 

VBW = Verkehrs- und Betriebswissenschaft in Post und Telegraphie. 
Zeitscbrift fUr den Post- und Telegraphenbetrieb, fiir die 
Fortbildung der~Beamten und fiir Verkehrsgeschichte. Mit 
Unterstiitzung des Reichspostministeriums herausgegeben 
von Postrat Laurenz Schneider, Berlin, Oberpostinspektor 
Karl Wiechmann, Berlin, Postrat Dr. Alfred Karll, Frank
furt(Main). Druckund Verlag: GeorgKonig, Berlin'NO 43 

Woleke = Postrecht. Sammlung Goschen. G. 1. Goschensche Ver
lagshandlung, Leipzig 1909 



Abbauten, urspriinglich Wohnstatten und Niederlas
sungen, die bei Teilung von stadtischen oder landlichen 
Grundstiicken vom Stammgrundstiick entfernt errichtet 
sind, und denen in der Regel ein eigener vom Hauptort 
unabhangiger Name beigelegt wird_ Der Ausdruck ist 
spater auch auf andre abseits gelegene Einzelnieder
lassungen ausgedehnt worden. 

Abbuehungsverfahren (A.). Das A. ist eine zur For
derung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs (s. d.) ge
troff!)ne Einrichtung, bei der die Girobank den Auf trag 
zur Uberweisung eines Betrags von einem Konto auf ein 
andres nicht vom Inhaber des leistenden Kontos, sondern 
vom Zahlungsempfanger erhalt. Das Verfahren setzt 
das vertragliche Einverstandnis der Kontoinhaber voraus. 

Das A. ist auch im Postscheckverkehr (s. d.) iiblich, 
und zwar Mnnen mit Genehmigung des PSchA an den 
Postscheckverkehr angeschlossene Kassen gestundete 
Postgebiihren, Gebiihrenzettelbetrage, Steuern, Umlagen, 
gemeindliche GefiWe und Gebiihren, Schulgeld, Eisen
bahnfrachten, Krankenkassenbeitrage, Abonnements
gebiihren usw. mit Zustimmung des Zahlungspflichtigen 
von deren Postscheckkonten am Falligkeitstage ab
buchen und auf ihr Postscheckkonto iiberweisen lassen. 
Die Kasse hat die Uberweisung der Betrage nach Fallig
keit beim PSchA zu beantragen; sie tragt die Verant
wortung dafiir, daB die betroffenen Postscheckkunden 
mit der Abbuchung der Zahlungen einverstanden sind. 
Das PSchA iibersendet dem zahlungspflichtigen Post
scheckkunden einen Lastschriftzettel als Empfangs
bescheinigung der Kasse mit dem nachsten Kontoauszug. 
Erinnerungen gegen die Abbuchung sind nicht beim 
PSchA, Bondern bei der Kasse anzubringen. 

Die Postkassen machen von dem A. des Postscheck
verkehrs zur Einziehung von Forderungen aus bestehen
den VertragBverhaltnissen alier Art, wie Mieten und 
Pachtsummen, und zur Einziehung von Freigebiihren, 
insbesondere von Gebiihren, die von den Selbstbuchern 
(s. d.) zu bl!!lahlensind, Gebrauch. Fiir die Zulassung 
sind die VA zustandig. Die Auftrage zum Abbuchen 
der Betri!;ge von Guthaben der Zahlungspflichtigen 
und zur Uberweisung auf das Konto des VA werden 
dem PSchA durch "Gebiihreniiberweisungen" erteilt. 
Sie werden von dem Beamten ausgefertigt, der den 
Betrag zu vereinnahmen hat, mit der Hauptkasse 
wie an Zahlungs Statt angenommene Schecke, also 
als Ablieferung, verrechnet und von der Hauptkasse 
im gelben Scheckumschlag an das zustandige PSchA 
gesandt. Das Verfahren erspart dem Zahlungspflichtigen 
die Ausfertigung einer Postiiberweisung (s. d.) zur Be
gleichung seiner Schuld; Voraussetzung fiir die Anwend
barkeit ist, daB der Zahlungspflichtige stets iiber ein 
ausreichendes Postscheckguthaben verfiigt und ver
trauenswiirdig ist. 

Abfertigung s. Briefabfertigung 
Abfertigungsiibersieht s. Postleitbehelfe 
Abgabe von Paketen an "die Eisenbahn (s. Pakete). 

Reichen die gewohnlichen Raume der Bahnposten nicht 
aus, um die Pakete aufzunehmen, so konnen, wenn sich die 
Einsteliung von Beiwagen (s. d.) oder Sackwagen (s. d.) 

Handworterbuch des Postwesens. 

A 
nicht lohnt, Pakete ohne Wertangabe von groBerm Um
fang und Gewicht an die Reichsbahn zur Beforderung 
als Eilgut abgegeben werden. Dies gilt aber nur dann, 
wenn die Pakete auch bei dem nachstfolgenden Zuge nicht 
in einem Bahnpost-, Bei- oder Sackwagen weitergesandt 
werden konnen. Zur Abgabe von Paketen an die Bahn 
sind nur die Bahnposten und groBern P Anst berechtigt. 
Die Pakete werden in Postversendungsscheine ein
getragen, die doppelt ausgefertigt werden. Ein Stiick 
erhi:ilt die Bahn, in dem andern, das der DPR verbleibt, 
bescheinigt der Bahnbeamte den Empfang der Pakete. 
Die Postversendungsscheine diirfen nur nach solchen 
Orten an der Strecke ausgefertigt sein, wohin die Bahn 
Eilgiiter ununterbrochen befOrdert; eS diirfen darin auch 
nur Pakete nach demselben Ablieferungsbahnhof ver
zeichnet werden. Am Bestimmungsorte muB der Post
beamte, der das Postiibergabegeschiift am Zuge leitet, 
die Pakete sogleich von der Bahnverwaltung abfordern 
und den Empfang im Postversendungsschein der Eisen
bahn bescheinigen. Die Frachtgebiihren zieht die Reichs
bahndirektion ein, in deren Bezirk die BefOrderung ge
endet hat. 

Abgabe von Postbeamten an andere Verwaltungen be
deutet begrifflich die Gesamtheit der MaBnahmen, die 
im Bereiche der DRP mit dem Ziele der Personalver
minderung als eine einmalige Handlung in den Jahren 
1921-1923 durchgefiihrt worden sind. Die schon vorher 
erfolgten und auch weiterhin in Frage kommenden Uber
fiihrungen einzelner Beamter aus besonderer Veranlas
sung an andre Verwaltungen bleiben hierbei auBer Be
tracht. 

Geschichte. Die Entwiekelung der PersonalverhaItnisse bei der 
RPV ist durch die Folgeerscheinungen des Weltkrieges in der emp
findlichsten Weise beeinfluJ3t worden. Das Zuriickstromen einer 
hohen Zahl von Beamten aus dem Heeresdienste zum Postdienst, 
die Hineinnahme von Beamten aus den vom Reich abgetrennten Ge
bietstei!en mu13te in Verbindung mit dem Umstande, da13 die Ent
lassung der fiir die Beamten als Ersatz eingestellt gewesenen Lohn
krlifte bei fehlender Aufnahmefahigkeit des Arbeitsmarktes aus poli
tisehen Griinden nieht anglingig war, eine AufbIahung des Beamten
korpers iiber das saehliehe Bediirfnis hinaus erzeugen, also eine Ver
mehrung der Arbeitskrlifte in einem U mfange, der sehlie13lieh nieht 
ohne ungiinstige Einwirkung auf die Arbeitsart und die Arbeitssitt
liehkeit bleiben konnte. Die Beseitigung dieses Mi13standes war nieht 
lediglieh ein Gebot der immer ungiinstiger werden den geldliehen Lage 
des gro13en Reichsverkehrsunternehmens, sondern in nicht geringem 
Grade eine allgemeine staatspolitische N otwendigkeit. Da gleich
zeitig bei andern Reichsverwaltungen, und zwar ebenfalls im Zu
sammenhange mit der Kriegsbeendigung und der Staatsumbildung 
sowie der daraus sich ergebenden Erweiterung der Aufgaben des 
Reichs und seiner Behorden, ein Personalmehrbedarf sieh ergeben 
hatte, drlingte von selbst sieh der Gedanke auf, den BeamteniiberfluJ3 
bei der RPV und den Mehrbedarf bei andern Reichsverwaltungen 
durch Abgabe von Postbeamten auszugleiehen. Verhandlungen mit 
dieser Zielsetzung haben zwar schon im Jahre 1919 begonnen, wo bei 
der Reichssehuldenverwaltung ein Beamtenbedarf sieh kundgab und 
in starkerem Malle bei der Reiehsabgabenverwaltung (Zoll- und 
Steuerverwaltung) Personaieinstellungen natwendig wurden; ein 
greifbarer Erfolg wurde aber bei diesen Verhandiungen nicht erzielt, 
einmal, wei! die Auffassung sieh durehsetzte, dall die U nterbringung 
von Angeh1irigen des freien Berufslebens, die dureh dell Krieg aus 
ihrer Lebensbahn geworfen waren, eine dringendere N otwendigkeit 
war, und dann, wei! in den ersten Jahren nach der Staatsumwliizung 
nicht schon saviel Festigkeit und Kraft zum Durchgreifen weder bei 
der Reichsregierung noch beim Reiehstag erwartet werden konnte, 
wie fiir die Durchfiihrung einer der Beamtensehaft nicht erwlinsehten 
Mallnahme aufgebracht werden mu13te. Mit der fortsehreitenden Be
festigung der staatlichen Verhiiltnisse setzte sich aber auch hier all-

1 



2 Abgaben und Lasten bei Grundstticken - Abholung 

mahlich die Logik der Dinge durch. 'Anfangs des Jahres 1922 erklarte 
sich der Reichsminister der Finanzen in Ausfiihrung einer Entschlie· 
Bung des Reichstags zu Kapitel I Titel1 der Fortdauernden Aus· 
gaben im 2. Nachtrag des Haushalts der Reichsfinanzverwaltung fUr 
das Rechnungsjahr 1921 bereit, 900 freie Stellen bei der Reichs· 
abgabenverwaltung je zur Halfte mit entbehrlichen Postbeamten 
und Beamten der Reichseisenbahn, die ebenfalls unter starkem Per· 
sonaliiberflusse litt, zu besetzen. Die praktische Durchfiihrung der 
MaBnahme verlief zunachst ziemiich schleppend, weil ein Zwang auf 
die Beamten zum "(jbertritt nicht ausgeiibt wurde nnd in zahlreichen 
Fallen Riicktritte erfolgten. Mit dem immer rascheren Absinken der 
Wahrung aber wuchs die geldliche Notlage der RPV, die mit ihrer 
Gebiihrenpolitik dem Verfall der Wahrung nicht schnell genug folgen 
konnte, immer mehr an, so daB angesichts der sich deutlich abheben· 
den Gefahr der Eiufiihrung einer Finanzkontrolle durch die Kriegs' 
gegner durchgreifende MaBnahmen nicht langer hinausgeschoben 
werden konnten. DemgemitB wurden im Laufe des Jahres 1922 im 
Zusammenwirken zwischen Reichsregierung und Reichstag aIle 
Reichsverwaltungen, bei denen die Miiglichkeit zur Unterbringnng 
von Beamten, notfalls unter Entlassung von Lohnangestellten, be
stand, von der RPV ersucht, entbehrliche Postbeamte zu iibernehmen. 
Daraufhin forderten die Reichsverwaltungen im ganzen 13 600 Be· 
amte der Gruppen II-IX (davon 11 300 fUr die Reichsabgabenver· 
waltung) an, fUr die die Planstellen bereits im N achtragshaushalt der 
RPV fUr 1922 abgesetzt wurden. In einer besonderen Handlung 
wurde durch Aufnahme entsprechender Bestimmungen in das Gesetz 
iiber die Feststellung des Reichshaushaltsplans fiir das Rechnungs· 
jahr 1923 Yom 4. 7. 1923 (RGBI II s. 231) die "(jberfiihrung von 150 
hiiheren Postbeamten der Gruppen X und XI in Stellen fUr Regie· 
rungsriite bei der Reichsabgabenverwaltung festgelegt. 

,Die Beamten sind nur zu einem kleinen Teile freiwillig zu den 
andern Verwaltungen iibergetreten, obgleich in einem gemeinsamen 
ErlaB des Reichsministers der Finanzen, des Reichspostministers und 
des Reichsverkehrsministers Yom 19. 10. 1922 (Amtsblatt des RPM 
1922 s. 351) der Ausgleich des Beamtenbedarfs zwischen den Reichs· 
verwaltungen durch "(jbertritt als eine dringende Staatsnotwendigkeit 
bezeichnet worden war. Soweit die Beamten sich wahrend der Zeit 
der Erprobung fUr den Dienst in der neuen Verwaltung nicht als ge· 
eignet erwiesen haben, sind sie an ihre Mutterverwaltung zuriickiiber
wiesen worden. 1m Oktober 1923, mit dem Inwirkungtreten der 
Personal·Abbau·Verordnung (s. Personalabbau), wurde die "(jber· 
fiihrung abgeschlossen. Ihr Gesamtumfang ist aus nachstehender 
"(jbersicht zu ersehen: 

Es sind iibergetreten In den Geschafts· 
bereich des 

eichsfinanzministeriums 
uswlirtigen Amts 
eichsministeriums des Innern 

R 
A 
R 
R 
R 
R 
R 
R 

eichswirtschaftsministeriums 
eichsarbeitsministeriums . 
eichsjustizministeriums 
eichsschatzministeriums 
eichsverkehrsministeriums (Abt. fUr 

straBen) . 
Wasser· 

eichsministeriums R 

R 

fUr Ernahrung und Land· 
wirtschaft . .......... 

eichsministeriums fllr Wiederaufbau 

A III A IV I 
2159 1562 

I 9 2 
4 22 

I 1 1 
17 3 
5 1 
9 2 

- 1 

10 2 
56 , 5 

del' Zeit des Wahrungsverfalls brauchbare MaBstabe fiir 
die Abschatzung geldlicher MaBnahmen nicht vorhanden 
waren. Ohne diese Vorwegnahme einer Personalver
minderung ware der Personalabbau bei der RPV in An
wendung der Personal.Abbau-Verordnung weit scharfer 
V,nd fiir die Beamten empfindlicher ausgefallen. Die 
Ubel'llahmeverwaltungen haben in dem Beamtenzuwachs 
Personal erhalten, das sich, in mehrmon3;~iger Ausbil
dung erprobt und erfiillt mit dem in langer Uberlieferung 
erwachsenen Beamtengeist, als wertvolle Erganzung des 
Beamtenstamms erwiesen hat. Daran andert auch die 
Tatsache nichts, daB die Personalwirtschaft bei den 
Ubel'llahmeverwaltungen sich dadurch schwieriger ge
staltet hat, daB der Persona1korper weniger einheitlich 
und weniger gleichmaBig geworden ist und infolgedessen 
Riickwirkungen fiir die Regelung der Beforderungsver
haltni~!le eingetreten sind. Das sind aber Erscheinungen 
einer Ubergangszeit, die bald verschwinden werden. Wo 
sie sich im Anfang starker bemerkbar ~achen, etwa in 
der Form, daB die Beamten durch den Ubertritt zu der 
andel'll Verwaltung offenbare und ganz erhebliche Nach· 
teile in ihren BefOrderungsverhaltnissen erlitten haben, 
kann auBerstenfalls durch die einmalige MaBnahme einer 
Riickiiberfiihrung einzelner Beamten Abhilfe geschaffen 
werden. 

Schriftwesen. Amtsblatt des RPM 1922 Nr.64. 
,Ziegelasch. 

Abgaben nnd Lasten bei Grnndstiieken s. Grundeigentum 
Abgrenznng des Orts- nnd Landznstellbezirks. Es gilt 

als Regel, daB dem Ortszustellbezirk nur die Hauser· 
gruppen usw. zuzuteilen sind, die mit dem geschlossenen 
Ort baulich zusammenhangen, wahrend Wohnstatten, 

Beamte der Besoldungsgruppe 

AV A VI I A VII IA VIII I A IX fA X u.XIi Zusammen 

1284 2462 
I 

1043 585 105 I 80 i 9280 
- 14 56 - - i - 81 
41 65 46 28 - - 206 
- 133 86 22 - - 243 
1 237 34 - - - 292 
- - - - - - 6 
1 62 4 - - - 78 

- 13 3 - - - 17 

I I 
2 16 2 1 - -

i 
33 

21 104 106 19 1 - 312 

Summe . . . . . . . I 2270 I 1601 I 1350 I 3106 I 1380 655 106 80 -10 .,48 

Recht. Nach § 23 des Reichsbeamtengesetzes yom 
31. 3. 1873 in der Fassung der Bekanntmachung yom 
18. 5. 1907, abgeandert durch Art. 2 § 1 I, l .. des Gesetzes 
iiber Einstellung des Personalabbaues und Anderung der 
Personal-Abbau-Verordnung Yom 4.8. 1925 (RGBl I 
S. 181) muB jeder Reichsbeamte sich die Versetzung in 
ein anderes Amt von nicht geringerem Rang und plan. 
maBigem Diensteinkommen gefallen lassen, wenn es das 
dienstliche Bediirfnis erfordert. Dariiber, ob ein dienst· 
liches Bediirfnis im Sinne des § 23 vorliegt, ist der Rechts
weg ausgeschlossen und entscheidet lediglich die vor
gesetzte Behorde (Erkenntnis des Disziplinarhofes yom 
24. 11. 1877. Vgl. Schulze, Die Rechtsprechung des 
Kaiserlichen Disziplinarhofes. Franz Vahlen, Berlin 1914. 
S. 138). In Anwendung dieses Paragraphen sind di~ Be
amten, soweit sie nicht ihre Bereitwilligkeit zum Uber· 
tritt erklarten, zu den anderen Reichsverwaltungen 
iibergefiihrt worden. .. 

Wirtschaft. Die Uberfiihrung entbehrlicher Post
beamter an andre Reichsverwaltungen hat - daruber 
lassen die gewonnenen Erfahrungen keinen Zweifel -
wirtschafts-, finanz- und beamtenpolitisch giinstige Wir
kungen gezeitigt. Fur die RPV ist bei den Personalaus
gaben eine erhebliche Entlastung eingetreten, die nur 
deshalb nicht so deutlich sichtbar geworden ist, weil in 

Fabrikanlagen usw., die von dem geschlossenen Ort 
entfel'llt und von ihm durch unbebaute Wegestrecken 
getrennt sind, dem Landzustellbezirk anzugehoren haben. 
Anderungen in den Landzustellbezirken der P A und der 
zugehorenden PAg in bestimmten Grenzen durch Amts· 
vorsteher, sonst Genehmigung der OPD erforderlich. 

Abholnng. Dem Empfanger steht es frei, seine Post· 
sendungen von der Post abzuholen oder abholen zu 
lassen, wenn er die den Regelfall bildende Aushandigung 
durch Zustellung (s. Zustelldienst) nicht wiinscht. Es 
ist zu unterscheiden zwischen der regelmaBigen Ab
holung, die mit der PAnst zu vereinbaren ist, der auBer
gewohnliche n Abholung, die gestattet ist, soweit die 
Betriebsverhaltnisse es zulassen, und der Abholung 
postlagernder Sendungen (s. d.). Eine besondere 
Form der regelmaBigen Abholung ist die Abholung durch 
PostschlieBfach (s. SchlieBfachanlagen). Neben der Ab· 
holungsbefugnis gibt es den Abholungszwang, der ein· 
tritt, wenn die Post aus Sicherheits- oder sonstigen 
Griinden die Zustellung nicht iibel'llimmt. 

I. Geschichte. 1m Gegensatz zu heute bildete in friiheren 
Zeiten die Abholung die Grundform der Aushandigung von Post· 
sendungen in privaten Angelegenheiten. Erst nach und nach, in 
griiBeren Orten und mit den Briefen beginnend, wurde die Zu
stellung eingefiihrt. Wi1hrend der Giiltigkeit der PreuBischen PO 
yom 18. 6. 1712, der ersten geordneten Sammlung aller Postedikte 
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und Verordnungen, bildete die Abholung die Regel. Es bestand 
damal s die Vorschrift, daB die Karte, in der die angekommenen 
Sendungen mit dem Namen der Empfiinger verzeichnet waren, im 
PA zur Einsichtnahme durch die Postbenutzer ausgehangt wurde. 
Waren Briefe, die morgens oder vormittags eingegangen waren, 
nicht bis 6 Uhr abends, oder wenn sie nachmittags, abends oder 
nachts angekommen waren, nicht bis 12 Uhr mittags am folgenden 
Tage abgeholt, so erhielt sie ein POEtbediensteter zur Zustellung 
gegen Erhebung des Besteller- oder Brieftragerlohnes (s. auch Brief
bestellgeld). Eine Verantwortung fiir die richtige Aushandigung 
der abgeholten "gemeinen" Briefe an den Berechtigten wurde nicht 
iibernommen. Briefe mit wertvollem Inhalt wurden nur gegen 
Empfangsbescheinigung und bei Abholung nur dann ausgehandigt, 
wenn der Empfanger dem Ausgabebeamten bekannt war. Der 
Brieftrager durfte solche Sendungen an Unbekannte nur in Gegen
wart des Hauswirts aushiindigen. Spater (PO vom 26. 11. 1782) 
muBten, unter Beibehaltung der vorstehenden Grundsatze fiir die 
Abholung, Briefe und Pakete 2 Stunden nach Ankunft zur Aus
handigung bereitstehen. Eine Haftung fiir die unrichtige Aus
handigung der Briefe und Pakete bestand bei Abholung nicht, 
wenn der Postbeamte eidlich erharten konnte, "daB er mit gutem 
Glauben verfahren habe". 

Nach dem Posttax-Regulativ vom 18.12.1824 waren die 
eingehenden Sendungen im allgemeinen durch die Brieftrager und 
Landboten zuzustellen, es blieb aber jedem unbenommen, seine 
Briefe usw. selbst abzuholen oder abholen zu lassen. Hieriiber war 
eine schriftliche ErkJarung abzugeben, ohne Innehaltung einer 
bestimmten Form. Erfolgte die Abholung nicht spatestens am 
Tage nach der Ankunft - durch Landbewohner nicht binnen 
14 Tagen nach dem Eingang -, so wurden die Sendungen unter 
Erhebung des gesetzlichen Zustellgeldes (s. Nebengebiihren) ab
getragen. Pakete und Gelder waren in der Regel abzuholen, wobei 
im allgemeinen eine eintagige Frist - fiir Landbewohner eine drei
tagige - nach Zustellung der Paketadresse oder des Scheins gewahrt 
wurde. Fiir Pakete, die nicht am Tage nach Zustellung der Adresse 
abgeholt wurden, war Packkammergeld (s. Nebengebiihren) zu ent
richten. Nach 14 Tagen wurden Pakete usw., die nicht abgeholt 
waren, zuriickgesandt. 

Mit der Einfiihrung des Reglements vom 31. 7. 1852 zu dem 
Gesetz iiber das Postwesen vom 5.6.1852 wurde fiir Ab
holungserkJarungen eine bestimmte Form vorgeschrieben, die spater 
mehrmals geandert wurde. Die Unterschrift muBte beglaubigt 
werden. Die Haftpflicht wurde in der noch heute bestehenden Weise 
ausgeschlossen oder begrenzt. Auch die sonstigen Bestimmungen 
iiber Abholung sind im allgemeinen unverandert geblieben. Vgl. 
Reglement vom 11. 12. 1867 zu dem Gesetz iiber das Postwesen 
des Norddeutschen Bundes vom 2. 11. 1867, PG und das auf Grund 
dieses Gesetzes erlassene Post-Reglement vom 30.11. 1871 sowie 
die folgenden PO vom 18. 12. 1874,8.3.1879,11. 6. 1892,20. 3. 1900, 
28.7.1917 und 22.12.1921. 

II. Recht. Jeder Empfanger von Postsendungen hat 
auf Grund des § 48 des PG yom 28. 10. 1871 ein gesetz
liches Recht, die Sendungen von der Post abzuholen 
oder abholen zu lassen, wenn er eine Abholungserklarung 
in der vorgeschriebenen Fassung abgibt und bei der 
zustandigen P Anst niederlegt. Die Abholungsberechti
gmag des Empfangers bedeutet keine Einschrankung 
der Verfiigungsrechte des Absenders (s. Verfiigungsrecht 
des Absenders und Empfangers) an der Sendung. Rat 
dieser die Eilzustellung (s. d.), die Zustellung 
gegen Urkunde (s. Postzustellungswesen) oder die 
eigenhandige Zustellung (s. Zustelldienst, Eigen
handig) verlangt, so ist die Abholungserklarung unwirk
sam. An die Stelle der Abholungsbefugnis tritt der Zu
stellungszwang, wenn der Empfanger die Abholung nicht 
fristgemaB ausfiihrt. Die Abgabe der Abholungserklarung 
hat nach den Bestimmungen des § 48 PG zur Folge, daB. 
die Post der Verantwortung fiir die richtige Aushandi
gung der abgeholten Sendungen enthoben ist, und daB 
die PAnst von der Verpflichtung entbunden sind, die 
Empfangsberechtigung dessen, der sich zur Abholung 
meldet, nachzupriifen, es sei denn, daB auf Antrag des 
Abholers zwischen diesem und der P Anst ein besonderes 
Abkommen getroffen wird. Dem Abholer steht also im 
Faile der Aushandigung seiner Sendungen an Unbefugte 
keinerlei Entschadigungsanspruch an die DRP zu, auch 
dann nicht, wenn Unberechtigte Sendungen nach Fal
schung der Empfangsbescheinigung in Empfang ge
nommen haben; denn die Post ist nach § 49 PG nicht 
verpflichtet, die Echtheit der Unterschrift und des etwa 
hinzugefiigten Siegels zu priifen. 

Zur VoIlziehung der Abholungserklarung, die durch 
Namensunterschrift zu geschehen hat, ist der Empfanger 
oder sein gesetzlicher Vertreter befugt, ein Postbevoll
machtigter (s_ Vollmacht) nur dann, wenn ihm die Be
fugnis durch die Vollmacht ausdriicklich erteilt ist. 

Personen, die nicht die volle Geschaftsfahigkeit besitzen, 
Minderjahrige, Entmiindigte usw. konnen eine Ab
holungserklarung nur durch ihren gesetzlichen Vertreter 
oder unter seiner Mitunterschrift abgeben. Sollen Sen
dungen fiir die Ehefrau und die volljahrigen Familien
angehorigen mitabgeholt werden, so haben diese Per
sonen die Erklarung mitzuunterschreiben. Fiir minder
jahrige Kinder geniigt die alleinige Erklarung des Vaters. 

Bei Sendungen an SchlieBfachinhaber (s. SchlieBfach
anlagen) endet die Raftpflicht der DRP mit dem Ein
legen der Sendungen in das SchlieBfach (RGZ Band 13 
S. 339). Die Bestimmungen des § 48 PG gelten auch fiir 
Sendungen aus dem Auslande; sie gelten jedoch nicht 
fiir Sendungen, die ausnahmsweise, d. h. ohne Abgabe 
einer Erkliirung, abgeholt werden. Werden in solchem 
FaIle nachzuweisende Sendungen an Unbefugte aus
gehandigt, so ist die Post ersatzpflichtig. 

Die nach § 48 PG zulassigen Abkommen wegen Priifung 
der Empfangsberechtigung des Abholenden werden unter 
Vorbehalt des Widerrufs getroffen. Eine von der Post 
vorgeschriebene, in das Abkommen aufzunehmende Be
stimmung schlieBt jedoch die Raftung der Post fiir den 
Fall aus, daB aus Versehen das verabredete Priifungs
verfahren nicht innegehalten worden ist. Der Abholer, 
mit dem ein Abkommen wegen Priifung der Empfangs
berechtigung des Abholenden getroffen ist, hat eine 
vierteljahrlich vorauszuentrichtende Gebiihr zu zahlen. 

III. Wirtschaft. Das Abholen der Postsendungen 
bietet den Empfangern im allgemeinen den Vorteil eines 
friihzeitigeren Empfangs der Sendungen gegeniiber der 
Zustellung. Der Abholer kann seine Sendungen wahrend 
der Schalterstunden (s. Postschalterstunden), so oft er 
will, in Empfang nehmen und braucht nicht auf die 
Zusteller zu warten. Bei der Abholung durch SchlieBfach 
besteht auBerdem in zahlreichen Orten die Moglichkeit, 
Sendungen auch auBerhalb der Postschalterstunden in 
Empfang zu nehmen. Die Einschrankung der Raftung 
der Post gegeniiber dem Abholer in Verlustfallen ist von 
geringer Bedeutung, da derartige FaIle im allgemeinen 
selten sind. Die Einschrankung der Raftung der Post 
beruht auf der Erwagung, daB die zur Erleichterung des 
Verkehrs getroffene Einrichtung der Abholung nur 
durchfiihrbar ist, wenn die Post der Verpflichtung ent
hoben ist, den Ausweis des Abholers zu priifen, und wenn 
infolgedessen auch der Abholer nicht geniitigt ist, sich 
dem Postbeamten gegeniiber auszuweisen. 

IV. Betrie b. In den Abholungserklarungen, zu denen 
Vordrucke unentgeltlich geliefert werden, bestimmt der 
Abholer, auf welche Sendungen sieh die Abholung er
strecken solI. Dabei hat er jedoch zu beachten, daB 
l. gewiihnliche Briefsendungen, 2. Einschreibbriefsen
dungen, Wertbri.efe, Postanweisungen, Zahlungsanwei
sungen der PSchA und versiegelte Wertpakete, 3. gewohn
liche und eingeschriebene Pakete sowie unversiegelte 
Wertpakete je eine zusammengehorige Klasse bilden, 
innerhalb deren eine weitere Auswahl der einzelnen 
Gegenstande nicht zulassig ist. Fiir bestimmte Orte oder 
Gebiete kann die Post die Abholung auf gewohnliche 
und eingeschriebene Briefsendungen (s. d.) und Zeitungen 
beschranken; solche Beschrankungen bestehen z. T. 
noch in Bayern und Wiirttemberg. Sie kann ferner be
stimmen, daB dieselbe Person sich hochstens zum Emp
fang der fiir drei Abholer eingegangenen Sendungen 
melden darf. Werden nur Zeitungen abgeholt, so ist eine 
schriftliche Abholungserklarung nicht notig, auch nicht 
fiir die Abholung bei Posthilfstcllen (s. d.), soweit sich 
diese init dem Ausgabedienst iiberhaupt befassen. Ob 
Abholungserklarungen stempelpflichtig sind, richtet sich 
nach den Landesgesetzen. Eine Beglaubigung der Unter
schrift ist erforderlich, wenn die Unterschrift fiir die Post 
nicht ganz zweifelsfrei ist. 

Die Aushandigung erfolgt beim zustandigen Zustell
amt innerhalb der Schalterstunden oder, wenn dem 
Abholer ein SchlieBfach iiberlassen ist, durch Einlegen 
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in dieses. Gewohnliche Briefsendungen (s. Gewohnliche 
Sendungen) werden wahrend der Schalterstunden im 
allgemeinen spatestens eine halbe Stunde nach der An
kunft zur Abholung bereitgestellt. Bei eingeschriebenen 
Briefsendungen und Wertbriefen (s. Wertsendungen) 
wird dem Abholer zunachst nur der Ablieferungsschein, 
bei Paketen die Paketkarte (s. Pakete), bei Postanwei
sungen (s. d.) nur die Anweisung ohne den Betrag aus
gehandigt. Die Sendungen selbst und die Betrage werden 
erst nach V ollziehung des Scheins usw. ausgege ben. 
Entgegen der Abholungserklarung wird zugestellt, 
1. wenn der Absender die Eilzustellung (s. d.) verlangt 
hat, 2. wenn es sich um Briefe mit Zustellungsurkunde 
(s. Postzustellungswesen) und Postauftrage (s. d.) han
delt, 3. wenn Wert- und Einschreibsendungen oder Post
anweisungen den Vermerk "Eigenhandig" tragen, 4. wenn 
Sendungen mit lebenden Tieren (s. d.) nicht binnen 
24 Stunden abgeholt werden. 1m iibrigen vgl. PO § 42 
nebst AB (ADA V, I) und PG. 

Schriftwesen. Scholz S.47ff., 67, 72ff., 78ff., 83ff.; Aschen· 
born S. 293ff.; Niggl S. 44ff.; Archlv 1911 S.734. Krause. 

Abkiirzungen im Postbetriebe sind Schreibabktirzungen 
fUr haufig im Betriebsdienst wiederkehrende Bezeich
nungen fiir Postsendungen, fiir Amtsbezeichnungen, 
Monatsnamen usw., Lander- und Ortsnamen, Vor- und 
Endsilben. Die Zahl dieser vorgeschriebenen Abkiir
zungen belauft sich auf etwa 250. Beispiele: Abliefe
rungsschein = Sch, Obertelegrapheninspektor = OTI, 
September = Sept, Schaumburg-Lippe = SchL, Frank
furt (Main) = Ffm. 

Die Abkiirzungen diirfen mit einigen Ausnahmen (in 
Posteinlieferungsscheinen, Ablieferungsscheinen, Auf
schriften auf Bunden usw.) im Betriebsdienst und auBer
dem im Schriftwechsel zwischen Dienststellen der DRP, 
dagegen nicht im Verkehr mit andern BehOrden, mit 
den Postbenutzern und mit auslandischen Dienststellen 
angewandt werden. 

EingefUhrt wurden die Abktirzungen im Jahre 1875. 

Ablieferungssehein (s. auch Empfangsbescheinigung), 
ein Vordruck zur Empfangsbescheinigung tiber eine Post
sendung; er wird zu Wertbriefen, Wertkastchen und 
Einschreibbriefsendungen ausgefertigt und ist yom Emp
fanger der Sendung oder der sonst zur Empfangnahme 
berechtigten Person zu unterzeichnen. Bei versiegelten 
Wertpaketen dient die Paketkarte, bei Post- und Zah
lungsanweisungen die Anweisung a1s Ablieferungsschein. 
Die Person, an die die Aushandigung erfolgt, hat den 
Ablieferungsschein mit deutschen oder lateinischen 
Schriftzeichen handschriftlich zu vollziehen. Nattirliche 
Personen haben handschriftlich zu unterzeichnen. Hinzu
tretende Firmenangaben konnen durch Stempelabdruck 
hergestellt sein. Des Schreibens unkundige oder am 
Schreiben verhinderte Person en unterzeichnen mit 
einem Handzeichen, das der Gemeinde- oder Bezirks
vorsteher oder eine andre zur Ftihrung eines amtlichen 
Siegels berechtigte Person durch Unterschrift und Amts· 
siegel zu beglaubigen hat. 

Die Empfangsbescheinigung kann mit Tinte, Tinten-, 
Blei· oder Farbstift vollzogen werden. 

Die vollzogenen Ablieferungsscheine werden zwei Jahre 
lang aufbewahrt. 

Recht. Ablieferungsscheine gehOren zu den Privat· 
urkunden. Die Empfangsbescheinigung des Empfangers 
beurkundet nur die Erfiillung der postseitigen Leistung 
gegentiber dem Absender, nicht aber das Erloschen 
eines zwischen dem Absender und dem Empfanger etwa 
bestehenden Schuldverhaltnisses. Die Ablieferungs· 
scheine fallen weder unter § 807, noch unter § 808 BGB. 
Gerichtliche Kraft10serklarung ist, falls sie dem Emp. 
fanger abhanden kommen, nicht zulassig. 

Geschichte. Eine Empfangsbescheinigung hat der Empfiinger 
flir Gegenstande, uber die dem Absender ein Einlieferungsschein zu 
erteilen war, yon jeher abgeben mussen. Bei gew6hnlichen Paketen, 
deren Einlieferung nm auf Antrag bescheinigt wird, und bei Ein· 

schreibpaketen sowie bei unversiegelten Wertpaketen ist die Emp. 
fangsbescheinigung des Empfiingers spater weggefallen. Der Unter· 
schrift muBte bis zum Jahre 1870 allgemein der Abdruck eines Siegels 
oder Stempels, bis zum Jahre 1899 auBerdem die Angabe des Ortes 
und Tages hinzugefiigt werden. Seit Mitte 1870 wird die Untersieg. 
lung oder Unterstemplung bel Prlvatpersonen nicht mehr in Anspruch 
genommen. 

Schriftwesen. Aschenborn S.294ff., 300ff.; Leutke, Verfii· 
gungsrecht beirn Frachtgeschiift. J. Guttentag, Berlin 1905; Miiller, 
Die Vertrage der Post. Veit & Co., Leipzig 1908. S. 33ff.; Wolcke 
S. 116; Scholz S. 45ff.; Staedler, Die Postordnung usw. Carl Hey· 
manns Verlag, Berlin 1914. S. 170; Archlv 1908 S. 449ff.; Deutsche 
Juristenzeitung 1901 S. 256. K r a use. 

Abnahmeverhandlung s. Vorpriifung 
Abonnements·poste s. Postzeitungsdienst 
Abreehnung im kameralistischen Sinne ist der Vor· 

gang, durch den Zahlungen ausgeglichen werden, die 
fUr Rechnung einer andern Kasse oder eines Dritten 
geleistet oder empfangen worden sind. Der Ausgleich 
kann bar oder bargeldlos - durch Giro oder Scheck -
oder im Kontokorrentverfahren vorgenommen werden 
und taglich oder in bestimmten oder unbestimmten 
Fristen stattfinden. 

In der Kassenftihrung der DRP kommen samtliche 
Formen vor. Der Hilfstelleninhaber (s. Posthilfstellen) 
rechnet taglich mit dem Landzusteller bar abo Die 
Abrechnung der Hilfs· und Nebenkassen mit der Zweig. 
kasse - in Bayern auch die der Zweigkassen mit der 
Hauptkasse - ist ahnlich geregelt. Die Abrechnung 
der Zweigkassen mit der Hauptkasse, die der Haupt. 
kassen mit der OPK und die der OPK mit der GPK 
wickelt sich im Kontokorrentverfahren ab: die Rest. 
schuld oder Restforderung aus den Abrechnungsbtichern 
- den Kontokorrentkonten - wird monatlich auf den 
neuen Monat tibertragen (der "Saldo" wird monatlich 
verglichen). Gleiches gilt von der Abrechnung der PAg 
mit der AbrechnungsPAnst (s. d.). Zweigkassen und 
VA, die vielfach fur einanger Zahlungen leisten oder 
empfangen, rechnen miteinander zwar auch monatlich 
ab, stehen aber miteinander nicht im Kontokorrent· 
verkehr, da sie die Restschulden oder Restforderungen 
aus einem Monat nicht auf den nachsten Monat tiber· 
tragen, sondern jeden Monat durch die fUr den Verkehr 
mit ihrer Hauptkasse oder ihrer OPK bestehenden 
Abrechnungskonten ausgleichen; sie stehen zueinander 
nur in einem Abrechnungsverkehr. Gleiches gilt 
von dem Abrechnungsverkehr der OPK untereinander; 
die OPK benutzen zum Ausgleich der gegenseitigen 
Schulden und Forderungen das .Abrechnungsbuch mit 
der GPK. 

VA rechnen mit TeihIehmern an der Postgebtihren. 
stundung monatlich bar oder bargeldlos und mit den 
VersorgungsbehOrden tiber Militarversorgungsgebtihr· 
nisse (s. d.) monatlich bargeldlos abo Fernsprechver. 
mittlungsamter rechnen mit den FernsprechteihIehmern 
in unbestimmten Fristen im Kontokorrentverkehr ab; 
denn die Fernsprechkonten sind ebenso wie die Post· 
scheckkonten regelrechte Kontokorrentkonten, mit dem 
Unterschiede, daB diese stets ein Guthaben aufweisen 
mtissen, wahrend jene immer nur zeigen, wie groB die 
Schuld des FernsprechteihIehmers ist ... 

Gegenstand der Abrechnung der VA mit der OPK 
sind aIle planmaBigen Einnahmen und Ausgaben der 
Reichspostkasse und diejenigen nicht planmaBigen Ein· 
nahmen und Ausgaben, tiber die mit dem Zahlungs. 
empfanger oder Zahlungspflichtigen zentral abgerechnet 
werden muB, sei es, daB die zentrale Abrechnung wie 
tiber Invalidenversicherungsmarken (s. d.) und Ver· 
sicherungsrenten (s. Rentenverkehr) von der OPK, sei 
es, daB die Abrechnung, wie tiber den Erlos aus Steuer. 
marken (s. Wertzeichen fiir Rechnung andrer Ver:~al. 
tungen) usw., von der GPK zu erledigen ist. Die VA im 
alten Reichspostgebiet und in Wtirttemberg buchen zu 
dem Zweck aIle Einnahmen und Ausgaben dieser Art zu· 
nachst in der ersten Abteilung des Abrechnungsbuchs (s. 
Abrechnungsbticher) mit der OPK und £ertigen damber 
monatlich eine Aufstellung, die Abrechnung A, deren 
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SchluBsumme als ZuschuB oder UberschuB in den 
Nachweis der Uber- und Zuschiisse iibergeht, wahrend 
aIle Barzahlungen und Verrechnungen an Stelle von 
Barzahlungen, die im Laufe des Monats mit der OPK 
gewechselt werden, auf Grund von Lieferscheinen usw. 
einzeIn in diesen Nachweis iibernommen werden. Nach
dem dann die Ergebnisse aus dem Ein- und Auszahlungs
verkehr sowie die Er~!'lbnisse aus dem Abrechnungs
verkehr mit andern VA aus den Unterabteilungen des 
Nachweises der Uber- und Zuschiisse in dessen Haupt
abteilung iibertragen sind, senden die VA eine Abschrift 
des Nachweises - die Abrechnung B - der OPK und 
iibertragen die Restschuld oder die Restforderung auf 
den nachsten Monat. Die OPK verfahrt nach Buchung 
der auf sie iibergegangenen Rechnungsposten ebenso. 
Der Beweis dafiir, daB die Restschulden oder Rest
forderungen durch Kassenbestande oder durch unver
rechnet gebliebene Schulden oder Forderungen des P A 
gedeckt sind, wird durch die Kassenabschliisse (s. d.) 
erbracht. Die Abrechnung A ist im alten Reichspost
gebiet so eingerichtet, daB aIle Kapitel- und Titelsummen 
usw. herausspringen, die die OPK fiir die Rechnungs
legung beni:itigt, so daB die Buchungsarbeiten bei der 
OPK auf das kleinste MaB beschrankt bleiben. Die 
Abrechnung A ist durch Verwendung mehrerer Blatter 
so eingeteilt, daB jeder Buchhalter unmittelbar mit den 
ihn betreffenden Zahlen belastet werden kaun. Ein
nahmen und Ausgaben, die bei ~er Hauptkasse hiiufiger 
vorkommen, werden bei den VA im iibrigen nicht ein
zeIn in das Abrechnungsbuch aufgenommen, sondern 
zunachst i!:l losen Anhangen usw. zusammengestellt. 
Bei den VA in Bayern umfaBt die monatliche Abrech
nung nur die Einnahmen und Ausgaben, die in Monats
belegen verrechnet werden, wahrend aIle auf Grund 
von Einzelbelegen zu verrechnenden Einnahmen und 
Ausgaben dem Rechnungsbureau (OPK) einzeIn - als 
Barbelege - aufgerechnet werden. Auc~. rechnen dort 
die sog. nicht unterstellten P Ag wie VA unmittelbar 
mit der OPK abo 

Gegenstand der Abrechnung der OPK mit der GPK 
sind die Ergebnisse aus der Buchfiihrung iiber die plan
~aBigen Einnahmen und Ausgaben - ZuschuB oder 
UberschuB - und diejenigen nicht planmaBigen Ein
nahmen und Ausgaben, iiber die die GPK zentral ab
zurechnen hat. Eine der Abrechnung A entsprechende 
Aufstellung besteht fiir den Verkehr zwischen der OPK 
und der GPK nicht; sie ist entbehrlich, weil die OPK 
iiber die Einnahmen und Ausgaben des OPD-Bezirks 
selbstandig Rechnung legen. Die OPK fertigen der 
GPK vielmehr nur eine Abschrift aus ihrem Abrechnungs
buch mit der GPK zu, also nur eine Aufstellung, die 
im Wesen der Abrechnung B der vA entspricht, und 
iibertragen die Restschuld oder Restforderung erst nach 
Priifung der Aufstellung durch die GPK zusammen
gehend mit ihr auf den nachsten Monat. Der Rechnungs
hof iiberwacht, daB die Rechnungsergebnisse aus den 
planmaBigen Einnahmen und Ausgaben richtig auf die 
G~;K zuriickgefiihrt sind. 

Uber die Bedeutung der Abrechnung im kaufmanni
schen Sinne vgl. BGB § 782 und Juristische Wochen-
schrift 1908 S. 31. Gebbe. 

Abreehnung der DRP mit den Eisenbahnen. Die DRP 
hat an die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft und die 
Privatbahnen fiir die Befi:irderung der Post, der Post
wagen usw. Vergiltungen zu zahlen, die z. T. durch Ver
einbarungen festgesetzt sind, Z. T. auf gesetzlichen Vor
schriften beruhen. 

I. Geschichte. Vor der Erriohtung der Eisenbahnen hatte die 
Post das alleinige Recht, Personen nnd Sachen mit unterwegs 
gewechselten BefOrderungsmitteln und zwischen bestimmten Orten 
mit regelmlWiger Fahrzeit zu befOrdern. Sollten die Eisenbahnen 
lebensfahig werden, so muBte die Post auf ihre Vorrechte zum Teil 
verzichten. Als Ersatz hierfiir muLlten die Bahnen andrerseits 
gewisse Leistungen fUr die Post unentgeltlich ausfiihren oder billiger 
berechnen. Anf dieser Grundlage kamen auch die ersten Vertrage 
zwischen Post und Bahnen zustande. So sah z. B. der am 4. 1. 1837 

zwischen dem GPA und der Berlin-Potsdamer Bahn abgeschlossene 
Vertrag die unentgeltliche BefOrderung von Fahr- und Schnellposten 
und Brieffelleisen durch die Bahn vor. DafUr gestattete die Post die 
Personenbefiirderung durch die Bahn - sie lieLl auch die sog. J our
nali~refahrten zwischen Berlin und Potsdam (s. Schnellposten) ein
gehen - und verzichtete auf die Befiirderung von Paketen, die 
schwerer als 40 Pfund waren. Das preuLlische Gesetz iiber die Eisen
bahnunternehmungen yom 3.11.1838 (Gesetzsammlung S.505) 
verpflichtete die Eisenbahngesellschaften u. a., Briefe, Gelder und 
alle andern dem Postzwang unterworfenen Giiter sowie die zur Fort
schaffung der Postgiiter niitigen Postwagen unentgeltlich zu be
fiirdern. (Die unentgeltliche Befiirderung von Postbeamten in den 
Wagen war nicht ausdriicklich vorgesehen, ein Erkenntnis des 
preuLlischen Geheimen Obertribnnals yom 18. 9. 1848 entschied aber, 
"daLl die Postbeamten, welche die Postsachen begleiten sowie iiber
haupt das zur Expedition erforderliche Postpersonal unentgeltlich 
zu befiirdern sei".) Fiir die Sendungen iiber 40 Pfund muLlte die 
Post einen mit den Bahngesellschaften besonders vereinbarten 
erma/3igten Frachtsatz nach Zentner und MeUe bezahlen. Das 
preu/3ische Postgesetz yom 5.6. 1852 (Gesetzsammlung S. 345) hielt 
diese Vorschriften anfrecht. Das preuLlische Gesetz, betr. die Ab
anderung mehrerer auf das Postwesen sich beziehenden V orschriften 
Yom 21. 5. 1860 (Gesetzsammlung S. 209) beseitigte den Postzwang 
fUr Pakete, bestimmte aber ausdriicklich (§ 5), daB die vor dem 
5. 6. 1852 "konzessionierten" Bahnen Pakete bis zu 20 Pfund unent
geltlich zu befiirdern batten. 

Das Verbaltnis zwischen den seit 1848 in PreuLlen entstandenen 
Staatsbahnen und der Postverwaltung wurde durch die Regle
mentarischen Bestimmungen iiber die Verhaltnisse der Post zu den 
Staatseisenbahnen yom 13. 9. 1856 geregelt. Danach muLlten die 
Staatsbahnen Briefe, Zeitungen, Gelder ohne Unterschied des Ge
wichts und Pakete bis 40 Pfund sowie die Postwagen (s. Bahnpost
wagen) oder Postabteile (s. d.), die zur Begleitung der Postsendungen 
und zur Verrichtung des Dienstes unterwegs erforderlichen Beamten 
sowie die Geratschaften, deren die Beamten unterwegs bedurften, 
unentgeltlich befiirdern. Ferner hatten die Staatsbahnen bei Ziigen, 
die in andrer Weise zu Postbefiirderungen nicht benutzt wurden, 
Briefbeutel, Brief- und Zeitungspakete, insoweit das nach dem 
Ermessen der Eisenbahnverwaltung ohne Beeintriichtigung des 
Eisenbahndienstes zuliissig war, durch ihr Zugpersonal unentgeltlich 
befiirdern oder Postunterbeamte mit Briefbeuteln. Brief- oder 
Zeitungspaketen unentgeltlich mitfahren zu lassen: Fiir Pakete 
iiber 40 Pfund muLlte die Post die gewiihnliche Eilfrachtgebiihr an 
die Bahn entrichten. Sie muLlte auch fiir auLlergewiihnlich gestellte 
Postbefiirderungsmittel (das konnten Postwagen, Eisenbahnwagen 
oder Abteile in Eisenbahnwagen sein) eine Vergiitung und fUr die 
der Eisenbahn zur BefOrderung in deren Wagen einzeln iiberwiesenen 
Fahrpostgiiter, soweit sie nicht zu den Paketen iiber 40 Pfund 
zahlten, die Eilfrachtgebiihr zahlen. Der N orddeutsche Bund setzte 
an Stelle dieser reglementarischen Bestimmungen ein neues, aber 
nur unwesentlich verandertes Reglement yom 1. 1. 1868. Es sollte 
laut BundesratsbeschluLl yom 4.12.1867 nur fiir 8 Jahre (d. I. bis 
Ende 1875) gelten. 

Die Verhllitnisse zu den Privatbahnen wUI'den durch § 5 des 
Gesetzes iiber das Postwesen des N orddeutschen Bundes yom 
2.11. 1867 (Bundes-Gesetzblatt S. 61) dahin geregelt, daLl es bei den 
bestehenden gesetzlichen Vorschriften und den Bestimmungen der 
.. Konzessionsurkunden" iiber die unentgeltliche Befiirderung von 
Postsendungen verbleiben sollte. N ach Begriindung der Post
verwaltung des Deutschen Reichs wurden diese Vorschriften inhaltlich 
unverandert als § 4 in das Gesetz iiber das Postwesen des Deutschen 
Reichs yom 28.10.1871 (RGBI s. 347) iibernommen. 

Vor Ablauf der durch den BundesratsbcschluLl yom 4. 12. 1867 
vorgesehenen 8jiihrigen Frist muLlte das Verhiiltnis zwischen der 
Post und den Staatsbahnen neu geregelt werden. Dies geschah durch 
das am 20. 12. 1875 erlassene Gesetz, betr. die Abanderung des § 4 
des Gesetzes iiber das Postwesen des Deutschen Reichs yom 28. 10. 
1871 (RGBI s. 318), das sog. Eisenbahnpostgesetz (s. d.). Nach 
den Vorschriften dieses Gesetzes mussen die Bahnen Briefpost
sendungen, Zeitungen, Gelder mit EinschluLl des ungemunzten 
Goldes und Silbers, Juwelen und Pretiosen ohne Unterschied des 
Gewichts, sonstige Poststiicke bis zum Einzelgewicht von 10 kg, 
mit jedem flir dcn regelmaLligen Befiirderungsdienst der Bahn be
stimmten Zug auf Verlangen der Postverwaltung eineu von dieser 
gestellten Postwagen oder an dessen Stelle ein Postabteil in einem 
Eisenbahnwagen, die zur Begleitung der Postsendungen und zur 
Verrichtung des Dienstes unterwegs erforderlichen Postbeamten 
sowie die Geriitschaften, deren die Postbeamten untcrwegs bedurfen, 
unentgeltlich befiirdern. Die Unentgeltlichkeit erstreckt sich auch 
anf die Befiirderung von Briefbeuteln, Brief- und Zeitungspaketen 
durch das Zugpersonal (s. Befiirderung durch Eisenbahnzugpersonal) 
oder einen Postbeamten mit solchen Ziigen, die nicht mit Bahnposten 
besetzt sind. Alle andern Leistungen, namentlich die Gestellung von 
Beiwagen (s. d.) und Sackwagen (s. d.), die Unterhaltung, auLlere 
Reinigung usw. der Bahnpostwagen hat die Post der Eisenbahn zu 
vergiiten. Fiir Pakete iiber lO kg, die die Post im Postwagen be
fiirdcrt, mull sie eine Frachtvergiitung flir oas Achskilometer (s. d.) 
bezahlen. Das Gesetz wurde auch auf die Privatballllgcsellschaften 
ausgcdehnt, soweit "dies nach den Konzcssionsurkundcn zulilssig" 
war oder von den Privatbahnen gewiinscht wurde. 

Das VerhlUtnis zu den Eisenbahnen untergeordneter Be
deutung wurde durch die yom Reichskanzler erlassenen Be
stimmungen, betr. die Verpfiichtungen der Eisenbahnen 
untergeordneter Bedeutung zu Leistungen fiir die Zwecke 
des Postdienstes yom 28.5.1879 (Zentralblatt fiir das Deutsche 
Reich S. 380) geregelt. Danach gelten fUr diese Eisenbahnen die Vor
schriften des Eisenbahnpostgesetzes nebst den dazu gehiirigen Voll
zugsbestimmungen, jedoch sind ihnen folgende Erleichterungen 
zugestanden. Fiir die ersten 8 Jahre (vom Beginn des auf die 
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Betriebseriiffnnng folgenden Kalenderjahrs an gerechnet) sind die 
Bahnverwaltungen verpflichtet, in jedem fiir den regelmaBigen 
BefOrderungsdienst bestimmten Zug auf Verlangen und nach Wahl 
der DRP die Postsendungen durch das Zugpersonal gegen Vergiitung 
zu befiirdern, die Befiirderung von Briefbeuteln sowie Brief- und 
Zeitungspaketen durch einen Postbeamten zu gestatten, dem gegen 
Zahlung eines ermaBigten Fahrgeldes der erforderliche Platz in einem 
Personenwagen III. Klasse einzuraumen ist, cine Abteilung eines 
Personen- oder Giiterwagens nach Wahl der DRP zur Beftirderung 
der Postsendungen, der Postbegleiter und der niitigen Postdienst
gerate gegen die im Eisenbahnpostgesetz nebst Vollzugsbestimmungen 
festgesetzte Entschiidigung und gegen Entrichtung einer Fracht
vergiitung einzuraumen, einen von der DRP gestellten Bahnpost
wagen mit den Postsendungen, den Postbegleitern und den niitigen 
Postdienstgeraten gegen Entrichtung einer ]'rachtvergiitung zu 
befiirdern. 

Die Unentgeltlichkeit von Leistungen der Deutschen Reichs
bahn fiir die DRP ist durch das Gesetz iiber die Deutsche Reichs
bahn-Gesellschaft vom 30. 8. 1924 (RGBl II S. 272) beseitigt worden. 
Nach diesem Gesetz sind die Leistungen der Gesellschaft fiir die DRP 
und umgekehrt nach den im geschaftlichen Verkehr iiblichen Siitzen 
angemessen abzugeltcn und die fiir die Eisenbahnen allgemein 
geltenden Gesetze und Verordnungen (z. B. das Eisenbahnpostgesetz 
uud die unter lIb bezeichneten Bestimmungen) auf die Gesellschaft 
nur insoweit anzuwenden, als sie dem Reichsbahngesetz nicht wider
sprechen. 1m Verhaltnis zu den Privatbahnen hat sich an dem durch 
das Eisenbahnpostgesetz geschaffenen Zustande nichts geandert. 

II. Geltende Vorschriften. 
a) Die Leistungen der Reichsbahn - Gesellschaft 

im PostbefOrderungsdienste werden laut Vereinbarung 
vom 11. 6. 1925 nach der Anzahl der fiir Zwecke des 
Postdienstes wirklich gefahrenen Achskilometer und 
einem Vergiitungssatz fiir das Wagenachskilometer ab
gegolten. 

b) Eisenbahnen untergeordneter Bedeutung. 
Fiir sie gelten die Bestimmungen des Eisenbahnpost
gesetzes (fiir Reichsbahnen dieser Art jedoch nur inso
weit, als das Reichsbahngesetz nicht entgegensteht) mit 
gewissen Erleichterungen (s. unter I.). 

c) Fiir die Kleinbahnen in PreuBen gilt das Eisen
bahnpostgesetz von 1875 nieht. Das Verhaltnis der Post 
zu ihnen ist dureh den § 42 des preuBischen Gesetzes 
iiber Kleinbahnen und PrivatanschluBbahnen vom 28. 7. 
1892 (Gesetzsammlung S.225) geregelt. Naeh § 42 
dieses Gesetzes miissen die Kleinbahnen bei jeder regel
maBigen Fahrt einen Postbeamten mit einem Briefsack 
und, wenn der Platz reicht, auch andre zur Mitfahrt 
erscheinende Postbeamte im Dienst gegen Zahlung der 
"Abonnementsgebiihr" oder, wenn eine solche nicht 
besteht, fiir die Halfte des Personengeldes befOrdern. 
Kleinbahnen, die auch Giiter befordern, miissen auBer
dem Postsendungen jeder Art durch das Zugpersonal 
gegen Vergiitung befordern oder in Ziigen mit mehr als 
einem Wagen ein Abteil eines Wagens flir die Postsen
dungen, die begleitenden Beamten und die erforderlichen 
Gerate einraumen. Neben der Lauf- und Zeitmiete naeh 
dem Eisenbahnpostgesetz nebst Vollzugsbestimmungen 
muB die DRP den Kleinbahnen flir die Pakete den 
halben Stiickguttarifsatz entrichten. Die Vergiitung fiir 
die Beforderung von Briefbeuteln usw. durch Zugpersonal 
und die Lauf- und Zeitmiete sind nach der Verordnung 
iiber die Gewahrung von Zusehlagen zu den Vergiitungen 
an Kleinbahnen fiir Leistungen im Postbeforderungs
dienste vom 29.3. 1921 (RGBl S. 455) in dem Verhaltnis 
zu erhohen, das der Steigerung des vor dem 1. 8. 1914 
giiltigen Stiickguttarifs im Vergleieh zu dem j eweils 
geltenden Stuckguttarifsatz der Kleinbahnen entspricht. 

Wegen des Verhaltnisses zwischen Post und Eisen
bahnen in Bayern s. Bayerische Post. Sowohl fiir 
Bayern wie fiirWiirttemberg gilt das Eisenbahnpost
gesetz seit dem 1. 4. 1921 (RGB11921 S. 711). Das Ver
haltnis der DRP zu den bayerischen und wiirttembergi
schen Privatbahnen, die sich noch nicht dem Eisenbahn
postgesetz nebst Vollzugsbestimmungen unterworfen 
haben, ist durch die Genehmigungsurkunden festgesetzt 
oder wird durch Vereinbarungen geregelt. 

III .. Abrechnungsverfahren. 
a) Reichsbahn. Die Vergiitungen fiir die Wagen

achskilometer werden durch das RPM iiber die GPK 
an die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft gezahlt, und 

zwar wird am 15. jedes Monats eine Abschlagszahlung 
bis zur HOHe des zuletzt festgestellten Monatsbetrages 
geleistet. Uber die andern Leistungen (z. B. Instand
setzungen der Bahnpostwagen usw.) rechnet jede OPD 
mit der zustandigen Reichsbahndirektion abo 

b) Privatbahnen (Haupt- und Nebenbahnen), 
auf die das Eisenbahnpostgesetz voll angewandt 
wird. Jede OPD rechnet fiir ihren Bereich mit der Bahn
verwaltung abo Fiir einen Zeitraum von 14 Tagen, und 
zwar fiirdieletzten 14 Tage des Mai jedes Jahres, ermittelt 
die DRP, wie viele Poststiicke (mit Ausnahme der Brief
postsendungen, Zeitungen und Gelder) im Einzelgewicht 
von mehr als 10 kg mit jedem Zug von jeder Ha1t.estelle 
bis zur nachstfolgenden befordert worden sind, und wie
viel das Gewicht dieser zahlungspflichtigen Poststiieke 
von Haltestelle zu Haltestelle betragen hat. Die fest
gestellte Gesamtgewichtssumme der zwischen zwei Halte
stellen beforderten zahlungspflichtigen Postsendungen 
wird mit der Kilometerzahl der Haltestellenentfernung 
vervielfaltigt, und die gefundenen Summen werden zur 
Gewinnung einer Gewichtszahl in Kilogramm flir das 
Kilometer der Bahnllinge zusammengerechnet. Die so 
gewonnene Gewichtssumme wird auf Achskilometer zu
riickgefiihrt, indem je 1000 kgjkm auf das Achskilo· 
meter gerechnet, iiberschiissige Gewichtsbetrage bis zu 
500 kg/km unberiicksichtigt gelassen, groBere Betrage 
aber auf je eine volle Achse angesetzt werden. Fiir das 
Achskilometer wird ein fester Satz gezahlt. Durch Ver· 
vielfaltigen der hiernach gefundenen Vergiitungssumme 
mit der Zah126 ergibt sich die von der DRP an die Bahn· 
verwaltung in monatlichen Teilbetragen zu zahlende 
Frachtvergiitung fiir das laufende Rechnungsjahr. 

Nach der Verordnung iiber Vergiitungen an Privat· 
eisenbahnen fiir Leistungen im Postbeforderungsdienste 
vom 3. 1. 1924 (RGBl I S. 24) sind den Privatbahnen, 
die entweder den Verpflichtungen des Eisenbahnpost. 
gesetzes gegeniiber der DRP oder den Bestimmungen, 
betr. die Verpflichtungen der Eisenbahnen untergeord. 
neter Bedeutung zu Leistungen fiir die Zwecke des Post· 
dienstes vom 28. 5. 1879 unterliegen, die Vergiitungs. 
satze mit dem Vielfachen der Steigerung der Selbst· 
kosten der Privatbahnen fiir das Wagenachskilometer 
all~.r Art gegeniiber 1913 zu vervielfaltigen. 

Uber die sonstigen Kosten stellen die Bahnverwal· 
tungen .. Forderungsnachweise auf, die von den BPA 
(OrtsP A) gepriift werden. 

c) Privatbahnen (Nebenbahnen), auf die die 
Bestimmungen, betr. die Eisenbahnen unter· 
geordneter Bedeutung usw. vom 28.5.1879 an· 
gewandt werden. Jede OPD rechnet fiir ihren Be· 
reich mit der Bahnverwaltung abo Die laufenden Fest· 
stellungen beschranken sich auf die Stiickzahlen der 
zwischen den Haltestellen befOrderten Pakete: danach 
werden Stiickkilometer bereehnet. Durch Vervielfaltigen 
mit dem Durchschnittsgewicht ergibt sich die Gesamt· 
summe des Gewichts in Kilogramm fiir das Kilometer. 
Die Zahl der beforderten Briefbeutel usw. steUt das BP A 
(oder OrtsPA) fest. 

An Stelle einer fortlaufenden Ermittlung des Gewichts 
jeder zahlungspflichtigen Postsendung wird in der Regel 
das Durchschnittsgewicht fiir ein Paket festgestellt. 
Dies geschieht meist bald nach der Betriebseroffnung 
der Bahn wahrend eines Monats. Das hierbei gefundene 
Durchschnittsgewicht wird dauernd beibehalten, jedoch 
kann jede der beiden Verwaltungen vom Beginn eines 
neuen Rechnungsjahrs an eine anderweitige Festsetzung 
verlangen (Benachrichtigung 3 Monate vorher). Die 
Ney.ermittlungen finden dann im Marz statt. 

Uber die sonstigen Kosten stellen die Bahnverwal· 
tungen Forderungsnachweise auf, die von den BP A 
(OrtsPA) gepriift werden. 

d) Kleinbahnen. Mit ihnen wird wie mit den Privat. 
bahnen (Nebenbahnen) abgerechnet. 
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L. Schneider. 

Abreehnungen im Auslandspostverkehr kommen vor: 
a) beim Briefverkehr tiber Briefdurchgangskosten 

(s. d.), tiber Antwortscheine (s. d.) und tiber Nachnahmen 
und Nachnahmegebtihren (s. Nachnahmeabrechnungen); 

b) beim Wertbrief- und Wertkastchenverkehr tiber 
die auf Gebtihrenzettein (s. d.) haftenden Betrage, tiber 
Nachnahmen und Nachnahmegebtihren (s. Nachnahme
abrechnungen) und tiber die auf nach- und zurtick
zusendenden Wertkastchen etwa haftenden Betrage (s. 
Paketa brechnungen); 

c) beim Paketverkehr tiber die in den Frachtkarten 
vergtiteten und angerechneten Gebtihrenanteile usw. 
(s. Paketabrechnungen), ferner tiber die auf Gebtihren
zetteln (s. d.) haftenden Betrage und tiber Nachnahmen 
und Nachnahmegebtihren (s. Nachnahmeabrechnungen); 

d) beim Postanweisungsverkehr tiber die auf Post
anweisungen ausgezahiten Betrage und tiber Post
anweisungsgebtihren (s. Postanweisungsabrechnung); 

e) beim Posttiberweisungsverkehr tiber die von einem 
Lande zum andern tiberwiesenen Betrage (s. Posttiber
weisungsabkommen) ; 

f) beim Postzeitungsverkehr tiber Zeitungsbezugs
gelder und tiber Gebiihren ftir tiberwiesene Verlagsstticke 
(s. Zeitungsabrechnung im Auslandsverkehr). 

Beim Postauftragsverkehr findet keine allgemeine Ab
rechnung statt; vielmehr wird tiber jeden Postauftrag 
besonders abgerechnet (s. Postauftragsabkommen) und 
die Betrage der Auftragspostanweisungen gehen in die 
allgemeine Postanweisungsabrechnung tiber. 

Abreehnungsbueh mit den Zustellern dient zum Nach
weis der von den Zustellern einzuziehenden Nach
gebtihren, Eilzustellgebtihren, Zollbetrage und Ver
zOllungspostgebtihren sowie der von ihnen auszuzahlen
{.Ien Betrage. Die Abrechnungsbticher sind 1852 ein
gefUhrt worden, haben im Laufe der Zeit verschiedene 
Anderungen erfahren und sind wesentlich vereinfacht 
seit der Aufhebung des Zustellgeldes. Sie enthalten nur 
noch wenige Spalten: Tag der Zuschrift, Nach- und 
Ortsgebtihren, tibergebener Betrag ftir Post- und Zah
lungsanweisungen usw., Anerkenntnis des Zustellers, 
Tag der Ablieferung, Nach- und Ortsgebtihren auf 
Sendungen, Barablieferung auf Gebtihrenzuschrift, Be
trage auf vollzogenen Anweisungen usw., Ablieferung 
von Barbetragen auf Anweisungen usw., Anerkenntnis 
der PAnst. Das Abrechnungsbuch kann ftir mehrere 
Zusteller gemeinsam gefiihrt werden; es ist in Heft
form anzulegen und nach Bedarf zu erneuern. Geftihrt 
wird es vom ubergebenden Beamten; der Zusteller hat 
darin nur die Zuschrift zu bescheinigen und die Spalten 
fUr die Ablieferung auszufillien (Tinte oder Tintenstift). 
In die Abrechnungsbucher sind auch die Nachgebtihren
betrage aus den Uberweisungskarten der Posthilfstellen 
{s. d.) zu ubertragen, die die Landzusteller bei der Rtick
kehr an die P Anst abliefern. Die Zusteller haben die 
eingezogenen Postgebuhren in angemessenen Fristen, 
mindestens einmal wochentlich, in nach unten gerundeten 
Markbetragen gegen Empfangsbescheinigung abzuliefern 
und am Monatsende vollstandig abzurechnen. Die Ab
rechnungsbticher bleiben bei der P Anst. 

Abreehnungsbiieher im engeren Sinne sind Kassen
bticher, in denen der Stand der Abrechnung (s. d.) einer 
Kasse oder Abrechnungsstelle mit einer andern Kasse 
oder Abrechnungsstelle nachgewiesen wird und die von 
beiden Stellen gleichzeitig als Unterlagen fUr den Kassen
abschluB benutzt werden.. Von den bei der DRP ge
brauchlichen Kassenbtichern zahlen zu den Abrechnungs
btichern im engeren Sinne mithin: das Abrechnungsbuch 
mit dem Zusteller (ADA V, 2 AnI. 94), das Abrechnungs
buch der Zweigkasse mit der Hauptkasse, die Zuschreibe
bucher, die fiir den Verkehr der Zweigkassen und Ab-

~~chnungsstellen untereinander bestehen, Bowie das 
Uberweisungsbuch, das fUr den Verkehr zwischen der 
OPK und ihrem ZustellP A iiber Post- und Zahlungs
anweisungsbetrage usw. gefUhrt wird (ADA XII AnI. 61). 

Die Bezeichnung wird aber auch fUr Kassenbticher 
gebraucht, die in Wirklichkeit Abrechnungskonten dar
stellen oder enthalten, sich also von den eigentlichen 
Abrechnungsbiichern dadurch unterscheiden, daB sie in 
je einem Sttick von den beteiligten Stellen gleichlautend 
geftihrt werden. Zu diesen Btichern gehoren: die von 
der PAg und dem AbrechnungsPA gefUhrte Zusammen
stellung d.~r Schuld und Forderung d~.r P Ag, der Nach
weis der Uber- und Zuschiisse der VA, dem als Gege~; 
stiick bei der OPK das Abrechnungsbuch mit den VA 
- das sog. Bezirkskonto - gegentibersteht, sowie das 
Abrechnungsbuch der OPK mit der GPK und bei dieser 
das Abrechnungsbuch mit den OPK. Ferner konnen 
dazu gezahlt werden: der Nachweis der schwebenden 
Betrage, insbesondere soweit er in Konten fiir einzelne 
Glaubiger aufgelost ist, das Stundungsbuch, das Ab
rechnungsbuch mit den Lieferern von Hauptausstattungs
gegenstanden usw. (s. Ausstattungsgegenstande), das 
Abrechnungsbuch tiber Girozahlungen, das Abrechnungs
buch tiber Postscheckzahlungen und das Verwahrgut
und VorschuBbuch der OPK (GPK). 

Das Abrechnungsbuch der VA mit der OPK hat nach 
ADA VIII, 1 drei Abteilungen: das sog. eigentliche Ab
rechnungsbuch, den Nachweis der Ergebnisse aus dem 
~in- und Auszahlungsverkehr und den Nachweis der 
nber- und Zuschtisse. Die erste Abteilung dient nur 
zur Vorbereitung der Abrechnung A und fUhrt die Be
zeichnung als eigentlich€s Abrechnungsbuch zu Unrecht. 
Das eigentliche Abrechnungsbuch oder, besser gesagt, 
das Abrechn~gskonto, ist die Hauptabteilung des Nach
weises der Uber- und Zuschtisse; denn die Ergebnisse 
der l?~iden ersten Abteilungen gehen in den Nachweis 
der Uber- und Zuschiisse tiber, und nur dieser zeigt 
in seiner Hauptabteilung den Stand der Abrechnung mit 
der OPK an. Gebbe. 

Abreehnungspostanstalten heiBen die VA, mit denen 
P Ag tiber aUe bei ihnen vorkommenden Einnahmen und 
Ausgaben abrechnen. 1m alten Reichspostgebiet und in 
Wtirttemberg sind samtliche P Ag AbrechnungsP Anst 
zugeteilt. In Bayern werden dagegen unterstellte und 
nicht unterstellte P Ag unterschieden. Die nicht unter
stellten P Ag rechnen mit dem Rechnungsbureau (OPK) 
unmittelbar abo Die Zahl der einem VA zugeteilten P A~ 
soIl im allgemeinen nicht tiber 12 betragen. Auch BP A 
konnen zu AbrechnungsP Anst bestimmt werden. Bei 
ungtinstigen Postverbindungen Mnnen P Ag iiber Ein
zahlungen und Zahlkarten auch mit einer andern P Anst 
abrechnen oder von ihr Bar- oder Wertzeichenzuschiisse 
beziehen. Solche P Anst heiBen UberweisungsP Anst; 
sie gleichen die von der P Ag iibernommenen Einzahlun
gen und die an sie geleisteten Zuschtisse am Monatsende 
im Wege der Abrechnung (s. d.) aus. 

Abreehnungsstellen. 1. Bei der DRP: Die in den 
Abrechnungsdienst der vA eingeschobenen, mit der 
Weiterverrechnung von lagernden Belegen (lagernden 
Gebiihren) betrauten DienststeUen. Die Belege der Ab
rechnungssteUen zahlen zum Kassenbestand der vA. 
Als AbrechnungssteUen sind die Entkartungs- und Zu
stellgeschaftsstellen stetB dann auszubilden, wenn die in 
ihnen tatigen Beamten auch mit der Einziehung der 
Nachgebtihren (s. d.) zu tun haben. Die Nachgebiihren 
werden in diesen Fallen schon beim Eingang dem Ge
samtbetrage nach festgestellt und stehen dann von 
diesem Augenblick an dem VA kassenmaBig zur Last. 
Sonst kommt die Einrichtung von Abrechnungsstellen in 
Frage, wenn einzuziehende Betrage bereits auf Grund 
der ausgefertigten Empfangsbescheinigungen verein
nahmt oder Empfangsbescheinigungen iiber ausgezahlte 
Betrage fiir die Zwecke der Abrechnung, z. B. ausgezahlte 
Post- und Zahlungsanweisungen zur Aufnahme in die 
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Auszahlungsliste, einer besonderen Stelle iiberwiesen 
werden miissen. Fiir die Einrichtung von Abrechnungs
stellen ist der Amtsvorsteher zustandig. Mit einer als 
Abrechnungsstelle eingerichteten Zustellgeschaftsstelle 
darf eine Zweigkasse verbunden sein, wenn eine Schalter
stelle den Geldverkehr mit den Zustellern nicht ab
wickeln kann. Sonst diirfen ZweigkaBBen und Abrech
nungsstellen nur aUBnahmsweiBe und nur mit Geneh
migung der OPD vereinigt werden. Die Abrechnungs
stellen rechnen mit der Hauptkasse und mit Zweig
kassen und andern AbrechnungsBtellen wie ZweigkasBen 
ab, diirfen aber mit ihnen Belege nie gegen bares Geld 
oder andre Belege aust&uschen (ADA VIII, I § 2). -
Die Abrechnungsstellen sind nicht mit den BOg. reinen 
Rechnungsstellen (s. d.) zu verwechseln. 

2. 1m Bankverkehr: Eine Einrichtung zur Er
sparung der EinzeIabrechnung zwischen Banken am 
selben Ort iiber gegenseitige Forderungen durch An
schluB an eine ZentraIabrechnungsstelle, bei der jede 
Bank ein Konto haben mull. Die Mitglieder der Zentral
abrechnungsstelle, fiir die sich nach AustauBch aller 
Forderungen eine Schuld ergibt, zahlen dabei durch 
Uberweisung aus ihrem Guthaben an das Konto der 
AbrechnungBstelle. Die Mitglieder, fUr die sich zum 
Schlull eine Forderung ergibt, werden durch Oller
weisung aus dem Konto der Abrechnungsstelle be
friedigt. FUr die AbrechnungBBtelle selbst gleicht Bich 
jedesmal Empfang und Zahlung aus. Zur Vornahme 
des Aust&usches der Forderungen und des jedesmaligen 
Ausgleichs versammeln sich die Vertreter der Hanken 
- u. U. ~aglich mehrmala - bei der Abrechnungsstelle. 
Verrechnet werden nicht nur Schecke, sondern oft 
auch Anweisungen, Wechsel, Rechnungen mit Emp
fangsbescheinigung, Wertpapier- und Zinsscheinliefe
rungen u. a. Derartige Abrechnungsstellen werden von der 
Reichsbank an allen wichtigeren Reichsbankpliitzen unter
halten. An dem AbrechnungBverkehr (s. d.) der Reich~: 
bank nehmen von Dienststellen der DRP die PSchA 
teil. Andre Dienststellen der DRP Mnnen Mitglieder 
werden, wenn nach der Zahl der bei ihnen in Zahlung 
gegebenen Privatbankschecke ein Bediirfnis dazu be
steht und sich kein PSchA am Orte befindet (ADA VIII 
2). Auch ortliche Banken haben solche Einrichtungen 
geschaffen, z. B. die Bank deB Berliner Kassenvereins 
und die Frankfurter Bank. In Hamburg, wo der Giro
verkehr mehr ala der Scheckverkehr gepflegt wird 
(iiber den Unterschied s. bargeldlose Zahlungen), haben 
sich ~e fiihrenden Bieben Girobanken zur Abrechnung 
iiber UberweiBungen aUB einem Konto einer Bank auf 
ein Konto einer andern Bank in ahnlicher Weise ver
einigt; der AUBgleich wird dabei iiber die Reichebank
konten herbeigefiihrt. 

3. Das Internationale Bureau des WPV (B. d.) 
vermittelt die Abrechnung von POBtverwaltungen, die 
es wiinschen, ala RechnungsBtelle. 

Schriftwesen. F. Schmidt, Der bargeldlose Zahlungsverkehr in 
Deutschland und seine Forderung. B. G. Teubner, Leipzig-Berlin 
1917. Gebbe. 

Abruhnungsverkehr mit der Reichsbank. Am Sitze 
einer Anzahl von Reichebankanstalten haben sich die 
ReichBbank und andere Banken zu Abrechnungsver
einigungen zusammengeBchloBBen, urn einerseits durch 
gegenseitigen Abrechnungsverkehr eine Verminderung 
des Barverkehrs, anderseits die Entwicklung des Scheck
verkehrs herbeizufiihren. Die Abrechnung geschieht in 
der Weise, daB Bevollmachtigte der Mitglieder taglich 
mehrere Male zusammentreten und die Schecke aus
t&uschen, die bei den Teilnehmern am Abrechnungsver
kehr zahlbar Bind. Schecke, die nicht zuriickgegeben 
werden, gelten ala anerkannt. Die aus dem Abrech
nungsverkehr taglich sich ergebende Schuld oder Forde
rung des einzelnen MitgliedeB wird durch LastBchrift 
oder Gutschrift auf sein Reichsbankgirokonto aUBgegli
chen. Nach dem VerwaltungBberichte der ReichBbank 

fUr daB Jahr 1924 bestanden 51 Abrechnungsstellen. Die 
1924 abgerechneten Betrage beliefen sich auf 31463 
Millionen RM bei 18,7 Millionen Einlieferungen. Zahl der 
Teilnehmer 698 einschlieBlich der beteiligten ReichB
bankanBtalten. 

Die PSchA. Bind Mitglieder der ReichBbankabrech
nungBstellen. Die in den Abrechnungsverkehr zu geben
den POBtschecke (s. d.) miissen den Vermerk "Nur zur 
Verrechnung" (B. d.) tragen. 1m allgemeinen diirfen nur 
KaBBenschecke in die Abrechnung gegeben werden, 
Namenschecke nur dann, wenn die einliefernde Bank 
die Gewahr iibernimmt, daB der Betrag dem Bank
konto deB im Scheck bezeichneten Empfangers zuge
fiihrt wird. Der Antell des Postschecks am Abrechnungs
verkehr betrug im Jahre 1924 etwa 8 bis 10 v H dieBes 
Verkehrs (s. auch Giroverkehr). Lorek. 

Abrundung. Nach § 59 der ReichshauBhaltsordnung 
yom 31. 12. 1922 (RGBI 1923 II S.17ff.) kann der 
Reichsminister der Finanzen AbrundungsvorBchriften 
fiir Einnahmen und Ausgaben treffen. Die Ermachti
gung gilt Belbstverstandlich nur fiir Einnahmen und 
Ausgaben deB Reiche. 1m Verwaltungswege ist zur 
Durchfiihrung bestimmt worden, daB die bei der Er
hebung oder Zahlung von Betragen Bich ergebenden 
Bruchpfennige, Boweit nicht nach gesetzlichen oder ver
ordnungsmaBigen Bestimmungen anders zu verfahren 
ist, so zu runden sind, daB ein halber Pfennig und mehr 
ala ein voller Pfennig berechnet, Bruchteile unter einem 
halben Pfennig unberiicksichtigt gelassen werden (ADA 
VIII, 1 § 5). Die FaIle, in denen nach gesetzlichen oder 
verordnungsmaBigen BeBtimmungen anders zu runden 
ist, sind zahlreich. 1m Bereich der DRP gehOren dazu 
u. a. Bamtliche Tarifbestimmungen, auch solche, die 
nicht im Wege der formlichen Verordnung, sondern nur 
im Wege der Bekanntmachung festgestellt Bind. Der 
ReichBminister der Finanzen ist noch auf mehreren 
andern Gebieten ermachtigt worden, Abrundungsvor
Bchriften zu erIassen. So sieht z. B. das Besoldungs
gesetz (letzte FasBung yom 18.2.1924, vgl AmtsblVf 
Nr. 172 von 1924 S. 172) im § 20 Abs.3 vor, daB der 
Reichsminister der Finanzen zum ErIaB von Vorschriften 
iiber die Abrundung der auszuzahlenden Betrage er
mii.chtigt ist. Er hat auf Grund dieBer Bestimmung 
mehrere Verordnungen erIassen, u. a. die Verordnung 
iiber die Abrundung der Monatsbetrage derGrundgehal
ter einBchl. der Zuschllige yom 25. II. 1924 (AmtsblV~ 
Nr.731 von 1924 S. 654), die Verordnung tiber die Ab
rundung der Diaten der auBerpIanmaBigen Beamten 
yom 25. 11. 1924 (AmtBblVf Nr. 732 von 1924 S. 654), 
die Verordnung iiber die Abrundung des Wohnungs
zuschusses yom 17.4.1925 (AmtsblVf Nr.237 von 1924 
S. 233) und die Abrundungsverordnung yom 22.12.1923 
(ReichsbesoldungsbIatt Nr. 98, AmtsblVf Nr. 1074 von 
1923 S.1140). Die letzte Verordnung bestimmt u. a.: 
"Bei jeder Zahlung ist der Bich aus dem Monatsbetrag 
ergebende Teilbetrag auf volle Pfennig auf- oder ab
zurunden (lJa Pfennig nach oben). EbenBo sind die ein
zelnen Abztige je fiir sich auf volle Pfennig auf- oder 
abzurunden (lJa Pfennig nach oben), Bofern nicht wie 
z. B. fiir den Einkommensteuerabzug etwas anderes 
bestimmt ist." Bemerkenswert an dieser Verordnung 
ist, daB das Wort "abrunden" nur in dem Sinne der 
Rundung nach unten gebraucht wird; "auf-" und "ab
runden" werden ala GegenBatze gebraucht. 

DaB Einkommensteuergesetz yom 10.8.1925 (RGBI 
1 Nr. 39, AmtBblVf Nr. 502 von 1925 S. 457) ermachtigt 
im § 70 Abs. 5 den Reichsminister der Finanzen, Be
stimmungen tiber die Abrunliung des einzubehaltenden 
BetragB zu erlasBen. Auf Grund dieser Ermachtigung 
hat der ReichsminiBter der Finanzen im § 15 der Durch
ftihrungsbestimmungen tiber den Steuerabzug vom Ar
beitBlohn yom 5.9.1925 (Reichsbesoldungsblatt Nr.34, 
AmtsblVf Nr. 549 von 1925 S. 516) angeordnet, daB der 
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Steuerabzug auf den nachsten durch 5 Reichspfennig 
teilbaren Betrag nach unten abzurunden ist. 

Die Abrundungsvorschriften haben in der Zeit des 
Wahrungsverfalls eine besondere Rolle fill' die Buch· 
fiihrung gespielt, als es sich darum handelte, die Zahlen· 
ungeheuer iibersichtlich zu buchen. Man ging zunachst 
zur Mark.Rechnung iiber und gelangte iiber die Tausend· 
mark., Millionenmark· und Milliardenmark.Rechnung 
mit je 3 Dezimalstellen schlieBlich zur Billionenmark· 
(Bill.:~) Rechnung mit 2 Dezimalstellen. Von ihr war 
der Ubergang zur Rentenmark·Rechnung, zur Gold· 
mark.Rechnung und schlieBlich zur Reichsmark·Rech· 
nung ein leichtes, da es gelang, die Rentenmark und dann 
die Reichsmark mit der Umrechnungszahl 1 Billion 
(Papier·) Mark = 1 Rentenmark = 1 Goldmark = 
1 Reichsmark festzulegen. G ebb e. 

Abschlagszahlungen. Zu unterscheiden sind Anzah· 
lungen und Abschlagszahlungen. Anzahlungen 
sind Leistungen vor Empfang der Gegenleistung (Vor. 
schuBzahlungen); sie diirfen nach § 28 der RHO von 
Reichsbehorden zu Lasten des Reichs nur vereinbart 
oder bewirkt werden, soweit dies im allgemeinen Verkehr 
iiblich oder durch besondere Umstande gerechtfertigt 
ist. Abschlagszahl ungen sind Zahlungen, die bei 
Fertigstellung von Teilen eineil groJ3eren Auftrags vor· 
behaltlich einer endgiiltigen Abrechnung geleistet wer· 
den; sie diirfen von Reichskassen nur geleistet werden, 
wenn die Teilerzeugnisse bereits Eigentum des Reichs 
geworden sind. 

Die Notwendigkeit, daB Unternehmern Anzahlungen 
und Abschlagszahlungen gewahrt werden miissen, tritt 
infolge der allgemeinen Geldnot jetzt haufiger auf als 
vor dem Kriege. Die Frage, wann Anzahlungen verkehrs· 
iiblich sind, ist ausschlieBlich aus der Feststellung der 
tatsachlichen Verhaltnisse heraus zu beantworten. Die 
besonderen Umstande, die ihre Gewahrung in andern 
Fallen rechtfertigen, Mnnen z. B. darin liegen, daB ein 
Unternehmen zunachst Entwicklungsarbeit fill' das 
Reich ausfiihren solI, oder daB das Reich bei Vergebung 
einer Lieferung auf ein bestimmtes Unternehmen an· 
gewiesen ist, das den Auf trag nicht iibernehmen kann, 
wenn ihm nicht wenigstens ein Teil der zur Beschaffung 
der Rohstoffe usw. erforderlichen Mittel zur Verfiigung 
gestellt wird. Soweit Anzahlungen bei Auftragen des 
Reichs nicht zu umgehen sind, sind sie nur bis zu 
331/ 3 vH, in Ausnahmefallen bis zu 50 vH des Liefer· 
werts zulassig und mit 1 vH iiber dem jeweiligen 
Reichsbankdiskontsatz zu verzinsen. Die Gewahrung 
von An· und von Abschlagszahlungen stellt ein Ent· 
gegenkommen dar, das bei der Preisfestsetzung beriick· 
sichtigt werden muB. In allen Fallen, in denen Leistung 
und Gegenleistung nicht Zug um Zug erfolgt, mull aua· 
reichende Vorsorge dafiir getroffen werden, daB das 
Reich keine Verluste erleiden kann. Die Form der 
Sicherstellung richtet sich nach der Lage des Falles. Bei 
AuBerachtlassung der erforderlichen Sorgfalt willden die 
schuldigen Beamten fill' Verluste zu haften haben. 

Anzahlungen und Abschlagszahlungen diirfen nicht 
vorschuBweise verrechnet werden, auch dann nicht, wenn 
der Haushaltplan Mittel dazu nicht oder nicht in aus· 
reichendem MaBe vorsieht (§ 27 RHO). Sie miissen ein· 
zeIn verausgabt und fiir sich belegt werden. Es ist nicht 
statthaft, sie in der SchluBabrechnung zusammenzufassen 
und nur diese als Unterlage der Verausgabung zu benutzen. 
Fiir die Einbehaltung der Anzahlungen und Abschlags. 
zahlungen bei der SchluBabrechnung sind nicht nur die 
anweisenden Beamten, sondern auch die Buchhalter ver· 
antwortlich. Damit der Rechnungshof die Abwicklung 
priifen kann, miissen samtliche An· und Abschlagszah. 
lungen und die Restzahlungen iibersichtlich zusammen· 
gestellt werden. Die OPK (GPK) haben zu dem Zweck 
als Anlage zu jeder Buchhaltereirechnung einen "Nach· 
weis der Abschlagszahlungen" zu fiihren, in der die Zah· 
lungen und die SchluBabrechnung kontenformig gegen· 

iiberzustellen sind. Auf den Belegen und in den Hand· 
biichern muB angegeben werden, unter welcher Konto· 
nummer die einzeInen Zahlungen erscheinen. Der Rech· 
nungsdirektor hat in der Vorpriifungsverhandlung zu 
bescheinigen, daB aIle Anzahlungen und Abschlags. 
zahlungen in die Nachweisung iibertragen worden sind. 

Sohriftwesen. R. Schulze und E. Wagner, Relchshaushalts· 
ordnung. Georg Stilke, Berlin 1923. Gebbe. 

Abschliisse s. Kassenabschliisse, Rechnungsabschliisse 
Abschreiben der Posten bedeutet soviel wie Eintragen 

der Abfahrts· und Ankunftszeiten der Posten in Stunden. 
zettel (s. d.), Ladezettel (s. Briefabfertigung) oder Dber. 
weisup.gskarten (im Verkehr mit PAg). In LadezetteIn 
und Uberweisungskarten werden die Zeiten nur bei er· 
heblichen Abweichungen von den planmaBigen Abgangs. 
zeiten vermerkt. 

Piinktlicher Verkehr der Posten ist eines der Haupt. 
erfordernisse eines geordneten Postwesens. Bei Un· 
piinktlichkeit sind die Anschliisse an andre Posten ge· 
fahrdet, es treten Unsicherheiten im Postverkehr ein, die 
fill' das Wirtschaftsleben um so nachteiliger sind, je mehr 
bei Erledigung der Geschafte die Zeit eine Rolle spielt. 
Auf Einhaltung der Beforderungsfristen (s. d.) ist daher 
stets groBer Wert gelegt worden. Mit besonderer Aner· 
kennung wird im Schrifttum die Piinktlichkeit der bran. 
denburgisch.preuBischen Posten hervorgehoben, die der 
GroBe Kurfill'st (1640-1688) in seinen Landen einrich· 
tete. Um den Gang der Posten genau iiberwachen zu 
konnen, wurden ihnen Stundenzettel beigegeben, in 
denen die StreckenP A die Abgangs. und An~unftszeiten 
zu vermerken hatten. Die Vorsteher der PA waren ge· 
halten, dies im allgemeinen personlich zu tun. 

Tritt im Gange der Posten eine Verzogerung ein, so ist 
die Ursache durch Vernehmung des verantwortlichen 
Beforderers, notigenfalls unter Hinzuziehung von Zeu· 
gen, sofort aufzuklaren. Diese Ermittlungen bereiteten 
frillier insofern Schwierigkeiten, als die offentlichen und 
postamtlichen Uhren in den Postorten nicht immer im 
Gange iibereinstimmten. Um die sich daraus ergebenden 
Unzutraglichkeiten moglichst zu beseitigen, wurden 1821 
fill' die wichtigeren Kurse sogenannte Kursuhren (s. d.) 
eingefiihrt, die man dem Postbeforderer unter Ver· 
schluB mitgab und deren Zeitangabe in jedem FaIle fiir 
das Abschreiben der Post maBgebend war. 

Die beim Abschreiben angegebenen Zeiten wurden den 
Strafen fill' unentschuldigte Versaumnisse zugrunde ge· 
legt. Die preuBische PO yom 10. 8. 1712 sah eine Strafe 
von 1 Reichstaler fiir jede Stunde Versaumnis vor. Ein 
Beamter, der die Post unrichtig abschrieb oder es unter· 
lieB, die notigen Feststellungen wegen der Verspatungen 
vorzunehmen, wurde mit dem doppelten Betrage be· 
straft. Heute wird jede versaumte Minute mit 5 Pf. be. 
straft. Die Strafe wird bei Postillionen (s. d.), die vor 
dem 1. 1. 1921 eingetreten sind, gegen diese, bei den 
spater eingetretenen gegen den Posthalter (s. d.) fest· 
gesetzt. In beiden Fallen werden die Strafgelder bei der 
nachstfalligen Zahlung der Fuhrvergiitung vom Post· 
halter eingezogen, der dafill' nach der einen Teil des Post. 
fuhrvertrags (s. d.) bildenden Postfuhrordnung haftet. 
Die Verschiedenheit in der Straffestsetzung ist dadurch 
begriindet, daB die seit dem 1. 1. 1921 eingetretenen 
Postillione als Angestellte des Posthalters gelten und 
nicht mehr Beamteneigenschaft haben. Bei Privatper. 
sonenfuhrwerken wird die Strafe gegen den Unternehmer 
festgesetzt und von der nachstfalligen Fuhrvergiitung 
einbehalten. 

Von Beamten verursachte ungerechtfertigte Versaum· 
nisse im Gange der Posten sind im Disziplinarwege nach 
den fill' die Bestrafung von Dienstvergehen allgemein 
geltenden Grundsatzen zu bestrafen. Xu use. 

Absehreibungen(A.). l.Inder Bilanzlehre: die durch 
Wertminderung begriindeten Verluste an Aktivwerten, 
insbesondere an Sachwerten. Sie werden in der Bilanz 
(s. d.) entweder in der Weise ersichtlich gemacht, daB 



10 Absender 

von den Aktivwerten entspreohende Betrage abgezogen 
- abgesohrieben - werden (HGB § 40 Abs. 2), oder 
in der Weise, daB die Aktivwerte mit dem Ansohaffungs. 
wert auf der Aktivseite der Bilanz stehen gelassen 
werden und ein der Wertminderung entspreohender 
Ausgleiohsposten auf der Passivseite ausgebraoht wird. 
Die letzte Art der Darstellung bedeutet, streng ge· 
nommen, eine Aufblahung der Bilanz; sie ist aber naoh 
§ 261 Ziffer 3 des HGB fur A. auf Gegenstande des 
Anlagevermogens in Bilanzen der Aktiengesellsohaften 
zugelassen. Der Ausgleiohsposten wird im Gesetz mit 
"Erneuerungsfonds" bezeiohnet; riohtig muBte er "Wert· 
minderung des Anlagevermi.igens" oder ahnlioh heiBen, 
da die A. an sich nioht den Zweok haben, Mittel fUr die 
etwaige Erneuerung eines Gegenstandes anzusammeln, 
sondern nur den, die an den Aktivwerten eintretenden 
Wertminderungen in der Bilanz nachzuweisen. Wert· 
minderungen ki.innen duroh Abnutzung, VersohleiB, 
Verderben, Unmodernwerden, Diebstahl, Besohadigung 
usw. eintreten. Man unterscheidet ordentliohe und 
auBerordentliche A. Die ordentliohen A. haben den 
Zweok, den duroh die allmahliohe Wertminderung zu 
erwartenden Gesamtverlust gleiohmaBig auf die Jahre, 
die der Gegenstand im Gebrauoh sein wird, zu verteilen; 
sie werden naoh der Formel (a - b) : n = x bereohnet, 
wobei a = Ansohaffungswert, b = vermutlioh ubrig. 
bleibender Altstoffwert und n = vermutliohe Zahl der 
Gebrauohsjahre (Lebensdauer) zu setzen ist. AuBer· 
ordentliohe A. werden vorgenommen, wenn eine nicht 
vorauszusehende Wertminderung eingetreten ist, oder 
wenn sioh herausstellt, daB die ordentliohen A. zu 
niedrig bemessen waren. Beriohtigungen der A. in um· 
gekehrtem Sinne sind gleiohfalls zulassig. Die A. mussen 
ohne Ruoksioht auf den Gesohaftserfolg eines Jahres 
naoh einer den Tatsaohen entspreohenden Berechnung 
vorgenommen werden; es widerspricht der Lehre von 
der Bilanz, wenn in guten Jahren viel, in sohlechten 
Jahren wenig oder niohts abgesohrieben wird. Absioht· 
lich falsoh bereohnete A. sind Bilanzversohleierungen. 
Auch auf Forderungen sind A. vorzunehmen, wenn es 
zweifelhaft ist, ob sie zum vollen Wert eingebracht 
werden ki.innen (HGB § 40 Abs.3). Auch hierbei ist 
es vielfaoh ublich, an Stelle der Kurzung des Aktiv
postens einen Ausgleiohsposten auf der Passivseite aus· 
zubringen, der naoh dem Buohe, in dem die zweifel· 
haften Forderungen naohgewiesen werden, oft "Del
krederekonto" genannt wird, wahrend er ric~~ig "Aus. 
fall an Forderungen" heiBen muBte. - Uber Ab· 
sohreibungskonten bei der DRP s. Jahresbilanz der 
DRP. 

2. In der kameralistischen Buchfuhrung: die 
Verrechnung von Einnahmen duroh Absetzen von Aus· 
gab en oder die Verrechnung von Ausgaben duroh Ab· 
setzen von Einnahmen. Das Verfahren ist duroh § 69 
der Reiohshaushaltsordnung (s. d.) den Reiohsverwal· 
tungen grundsatzlich verboten; es widerspricht dem 
von der Reiohshaushaltsordnung aufgestellten Brutto
grundsatz. Ausnahmen: Unkosten, die beim Verkauf 
von Gegenstanden entstehen, durfen yom Erli.is ab· 
gezogen werden (s. § 69 a. a. 0.). Vereinnahmte Betrage, 
die von der Reiohskasse zUrUokgezahlt werden muss en, 
sind von den Einnahmen wieder abzusetzen, wenn die 
Ruokzahlung nooh vor dem AbschluB der Buoher ge
schieht; verausgabte Betrage, die an die Reiohskasse 
zUrUokgezahlt werden, sind von der Ausgabe wieder 
abzusetzen, wenn die Ruokzahlung nooh vor dem Ab· 
schluB der Buoher erfolgt oder ubertragbare Mittel 
betrifft (s. § 70 a. a. 0.). Gebuhrenerstattungen sind 
aber - u. a. - bei der DRP stets als Ausgabe zu ver· 
rechnen (s. ebenda). Gebbe. 

Absender (Abs.), der nioht dieselbe Person wie der 
Einlieferer zu sein braucht (RGZ Bd.41 S. 108; RGSt 
Bd. 38 S.408), ist derjenige, der die Befi.irderung der 
fertigen "sohriftlichen Mitteilung" (RGSt Bd. 33 S. 146) 

- also des Briefes - oder einer sonstigen Sendung 
verursaoht. Empfanger (Empf.) ist derjenige, der 
auf der Sendung als soloher bezeichnet ist, dem sie also 
nach dem Willen des Abs. endgultig zukommen solI. 
Abs. im Sinne der §§ 1 und 2 des PG ist nioht notwendig 
derjenige, der mit der Post den Befi.irderungsvertrag 
absohlieBt. Diese Auslegung ware zu eng. Ware sie 
richtig, so "ki.innte die Wirkung des Postregals (s. d.) 
in umfangreichem MaBe beeintraohtigt werden, indem 
ein einzelner postzwangspfliohtige Gegenstande der ver· 
schiedensten Personen in beliebiger Menge durch be
zahlte Boten verschickte" (RGSt Bd. 38 S. 408). In 
dieser Entscheidung heiBt es: 

"Absender ist, wer den Boten abschickt, nicht nur, wenn der 
Befilrderungsvertrag in seinem N amen von ihm persilnlich oder durch 
einen unmittelbaren offenen Vertreter geschlossen wird, sondern 
auch, wenn der Vertrag durch seinen Bevollmachtigten in dessen 
N amen eingegangen, die tJbertragung der Befilrderung durch einen 
mittelbaren verdeckten Yertreter, einen Ersatzmann, bewirkt wird, 
insbesondere die Absendung des Boten durch einen Spediteur i m 
eigenen Namen, aber fur Rechnung des Auftraggebers vor
genommen wird. Denn der Schwerpunkt liegt nicht darin, in 
welcher Form der Vertrag mit dem Boten zustande kommt, und 
gegen wen dieser den Anspruch auf Bezahlung hat, sondern darin, 
wessen Geschafte, seiner Vollmacht entsprechend, d urch die 
Befilrderung besorgt werden." 

Grundlegend fur die Begriffe "Absender" und "Emp· 
fanger" auch RGSt Bd. 25 S. 25. Begriff ei nAbs. oder 
mehrere ist von Bedeutung fur Auslegung des § 2 PG 
(expresser Bote). Sohiokt eine Mehrzahl von Personen 
abredegemaB einen gemeinsohaftliohen Boten in der 
Art ab, daB an eine dieser Personen die Saohen zur 
Befi.irderung und Abgabe an den Boten uberliefert 
werden und diese Person den Boten annimmt, so ist 
eine Mehrzahl von Abs. gegeben (RGSt Bd.38 S.409). 

Fur die von Behorde n ausgehenden oder fUr sie 
eingehenden Sendungen gilt folgendes: 

Der privatreohtliohe Grundsatz der Einheitlichkeit des 
Fiskus (unitas personae) ist fur die Frage, wer Abs. 
oder Empf. im Sinne des Postrechts ist, nicht aus
sohlaggebend. Fur die Beurteilung ist nicht die Tat· 
sache entsoheidend, daB naoh allgemeinen Grund
satzen die einzelnen BehOrden privatrechtlich Ver
waltungsstellen desselben einheitliohen Fiskus (stationes 
fisoi) sind, sondern vielmehr, daB postalisoh im Sinne 
q.es PG und der PO als Abs. oder Empf. die BehOrden 
anzusehen sind, unter deren Bezeichnung die Schrift· 
stuoke aus- oder eingehen. Als Abs. wird derjenige 
vermutet, dessen Absendername auf dem Schriftstuck 
vermerkt ist (Scholz S. 35). Da die Post verpflichtet 
ist, eine ihr von einer behordlichen Dienststelle uber· 
gebene Sendung zu befi.irdern, auch wenn diese Dienst· 
stelle im Behi.irdenki.irper privatrechtlich naoh auBen 
zur Vertretung des Fiskus nicht berufen ist - "da die 
Post in typischen Rechtsformen ohne Ansehung der 
Person befordert" (Scholz a. a. 0.) - und da die Post 
ihrer Zustellpflicht dem Abs. gegenuber erst dann 
genugt, wenn sie die Sendung an die yom Abs. bezeiohnete 
BehOrde abgibt (z. B. Amtsgerioht, Staatsanwaltschaft, 
Rentamt), gelten fur die Begriffe "Absender" und 
"Empfanger" lediglich diese offentlich·reohtliohen, fur 
die offentliche Beforderungspflioht der Post allein maB
geblichen postalischen Gesichtspunkte. Es gelten daher 
die einzelnen Dienststellen, von denen die Sendungen 
ursprunglioh ausgehen oder fur die sie endgultig 
bestimmt sind, als Abs. und Empf. Ware die gegen· 
teilige Ansicht riohtig, so wiirde z. B. der gesamte 
Sohriftwechsel zwischen samtliohen BehOrden und Dienst· 
stellen des Deutschen Reiohs oder des preuBisohen 
Staates wegen der unitas personarum von den Bestim
mungen des PG ausgenommen sein. (Naheres s. unter 
Sammelsendungen. ) 

Es ist uberhaupt nicht erforderlioh, daB Abs. und 
Empf. einer Postsendung verschiedene Personen sind. 
Es kommt vielmehr auch dann ein rechtsgultiger Be· 
forderungsvertrag zustande, wenn der Abs. einen Brief 
an sich selbst richtet. Auch hinsiohtlich solcher Sen-
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dungen, die von geschaftsunfahigen oder in der Geschafts. 
fahigkeit beschrankten Personen aufgeliefert werden, 
kann sich die Post ihrer 6ffentlich-rechtlichen BefOrde
rungsverpflichtung nicht entziehen. Kann aber sogar 
ein Geschaftsunfahiger Abs. oder Empf. von Post· 
sendungen sein, und zwar nicht nur tatsachlich, sondern 
auch rechtlich, so muE das um so mehr selbst fiir un
selbstandige Teile des Fiskus im BehOrdenaufbau gelten 
(s. auch Briefaustauschstellen). Dasselbe gilt auch von 
TeHen privatwirtschaftlicher Unternehmungen (Filialen, 
Zweigniederlassungen, Abteilungen). 

Von ahnlichen Gesichtspunkten geht auch das Reichs
gericht aus in der Entscheidung vom 15. 5. 1923 (RGSt 
Bd.57 S.297): 

"Wenn die Sonderstellcn der stadtischen Verwaltung postrechtlich 
als selbstandige Absender oder Empfanger anzusehen sind, dann 
gehOrt die Sammlung uud Verteilung (durch eine stiidtische Brief
sammel- und Verteilungsstelle) zur Befiirderung .. , 1st dagegen die 
gesamte Stadtverwaltung mit den besonderen Amtsstellen... als 
eine Einheit, als ei n Absender und ei n Empfanger anzusehen, dann 
ging die Sammlung der abzusendenden Briefe der Beforderung vor
aus, die Verteilung der angekommenen Briefe folgte ihr nach, und 
beide bilden nur einen Vorgang innerhalb der Verwaltung des Ab
senders und Empfangers und werden vom Postrecht nicht beriihrt ... 
Entscheidend fiir den UnterBchied ist, ob die einzelnen in Frage kom
menden Stellen als selbstandige Behorden zu gelten haben. 
Der Begriff der "BehOrde" ist durch den BeschluB der Vereinigten 
Strafsenate in RGSt Bd. 18 S. 250 bestimmt. Eine Stelle, die, durch 
Recht und Verfassung auf die Dauer eingerichtet und geregelt uud 
zur Erfiillung staatlicher Aufgaben nach eigeuem Ermessen berufeu, 
einen Teil der Staatsgewalt ausiibt, ist hiernach cine selbstandige 
BehOrde. Das gilt entsprechend auch fiir Xmter, die innerhalb der 
Gemeinde und auf Grund des Gemeinderechts erriehtet sind. Ob in 
diesem Sinne einzelne oder aile der in den beanstandeten Postsammel
betrieb einbezogenen gemeindlichen Stellen eigene, selbstandige Be
horden waren, hat die Strafkammer naher zu priifen unterlassen." 

Der Begriff "Absender" spielt auch noch sonst im 
Postrecht eine Rolle, insbesondere bei der Ersatzpflicht 
(s. d.) fiir verlorene oder beschadigte Sendungen. Nach 
geltendem Recht hat nur der A bs. Anspruch auf Ent
schadigung, ein andrer, auch der Empf., nur dann, 
wenn ihm der Abs. den Anspruch abgetreten hat. Abs. 
ist derjenige, der mit der Post im eigenen Namen (vgl. 
auch BGB § 164 A!Js. 2) den BefOrderungsvertrag ge
schlossen hat (RGSt Bd. 38 S. 408; RGZ Bd. 41 S. 107). 
Die Feststellung des Abs. und die Nachpriifung seiner 
Berechtigung geschieht im Einzelfall regelmaBig nach 
den Bestimmungen der PO und der dazu erlassenen 
AB (Einlieferungsschein, Einlieferungsbuch, Abs.-Name 
auf der Sendung). Fehlen sonstige Nachweise, so gilt 
der Einlieferer als Abs. (RGZ Bd. 41 S. 107). Wer An
spruch auf Entschadigung erhebt, hat der Post seine 
Berechtigung nachzuweisen. 

Schriftwesen. Aschenborn S. 55 Anm. 8, S. 143 Anm. 2, S. 144 
Anm. 3; Dambach S. 37, 73 und 75; Mittelstein, Beitrage zum Post
recht. Franz Vahlen, Berlin 1891. S. 26, S. 53 Ziffer 1, S. 58 Ziffer 10; 
Niggl S. 12 Anm.4, S. 19 Anm.2; Niggl, Deutsches Postrccht. 
(Bd. 81 der Sammlung "Post und Telegraphie in Wissenschaft und 
Praxus".) R. v. Decker'S Verlag (G. Schenck), Berlin 1925. S.63 
und 72; Niggl, Deutsches Post- und Telegraphenstrafrecht. (Bd. 12 
der Sammlung "Post und Telegraphie in Wissenschaft und Praxis".) 
2. Auf I. R. v. Decker's Verlag (G. Schenck), Berlin 1923. S. 16, 
S. 22 Ziffer 3, S. 29 Zitfer 3; Scholz S. 35 und 73. K. Schneider. 

.'lbstemplung mit dem Freimarkenstempel (Vordrucke 
fiir Rechnung Privater) bedeutet die Bedruckung von 
Briefumschlagen, Postkarten usw. mit dem Wertzeichen
bilde. 

Sie wurde bei der Norddeutschen Postvcrwaltung am 1. 7. 1868 
eingefUhrt und erstreckte sich zunachst auf die Abstemplung von 
Briefumschlagen mit Wertzeichen zu 1 und 2 Silbergroschen. Aus
gefUhrt wurde die Abstemplung in der Konigllchen Staatsdruckerei 
in Berlin; die U mschHlge durften nur in Berlin selbst zur Abstemplung 
eingeliefert und wieder abgeholt werden (unter Umstanden durch 
Mittelspersoncn), Mindestsatz 10000 StUck; Papier weiB oder doch 
ganz hell, Kosten auBer dem Betrage der WertstempeI17'/, Groschen 
fUr 1000 Stiick (vor der Abnahme der abgestempelten UmschHlge 
zu entrichten). Am 5. 12. 1872 wurde die Abstemplung von Brief
umschlagen zu 10 PL, Streifbandern zu 3 Pf. nnd Postkarten zu
gelassen, die unter Entrichtung der Betrage fUr den Freimarken
stempel, die Abstemplungsgebiihr (wie oben) und der Gebiihren 
fiir Hin- und Riicksendung bei den OPK einzuliefern waren. Die 
Mindestzahl der abzustempelnden Umschlage usw. wurde auf 
20 000 Stiick festgesetzt. 1890 wurde zugelassen, daB Briefumschlage 
auch mit dem Freimarkenstempel zu 3 und 5 PL bedruckt wurden. 
Die Abstempluug von Briefumschliigen und Streifbiindern wurde 

1891 aufgehoben; zugelassen war nur noch die Abstemplung vall 
Postkarten und Drucksachenkarten. Zu den Gegenstanden, die 
abgestempelt werden durften, traten 1897 die Kartenbriefe, 1900 
wieder Briefumschlage und Streifbiinder. Die Mindestzahl wurde 1901 
auf 10 000 Stiick, 1902 auf 1000 Stiick herabgesetzt. Die Ab
stemplungsgebiihr betrug vom 1. 8. 1909 ab 3 M 50 Pf. fUr 1000 Stiick, 
vom 1. 10. 1910 ab bei 10000 Stiick oder weniger 3 M fiir jedes 
Tausend, bei mehr als 10 000 Stiick 30 M fUr die ersten 10 000 und 
2 M fiir jedes weitere Tausend. Die Gebiihr wurde am 1. 9. 1911 
wieder auf 1 M 50 Pf. fiir jedes Tausend herabgesetzt bis zur Gesamt
zahl von 10 000 Stiick, bei groBercn Mengen auf 15 M. fUr die ersten 
10 000 und 1 M fUr jedes weitere Tausend. Die abznstempelnden 
Gegenstande waren vom Besteller freigemacht als Postpaket oder 
Eisenbahngut an die Reichsdruckerei einzusenden; die Reichs
druckerei hatte die abgestempelten Gegenstande an das PA am Wohn
ort des Bestellers zu iibersenden. In der Zeit des Wahrungsverfalls 
wurde die Abstemplungsgebiihr mehrfach erMht. 1m Oktober 1923 
wurde die Abstemplung von Gegenstanden mit dem Freimarken
stempel aufgehoben und erst im September 1924 wieder eingefiihrt. 
Die Reichsdruckerei ist seitdem ermachtigt, Kartenbriefe, Post
karten, Briefumschlage, Streifbander und Drucksachenkarten unter 
den friiher giiltigen Bedingungen mit dem gewlinschten Freimarken
stempel zu verschen; den Preis fiir die Abstemplung setzt die Reichs
druckerei selbst fest. 

.'lbstimmungspostwertzeillhen sind die von den Inter
alliierten Kommissionen 1920--1922 herausgegebenen 
Postwertzeichen, die fiir die Dauer der fremden Ver
waltung der Abstimmungsgebiete Eupen und Malmedy, 
Oberschlesien, Allenstein, Marienwerder (Westpr.) und 
Schleswig Giiltigkeit gehabt haben. Hierher gehOren 
auch die Postwertzeichen des unter der Verwaltung des 
V6lkerbundes stehenden deutschen Saargebiets (s. d.), 
das iiber seine staatliche ZugehOrigkeit erst 15 Jahre 
nach dem Inkrafttreten des Friedensvertrags von Ver
sailles abstimmen soIl. 

.'lbstimmungsvedahren im Weltpostverkehr. In der 
Zwischen~eit zwischen den Versammlungen des WPV 
konnen Anderungen und Erganzungen der WPV
Vertr und der zugehOrigen va im Wege eines Abstim
mungsverfahrens beschlossen und in derselben Weise 
Beschliisse iiber Auslegung des WPVVertr und 
der va herbeigefiihrt werden. 

Das Verfahren, bei dem das Internationale Bureau des WPV 
den gesamten Schriftwechsel vermittelt, ist in der Weise geregelt, 
daB den Vereinsverwaltungen zunachst eine langere Frist zur Priifung 
der VorsehHige und zur Mitteilung ihrer Meinung iiber die Vor
schlage gegeben wird, weiter die zu den Vorsehlagen eingegangenen 
Bemerkungen allen Vereinsverwaltungen mitgeteilt werden und 
danach eine Abstimmung iiber die Vorschlage stattfindet. Die 
y. orsehHlge gelten, wenn es sich urn die Aufnahme neuer oder die 
Anderung wichtiger (in den Vertragen bezeichneter) Bestimmungen 
handelt, nur bei Einstimmigkeit als angenommen. Bei Xnderung 
minder wiehtiger Bestimmungen geniigt Zweidrittelmehrheit, in 
gewissen Fallen einfaehe Mehrheit; Auslegungen gelten allgemein 
bei einfaeher Mehrheit als angenommen. Die gefaBten Beschliisse 
werden, wenn es sieh um Erganzungen oder Xnderungen von Be
stimmungen des WPVertr oder der Nebenabkommen handelt, auf 
diplomatischem Wege durch die Schweizerisehe Regierung den 
Rcgierungen der Vereinslander, wenn VOBestimmungen oder Aus
Icgungen (auch der Vertrage) in Frage kommen, durch das Inter
nationale Bureau des WPV den Vereinsverwaltungen mitgeteilt. 
Die angcnommenen neuen Bestimmungen und Anderungen treten 
friihestens 3 Monate nach ihrer Bekanntgabe in Kraft. 

.'lbwerfen von Briefbeuteln durch Bahnposten auf 
Bahnhofen wahrend der Durchfahrt des Zuges war 
friiher in Deutschland iiblich. 

Die Briefbeutel durften nicht mehr als 5 oder 6 kg wiegen. Sie 
wurden in der Fahrtrichtung des Zuges etwas seitwarts "mit maBiger 
Kraftanstrengung" abgcworfen. Bei Erreiehen der Abwurfstelle gab 
der LokomotivfUhrer ein DampfpfeifensignaI. Der zur Empfang
nahme der Beutel auf dem Bahnsteig anwesende Beamte trug bei 
Dunkelheit eine Laterne mit lIiilchglasscheibcn, deren cine mit der 
Insehrift "Post" versehen war. Diese Inschrift wurde dem Zuge 
entgegengehalten. Da brim Abwerfen oft UngliicksfiUle und Be
schadigungen der Sendungen vorkamen, wurde das Verfahren im 
Jahre 1900 eingcstellt (in Bayern am 1. 5. 1904). 

."-bwesenheitsgelder s. Reise- und Umzugskosten 
Abzugsliste ist ein Hilfsbuch, das bei den Hauptkassen 

und den OPK (GPK) gefiihrt wird, um die von den 
Dienstbeziigen einzubehaltenden Abziige fiir jeden- Zah. 
lungsempfanger zusammenzustellen. Sie ist entbehr. 
lich, wenn die Abziige auf Grund der Hebelisten in die 
Gehaltszettel iibertragen, in diesen zusammengestellt 
und fUr jeden Zahlungsempfanger mit der Summe in den 
Nebenteil der Zahlungsliste iibertragen werden, ein Ver. 
fahren, das nur bei groBen, mit Rechenmaschinen aus-
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geriisteten VA zu Zeitersparnissen fiihrt. Sie ist ferner 
entbehrlich, wenn der Nebenteil der Zahlungsliste so 
breit angelegt wird, daB die Summe der Abziige im Ne
benteil der Zahlungsliste selbst gebildet werden kann, 
wie das gegenwiirtig bei einigen Dienststellen fiir die 
Lohnzahlungsliste mit dem Durchschreibeverfahren aus
geprobt wird. Dabei werden die Lohnzahlungs- und 
Abzugsliste, das Lohnblatt (an Stelle des Lohnbuchs) 
und der Lohnstreifen (an Stelle des Gehaltszettels) in 
einem Arbeitsgange bergestellt. 

Aehskilometer ist eine bei den Eisenbahnen gebriiuch
liche MaBeinheit. Sie bedeutet: 1 Wagenachse 1 km weit 
gefahren. Die MaBeinheit dient dazu, die Leistungen der 
Betriebsmittel und damit die Wirtschaftlichkeit des Be
triebes festzustellen. 

Addiermasehinen s. Biiromaschinen im Postscheck
verkehr, Rechenmaschinen 

Adresse s. Aufschrift, Paket 
Adressiermasehine (Adrema) ist eine Maschine, mit der 

wiederkehrende Aufschriften auf Briefumschliigen, Streif
biindern usw. sowie Eintragungen in Listen, Karten u. dgl. 
schnell, fehlerlos und deutlich in Schreibmaschinen
schrift (5 GroBen) hergestellt werden. Benutzt wird die 
Adrema bei der DRP seit 1914. Sie ist aufgestellt in 
den Betrieben der PSchA, des Postzeitu~gsamts, der 
groBen Fernsprechiimter, einiger groBen P A und neuer
dings auch im Lohnbiiro von Telegraphenbauiimtern. 

Zu einem vollstiindigen Maschinensatz gehOren eine 
Druckmaschine, eine Priigemaschine, die aus Zink her
gestellten Druckplatten und die zur Aufnahme der 
Platten dienenden sog. Laden, die in besonders dazu 
hergerichteten Schriinken aufbewahrt werden konnen. 

Die elektrisch betriebene Druckmaschine (Abb. 1) lei
stet die Arbeit des Anschriften- usw. Drucks. An der 
rechten Seite befindet sich der aufrechtstehende Behiilter 
zur Aufnahme einer Lade mit 250 Druckplatten. Durch 
einen Druck auf den FuBhebel wird eine Platte nach der 
andern auf einer Gleitbahn unter die Druckstelle be
fOrdert, iiber die ein Farbband liiuft. Der Bedienungs-

Abb. 1. Adrema·Druckmnschine. (Adrcma ' G. m. b. H. , Berlin.) 

Abb. 1. Adrema-Druckmaschine. (Adrema - G. m. b. H., Berlin.) 

mann, der beide Hiinde frei hat, legt den Briefumschlag 
usw. auf diese Stelle, die Maschine liefert den Abdruck, 
die Platte gleitet selbsttiitig in eine unter dem Tisch 
angebrachte Aufbewahrungslade, der Bedienungsmann 
legt einen neuen Briefumschlag an und so fort. Die 
Maschine leistet, wenn sie flott bedient wird, etwa 

1000 Abdrucke in der Stunde; handelt es sich urn Listen
eintragung, so steigt die Leistung auf 2-3000 Abdrucke. 
Neben der elektrisch betriebenen Druckmaschine gibt 

Abo. 2. Adrema·Pragemaschine. (Adrema' G. m. b. H., Berlin.) 

es auch solche fiir FuB- und Handbetrieb. Bei der DRP 
sind nur elektrisch betriebene Maschinen in Gebrauch. 

Die Priigemaschine (Abb. 2) stanzt die Anschriften usw. 
auf die Zinkplatten in erhabener Schrift. Die zu priigende 
Platte wird auf einem Schlitten durch Drehen eines 
Handriidchens zwischen die Druckbuchstaben gebracht, 
die sich als Patrize und Matrize gegeniiberstehen und in 
Priigekopfen angeordnet sind. V orn an der Priige
maschine befindet sich eine kreisformige, urn ihre Achse 
drehbare Handscheibe, deren Bewegung sich auf die 
PriigekOpfe und einen in AugenhOhe auf einer senkrecht 
angeordneten runden Scheibe laufenden Zeiger iibertriigt. 
Diese Scheibe triigt aIle Buchstaben und Zeichen, fiir 
die Priigekopfe vorhanden sind. Durch Drehen der 
Scheibe wird der gewiinschte Buchstabe eingestellt. Ein 
Druck auf einen Kontakt (bei elektrisch betriebener 
Maschine) oder auf einen FuBhebel (bei FuBantrieb) ver
anlaBt die Priigung, und der Schlitten gleitet wie bei einer 
Schreibmaschine selbsttiitig um eine Buchstabenbreite 
weiter. Eine besondere Vorrichtung gestattet, die ein
gestanzten Zeichen auf der Zinkplatte zu "loschen", d. h. 
die Platte wieder zu ebnen, so daB sie fiir eine neue Be
druckung verwendbar wird. 

19ypten. 
I. Geschichte. Schon im friihen Mittelalter, als Agypten noch 

unmittelbare Provinz des Kalifats war, bestanden dort Posteinrich
tungen, die allerdings nur dem Herrscher und der Regierung dienten. 
Eine groBe PoststraBe fiihrte von Bagdad nach Syrien und von da 
die Kiiste entlang liber Kahirah (Kairo) und Alexandrien nach dem 
Westen Afrikas. N achdem die Rerrscher Agyptens unabhangig ge
worden waren, richteten sie ihre eigenen Posten ein. Selbst eine 
gut georduete Taubenpost war iu Agypten heimisch gewesen. Mit 
dem politiscben Niedergang der agyptiscben Rerrschaft waren diese 
Posteinrichtungen in Verfall geraten. Der Sultan Beibars (1260 
bis 1277) brachte das Postwesen zu neuer Bliite. Er besetzte die ver
lassenen PoststraBen wieder mit Pferderelais, sorgte fiir einen raschen 
und ununterbrochenen Kurierdienst und erganzte die Reitposten 
auch durcb den Taubenpostdienst. Er richtete vier groBe Post· 
straBen von Kahira aus ein: 1. nacb dem Siiden, den Nil entlang nach 
Oberagypten, 2. nach Alexandrien, 3. nach Damiette und 4. nach 
dem Osten durcb Syrien und PaIastina nach dem Euphrat. 
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Auf den Stationen waren die Reittiere und das Personal in be
sonderen Posthausern untergebracht. Das Personal der Stationen 
bestand aus den notwendigen niederen Bediensteten zur Wartung 
und Fiitternng der Pferde und den Reitknechten, die die von den 
Kurieren abgegebenen Stationspferde nach der Station zuriick
zubringen hatten. Ein oberer Beamter "Shadd" (Inspektor) ver
waltete die Station, zahlte die Lohne aus, beschaffte die Futtervor
rate, Geschirre und sonstigen Ausriistungsgegenstande. Er hatte 
auch die Postkuriere und die sonstigen zur Benutzung der Post 
erm~chtigten Personen zu verpflegen. Ais oberster Vorgesetzter war 
bei den wichtigerenStationen ein "Emir-akhor" berufen. Die kleine
ren beaufsichtigte der "Wall" (Biirgermeister) des Orts. Die Post
kuriere hieBen "Beridi" (von "Baryd" = die Post). Es waren meist 
Araber aus der Umgebung des Sultans. Ihre Stellung war angesehen; 
der Sultan belohnte ihre Dienste mit denselben Auszeichnungeu, die 
er seinen "Emirs" verlieh. Die Verwaltung des Postwesens stand 
unter dem "Divan-alinscha", der Staatskanzlei, deren Leiter, der 
GroBkanzler des Sultans, die Amtsbezeichnung "Dewadar" (Schreib
zeugtrager) fiihrte. Der Dewadar war also gleichzeitig der oberste 
Leiter des Postwesens, der "Emir al baryd" (der Generalpostmeister). 
Ais solcher hatte er vor allem fiir die schleunige BefOrderung der 
schriftlichen Befehle des Sultaus zu sorgen. Neben dem Dewadar 
war der "Katib-assirr", der Sekretar der geheimen Kanzlei, mit der 
Abfertigung der Postkuriere des Sultans beauftragt. Er hatte ins
besondere die Postfreipasse auszufertigen und die Beredi fiir wichtige 
Botschaften auszuwahien. AuBer den Postireipassen hatte der Katib
assirr die Kuriere mit besonderem Ausweis zu versehen. Dieser be
stand aus einem Tafelchen in HandgroBe von Kupfer oder Silber. 
Auf der einen Seite war die Inschrift: "Es gibt keinen Gott auBer 
Gott, und Muhammed ist sein Prophet; Gott hat ihn gesandt mit 
der wahren Religion, damit er ihm den Sieg gabe iiber aile andern 
Religionen, trotz des Widerstandes der Gotzendiener." Auf der 
andern Seite des Tafelchens waren Namen und Wiirde des regierenden 
Sultans eingegraben. Dieses Metallschild wurde in eine gelbseidene 
Scharpe geschlagen, die der Postkurier so um den Hals trug, daB 
die Enden zwischen den Schultern herabhingen. Fiir die aus der 
Provinz abgehenden Kuriere waren die notigen Ausweisschilder bei 
dem Emir-akhor niedergelegt. N ach der Riickkunft zur Station hatte 
der Beredi das Schild wieder abzugeben. Unter den schwachen Nach
folgern des Sultans Beibars geriet das Postwesen in Verfall. Als 
anderthalb Jahrhundert spater Timurlenk bei der Ausbreitung seines 
Reiches die Posten in Syrien und Agypten ganzlich vernichtete, 
klagt ein arabischer Schriftsteller, daB die verOdeten Stationshauser 
weder Menschen noch Pferde mehr enthielten und nur noch zur An-
gabe der Entfernungen dienten. . 

Bis in das 19. Jahrhundert hinein gab es in Agypten keine eigent
lichen Posteinrichtungen mehr. Der erste Khedive Mohamed Ali 
(1811-1848) schuf einen nur fiir die Regierung bestimmten Post
dienst. Hierbei wurden die Postsachen zunachst durch Sais, d. h. 
nach der urspriinglichen Bedeutung Vorrenner, befOrdert, die dem 
Wagen ihres Herrn vorauszurennen hatten, um dadurch die GroBe 
und Bedeutung ihres Herrn kundzutun. Ein arabischer Oberst mit 
N amen Omar Hamad befehligte die Postsais. Anianglich erstreckte 
.ich die Beforderung nur auf Briefe innerhalb des Landes. N ach der 
Eroberung des Sudan (1821) befOrderten die Sais auch Briefe auf 
Kamelen dorthin. Briefe fiir Privatpersonen zu besorgen, war den 
Sais verboten. U m jedoch das Bediirfnis nach BefOrderung von nicht
amtlichen Mitteilungen zu befriedigen, richtete der Scheich Hassan 
el Badili, ein Eingeborener aus Kairo, einen Privatdienst durch Sais 
ein. Fiir diese Beforderungen waren aber keine Gebiihren festgesetzt; 
die Absender muBten sich von Fall zu Fall mit dem Scheich dariiber 
einigen. Spater iibernahm die Regierung die Beforderung von Briefen 
nach Mittel- und Oberagypten. Ein Auslandsbriefpostverkehr be
stand damals noch nicht; die Briefe nach dem Auslande wurden 
Schiffsleuten zur Besorgung iibergeben. Spater richtete der Italiener 
Carlo Merati in Alexandrien fiir den Privatverkehr mit dem Ausland 
eine PrivatPAnst ein, die den Namen "Poste europeenne" fiihrte. 
Die abgehenden Briefe wurden durch flchiffe weiterbefordert und 
die eingegangenen den Empfangern zugestellt. Da das Unternehmen 
Gewinn brachte, richtete Merati 1843 eine BriefpostbefOrderung 
zwischen Alexandrien nnd Kairo mit Sais ein, die die 200 km be
tragende Entfernnng in 24 Stunden zuriicklegten. Nach dem Tode 
Meratis iibernahm sein N effe Chini die BefOrderungsP Anst. 1847 
trat Giacomo Muzzi, der spater zum Bei ernannt wnrde, zunachst 
als Teilhaber in das Geschaft ein, das er spater als Generaldirektor 
leitete. 1854 richtete die Gesellschaft in Kairo, EI Atfi und Rosette, 
1855 nach der Eroffnung der Eisenbahn Alexandrien - Kairo in 
Damanhur und Kaffr EI Zayat P A ein. 1856 traten in Tantah, 
Benha und Birket es Saba P Anst in Wirksamkeit. Die Briefe wurden 
jetzt nicht mehr von Sais, sondern mit der Eisenbahn befOrdert, die 
dafiir eine Entschadigung von 780 agyptischen Pfund (1 Pfund zu 
1000 Milliemes = rd. 20 M. 75 Pf.) erhielt. Von 1862 an wurde 
die amtliche Post auf der Eisenbahn unentgeltlich befOrdert. 1864 
iibernahm die Regierung das Postwesen als Staatsverkehrsanstalt und 
zahlte Muzzi Bei eine Entschadignng von 950000 Fr. Zur g;eit der 
Ubernahme dieser Privatbefiirderungsanstalt bestanden in Agypten 
19 PA. Die ersten agyptischen Briefmarken wnrden 1866 in Genua 
gedruckt. Dem WPV gebOrt Agypten seit seiner Griindung 1874 an. 
Auf dem Wasserwege wurde die Post befOrdert: auf dem Suezkanal 
zwischen Port Said und Ismailia von 1869 an, auf dem Nil seit 1880 
zwischen Assiut und Assuan, zwischen Kaffr EI Zayat und EI Atfi, 
auf dem Bahr Seghir zwischen Mansura und Mensaleh und iiber den 
Bahr Schibin. Diese Beforderu~sweise wurde seit der Betriebs
eroffnung der Eisenbahnlinien aufgehoben. Der Landzustelldienst 
wnrde in Agypten am 1. 5. 1889 eingefiihrt. Vor der Verstaatlichung 
der agyptischen Post nnterhielten einige fremde Lander eigene P Anst 
in Agypten, von denen die franzosischen PAin Alexandrien (ein
gerichtet 1836) und in Port Said bei Kriegsausbruch 1914 noch be
standen. Die franzosischen PA in Kairo und Suez wurden 1875 und 

1888 aufgehoben. England unterhielt von 1831 bis 1878 PA in Alex
andrien und Suez. In Alexandrien hatten auBerdem P A Osterreich 
(1838 -1889), Griechenland (1859 -1882), Italien (1866 -1884) und 
RuBland (1867-1875). 

II. Verfassung. Das agyptische Postwesen wird 
durch die Generaldirektion der Posten in Alexandrien 
geleitet, die dem Verkehrsministerium untergeordnet ist. 
Es gibt keine eigentlichen BezirksbehOrden. Einige 
P Anst unterstehen der Generaldirektion unmittelbar, 
andre dem Kontrolleur von Kairo, den Direktoren der 
OrtsP Anst und Distriktsaufsichtsbeamten. Die P Anst 
zerfallen in drei Klassen: 1. P A. mit uneingeschranktem 
Dienst, 2. mit eingeschranktem Dienst, 3. Unteragen
turen, die sich nur mit dem Austausch gewohnlicher 
und eingeschriebener Briefsendungen und gewohnlicher 
Postpakete befassen. 

III. Postzwang erstreckt sich auf die Befiirderung aller nicht
amtlichen verschlossenen oder offenen Briefe und iiberhaupt aller 
Schriftstiicke und aller Drucksachen, die die Eigenschaft einer per
sonlichen oder allgemeinen Mitteilung haben. Ausgenommen ist der 
amtliche Briefwechsel der offentlichen Behorden. Auch ist die Be
fiirderung nichtamtlicher Briefe durch besondere Boten gestattet. 
VerstoBe gegen den Postzwang werden mit einer Geldstrafe in Hohe 
des zehnfachen Betrags der hinterzogenen Gebiihr geahndet. 

IV. Portofreiheit genieBen alle amtlichen Sendungen. Sie 
werden nicht mit Marken, sondern mit dem Dienststempel der ab
sendenden Behorde versehen. 

V. Betrieb. 
A. Briefpost. Briefe: Meistgewicht 2 kg, Ausdehnungsgrenzen 

45 cm in einer Richtung, in Rollenform 75 cm Lange nnd 10 cm Durch
messer. Postkarten, auch nichtamtlich hergestellte, zuJassig. 
Zeitungen und Zeitschriften: Die amPostanweisungsdienstteil
nehmenden P Anst befassen sich mit der Vennittlnng des Zeitungs
bezugs. AuBer dem Bezugspreise hat der Bezieher eine feste Gebiihr 
und eine von der Rohe des Bezugspreises abhangende besondere 
Gebiihr zu zahlen. Der Bezugspreis wird dem Verleger mit Post
anweisung iibersandt. 1m iibrigen gelten fiir die Versendung der so 
bestellten Zeitnngen und Zeitschriften die gleichen Bedingungen und 
Gebiihren wie fiir andre yom Verleger versandte Zeitungen nsw., 
namlich: Die Sendungen miissen die Anschrift des Beziehers tragen. 
Meistgewicht 2 kg, keine Beschrankung der Ausdehnung. Kein Frei
machungszwang. Einheitsgebiihr fiir jede Zeitungs- usw. Nummer. 
Fiir nicht freigemachte ist die doppelte Gebiihr, fiir unzureichend 
freigemachte das Doppelte des Fehlbetrags zu zahlen. Fiir Tages
zeitungen ist wochentliche Barfreimachung nnter Gewiihrung eines 
Gebiihrennachlasses von 10 vH zugestanden. Au13ergewohnliche 
Zeitungsbeilagen unterliegen der Gebiihr fiir nichtfreigemachte 
Drucksachen. Andre Drncksachen: Meistgewicht 2 kg. Keine 
Ausdehnungsbeschriinkung, kein Freimachungszwang. Gebiihren
stufen 50 g. Geschaftspapiere unterliegen denselben Bestim· 
mungen wie die Drucksachen. Warenproben: Meistgewicht 500 g_ 
Keine Ausdehnungsbeschrankung, kein Freimachungszwang. Misch
send ungen zulassig. Alle Briefpostsendungen konnen ein'ge
s c hrie ben werden. Freimachungszwang. Geld oder kostbare Gegen
stande diirfen in Einschreibbriefe nicht eingelegt werden. 1m Brief
kasten vorgefundene Einschreibsendungen werden wie gewohnliche 
Sendungen behandelt. Bei Verlust Entschadigung von 2 iigyptischen 
Pfund. Verjahrungsfrist 6 Monate yom Aufgabetag an. Chiffrebriefe 
(s. d.) sind nicht zugelassen. Postlagernde Sendungen werden 
bis zum Ende des auf die Ankunft folgenden Monats zur Verfiigung 
des Empfiingers aufbewahrt. Eilzustell u ng nicht eingefiihrt, je
doch gewohnliche Zustellung in den gro13eren Stadten. SchlieBfach
abholung bei den gro13eren P Anst. In Kairo und Alexandrien ist die 
Fachmiete hoher als an den andern Orten. Gegen eine besondere 
Gebiihr ZusteUung mit verschlossenen Taschen. 

B. Wertbriefe usw. An dem Dienst nehmen die PAnst der 
1. Klasse teil. Man nnterscheidet Werthriefe und Barsendungen. 
Wertbriefe diirfen nur Wertpapiere, aber nicht Geld oder kostbare 
Gegenstande enthalten. Nachnahme bis 100 agyptische Pfund zu
lassig. Fiir Wertbriefe wird die Gebiihr fiir einen gleichartigen Ein
schreibbrief und eine nach der Hohe der Wertangabe abgestufte Ver
sicherungsgebiihr erhoben. Bei Verlust oder Beschadigung Ersatz 
bis zum angegebenen Wert. Verjiihrungsfrist 6 Monate vom Anfgabe
tag an. Unzustellbare Wertbriefe werden 5 Jahre zur Verfiigung des 
Empiangers aufbewahrt, danach wird der Inhalt zur Staatskasse 
vereinnahmt. Barsendungen. Keine Beschrankung der Wert
angabe. Der Inhalt muB in Kistchen oder Sacken verpackt sein. 
Der Auflieferer hat der Sendung eine Inhaltserklarung beizufiigen, 
in der der Inhalt nach Nummer, Art usw. genan zn bezeichnen sowie 
der Gesamtwertbetrag in Zahlen und Buchstaben genau zu wieder
holen ist. AuBerdem sind Namen und Vornamen des Empfangers 
anzugeben. Die Inhaltserklarung mull auBerdem einen Siegelabdruck 
tragen, der mit den Siegeln der Sendung iibereinstimmt. Die Post
beamten konnen den Inhalt einer Barsendung beglaubigen. Betriige
rische Wertangabe wird mit Geldstrafe geahndet, auBerdem wird 
das Doppelte der Gebiihr erhoben, die eine Sendung mit dem tat
sachlichen Wertinhalt gekostet batte. Uber die Auflieferung der 
Barsendung erhalt der Absender ein Anerkenntnis, in dem der Inbalt 
der Sendung sowie die erhobene Gebiihr vermerkt sind; das Aner
kenntnis hat der Absender auf seine Kosten dem Empfanger zu iiber
mitteln. Die Sendung wird an den Empfanger nur gegen V orzeigung 
dieses Anerkenntnisses, auf dem er den Empfang der Sendung zu 
bestatigen hat, ausgehandigt. Fiir die nicht binnen 3 Tagen ab
geholten Barsendungen wird eine Lagergebiihr erhoben. Bei Verlust 
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oder Beschadigung einer Barsendung Ersatz in den Grenzen der Wert
angabe. Verjahrungsfrist 6 Monate Yom Aufgabetag an. 

C. Postanweisungen. Mit Ausnahme der Unteragenturen be
fassen slch aile P Anst mit dfesem Dienste. Mindestbetrag 1, Hochst
betrag 100 agyptisehe Pfund. Der Einzahler hat auf einem Vordruck 
Namen, Vomamen und Wohnung des Empfangers sowie den Post
anweisungsbetrag in Ziffem und Buchstaben zu vermerken. Der Post
beamte fertigt hiemach dfe Postanweisung aus, dfe der Absender 
dem Empfl1nger zu iibermitteln hat. Die Postanweisungen sind bis 
zum Ende des zweiten auf dfe AussteHung folgenden Monats giiltig. 
N ach Ablauf dfeser Frist ist dfe Auszahlung nur nach Sichtvermerk 
der Generaldfrektion auf der Postanweisung zulassig. Das Eigentum 
an einer Postanweisung kann auf einen Dritten iibertragen werden. 
Telegraphische Postanweisungen sind bei den dazu bestimmten 
P Anst zugelassen. Fiir auf Postanweisungen eingezahlte Betrage 
leistet die Postverwaltung Gewahr, jedoch nicht fiir verrogerte oder 
an eine den gleichen Namen wie der Empfanger tragende Person 
geleistete Auszahlung. Die Postverwaltung gibt bel den am Post
anweisungsdfenst beteiligten PAnst 20 Arten von Postbons (s. d.) 
von 50 Milliemes bis zu 1 agyptischen Pfund aus. Giiltigkeitsdauer 
5 Jahre yom Tage der Ausgabe an. 

D. Posta uftrage. Mit dem Dienst befassen sieh aile am Post
anweisungsdienst beteiligten P Aust. Zur Elnziehung von Geldbetragen 
durch Postauftrag sind zugelassen: Empfangsbeseheinigungen, Reeh
nungen, Weehsel und aile sonstigen ohne Kosten zahlbaren Handels
papiere. Meistbetrag 100 agyptisehe Pfund. Die Postauftrl1ge sind 
auf vorgesehriebenen Vordrueken unter kostenlos von der Post
verwaltung gelieferten U mschlagen often am Sehalter aufzuliefem. 
Der Annahmebeamte beglaubigt den Inhalt und verschlieJ3t den 
Brief selbst. Die Postauftragssendungen unterliegen der Gebiihr fiir 
eine Einschreibsendung Yom gleiehen Gewieht, sowie einer besonderen 
festen Gebiihr. Die Postauftrage werden dem Sehuldner nur einmal 
vorgezeigt, doeh kann er sie binnen 7 Tagen naeh der Vorzeigung bei 
der P Anst einl1isen. Die auJ3erhalb des ZusteHbereiehs wohnenden 
Empfanger werden von dem Eingang eines Postauitrags besonders 
benaehriehtigt. Teilzahlungen sind nicht gestattet. Die eingezogenen 
Betrage werden gegen dfe Postanweisungsgebiihr iibersandt, aul3er
dem erhalt der Auitraggeber kostenlos einen Abrechnungszettel. Die 
Postverwaltung ist weder fiir verzogerte "Obersendung des Postauf
tragsbriefs noeh filr verrogerte "Obermittlung der eingezogenen 
Summen verantwortlich. Fiir den Verlust eines Postauftragsbriefs 
zahlt si~ eine Entschadfgung von 2 agyptischen Pfund, fiir dfe ein
gezogenen Betrage leistet sie Gewahr. 

E. Po s t p a k e t e. Am Postpaketdfenst nehmen aHe P Anst teil, 
am Wertpaketdfenst jedoeh nicht dfe Unteragenturen. Meistgewicht 
5 kg fiir dfe mit Eisenbahn oder Schiff, 3 kg filr dfe auf andre Weise 
zu befordemden Pakete. Ausdehnungsgrenze 100 x 50 x 50 em. Wert· 
angabe bis 400, Nachnahme bis 100 agyptische Pfund zulassig. Ge
biihrenstufen 1, iiber 1 bis 3, iiber 3 kg. Die Pakete miissen mit 
Paketkarten aufgeliefert werden, Verrechnung der Freigebiihr auf 
der Paketkarte. Bei Verlust oder Besehadfgung eines gewohnliehen 
Pakets Ersatz bis zur Hohe des wirklieh erlittenen Sehadens, bei 
Wertangabe bls zur Hohe des angegebenen Wertbetrags. Kein Er. 
satz fiir Verzogemugen. Verjahrungsfrist 6 Monate yom Aufgabe
tag an. 

F. Postsparkasse. Die Postverwaltung gibt dfe Sparbiicher 
unentgeltlieh aus. Mindesteinlage 50 MiIliemes, Hochstbetrag der 
jilhrlichen Gesamteinlage 50, Hochstbetrag des Guthabens 200 agyp
tische Pfund. Die Zinsen (3 vH) werden am 31. 12. jeden Jahres 
dem Guthaben zugeschrieben. Zur Anregung der Spartiltigkeit der 
Kinder glbt die Postverwaltung Sparkarten aus, auf denen die er
sparten Betrage in Freimarken aufgeklebt werden. Wenn dfe Spar
karten den Betrag von 50 MiIliemes erreicht haben, wird er in ein 
Sparbuch eingeschrieben. Auf dem Lande nehmen an Orten ohne 
P Anst dfe 8arrafs (Einnehmer der direkten Steuem) den Postspar
kassendfenst wahr' 

G. Scheck- und "Oberweisungsdienst ist bei den ZentralPA 
in Alexandrien und Kairo sowie bei der P Anst in Ghuria eingefiihrt. 
Stammeinlage 2 ilgyptische Pfund. Keine Beschrankung des Gut
babens, keine Zinsgewahrung. Monatliche oder in kiirzeren Fristen 
verlangte Reehnungsausziige unterliegen einer besonderen Gebiihr. 

Schriftwesen. Histoire des Sultans Mamlouks de l'Egypte, 
ecrite en arabe par Taki-Eddfn-Ahmed-Makriri, traduite en 
Francais par M. Quatremere. Paris MDCCCXXXVII; Archiv 1883 
S.758ft., 1920 S. 49ff.; Recueil S.183ff. Brandt. 

Ithiopien. 
I. Geschichte. Das Postwesen Athiopiens ist erst 1908 ver

staatlicht worden. Vorher bestand zwischen Adfs Abeba und Harrar, 
dem Endpunkt der von Djibouti ausgehenden Bahn, eine von dem 
schweizerischen Ingenieur Alfred TIg 1895 ins Leben gerufene Privat
post. 

II. Verfassung. Das Postwesen leitet das Ministe
rium der Posten, Telegraphen und Telephone. Bezirks
behOrden gibt es nicht. Die P Anst zerfallen in solche 
mit vollem und solche mit eingeschranktem Dienst. 

m. Postzwang erstreckt sich nur auf Briefe. 
IV. Gebiihrenfreiheit geniel3en aHe amtlichen Sendungen. 

Einschreibsendungen miissen, um gebiihrenfrei befordert zu werden, 
von elnem von der absendenden Behorde ausgestellten Ausweis 
begleitet sein. 

V. Betrieb. 
A. Briefpost. Briefe. Keine Beschraukung des Gewichts und 

der Ausdehnung, kein Freimachungszwang. Postkarten. Es glbt 
nur uichtamtlich hergesteHte. Drucksachen und Zeitungen 
usw. Zwischen Drucksaehen und Zeitungen usw. besteht kein 
Unterschied in den Bestimmungen und der Gebiihr. Meistgewicht 

3 kg. Ausdehnungsgrenzen in einer Richtung 45 em, in Rollenform 
75 cm Lange und 10 em Durchmesser. Kein Freimachungszwang. 
Gebiihr nach Gewichtsstufen von 50 g. Geschllftspapiere unter
liegen hinsichtlieh des Gewichts, der Ausdehnung und Freimachung 
denselben Bestimmungen wie dfe Drueksachen. Warenproben. 
Meistgewicht 500 g. Die Ausdehnung darf in Lilnge, Hohe und Breite 
30 em nicht iiberschreiten. Gebiihrenstufen 50 g, kein Freimachungs
zwang. Bei auf Karlen aufgeklebten Stofimustem Hochstausdehnung 
45 em. Mischsend ungen bis 3 kg zugelassen. Einschreibung 
bei allen Briefpostsendungen zllgelassen. Freima.chungszwang. 1m 
Briefkasten vorgefundene Sendungen mit dem Vermerk "Ein
schreiben" werden nur bei geniigender Freimaehung als eingeschrie
bene, sonst als gewohnliche behandelt. Bei Verlust Entschadfgung 
von 10'/. Talem (mud 20 RM.). Eilzustell ung ist nur bei ein
geschriebenen Sendungen zulassig. Zustelldienst besteht nicht, 
jedoch gewohnliche und SchlieBfachabholung. Bei postlagernden 
Sendungen Lagerfrist 2 Monate ohne den Eingangsmonat. 

B. Wertsendungen. Man unterscheidet Briefe und Kastchen 
mit Wertangabe. Wertbriefe diirien nur Wertpapiere, aber kein 
gemiinztes Geld, Gold, Silber, Schmucksachen oder andre kostbare 
Gegenstande enthalten. Fiir einen Wertbrief wird erhoben dfe Gebiihr 
wie fiir einen Einschreibbrief von gleichem Gewicht und eine Ver
sicherungsgebiihr nach Betragsstufen. Wertkastchen diirfen, auBer 
gemiinztem Gelde, Gold, Silber, Schmucksachen oder andre kostbare 
Gegenstande enthalten. Sie konnen aus Holz oder Metall bestehen. 
Ausdehnungsgrenzen 30 x 10 x 10 cm; Holzkl1stchen miissen 8 mm 
Wandstarke haben. Gewicht unbeschrankt. Fiir Wertkl1stchen wird 
erhoben die Einschreibgebiihr, eine Gewichtsgebiihr fiir je 50 g und 
dfe Verslcherungsgebiihr wie bei Wertbriefen. Die Wertangabe ist 
bei Briefen und Kastchen begrenzt. Bei Verlust Entschadfgung in 
den Grenzen der Wertangabe; Verjahrungsfrist ein Jahr vom Anf
gabetag an. 

C. Postpakete. Am Paketdienst nehmen aHe PAust mit vollem 
Dienste teil. Meistgewicht 5 kg. Ausdehnungsgrenze 60 cm, bei 
Paketen mit Regenschirmen, Stocken, Karten, Planen usw. 1 m. 
Wertangabe bis zu einem Hochstbetrag zull1ssig. Gebiihrenstufen 1 
bis 3 und iiber 3 bis 5 kg. Bei Verlust oder Beschadfgung gewohn
Hcher Pakete Ersatz des wirklichen Wertes, jedoch nicht mehr als 
6'/. Taler bei Paketen bis 3 und 10'/. Taler bel solchen bis 5 kg; 
bei Wertpaketen Ersatz bis zum angegebenen Wert. Fiir Verroge
mugen iibemimmt dfe Postverwaltung keine Verantwortung. Von 
dem Eingang eines Pakets wird der Empfl1nger benachrichtigt. 
Die Pakete werden am Schalter gegen Riickgabe des mit Anerkenntnis 
des Empfilngers versehenen Benachrichtlgungszettels ausgehilndfgt. 

Sonstige Dienstzweige bestehen nicht. 
Schriftwesen. Archiv 1907 S.352, 1908 S.420ft.; Recueil 

S.895ff. Brandt. 

Akkord 8. Gedinge 
Akten [A.] (s. auch Registratur) heiBen die iiber einen 

Gegenstand gesammelten, in einem Bande vereinigten 
Schriftstiicke. Die A. werden nach einem bestimmten 
Plan angelegt und zur Erleichterung der Ubersicht als 
allgemeine (General-) A., sog. A-Akten, und alsSonder
(Spezial-) A., sog. B-Akten, gefiihrt. Die allgemeinen A. 
enthalten die grundlegenden und sonst dauernd wert
vollen Schriftstiicke, die Sonder-A. die Schriftstiicke ge
ringerer Bedeutung und voriibergehenden Wertes_ 
Schriftstiicke iiber einfache Angelegenheiten kommen 
nicht in die A., sondern werden von den bearbeitenden 
Beamten "zur Sammlung" genommen, d. h. iibersichtlich 
(etwa monatsweise) geordnet in einfachen Mappen oder 
gebiindelt in Fachwerken aufbewahrt. Welche Schrift
stiicke zur Sammlung zu bringen und wie lange sie auf
zubewahren sind, regeln die Geschiiftsordnungen (s. d.). 

Die A. werden in steife blaue - Z. T. auch graue -, 
mit Aufschrift und sog. Aktenschwanz versehene Deckel 
eingeheftet. Die Bande sollen nicht starker als 6 cm und 
nicht schwerer als 1 kg sein. Bestehen A. auS mehreren 
Banden, so wird auf jedem Band und dem Aktenschwanz 
die Reihenzahl und auf jedem abgeschlossenen Band auch 
die Reihenzahl des folgenden Bandes angegeben. Stehen 
verschiedene A. in Zusammenhang, so enthalt der Deckel 
des einen Aktenstiicks einen Hinweis auf das andre. 

Die Blatter der PersonalA. werden fortlaufend be
ziffert, die der andern A. nur dann, wenn diese aus dem 
Geschiiftskreise der Dienststelle (V Anst, OPD usw.) hin
ausgehen. 

Werden Schriftstiicke den A. entnommen, so muB an 
der betr. Stelle ein Vermerk eingefiigt werden, der den 
Verbleib der Schriftstiicke erkennen liiBt. 

Die A. werden in einer Aktenliste vermerkt und iiber
sichtlich in Fachwerken aufbewahrt, die iibereinstimmend 
mit den Eintragungen in der Aktenliste bezeichnet sind. 

Altere, nicht mehr oder nur selten gebrauchte A. sowie 
die PersonalA. verstorbener und ausgeschiedener Be-
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amten werden zuriickgelegt und tibersichtlich geordnet. 
Auch tiber sie wird eine Liste geftihrt. 

Zurtickgelegte A. werden so lange aufbewahrt, als 
ein Gebrauch fiir Dienstzwecke zu erwarten ist. Nach 
Ablauf dieser Frist werden sie zusammen mit denSammel· 
sachen und andern Papieren (unbrauchbaren Btichern, 
erledigten Paketkarten usw.) von Zeit zu Zeit unmittelbar 
an Papierfabriken unter der Bedingung des Einstampfens 
oder sonstiger Vernichtung verkauft. Die Einhaltung 
dieser Vorschrift durch die Fabriken wird besonders tiber· 
wacht. 

Die Aufbewahrung der A. istSache der Registraturen, 
wenn die A. nicht bei den Bearbeitern lagern (Fach. oder 
Expedientenregistraturen), wie dies neuerdings tiblich 
geworden ist (s. Registratur). 

An Stelle der Aktenbande mit eingehefteten Schrift
stticken werden vorteilhafter die in kaufmannischen Be
trieben seit langem tiblichen Ordner (Kippordner, Schnell
hefter usw.) benutzt. Das Heften wird hierbei durch 
Lochen erSetzt. Die V«?rziige der neuen Einrichtung sind: 
Zeitgewinn, groBere Ubersicht (die Ordner stehen auf
recht in den Fachwerken), bessere Ausnutzungsmoglich
keit (Entfernen nicht mehr gebrauchter Schriftstiicke 
durch einfaches Herausnehmen) und groBere Wirtschaft
lichkeit (auch durch Raumersparnis). Wenn ein Akten
stiick mehrere Vorgange erithalt, die in sich geschlossen 
sind und ofters gebraucht werden, so kann man sie in 
besondere, mit BajonettverschluB ausgestattete Hefte ein
leg en. Die Hefte lassen sich dann in einfachster Weise 
aus dem Aktenstiick entnehmen und wieder einhangen 
(Abb.). Um mit einem Blick feststellen zu konnen, 
ob ein Aktensttick in der Reihe fehlt und wo es sich 
befindet, konnen Papptafeln an der betreffenden Stelle 
eingesetzt werden, die an der einen Ecke einen farbigen 
(etwa roten)· Streifen tragen und so weit aus der Reihe 
hervorragen, daB dieser Streifen sichtbar ist. Auf der 
Tafel kann der Verbleib des Aktenstiicks nachgewiesen 
werden. L. S ch n e i d er. 

Algerien. 
I . Geschichte. Bei der Besetzung des Landes durch die Fran

zosen (1831) bestand nur ein geringer Postverkehr. In den ersten 
J ahren der Besitzergreifung nahm die zum Heere gehorende Finanz
abt~ilung den Postdienst wahr, deren Rendant 1839 zum Post· 
dlrektor ernannt wurde. Mit fortschreitender Besetzung des Gebiets 
und der Vermehrnng der europaischen BevOlkerung gewann der 
Postdienst groBere Bedeutung. Die Postverbindungen mit Frank
reich wurden zunachst durch die staatliche Marine hergestellt, die 
wochentlich eine Fabrt zwischen Algier und Toulon ausfiihren lieB; 
auch rich tete die Marine einen monatlich zweimaligen BefOrderungs
dienst zwischen Algier und Oran Bowie zwi8chen Algier und Bone 
eiD. Durch EriaB vom 10. 3. 1860 wurde das Postwesen dem General· 
gouverneur unterstellt. Die Leitung des Dienstes wurde dem Ren
danten der Finanzabteilung abgenommen und einem Inspektor 
mit dem Sitze am Hauptort des Departements iibertragen. Er war 
dem Generaldirektor der franzosischen Posten nur in den Angelegen
heiten untergeordnet, die die Ausfiihrung der dienstlichen Vor· 
schriften und Anweisungen betrafen; in allen andern Fragen unter
stand er dem Generalgouverneur. Mit Ausnahme der Beamten 
des unteren Dienstes (Verteiler, Zusteller usw.) wurden die algerischen 
Postbeamten dem franzosischen Personalbestand entnommen. Ende 
1860 waren 97 P Anst vorhanden. Sie waren unter sich teils durch 
von Unternehmern gestellte Personenfuhrwerke verbunden, teils 
durch Botenposten (Eingeborene, die der MilitarbehOrde unmittel· 

bar unterstanden). 1860 wurden die Postverbindungen von Orleans· 
V!Ile nach ¥ostaganem und von Aumale nach Setif eingerichtet, 
dle zur Fertlgstellung der groBen Poststrecken von Algier nach Oran 
mit AnschluB nach Nemur und von Algier nach Constantine 
mit AnschiuB nach Bone und Souk·Ahras dienten. Ferner wurde 
die Zahl der Seepostverbindungen an der algerischen Kiiste ver
mehrt. Am 1. 1. 1876 trat Algerien dem WPV bel. 1877 wnrde die 
Vereinigung von ,;£'ost und Telegraphie angeordnet und 1878 zu
nachst bei den PAin Djelfa und Laghuat durchgefiihrt. Das Jahr 
1880 brachte eine bedeutende Verbesserung der Postverbindungen 
zwischen Algier und Frankreich. Durch Gesetz vom 16. 8. 1879 
wurde der Betrieb der Seepostlinien zwischen Frankreich und Algier 
der Compagnie Generale Transatiantique iibertragen, deren Tatig
keit von Juli 1880 bis Juli 1895 dauerte. Hierdurch wurde die 
Ausfiihrung regelmaBiger Postverbindungen gewahrleistet. Die 
Postschiffe fiihrten die 1Jberfabrten bedeutend schneller aus ihre 
Zahl wurde vermehrt und neue Linien wurden ins Leben ge~fen. 
Marseille wurde mit Algier, Oran, Philippeville, Bone und Tunis 
verbunden; ferner wurden Verbindungen zwischen Port Vendres 
Algier und Oran hergestellt. Die Fahrten wurden bis Tanger unci 
Tripolis ausgedehnt. Der Postauftragsdienst wurde am 1. 5. 1880 
eingerichtet. 1881 wurde an die Spitze jedes Departements ein 
Direktor gestellt, dem die 1Jberwachung und Leitung des Dienstes 
iibertragen waren. Dieser war dem Minister in den Fragen. die den 
Post· und Telegraphenbetriebsdienst betrafen, unmittelbar unter
geordnet. Mit Ausnahme der vom Prafekten unmittelbar ernannten 
unteren Beamten, gehorte das Personal dem franzosiachen Beamten· 
korper an. Fiir die Anweisung des Wohnsitzes der Beamten und 
die Verhangung von Ordnungsstrafen war der Generalgouverneur 
nicht mehr zustandig, so daB das Personal fast ausschliel3lich von 
der heimischen franzosischen Verwaltung abhangig war. Dieser 
Zustand anderte sich durch den ErlaB vom 16. 3. 1898, der dem 
Generalgouverneur wieder die Oberleitung des Post·, Telegraphen
und Fernsprechwesens iibertrug mit Ausnahme einiger Angelegen· 
heiten, die von Paris aus erledigt wurden. Unter dem General· 
gouverneur ala oberster Behorde wurde die Post-, Telegraphen· 
und Fernsprechinspektion eingerichtet mit einem Generalinspektor 
an der Spitze. Durch Erla/3 vom 12. 10. 1901 wurden die Beamten 
nicht mehr vom Mutterland entsandt, sondern konnten an Ort und 
Stelle angenommen werden. 

1900 war die Zahl der PAnst auf 570 gestiegen. Durch EriaB 
vom 3. 4. 1920 ist das algerische Postwesen neu geordnet worden. 

II. Verfassung und Personalverhaltnisse. 
Der algerische Postdienst untersteht nach dem ErlaB 

vom 3. 4. 1920 dem Generalgouverneur, der unter den 
nachbezeichneten Einschrankungen die gleichen Befug
nisse hat wie der Unterstaatssekretar ffir Post- und Tele
graphenwesen in Frankreich. Die drei Departements 
Algeriens bilden einen Bezirk. Der Leiter des Departe. 
ments Algier ftihrt die Amtsbezeichnung "Bezirks· 
direktor"; seine Befugnisse sind die gleichen wie die der 
heimatlichen Bezirksdirektoren. Die Klasseneinteilung 
der PAnst ist die gleiche wie in Frankreich (s. d.); eine 
Abweichung besteht nur hinsichtlich der Hilfstellen 
(distributions auxiliaires), deren Tatigkeit sich auf die 
Freimachung, die Annahme und Ausgabe der gewohn
lichen Sendungen am Schalter erstreckt. Das Personal 
wird auf Verlangen des Generalgouverneurs von der 
heimatlichen Post· und Telegraphenverwaltung aus
gewahlt und dem Generalgouverneur zur Verftigung 
gestellt. Es muB gesundheitlich zum Dienst in Algerien 
geeignet sein. Die Gehalter und Nebeneinkiinfte dieses 
Personals werden mit Ausnahme der bei den algerischen 
Zweigstellen der Landessparkasse beschiiftigten An
gestellten aus dem algerischen Haushalt gezahlt. Das 
algerische Personal ist hinsichtlich Bef6rderung, Rang. 
ordnung und Dienstzuchtwesen den gleichen Vorschriften 
unterworfen wie das Personal des Mutterlandes. Der 
Generalgouverneur bestimmt den Amtsort des Personals 
nach den im Mutterland hieriiber bestehenden Vor
schriften, insbesondere auf Grund der Versetzungsliste; 
er schlagt die in einen hOhern Grad oder eine hOhere 
Klasse zu BefOrdernden vor, nachdem er dem im Mutter
lande herrschenden Gebrauch entsprechend das Urteil 
der Beforderungsausschiisse oder der Dienstvorgesetzten 
eingeholt hat. In Algerien besteht ein Bezirksdisziplinar. 
rat, dessen Zusammensetzung und Tatigkeit den ffir die 
heimatlichen Bezirksdisziplinarrate bestehenden Vor
schriften entsprechen. Der Generalgouverneur kann die 
Beamten samtlicher Grade, die Arbeiter und Hilfs
beamten dem Unterstaatssekretar unter Begriindung 
der MaBnahme wieder zur Verfiigung stellen. Wenn 
diese MaBnahme einer Dienststrafe gleichkommt, muB 
zuvor die Meinung des zustandigen Disziplinarrates ein-
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geholt werden. Die Gehalter dieser Beamten, Arbeiter 
und Hilfsbeamten werden solange aus dem algerischen 
Haushalt gezahlt, bis die Beamten usw. in den heimat
lichen Dienst zurUckgetreten sind. Die Gesetze, Erlasse 
und Dienstanweisungen des franzosischen Postdienstes 
finden auf Algerien insoweit Anwendung, als ihnen nicht 
besondere Dienstvorschriften der Kolonie entgegen
stehen. Die franzosische Postverwaltung behandelt nach 
wie vor von Paris aus folgende Angelegenheiten: Post
anweisungen, Postscheckwesen, Statistiken, Geblihren
satze. Hinsichtlich dieser Angelegenheiten verkehren 
die Direktoren und Amtsvorsteher nach besonderen Vor
schriften unmittelbar mit den Amtsstellen in der Heimat. 
Die Direktion der Landessparkasse verkehrt in allen 
Angelegenheiten des laufenden Dienstes der Zweigstellen 
unmittelbar mit den Dienstvorstehern, bereitet den 
Haushaltsplan vor, ohne einen Unterschied zwischen den 
in Algerien und den im Mutterlande zu verausgabenden 
Summen zu machen, und ordnet die Verausgabung der 
Betrage fUr Rechnung der Landessparkasse in Algerien 
an. Die Verwaltung des Mutterlandes beschlieBt im 
Einverstandnis mit dem Generalgouverneur liber alle 
die algerischen Zweiganstalten betreffenden Fragen fach
licher Natur und liber solche, die sich auf die Ausstattung 
der Anstalten beziehen, sowie liber Einrichtung, Auf
hebung oder Umwandlung von Dienststellen bei diesen 
Zweiganstalten und liber Unterstiitzungen, etwaige Be
lohnungen oder Entschii.digungen fUr das PersonaL Die 
Zweigstellen der Landessparkasse konnen von Beamten 
gepriift werden, die der obersten Leitung der Kasse 
angehOren. Eine Abschrift der Priifungsberichte dieser 
Beamten wird an den Generalgouverneur gerichtet. Die 
beim Unterstaatssekretariat der Posten und Telegraphen 
bestehenden Rate und Ausschiisse geben ihr Urteil iiber 
Angelegenheiten des algerischen Postdienstes ab, die 
ihnen vom Unterstaatssekretar auf Ersuchen des General
gouverneurs unterbreitet werden. Die Posteinrichtungen 
Algeriens werden von der Generalinspektion des franzosi
schen Post- und Telegraphenwesens regelmaJlig gepriift. 
Die Prii£ungsberichte werden dem Generalgouverneur 
vom Unterstaatssekretiir der Posten und Telegraphen mit
geteilt. Esfinden auchregelmaBige Nachpriifungen durch 
die Generalinspektion der Finanzen statt. 

III. Betrieb. Del Postdienst Algeriens entspricht in seinen 
Einrichtungen dem franzOsischen; jedoch nehmen die PAnst nicht 
am zwischenstaatlichen Paketdienst teil, auch ist 1m inneren Ver
kehr Naehnahme und Wertangabe bel Postpaketen nicht zugelasscn. 

Schriftwesen. L'Union Postale 1911 S.58ft., 69ft., 1921 
S. 39ft.; Reeneil S.285. Brandt 

Allgemeine Dienstanweisung fiir Post und Telegraphie 
(ADA) enthiilt die Vorschriften fUr die gesamte Geschiifts
fiihrung der DRP; sie zerfiillt in zwolf Abschnitte, die 
durch romische Ziffern unterschieden werden. Die Mehr
zahl der Abschnitte gliedert sich in Abteilungen, gekenn
zeichnet durch arabische Ziffern. Das Werk wird zur Zeit 
umgearbeitet, und seine Einteilung dabei geandert. Der 
bisherige Abschn. III (Abt. 1. Gebiihrenbestimmungen 
fUr den Postverkehr, Abt. 2. Gebiihrenbestimmungen fUr 
den Telegraphenverkehr) wird nicht wieder heraus
gegeben; der jetzige Abschn. VI erhalt bei der Neuauflage 
die Nummer lIT; die Abt.4, 5 und 6 des Abschn. V 
werden in den Abschn. VI eingereibt werden. Nach dem 
Erscheinen der Neuausgaben wird die ADA folgender
maBen eingeteilt sein: 

I, Gliederung der Verwaltung des Reichs-Post- und 
Telegraphenwesens. 

IT, Abt. 1. Gesetzliche Grundbestimmungen iiber 
das Reichspostwesen. Abt. 2. Gesetzliche Grund
bestimmungen iiber das Reichstelegraphen
wesen. 

III, Abt. 1. Postfuhrwesen. Abt. 2. Postkurswesen. 
Abt. 3. Postwagen. 

IV, Abt. 1. Postbauwesen und Mietangelegenheiten. 
Abt. 2. Ausstattungsgegenstande. Abt. 3. Amts
bediirfnisse, unbrauchbare Papiere. 

V, Abt. 1. Postordnung mit Ausfiihrungsbestim
mungen. Abt. 2. Postbetriebsdienst. Abt. 3. 
Postzeitungsdienst. Abt. 7 (kiinftig vielleicht 4). 
Postscheckverkehr. 

VI, Abt. 1. Telegraphenordnung. Abt. 2. Telegra. 
phenbetriebsdienst. Abt. 3. Fernsprechordnung. 
Abt. 4. Fernsprechbetriebsdienst. Abt. 5. Fern
sprechrechnungsdienst. 

VII, Abt. 1. TelegraphenIinien und -leitungen. Abt.2. 
Technische Einrichtung der Telegraphen- und 
der Fernsprech-Betriebsstellen. 

VITI, Abt. 1. Kassen> und Rechnungswesen bei den 
Verkehrsamtern. Abt.2. Bargeldloser Zah
lungsverkehr. Abt. 3. Rentenzahlverkehr. Abt. 4. 
Zahlungslisten, Lohnrechnungen, Steuerabzug. 

IX, Verwaltungsdienst bei den Verkehrsamtern. 
X, Personal der Reichs-Post- und Telegraphenver

waltung. Abt. 1. Annahme, Ausbildung und 
Anstellung. Abt. 2. Dienst- und Besoldungs
verhaltnisse. Abt. 3. Reisegebiihren usw. 

XI, Abt. 1. Geschaftsbetrieb bei den Oberpostdirek
tionen. Abt. 2. Rechnungswesen und Rech
nungs-Priifungsgeschiift bei den Oberpostdirek
tionen. 

XII, Geschiiftsbetrieb bei den Oberpostkassen. 
Die Abschnitte XI und XII werden den P A kleinern 

und mittlern Umfangs nicht geliefert. 1m friiher baye
mchen und friiher wiirttembergischen Postgebiet werden 
die Abschnitte der ADA erst nach und nach eingefiihrt. 
Bis dahin gelten in diesen Postgebieten die entsprechen
den Abschnitte der bisherigen bayerischen und wiirttem
bergischen DA. 

Geschlchte. Der Vorlii.ufer der ADA ist die dreibii.ndige "In· 
struktion fiir die OPD", die das GPA nach Einrichtung der OPD 
1850 herausgab. Sie wurde 1854 ersetzt durch die "Post-Dienst
Instruktion", die den Provinzial-Postdienst in allen Zweigen, die 
Verwaltungsvorschriften fiir die OPD und die gesetzlichen Bestim
mungen iiber das Postwesen behandelte. Der SchOpfer der Post
Dienst-Instruktion war vorzugsweise der Geheime Postrat Philips
born. Das Werk bestand aus drei Quartbiinden, deren dritter die 
Vordrucke enthielt. 1863 erschien eine zweite, 1867 eine dritte 
umgearbeitete Ausgabe. Die dritte Ausgabe gJiedert den Stoff in 
zwalf Abschnitte, die fUr die spii.tere Einteilung der ADA grund
legend gebiieben sind. Die RPV,. die am 1. 1. 1872 in Tatigkeit 
trat, ordnete noch in demselben Jahre die N euausgabe der Post
Dlenst-Instruktion von 1867 in vier Banden an. 1875 wurde die 
Bezelchnung in "Allgemeine Postdienst-Anweisung" verdeutscht. 
Nach der Vereinigung von Post und Telegraphie 1. 1. 1876 verfiigte 
der Generai-Postmeister Stephan unterm 20. 1. 1876, daB die All
gemeine Postdienst· Anweisung und die Dienstiostruktion fiir die 
Teiegraphendirektionen in ein Werk mit der Bezeichnung "All
gemeine Dienstanweisung fiir Post und Teiegraphie" zusammen
gefaBt werden soUten, das samtiichen selbstii.ndigen V Anst aus
schJleBiich der P Ag zu liefem ware. Anfang 1877 kam die Abkiirzung 
ADA auf. Am 1 7.1883 war die ADA vollstii.ndig erschlenen. Am 
19. 11. 1900 ordnete der Staatssekretar des RPA von POdbielski an, 
daB die ADA zur Erleichterung illres Gebrauchs in der handUcheren 
Oktavausgabe herausgegeben werden Bollte; statt der bisherigen 
vier wurden fiir die neue Ausgabe sechzehn Bande vorgesehen. Die 
Zergliederung des Werkes in Einzelbande ist immer welter fort
geschritten, so daB bel der neuesten Ausgabe jede Abteilung einen 
Band fiir slch bilden wird. 

Schriftwesen. Archiv 1908 S. 617 ff., S. 666 f1.,1912 S. 553 ff. 
Brand t. 

Aligemein-Verbindliehkeitserklii.rung S. Tarifvertrii.ge 
Alte 'apiere, A.ulbewahrung. FUr die Aufbewahrung 

der bei den Dienststellen zUriickgelegten Biicher, Akten, 
Dienstpapiere uSW. sind bestimmte Fristen durch ADA 
IV,3 festgesetzt. Nach Ablauf der Aufbewahrungs
fristen werden die alten Papiere unmittelbar an Papier
fabriken zum Einstampfen oder zu sonstiger Vernichtung 
zum Besten der Reichspostkasse verkauft. 

Altersrenten S. Rentenverkehr 
Altpensioniire S. Ruhestand 
Altrentnergeset~ handelt von der Versorgung der vor 

dem 1. 8. 1914 aus der Wehrmacht ausgeschiedenen 
Militiirpersonen und ihrer Hinterbliebenen (neue Fas
sung des Gesetzes vom 30.6.1922, RGBl 11923 S. 542). 

Amtliehe Biiehersammlungen. Beim RPM und den 
OPD werden zur Forderung der beruflichen und wissen
schaftlichen Ausbildung der Beamten sowie zur Belebung 
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ihres geistigen Interesses Biichereien unterhalten, die 
allen Beamten der DRP in gleicher Weise zuganglich sind. 

1m allgemeinen beziehen sich die vorhandenen Werke auf das 
Verkehrswesen, insbesondere Post, Telegraphie, Fernsprech- und 
Funkwesen, auf Handel und Bankwesen, Gewerbe- und Baukunde, 
Erdbeschreibung und Viilkerkunde, Allgemeine Geschichte, Kunst-, 
Literatur- und Kulturgeschichte, Lebensbeschreibungen, Naturwissen
schaft, Gesetzgebung, Volkswirtschaft, Staatsverwaltung, Politik, 
Sprachenkunde und sonstiges. Seit 1879 sind auch Werke unterhal
tendcn Inhalts angeschafft worden; urspri\nglich den Beamten des 
untern Dienstes vorbehalten, stehen sie jetzt unterschiedslos allen 
Beamten znr Verfiignng. Die VA bestellen die Werke durch Bestell
biicher, die mit den Biicherverzeichnissen wenigstens einmal monatlich 
unter dem Personal zur Sammlung von Bestellungen in Umlauf zu 
setzen sind. Die Biicherei des RPM umfaBt etwa 50000, die Bliche
reien bei den OPD zl1hlen rd. 200000 Biinde. AuBerdem sind bei den 
V Anst Biichereien vorhanden, die neben den fiir die Erledigung des 
laufenden Dienstes notigen Biichern und Kartenwerken vorzngsweise 
Lehrbiicher zur beruflichen Fortbildung der Beamten enthalten. 
Vgl. anch ADA IV, 2. 

Schriftwesen. Statistik der Deutschen Reichs-Post- und Tele
graphenverwaltung 1897 S. 101ft; L'Union Postale 1886 S. 61ft; 
Archiv 1882 S. 385 if., 1883 S_ 365 if., 1909 S. 241 ft 

Amtliehe Verkaufstellen liir Postwertzeiehen werden 
fUr den Kleinvertrieb von Postwertzeichen (s. d.) bei Ge
schaftsleuten usw. eingerichtet. 

Geschichte. Die Einrichtung der amtlichen Verkaufstellen be
gann 1872. Der Verkiiufer galt als Beauftragter der RPV; er hatte 
an seinem Geschaftsraum ein Schild mit Kaiserkrone und Posthorn 
und der Aufschrift "Amtliche Verkaufstelle fUr Postfreimarken" an
zubringen nnd war verpflichtet, die Marken zu keinem bOheren als 
dem Nennwert zu verkaufen. Eine Sicherheit hatte er nicht zu 
stellen; er bezog fUr den Verkauf der Wertzeichen keine Vergiitung 
oder Tantieme. Zuerst wurde ein eiserner Bestand in Hohe von 25 
bis 50 Talern geliefert, der gegen bar erganzt werden muBte und von 
Zeit zu Zeit von der P Anst gepriift werden sollte. Zur Aufbewahrung 
der Wertzeichen wurden Mappen nnentgeltlich geliefert. Bald darauf 
wurde angeregt, daB auch der erste Bestand an Wertzeichen gegen 
Barzahlung entnommen werden mochte. Ende 1872 wurde auch der 
Verkauf von Wechselstempelmarken und Wechselvordrucken zn
gelassen. 1873 wurde die Einrichtung auf bedeutendere Landorte 
ausgedehnt. Den Verkaufstellen, die schon 1872 Mappen mit Tarlfen 
erhalten hatten, wurde von 1873 an das Postblatt (s. d.) regelmiiBig 
geliefert. Von 1897 ab wurden keine schriftlichen Abkommen mehr 
mit den Inhabern der Markenverkaufstellen geschlossen; statt dessen 
erhielten sie eine gedruekte Zusammenstellung der "Besonderen Be
stimmungen iiber das VerhaItnis der Inhaber amtlicher Verkauf
stellen fUr Postwertzeichen zur Postverwaltung"; ein zweites Stiick 
mit der Unterschrift des Inhabers war bei der P Anst aufzubewahren. 
Von 1899 an durften die Amtsvorsteher die Inhaber amtlicher Ver
kanfstellen selbst annehmen. 

In Bayern wurde den Inhabern von amtlichen Markenverkauf
stellen eine Vergiitung von 1 vH (frillier P/2 vH) des Umsatzes 
gezahlt, in Wiirttemberg bis zur EinfUhrung der gemeinsamen Wert
zeichen (1902) eine solche von 1 vH. 

Recht. Das Rechtsverhaltnis (Auf trag) zwischen dem 
Inhaber einer amtlichen Markenverkaufstelle und der 
DRP regelt sich nach den "Bestimmungen iiber das 
Verhaltnis der Inhaber amtlicher Verkaufstellen fUr 
Postwertzeichen zur Reichspostverwaltung" (vgI. ADA 
VIII, 1 AnI. 13). Danach lauft es auf unbestimmte Zeit 
gegen einen beiden Teilen zustehenden Widerruf. Der 
Inhaber muD die Wertzeichen und Vordrucke zu dem 
festgesetzten Preise verkaufen, eine Anteilgebiihr oder 
Vergiitung aus der Reichskasse erhalt er nicht. 

Betrie b. Die Einrichtung amtlicher Verkaufstellen 
und beim Wechsel des Inhabers der Verkaufstelle die 
Annahme neuer Inhaber ist Sache der Amtsvorsteher 
fUr ihren Geschiiftsbereich und den ihrer PAg. Ein von 
dem Inhaber unterschriebener Abdruck der "Bestim
mungen" wird beim PA aufbewahrt. Der Inhaber uber
nimmt den Verkauf von Postfreimarken, Postkarten 
und Vordrucken zu Postkarten, Postanweisungen, Zahl
karten, Paketkarten und Postauftragskarten. Er hat 
einen angemessenen Vorrat zu kaufen und nach Bedarf 
durch Kauf zu erganzen. Ein Schild mit Posthorn und 
Aufschrift "Amtlicher Verkauf von Postfreimarken" 
wird unentgeltlich geliefert. Der Verkauf von Wert
zeichen hat innerhalb der Stunden stattzufinden, in 
denan das Geschaft geoffnet ist, an Werktagen wenigstens 
innerhalb der fUr den Schalterverkehr festgesetzten 
Dienststunden der P Anst. In besonderen Fallen kann 
dem Inhaber ein BarvorschuD gewahrt werden. Nach 
Bedarf ist der Verkaufstelle eine einfache Markenmappe 
zu liefern. Die Verkaufstellen sollen dem kleinen Verkehr 

Handworterbnch des Postwesens. 

dienen. Sie sind auf einem Aushang im Schalterraum 
der zustandigen P Anst genau aufzufUhren und von 
Zeit zu Zeit den ortlichen Zeitungen mit dem Anheim· 
stellen kostenfreier Bekanntgabe mitzuteilen. 

W. Schwarz. 

Amtsbediirfnisse. Hierzu gehOren Vordrucke, Stempel. 
farbe, Schreibmittel (Papier, Tinte, Stifte), Packmittel 
(Plomben, Siegellack, Bindfaden), Beleuchtungsmittel, 
Heizstoffe, Reinigungsmittel, Einbande der Tagebiicher, 
Kassenbiicher usw. Fiir unmittelbare Rechnung der 
ReichspGstkasse werden allgemein die V ordrucke und 
die Stempelfarbe geliefert, die .. andern Amtsbediirfnisse 
nur fiir die OPD, OPK u!:d VAder Besoldungsgruppen 
VIII-XII. Bei den VA der Besoldungsgruppen VI 
und VII haben die Vorsteher die Kosten fiir Amts
bediirfnisse aus ihrer Pauschvergiitung auf Amtskosten 
zu bestreiten_ S. Beschaffungswesen. 

Amtsbezeichnungen (Titel, ()harakter). 

Inhalt. 
I. Begriff. 

II. Jetzige Amtsbezeichnungen bei der DRP. 
1. PlanmaBige Beamte, a) bei der Hauptver

waltun~, b) bei den OPD und dem TRA, c) bei 
den VA, d) bei den BehOrden a-c, bei denen 
entsprechende Stellen vorhanden sind. 

2. A uBerplanmaBige Beamte (Diatare), An· 
warter. 

3. Beamte im Nebenamt. 
III. Geschichte. 

1. 1m Verwaltungsdienst, a) bei der Haupt-
verwaltung, b) bei den Bezirksverwaltungen. 

2. Fiir Vorsteher von Ver kehrsanstal ten. 
3. 1m Aufsichtsdienst. 
4. 1m Kassendienst_ 
5. 1m eigentlichen Betriebsdienst. a) Be

amte, b) Unterbeamte (Beamte des unteren 
Dienstes), c) Weibliche Beamte. 

IV. Schriftwesen. 
1. Begriff. Die Amtsbezeichnungen driicken, 

wie es im Worte liegt, das Amt aus, das der Beamte 
innehat. Daneben wurden den Beamten friiher als 
Belohnung fur la,ngjahrige Dienste oder ala Auszeich
nung fur besonders hervorragende Leistungen Ti tel 
verliehen. Titel und Amtsbezeichnung lassen sich nicht 
immer streng auseinanderhalten, der Sprachgebrauch 
unterschied sie friiher auch nicht, sondern man gebrauchte 
fiir beide Arten meist die Bezeichnung "Amtstitel". 
Ferner wurden vielfach Charakterverleih ungen vor
genommen, um Beamten den Rang einer hoheren Klasse 
(s. Dienstrang) beizulegen, ohne daB ihnen eine plan. 
ma13ige Stelle dieser Klasse mit den dazugehorigen Ge
haltsbezugen zugewiesen wurde. Art. 109 der neuen 
Reichsverfassung yom n. 8. 1919 (RGBl S. 1383) unter
sagt im Abs.4 die Verleihung von Titeln, die nicht das 
Amt oder den Beruf bezeichnen. Fruher verliehene Titel 
durfen die Beamten jedoch weiterfuhren. 

II. Jetzige Amtsbezeichnungen bei der DRP. 
Die zur Zeit fur die Beamten der DRP geltenden Amts· 
bezeichnungen sind in der Anlage 1 (Besoldungsord
nung I) zum Reichsbesoldungsgesetz yom 20. 4. 1920 
(RGBl S. 805) enthalten. 1m nachstehenden ist die Be
soldungsgruppe, in die die Beamten eingereiht sind, den 
Amtsbezeichnungen in Klammern angefugt. 

1. PlanmaBige Beamte. 
a) Bei der Hauptverwaltung. Reichspostminister 

(B 6), Staatssekretare (B 5), Ministerialdirektoren (B 3), 
Ministerialrate (A XIII), Oberpostrate, Ministerialbiiro· 
direktor, General-Postkassenrendant (A XII), Postrate 
(A XI), Ministerialamtmanner(AXI undAX), Ministerial· 
kanzleidirektor (A X), Ministerial-Oberregistratoren (A 
IX), Ministerialregistratoren (A VIII), Ministerialkanzlei· 
Obersekretare (A VII), Ministerialkanzlei-Sekretare (A 
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VI), Ministerialkanzlei·Assistenten (A V), Ministerial· 
hausinspektor, Ministerial.Amtsobergehilfen (A IV), Mi· 
nisterialamtsgehilfen (A III). 

b) Bei den OPD und dem TRA. Prasidenten (B 2, 
B 1, A XIII), Abteilungsdirektoren (A XIII), Oberpost· 
rate, Oberpostbaurate (A XII), Postrate, Postbaurate 
(A XI und A X), Postamtmanner (A X), Oberpost. 
kassen·Rendanten, Rechnungsdirektoren (A IX), Kanz. 
leiobersekretare (A VII), Kanzleisekretare (A VI und 
A V), Kanzleiassistenten (A IV), Oberbotenmeister (A 
IV), Botenmeister, Amtsobergehilfen (A III), Amts· 
gehilfen (A II). 

c) Bei den VA. Oberpostdirektoren (A XII), Post· 
(Telegraphen.) Direktoren (A XI und A X), Postamt· 
manner (A X), Oberpostmeister (A IX), Postmeister 
(A VIII und A VII). 

d) Bei den Behorden a-c, bei denen entspre· 
chende Stellen vorhanden sind. Oberpost. (.tele. 
graphen·) Inspektoren (A IX), Post· (Telegraphen.) 
Inspektoren, Maschineningenieure (A VIII), technische 
und nichttechnische Oberpostsekretare, Obertelegraphen. 
sekretare, Oberpostbausekretare, Telegraphenoberwerk· 
meister, Telegraphenoberbaufiihrer (A VII), technische 
und nichttechnische Postsekretare, Telegraphensekre. 
tare, Maschinenmeister, Telegraphenwerkmeister, Tele· 
graphenbaufiihrer (A VI), technische und nichttechnische 
Postassistenten, Telegraphenassistenten, Reservemaschi· 
nenmeister, Telegraphenwerkfiihrer (A V), Post· (Tele. 
graphen.) Betriebsassistenten, Oberpostschaffner, Ober· 
leitungsaufseher, Post· Kraftwagenfiihrer, 0 bermaschi· 
nisten, 0 berdrucker (A IV), Postschaffner, Leitungs. 
aufseher, Oberheizer, Maschinisten, Drucker (A III), 
Postboten, Heizer, Maschinenwarter, Hauswarte, Pfort· 
ner (A II). 

2. AuBerplanmaBige Beamte (Diatare), An· 
warter. 

Postassessor, Postreferendar, Post· (Telegraphen·) 
Praktikant, Post· (Telegraphen.) Supernumerar (Tele. 
graphengehilfen = friihere Funkbeamte, s. Beamtenlauf· 
bahnen bei der Post [Geschichte]), Post. (Telegraphen.) 
Anwarter s. Stellenanwarter), Technischer Telegraphen. 
praktikant, Technischer Telegraphensupernumerar, Post· 
baupraktikant, Post bausupernumerar, Maschinentechni· 
scher Praktikant, Maschinentechnischer Supernumerar, 
Telegraphenmechaniker, Mechaniker, Telegraphenmecha. 
nikeranwarter, Mechanikeranwarter (fiir Versorgungs. 
anwarter: Telegraphenwerkfiihreranwarter, Werkfiihrer· 
anwarter), Hilfspostschaffner, Postlehrling, IIilfspost. 
kraftwagenfiihrer, Anwarter fiir den Post· Kraftfahrdienst, 
Hilfsobermaschinist, Obermaschinistenanwarter, Post· 
(Telegraphen.) Gehilfinnen, Post· (Telegraphen.) An· 
warterinnen. 

3. Beamte im Nebenamt. 
Postagenten, Post· (Telegraphen.) Hilfstelleninhaber. 
III. Geschichte (s. auch Geschichte der Post, Amtsbezeich· 

nungen usw.): 
1. 1m Verwaltungsdienst. 
a) Bei der Ha uptverwaltung (s. auch Reichspostministerium). 

Die spater auch im neuen Deutschen Reich fiir den obersten Leiter 
des Postwesens angewandte Bezeichnung "General· Postmeister" 
driickte zunachst ein Lehen aus, das in dem Geschlechte Taxis, 
spaterem Flirstenhause Thurn und Taxis, als Mannslehen erblich 
war. Nachdem schon im Anfang des 16. Jahrhunderts Franz von 
Taxis und auch seine nachsten Nachkommen die Bezeichnung "Post· 
meister der Niederlande" getragen hatten, ernannte Kaiser 
Rudolf II. (1576-1612) nach der Abtrennung der burgundischen 
Lande von der habsburgischen Monarchie 1595 Leonhard von Taxis 
zum General· Ober· Postmeister des Reichs. Von 1615 an 
wurde das Reichspostgeneralat erbliches Reichslehen, und dessen 
Inhaber flihrten iniolgedessen die Bezeichnung "Erb· Reichs· 
General· Postmeister" oder,,· Ober· Postmeister". Die Ver· 
waltung lag in den Handen der Freiherrlich, spater Graflich, endlich 
Fiirstlich Thurn und Taxisschen Rate (Hoirate), die im allgemeinen 
keine Fachbezeichnung trugen, doch findet sich auch "Fiirstlich 
Thurn und Taxisscher Geheimer Rat und Oberpostdirektor". 
Erst im 19. Jahrhundert gab es einen "General· Postdirektor" 
und "Vize· Generalpostdirektor", "General· Postdirek· 
tlonsrate", die teilweise auch den Hoiratstltel flihrten, und 
"General· Postdirektions· Assessoren". In gr6Beren Lan· 
dern mit Thurn und Taxisscher Postverwaltung wurden Reichs· 

Oberpostdirektoren, auch Reichs· General· Oberpostdi
rektoren (Wlirttemberg) eingesetzt. In Hessen trat 1804 an die 
Spitze der neu gebildeten Ober·Postdirektion ein Geheimer Refe· 
rendar, mit dem zusammen ein Regierungsrat und ein Post· 
meister das Postwesen leiteten. Die Wlirde des Oberpostdirektors 
erhielt 1817, wahrend in Darmstadt eine Oberpostinspektion verblieb, 
der Geheime Rat und Ober· Postamtsdirektor Freiherr von 
Vrlntz·Berberich in Frankfurt (Main). 

Lander mit eigenem Postwesen hatten fiir den obersten Leiter 
die Bezeichnungen Generalpostmeister (PreuBen, s. nachstehend), 
Generalpostdirektor (Hannover, Mecklenburg·Schwerln), Hof· 
postmeister (Mecklenburg·Strelitz). Bayern hatte nach der Ver· 
staatlichung seines Postwesens (s. auch Bayerlsche Post) einen 
Generalpostdirektor, spater einen Generaladministrator 
der Koniglich bayerischen Posten, dann einen Generaldirektor 
der KOniglich bayerischen Verkehrsanstalten, daneben General
postrate, Oberpostrate, spater Ministerialrate und Ober· 
regierungsrate sowie Oberpostassessoren. Der technische Leiter 
des Postwesens in Sachsen war der Oberpostdirektor in Leipzig, 
ihm zur Seite standen Postrate. In den braunschweig·llinebur
gischen Landen libten bis in die erste Halfte des 18. Jahrhunderts 
die Grafen von Platen als General- Erb· Postmeister das Post· 
regal aus, bis unter einem Herzoglich braunschweigischen Post· 
Direktorium, an dessen Spitze ein Postdirektor stand, das Post
wesen in staatliche Verwaltung iiberging. An der Spitze der Post
administration des Konigreichs Westfalen stand wahrend der Dauer 
seines Bestehens ein General· Direktor mit dem Titel "Staats
ra t". Die Postbeh6rden bildeten auch in den Landern mit eigenem 
Postwesen im allgemeinen nicht besondere Verwaltungen, sondern 
waren anderen Verwaltungen, dem Kabinett oder Staatsrat, unter· 
stellt. Deshalb gab es auch in manchen Landern keine Fachbezeich· 
nung flir den obersten Leiter. 

Auch in Brandenburg· PreuBen (s. Verwaltung) war die Post· 
verwaltung zumeist einer anderen Verwaltung angegliedert oder dem 
Kabinett oder dem Staatskanzler unmittelbar unterstellt. Die Post
verwaltung erhielt dort aber verhaltnismaBig frlib wegen ihrer Be
deutung fiir die staatliche Entwicklung eine ziemliche Selbstandig· 
keit. Der GroBe Kurfiirst (1640 -1688) schnf bereits 1652 in dem 
Oberpostdirektor ein besonderes Organ fiir die oberste Leitung 
des Postwesens und iibertrug diese Wiirde dem Oberprasidenten 
des Geheimen Staatsrats, Freiherrn von Schwerin. Ihm zur Seite 
stand, 1654 zum Direktor der Kurbrandenburgischen Posten 
ernannt, der urn das preuBische Postwesen hochverdiente Michael 
Mathias (s. Leiter des Postwesens). Am 15. 6. 1700 errichtete Fried· 
rich III. (I.) (1688-1713) das General·Erb·Postmeisteramt fiir die ge· 
samten kurbrandenburgisch·preuBischen Lande und belehnte mit der 
Wiirde des General· Erb· Postmeisters den Grafen von Warten· 
berg und dessen mannliche N achkommen. Es handelte sich dabei 
aber, wie Stephan in seiner Geschichte der PreuBischen Post sagt, 
mehr urn ein Hof· als um ein Staatsamt. Jedenfalls haben sich 
seitdem die Bezeichnungen GPA und Generalpostmeister fiir 
dessen Leiter erhalten. In diesem Zusammenhange sei erwahnt, daB 
Friedrich der GroBe (1740-1786) den Grafen Reichenbach die Wiirde 
des General· Erblandpostmeisters in Schlesien verlieh. Wah· 
rend der Dauer der franz6sischen Postregie, die Friedrich der GroBe 
1766 in seinen Landen einsetzte, stand an deren Spitze ein General· 
Postintendant, dem ein Sur· Intendant und ein Regisseur 
zur Seite traten. Das GPA blieb jedoch bestehen. 1782 setzte Fried· 
rich der GroBe als Vertreter des General· Postmeisters einen Dire kto r 
des General· Postamts ein. Friedrich Wilhelm III. (1797-1840) 
ernannte 1806 den General·Postamtsdirektor Seegebarth (s. d.) zum 
Prasidenten des General· Postamts und 1808 zum General· 
Postmeister und Chef des Postwesens. 1821 wurde v. Nagler 
(s. d.) zum General· Postamtsprasidenten, 1822 zum General· 
Postmeister und 1835 zum General· Postmeister und Chef 
des Postwesens ernannt. Nach seinem Tode (1846) wurde zunachst 
v. Schaper (s. d.) General·Postmeister und Schmiickert (s. d.) Direktor 
des GPA, und dieser dann 1849 aIR General· Postdirektor Leiter 
der technischen Verwaltung, wahrend die oberste Leitung anf das 
Handelsministerlum iiberging. Ihm folgte (1862-1870) von Philips· 
born (s. d.), an dessen Stelle (Amtsblatt 1870 S.126) Stephan trat. 
Bei der Vereinigung der Telegraphie mit der Post (AllerhOchste Ver· 
ordnung vom 22.12. 1875, Amtsblatt 1876 S.2) lebte die altc Be· 
zeichnung "General· Postmeister" wieder anf, dem neben dem 
GPA das General·Telegraphenamt unterstellt wurde. Stephan hat 
sie so recht zu Ehren gebracht und vertauschte sie, als 1880 der 
Geschaftsbereich des General· Postmeisters zum Reichs· Postamt 
wurde, nur ungern mit der eines Staatssekretars (Allerh6chster 
ErlaB vom 23. 2. 1880, Amtsblatt S. 53). Zu dem Direktor im 
GPA war am 1. 1. 1876, wo das Post· und das Telegraphenwesen 
unter dem General·Postmeister vereinigt wurden, der Direktor 
des General· Telegraphenamts getreten. Bei der Neuordnung 
von 1880 erhielten die Direktoren, deren Zahl auf 3 erhOht wurde 
(Amtsblatt 1880 S.121), die Amtsbezeichnung "Direktor im 
Reichs· Postamt", die bestanden hat, bis im Februar 1919 das 
RPA zum RPM wurde. Durch den Haushaltsplan fiir 1895/96 war 
anf dem Wege der U mwandlung einer Direktorstelle der Posten eines 
Unterstaatssekretars geschafien worden, diese Bezeichnung 
wurde 1919 in "Staatssekretar" geandert, nachdem das "Unter" 
durch die veranderte Amtsbezeichnung des obersten Leiters seine 
Berechtigung verloren hatte. 

Die Dezernate waren zunachst mit denen der allgemeinen Staats· 
verwaltung, spater mit denen der Verwaltung oder Abteilung ver· 
bunden, der das Postwesen jeweilig angegliedert war (s. Verwaltung). 
Unter dem GroBen Kurfiirsten waren die Dezernenten die Geheimen 
Staatsrate, doch finden wir hier bereits in dem schon genannten 
Postdirektor und Postrat Mathias einen Beamten mit Fach· 
bezeichnung, dem in dieser Eigenscbaft von Stillen (s. Leiter des 
Postwesens) folgte. Die Fachbezeichnung trug ferner der 1703 zum 
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Postrat ernannte vorherige Geheime expedierende Sekretar des 
General-Postmeisters, Grabe, der Verfasser der ersten Postordnung. 
Die spatereu Postrate und Geheimen Postrate waren in der Regel 
aus den verschiedensten Verwaltuugen hervorgegangen. Der Post
ratstitel findet sich auch in Znsammensetznngen mit anderen Fach
bezeichnungen, wie Ober - Finanz- und Postrat (Geheimer 
Ober-Finanz- und Geheimer Postrat), Geheimer Kriegs- und 
Postrat, Gehei mer Kammergerichts- und Postrat. Erst von 
der Regierung Friedrichs des Groll en ab wurden mehr und mehr 
Fachleute in das GPA berufen. Der erste von ihnen war Christian 
Jordan (1746-1766). In dieser Zeit entstand anch die Bezeichnung 
"Vortragender Rat im General- Postamt". Daneben finden 
sich Postrate und Geheime Postrate. Es wurde auch "ein habiles 
subjectum als Referendarius ins General-Postamt" berufen. 
Indem die Stein-Hardenbergsche Umformung des Staatswesens bei 
der obersten PostverwaltungsbehOrde die Kollegialverfassung durch 
die biirokratische ersetzte, erhielten die Vortragenden Rate ferner
hin nur beratende Stimme, wurden also zu "Referenten". Der 
Titel "Geheimer Ober - Postrat" wurde 1840 erstmalig dem 
Geheimen Postrat Schmiickert (s. d.) verliehen. Diesen Titel erhielten 
neben dem Titel "Geheimer Postrat" auch die Vortragenden Rate 
bei der RPV, wahrend die standigen Hilfsarbeiter die Amtsbezeich
nung "Ober - Postrat" flihrten; erst spater erhielten sie gewohnlich 
den Geheimen Ratstitel. Bei der Telegraphenverwaltung flihrten 
bis zu ihrer Vereinigung mit der RPV im Jahre 1876 die Vor
tragenden Rate die Bezeichnung "Geheimer Ober - Regierungs
rat" und "Geheimer Regierungsrat", die Hilfsarbeiter die 
Bezeichnung "Regierungsrat". 1867 (Amtsblatt 1867 S. 267) 
wurde flir die Geschafte eines Baubeamten der Postverwaltung ein 
"Landbaumeister" angestellt. Bei der RPV trngen die Bau
beamten der Hauptverwaltung die Bezeichnungen der Postbeamten, 
mit dem Zusatz "Bau". Seit 1920 heWen sie, wie diese, "Ministe
rialrat". Die wachsende Bedeutung der rein technischen Aufgaben 
des Telegraphen- und Fernsprechwesens flihrte ferner zur Schaffung 
von Stellen flir Ober-Telegrapheningenieure, auch diese Be
zeichnung fiel 1920 weg. Eine Reihe verdienter Vortragender Rate, 
Direktoren und Unterstaatssekretare wurden auch durch den Titel 
"Wirklic.her Geheimer Ober - Postrat", mehrere von ihnen, 
wie auch die Staatssekretare, durch den Titel "Wirklicher Gehei
mer Rat" mit dem Pradikat "Exzellenz" ausgezeichnet. 

Die Amtsbezeichnungen der Beamten, die bei den Hauptverwal
tungen die Bureau-, Registratur- und Kanzleigeschafte besorgten, 
deckten sich im allgemeinen mit den auch bei anderen Hauptverwal
tungen iiblichen ohne besondere Bezeichnung des Faches. Da finden 
wir Sekretare (bei Thurn und Taxis Kollegialsekretare, spater 
General- Direktions - Sekretare, in PreuLlen Expedierende 
Sekretare und Geheime expedierende Sekretare), Kom
missarien, Kalkulatoren, Revisoren, Kontrolleure, Jour
nalisten, Registratoren, Assistenten, Kanzlisten. Vielfach 
haben sie auch den Zusatz "Geheimer" und die Vorsilbe "Ober". 
Nur vereinzelt haben wir Fachbezeichnungen, meistens den Post
kommissarius, Sachsen hatte im 19. Jahrhundert bei der OPD Leipzig 
neben Ober-Postkommissarien auch Ober - Postdirektions
Sekretare. 1710 waren in der Hauptverwaltung der "Hof-Post
kammer" in Berlin neben dem schon erwahnten Postrat Grabe 
1 Geheimer Sekretar und Rendant, 1 Postkommissarius und 1 Re
gistrator und Kanzlist tatig. 1m 19. Jahrhundert gab es in Preu/Jen 
besondere Bezeichnungen flir die Vorsteher der Bureaus im G P A, so 
"Geheimer Kalkulatur - DirektorundRevisor", "Geheimer 
Verificatur - Direktor", "Cours - Bureau - Direktor". Die 
Bezeichnung "Geheimer expedierender Sekretar", anfanglich 
mit Zusatz "und Kalkulator", wurde, der ttbung bei andern 
hohen ReichsbehOrden entsprechend, auch in die RPV iibernommen. 
Da die Stellen aber mehr und mehr, vorwiegend im Durchgang, mit 
Beamten besetzt wurden, die die hohere Staatspriifung flir Post und 
Telegraphie abgelegt hatten, erhielten die Inhaber im Jahre 1902 
die den gleichartigen Beamten der OPD damals zustehende Amts
bezeichnung "Oberpostinspektor". In Bayern hiellen diese 
Bureaubeamten bei der Hauptverwaltung bis 1886 "Postdire k
tionssekretare", von da ab "Sekretar bei der Generaldirek
tion der Koniglich Bayerischen Posten und 'L'elegraphen". Die Be
amten, die im RPA die minder wichtigen Bureaugeschafte aus
zuflihreu hatten, trugen die Amtsbezeichnung "Oberpostsekre
tar". Daneben wurden auch Sekretare verwandt. An die Spitze der 
Kanzlei trat der "Geheime Kanzleidirektor", unter ihm arbei
teten der "Geheime Kanzlei - Ins pektor", "Geheime Kanzlei
sekretare" und "Geheime Kanzleiassistenten". Die Regi
straturbeamten flihrten die Bezeichnungen "Registratur-Assi
stenten" und "Geheime Registratoren". Die .uteren Geheimen 
expedierenden Sekretare erhielten den Titel "Rechnungsrat", 
einige, insbesondere die Vorsteher der Bureaus den Titel "Geheimer 
Rechnnngsrat", die alteren Beamten der Kanzlei und der Re
gistratur den Titel "Kanzleirat" nnd die Vorsteher den Titel 
"Geheimer KanzleiratH. 

Die Beamten, die die niederen Dienstleistungen ausflihrten, hiellen 
"Bureau - Diener", spater "Geheime Kanzleidiener'\ aus 
denen die "Botenmelster" herausgehoben wurden, daneben gab 
es einen "Hausverwalter" sowie "Pf6rtner, Drucker" usw. 
In Bayern hiellen die Diener "Generaldirektionsdiener", spater 
"Oberbureaudiener". 1m Jahre 1920 erllielten die Beamten 
der Hauptverwaltung die unter II 1 a aufgeflihrten Amts
bezeichnungen. 

b) Bei den Bezirksverwaltungen. Besondere Bezirksver
waltungen kamen friiher angesichts des geringen U mfangs des Post
verkehrs begreiflicherweise nur bei den raumlich am weitesten aus
gedehnten Postverwaltungen in Frage. Thurn und Taxis hatte eine 
Art Bezirksverwaltung mit allerdings nicht streng durchgefiihrter 
Organisation in den Oberpostamtern (s. d.). Diese nahmen zngleich 
die Geschafte der OrtsP A wahr. Die Leitung des OberPA lag in der 

Hand des Ober - Postmeisters, dessen Vertreter der Ober
Postverwalter war. Daneben gab es die notige Zahl der Offi
zianten oder Offizialen flir die Besorgung der Bureau-, Registra
tur- und Kanzleigeschafte. Da eine strenge Abgrenzung der Bezirks
verwaltungs- und der ortlichen Betriebsgeschafte nicht bestand, soli 
diese Beamtenklasse bei den Betriebsbeamten (unter 5) aufgeflihrt 
werden. 

In Preullen waren schon unter Friedrich dem Groll en Ansatze 
zur Einrichtung von Bezirksverwaltungen in neU hinzugetretenen 
und entlegenen Landesteilen gemacht worden (vgl. insbesondere die 
Ernennung eines Ober - Postdirektors fiir WestpreuBen). Die 
Stein-Hardenbergsche Umgestaltung des Staatswesens sah allgemein 
die Einrichtung von OPD vor, die aber erst auf Grund der Aller
hOchsten Kabinettsorder yom 19. 9. 1849 am 1. 1. 1850 verwirklicht 
wurde (s.Oberpostdirektionen, Verwaltung). An die Spitze der 
OPD trat der Ober - Postdirektor. Diese Amtsbezeichnung hat 
sich flir den Bezirksleiter bis 1920 erhalten, wo man sie in der nenen 
Besoldungsordnung durch "Prasident" ersetzte. Die alteren 
Ober-Postdirektoren wurden durch den Titel "Geheimer Postrat", 
spater auch "Geheimer Ober - Postrat" und vereinzelt "Wirk
licher Geheimer Ober - Postrat" ausgezeichnet. Ais Vertreter 
des Ober-Postdirektors sah die vorgenannte Kabinettsorder den 
"Bureauvorsteher" VOl". Den Bureauvorstehern wurde durch 
Kabinettsorder yom 3. 4. 1850 die Amtsbezeichnung "Postrat" bei
gelegt. Diese Amtsbezeichnung, die bei der Vereinigung der Post 
mit der Telegraphie 1876 auch die vorherigen Telegraphen
Direktionsrate erhielten, hat sich flir die Referenten der OPD 
bis heute erhalten. Die Inhaber der Postbaureferate erhielten die 
Bezeichnung "Postbaurat". (Wegen der erstmaligen Anstellung 
als Regierungsbaumeister s. Vorbemerkungen des Aufsatzes Be
amtenlauibahnen bei der DRP.) Den liiteren Postraten wurde von 
1869 ab eine Zeitlang der Titel "Ober - Postrat" beigeiegt. Die 
Generalvf vom 2. 10. 1875 (Amtsblatt S. 373) sah die Einrichtung 
von Stellen flir Abteilungsdirigcnten mit der Amtsbezeichnung 
"Ober - Postrat" vor. Erst 1894 wurden aber in Berlin 2 Abtei
lungsdirigentenstellen eingerichtet. Ihre Inhaber erhielten 1898 erst 
die Ober-Postratsbezeichnung, die in der Foige allen Dirigenten 
verliellen wurde. Von 1920 ab ist sie auch auf die Verweser wichtiger 
Referate iibertragen worden. Von Ende 1899 ab wurden altere Post
rate und Ober-Postrate durch den Titel "Geheimer Postrat" 
ausgezeichnet. Neben den Referenten gab es bei den OPD von 
1902-1920 Hilfsreferenten mit der Amtsbezeichnung "Post
inspektor". 1920 wurde fiir die Leiter groller Abteilungen bei 
den OPD Stellen flir Abteilungsdirektoren geschaffen. Eine 
Zwischenstellung zwischen Bezirksverwaltungs- und Ortsbehorde 
nahmen die fiir rein technische Aufgaben bei den Fernsprechamtern 
bestimmten "Telegrapheningenieure" ein. Die Bezeichnung 
fiel 1920 weg. (Wegen der Beamten im Aufsichts- und Kassen
dienste bei den BezirksbehOrden S. unter 3 und 4, wegen der Post
eleven, Postreferendare und Postassessoren S. unter 5a). 

In der bayerischen Postverwaltung hatte man bei den OberPA 
(spateren OPD) anfiinglich Rli te I. u nd II. Klasse sowie Post
assessoren. Die ersten erhielten 1901 die Bezeichnung "Ober
Postrat", und die Abteilungsleiter spater die Bezeichnnng "Ober
Regier u ngsra t". 

An Bureaubeamten der OPD hatte man in Preullen zunachst nur 
eine Klasse, die Oberpostsekretare. Fiir die einfacheren Ge
schaite wurden dann Postexpedienten (s. unter 5) als Bureau
beamte II. Klasse angestellt. In Bayern hatte man Ober - Post
amtssekretare, die spater (von 1886 ab) "Sekretare beim 
Ober PA" genannt wurden. Bei der RPV scllied man die Bureau
beamten in 2 Klassen, Bureaubeamte I. Klasse mit der Amtsbezeich
nung "Ober - Postdirektionssekretar" (diese Bezeichnung er
hielten auch die 1876 iibernommenen Telegraphen - Direktions
Se kretare) und Bureaubeamte II. Klasse mit der Bezeichnung 
"Bureauassistent". Daneben hatte man "technische Post
sekretare" (Postbausekretare). Altere Bureaubeamte I. Klasse 
wurden durch den Rechn ungsratstitel ausgezeichnet. Die In
haber del' Burcaubeamtenstellen 1. Klasse, die die hijhere Prufung 
abgelegt hatten, erhielten von 1902 ab die Amtsbezeielmung "Ober
postpraktikant" (Amtsblatt 15/1902), die iibrigen, insbesondere 
auch die spater aus der gchobenen mittleren Laufbahn in diese 
Stellen einriickenden Beamten die Bezeichnung "Oberpostsekre
tar". Vom Jahre 1920 ab fiel Scheidung der Bureaubeamten in 
2 Klassen weg, und die bei der OPD beschaftigten Beamten tragen 
seitdem dieselben Amtsbezeichnungen wie die Beamten der V Anst. 

Umgekehrt fiillrten die im unteren Dienst bei den OPD bescMf
tigten Beamten friiher die Amtsbezeichnungen, wie sie im Betriebs
dienst iiblich waren [Bureaudiener, spater Postbote, Schaff
ner, Oberschaffner (s. unter 5b)]. Seit 1920 heillen die Beamten 
des inneren Dienstes "A mtsgellilfen" und"A mtso bergehilfen". 

2. Fiir Vorsteher von Vel'kehrsl1nstaiten. Die alteste 
Amtsbezeichnung flir die Vorsteher von Vcrkehrsanstalten ist 
"Postmeister". Postmeister finden wir schon im 16. Jahrhundert. 
Daneben gab es Bezeichnungen, die auf die Unterhaltung des Fullr
und Botenwesens hindeuten, wie "Postbereiter" (Salomon Felgen
hauer in Leipzig) oder Post- und Botenmeister. Der Post
meister in Regensburg war urn die Mitte des 17. Jahrhunderts 
gleichzeitig "Geheimer Kanzlei-Expeditor und Hofbotenmeister". 
In Sachsen finden wir flir einennoch nicht endgiiltig ernannten Post
meister die Bezeichnung "Vize - Postmeister". Daneben war aber 
bei manchen Postverwaltungen auch der Amtstitel "Postamts
verwalter" iiblich. Fiir die Vorsteller groGerer PAnst biirgerte 
sich bald die Bezeichnung Ober - Postmeister ein (vgl. den von 
Stephan aus Anlall der Poststreitigkeiten mit Sachsen mehrfach 
erwahnten Ober-Postmeister Miihlbach in Leipzig urn die Mitte des 
17. J ahrhunderts und fast gleichzeitig den Yom Botenmeister zum 
Ober-Postmeister ernannten Neumann in Konigsberg). Die Vor
steher von pI in den Freien Reichsstiidten hiellen vielfach "Stadt-
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postmeister", die Vorsteher in Residenzstadten erhielten meist 
die Bezeichnnng "Hofpostmeister". Ein Dresdener Hofpost
meister ist als solcher noch in den Dienst der RPV libergetreten. 
In PreuGen gab es auch einen "Reisepostmeister S. M. des 
Konigs". Friedrich Wilhelm II. (1786-1797) m"chte Seegebarth 
(s. d.), der das Berliner HofPA nebenamtlich leitete, sagar zum 
Wirklichen Geheimen Hofpostmeister. Auch der Hofrats
titel und der Postratstitel wurden nicht selten Amtsvorstehern 
beigelegt. Spater wurde in PreuGen der Oberpostmeistertitel als 
Bezeichnung fiir den Amtsvorsteher eines groEen PA durch den 
Direktorentitel abgelOst. Taxis, das die Vorsteher der OberPA 
Ober - Postmeister (s. unter 1b) und die Vorsteher groGerer 
ProvinziaHimter Postverwalter benannte, hielt an diesen Be
zeichnungen fest. In Bayern, das zunachst die Taxisschen Bezeich
nungen libernahm, ist die Postmeisterbezeichnung erst 1898 durch 
die Direktorenbezeichuung (Postamtsdirektor, Telegraphen
amtsdirektor, Telephonamtsdirektor, letztere 1901 weg
gefallen) ersetzt worden. Einen Stadtpostdirektor hatte im 
Anfang des 18. J ahrhunderts schon die Freie Reichstadt Bremen. 
Neben dem Postdirektor findet sich in Preal3en in der ersten Halfte 
des 19. Jahrhunderts die Amtsbezeichnung "Oberpostdirektor" 
fiir die Leiter groGer PA (OberPA), und aach in kleineren Landern 
kommt sie vor. So hatte das kleine Mecklenburg-Schwerin 3 Ober
postdirektoren, die anch als solche in den Reichsdienst libergetreten 
sind. Anderseits lieGen Thnrn und Taxis sowie Braunschweig den 
Leitern groGerer PA den Postratstitel znkommen. Die Verwalter 
groGer P A erhielten in PrenGen vor ihrer Ernennung zum Postdirektor 
vielfach die Bezeichnnng "Postamts - Administrator". 

Die Amtsbezeichnung "Postverwalter" fiihrten - von Taxis 
abgesehen - vorwiegend die Vorsteher kleinerer P Anst. In den 
Anfangen des deutschen Postwesens war es allerdings auch die 
Bezeichnung fiir Vorsteher in groBen Orten, wie Leipzig und Dresden. 
Hannover hatte noch im 18. J ahrhundert einen Postverwalter, auch 
als "Briefpostverwalter" bezeichnet. Neben der Postverwalter
bezeichnung findet sich auch die Bezeichnung "Postverweser". 
Die kleinsten PAnst warden, besonders in Brandenburg-PreuEen, 
von Postwartern verwaltet. Es war nur eine Nebenbeschattigung, 
wie bei den Verwaltern der heutigen PAg, denen die Postwarteramter 
in PreuBen auch hinsichtlich der Rechnnngslegung ahnelten. Aber 
auch die Bezeichnung Postagent kannte man friiher schon neben 
Postfaktor fiir Personen, die die Geseharte der PreuBischen Post 
im Anslande besorgten (Llibeck, Braunschweig, Hannover, Liine
burg, Arnheim usw.). In den Zeiten der Vorliebe fiir fremdklingende 
'ritel entstanden die Bezeiehnungeu "Postexpeditoren, Post
expediteure, Postexpedienten" fiir die Vorsteher der kleineren 
P Anst, die bald in allen deutschen Postverwaltungen eingefiihrt 
wnrden. PrenBen hatte fiir die Verwalter der kleinsten Postanstalten 
die Bezeichnung "Briefsammler". 

Die Neuorduung des preuBischen Postweseus von 1850, die die 
PAnst in Postamter (s. d.) und Postexpeditionen (s. d.) scllied, setzte 
als Amtsbezcichnungeu iiir die Vorsteher der PA I. Klasse "Post
direktor", der PA II. Klasse "Postmeister", der Postexpedi
tionen I. Klasse "Postexpedient" und der Postexpeditionen 
II. Klasse "Postexpediteur" fest. Die Postexpediteure libten 
neben ihren Postgeschatten andre Berufe aus. Diese Einteilung hat 
sich auch noch in der Postverwaltung des Norddeutschen Bundes 
erhalten. Die alteren Postexpedienten bekamen den Titel "Post
verwalter", die Postmeister vielfach den Amtscharakter als Post
direktoren. Bei der RPV wurden durch Amtsblatt 1/1871 die Vor
steher der Postexpeditionen I. Klasse, nunmehr "Postverwaltungen" 
genannt, zu Postsekretaren gemacht, sie durften aber die Be
zeichnung "Postverwalter", wenn sie ihnen verliehen war, weiter .. 
iiihren. Die Bezeichnung "Postexpediteur" iiir Vorsteher der Post
expeditionen II. Klasse blieb znnachst; hinzu traten als Verweser 
der neu geschaffenen Postagenturen die Postagenten (neben
amtliche Beschattigung). Von 1876 ab (Amtsblatt S.26) erhielten 
mit der Eiuiiihrung der Dreiklasseneinteilung der P A die Vorsteher 
der PA III die Amtsbezeichnung "Postverwalter". Neben den 
Postdirektor trat gleiehzeitig der Telegraphendirektor (AUerhi:ichste 
Order Yom 17.7.1876, Amtsblatt S. 353) als Vorsteher eines Tele
graphenamts I. Bisher hatten die Vorsteher der Telegraphensta
tionen I die Amtsbezeichnung "Telegraphen - Inspector" ge
tragen, w1lhrend die Stationen II und III mit Obertelegraphisten 
und Telegraphisten besetzt waren. Die Vorsteher der Tele
graphenamter II erhielten die Bezeichnung "Telegraphenvorsteher", 
die der Telegraphenamter III die Bezeichnung "Telegraphenverwal
ter". Mit Anfhebung der Telegraphenamter II und III fielen die 
letzten beiden Amtsbezeiehnungen weg. Die librigen wurden auch 
in die Besoldungsordnung von 1920 iibernommen, aber aus der 
Gruppe der Postmeister die Vorsteher der groBeren PAIl mit der 
Amtsbezeiehnung "Ober-Postmeister" herausgehoben. Die in die 
Besoldungsgruppe VII einriickenden Vorsteher der PA III erhielten 
die Amtsbezeiehnung "Postmeister". Neu hinzu trat ferner 1920 
die Amtsbezeichnung "Ober-P ostdirektor" iiir die Vorsteher 
der groBten VA. In Bayern hatte man ebenfaUs 3 Klassen von 
PAnst, PA mit Postmeistern, Postverwaltnngen mit Postver
waltern nnd Postexpeditionen mit Postexpeditoren als Vor
steher. Als 1898 die Postmeister die Direktorenbezeichnnng erllielten, 
ging die Postmeisterbezeichnung auf die bisherigen Postverwalter 
iiber. 1923 fiel die Klasseneinteilung bei der Reichspost weg, und 
die Vorsteher der PA tragen nunmehr die Ihnen nach ihrer Besol
dungsgrnppe zustehenden Amtsbezeiehnungen "Ober - Postdirek
tor, Post- (Telegraphen-) Direktor, Postamtmann, Ober
postmeister, Postmeister". Zu erwithnen bleibt noeh, daB vor 
der Staatsumwalzung altere Postdirektoren groBer V A den Titel 
"Geheimer Postrat", altere Postmeister den Rechnungsrats
titel und die lilteren Postverwalter scit 1903 (Amtsblatt 64/1903) 
den Titel "Sekretar" erhielten. 

3. 1m A ufsiehtsdienst. Besondere Amtsbezeichnungen ffir 
Aufsichtspersonen gab es erst in den Zeiten des fortgeschrittenen 
Postwesens. Die Beaufsichtigung des Knrswesens erfolgte vorher 
im aUgemeinen durch die Vorsteher der P Anst, die Wagen- und die 
Schirrmeister nnd Ilinsichtlich der Wahrung des Postregals aueh 
durch die Polizei. Die gebrauehliehsten Amtsbezeiehnungen ffir 
Anfsichtsbeamte waren Postkommissar (oder Postkommissar, 
auch mit der Vorsilbe Ober-) und Postinspektor (bei Thurn, 
und Taxis Fahrpost-Inspektor, spater auch Bahnpost-Inspektor, 
in Bayern Inspektor fahrender Post oder Ambulanzinspektor, Spezial
kommissar der fahrenden Posten, BriefpostkontroUeur, Inspektions
sekretar nnd Inspektionskommissar, in Saehsen Postinspektor (auch 
Posthaltereiinspektor und Postwirtschaftsinspektor, in Mecklenburg 
Ober - Postinspektor, in Holstein "Postkommittierter"). 
Die Amtsbezeiehnnng "Churfiirstlicher Postkommissarius" fiihrte 
urn die Mitte des 17. J ahrhunderts schon der mehrfaeh erwahnte 
Mathias. tJ"brigens bezeichnete der Kommissartitel nicht immer 
einen Aufsichtsbeamten. So ernannte der GroEe Kuriiirst den Hof
musikus Schopplenberg, der eine Post zwischen Koln und Cleve 
einrichtete, ebenfalls zum Postkommissar. Dagegen libte der von 
Kouig Friedrich I. ernannte Post-Commissarius Baumgarten, wenn 
auch, wie Stephan sagt, in sehr untergeordneter Weise, die Gesehafte 
eines Postinspektors aus. (Wegen Verleihung des Kommissar- und 
Oberkommissartitels von 1865 ab s. unter 5.) Wahrend des Be
stehens der Postregie unter Friedrich dem GroBen wnrden zur tJ"ber
wachung der Postmeister, Sehirrmeister und Postillione in groEem 
Umfange Postvisitateurs, PostfiskaIe und Postlandreuter 
cingesetzt. Stephan nennt sie ein fOrmliches Spionier- und Denun
ziantenkorps. Postlandreuter gab es in PreuEen librigens schon 
seit 1709 iiir die tJ"berwaehung der Schirrmeister nnd Postillione wie 
aneh der Fnhrleute und Schiffer nsw. zum Schutze des Postregals.1824 
wurden sie durch "Lohnfuhrkontroleure" ersetzt, die den Post
inspektoren (s. nachstehend) nnterstellt wurden, bis die Stellen bei 
der Neuordnung des Postwesens (1850) eingezogen wurden. Daneben 
gab es in dieser Zeit noeh besondere "Posta ufseher" mit griiBeren 
Dienstbezirken. 

1773 steUte Generalpostmeister von Dersehau (s. Leiter des Post
wesens) 2 Postinspektoren (Seegebarth und Mliller) ffir die Post
kurse ostlich und westlich von Berlin an. Diese Einrichtung wurde 
in der Folge erweitert und den Postinspektoren der Wohnsitz inner
halb ihrer Bezirke angewiesen. 1803 gab es 4 Postinspektoren, 1817 
traten 3, 18473 weitere hinzu. Am 1. 5. 1849 wurden noeh besondere 
"Postkassen - Kontroleure" eingesetzt, von denen den 10 Post
inspektorbezirken in der Regel 2 zngeteilt wnrden. Bei der Ein
richtnng der OPD (1850) wurden in jedem OPDBezirk 1 Postinspek
tor und in den groBeren "Bezirks - Postkassen - Kontroleure" 
eingesetzt. Der Beaufsichtigung des Eisenbahnpostbetriebs (s. Bahn
posten) und der Vertretung der Postverwaltung bei der Fahrplan
regelnng diente ein besonderer Eisenbahn - Postinspektor. Zur 
Beaufsichtignng der OPD wurde ferner beim GPA das General
inspektorenamt eingerichtet. Die ersten Generalpostinspek
tore n waren Geheimer Postrat von Philipsborn (s. d.) und Oberpost
direktor Schulze (Amtsblatt 1850 S. 295). Bei der Eiurichtung der 
Ober-Telegraphen-Inspektionen (1866) wurde jeder von Ihnen ein 
Ober - Telegraphen - Inspektor zugeteilt (Amtsblatt 1866 
S.281). Bei der Vereinigung der Telegraphie mit der Post (1876) 
erllielten die libernommenen Bezirksaufsichtsbeamten die Amts
bezeichnnng "Telegrapheninspektor" (Allerhochster ErlaE vom 
17.7.1876, Amtsblatt S.353). Die Amtsbezeichnung Telegraphen
inspektor ffir Bezirksaufsichtsbeamte ist Aufang der nennziger Jahre 
weggefaUen, nachdem in die Stellen Beamte einriickten, die die 
hohere Verwaltungsprlifung iiir Post und Telegraphie abgelegt 
hatten. 1m Jahre 1902 (Amtsblatt 15/1902) wurde die Amtsbezeich
nung iiir die Bezirksaufsichtsbeamten in "Ober - Postinspektor" 
umgeandert. Sie ging, als man im Jahre 1920 die Einrichtung des 
Bezirksaufsichtsbeamtendienstes in der alten Form aufhob nnd die 
Dienstgeschafte auf die Referenten der OPD und die aus der gehobe
nen mittleren Laufbahn hervorgegangenen Beamten des Bezirks
dienstes (s. d.) verteilte, auf diese liber. 

Bei den groBeren PA wurden schon 1850 "Orts - Postkassen
Kontroleure" znr Unterstlitznng des Amtsvorstehers als ortliehe 
Aufsichtsbeamte beigegeben. In Bayern hatte man hierfiir bis 1886 
Spezialkassiere und Postverwalter, die von da ab die Amts
bezeichnung "Post- (Telegraphen-) Kassiere" iiihrten. Bei 
der RPV libten die Ortsaufsichtsbeamtentatigkeit neben der Fiihrung 
der Hauptkasse die Post- (Telegraphenamts-) Kassierer aus. 
Nur das Postzeitungsamt (s. d.) hatte einen Kontrolleur nnd einen 
Inspektor. Die Kassiererbezeiehnung wnrde 1902 (Amtsblatt 
15/1902) durch "Post- (Telegraphen-) Inspektor" ersetzt, und 
in waehsendem MaBe libten diese Beamten aussehlieBlieh Orts
aufsichtsbeamtentatigkeit aus. Fiir einen Teil der Ortsaufsiehts
beamten wurden erstmalig im Jahre 1908 nnd dann in immer groBerer 
Zahl SteUen ffir Unterdirektoren ausgebraeht, deren Inhabern die 
Amtsbezeiehnnng Vize-Post- (Telegraphen-) Direktor beigelegt wurde 
[Allerhi:ichster ErlaB Yom 17.7.1907 (Amtsblatt 13.187)]. Sie liber
nahmen die Leitung bestimmter Abteilungen groEer P A unter 
eigener Verantwortliehkeit. Dureh die Besoldungsordnnng von 1920 
fiel anch die zusatzliche Bezeichnnng "Vize" weg, und die nicht in 
leitenden Stellen befindlichen Post- und Telegraphendirek
toren wurden von den Amtsvorstehern nur im amtliehen Verkehr 
durch die zusatzliche Bezeiehnnng "beigeordnete" unterschieden. 
Zur Unterstlitzung bei der Amtsleitung und im Aufsiehtsdienst 
werden den Vorstehern groBerer PA in neuerer Zeit aueh Postamt
manner beigegeben. 

4. 1m Kassendienst. Eigentliche Kassenbeamte gab es zunitchst 
nur bei den Hauptverwaltnngen, nnd anch hier wurden erst in spa
terer Zeit besondere Postkassen (s. d.) iiir die Verwaltnng der Post
gelder eingerichtet. Das GPA in Berlin erhielt 1722 eine eigene 
Kasse; der Vorsteher fiihrte die Amtsbezeichnnng "General- Post-
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~ "PreuBische Reglement iiber die Beschliftigung und Anstellung 
I von Civil-Anwartern im Postdienst" v. 3. 6. 1863 brachte die 

Bezeichnung "Aspirant" in Wegfall. Die RPV flihrte flir diese 
Beamtenklasse die Sekretarpriifung als erste Fachpriifung ein, 
die zuniichst nur den aus dem Eleven- und aus dem Militar
anwarterstande hervorgegangenen Beamten offenstand. So konnten 
auch nur diese Beamten die Amtsbezeichnungen "Postsekretar" 
und "Ober - Postsekretar" erhalten. Nachdem die Annahme vou 
Posteleven gcgen Ende des oWorigen J ahrhnnderts gesperrt worden 
war, wurde mit der Einrichtung einer gehobenen mittleren Laufbahn 
die Ablegung der Sekretarpriifnng nebcn den Militaranwiirtern (s. d.) 
auch den aus der Assistentenlaufbahn (s. nachstehend sowie unter 
Beamtenlaufbahnen bei der DRP) hervorgegangcnen Zivilanwartern 

kassen - Rendant". Unter Friedrich dem GroLlen wurde ihm 
Ratsrang und Sitz und Stimme im Kollegium des GPA verliehen. 
Neben ihn trat spater der "General- Postkassier". Vielfach 
waren die Hauptpostkassen mit der Kasse des P A am Sitze der 
Hauptverwaltung vereinigt, so in Bayern (Central- Postkassier 
und Central- Postkassen - Controleur) und in Hamburg, 
Bremen (Ober - Postamtskassier). In Braunschweig war der 
Vorstand der Hauptpostkasse Postrat. und Mitglied der Herzoglichen 
Postdirektion. Hannover hatte einen Postzahlmeister (Zirkular 
LXX yom 24.5.1830) und einen Zentral- Postkassier, Sachsen 
einen Ha upt - Post - Cassierer, Postkassen - Assistenten und , 
Postkassen - Copisten, Thurn und Taxis einen General- Post- ' 
kassier und einen Gene ral- Postkassen - Controleur, auch 
Ober - Postkassenkontroleure, Fahrpost - Kassenkontro
leure, Oberrevisoren, Revisoren, Osterreich einen Ober - Hof
Postkassen - Buchhalter, Vize - Buchhaiter, Rechnungs
rate, Revisoren und Rechnungsoffiziere. Derartige Amts
bezeichnungen flir Rechnungsbeamte finden sich auch bei andern 
Postverwaltungen. 

, zuganglich gemacht. Bei Vereinigung der Telegraphie mit der 
, Post im Jahre 1876 waren von der Telegraphenverwaltung auch die 

In PreuLlen wurde bei der Einrichtung der OPD der "Ober
Postkassenrendant" an die Spitze der Bezirkskasse gestellt, der 
zugleich den Ober-Postdirektor als Vorstand der OrtsPAnst vertrat. 
Daneben gab es einen Ober - Postkassenbuchhalter und einen 
Ober - Postkassenkassierer. Die GPK wurde voriibergehend 
aufgelost und mit der Berliner Bezirkskasse verbunden. Spater 
traten zu den Buchhaltern voriibergehend noch Ober - Postkassen
hilfsbuchhalter. Die alteren Buchhalter erhielten seit 1865 den 
Ober-Postcommissariustitel (s. unter 5a). Die Amtsbezeichnungen 
General-Postkassenrendant, General-Postkassenkassier, General-Post
kassenbuchhalter, Ober-Postkassenrendant, Ober-Postkassenkassierer 
und Ober-Postkassenbuchhalter hat auch die RPV iibernommen und 
bis zum Jahre 1920 daran festgehalten. Die alteren Kassenbeamten 
erhielten vielfach den Rechnungsratstitel, die General-Postkassen
rendanten auch den Titel "Geheimer Rechnungsrat". Die neue 
Besoldungsordnung behielt nur fiir die Vorsteher der Generalpost
kasse (s. d.) und der Ober-Postkassen (s. d.) die alten Amtsbezeich
nungen bei, wahrend die iibrigen Kassenbeamten die Amtsbezeich
nungen ihrer Besoldungsgruppe flihren. 

Wegen der Orts - Postkassen - Controleure in PreuLlen, der 
Post- (Telegraphenamts-) Kassierer bei der RPV und der 
Post- (Telegraphen-) Kassierer in Bayern s. vorstehend unter 3. 
In Sachsen standen an der Spitze der OberPAKassen in Leipzig und 
Dresden OberPAKassierer. 

5. 1m eigentlichen Betriebsdienst. 
a) Beamte'). In den Zeiten, da noch die gutdeutsche Bezeich

nung "Schreiber" fiir Bedienstete iiblich war, die in Stadt und Staat 
die Schreibarbeiten ausfiihrten, entstand auch die Bezeichnung 
"Postschreiber" fiir die Personen, die die Postmeister zu ihrer 
Hilfe bei der viel Schreibarbeit verursachenden Annahme der Post
sendungen und Abfertigung der Posten annahmen. Bei der Taxis
schen Verwaltung sind sie unter der Bezeichnung "Postamts
schreiber" schon im 16. Jahrhundert nachweisbar. Aber bereits 
im 17. Jahrhundert wurde die kiirzere Bezeichnung "Postschreiber" 
bevorzugt. Gleichzeitig tauchten daneben die Bezeichnungen "Post
offiziant" und "Postoffizier", auch "Postcommis" auf. 1m 
18. Jahrhundert finden wir ferner den Postoffizial und den Post
expeditor (zugleich auch als Amtsbezeichnung fiir Postexpeditions
vorsteher, s. unter 2), als Bezeichnungen der Betriebsbeamten, auLler
dem flir die Anwarter "Accessist" oder "Praktikant", in Bayern 
"Funktionar" oder "A ushiifsoffizial". Gleichartige Bezeich
nungen wurden auch in andern Landern mit eigener Postverwaltung 
angewandt. Fur die Sucht nach fremdklingenden Amtstiteln ist es 
bezeichnend, daLl die Postschreiber in einigen siiddeutschen Landern 
"Postskribenten" genannt wurden. 

In Brandenburg wurden schon bei der Begriindung des Post
wesens durch den GroLlen Kurfiirsten "Postschreiber" angestellt, 
und die Bezeichnung hat sich in PreuLlen bis 1849 erhalten. Auch die 
Bezeichnung "Vize - Postschreiber" kommt vor. Bei den Hof
postamtern in Berlin und Konigsberg wurden "Hofpostschreiber" 
angestellt. Unter Friedrich Wilhelm I. (1713-1740) wurde, an
schein end von vornherein als BefOrdernngsstellung flir bewahrte 
Postschreiber, der Postsekretarius geschaffen. Der erste war 
Jeremias Kniephoff in Konigsberg (Pr.), dem diese Wiirde durch 
AllerhOchste Kabinettsorder vom 25.4.1736 verliehen wurde. Vorher 
hatte es diese Bezeichnung nur vereinzelt als Titel gegeben (vgl. den 
Churfiirstlichen Hof-Postsecretarius Ludolff zur Zeit des GroLlen 
Kurftirsten). 1m 19. Jahrhundert wurde den Sekretaren der preuBi
schen OberP A, aber auch bewahrten alteren Sekretaren der P A, die 
Amtsbezeichnung "Ober - Postsekretar" beigelegt. Durch die 
N euordnnng von 1850 wurde dieser Titel auf die Stellenvorsteher 
(Vorsteher von Expeditionen der groBen PA) und die Bureaubeamten 
der OPD (s. 1 b) beschrankt. Die Sekretarbezeichnung nahmen im 
19. Jahrhundert, teilweise schon friiher, fast aile Lander mit eigenem 
Postwesen auf, zum Teil auch die Obersekretarbezeichnung. Sie 
verdrangte den "Postschreiber" volJig. Die Vorstufe bildete der 
Assistent oder Accessist oder Praktikant (Baden: Sekre
tariatspraktikant). Nach dem preuLlischen "Reglement iiber 
die Annahme und Bef5rdernng der Posteleven" vom 20. 8. 1849 
(Amtsblatt 43/1849) traten die Anwarter als Aspiranten ein, 
wurden nach einem Jahre "Posteleven" und nach weiteren 2 Jahren 
sowie bestandener erster Fachprufnng "Postassistenten". Dann 
wurden sie nach MaLlgabe verfiigbarer Stellen zu Postsekretaren be
fOrdert, wahrend zur Erreichung der Stellen vom Obersekretar auf
warts die Ablegung einer zweiten Priifung erforderlich war. Das 

') Da es sich hier urn die Wiedergabe der geschichtlichen Ent
wicklung handelt, liiLlt es sich urn der tJbersichtlichkeit willen nicht 
nmgehen, die Scheidung nach Beamten und unteren Beamten 
(Unterbeamten) vorzunehmen, wie sie friiher iiblich war. 

Amtsbezeichnungen "Telegraphensekretar" und "Ober - Tele
graphensekretiir" iibernommen worden. Die im Hochbaudienst 
beschiiftigten Beamten des gehobenen mittleren Dienstes flihrten die 
Bezeichnungen "Bautechnischer Diatar" (Bautechniker) und 
nach der planmaLligsn Anstellnng "Postbausekretar", im ma
schinentechnischen Dienst Maschinenmeister. Die dienstlichc 
Bezeichnung "Expeditionsvorsteher" flir die Ober-Postsekretare 
bei den P A (s. oben) fiel gleichzeitig weg. Bis 1920 war das 
Tatigkeitsgebiet der Sekretare nnd Obersekretllre ungefiihr gleich 
geblieben. Durch die Besoldungsordnung von 1920 erhielten die 
Vorsteher groLlerer Dienststellen des Betriebs die Amtsbezeichnungen 
"Ober - Post- (Telegraphen-) Inspektor" und "Post- (Tele
graphen-) Inspektor" (vgl. Beamtenlaufbahnen unter B). Die 
Obersekretarbezeichnung ging auf die Inhaber wichtigerer Arbeits
stellen des praktischen Betriebsdienstes iiber, wahrend die Sekretar
bezeichnung Bezeichnung flir die Spitzenstellung der aus dem unteren 
Dienst aufgestiegenen Beamten des einfachen mittleren Betriebs
dienstes wurde (s. nachstehend). Die Amtsbezeichnungen in den 
technischen Laufbahnen des gehobenen mittleren Dienstes ent
sprechen jetzt denen der Verwaltungslaufbahn. Man hat in dem 
neuen gehobenen telegraphentechnischen Dienst (s. Beamtenlauf
bahnen unter C) den Technischen Obertelegraphensekretar, 
Technischen Telegrapheninspektor, Technischen Ober
telegrapheninspektor und Postamtmann, in dem gehobenen 
mittleren bautechnischen Dienst (s. Beamtenlaufbahnen unter D) 
den Oberpostbausekretar, Technischen Postinspektor, 
Technischen Oberpostinspektor, Postamtmann, in dem 
gehobenen mittleren maschinentechnischen Dienst (s. Beamtenlauf
bahnen unter E) den Technisehen Oberpostsekretiir, Maschi
neningenieur, Maschinenoberingenieur und Postamt
mann. Die Anwarter des gehobenen mittleren Dienstes treten als 
Post- (Telegraphen-) Supernumerare ein und erhalten als 
auBerplanmaBige Beamte die Amtsbezeichnung Post- (Telegra
phenol Praktikant. Das gleiche gilt fiir die Anwarter des gehobe
nen mittleren telegraphentechnischen, des gehobenen mittleren bau
technischen und des gehobenen mittleren maschinentechnischen 
Dienstes, sie flihren die Zusatze: "Technischer", "Postbau-" oder 
"Maschincntechnischer" . 

Die in den Jahren 1908-1914 angenommenen Anwarter des 
h6heren Dienstes traten als Eleven ein, erhielten nach Ablegung 
der das Hochschulstudium abschlieLlenden Priifung die Amtsbezeich
nung "Postreferendar" und wurden als Postassessoren auLler
planmiiBige Beamte. Die seit 1921 flir den h6heren Telegraphendienst 
angenommenen Diplomingenieure treten als Postreferendare ein. 
Die Amtsbezeichnung dieser Beamten im auLlerplanmaLligen Dienst
verhaltnis ist ebenfalls "Postassessor" (s. Beamtenlaufbahnen 
bei der DRP unter A). . 

Mit der Zunahme des Verkehrs machte es sich notig, flir die ein
facheren GeschMte des Beamtendienstes geringer vorgebildete und 
bezahlte Krafte einzustellen, es schob sich daher zwischen die Post
schreiber- (Sekretar-) Klasse und die Unterbeamten die Expedien
tenklasse ein. Statt des Expedienten finden wir auch vlelfach, 
so bei Taxis und in Bayern den Postexpeditor [sowohl als Beamte 
des A bfertigungsdienstes bei den P Anst wie auch als Vorsteher von 
PAnst (s. unter 2»). Die Bezeichnungen "Postexpedient", "Post
ex peditor" oder "Postexpediteur" wurden bei den verschie
den en Postverwaitnngen nicht immer flir die gleichen Tatigkeiten 
verwandt, ja vielfach gehen sie bei den gleichen Verwaltungen durch
einander. Ais Anwarter oder Hilfsbeamte finden wir den "Post
ex peditionsgehiiifen" und "Postexpediteurgehiifen". Aile 
diese Beamten zahlten in der Regel nicht zu den Staatsdienern, 
sondern standen in privatrechtlichem Verhllitnis zur Verwaltung 
oder zum Postvorsteher. In PreuBen gingen die Postexpedien
ten urn die Mitte des vorigen Jahrhunderts zum iiberwiegenden Teile 
aus den Postexpedienten - Anwartern [zunachst nur Versor
gungsberechtigte (s. Militiiranwarter), spater auch Zivilanwarter), 
zum kleineren Teil aus den Postexpeditionsgehiiifen hervor. 
Diese waren im wesentlichen flir die Verwendung bei den Post
expeditionen II. Klasse bestimmt. Durch die erstmalige Regelung 
der Personalverhiiltnisse bei der RPV (Amtsblatt 1/1871) hOrte die 
Laufbahn als Postexpedient auf. Die Bezeichnung "Postexpedienten
Anwarter" wurde flir Versorgungsberechtigte durch "Postanwar
ter", flir Zivilanwarter durch "Postgehiiife" ersetzt. Die plan
maLligen Postexpedienten wurden nach Bestehen einer abgekiirzten 
Priifnng Postsekretare, beim Nichtbestehen "Postsekretariats
Assistenten". Die nichtplanmaLligen Postexpedienten und die 
Postexpedienten-Anwarter erhielten nacq bestandener Assistenten
priifnng die Amtsbezeichnung "Postamts-Assistenten", wahrend 
die vorhandenen Postassistenten (s. nachstehend) soweit moglich in 
Sekretllrstellen iibergeflihrt und die Verbleibenden "Postprakti
kant" benannt wurden. Damit war die Assistentenbezeiehnung auf 
die Beamten des mittleren Dienstes (neue Assistentenklasse) iiber
gegangen. 1876 wurde ans dem Postamts-Assistenten der "Post
assistent" (Amtsblatt S.27). Die 1'elegraphenbeamten hieBen 
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entsprechend "Telegraphenassistenten". Die bei der Reichs· 
telegraphenverwaltung iiblich gewesenen Bezeichnungen "Tele· 
graphist" und "Obertelegraphist" sowie (fiir die Anwarter) 
"Telegraphen· Candidat" wurden aufgehoben. Die im Tele· 
graphenbau beschiiftigten Beamten der Assistentenklasse fiihrten 
neben ihren Amtsbezeichnungen die Dienstbezeichnungen "Lei· 
tungsrevisor" und "Telegraphenbaufiihrer". 1877 wurde 
den· unwiderruflich angestellten Assistenten die Amtsbezeichnung 
"Ober· Post· (Telegraphen·) Assistent" beigelegt, die jedoch 
bei der Neuregelung der mittleren Laufbahn (Amtsblatt 1/1900) 
wieder wegfiel, urn dann im Jahre 1903 (Amtsblatt 64/1903) fiir die 
alteren Assistenten von neuem eingefiihrt zu werden. Yom gleichen 
Zeitpunkt ab wurde den it!teren Ober· Postassistenten (wie auch den 
alteren Postverwaltern - s. unter 2) der Charakter als Post· (Tele· 
graphen·) Sekretar verliehen. Dureh die Besoldungsordnung 
von 1920 gingen die Amtsbezeichnungen "Post· (Telegraphen·) 
Assistent" auf die aus der unteren Laufbahn aufgestiegenen Be· 
amten des einfachen mittleren Betriebsdienstes iiber, neu hinzu trat 
als Vorstufe der "Post· (Telegraphen·) Betriebsassistent". 

Eine besondere Klasse bildeten die fiir die handwerksmaBigen 
Arbeiten an den Telegraphenapparaten usw. bestimmten Meeha· 
niker. Schon bei den Telegraphendirektionen waren solche vor· 
handen, die aber im Arbeiterverhaltnis standen. N aeh Hinzutreten 
der Hughes·Meehaniker im Jahre 1875 wurde die Annahme dieser 
Bediensteten zu Telegraphisten verfiigt. Die neuen Laufbahnvor· 
schriften von 1878 braehten dann den Telegraphen ·Hilfsmecha· 
niker als auBerplanmiWigen und den Telegraphenmeehaniker 
als planmaBigen Beamten. 1902 wurde eine Befiirderungsstellung 
in dem "Lagerverwalter" gesehaffen, der dem Assistenten gleich· 
stand. Seit 1920 fiihren die Beamten dieser Laufbahn die nnter II 
aufgefiihrten Amtsbezeichnungen (s. auch Beamtenlaufbahnen 
unter F): Telegraphenmechanikeranwarter, ·mechaniker, 
·werkfiihrer, ·werkmeister, ·oberwerkmeister. Bei den 
gleichartigen Beamten der PSehA fiillt der Znsatz "Telegraphen." 
weg. Eine ahnliche Stellung nimmt das niedere Masehinenpersonal 
ein. Nach den alten Vorschriften traten diese Beamten als Hilfs· 
maschinisten ein und wurden als Maschinisten planmal3ig 
angestellt. Die neuen Vorschriften (s. Beamtenlaufbahnen unter G) 
sehen als Amtsbezeichnungen vor: Obermaschinistenanwarter, 
HiIfsobermaschinist, Obermaschinist, Reservemaschi· 
nenmeister. Maschinenmeister. 

b) Unterbeamte (Beamte des unteren Dienstes). Die alte· 
ste Bezeichnung fiir Personen, die die untergeordneten Dienstlei· 
stungen bei der Post wahrnahmen, ist "Postbote". Sie hatten 
ihre Vorlaufer in den Ratsboten der Stadte, den Kanzleiboten der 
Kabinette und den Boten der Stande, Orden und sonstigen Ver· 
einigungen, die vor der Begriindung staatlicher Posten Botenanstalten 
(s. Botenwesen) unterhielten. Bei manchen Postverwaltungen, z. B. 
bei Taxis und in Thiiringen, bezeichnete man sie auch als "Post· 
jungen", auch die Bezeichnung "Postknechte" kommt vor. 
Soweit sie Pferde benutzten, nanute man sie "Reitende Post· 
boten" oder "Postreuter". AIs fahrende Posten (s. d.) eingerichtet 
wurden, traten die Postillione (s. d.) und die Wagenmeister 
hinzu. Fur den inneren Dienst hatte man zunachst Posthausdiener 
(in PreuBen schon unter Friedrich I.). Ais man zu einer Zustellung 
(s. auch Zustelldienst) der Briefe iibergin'l, entstanden die "Brief· 
trager". Von "Briefumbtragern" horen wir schon in einem 
badischen ErlaB yom 19. 9. 1651. In Ostfriesland wurden die Brief· 
tragerstellen angesehenen Ortseinwohnern iibertragen, die die Briefe 
durch ihr Gesinde austragen lieBen. In Berlin gab es 1712 4, in Dres· 
den 1733 5 Brieftrager. Daneben finden wir auch "HiiIfsbrief· 
trager", ill Hannover "Aide .. BrieftragerH , spater auch "Ober .. 
brieftrager" und in Berlin "Kabinettsbrieftrager" (s. Kabi· 
nettspostamt). Fur die Begleitung der Posten (s. d.) wurden "Schirr· 
meister" angesteIlt, die auch als "Postconducteure" bezeichnet 
werden. In PreuBen sind die Schirrmeister erst 1854 weggefallen. 
Die Bezeichnung "Postconducteur" ging nach Einfiihrung der 
Eisenbahnen auch auf die Bahnpostbegleiter iiber (Eisenbahn· 
Postcond ucteur). Auch die auf die Behandlung der Packereien 
hinweisende Bezeichnung "Post· Packmeister" findet sich schon 
friihzeitig. Beim PAin Dresden gab es bereits in der ersten Halfte 
des 18. Jahrhunderts "Postpack· und Wegemeister". In Berlin 
finden wir 1719 einen "Packkammerboten", der sich zur Abtra· 
gung der Pakete zwei Knechte hielt. Auch "Postpackboten" und 
"Post packer" (Taxis) werden erwahnt. Die Beforderung von 
Botenposten (s. d.) oblag in PreuBen schon im 18. Jahrhundert den 
"PostfuBboten", wahrend die "Postlandreuter" die Posten 
und Wege zu beaufsichtigen hatten (s. aueh unter 3). Das 19. Jahr· 
hundert schuf eine Reihe neuer Bezeichnungen fiir besondere Dienst· 
geschiifte, so den "PaketbesteIIer" oder, wie er in Hamburg hieB, 
"PackereibesteIIer", in PreuBen aueh "Faetagebote" genannt, 
den "Paketannehmer, Paketenmaeher und Briefstempler 
(Bayeru), den Sortierbrieftrager (Sachsen). Die ersten Anfange 
der Landbriefzustellung (s. ZustelIdienst) brachten in PreuBen den 
"LandfuBboten" (1824). 1m Jahre 1833 wurde diese Bezeichnung 
in "LandbriefbesteIIer" umgewandelt. 1m gleichen Jahre erging 
in Saehsen die Dienstinstruktion fiir Landpostboten. Diese Be· 
zeichnung fithrten die Landbrieftrager spater auch in Bayern, 
Baden, Braunschweig u. a. PreuBen hat diese Bezeichnung nicht 
aufgenommen. N eben der Dienstinstruktion fitr Landpostboten 
brachte Sachsen 1733 auch eine solche fiir "Postschaffner" heraus. 
Die preul3ische Dienstinstruktion fiir die OPD von 1850 fiihrt neben 
schon genannten Amtsbeieichnungen noch Brieftragergehiifen, 
Wagenmeistergehiifen, Bureaudiener und Hauswarter auf. 
Die Brieftrager· und WagenmeistergehiIfen erhielten von 1854 ab den 
Charakter als Brieftrager oder Wagenmeister. Die nicht zu den eigent· 
lichen Unterbeamten, sondern zu den kontraktlichen Dienern (s. Be· 
amtenlaufbahnen bei der DRP [Gesehiehte]) gehiirigen Landbrief· 
bestelIer werden in der Dienstinstruktion als "Landbrieftrager" 

aufgefiihrt. In der Gruppe der kontraktlichen Diener werden daneben 
PostfuB boten, Stadtpostboten, Pa kettrager, Briefkasten· 
leerer, Wagenwascher, Posthauswachter genannt. Die Land· 
brieftrager wurden 1864, die Pakettrager 1865 in die Gruppe der Unter· 
beamten aufgenommen. Die preuBische Postdienst·lnstruktion von 
1867 fiihrt auf: als Unterbeamte die Packmeister, Cond ukteure, 
Postbegleiter, Orts· Brief trager, Wagenmeister, Bureau· 
Diener, Land· Brief trager, Post· Pakettrager auf Eisen· 
bahnhofen, Hausdiener, als kontraktliche Diener Postfull· 
boten, Stadt· Postboten zum Leeren der Briefkasten, Wagen· 
wascher usw. Daneben gab es noeh Privatdiener, die die Bezeich· 
nungen der Unterbeamten mit der Vorsilbe "Privat·" fiihrten, HiIfs· 
unterbeamte und Postillione. Die RPV schrankte die Zahl der Amts· 
bezeichnungen nach und nach erheblich ein. Die Stadt· Postboten 
wurden in den Kreis der Unterbeamten aufgenommen. Die Befiir· 
derer der Botenposten erhielten die Amtsbezeichnung "Postbote". 
Die Bezeichnungen "Postconducteur, PaketbesteIIer, Post· 
begleiter, Wagenmeister, Post· Bureau· Diener" wurden 
1872 (Amtsblatt S.873) durch "Postschaffner" ersetzt. 1m Be· 
reiche der Reichstelegraphenverwaltung traten in der Folge die 
Telegraphenleitungsaufseher hinzu, die aus den Telegraphen· 
arbeitern und ·vorarbeitern hervorgingen. Zu den aus der Beschiifti· 
gungsart der Unterbeamten im Vertragsverhaltnis (kontraktliche 
Diener) herriihrenden Amtstiteln kamen im Laufe der Zeit, der Er· 
weiterung der Tatigkeitsgebiete entsprechend, solche wie Bahnpost· 
wagenreiniger, Drucker, Nachtwachter, Magazinarbeiter, 
Apparatputzer, Heizer usw. 1m Jahre 1890 (Vf Yom 4. 12. 1890, 
Amtsblatt S. 371) fiel die Klasse der kontraktlichen Diener weg. 
Diese Unterbeamten erhielten die 1877 fitr die HiIfsunterbeamten 
eingefiihrte Amtsbezeichnung "Posthiiifsbote" (im dienstliehen 
Verkehr naeh dem Umfang ihrer Beschiiftigung in "standige" und 
"nichtstilndige" und nach der Art ihrer Entlohnung in solehe "auf 
Tagegeld" und solche "auf Vergiitung" getrennt). AIs nicht im 
Beamtenverhaltnis stehend werden in dem gleichen Amtsblatt 
neben den ZU voriibergehenden Aushilfen und Stellvertretungen 
angenommenen Personen aufgefiihrt: die Wagenwaseher, Hoffeger, 
Ofenheizer, Lampenreiniger, die Eilboten und TelegrammbestelIer 
auf Stiieklohn, die unmittelbar aus der Postkasse bezahiten auBer· 
gewohnIiehen Begleiter von Posten oder Landpostfahrten und die 
Beiboten, ferner die sogenannten Beklebej ungen, die bei den 
Paketannahmen der groBen P A Hilfe leisteten. AIle diese erhielten 
im dienstlichen Verkehr die Bezeichnung "A usheIfer". Zu den 
Unterbeamten neu hinzu traten die im Telegraphenbaudienst ver· 
wendeten Telegraphenvorarbeiter, spater kamen dazu noch 
die Dachdeckeraufseher. 1m Jahre 1899 wurden erstmalig die 
sogenannten "Jugendlichen TelegrammbesteIIer" angenom· 
men, die naeh zweijahriger Beschiiftigung in das Unterbeamten· 
verhaltnis (Posthiilfsboten) iibernommen wurden. Dureh Amts· 
blattvf 51 (Amtsblatt 1899 S. 217) wurde den "standigen PosthiIfs· 
boten" die Bezeichnung "Postbote" beigelegt, die nichtstandigen 
hieBen weiter "PosthiiIfsboten". 1m gleichen Jahre wurden Stellen 
fiir Unterbeamte in gehobener Dienststellung eingerichtet, deren 
Inhaber die Amtsbezeichnung "Oberpostsehaffner" oder "Ober
leitungsaufseher" erhielten. Yom Jahre ab 1903 wurden die Titel 
"Oberpostschaffner, Oberbrieftrager und Oberleitungs· 
a ufseher" aueh bewahrten alteren Unterbeamten in nichtgehobenen 
Dienststellungen verliehen. 

Durch die Besoldungsordnung von 1920 in Verbindung mit der 
N euregelung der Personalverhaltnisse ging die Amtsbezeichnung 
"Postbote" auf die geringst besoldeten planmaBigen Beamten 
des unteren Dienstes iiber, wahrend fiir die auBerplanmaBigen 
Beamten die Amtsbezeichnung "Hilfspostsehaffner" eingefiihrt 
wurde. Die Amtsbezeichnung "Brieftrager" fiel weg, diese Be· 
amten erhielten die Bezeiehnung "Postschaffner" wie die gleieh· 
artigen andern Beamten des unteren Dienstes. Die Bezeichnungen 
"Oberpostschaffner und Oberieitungsaufseher" wurden beibehalten. 

c) Weibliche Beamte. Die Reiehs·Telegraphenverwaltung 
hatte von der badischen Verkehrsverwaltung 100 Telegraphistin· 
n e n iiberuommen und ihrerseits von 1874 ab 250 weibliche Beamte 
als "Telegraphen· Gehiiifin· Anwarterinnen" und "Tele· 
graphen· Gehiiifinnen" eingestellt. 1887 wurden bei einigcn 
groBeren Vermittlungsamtern Versuehe mit "Hiilfsarbeiterinnen 
fiir den Fernsprechdienst" gemacht; da diese giinstig ausfielen, 
wurde die Einstellung weiter ausgedehnt. Yom 1. 7. 1893 ab (Amts· 
blatt S.371) erhielten sie die Dienstbezeichnung "Fernsprech· 
gehilfi n" und Beamteneigenschaft. Diese Bezeichnung wurde 1892 
(Amtsblatt S.359) in "TelegraphengehiiIfin" umgewandeit. 
1898 wurde das Tatigkeitsgebiet der Beamtinnen erheblich erweitert. 
AuBer fitr den Vermittlungsdienst bei allen groBen Vermittlungs· 
stellen wurden sie auch fiir den Dienst in den Bezirksrechnungs· 
stellen fiir Postanweisungen (s. d.) und in den Rentenrechnungs· 
stellen der OPD (s. d.) und fiir den Kanzleidienst bei den OPD und 
den VA I zugelassen. Zu der Telegraphengehilfin trat die Post· 
gehilfin. Gieichzeitig wurden auch die Schreibhilfenstellen bei 
P A III den Frauen im privatrechtlichen Verhaltnis zuganglich ge· 
macht; ihre Inhaberinnen hieBen "Gehilfinnen". In groBem MaBe 
wurden dann Postgehilfinnen bei den am 1. 1. 1909 eingeriehteten 
PSchA verwandt. 

Bei der Post· und Telegraphenverwaltnng des Kiinigreichs Bayern 
wurden Mitte der sechziger Jahre schon Beamtinnen als Vorstehe· 
rinnen der Postexpeditionen, spater aueh als nachgeordnete Be· 
amtinnen eingesteIIt. Fiir den Fernsprechdienst wurden sie erst 
1895 und spater auch fiir den Telegraphen·, Rechnungs·, Sehreib· 
maschinen·, Postseheek· und Schalterdienst bei groBeren VA zu· 
gelassen. Amtsbezeichnungen waren fiir die diatarisch beschaftigten, 
naehgeordneten Beamtinnen bei den Postexpeditionen "Berufs· 
postgehilfin", fiir die planmaBig angestellten Vorsteherinnen 
"Postexpeditorin". Die Anwarterinnen fiir den iibrigen Dienst 
wurden als "Telephonistin" 3-4 Jahre diatariseh besehaftigt 
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und als "Telegraphenassistentin, Telephonassistentin, 
Rechnungsassistentin oder Kanzleiassistentin" planmaBig 
angestellt. 

In Wiirttemberg, wo die ersten Frauen 1866 eingestellt wurden, 
€rstreckte sich die Tatigkeit der weiblichen Beamten nach und nach 
auf die gleichen Gebiete wie in Bayern. N ach einer Beschaftigung 
als Aushelferin (privatrechtliches Dienstverhaltnis) wurden die an· 
gehenden Beamtinnen als Postanwarterinnen mit Beamten
€igenschaft angenommen und als Postgehilfinnen planmaBig 
angestellt. 

IV. Schriftwesen. Stephan; Archiv 1910 S. 357, 391, 430; 
v. Herrfeldt, Archiv der Postwissenschaft. Frankfurt (Main) 1829 
bis 1846; Riickblick auf das erste Jahrhundert der K. Bayer. Staats
post 1808-1908, K. B. Staatsministerium fiir Verkehrsangelegen
heiten; O. Wagner, Die Frau im Dienste der Reichs-Post- und Tele
graphenverwaltung. B. G. Teubner, Leipzig-Berlin 1913. 

Bachmann. 

Amtsblatt des Reichspostministeriums. Herausgegeben 
vom RPM. Verlag: Postzeitungsamt in Berlin. Erscheint 
wochentlich zweimal, zu beziehen durch die Post. Es 
wird samtlichen vA des Reichspostgebiets geliefert, die 
seinen Inhalt den Beamten und, soweit dies angeordnet 
wird, auch den P Ag mitzuteilen haben. AuBer Gesetzen 
und Verordnungen enthalt es "Verfugungen", "Mittei
lungen des RPM" und "Nachrichten", die zur allgemeinen 
Kenntnis der V Anst zu bringen sind. Die Vf gliedern sich 
in "Allgemeines", "Betriebsdienst", "Personal- und 
Kassenwesen". Die Mitteilungen des RPM sind geordnet 
nach Inland und Ausland. Unter Nachrichten werden 
die erledigten Postamtsvorsteherstellen, die Einzahlungs
kurse ffir Postanweisungen aua Deutschland nach dem 
Auslande, die Versendung der Berichtigungen zu den 
Dienstanweisungen und Tarifwerken, Personalnachrich
ten usw. veroffentlicht. 

Geschichte. Schon iu den ersten Jahrzehnten der Leitung der 
PreuJ3ischen Post durch Generalpostmeister v. Nagler (1821-1846) 
war die Griindung eines regeimaflig erscheinenden amtlichen Blattes 
der obersten Postbehiirde zur Veriiffentlichung ibrer Verordnungen 
und Erlasse an die P Anst sowie der Personal-, Kurs- und sonstigen 
N achrichten angeregt worden. Da v. Nagler dem Gedanken ab
geneigt war, unterblieb bei seinen Lebzeiten die Ausfiihrnng. Das 
Geheimnis, mit dem die Postverwaltung ohne zwingenden Grnnd 
damals fast aile ihre MaBregeln umgab, war Gegenstand vieler An
griffe und Beschwerden. Nach dem Tode v. Naglers (13.6.1846) 
griindete der nachmalige General-Postdirektor Schmiickert das 
"Amtsblatt des Kouiglichen Postdepartements", dessen Erscheinen 
yom Publikum und deu P Anst mit allgemeiner Freude begriiBt 
wurde. N ach den Worten Stephans erblickte man darin, "daB die 
Verwaltung frei vor das Forum der Offentlichkeit trat und sich aus 
€igenem Antriebe dem Priifsteine der letzteren unterzog, den erst~n 
bedeutungsvollen Schritt in der liberaleu Richtung, welche Sle 
seitdem innegehalten und die ihr Segen gebracht hat." Der Name 
des Amtsblatts hat 1m Laufe der Geschichte mehrfach gewechselt. 
Es hieB nach Griindung der Norddeutschen Bundespost seit 1. 1. 1868 
"Amtsblatt der Norddeutschen Postverwaltung", nach Schaffung der 
Reichspost seit 12. 6. 1871 "Amtsblatt der Deutschen Reichspost
verwaltung", nach Vereinigung von Post und Telegraphie seit 
1. 1. 1876 "Amtsblatt der deutschen Reichs-Post- und Telegraphen
verwaltung", nach Umbenennung des GPA in RPA seit 9.4.1880 
"Amtsblatt des Reichspostamts". Die heutige Bezeichnung ist am 
20.2.1919 eingefiihrt worden. Seit dem 1. 1. 1926 fiihrt das Amts
blatt den Untertitel "Bekanntmachungen der Deutschen Reichs
post". 

Schriftwesen. Stephan S.714ff. Bra n d t. 
Amtsfeiern sind die feierlichen Veranstaltungen bei 

Vollendung einer bestimmten groBeren Zahl von Dienst
jahren durch einen Beamten; im weiteren Sinn gehoren 
hierzu auch die besonderen MaBnahmen (Gewahrung 
von Dienstpramien usw.) aus dem gleichen AnlaB bei 
Angestellten und Arbeitern. 

I. Allgemeines. 1. Beamte im Hauptberuf und 
Postagenten werden seit Anfang 1926 be.~ Vollendung 
einer vierzigjahrigen Dienstzeit durch Uberreichung 
eines Aner ke nn ungsschrei be ns geehrt (Amtsblatt 
des RPM 1925, S. 593). Ebenso wird der Vollendung 
der flinfzigjahrigen Dienstzeit gedacht (ADA X, 2 § 69). 
Die Vollendung einer flinfundzwanzigjahrigen Dienst
zeit wird bei den Beamten und den Postagenten amtlich 
nicht berucksichtigt. 

2. Arbeiter, die 25 Jahre als Lohnempfanger im 
Arbeitsverhaltnis bei der DRP gewesen sind, erhalten 
bei zufriedenstellenden Leistungen und guter Ftihrung 
auBertariflich und ohne Rechtsanspruch eine einmalige 
Dienstpramie von 100 RM. Aus AnlaB der Voll
endung von 40 oder 50 Dienstjahren kann Arbeitern im 

Einzelfalle mit Zustimmung des~RPM eine Dienstpramie 
gewahrt werden. 

3. Uber das amtliche Gedenken der Vollendung einer 
bestimmten Zahl von Dienstjahren durch Angestellte 
bestehen keine Vorschriften. 

}I. Geschichte. Mit der Entwicklung des Beamtenwesens 
bildete sich in Anlehnung an die allgemeinen Gebrauche im offent
lichen Leben friih die tlbung aus, die Beamten bei Dienstfeiern in 
irgendeiner Weise zu ehren. In den groBeren Staaten und im Reich 
sowie insbesondere bei der preul3ischen Post und bei der Reichs-Post
und Telegraphenverwaltung beschrankte man sich jedoch von vorn
herein darauf, iiffentliche Anerkennungen nur bei Vollendung einer 
fiinfzigjahrigen Dienstzeit auszusprechen. Die Ehrung fand durch 
Verleihung von Orden, Ehrenzeichen und Titeln oder durch Ge
wahrung von Gehaltszulagen und einmaligen Geldbetragen statt. 
1822 ordnete der Konig von PreuBen an, daB laufende Gehaltszulagen 
aus AniaB von Dienstfeiern nicht gewahrt werden sollten. Die iiber 
mebr als 100 Jabre bestehende Verwaltungsiibung, nur einer fiinfzig
jabrigen Dienstzeit amtlich zu gedenken, wurde in der neuesten Zeit 
aufgegeben, wei! infolge der Einfiihrung der gesetzlichen Altersgrenze 
von 65 J abren der Fall, daB ein Beamter seine fiinfzigjahrige Amts
feier begeht, kaum mebr eintreten kann. 1925 fanden auf Anregung 
des RPM Besprechungen zwischen allen Reichsverwaltungen statt, 
fiach deren Ergebnis die meisten Reichsverwaltungen jetzt bei 
Vollendung einer vierzigjahrigen Beamtenzeit Anerkennungsscbreiben 
ausfertigen. 

Der Arbeiter wurde frtiher bei den Staatsverwaltungen allgemein 
nicht gedacht, wenn sie eine bestimmte Dienstzeit vollendet hatten. 
Die ersten Schritte dazu unternahm die Eisenbahnverwaltung, die 
einmalige Belohnungen an Arbeiter bei Vollendung einer 25-, 30-, 
40- und 50jahrigen Dienstzeit einiiibrte. 1910 folgte die Reichs-Post
und Telegraphenverwaltung dem Beispiel der Eisenbahn und 
gewahrie von diesem Jahre an Telegraphenarbeitern, die eine Dienst
zeit von mindestens 20 .J ahren zuriickgelegt hatten, bei zufrieden
stellenden Leistungen und guter Fiihrung einmalige Belohnungen, 
und zwar bei einer Gesamtdienstzeit 

von 20 Jahren 
25 

" 30 
" 35 
" 40 

45 
und " 50 

20M 
50M 
60M 
80M 

100M 
200M 
300M 

In der Zeit des Wahrungsverfalls wurden die Belohnungen nicht 
mit dem Sinken der Mark erhiiht, verloren somit ibren Wert und 
fielen yom Dezember 1921 an mit dem Inkrafttreten einer neuen 
Arbeitsordnung weg. 1925 ist nach Vereinbarungen zwischen allen 
Reichsverwaltungen die Gewiihrung von Belohnungen an Arbeiter 
in der Form von Dienstpramien, und zwar nunmehr fiir aile Staats
arbeiter, wiederaufgelebt. 

III. Form der Anerkennungsschreiben und 
Berechnung der Dienst jahre. Die Anerkennungs
schreiben fur Beamte und Postagenten haben in 
der Regel folgende Fassung: 

"Zur Feier des Tages, an dem Sie eine vierzigjahrige 
Dienstzeit vollendet haben, spreche ich Ihnen meine 
besten Wlinsche aus. Ich verbinde damit den Dank und 
die Anerkennung des Deutschen Reichs fur die geleisteten 
treuen Dienste." 

Sie werden von der Stelle ausgefertigt, die die Anstel
lungsurkunden vollzieht, also bei Beamten bis Besol
dungsgruppe A IX einschl. aufwarts durch den Prasi
denten der OPD oder den des Telegraphentechnischen 
Reichsamts und fur die Beamten von Besoldungsgruppe 
A X an. aufwarts durch den Reichsprasidenten. 

Bei Berechnung der Dienst jahre fur Beamte gilt als 
oberster Grundsatz, daB die gesamte Zeit zu berlick
sichtigen ist, in der der Beamte dem Reich wirklich 
Beamtendienste geleistet - also im Beamtenverhaltnis 
gestanden - hat. Zugerechnet werden die Zeiten, die 
nach §§ 46-48 und 50 des Reichsbeamtengesetzes bei 
der Versetzung in den Ruhestand angerechnet werden 
mussen. Nicht angerechnet werden: 

1. die Zeiten, die bei der Versetzung in den Ruhestand 
angerechnet werden konnen (§ 52 des Reichsbeamten
gesetzes), 

2. die Zeit des Wartestandes ohne volle Beschaftigung 
im offentlichen Dienst, 

3. die Zeiten, die fur die Dauer eines Krieges oder fur 
Verwendung in auBereuropaischen Landern der ruhe
gehaltsfahigen Dienstzeit z ugerechnet werden (§§ 49 
und 51 des Reichsbeamtengesetzes und Gesetz vom 4. 7. 
1921 - RGBl S. 825 -). 
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Bei Berechnung der Dienst jahre fiir Arbeiter werden 
die Dienstzeiten beriicksichtigt, die im unmittelbaren 
Arbeitsverhaltnis zur DRP - zusammenhangend oder 
nicht zusammenhangend - zuriickgelegt worden sind. 
AuBerdem wird die im unmittelbaren Dienste der iibrigen 
Reichsverwaltungen und der Lander abgeleistete Zeit 
mit angerechnet, bei den Landern aber nur, wenn sie 
bei Gewahrung einer Dienstpramie, an ihre Arbeiter die 
im Reichsdienst zuriickgelegte Zeit gleichfalls anrechnen 
(wie z. B. PreuBen). Die Dienstzeit bei Landesverwal
tungen, die auf das Reich iibergegangen sind, wird stets 
angerechnet. Die Zeit des aktiven Militardienstes sowie 
Kriegsdienstzeit kann nach den allgemeinen Richtlinien 
nicht angerechnet werden. Dagegen ist die Zeit, in der 
der Arbeiter wahrend des Dienstverhaltnisses unter 
Fortzahlung des Lohns beurlaubt oder wegen Krankheit 
dienstunfahig gewesen ist, anrechnungsfahig. 

Miiller. 

Amtskosten sind Kosten, die fiir die Beschaffung von 
Amtsbediirfnis- (Geschaftsbediirfnis-) Gegenstanden (s. 
Amtsbediirfnisse) und von Nebenausstattungsgegen
standen (s. Ausstattungsgegenstande) sowie fiir die Be
friedigung von Haushaltsbediirfnissen untergeordneter Be
deutung entstehen, also Kosten, die im geschaftlichen 
Leben als kleine Unkosten bezeichnet werden. Zu den 
Amtskosten rechnen auch Ausgaben fiir elektrischen 
Strom und fUr Gas zu Beleuchtungszwecken, fiir Wasser, 
Wasserzins, Elektrizitats-, Gas- und Wassermessermieten, 
Reinigen der Schornsteine, Kanalisations- und Miill
abfuhrgebiihren, fiir Biichereinbande usw. 

Bei der DRP werden Amtskosten in der Regel bei 
allen Dienststellen einzeln verrechnet und miissen wie 
jede andre Ausgabe belegt sein. Nur den Vorstehern 
der VA der Besoldungsgruppen VI und VII wird eine 
Pauschvergiitung gewahrt, aus der sie die Amtskosten 
zu bestreiten haben. Werden Amtsbediirfnisse nicht zur 
sofortigen Verwendung, was gegebenenfalls auf dem 
Ausgabebeleg bescheinigt werden muB, sondern auf 
Vorrat beschafft, so ist iiber sie ein Naturalnachweis 
zu fiihren, d. h. sie sind auf Grund der Ausgabebelege 
nach Stiick, Menge oder Gewicht im Einnahme
und Ausgabebuch iiber Amtsbediirfnisgegen
stande in Einnahme und gegen Empfangsbescheinigung 
in Ausgabe zu stellen. Der am Ende eines Rechnungs
jahrs iibrigbleibende Bestand wird auf das nachste 
Rechnungsjahr iibertragen. N e benausstattungsgegen
stande werden in einem Bestandsverzeichnis (Ver
zeichnis der Nebenausstattungsgegenstande), solche, die 
einem schnellen Verbrauch unterliegen, wie Amtsbediirf
nisgegenstande nachgewiesen. Die Kosten werden im 
Amtskostennachweis in Ausgabe gestellt, monatlich 
ohne Beifiigung eines Belegs mit der OPK verrechnet 
und bei dieser in eine Jahresnachweisung auf
genommen. - Die Rechnungspriifung (s. d.) beziiglich 
der Amtskosten und der Bestande an Amtsbediirfnis
gegenstanden usw. hat der Rechnungshof (Rechnungshof 
des Deutschen Reichs) den OPD iibertragen. Naheres 
s. ADA IV, 2 und 3. Gebbe. 

Amtssehriftenbueh s. Registratur 
Anerkennungssehreiben s. Amtsfeiern 
Angestellte. Der Begriff "Angestellter" ist gesetzlich 

noch nicht festgelegt. 1m taglichen Leben hat sich aber 
durch Feststellung der sachlichen Merkmale, die dem 
Angestelltenverhaltnis gegeniiber andern Arbeitnehmer
gruppen eigentiimlich sind, im wesentlichen nachstehende 
Begriffsbestimmung herausgebildet: 1m Gegensatz zu 
den offentlichen Beamten, deren Dienstverhaltnis auf 
offentlich-rechtlicher Grundlage beruht, ist das Dienst
verhaltnis der Angestellten rein privatrecht
!icher Natur. MaJ3gebend fiir das Angestelltenver
haltnis ist des weiteren die Unterordnung des An
gestellten unter die Anordnung eines Vorgesetz
ten. Personen, in denen sich die Geschaftsleitung selbst 
verkorpert, stehen nicht im AngestelltenverhiHtnis. Der 

Unterschied der Angestelltentatigkeit gegeniiber der 
Arbeitertatigkeit ist im allgemeinen darin zu erblicken, 
daB der Angestellte ganz oder iiberwiegend geistige 
Arbeit leistet, wahrend der Arbeiter im allgemeinen 
und in der Hauptsache korperliche oder rein mecha
nische Arbeit ausiibt. Ohne EinfluB auf die Bestim
mung des Begriffs "Angestellter" ist die Hohe der dem 
Arbeitnehmer gewahrten Vergiitung; Angestellte er
halten nicht selten niedrigere Beziige als qualifizierte 
gewerbliche Arbeiter. 

1m Bereiche der DRP werden Angestellte im wesent
lichen in nachstehenden Diensttatigkeiten beschaftigt: 

1. Vergiitungsgruppe III: Angestellte als Post
heIfer und -heIferinnen zur Anfertigung von Abschriften 
und Reinschriften sowie als PosthiIfskrafte mit vor
wiegend mechanischer Tatigkeit; technische Angestellte 
mit vorwiegend mechanischer Tatigkeit; 

2. Vergiitungsgruppe IV: Angestellte als Post
heIfer und -heIferinnen in allen Dienstzweigen des Post
dienstes bei den OPD und den VA, auch des Postscheck-, 
Postanweisungs-, Rentenrechnungs-, Registratur-, Fern
sprech-, Telegraphen- und Funkdienstes; Schreibhilfen 
bei den Telegraphenbauamtern; Markenverkaufer und 
-verkauferinnen; technische Angestellte und Zeichner 
mit einfacher Tatigkeit; Zeichner mit einfacherer Tatig
keit bei den OPD und den VA; 

3. Vergiitungsgruppe V: Angestellte als Post
heIfer und -helferinnen im Post- und Telegraphendienst 
mit verantwortlicher Tatigkeit, die sich durch besondere 
Fachkenntnisse und Leistungen herausheben und eine 
gleichartige 11 jahrige Tatigkeit, davon mindestens 
4 Jahre bei der DRP, ausgeiibt haben; technische An
gestellte und Biiroangestellte mit schwierigerer Tatig
keit; technische Angestellte und Biiroangestellte beim 
Telegraphentechnischen Reichsamt in Berlin; Werk
stattenleiter in Kraftwagenbetrieben mit 5-10 Kraft
wagen; Werkfiihrer bei Batterieladestellen bis zu 20 
Batterien; 

4. Vergiitungsgruppe VI: Biiroangestellte beim 
Telegraphentechnischen Reichsamt fiir Rechenarbeiten, 
die sich aus der Gruppe V herausheben; technische An
gestellte mit abgeschlossener technischer l\iittelschul
bildung; 

5. Vergiitungsgruppe VII: Technische Angestellte 
mit abgeschlossener technischer Mittelschulbildung, die 
sich in mehrjahriger Praxis bewahrt haben; Obermeister 
in Postkraftwagenbetrieben (s. Kraftwagenwerkstatten); 

6. Vergiitungsgruppe VIII: Technische Angestellte 
mit abgeschlossener technischer Mittelschulbildung, die 
sich durch besondere Leistungen aus Gruppe VII heraus
heben, sowie solche mit abgeschlossener technischer 
Mittelschulbildung und 4semestrigem Besuch einer tech
nischen Hochschule oder Kunstakademie; 

7. Vergiitungsgruppe IX: Technische Angestellte 
mit abgeschlossener technischer Mittelschulbildung mit 
langjahriger praktischer Erfahrung in besonders schwie
riger und verantwortlicher Tatigkeit sowie solche mit 
abgeschlossener Mittelschulbildung und 4semestrigem 

'Besuch einer technischen Hochschule oder Kunstaka-
demie, die sich durch dieses Studium so gute und um
fassende Fachkenntnisse angeeignet haben, daB sie sich 
durch kiinstlerische oder Sondertatigkeit aus der 
Gruppe VIII herausheben; 

8. Vergiitungsgruppe X: Wissenschaftliche und 
technische Angestellte mit abgeschlossener Hochschul
bildung sowie gleichwertige wissenschaftliche, technische, 
kaufmannische und sonstige Angestellte mit entsprechen
der Tatigkeit; 

9. Vergiitungsgruppe XI: Wie zu 8. in besonders 
verantwortlicher selbstandiger Tatigkeit beim RPM oder 
bei nachgeordneten Behorden. 

Das Dienstverhaltnis der bei der DRP beschaftigten 
Angestellten regelt sich nach den Bestimmungen des 
Reichs-Angestelltentarifvertrags (RAT) vom 2. 5. 1924 



Angestelltenversicherung 25 

(Amtsblatt des RPM Nr. 49 von 1924). Uber die Kiin
digung der Angestellten als Posthelier und -helierinnen 
ist zwischen dem RPM und den beteiligten Angeste lten
verbanden eine besondere Vereinbarung unter dem 
5.7. 1924 getroffen worden (Amtsblatt des RPM Nr. 66 
von 1924) (s. auch Tarifvertrage). 

AIle Angestellten haben den Eid auf die Verfassung 
zu leisten. Des weiteren sind sie auf die Innehaltung 
der ihnen obliegenden Pflichten unter Hinweis auf die 
Verordnung gegen Bestechung und Geheimnisverrat 
nichtbeamteter Personen yom 3. 5. 1917 in der Fassung 
yom 12. 2. 1920 (RGBl S. 230) durch Handschlag und 
niederschriftliche, yom Angestellten zu unterzeichnende 
Verhandlung besonders zu verpflichten (Amtsblatt des 
RPM Nr. 77 von 1924). Bewerber, die die Verpflichtung 
(einschl. der Eidesleistung) ablehnen, sind nicht anzu
nehmen. 

Wegen der Voraussetzung der Versicherungspflicht 
nach dem Angestelltenversicherungsgesetz s. Angestell-
tenversicherung. Lucke. 

Angestelltenversieherung. Sie schafft fiir die Angestell
ten (s. d.) eine tiber die Leistungen der reichsgesetzlichen 
Invalidenversicherung (s. d.) hinausgehende Versorgung. 

Trager der Versicherung ist die Reichsver
sicherungsanstalt ftir Angestellte. Sie hat ihren 
Sitz in Berlin-Wilmersdorf, Hohenzollerndamm 193 -195. 

Die Versicherungspflicht erstreckt sich im Be
reiche der DRP auf die im Angestelltenverhaltnis be
schiiftigten Personen, im allgemeinen also auf die Per
sonen, die unter den Reichs-Angestelltentarif (s. Tarif
vertrage und Angestellte) fallen. 

Voraussetzung fUr die Versicherung ist, daB die An
gestellten gegen Entgelt beschaftigt werden und daB ihr 
Jahresarbeitsverdienst die jeweils festgesetzte Hochst
grenze (z. Z. 6000 RM) nicht tibersteigt, und daB sie 
beim Eintritt in die versicherungspflichtige Beschiifti
gung das Alter von 60 Jahren noch nicht vollendet 
haben. Zum Entgelt gehOren neben Gehalt (Vergtitung 
oder Lohn einschl. Frauen- und Kinderzulagen) auch 
Sach- und andre Beziige (Kost, Wohnung usw.). Den 
Wert der Sachbeziige setzt das ortlich zustandige Ver
sicherungsamt fest. 

Versicherungsfrei sind die planmaBigen und nicht
planmaBigen Beamten sowie die Beamten ill).. Vorberei
tungsdienst, Angestellte, die Aussicht auf Ubernahme 
in das Beamtenverhaltnis und Anwartsehaft auf eine aus
reichende Invaliden- und Hinterbliebenenfiirsorge haben, 
Personen, die zu ihrer wissenschaftlichen Ausbildung fiir 
den zukiinftigen Beruf gegen Entgelt tatig sind. Ver
sicherungsfrei ist ferner, wer berufsunfahig ist oder wer 
Ruhegeld oder eine Witwerrente aus der Angestellten
versicherung, eine Invaliden-Witwer- oder Witwenrente 
aus der Invalidenversicherung oder eine Invalidenpension 
nach den Vorschriften des Reichsknappschaftsgesetzes 
bezieht. 

Auf Antrag wird von der Versicherung be
freit, wem yom Reich, der Deutschen Reichsbahngesell
schaft, einem Lande, einem Gemeindeverband, einer 
Gemeinde oder einem Trager der Reichsversicherung 
Ruhegeld, Wartegeld oder ahnliche Beziige im Mindest
betrage der seinem Diensteinkommen entsprechenden 
Hohe bewilligt sind und daneben Anwarts~haft auf 
Hinterbliebenenfiirsorge gewahrleistet ist. Uber den 
Antrag entscheidet die Reichsversicherungsanstalt. 

Freiwillige Versicherung. Wer aus einer ver
sicherungspflichtigen Beschaftigung ausscheidet, min
destens vier Beitragsmonate auf Grund der Versiche
rungspflicht zuriickgelegt hat und nicht berufsunfahig 
ist, kann die Versicherung freiwillig fortsetzen. 

Gegenstand der Versicherung sind Ruhegeld 
und Hinterbliebenenrenten. Die Gewahrung des Ruhe
geldes und der Hinterbliebenenrenten ist an die Er
fUllung von Wartezeiten gebunden, und zwar 

beim Ruhegeld fiir mannliche Versicherte und bei den 
Hinterbliebenenrenten an eine Wartezeit von 120 Beitrags
monaten (10 Jahre), beim Ruhegeld fiir weibliche Ver
sicherte an eine solche von 60 Beitragsmonaten (5 Jahre). 

Die Anwartschaft auf Leistungen wird mit dem Beginn 
der Beitragsleistung erworben; sie wird aufrechterhalten 
durch den Nachweis von mindestens je 8 Beitrags
monaten yom 2. bis einschl. 11. Kalenderjahr der Ver
sicherung, spater von mindestens je 4 Beitragsmonaten 
im Kalenderjahr. 

Ruhegeld erhalt, wer das 65. Lebensjahr vollendet 
hat oder berufsunfahig ist. Berufsunfahigkeit liegt vor, 
wenn die Arbeitsunfahigkeit auf weniger als die Halite 
eines geistig und korperlich gesunden Versicherten von 
ahnlicher Ausbildung und gleichwertigen Kenntnissen 
und Fahigkeiten herabgesunken ist. 

Hinterbliebenenrenten. Witwenrente erhalt 
die Witwe nach dem Tode ihres versicherten Mannes, 
auch wenn sie nicht invalide ist (im Gegensatz zur In
validenversicherung). Wit we rre n te erhalt der erwerbs
unfahige Witwer einer Versicherten, die den Unterhalt 
ihrer Familie ganz oder iiberwiegend aus ihrem Arbeits
verdienst bestritten hat. Waisenrenten erhalten 

1. nach dem Tode des versicherten Vaters seine ehe
lichen Kinder unter 18 Jahren; 

2. nach dem Tode einer Versicherten 
a) ihre vaterlosen (auch unehelichen) Kinder unter 

18 Jahren, 
b) ihre ehelichen Kinder unter 18 Jahren, wenn der 

Ehemann erwerbsunfahig ist oder sich ohne gesetzlichen 
Grund von der hauslichen Gemeinschaft ferngehalten 
und seiner vaterlichen Unterhaltspflicht entzogen hat. 

Ehelichen Kindern sind gleichgestellt die fiir ehelich 
erklarten und die an Kindes Statt angenommenen Kin
der, die Stiefkinder und die Enkel, die der Verstorbene 
vor seinem Tode mindestens 1 Jahr lang unentgeltlich 
unterhalten hat, sowie die unehelichen Kinder, wenn 
die Vaterschaft des Verstorbenen festgestellt ist. 

Heil verfahre n kann die Reichsversicherungsanstalt 
einleiten, um die infolge einer Erkrankung drohende 
Berufsunfahigkeit eines Versicherten abzuwenden, soweit 
nicht bereits durch einen Trager der reichsgesetzlichen 
Arbeiterversicherung ein Heilverfahren eingeleitet ist. 
AngehOrige des Erkrankten, deren Unterhalt er ganz 
oder iiberwiegend aus seinem Arbeitsverdienst bestritten 
hat, erhalten wahrend des Heilverfahrens ein Hausgeld. 

Empfanger von Ruhegeld odeI' Hinterbliebenenrenten 
konnen auf Antrag in einem Invaliden- oder Waisenhaus 
oder einer ahnlichen Anstalt untergebracht werden. Die 
Barbeziige konnen ganz oder teilweise dazu verwendet 
werden. 

Das jahrliche Ruhegeld besteht aus dem Grundbetrag 
von 480 RM und den nach Vomhundertsatzen der Bei
trage gestaffelten Steigerungsbetragen. Es erhOht sich 
gegebenenfalls um 90 RM fiir jedes Kind unter 18 Jahren 
(KinderzuschuB). 

Die Witwen- und die Witwerrente betragt 6/10' die 
Waisenrente fiir jede Waise unter 18 Jahren 5/10 des 
Ruhegeldes (ohne KinderzuschuB). 

Die Beitrage sind von den Arbeitgebern und 
Versicherte n j e z ur Halfte aufzubringen; fiir Ver
sicherte, deren Beziige 50 RM monatlich nicht iiber
steigen, hat der Arbeitgeber die vollen Beitrage allein 
zu entrichten. Die Beitrage werden nach Beitrags
monaten gezahlt, und zwar in 6 nach dem Monats
verdienst gestaffelten Klassen (seit dem 1. 9. 1925 von 
2-20 RM). Sie werden durch Einkleben von Versiche. 
rungsmarken (s. Angestelltenversicherungsmarken) in 
die Versicherungskarte entrichtet. Die Versicherungs
karte laBt sich der Versicherte von der zustandigen Stelle 
(in der Regel die Ortspolizei- oder Gemeindebehorde) 
ausstellen. 

Recht. Die rechtliche Grundlage der Angestellten
versicherung bildet das "Versicherungsgesetz fiir An-
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gestellte" yom 20. 12. 1911 (RGBl S. 989). Das Gesetz 
ist, besonders in der Zeit des Wahrungsverfalls. durch 
zahlreiche Novellen verandert oder erganzt worden. 
Unter der Bezeichnung "Angestelltenversicherungs
gesetz" ist es in neuer, yom 1. 6. 1924 ab giiltiger Fassung 
durch die VerQrdnung yom 28. 5. 1~24 (RGBl I S. 563) 
bekanntgegeben worden. Weitere Anderungen der ge
setzlichen Bestimmungen sind eingetreten durch das 
Gesetz iiber Zusatzsteigerungen der Renten in der An
gestelltenversicherung yom 23. 3. 1925 (RGBl I S. 28) 
und das Gesetz iiber Ausbau der Angestellten- und In
validenversicherung und iiber Gesundheitsfiirsorge in 
der Reichsversicherung yom 28. 7. 1925 (RGBl I S. 157). 

Vgl. auch ADA X, 2. Lucke. 
Angestelltenversieherungsmarken 
Markeu zur Eutrichtung der Beitrage zur Augestelltenversicherung 

(so d.) wurden auf Grund des Gesetzes yom 10. 11. 1922 iiber die 
Anderung des Versicherungsgesetzes fiir Angestellte und der RVO 
yom 1. 1. 1923 eingefiihrt. Die Marken sollten bei allen PAnst vor
ratig gehalten werden. Lieferung an die RPV durch die Reichs
versicherungsanstalt fiir Angestellte in Berlin-Wilmersdorf, Hohen
zollerndamm 193-195. Fiir den Vertrieb der Marken erhiilt die 
Postverwaltung eine Entschadiguug. Der Umtausch verdorbener 
Marken muBte bei der Reichsversicherungsanstalt fiir Angestellte 
unmittelbar beantragt werden; unverdorbene Marken konnten die 
P Anst selbst umtauschen, wenn sie giiltig und viillig unbeschiidigt 
waren. In der Zeit des Wahrungsverfalls sind die Markenwerte mehr
fach geandert worden. 

Seit 5. 1. 1924 werden auf Rentenmark (jetzt RM) ge
stellte Werte von Angestelltenversicherungsmarken ver
trieben. Sie sind bei samtlichen PAnst in den erforder
lichen Werten vorratig zu halten [vgl. § 175 des An
gestelltenversicherungsgesetzes in der Fassung der Be
kanntmachung yom 28. 5. 1924 (RGBI I S.563)]. In 
den ~estimmungen iib~r den U~~ausch der Angestellten
verslCherungsmarken 1St keine Anderung eingetreten. 

Ankaufsreeht s. Mietpostgebaude 
Ankunftsbiieher werden am Bestimmungsort der Sen

dungen gefiihrt iiber Einschreibbriefsendungen, Wert
briefe, Wertkastchen (s. Wertsendungen), Pakete (s. d.), 
Postauftrage (s. d.), Nachnahmen (s. Postnachnahmen), 
Postanweisungen (s. d.) und Zahlungsanweisungen (s. d.). 
In der Regel werden bei den P Anst je ein Ankunftsbuch 
fiir Wertsendungen und Einschreibbriefsendungen, fiir 
gewohnliche Pakete, fiir Nachnahmen, fiir Postauftrage 
sowie fiir Zahlung~anweisungen und Postanweisungen 
gefiihrt. GroBe P A konnen nach Bediirfnis fiir Wert
briefe ein besonderes Ankunftsbuch benutzen. Fiir 
Empfanger, die regelmaBig zahlreiche Wertbriefe und 
Einsehreibbriefsendungen erhalten, k6nnen besondere 
Ankunftsbiicher gefiihrt werden, in die die Sendungen 
unter Benutzung von Durchdruekpapier eingetragen 
werden. Das zweite Blatt (der Durehdruck). auf dem 
die Empfangsbescheinigung abzugeben ist, wird ab
getrennt und dient als Ablieferungsschein (s. d.). Zu
z ustellende Einschreibbriefsendungen, Wertbriefe, 
Wertkastchen und Pakete konnen bei groBeren P A ohne 
vorherige Buehung in den Ankunftsbiichern gleich in 
Zustellbiicher (s. d.) eingetragen werden. In diesen 
Fallen vertritt das Zustellbuch das Ankunftsbuch. Zu
zustellende Nachnahmen werden nur in die Zustell
biicher, zuzustellende Postanweisungen und Zahlungs
anweisungen, die mit den Geldbetragen abgetragen 
werden, weder in Ankunfts- noch in Zustellbiicher ein-
getragen. K r a use. 

Ankunftsstempel benutzen die P Anst zum Bedrueken 
der von ihnen auszuhandigenden Sendungen usw. In 
der Regel werden hierzu die Aufgabestempel (s. d. und 
Stempel) verwandt, die die Bezeichnung der P Anst sowie 
Jahr, Monat, Tag und Stunde enthalten. Es konnen auch 
besondere Ankunftsstempel mit den Nummern der Zu
stellgange benutzt werden. Mit dem Ankunftsstempel 
werden eingeschriebene Briefsendungen, Eilbriefsen
dungen, Wertbriefe und Wertkastehen, mit Naehnahme 
belastete gew6hnliehe Briefsendungen, Post- und Zah
lungsanweisungen, Paketkarten und im allgemeinen die 
Ablieferungsseheine bedruckt. 

I. Geschichte. Mit der allgemeinen Einfiihrung der Anknnfts
stempel unter der Bezeichnung "Brief-Ausgabe-Stempel" ist bei der 
preuBischen Post irn Jahre 1828 begonnen worden, "um dem Publi
kum die Mittel zur Beurteilung der mehr oder minder beschleunigten 
Bestellung seiner Correspondenz zu gewahren". Der Stempel ent
hielt die Monats- und Tagesangabe und die Nummer der Zustellung 
mit und ohne Zusatz "Ausg." oder "Ausgabe". Zunachst wurden 
samtliche von auswarts eingehenden, fiir den Ort bestirnmten Brief
sendungen mit dem Ankunfststempel bedrnckt. Mit dem zunehmen
den Briefverkehr fiel im Jahre 1873 das Bedrncken der Postkarten, 
Drucksachen, Warenproben und Biicherzettel weg. Fiir Postkarten 
wurde die Verwendung des Ankunftsstempels irn Jahre 1895 wieder 
allgemein angeordnet, nachdem schon seit 1874 bei griiBeren P A die 
Postkarten wieder mit dem Ankunftsstempel bedruckt werden durf
ten. Seit dem 1. 4. 1909 werden gewiihnliche Briefeund Postkarten 
ohne Nachnahme nicht mehr mit dem Ankunftsstempel bedrnckt. 

II. Re ch t. Der Ankunftstempel ist keine offentliche 
Urkunde und nicht dazu bestimmt, zum offentliehen 
Glauben fiir und gegen einen Dritten die Tatsache zu 
bekunden, wann die Sendung am Bestimmungsort an
gekommen ist. Er erzeugt keinerlei rechtliehe Verbind
lichk~it der Post gegeniiber dem Absender; die Stemplung 
der Sendungen ist in erster Linie eine Ordnungsvorschrift 
der Post. Vgl. im iibrigen ADA IV, 2 und V,2. 

Schriftwesen. lLeutke, Verfiigungsrecht beirn Frachtgeschiift 
S.166. J. Guttintag, Berlin 1905; Mittelstein, Beitrilge zum Post
recht S. 90. Franz Vahlen, Berlin 1891; Schmidt, Rechtliche Natur 
der Postanweisung S. 51. Franz Vahlen, Berlin 1890; Scholz S. 39; 
Neuberg, Post-, Telegraphen- und Fernsprechgesetzgebung S.307. 
Dieterichsche Verlagsbuchhandlung, Leipzig 1903; Wolcke S.107· 
Deutsche Juristenzeitung 1911, Bd. XVI, S. 279; Archiv 190i 
S. 346, 1925 S. 82ff.; DVZ 1884 S. 180, 1887 S. 104, 1898 S. 261 
447. Arause. 

Ankunftsverzeiehnisse zu den Fraehtkarten vom Aus
lande dienen zur Anfertigung von Zusammenstellungen 
der in den Fraehtkarten (s. d.) vergiiteten oder an
gerechneten Betrage. Die Ankunftsverzeiehnisse werden 
monatlich aufgestellt und bilden die Grundlage fiir die 
Paketabrechnung (s. d.). Soweit in den fiir den Verkehr 
mit gewissen Landern eingefiihrten besondern Fraeht
karten Pakete ohne Ansatz von Vergiitungsbetragen 
nur nach der Stiickzahl vermerkt sind, dienen die 
Ankunftsverzeichnisse auch dazu, die Stiickzahl dieser 
Pakete zusammenzustellen und danaeh den Gesamt
betrag der Vergiitungen fiir die Pakete zu bereehnen. 

Anlagekapital. Der Ausdruek wird nicht mit einheit
lieher Bedeutung gebraueht. Vielfach wird unter An
lagekapital das jeweils in der Bilanz ausgewiesene 
Reinvermogen verstanden, also das Eigenkapital im 
Gegensatz zu dem geliehenen Kapital, dem fremden oder 
Leihkapital; vielfach wird unter Anlagekapital aber auch 
das gesamte in einem Unternehmen angelegte Kapital, 
also das eigene und das geliehene Kapital, bisweilen aber 
aueh nur daseigene Anfangskapital verstanden. Ferner 
wird der Ausdruek oft gleiehbedeutend mit Anlage
vermogen im Gegensatz zum Betriebsvermogen ge
braucht. Dann wird darunter der Teil des Rohvermogens 
(Bruttovermogens), also der Aktiven, verstanden, der 
fiir das Fortbestehen des Unternehmens unerlaBlieh ist 
im Gegensatz zum Betriebsvermogen, das dem Umsat~ 
unterworfen, daher leicht veranderlieh ist und das dann 
aueh Betriebskapital genannt wird. Wird yom Anlage
kapital gesprochen, das in einem Gegenstande, z. B. in 
einem Hause, einer Masehine oder in einer maschinellen 
Einriehtung oder in den Sachgiitern iiberhaupt steckt, 
so sind in der Regel die Herstellungskosten - nicht die 
Zeit- (Bilanz-) Werte - der Gegenstande gemeint. S. 
aueh Bilanz. 

Anlagekosten s. Jahresbilanzen der DRP 
,Anleihen, eine Form der Beschaffung von Kapital im 

Wege des Kredits fiir Staat, offentliche Korperschaften 
und groBe industrielle Unternehmungen, bei der das 
Schuldverhaltnis durch Ausgabe von Schuldverschrei. 
bungen oder Obligationen beurkundet wird. Neben
saehlieh ist, wenn dureh Riickgabe der Schuldverschrei
bung eine Buehschuld begriindet werden kann. Der 
Zinssatz steht in der Regel fest; nur bei Lotterie- und 
Pramienanleihen werden die Zinsen mitunter in Gewinne 
oder Pramien eingereehnet. Die Tilgung erfolgt entweder 
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nach einem festen Plane (Tilgungsanleihen) oder durch 
Auslosung (Lotterie- oder Pramienanleihen) oder ist 
grundsatzlich tiberhaupt nicht vorgesehen, sondern von 
der Geldlage abhangig (Rentensehulden). Staatssehulden, 
die aus der Aufnahme von Anleihen entstehen, werden 
fundierte Sehulden genannt. 1m Gegensatz dazu stehen 
die sehwebenden Sehulden; dazu gehoren das yom Staat 
ausgegebene Papiergeld (Kassenseheine), die Schatz
weehsel (Sehatzanweisungen) sowie die Schulden aus 
Depositen, Kautionen, Hinterlegungen und den laufenden 
gesehaftliehen Verbindliehkeiten aller Art. 

Die Frage, wann sieh die Aufnahme von Anleihen zur 
Befriedigung eines Kapitalbediirfnisses reehtfertigt, ist 
naeh wirtsehaftliehen Gesiehtspunkten zu beurteilen. 
Allgemein lal3t sieh sageR, dal3 der Anleiheweg lediglieh 
zu Ertragszweeken besehritten werden sollte, also nur 
dann, wenn waehsender Gewinn erreiehbar erseheint, 
d. h. wenn es sieh um Ausgaben ffir werbende Anlagen 
handelt. Ein Staat usw. wird aber in guten Zeiten, wenn 
Handel und Wandel bliihen und die Steuern, ohne be
deutend zu sein, Ubersehiisse liefern, aueh Ausgaben fiir 
werbende Zweeke lieber aus diesen Ubersehiissen be
streiten, statt Anleihen aufzunehmen und die Steuern 
zu ermaJ3igen. Er erleiehtert damit spateren Gesehleeh
tern das Leben, verfahrt dabei mithin nieht anders als 
ein guter H~usvater, der ffir ~eine Naehkommensehaft 

. sorgt. Sind Ubersehiisse ohne Uberspannung der Steuer
sehraube nieht zu erzielen, so werden Ausgaben ffir 
Zweeke, die vorzugsweise der Zukunft dienen, auf Anleihe 
genommen werden miissen, wenn Tilgung und Verzinsung 
der Anleihe gesiehert erseheinen und die Ertragsfahig
keit der zu sehaffenden Anlagen aul3er jedem Zweifel 
steht; denn in diesem Falle ist es gereeht, wenn die 
spateren Gesehleehter, die die Vorteile aus den Anlagen 
geniel3en, aueh an den Lasten teilnehmen. Dabei wird 
fiir die Tilgung der Anleihe im allgemeinen gefordert 
werden miissen, daB sie innerhalb der Zeit moglieh ist, 
die ffir die aus der Anleihe zu sehaffenden Anlagewerte 
als Lebensdauer gilt. In mageren Zeiten wird die Frage, 
ob die Voraussetzungen fiir die Zulassigkeit der Auf
nahme einer Anleihe gegeben sind, seharfer gepriift wer
den mtissen als in guten. Selbstverstandlieh hangt die 
Entsehliel3ung zur Aufnahme einer Anleihe aueh davon 
ab, zu welehen Bedingungen sie zu haben ist. In Zeiten 
der Not wird wie im gesehaftliehen und im privaten 
Leben der Grundsatz, daB Anleihen nur zu Ertrags
zweeken aufgenommen werden sollten, aueh yom Staate 
nieht immer eingehalten werden konnen, z. B. wenn es 
sieh um die Unterbringung von Kriegslasten handelt. 
Immer wird aber bei der Aussehreibung einer Anleihe 
beriieksiehtigt werden miissen, ob der inlandisehe Geld
markt sic aufnehmcn kann, ohne da3 der Wirtschaft die 
notwendigen Kreditmogliehkeiten entzogen werden, und 
ffir den Fall, daB sie im Auslande untergebraeht werden 
muB, ob sieh daraus politisehe oder wahrungspolitisehe 
Naehteile entwiekeln konnten. 

Nach Art. 87 der Verfassung des Deutsehen Reichs 
dfirfen Geldmittel im Wege des Kredits nur bei aul3er
ordentliehem Bedarf und in der Regel nur fiir Ausgaben 
zu werbenden Zwecken auf Grund eines Reiehsgesetzes 
besehafft werden. Einnahmen aus Anleihen und Ausgaben 
zu Anleihetilgungen miissen naeh § 9 Ziffer 4 RHO in 
Verbindung mit Art. 85 der Reiehsverfassung mit den 
auf das' Reehnungsjahr entfallenden Betragen in den 
fiir das Jahr aufzustellenden Haushaltsplan eingesetzt 
werden. Die Einnahmen aus den Anleihen und die Aus
gaben, die aus ihnen bestritten werden sollen, gehoren 
zum aul3erordentliehen Haushalt, die Zinsen und die 
Tilgungsbetrage zu den einmaligen Ausgaben des ordent
lichen Haushalts (§ 3 RHO). Gemal3 § 1 der Reichs
sehuldenordnung legt der Reiehsminister der Finanzen 
dem Reiehstag alljahrlieh eine Anleihedenksehrift vor, 
aus der jedesmal zu ersehen ist, welehe Anleihen bis zu 
dem Zeitpunkt, fiir den die Beriehterstattung sehliel3t, 

begeben und welehe Ausgaben darauf endgti~~ig ver
reehnet worden sind (Anleihedenksehriften). Uber die 
Ergebnisse der Verwaltung der Reiehsschuld beriehtet 
ferner alljahrlieh dem Reiehstag gemal3 § 35 der Reiehs
sehuldenordnung der Reichssehuldenaussehul3, der die 
Aufsieht tiber die der Reiehssehuldenverwaltung tiber
tragenen Gesehafte ausiibt (Beriehte des Reiehssehulden
aussehusses). Die Praxis fiir die Verweisung von Aus
gaben auf Anleihen hat sieh im Laufe der Jahre mehrfaeh 
geandert. In der Denksehrift zum Etat fiir das Reeh
nungsjahr 1907 sind feste Grundsatze dafiir aufgestellt 
worden. Naeh diesen Grundsatzen sind "bei der Post
und Telegraphenverwaltun? 

a) die Ausgaben zur Erwerbung von Telegraphen
kabeln sowie zur Herstellung unterseeiseher und unter
irdiseher Telegraphenlinien, letztere nur insoweit, als 
andre Telegraphenverwaltungen dabei interessiert sind 
oder militarisehe Interessen mit in Frage kommen oder 
Stadtfernspreehdrahte unter die Erde verlegt werden 
miissen; 

b) die Ausga ben ffir solehe Fernspreehanlagen, die 
vorzugsweise der Zukunft zugute kommen, einen dauern
den Wert besitzen und aueh eine ausreiehende Ver
zinsung gewahren, soweit die Ausgaben naeh Art und 
Umfang iiber den Rahmen der blol3en regelmaJ3ig wieder
kehrenden Ausgestaltung des Fernspreehwesens hinaus
gehen; 

c) die Ausgaben fiir zur Vermietung an minderbesol
dete Beamte oder an Arbeiter bestimmte und sieh an
gemessen verzinsende Gebaude, sofern ihre Einriehtung 
hauptsaehlieh aus Riieksiehten der sozialen Ffirsorge 
erfolgt und eine Verweisung auf den Etat des Reichsamts 
des Innern ausgebraehten allgemeinen Fonds nieht an
gangig ist, 
auf Anleihemittel zu nehmen." Friiher wurden aueh 
Kosten ftir die Erriehtung von Dienstgebauden aus An
leihemitteln bestritten; davon war man aber bereits 
seit 1881 abgekommen. In der Not der Naehkriegszeit 
haben 1922 und 1923 aber aueh wieder Kosten ffir Dienst
gebaude und andre Ausgaben auf Anleihe genommen 
werden miissen. 

Uber die Aufnahme von Anleihen dureh die DRP 
bestimmt das Reiehspostfinanzgesetz (s. d.) folgendes: 
Der Verwaltungsrat (s. d.) besehlieBt iiber die Aufnahme 
von Krediten und ihre Bedingungen sowie iiber die Hohe 
der Sehuldentilgung (§ 6). Kredite sollen nur aufgenom
men werden zur Verstarkung der Betriebsanlagen; ihre 
Verzinsung und Tilgung aus Mitteln der Betriebsein
nahmen mul3 dauernd gewahrleistet erseheinen (§ 7). 
Die Aufnahme von Krediten bedarf der vorherigen Ver
standigung des Reiehspostministers und des Reichs
ministers der Finanzen. Die Schulden der DRP werden, 
soweit nieht eine andre gesetzliehe Regelung erfolgt ist, 
naeh den fiir die Verwaltung der allgemeinen Reiehs
schuld jeweils geltenden Grundsatzen dureh die Reiehs
sehuldenverwaltung verwaltet. Befugnisse, die danaeh 
dem Reiehsminister der Finanzen zustehen, werden von 
ihm und dem Reiehspostminister gemeinsam ausgeiibt. 
Die Ausstellung der Sehuldurkunden erfolgt dureh den 
Reiehspostminister und die Reiehssehuldenverwaltung 
gemeinsehaftlich (§ 9). 

Zwangsanleihe n gehOren nieht zu den Anleihen 
im eigentliehen Sinne, sondern stellen sieh in ihrem Wesen 
als aul3erordentliehe Vermogenssteuern dar. Der von 
der RPV auf Grund des Gesetzes vom 6. 5. 1920 (RGBl 
S. 894) erhobene einmalige Fernspreehbeitrag ist eine 
Zwangsanleihe gewesen. 

Fiir Zweeke der RPV sind bis 1915 aul3er den Mitteln 
ftir einen Betriebsfonds in Hohe von 12750000 M (s. 
Betriebsmittel) insgesamt Ausgaben in Hohe von 
665675225,95 M aus Anleihen bestritten worden. Seit 
1908 wurden die Anleiheausgaben von der RPV gegen
iiber der allgemeinen Reiehsfinanzverwaltung verzinst 
und getilgt. Bis zum Schlusse des Rechnungsjahres 1922 
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waren 105 611 766 M getilgt. Wahrend des Krieges 
wurden Ausgaben fUr Postzweeke auf Anleihemittel nieht 
verwiesen. Uber die Hohe der in den Naehkriegsjahren 
aus Anleihemitteln bestrittenen Papiermarkausgaben fUr 
Postzweeke liegen Veroffentliehungen noeh nieht vor. 

Der Anteil der DRP an der allgemeinen Reiehssehuld 
bei der Stabilisierung der Wahrung am 15. 11. 1923 
wurde auf 60371 500 GM festgesetzt. Naeh der Los
losung von der allgemeinen Reiehsfinanzverwaltung hat 
die DRP naeh der Eroffnungsbilanz fUr die DRP noeh 
vor Inkrafttreten des Reiehspostfinanzgesetzes ein Dar
lehen von 29000000 GM in Gestalt von Pfandbriefen 
bei zwei Bodenkreditanstalten aufgenommen; es fallt 
nieht unter den Begriff der Anleihen im erorterten Sinne. 
Uber die Verwendung des einmaligen Fernspreehbeitrags 
geben die Beilagen zu den Haushaltsplanen fiir 1921 
(erster Naehtrag), 1922 und 1923 Auskunft. 

Naeh dem Haushaltsvoransehlag der DRP fiir 1926 
ist vorgesehen, daB 150000000 RM zur Bereitstellung 
von Mitteln fUr die Auslegung von Kabeln dureh An
leihe aufgebraeht werden sollen. Die 150000000 RM 
sind in 2 Teilen in Form von "Sehatzanweisungen der 
Deutsehen Reiehspost" begeben worden. Die Anleihe 
ist von einem Bankenkonsortium unter der Fiihrung 
der Deutsehen Reiehsbank, die sieh aueh selbst mit 
einem Betrage beteiligt hat, fest, nieht kommissions
weise, iibernommen worden. Der ZinsfuB betragt 61/ 2 vH 
beieinem Dbernahmekursvon96,50 bzw. 98. Der Ausgabe
(Emissions-)Kurs fUr das Publikum ist auf 98 bzw.99 1/ 2 

festgesetzt worden. Die Zinsen werden jahrlieh einmal 
naehtraglieh am 1. Oktober gezahlt. Die Stiiekelung be
tragt 500, 1000, 5000 und 10 000 RM. Die Anleihe lauft 
41/ 2 Jahre; sie ist am 1. 10. 1930 in einer Summe zu pari 
fallig. Die tatsaehliehe (effektive~ Verzinsung betragt 
z. B. unter Beriieksiehtigung des Ubernahmekurses von 
96,50 und der 41/2 jahrigen Laufzeit 7,3 v H. Erne 
Tilgung der Anleihe ist im Haushaltvoransehlag noeh 
nieht vorgesehen. Vielmehr ist vorlaufig beabsiehtigt, 
die Anleihe, wenn sie im Jahre 1930 aus den Mitteln 
der DRP nieht zuriiekgezahlt werden kann, in eine lang
fristige mit etwa 20jahriger Laufzeit umzuwandeln und 
dann Tilgungsmittel anzusammeln. Zur Zeit sehien der 
deutsehe Inlandsmarkt fUr eine langfristige Anleihe noeh 
nicht reif. Die Sehatzanweisungen der DRP sind zum 
Borsenhandel angemeldet worden; die Reiehsbanklom
bardfahigkeit ist ihnen zuerkannt worden. 

1m Haushaltplan (Voransehlag) und in der Reehnung 
der DRP sind die Einnahmen und Ausgaben aus AnlaB 
von Anleihen wie folgt zu behandeln: Die Anleiheertrag
nisse und die Tilgungsbetrage sind als Anlage-Einnahmen 
und -Ausgaben, die Zinsen als Betriebsausgaben naeh
zuweisen, wahrend die Ausgaben, die aus den Anleihe
ertragnissen zu bestreiten sind, naeh den fUr die Reeh
nungsfiihrung der DRP allgemein geltenden Grundsatzen, 
also als Anlageausgaben (s. Jahresbilanz der DRP) ver
reehnet werden miissen, da es sieh nur urn Ausgaben 
zur Verstarkung von Betriebsanlagen handeln kann. 

Schriftwesen. Handworterbuch der Staatswissenschaften. 
Gustav Fischer, Jena 1925. Bd.l, Aufsatz Anleihen; Archiv 1881 
S.449ft.; Reichstagsdrucksache Nr.6596/24; Reichstagsdrucksache 
Nr.965 der III. Wahlperiode 1924/25; Reichstagsdrucksache Nr.66 
Legislaturperiode, 1. Session, 1907/08 Rommission fiir den Reichs
haushaltsetat; Geschaftsbericht der Dentschen Reichspost fiir 1924; 
Statistik der Reichs-Post· und Telegraphenverwaltung 1894 S. 87ff.; 
Sammlung der Entscheidungen und Gutachten des Reichsfinanzhofs 
Bd.8 S.169. Carl Gerber, Miinchen 1922; DVZ 1926 S. 183 ff. 

Gebbe. 
Anmeldeliste ffir Botengange im Ortssehnelldienst s. 

Ortssehnelldienst 
Anmeldeseheine zur Entriehtung der statistisehen Ge

biihr s. Statistische Stempelmarken 
Anmietung von Raumen. Raume fiir Post- und Tele

graphenzweeke werden, soweit angangig und zweckmaBig, 
angemietet. Grund: 1. die Mittel der DRP werden nieht 
unnotig festgelegt; 2. kann die DRP, die besonderen Wert 
darauf legen muB, ihre Betriebsstellen mogliehst im Brenn-

punkte des Verkehrs zu haben, kann in Orten, die sieh 
noeh entwickeln und in denen eine Verschiebung des Ver
kehrsmittelpunktes eintritt, eher ihre bisherigen Raume 
aufgeben und dem yerkehr folgend neue, giinstiger ge
legene aufsuehen. Uber die Erriehtung posteigener Ge
baude in groBen Orten sowie iiber den spatern Ankauf ur
spriinglich angemieteter Gebaude s. Grundeigentum. Mit 
de.~ Dienstraumen werden, soweit es sieh urn selbstandige 
VA und nieht nur urn Zweigstellen handelt, mogliehst 
zugleieh Wohnraume fiir den Amtsvorsteher und u. U. 
fiir einen wei tern Beamten des untern Dienstes (Haus
wart) angemietet. 

Urspriinglich geschah die Anmietung flir unmittelbare Rechnung 
der DRP nur, wenn es sich um groBere Mietbetrage (2500 RM 
und mehr) handelte. In den iibrigeu J<'lillen, auch bei kleineren 
Mietpostgebauden (s. d.), war sie SacM der Postamtsvorsteher, denen 
eine Pauschsumme gezahlt wurde. Seit 1907 werden Dienstraume fiir 
Zwecke der DRP - fiir PAg haben die Postagentcn die Raume her
zugeben - in allen Fallen fiir unmittelbare Rechnung der DRP 
angemietet. 

Die Anmietung von Raumen und Grundstiicksfllichen ist im all
gemeinen Sache der OPD. Genebmigung des RPM ist erforderlich 
bei Anmietung von neuen lI1ietpostgebliuden (s. d.), von Dienst
wohnungen (s. d.), die nicht mit den Dienstraumen in demselben Hause 
liegen, von Raumen flir die OPD und OPR, wenn umfangreiche 
Flachen und nicht nur eiuzelne Aushilfsraume angemietet werden 
sollen, von besonderen Bahnhofs-Postgebauden und baulichen An
lagen fiir den PostbefOrderungsdienst. Bauliche Anderungsarbeiten 
in Mietraumen, gleichviel ob auf Rosten der DRP oder des Ver
mieters, im Anschlagsbetrage von mehr als 10 000 RM muB eben
falls das RPM genehmigen. Die P A diirfen Rentenzahlraume, "Uber
nachtungsraume fiir Bahnpostbeamte und andere Raume fiir ahn-. 
liche untergeordnete Zwecke selbst anmieten, wenn es sich nur urn 
eine Anderung in der Auswahl der Raume oder um einen Wechsel 
in der Person des Mieters handelt und sich die lIIIetbetrage nicht 
erhOhen. 

In den lI1ietvertrligen wird in der Regel vereinbart, daB sich das 
Mietverhiiltnis nach den Bestimmungen des BGB sowie u. U. auch 
des Reichsmietengesetzes vom 24. 3. 1922 und der dazu von den 
Landern und Gemeinden eriassenen AB richtet. AuBerdem wird 
moglichst ausbedungen, daB 

1. in den Mietraumen Telegraphen· und Fernsprechleitungen ein
gefiihrt und die Vorrichtungen dazu angebracht sowie daB an dem 
Hause und den zugeh6rigen Teilen Haus· und Rinweisschilder, 
Laternen, Briefkasten u. dgl. befestigt werden diirfen; 

2. die OPD berechtigt sein soli, bauliche Anderungen auf dem 
Grundstiick auszufiihren, soweit die Baulichkeiten dadurch nach 
dem Urteil des bautechnischen Sachverstandigen der OPD keinen 
dauernden Schaden leiden, der Vermieter dagegen zur A usfiihrung 
banlicber Anderuugen der Genehmigung der OPD bedarf; 

3. die auBern und innern Flachen der Baulichkeiten von der 
DRP zu Reklamezwecken benutzt werden diirfen; 

4. der DRP an den von ihr beschafften Gegenstanden, z. B. 
Telegraphenleitungen, Schaltereinrichtungen, SchlieBfachern, Brief· 
kasten, elektrischen Beleuchtungen usw., das Eigentumsrecht ver
bleibt und daB sie wieder fortgenommen werden diirfen, wenn es 
nach dem Urteil des bautechniscben Sachverstlindigen der OPD 
abne dauerndeu Schaden flir das Raus m6glich ist; 

5. die OPD berechtigt ist, die Raume nach Belieben, u. U. auch 
zu Wohnungen, zu benutzen oder sie ganz oder teilweise weiter
zuvennieten; 

6. der Vermieter die Raume beim Ablauf der Mietzeit in dem 
Zustand zuriickzunehmen hat, in dem sie sich alsdann befinden, 
und die DRP nur fiir die Beseitigung der SchMen aufzukommen 
hat, die durch Wegnahme der in ihrem Eigentum verbliebenen 
Gegenstaude an Wanden, Decken, Dachfliichen usw. entstehen. 

Die Riindigungsfrist wird fiir gewohnlich auf die Dauer von 2 oder 
wenigstens 1'/2 Jahren bemessen, damit sich die DRP e. F. recht
zeitig nach Ersatzraumen umsehen lmd diese mit den fiir ihre Zwecke 
erforderlichen baulichen Einrichtungen versehen lassen kann. 

Ein Ankaufsrecht wird auBer bei lIfietpostgebliuden (s. d.) bei 
andern angemieteten Gebauden nur dann vorgesehen, wenn ihre 
dauernde Beibehaltung flir Post- und Telegraphenzwecke angebracht 
erscheint. 

Vber die angemieteten Gebliude und Raume wird bei jeder OPD 
ein besonderes Verzeichnis gefiihrt. 

1m iibrigen vgl. ADA IV, 1. He B. 

Annahme der Postsendungen. Zur Entgegennahme 
der Postsendungen, die nieht dureh einen Btiefkasten 
eingeliefert werden konnen (s. Einlieferung von Post
sendungen), sind die Annahmestellen der PAnst und 
in besehranktem U mfang die Posthilfstellen (s. d. ), 
Paketzusteller, Bahnpostbegleiter und Landzusteller 
bestimmt. 

Die eigentlichen Trager des Annahmedienstes sind 
die Annahmestellen der PAnst. Hier sind besondere 
Sehalteranlagen zum Verkehr der Beamten mit den 
Auflieferern eingeriehtet (s. Schaltereinrichtungen). 

Das Schalterfenster ist eine alte Einrichtung. Es sollte verhindern, 
daB die Postbenutzer den eigentlichen Postdienstraum betraten, in 
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dem die zu bearbeitenden Sendungen und Gelder sich befanden. 
Die ausschlieBliche Abwicklung des Verkehrs durch das Schalter
fenster wurde in PreuBen schon durch Konig Friedrich Wilhelm I. 
sehr nachdriicklich und drastisch eingeschiirft. Die Riiume vor den 
Fenstern, in denen die Postbeamten stehen muBten, waren anfiinglich 
mangelhaft (oft Torwege u. dgl.) und wurden erst seit 1873 ein 
Gegenstand der Fiirsorge der Postverwaltung. 

Fiir den Annahmedienst an den Schaltern sind be
sondere Tagesstunden angesetzt (s. Postschalterstunden). 
Gestatten es die ortlichen Verhaltnisse, so nehmen die 
P Anst bei Bediirfnis Einschreibsendungen, gewohnliche 
Pakete und unversiegelte Wertpakete bis 100 RM, die 
PAnst mit Telegraphenbetrieb auBerdem telegraphische 
Postanweisungen und Zahlkarten auch auBerhalb der 
Schalterstunden gegen eine besondere Gebiihr an. Die 
naheren Bestimmungen iiber die Schalterzeit und die 
Annahme auBerhalb der Schalterzeit, die von den Amts
vorstehern zu treffen sind, werden durch Aushang 
bekanntgeinacht. An Sonn- und Feiertagen ist der 
Annahmedienst beschrankt (s. Dienstbeschrankungen im 
Postbetriebsdienst ). 

Die Bedingungen, unter denen die Sendungen zur 
PostbefOrderung angenommen werden, sind durch die 
PO festgelegt. Naheres s. bei den verschiedenen Post
sendungsarten (eingeschriebene Sendungen, Wertsen
dungen, Pakete, Postnachnahmen, Postauftrage usw.). 

Urn einen glatten Schalterverkehr zu erreichen, sind 
in den Schaltervorraumen Aushange mit RegeIn fUr den 
Verkehr auf der Post angebracht. 

Bei der Annahme werden mit den Sendungen aIle 
Handlungen vorgenommen, die notig sind, urn den 
zwischen Absender und Post zustande kommenden Ver
trag festzulegen, seine Ausfiihrung zu ermoglichen und 
die Sendungen fiir den Versand vorzubereiten. Diese 
Handlungen sind folgende: 

1. Soweit es notig ist, urn die Haftpflicht der Post 
zu begrenzen und die Gebiihren zu berechnen, werden 
die Sendungen gewogen (s. Gewichtsermittlung und 
Gewichtsangabe ). 

2. Die Gebiihr ist zu berechnen und, soweit sie nicht 
schon vom Absender verrechnet ist oder spaterer Ein
ziehung vorbehalten bleibt (s. Nachgebiihr, Gebiihren
zettel), bar zu erheben. (Naheres s. Freimachung der 
Postsendungen. ) 

3. Die Sendungen werden, soweit erforderlich, mit 
Aufgabenummern, besonderen Klebezetteln usw. 
versehen. Postanweisungen und Zahlkarten erhalten ihre 
Aufgabenummern handschriftlich oder durch Nummer
stempel, Wertbriefe, Einschreibsendungen und Pakete 
nebst Paketkarten in der Regel in Form von Klebe
nummern (s. Aufgabezettel). 

4. Die Sendungen werden ge bucht (s. Annahmebuch). 
5. Der Absender erhalt eine Einlieferungsbesehei

nigung (s. d.). 
6. Die Sendungen erhalten einen Aufgabestempel 

(s. d.). 
Bei einzeInen Sendungen sind fiir bestimmte FaIle 

noch Sonderbehandlungen vorgesehen (s. Postanwei
sungen, Zahlkarten, Riiekscheine, Postnachnahmen, Eil 
sendungen). 

GroBeren vertrauenswiirdigen Firmen kann gestattet 
werden, ihre Wert- und Einschreibsendungen, Post
anweisungen, Zahlkarten und Pakete selbst zu buchen 
und zu bekleben, so daB sich die Aufnahmeformen bei 
der Auflieferung vereinfachen (s. Selbstbucher). 

Die Posthilfstellen sind, wenn nicht weitergehende 
Einschrankungen festgesetzt sind, nur zur Annahme 
von gewohnlichen Briefsendungen und gewohnlichen 
Paketen verpflichtet. Sie diirfen Wert-, Einschreib
und Nachnahmesendungen annehmen; doch ist dies 
freier Wille des HilfsteIleni~habers. Die Haftpflicht der 
Post beginn erst mit der Ubernahme der Gegenstande 
durch den Landzusteller. 

Paketzusteller mit Fuhrwerk - wenn der Amts
vorsteher es fiir erforderlich halt, auch solehe mit Hand-

wagen - diirfen gewohnliche Pakete auf ihren Zustell. 
gangen zur Ablieferung an die P Anst mitnehmen. 

Die Bahnposten (s. d.) in Klein- und Ne~en
bahnen konnen von den ihnen vorgesetzten PA er
machtigt werden, an Haltestellen ohne P Anst Pakete 
bis 5 kg anzunehmen. 

Die Landzusteller nehmen auf ihren Zustellgangen 
zur Ablieferung an die PAnst an: gewohnliche und ein
zuschreibende Briefsendungen, Pakete und Nachnahme
sendungen, Postanweisungen, Zahlkarten und Wert
sendungen bis 1000 RM, Pakete jedoch nur, soweit die 
Belastungsgrenze nicht iiberschritten wird und keine 
Unzutraglichkeiten bei der Beforderung zu befUrchten 
sind. Die Landzusteller stellen iiber die angenommenen 
Sendungen Einlieferungsscheine aus und erheben eine 
Einsamm~.ungsgebiihr. Die Haftpflicht der Post beginnt 
mit der Ubergabe an den Landzusteller. K. Schwarz. 

Annahmebueh. Die Sendungen, fiir welche die Post 
Gewahr leistet, werden bei der Annahme in der Regel 
gebucht. 

Die Buchung ist eine OrdnungsmaBnahme, die 
den Nachweis der Sendungen im Postbetriebe ermog
licht und die Unterlage bildet zur Abgrenzung der Haft
pflicht der Beamten gegeniiber der Post. Die Eigenschaft 
einer Offentlichen Urkunde haben die Annahmebiicher 
nicht. 

Die Annahmebuchungen sind im Lauf der Jahre 
immer mehr vereinfacht worden. Sie werden nicht bei 
allen P Anst in der gleichen Form ausgefiihrt. Verschie
denheiten bestehen j e nach der Art der Annahmestellen 
dariiber, welche Sendungen iiberhaupt eingetragen, 
welche Arten von Annahmebiichern benutzt und welche 
Angaben zu den einzeInen Sendungen gemacht werden. 
1m allgemeinen werden alle Postanweisungen, Zahl
karten, Pakete, Wert- und Einschreibsendungen in An
nahmebiicher eingetragen. J edoch wird bei einer Anzahl 
von groBeren P A, wo sich eine solche MaBregel durch 
nennenswerte Ersparnisse an Zeit und Arbeitskraften 
rechtfertigt, auf eine Eintragung der Einschreibsendungen 
verzichtet und dafiir die Haftpflicht durch strengere Prii
fung der Vollzahligkeit der richtigen Versendung der 
Aufgabenummern begrenzt; ferner werden gewohnliche 
Inlandspakete, denen die unversiegelten Wertpakete bis 
100 RM und die Einschreibpakete zugerechnet werden, 
bei der Mehrzahl der P A nicht mehr gebucht. 

Die Po~~anweisungen und Zahlkarten werden 
bei den PA stets in besonderen, neuerdings im In
landsverkehr fiir beide Arten von Einzahlungen gemein
samen Heften (Einzahlungslisten B) gebucht, die vor
wiegend als Rechnungsunterlagen dienen, zunachst zum 
Nachweis der bar eingezahlten Gelder, spater, nach der 
Auszahlung oder Gutschrift, zur Prtifung. In diese Hefte 
werden auch die von den Landzustellern und den zu
geteilten Posthilfstellen und P Ag angenommenen Post
anweisungen und Zahlkarten iibertragen. 

Soweit eine Buchung der Pakete erfolgt, werden 
Inlands- und Auslandspakete getrennt gebucht, Inlands
pakete im aligemeinen nur nach Aufgabenummer und 
Bestimmungsort (nur bei groBen Bestimmungsorten 
auch Empfanger); bei Auslandspaketen werden auch 
Empfanger, Gewicht, Gebiihr und Leitort vermerkt. 
Dringende Pakete, Beutelstiicke, Postdienstsendungen, 
Riickscheinsendungen werden du:ch einen entsprechen
den Zusatz gekennzeichnet. 

Wert- und Einschreibsendungen werden in ein 
gemeinsames Annahmebuch eingetragen oder, wo mehr 
Arbeitsteilung besteht, in getrennte Biicher (Wertsen
dungen, Einschreibbriefe oder Wertbriefe, Wertpakete, 
Einschreibbriefe). Beim Eintpgen der Wertsendungen 
und Einschreibbriefe ist nach M6glichkeit die Nummern
folge einzuhalten. Der Empfanger wird nur bei Aus
landssendungen angegeben, die Gebiihr nur bei Wert
sendungen nach dem Ausland. Postauftrage, Wert
kastchen (Ausland), Beutelstiicke, Postdienstsendungen, 
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Ruckscheinsendungen werden durch einen Zusatz ge
kennzeichnet_ Bei Auslandswertpaketen wird der Leitort 
vermerkt, bei Ruckscheinsendungen der Absender. 

ill den Annahmebuchem werden auch die etwaigen 
Gebuhren fur die Auflieferung auBerhalb der Postschalter
stunden (s. d.) in Freimarken verrechnet. Bei Sendungen, 
die der Absender vor der Absendung zurUckgefordert hat, 
wird im Annahmebuch ein Vermerk gemacht (s. Ruck
forderung von Postsendungen). 

Posthilfstellen (s. d.), Landzusteller und meistens auch 
PAg fiihren Annahmebiicher, deren Vordruck fiir aIle 
FaIle paBt und in die aIle Sendungen in der Reihenfolge 
ihrer Annahme eingetragen werden. K. S c h war z. 

Annahmebueh des Landzustellers dient zum Nachweis 
der bei dem Landzusteller unterwegs aufgelieferten nach
zuweisenden Sendungen usw. Es wurde 1869 eingefiihrt 
und ist in seiner Einrichtung seitdem nicht erheblich 
geandert worden. Jeder Landzusteller hat ein Annahme
buch zu fiihren, in das er die Sendungen einzeln eintragt, 
die er unterwegs annimmt (Einschreibbriefe, Pakete, 
Wertsendungen bis 1000 RM, Postanweisungen, Zahl
karten, Nachnahmesendungen, Telegramme). Auch die 
Geldbetrage, die ihm zum Kauf von Wertzeichen iiber
geben werden, hat er in einer besonderen Abteilung des 
Annahmebuchs zu vermerken. Das Annahmebuch ent
halt folgende Spalten: Tag, Gegenstand, Bestimmungs
ort, Betrag, Barbetrag zur Freimachung, bar erhobene 
Einsammlungsgebuhr (vom Beamten der PAnst ein
zusetzen), Name und Wohnort des Absenders, Nummer 
des erteilten Einlieferungsscheins, Bescheinigung und 
Priifungsvermerk der P Anst. Fiir die Landzusteller bei 
den P Ag sind zwei Aunahmebiicher zu fiihren (fiir die 
geraden und ungeraden Monate). Der Annahmebeamte 
der P Anst tragt nach: das Gewicht, die Einsammlungs
gebuhr, die Aufgabenummer der Einschreibsendungen, 
Postanweisungen und Zahlkarten. ill der letzten Spalte 
bescheinigt er den Empfang der Sendungen. In der
selben Spalte leistet auch der Empfanger Bescheinigung 
uber Sendungen, die der Landzusteller unterwegs an
genommen und auf demselben Gange zugestellt hat. 
Der Landzusteller stent selbst Einlieferungsbescheini
gungen iiber die nachzuweisenden Sendungen aus, die 
er annimmt, u. U. Zwischen-Einlieferungsscheine, wenn 
der Auflieferer ein Posteinlieferungsbuch fiihrt. Er fiihrt 
dazu einen Block mit Einlieferungsbescheinigungen mit 
sich, der nach jeder Zustellung bei der PAnst gepriift 
wird. 

Der Landzusteller hat sein Annahmebuch nach jeder 
Zustellung, auch wenn keine Sendungen oder Betrage 
abzuliefem sind, der vorgesetzten P Anst zur Priifung 
vorzulegen. Der priifende Beamte hat dic Priifung im 
Annahmebuch durch Angabe seines Namenszugs und 
des Tages zu vermerken. 

Die Einsammlungsgebiihr wird nur fiir Sendungen 
erhoben, die nach einer andem PAnst weitergesandt 
werden miissen; sie ist fiir einzelne Arlen von Sendungen 
verschieden. 

Die Annahmebucher gehOren zu den in § 351 RStGB 
aufgefiihrten Biichem (Entscheidung des Reichsgerichts 
v. 24. 11. 1889). 

Annahmemasehine (Ziihlkasse) fiir Zahlkarten nnd 
Postanweisungen (Abb.) dient zur Beschleunigung des 
Annahmegeschiifts fiir die vorhezeichneten Sendungen. 
Mit der Maschine werden folgende Leistungen ausgefiihrt: 

1. Abdruck des Aufgabestempels (s. d.) (ohne Stunden
angabe) auf dem linken Abschnitt, dem Hauptteil und 
dem Einlieferungsschein; 

2. Abdruck des Bezirksstempels im Postvermerk des 
Hauptteils ; 

3. Angabe einer vierstelligen Aufgabenummer mit 
Unterscheidungsbuchstaben (a, b, c, d) auf dem Haupt
teil und auf dem Einlieferungsschein; 

4. Angabe des Aufgabetags im Postvermerk des Haupt
teils; 

5. Betragsangabe im Postvermerk des Hauptteils 
unter Beifiigung der Buchstaben RM. Um das nach
tragliche Voranstellen von Ziffem zu unterbinden, wer
den vor der Betragsangabe eine oder mehrere Nullen 
abgedruckt; 

6. Durchdrucken der Aufgahenummer, des Betrags 
und des Beamtenzeichens auf einem Papierstreifen, der 
als Einzahlungsliste dient. 

Annahmemaschine (Ziihlkasse). 

Die Maschine enthalt vier je fiir sich verschlieBbare 
Beamtenzeichen (H, K, L, N) - eine besondere Vor
richtung ermoglicht die Verriegelung der Maschine bei 
DienstschluB -, ein Summenwerk zum Anzeigen der 
Summe der gleichzeitig von einem Auflieferer eingezahl
ten Betrage, ein Hauptzahlwerk mit Nullstellung zum 
Anzeigen der Summe der in einem Arbeitsabschnitt 
eingezahlten Betrage (Tageskasse) und ein Kontroll
zahlwerk mit besonders verschlieBharer Nullstellung 
(Monatssumme ). 

Lieferer: Anker-Werke AG. in Bielefeld. 
Annahmeverweigerung. Der Empfanger kann die 

Annahme einer Postsendung, mit Ausnahme der Briefe 
mit Zustellungsurkunde (s. Postzustellungswesen), ohne 
Angabe eines Grundes verweigem. Die Annahmever
weigerung muE in der Regel gleich bei der Zustellung 
oder Abholung ausgesprochen werden. Eine nachtriig
liche Annahmeverweigerung und Riickgabe ist zugelassen 
fiir gewohnliche Briefe und Postkarten, die mit neuem 
Bestimmungsort versehen zur Nachsendung in die Brief
kasten gelegt werden, fiir gewohnliche Briefsendungen 
und gewohnliche Pakete (einschl. der Einschreibpakete 
und der unversiegelten Wertpakete), die an Reisende 
nach Gasthofen, Herbergen, Bank- und Reisegeschiiften 
oder iihnlichen Stellen gerichtet sind, fiir gewohnliche 
Pakete (einschl. der Einschreibpakete und der unver
siegelten Wertpakete) an AngehOrige der Reichswehr 
und in Ausnahmefallen bei gewohnlichen Briefen, Pack
chen, Paketkarten zu gewohnlichen Paketen (einschl. der 
Einschreibpakete und der unversiegelten Wertpakete) 
ohne Nachnahme und bei Postanweisungen, soweit kein 
Zweifel tiber die Unversehrtheit der verschlossenen Sen
dungen besteht, femer fiir geofinete Sendungen mit 
Losen oder Anerbieten zu einem Gliicksspiel und fiir 
Briefe, die von einer mit dem Empfanger gleichnamigen 
Person geoffnet sind. 

Der Empfiinger darf von dem Inhalt der Sendung, 
deren Annahme er verweigert, keine Kenntnis nehmen 
und daher die Sendung nicht offnen, auch nicht in 
Gegenwart des Schalterbeamten oder Zustellers. 

Die Verweigerung der Empfangsbescheinigung (s. Ab
lieferungsschein), bei Sendungen gegen Rtickschein auch 
die Weigerung, den Riickschein (s. d.) zu vollziehen, gilt 
allgemein, die Verweigerung der Zahlung von Nach
ge biihren nur bei gewohnlicheIi Briefsendungen (s. d.) und 
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bei allen Sendungen yom Ausland als Annahmeverweige
rung der Sendung selbst. 

Der Absender kann die Annahme der an ihn zuriick
kommenden Sendungen ebenfalls verweigern, muB aber 
die auf der Sendung haftenden Gebiihrenbetrage ent
richten. 

Wirkung der Annahmeverweigerung ist die Unzustell
barkeit. 

Recht. Ob die Annahmeverweigerung einer Sendung 
die rechtliche Wirkung hat, daB die einem Empfanger 
zugedachte Mitteilung als ihm nicht zugegangen zu 
betrachten ist, hangt von der Art der Sendung und den 
besonderen Umstanden des Falles abo Hinsichtlich der 
Einschreibbriefe haben die Gerichte mehrfach dahin 
entschieden, daB ein verweigerter Einschreibbrief als 
zur Kenntnis des Empfangers gelangt zu gelten hat. 

Gesehiehte. Bis etwa zum Jahre 1824 stand dem Empfanger 
das Reeht der Annahmeverweigerung nieht zu. Er war vielmehr ver
pfliehtet, jede Sendung anzunehmen und die N aehgebiihren zu ent
riehten. Weigerte er sieh, die Bef6rderungsgebiihren zu bezahlen so 
wurde er geriehtlieh dazu angehalten oder die P Anst konnte sp~ter 
fiir den Empfanger eingehende Privatsendungen bis zur Entriehtung 
riiekstandiger Gebiihren zuriiekhalten. 

Sehriftwesen. Matthias, Darstellung des Postwesens in den 
Kg\. PreuBisehen Staaten. Bei Wilhelm Dieteriei, Berlin 1812. 
Bd. 2, S. 73ff.; DVZ 1899 S. 291, 1901 S. 73. Kra use. 

Annahmevorschriften S. Beamtenlaufbahnen bei der 
DRP (Spalte 2 und 3 der Ubersicht) 

Ansiehtskarten sind Postkarten (s. d.) oder Druck
sachenkarten (s. d.), auf denen sich Stadteansichten 
Ansichten von schonen Gegenden oder Denkmalern und 
iiberhaupt Bilder oder Abbildungen aller Art befinden. 
Die ersten Ansichtskarten sollen von einem deutschen 
Lithograp~en Miesler (Archiv 1897 S. 710) hergestellt 
wo~den sem, der schon zu Anfang der siebziger Jahre des 
vongen Jahrhunderts Karten mit Berliner Ansichten 
anfertigte. Er diirfte sich der Tragweite seines Ge
dankens nicht bewuBt gewesen sein und nicht geahnt 
haben, welche wichtige Rolle die Ansichtskarten im 
Laufe der Zeit nicht nur im Postverkehr, sondern im 
gesaJ?ten offentlichen Leben spielen wiirden. Die nicht 
amtlich, sondern von der Privatindustrie hergestellten 
Ansichtskarten wurden nicht von Anfang an von allen 
Postverwaltungen zugelassen; sie haben aber, freilich 
nur nach und nach, im Postverkehr von immer mehr 
Landern Eingang gefunden und schlieBlich Freiziigigkeit 
im gesamte!1 Bere.iche des WPV erlangt (s. Privatpost
karten). DIe AnslChtskarten haben auch vielfach zum 
ErlaB besonderer postalischer Vorschriften AnlaB ge
geben. So ist es der Ansichtskarte zu danken, daB 
schriftliche Mitteilungen, die urspriinglich nur auf der 
Riickseite der Postkarten zugelassen waren, im Aus
lands- und Inlandsverkehr auch auf der linken Halfte 
der Vorderseite der Postkarten zugelassen wurden. 
Haufig ~ind besondere Gebiihrenvorschriften zugunsten 
der AnslChtskarten erlassen; eine 801che Vorschrift ist 
auch in der VO zum WPVertr (s. d.) von Stockholm 
enthalten, wo bestimmt ist, daB auf den als Drucksachen 
zu versendenden Ansichtskarten und den einc besondere 
Art dcr Ansichtskarten bildenden Weihnachts- und Neu
jahrskarten gute Wiinsche u. dgl. mit hOchstens 5 Worten 
oder 5 Anfangsbuchstabcn der iiblichen Art hinzugefiigt 
werden diirfen. Eine Bestimmung des Begriffs der An
sichtskarten ist dabei nicht gegeben; dies zu beurteilen 
solI Sache des Aufgabelandes sein. 

In neuerer Zeit werden Ansichtskarten in einigen Lan
dern (Schweiz, Deutschland u. a.) auch von den Post
verwaltungen ausgegeben (s. Bildpostkarten). Her z 0 g. 

A,:,-stellungs~nwarter sind Inhaber des Anstellungs
schems, der dIe Anwartschaft auf eine Stelle des unteren 
Dienstes gibt. Der Schein ist durch das Mannschafts
versorgungsgesetz yom 31. 5. 1906 (RGBl S. 593) ein
gefiihrt worden; er wird jetzt nicht mehr verliehen. 

Anstellungsberechtigende Dienstzeit S. Dienstalter, 
Dienstzeiten. 

. Anstellungsgrundsiitze. Die Anstellung der Inhaber 
emes Versorgungsscheins (s. d.) im Zivildienst wird durch 
die Anstellungsgrundsatze geregelt. 

Ges.ehichte. Die in den friiheren Militarpensionsgesetzen den 
e~e!ll~hgen Soldaten gegebene Zusieherung einer Versorgung im 
ZlvIidJenst machte den EriaB von AB erforderlieh die erstmals in 
dem Militarpensionsgesetz yom 27. 6. 1871 (RGB! 'So 275) als yom 
Bundesrat zu erlassende Grundsatze in Aussieht gestellt worden 
,,:~ren. Die !lndgiiltige Fassung der Grundsatze hat sieh lange ver
z~ge~; erst 1m Jahre 1882 erteilte der Bundesrat den "Grundsatzen 
fur dle Besetzung der Subaltern- und Unterbeamtenstellen bei den 
Reichs- und Staatsbehiirden mit Militaranwartern" seine Zustim
mung. Die Einbeziehung weiterer Behiirden in die Grundsatze" 
schrieb Art. 12 des Reichsgesetzes yom 22. 5. 1893 CRGB! S. 171) 
vor; § 77 des Militarpensionsgesetzes wurde dahin geandert daB der 
Bundesrat allgemeine Grundsatze festzustellen habe, nach denen die 
Subaltern- und Unterbeamtenstellen bei den Reichs- Staats und 
Kommunalbe~6rd~n, . bei. den Invaliditats- und Altersv'ersicherungs
anstalte~ SOWle b.el standlscheI!- oder solchen Instituten, die ganz oder 
zum Tell aus Mitteln des RelChs, des Staates oder der Gemeinden 
unterhalten werden, vorzugsweise mit Inhabern des Zivilversorgungs
scheins (s. d.) (Militaranwartern) zu besetzen seien. Sehr langwierige 
Verhandlungen mit den Bundesregierungen fiihrten schlieBlich dazu 
daB der Bundesrat 1m Jahre 1899 den "Grundsatzen fiir die Be: 
setzung der Subaltern- und Unterbeamtenstellen bei den Kommunal
usw. BehOrden mit Militaranwartern" seine Zustimmung gab. 

Das Mannschaftsversorgungsgesetz Yom 31. 5. 1906 (RGBI 
S. 593) brachte !leue Bestimmungen iiber die Zivilversorgung. Danach 
erw~rben Kapltulanten den Anspruch auf den Zivilversorgungs
sc~em durch zw6lfjahrige Dienstzeit allgemein, bei kiirzerer Dienst
zelt dann, wenn sie wegen k6rperlicher Gebrechen im aktiven Dienst 
nicht mehr verwandt werden konnten und deshalb von der Militar
beh6rde entlll;s~en wurden. DeI!- nicht zu den Kapitulanten geh6ren
den UnterofflZleren und Gememen konnte auf ihren Antrag neben 
der Rente ein Anstellungsschein fiir den Unterbeamtendienst ver
liehen werden. V?raussetzung fiir alle drei Faile bildete Wiirdigkeit 
1l;nd ~rauchb~rkelt zum Beamten. Aus diesen Bestimmungen ergab 
sl.ch .eme Erganzung der Anstellungsgrundsatze von 1882 und 1899, 
die m nener Fassung am 1. 10. 1907 in Kraft traten. 

pie grundlegende Anderung des Versorgungswesens infolge des 
Kneges 1914/18 fiihrte auch zu einer v611igen Umgestaltung der 
An~tellungsgrundsatze, die unterm 26.7. 1922 mit Zustimmung des 
Re~chsrats und eines aus 28 Mitgliedern bestehenden Ausschusses des 
RelChstags Yom Reichsminister des Iunern erlassen worden sind 
(RGBI I 1923 Nr. 61). 

. Re.cht. J?ie Anstellungsgrundsatze sind als eine ver
bmdhche. relOhsrechtliche Verordnung anzusehen. 

AUSWIrkung. Welche Versorgungsscheine zur An
steHung im Zivildienst berechtigen, dariiber S. Ver
sorg~ngsanwarter. Die Anwartschaft der Anstellungs
anwarter (Inhaber des Anstellungsscheins) ist bei allen 
Verwaltungen eingeschrankt. Bei der DRP sind nur 
Eingangsstellen des unteren Dienstes (der Besoldungs
gruppen II und III) den Anstellungsanwartern vor
behalte~. D.en eigentlichen Versorgungsanwartern stehen 
auch dIe Emgangsstellen des einfachen mittleren und 
des gehobenen mittleren Dienstes offen. Als Eingangs
s~e~en gelten solche Stellen, in denen der Dienstanfanger 
dIe 1m Aufbau der Besoldungsgruppen fiir die betreffende 
~aufbahn vorgesehene erste planmaBige Anstellung 
f~ndet. In welchem Umfange die Stellen den Inhabern 
emes Versorgungsscheins vorbehalten sind wird durch 
da~ Stellenverzeichnis festgesetzt, das fiir die einzelnen 
RelOhsverwaltungen im Reichsministerialblatt veroffent
licht wir~. Die Bewerbungen der Anwarter sind in 
B:werb~rlisten einzutragen. Die Reihenfolge in diesen 
I:~sten 1St fiir die Einberufung maBgebend. In jede 
funfte vorbe~a~tene S~elle solI ein bereits vorgemerkter 
Schwerbeschadlgter emberufen werden. Unbeschadet 
dieser Bestimmung ist den Landesangehorigen in der 
R~gel der Vorzug zu geben. Offene Stellen, fiir die 
~eme . Bewerber vorgemerkt sind, werden, soweit es 
slOh mcht um Stellen handelt, fiir die besondere wissen
schaftliche oder technische oder kaufmannische Kennt
nis~e gef?r~ert werden, von der Anstellungsbehorde dem 
~elChs?Imlste~ des Innern angemeldet, der ihre Ver
offentlichung III den Anstellungsnachrichten veranlaBt 
(s. ~usschre~bung offener Stellen fiir Versorgungs
anwarter). Em Versorgungsanwarter kann zunachst auf 
Probe angestellt oder vor der Anstellung zu einer Probe
dienstleistung einberufen werden. Der erste Fall tritt 
b.ei d~r DRP hinsichtlich der Stellen des unteren Dienstes 
em; III den Stellen des einfachen mittleren Dienstes 
dauert die Probedienstleistung ein Jahr, in den Stellen 
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des gehobenen mittleren Dienstes drei Jahre (in den 
Stellen des gehobenen mittleren technischen Dienstes 
zwei Jahre). 

Es muB sorgfintig iiberwacht werden, daB den Ver· 
sorgungsanwartern die ihnen vorbehaltenen Stellen auch 
wirklich bereitgestellt werden. Der Nachweis der ord. 
nungsmaBigen Besetzung ist durch Nachweisungen zu 
fiihren, die in bestimmten Fristen dem Reichsminister 
des Innern zuzufertigen sind. Fiir die DRP ist der 
Einsendungszeitpunkt auf den 1. 4. jedes Jahres fest· 
gesetzt (Nachweis fiir das vorhergegangene Kalender· 
jahr). 

Die strenge Vorschrift iiber die Wahrung des Anteil· 
verhaltnisses gilt hinsichtlich der Beamtenstellen nur 
fiir die planmaBigen Stellen. Damit sie aber durch· 
gefiihrt werden kann, sollen die Verwaltungen, wenn 
der planmaBigen Eingangsstelle nach den Laufbahn· 
vorschriften (s. Beamtenlaufbahnen bei der Post) ein 
auBerplanmaBiges Dienstverhaltnis voranzugehen hat, 
schon bei der Annahme von Anwartern beriicksichtigen, 
daB bei der spateren planmaBigen Anstellung das vor· 
geschriebene Anteilverhiiltnis gewahrt wird; im iibrigen 
werden die Anstellungsgrundsatze auch hier angewandt. 

Sehriftwesen. DVZ 1926 S. 369ff. Ribbe. 

Anstellnngsnaehriehten s. Ausschreibung offener Stel· 
len ftir Versorgungsanwarter 

Antrage auf Naehsendung von P?stsendungen und 
Zahlungsanweisungen (s. d.) der PSchA. Hierfiir werden 
besondere Vordrucke ·.hergestellt und unentgeltlich abo 
gegeben. Sie enthalten die Angabe der bisherigen Auf· 
schrift, Zeitpunkt des Beginns und der Dauer der Nach· 
sendung, neue Anschrift, Unterschrift des Antrag· 
stellers usw. 

Antwortseheine werden in den WeltpostvereinsUi,ndern 
zu dem Zweck ausgegeben, im Verkenr mit andern 
Landern die Vorausbezahlung der Gebiihr ftir 
Antwortbriefe zu ermoglichen. 

I. Geschlchte. Nachdem sich der schon auf dem Postkongre13 
in Bern (1874) aufgetauehte Gedanke der Ausgabe von Weltpost· 
wertzeiehen (s. d.), d. h. von Postwertzeiehen, die im gesamten 
Gebiete des Weltpostvereins Giiltigkeit hatten, als unausfiihrbar 
erwiesen hatte, hat sieh der Postkongre13 in Rom (1906) mit der 
Frage besehaftigt, ob sieh nieht im Verkehr von Land zu Land 
wenigstens die Vorausbezahlung der Gebiihr fiir Antwortbriefe 
ermogliehen lasse. Zu dem Zweek wurden VorschHige versehiedenster 
Art gemacht: Es sonten Antwortfreimarken, Kartenbriefe mit 
Antwort, Umsehlage mit Antwortfreimarke, Antwortscheine in ver· 
sehiedenen Werten, die in die Briefe einzulegen seien, ausgegeben 
werden; auch wurde angeregt, in jedem Lande Freimarken der 
wichtigsten Lander zum Verkauf zu stellen; ein andrer Vorschlag 
wonte die Postverwaltungen verpfliehten, Freimarken andrer Lander 
gegen Landespostwertzeiehen umzutauschen. Man einigte sieh 
sehIie13lich auf die Ausgabe von Antwortseheinen, aber nur in einem 
Wert, namlieh im Werte der Gebiihr flir einen einfaehen Auslands· 
brief. Die Benutzung der Antwortseheine ist so gedaeht, daB der· 
jenige, der die Gebiihr fiir einen Antwortschein vorausbezahlen 
will, einen Antwortschein kauft und diesen in seinen Brief einlegt. 
Sache des Empfiingers dieses Briefes ist es daun, den Antwortschein 
bei einer P Anst seines Landes gegen Landesfreimarken im Werte 
der Gebiihr flir einen eiufachen Auslandsbrief einzutauschen und 
die erhaltenen Freimarken zur Freimachung seines Antwortbriefes 
zu beniitzen. Die Postkongresse in Madrid (1920) und Stockholm 
(1924) haben die Einrichtung der Antwortscheine aufrechterhalten. 

II. Recht. Die Antwortscheine sollen in allen Ver· 
einslandern ausgegeben werden; doch sind laut SchluB· 
protokoll zum WPVertr die Postverwaltungen berechtigt, 
sich mit dem Vertrieb von Antwortscheinen nicht zu 
befassen. Zum Umtausch von Antwortscheinen aus 
andern Landern sind aIle Postverwaltungen verpflichtet; 
diese Verpflichtung gilt jedoch laut SChluBprotokoll 
nicht fiir Persien und Uruguay. Aile Verwaltungen 
konnen die Zahl der Antwortscheine, die der namlichen 
Person an einem Tage verkauft oder umgetauscht 
werden, beschranken. Verkauf der Antwortscheine zu 
einem Preis, der mindestens 40 ets. oder deren Gegen. 
wert in der Wahrung des Landes. das den Schein aus· 
giht, betragen muB; Umtausch muB vor Ablauf des 
auf die Ausgabe folgenden 6. Monats erfolgen. Her· 
steHung der Antwortscheine durch das Internationale 

Bureau des WPV. Abrechnung zwischen den Post· 
verwaltungen iiber die Antwortscheine in der Regel 
jahrlich, und zwar derart, daB die Verwaltungen die 
Stiickzahl der gegenseitig in Tausch genommenen Ant· 
wortscheine feststellen und die Zahlen dem Inter· 
nationalen Bureau mitteilen, worauf dieses die Jahres· 
abrechnung aufstellt. Die Abrechnung unterbleibt aber, 
wenn die Schuld einer Verwaltung gegentiber einer 
anderen im Jahr nicht tiber 25 Fr. betragt. Wenn die 
Verwaltungen es wiinschen, konnen sie tiber die Ant· 
wortscheine auch ohne Inanspruchnahme des Inter· 
nationalen Bureaus abrechnen. 

Sehriftwesen. Meyer·Herzog S.61ff. Herzog. 

Anweisung iiber das Veriahren, betr. die postamtliehe 
Bestellung von Briefen mit Zustellungsurkunde s. Post· 
zustellungswesen 

Anweisung zur Ansfiihrung von Leistungszahlungen 
bei den VIs. Leistungszahlverfahren 

Anzahlungen s. Abschlagszahlungen 
Anzeigepfliehtige Wertsendungen s. Wertangabe, Sen· 

dungen mit hoher -
Arbeiter. 1m Betriebe der DRP werden neben den 

Beamten und Angestellten (s. d.) auch Arbeiter be· 
schiiftigt. Ihr Verhiiltnis zur arbeitgebenden Verwaltung 
ist ein Dienstverhiiltnis rein privatrechtlicher Natur; 
ihr Tatigkeitsgebiet liegt im allgemeinen und in der 
Hauptsache im Bereic~~ der kOrperlichen und rein 
mechanischen Arbeit. Uber den Gegensatz in dieser 
und in rechtlicher Beziehung zu den Angestellten und 
Beamten s. Angestellte. 

Die Grundlage fiir das Arbeitsverhaltnis und fiir den 
Einzelarbeitsvertrag bildet der Tarifvertrag yom 31. 3. 
1924 (s. Tarifvertrage). 

Entsprechend ihrer Tatigkeit und ihrer Vorbildung 
werden die Arbeiter hinsichtlich der Entlohnung nach 
dem Lohngruppenverzeichnis (AnI. 3 des genannten 
Tarifvertrags) in 8 Lohngruppen eingeteilt, und zwar 
gehOren, mit der hOchstbezahlten beginnend, 

zur Lohngruppe I: die Vorhandwerker, die selb· 
standigen Feuerschmiede mit einem oder mehreren 
Hellern, die Telegraphenaufsichtsmechaniker (nur in 
Bayern), die Schirrmeister beim Postfuhramt (s. d.) und 
die Stellvertreter von Werkmeistern, Werkfiihrern, 
Schirrmeistern und Vorhandwerkern; d. s. also mit voller 
Selbstandigkeit arbeitende und eine bestimmte Arbeits· 
gruppe verantwortlich leitende, besonders geschickte 
Handwerker; 

zur Lohngruppe II: Handwerker, die standig und 
vorwiegend mit folgenden Arbeiten beschiiftigt werden: 
a) Anfertigung und Unterhaltung von Modellen, b) auto· 
genen und elektrischen SchweiB· und Schneidearbeiten 
bei handwerksmaBiger Vorbildung, c) Anfertigung und 
Unterhaltung hochwertiger Werkzeuge, ferner Motor· 
schlosser, selbstandige Karosseriebauer, selbstandige 
Feuerschmiede, selbstandige Schlosser am Bremsstand, 
Feinmechaniker, Hufschmiede beim Postfuhramt; d. s. 
also qualifizierte Handwerker; 

zur Lohngruppe III: alle iibrigen Handwerker mit 
I handwerksmaBiger Vorbildung; dazu gehOren auch Tele· 

graphenbauhandwerker, Kraftwagenfiihrer (s. d.), Ma· 
schinisten, Dampfkesselheizer, Gas·, Wasserleitungs. und 
Heizungsmonteure; 

zur Lohngruppe IV: Vorarbeiter, soweit sie nicht 
Handwerker sind, von angelernten Arbeitern; 

zur Lohngruppe V: Angelernte Arbeiter. Dazu 
gehOren Telegraphenarbeiter (nach Vollendung des 
1. Dienstjahres), Vorarbeiter von ungelernten Arbeitern, 
Arbeiter in den Stangenzubereitungsanstalten, Schar· 
werker, Arbeiter bei den Telegraphenzeugamtern, in den 
Werkstatten, Batterieladestellen und beim Telegraphen. 
technischen Reichsamt in Berlin, Drucker bei den 
PSch.A sowie Kraftwagenfiihrer und Dampfkesselheizer, 
soweit sie nicht handwerksmaBig vorgebildet sind; 
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zur Lohngruppe VI: die Posthelfer, die Telegraphen. 
hilfsarbeiter (Telegraphenarbeiter im 1. Dienstjahr), die 
nicht angelernten Zeugamts·Werkstatten.Lagerarbeiter 
und Drucker bei den PSchA, die Magazinarbeiter in den 
Kraftwagenwerkstatten, denen die Ausgabe von Geraten 
usw. obliegt, die Kutscher (Gespannfiihrer); 

zur Lohngruppe VII: die iibrigen Magazinarbeiter 
in den Kraftwagenwerkstatten, die Werkstatten- und 
Hofreiniger, Ofenheizer, Badewarter; Lampenreiniger, 
Hausdiener, Torwachter, Nachtwachter und Bauwachter; 

z ur Lohngru ppe VIII: die Reinmache-, Putz-, 
Kleiderablage- und Wartefrauen. 
.. Hinsichtlich ihrer Beschaftigungsweise (Arbeitszeit, 
Uberzeitarbeit, Sonntags- und Feiertagsarbeit, Nacht
arbeit) sind die Arbeiter verschieden zu behandeln, je 
nachdem, ob sie 

a) im Telegraphenbau oder bei den selbstandigen 
Werkstatten oder 

b) im Betriebs- oder Verwaltungdienst 
tatig sind (vgL §§ 3-7 des Tarifvertrags). 

Uber die nicht durch Tarifvertrag geregelten dienst
lichen Verhaltnisse der Arbeiter, insbesondere iiber die 
auBeren Beziehungen zu Vorgesetzten, Mitarbeitern und 
Publikum sowie iiber die allgemeinen und besonderen 
Dienstpflichten (z. B. Verpflichtung, Schweigepflicht) 
enthalt die Arbeitsordnung vom 18. 11. 1921 Naheres. 

Lucke. 
Arbeiteraussehiisse s. Betriebsvertretungen 
Arbeitereinstellung ist durch die im § 2 des Tarif

vertrags enthaltenen Richtlinien geregelt (s. Tarifver
trage). Abgesehen von pliitzlichem Bedarf und soweit 
geeignete Kriegsbeschadigte nicht vorgemerkt oder ge
priifte Anwiirter fiir den unteren Beamtendienst oder 
bereits bei der DRP beschaftigt gewesene geeignete Be
werber nicht vorhanden sind, beziehen die Dienststellen 
die Arbeiter durch Vermittlung eines iiffentlichen Ar
beitsnachweises (s. Arbeitsnachweis), wenn dieser bereit 
und in der Lage ist, den besonderen Anforderungen der 
DRP zu entsprechen. 

Als "pliitzlicher" Bedarf gilt dabei ein Bedarf, der 
unvorgesehen auftritt und binnen 24 Stunden gedeckt 
werden muB. In die Frist hineinfallende Sonn- und 
Feiertage sind hierbei nicht mitzurechnen. Wenn ein 
iiffentlicher Arbeitsnachweis am Sitz der iirtlichen 
Dienststelle nicht vorhanden oder nicht bereit und in 
der Lage ist, den besonderen Anforderungen der DRP 
zu entsprechen, so regelt die Dienststelle die Beschaffung 
der Arbeiter unter Mitwirkung der iirtlichen Arbeiter
vertretung (s. Betriebsvertretungen). 

Die Arbeiter werden durch die iirtliche Dienststelle 
(VA, Werkstatte usw.) eingestellt. 

Die Einstellung eines Arbeitnehmers darf nicht von 
seiner politischen, militarischen, konfessionellen oder 
gewerkschaftlichen Betatigung, von der Zugehiirigkeit 
oder Nichtzugehiirigkeit zu einem politischen, konfessio
nellen oder beruflichen Verein oder einem militarischen 
Verband abhangig gemacht werden. 

Die Bewerber miissen unbescholten und, wenn sie 
zuletzt im Reichs- oder Staatsdienst beschaftigt waren, 
aus diesem Dienstverhiiltnis ohne Vertragsverletzung 
ausgeschieden sein. Minderjahrige Personen miissen 
mit einem Arbeitsbuch versehen sein, das der Arbeit
geber bei der Annahme des Arbeiters einzufordern, zu 
verwahren, auf amtliches Verlangen vorzulegen und 
nach Liisung des Arbeitsverhaltnisses wieder auszuhan
digen hat. 

Dariiber, daB der Bewerber den Anforderungen ent
spricht, hat die annehmende Stelle, soweit sie nicht auf 
andre Weise unterrichten kann, schriftliche Zeugnisse 
zu fordern. In Urschrift eingereichte Arbeitszeugnisse 
sind dem Arbeitnehmer binnen 4 Wochen zuriickzugeben. 

Jede Einstellung von Arbeiteru ist der iirtlichen 
Arbeitervertretung spatestens einen Tag nach der Ein
stellung mitzuteilen. 

Handwiirterbuch des Postwesens. 

Uber die besonderen Anforderungen (Altersgrenzen, 
berufliche Vorbildung usw.) je nach der Art der Tatig
keit (Posthilfskrafte, Telegraphenarbeiter, Arbeiter in 
den Werkstatten und Kraftwagenfiihrer) sind in den 
Richtlinien weitere Bestimmungen enthalten. 

Arbeiterrate s. Betriebsvertretungen 
ArbeitsaussehuB des Weltpostvereins heiBt ein yom 

PostkongreB in Stockholm (1924) eingesetzter AusschuB 
von 14 Verwaltungen (darunter Deutschland), dem die 
Aufgabe zugewiesen ist, zu priifen, welche Mittel und 
Wege geeignet sind, die Arbeit der Postkongresse zu 
erleichtern und zu beschleunigen. Das Ergebnis der 
Priifung solI den Vereinsverwaltungen so zeitig zur Ent
scheidung vorgelegt werden, daB es bereits auf dem 
nachsten PostkongreB (1929 in London) in Wirksamkeit 
treten kann. Zu dem Zweck darf der Ausschu.13 aUe ihm 
gut scheinenden Vorschlage machen. Diese Vorschlage 
treten in Kraft, wenn sie die Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen erhalten. Das Internationale Bureau des WPV 
(s. d.) nimmt die Kanzleiarbeiten dieses Ausschusses 
wahr. Der Direktor des Bureaus nimmt an den Bera
tungen des Ausschusses teiL 

Arbeitsgemeinsehaft der Reiehs-Post- und Telegraphen
beamten s. Reichsarbeitsgemeinschaft undBeamtenbeirat. 

Arbeitsnaehweis vermittelt die Deckung des Bedarfs 
an Arbeitskraften (Arbeiter und Angestellte) nach den 
Grundsatzen wirtschaftlicher ZweckmaJ3igkeit und so
zialer Gercchtigkeit. 

Geschichte. Die Arbeitsnachweisfrage steht in engstem Zu
sammenhang mit der Entwicklung Deutschlands vom klein
biirgerlichen Landwirtschafts- und Handwerkerstaat ZUlU Industrie
und Handelsstaat_ Zuerst sind gewisse Formen des Arbeitsnachweis
wesens bei den Innungen festzustellen. Auch bei den Arbeitnehmer
verbanden und bei den Verbanden der kaufmannischen Angestellten 
tauchen Arbeitsnachweise friih auf; ihre Zahl und Bedeutung wuchs 
mit dem Erstarken der Gewerkschaften. Auf der Arbeitgeberseite 
setzte die Arbeitsnachweisbewegung spater ein. Diese Entwicklung 
und das Geprage der Arbeitsnachweise als Einrichtung einzeiner 
NutznieBergruppen verhinderte naturgemaB eine sachgemaBe ein
heitliche Durchiiihrung der Arbeitsvermittlung. Einen erheblichen 
Schritt vorwarts bedeuteten die von iiffentlichen Korperschaften 
eingerichteten Arbeitsnachweise, insbesondere die auf gemeindlicher 
Grundlage, die sich nach und nach zu Kreisarbeitsnachweisen und 
Arbeitsnachweisverbanden entwickelten und schlieBlich mit der 
Griindung des Verbandes Deutscher Arbeitsnachweise in Berlin im 
Jahre 1898 zu einem gewissen Abschlusse fiihrten. Die vollstandige 
UmwiUzung auf dem Arbeitsmarkt wahrend des Krieges und der 
Demobilmachung lieB die Notwendigkeit einer einheitlichen und 
planmaBigen Ordnung des Arbeitsnachweises mehr als bisher erkennen 
und fiihrte schon im August 1914 zur Schaffung der "Reichs
zentrale fiir Arbeitsnachweise" beim Reichsamt des Innern 
die allerdings nicht den gewiinschten ErfoJg brachte. Nach der 
StaatsumwaIzung versuchte die Regierung den Arbeitsmarkt durch 
die Verordnung iiber Arbeitsnachweise vom 9.12.1918 (RGBJ 
s. 1421) zu regeIn, der sich die Verordnung iiber die Pflicht der Arbeit
geber zur Anmeldung eines Bedarfs an Arbeitnehmern vom 17. 2. 1919 
(RGBI s. 201) anschioB. 

Die unmittelbaren Bediirinisse und Note, namentlich in den Brenn
punkten der Arbeitsiosigkeit, haben die Entwicklung des Arbeits
nachweisgedankens beschJeunlgt; aile Beteiligten, Reich, Staat und 
Gemeinden, wie Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben die Not
wendigkeit eines einheitlichen und Ieistungsfii.higen offentlichen 
Arbeitsnachweises klar erkannt. Die Entwicklung driingte mehr und 
mehr zu einem einheitlichen AbschiuB durch eine reichsgesetzliche 
RegJung, die ja auch im Art. 7 Ziffer 9 der Reichsverfassung yom 
11. 8. 1919 schon vorgesehen war. 

Recht. Die RegeIung des Arbeitsnachweises fand 
ih,en Abschlu.13 im Arbeitsnachweisgesetz yom 22. 7. 
1922 (RGBI I S. 657), das einige Anderungen durch die 
Verordnung vom 30. 10. 1923 (RGBlI S. 1065) erfahren 
hat. 

Das Gesetz schafft drei Stufen des Arbeitsnachweises 
unter der gemeinschaftlichen Bezeichnung "Arbeits
nachweisamter", und zwar die iiffentlichen Arbeitsnach
weise, die Landesamter fiir Arbeitsvermittlung und das 
Reichsamt fiir Arbeitsvermittlung. 

Dem iiffentlichen Arbeitsnachweise liegt die 
Arbeitsvermittlung von Arbeitern und AngesteUten 
sowie die Mitwirkung bei der Durchfiihrung von gesetz
lichen UnterstiitzungsmaBnahmen fiir Arbeitslose ob. 
Die von Gemeinden oder Gemeindeverbanden unter
haltenen Arbeitsnachweise sind in iiffentliche Arbeits
nachweise zu iiberfiihren. Fiir jeden offentlichen Ar-
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beitsnachweis ist ein VerwaltungsausschuB zu bilden 
(Vorsitzender des Arbeitsnachweises und je 3 Arbeit-
geber und Arbeitnehmer als Beisitzer). . 

Die Landesamter fiir Arbeitsvermittlung sind 
me fachlichen Aufsichts- und Beschwerdestellen gegen
iiber den offentlichen Arbeitsnachweisen; sie werden fiir 
Lander, Provinzen usw. durch die oberste Landes· 
behorde errichtet. Fiir jedes Landesamt ist ein Verwal· 
tungsausschuB, bestehend aus einem Vorsitzenden und 
mindestens je 4 Arbeitnehmern, Arbeitgebern und Ver
tretern der Errichtungsgemeinden, zu bilden. 

Das Reichsamt fiir Arbeitsvermittlung fiihrt 
im Einvernehmen mit den obersten Landesbehorden 
die fachliche Aufsicht iiber die Durchfiihrung des Ge
setzes. Es ist fiir das Gebiet des Deutschen Reichs 
errichtet und hat seinen Sitz in Berlin. Die Aufsicht 
iiber das Reichsamt fiihrt der Reichsarbeitsminister. 
FUr das Reichsamt wird ein Verwaltungsrat gebildet, 
bestehend aus dem Prasidenten und mindestens je 
4 Vertretern der offentlichen Korperschaften der Arbeit
nehmer und Arbeitgeber. 

Die gewerbsmaBige Stellenvermittlung ist mit Wir
kung yom 1. 1. 1931 verbbten. 

Die Vermittlungstatigkeit der o££entlichen Arbeits
nachweise ist fiir Arbeitnehmer und Arbeitgeber unent
geltlich. Die Vermittlung hat unparteiisch und ohnc 
Riicksicht auf die Zugehorigkeit zu einer Vereinigung 
zu erfolgen. Dabei sind einerseits die besonderen Ver
haltnisse der freien Arbeitspliitze, anderseits die bernf
liche und korperliche Eignung sowie die personlichen 
und. Familienverhiiltnisse und die Dauer der Arbeits
losigkeit des Bewerbers zu beriicksichtigen. Soweit der 
AbschluB eines Atbeitsvertrags gegen die im Beruf 
ortsiiblichen Mindestlohnsiitze verstoBt, hat der offent
liche Arbeitsnachweis eine Vermittlung abzulehnen. 

Ein Benutzungszwang, d. h. die Verpflichtung, offcne 
Stellen nur durch den Arbeitsnachweis zu besetzen, 
besteht . nicht. 

Die naheren Bestimmungen iiber die Benutzung des 
Arbeitsnachweises bei Einstellung von Arbeitern im 
Bereiche der, DRP enthiilt der Tarifvertrag (s. Tarif-
vertrage und. Arbeitereinstellung). Lucke. 

Arbeitsordnung regelt die dienstlichen Verhiiltnisse der 
bei der: DRP beschaftigten Arbeitnehmer, soweit dies 
nicht durch den Tarifvertrag (s. Tarifvertriige) geschieht. 
Die jetzt giiltige.Arbeitsordnung fiir die Arbeiter 
im Bereiche der DRP yom 18. 11. 1921 (Amtsblatt 
Nr.· 41 v. 1921) erstreckt sich auf alle Arbeiter (Post-, 
Telegraphen-, Werkstiitten- usw.-Arbeiter), nicht aber 
.auf .die Angesteliten. 

Geschichte. Bis zur Schaffung der jetzigen Arbeitsordnung 
bestand eine solche nur fiir die Arbeiter im Bereiche der Telegraphie, 
·und zwar 

a) fiir das alte Reichspostgebiet die "Ordnung fiir die bei dem 
·Neubau und der Unterhaltung von Telegraphen- und Fernsprech
. anlagen, bei den Stangenzubereitungsanstalten, den Telegraphen
zeugamtern und der Telegraphen-Apparatwerkstatt besch;Htigten 

.Arbeiter" vom Dezember 1905; 
b) fiir den Bereich der Bayrischen Telegraphenverwaltung die 

."Arbeitsordnung" vom 29. 7. 1910: 
c) fiir Wiirttemberg die "Arbeitsordnung fiir die Telegraphen

arbeiter" vom 15. 2. 1911 und die "Arbeitsordnung fiir die Mechaniker 
und sonstigen Arbeiter der Telegraphenwerkstlitte" vom 1. 12. 1911. 

Recht. GemiiB § SO des Betriebsriitegesetz€s muBten 
.Arbeitsordnungen, die vor dem 1. 1. 1919 erIassen waren, 
durch neue Arbeitsordnungen ersetzt werden. Dem
gemiiB wurde, entsprechend den Vorschriften des Be
triebsrategesetzes (§ 7S) und auf Grund der Verordnung 
yom 30. 4. 1920 (RGBl S. 902), zwischen dem RPM und 
dem Zentralbetriebsrat (s. Betriebsvertretungen) die 
neue Arbeitsordnung vereinbart, die nunmehr fiir aIle 
Arbeiter der DRP rechtsverbindlich ist und sich auf das 
ganze Gebiet der DRP erstreckt. 

. Der Tarifvertrag hat den Vorrang vor der Arbeits
ordnung; an Stelle abweichender Bes~immungen der 
Arbeitsordnung - etwa bei spiiteren Anderungen des 

Tarifvertrags - treten rechtswirksam ohne weiteres die 
entsprechenden Bestimmungen des Tarifvertrags. 

Betrie b. Da die wichtigsten Fragen des Arbeits
verhaltnisses bereits durch den Tarifvertrag yom 31. 3. 
1924 (s. Tarifvertrage) geregelt sind, verbleiben fiir die 
Regelung durch die Arbeitsordnung in der Hauptsache 
nur die iiuBeren Beziehungen zu Vorgesetzten, Mit
arbeitern und Publikum sowie die allgemeinen und die 
besonderen Dienstpflichten. Die wichtigsten Bestim
mungen der Arbeitsordnung betreffen also die Schweige
pflicht, die Zuweisung der Dienstgeschiifte, die Be
endigung des Arbeitsverhiiltniss€s (Ausstellung von 
Zeugnissen), die Dienstpflichten, die strafrechtliche 
Stellung der Posthelfer, Sicherheitsvorkehrungen, Ver
kehr mit den Postbenutzern, die Kleidung, Rauchen im 
Dienst, Arbeitversiiumnis (durch Krankheit usw.), Ver
hiingung von Ordnungsstrafen, Unfallverhiitungsvor
schriften, Nebenbeschiiftigung, Kontrolivorschriften usw. 

Lucke. 
Arbeitszeit der bei der DRP beschiiftigten Arbeit

nehmer (Arbeiter und Angestellten) richtet sich nach 
den Bestimmungen der in Betracht kommenden Tarif
vertriige (s. Tarifvertriige). 

Geschichte. Bis zur Staatsumwlilzung bestanden gesetzliche 
Vorschriften iiber die Regelung der Arbeitszeit nicht, abgesehen von 
der Festsetzung eines Hiichstarbeitstages fiir Kinder, fiir Jugendliche 
von 14-16 Jahren und fiir Arbeiterinnen Bowie der Moglichkeit, fiir· 
solche Betriebe, in denen durch iibermliBige Dauer der tliglichen 
Arbeitszeit die Gesundheit der Arbeiter geflihrdet wird, die Dauer 
der tligJichen Arbeit durch die BehOrde zu regeln (Gewerbeordnung 
§ 12Of., §§ 134i-139d). Da auch tarifvertragJiche Regelungen des 
Arbeitsverhaltnisses bis dahin nur in ganz verschwindendem MaBe· 
bestanden, war die Regelung der Arbeitszeit Gegenstand des Einzel
arbeitsvertrags. Dementsprechend war die Arbeitszeit der bei der DRP 
beschliftigten Arbeitnehmer je nach den Anforderungen der einzeJnen 
Betriebe oder nach den besonderen ortlichen Verhliltnissen festgesetzt. 
1m Telegraphenbaudienst und bei den selbstlindigen Werkstlitten 
betrug die Arbeitszeit im allgemeinen 10 Stunden werktligJich, im 
Telegraphenbaudienst wurde sie je nach der Witterung im Winter 
entsprechend gekiirzt. Bei den Arbeitern im Betriebs- und Ver
waltungsdienst sowie bei den Angestellten entsprach im allgemeinen die 
Arbeitszeit der Dienstzeit der in den gleichen ~etrieben beschiiftigten 
Beamten, d. h. sie bewegte sich nach den von der obersten Reichs
behorde herausgegebenen Grundslitzen je nach der Eigenart und 
Beschwerlichkeit des Dienstes in den Grenzen vou 42 bis 60 Stunden 
';Yochentlich. Die Staatsumwalzung brachte hierin eine grundlegende 
Anderung. 

Recht. 1m AnschluB an den "Aufruf an das Deutsche 
Volk" des Rates der Volksbeauftragten yom 12. 11. 1915 
(RGBl S. 1303) und an die unter dem 15. 11. 1915 zwi· 
schen den groBen Verbiinden der Unternehmer und den 
Spitzenverbiinden der gewerkschaftlichen Arbeitnehmer
vereinigungen getroffene Vereinbarung erlieB das Reichs
amt fiir die wirtschaftliche Demobilmachung die "An
ordnung iiber die Regelung der Arbeitszeit gewerblicher 
Arbeiter" yom 23. 11. 1915 (RGBl S. 1334), in der "der 
achtstiindige Maximalarbeitstag" festgesetzt wurde, 
Eine entsprechende Regelung fiir die Angestellten er
folgte durch die "Verordnung iiber die Regelung del' 
Arbeitszeit der Angestellten wahrend der wirtschaft
lichen Demobilmachung" vom IS. 3. 1919 (RGBl S. 315) . 

Obwohl der Betrieb der DRP nach deutschem Recht 
nicht als Gewerbebetrieb anzusehen ist, wurden nach 
Ziffer I der erstgenannten Anordnung auch die Arbeiter 
in den Betrieben des Reichs usw. unter sie gestellt. 

Die Giiltigkeit der genannten Verordnungen, die nach 
der Verordnung yom IS. 2. 1921 (RGBl S. IS9) iiber die 
Beendigung der wirtschaftlichen Demobilmachung am 
31. 3. 1922 auBer Kraft getreten waren, wurde durch 
verschiedene Gesetze - yom 30.3. 1922 (RGBl S. 2S5). 
yom 26. 10. 1922 (RGBl I s. S02) und yom 23.3.1922. 
(RGBl I S.215) - immer wieder, zuletzt bis 17. II. 
1923, verIangert. 

Die durch mehrfache Vorlage von Gesetzentwiirfen 
sich auswirkenden Versuche der Reichsregierung, die· 
im Verordnungswege geschaffene vorliiufige Regelung 
durch endgiiltige gesetzliche Regelung zu ersetzen. 
schlugen fehl, weil die Durchberatung und Verabschie
dung infolge der politischen Entwicklung nicht zum 
Ziele fiihrte. 
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Um die durch die .Aufhebung der Verordnungen ent
standene Lticke auszuftillen, beschloB das Reichskabinett 
schlieBlich auf Grund des zweiten Ermachtigungsgesetzes 
yom 8. 12. 1923 (RGBlI S. 1179) die "Verordnung tiber 
die .Arbeitszeit" yom 21. 12. 1923 (RGBI I S. 1249), und 
zwar ausdrticklich vorbehaltlich einer spateren end
gtiltigen Regelung. Durch diese Verordnung erhielten 
die "Anordnung" yom Jahre 1918 und die Verordnung 
yom Jahre 1919 (s. oben) von neuem Gesetzeskraft. 
Insbesondere wurde festgesetzt, daB die regelmaBige 
werktagliche .Arbeitszeit die Dauer von acht 
Stunden nicht tiberschreiten soll (§ 1). 

Die sonstigen wesentlichen Bestimmungen der Ver
ordnung sind: 

Die .Arbeitnehmer dtirfen nach AnhOrung der gesetz
lichen Betriebsvertretung tiber die vorgeschriebenc 
Hochstarbeitszeit hinaus an 30 der Wahl des .Arbeit
gebers tiberlassenen Tagen mit Mehrarbeit bis zu zwei 
Stunden beschiiftigt werden (§ 3); 

fUr Vor- und SchluBarbeiten kann die fiir den Gcsamt
betrieb zulassige Dauer der .Arbeitszeit nach AnhOrung 
der gesetzlichen Betriebsvertretung fUr weibliche und 
jugendliche .Arbeitnehmer um hOchstens 1 Stunde, fUr 
mannliche .Arbeitnehmer tiber 16 Jahre um hOchstens 
2 Stunden taglich tiberschritten werden (§ 4); 

wird durch Tarifvertrag die .Arbeitszeit tiber die im 
§ 1 festgesetzten Grenzen ausgedehnt, so gelten £tir die 
Beschiiftigung der Arbeitnehmer, ftir die der Tarif
vertrag verbindlich ist, dessen Bestimmungen an Stelle 
der Vorschriften des § 1 (§ 5); 

fUr Gewerbezweige oder Gruppen von .Arbeitern, die 
unter besonderen Gefahren ftir Leben und Gesundheit 
arbeiten, insbesondere £tiE .Arbeiter im Steinkohlenberg
bau unter Tage, ist die Uberschreitung der im § 1 fest
gesetzten Hochstarbeitszeit nur zulassig, wenn sie aus 
GrUnden des Gemeinwohls dringend erforderlich ist. 
Ftir welche Gewerbezweige oder Gruppen von .Arbeitern 
diese Beschrankung gilt, bestimmt der Reichsarbeits
minister (§ 7); 

die Arbeitszeit darf auch bei Anwendung der an
gegebenen .Ausna.~me 10 Stunden taglich nicht tiber
schreiten; eine Uberschreitung dieser Grenze ist im 
FaIle des § 7 tiberhaupt nicht und sonst nur aus dringen
den Grtinden des Gemeinwohls zulassig (§ 9); 

die nach der Verordnung sich ergebenden Beschran
kungen der Arbeitszeit finden keine Anwendung auf 
voriibergehende .Arbeiten, die in Notfallen oder zur 
Verhtitung des Verderbes von Rohstoffen oder des Min· 
lingens von Arbeitserzeugnissen unverziiglich vor
genommen werden mtissen (§ 10). 

§ 11 enthalt Strafbestimmungen fiir Zuwiderhandelnde 
gegen die Vorschriften der Verordnung. 

Fiir Betriebe und Verwaltungen des Reichs und der 
Lander sowie ftir die Verwaltungen der Gemeinden und 
Gemeindeverbiinde steht die Austibung der durch die 
Verordnung dem Reichsarbeitsminister oder andern 
Behorden tibertragenen Befugnisse den diesen Betrieben 
oder Verwaltungen vorgesetzten Dienstbehorden zu. 
Diese konnen die ftir Beamte gtiltigen Dienst
vorschrifte n tiber die Ar bei tszei t a uf die ti brigen 
Ar bei tnehmer ti bertrltgen, auch soweit la ufe nde 
Vertrage dem entgegenstehen (§ 13). 

Be trie b. Ftir die bei der DRP beschaftigten .Ar
bei ter ist die .Arbeitszeit nach § 3 des Tarifvertrags 
vom 31. 3. 1924 geregelt, und zwar 

a) ftir die Arbeiter im Telegraphenbau und 
bei den selbstandigen Werkstatten: die regel
maBige wochentliche .Arbeitszeit betragt 48 Stunden 
taglich; aus allgemeinen wirtschaftlichen GrUnden ist 
sie bis auf weiteres auf 54 Stunden erhoht. Beginn und 
Ende der regelmaBigen taglichen Arbeitszeit sowie die 
Pausen werden unter Mitwirkung der ortlichen Arbeiter
vertretung festgesetzt. Vortibergehende Unterbrechun
gen der Arbeit aus dienstlichen Grtinden rechnen zur 

.Arbeitszeit. Dasselbe gilt fUr Dienstbefreiungen mit und 
ohne Bezahlung; 

b) ftir .Ar bei ter i m Betrie bs- und Verwal tungs
dienst: die durchschnittliche wochentliche .Arbeitszeit 
betragt ebenfalls 48 oder 54 Stunden. Die Dienstzeit 
regelt sich im tibrigen nach den Dienstplanen, die nach 
den Vorschriften aufzustellen sind. Die Dienstplane sind 
unter Mitwirkung der ortlichen .Arbeitervertretung auf
zustellen. 

Ftir die Angestellten der DRP gelten nach den 
Bestimmungen des Reichs-Angestelltentarifs die fUr die 
Beamten getroffenen Bestimmungen (s. LeistungsmaB). 

Schrlftwesen. Klehmet, Arbeitszeitrecht. Sammlung "Das 
neue Arbeitsrecht". FranzVahlen, Berlin 1924; DVZ 1926 S. 155ff. 

Lucke. 
Arbeitszeit im Postdienst s. LeistungsmaB 
Arebitektur. Die Postbauten sollen die erforderlichen 

Raume fUr die Bedtirfnisse des Postbetriebes UBW. in 
zweckmaBiger Anordnung bei einfacher GrundriBanlage 
enthalten und im AuBeren den Zweck des Verkehrs
gebiiudes unter Betonung dEf eigenttimlichen Merkmale 
des Betriebs zum Ausdruck bringen. Nur eine aufmerk-

Abb.l. Postamt Hheydt (Erdge choe). 

sam priifende Beobachtung aller dienstlichen Vorgange 
und eine genaue Kenntnis der vielen kleinen Erforder
nisse des Betriebes ermoglicht ein allen Ansprtichen ge
ntigendes Werk. Die Mannigfaltigkeit der Betriebszweige 
erfordert sehr verschiedene Bauformen. Zur Unterbrin
gung der hauptsachlichsten Geschiiftszweige ger DRP 
kommen namentIich in Frage: Gebaude ftir P A (.Abb. 1 

Abb. 2. Postamt Viers en (Erdgescholl). 

bis 4), fUr PSchA (.Abb. 5), Fernsprechamter (Abb. 6, 6a), 
Telegraphenamter, Verstarkeramter, Telegraphenbau
amter, Telegraphenzeugamter, Kraftwagenhallen und 
-werkstatten (s. d.), Verladebahnhiife (s. Postbahnhiife 
und PostverIadestellen), Verwaltungsgebiiude der OPD 
(.Abb.7 und 8) und Wohngebiiude ftir geringer besoldete 
Beamte derDRP(Abb. 9, 12u.13) (s. Wohnungsftirsorge). 

Der GrundriB ftir Postbauten wird moglichst einfach 
und geschlossen gehalten. An- und .Ausbauten, die eine 
umstandliche, zusammengesetzte, kostspielige und schwer 
zu unterhaltende Dachform bedingen, werden vermieden; 
dagegen wird auf eine moglichst groBe Beweglichkeit im 
Inneru wegen des haufig wechselnden Verkehres Wert 
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Abb. 3. Postamt in Tegernsee. 

Abb. 4. Postamt in Leipzig-Reudnitz. 
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gelegt. Die Raume werden nach dem jeweils auftreten
den Bedarf geteilt und nach betriebswissenschaftlichen 
Grundsatzen eingerichtet, damit sich Arbeitskraft und 
Arbeitslust der Beamten voll auswirken Mnnen. Die 
Tiefe der Raume hangt von der Breite der Arbeitsplatze 
ab, die sich durch Aneinanderreihen einer bestimmten 

baude von gleichem Rauminhalt sind in der Regel 
vorteilhafter. 

Dasaul3erliche Haupterkennungszeichen eines Post
gebiilldes ist seine I nschrift. Diese lautet "Deutsche 
Reichspost", wenn mehrere selbstandige VAnst in einem 

i Gebiiude untergebracht sind. Bietet ein Haus nur einem 

Abb. 5. Postscheckamt in Erfurt. 

Anzahl von Tischen ergibt, z. B. im Saal der Kontostellen 
von PSchA 5 X 1,20 m = 6 m, in den Schalterhallen 
von PA 4 X 1,50 m = 6 m und in Brieftragersalen von 
P A 7 X 0,85 m = rund 6 m. 
Sowohl in einem Brief· 
tragersaal als auch in 
einem Kontostellensaal 
eines PSchA folgt aus der 
Breite zweier aneinander 
geschobener Tischreihen, 
der Stuhlbreite und der er 
forderlichen Gangbreite 
zwischen ihnen zwangs· 
liiufig die Breite einer Fen
sterachse, namlich 60 + 60 ~. 
+40+40 + 100cm= 3 m, 
die wieder 2 Schaltern von 
1,50 m entsprechen. Die 
zulassige Gebaudehohe wird 

PSchA, Telegraphenamt usw. Unterkunft, so erhiilt"';es 
die entsprechende Inschrift. Ein Bau, der aIle Zweige 
des Postbetriebs unter einer einheitlichen Leitung ver

einigt, wird durch die In
schrift "Postamt" gekenn
zeichnet. Ais Hohei ts
zeichen wird, wenn an
gangig, ein Reichsadler in 
kiinstlerischer Form und 
angemessener Grol3e aus 
Werkstein, Schmiedeeisen, 
Mosaik usw. angebracht 
(Abb. 10 und 11) (s. auch 
Posthausschilder). Die er· 
forderlichen La terne n 
werden dem jeweiligen 
Zweck entsprechend mog
lichst wirkungsvoll ausge

moglichst von Anfang an c.....---------.J8;7tJ 
fiihrt. Hinweisschilder wer· 
den nach Bedarf verteilt 
und bei Dunkelheit durch in voUem Umfang ausge· Kellerge.choB 

nutzt. Erweiterungsmog· Abb. 6. Post· lIod 
lichkeiten werden nicht 

elbstlln chl uBamt In Hamburg (NiedernstraOe). Soffittenbeleuchtung er-

durch Aufstockungen vorgesehen, die wahrend des Be
triebes mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden 
sind, sondern durch Anbauten, deren spatere Her· 
steIlungsmoglichkeit schon bei der AufsteIlung des 
Entwurfes beriicksichtigt wird. Hochhauser sind wegen 
der statischen Beanspruchung der Aul3enwiinde, der An
lage von Gallerien und Statfelungen zur Sicherung bei 
Feuersgefahr und zur Verbesserung der Lichtverhalt
nisse in den unteren Geschossen teuer und nur unter be
sonderen Verhaltnissen in Grol3stadten vorteilhaft. 
Weniger hohe, im GrundriB breiter entwickelte Ge-

hellt. 
Die hauptsachlichsten, auf das Schonheitsempfinden 

wirkenden Teile eines Posthauses - Eingiinge, Tiiren, 
Fenster, Treppen, Dach, Inschriften, Hoheitszeichen, 
Laternen, SchalterhaIlen und sonstige Sale - werden 
auch bei den kleinen Bauten mit besonderer Sorg
faIt durchgearbeitet. AIle Postbauten sollen sich ihrer 
naheren und weiteren Umgebung in Mal3stab und Ge
priige zusammenklingend einfiigen, in Baustoff und 
Bauweise den Witterungsverhiiltnissen anpassen und 
die Ziige der Heimat nicht verleugnen. Hierbei kommt 
es nicht auf reiche Kunstformen an, sondern auf die 
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Abb.6a. Post- und Se\bstansch\uBamt in Hamburg (NiedemstraBe). 
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Abb. 7. Oberpostdirektion in Miinster (Westf.). 

Abb. S. Oberpostdirektion in lIfiinchen. 
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Abb. 10. Reichsadler am Gebiiude der Oberpostdirektion in Bremen. (Bildhauer 
Richard Rnotel, Hamburg.) 

Abb. 11. Reichsadler am Postamt in Berlin W 30 (GeisbergstraBe). (Bildhauer Hans Schmidt, 
Char\ottenburg.) 



42 Archiv fiir Postgeschichte in Bayern - Argent.inien 

gesamte Kbrper- und Raumbildung nach einfachen, 
guten Grundformen und auf farbige Behandlung. Spar
sam, aber mit feinem ktinstlerischen Empfinden ver
wandter bildhauerischer Schmuck an hervorragender 
Stelle verleiht den Bauten oft einen besonderen Reiz. 
Hierzu werden in jedem Fall anerkannte Ktinstler heran-

Urn alle Fortschritte auf dem Gebiete der Baukunst 
und -technik verfolgen zu kbnnen, halten die OPD ein
schlagige Zeitschriften und beschaffen besonders wichtige 
Fachwerke. 

S. auch bauliche Einrichtungen, Baustoffe, bautech
nische Einzelheiten. 

Schriftwesen. Neuere Postbauten in 
Bayern. Herausgegeben von der Abteilung 
Miinchen des Reichspostministeriums. 1. Heft. 
Graphische Kunstanstalten, F. Brinckmann 
A. G. Miinchen 1925. Nissle. 

Arehiv fiir Postgesehiehte in 8ayern 
ist Vereinsschrift der Gesellschaft zur 
Erforschung der Postgeschichte in 
Bayern (s. d.). 

S c h rift w e sen: Archiv 1926 S. 53 ff. 

Arehiv fiir Post nnd Telegraphie. 
Herausgegeben im Auftrage des RPM. 
Verlag: Postzeitungsamt in Berlin. 
Die Zeitschrift enthiilt entsprechend 
ihrem Zwecke, die fachwissenschaft
liche Fortbildung der Postbeamten 
zu fardern, VerOffentIichungen uber 
das Verkehrswesen der Gegenwart 
und Vergangenheit, besonders uber 
Post-, Telegraphen- und Fernsprech
wesen, drahtlose Telegraphie, Elektro
technik und Eisenbahnwesen, auBer· 
dem Abhandlungen aus dem Gebiete 
der Rechts- und Staatswissenschaften, 
der Erd- und Valkerkunde sowie Auf
satze und Mitteilungen sonstigen In
halts, eine Bucherschau, hauptsach
lich uber die vorbezeichneten Gebiete 
und seit 1. 1. 1909 vierteljahrlich 
einen "Nachweis von Aufsatzen und 
Mitteilungen uber Post-, Telegraphen
und Fernsprechwesen". 

Geschichte. Die Zeitschrift ist auf An
regung des Geh. Postrats, spatem Unter
staatssekretars im RPA, Fischer (s. d.) 
geschaffen worden. 1871 war das Postamts

Abb. 12. Wohnhaus der Beamtensiedlung in Berlin-Reinickendorf (Ansicht) . 
blatt durch einen nichtamtlichen Teil er
weitert worden, der "zur Erganzung der 
allgemeinen und posttechnischen Ausbildung 

A 

Abb. 13. Beamtenwohnhaus in Hnmborn (SechsfamiIienhaus, 
Grund ri ll). 

gezogen. Alte Stile werden nicht nachgeahmt; aber auch 
die Kunstrichtung des Augenblicks wird nicht zu · sehr 
berucksichtigt, wei! ihre Formen bald uberholt sein kbn
nen. Das Streben nach Sachlichkeit, Zweckmii.Bigkeit, 
Eiufachheit und Wahrheit und damit die schlichte Form 
ist das Ziel des Posthauserbauers, das Betrieb, Wirt
schaft und Kunst in gleicher Weise fordern. 

des Postbeamtellpersonals bestimmte Aufsatze" enthielt. Aus ihm 
entstand am 1. 1. 1873 das "Deutsche Postarchiv" in Form von be
sonderen Beiheften zum Postamtsblatt, gedruckt in R. v. Deckers 
Verlag in Berlin (seit 1879 in der Reichsdruckerei). Erster Kurator der 
Zeitschrift Geh. Postrat Fischer. Ihre Schriftleitung wurde unter Auf
sicht des GPA dem Dr. phil. L. KayBier in Berlin iibertragen, der auBer 
durch langjahrige schriftstellerische Tatigkeit, llamentlichaIs Vertreter 
der Berliner Zeitungen im Kaiserlichen Hauptquartier wahrend des 
Deutsch-Franzosischen Krieges weitern Kreisen bekanntgeworden 
war. Ihren heutigen Namen erhielt die Zeitschrift am 1. 1. 1876 
(Vereinigung von Post und Telegraphie). Gleichzeitig wurde ihre 
Herausgabe Beamten des RP A unter Leitung des "Kuratoriums des 
Archivs fiir Post und Telegraphie" iibertragen. Das Archiv erschien 
bis Ende 1920 als Beiheft zum Amtsblatt des RPM. Am 1. 1. 1921 
ist sein Bezug vom Amtsblatt getrennt worden. Bis 1913 kamen 
jahrlich 24 Nummem heraus. Die Kriegs- und Nachkriegszeit 
notigten zu Einschrankungen. So weist der Jahrgang 1914 20 Num
mem auf, und die Jahrgange 1915 bis 1923 enthalten je 12 Nummem. 
Vom 1. 1. 1924 bis 31. 3. 1925 erschien die Zeitschrift nur noch 
viermal jahrlich, vom 1. 4. 1925 bis 31. 12. 1925 zweimal viertel
jahrlich in NormgriiBe A 4 (s. Papiemorm) statt in Oktavform. Seit 
1. 1. 1926 erscheint das Archiv wieder monatlich einmal. 

Schriftwesen. Archiv 1897 S.749ff., 1922 S.393ff. 

Argentinien. I. Verfassung. An der Spitze des 
Postwesens steht ein Generaldirektor. In der General
direktion sind drei Abteilungen gebildet: die erste fUr 
den Verwaltungsdienst und das Kassenwesen, die zweite 
fur den Betriebs- und Befarderungsdienst, die dritte fUr 
die Telegraphie. Das Postgebiet ist in Bezirke und 
Distrikte eingeteilt. Die PAnst (administraciones) zer
fallen in drei Klassen. 

II. Der Postzwang erstreckt sich auf Briefe jeder Art; Ver
letzungen werden mit Geldstrafen geahndet. 

III. Portofreiheit besteht nur filr die postdienstlichen Sen-
dungen. ¥ 

IV. Betrieb. 
A. Briefpost. Zur Briefpost sind zugelassen: Briefe, Karten

briefe, Postkarten, Drucksachen, Geschaftspapiere, Warenproben. 
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Briefe (cartas). Keine Gewichts- und Ausdehnungsbeschrankung; 
Gebiihrenstufen von 20 g. Drucksachen. Fiir Zeitungen und 
Zeitschriften ermaBigte Gebiihr. Fiir Tageszeitungen wird eine 
Einheitsgebiihr flir jede Nummer ohne Riicksicht auf das Gewicht 
erhoben_ Die in Paketen versandten Zeitungen und Zeitschriften 
unterliegen einer nach 65 g abgestuften Gebiihr. Fiir die iibrigen 
Drucksaehen (impresos) Gebiihrenstufen von 100 g. Geschiifts
papiere (papeles de negocio). Gebiihrenstufen von 100 g. Waren
proben (muestras) erste Gebiihrenstufe 100 g, die weiteren 50 g. 
Einschreibung (certification) bei allen Briefsendungen zuHissig. 
Einschreibsendungen diirfen weder Geld, Schmucksachen noch son
stige Wertgegenstande enthalten. Kein Ersatz bei Verlust. Fiir die 
nach Eintritt der SchluOzeit aufgelieferten Briefe, Kartenbriefe 
und Postkarten, die noch mit der nachsten Post befordert werden 
Bollen, wird eine S piitlingsgebiihr (tasa de ultima hora) erhoben. 
Drucksachen, Geschaftspapiere und Warenproben sind zur Spat
lingsbeforderung nicht zugelassen. EilzusteU,tienst besteht; die 
Sendungen miissen den Vermerk "expreso" tragen, sie werden 
durch ein liegendes Blaustiftkreuz gekennzeichnet. Ein Empfanger 
kann sich regelmaOig wahrend einer bestimmten Zeit seine Sen
dungen gegen besondere Gebiihr durch einen besonderen Brief
tragef1zustellen lassen. SchlieOfacher ~ind eingeflihrt, die Hohe 
der l\1iete richtet sich nach der GroOe des Ortes. Gegen eine besondere 
Gebiihr werden die Sendungen in verschlieObaren Taschen zngestellt. 

B. Wertbriefe (cartas con valores declarados) und Wertkast
chen (cajas con valor declarado). An dem Wertdienste nehmen nur 
bestimmte P Anst teil. In Wertbriefen diirfen nur versandt werden 
Banknoten, Hypothekenbriefe, Aktien, Zins· und Dividenden
scheine und wertvolle Schriftstiicke, jedoch keine Lotterielose. 
Wertsachen diirfen in gewohnlichen oder eingeschriebenen Briefen 
nicht versandt werden. Der Absender muO die Freimarken selbst 
auf die Sendung kleben; den Postbeamten ist untersagt, ihm dabei 
sowie beim Versiegeln zu helfen. Die Wertangabe ist begrenzt; die 
Versicherungsgebiihr wird nach Betragstufen erhoben. Wertkast· 
chen unterliegen einer Zuschlaggebiihr. Bei Verlust oder Beschadi· 
gung einer Wert3endung Ersatz bis zum angegebenen Wert. 

lC. Postanweisungen, auch telegraphische, bis zu bestimmtem 
Hochstbetrag zugelassen. Der Einzahler hat auf einem vorgeschrie
benen Vordruck den Namen des Empfangers und den einzuzahlenden 
Betrag anzugeben; die PAnst fertigt die Postanweisung aus und 
gibt sie dem Einzahler zur Ubermittlung an den Empfanger zuriick. 
Gebiihr bei Betragen iiber 25 Pesos 1 v H, darunter Einheits· 
gebiihr. Bei Zuriickziehung einer Postanweisung vor der Auszahlung 
bleibt die Gebiihr verfallen. Giiltigkeitsdauer 24 Tage, nach Ablauf 
dieser Frist Auszahlung nur gegen besonderen von der Aufgabe
PAnst auszustellenden Vermerk, der die Giiltigkeit urn weitere 
24 Tage verllingert. Der Empfanger kann eine Postanweisung auf 
cine dritte Person iibertragen, eine weitere Ubertragung ist un
zulassig. 

Die Postverwaltung gibt Postbons (s. d.) zu festen Betragen aus. 
D. Postpakete (encomiendas postales). Meistgewicht 10 kg, 

Hochstausdehnung in einer Richtung 80 cm; Lange, Hohe und 
Breite diirfen zusammen 180 cm nicht iiberschreiten. Gebiihren
stufen von 1 kg. Pakete mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen sind 
bis 20 kg zugelassen, sie unterliegen einer ermaOig~en Gebiihr naeh 
Gewichtsstufen von 1 kg. Fiir die Zustellung wud eine ZustelI
gebiihr, flir Lagerung eine Lagergebiihr flir einen Zeitraum von je 
5 Tagen erhoben. Nachnahme, Gebiihr 1 vH des Nachnahme
betrages, und Wertangabe bis zu einem bestimmten J.iochstbetrag 
zulassig. Bei Verlust eines gewohnlichen Pakcts, hohere Gewalt 
ausgenommen, wird cine einheitliche Entschadigung, bei Verlust 
usw. eines Wertpakets Ersatz bis znr Hohe der Wertangabe gezahlt. 

Sonstige Dienstzweige bestehen nicht. 
Sct.riftwesen. Recueil S.51ft Brandt. 

Armbiinder dienen als Dienstabzeichen ffir Posthelfer 
und Telegraphenarbeiter. Sie bestehen aus drei Tuch
streifen von je 21/2 em Breite in der Farbenreihe blau
orange·blau ohne Aufdruck und sind um den linken 
Oberarm zu tragen. Sie werden von den durch das 
RPM bestimmten Lieferern bezogen. 

Asehenborn, Max, Ministerialdirektor im RPM (1911 
bis 1919). * 7. 4. 1860 in Arnswalde, 1882 Referendar, 
1887 Assessor, 1893 Regierungsrat in Minden (Westf.) 
und Rechtsbeistand der dortigen OPD, 1897 Ubertritt 
zur Postverwaltung, 1898 Oberpostrat und standiger 
Hilfsarbeiter im RPA, 1899 Geh. Postrat und vortr. 
Rat, 1903 Geh. Oberpostrat, 1911 Direktor im RPA, 
t 28. 11. 1919. Verfasser des bekannten Werks: 
. ,Das Gesetz iiber das Postwesen des Deutschen Reichs 
vom 28. 10. 1871." 

Assekuranzgebiihr = Versicherungsgebiihr. S. d. und 
auch Wertsendungen 

Assistentenfrage S. Beamtenlaufbahnen bei der Post 
(Geschichte) 

Aufgabeseheiu S. Einlieferungsbescheinigung 
Aufgabestempel. Alle zur Post - gleichviel ob durch 

Briefkasten oder auf andre Weise - eingelieferten 
Sendungen erhalten einen Stempel, der die Aufgabe. 

I P Anst und die Aufgabezeit angibt. Uber die Formen 
der Stempelabdriicke und die Stempelgerate s. Stempel. 

I. Recht. Die Abstempelung mit dem Aufgabestempel 
ist eine Ordnungsvorschrift der Post. Eine rechtliche 
Verbindlichkeit der Post gegenuber dem Absender in 
dem Sinne, daB die Post mit dem Stempel die Rechts
giiltigkeit des Beforderungsvertrages anerkennt, ent
steht durch die Abstempelung nicht. Doch kann der 
Aufgabestempel als Beweismittel fiir Ort und Zeit der 
Einlieferung benutzt werden, wenn nicht durch Gegen
beweise seine Unrichtigkeit dargetan wird. Bei Sen
dungem die durch Postwertzeichen freigemacht sind, 
wird der Aufgabestempel auf die Wertzeichen gedruckt 
und dient dann gleichzeitig als Entwertungszeichen. 
In dieser Eigenschaft ist er strafrechtlich geschiitzt. 
Die Entfernung des Entwertungszeichens wird nach 
§ 276 RStGB mit Geldstrafe bis zu 600 RM bestraft. 

II. Betrieb. Die wichtigsten Dienstvorschriften 
sind folgende: Die Briefsendungen sind auf der Vorder
seite, moglichst in der obern rechten Ecke zu stempeln. 
1st der Stempelabdruck nicht deutlich ausgefallen, oder 
befinden sich die Freimarken samtlich auf der Riick
seite, so ist auf die Vorderseite ein weiterer Stempel
abdruck zu setzen. Paketkarten, Postanweisungen und 
Zahlkarten erhalten Stempelabdriicke wie Briefsendungen 
und auBerdem noch einen auf dem Abschnitt. Paket
karten zu Paketen, deren Gebiihren durch eine Zahl
kasse vereinnahrnt worden sind, erhalten auf demStamm
tell keinen Abdruck des Aufgabestempels. P Ag stempeln 
die Postanweisungen und Zahlkarten auf dem Abschnitt 
und auf der Riickseite des Hauptteils. Die Stunden
angabe bezeichnet - abgesehen von Massenaufliefe
rungen gewohnlicher Briefpostsendungen - die Zeit, 
zu der die Sendungen eingeliefert oder aus dem Brief
kasten zur P Anst gelangt sind. Paketkarten werden 
stets vor dem Buchen gestempelt. Um festzustellen, 
ob die Tages- und Stundenziffern richtig sind, werden 
vor Gebrauch des Stempels Probeabdriicke gemacht. 

Bahnposten haben besonders geformte Kursstempel, 
die sie zum Bedrucken der bei ihnen aufgelieferten Brief
postsendungen benutzen. Da diese Stempel nur den 
Kurs angeben, nicht die Haltestellen, so muB bei Sen
dungen, die der Orts- oder Grenzgebiihr unterliegen, 
der Aufgabeort dem Stempelabdruck handschriftlich 
hinzugefiigt werden. 

Das StempelgescMft wird dauernd iiberwacht. 
Die WPVVorschriften schreibeIi die Bedruckung der 

Briefsendungen, Wertbriefe und Wertkastchen, Paket
karten und Postanweisungen mit dem Aufgabestempel 
vor; der Aufgabestempel solI den Aufgabeort tunlichst 
in lateinischen Schriftzeichen enthalten. AuBerdem ist 
vorgeschrieben, daB fehlgeleitete Briefsendungen von 
der P Anst, zu der sie unrichtig gelangen, mit dem Tages
stempel bedruckt werden sollen, und zwar nicht nur 
bei den OrtsP Anst, sondern moglichst auch in den 
Bahnposten. Die auf hoher See eingelieferten Brief
sendungen sollen, wenn sie nicht von der Schiffspost 
mit dem Aufgabestempel bedruckt werden, von der 
P Anst des Hafenortes mit dem Aufgabestempel unter 
Hinzufiigung der Angabe "Paquebot" versehen werden. 
Briefsendungen aus Nichtvereinslandern sind von der 
VereinsP Anst, die sie zuerst beruhren, mit dem Aufgabe
stempel zu bedrucken . 

S. auch Stempel. 
AuOer zur Angabe der Auflieferungszeit und des Auflieferunga

orts auf Postsendungen dient der Aufgabestempel auch zur Orts· 
und Zeitangabe auf Einlieferungsscheinen, Antwortscheinen, Lade
zetteln, Karten, Gebiihrenzetteln, Postausweiskarten, Lagerkarten, 
Titelschildern zu. Briefpostbunden, Laufzetteln, in Empfangs
bescheinigungen verschiedenr Art u. dgl. Ferner wird er, sowelt 
daflir nicht Sonderstempel in Gebrauch sind, auch als Ankunfts
stempel (s. d.) verwendet. 

Schriftwesen. Archiv 1925 S. 22ft, 1926 S. 29ff. K. Schwarz. 
Aufgabezettel. Einschreibbriefsendungen, Wertbriefe 

und Pakete nebst Paketkarten werden bei der Annahme 
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mit Aufgabezetteln beklebt, auf denen Aufgabeort und 
Aufgabenummer vorgedruckt sind. AuBerdem sind 
Klebezettel eingefUhrt zur Kennzeiclmung von Eilboten
sendungen (s. Eilsendungen), Nachnahmesendungen 
(s. Postnachnahmen), dringenden Paketen (s. d.), einzeln 
zu behandelnden Wertsendungen (s. Wertsendungen), 
Beutelstiicken (s. d.) und zollpflichtigen Sendungen 
(s. Postzollwesen). 

Die Aufgabezettel sind nach und nach als Ersatz fiir 
handschriftliche Bezeichnungen und Stempelabdriicke 
eingefiihrt worden. 

Ei ns chrei b briefe, yom Absender mit "Empfohlen ", 
"rekommandiert" oder "charge" als solche bezeichnet, 
erhielten zu Anfang des 19. Jahrhunderts in Wiirttem
berg ein in Rotstein ausgefiihrtes Gitter von vier wage
rechten und vier senkrechten Strichen. In PreuBen 
wurde nach der Dienstinstruktion von 1854 ein Stempel 
"Recommandirt" in roter Farbe aufgedruckt. Seit 
Oktober 1862 wurde unter diesem Stempel die Nummer 
des Aunahmebuchs handschriftlich hinzugefUgt. Am 
1. 2. 1875 wurden Klebezettel eingefiihrt, die in roter 
Umrahmung den Aufgabeort, das Wort "Eingeschrieben" 
und die Aufgabenummer enthielten. Am 1. 1. 1883 trat 
zu dem Aufdruck dieses Zettels ein groBes rotes R. 1902 
fiel das Wort "Eingeschrieben" weg. Es blieb nur das 
groBe R, die fiir den Weltpostverkehr vorgeschriebene 
Bezeichnung, nebst Aufgabeort und Nummer. Wiirttem
berg fUhrte die .i\~fgabezettel fiir Einschreibbriefe 
ebenfalls 1875 ein. Uber die Einfiihrung in Bayern ist 
nichts mehr zu ermitteln. Bestehen bei einer P Anst 
mehrere Annahmestellen fUr Einschreibbriefe, so kennen 
auf dem Zettel noch Unterscheidungszeichen hinzutreten. 
Die Zettel sind in die linke untere Ecke der Briefe zu 
kleben. Einschreibbriefe, die durch Einschreibautomaten 
(s. d.) aufgeliefert werden, erhalten einen Stempel
abdruck in roter Farbe, der neben dem Buchstaben R 
AufgabePAnst, Aufgabenummer und Aufgabetag angibt. 

Wertbriefe wurden eine Zeitlang ebenfalls unter 
fortlaufender Nummer gebucht; ihre Aufgabenummer 
wurde mit Rotstift unter der Wertangabe vermerkt. 
Die Aufgabenummer fiel aber bald wieder weg. Erst 
seit dem 1. lO. 1925 ist fiir Wertbriefe wieder eine Ein
tragung unter fortlaufender Nummer vorgeschrieben; 
gleichzeitig ist ein Aufgabezettel eingefiihrt worden, der 
auf ziegelrotem Papier ein V, AufgabePAnst und Auf
gabenummer enthalt. Der Buchstabe V bedeutet Valeur 
declaree und ist fiir den Weltpostverkehr durch die VO 
zum Wertbrief- und Wertkastchenabkommen (s. d.) yom 
28. 8. 1924 vereinbart worden. 

Fiir Pakete bestehen die Aufgabezettel aus zwei 
Teilen, einem groBen fiir das Paket selbst und einem 
kleinen fiir die Paketkarte. Solche Aufgabezettel, mit 
Aufgabenummer und Aufgabeort bedruckt, waren in 
PreuBen schon nach der Dienstinstruktion von 1854 in 
Gebrauch, Bavern fiihrte sie am 1. 5. 1858, Wiirttem
berg im Oktober 1870 ein. Die Aufgabezettel fUr Wert
pakete waren durch ein W besonders gekennzeichnet. 
Die Farbe des Aufdrucks war in den einzelnen Post
gebieten nicht von Anfang an gleichmaBig (teils Rot-, 
teils Schwarzdruck), ist aber schlieBlich einheitlich so 
geregelt worden, daB die Aufgabezettel zu gewehnlichen 
Paketen .schwarz, die zu Wertpaketen rot gedruckt 
werden. Die Teilung des Paketaufgabezettels in eine 
groBe und eine kleine Nummer bestand von Anfang an. 
Die kleine Nummer wurde fruher auf den Begleitbrief 
geklebt. Auf das Paket ist der Aufgabezettel so zu 
kleben, daB er links neben der Aufschrift steht und, 
wenn die Aufschrift aufgeklebt ist, ein Stiick von ihr 
bedeckt. Die Aufgabezettel zu Wertpaketen enthalten 
noch einen Vordruck fiir die Gewichtsangabe. 1m Aus
landsverkehr werden sie bei den GrenzausgangsP Anst 
durch einen roten Zettel mit der Angabe Valeur declaree 
erganzt. 

Aufschrift 

Eilbotensendungen (vom Absender durch ein 
liegendes Kreuz mit Rotstift gekennzeichnet) erhalten 
einen Klebezettel aus dunkelrotem Papier mit dem Auf
druck "Durch Eilboten", im Auslandsverkehr "Eil
bote - Expres". 

Nachnahmesendungen werden durch einen drei
eckigen orangefarbenen Zettel mit dem Aufdruck "Nach
nahme", im Auslandsverkehr "Nachnahme - Rem
boursement" gekennzeichnet (fruher viereckiger roter 
Zettel). 

Dringende Pakete miissen mit einem roten Zettel 
mit dem Aufdruck "dringend", im Auslandsverkehr 
"Dringend - Urgent" beklebt werden. 

Fiir den inneren Verkehr sind noch Klebezettel mit 
dem umrahmten Buchstaben E in Rotdruck vorhanden, 
die bei Werlstiicken auf die Einzelbehandlung hin
weisen, ferner Zettel mit dem umrahmten Buchstaben 
B in Blaudruck, welche die Beutelstiicke (s. d.) kenn
zeiclmen, die mit der Briefpost befOrdert werden, aber 
wegen des Nachweises nicht mit Briefpostgegenstanden 
verwechselt werden d iirfen. 

AuBerdem kommen noch einige Bezettelungen im 
Auslands- und Zollverkehr vor, namlich fiir die bei den 
Zollausschliissen (s. d.) nach dem Inland aufgelieferten 
Pakete und Packchen fUr Sendungen, die von einem 
Gebiihrenzettel begleitet sind (s. Gebiihrenzettel), und fUr 
Begleitscheinstiicke (s. Begleitschein) endlich Leitzettel 
fUr Auslandspakete, ferner fUr Briefe mit zollpflichtigem 
Inhalt nach dem Ausland (s. zollpflichtige Gegenstande 
in Briefsendungen). K. Schwarz. 

Auflieferuug s. Einlieferung 
Aufsehrift, friiher Adresse, ist die Bezeichnung des 

Empfangers auf den Postsendungen. 
Fiir die Aufschrift bestehen eine Reihe von Vor

schriften. (Sonderbestimmungen fiir denAuslandsverkehr 
am SchluB.) 

Die Aufschrift solI den Empfanger so bestimmt 
bezeichnen, daB jeder UngewiBheit vorgebeugt ist. 

Beim Bestimmungsort ist also, wenn dort keine Post ist, die 
ZnstellP Anst anzugeben. Bei weniger bekannten Orten ist die 
Lage naher zu bezeichnen. Gibt es mehrere Postorte gleichen N amens, 
so ist dem Ortsnamen eine nahere Benennung beizuiiigen, am besten 
der im "Verzeichnis der Postanstalten im Deutschen Reich" an
gewandte Zusatz (s. Zusatzliche Bezeichnung der PAnst). Bei gro
Beren Orten ist die Wohnung, der Postbezirk und die Nummer 
des Zustellamt~ anzugeben. Der Empfanger muB fiir gewohnlieh 
mit vollem N amen bezeiehnet sein. Bei gew6hnliehen Briefsendungen. 
iiir welche die Post keine Gewahr leistet, sind Ausnahmen gestattet 
(statt des N amens die Postfach- oder SchlieBfachnummer, nur 
Wohnungsangabe, bei pOBtlagernden Sendungen BuchQtaben, Zlifern, 
Wiirter oder kurze Satze). Auch kiinnen solche Sendungen an eine 
Familie gerichtet sein. UnzuUissig sind aber Sendungen. die ohne 
Namensnennung eine Auswahl unter Personen gleichen Standes 
oder Bernfes beanspruchen. Sendungen, die an Eheleute, Familien
mitglieder, Miteigentiimer. Miterben, an Leute mit gemeinsamer 
Tatigkeit oder Praxis gemeinsehaftlieh gerichtet sind, diirfen an
genommen werden. Aushange und Tafeln, durch welehe die Auf
lieferer an Vorhandensein, Riehtigkeit und Deutlichkeit der Auf
sehrift erinnert werden, hangen in den Fluren und Sehaltervorraumen 
der P Anst aus, finden sieh iiber den StraBenbriefkasten usw. 

Anordnung der Aufschrift: gleichgeriehtet mit der Langseite 
der Schreibflache. Marken oben rechts, Bestimmungsort unten 
rechts. 

Fensterbriefumschlage (s. d.) sind iiir gew6hnliehe und ein
geschriebene Briefe zulassig. 

Pakete miissen die gleiche Aufschrift haben wie die Paket
karten, mit allen Vermerken, welehe die Paketkarte enthiilt. Ein 
Doppel der Aufsehrift ist in das Paket hineinzulegen. Die Paket
aufsehrift muB so gut befestigt sein, daB sie sieh nieht los16sen 
kann (s. Pakete). 

Bei Postkarten darf der reehte Teil der Vorderseite nur iiir 
die Aufschrift benutzt werden. 

AuBer der Bezeiehnung des Empfangers gehOren in die Auf
sehrift nachstehende Angaben: 

Wertangabe (s. Wertsendungen), das Verlangen der Einsehreibung 
(s. Eingeschriebene Sendungen), der N achnahmeerhebung (s. Post
naehnahmen), der Eilzustellung· (s. Eilsendungen). des Riickscheins 
(s. Riiekscheine), dringender BefOrderung (s. dringende Pakete), 
Verfiigungen fiir den Fall der Unzustellbarkeit der Hinweis "Lebende 
Tiere" auf Paketen. Auf die Aufschriftseite der Pakete diirfen auch 
Aufforderungen zu vorsichtiger Behandlung gesetzt werden. 

Ferner soll auf den Postsendungen der A bsender angegeben 
sein. Bei Packchen, Paketen. Wertbriefen, Bahnhofsbriefen. Briefen 
mit Zustellungsurkunde, Nachnahmesendungen und Riiekschein
sendungen ist dies ausdriicklieh vorgeschrieben. Der Absender-
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angabe (Name, Stand, Wohnort, Wohnung) diirfen die Fernsprceh
nummer, die Telegrammanschrift, der Telegrammschliissel, Post
scheckkonto und Bankkonto hinzugefiigt werden. Dafiir sind auf
geklebte Zettel zuHissig. 

ZuJassig sind aueh andre Vermerke, die nicht die Eigen
schaft einer brieflichen Mitteilung haben. UnzuIassig sind Werbe
anzeigen von dritten Personen. Sonstige Angaben, Bilder, Anf
klebungen sind nicht verboten, aber nicht auf der Aufsehriftseite 
der Sendungen anzubringen. 

Besondere Vorschriften fiir den Auslandsverkehr. Die 
Postverwaltungen solien den Absendern empfehlen, die Aufsehrift 
mit lateinisehen Buchstaben zu schreiben; die Aufschriften von 
Postpaketen und Postanweisungen miissen mit lateinisehen Bueh
staben gesehrieben sein. 

Die Aufsehrift von Wertbriefen, Wertkiistchen und Postanweisun
gen darf nieht mit Stift gesehrieben werden. Zur Fertigung del' 
Aufsehrift von Einschreibsendungen und Postpaketen darf Tinten
stift (bei Postpaketen nur auf vorher angefeuchteter Sehreibflaehe) 
benutzt werden. 

Die Aufsehrift von Wertbriefen und Wertkastchen darf Streichun
gen oder Anderungen nicht aufweisen. 

Postlagernde Briefsendungen miissen den N amendes Empfiingers 
tragen; die Verwendung von Buchstaben, Ziffern, Zeichen usw. zur 
Bezeichnung des Empfiingers ist nicht gestattet. 

Vgl. im iibrigen PO und AB, WPVertr und Nebenabkommen 
nebst YO. K. Schwarz. 

Aufschriftsanderungen s. Riickforderung von Post
sendungen 

Aufsichtsdienst. Der Postbetrieb wird in seinen Er
gebnissen und in seiner Abwicldung sowohl durch die 
Hauptverwaltung als auc.J;1 durch die OPD und die 
Aufsichtsbeamten der VA dauernd beobachtet und 
iiberwacht. 

Die staatlichen Posten legten von jeher Wert auf eine Beauf
sichtigung des Postbetriebes. Der GroBe Kurfiirst hatte fiir die 
brandenburgischen Posten bereits angeordnet, daB ein Mitglied 
der obersten PostbehOrde von Zeit zu Zeit die Postkurse und PAnst 
bereisen solite. Diese Einriehtung blieb im Konigreich Pre u Ben 
bestehen. Unter Konig Friedrich I. versah den Aufsichtsdienst der 
Post-Kommissarius, dessen Tatigkeit durch Sonderauftrage an 
verschiedene Postmeister erganzt wurde. Unter Friedrich Wilhelm I. 
wurde der jiingste Geheime Postrat des GPA mit den Aufsichtsreisen 
beauftragt. Daneben wurde 1734 fiir die entfernteren westlichen 
Provinzen PreuBens ein eignes Postinspektorat errichtet und einem 
Post-Kommissarius iibertragen, der iiber seine Wahrnehmungen 
und lIIaBregeln regelmaBig an das GPA zu berichten hatte. Unter 
Friedrich dem GroBen hatte die franzosische Postregie 3 General
Postinspektoren mit dem Amtssitz Berlin angestellt, deren 'l'atig
keit allerdings wenig erfolgreich war. 1773 wurden 2 Postinspektoren 
eingesetzt mit der Aufgabe, bestandig unterwegs zu sein. Dem 
einen waren die ostlichen, dem andern die westlichen Landesteile 
unterstellt. Ihren Wohnsitz konnten sie nach Belieben wahlen. 
AuBerdem wurden die Postmeister in der PO von 1782 angewiesen, 
die ihnen unterstellten Postwartereien zweimal jahrlich zu bereisen. 
Dieses System zentralisierter Beaufsichtigung und Priifung des 
Postbetriebes blieb bis 1850 bestehn; doch wurden die Inspektoren 
allmahlich vermehrt (1803 auf 4, 1817 auf 7, 1847 auf 10). 1849 
wurden besondre, den Postinspektoren untergeordnete Postkassen
kontrolleure in Tatigkeit gesetzt, in der Regel 2 fiir jeden Inspek
tionsbezirk. Sie hatten die Aufgabe, iiber den ordnungsmaBigen 
Betrieb des BefOrderungsdienstes und iiber die gehOrige Verrech
Hung der Posteinnahmen zu wachen. 

Mit der Einrichtung der OPD im Jahre 1850 wurde der Aufsichts
dienst dezentralisiert. Jede OPD erhielt einen Postinspektor, 
dem in groBeren Bezirken ein Bezirks-Postkassenkontrolleur bei
georduet wurde. Beide Beamte waren standige Beauftragte des 
Ober-Postdirektors. Bei groBeren PA I wurde ein Postkassen
kontrolleur als Ortsaufsichtsbeamter angestellt. AuBerdem gab es 
von 1850 bis 1854 1 Eisenbahn-Postinspektor fiir die ganze Mon
archie und endlich den General-Postinspektor des GPA, der die 
oberste Aufsicht darstellte und auch die OPD zu priifen hatte. 

Bayern hatte nach der Ubernahme der Post in den Staats
betrieb (1808) 1 Revisor fiir die reitenden und 3 Revisoren fiir die 
fahrenden Posten bei der Generalpostdirektion. 1m iibrigen lagen 
Dienstaufsicht, Uberwachung des Dienstbetriebes und des Kassen
und Rechnungswesens in den Handen der Oberpostamter, die schon 
damals als Zwischenglieder zwischen Zentralverwaltung und P Anst 
eingerichtet waren. 1827 wurde das Amt eines Ober-Inspektors 
beim Finanzministerium eingerichtet zur Beaufsichtigung der der 
Generalpostadministration unterstellten Amter, 1868 jedem Ober
amt 1 Postinspektor zugeteilt. 

In Wiirttemberg nahmen zur Thurn und Taxisschen Zeit die 
Vorsteher der Oberpostamter die notigen "Visitationen" vor. In 
Stuttgart gab es noeh einen Fahrpostinspektor, seit Ende der 40er 
Jahre aueh einen Briefpostinspektor. Naeh der Ubernahme der 
Post in den Staatsbetrieb (1. 6. 1852) wurden die Oberpostamter 
aufgehoben und dafiir 2 Postinspektoren bei der Postkommission in 
Stuttgart angestellt. 

In den folgenden Jahrzehnten hat sich der Grundgedanke, den 
Schwerpunkt des Aufsichtsdienstes zu den BezirksbehOrden zu 
legen, gehalten, wenn aueh im einzelnen Anderungen eintraten (bei 
der Reichspost Aufhebung der Postkassenkontrolleure, Vermehnmg 
der Inspektoren, Anderung der Amtsbezeiehnung, stellenweise 
Geschaftseinteilung nach saehlichen Gesichtspunkten statt nach 
ortlichen Bezirken). Nach 1900, als sieh inzwischen viele PA zu 

GroBbetrieben ausgewachsen hatten, so daB sieh die voriibergehende 
Anwesenheit von ortsfremden Aufsichtsbeamten bei ihnen nicht 
mehr als ausreichend erwies, trat die 1850 begonnene Uberwachung 
durch Ortsa ufsichtsbeamte mehr und mehr in den Vorder
grund. 1922 wurde der Bezirksaufsiehtsdienst neu geordnet. Seit
dem ist die Betriebspriifung bei den von Beamten des hOhern 
Dienstes geleiteten VA auf die Referenten der OPD iibergegangen, 
wahrend die Kassenpriifnngen und die Uberwachung der kleineren 
VA Sache der Beamten des Bezirksdienstes (s. Bezirksdienst) ge
worden ist. 

oo Eine Sonderart der Postiiberwachung in friiherer Zeit waren die 
Uberwachung der Fuhrleute, Schiffer und Boten durch Postland
reuter (1709), Postvisitatoren (1717) und Lohnfuhrkontrolleure (1824 
bis 1850) auf Verst6Be gegen das Postregal und die Kontrolle der 
Posten durch Polizeibeamte auf Mitnahme von nicht eingeschriebenen 
Postreisenden (z. B. in PreuBen durch die Gendarmen auf Grund 
der Instruktion des GPA vom 19.4.1850, aufgehoben 1. 4. 1925). 

Die heutige Beaufsichtigung des Betriebsdienstes be
steht in einer fcrtlaufenden Beobachtung des Personal
und Verkehrsstandes und der Finanzergebnisse auf 
Grund monatlicher Meldungen der V Anst, in person
lichen Be~ichtigungen der V Anst und Priifungen durch 
Referenten der OPD und die Beamten des Bezirks
dienstes sowie in einer Daueraufsicht durch Ortsauf
sichtsbeamte. Die Ortsaufsichtsbeamten betatigen sich 

a) durch standige Beobachtung des Betriebes 
und der Betriebsmittel (fortlaufende Unterrichtung 
iiber den Geldverkehr, das Wirtschaftsergebnis, den 
Schalterverkehr, den Zustelldienst, die Starke der 
Ladung bei Stadt- und Bahnhofsfahrten, den Fuhr
hetrieb, die Eisenbahnfahrplane, den baulichen Zustand 
der GeMude, die Reinhaltung der Gehaude nebst Zu
behor und der Ausstattungsgegenstande, den Verhrauch 
an Heiz- und Beleuchtungsmitteln, den Zustand der 
Fahrzeuge und der Sicherheitseinrichtungen); 

b) durch regelmaBige oder unvermutete Prii
fun ge n (Priifung der erledigten Ablieferungsscheine 
und Paketkarten, des Nachweises der Postsendungen, 
der Bucher fiir den Betriebs- und Kassendienst, der 
richtigen und rechtzeitigen Abwicklung der Geldein
ziehungsgeschafte, der Gebiihrenerhebung, der Gewichts
ermittelung, des Zustandes der technischen Sicherheits
vorkehrungen, der Beobachtung der Sicherheitsvor
schriften, des Zustandes der Posthaltereien, der vor
schriftsmaBigen Behandlung der Stempel und Gerate, 
haufige Kassenpriifungen durch Aufnahme der Bestande 
und Aufstellung von Abschliissen bei den verschiedenen 
Kassen der V Anst, Durchsi9Pt der Sendungen beim 
Ein- und Abgang der Posten, Uberwachung der Zusteller 
auf ihren Gangen, der Kastenleerer durch Probekarten). 

Schriftwesen. Stephan S.122, 187, 285ff., 716ff.; Brunner, 
Das Postwesen in Bayern in seiner geschichtlichen Entwicklung 
von den Anfangen bis zur Gegenwart. Selbstverlag, Miinchen 1900; 
Riickblick auf das erste J ahrhundert der K. Bayer. Staatspost, 
herausgegeben vom K. B. Staatsministerium fiir Verkehrsangelegen
heiten; Weber, Post und Telegraphie im Kiinigreich Wurttemberg. 
W. Kohlhammer, Stuttgart 1901. K. Schwarz. 

Aufwandgelder s. Dienstaufwandentschadigung 
Aufwertung. Hierunter versteht man den Ausgleich 

der durch den Wahrungsverfall (Inflation) herbei
gefiihrten Geldentwertungsschaden. Fiir das Sonder
recht der DRP kommt die Frage nur hinsiehtlich der 
Ersatzleistung (Garantic) in Betraeht. 

Der Absender einer Postanweisung hat zwar ohne weiteres die 
wahrend der iiblichen BefOrderungsdauer eintretende Geldentwer
tung des dem Empfanger gezahlten Betrages zu tragen, er wird aber 
haufig die Post fiir den Schaden verantwortlieh machen, derdadurch 
entsteht, daB die Postanweisung z. B. aus Betriebsversehen erst naeh 
Wochen zur Auszahlung gelangt oder im Betrieb verlorengegangen 
ist. Solche Anspriiche. sind unbegriindet. Sie scheitern an § 6 PG 
und, soweit es sich urn Schadensersatz fiir andre Versendungsgegen
stande handelt, an § 12 PG. Was den wichtigsten Fall der Post
anweisuug betrifft, so leistet die Post, wie aus der Fassung des § 6 PG 
Abs. 4 im Gegensatz zu Abs. 2 deutlich hervorgeht, nur fiir den Geld
betrag als solchen, nicht fiir die piinktliche Erledigung der Aus
zahlung Gewahr. Die allgemeinen biirgerlich-reehtlichen Vorschriften 
sind wegen des Grundsatzes der AusschlieBlichkeit der Anwendung 
des Postsonderrechts nicht anwendbar (RGZ Bd. 107 S. 42). Die 
Bestimmungeu des Reichshaftpflichtgesetzes(s.d.) konnen nicht heran
gezogen werden. Auch eiue Haftung der DRP aus ungerechtfertigter 
Bereicherung (§ 812 BGB), selbst wenn sie an sich gegeben ware, 
ist angesichts der besonderen Verhiiltnisse im Postverkehr nicht zu 
rechtfertigen. "Die Post hat wlihrend der Inflationszeit keine Ge-
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winnbetriige, sondern nur Verluste ausgewiesen. Eine Bereicherung 
der Post 1st insofern gar nicht eingetreten. tJberdies wiirde eine 
Haftung der Post nach den Bereicherungsgrundsatzen die Sicherheit 
des postalischen Geldverkehrs im hochsten MaBe gefahrden und fiir 
den umgekehrten Fall einer Markbesserung zu der unmoglichen 
Annahme fiihren, daB die Post berechtigt sei, den zwischen Empfang 
und Auszahlung liegenden Kurswertunterschied eines Geldbetrages 
von dem Absender nachgezahlt zu verlangen." (Urteil des Kammer
gerichts yom 8.7.1924, 11 U 3443/24, DVZ 1924 S. 397.) 

Ferner sei in diesem Zusammenhang auf folgende Erwagung hin
gewiesen: "Die im § 6 Abs. 2 ausgesprochene Ablehnung der Haftung 
bei Veranderung des Kurses und der marktgangigen Preise und der 
entsprechende AusschluB der Haftung fiir mittelbaren Schaden 
beweisen, daB der Gesetzgeber auch fiir den dieseu beiden Gattuugen 
im Wesen entsprechenden Inflatlonsschaden die Post nicht hatte auf
kommen lassen wollen. DaB er die Nichthaftung fiir Kursanderungen 
nicht ansdriicklich auch auf die Auszahlungen aus Postanweisungen 
bezog, erklart sich darans, daB diese Zahlungen stets in deutscher 
Wahrung erfolgten, nnd daB in Deutschland vor 1871 nicht voraus
zusehen war, daB die Goldwahrung im inlandischen Verkehr einmal 
Wertveriinderungen ausgesetzt sein konnte. Fiihrt somit schon die 
Gesetzauslegung zur Abweisung des Klageanspruches, so miiBte 
ferner auch die praktische Auswirkung der Rechtsanffassung der 
Kliigerin zu unmoglichen Ergebnissen fiihren. Wenn die Post die 
Gewiihrleistung fiir den Wert der Auszahlung triige, dann wiire in 
der Inflationszeit bei jeder auch nur um einen Bestellgang verzogerten 
Auszahlung, die stets eine erhebliche Wertminderung der Papier
mark - an den schlimmsten Tagen bis auf 'I, und weniger - zur 
Folge hatte, ein Anspruch der Beteiligten auf Aufwertung bzw. auf 
Schadensersatz entstanden, und eine Anzahl von Prozessen wiirde 
den Geschiiftsgang der Reichspost behindert und sie finanziell be
lastet haben. Das kann nicht in der yom Postgesetz verfolgten Ab
sicht liegen, den Postbetrieb moglichst freizustellen." (Urteil des 
Oberlandesgerichts Diisseldorf yom 9. 2. 1925, 1. U 258/24. V gl. 
Archiv 1925 B.175 Anm.1.) K. Schneider. 

Aulziigc (Hebezeuge) dienen zum Heben von Personen 
und Lasten; Lastenaufziige, die fiir Fiihrerbegleitung 
eingerichtet sind, gelten nach den polizeilichen Bestim
mungen nicht als Lasten-, sondern als Personenaufziige. 

1m Postbetriebe wurden Aufziige zuerst auf den 
Bahnhofen benutzt, und zwar waren es mit PreJ3wasser 
betriebene (hydraulische) Aufziige, die spater allgemein 
durch die sparsamer arbeitenden elektrischen Aufziige 
ersetzt worden sind. 

Die Eiruichtung und der Betrieb der Aufziige (Fahr
stiihle) unterliegt, da sie bei mangelhafter Ausfiihrung, 
Unterhaltung und Benutzung zu den gefahrlichen Be
trieben gehiiren (vgl. PreuJ3. Gesetz, betr. die Kosten 
der Priifung iiberwachungsbediirftiger Anlagen yom 8. 7. 
1905), besondern behiirdlichen Vorschriften; in PreuJ3en 
der Aufzugverordnung yom 4.1.1917. Die flir den 
Benutzer VOD Aufziigen wichtigsten Bestimmungen 
sind: 

1. A ufziige, die sich' in einem gefiihrlichen Zustande befinden 
diirfen nicl;tt benutzt werden; der Sachverstandige (§ 37) hat solche 
Aufziige zu sperren (§ 30). 

2. Personenaufziige (zu denen auch die Lastenaufziige mit Fiihrer
begleitung gehOren) mit mechanischem Steuerungsantrieb (z. B. der 
sehr gebrauchlichen Hebelsteuerung) diirfen nur in Begleitung be
sonderer Fiihrer benutzt werden. Die Fiihrer werden von Bach
verstandigen gepriift (§ 32). 

3. Fiir jeden Aufzug sind Fahrstuhlpaplere anzulegen und am. 
Betriebsort aufzubewahren (§ 35). 

4. Personenaufziige sind in Hingstens zweijahrigen, Lastenanfziige 
in langstens vierjahrigen Fristen durch den zustandigen Sachver-
5tandigen zu untersuchen (§ 36). 

5. Die vorgeschriebenen Priifungen (§ 32) werden bei Anlagen 
des Reiches durch die von der vorgesetzten DienstbehOrde (RPM) 
hierzu bestimmten Sachverstandigen ausgefiihrt (§ 37). 

Die Aufziige werden jetzt nur noch selten fiir Hand
betrieb gebaut, auch kleinere Aufziige erhalten elek
trischen Antrieb. Nach der Benutzung unterscheidet 
man: 

1. Briefaufziige, 
2. Aktenaufziige, 
3. Briefbeutelaufziige, 
4. Handwagenaufziige. 

In Posthaltereien werden auJ3erdem groBe Aufziige fiir 
Postwagen benutzt. 

1. Briefa ufziige dienen zur EinzelbefOrderung von 
Briefen; sie werden am zweckillaBigsten ala Bandauf
ziige (s. Forderbander) ausgebildet. Briefaufziige werden 
am haufigsten fiir das Leeren der Hausbriefkasten der 
V Anst angewendet. 

2. Aktenaufziige, auch fiir Briefbunde, Pakete und 
Korbe geeignet, werden nach Art der Personenaufziige 

mit einer oder mehreren Fahrzellen ausgeriistet. 1m 
ersten FaIle geht die Fahrzelle (Fahrkorb) im Schacht 
auf und ab, im letztern FaIle werden die ZeIlen zu einer 
fortlaufenden Kette verbunden (Paternosteraufziige). 
Wahrend diese sieh dauernd bewegen, erfordern die 
Aufziige mit EinzelzeIle eine Steuerung zum Auf- und 
Abwartsfahren, die man zur bequemen Handhabung 
als Druckknopfsteuerung ausbildet. 

3. Briefbeutelaufziige werden hauptsachlich flir 
Briefabfertigungen und Entkartungen benutzt. Urn 
auch Wertsachen befOrdern zu konnen, ist, Fiihrer
begleitung zu empfehlen. Giinstiger Platz fiir den Auf
zug in der Nahe der Laderampe, AufsteIlung der An
triebsmaschine im Keller. Die Tragfahigkeit ist je nach 
dem Verkehr zu 500 bis 800 kg, die Fahrgeschwiudigkeit 
zu 0,5 m/sek anzunehmen. Zugange moglichst nur an 
einer Seite. 

4. Handwagenaufziige fur die Beforderung von 
Briefbeuteln und Paketen in Handwagen, vomehmlich 
auf den Bahnhiifen, auch den Postverladestellen (s. d.) 
und Postbahnhiifen (s. d.), meist nur zur Verbindung 
zweier Geschosse. Tragfahigkeit mindestens 1500~kg, 
Fahrgeschwindigkeit nicht hiiher als 0,3 misek, weil 
sonst das genaue, fiir den Handwagenverkehr wichtige 
Einfahren an den Haltestellen sehr erschwert wild. Fiir 
groJ3e Betriebe werden auch Schragaufziige benutzt 
(s. Kettenbahnen). K a s ten. 

Ausfuhraumcldcschcin s. Statistische Anmeldescheine 

Ausfuhrbcwilligung ist eine von der zustandigcn 
Reichsstelle auszufertigende Genehmigung zur Ausfuhr 
von Waren, deren Versendung ins Ausland gewissen Be
schrankungen unterliegt. 

1m zwischenstaatlichen Verkehr besteht grundsatzlich 
Freiheit des Warenverkehrs. Ausnahmen hinsichtlich 
der Ausfuhr iiber die Grenzen des Deutschen Reichs sind 
auf Grund eines Reichsgesetzes zulassig (Art. 82 der 
Reichsverfassung yom II. 8. 1919). Solche Ausnahmen 
werden durch besondere Umstande, z. B. als NotmaJ3-
nahmen wirlschaftlicher Art, aus AnlaJ3 eines Kriegs
zustandes, aus Riicksichten auf die offentliche Sicherheit 
usw., getroffen. So war in der Zeit nach dem Kriege 
1914/1918 die Ausfuhr bestimmter, fiir die Volkswirt
schaft wichtiger Gegenstande von einer Ausfuhrbewilli
gung abhangig. Z. Zt. unterliegen der Ausfuhrbewilli
gung nur noch Mesothorium, Radium und Zubereitungen 
daraus. Die Ausfuhrbewilligungen sind von dem Ab
sender mit den aufzuliefernden Sendungen vorzulegen. 
Sie wurden bis September 1924 von den Zollstellen, denen 
die Sendungen vorgefiihrt werden muJ3ten, gepriift und 
weiterbehandelt; seitdem werden sie von den P Anst 
gepriift und an die OPD eingesandt. Diese gibt die Aus
fuhrbewilligungen an die zustandigen Reichsstellen 
weiter. Das sind fiir die Ausfuhrbewilligungen im all
gemeinen der Reichskommissar fiir Ein- und Ausfuhr
bewilligung Berlin W 15, Lietzenburger StraJ3e 18, fiir 
Ausfuhrbewilligungen flir Sendungen mit Opium das 
Reichsgesundheitsamt in Berlin NW 23, Klopstock-
straJ3e 18. K r au s e. 

Ausgabcnkontrollc. Die OPD miissen, da sie fiir die 
Durchfiihrung des Kassenanschlags (s. d.) verantwort
lieh sind, die richtige und rechtzeitige Verrechnung aller 
Ausgaben iiberwachen. Sie haben durch besondere Be
amte priifen zu lassen, ob die Ausgaben zulassig gewesen 
sind, ob sie richtig belegt und verrechnet sind und ob die 
erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfiigung gestanden 
haben. Soweit es sich urn feststehende Ausgaben handelt, 
also urn Ausgaben, die durch Zahlungslisten verrechnet 
werden, haben die Priifungsbeamten bei Beginn eines 
Rechnungsjahrs festzustellen, ob die SchluBangaben aua 
den Zahlungslisten des alten Jahrs richtig in die neuen 
Zahlungslisten iibernommen sind, wobei darauf geachtet 
werden muJ3, daB auch aIle Vermerke iiber Umstande, die 
eine Anderung der Ausgaben bedingen oder fiir die Be-
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reehnung von Bedeutung sind, riehtig ubertragen sind. 
~esonders wiehtig ist dabei die Priifung des riehtigen 
Ubertrags von Angaben uber das Besoldungsdienstalter. 
Die weitere Kontrolle findet auf Grund der Anweisungs
bueher odeI' besonderer KassenverfUgungen (s. unter 
Kassenanweisungen) statt. Die weitere Prufung del' Ge
haltszahlungslisteI,l; im einzelnen ist Saehe der OPK, zum 
Teil Saehe der VA. Die riehtige und reehtzeitige Ver
reehnung del' nieht feststehenden Ausgaben wird auf 
Grund der Belege gepruft. Dabei ist, soweit die Belege 
nieht bereits bei del' Anweisung gepriift worden sind, 
darauf zu aehten, daB die erforderliehen Beseheinigungen 
abgegeben sind, daB aile erforderliehen Unterlagen (Ver
trage, Kostenansehlage usw.) beigebraeht und die ent
spreehenden Hinweise gemaeht sind, daB del' Verbleib 
von Ansehaffungen (s. unter Saehreehnungen) nach
gewiesen ist, und daB giiltige Empfangsbeseheinigungen 
usw. uber die gezahlten Betrage vorliegen. Belege, die 
von einem Reehnungsbeamten der OPD noeh nieht nach
gerechnet sind, mussen rechnerisch gepruft werden. Die 
Prufungen mussen laufend ausgefuhrt werden. Soweit es 
sich um summariseh zu verrechnende Ausgaben handelt, 
d. h. um Ausgaben, die in Jahresnaehweisungen (s. d.) 
ohne Belegung verreehnet werden, mussen besondere 
Beamte die Belege stichprobenweise prufen (Naheres s. 
ADA XI, 2). 

Damit nieht Ausgaben zu Unrecht auf die Postkasse 
gep.ommen werden, bestehen zahlreiehe, aueh von den 
VA zu beaehtende Sicherheitsvorsehriften, z. B. daB die 
Aufstellung von Forderungsnaehweisen (s. Kassenanwei
sungen) sowie von Gehalts- und Lohnzahlungslisten und 
die Zahlung del' Betrage nicht in del' Hand eines Beamten 
liegen durfen (Ausnahme: Hauptkassenfuhrer darf nach 
Zahlungslisten A, die er selbst aufgestellt hat, auch zah
len). Ferner miissen aIle Forderungsnachweise usw. yom 
Amtsvorsteher odeI' del' Dienststelle, die eine Leistung 
odeI' Lieferung angefordert hat, noeh ausdrueklich "Fiir 
die Richtigkeit" beseheinigt werden. Auch miissen in 
allen Ausgabebelegen stets die Veranlassung zur Ausgabe 
sowie Umfang und Art del' AusfUhrung angegeben wer
den; ebenso muE erkennbar sein, wie die Preisbildun,g zu
stande gekommen ist (fUr Belege bis zu 30 M bestehen 
einfaehere Bestimmungen). Besondere V orsehriften sind 
ferner uber die Aufstellung von Kostenanschlagen, uber 
das Verdingungswesen und iiber den AbschluB von Ver
tragen getroffen. Mitunter sind aueh noeh amtliche Be
seheinigungen, Wiege- und Abnahmebescheinigungen 
usw. erforderlich. 

Zur Uberwachung del' den OPD zur selbstandigen Ver
fiigung zugewiesenen Haushaltsmittel miissen die Titel
verwalter, wenn nicht sonst eine ausreichende Kontrolle 
moglich ist, fiir jeden Titel oder jeden Untertitel, bei dem 
Haushaltsiiberschreitungen (s. d.) unzulassig sind, Uber
siehten fUhren, die, nach feststehenden und nichtfest
stehenden .Ausgaben getrennt, den Zu- und Abgang von 
Ausgaben 1m Jahresbetrage und naeh del' wirklichen Aus
gabe erkennen lassen. Die Ubersichten konnen mit den 
Wi~tschaf~splanen (s. d.) vereinigt werden. Uber die 
:f.fheht, dIe den Buehhaltern del' OPK in bezug auf die 
Uberwaehung del' Haushaltsmittel obliegt, s. Oberpost-
kassen. G e b h e. 

Ausgleiehstellen filr Pakete sind bestimmte Grenz
ausgangsP Anst, bei denen die ubrigen Grenzausgangs
P Anst aIle FaIle anzumelden haben, in denen bei ihnen 
Auslandspakete ohne Paketkarten und Auslands
paketkarten ohne Pakete bleiben. Fur jedes Land, 
~. U .. getrennt naeh den verschiedenen Ausfuhrwegen, 
1st eme besondere Ausgleiehstelle bestimmt. Die Aus
gleiehstelle fiihrt iiber aIle bei ihr einlaufenden Meldungen 
Bueh, veranlaBt die Ubersendung del' Pakete odeI' 
Paketkarten an die riehtige odeI' zweekmaBigste Aus
gangsstelle, stellt taglieh Verzeiehnisse iiber die un
erledigten FaIle auf, iibersendet Abschriften davon an 
aIle in Betracht kommenden GrenzausgangsP Anst und 

empfangt die Benachriehtigungen uber nachtragliche 
Erledigung sehwebender FaIle. 

Ausgleiehstelle zur Verwaltung uberzahliger Ausstat
tungsgegenstande bei der OPD s. Ausstattungsgegen
stande 

AusgleiehzuJagen s. Kriegszulagen 
Aushelfer s. Arbeiter 
Auskunft iiber Postsendungen s. Postgeheimnis 

Auskunftserteilung und Auskunltshaftung. 
A.Die A uskunftserteil unginAngelegenheiten 

der Postben utzung an die Postbenutzer ist ein selbst
verstandliehes ZubehOr der postseitigen Verkehrspflieht 
und bedarf aus diesem Grunde keiner besonderen Sicher
stellung durch ausdruekliche Verordnungsvorschrift. An 
einer solchen fehlt es denn aueh im gesamten Bereiche 
del' Post- und Telegraphengesetzgebung. Nur gelegent
lich ist durch Amtsblattanordnung die Verpflichtung del' 
Post- und Telegraphenbeamten, "Auskiinfte nach bestem 
Wissen zu erteilen" ausgesprochen worden (Amtsblatt 
des RPM 1926 S. 142). Haufig sind dagegen Vorsehriften, 
durch die del' Postbenutzer wegen Auskunft in An
gelegenheiten, die del' Regelung durch allgemeine Be
stimmung entbehren, an die PAnst verwiesen wird 
(vgl. PO § 7 XVI: Gebiihrenpflichtigkeit au13ergewohn
lieher Zeitungsbeilagen; PO § 17 III: Erfordernisse von 
Bleiverschlussen statt Siegelu bei Wertsendungen; PO 
§ 49 III: Bedingungen fur das Bedrucken von Privat
postkarten usw. mit amtlichcn Wertzeiehen und -
§ 50 I - flir das Freimaehen von Postsendungcn mit 
Maschinenstempelu; in den §§ 29 III, V, IX, 36 III und 
42 I, III der PO werden Verkehrsbesehrankungen und 
-erweiterungen bei del' Einlieferung, Zustellung und 
Abholung von Postsendungen erwahnt, die im Bedarfs
falle nur bei den PAnst erfragt werden konnen). 

Abel' aueh sonst wird ein Auskunftsbedurfnis der Post
benutzer uberall da anzuerkennen sein, wo einzelue 
Gruppen von Verkehrsbedingungen nul' au13erhalb der 
allgemein zugangliehen Gesetz- und Verordnungsblatter 
zu finden sind, wie u. a. die Bestimmungen uber den 
Luftpostverkehr (vgl. Amtsblatt des RPM 1926 S. 144), 
Teile der Reiseverkehrsordnung (§§ 54, 59 PO), Zeitungs. 
verkehr (ADA V, 3), Leitung der Postsendungen (§ 32 
PO), Auslandsverkehr, mit aIleiniger Ausnahme des 
WPVertr und seiner Nebenabkommen, jedoch ausschlieB
lieh der Ausfuhrungsubereinkunfte (wegen del' Bekannt
gabe neuer Vertragsschlusse uber den Post- und Tele
graphenverkehr mit dem Auslande durch die "Verkehrs
nachrichten fur Post und Telegraphie" vgl. Amtsblatt 
des RPM 1921 S. 25); wegen der Auskunft in Postzoll
sachen vgl. Zollhandbuch fiir den Brief- und Paket
verkehr mit dem Ausland (s. d.), Amtsblatt des RPM 1926 
S. 121). Gleichartiges gilt in weitem Umfange fur den 
Postscheck-, Tclegraphen- und Fernsprechverkehr. 

B. Auskunftshaftung. Das altere Post- und Tele
graphenrecht hat zu der Frage einer Haftung aus un
richtiger Auskunft keine Stellung genommen. Die seit 
fruher bestehenden Haftpflichtvorschriften befassen sich 
durchweg nul' mit Gegenstanden unmittelbaren Bezugs 
auf die einzeluen Verkehrsbesorgungen seIber. Die Aus
kunft pflegt der Errichtung eines Postnutzungsverhalt
nisses vorauf- odeI' aIlenfails neben diesem einherzugehen. 
Indessen sieht die herrschende Lehre, die im Postnutzungs
verhaltnis einen Vertragszustand burgerlichen Rechts 
erblickt, die Geltung del' Haftvorschriften des BGB auch 
in den Beziehungen zwischen del' Post und den Post
benutzern als gegeben an, namentlich in dem Sinne 
ihrer behelfsma13igen Anwendbarkeit, soweit die be
sondere Posthaftrechtsordnung einschlagiger Vorschriften 
entbehrt. Die Rechtsprechung des Reichsgerichts geht 
darin so weit, dem Postbenutzer gegen die Post einen 
Anspruch auf Ersatz eines Schadens (statt Erzwingungs
strafe) einzuraumen, del' durch die Niehteinlassung der 
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Post auf den Benutzungsantrag des dadurch Geschadig
ten entsteht (vgI. Archiv 1925 S. 61). Das Gebiet der 
auBervertragIichen Posthaftung ist damit betreten (§ 839 
BGB und ReichshaftpfIichtgesetz yom 22. 5. 1910, RGBl 
S. 798), und es muB deshalb damit gerechnet werden, 
daB gegebenenfalls die Voraussetzungen des § 839 BGB 
auch im FaIle der unrichtigen Auskunft durch oberst
richterIiches Urteil als vorliegend erklart werden konnen. 

Zur Abhilfe bedarf es hiernach ausdriicklicher Vor
schriften, die die Auskunftshaftung der Post ablehnen. 
Erteilt ist eine solche fiir den Bereich des Postverkehrs 
im engeren Sinne durch § 64 PO (Verordnung yom 19. 3. 
1926, Amtsblatt des RPM S. 141). Fiir den Postscheck
verkehr fehIt es noch an einer einschlagigen Vorschrift, 
doch wird die des § 64 PO einstweilen sinngemaB anzu
wenden sein. Die Ablehnungsvorschrift des § 64 PO 
gilt tiberdies auch fiir die Beziehungen des Auslands
postverkehrs (gemaB Art. 6 des WPVertr). Dies wird 
namentIich dann von erheblicher Bedeutung, wenn 
infolge unrichtiger Auskunft am Postschalter Auslands
sendungen auf unterbrochene Verkehrswege geleitet 
werden oder wenn Sendungen nach fremden Landern 
zur Beforderung angenommen werden, nach denen der 
Verkehr gesperrt ist. 

Schriftwesen. Staedler, Posthaftung bei unrichtiger Auskunft. 
Archlv des ijffentlichen Rechts 1926; Archiv 1926 S. 165ff. 

Staedler. 

Auskunftsstellen sind als besondere Dienststellen bei 
cinzelnen groBen P A zur offentlichen und dienstlichen 
Benutzung eingerichtet. 

Das Bediirfnis trat erst am Ende des 19. Jahrhunderts hervor. 
Bis dahln konnten im aligemeinen, dank der Einheitlichkeit und 
Stetigkeit in der Entwicklung des Postwesens und der gleichmaBigen 
umfassenden Ausbildung der Betriebsbeamten, die Schalterstelien 
dem Bediirfnis nach Auskunftserteilung geniigen. Die zunehmende 
Vielseitigkeit des Postbetriebs, die raumliche Ausdehnung der GroB
stadte und die immer weitergehende Arbeitsteilung (s. Betriebs
ordnung) JieBen das Auskunftsbediirfnis der Verkehrswelt immer 
mehr steigen und fUhrten alimahlich zur Einrichtung einzelner 
besonderer Auskunftsstelien, wie sie andre Betriebe aus ahnlichem 
AniaB fUr ihren Geschaftsbereich auch eingerichtet hatten, z. B. 
die Eisenbahnverwaltung, die Polizei, die Handelskammern u. dgl. 

Die bedeutendste Auskunftsstelle im Bereiche der 
Postverwaltung ist die fiir GroB-Berlin beim BriefPA 
in Berlin C 2, Konigstr. 61, eingerichtete Postaus
kunftsstelle. Sie erteilt miindlich und durch Fern
sprecher Auskunft tiber fast aIle Zweige des Postwesens: 
die Bestimmungen der PO, des PG, des WPVertr, 
des Postscheckverkehrs (s. d.), des Funkverkehrs, tiber 
die Gebiihrensatze des In- und Auslandsverkehrs, die 
Zustandigkeit der P Anst, die Lage von Orten, schnelle 
Verkehrsverbindungen, Sitze von Behorden, Gesandt
schaHen, Konsulaten, Wohlfahrtseinrichtungen u. dgl. 
Sie ist zu diesem Zweck mit allen erforderlichen Dienst
werken und Fachzeitschriften, dem Einwohnerbuch, 
einer umfangreichen Biicherei und einer Kartei iiber 
wichtige Entscheidungen der obersten Postbehorde aus
gestattet. 

.Ahnliche Auskunftsstellen befinden sich auch bei 
andern groBen P A. In Orten mit starkem Fremden
verkehr ist mitunter ein besonderer Schalter mit der 
Auskunftserteilung betraut. Neben den Offentlichen 
Auskunftsstellen sind auch bestimmte Dienststellen 
mehr oder weniger als dienstliche Auskunftsstellen 
fiir den inneren Betrieb ausgebildet, z. B. eine Stelle 
des PA C 1 in Berlin fiir Postauftrags-, Wechsel- und 
V ollmachtsangelegenheiten fiir Berlin oder die Kraft-
wagen-Referate der OPD. K. S c h war z. 

Auskunftsstellen fiber Kriegsgefangene genieBen Ge
biihrenfreiheit im Weltpostverkehr nach den gleichen 
Vorschriften wie Kriegsgefangenensendungen (s. d.). 

Ausland (Sendungen nach und von dem Ausland). 
Ausland ist jedes nicht zum Deutschen Reich gehorende 
Gebiet. Das Reichsgebiet besteht aus den Gebieten der 
Deutschen Lander (Art. 2 der Reichsverfassung vom 
II. 8. 1919). Dariiber hinaus erstreckt sich der Geltungs
bereich der strafrechtlicheh Vorschriften des PG und 

damit das Postregal (s. d.) selbst auf gewisse Teile des 
Meeres (Kiistengewasser) und gewisse bewegliche Sachen 
(Kriegs- und Handelsschiffe); dies regelt sich nach 
volkerrechtlichen Bestimmungen, die gemaB Art. 4 der 
Reichsverfassung als bindende Bestandteile des deutschen 
Reichsrechts gelten. Zum Inland gehOrt auch die iiber 
dem Gebiet des Deutschen Reichs befindliche Luft
saule. 

Der Postzwang des § 1 PG erstreckt sich, soweit der 
Geltungsbereich des Deutschen Rechts reicht, auch auf 
die Beforderung von Briefen und politischen Zeitungen 
nach .dem Ausland. Befindet sich am auslandischen 
Bestimmungsort keine P Anst, so unterliegt die Be
forderung der Sendung auch im Inlande nicht dem 
Postzwange (s. d.). Um die Beforderung der Sendung 
im Auslande kiimmert sich der deutsche Gesetzgeber 
If.icht; hier kommen auBer dem WPVertr und sonstigen 
Ubereinkommen nur die auslandischen Gesetze in Be
tracht. 

Verschlossene Briefe und politische Zeitungen, die 
vo m Ausland eingehen oder das Gebiet des Deutschen 
Reichs im Durchgangsverkehr beriihren, miissen bei der 
nachsten deutschen PAnst zur Weiterbeforderung ein
geliefert werden (§ 1 Abs.2 PG), und zwar auch dann, 
wenn an dem auslandischen Orte, von wo oder wohin 
die Sendung befordert werden solI, keine P Anst sich 
befindet, im Gegensatz zu Sendungen, die vom Jnland 
ausgehen; diese sind postzwangspfIichtig nur, wenn am 
Absendungs- und am Bestimmungsort eine PAnst ist. 
Schwierigkeiten entstehen im Luftverkehr. MuB ein 
vom Ausland kommendes Flugzeug, das postzwangs
pfIichtige Postsachen befordert, an der Grenze nieder
gehen, um die Briefe und Zeitungen der Post zu iiber
geben? Als nachste inlandische P Anst wird man, um 
dem Wesen des Luftverkehrs gerecht zu werden, den 
ersten (planmaBigen) inlandischenLandungsplatz ansehen 
miissen. Landet ein von London kommendes Flugzeug 
auf deutschem Boden zuerst in Hannover, so bedarf 
es erst hier der Ubergabe der postzwangspfIichtigen 
Gegenstande an die Post. Hier m uB es aber auch ge
schehen. Die weitere Mitnahme etwa nach Berlin 
ware verboten, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen 
des § I PG vorliegen und es sich nicht etwa um eine 
expresse "Fuhre" handelt. 

1m iibrigen richtet sich der Postverkehr mit dem 
Ausland - und zwar in beiden Richtungen - ins
besondere hinsichtlich der zu erhebenden Gebiihren 
und der Ersatzleistung lediglich na!)h dem WPVertr und 
den andern zwischenstaatlichen Ubereinkommen. 1st 
z. B. ein Paket, das nach Amerika gerichtet ist, verloren 
gegangen, so ist die Post nicht ersatzpflichtig, auch dann 
nicht, wenn der Verlust auf der deu.~schen Beforderungs
strecke eingetreten ist, da in dem Ubereinkommen iiber 
den Austausch von Paketen weder Amerika noch Deutsch
land eine Haftung iibernommen haben. Die inlandischen 
Gesetze und Verordnungen gelten fiir diese Sendungen 
nur insoweit, als der WPVertr und die besonderen 
Ubereinkommen nichts abweichendes bestimmen. Nach 
diesen fiir den WPVertr geltenden Vorschriften regelt 
sieh insbesondere die Haftung der Post dem Absender 
gegeniiber, auch wenn der Verlust oder die Beschadigung 
der Sendung innerhalb des Gebiets der DRP eingetreten 
ist. Das schlieBt nicht aus, daB im letzten Fall aus 
Billigkeitsgriinden Ersatz geleistet wird (vgI. Art. 10 
des Abkommens betr. den Austausch von Postpaketen 
zwischen dem Deutschen Reich und den Vereinigten 
Staaten von Amerika vom 26. 8. 1899 und die ent
spreehenden Bestimmungen im Paketpostbueh (s. d.) 
Teil II. 

1st in dem Abkommen iiber die Haftung nichts ent
halten, so haftet die DRP, soweit Verlust oder Bescha
digung usw. auf der deutsehen Beforderungsstrecke ein
tritt (argumentum e contrario § 6 Abs. 3e PG). 

K. Schneider. 
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Auslandstagegelder s. Reise- und Umzugskosten 
Auslandsvertrieb von Zeitungen auf Grund der Be

stimmungen des Postzeitungsabkommens (s. d.) kommt 
nur in Frage, wenn sich die Verleger damit einverstanden 
erklart haben, daB ihre Zeitungen durch Vermittlung 
der Post nach dem Auslande vertrieben werden. 

Auslandszulagen s. Zulagen 
Auslieferung im Strafverfahren. An Straftaten mit 

besonderem Bezug auf das Postwesen unterscheidet das 
deutsche Strafrecht: 1. Diebstahl auf Postgrundstiicken 
(RStGB § 243, 4),2. Urkundenfalschung betr. Postwert
zeichen und Freistempelabdriicke (RStGB §§ 275, 276, 
360 Ziffer 4,364; Gesetz vom 23.11. 1921, RGBl S. 1375), 
3. Gefahrdung des Postverkehrs (RStGB §§ 318a, 367 
Ziffer 5a), 4. Verletzung des Postgeheimnisses durch 
Beamte (RStGB § 354), 5. Postgebiihrenhinterziehung 
(PG §§ 27, 29). 

Das geltende Auslieferungsvertragsrecht laBt das Ver· 
langen der Auslieferung eines Reichsangehorigen nur 
bei den Straftaten zu 1-4 zu. 

An Auslieferungsvertragen unterhalt das Deutsche 
Reich zurzeit (Ende 1925) folgende (die auslieferungs
begriindenden Straftaten sind auszugsweise benannt): 
1. Be 19ie n Vertrag vom 24. 12. 1874 (RGBl1875 S. 73), 
nach dem Kriege wieder in Kraft gesetzt gemaB Art. 289 
des Versailler Friedensvertrages, s. Bekanntmachung 
vom 30. 6. 1920 (RGBl S. 1397 Ziffer 4): Art. 1 Ziffer 16 
Diebstahl; Ziffer 25 Falschung oder Verfalschung von 
Stempeln, Marken (usw.) in der Absicht, sie als echte zu 
verwenden; wissentlicher Gebrauch falscher oder gefalsch
ter Stempel, Marken (usw.). 2. Bulgarien Vertrag vom 
29. 9. 1911 (RGBI 1913 S. 468): Art. 2 Ziffer 12 Dieb
stahl (usw.); Ziffer 16 Falsehung amtlicher Wertzeichen, 
insbesondere von Postmarken; Versehaffung bereits ver
wendeter Wertzeichen zur Wiederverwendung; Inver
kehrbringen der falschen oder bereits verwendeten Wert
zeiehen; Ziffer 23 vorsatzliche Verhinderung oder Ge
fahrdung des Betriebes der Post, einer offentlichen Rohr· 
postanlage (usw.). 3. Griechenland Vertrag vom 
12.3. 1907 (RGBl S.545), naeh dem Kriege wieder in 
Kraft gesetzt gemaB Art. 289 des Versailler Friedens
vertrages, s. Bekanntmachung vom 5. 8. 1920 (RGBl 
S.1544): Art.2 Ziffer 8 Diebstahl (usw.); Ziffer 12 
Nachmachung oder Verfalsehung von Stempeln, Post
freimarken; wissentlieher Gebrauch solcher nachgemach
ten oder verfalsehten Gegenstande; Ziffer 18 vorsatzliehe 
und reehtswidrige Unterdriickung einer Privaturkunde 
in der Absieht, einem andern zu schaden. 4. GroB
britannien Vertrag vom 14.5.1872 (RGBl S.229), 
naeh dem Kriege wieder in Kraft gesetzt gemaB Art. 289 
des Versailler Friedensvertrages, s. Bekanntmachung 
vom 5.8. 1920 (RGBl S. 1543): Art. III Ziffer 5 Dieb
stahl (usw.); Ziffer 4 Falsehung oder Verfiilschung 
offentlieher Urkunden, ingleiehen Verausgabung oder 
Inverkehrbringen oder wissentliehes Gebrauchen solcher 
naehgemachten oder gefalsehten Papiere. 5. Italien 
Vertrag vom 31. 10. 1871 (RGBI S. 446), naeh dem Kriege 
wieder in Kraft gesetzt gemiW Art. 289 des Versailler 
Friedensvertrages, s. Bekanntmachung vom 15.8. 1920 
(RGBl S. 1577): Art. 1 Ziffer 11 Diebstahl, sofern er 
unter ersehwerenden Umstanden erfolgt ist; Ziffer 17 
FiHsehung von Urkunden und wissentlieher Gebraueh 
falseher oder gefalsehter Urkunden. 6. Luxemburg' 
Vertrag vom 9.3. 1876 (RGBl S. 223): Art. 1 Ziffer 16 
Diebstahl; Ziffer 25 Markenfalschung: wie bei Belgien, 
s. o. 7. Niederlande Vertrag vom 31. 12. 1896 (RGBl 
1897 S. 731): Art. 1 Ziffer 23 Diebstahl; Ziffer 13 Fal
schung und Verfalschung der von Reiehs oder Staats 
wegen ausgegebenen Marken in der Absicht, sie als echte 
zu verwenden. 8. Norwegen Vertrag vom 19.1. 1878 
(RGBl S. 110): Art. 1 Ziffer 15 Diebstahl; Ziffer 22 
Markenfalsehung: wie bei Belgien, s. o. 9. Osterreieh 
BesehluB der Deutsehen Bundesversammlung vom 26. 1. 
1854 (Gesetzsammlung S. 359), naeh dem Kriege 1866 
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wieder in Kraft gesetzt gemaB Art. 13 des Prager Frie
dens: Art. I Alle gemeinen Verbrechen und Vergehen 
(vgl. PreuBisches Justizministerialblatt 1889 S.23). 
10. Paraguay Vertrag vom 26. 11. 1909 (RGBl 1915 
S. 571): Art. 2 Ziffer 16 Diebstahl (usw.); Ziffer 9 Fal· 
schung oder Verfalschung von Stempelabdriicken, Post
freimarken; Ausgabe oder Gebraueh solcher Wertzeichen 
in der Kenntnis, daB sie gefiilscht oder verfalscht sind; 
betriigeriseher Gebrauch oder MiBbraueh von eehten 
Marken; Ziffer 15 vorsatzliche Handlungen, welehe die 
Zerstorung oder Beschadigung von Posten und die Ge
fahrdung ihres Betriebes bewirken. 11. Schweden 
s. Norwegen. 12. Schweiz Vertrag vom 24. 1. 1874 
(RGBl S. 113): Art. 1 Ziffer 11 Diebstahl (usw.); Ziffer 17 
Urkundenfiilschung: wie bei Italien, s o. 13. Spanien 
Vertrag vom 2. 5. 1878 (RGBl S. 213): Art. 1 Ziffer 16 
Diebstahl (usw.); Ziffer 25 Markenfalschung: wie bei 
Belgien, s. o. 14. Tschechoslowakei Vertrag vom 
8.5. 1922, Gesetz vom 27.1. 1923 (RGBl II S.48): 
Art. 3: wie bei Osterreich, s. o. 15. Ungarn s. Oster· 
reich. 16. Uruguay Vertrag vom 12.2.1880 (RGBl 
1883 S. 287): Art. 1 Ziffer 16 Diebstahl (usw.); Ziffer 25 
Markenfalschung: wie bei Belgien, s. o. Staedler. 

Ausschlie8ung von der PersonenbeHirderung. Aus
geschlossen von der Fahrt in Personenposten (s. d.) sind 
nach der PO 1. Personen mit ansteckenden Krankheiten 
oder solche Personen, deren Zustand den Mitreisenden 
lastig falien wiirde, 2. Personen, die die vorgeschriebene 
Ordnung nicht beachten, den Anordnungen der Beamten 
oder Wagenfiihrer sich nicht fiigen, durch ihr Benehmen 
oder durch Unreinlichkeit Mitreisende belastigen wiirden, 
3. Gefangene, 4. Personen mit geladenen SchuBwaffen. 

AusschlieBung tritt auch wahrend der Fahrt ein. In Zweifels
fallen entscheidet der zustandige Postbeamte. Fahrgeld oder Ge
packgebiihr flir die durchfahrene Strecke werden in solchen Fallen 
nicht erstattet. Ebenso haftet die Post bei· versehentlicher Be
fDrderung ausgeschlossener Personen nicht flir Kiirperschaden nach 
dem PG, sondern nur auBervertraglich nach BGB. Vgl. Scholz 
S. 173ff. 

Ausschlie8ung von der Postbefiirderung tritt fiir ge
wisse Postsendungen und Reisegepackstiicke auf Grund 
von Rechtsvorschriften oder wegen andrer Verhaltnisse 
ein. Ausnahme von der Beforderungspflicht der Post 
(s. d.). 

A. 1m inneren Verkehr. 
I. Postsendungen. Nach derPO sind von der Be

fiirderung un bedingt ausgeschlossen: 1. Sendungen, 
deren AuBenseite oder sichtbarer Inhalt gegen die Ge
setze, das offentliche Wohl oder die Sittlichkeit ver
stoBt; 2. Gegenstande, deren Befiirderung eine Gefahr 
fiir die Postbeamten oder Postsendungen bildet, nament
lich alie durch Reibung, Luftzudrang, Druck oder sonst 
leieht entziindliehen Sachen und atzende Fliissigkeiten. 
Es konnenferner Sendungen ausgeschiossen werden, die 
die Post mit den vorhandenen Verbindungen und Mit
teln nieht befordern kann, oder die nach ihrer Beschaffen
heit den Postbetrieb wesentlich erschweren wiirden. 

II. Reisegepaek. Nach derPO konnen von derMit
nahme in Personenposten (s. d.) einzelne nicht zur Ver
sendung mit der Post geeignete Gegenstande aus
geschlossen werden. Dazu gehoren besonders gefahr
liehe Gegenstande, namentlieh geladene SchuBwaffen, 
explosionsgefahrliehe, leicht entziindliche, atzende und 
iibelriechende Stoffe. 

III. Wer von der Postbeforderung ausgeschlossene 
Gegenstande unter Verschweigung oder unrichtiger An
gabe des Inhalts bei der Post einliefert, verliert seine 
Anspriiche auf Schadenersatz gegen die Post, da kein 
rechtsgiiltiger Befiirderungsvertrag (s. d.) zustande ge
kommen ist. Er hat u. U. selbst der Post, ihren Be
amten und dritten Personen fiir jeden ihnen an Korper 
und Sachen entstehenden Schaden zu haften und wird 
auBerdem nach den Strafgesetzen bestraft. 

Vgl. PO §§ 4, 27, 58, ferner RStGB § 367, Aschen
born S. 80ff., Scholz S. 93. 
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Wegen der AusschlieBung von Postsendungen von der Be
forderung, falls gewisse Voraussetzungen nicht erfiillt sind, 
s. bedingt zur Postbeforderung zugelassene Gegenstande. 

B. 1m Weltpostverkehr. S. Versendungsverbote 
im Weltpostverkehr. . R a abe. 

Aussehlu8frist s. Verjahrung 
Aussehreibung oUener Stellen flir Versorgungsanwiirter 

geschieht fiir den Fall, daB keine Bewerber vorgemerkt 
sind. Stellen, fiir die besondere wissenschaftliche, tech
nische oder kaufmannische Kenntnisse gefordert werden, 
brauchen nicht ausgeschrieben zu werden. Die auszu
schreibenden Stellen sind mit der in der Ausfiihrungs
anweisung zu den Anstellungsgrundsatzen (s. d.) (zu § 33) 
bestimmten Nachweisung dem Reichsminister des Innern 
anzumelden. Die Veroffentlichung geschieht durch die 
"Anstellungs-Nachrichten", die in bestimmten Fristen 
in Carl Heymanns Verlag, Berlin W 8, MauerstraBe 41, 
er~cheinen. Wenn ein Land auBerdem Anstellungs
nachrichten fiir seinen Bereich herausgibt, so haben 
die in diesem Lande befindlichen ReichsbehOrden ihre 
offenen Stellen gleichzeitig mit jener Anmeldung der 
Landesregierung oder einer von dieser zu bestimmenden 
Stelle mitzuteilen. Hat sich innerhalb einer Frist von 
4 Wochen nach dem Tage der Ausschreibung (Tag des 
Erscheinens der Anstellungsnachrichten) ein geeigneter 
Bewerber nicht gemeldet, so hat die Anstellungsbehorde 
in der Stellenbesetzung freie Hand. 

Aussehreibungen s. Vergebung von Leistungen und 
Lieferungen 

Aussehu8 fiir unzustellbare Postsendungen s. Riick
briefstelle 

Aussehiisse in WeltpostvereiDilangelegenheiten kOnnen 
nach dem WPVertr von Stockholm von einem Post
kongreB oder einer Postkonferenz zur Prufung einer 
oder mehrerer ·bestimmter Fragen eingesetzt wer
den. Solche Ausschiisse sind eingesetzt worden: vom 
PostkongreB in Madrid (1920) zur Priifung der Frage 
einer Umgestaltung der WPVertr und vom PostkongreB 
in Stockholm (1924) zur Priifung der Frage, welche Mittel 
geeignet erscheinen, die Arbeit der Kongresse zu er
leichtern und zu beschleunigen. S. auch Weltpost
kongresse und Weltpostkonferenzen. 

Au8ergewiihnliehe Verbindungen innerhalb des Welt
postvereins sind nach dem WPVertr solche Verbindungen, 
die von einer Verwaltung auf VerJ.angen einer oder 
mehrerer andrer Verwaltungen besonders her
gestellt oder unterhalte n werden. Fiir die Benutzung 
derartiger auBergewohnlicher Verbindungen sind nicht 
die gewohnlichen Briefdurchgangskosten (s. d.), sondern 
besondere Vergiitungen zahlbar, die zwischen den be
teiligten Verwaltungen in freier Vereinbarung geregelt 
werden. Fiir die mit auBergewohnlichen Verbindungen 
beforderten Briefsendungen konnen die VereinsverwaI
tungen einen den aufzuwendenden besonderen Kosten 
entsprechenden Z uschlag erheben. 

Nach den Beschliissen des Postkongresses in Paris (1878), der 
zuerst Anwendung erhiihter Vergiitungssiitze fiir auBergewiihnliche 
Verbindungen gestattete, galten als solche die Befiirderungen mit 
der Indischen tJberlandpost (s. d.), d. h. der zwischen England 
einerseits und Ostasien und Australien andrerseits iiber Frankreich, 
Italien und Agypten ausgetauschten Post, und die Befiirderungen 
zwischen dem Atlantischen und dem StiJIen Ozean durch das Geblet 
der Vereinigten Staaten von Amerika. Der PostkongreB in Lissa
bon (1885) fiigte die Befiirderung zwischen Oolon und Panama 
hinzu. Der KongreB in Rom (1906) erkannte die Befiirderungen 
zwischen Atlantischem und Stillem Ozean nicht mehr als auBer
gewiihnliche Verbindungen an, nachdem er die Durchgangsver
giitungen zu Lande fiir weite Entfernungen erhiiht hatte. Der Kon
greB in Madrid (1920) sah nur noch die Indische Uberlandpost als 
auBergewiihnliche Verbindung an, fiigte aber die Bestimmung hinzu, 
daB die Luftpostverbindungen (s. Weltluftpostverkehr) den 
auBergewiihnlichen Verbindungen gleichzustellen seien. Der Stock
holmer KongreB (1924) hat hierin keine Anderunl! eintreten lassen. 

Schriftwesen. Mey~r-Herzog S.29, 30, 33. 
Au8erplaumii8ig s. PlanmaBig 
Au8erplanmii8ige Beamte s. Personalverhaltnisse der 

DRP, Amtsbezeichnungen und Beamtenlaufbahnen bei 
cler DRP (Spaite 6 der Ubersicht) 

Ausstattungsgegenstiinde scheiden sich in a) Haupt
und b) Neben-Ausstattungsgegenstande. 

Z u a) Einteilung in solche fiir Amtszimmer, Biicherei 
und Postkurswesen. Zur Zimmerausstattung ge
hOren die Mobel einschl. der Gegenstande fiir den tech
nischen Telegraphen- und Fernsprechdienst, alle groBeren 
und wichtigeren Gegenstande fiir den Postbetriebsdienst, 
wie Stempel, Dienstsiegel, Briefkasten, Schreib- und 
Rechenmaschinen, Postwertzeichengeber u. a. m. Gegen
stande der Biicherei sind Biicher- und Kartenwerke. 
Zur Kursausstattung rechnen Brief- und Geldbrief
beutel, Rucksacke, Postwagen auf LandstraBen einschl. 
der Paketzustellwagen, Handwagen auf Bahnhofen usw. 

Die Beschaffung der Hauptau~stattungsgegenstande 
ist in bestimmtem Rahmen den VA nach der Zustandig
keitsordnung (s. d.) iiberlassen, wofiir ihnen bei Beginn 
des Rechnungsjahres eine bestimmte Summe uberwiesen 
wird. 1m ubrigen sorgen die OPD fiir die Anschaffung. 
Bei jeder OPD besteht eine Ausgleichstelle fiir Haupt
ausstattungsgegenstande, der jeder entbehrliche Gegen
stand zur Verfiigung zu stellen ist. Bei dieser Stelle 
sollen die VA vor Ankauf neuer Gegenstande jedesmal 
Riickfrage halten. 

Zu b. Hierzu rechnen im wesentlichen: Schreibzeuge
Briefkorbe, kleine Vervielfaltigungsgerate, Kautschuk, 
stempel, Gerate fiir den Barverkehr, fiir das Stempelge. 
schaft, Pack-, Beleuchtungs-, Heiz- und Reinigungsgerate. 

Die Nebenausstattungsgegenstande werden nur bei den 
OPD, OPK und den VA der Besoldungsgruppen Vln 
bis XII fiir unmittelbare Rechnung der Reichspost
kasse beschafft. Die VA der Besoldungsgruppen VI 
und VII haben die Kosten fiir Anschaffung dieser Gegen
stande aus der ihnen gewahrten Pauschvergiitung auf 
Amtskosten (s. d.) zu bestreiten. 

Australiseher Bund. 
I. Geschichte. Die ungeheuren Busch- und Wiistcnstrecken 

des australischen Festlandes zwangen die Eingeborenen, zu gegen
seitiger Hilfe miteinander in Verbindung zu bleiben. Dies wurde 
durch ein hochentwickeltes Fernnachrichtenwesen ermiiglicht, das 
in der Sicherheit der Wirkung, der Verbreitung und Vielseitigkelt 
einzigartig ist. Die seit altersher bis auf den heutigen Tag von den 
Eingeborenen geiibte Nachrichtenvermittlung besteht in der An
wendung verschiedenartiger Rauchzeichen, durch die jede N achricht, 
jede Aufforderung, jede Gefiihlsregung ausgedriickt werden kann. 
Bei dieser Art der N achrichtenverbreitung eriibrigte sich die tJber
mittlung durch Boten. Posteinrichtungen entwickelten sich in dem 
Erdteil erst mit der Besitzergreifung durch die Engliinder. 

Unter der Fiihrung des Kapitiins Arthur Philipp landete am 
18. 1. 1788 ein englisches Geschwader mit 778 Verbrechern an der 
Kiiste des australischen Festlandes, die bei der jetzigen Stadt Sidney 
angesiedelt wurden. Diese erste australische Kolonie, die auch in 
der Folgezeit die bedeutendste blieb, erhielt den Namen Neusiid
wales. Wahrend der ersten 22 Jahre ihres Bestehens gab es dort 
weder P Anst noch irgendeine Postverbindung. 

Die zu jener Zeit gewechselten Briefe waren hauptsachlich Ver
fiigungen der Regierung und amtliche Mitteilungen, die durch Polizei
diener befiirdert wurden, die auch die Ihnen von Ansiedlern iiber
gebenen Briefe nebenbei mitnehmen durften. 1810 hielt es der Gou
verneur Macquarie fiir niitig, ein ordentliches PA in Sydney einzu
richten, bei dem aile Briefe und Pakete eingeliefert werden muBten. 
Er bestellte Mr. Isaac Nichols zum Postmeister und gestattete ihm, 
in seiner Wohnung in der RochstraBe (der jetzigen GeorgstraJle) zu 
Sydney ein P A zu eroffnen. Als Entschadigung fiir seine Miihe
waltung und Ausgaben durfte der neue Postmeister fiir jeden Brief 
aus England und vom Ausland, ohne Riicksicht auf das Gewicht 
S d., fiir jeden im Gebiete der Kolonie befiirderten Brief 4 d. und fiir 
jeden an einen Soldaten gerichteten oder von eincm Soldaten an 
seine Frau gesandten Brief eine Gebiihr von 1 d. erheben. Pakete 
pis zum Gewicht·von 20 Pfund kosteten 1 sh. 6 d. Die BeWrderung 
von Briefen nach und von Orten. auBerhalb Sydneys verblieb in 
den Randen berittener Polizeidiener und von Privatpersonen. Das 
neue P A war in der Hauptsache dazu bestimmt, die Zustellung der 
in Sydney ankommenden Briefe und Pakete zu besorgen. 11819 
starb Mr. Nichols. Sein Nachfolger wurde Mr. George Panton mit 
dem Titel eines "Postmeisters des Territoriums". Am 16. 12. 1825 
erlicB der Gouverneur Brisbane nach AnhOrung des Rates ein 1828 
in Kraft getretenes Gesetz iiber die Errichtung eines regelrechten 
Postwesens in N eusiidwales, worin die Briefgebiihr nach dem Gewicht 
festgesetzt und den Postmeistem eine Vergiitung von 10 vH der 
Einnahmen zugesprochen wurde. Der Gouverneur emannte Post
meister zu Bathurst, Oampbelltown, Liverpool, Newcastle, Penrith 
und Windsor, traf Verabredungen iiber BeWrderung der Posten 
entweder durch Private oder durch die berittene Polizei und legte 
so den Grund zu dem heutigen Postwesen der Kolonie. 1831 wurde 
in Sydney eine Stadtposteinrichtung mit einer Gebiihr von 2 d. fiir 
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den Brief gegriindet. Die Briefe wurden durch Brieftrager zugestellt. 
Gleichzeitig wurden Briefkasten in verschiedenen Teilen der Stadt 
aufgestellt, die durch Boten yom HauptPA aus geleert wurden. 
1834 wurden die Dienste, die die berittene Polizei bisher bei der 
Postbefiirderung geleistet hatte, endgiiltig aufgehoben. 1835 erlieB 
der Gouverneur Bourke ein neues Gesetz, nach dem die Briefgebiihr 
nach der Entfernung bemessen wurde. Fiir Pakete wurde eine Ein
heitsgebiihr festgesetzt. Doch wurden Zeitungspakete gebiihrenfrei 
befiirdert, wenn sie innerhalb 7 Tagen yom Erscheinungstag ab der 
Post iibergeben wurden. Das neue Gesetz iibertrug auch der Post 
das alleinige Recht, gewiihnliche Briefe und Pakete gegen Entgelt 
zu befiirdern. 1837 wurde eine nahezu tagliche Postverbindung 
durch Dampfschiffe mit dem Hunterflusse ins Leben gerufen und 
ein· zweiter taglicher Postdienst mit FluBdampfer nach Parramatta 
eingerichtet. In demselben Jahre wurden gestempelte Briefumschliige 
zum Preise von 1 sh. 3 d. fiir das Dutzend, die zur Versendung von 
Briefen nach und aus Sydney benutzt werden konnten, an die Post
benutzer ausgegeben. Ende 1838 bestanden in der Kolonie 40 P Anst. 
1846 wurde die erste regelmaBige Postverbindung zwischen Australien 
und GroBbritannien mit einem monatlich fahrenden Segelschiff 
hergestellt. 1849 forderte die groBbritannische Regierung durch 
iiffentliche Bekanntmachung zur Abgabe von Anerbietungen auf 
fiir "tlbernahme der Postbefiirderung zwischen Singapore und Sydney 
durch die Torres-StraBe im AnschluB an die zwischen Southampton 
und Singapore iiber die Landenge von Suez unterhaltene regelmiWige 
Postverbindung. Zu damaliger Zeit waren die N achrichten aus Eng
land bei der Ankunft in Sydney gewiihnlich 4 oder 5 Monate alt. 
1852 bot die Regierung von Neusiidwales eine Vergiitung von 6000 
bis 20 000 Pfund Sterling fiir die Einrichtung einer monatlichen 
Dampferlinie zwischen Sydney und England. Diesem Schritte der 
Koloniairegierung folgte ein ebenso freigebiges Vorgehen der groB
britannischen Regierung, die der "Europiiisch-Australischen Dampf
schiffahrts-Gesellschaft", die 185000 Pfund Sterling Unterstiitzung 
forderte, den Zuschlag fiir die Herstellung der Postdampferlinie 
nach Australien erteilte und das Angebot der Penninsular and 
Oriental Company, die nur 140 000 Pfund Sterling gefordert hatte, 
ablehnte. Die Gesellschaft begegnete jedoch so vielen Schwierig
keiten bei der Erfiillung ihres Vertrages, daB sie sich nach 2 J ahren, 
nachdem sie 700 000 Pfund Sterling eingebiiBt hatte, aufliisen muBte. 
1858 schrieb die groBbritannische Regierung eine neue Verdingung 
aus, bei der das Angebot der Penninsular and Oriental Company 
mit 180 000 Pfund Sterling angenommen wurde. Der Dienst begann 
im Marz 1859. Die Postsachen wurden von England nach Alexandria, 
von dort iiber die Landenge von Suez und sodann iiber Colombo 
nach Sydney befiirdert. Das der GeseUschaft gehiirende Dampfschiff 
"Chusan" war das erste, das die Post auf dieser Linie befiirderte. 
Es traf am 3. 8. 1859 in Sydney ein. Mit der Eriiffnung des Suez
kanals und. der dadurch hervorgerufenen Entfaltung des Dampf
schlffverkehrs zwischen Australien und Europa wurden die Mittel 
zur Postbefiirderung bedeutend vermehrt. Die Postverbindung durch 
Dampfschiffe mit Amerika wurde 1866 hergestellt. In diesem Jahre 
gingen die Kolonien Neusiidwales und Neuseeland mit der Panama 
and New Zealand Royal Mail Company wegen der Befiirderung der 
englischen Post iiber Panama einen Vertrag ein. Zahireiche un
erwartete Schwierigkeiten stellten sich der Ausfiihrung des Dienstes 
entgegen, der schon 1868 infolge der Zahlungseinstellung der Gesell
schaft endete. Weitere Versuche, einen regelmaBigen Postdienst 
iiber San Francisco einzurichten, wurden mit wechselndem Erfolge 
unternommen, bis 1875. ein Abkommen mit der Pacific Mail Steamship 
Company wegen Herstellung einer Postverbindung iiber Neuseeland, 
Honolulu und San Francisco zustande kam. Seit dieser Zeit wurden 
auch die Verbindungen mit Amerika stetig verbessert. Der Packerei
postdienst zwischen Australien und GroBbritannien wurde im August 
1886 begonnen und allmahlich auf weitere Landergebiete ausgedehnt. 
Nachdem die verschiedenen australischen Kolonien 1887 iiberein
gekommen waren, nach Verhaltnis ihrer Beviilkerungszahl die Kosten 
fiir einen gemeinschaftlichen Postdienst iiber Suez zu tragen, trat 
dieser unter dem N amen Federal Mail Service mit dem 1. 2. 1888 
ins Leben. Am 1. 1. 1889 wurden die Gebiihrensatze fiir die anf der 
langen Seelinie befiirderten Briefe ermal.ligt; zugleich trat der Aus
tausch von Postkarten zwischen England und Australien in Wirk
samkeit. In der Folgezeit wurden die Gebiihrensatze fiir samtliche 
BefBrderungswege noch weiter herabgesetzt, die Seeverbindungen 
verbessert und vermehrt, und auch die Schiffe fremder Lander zur 
Postbefiirderung benutzt. 

Auch in den iibrigen australischen Kolonien, Queensland, Siid
australien, Tasmanien, Victoria und Westaustralien, entstanden 
Postverwaltungen, die zwar im grol.len' und ganzen nach dem Vor
bilde des Mutterlandes ausgestaltet waren, jedoch in der allgemeinen 
Postgesetzgebung, im Gebiihrenwesen, im Umfang der Dienstzweige 
und in der betrieblichen Behandlung der Sendungen vielfach wesent
lich voneinander abwichen. Dabei waren die Postverwaltungen 
voneinander viillig unabhangig. Die Verkehrsentwicklung drangte 
jedoch zur Vereinheitlichung, die auf den bis in das Jahrzehnt 1870 
bis 1880 zuriickreichenden australischen Post- und Telegraphen
konferenzen mehr und mehr vorbereitet wurde. Durch den Zu
sammenschluB der australis chen Kolonien am 1. 1. 1901 zu einem 
einheitlichen Staats- und Verwaltungskorper verschwanden dis bisher 
selbstandigen Postverwaltungen und machten einem gemeinsamen 
Postwesen fiir den ganzen Erdteil Platz. Das am 1. 12. 1901 in Kraft 
getretene Bundes-Post- und Telegraphengesetz (Post and Telegraph 
Act 1901) ordnete eine Reihe wichtiger Fragen fiir das Gesamt
bundesgebiet und wies andre Angelegenheiten dem Bundes-General
postmeister zur einheitlichen Reglung im Verordnungswege zu. 
Die Grundlage fiir den Postdienst bildet die am 30. 6. 1902 in Kraft 
getretene PO. 

II. Verfass ung. An der Spitze der australischen 
Bundes-Post- und Telegraphenverwaltung steht ein 

Postmaster General mit ministerieller Verantwortlich
keit. Fur die laufenden Dienstgeschafte der Verwaltung ist 
der "Secretary" verantwortlich, der beim Wechsel der Re
gierung sein Amt nicht niederzulegen braucht. In jedem 
Bundesstaate liegt die Leitung des Post- und Telegra
phendienstes einem dem Postmaster General unterstellten 
Deputy Postmaster General ob. Zum Vorschriftenbereich 
des inneren Verkehrs des australischen Bundes geh6ren 
Papua, die Lord-Rowe-Insel, die Norfolkinsel, die Inseln 
des Bismarckarchipel, Nauru, Bougainville und Buka 
(Salomoninseln), Samoa (ausgenommen der den Ver
einigten Staaten gehOrende Teil) und Neuguinea (daB 
fruhere Deutsch-Neuguinea). 

III. Postzwang erstreckt sich nur auf Briefe; Zu
widerhandlungen werden mit Geldstrafe geahndet. Yom 
Postzwang ausgenommen sind Briefe von mehr als 
16 Unzen (1 Unze = 28,34 g); Briefe, die sich auf Waren
sendungen beziehen und diese begleiten, sowie Briefe, 
die der Absender in eigener Angelegenheit durch be
sondere Boten bef6rdert. 

IV. Betrieb. A. Briefpost. 1m innern Verkehr werdenfvier 
Klassen von Sendungen unterschieden: zur ersten Klasse gehiiren 
die Briefe, Kartenbriefe und Postkarten; zur zweiten die Geschafts
papiere, Warenproben, Biicher und Preisverzeichnisse; zur dritten 
die Zeitungen und Zeitschriften; zur vierten die Pakete. Briefe 
(letters). Gebiihrenstufen von 'I. Unze. Meistgewicht und Ausueh
nungsgrenze wie bei Geschaftspapieren (s. d.), vorausgesetzt, daB 
die Sendung als verschlossener Brief befiirdert werden kann. Die 
Postverwaltung gibt gestempelte Briefumschlage zu gewiihnlichen 
und eingeschriebenen Briefen sowie Kartenbriefe (letter cards) 
aus. Postkarten (postcards), nicht amtlich ausgegebene zulassig, 
MindestgriiBe 4 X 2'1. Zoll (1 Zoll = 2,54 cm), Hiichstausdehnung 
5'/. x 3'/. Zollo Geschaftspapiere (commercial papers), Meist
gewicht 5 Pfund (1 Pfund = 453,6 g), Ausdehnungsgrenze 2 x 1 X 1 
FuB (1 FuB = 12 Zoll = 0,305 m), in Rollenformi6,2 FuB Lange 
und 4 Zoll Durchmesser. Drucksachen (printed papers). Gebiih
renstufen von je 2 Unzen. Meistgewicht und Ausdehnungsgrenze 
wie bei Geschaftspapieren. Warenproben (sample packets). Meist
gewicht 1 Pfund, Ausdehnungsgrenze wie bei den Geschaftspapieren. 
Biicher (book post). Gebiihrenstufen 8 Unzen fiir die in Australien, 
4 Unzen fiir die auBerhalb Australiens gedruckten. Meistgewieht 
und Ausdehnungsgrenzen wie bei den Geschiiitspapieren. Preis
verzeichnisse (catalogue post). Die ermaBigte Gebiihr nach 
Gewichtstufen von 4 Unzen gilt nur fiir in Australien hergestellte 
und gedruckte Preisverzeichnisse, andre unterliegen je nach. Lage 
des Falls der Gebiihr fiir Geschaftspapiere oder Drucksachen. Meist
gewicht und Ausdehnungsgrenzen wie bei den Geschaftspapieren. 
Z ei t unge n (newspapers). Unter Zeitungen werden aile in Australien 
zum Verkauf gedruckten und veriiffentlichten Druckschriften ver
standen, deren Inhalt sich zum groBen Teil auf laufende Vorkomm
nisse oder religiOse, technische und wirtschaftliche Angelegenheiten 
bezieht; die mindestens einmal monatlich nach Nummerfolge er
scheinen, am Kopfe der ersten Seite die volle Bezeichnung und den 
Tag des Erscheinens, auf den folgendenl. Seiten die< Angaben des 
Kopfes der ersten Seite wenigstens teilweise tragen. Die Zeitungen 
miissen als solche beim General Post Office eines Bundesstaats 
eingetragen sein. Gebiihrenstufen von je 20 Unzen des Gesamt
gewichts bei Massensendungen von dem Verleger fiir Zeitungshandler 
oder Vertreter; 10 Unzen fiir jede Zeitungsnummer bei andrer 
Versendungsweise; 4 Unzen fiir die auBerhalb Australiens~veriiffent
lichten und.· gedruckten Zeitungen und Zeitschriften. Fiir Parla
mentsberichte bestehen. Gebiihrenstnfen von 12 Unzen, fiir in Austra
lien verfaBte und gedruckte Zeitschriften (magazines) solche von 
8 Unzen. Briefsendungen jeder Art kiinnen; eingeschrieben 
(registred) werden. Freimachungszwang. Bei· Verlust einer Ein
schreibsendung, hiihere; Gewalt (Sturm, Schiffbruch, Erdbeben, 
Krieg usw,) ausgenommen, kann die Postverwaltung eine Entscha
digung bis' zu 2 Pfund Sterling gewahren. 

Fiir Massenauflieferung ist. Barfreimachung[zugelassen. wenn 
die Gesamtgebiihr fiir eine Auflieferung mindestens 2 Pfund Sterling 
betragt. SchlieBfachabholung ist eingefiihrt. Die Hiihe der 
Miete richtet sich nach der FachgriiBe (3 GriiBen). An PoststraBen 
wohnende Personen kiinnen sich. ihre Sendungen in ~ verschlossenen 
Taschen (private bags) znfiihren lassen. Mehrere Empfanger kiinnen 
eine Tasche gemeinschaftlich benutzen. Die Gebiihr richtet sich 
nach der Zahl der wiichentlichen Zustellungen. Mit Erlaubnis des 
zustandigen Deputy Postmaster General kann der Verkauf von 
Postwertzeichen der Postverwaltung nicht angehorenden. Personen 
("Licensed vendors") gegen eine nach Vomhundertsiitzen des,Ver
kaufs abgestufte Vergiitung iibertragen werden. Postlagernde 
Sendungen (to be called for) sind nur unter der;Anschrift des 
Empfiingers zugelassen, Chiffrebriefe (s. d.) also ausgeschlossen. 
Bei den P Anst mit Briefzustellung darf ein Empfiinger nur fiir einen 
Zeitraum von 6 Monaten von der Abholung postlagernderiSendungen 
Gebrauch machen; jedoch kann der zustandige Deputy; Postmaster 
General dariiber besondere Abmachungen treffen. EUzustellung 
(Express Delivery) ist zugelassen; bei GroBstiidten' bis zu: einer 
Entfernung von 2 Meilen, in Vororten und, Landstadten bis zu 
einer Meile (1 Meile = 1,609 km) Yom PA. Der Absender kann auf 
seine Kosten die Zustellung mit Wagen oder einem andern von ihm 
zu~ bestimmenden Befiirderungsmittel verlangen. Der· Eilbote kann 
10 Minuten auf Antwort warten, wenn der Absender", dies durch 
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den Vermerk "Wait reply" auf del' Sendung verlangt und die Gebiihr 
iiir die Antwort entrichtet hat. An Sonn· und Feiertagen findet keine 
Eilzustellung statt. 

B. Postpakete (parcels). Bei einer am Postpaketdienst teil' 
nehmenden PAnst darf ein Absender taglich hiichstens 5 Pakete 
aufliefern. Meistgewicht fiir die mit Eisenbahn, Dampfschiff oder 
Wagen zu befordernden Pakete 11, sonst 3 Pfund. Die Pakete bis 
zu 3 Pfund werden in Sacken befOrdert und miissen dementsprechend 
verpackt sein. Die Gebiihr ist verschieden, je nachdem es sich urn 
die Versendung innerhalb eines Bundesstaats oder zwischen Bundes· 
staaten handelt. Gebiihrenstufe 1 Pfund. Freimachungszwang. 
Keine Paketkarte. Der Absender hat die Gebiihr in Freimarken auf 
der Sendung selbst oder auf einer Fahne zu verrechnen. Geld, Gold, 
Schecke, Bons, Postanweisungen usw. diirfen nicht in Postpaketen 
versandt werden, desgl. keine alkoholischen Getranke. Die Post· 
beamten konnen die Pakete zur Inhaltspriifung (jffnen. Der Ab· 
sender hat in jedem Fall den Empfanger von der Absendung eines 
Pakets zu benachrichtigen. W 0 Zustelldienst eingerichtet ist, 
werden die Pakete zugestellt, sonst miissen sie abgeholt werden. 
Fiir Pakete, die nicht binnen 72 Stunden yom Eingangstag ab (aus
genommen Sonn- und Feiertage) abgeholt werden, wird eine Lager
gebiihr erhoben. Keine Ersatzleistung iiir gewohnliche Pakete. 
Nachnahmepakete sind zwischen den am Postanweisungsdienst teil
nehmenden P Anst zugelassen. Sie miissen eingeschrieben werden, 
was bei Paketen ohne N achnahme nicht gestattet ist. N achnahme
pakete, die nach nicht an diesem Dienst teilnehmenden P Anst ge
richtet sind, werden an das dem Empfanger zunachst gelegene P A 
mit Postanweisungsdienst gesandt, das den Empfanger auffordert, 
den Nachnahmebetrag mit Einschreibbrief zu iibersenden. Nach 
Eingang des J Geldes wird ihm das Paket als gew6hnliches zu
geschickt. 

C. Postanweisungen (money order). Meistbetrag 20 Pfund 
Sterling. Gebiihrenstufen bis 5, iiber 5-10, iiber 10-15, iiber 
15-20 Pfund Sterling. Die Postanweisung fertigt der Annahme
beamte nach den yom Aufgeber auf einem Vordruck niedergeschrie
benen Angaben aus. Der Auflieferer hat die Postanweisung dem 
Empfanger zu iibermitteln. Die AufgabePAnst iibersendet der 
BestimmungsPAnst einen Einzahlungsschein, der vor der Auszah
lung mit der Yom Empfiinger vorzulegenden Postanweisung ver
glichen wird. Telegraphische tJbermittlung zulassig. Der Absender 
hat den Empfanger von der Absendung einer telegraphischen Post
anweisung telegraphisch zu verstilndigen. Die Postverwaltung gibt 
Postbons (s. d.) aus, die aber nur von den am Postanweisungsdienst 
teilnehmenden PAnst eingelOst werden. Postbons verlieren 6 Monate 
nach dem Ausgabetag ihre Gtiltigkeit, nach Ablauf dieser Frist ist 
die Auszahlung nur auf Ermilchtigung des Hauptpostanweisungs
amts moglich. 

Schriftwesen. Archiv 1883 S.363ff., 1889 S. 182ff., 1890 
S. 705ff., 1894 S. 333ff., S. 368ff., S. 394ff., 1909 S. 601ff.; L'Union 
Postale 1892 S.77f1., S. 93ff.; Recueil S.387ff. Brandt. 

Austritt aus dem Weltpostverein. Jedes dem WPV 
beigetretene Land hat das Recht, auf Grund einer von 
seiner Regierung der Regierung der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft ein Jahr vorher gemachten Mitteilung 
aus dem Verein auszutreten. Bisher ist dieser Fall nicht 
vorgekommen. 

In gleicher Weise und mit gleicher Frist ist es jedem 
einem Nebenabkommen (s. d.) beigetretenen Lande ge
stattet, seine Teilnahme an dem Nebenabkommen ein
zustellen. 

Answeehslnngs-Postanstalten im Postverkehr mit dem 
Auslande sind in erster Linie die Grenz-Ausgangs- und 
Grenz-EingangsPAnst (s. d.), d. h. die PAnst, die Posten 
(Brief-, Geld-, Paketkartenschliisse) nach dem Ausland 
absenden oder von da empfangen. AuswechslungsP Anst 
vermitteln ferner im Verkehr von Land zu Land beim 
Postiiberweisungsverkehr den Austausch der Uber
weisungen und die Abrechnung, beim Postzeitungs
verkehr die Bestellungen von Zeitungen und Zeitschriften 
sowie die Zeitungsabrechnung. In gewissen Fallen 
werden auch Postanweisungen durch Auswechslungs
PAnst ausgetauscht; dies gilt namentlich von dem nicht 
unter das Vereins-Postanweisungsabkommen fallenden 
Postanweisunglilverkehr mit dem Auslande (Nichtvereins
verkehr), soweit dabei, wie z. B. im Verkehr Deutsch
lands mit England und den Vereinigten Staaten von 
Amerika, die Postanweisungen mit Listen (s. Listen
verfahren) von Land zu Land iiberwiesen werden. 

Ausweismarken werden in Italien (s. d.) zur Verrech
nung der im Postkommissionsdienst aufkommenden Ge
biihren verwendet. Dieser Dienst befaBt sich mit der 
Beschaffung von Urkunden wie Geburts-, Heirats-, 
Sterbeurkunden, Fiihrungszeugnissen, Erbscheinen usw. 
von den zustandigen Behorden durch die P Anst. 

Ausweispapiere dienen unbekannten Empfangern nach
zuweisender Sendungen als Beweis der Empfangsberechti
gung. Sie miiSsen eine Personbeschreibung, ein beglau
bigtes Lichtbild und die eigenhiindige Unterschrift des 
Inhabers enthalten, von Behorden ausgestellt und in 
einer den Beamten bekannten Sprache abgefaBt sein. Als 
vollgiiltige Ausweispapiere gelten Postausweiskarten 
(s. d.), Passe, PaBkarten uSW., nicht aber standes- oder 
pfarramtliche Geburtszeugnisse usw. Bei der Aushandi
gung haben die Postbeamten zu priifen, ob die drei Er
kennungsmerkmale: Personbeschreibung, Lichtbild und 
Unterschrift zutreffen, die Ausweispapiere echt und noch 
giiltig sind und kein Zweifel iiber den rechtmaBigen Be
sitz besteht. Ob bei der Aushiindigung am Schalter auch 
andere, namentlich von Behorden fUr bestimmte Per
sonen ohne Personbeschreibung usw. ausgefertigte Aus
weispapiere (Patente, Bestallungen usw.) geniigen, hat 
der Schalterbeamte nach pflichtmaBiger Priifnng der 
Begleitumstande in jedem einzelnen FaIle unter eigener 
Verantwortlichkeit zu entscheiden. 

S. auch Zustelldienst (Betrieb). 
Auszahlungssehein. 1m Verkehr der dem Postanwei

sungsabkommen (s. d.) des WPV beigetretenen Lander 
kann der Absender einer gewohnlichen oder telegraphi
schen Postanweisung iiber die Auszahlung eine Be
scheinignng (Auszahlungsschein) erhalten. Die Aus
zahlungsscheine werden nur auf dem Postwege versandt. 
Fiir die Auszahlungsscheine gelten die gleichen Bestim
mungen wie fiir ~iickscheine (s. d.) iiber Einschreib
sendungen. 1m iibrigen gilt fiir die Auszahlungsscheine 
die besondere Vorschrift, daB, wenn der Auszahlungs
schein bei Auflieferung der Postanweisung verlangt wird, 
die Freimarken, mit denen die Gebiihr fiir den Schein 
verrechnet wird, nicht durch Stempeldruck, sondern 
durch den Vermerk "Avis de payement" zu entwerten 
sind. Das nachtragliche Verlangen eines Auszahlungs
scheins ist nur innerhalb der fiir Nachfragen festgesetzten 
Frist, also nur binnen J ahresfrist, vom Tage nach der 
Einzahlung an gerechnet, zugelassen. 

Anszeiehnnngen sind ehrende Abzeichen (Orden, 
Ehrenzeichen, Dienstauszeichnungen) oder Bezeich
nungen (Titel), die der Staat oder die Verwaltung Be
amten usw. als Anerkennung fiir besonders hervor
ragende Leistungen oder fiir langjahrige treue Dienste 
verleiht. 

I. Orden und Ehrenzeichen sind tragbare Ab
zeichen, die der Staat zur Belohnung besonderer Ver
dienste gestiftet hat und die er selbst oder in seinem 
Auftrage eine bestimmte BehOrde verleiht. Orden sind 
im allgemeinen hohere, Ehrenzeichen niedere Auszeich
nungen. Die Inhaber der Orden pflegen "Ritter", die 
von Ehrenzeichen dagegen nur "Inhaber" genannt zu 
werden. Zu den Ehrenzeichen rechnen auch die yom 
Staat verliehenen Erinnerungsmedaillen fiir die Teil
nahme an Feldziigen, Schlachten usw. Die Orden und 
Ehrenzeichen haben die Form von Sternen, Kreuzen 
oder Miinzen und werden im allgemeinen an einem 
Ordensband getragen. Meist sind sie in mehrere Klassen 
abgestuft. Bei den meisten Orden besteht eine Riick
gabepflicht der Erben nach dem Tode des Beliehenen. 
Die Orden, die nich t zuriickgeliefert werden miissen, 
sind in ADA X, 2 AnI. 19 aufgefiihrt. 

Ein neuer Rechtszustand ist durch die Verfassung des 
Deutschen Reichs yom 11. 8. 1919 geschaffen worden, 
die im Art. 109 bestimmt: "Orden nnd Ehrenzeichen 
diirfen yom Staat nicht verliehen werden" (Abs. 5) und 
"Kein Deutscher darf von einer auslandischen Regierung 
Titel oder Orden annehmen" (Abs. 6). Durch diese Be
stimmungen der Reichsverfassung werden die Rechte 
der bereits mit Orden oder Ehrenzeichen Beliehenen 
nicht beriihrt. 

Geschichte. 1m Rahmen dieser Abhandlung kommt die 
geschichtliche Entwicklung der Ordensverleihung nur insoweit in 
Betracht, als sie fiir die Beamten der DRP von besonderem Belang 
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ist. Auf die einzelnen Orden und Ehrenzeichen kann nicht ein
gegangen werden; es sei auf die Aufzahlung der Orden und Ehren
zeichen aUer Lander im Gothaischen Hofkalender von 1913, S.1221 
verwiesen. Entsprechend den Grundsatzen des preul.lischen Konigs
hauses, die Zahl der Ordensinhaber zu beschriinken, damit die Orden 
und Ehrenzeichen eine hohe Auszeichnung blieben, war friiher in der 
preul.lischen Post die Verleihung von Ordensauszeichnungen selten. 
Als dem Konig Friedrich Wilhelm III. ein Postkommissarius, der 
nach 50jahriger Dienstzeit in den Ruhestand trat, zur Auszeichnung 
mit dem Allgemeinen Ehrenzeichen 1. Klasse (dem spateren Roten 
Adlerorden IV. Klasse) vorgeschlagen wurde, verfiigte der Konig: 
"Was die vorgeschlagene Ordensauszeichnung betrifft, so nehme 
lch Anstand, solche zu bewilligen, da der Fall 50 jahriger Dienstzeit 
in den verschiedenen Departements sehr haufig vorkommt, und 
daher eine zu groBe VervielfiUtigung der Verleihung von Orden und 
Ehrenzeichen, urn solche in ihrem Werte zu erhalten, vermieden 
werden muB. Ich habe zu dem Ende bestimmt, daB nicht 50jahrige 
Dienstzeit und tadeUose Amtsfiihrung aUein ahnliche Antrage 
begriinden, sonderu auBerdem noch spezieUe Veranlassungen hinzu
treten miissen, um auf die bemerkten Auszeichnungen Anspruch 
zu geben." In gleichem Sinne heiflt es in einem ErlaB yom 5. 6. 1852: 
"OrdensvorschIage sind nur bei besonders riihmlicher Tiitigkeit oder 
bei besonders giinstigen Resultaten der dienstlichen Leistungen 
statthaft. " 

1m Laufe der Zeit und mit der Zunahme der Ordensarten und 
Ordensklassen trat hierin eine Wandlung ein. Zu regelmaBigen 
Ordensverleihungen gaben zumeist AnlaB: 

1. in der Person des Beamten liegende Griinde: 
a) die 50jahrige Dienstzeit eines Beamten (die bei solcher Ge

legenheit verliehenen Orden wurden mit der Zahl ,,50" versehen), 
b) die Versetzung in den Ruhestand nach langerer verdienstvoUer 

Tiitigkeit, 
c) unter Umstanden die VoUendung des 80. Lebensjahrs; 
2. andre Veranlassungen: 
a) das Kronungs- und Ordensfest, 
b) die Kaisermanover oder sonstige Anwesenheit des Kaisers 

in den einzelnen Landesteilen. 
c) Ausstellungen, Errichtung von Denkmalern, AbschluB von 

Staatsvertragen, Amtsfeiern von Behorden usw. 
Bemerkcnswert ist, daB auch die nichtpreul.lischen Postbeamten 

der RPV im allgemeinen preul.lische Auszeichnungen erhielten. 
Solchen Postbeamten, die Landeskinder andrer deutscher Bundes
staaten oder in solchen besch;Htigt waren, wurden auch Orden dieser 
Staaten verliehen. Orden auBerdeutscher Staaten erhielten Post
bcamte hauptsachlich: 

a) aus AnlaB des Abschlusses von Postvertragen, 
b) bei Reisen fremder Herrscher oder von Mitgliedern fremder 

Herrscherhauser in Deutschland, 
c) bei Hingerem Aufenthalt im Auslande aus dienstlicher Ver

anlassung. 
Seit dcm Inkrafttreten der Reichsverfassung yom 11. 8. 1919 

sind an Beamte der DRP - auBer Kriegsorden - keine Orden mehr 
verliehen worden. 

II. Dienstauszeichnungen sind im Gegensatz zu 
den yom Staat verliehenen tragbaren Abzeichen -
Orden und Ehrenzeichen - die von der Verwaltung 
verliehenen tragbaren Ehrenabzeichen. Sie bestanden 
friiher bei den planmaJ3ig angestellten Unterbeamten, 
die bei tadelfreier Fiihrung eine Gcsamtdienstzeit von 
15 Jahren zuriickgelegt hatten, in goldenen Schulter
blattschniiren, die ausdriicklich als "Auszeichnung" 
gleichzeitig mit der unkiindbaren Anstellung verliehen 
wurden, und bei den Postillion en in Ehrenposthornern 
fUr Geschicklichkeit im Blasen, in Ehrenpeitschen fiir 
sic heres und geschicktes Fahren und in 1-3 goldenen, 
auf dem linken Armel zu tragenden Tressenstreifen fiir 
Ableistung einer vorwurfsfreien Dienstzeit von 10, 15 
und 20 Jahren (s. Ehrenpeitschen, Ehrentressen, Ehren
trompeten). 

Geschichte. Die Verleihung von Ehrenposthiirnern und von 
goldenen Tressenstreifen an Postillione ist durch ZirkularVf Yom 
1. 3. 1827 eingefiihrt worden. Ein Ehrenposthorn hatte damals den 
verhaltnismaJJig hohen Besehaffungswert von 21 lteichstalern 
25 Silbcrgroschcn. Zweck der Verleilmng war, "das im auBcren 
Anstande zuriickgebliebene Postfuhrwesen zu heben, den geringen 
Vorrat an Liebe und Eifer fiir den Dienst in den Postillions zu 
mehren, und des Fahrdienstes kundige, zuverlassige Leute fiir den
selben zu gewinnen und darin zu erhalten." Am 2. 3. 1850 teilte die 
Ober-Reehnungs-Kammer dem Generalpostmcister mit, daB naeh 
ihrer Ansicht die Verleihung von Auszeichnungen an Staatsdiener 
iiir geleistete Dienste nach den Bestimmungen im § 15 dcr Erwei
terungsurkunde fiir die Koniglich Preuflischen Orden und Ehren
zcichen yom 18. 1. 1810 ausschlieBlich dem Konig vorbehalten sei, 
nnd daB sie beabsichtigte, das damit nicht in Einklang stehende 
Verfahrcn tier Postvcrwaltung in dem an dcs Konigs Majestat zu 
erstattenden Geschaftsberichte zur Sprache zu bringen. Das GPA 
sah sieh dadureh veranlaBt, die schriftliche Ermaehtigung des Konigs 
nachzusuehcn, in der bisherigen Weise Ehrentrompeten und Ehren
tressen an Postillione verleihen zu diirfen. Die Ermachtigung wurdc 
am 14. 10. 1850 erteUt. Am 6. 11. 1852 genehmigte der Kiinig ferner, 
daB Postillione, die sich durch sicheres und gesehicktes Fahren aus
zeichneten, durch Verleihung einer Ehrenpcitsehe belolmt wurden. 

Mit dem Riickgange des Postfuhrwesens auf Landwegen wurden 
Ehrenhiirner und Ehrenpeitschen immer seltener verliehen, bis nach 
der Staatsumwalzung von der Weiterbewilligung - ebenso wie von 
der Verleihung von Tressenstreifen - ganz abgesehen wurde. Die 
Verleihung von goldenen Schulterblattschniiren, ist durch den 
Allerhiichsten ErlaB yom 15. 12. 1902 genehmigt worden (Amtsblatt 
des R,PA 1902 S. 281); mit der Anderung der Uniformen nach der 
Staatsumwalzung hat auch sie ihr Ende gefunden. 

Dienstauszeichnungen in Form von Miinzen usw., wie sie z. B. 
bei der preufliseh-hessischen Eisenbahnverwaltung als E ri n ner un g s
zeichen nach 25jahriger oder 40jahriger Dienstzeit ausgegeben 
wurden und in Frankreich als goldene Ehrendenkmiinzen bei auBer
gew6hnliehen Leistungen und bei sehweren Verletzungen im Dienst 
verliehen werden (l'Union Postale 1914 S. 95), sind bei der Post
verwaltung nicht eingefiihrt worden. 

III. Ehrentitel sind ehrende Bezeichnungen, die 
als Anerkennung langjahriger tadelfreier Tatigkeit oder 
besonders hervorragender Leistungen an Beamte und 
Nichtbeamte im EinzeHall verliehen werden. Die Reichs
verfassung yom 11. 8. 1919 bestimmt im Art. 109: 
"Titel diirfen nur verliehen werden, wenn sie ein Amt 
oder einen Beruf bezeichnen; akademische Grade sind 
hierdurch nicht betroffen" (Abs. 4) und "Kein Deutscher 
darf von einer ausliindischen Regierung Titel oder Orden 
annehmen" (Abs.6). Auf Grund dieser Verfassungs
bestimmung sind im Reich - und damit auch bei der 
DRP - seit dem Inkrafttreten der Reichsverfassung 
Ehrentitel nicht mehr verliehen worden. In letzter Zeit 
ist von verschiedenen Seiten die Wiedereinfiihrung von 
Ehrentiteln angeregt worden, auch haben einzelne 
Lander (Bayern und PreuJ3en) in weiter Auslegung der 
Bestimmungen der neuen Reichsverfassung wieder 
Ehrentitel an Beamte und Nichtbeamte verliehen. Es 
ist in absehbarer Zeit mit einer Wiederaufrollung der 
"Titelfrage" zu rechnen. S. auch Amtsbezeichnungen_ 

Geschiehte. Das Titelwesen, dessen Ursprung bereits in den 
vorehristlichen Jahrhunderten naehweisbar ist und das sieh durch 
aUe Zeiten erhielt, hatte aueh bei der Postverwaltung graBe Be
deutung. Den Post- und Telegraphenbeamten wurden folgende 
Ehrentitel verliehen: 

Exzellenz - "Pradikat" des Wirkliehen Geheimen Rats - an 
die obersten Beamten der Verwaltung; 

Wirklicher Geheimer Oberpostrat - friihestens 10 Jahre nach 
Erlangung des Titels "Geheimer Oberpostrat"; 

Geheimer Oberpostrat - 4 Jahre naeh Erlangung des Titels 
Geheimer Postrat als Vortragender Rat; die Verleihung dieses Titels 
war mit der BeUegung eines hoheren personlichen Ranges verbunden; 
der Titel diente zugleieh aueh als Amtsbezeichnung; 

Geheimcr Postrat - zugleich mit der eigentlichen Amtsbezeieh
nung "Vortragender Rat", doch diente aucll hier der Titel zugleich 
als Amtsbezeichnung. Von 1900 an wurde der Titel "Geheimer Post
rat" aucll an vcrdiente altere Oberpostrate und Postrate bei den 
OPD und von 1904 an in Einzelfallen an Post- und Telegraphen
dircktoren bei groBen Amtern verliehen; 

Hofrat - an Expeditions-, Registratur- und Kanzlcibeamte der 
ZentralbehOrde von 1817 bis 1843; 

Geheimer Reehnungsrat und Geheimer Kanzleirat - an Beamte 
der Zentralbehorde nach 1843 und zwar friihestens 10 Jahre nach 
der Verleihung des Titels "Reehnungsrat" oder "Kanzleirat"; 

Kanzleirat - an den Kanzleivorsteller der Zentralbeh6rde und 
in bcsonderen Fallen an Kanzleiinspektoren nach 1843; seit 1903 
auch an mittlere Kanzleibeamte bei den OPD, die cine Gesamt
dienstzeit von 30 Jahren zuriickgelegt hatten; 

Rerhnungsrat - an Kassen- und Kontrollbeamte der Zentral
behorde bereits scit 1817; Kreis allmahlich auch auf Beamte erweitert, 
mit dcren Beschaftigung Rechnungsarbeiten nicht verbunden waren, 
und zwar seit 1893 Verleihung an Beamte der Zentralbehorde zu 
einem bcstimmten Hundertsatz der vorhandencn "mittleren Beamten 
erstcr Klasse" der Bchorde und seit 1913 unabhangig von der Zahl 
der vorhandcnen Beamten 6 Jahre nach der plallmafligen AnsteUung 
als mittlerer Beamtcr bei der Zentralbehorde; scit 1903 wurde de! 
Titel "Rechnungsrat" auch an mittlere Beamte der OPD und V A 
vcrliehen, die cine Gesamtdienstzeit von 30 J ahren zuriickgelegt 
hatten; 

Obersekretar - an planmaBige Sckretare (meist erst beim Vber
tritt in den Ruhestand oder bei Vollendung einer 50jahrigen Dienst
zeit) ; 

Sekretar (als "Charakterverleihung") - a) an Beamte, die die 
Sekretarpriifung bcstanden hatten, nach dem Bestehen der Priifung 
bis zum Einriicken in eine planmallige Sckretilrstellung, 

b) an Beamte der Assistentenklasse, die die Sekretarpriifung nieht 
abgelegt hatten -, urspriinglich nur in besondercn Ausnahmefiillen, 
von 1903 an nach Erfiillnng bestimmter Dienstzeiten, seit 1918 bei 
Zivilanwartern 20 Jahre nach Beginn des Diiitariendicnstalters und 
bei Militaranwartern 15 Jahre nach Ernennung zum Assistenten; 

Kanzleisekretar - an Kanzlisten scit 1903 nach 30jahriger und 
seit 1912 nach 25jahriger Gesamtdienstzeit; 

Oberassistent - naeh einer Reihe von Assistentenjahren, seit 1918 
bei Zivilanwartern 10 Jahre nach dem Beginn des Diatariendienst
alters und bei Militaranwartcrn 5 Jahre naeh Ernennung zum 
Assistenten; 
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Obervostschaffner, Oberbrieftrager nsw. - a) an Beamte, die die 
PrUfnng fiir den gehobenen Dienst bestanden hatten, nach Bestehen 
der Priifung bis zum Eimiicken in eine entsprechende Planstelle, 

b) an Beamte, die diese Priifung nicht abgelegt hatten, bis 1903 
im allgemeinen anlaLllich der 50jahrigen Dienstfeier, von 1904 an 
nach 35jahriger und von 1911 an nach 30jahriger Gesamtdienstzeit. 

Die Vorschriften der ADA X, 1 § 45, 47, 48, 63, 65 und 106 sowie 
X, 2 § 69 iiber Verleihung von Titeln und "Charakterverleihung" 
sind 1920 aufgehoben worden (Amtsblatt des RPM 1920 S.154). 

rSchriftwesen. Stengel-Fleischmann, Wi:irterbuch des Deutschen 
Verwaltungsrechts. Aufsatz "Orden und Ehrenzeichen". 2. Aufl. 
Mohr, Tiibingen 1914; Saage, Die Verordnungen iiber den Rang der 
hi:iheren Beamten des PreuLlischen Staates. R. v. Decker's Verlag 
(G. Schenck), Berlin 1905; Gritzner, Handbuch der Ritter- und 
Verdienstorden. Weber, Leipzig 1893. Miiller. 

Avissehwindeleien. Die Giiterabfertigungen sandten 
bis vor kurzem die Benachrichtungen iiber den Eingang 
von Eisenbahngiitersendungen in Form von Postkarten 
abo Die Eisenbahn- und PostangesteIIten, die mit diesen 
Giiterbenachrichtigungskarten Befassung hatten, ebenso 

wie Angestellte usw. des Empfiingers hatten die Moglich
keit, die Giitersendung unter Vorzeigung der Benachrich
tigungskarte unberechtigterweise bei der Giiterabfertigung 
abzuholen. In den Jahren, wo bei den offentlichen V Ans
leider viele unzuverlassige Aushilfskrafte beschaftigt wer
den muBten, sind solche Avisschwindeleien zahlreich be
gangen worden. Sie nahmen schlieBlich einen solchen Um
fang an, daB oft ganze Wagcnladungen unberechtigter
weise in die Hande von Schwindlern gerieten. Die Reichs
bahnverwaltung hat deshalb auf Anraten der DRP das 
friihere Giiterbenachrichtigungsverfahren geandert und 
versendet die Benachrichtigungen nicht mehr in Form von 
offenen Postkarten, sondern in verschlossenen Briefen. 
Nach Einfiihrung des neuen Verfahrens haben die Avis
schwindeleien so gut wie ganz aufgehort. Die wenigen 
FaIle, diejetztnoch vorkommen, fallen meistens den Brief
kastenraubern (s. ,Briefkastenberaubungen) zur Last. 

B 
Badeeinriehtungen (BE) fUr das Personal bieten diesem 

bequeme und billige Gelegenheit zur Reinigung und 
Erfrischung, diirfen jedoch nur mit Genehmigung des 
RPM hergestellt werden. 

Eingerichtet werden in der Regel Brausebad-Einzelzellen mit be
sonderem, als Kleiderablage dienendem Vorraum. Daneben sind ver
einzelt auch Wa,nnenbader versuchsweise hergestellt worden. Erste 
Anlagen in den Posthausneubauten in Bromberg (1899) und StraB
burg [ElsaLl] (1900). 1913 befanden sich in 64 Orten in 90 Post
gebauden 449 Brausebadzellen. Anfang 1925 waren allein in Berlin 
in 20 Postgebauden 112 Zellen in Benntzung. 

Die BE befinden sich in der Regel im KellergeschoLl, mitunter 
auch im DachgeschoB. Auf ein Postgebaude entfallen i. D. 5 bis 
6 Zellen. In Hausern mit Sammelheizung werden die BE an diese 
angeschlossen. In einigen Postgebauden in Berlin wird auch der 
Dampf der Kessel fiir den Rohrpostbetrieb zur Erwarmung des 
Badewassers benutzt. 

Die BE ki:innen durch die im Postgebaude beschaftigten Personen 
benutzt werden, ausnahmsweise auch durch Angeh6rige andrer 
V Anst an demselben Orte. Weiblichen Personen stehen die BE an 
bestimmten Tagen oder zu bestimmten Tagesstunden Zur Verfiigung, 
oder es sind Ihnen bestimmte Zellen vorbehalten. 

An Maschinen (Briefstempel-, Rohrpostmaschinen usw.), in Kraft
wagenwerkstiitten u. dgl. sowie mit besonders schmutzenden Arbeiten 
beschaftigte Personen ki:innen die BE unentgeltlich benutzen. Andre 
zahlen fiir die Benutzung eine geringe Gebiihr. 

Die BE werden in den meisten F,Ulen durch Beamte des untern 
Dlenstes, gri:iBere Anlagen durch besondre Badewarter oder -warte
rinnen bedient. Beansprucht die Bedienung ;'mindestens eine volle 
Arbeitskraft, so gelten fiir die Anlage die Vorschriften fiir Hilfs
betriebe (s. d.). 

Schriftwesen_ Archiv 1908 S.117ff., 1912 S.662; L'Union 
Posta\e 1908 S. 84 ff. 

Bahnhofsbriefe [B.] (s. auch Zeitungsbahnhofsbriefe) 
sind Briefe, die der Empfiinger am Bahnhof unmittelbar 
nach Ankunft der Eisenbahnziige entgegennimmt. Sie 
miissen von einem bestimmten Absender herriihren, von 
diesem stets zu demselben Zuge aufgeliefert werden und 
den Bestimmungen der PO entsprechen; die Briefe miissen 
freigemacht sein und die Umschlage einen breiten rot en 
Rand, am Kopf in groBen Buchstaben die Bezeichnung 
"Bahnhofsbrief" und auf der Riickseite den Namen des 
Absenders tragen. Einschreiben, Wertangabe und Nach
nahme sind unzulassig. 

Die B. werden mit allen von Bahnposten (s. d.) beglei
teten Ziigen befordert, aber auch in Briefkartenschliissen, 
die durch Vermittlung des Eisenbahnzugpersonals (s. 
BefOrderung durch Eisenbahnzugpersonal), in geschlosse
nem Bahnpostwagen oder in geschlossenem Wagenabteil 
versandt werden; in den drei letzten Fallen aber nur 
dann, wenn sich am Bahnhof des Bestimmungsorts oder 
in seiner unmittelbaren Nahe eine P Anst befindet, bei 
der die B. sogleich nach Ankunft des Kartenschlusses 
ohne Schwierigkeit zur Abholung bereitgestellt werden 
konnen. 

Ausgehandigt werden die B. durch Beamte der Be
stimmungsP Anst (nicht durch die Bahnpostbeamten), 
und zwar nur gegen Vorzeigung eines Ausweises, den der 
Empfanger" ,bei der P Anst seines Wohnorts gegen _Bine 

vorauszuzahlende Gebiihr erhalt. Dieser Ausweis ?e
rechtigt nicht zum Betreten der Bahnsteige. Meldet sl~h 
der Abholer nicht rechtzeitig, so wird der B. durch Ell
boten zugestellt. 

Die B. sind durch Vf vom 27.5.1874 eingefiihrt worden. Seit 
1. 1. 1901 kiinnen sie nnmittelbar am Bahnpostwagen in Empfang 
genommen werden; die Versendung durch Vermittlung des Eisen
bahnpersonals, in geschlossenem Bahnpostwagen oder geschlossenem 
Wagenabteil ist seit Juni 1906 (Vf vom 23. 6. 1906) zugelassen. 

B. gibt es auch im Auslande. In Osterreich und England sind sie 
z. B. seit 1. 2. 1891 eingefiihrt, und zwarunter ahnlichen Bedingungen 
wie bei der DRP. 

Seit Juni 1925 ist eine Briefbefiirderung nach Art der B. und 
unter den vorstehend geschilderten Bedingungen auch filr die Kraft-
fahrlinien zugelassen. L. S c h n e ide r. 

Bahnhofsfahrten heiBen die Postverbindungen, die 
zwischen den OrtsP Anst und den Bahnhofen zur Be
fOrderung der Postsendungen eingerichtet werden. Nach 
der Postfuhrordnung (s. d.) sind fiir diese Posten be
sondere Vergiitungssatze mit dem Posthalter zu ver
einbaren. Es kommen in Betracht Karriol post
fahrten und ein- und zweispannige Giiterposten. 
Die Vergiitung wurde bisher in der Regel nach folgenden 
Satzen bedungen: 

1. fiir Fahrten, die nur in einer Richtung beladen zu 
befOrdern waren (einfache Fahrten), und 

2. fUr Fahrten, die in beiden Richtungen beladen ,zu 
befordern waren (Hin- und Riickfahrten). 

Das Verhaltnis zwischen diesen beiden Satzen sollte 
derart sein, daB die Vergiitung fiir drei einfache Fahrten 
ebensoviel betrug wie die Vergiitung fUr zwei Hin-· und 
Riickfahrten. 

Neuerdings werden bei den Bahnhofsfahrten die Ver
giitungen lediglich nach der Bespannung (ein- oder 
mehrspannig) bedungen, wobei die Hin- und Riickfahrt 
als eine zusammenhangende Fahrt gerechnet wird. 

Ebenso wie fUr Bahnhofsfahrten sind die Vergiitungs
satze fUr die Postbeforderungen nach und von den 
Landungsplatzen der Dampfschiffe sowie zwischen den 
P Anst innerhalb des Ortes zu verabreden. 

Bahnpostamter leiten den Postbetrieb in den Eisen
bahnziig!;ln (s. Bahnposten). Am Ortsdienst nehmen 
die BP A, soweit sie nicht mit einem P A vereinigt sind, 
nur insoweit teil, als einzelne BP A ortliche Verteilstellen 
besitzen, welche die Briefpost fiir die wichtigen Ziige 
mit Bahnposten vorarbeiten und in der Regel nur zu 
bestimmten Tages- oder Abendstunden besetzt sind. 

J edem BP A sind bestimmte Strecken zugewiesen. Auf 
einzelnen Strecken (in der Regel Neben- oder Klein
bahnen) leiten OrtsP A den Postbetrieb. 

Geschichte. Die ersten BPA entstanden in PreuLlen am 
1. 5. 1849 unter dem Namen "Post-Speditions-Amter". Die in den 
Ziigen tiitigen Posten erhielten die Bezeichnung "Post-Speditions
Bureaus". Am 29. 1. 1856",wurden:die Namen in "Eisenbahn-Post-
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Amter" und "Eisenbahn-Post-Bureaua" gell.ndert, am 5.1. 1876 die 
heutigen Bezeichnungen "Bahnpostamter" und "Bahnposten" ein
gefUhrt. 

BaHrn richtete am 16.1.1851 "Bahnposten" ein. Die Regelung 
und 11berwachung des Bahnpostbetriebes war aufanglich Sache 
der OrtsP Anst an den groBen Eisenbahnknotenpunkten. Erst 1880 
wurde ein selbstlindiges "Bahnpostamt" (in Miinchen) geschaffen, 
dem apllter drei weitere folgten. 

In Wflrttemberg wurden am 1. 4. 1852 auf 4 Strecken "fahrende 
Postamter" geschaffen, die unmittelbar der ZentralbehOrde fur die 
VAnst (Postkommission) unterstanden. 1865 wurde die Leitung 
des Bahnpostbetriebes einer beaonderen Dienststelle, der Eisenbahn
poatinspektion in Stuttgart, iibertragen. Die fahrenden P A be
arbeiteten nur Briefpostsendungen; die Pakete wurden in Fracht
kartenachlflssen zwischen den OrtaP Anst auagetauscht. Zur Ver
einfachung dieses umstandlichen Verfahrens richtete die wtlrttem
bergiache Postverwaltung 1869 "Fahrpostexpeditionsbureaus" ein, 
die in den Wagen der fahrenden PA und in Verbindung mit diesen 
die Paketaendungen bearbeiteten (umkartierten). 1874 wurde die 
Scheidung der beiden Dienstzweige aufgegeben, die Fahrpost
expeditionsbureaus wurden mit den fahrenden P A vereinigt und 
diese erhielten den Namen "Bahnposten". 1891 wurde der Bahn
postbetrieb zwei "Bahnpostlimtem" iibertragen, die ihren Sitz in 
Stuttgart und Ulm erhielten. Die Eisenbahnpoatinspektion ging in 
dem Stuttgarter BP A auf. 

Der Wirkungskreis der eraten preuBischen Slleditionsllmter ist 
aus der foigenden Skizze zu eraehen, die einen Uberbllck iiber die 
damala (1849) vorhandenen Eisenbahnstrecken gibt. 

"Ober die Geachlchte der BP A 1m einzelnen unterrichtet die "Ober· 
sicht auf S. 56/57. 

Schrlftwesen. DVZ 1899 S. 231ff., 1924 S. 121ff.; VBW 
1924/1925 S. 291ft.; Wtlrttembergische Verkehrszeitung 1925 S.29ft. 

L. Schneider. 

Bahnposten. Hierunter werden Einrichtungen ver· 
standen, die in den Eisenbahnziigen zur BefOrderung von 
Brief-, Zeitungs. und Paketsendungen und zu deren Ver
teilung wahrend der Fahrt getroffen sind. Es handelt 
sich demnach urn bewegliche Dienststellen, die einen Teil 
der BOnst von den OrtsP Anst wahrgenommenen Ge
schiifte verrichten. Die Bahnposten stellen, da sie die 
Moglichkeit bieten, die Brief· usw. Post auf schnellstem 
Wege - von der Beforderung durch die Luft abgesehen, 
die noch in den Anfangen steckt - von Ort zu Ort zu 
bringen, ein fiir den Verkehr sehr wichtiges und unent· 
behrliches Mittel dar. Sie beschranken sich nicht nur 
auf einzelne Lander, sondern sind iiberall zu finden, wo 
Eisenbahnen eine iiber den rein ortlichen Verkehr hinaus
ragende Bedeutung haben. Fast samtliche Postverwal
tungen der Erde haben sich die Einrichtung zunutze 
gemacht. 

I. Geschichte. Das Gebllrtsland der Bahnposten ist England. 
Frederik Karstadt, der Sohn einea englischen Postinspektors, schlug 
1837 dem englischen GPA vor, die Briefpost in den (kaum entstan
denen) Eisenbahnziigen wahrend der Fahrt bearbeiten zu lassen; 
dadurch lieBe sich ein groBer Zeitgewinn erreichen. Das GPA ging 
auf die Anregung ein und lieB bereits am 6. 1. 1838 die erste, recht 
dUrftig ausgestattete Bahnpoat in einem vorher zur Pferdebeforde
rung vorgesehenen, etwaa umgebauten Wagen zwischen London 
und Birmingham verkehren. Da der Verauch - denn um einen aoi
chen handelte ea aich zunachst nur - den Erwartungen entsprach, 
wurde am 17. 12. 1838 der Bahnpoatdienat auf der am gleichen Tage 

dem Verkehr iibergebenen Stracke London-Birmingham fiir die 
Dauer eingerichtet. Die unmittelbare Folge dieser 1rJaBregel war der 
Wegfall von 8-900 Briefkartenachliiasen (Briefbeutein), da jedea 
der an der Bahn gelegenen PA jetzt statt der 14-15 Briefbeutel, 
die es friiher mit der Postkutache zu versenden hatte, nur noch 
einen Beutel auf die Bahnpost abfertigte. Die ersten englischen 
Bahnpostwagen waren schon mit einer Vorrichtung zum Abwerfen 
und Auffangen von Briefbeutein versehen (s. Abwerfen von Brief· 
beutein und Fangyorrichtung). 

Auf England foigte Belgien, das 1841 den Bahnpostdienst 
eroffnete, dann Frankreich, wo die ersten Bahnposten am 16.7. 
1846 auf der Strecke Paris-Rouen verkehrten. 

In Deutschland war Baden das Land, das mit der Errichtung von 
Bahnposten voranging. Badische Bahnposten verkehrten vom 
1. 4. 1848 an in einigen von Heidelberg ausgehenden Ziigen. Die 
Leitung des Eisenbahnpostdienstea war, aolange Baden ein eigenea 
Postwesen besaB (bls 31. 12. 1871), zunllchst Aufgabe der pAin Karls· 
ruhe, Basel und Konstanz, apliter der 3 ElsenbahnP A in Karlsruhe, 
Mannheim und Konstanz (a. auch Bahnpostlimter). 

PreuBen kam erst ein Jahr apllter. Es schuf aeinen Bahnpost
dienst am 1. 5. 1849. 8 "Post·Speditions·Amter" (a. Bahnpoat
amter) traten an diesem Tage ins Leben, denen die in den Ziigen 
tatigen "Post-lll'editions-Bureaus" unterstellt wurden. Die Vorsteher 
dieser neuen .Amter waren anfllnglich Postsekretlire, spliter Post· 
direktoren. (Heute werden die Amter - je nach ihrer Bedeutung -
von Postdirektoren oder Oberpoatdirektoren geleitet.) Am 29.' 1. 
1856 erhielten die Speditionsllmter und die Bureaua den Namen 
"Eisenbahn-Post-Amt" und "Elsenbahn-Post-Bureau". Zur Be· 

aufsichtigung des preuBiachen Bahnpostdienstea wurde am 1. 4. 1860 
ein Eiaenbahn·Postinapektor eingeaetzt, deasen Stelle aber bereits 
1854 wieder eingezogen wurde; aeine DienatgeachMte gingen auf die 
Bezirks-Postinspektoren (a. Bezirkadienst) iiber. 

Nach Baden und PreuBen richteten auch die iibrlgen deutachen 
Postverwaltungen nach und nach einen Bahnpoatdienat ein, und 
zwar Bayern und Sachaen 1851, in demaelben Jahre wahrschein· 
lich auch Mecklenburg - Sohwerin, Wiirttemberg 1852, Han· 
nover 1853; Thurn und Taxia kam zuletzt, nilmlich 1m Jahre 
1861. 

Bel Schaffung des Deutschen Reichea im Jahre 1871 gingen die 
vorher achon zu einem groBen Teil im Norddeutschen Bunde ver
einigten deutschen Postverwaltungen mit Ausnahme von Bayem 
und Wtlrttemberg (a. Bayerische Post und Wtlrttembergiache Poat) 
in der Reichs-Post· und Telegraphenverwaltung auf. Damit wurde 
auch das Bahnpostweaen vereinbeitlicht. Am 6. 1. 1876 wurden die 
noch heute giiltigen Bezelchnungen .. Bahnpoatamt" und "Bahnpost" 
ailgemein eingetUhrt. 

In den ersten J ahrzehnten Jag die Bearbeltung der Poatsendungen 
in den Bahnposten ausschlieBlich in den Handen von mittleren 
Beamten; die untem Beamten leisteten nur Hilfsdienste (Ofinen 
und SchlieBen der Briefbunde und Beutel, Stempein usw.). 1871 
wurde aber auch den untem Beamten ein Teil der Bahnpostgeschafte, 
insbesondere die Verteilung der gewBhnlichen und eingeschriebenen 
Brieisendungen, zur selbstlindigen Erledigung iibertragen. Ea ent
atanden die sog. Schaifnerbahnpoaten, d. h. nur mit untem 
Beamten besetzte Bahnposten; sie verkehrten in den weniger be. 
deutenden Ziigen. Nach und nach wurden die Geschlifte der Schaff· 
nerbahnpoaten erweitert. Zur Unterscheidung von Ihnen erhielten 
die Bahnposten, in denen mittlere Beamte tlitig waren, den Namen 
Beamtenbahnposten. Dieae Trennung ist erst 1922 aufgehoben 
worden; seitdem gibt es nur die einheitliche Bezeichnung "Bahn
post". 

Ein - wenn auch recht beschrankter - Bahnpostdienst wurde 
nach und nach auch in den friihem deutschen Sohutzgebieten 
eingerichtet, namlich in Ostafrika 1903 auf der Usambarabahn 
(Tanga-Neumoschi), 1912 auf der Tanganjikabahn (Daresaalam
Kigoma), in Kamerun 1911 auf der Manengubabahn (Dua1a-Ma· 
nengubaberge), in Kiautschou 1904 auf der Schantungbahn (Tsing· 
tau-Tslnanfu). Auf chinesischem Geblet verkehrte femer eine deut· 
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Des Bahnpostamts Eingerichtet Verlegt 

Nr. Sitz am in am nach 

A. Altes Reiehspostgebiet. 
1 

bis Berlin.. . . . . . .. 1. 5. 1849 Berlin 
4 

5 I Breslau ........ 1. 5.1849 Breslau 

6 : Eisenach ...... 1. 5.1849 Halle (Saale) 

7 Magdeburg .... 1. 5.1849 Magdeburg 

8 Koln .......... 1. 5.1849 Koln-Deutz 

9 Koln ......... 1. 2.1852 Dortmund 

10 Koln-Deutz .. , 1. 4. 1852 Koln 

11 Marienburg 
(Westpr.) .. , 1. 8.1852 Bromberg 

12 Metz 6. 5. 1860 Trier 

13 Aachen . . . . . . .. 1. 1. 1855 Aachen 

14 Breslau . . . . . . .. 1. 1. 1857 Breslau 

15 Oberhausen 
(Rheinland) 

Oberhausen 
1. 5. 1862 (Rheinland) 

16 Hannover..... 1. 1. 1867 Hannover 

17 Hamburg .. . . .. 1. 4. 1867 Altona (Elbe) 

18 Berlin. . . . . . . .. 1.10.1867 Berlin 

19 Frankfurt (Main) 1. 7.1867 Frankfurt 

20 Dresden ....... 1. 4. 1868 Dresden 

21 Leipzig . . . . . . .. 1. 4. 1868 Leipzig 

22 Miinster (Westf')I1. 10. 1870 Rheine (Westf.) 

23 StraBburg (Els.) 10.10.1870 StraBburg (EI~.) . 

1. 7.1867 Eisenach 

1. 7. 1895 Koln 

? 1856 Soest 
1. 6. 1872 Koln-Deutz 
1. 9. 1893 Koln 

11. 1913 Koln-Deutz 

Danzig 
11.·1858 Bromberg 

1. 8. 1873 Dirschau 
1. 4. 1921 i Marienburg 

I 
(Westpr.) 

1.11.1870 'I' Saarbriicken 
1. 9. 1871 Metz 

1. 4. 1873 Hamburg 

Miinster 
1. 2.1884 (Westf.) 

24 KOln-Deutz ... 1. 7. 1871 Kaln 20.7.1914 Kaln-Deutz 
I 

25 
16.9. 18711 Berlin , : 

Konigsberg (Pr.) 1. 5. 1874 Konigsberg (Pr.) i 

I I 
, 

I I 
30. Il. 191. 

I 

16.2.1919 

I 

Bemerkungen 

Die BP A 1 und 2 wurden bald 
nach ihrer Einrichtung wegen 
ihres geringen Geschaftsumfanges 
zusammengelegt, behielten aber 
ihre besondere Nummer. Erst am 
1. 8. 1873 wurden sie wiener ge
trennt. 

Zweigstelle in Verviers einge
richtet am 1. 9. 1852, aufgehoben 
Anfang August 1914 (bei Kriegs
ausbruch). 

Vereinigt mit dem PA 1 in 
Marienburg (Westpr.). Die Be
zeichnung "Bahnpostamt" ist je
doch beibehalten worden. Yom 
3. 12. 1919 bis 31. 3. 1921 befand 
sich in Marienburg (Westpr.) eine 
Zweigstelle des BP A 25. 

An diesem Tage sind der deut
sche Amtsvorsteher und aile Be
amten deutscher Herkunft VOn 
den Franzosen aus Metz ausge
wiesen worden. 

Der Tag der Einrichtung hat 
nicht genau ermittelt werden kon-

1 4 18981 nen. Vielleicht ist das BPA schon 
., ! Ende 1856 entstanden. 

1. 2.1923 

1. 5. 1923 

12.4.1919 

, Strecken aufgeteilt zwischen den 
BPA 5 in Breslau und 33 in Posen. 

Warbiszum1. 7. 1874mitdem 
PA in Oberhausen (Rheinland) 
vereinigt. 

Hervorgegangen aus dem 1853 
eingerichteten Koniglich Hanno
verschen EisenbahnPA in Han
nover. 

Hervorgegangen aus dem 1864 
eingerichteten Schleswig-Holstei
nischen Postspeditions-Amt in 
Flensburg (spater Altona). 

Vereinigt mit dem BPA 4. 

Hervorgegangen aus der 
Fiirstlich Thurn und Taxisschen 
Bahnpost-Inspektion in Frank
furt (Main). 

Hervorgegangen aus dem 1851 
gegriindeten Koniglich Sachsi
schen fahrenden PAin Dresden. 

Hervorgegangen aus dem 1851 
gegriindeten Koniglich 'Sachsi
schen fahrenden PAin Leipzig. 

Vereinigt mit dem BPA 32. 

Erhielt am 18. 5. 1871 die Nr.23 
(vorher ohne Nummer). 

An diesem Tage ist der deutsche 
Amtsvorsteher von den Franzo
sen aus StraBburg ausgewiesen 
und dUTch eincn franzosischen Be~ 
amten ersetzt worden. 

1.2.1924 Vereinigt mit"dem BPA 10. 

1. 8.1873[' Vereinigt mit dem PA 5 in 
Konigsberg (Pr.). 
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Fortsetzung. 

Des Bahnpostamts 

Nr. 

26 

27 

Sitz 

I Cassel ........ 

!Mannheim 

28 i Konstanz 
I 

29 i Halle (Saale) ... 
! 

30 Breslau ........ 

31 Hamburg ...... 

32 Leipzig ........ 

Eingerichtet 

am in 

1. 1. 1872 Mainz 

1. 1. 1872 Mannheim 

1. 1. 1872 Konstanz 

30.6.1872 Halle (Saale) 

8.4.1872 Chemnitz 
1. 1. 1879 Breslau 

1. 6.1874 Hamburg 

1.l0.1872 Leipzig 

Verlegt 

am nach 

1. 4. 1878 Cassel 

1. 1. 1878 
1. 7. 1922 

1. 4.1907 

Bemerkungen 

Hervorgegangen aus dem am 
1. 3. 1871 eingerichteten GroB· 
herzoglich Badischen Eisenbahn
PA in Mannheim'). 

Hcrvorgegangen aus dem am 
1. 3. 1871 eingerichteten GraB
herzoglich Badischen Eisenbahn
PA in Konstanz'). 

Am 1. 2. 1924 als selbstaniliges 
BPA aufgehoben und mit dem 
PAin Konstanz vereinigt. Die 

I Bezeichnung "Bahnpostamt 28" 
ist jedoch beibehalten worden. 

Vereinigt mit dem BPA 5. 

Vereinigt mit dem BPA 17. 

33 Posen ......... 15. 8. 1873 Insterburg 1. 7.1895 Posen Anfang 
1919 

Ein bestimmter Tag der Auf
hebung kann nicht angegeben 
werden. Die Dienstgeschafte des 
BPA 33 sind von Weihnachten 
1918 an nach und nach auf die 
Polen iibergegangen. 

B. Rayern 

1 Miinchen ...... 
2 Niirnberg ...... 

3 Wiirzburg ..... 

4 Augsburg ...... 

19.7.1880 Miinchen 

30.7.1890 Niirnberg 

16.7.1898 Wiirzburg 

1. 8.1898 Augsburg 

I 
I 
I 

I 

1. 5. 1923 i Vereinigt mit dem P A 2 (Bahn
hof) in Augsburg. 

I Stuttgart ..... . 

C. Wiirttemberg 

1. 8. 1891 Stuttgart 

I 
I Ulm (Donau) .. 1. 8. 1891 Ulm (Donau) 

1 Hervorgegangen aus der am 
5. 10. 1865 eingerichteten Eisen
bahnpostinspektion. Vorher (seit 

f 1852) unterstand der Bahnpost
betrieb unmittelbar der Zentral
behorde. 

1) Vorher (seit 1848) war der Postdienst auf den bailischen Eisenbahnen den BezirksPA in Heidelberg, Karlsruhe, Kehl, Basel und Konstanz 
untersteUt. Am 1. 3. 1871 wurde auBer den beiden Eisenbahn PA in Mannheim und Konstanz noch ein drittes in Karlsruhe eingerichtet. Es 
wurde jedoch schon am 1. 1. 1872 - bei "Ubergang des badischen Postwesens auf das Reich - wieder aufgchobcn. 

sche Bahnpost auf der Strecke Sehanhaikwan-Tongku-Tientsin
Peking. Begleitet wurden aile diese Bahnposten von Eingeborenen. 

1m Weltkriege traten an die deutsehen Bahnposten auBer
ordentliche Anforderungen heran. Als urn Mitternacht yom 2. zum 
3. Mobilmachuugstage der Friedensfahrplan der Eisenbahn in den 
Kriegsfahrplan iiberging, standen fiir die Post nur noeh wenige 
langsame "Militar-Lokalziige" fiir ilie PostbefOrderung zur Ver
fUguug. Die "Ubergangsregelung bot graBe Schwierigkeiten, unter 
denen die Bahnposten besonders zu leiden hatten. Erst nach und 
nach besserten sich die Verhliltnisse. Die Arbeitslast der Bahnposten 
blieb aber wahrend des ganzen Krieges sehr graB und steigerte sich, 
je weiter die dcutschen Heere vordrangen und je mehr Waffenflihige 
zu den Fahnen einberufen wurden. Der Bereich der Bahnposten 
erstreckte sich schlieBlich im Westen nnd Osten bis tief in die er
oberten Gebiete hinein. So verkehrten z. B. schon im November 
1914 Bahnposten zwischen Koln nml Briissel sowie zwischen KOln 
und Channy; ihnen folgten spater Bahnposten ebcnfalis von K61n 
nach i:lt. Quentin, Laon und Lille. In Belgien verkehrten deutsche 
Balmposten Uber langere Strecken von Liittich, BrUssel, Namnr, 
Gent und Charleroi aus. Sie waren anfanglich den in diesen Orten 
errichteten deutsehen P A unterstellt, traten aber bald nnter die 
Leitnng des im Mai 1915 in Briissel eingerichteten deutschen BPA. 
Den Bahnpostdienst in den ZUgen des Naehbarortsverkehrs iiber
nahmen daneben die deutschen KreisP A in Antwerpcn, Gent, 
Hasselt, Lowen,. LUttich, Marche, Mecheln, Namnr, 1i'eufchatean, 
Ottignies, Soignies nurl Verviers. 1m Osten liefen Bahnposten von 

Konigsberg (Pr.) nach Wilna, Schanlen nnd Libau, ferner von Posen 
nach Lodz sowie von Breslan nach Baranowitschi (Pinsk) und 
Brzezany (Zborow). 

Als nach dem Kriegsende Polen den Dnrchgangsverkehr mit 
OstprenBen dnreh den sog. Korridor eine Zeitlang gesperrt hatte, 
verkehrten die deutschen Bahnposten z. T. anf dem Wasserwege. 
Sie wurden von Berlin bis Swinemiindc mit der Bahn, von Swine
miinde bis Pillan mit Dampfer und von Pillan bis Konigsberg (Pr.) 
wieder mit der Bahn befOrdert. 

1m A uslande begann der Bahnpostdienst - abgesehen von 
den schon genannten Landem - u. a. in tisterreich im Jahre 1850, 
in Ungarn 1856, in Schweden 1863, in den Vereinigten Staaten 
von Amerika 1864 auf der Strecke Washington-New York (nach
dem schon 1862 Versnche auf der Strecke Quincy-St. Joseph 
[Missouri] vorhergegangen waren), in Argentinien 1916 (auf der 
Strecke Buenos Aires-Mendoza). 

II. Einrichtung. Die Bahnposten sind entweder in 
den von der Postverwaltung gestellten Wagen - Bahn
postwagen (s. d.) - oder in Abteilen von Eisenbahn
gepackwagen (s. Postabteile) untergebracht. Den Eisen
bahnen wird fiir die Beforderung der Bahnpostwagen, 
fiir die Hergabe, BefOrderung, Unterhaltung usw. der 
Postabteile sowie fiir die Beforderung der Bahnpost-
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beamten eine Vergiitung gezahlt. Naheres s. Abrechnung 
der DRP mit den Eisenbahnen. 

In den Bahnpostwagen befinden sich aIle Einrich· 
tungen und Gerate, die zur Erfiillung der Aufgaben 
einer Bahnpost gehoren und deren die Beamten zur Aus· 
iibung ihres Dienstes bediirfen. Das sind u. a. Brief· 
kasten (s. d.), Verteilspinde, Briefkorbe (zum Aufstapeln 
der zu offnenden Briefbunde oder der zu verteilenden 
Sendungen), Beutelspannvorrichtungen (s. d.), Klapp. 
stiihle, Leitbehelfe (s. Postleitbehelfe), Biicher, Schreib· 
bretter, Kursstempel (s. Stempel), Plombenzangen (s. d.), 
Dienstsiegel, Briefbeutelruesser (s. d.) zum (j{fnen der 
Bunde und Beutel (s. d.), Plomben (s. d.), Packpapier, 
Bindfaden, Vordrucke usw. Diese letzten Gegenstande 
verbleiben nicht wie die zuerst erwahnten im Bahnnost· 
wagen, sondern werden in verschlieBbaren Geratek6rben 
mitgefiihrt, die zu Beginn der Fahrt in den Wagen ge· 
bracht und am SchluB wieder herausgenommen werden, 
eine Arbeit, die von den sog. Wagenbesorgern (Be. 
amten des untern Dienstes) wahrgenommen wird. Zu 
den Arbeiten der Wagenbesorger gehOrt auch das Aus· 
wechseln der Sammler fiir die elektrische Beleuchtung 
der Bahnpostwagen (s. Bahnpostwagen). 

Die Verteilspinde in den Bahnpostwagen haben keine 
feststehende Fachbezeichnung. Sie sind am untern 
Rande mit Schildern aus Schiefermasse versehen, auf 
denen die Beamten die Ortsnamen usw. mit Milchschiefer· 
oder festen Kreidestiften handschriftlich (z. T. abgekiirzt) 
angeben. Nach beendeter Fahrt werden die Schilder mit 
feuchtem Schwamm gereinigt. Beamte, die langere Zeit 
im Bahnpostdienst tatig sind, verzichten meist auf das 
Beschreiben der Schilder; die Facheinteilung ist ihnen 
durch die Gewohnheit so gelaufig geworden, daB sie 
dieses Hilfsmittel nicht mehr gebrauchen. 

Die Bahnpostbeamten bringen ihre Sachen, insbeson· 
dere die wahrend der Fahrt getragenen Kleider, z. T. in 
den ilmen amtlich gelieferten Kleidersacken (s. d.) 
unter; im iibrigen sind in den Bahnpostwagen Kleider· 
schranke oder Kleiderspinde eingebaut. 

1m allgemeinenb e for d ern die Bahn posten Post· 
sachen jeder Art des In· und Auslandsverkehrs, d. h. 
Briefsendungen (gewohnliche, eingeschriebene und Wert· 
briefe sowie Wertkastchen), Zeitungen und Pakete (ge. 
wohnliche, eingeschriebene und Wertpakete); jedoch 
beschrankt sich die Tatigkeit einzelner Bahnposten, ins· 
besondere der in den Schnellziigen verkehrenden, auf 
die Bearbeitung von Briefsendungen, Zeitungen und 
dringenden Pakete, wahrend andre, namentlich solche 
in Eilgiiterziigen, nur Pakete befOrdern. Bei den Brief· 
sendungen wird noch insofern weiter unterschieden, als 
einige Bahnposten keine Wertbriefe umarbeiten. Nicht· 
eilige Massendrucksachen werden von den stark belaste· 
ten Bahnposten grundsatzlich ferngehalten und den 
iibrigen Bahnposten, den sog. Drucksachenbahnposten, 
zugefiihrt (s. Briefabfertigung und Drucksachenvertei· 
lungsstellen). Auch Drucksachen in geringeren Mengen 
konnen nach dem Ermessen der BP A von stark belasteten 
Bahnposten ausgeschlossen werden. Ebenso werden 
Packchen (s. d.) solchen Bahnposten nicht zugefiihrt. 

Die Besetzung der Bahnposten richtet sichnach 
dem Umfange der zu bearbeitenden Post und nach dem 
Raume im Bahnpostwagen. Es gibt Bahnposten, in 
denen nur ein Beamter tatig ist (namentlich auf Neben· 
und Kleinbahnen), aber auch solche, die 12 und mehr 
Beamte stark sind. Die Zahl der regelruaBig die Bahn· 
post begleitenden Beamten ist aus den Vorbemerkungen 
zur Abfertigungsiibersicht (s. Postleitbehelfe) zu ersehen, 
die jede Bahnpost mit sich fiihrt. 

In welcher Reihenfolge die Beamten die Ziige zu be· 
gleiten, wann sie den Dienst im Bahnpostwagen anzu· 
treten, wann sie diesen zu verlassen, mit welchem Zuge 
sie die Riickfahrt anzutreten haben usw., wird durch die 
yom BPA aufgestellte Fahrordnung bestimmt; sind 
Bahnposten einem OrtsP A unterstellt, so stellt dieses 

die Fahrordnung auf. Die Beamten miissen die Ein
tragungen darin durch Namensunterschrift anerkennen. 

Je starker eine Bahnpost besetzt ist, um so mehr ist 
die Arb ei t s te il u n g durchgefiihrt. In der Regel be
arbeitet ein Beamter die nachzuweisenden Sendungen 
(Einschreib· und Wertsendungen); er wird als "Fahr
postbeamter" bezeichnet, ein Name, der sich aus friiheren 
Zeiten erhalten hat. Ein Beamter des untern Dienstes 
hilft dem Fahrpostbeamten. Einer oder mehrere Beamte 
verteilen die gewohnlichen Briefsendungen, die den 
Bahnposten in den Streckenbunden usw. zugehen. ein 
Beamter verteilt die Langbriefe und einer die uneroffnet 
weiterzugebenden Bunde (namentlich Ortsbunde) sowie 
die lose gehenden Drucksachen, Warenproben u. dgl. 
In Bahnposten mittlerer Starke sind diese drei letzten 
Geschafte oft in der Hand eines oder hOchstens zweier 
Beamten vereinigt. Jeder der Beamten hat seinen be· 
stimmten Arbeitsplatz im Bahnpostwagen. BefOrdert 
die Bahnpost auch Pakete, so ist fiir deren Bearbeitung, 
die einem oder zwei Beamten obliegt, ein Teil des Bahn· 
postwagens besonders eingerichtet, der sog. Packraum 
(im Gegensatze zum Briefraum). 

III. Bezeichnung der Bahnposten. Die Bahn· 
posten werden mit der Nummer des BPA bezeichnet, 
dem sie unterstellt sind und nach ihrem Ausgangs- und 
Endpunkt (der Zugrichtung entsprechend), z. B. Bahn
post 1 Berlin-Hannover Zug 10. 1st die Bahnpost 
einem OrtsPA unterstellt, so wird dieses nicht angegeben; 
die Bezeichnung lautet dann et}Ya Bahnpost Braun
schweig-Hildesheim Zug 284. Ubereinstimmend mit 
diesen Bezeichnungen lauten auch die Angaben in den 
Kursstempeln der Bahnposten. Die Bahnpostwagen und 
Postabteile tragen Kursschilder mit der Aufschrift "Post 
nach ... ". 

IV. Dienstbetrieb. Beim Dienstantritt im Bahn
postwagen - in der Regel eine Stunde und mehr vor 
Abfahrt des Zuges - hat der dienstalteste Beamte dafiir 
zu sorgen, daB sogleich eine gelbe Fahne (friiher griine 
Fahne) an beiden AuBenlangseiten des Bahnpostwagens 
ausgesteckt wird. Dies geschieht, damit die Eisenbahn
bediensteten beim Verschieben des Wagens die notige 
Vorsicht iiben (Verhiitung von Unfallen durch Anprall 
des Wagens usw.). Die Fahnen werden vor Abfahrt des 
Zuges wieder eingezogen. 

Die Briefkasten miissen geoffnet, die Tiiren des 
Wagens vor der Abfahrt unter Verwendung alIer Ver· 
schluBmittel (Tiirgriff, Vorreiber usw.) geschlossen 
werden. 

1m Wagen darf gerauchtwerden (s. Rauchen), jedoch 
ist gehOrige Vorsicht zu beobachten, damit Feuersgefahr 
vermieden wird. 

Siegellampen werden im allgemeinen nicht benutzt 
(wegen der Feuersgefahr), sondern an deren Stelle 
Plom benzangen. 

Auf richtige Belad ung des Wagens muB besonders 
geachtet werden, ebenso darauf, daB er nicht iiberlastet 
wird. (Die Tragfahigkeit des .. Wagens ist an den Lang
tragern angegeben). Eine Uberlastung ist daran zu 
erkennen, daB die Tragfedern nicht mehr nach oben 
gekehrt sind, sondern eine gerade Linie bilden oder sich 
nach unten durchbiegen und daB die Puffer gegen die 
der unbeladenen Nachbarwagen erheblich gesenkt sind. 
Die Sendungen, insbesondere die Pakete, sind derart 
zu lagern, daB wahrend der Fahrt wenigstens eine 
Wagentiir auf jeder Seite, die Feuerspritze, die Griffe 
der Notbremse und der Abort zuganglich bleiben. 

MuB ein Bahnpostwagen unterwegs ausgesetzt werden, 
z. B. wegen HeiBlaufens der Achsen, so muB die Post 
in einen Aushilfswagen, der, wenn moglich, schon vorher 
telegraphisch angefordert worden ist, oder in ein oder 
mehrere Personenabteile umgeladen werden. Hierbei 
ist besonders auf die nachzuweisenden Sendungen (s. 
Briefabfertigung) zu achten,<deren VoIlzahligkeit _ der 
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Fahrpostbeamte alsbald nach der Umladung durch Auf
steHung eines Abschlusses zu priifen hat. 

Fiir Eisenbahnunfalle gelten besondere Verhal
tungsmaLlregeln: erste Hilfe unter Benutzung des Ver
bandkastens (s. Postverbandkasten), Herbeiholen eines 
Arztes, FeststeHung des Tatbestandes durch Zugfiihrer 
usw., Bergung der Postsendungen (namentlich der 
Wertsendungen), Schutz der Sendungen notigenfalls 
durch Polizei, Sorge fiir moglichst schnelle Weitersen
dung der Post (wenn moglich mit Hilfe des OrtsPA), 
telegraphische Benachrichtigung des BPA und der 
groLleren StreckenPAnst, eintretendenfalls telegraphische 
Benachrichtigung der Angehiirigen der Beamten (aueh 
der unverletzten) u. dgl. 

1st der fahrplanmaLlige Gang der Ziige auf einer 
Strecke gestort, so mull die Bahnpost fiir sichere und 
moglichst schnelle Beforderung der Postsendungen sor
gen. Notigenfalls hat sie groBere PAnst telegraphisch 
zu benachrichtigen. Dasselbe gilt fUr AnschluLlver
fehlungen. 

Reichen die Laderaume in den Bahnpostwagen 
zur Unterbringung del' Post nicht aus, so werden ent
wedel' Pakete an die Eisenbahn zur Beforderung iiber
geben (s. Abgabe von Paketen an die Eisenbahn), odeI' 
es kann schriftlich die Hergabe von Sackwagen (s. d.) 
odeI' von Beiwagen (s. d.) veranlaLlt werden. Briefsacke 
odeI' Sendungen mit Geld odeI' Wertpapieren werden 
del' Eisenbahn nicht ausgehiindigt. 

Wenn Bahnposten iiber die Reichsgrenze hinaus ver
kehren, z. B. durch den polnischen Korridor, so miissen 
fiir denAufenthalt auf fremdem Gebiet besondere 
Vorschriften beachtet werden (SchlieLlen der Briefkasten 
usw.). 

Der eigentliche Betriebsdienst in den Bahn
postwagen wickelt sich im allgemeinen wie in einer Brief
abfertigung ab (Naheres s. d.). Die zugehenden Sen
dungen werden wahrend der Fahrt verteilt und in Karten
schliissen den BestimmungsP Anst an der Strecke oder 
anschlieBenden Bahnposten zugefiihrt. Zum Teil fer
tigen die Bahnposten auch unmittelbare Kartenschliisse 
auf weiterliegende P Anst oder Bahnposten iiber zwischen
liegende Bahnposten usw. hinweg. Dies richtet sich 
ganz nach dem Verkehrsbediirfnis. Umgearbeitet wer
den die in unmittelbaren Kartenschliissen auf PAn s t 
enthaltenen Sendungen durch die Bahnposten nicht 
mehr. 

Durch die Briefkasten der Bahnposten werden 
z. T. erhebliche Mengen von Sendungen aufgeliefert. 
Namentlich gilt dies fiir solche Ziige, die Anschliisse an 
wichtige Auslandsposten vermitteln. Die Briefkasten
sendungen werden mit dem Kursstempel del' Bahnpost 
bedruckt. Auf BahnhOfen, wo zahlreiche Sendungen 
durch die Briefkasten der Bahnposten aufgeliefert wer
den, konnel1 die Bahnposten einen besonderen Aufgabe
stempel verwenden, der den Namen der PAnst, die 
Bezeichnung der Bahnpost und die Einlieferungszeit 
angibt. Einschrankungen in der Benutzung der Bahn
postbriefkasten werden nur dann vorgenommen, wenn 
die Auflieferung so stark ist, daB sie den Bahnpostbetrieb 
gefiihrdet. Die Bekanntgabe dieser Einschrankungen 
ist Sache del' in Betracht kommenden PAn st. 

1m Briefkasten vorgefundene Te leg I' am me erhalten 
den Vermerk "Aus dem Briefkasten", die Angabe des 
Auflieferungsorts sowie einen Abdruck des Kursstempels 
und werden del' am schnellsten zu erreichenden Tele
graphenanstalt in einem Umschlage mit del' Aufschrift 
"Sofort offnen. Telegramm nach ..... " durch Ver
J?:littlung des am Bahnpostwagen zur Ubernahme oder 
Ubergabe von Post erscheinenden Beamten iiberwiesen. 
1m iibrigen nehmen die Bahnposten auch unmittelbar 
Telegramme entgegen. Die Absender miissen die Ge
biihren in solchen Fallen entweder auf den Telegrammen 
verrechnen odeI' bar an die Bahnpostbeamten entrichten. 
1m ersten FaIle werden die Marken durch den Kurs-

stempel entwertet, im andern FaIle iibergibt del' Bahn
postbeamte die nachrichtlich in den Ladezetteln ver
merkten Betrage zusammen mit den Telegrammen dem 
die Ladung austauschenden Beamten del' OrtsPAnst. 

Wegen Behandlung del' Bahnhof s b riefe und del' 
Zeitungsbahnhofsbriefe s. d. 

Wegen Verteilung del' nach Berlin und einigen andern 
groLlen Orten gerichteten Briefsendungen durch die 
Bahnposten s. Stadtsortierer. 

Die Bahnposten auf den Nebenstrecken verkaufen 
auch Freimarken. Friiher (von 1872 an) waren aIle 
Bahnposten dazu verpflichtet; sie fiihrten zu dem Zweck 
einen eisernen Wertzeichenbestand (s. Eiserne Bestande) 
mit. Die MaLlregel ist jedoch 1920 auf die Bahnposten 
del' Nebenstrecken beschrankt worden, da der Marken
verkauf sich in engen Grenzen hielt und das Ubergabe
geschaft bei del' ohnehin kurzen Haltezeit del' Ziige 
meist gestort wurde. Als Ersatz sind auf den Bahnsteigen 
in weitem Umfange Postwertzeichengeber (s. d.) auf
gestellt worden, und auch die Bahnhofswirtschaften und 
die Bahnhofsbuchhandler halten Freimarken zum Ver
kaufe bereit. 

Auch P a ke te bis zu einem Gewichte von 5 kg werden 
von den Bahnposten auf Nebenstrecken angenommen, 
und zwar an den Haltestellen, wo sich keine P Anst be
findet. Die Einrichtung besteht fiir Bahnposten auf 
Kleinbahnen seit 1898, auf Nebenbahnen seit 1900. 

Del' Fahrpostbeamte mull iiber den r:ichtigen Zu- und 
Abgang del' Einschreibbriefsendungen, Wertbriefe, Wert
Hstchen, Geldposten und Wertbeutelstiicke (s. Brief
abfertigung) einen Nachweis (den sog. Briefnachweis) 
fiihren. Ebenso mull in der Regel der Beamte des 
untern Dienstes, der die uneroffnet weiterzugebenden 
Geldbriefbeutel usw. verwahrt, iiber deren Verbleib 
einen ahnlichen Nachweis (den sog. Schaffnernachweis) 
aufstellen. Die Nachweise dienen gleichzeitig zum Ein
tragen del' etwa im Bahnpostbriefkasten vorgefundenen 
Einschreibbriefsendungen oder Wertbriefe und zur An
gabe auLlergewohnlicher Vorkommnisse (Fehlen von 
Kartenschliissen, Eingang iiberzahliger Kartenschliisse, 
Einstellung auLlergewohnlicher Beforderungsmittel usw.). 
Nach beendeter Fahrt miissen die Nachweise zusammen 
mit den Ladezetteln usw., den sog. Kurspapieren, 
an das BPA abgeliefert werden. Die Kurspapiere werden 
geordnet aufbewahrt und in bestimmten Fristen zum 
Einstampfen verkauft (s. Altpapiere). 

Haben sich wahrend einer Fahrt auLlergewohnliche 
Ereignisse von Bedeutung abgespielt, Z. B. UnfiiIle, 
Mangel odeI' Beschadigungen des Bahnpostwagens, Be
triebsstorungen, AnschluBverfehlungen, Mitfahrt von 
Personen, die nicht zur regelmaBigen Begleitung gehoren 
uSW., so muB del' dienstalteste Beamte einen Reise
bericht nach naherer Anordnung des BPA erstatten. 
Zu diesem Bericht kann nach Anordnung des BP A auch 
del' vorstehend erwahnte Nachweis mitbenutzt werden. 

Die Formen, unter denen sich der Bahnpostdienst abwickelt, 
sind im Laufe der Jahrzehnte wesentlich vereinfacht worden. Trei
bend war dabei das gewaltige Anschwellen deB Verkehrs, das dazu 
zwang, z. T. mit ehrwiirdigen -oberlieferungen zu brechen und Mall
regeln zu ergreifen, die eine erhebliche Lockerung oder ganzliche 
Aufgabe bisher fiir unerlallIich gehaltener SicherheitBvorschriften 
darstellten. 

Bis zum Auftauchen dcr Bahnposten mullten in Preullen aile 
Postsendungen, also auch die gewohnIichen Briefe, einzeln in die 
"Postkarten" und "Kopierbiicher" eingetragen werden. DaB war 
eine umstandlichc und schon damals bei den grolleren P A als hochst 
liistig empfundene Arbeit. Schwerfallig war auch die Abrechnung 
zwischen den P Anst iiber die Franko-, Porto- und Vorschullbetrage. 
Infolge der umstiindlichen Arbeiten erlitten die Postscndungen auf 
den ZwischenstelIcn, wo sie umgearbeitet werden mullten, oft Ver
zogerungen, die groller waren, als die ganze BefOrderungBdauer. 
Bei Einfiihrung der Bahnposten wurde die Arbeitsweise griindlich 
umgestaltet; ein neuer "Expeditionsmodus" fiir die Bearbeitung der 
Briefsendungen trat in Kraft. EB wurde jetzt zwischen Brief- und 
Fahrpostgegenstanden unterschieden. Zur Briefpost gehiirten die 
gewohnlichen und eingeschriebenen (rekommandierten) Briefe sowie 
die Kreuzbandscndungen, zur ]'ahrpost die Wertbriefe, die Post
vorschullbriefe (B. Postnachnahmen), die Briefe mit baren Einzah
lungen (B. Postanweisungen) und die Pakete. Die gewohnIichen 
Briefpostgegenstande wurden nicht mehr eingetragen; dagegen bJieb 
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die vollstandige narnentliche Einzeleintragung fiir die eingeschrie
benen Briefsendungen und fUr aile Fahrpostgegenstiinde bestehell. 
Die Fahrpostsendungen durften auch den Bahnposten nicht zur 
Einzelbearbeitung iibergcben, sondern rnulltcn durch deren Ver
rnittlung von PA zu PA in unmittelbaren Kartensehliissen aus
getauscht werden. Hierzu waren wieder urnstalldliehe Eintragungen 
in "Abgangs"-, "Eingangs"- und "Ubergangs-Rekapitulationcn" 
n6tig. Die Bahnposten mull ten weiter iiber die Postvorschullbetriige 
mit den P A abrechnen und die richtige Vereinnahmung der bar er
hobenen und durch die Karten verrechneten Freibetrage sowohl fiir 
die Brief- wie fiir die Fahrpostgegenstiinde priifen. DieFe letzte 
Arbeit, die im Hinbliek auf die zahlreichen Gebiihrenstufen reeht 
erheblich war, verringerte sieh, als die Verwendung der bereits 1850 
eingefiihrten };'reirnarken allgernein angeordnet wurde (1867). Dafiir 
stieg aber der Verkehr, und zwar in solchern Malle, dall weitgehende 
Dienstvereinfachungen cinc zwingende N otwendigkeit wurdcn. Schon 
1863 war ein Aufrnf zur Einsendung von VorschHigen iiber die Urn
gestaltung des "Fahrpost-Expeditionsverfahrcns" erlassen und 1864 
in Berlin ein Ansschnll zur Priifnng der Vorschl1ige gebildet worden, 
der zum gr611ten Teil ans den Verfassern der dern G P A vorgeiegtcn 
Anregnngen bestand. Die Beratnngen zogen sich lange hin und 
wurden 1866 durch den dentsch-6sterreichischen Krieg nntcrbrochen. 
Der Krieg brachte eine bedentende }Jrweiternng des prenllischen 
Postgebiets, eine Vermehrnng der BP A nnd eine wesentliche Verkehrs
steigernng. Infolgedessen rnachte sich das Bediirfnis nach Bctriebs
vereinfachnngen namentlich irn Bahnpostdienst noch starker gel
tend. 1867 wurde von nenem ein Ausschull gebildet, der cine Reihe 
von Anderungen veranlallte. So wurden z. B. 1867 die Briefpost
bnnde (jetzt Ortsbunde) eingefiihrt, 1868 wurde der Bahnpost die 
Bearbeitung der "ordinarcn Fahrpostsendungen", d. i. dcr gew6hn
lichen Pakete, iibertragen nnd 1870 fiel auch die Einzelcintragung 
der gew6hnlichen Pakete in die Karten weg. Bevor aber der A us
schull seine Tatigkeit beenden konnte, brach der deutsch-franz6sische 
Krieg 1870/1871 aus. Wieder brachte er eine erhebliche Arbeits
steigernng, die nach dern Friedensschlnsse noch weiter wirkte. Die 
Vereinfachung des Betriebsdienstes wurde nun besehleunigt durch
gefiihrt. An Stelle der Begleitbricfe zu den Paketen trat die Paket
karte (1873, damals Paketadresse genannt), den Bahnposten wurde 
die Umarbeitnng der Wertsendungen iibertragen (1871), das Post
vorschnllwesen wurde durch das einfache Postnachnahrneverfahren 
ersetzt (1874), die Einzeleintragnng der Einschreibbriefsendnngen 
im Verkehr der Bahnposten untereinander ficl zngunsten einer Ein
tragung nach der Stiickzahl (1875, im Verkchr zwischen den Orts
P Anst und Beamtenbahnposten [nicht SchaffncrbahnpostenJ erst 
1889, im Wechselverkehr mit Bayem, Wlirtternberg nnd Osterreich
Ungam erst 1891) usw. Die Vereinfachungen sind dann bis heute 
planmiillig weitergefiihrt worden; sie haben z. T. crhebliehe Dienst
erleichterungen herbeigefiihrt. Ans der grollen Zahl der fiir die 
Bahnposten wesentlichen Mallnahmen sind hervorzuheben: Wegfall 
der Ziihlung der gew6hnlichen Pakete, Behandlung der Briefe und 
Kastchen mit einer Wertangabe bis 600 M (heute 1000 RM) nach 
der Stiickzahl irn Verkehr der Bahnposten untereinander sowie der 
OrtsPAnst und Bahnposten (1909, irn Verkehr der OrtsP Anst nnter
einander erst 1910), die Einfiihrung der Einschreib- und der Geld
posten (s. Briefabfertigung), der Geldsacke zurn Anstansch von Geld
briefbeuteln, der Siegelrnarken nnd Bieiplornben an Stelle der Lack
siegel, der Wegfall des Wiegens der Geldbundc, Geldposten und Geld
briefbentel, die Zulassnng von Benteln ohne Karte und die beden
tende Vereinfachung des Ubergabedienstes. 

Einzelne BP A haben zur Entlastung der Bahnposten 
in stark benutzten Ziigen (meist Nachtziigen) ortliche 
Verteil- oder Sammelstellen (Briefabfertigungen) cin
gerichtet, in denen die Briefpost £iir diese Ziige dureh 
Angehiirige des BPA vorgearbeitet wird. Die Verteil
stellen sind nieht wahrend des ganzen Tages besetzt, 
sondern meist nur in den spaten Naehmittags- und in 
den Abendstunden. Die Einrichtung ist in den Jahren 
1889/1890 zuerst in Berlin entstanden. 

V. Beamtenverhaltnisse. Der Bahnpostdienst 
wird von Beamten der Gruppen II-VIII ausgeiibt. In 
den Bahnposten mit sehwierigem Betriebe sind u. U. 
Beamte aller oder fast aller dieser Gruppen tatig, in den 
Bahnposten mit einfaehen Verhaltnissen nur Beamte 
der untersten Gruppen. 

Samtliche im Bahnpostdienst verwandten Beamten 
miissen korperlich den erhohten Anstrengungen des Fahr
dienstes und der unregelmaBigen Lebensweise gewaehsen, 
d. h. vollig gesund sein. Sie miissen ferner die notigen 
Dienstkenntnisse haben, namentlich die Posterdkunde 
beherrsehen sowie Umsieht und Tatkraft besitzen. In 
der Regel wird zum Fahrdienst kein Beamter zugelassen, 
der nieht vorher eine besondere Ausbildung dureh
gemacht hat. Diese crstreekt sich auf die allgemeinen 
Dienstvorsehriften und die besonderen Bestimmungen 
iiber den Bahnpostdienst, das Verhalten bei auBer
gewohnliehen Vorkomrnnissen (Brand, Unfallen usw.), 
auf riehtige Beladung des Bahnpostwagens, Posterd
kunde, Leitverhaltnisse usw. (s. aueh Briefabfertigung). 

Als Rilfsmittel beim Unterrieht in der Posterdkunde 
und in den Leitverhaltnissen dienen hauptsaehlieh die 
amtliehen Postleitbehelfe (s. d.). Es wird ferner darauf 
gesehen, daB die Bahnpostbeamten ihre Kenntnisse und 
Leistungen dauernd auf der Rohe halten. 

Als Ausgleieh fiir die erhiihten Aufwendungen und 
Anstrengungen werden den Bahnpostbeamten besondere 
Entsehadigungen, sog. Abwesenheitsgelder (s. Reise- und 
Urnzugskosten), fiir jede Stunde der Abwesenheit yom 
dienstliehen . .wohnsitz gewahrt. 

An den Uberlagerorten werden fiir die Bahnpost
beamten, soweit moglich, besondere Unterkunfts
ra ume durch die DRP eingeriehtet. Fiir die Benutzung 
der Betten in diesen Raumen zahlen die Beamten an 
die DRP eine maBige Vergiitung, die sieh naeh der Be
nutzungsdauer riehtet. Naheres s. Unterkunftsraume 
fiir Bahnpostbeamte. 

Schriftwesen_ Schneider, Der Briefbef6rdernngsdienst. Bd.83 
der Sammlung "Post und Telegraphie in Wissenschaft nnd Praxis". 
R. v. Decker's Verlag (G. Schenck), Berlin 1926; MeiOner, Zur Ge
schichte des Kaiserlichen Balmpostamts 10 in e6ln (Rhein) und des 
Bahnpostwesens im allgemeinen. Universitatsbuchdruckerei Carl 
Georgi, Bonn (0. J.); Die ersten fiinfzig Jahre der 6sterreichischen 
Bahnpost. Denkschrift. Heransgegeben Yom Postbeamtenverein in 
Wien. Wien 1900; Archiv 1888 S.70, 116. 1899 S.587ff., 1912 
s. 254ff.; DVZ 1879 S. 161ff., 177ff., 1891 S. 238ff., 1899 S. 231ff., 
1924 S.121ff. L. Schneider. 

Bahnpostpackwagen (Abb.) (keine amtliehe Bezeieh
nung) werden die Bahnpostwagen der Gattungen Ie, IIe 
und IIe neuer Art genannt, die als Beiwagen (s. d.) 
oder Saekwagen (s. d.) zur Beforderung von Paketen 
dienen. Wegen der Abmessungen usw. s. Bahnpost
wagen. Die ~Vagen haben keinen Oberliehtaufbau_ 
Bei den friiher hergestellten Wagen fehlte jede innere 
Einriehtung. Neuerdings erhalten die Bahnpostpaek
wagen, soweit sie als Beiwagen verwandt werden, Kleider
schrank, Of en, Abort und elektrisehe Beleuehtung_ 
Wagen der Gattungen Ie und IIe werden seit 1907 ver
wandt. Die Gattung IIe neuer Art ist 1925 versuehs
weise eingestellt worden. 

Bahnpostwagen dienen zur Beforderung von Bahn
posten (s. d.) und von Paketversanden. 

Die Benutzung der Eisenbahn fiir Postzweeke begann 
1839 auf der am 29. 10. 1838 eroffneten Streeke Berlin
Potsdam und wurde spater auf aile neu hinzutretenden 
Eisenbahnlinien ausgedehnt. Zur Beforderung der Post 
verwandte man anfanglieh Landpostwagen, die mit 
Pferden zum Bahnhof gebraeht, dort auf ein Wagen
untergestell der Eisenbahn geladen, am Endpunkte der 
Fahrt wieder mit Pferden bespannt und abgefahren 
wurden. Auf dem Boeke dieses Wagens saB wahrend 
der Bahnfahrt der "Sehirrmeister" wie der Postillion 
auf dem Boeke der Postkutsehe. Der Sehirrmeister 
hatte auf den Haltestellen nur die Ladung (Briefbeutel, 
Pakete usw.) auszutausehen. Die Sendungen wurden 
also nieht unterwegs bearbeitet. 1841 wurden besondere 
"Eisenbahn-Postwagen" eingeftihrt, die allmahlieh die 
Landpostwagen verdrangten. Der letzte Wagen dieser 
Art verschwand 1846 von der Eisenbahn. 

Die ersten Eisenbahnpostwagen hatten drei, von 1842 
an aueh zwei Aehsen. Ihre Abmessungen betrugen: 

a) Zweiaehsiger Wagen: Lange des Wagenkastens 
16 FuB (1 FuB = 0,32385 m), Breite 8 FuB, Rohe 6 FuB. 

b) Dreiaehsiger Wagen: Lange des Kastens 25 FuB. 
Breite 8 FuB, Hohe 6 FuB. 

Beide Wagenarten hatten 3 Tiiren an jeder Seite, die 
zu drei getrennten, dureh Sehiebetiiren miteinander ver
bundenen Abteilen fiihrten. 1m mittleren Abteil nahm 
der "Postkondukteur" Platz, dessen Tatigkeit gleieh 
der des Schirrmeisters jm Austausch von geschlossenen 
Posten und Paketen bestand. In den beiden andern 
Abteilen befanden sieh Faehwerke zur Aufnahme der 
BriefbeuteL Die Tragfahigkeit des zweiaehsigen Wagens 
betrng etwa 70-80 Zentner, des dreiaehsigen etwa 
100 Zentner. Da die zweiaehsigen VVagen sieh nieht 
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Bahnpostpackwagen. 
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Abb. 1· Bahnpostwagen aus den Jahren 1841/1842. 

Abb. 2. Bahnpostwagen aus der Zeit urn 1866. 
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bewahrten - ihr Schwerpunkt lag zu hoch -, so wurden 
sie nach und nach ausgemustert und durch neue, drei
achsige, 27 FuB lange Wagen ersetzt. 

Als am 1. 5. 1849 die Postspeditionsamter eingerichtet 
wurden (s. Bahnpostamter) und die Bearbeitung der 
Sendungen durch Beamte wahrend der Fahrt begann, 
muBte das Innere der Eisenbahnpostwagen vollig um
gestaltet werden, um Platz ffir die Beamten zu schaffen. 
Diese arbeiteten in einem neben dem Raum ffir die 
"Fahrpostgegenstande" befindlichen "Briefraum ", in 
dem sich Verteilspinde (auf Tischen mit Marmorplatte), 
das notige Arbeitsgerat (Schreibzeuge, Schreibbretter, 
Briefkorbe, Stempel usw.), I Armstuhl, I groBer Sessel, 
I gepolsterter Eckstuhl (mit Aborteinrichtung), I FuB.
kissen mit Decke, I Spiegel, 2 Kleiderhaken, I Wasch
becken befanden. Das Arbeiten wahrend der Fahrt, 
das im Stehen ausgefiihrt wurde, wie es auch heute 
noch geschieht, rief in der ersten Zeit bei den Beamten 
eine Art Seekrankheit hervor. Um die Beschwerden zu 
mildern, wurde der FuBboden mit einem Polster be
legt, das sich bewahrte. Of en gab es zunachst nicht. 
Sie wurden aber bald eingefiihrt. Geheizt wurde mit 
Koks. Zur Beleuchtung dienten Ollampen, die anfang
lich an der Wagendecke befestigt waren, spater jedoch 
durch festschnallbare Stehlampen ersetzt wurden. Brief
kasten wurden 1849 an den Bahnpostwagen angebracht, 
zuerst auf der Strecke Berlin-Deutz. 

Ende 1851 besaB die preuBische Postverwaltung 
92 Eisenbahnpostwagen, und zwar in den Langen von 
22, 27, 30 und 321/ 2 FuB, wovon 6-12 FuB auf den 
Briefraum entfielen. 1852 wurden Bremsen eingefiihrt; 
gleichzeitig wurde angeordnet, daB die Wagen gelb zu 
streichen und durchlaufend zu beziffern waren. Der 
empfindliche gelbe Anstrich wurde 1865 durch einen 
zinnobergriinen ersetzt (jetzt olivgriin). 

1859 wurden ffir die Wagen bestimmte GroBennormen 
eingefiihrt. Naheres zeigt die folgende Zusammen
stellung. 

" AuJ3ere L!inge des Zahl der CD 

bIl 1l 
Lange Breite Brief-I Pack - , '" Trag-

§ 
(,) 

"='- 'r~' 
bIl iil <OJ §al f!illig-.., .... 

~ 1 ~ T j .., 
" =.g keit '" '" '" :;::: I'" :;:::.S ~ ~ .25:d 
;;:i " 0 

;::::I 0 ::::s 0 ~ ~~ '" "" ~ "" ~ "" ~ 11"1 :0 kg ~ 

I 3 30 I 6 8 I 2 10 ! 19 11 14 96! 4 6000 

3 271 

, 

II 8 I 2 
8 

1

18 51 3 661 3 6000 

III 2 122, 8 2 7 14 5 iI 48 2 4000 

Aus der Zusammenstellung ist zu entnehmen, daB 
wieder zweiachsige Wagen zugelassen waren. Die ver
besserte Bauart gestattete das. AIle drei Wagengattungen 
liefen in Personenziigen und in den Schnellziigen, die 
Pakete beforderten. In den andern Schnellziigen und 
den sog. Kurierziigen stand der Post ein Abteil des 
Eisenbahngepackwagens ffir das Bearbeiten von Briefen 
zur Verfiigung (s. Postabteile). 

1m Jahre 1874 wurden Versuche mit einer ganz neuen 
Wagengattung gemacht. Ein dreiachsiger Briefpost
wagen wurde mit einem etwa gleich groBen Packerei
wagen durch eine Ubergangsvorrichtung und Tfiren in 
den Stirnwanden so verbunden, daB ein standiger Ver
kehr zwischen beiden Wagen moglich war. Die Brief
postwagen erhielten Fettgasbeleuchtung und -heizung; 
sie bewahrten sich und wurden von 1876 an in groBrer 
Zahl hergestellt, und zwar in den Langen von 10 m 
(Gattung I) und 8,5 m (Gattung II). Die Breite der 
Wagen betrug 2,62 m, die Hohe 2,75 m. Der Versuch, 
den Briefpostwagen mit einem Packereiwagen zu
sammenzukuppeln, wurde wieder aufgegeben, auch die 
Gasheizung als unzweckmaBig wieder durch Kohlen
heizung ersetzt. 1878 trat an deren Stelle zum ersten 
Male die Dampfheizung von der Lokomotive aus. Ein 

Jahr vorher (1877) hatten die Wagen Luftdruckbremsen 
erhalten. 1881 wurde die Kastenbreite von 2,75 auf 
3,15 m, 1883 die Lange von 10 auf 12 m erhiiht (Gat. 
tung III). Insgesamt sind nur 99 Fahrzeuge von 3,15 m 
Kastenbreite beschafft worden, weil diese sich ffir den 
Eisenbahnbetrieb als bedenklich erwies. 1884 erhielten die 
Wagen Kleiderschranke, 1885 Verbandskasten (s. Post
verbandskasten), seit 1893 elektrische Beleuchtung 
(Stromquelle: Sammler oder Dynamomaschine, die von 
einer Wagenachse angetrieben wird) (s. Beleuchtung), 1895 
Beutelspannvorrichtungen (s. d.), 1903 Handgasspritzen 
und ein Handbeil, 1904 Wasserbehalter (30 I Inhalt) mit 
Rohrleitung zum Waschbecken. 1907 wurden die ersten 
17 m-Wagen ffir Schnellziige erbaut. Sie erhielten an 
beiden Enden Schutzabteile von je 2 m Lange. 1909 
wurden auch 17 m-Wagen mit Seitengang und Dber
gangsvorrichtung zum nachsten Wagen eingestellt. Sie 
haben sich jedoch nicht bewahrt, weil mit dem Einbau 
des Seitengangs eine erhebliche Verengung des Arbeits
raums verbunden war und sind deshalb nicht weiter 
beschafft worden. Seit 1914 erhalten die 17 m-Wagen 
einen durch die Schutzabteile und die Mitte des Arbeits
raums fiihrenden Gang, auBerdem Ubergangsvorrich
tungen, damit sie in D-Ziigen vom Zugfiihrer durch
schritten werden konnen und infolgedessen nicht un
mittelbar hinter der Maschine - in der sogenannten 
Schutzwagenstellung - zu laufen brauchen. 

Zur Zeit gibt es im alten Reichspostgebiet folgende 
Gattungen von Bahnpostwagen: 

Gattung 

Ib 
Ic 

lIb 
IIc 
lIb neuerArt 
IIc neuerArt 

IlIa 
Illb 

IVa 
IVb 
DIVa (S)1) 
D IVb (S)1) 
DIVa (M)2) 
D IVb (M)2) 

1 ~-~~ '5 .. 
<OJ 

} 2 

I 3 
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m I m 
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}1O 2,9 

} 12,5 

2,8 
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) 
Wagen der Gat-

2,95 8 000 tungen III, IV und 

1 

D IV (8) werden 
nicht mehr be-

10 000
1 

schafft. 

! 15 0001 In Bau gegeben. 

Von diesen Bauarten weichen die Bahnpostwagen in 
Bayern und Wfirttemberg nur wenig ab. 

Kiinftig sollen aIle Bahnpostwagen ein eisernes 
Kastengerippe erhalten. 

Aus den Abbildungen Ibis 4 ist die Entwicklung 
der Bahnpostwagen von den altesten bis zu den neuesten 
Formen zu ersehen. 

Die Beschaffung der Bahnpostwagen vermittelt ffir 
das alte Reichspostgebiet das Eisenbahnzentralamt in 
Berlin, ffir Wiirttemberg teils das Eisenbahnzentralamt, 
teils die Reichsbahndirektion in Stuttgart. Die Ab
teilung VI (Miinchen) des RPM bestellt die ffir ihren 
Bereich notigen Bahnpostwagen selbst. 

Die Fristen ffir die bahnamtliche Untersuchung der 
Bahnpostwagen werden von der Reichsbahn festgesetzt. 

Ffir die Beforderung der Bahnpostwagen in den;Ziigen 
erhiilt die Reichsbahn eine die Selbstkosten deckende 
Vergiitung, die sich nach der Zahl der zuriickgelegten 
Achskilometer (s. d.) richtet und monatlich festgesetzt 

1) Wagen mit 8eitengang. ') Wagen mit Mittelgang. 
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und gezah1t wird. GemaI.l ,den Vereinbarungen mit der 
Reichsbahn soll die Schutzwagenstenung d<:lr Bahn
postwagen auf s01che Fane beschrankt werden, wo sie 
sich aus betriebstechnischen oder sonstigen Griinden 
nicht vermeiden 1aI.lt. 

Seit 1924 werden die Bahnpostwagen auBer in den 
Werkstatten der Reichsbahn auch in Privatwerkstatten 
instandgesetzt. 

'Schriftwesen. Archiv 1917 S.89ff. L. Schneider. 

fliegen, urn den Verkehr mit der Provinz aufreeht
zuerha1ten. 1m ganzen wurden dama1s 65 Banens mit 
etwa 2 500 000 Briefen mit einem Gesamtgewieht von 
10 000 kg abgelassen. Wahrend des Weltkrieges sind 
einige Ballonposten aus der von den Russen belagerten 
osterreichischen Festung Przemysl abgelassen worden. 
Es waren aber nur unbemannte kleine Gasballons, an 
denen die Pakete mit den Postsachen befestigt waren. 

Schriftwesen. Stephan, Weltpost und Luftschiffahrt. Julius 

Abb. 3. 17 m langer Bahnpostwagen. 

Abb.4. Inueres eines 17m·Wagens. 

Ballonpost. Vor der Erfindung lenkbarer Luftfahr
zeuge bediente man sich in geeigneten Fallen der Frei
banons zum Postverkehr. Am bekanntesten ist die 
Benutzung von Ballons zur Postbeforderung aus der 
Zeit der Belagerung von Paris durch die deutschen 
Truppen im Kriege 1870/71. Die franzosische Post
verwaltung lieB damals von Paris, hauptsachlich nachts, 
groBe, bemannte Banons und auch kleine unbemannte, 
diese unter Ausnutzung der jewciligen Windverhaltnisse, 

Springer, Berlin 1874. S. 50ff.; Veredarius, Das Buch von der ,Welt
post. Meidinger, Berlin 1885; Postamtsblatt 1871 (nichtamtl. Teil) 
S.397ff. 

Barbestand s. Betriebsmittel und Regelkassenbestande 
Barfreimaehungsmasehinen dienen dazu, in groBerer 

Zahl gleichzeitig aufgelieferte Briefsendungen (Briefe, 
Postkarten, Drueksaehen, Geschaftspapiere, Waren
proben, Mischsendungen) in vereinfachter Form frei
zumachen. An Stelle der sonst aufzuklebenden Frei-
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IIrarken tritt ein Freistempel, der in roter Farbe den 
Gebiihrenbetrag und die Auflieferungszeit angibt, also 
gleichzeitig als Briefaufgabestempel dient. Das Ver
fahren bietet erhebliche Vorteile. Fiir den Absender 
fallen die mit dem Einkauf und der Verwaltung groBerer 
Mengen von Freimarken verbundenen Arbeiten weg, fiir 
die DRP die Herstellungskosten der Marken. 

Benutzt werden £iir die Barfreimachung seit 1921 
(Versuche 1919 aufgenommen) die von Heinrich H. 

Abb. 1. Frankotyp A. 

Kliissendorf in Berlin N 39 umgearbeitete Universal
Briefstempelmaschine und seit 1925 die von 
Kliissendorf gebaute "Standard" Briefstempel
maschine (s. Briefstempelmaschinen), die zu dies em 
Zwecke mit einem Zahlwerk verbunden sind. Die 
P Anst, bei denen Barfreimachungsmaschinen aufgestellt 
sind - dies ist in allen groBeren Stadten der Fall-, 
iibernehmen auch die Abstempelung der ihnen von aus
warts durch Vermittlung der AufgabeP Anst zugehenden 
Sendungen, so daB jeder Absender die Einrichtung be
nutzen kann. Die Beforderung zum Freimachungsamt 
ist kostenlos. 

1974 

Abb.2. 
Stempelabdruck eines Frankotyps A. Ansknnftei 

W.8chimmelpfong 
Fiir die Freistemplung von Briefsendungen mit Stempelmaschinen 

gelten folgende Bedingungen 
Die Sendungen miIssen sich zum AbstempelL durch die Maschine 

eignen. Mindestzahl einer Gattung zu demselben Gebiihrensatz: 
etwa 100 Stiick. Die Sendungen miissen im allgemeinen das gleiche 
Gewicht haben und nach Inhalt und dessen Lagerung tibereinstimmen. 
Verwendung von Metallklammern und Beifiigung von Gegenstanden 
aus Metall, Holz oder andern harten Stoffen unzuHissig. Die Farbe 
der U mschUige darf nicht derart sein, daB der rote Freistempel 
undeutlich wird. Umschlage nicht viel groBer als der Inhalt. Bei 
Drucksachen in offenem Umschlag muB die VerschluBklappe in 
einen Schlitz des Umschlags oder in den Umschlag selbst hinein
gesteckt werden. Sendungen unter Streifband mtissen gut gefaizt 
sein; das Streifband muB aus gentigend festem Papier hergestellt 
sein und straff urn den Inhalt liegen. 

Die Sendungen dtirfen nicht aneinanderkleben und mtissen in 
der flir die Abstempiung erforderlichen gieichmaBigen Lage (Auf
schrift oben, Bestimmungsort rechts unten) und moglichst so ein
geliefert werden, daB die Sttickzahl leicht festgestellt werden kann. 

Uber die Zulassung der Sendungen zur Barfreimachung ent
scheidet die Aufgabe- oder BarfreimachungsP Anst. Es empfiehlt 
sich, vor der Einlieferung einige Probestticke vorzulegen. 

Die Sendungen sind werktaglich wahrend der Schalterdienst
stunden mit einem Anmeldeschein einzuliefern, der bei der P Anst 
kostenlos erhaltlich ist. 

Die Freigebtihren flir die Sendungen sind bei der Einlieferung 
bar zu entrichten, konnen aber nach Vereinbarung mit der P Anst 
auch durch Post- oder Bankscheck oder durch Abschreibung vom 
Postscheckkonto beglichen werden. 

Die Gebiihren werden bei der Annahme der Sendungen nach der 
im Anmeldeschein angegebenen Sttickzahl berechnet. Uber den 
gezahlten Betrag wird eine Empfangsbescheinigung erteilt. Ftir die 
endgiiltige Feststellung des Gebtihrenbetrags und u. U. flir eine 
Nachforderung oder Erstattung von Gebtihren sind die vom Zahl
werk der Maschine angezeigten Zahlen mallgebend. 

Die Frist fill das Freistempeln und Bearbeiten der Sendungen 
bestimmt die BarfreimachungsP Anst. 

Diese Vorschriften gelten auch flir BehOrden, die Postsendungen 
mit Dienstmarken freimachen, jedoch mit der Einschrankung, daB 
die Gebtihren kosteufrei gestundet werden und von den Behorden 
am Monatsende an die P Anst zu entrichten sind (moglichst bar
geldlos). 

In Wiirttemberg sind neben den Maschinen auch 
Freimachungshandstempel in Gebrauch (seit 1905). Sie 
geben den Gebiihrensatz und die Auflieferungszeit an, 
sind aber nicht mit einem Zahlwerk versehen. 

Bayern hat die Barfreimachung am 1. 2. 1910 ein
gefiihrt. Zum Abstempeln der Sendungen wurde damals 
die Sylbesche Briefstempelmaschine (s. Briefstempel
maschinen) benutzt, die aber kein Zahlwerk hatte. 

Zu den Barfreimachungsmaschinen gehoren auch die 
sog. Freistempler. Die ersten Versuche mit solchen 
Maschinen machte das RPM im Jahre 1921. An groBe 
vertrauenswiirdige Firmen wurden kleine Freistempler 
vermietet. Mit ihnen konnten Sendungen, die der 
gleichen Gebiihr unterlagen, bis zu einer bestimmten 
Gesamtsumme freigestempelt werden. War dieser Be
trag erreicht, so hOrte die Benutzungsmoglichkeit so
lange auf, bis die Post den Stempler neu eingestellt 
hatte. Die freigestempelten Sendungen muBten von der 
Post noch mit dem Aufgabestempel bedruckt werden. 
Das Verfahren war also unvollkommen. Wesentlich ver
bessert ist es durch die von den Anker-Werken in Biele
feld hergestellte und von der Frankotyp-Gesellschaft 
m. b. H. in Berlin W 66, Leipziger Str. 15, in den Handel 
gebrachte Barfreimachungsmaschine Frankotyp A 
(fiir Geschiifte usw. mit starkem Postverkehr), die das 
RPM zur allgemeinen Benutzung zugelassen hat (Amts
blatt 1925, S. 197ff.). 

Mit dem Frankotyp Mnnen allegewohnlichen und 
eingeschriebenen Briefsendungen des In- und Aus
landverkehrs sowie Paketkarten zu allen Paketen nach 
Orten des In- und Auslandes freigemacht werden. Uber 
die Verkaufsbedingungen usw. gibt allein die Frankotyp
Gesellschaft Auskunft. Anfragen, Antrage usw. sind da
her unmittelbar an sie zu richten. 

Beschreibung. Der Frankotyp A (Abb. 1) ahnelt 
einer Registrierkasse oder der im Betriebe der DRP 
benutzten Zahlkasse zur Barfreimachung und Ver
rechnung von Paketgebuhren. Es konnen mit ihm Be
trage von 1 Pf. bis zu 99,99 RM gestempelt werden. 
Die Betrage werden mit Stellhebeln eingestellt; sodann 
wird die Maschine durch elektrischen Antrieb oder 
- beim Versagen der Stromzufuhr - durch Handkurbel 
in Bewegung gesetzt. Die angelegten Sendungen werden 
in schneller Folge selbsttatig unter die Druckvorrichtung 
gebracht und von dieser mit folgenden Angaben in roter 
Farbe versehen (Abb. 2): 

1. Rahmenstempel mit der Inschrift "Deutsches 
Reich" und dem Gebuhrenbetrage; 

2. Angabe des Absenders; 
3. laufende Nummer (Zahl der freigestempelten 

Sendungen); 
4. Au£gabestempel mit Tages- und Jahresangabe 
(nicht Stundenangabe). 
Unrichtige Tagesstempel des Freistemplers auf Ein

schreibbriefsendungen und Paketkarten soli der An
nahmebeamte mit Tinte oder Blaustift kreuzweise durch-
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streichen. Derartige Sendungen erhalten den postamt
lichen Aufgabestempel. 1m iibrigen werden die Sen
dungen bei der Auflieferungstelle nicht mehr mit einem 
Postaufgabestempel bedruckt. 

An einem Zahlwerk kann der lnhaber des Frei
stemplers dauernd den gestempelten Gesamtbetrag ab
lesen, an der Laufnummer die Zahl der gestempelten 
Sendungen feststellen. 

Die Gebiihrenverrechnung geht folgendermaBen vor 
sich: Der Frankotyp kann nur betatigt werden, wenn 
in ihn eine Wertkarte (iiber 100 oder 500 RM) eingefiihrt 
ist, die der Benutzer bei dem ein fiir allemal bestimmten 
P A kaufen muB, wo er die freigestempelten Sendungen 
einliefert. Jede eingefiihrte Wertkarte erhalt durch die 
Maschine eine fortlaufende Nummer. 1st die Wertsumme 
der Karte erreicht, so setzt die Maschine selbsttatig aus 
und druckt auf die Wertkarte den letzten Stand des 
Zahlwerks und eine laufende Nummer. Die Wertkarte 
i.~t sodann beim zustandigen P A abzuliefern, das etwaige 
Uberschreitungen des Nennwertbetrages, die bis zu einer 
gewissen Grenze moglich sind, aus dem Aufdruck er
sieht und einfordert. Neue Wertkarten werden nur 
ausgegeben, wenn die verbrauchten an das P A zuriick
gegeben werden. 

Form und Verpackung der freizustempelnden Sen
dungen miissen sich der Maschine anpassen, doch bietet 
diese in bezug auf die Starke der Sendungen weiten 
Spielraum. Durch Ziehen eines Knopfes kann die An
legeplatte mit einer Hubscheibe (Exzenter) zu regel
maBig wiederkehrenden Schwingungen gebracht werden, 
die das Einlegen von Sendungen bis zu 25 mm Starke 
ermoglichen. 

Der Frankotyp B (fiir Geschafte usw. mit geringerem 
Postverkehr) ahnelt dem Frankotyp A. Die Maschine 
ist fiir elektrischen und fiir Handbetrieb eingerichtet. 
Einstellungsmoglichkeit 1 Pf. bis 9,99 RM. 

Die Frankotyp-Maschinen sind auch in Osterreich und 
im Gebiete der Freien Stadt Danzig zugelassen. 

V ors c hriften der DRP fiir die Ben u tzung 
des Frankotyps. 

1. Mit den Maschinen diirfen nur Sendungen des Kaufers oder 
der im Kaufvertrage genannten Firma freigestempelt werden 1). Der 
Name des Benutzers oder seine Firma wird im Freistempel an
gegeben. Hat ein Kaufer mehrere Firmen oder gilt er als Vertreter 
mehrerer Firmen oder Gesellschaften, und sollen die Sendungen aller 
dieser Firmen oder Gesellschaften mit demselben Apparat frei
gestempelt werden, so ist diese Benutzung des Frankotyps und die 
Bezeichnung des gemeinsamen Absenders in dem Freistempel mit 
dem zustandigen P A besonders schriftlich zu vereinbaren. 

2. Das Stempelbild (Tages- und Freistempel) und die Schliissel 
zur Maschine sind Eigentum der DRP. 

3. Die DRP ist berechtigt, die Erlaubnis zur Benutzung des 
Frankotyps fristlos zu entziehen, wenn der Benutzer die Freigebiihren 
fiir die Sendungen nieht reehtzeitig zahlt oder sieh der Gebiihren· 
hinterziehung schuldig macht. 

4. Fiir die Richtigkeit des Tagesstempels auf den gewiihnlichen 
Briefsendungen iibernimmt die DRP keine Gewahr, sondern allein 
der Absender. N achteiIe, die sich flir den Absender oder den Emp
fanger oder fiir einen Dritten aus einem unrichtigen Tagesstempel 
ergeben, fallen daher der DRP nicht zur Last. 

Gewiihnliche Briefsendungen, die an einem andern als dem im 
Tagesstempel angegebenen Tage zur Post gegeben sind, werden 
nicht abgesandt, sondern dem Absender zuriickgegeben. Ebenso 
wird veri ahren, wenn sich der Tages- und Freistempel nicht auf dem 
Umschlag, dem Streifband oder dem Aufschriftzettel, sondern auf 
einem besonders aufgeklebten Stiick Papier befindet. 

5. Hat eine Sendung einen Freistempel erhalten, der nicht die 
volle Gebiihr flir die Sendung ausmacht, so kann ein Erganzungs
stempel auf die Sendung gesetzt werden. Er darf nicht auf den 
ersten Stempel fallen. Es ist aber auch zuHissig, den fehlenden 
Gebiihrenbetrag in Freimarken neben oder unter den Freistempel 
zu kleben. 

6. Die freigestempelten gewiihnlichen Briefsendungen sind gleich· 
maBig mit der Aufschrift nach oben zusammengelegt bei der hierzu 
bestimmten Dienststelle, die Einschreibbriefsendungen und die 
Pakete bei den Annahmeschaltern des zustandigen P A abzugeben. 
Abweichungen hiervon, z. B. Einlieferung bei andern PAnst usw., 
miissen vereinbart werden. 

1) Freistempler, die den Inhabern von Gasthofen oder von Gast
statten an Ausflugsorten, z. B. auf der Schneekoppe, auf dem 
Brocken usw. gehoren und deren Firma tragen, konnen auch zum 
Freistempeln von Sendungen der Gaste benutzt werden. 

Handworterbuch des Postwesens 

7. Der Benutzer eines Frankotyps kauft bei dem PA, wo die 
freigestempelten Sendungen eingeliefert werden, Wertkarten zu dem 
Betrag, auf den der Frankotyp eingestellt ist. Der Betrag kann 
bar oder bargeldlos durch iJberweisung auf das Postscheckkonto 
des P A oder durch einen als Zahlungsmittel zugelassenen Scheck 
beglichen werden. Neue Wertkarten werden nur verabfolgt, wenn 
die in dem Frankotyp verbrauchten Karten an das PA zuriick· 
gegeben werden. Das P A schneidet eine der auf der Vorderseite der 
Wertkarten aufgedruckten Nummern heraus und handigt sie dem 
iJberbringer als Quittung aUS. 

8. Die Freigebiihren fiir nicht abgesandte freigestempelte Sen
dungen werden wochentlich einmal erstattet. Gebiihren fiir Sen
dungen, deren Tagesangabe im Stempel weiter als 8 Tage zuriick
liegt, sind von der Erstattung ausgeschlossen. Die Erstattung 1st 
schriftlich beim P A zu beantragen. Die Erstattungsgebiihr betragt 
1 Pf. fiir jede Sendung. 

9. Das P A kann den Stand der Zahler des Frankotyps Jederzeit 
wiihrend der Geschaftsstunden in den Raumen des Benutzers priifen 
lassen. 

10. Die DRP kann diese Bedingungen aus betriebsnotwendigen 
Griinden nach Bediirfnis abiindern. 

Auch Wertbriefe k6nnen durch die Freistempler frei
gemacht werden. 

Neuerdings hat das RPM zugelassen, daB Personen 
oder Firmen, die auf ihren Grundstiicken Haus- (Privat-) 
Briefkasten besitzen und sie posta.mtlich leeren lassen, 
ihre freigestempelten gew6hnlichen Briefsendungen durch 
diese Briefkasten einliefern. Vorausgesetzt wird dabei, 
daB Mas sen sendungen nach wie vor beim P A ab
gegeben werden. Die Einlieferung durch den Haus
briefkasten ist mit dem zustandigen P A zu vereinbaren. 

Freigestempelte Sendungen diirfen auch bei den 
Bahnposten eingeliefert werden, mit Ausnahme der 
Drucksachen, die nicht zu den eiligen Drucksachen des 
Nachrichtenverkehrs gehoren. Voraussetzung ist, daB 
sich die Einlieferung im allgemeinen in dem Umfange 
halt, in dem schon immer Spatlingsbriefe bei den Bahn
posten aufgegeben worden sind, und daB sie den Be
trieb in den Bahnposten nicht stiirt. Konnen die frei
gestempelten Sendungen nicht unmittelbar an die Bahn
postbeamten abgegeben werden, z. B. wenn der Verkehr 
mit der Bahnpost nur yom Gepackbahnsteig aus moglich 
ist, so trifft das P A auf dem' Bahnhof Einrichtungen 
zur Abnahme der Sendungen und zu ihrer rechtzeitigen 
tJberweisung an die Bahnpost. 

1m Auslandsverkehr sind Stempelabdriicke (Frei
stempel) der amtlich zugelassenen und unter unmittel
barer Aufsicht der Verwaltung arbeitenden Freistempel
maschinen zur Freimachung von BriefsendUhgen seit 
dem WeltpostkongreB in Madrid (1920) zugelassen. Sie 
diirfen auch fiir Wertbriefe benutzt werden. Die Frei
stempel sollen die Bezeichnung des Aufgabelandes und 
die Angabe ihres Wertes (in arabischen Ziffern) tragen. 
hellrot sein (gleichviel welchen Wert sie darstellen) und 
in der obern rechten Ecke der Aufschriftseite angebracht 
werden. 

Schriftwesen. VBW 1924/1925 S.316; L'Union Postale 1926 
S. 41 fl. L. Schneider. 

Bargeldlose Zabluugeu (s. auch Abrechnungsverkehr 
mit der Reichsbank, Postscheckverkehr). Eine Zah
lung kann bargeldlos bewirkt werden, indem ein Be
trag aus dem Guthaben des Zahlungspflichtigen bei 
einer Geldanstalt auf das Guthaben des Zahlungs
empfangers bei dessen Geldanstalt umgebucht wird. 
Werden die Guthaben bei derselben Geldanstalt gefiihrt 
oder stehen die beiden Geldanstalten wenigstens in 
einem unmittelbaren Abrechnungsverkehr miteinander 
oder unterhalten sie selbst Konten bei einer gemein
schaftlichen Zentrale, so kann die Umbuchung auf 
geradem Wege, also durch Abbuchung yom Konto des 
Zahlungspflichtigen - u. U. iiber die vermittelnden 
Konten hinweg - auf das Konto des Zahlungsemp
fangers erledigt werden. Diese Art des bargeldlosen 
Ausgleichs wird "Giroverkehr" (s. d.) genannt. Die Auf
triige zu den Umbuchungen heiBen "tJberweisungen". 
1st dem Zahlungspflichtigen das Konto des Zahlungs
empfangers nicht bekannt oder unterhiilt der Zahlungs
empfiinger ein Konto bei einer Geldanstalt, auf die die 
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oben erwahnten Voraussetzungen nicht zutreffen, so 
kann die Zahlung in der Weise bargeldlos bewirkt 
werden, daB der Zahlungspflichtige eine Anweisung an 
seine Bank zur Zahlung eines Betrags aus seinem Gut
haben, d. h. einen Scheck, dem Empfiinger ubersendet 
und daB dieser den Scheck entweder der ~eauftragten 
(bezogenen) Bank mit dem Ersuchen um Uberweisung 
des Gegenwerts auf sein Konto oder seiner eigenen Bank 
mit dem Ersuchen um Einziehung u~d Gutschrift des 
Gegenwerts auf sein Konto vorlegt. Uber die Moglich
keit der bargeldlosen Verrechnung der Schecke zwischen 
den Banken s. Abrechnungsstellen der Reichsbank. Der 
Zahlungsempfanger kann auch den Scheck weiter in 
Zahlung .geben. Der Scheck ist mithin beweglicher 
als die Uberweisung, er hat gewisse Umlaufsfahigkeit 
und kann Zug um Zug fur Leistungen und Lieferungen 
in Zahlung gegeben werden; seine Verrechnung erfordert 
aber mehr Arbeitsvorgange, der Empfiinger muB immer 
erst dafiir sorgen, daB er zu seinem Gelde kommt. 
Wird der Scheck der bezogenen Bank zur Bareinliisung 
vorgelegt, so wirkt er nur bargeldersparend, und zwar 
dadurch, daB die Barzahlung nicht yom Zahlungs
pflichtigen selbst, sondern von der Bank, also aus einem 
Geldvorrat heraus geleistet wird. 

Der Scheckverkehr ist in fast allen neuzeitlichen 
Staaten gesetzlich geschutzt, in Deutschland durch das 
Scheckgesetz yom 11. 3. 1908 (ADA VIII, 2 AnI. 1). 
Ein Scheck muB hiernach enthalten: die in den Wort
laut aufzunehmende Bezeichnung als Scheck, die an 
den Bezogenen gerichtete Anweisung des Ausstellers, 
aus seinem Guthaben eine bestimmte Geldsumme zu 
zahlen, die Unterschrift des Ausstellers und die Angabe 
des Ortes und des Tages der Ausstellung. Als Bezogene 
sollen nur bezeichnet werden: die Anstalten des offent
lichen Rechts, die unter staatlicher Aufsicht stehenden 
Anstalten sowie die in das Genossenschaftsregister ein
getragenen Genossenschaften, die sich nach den fur 
ihren Geschaftsbetrieb maBgebenden Bestimmungen mit 
der Annahme von Geld und der Leistungen von Zah
lungen fUr fremde Rechnung befassen, ferner die unter 
amtlicher Aufsicht stehenden Sparkassen, wenn sie die 
nach Landesrecht fUr sie geltenden Aufsichtsbestim
mungen erfiillen; die in das Handelsregister eingetragenen 
Firmen, die gewerbsmaBig Bankiergeschafte betreiben. 
Zu unterscheiden sind Inhaberschecke, Namen- oder 
Orderschecke, Namenschecke mit der Klausel "oder 
Uberbringer" und Rektaschecke, d. B. Namenschecke 
mit der Klausel "nicht an Order" oder einem gleich
bedeutenden Zusatz, z. B. "nicht weiterzubegeben". 
Namenschecke, in denen diese Klausel fehlt, konnen 
durch Indossament ubertragen werden. Ingaberschecke 
und Namenschecke mit der Klausel "oder Uberbringer" 
werden ohne Priifurtg der Berechtigung an den V orleger 
ausgezahlt, auch wenn sie ein Indossament tragen. 
Namen- und Orderschecke ohne diese Klausel werden 
nur an die als empfangsberechtigt bezeichnete Person aus
gezahlt. Die Bareinlosung durch die bezogene Bank kann 
yom Aussteller oder jedem Inhaber des Schecks durch 
den quer uber die Vorderseite des Schecks zu setzenden 
Vermerk "Nur zur Verrechnung" (s. d.) ausgeschlossen 
werden. Die Klausel "nicht an Order" oder dergleichen 
darf nur yom Aussteller in den Wortlaut des Schecks 
aufgenommen werden. Die Umlaufsfrist eines Schecks 
betragt 10 Tage; der Ablauf der Frist bleibt auf das 
Recht des Bezogenen, den Scheck einzulosen, ohne 
EinfluB. Auf die Geltendmachung von Ersatzanspruchen 
aus einem Scheck finden die den WechselprozeB be
treffenden Vorschriften der ZPO Anwendung. Zur Aus
ubung des Rechts auf Schadenersatz muB nachgewiesen 
werden, daB der Scheck rechtzeitig zur Zahlung vor
gelegt und nicht eingelOst oder daB die Vorlegung ver
geblich versucht worden ist. Der Nachweis kann nur 
gefuhrt werden durch eine auf den Scheck gesetzte 
von dem Bezogenen unterschriebene und den Tag der 

Vorlegung enthaltende Erklarung oder durch eine Be
scheinigung der Abrechnungsstelle, daB der Scheck 
vor dem Ablauf der Vorlegungsfrist eingeliefert und 
nicht eingelost worden ist oder durch einen Protest. 
Auf die Vorlegung des Schecks und den Protest werden 
die Vorschriften der Wechselordnung entsprechend an
gewandt. Wegen der Benachrichtigung der Vorinhaber 
gelten gleichfalls Vorschriften, die sich an die Vor
schriften der Wechselordnung anlehnen. Verrechnungs
schecke konnen nicht durch Postauftrag eingezogen 
werden, weil die Post nur Auftrage zur Geldeinziehung, 
nicht zur Verrechnung, annimmt. 

Die Besonderheiten des Postscheckverkehrs (s. d.) sind 
durch das Postscheckgesetz yom 26. 3. 1914 und die 
Postscheckordnung nebst den spateren Anderungen ge
regelt worden. 1m Postscheckverkehr sind Inhaber
schecke (Kassenschecke) und Schecke zugelassen, in 
denen eine bestimmte Person oder Firma oder der 
Aussteller als Zahlungsempfanger angegeben ist. Da 
diese Namenschecke aber weder die Uberbringerklausel 
enthalten, noch indossiert werden durfen, handelt es 
sich in der Tat um Rektaschecke. 

Der bargeldlose Zahlungsverkehr muB gepflegt werden, 
damit die Menge der umlaufenden Reichsbanknoten 
moglichst niedrig gehalten werden kann. Die DRP be
teiligt sich an der Pflege des bargeldlosen Zahlungs
verkehrs 

1. durch die eigene Einrichtung des Postscheck
verkehrs (s. d.), 

2. durch AnschluB von Postkassen an den Reichs
bankgiroverkehr (s. Giropostkassen, Giroverkehr), 

3. dadurch, d~B sie Postuberweisungen und Post
schecke sowie Uberweisungen und Schecke auf die 
Reichsbank und die Bayerische Staatsbank und Schecke 
auf Privatbanken unter gewissen Bedingungen fur 
Zahlungen, die an die DRP zu leisten sind, zahlungs
halber annimmt. 

Fur die Annahme von Uberweisungen und Schecken 
durch die Postkassen sind scharf zu unterscheiden: a) das 
gewohnliche Verfahren, bei dem die Leistungen (Ab
sendung det Postanweisungen und Zahlkarten, Heraus
~!1be von Wertzeichen) erst nach der Gutschrift der 
Uberweisungen und Schecke ausgefUhrt werden, b) das 
Ausweisverfahren. Zum Ausweisverfahren werden nur 
besonders zuverlassige Firmen usw. zugelassen. Sie 
mussen eine besondere Haftpflichterklarung abgeben 
und erhalten einen Ausweis. Die Zulassung zu dem 
Verfahren .~nthalt das Zugestandnis, daB die Gut
schrift der Uberweisungen und Schecke vor Ausfuhrung 
der Leistungen nicht abgewartet werden solI. Inhaber 
eines Ausweises konnen auch Nachnahmen und Post
auftrage durch Uberweisungen und Schecke der Reichs
bank oder der Bayerischen Staatsbank und des Post
scheckverkehrs einlosen. Behorden stellen den Ausweis 
selbst aus. 1m ubrigen durfen die Schecke usw. nur 
auf das BezirksPSchA, die ortlich zustandige Reichs
bankanstalt oder die ortlich zustandige Niederlassung 
der Bayerischen Staatsbank oder auf eine Geldanstalt 
lauten, die sich am Orte der annehmenden P Anst oder 
in der Nahe befindet, vorausgesetzt, daB mit der P Anst 
am Sitze der bezogenenGeldanstalt gutePostverbindungen 
bestehen und die beteiligten P Anst miteinander im Ab
rechnungsverkehr stehen. Auch muss en die Geldanstalten 
entweder an den Postscheckverkehr, an die Reichsbank 
oder in Bayern an die Bayerische Staatsbank ange
schlossen sein. Die Formen, in denen die Schecke usw. 
den bezogenen Banken vorgelegt werden, sind ver
schieden. Auf unverzugliche Einlosung ist insbesondere 
beim Ausweisverfahren wegen des sonst eintretenden 
Zinsverlustes stets besonderer Wert zu legen. Alle 
Sckecke mussen vor der Weitergabe yom Annahme
beamten mit dem Vermerk "Nur zur Verrechnung" 
versehen werden.. 1m gewohnlichen Verfahren nimmt 
die DRP auch Platzanweisungen in Zahlung (Platz-
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anweisungen fallen unter den Begriff der kaufmannischen 
Anweisungen; sie lauten nicht auf ein Guthaben des 
Ausstellers und konnen vom Bezogenen abgelehnt 
werden. Sie eignen sich daher nicht fiir das Ausweis
verfahren). 

Bargeldsparende Einrichtungen sind Post,anweisungen 
(s. d.), Wechsel, Kreditbriefe usw. Sie konnen u. U. zu 
bargeldlosen Zahlungen fiihren, wenn sle im Girowege 
oder gegen Scheck verrechnet werden. Ein Wechsel 
unterscheidet sich vom Scheck grundsatzlich dadurch, 
daB er nur ein Zahlungsverprechen enthalt und nicht 
durch ein Guthaben gedeckt ist. Wechsel werden von 
den Postkassen nicht in Zahlung genommen. 

Schriftwesen.· F. Schmidt, Der bargeldlose Zahlungaverkehr 
in Deutschland und seine Forderung. B. G. Teubner, Leipzig·Berlin 
1917; Apt, Das Scheckgesetz. I. Guttentag, Berlin 1908; Kuhlen· 
beck, Das deutsche Scheckgesetz. Alfred Langewort, Breslau·Leipzig 
1908; Weiland, Das Postscheckgesetz. I. Guttentag, Berlin 1914; 
Maeder, Daa Postscheckgesetz und die Postscheckordnung. Carl 
Heymann, Berlin 1914; Hahn, Das Postscheckgeaetz. Mos. Galle, 
Berlin 1914; Hirschberg, Der Postscheck. C. L. Hirachfeld, Leipzig 
1906; Riehl, Die Anweisung. J. Schweitzer, Miinchen 1908; Iliemann, 
Der Zahlungsverkehr,durch Post und Bank. Dieterich, Leipzig 1917. 

Gebbe. 
Bauausfiihrungen werden fiir GroBe Bauten (s. d.) 

in der Regel besonderen Bauleitungen (s. d.) iibertragen. 
Von diesen werden, um eine Unterlage fiir die Fest, 
setzung der Vertragsfristen zu gewinnen und die tTber
wachung des regelrechten Arbeitsfortgangs zu erleichtern, 
von vornherein Arbeitsplane iiber Beginn, Dauer und 
Ende der wichtigsten Bauarbeiten aufgestellt. Ferner 
wird vierteljahrlich nach dem Stande vom 1. des ersten 
Monats jeden Kalendervierteljahrs der OPD ein B a u
fortgangsbericht in doppelter Ausfiihrung auf vor· 
geschriebel?;em Formblatt vorgelegt, der einen all· 
gemeinen Uberblick iiber den Fortgang der Bauarbeiten 
und die geldliche Lage des Baues gibt. Je ein Stiick 
dieser Berichte wird von der OPD nach Priifung an 
das RPM weitergesandt. 

Abbrucharbeiten werden durch offentliche Ver· 
steigerung nach den "Allgemeinen Bedingungen fiir den 
Abbruch von Baulichkeiten" oder in Anlehnung an 
diese durch offentliche oder beschrankte Anbietungs
verfahren vergeben. Die beim Bau wieder verwend· 
baren Gegenstande werden vom Verkauf ausgeschlossen 
und nach Zahl und Art in den Bedingungen genau be· 
zeichnet. 

Vor Beginn der eigentlichen Bauausfiihrung wird die 
Beschaffenheit des Baugrundes und die Tragfahigkeit 
des Bodens zuverlassig festgestellt. Die Untersuchungs. 
ergebnisse werden aufgezeichnet und die Bodenproben 
aufbewahrt. Das Reklamerecht an den erforderlichen 
Bauzaunen wird der DRP gesichert. Zur Einstellung 
besonderer Wachter fiir die Bewaehung der Baustoffe 
und die Beaufsiehtigung des Bauplatzes bedarf es der 
Genehmigung der OPD. FUr die Einzelheiten der Bau· 
ausfiihrung sind die Vorsehriften der Po s t b a u 0 r d n u ng 
(s. d.) maBgebend. Soweit moglieh, werden die am 
Bauort oder in seiner naheren Umgebung gewonnenen 
Baustoffe benutzt. Auslandische Baustoffe diirfen nur 
mit Genehmigung der OPD verwandt werden. Auch 
fUr die Ausbildung der Schauseiten der Gebaude ist die 
OPD zustandig. 

Die Bauarbeiten werden nach den im Bereich der DRP geltenden 
"Allgemeinen Bestimmungen iiber die Vergebung von Leistungen 
und Liefenmgen" (s. d.) an Unternehmer verdungen. Auch bei frei· 
hiindig zu vergebenden Arbeiten werden dabei miindliche oder 
schriftliche Angebote mehrerer Unternehmer eingefordert, in deren 
Auswahl moglichst gewechselt wird. Soweit nicht die Bauieiter 
selbst zustandig sind (a. Bauleitungen), bestimmt die OPD iiber 
die Art der Vergebung, die Auswahl der Unternehmer und die 
ZUMhlagserteilung. Die in der Regel atattfindende /iffentliche 
Anaschreibnng wird unter dem Namen der Bauleitung bekannt 
gegeben. Die Angebote, die Verhandlung iiber ihre ()ffnung und 
die sonstigen Belegstiicke werden in einem Heft, dem Angebota· 
heft, verelnigt. Dieaes wird mit einer Gegeniiberstellung der Ein· 
heitapreise der einzelnen Bewerber der OPD zur Entscheidung 
vorgelegt. Von der Zuachlagerteilung oder der Nlchtannahme 
ihrer Angebote werden die Bewerber durch die Bauleitung benach· 
richtigt. Die Vertrage werden zwelfach glelchlautend durch die 

Bauleitung unmittelbar nach der Zuschlagerteilung unter Vorbehalt 
der Genehmigung der OPD in der Regel unter Benntzung der dafiir 
vorgesehenen Muster abgeschlossen. Urn die Rechnungsabwicklung 
zu fordern, werden Leistungen, die zwar an einen Unternehmer 
vergeben werden, deren Ausfiihrungszeiten aber weit auseinander 
liegen, z. B. Erd·, Maurer· und Putzarbeiten, in der Regel nicht in 
einen Vertrag, sondern in mehrere aufgenommen. Liegen der Aus· 
fiihrung der Arbeiten keine schriftlichen Unterlagen zugrunde, so 
werden zum Nachweis der tibertragung der Arbeiten Bestellzettel 
verwandt, die Art und Umfang der Leistung genau erkennen lassen. 
Vollendete Bauteile werden fiir die Abrechnung sofort aufgemessen 
und notigenfalls zeichnerisch festgelegt. Die Leistungen und Liefe· 
rungen werden unverziiglich nach Fertigstellung oder Anlieferung 
der einzelnen Teile oder nach Vollendung der Gesamtarbeit unter 
Zuziehung des Unternehmers abgenommen. Fiir die groBeren Bau· 
ausfiihrungen wird nach MaBgabe des Arbeitsplans in der Regel 
eine Bauzeit von ein bis zwei J ahren vorgesehen. 

Der voraussichtliche Zeitpunkt der Fertigstellnng der Banarbeiten 
ist der OPD rechtzeitig anzuzeigen. Diese bestimmt den Tag!der 
Banabnahme und iiberl!jbt den Neubau dem Amt, fiir dessen 
Zwecke er errichtet ist. Uber den Hergang wird eine von allen 
Beteiligten zu unterschreibende Verhandlung aufgenommen, in der 
etwa noch notwendige Anderungs· und Erganzungsarbeiten fest· 
gestellt werden. Bei der tibergabe werden den im Gebaude .unter· 
gebrachten VA, Dienststellen uaw. Verzeichnisse der Hana·Aus· 
stattungsgegenstAnde ausgehandigt, in denen aile ans Ban· 
mitteln beachafften, aber mit dem Bau nicht fest verbundenen 
Gegenstande, wie Tiirschliissel, Fensterkasten, Zugvorhange naw., 
aufgefiihrt werden. 

Die schon wilhrend der Bauausfiihnmg zu beginnenden B esta nds· 
zeichnungen miissen das fertige Gebaude vollatandig darstellen 
und werden in je einem Satz fiir das RPM, die OPD und ailmtliche 
auf dem Grundstiick befindlichen Amter angefertlgt. In mindestens 
zwei besonderen Satzen der GrundriBzeichnungen, einem fiir die 
OPD, dem anderen fiir das die Hausverwaltung besorgende Amt, 
werden die Leitungsnetze der Sammelheiz·, der Be· und Entwilase· 
rungs· sowie der Lichtanlage und alle maschlnellen Anlagen. aamt 
den festeingebauten technischen Einrichtungen, wie Rohrpoat, Viel· 
fachumschalter, Fernschranke naw., nach den Vorschriften der 
zustilndigen Verbande uaw. eingetragen. Die Bestandszeichnungen 
werden durch die Bauieitung vor ihrer Auf1/iaung fertiggestellt 
und durch die OPD von Zeit zu Zeit nach Einfordern yom RPM 
und den nntznieBenden Dienststellen berichtigt. Von der Gesamt· 
ansicht und besonders wichtigen Einzelheiten werden auch fiir 
Ausstellungszweeke geeignete Lichtbilder in der GroBe von 18 : 24 cm 
angefertigt, und zu einem Sammelheft vereinigt dem RPM _ vor· 
gelegt. 

S. aueh Banentwiirfe, Bauieitungen, Baurechnungen, GroBe 
Bauten, Kleine Baubediirfnisse, Poatbauordnung und ADA IV, 1 
(Allgemeine Bedingungen fiir den Abbruch von Baulichkeiten, All· 
gemeine Beatimmungen iiber die Vergebung von Leiatungen und 
Lieferungen im Bereich der Reichspost· und Telegraphenverwaltung). 

Nisale. 
Baubediirfnisse, kleine s. Kleine Baubediirfnisse 
Bauentwiirfe werden von den OPD nach den "Rieht. 

linien fiir die Beriieksiehtigung der Betriebserfordernisse 
bei Aufstellung von Bauentwiirfen" und den "Grund· 
satzen fUr die technische Behandlung der Entwiirfe 
und Kostenansehlage zu Hochbauten" aufgestellt. Der 
allgemeine Bauentwurf (s. GroBe Bauten) dient alB 
Unterlage fiir die Entscheidung des RPM iiber das 
Bauvorhaben und besteht ans einem Lageplan 1 : 500, 
den zur Klarstellung des Entwnrfs erforderlichen Zeich· 
nungen 1 : ~90, Erlauterungsbericht, Kosteniiberschlag, 
Raumplan, Ubersieht iiber den Gesehiifts· und Verkehrs· 
umfang und einer Darstellung der Mangel der Dienst· 
raume. Als Grundlage fUr die Bauausfiihrung (s. d.) 
dient der ausfiihrIiehe Bauentwurf mit Lageplan 
1 : 500, Zeichnungen 1 : 100, Erlauterungsbericht, aus· 
fiihrlichem Kostenanschlag und Raumplan. Bei gro13en 
Bauvorhaben und sehwierigen Grundstiicken, welche die 
verschiedensten Bebauungsmoglichkeiten offen lassen, 
werden dem RPM vor Aufstellung des allgemeinen 
Bauentwurfs zunachst allgemein gehaltene Zeiehnungen 
in kleinem MaBstab vorgelegt, um erst in groBen Linien 
die Bebauung und Raumanordnung klarzustellen und 
vergebliche Entwurfsarbeit zu vermeiden. 

Die Zeichnungen werden moglichst in Dinformen 
(s. Normung), also etwa 42/60,60/85 em usw. hergestellt, 
fortlaufend beziffert und in AktengroBe zusammen· 
gefaltet oder lose in einer besonderen Mappe den Be
richten beigefiigt. Sie miissen einen eingezeichneten 
l'tiaBstab mit Angabe des Verkleinerungsverhiiltnisses 
aufweisen und in den Grundrissen die Nordlinie sowie 
Nummer, Flacheninhalt, Umfang und Benutzungsart 
der einzelnen Raume angeben. Bei Wohnnunge wird 
der Flacheninhalt der zugehorigen Zimmer und Kammern 
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zusammengestelit. Auf den Lageplanen werden die 
GelandehOhen, die Grundstiicksumgebung, die zulassige 
Bebauung und die Erweiterungsmoglichkeiten ersichtlich 
gemacht. Ferner werden Lichtbilder, Ansichtskarten 
oder Zeichnungen der Baustelle und der an den Bauplatz 
grenzenden Gebaudeteile beigefiigt, welche die Um
gebung darstellen. Untersuchungen des Baugrundes auf 
Tragfahigkeit werden, wenn nicht geniigende Erfah
rungen iiber seine Beschaffenheit vorliegen, moglichst 
schon vor Anschaffung des Bauplatzes, spatestens aber 
vor Aufstellung des Kostenanschlags vorgenommen, 
auch wenn sie Kosten verursachen. Vor Einreichung 
des allgemeinen Bauentwurfs wird auch im Benehmen 
mit der Baupolizei oder der Stadtbauverwaltung fest
gestellt, ob das Bauvorhaben grundsatzlich, besonders 
in stadtebaulicher Hinsicht, Zustimmung findet. Kommt 
die Beseitigung oder Veranderung eines Bau- oder 
Naturdenkmals in Frage, so wird auBerdem rechtzeitig 
mit dem Provinzialkonservator oder der sonst fiir den 
Denkmalschutz zustandigen Behorde in Verbindung 
getreten und iiber ihre Stellungnahme bei Vorlegung 
des aligemeinen Bauentwurfs berichtet. 

Der Erlauterungsbericht solI die Notwendigkeit 
und den Plan des Bauvorhabens kurz aber erschopfend 
begriinden und alles erklaren, was nicht ohne weiteres 
aus den Zeichnungen ersichtlich ist_ Er enthiilt Angaben 
iiber die Zahl der zugehOrigen Zeichnungen, Lichtbilder, 
Hefte usw., die Veranlassung zur Aufstellung des Ent
wurfs, die Beschaffenheit der Baustelle und des Bau
grundes, die Raumverteilung, Bauart, Baustil, Mauer
werk, Mauerstarken, GeschoBhOhen, Schutz gegen Erd
feuchtigkeit und Witterungseinfliisse, Decken, FuB
bOden, Treppen, Dacher, Fenster, Tiiren, innere Aus
stattung, Heizung, Beleuchtung. Dauer der wichtigsten 
Bauabschnitte, Zeitpunkt del Vollendung Bowie Art 
und Umfang der Bauleitung, die Gesamtbausumme und 
den Einheitspreis fUr Icbm umbauten Raumes des 
Hauptgebiiudes. 

Der Raumplan fiihrt samtliche vorhandenen und 
erforderliehen Dienstraume und ihre GroBe auf. 

Der Kosteniiberschlag ermittelt die Baukosten 
durch Vervielfachen der bebauten Grundflache mit der 
Hohe des Gebiiudes (in der Regel von Unterkante Keller
fuBboden bis Oberkante Hauptgesims, bei ausgebautem 
Dach mit einem Zuschlag nach dem Rauminhalt) und 
mit dem ortsiiblichen Preis fiir 1 cbm"'umbauten Raumes. 
Auch stelit er die fiir Nebenanlagen und besondere 
Aufwendungen erforderlichen Ausgaben fest. 

Der ausfiihrliche Anschlag besteht aus der Vor-, 
Massen-, Baustoff-, Festigkeits- und Kostenberechnung. 
Die Vorberechnung enthalt den auBeren Umfang und 
die Gesamtflaehe des Gebiiudes in jedem einzelnen 
GeschoB, den Flacheninhalt und Umfang samtlieher 
Raume und ein Verzeichnis aller Gurtbogen, Trager-, 
Tiir- und FensterOffnungen, Nischen usw., deren Raum
inhalt bei der Baustoffberechnung abgezogen wird. 
Die Massenberechnung umfaBt mindestens die Erd-, 
Maurer-, Steinmetz-, Zimmer- und Eisenarbeiten, die 
Baustoffberechnung nur die Maurer- und Zimmerarbeiten. 
Die Kostenberechnung zerfallt in folgende besonderen 
Abschnitte: 

I. Erdarbeiten, 
II. Maurerarbeiten, 

a} Arbeitslohn, 
b} Baustofflieferung, 

III. Asphaltarbeiten, 
IV. Steinmetzarbeiten, 

V. Decken und FuBbodenbelage, 
VI. Zimmerarbeiten, 

VII. Sehmiede- und Eisenarbeiten, 
VIII. Dachdeckerarbeiten, 

IX. Klempnerarbeiten, 
X. Tischlerarbeiten, 

XI. Schlosserarbeiten, 
XII. Glaserarbeiten, 

XIII. Anstreicher- und Tapeziererarbeiten, 
XIV. Kraft-, Heizungs- und Liiftungsanlagen, 
XV. Licht- und Wasseranlagen, 

XVI. Bauleitung, 
XVII. Insgemein. 
In die Kostenberechnung, deren Eintrage Art und 

Umfang der Arbeiten deutlich beschreiben, werden die 
z. Z. der Veransehlagung ortsiiblichen Preise eingesetzt. 
1m aligemeinen gelten die yom Reichsverdingungs
ausschuB festgesetzten "Technischen Vorschriften", be
sondere Einzelvorschriften werden den Verdingungs
unterlagen vorbehalten. Erlose fiir Altbaustoffe 
werden im Anschlag vorgesehen und bei Bemessung 
der Baumittel beriicksichtigt. Die Bauleitung fiihrt 
iiber die gewonnenen Altbaustoffe und ihre Weiter
verwendung ein besonderes Bueh (s. Bauleitungen). 

Die allgemeinen Bauentwiirfe miissen bei einer Bau
summe bis zu 200000 RM bis zum 15. 5. und bei einem 
groBeren Kostenbetrage bis zum 15.4. dem RPM vor
gelegt werden, wenn sie noch in den Haushaltsentwur£ 
fiir das nachste Jahr aufgenommen werden sollen. Da 
ein Entwurf, bei dem aIle Einzelheiten mit vieler Miihe 
in bestimmte Beziehung zueinander gebracht sind, sich 
nur in zeitraubender Arbeit und nicht so schnell wie 
etwa der Plan umstellen laBt, miissen aIle Vorermitte
lungen, der Grunderwerb lmd die Aufstellung des end
giiltigen Raumplans so;rechtzeitig geschehen, daB fiir 
die Aufstellung des Bauentwurfs geniigend Zeit bleibt, 
d. h. bei einem mittleren Bauentwurf mit einer Bau
summe von 750000 RM etwa 3 Monate. Die Entwiirfe 
werden mit den beteiligten VA und Dienststellen sorg
faltig durehgearbeitet, damit aIle Erfordernisse des 
Betriebes rechtzeitig beriicksiehtigt und Abweichun
gen yom Bauentwurf nur bei unvorhergesehenen 
Anderungen des Betriebes oder zur Wahrung der Sicher
heit des Baues notwendig fwerden. Tritt dieser Fall 
ein, so sind die OPD zu unerheblichen Planabweichungen 
insoweit befugt, wie dadurch der Umfang des Bau
planes und die grundlegende Raumanordnung nicht 
verandert wird, und die Kosten durch die vorgesehenen 
Mittel gedeekt werden. Bei wesentlichen Abweichungen 
wird unter. Beifiigung der erforderlichen Unterlagen, 
notigenfalls eines Kostennachanschlages und besonderer 
Zeiclmungen an das RPM berichtet. Urn die oft auf
tretende Unsicherheit bei der Aufstellung des Raum
programms fiir einen einzelnen Bau zu verhindern, 
stelit jede OPD ein auf mehrere Jahre vorausschauendes 
aligemeines Bauprogramm auf. 

Vgl. Bauausfiihrungen, Bauleitungen, ferner ADA IV, I, 
Postbauordnung, Grundsatze fiir die technische Behand
lung der Entwiirfe und Kostenanschlage zu Hochbauten 
der Reichspost- und Telegraphenverwaltung 1923 und 
Riehtlinien fUr die Beriicksichtigung der Betriebs
erfordernisse bei Aufstellung von Bauentwiirfen. 

Nissle. 
Bauleitungen werden bei allen "GroBen Bauten" (s. d.) 

in der Regel am Ort der Bauausfiihrung gebildet und 
unterliegen der Genehmigung des RPM, das auch den 
ortlichen Bauleiter bestimmt. Dieser wird moglichst 
1/2 Jahr vor Baubeginn einberufen, damit er schon den 
ausfUhrlichen Bauentwurf und die Verdingungsunter
lagen sowie die kiinstlerischen und technischen Einzel
heiten ausarbeiten kann. 

Der Bauleiter hat im iibrigen die Aufgabe, die Bau
ausfUhrung durch zweckentsprechende AnordnlJ!!.gen, 
Verdingungen und Vertragsabschliisse, strenge Uber
wachung der Lieferungen und Leistungen, besonders auch 
der Tagelolmarbeiten, und beste Ausnutzung von Zeit und 
ortlichen Umstanden zu fordern und in moglichs~. kurzer 
Zeit zu beendigen. Die Bauleitung hat mit den Amtern, 
Dienststellen usw., fiir deren Zwecke der Bau errichtet 
wird, dauernd in Verbindung zu bleiben und ist dafiir 
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verantwortlich, daB aIle MaBnahmen rechtzeitig ge
troffen werden, die zur Sicherheit des Bauwerks und 
zur ordnungsm1Wigen Durchfiihrung der Bauarbeiten 
notig sind. Sie hat aIle im Verwaltungswege der DRP 
erlassenen Vorschriften, die baupolizeilichen Anord
nungen, die Unfallverhiitungsvorschriften, die Arbeiter
schutzverordnungen und bestehende Nachbarrechte 
genau zu beachten. Bei gefahrdrohenden Arbeiten hat 
der Bauleiter selbst die Beobachtung der notigen Vor
sichtsmaBregeln zu iiberwachen oder damit in jedem 
Fall besonders eine mit der Bauausfiihrung vollig ver
traute Hilfskraft zu beauftragen. U nfii,lle hat er sofort 
der OPD und der Baupolizei anzuzeigen und notigen
falls durch Lichtbildaufnahmen festzustellen. Die Bau
leitungen sind den vA gleichgeordnet. Uber die Aus
wahl, Beschaftigungsdauer und Entlassung von Hilfs
kraften, die dem Bauleiter unterstellt sind und nur im 
Rahmen des Kostenanschlags angenommen werden 
diirfen, entscheidet die OPD. 

Die Bauleitung wird bei Um- und Erweiterungsbauten 
moglichst in dem betreffenden Gebaude, bei Neubauten 
im nachstgelegenen Posthaus untergebracht. 1st dies 
nicht moglich, so wird nahe der Baustelle Raum an
gemietet oder ein Biiroschuppen errichtet. Die Ge
schiiftstatigkeit wird aber dann moglichst bald in den 
Bau selbst verlegt. Hauptausstattungsgegenstande (s. 
Ausstattungsgegenstande) liefert die OPD. Neben
ausstattungsgegenstande und u. U. Amtsbediirfnisse 
werden aus den Baumitteln beschafft. In einem schon 
benutzten Dienstgebaude sorgt das VA fiir Reinigung, 
Heizung und Beleuchtung, sonst miissen die Kosten 
hierfiir aus Baumitteln gezahlt werden. Die Bauleitung 
darf fiir ihren Postversand die Bezeichnung "Postsache" 
anwenden und den Telegraphen sowie den Fernsprecher 
gebiihrenfrei benutzen. 

Die Bauleiter Mnnen von der OPD ermachtigt werden, 
im Kostenanschlag vorgesehene Arbeiten bis zum Werte 
von 1000 RM selbst zu vergeben und ferner Rechnungen 
bis zum Betrage von 200 RM als vorlaufig zahlbar zu 
bezeichnen, wenn keine Zweifel iiber die Richtigkeit 
der Forderungen bestehen und Mittel fiir die Ausgabe 
im Anschlag vorgesehen und verfiigbar sind. Zu Ab
weichungen yom Bauentwurf sind ~ie nur befugt, wenn 
es sich urn dringende geringfiigige Anderungen aus bau
technischen Griinden handelt, und die Mehrkosten in 
den Mitteln des betreffenden Anschlagabschnitts Deckung 
find en. 

An Biichern werden auf der Baustelle gefiihrt: 
1. ein Bautagebuch, in dem aIle fiir den Bau wichtigen 

Ereignisse und Angaben iiber die Witterungsverhaltnisse 
usw. niederzuschreiben sind, 

2. ein Bestellungs- und Vertragsbuch, aus dem jeder
zeit die geldliche Lage des Baues klar zu iibersehen sein 
muB, 

3. ein Zahlungsbuch, 
4. ein Gewahrleistungsverzeichnis, 
5. eine Baustoffeinnahme- und -ausgabenachweisung 

und 
6. ein Verzeichnis der gewonnenen Altbaustoffe, in 

dem deren Weiterverwendung oder ihr Verbleib nach
zuweisen ist. 

Nach Ubergabe und Abrechnung des Baues werden 
samtliche Akten an die OPD iibergeben, die auch iiber 
die Verwendung der Ausstattungsgegenstande verfiigt 
und den Tag der endgiiltigen Auflosung der Bauleitung 
bestimmt. 

Vgl. ADA IV 1, Grundsatze fiir die technische Be
handlung der Entwiirfe und Kostenanschlage zu Hoch
bauten der Reichspost- und Telegraphenverwaltung 
1923. S. ferner Bauausfiihrungen, Bauentwiirfe, Baurech
nungen, bautechnischer Die~st, Postbauordnung. 

Ni sale. 
Bauliehe Einriehtung von Postgebiiuden. Posthauser 

haben vor allem die Anforderungen des Betriebs zu 

erfiillen und seine unbedingte Sicherheit und groBte 
Schnelligkeit zu gewahrleisten. Bequeme Verkehrs
moglichkeit, zweckmaBige Raumfolge, Beweglichkeit in 
der Raumeinteilung und Wirtschaftlichkeit, besonders 
auch in der Unterhaltung, sind daher die Hauptforde
rungen an die bauliche Einrichtung. Hierzu kommen 
noch die vielen, an sich vielleicht oft unbedeutend er
scheinenden Einzelheiten, die zusammen ein Spiegelbild 
des ganzen Postbetriebs sind, dem Bau erst den Stempel 
aufdriicken und ihn fiir seinen besonderen Zweck brauch
bar machen. Der Verkehr der Postbenutzer und fremden 
Personen wird moglichst auf das ErdgeschoB beschrankt, 
die Dienstraume oder der Hof sollen nicht beriihrt 
werden. 1m iibrigen wird darauf gehalten, daB der 
Dienstverkehr moglichst einfach und schnell in einem 
Zuge unter Vermeidung von Kreuzungen, Aufenthalt 
und Leerlauf yom Ausgangspunkt zum Ziel durch
laufen kann. 

Der Keller muB wasserdicht, leicht zuganglich, heiz
bar und luftig sein. Er dient vor aHem dem Schwer
betrieb. Baustoffe aller Art, Gerate, Mobel, Akten, 
Sammler- und Maschinenraume, Sammelheizung, Brenn
stoffe, Rohrpostgeblase (s. Rohrposttechnik), Fahrrad-, 
Schlosser-, Tischlerwerkstatten (s. Werkstatten) und 
Brausebader (s. Badeeinrichtungen) werden hier unter
gebracht. Aufbewahrungsraume der Wohnungsinhaber 
fiir Vorrate aHer Art werden von Heizleitungen frei 
gehalten und gegen geheizte Raume warmeschiitzend 
abgedichtet. Bei Einrichtung von A ufenthaltsraumen 
fiir Telegraphenarbeiter im Keller wird fiir hinreichende 
Belichtung, gute Liiftung und Gelegenheit zum Trocknen 
nasser Kleider gesorgt. Lagern leicht brennbare Gegen
stande, Lotstoffe usw. in Kellerraumen, so miissen diese 
feuersicher abgeschlosscn werden. Auch die eigenen 
und die Dienstfahrrader (s. Fahrrader) des Personals 
werden haufig im Keller untergebracht. Zu diesem 
Zwecke wird neben dem Treppenlauf eine schmale 
Rampe zum Fiihren der Rader angelegt. 1st im Keller 
kein Raum hierfiir vorhanden, so wird an geeigneter 
Stelle ein besonderer, gut zu iiberwachender Fahrrad
schuppen errichtet. Wird der Keller als SockelgeschoB 
mit Lichtschacht ausgebildet, so dient er auch zur 
Unterbringung von vVohnungen und Dienstraumen. 

1m ErdgeschoB werden hinter dem Windfang und 
der Schaltervorhalle die Brief-, Geld-, Telegramm- und 
Paketschalter, SchlieBfachschranke (s. SchlieBfach
anlagen), Fernsprechzellen, Schreibpulte, Abfertigungs-, 
Entkartungsstelle, Zustellerraum, Hauptkasse, Renten
zahlsteHe, Telegrammabfertigung und Botenzimmer vor
gesehen. Bietet das ErdgeschoB fiir diese Zwecke nicht 
geniigend Raum, so werden Abfertigungs-, Entkartungs
stellen, Zustellerraume, Telegrammabfertigung und 
Botenzimmer in das zweite GeschoB verlegt, miissen 
aber dann durch Aufziige und Treppen bequem mit den 
Annahme- und Verladeeinrichtungen verbunden werden. 
Auch die von den Verwaltungsstellen der vA benutzten 
Raume (Zimmer des Amtsvorstehers, der Aufsichts
beamten, Amtszimmer usw.) werden hier so unter
gebracht, daB sie leicbt aufzufinden sind. Die ii brige n 
Gescbosse dienen dem innern Verkehr; dort werden 
nacb Beda.J:f Registraturen, Kanzlei, Recbenstellen, 
Lebr- und Ubungszimmer, Lager von Amtsbediirfnissen 
(s. d.), die Raume fiir Fernsprech- und Telegraphen
betrieb in zweckmaBiger, kabelsparender Anordnung, 
Dienstwohnungen (s. d.) fiir Amtsvorsteber und Haus
wart, Mietwobnungen fiir spatere Erweiterungen, Auf
bewabrungsraume usw .. :untergebracbt. Befinden sich 
mehrere selbstandige VA in einem Gebaude, so wird 
moglichst eh;~e senkrecbte Scheidung vorgenommen, 
damit die VA auch bei der Benutzung von Treppen, 
Aborten usw. unabhiingig voneinander bleiben. 

Windfange werden mit groBen Heizkorpern aus
gestattet, urn das Auftreten von Zug in den hinter ihnen 
gelegenen Riiumen zu verbindern. Sie werden moglichst 
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so geraumig angelegt, daD sie als Luftschleusen wirken; 
die auDere Eingangstiir muD sich schon wieder ge
schlossen haben, wenn die innere Tiir geoffnet wird. 
Stufen werden nur dann angebracht, wenn sie sehr gut 
belichtet sind und vor und hinter Ihnen reichlich freier 
Raum vorhanden bleibt, so daB ein HinunterstoBen 
von Personen durch aufgestoDene Windfangtiiren aus
geschlossen ist. Bei hinreichender GroBe der Anlage 
und geringer Entfernung von der Entkartungs- oder 
Ausgabestelle werden die SchlieBfachschranke, die 
auch vor und nach dem Dienst zuganglich bleiben, im 
Windfang untergebracht, urn zu vermeiden, daD die 
Schalterhallen ihretwegen geoffnet bleiben und beauf
sichtigt werden miissen. Die SchlieDfacher sollen der 
bequemen Zuganglichkeit wegen nicht tiefer als 0,50 m 
nnd nicht hOher als 1,80 m iiber dem FuBboden liegen 
und werden moglichst dicht beieinander so angeordnet, 
daD sie der Ausgabebeamte ohne Zeitverlust bedienen 
kann. 

Kleiderablagen (s. d.) werden moglichst auf dem 
""Vege vom Eingang zum Dienstraum, andernfalls so 
angelegt, daB kein mehrmaliges Treppensteigen notig ist. 

Fiir Dienst- und W ohnraume wird zur Forderung 
der Gesundheit und zur Verminderung der Heizkosten 
moglichst sonnige Lage gewahlt, wahrend Kiichen, 
Speisekammern, Flure, Aborte, Nebenraume und s01che 
Raume, die, wie die Zustellersale, nur stundenweise be
nutzt werden, oder in denen korperliche Tatigkeit aus
geiibt wird, an der Schattenseite untergebracht werden. 

Erfrisch ungsra u me (s. auch Erfrischungsanstalten) 
werden so eingerichtet, daD sie einen einladenden Ein
druck machen. Sind sie flir mannliches und weibliches 
Personal getrennt, so wird die Kiiche moglichst da
zwischen angelegt und durch Schenktisch und Schalter 
mit ihnen verbunden. Kaffeekiichen werden flir die 
Sommermonate mit Gasherden ausgestattet. Auf drei 
gleichzeitig im Dienst befindliche Personen wird I qm 
Bodenflache des Erfrischungsraumes gerechnet. Speise
sale und Kiichen werden moglichst in das oberste Ge
schoD gelegt, urn die Kiichengeriiche vom Gebaude fern
zuhalten und bei Gelegenheit einen Dachgarten in der 
Nahe zur Erholung anlegen zu konnen. 

Flure, Treppen und Aufziige werden breit und 
geraumig gemacht, urn den Verkehr moglichst schnell 
abwickeln zu kOnnen. A borte werden nicht mehr in 
Nebengebauden, sondern moglichst in jedem GeschoB 
fiir die dort Beschaftigten so angelegt, daB sie ohne 
Storung anderer Dienststellen zu erreichen sind. Auf 
20 zu gleicher Zeit im Dienst befindliche Beamtinnen 
oder 25 Beamte wird ein Abort von etwa 0,90 X 1,30 m 
gerechnet. PiBstande werden moglichst geruchfrei an
gelegt. Meist werden Schnabelbecken verwandt, und 
zwar je eins auf 50 Beamte. Schamwande werden nicht 
mehr ausgefiihrt. Die Wand wird aus Reinlichkeits
griinden bis mindestens 1 m Hohe mit Platten bekleidet. 
Da beim Offnen der Fenster zur Entliiftung meist dcr 
Lufteinstrom den Ausstrom iiberwiegt und Geriiehe in 
die Flure hinaustreten lassen, werden die Aborte mit 
einem Vorraum versehen und an Treppel1hauser gelegt, 
bei denen den groBton Teil des Jahres kaltere Luft 
zustromt, und durch cin womog1ieh neben einem 
warmen Schornstein gelegenes Rohr iiber Dach entliiftet. 
In dem Vorraum wird neuerdinQ's auch eine Wasch
vorrichtung angelegt. Wohnungs~borte werden in den 
Wohnungen und nicht an Treppenpodesten oder AuBen
fluren vorgesehen. An Orten ohne Kanalisation w8rden 
naeh Bedarf Klaranlagen bewahrter Gattungen an
ge1egt. 

S. auch Bautechnische Einzelheiten, Sehalterhallen. 
Schrift esen. Baukunde des Architekt en, Berlin; W. Franz, 

Das Btirohaus. Leipzig 1924; Handbuch der Architektur. 
Nissle. 

Baumittel-Bedarlsnacl!weisungen s. Kleine Baubediirf
nisse. 

Baurechnungen. 
nber die Bauarbeiten wird sogleich bei oder nach ihrer Aus

flihrung abgerechnet, damit die Forderungen der Unternehmer ohne 
Schwierigkeiten gepriift und Unklarheiten oder Meinnngsverschieden
heiten vennieden oder sofort ausgeglichen werden k6nnen. Nicht 
durch Vertrag vergebene Leistungen werden nach Einzelrechnungen 
gezahlt. vertragliche Leistungen und Lieferungen erst nach Erfiil
lung des Vertrags abgerechnet. 

Abschlagzahlungen werden m6glichst nur auf Vertrags
arbeiten gewahrt, auf aullervertraglichp nur danu, wenn dies vor 
der Auftragserteilung ausdrticklich vereinbart worden ist. Zur 
Anweisung einer Abschlagszahlung ist eine Bescheinigung der Bau
leitung notig, in welcher der zahlenmaflige W crt der tibernommenen 
und der bereits ausgeflihrten Leistungen sowie die H6he der schon 
gewahrten Abschlagzahlungen angegeben sind. Die Anweisung ge
schieht durch die OPD, der die Entwiirfe zur Ausfertigung der 
Kassenanweisung vorgelegt werden. 

Die Rechn ungen werden in allen Einzelheiten genau gepriift 
und mit der Bescheinigung "Ftir die Richtigkeit" versehen. Durch 
Vollziehen der Richtigkeitsbescheinigung tibernimmt die Bau
leitung die Gewahr flir 

1. die N otwendigkeit der Leistungen in dem nachgewiesencn 
Umfang, 

2. die gute. rechtzeitige, den Vereinbarungen entsprechende Aus
flihrung der Leistungen und Lieferungen, 

3. die Richtigkeit der angcsetzten Zahl der Arbeiter, der Arbeits
zeiten und der Malle und Gewichte, soweit sie nicht besonders be
legt sind, 

4. die Richtigkeit und Angemcssenhcit der Ansatze der K6rper
und Flachenmalle und sons tiger Mallaugaben, 

5. die richtige, dem Vertrag entsprechende Ansetzung der Preise 
oder die Angemessenheit der Preissatze flir nichtvertraglich vergebene 
Leistungen und 

6. d. e vollstandige Verwendung der gelieferten Baustoffe. 
Die geprtiften, bescheinigten und mit den zugeh6rigen Unterlagen 

versehenen Rechnungen werden der OPD zur Zahlungsanweisung 
vorgelegt. Hier werden sie durch einen bei der Bauausfiihrung 
nicht heteiligten Beamten sachlich und rechnerisch gepriift und be
Bcheinigt. Vor Anweisung einer Schlullzahlung wird festgestellt, 
ob alle Abschlagszahlungen angerechnet und noch ErBatzansprtiche 
aus dem Vertragsverhaltnis geltend zu machen sind. 1st letzteres 
der Fall, so wird, wenn der Anspruch nicht durch eine hinterlegte 
Haftsumme gedeckt ist, ein entsprechender Betrag einhehalten 
oder dem Unternehmer wird verhandlungsschriftlich er6ffnet, daB 
die SchluBzahlung nur vorbehaltlich der Aufrechterhaltung der 
naher zu bezeichnenden Forderung erfolge. Bei Streitigkeiten treten 
unter Umstanden Schiedsgerichte auf Grund der §§ 1025-1047 
ZPO an die Stelle der gew6hnlichen Gerichte, um Streitigkeiten, be
sanders tiber technische und wirtschaftliche Fragen, zu entscheiden, 
wenn dies in den Vertragen durch Aufnahme der sag. "Schieds
klauseI" vorgesehen ist. Dies bietet den VorteiI, daB die Sachver
stllndigen nicht nur wie vor den ordentlichen Gerichten geh6rt 
werden, sondern daB sie die Sache selbst als Richter entscheiden. 
Weiter wird durch den Wegfall mehrerer Instanzen die Durchflihr
barkeit erheblich beschleunigt. (V gl. Schiedsgerichtsordnung des 
deutschen Ausschusses flir das Schiedsgerichtswesen yom 1. 4. 1925.) 

Gezahlt wird nicht durch die Bauleitung, sondern, wenn der 
Bau am Orte der OPD errichtet wird, durch die OPK, sonst durch 
das OrtsPA, das die gezahlten Betrage im Abrechnungswege von 
der OPK wieder einzieht. nber jeden groBen Bau wird cine be
sondere Rechnung durch die OPK gelegt nnd unmittelbar dem 
Rechuungshof eingcreicht. Dabei werden grundsatzlich die Hand
bticher als Urschrifteu henutzt. Sind bei der Bauausflihrung Plan
abweichungen vorgekommen, die die OPD selbstaudig anordneu 
durfte, deren Notwendigkeit aber ausnahmsweise auf den Einzel
belegcn nicht tibersichtlich und zusammenhangend genug begrtindet 
werden kann, so wird eine hesondere Kostenzusammenstell ung 
nebst einem ausfiihrlicheu Erliiuternngsbericht, der Priifungs
verhandlung, angefertigt, in der die Entstehung und der U mfang 
der Abweichungen yom Bauplan tibersichtlich dargesteJlt werden. 
Ahweichungen, die das RPM genehmigt hat, sowie Anschlags
tiberschreitungen infolge Steigerung der Baustoffpreise und Lohne, 
die ordnungsmaflig angemeldet worden sind, hilden keineu Anlall 
zur Aufstellung von Kostenzusammcnstellungen und Priifungs
verhandlungen. Bei Einsendung der Baurechnung an den Rech
nungshof wird dem RPM die Schlullsumme gemeldet. 

S. auch Bauausfiihrungen, Bauleitungen. Nissle. 

Baustoffe miissen bei Postgebauden nicht nur den 
Anforderungen der Witterung und des baukiinstlerischen 
Geschmaeks geniigen, sondern aueh denen des Post
betriebes und der Wirtschaftlichkeit Rechnung tragen. 

Als Griind ungen in schlechtem Baugrund werden gut ein
gesehIammte und gestampfte Sandsehtittungen von mindestens 80 em 
Starke, Sehwell- oder Pfahlroste ausgefiihrt, die dauernu unter Wasser 
liegen mii8sen. um das Holz nieht boi dem wechselnden EiufluB von 
Luft und Wasser der Verwitteru'lg auszusetzen. Diese Gefahr besteht 
nicht bei Eisenbetonpfahlen, Betonplatten mit und ohne Eisen· 
einlagcn gemauerten Senkbrunnen und ho'zernen Senkkasten. die 
spater lnit Beton oder Mauerwerk ausgefiillt werden. Flir :Mauern 
wil'd meist der allgemein iibliche Backstein von 25 X 12, 5 X 6,5 cm 
verwandt, del' sich als Rintennauerungsstein, Hartbrandziegel oder 
Klinker n[lch Druckfestigkcit und Farbe uuterscheidet. Ftir AuSen
mauern ist der Backstein, dessen leuchtende Farbe durch die Zu
falligkeiten des Handstrichs oder des Brandes noch helebt wird, in 
seinem Heimatsgebiet besonders mit weillen in die Fliiche vorgezogenen 
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Fenstern von sehr guter Wirkung, sowohl im Zusammenklang mi~ 
dem Griin der Natur als auch mit dem Grau der GroBstadt. Bel 
Putzbauten wird auf eine' gute Technik und farbige Wirkung be· 
sonderer Wert gelegt. Die natiirlichcn Gesteinsarten, wie ~armo!, 
Granit, Sandstein, Kalkstein usw., werden wegcn der ~ostsple.~lgkelt 
des Baustoffs, der Bearbeitungskosten und der erforderh~hen grolleren 
Mauerstarken meist nur als unregelmaBiges Bruchstemmauerwerk, 
besonders zu Grundmauern, oder als We~ksteingliederung zum 
Schmuck einzelner Gebaudeteile benutzt. Die Verwendung boden
standiger Baustoffe wird nicht nur aus kiinstleris?hen, sonderll auch 
aus wirtschaftlichen Griinden angestrebt, da dlC Kosten fur das 
Heranschaffen Imd Verziigerungen durch verspatete Anlieferung 
wegfallen, und die einheimischen Handwerker die ihnen vertrauten 
Baustoffe besser und leichter bearbeJten konnen. In K e II er n werden 
haufig Kalksandsteine benutzt, die nur gefugt zu werden brauchen 
und auch ohne Putz sauber aussehcn. Leichte Wan d e werden aus 
rheinischen Schwemmsteincn, einer Mischung von Bimskies und Kalk, 
porigen VolI- odcr Lochsteinen, Gips-, Zeme'!t- und ~chlackendJeI~n, 
Rabitzgewebe oder andern, teilweise patentwrten E,sen- und Stem
farmen hergestellt. 

Bet 0 n wird als Stampf- Schiitt-, Gull- und Fiillbeton hinter 
tragfahigen Schalungen herge~tellt und darf nicht eher ausgeschalt 
werden, als bis sich der verantwortliche Bauleiter durch Untersuch~mg 
des BauteHes von der ausreichenden Erhartung des Betons und Bemer 
Tragfahigkeit iiberzeugt und die Ausschalung angeordnet hat. E I sen -
bauten sind schneller und auch bei Frost auszuflihren und er
fordern geringere Baustoffmengen. Holz wird flir Aullcnwand.e 
von Posthausern nur in moglichst geringem Umfange benutzt, well 
es feuergefahrlich und in starkeren Abmessungen teuer ist. Aus 
schwacheren Stammen gebHdetes Fachwerk wird beschiefert oder 
Bonst in der ortsiiblichen Art verkleidet. 

Die Dachhaut wird aus gebrannten Dachziegein, Biberschwan
zen S-f6rmigen Pfannen, halbkreisformigen Monchen und .Nonnen, 
Fal~ziegein, die aber meist unschOn wirken und nur bel glatten 
Fiachen verwendbar sind, Schiefer, Metallen, Hoizzement, Dach
pappe, Ruberoid, Glas und einigen andern, nur ~eiten verwandt.en 
Baustoffen hergestellt. Innenwande werden, damlt der Putz b~.lm 
Einschlagen von Niigein nicht abbrockelt, in entsprechender Ho?e 
mit Papier beklebt und in der Regel mit reibefester Farbe (meJst 
Leimfarbe) gestrichen, oder sie werden tapeziert. In Schaiterhallen 
werden auch Verkleidungen aus Hoiz, Stein, Fliesen oder Edelputz 
angewandt. 

S. auch Architektur, Bautechnische Einzelheiten, SChalterhallen. 
Nissle. 

Bautechnische Einzelheiten bei Postbauten. Die Ei n
gangstiiren von Postgebauden miissen in ihrer Ab
messung und Beleuchtung auf den in Posthiiusern eigen
tiimlichen ununterbrochenen starken Verkehr berechnet 
sein. Da bei den iiblichen Zwei£liigeltiiren gewohnlich 
der eine Tiir£liigel feststeht und nur eine Durchga~gs
breite von etwa 70 cm fiir den Verkehr nach belden 
Richtungen bleibt, wird es vorgezogen, die Tiiren nur 
einfliiglig zu machen und bei lebhafterem Verkeh.r noch 
einen besonderen Ausgang anzulegen, der vom Emgang 
durch einen breiten festen Pfeiler getrennt wird. Beide 
Tiiren diirfen sich nur in der Richtung des Verkehrs 
offnen lassen und miissen nach der andern Seite, die 
kcinen Griff zum Anfassen erhalt, in einen Falz schlagen. 
Tiiren mit Bommerbandern, die nach beiden Seiten 
schlagen, konnen beim Zuriickpendeln gefahrlich werden, 
besonders, wenn die Eintretenden Pakete tragen und die 
Hande nicht frei haben. Die von den verkehrenden Per
sonen benutzten Tiiren werden in den oberen Teilen 
meist verglast, so daB man hindurchsehen kann. Das 
AuBere wird moglichst glatt gehalten und bei Tiiren fiir 
lebhaften Paketverkehr bis Briistungshohe mit Eisen 
beschlagcn. Vor den AuBentiiren werden FuBabtritt
roste mit Schmutzkasten angebracht. Als Innentiiren 
werden fiir Salc usw. zweifliiglige Tiiren, 1,50 m breit 
und 2,70 m hoch, vorgesehen. Fiir Bureauraume usw. 
geniigen im allgemeinen Normentiiren von 85 cm Breite 
und 1,98 m Hohe. Tore und Durchfahrten fiir Kraft
wagenverkehr miiSS3n 3 m breit, 3,50 m hoch und durch 
Radabweiser gesehiitzt sein. Fiir den Personenverkehr 
wird wenigstens auf einer Seite ein erhohter Steig ohne 
scharfe Kantcn angclcgt. Die Fahrbahnbreite zwischen 
den Bordsteinen muLl 2,50 m betragen, urn einerseits die 
Gummibereifung nicht zu beschadigen, andererseits die 
genaue Fahrtrichtung festzulegen. In groBeren Orten 
wird in Hohe und Breite auf die Einfiihrung von StraBen
bahngleisen und -lcitungen Riicksicht genommen. 

Auf eine einheitliche Fenstereinteilu)?g nach sorg
faltig abgewogenem Verhaltnis zwischen Offnungen und 
Wandflachen sowie auf gut durchdachte Fensterformen 

in richtiger Verteilung wird besonderer Wert gelegt, da 
sie meist wirkungsvoller sind, als durch malerisches An
ordnen belebte Flachen. Die Fensterfliiche eines Post
hauses solI in der Regel, der Abnahme der Lichtstarke 
in den untern Stockwerken entsprechend, im Verhaltnis 
zu der des FuBbodens 1 : 15 bis 1 : 9 betragen. In be
sonders lichtbediirftigen Dienstraumen kann unter Zu
riickstellung warmewirtschaftlicher Forderungen noch 
bis zum Verhaltnis 1 : 5 gegangen werden_ Die Breite 
cines Fensterfliigels betragt zweckmaBig etwa 60 cm. 
Die Scheibenteilung wird gleichmaBig und gleichartig 
bei allen zusammengehOrigen Fenstern durchgefiihrt. 
]\:Iitunter bnn es zweckmaBig sein, 2 Fenster in jede 
Achse zu setzen, urn auch Zimmer von 11/2 Achsenweiten 
anlegen zu konnen. Sind nach auBen schlagende Fenster, 
die dem Windanfall einen guten Widerstand entgegen
setzen, nieht gestattet oder unzweckmaBig, so werden 
in allen Dienst- und W ohnraumen, einschlieBlieh der 
Treppen£lure, Aborte und Nebenraume, doppelte Blend
rahmenfenster verwandt, mogliehst mit zwei getrennten 
Rahmen und je einem Maueranschlag, um Undichtig
keiten der Wandanschliisse vorzubeugen. Die Fenster
briistung muB die TischhOhe iiberragen, ein bequemes 
Hinauslehnen ermoglichen und etwa 90 cm hoch seit,J. 
Normen werden soweit wie moglich benutzt. Fiir dIe 
Zufiihrung frischer Luft geniigen im allgemeinen Kipp
£liigel in den oberen Fensterteilen, da Liiftungsanlagen 
(s. d.) beim Bau und in der Unterhaltung kostspielig 
sind, Zugerscheinungen hervorrufen und leicht verstau
ben, wenn die verwickelten Gerate und zahlreichen Ka
nale nicht dauernd einwandfrei bedient werden. Zum 
Schutze der dem Sonnenlicht stark ausgesetzten Dienst
raume werden Zugvorhange mit Schleuderstangen oder 
Zugschniiren verwendet, oder es werden,. wo dies nach 
den ortlichen Verhaltnissen geboten erschemt, ausnahms
weise die Fenster mit auBerem Sonnenschutz versehen. 
Oberlichter werden aus warmetechnischen Griinden 
als doppelte Glasdecken ausgebildet, deren AuBeres zum 
Schutze gegen herabfallende Gegenstande aus festem 
Drahtglas bestehen muB. Da Oberlichter gegen Wasser
und Schneedruck sehr empfindlich sind, bei Sonnen
bestrahlung die Raume leicht erhitzen, schwer abzu
blenden, zu liiften und zu reinigen sind, verwendet man 
haufig zweckmaBiger hohes Seitenlicht durch senkrecht 
stehende, wenn notig, mehrfaeh gestaffelte Fenster
reihen. 

Sicherung gegen Einbruch wird im allgemeinen 
nicht mehr durch Gitter vor den ErdgeschoBfenstern 
erzielt, sondern im Innern durch eiserne Tiiren und 
Fensterladen, durch Scheren- oder Rollgitter mit Sicher
heitsschlOssern und durch starke Riegel vor den zu 
schutzenden Raumen, z. B. den Kassen und den Auf
bewahrungsstellen fiir Schreib- und Rechenmaschinen. 
Kellerfenster werden immer vergittert, wenn sie nicht 
selbst aus Eisen mit enger Sprossenteilung bestehen. 

Die richtige Lage der Treppenhauser hat fUr Post
gebaude besonders groBe Bedeutung. Gerade Laufe 
sind am einfachsten, bequemsten und billigsten; ihre 
Breite soIl mindestens 1,10 m und ihre Steigung etwa 
16,5 : 30 cm betragen. Bei groBeren Gebauden werden 
im Treppenhaus oder an andern geeigneten Stellen von 
vornherein alle Kanale fUr Kabel, Wasser- und Heiz
rohre usw. auf Vorrat angelegt. In den Geschossen wer
den die Leitungen an den festen Wanden verlegt und 
leicht zuganglich angebracht. 

Fernsprech- und Klingelleitungen lassen sich 
meist in einer gesimsartigen Rinne oder iiber der Socke!
leiste fUhren. Eisenbetonunterziige und Mauern werden 
zum Hindurchfiihren der Drahtldtungen in bestimmten 
Abstanden mit engen Rohren durchbrochen, die ober
halb der Decke miinden. In baukiinstlerisch reicher aus
gebildeten Raumen werden Licht-, Fernsprech- u~d 
Klingelleitungen unter dem Putz verlegt. Auch 1m 
Keller werden die Kabel fUr Licht, Kraft, Fernsprecher 
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und die Rohre fur Gas, Wasser, Abwasser und Heizung 
geordnet und durch verschiedenen Anstrich unter
schieden. 

Mauerstarken von mindestens P/2 Steinen ohne 
AuBenputz und Hohlschicht bilden die Regel, da sie 
das Mindeste sind, was yom Standpunkt einer zweck
maBigen Warmewirtschaft noch zulassig ist. Die tra
genden Innenwande werden haufig durch eine Zusam
menstellung von Pfeilern in Eisen oder Eisenbeton er
setzt. Statt der festen Mauern trennen dann Wande 
aus Holz, Glas, Rabitz oder Leichtsteinen die Raume. 
Die Stutz en, zwischen denen Unterzuge zum Tragen 
der Deckenfelder angeordnet sind, werden in die Achse 
der Fensterpfeiler gestellt. Lage und Hohe der Unter
zuge werden, besonders bei schwer belasteten Decken, 
schon bei der Aufstellung des Entwurfs festgestellt, 
damit die Betriebseinrichtung entsprechend vorgesehen 
oder der Bauentwurf rechtzeitig geandert werden kann. 
Sind keine groBen Einheitsraume erforderlich, oder 
lassen sich diese in einem bestimmten Teil eines Gebau
des vereinigen, so werden gemauerte Flurwande her
gestellt und zur Ersparung von Bucher-, Vordruck
und Kleiderschranken mit Nischen von Tlirbreite aus
gestattet. Bei Wandstarke von 38 cm wird die Ruck
wand der Nischen aus hochkantig gestellten Ziegeln, 
wenn notig mit Eiseneinlage, und bei dickeren Wand en 
13 cm stark ausgefUhrt. Uber den Kabeleinfuhrungs
stellen werden in den Wanden Kabelschachte ausgespart. 
Die Mauerecken werden besonders an verkehrsreichen 
Stellen durch Eisenschienen gesichert. 

MaBgebend fUr die Hohe des ErdgeschoBfuBbodens 
ist in der Regel die Hohe der Ladebuhne. Die Raum
h 0 hen mussen eine hinreichende Belichtung aller Ar
beitsplatze ermoglichen. Wahler-. Verstarker- und Ver
teilerraume verlangen fUr die Gerataufstellung eine lichte 
Hohe von 3,20 m unter den Deckenunterzugen, Tele
graphenraume mit Seilpostanlagen (s. Seilpost) minde· 
stens 4 m, um diese richtig fUhren zu konnen. Fur Fern
sprechsale mit Handbetrieb, in denen zahlreiche Personen 
tatig sind, wird die Hohe des Saales aus dem fur jede 
Person erforderlichen Luftraum von 14 cbm berechnet. 
Deckenstarken sind von ihrer Beanspruchung abo 
hangig. Neben dem Eigengewicht werden etwa folgende 
Nutzlasten fUr 1 cbm angenommen: 

fUr Buroraume . . . . . . . . . . . . .. 250 kg 
" Fernamter mit mehr als 100 Fernleitun-

gen ............ . 
" Wahlersaal und Umschalterraume. . . . 
" Maschinen- und Sammlerraume . . . . . 
" schwere Telegraphenbaustoffe. . . . . . 
" Telegraphen- und Fernsprechbetriebsraume 

400 " 
600 " 

1000 " 
2000 " 

600-1000 " 
Bei Umbauten und bei der Verstarkung vorhandener 

Decken wird dagegen nicht mehr als die in jedem FaIle 
besonders zu ermittelnde wirkliche Belastung angesetzt. 
Die sehr haufig ausgefuhrte Eisenbetondecke mit Quer
balken in Abstanden von 2-3 m mit zwischengespann
ten Platten ubertragen den Schall sehr leicht. Gunstiger 
wirken hier eingespannte Steineisendecken. Werden sie 
mit der Unterkante des Unterzugs bundig gelegt, so ist 
der Putz dick aufzutragen, da sonst die Betonrippen an 
der Decke sichtbar werden. 

FuBboden sollen fest, haltbar, warm, staubfrei, be
quem zu reinigen und leicht zu unterhalten sein. Diesen 
Anforderungen entspricht vor allem das Linoleum, das 
jedoch nicht auf Balkendecken und beweglichem Holz
fuBboden verlegt werden darf, da es hier leicht bricht. 
Steinholz hat fur Fernsprechanlagen einen zu niedrigen 
Isolationswiderstand und reiBt leicht, wenn es nicht 
durch erfahrene Arbeiter sehr sorgfaltig ausgefuhrt wird. 
Fur Raume, die starker Abnutzung unterworfen sind, 
haben sich Gummiplatten bewahrt, die auch jedes Ge-

rausch vermeiden. Sammler erhalten saurefesten Asphalt
fuBboden. Maschinenraume, Schalterhallen (s. d.), Ku
chen, Bader und Aborte werden mit Fliesen oder Terrazzo 
Packkammern mit Asphaltplatten belegt. Vor den Off: 
nungen der Heizkessel hat sich hochkantiges Klinker
pflaster auf Zementestrich bewahrt. Hofpflaster wird 
je nach der Schwere des Betriebs und dem gewtlnschten 
Grad der Gerauschdampfung ausgefuhrt. Asphaltplatten 
auf starkem Zementestrich oder mindestens 30 cm hohe, 
uberall dem Regen ausgesetzte Schlackenschuttung 
haben sich bewahrt. 

Ladebuhnen muss en etwa 1,50 m breit sein, damit 
die Packkammerturen sofort nach dem Hinausschieben 
der Paketkarren wieder geschlossen werden konnen. 
Ihre Hohe uber dem Hofpflaster darf 80 cm nicht uber
steigen, so daB die Tur des anfahrenden Paketzustell
wagens noch uber der Ladebuhne geoffnet werden kann. 
Das beim Verladen schutzende Glasdach muB, um gegen 
Schlagregen wirksam zu sein, einschlieBlich der vor
gehangten Rinne 3 m ausladen und darf nicht hOher 
liegen, als es zur Be- und Entladung der unterfahrenden 
Guterpost- und Paketzustellwagen (s. Kraftwagen, Post
wagen) erforderlich ist. Unter der Ladebuhne wird, um 
den Anprall der Rader zu mildern, am zweckmaBigsten 
eine Bordschwelle aus Kunststein verlegt, die an der Vor
derkante der Lange nach 8 cm breit und tief ausgeklinkt 
ist. In dieser Aussparung wird eine nach ihrer Abnutzung 
leicht auswechselbare Eichenschwelle mit Steinschrauben 
befestigt, die vor den meist verwandten einfachen Rund
hOlzern den Vorzug groBerer Haltbarkeit hat, den 
WasserabfluB nicht hemmt und keine Schmutzansamm
lung hervorruft. 

Dacher mussen moglichst einfach und einheitlich 
sein, handwerksgemaB und gut ausgefuhrt werden, da 
ihre Unterhaltung den groBten Teil der Instandhaltungs
kosten beansprucht. Die ZaW der den Witterungsein
flussen besonders ausgesetzten KeWen wird beschrankt, 
Zinkfassungen werden bei Ziegel- und Schieferdeckung 
moglichst vermieden. Auf der Dachflache werden aIle 
Fenster, Aufbauten, Lilltungsklappen usw. geordnet. 
Da zweckmaBig von Anfang an eine volle Dachaus
nutzung vorgesehen wird, empfiehlt sich oft die Anord
nung langer, niedriger, mit der Dachhaut umkleideter 
Fensteroffnungen. Flache Dacher mit Pappdeckung 
sind haufig wegen der standigen Unterhaltungskosten 
unwirtschaftlich und werden nur in Sonderfallen aus
gefUhrt. Schornsteine werden moglichst gruppen
weise so vereinigt, daB sie im First mUnden, sich gegen
seitig warmen, nicht zu weit uber die Dachhaut empor
ragen, durch den Windanprall wenig abgekuhlt werden 
und keine schwer dicht zu haltenden Wassersacke bilden. 
Haufig werden fur die Sammelheizung auch Schofer
kamine verwendet, deren Rauchrohre auBen von Lill
tungskanalen umgeben sind. 

S. auch Bauliche Einrichtungen, Schalterhallen. 
Nissle. 

Bauteehniseher Dienst. 1. Den hohere n bautech
nischen Dienst versehen bei der DRP Beamte, die die 
Regierungsbaumeisterprtifung bestanden und mehrere 
Jahre als ortliche Bauleiter und als Hilfskrafte auf den 
OPD den Postbaudienst kennen gelernt haben. Sie werden 
nach Bedarf als Postbaurate angestellt. 

2. Die Beamten des mittleren bautechnischen 
Dienstes haben eine abge~chlossene Baugewerksschul
ausbildung nachzuweisen. Uber ihre weitere Ausbildung, 
den Unterricht und die Prtifung sind besondere An
weisungen ergangen (s. Beamtenlaufbahnen bei der 
DRP). Die Aufgabe der mittleren Baubeamten besteht 
in der Erledigung aller auftretenden technischen Auf
gaben unter der Aufsicht des zustandigen Postbaurats. 
Bestimmte Auftrage und Geschiifte konnen ihnen zur 
selbstandigen Bearbeitunp "llter eigener Verantwortung 
ubertragen werden. 
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3. Technische Hilfskrafte diirfen die OPD selb
standig einstellen, wenn ihre Beschaftigung fiir weniger 
als ein Jahr in Aussicht genommen ist, und bei Bauten, 
wenn ihre Bezahlung in den Ansatzen der Kosten
anschlage Deckung findet. Die Bauleiter bestimmt das 
RPM (s. Bauleitungen). 

Entlohnung, Urlaub (s. d.) und sonstige personliche 
Verhaltnisse regeln fiir Beamte die allgemeinen Dienst
vorschriften und fiir Personen im Vertragsverhaltnis 
die Vorschriften des Reichsangestellten-Tarifvertrags 
(s. Tarifvertrage). tiber dienstliche Ereignisse und andre 
Tatsachen, deren Mitteilung der DRP oder andern 
Nachteile bereiten konnen, ist Verschwiegenheit zu 
beobachten. Geschenke, Darlehen oder Leistungen fiir 
eigene Zwecke von Personen anzunehmen, mit denen 
sie dienstlich verkehren, und Nebenarbeiten fiir Rechnung 
der sich urn Bauarbeiten bewerbenden Geschafte zu 
iibernehmen, ist den im Postbaudienst beschaftigten 
Personen verboten. 

S. auch Bauwesen, Postbauordnung. N iss 1 e. 
Bauten, groBe s. GroBe Bauten. 
Bauverwaltuugsbiiro s. Bauwesen, Biiros des RPM 
Bauwesen (Geschichte und Ordnung). Eine eigene 

Bauverwaltung fiir Postzwecke gibt es erst seit 1875. 
Bis dahin besorgten die Bauverwaltungen der Bundes
staaten, in PreuBen die Dienststellen der preuBischen 
allgemeinen Bauverwaltung, unentgeltlich den tech
nischen Teil des Postbauwesens. Dies fiihrte zu vielen 
MiBhelligkeiten. Es entsprach nicht dem Umfang und 
der Wichtigkeit der bautechnischen Aufgaben der Post, 
daB sie unter die Nebengeschafte verwiesen und Bau
beamten zugeteilt wurden, deren Tatigkeit durch ihre 
Landesregierungen meist voll in Anspruch genommen 
war. Auch beklagten sich die Landesregierungen oft 
lebhaft iiber zu starke Belastung ihrer Dienststellen mit 
Postbauangelegenheiten. Diese Klagen waren um so 
berechtigter, als die Aufgaben der RPV auf dem Gebiete 
des Bauwesens an Bedeutung stark gewachsen waren. 
In den erst en Jahren nach der Einfiihrung des Einheits
satzes fiir Briefe (1868) hatten sich namlich die Post
verwaltung des Norddeutschen Bundes und ihre Rechts
nachfolgerin, die RPV, genotigt gesehen, die Ausgaben 
fiir den Betrieb auf das auBerste einzuschranken und 
u. a. Aufwendungen fiir Bauten, soweit als irgend an
gangig, vorlaufig hinauszuschieben. Die postalische 
Bautatigkeit war daher lang ere Zeit hindurch sehr gering 
gewesen. Viel Versaumtes muBte nachgeholt werden. 
Ferner hatte die Postverwaltung in den 1866 und 1870/71 
neu hinzugetretenen Gebieten eine Reihe von Post
hausern iibernommen, deren baulicher Zustand unzulang
lich war. AuBerdem wurde in einer groBen Anzahl von 
Orten infolge der schnellen Ausdehnung des deutschen 
Eisenbahnnetzes der Brennpunkt des Postverkehrs der
art verschoben, daB die Postverwaltung nicht umhin 
konnte, ihre alten Betriebsraume aufzugeben und an 
anderen Punkten, teilweise auf allein gelegenen Bahn
hofen, neue Postgebaude zu errichten. Namentlich aber 
erforderte der ungeahnte Verkehrsaufschwung, der im 
neugegriindeten Deutschen Reich allgemein eingetreten 
war, an vielen Orten gebieterisch umfassende Betriebs
erweiterungen, denen sich die alten Postgebaude nicht 
mehr gewachsen zeigten. 

Urn den erhohten Anforderungen entsprechen zu 
konnen, wurde zunachst 1872 fiir die bautechnischen 
Angelegenheiten bei der ZentralbehOrde, dem GP A, ein 
Hilfsdezernat geschaffen undgleichzeitig ein mit mehreren 
technischen Hilfskraften besetztes Bureau eingerichtet, 
das die Bezeichnung "Bau-Biiro" erhielt. Es sollte dem 
Inhaber des Hilfsdezernats die Moglichkeit geben, Bau
entwiirfe, Zeichnungen usw. ohne Mitwirkung der 
Landesregierungen anfertigen zu lassen. Diese MaB
nahmen erwiesen sich jedoch als wenig wirksam, da zur 
Ausfiihrung der Bauten nach wie vor die Landesbau-

beamten herangezogen werden muBten. Ein Jahr 
spater, 1873, entschloB sich daher das GPA in einer 
zum groBen Teil yom Generalpostmeister Stephan per
sonlich verfaBten Vorlage an das Reichskanzleramt, die 
Schaffung einer ausschlieBlich den Zwecken des Reichs 
dienenden besonderen Reichs-Bauverwaltung zu ford ern, 
die gleichmaBig allen Reichsbehorden, insbesondere auch 
der Heeresverwaltung, nutzbar gemacht werden sollte. 
Dieser Plan fand zwar im Reichskanzleramt giinstige 
Aufnahme, stieB aber bei der Heeresverwaltung auf 
Widerspruch. Man wahlte daher schlieBlich den Mittel
weg, daB man von der Einrichtung einer allgemeinen 
Reichs-Bauverwaltung als einer besonderen Reichs
behorde absah, statt dessen aber eine neue Bauverwaltung 
in enger Angliederung an die RPV ins Leben rief, deren 
Bediirfnisse ihre Einrichtung in der Hauptsache forderten. 
Der neuen Bauverwaltung wurde im iibrigen nur auf
gegeben, auch von andern Reichsverwaltungen unent
geltlich Auftrage zur Ausfiihrung zu iibernehmen, 
soweit dies fiir sie ohne Beeintrachtigung ihrer eigenen 
Aufgaben moglich ware. Durch die Verabschiedung 
des Reichshaushalts fiir 1875, der zum erst en Male Mittel 
fiir diesen Zweck vorsah, wurde die Schaffung der Post
bauverwaltung zur Tatsache. Es hat sich in der nach
folgenden Zeit als auBerordentlich segensreich erwiesen, 
daB der neue Verwaltungszweig nicht als eine den 
Zwecken aller ReichsbehOrden gleichmaBig dienende 
selbstandige Reichsbauverwaltung eingerichtet wurde, 
sondern von vornherein das Geprage einer reinen Post
bauverwaltung trug. Denn mit dem weiteren Anwachsen 
des Verkehrs nahmen die Aufgaben der RPV, namentlich 
nach Vereinigung der Reichs-Telegraphenverwaltung mit 
der RPV (1876), bald derart zu und stellten durch die 
Mannigfaltigkeit und Eigenart des Betriebs an die 
technischen Baubeamten derart hohe Anforderungen, 
daB ihre zweckmaBige Losung nur durch engstes Zu
sammenarbeiten mit den Betrieb- und Verwaltungstellen 
der RPV moglich war. Eine selbstandige Reichsbau
verwaltung ware, da ihr diese Fiihlung naturgemaB 
gefehlt hatte, auf die Dauer nicht in der Lage gewesen, 
den bautechnischen Anforderungen der RPV hin
reichend Geniige zu leisten. Anderseits war die Post
bauverwaltung durch ihre eigenen Aufgaben von vorn
herein so in Anspruch genommen, daB sie zu Leistungen 
fiir andre Reichsverwaltungen nur in wenigen Ausnahme
fallen herangezogen worden ist. 

Mit der Einrichtung der neuen Bauverwaltung wurde 
die gesamte technische Wahrnehmung des Postbau
wesens der obersten PostbehOrde sowie den OPD unter 
Mitwirkung eigener Organe iibertragen. Beim GP A 
wurde aus dies em AnlaB die Stelle eines bautechnischen 
Mitglieds und vortragenden Rates unter gJeichzeitiger 
Aufhebung des bisherigen Hilfsdezernats fiir bau
technische Angelegenheiten neu eingerichtet. Auf diesen 
Beamten gingen die Dienstgeschafte iiber, die bis dahin 
in Postbauangelegenheiten bei den obersten Bau
behorden der Landesregierungen erledigt worden waren. 
Zu seiner Unterstiitzung wurde ihm ein besonderes, 
mit je 2 Baumeistern, Bauzeichnern und Bauschreibern 
besetztes Bureau beigegcben. Dieses urspriinglich aus 
2 Abteilungen bestehende Biiro - eine Abteilung 
wurde 1878 yom RPA abgetrennt und der OPD in 
Berlin unterstellt - erhielt die Bezeichnung Bautech
nisches Biiro, die aber spater (1885) in Technisches 
Baubiiro (die noch heute giiltige Bezeichnung) 
geandert wurde. Das bisherige Baubiiro blieb daneben 
bestehen, fiihrt aber seitdem die Bezeichnung B au
verwaltungsbiiro. 1m iibrigen ging die technische 
Wahrnehmung des Bauwesens auf die OPD iiber. Zu 
diesem Zwecke wurden aus den Bezirken der damals 
vorhandenen 37 OPD - die OPD in Aachen, Bromberg 
und Minden (Wfstf.) sind erst 1876, die in Chemnitz 
erst 1897 eingerichtet worden - 13 Baubezirke ge
bildet und diese mit je einem Baurat besetzt. Zwei 
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Baurate kamen nach Berlin, von ihnen hatte einer die 
bautechnischen Arbeiten fUr den Bezirk dEr OPD in 
Potsdam, der andre die fUr den Bezirk der OPD in 
Frankfurt (Oder) mit zu erledigen. Die iibrigen 11 Post
baurate wurden zugeteilt den OPD in: 

Arnsberg (spater nach Dortmund verlegt) fUr die 
OPDBezirke Arnsberg und Miinster (Westf.); 

Bresla u fiir die OPDBezirke Breslau, Liegnitz und 
Oppeln; 

Koln fUr die OPDBezirke KoIn und Diisseldorf; 
Dresden fUr die OPDBezirke Dresden und Leipzig; 
Erfurt fUr die OPDBezirke Erfurt, Halle (Saale) 

und Magdeburg; 
Frankfurt (Main) fUr die OPDBezirke Cassel, 

Darmstadt, Frankfurt (Main), Koblenz und Trier; 
Hannover fiir die OPDBezirke Braunschweig, 

Bremen, Hannover und Oldenburg (Oldb.); 
Karlsruhe (Baden) fUr die OPDBezirke Karlsruhe 

(Baden), Konstanz, Metz und Stra13burg (EIsaB); 
Konigsberg (Pr.) fUr die OPDBezirke Danzig, 

Gumbinnen und Konigsberg (Pr.); 
Schwerin (Mecklb.) fiir die OPDBezirke Hamburg, 

Kiel und Schwerin (Mecklb.) und 
Stettin fUr die OPDBezirke Koslin, Posen und 

Stettin 
sowie fiir die in den genannten Bezirken vorhandenen 

Reicbs-Telegra phenbehOrden. 
Die Postbaubezirke KoIn, Dresden, Karlsruhe (Baden) 

und Schwerin (Mecklb.) traten am 1. 4. 1875 in Wirksam
keit; es folgte noch im April die Einrichtung des Post
baubezirks in Hannover, im Mai die der beiden Bau
bezirke in Berlin und des Baubezirks in Frankfurt (Main), 
Anfang Juni die Einrichtung des Postbaubezirks in 
Edurt und in kurzer Folge sodann die der iibrigen Post
baubezirke, so daB der Aufbau der Postbauverwaltung 
im August 1875 abgeschlossen war. Das Geschafts
verfahren der Postbaurate und ihr Verhaltnis zu den 
OPD wurden durch eine besondere DA geregelt. Das 
technische Personal der neuen Reichs- (Post-) Bauver
waltung setzte sich hiernach im Jahre 1875 zusammen 
aus einem bautechnischen Mitgliede des RP A und 
13 den OPD zugeteilten Postbauraten nebst den er
forderlichen technischen Hilfskraften. 

Die Anforderungen an die Postbaurate waren von 
vornherein hoch. In besonders groBen Baubezirken, 
die mehrere, raumlich weit ausgedehnte OPDBezirke 
umfaBten, und in denen daher schon friihzeitig ein 
Bediirfnis nach Entlastung der Postbaurate eintrat, 
half man sich zunachst dadurch, daB an Orten au13er
halb des Sitzes der Postbaurate Regierungsbaumeister ein
gestellt wurden, die als standige Vertreter der Post
baurate die bautechnischen Angelegenheiten fiir be
stimmte Bezirke selbstandig zu erledigen hatten, u. a.1877 
in Hamburg fUr die OPDBezirke Hamburg und Kiel 
und in Posen fiir die OPDBezirke Bromberg und Posen. 
Ferner wurden, auch urn die endgiiltige Anstellung der 
langere Zeit im Postbauwesen beschaftigten Regierungs
baumeister im Reichsdienste zu erleichtern, zu Anfang 
des Rechnungsjahrs 1883/84 planmaBige Stellen fUr 
Postbauinspektoren eingerichtet. Die Postbauinspek
toren wurden meist als ortliche Leiter von groBeren Post
bauten verwandt. 1m iibrigen blieb die Zahl der Post
baubezirke wahrend der ersten 8 Jahre unverandert. 
Die erste Vermehrung trat 1883 ein. 1m Laufe der Jahre 
hat sich die Zahl der Postbaubezirke mehr als ver
doppelt. Auch sind mehrfach Verschiebungen in den 
Baubezirken notwendig gewesen. Ende 1912 waren 
fUr 41 OPD 27 Postbaubezirke vorhanden. Augen
blicklich bestehen bei 25 der im ehemaligen Reichspost
gebiet noch verbliebenen 36 OPD technische Bau
referate, und zwar bei den gro13ten (Berlin, Dortmund, 
Diisseldorf und Hamburg) mehrere. 11 OPD dagegen, 
niimlich Aachen, Darmstadt, Gumbinnen, Kiel, Koslin, 
Konstanz, Liegnitz, Oldenburg (Old b.), Oppeln, Schwe-

rin (Mecklb.) und Trier, sind z. Zt. bautechnisch auf die 
Baurate des Nachbarbezirks angewiesen. Bei der 
Hauptverwaltung, dem RPM, werden die Hochbau
angelegenheiten jetzt in 3 Referaten bearbeitet. 

Ende 1877 war in de.': dienstlichen Stellung der Post
baurate eine wichtige Anderung eingetreten. Das Ver
haltnis der Postbaurate zu den OPD war bis dahin 
insofern anders als das der iibrigen Rate gewesen, 
als fUr die Postbaurate besondere Geschaftsverwal
tungen bestanden. Auf Anregung der OPD in Karls
ruhe (Baden) waren damals die Postbaurate beziiglich 
der bautechnischen Angelegenheiten unmittelbar in das 
Verhaltnis von Referenten eingesetzt und 1879 war die 
Einrichtung noch dahin erweitert worden, daB die 
Postbaurate in Bauangelegenheiten andrer Art, bei 
denen nicht bautechnische Fragen in Betracht kommen 
(Bauhaushaltssachen, Mietangelegenheiten usw.), das 
Korreferat iibernehmen mu13ten. Immerhin war die 
Stellung der Postbaurate aber noch eine andre als die 
der iibrigen Referenten der OPD geblieben, weil sie 
iiber ihre Arbeiten an die OPD als die bauherrliche 
Behorde fortlaufend berichten und zu fast allen ihren 
Ma13nahmen die schriftliche Genehmigung der OPD 
besonders beantragen muBten. Es war also fUr sie ein 
au13ergewohnliches Abhangigkeitsverhaltnis gegeniiber 
der OPD als der bauherrlichen BehOrde bestehen ge
blieben. Infolgedessen besa13en die Postbaurate selbst 
bei rein technischen Angelegenheiten in ihrem Ge
schaftsverkehr nicht die gleiche Beweglichkeit wie die 
iibrigen Referenten der OPD und waren vielfach sogar 
in eine gewisse Abhangigkeit von den die Bauverwal
tungsangelegenheiten bearbeitenden Referenten der 
OPD geraten. Erst 1922 ist diese von den technischen 
Baureferenten der RPV stets als sehr lastig empfundene 
Einengung ihrer Bewegungsfreiheit beseitigt worden. 
AIle bis dahin noch geltenden V orschriften, nach denen 
die Postbaurate in bestimmten Fallen der OPD als der 
bauherrlichen BehOrde zunachst schriftliche Vorschlage 
zu unterbreiten, an sie zu berichten oder ihr Nach
weisungen oder dgl. vorzulegen hatten, sind ausdriicklich 
aufgehoben und die Arbeitsweise der Postbaurate ist wie 
die der andern Referenten geregelt worden. Auch die 
Bewirtschaftung der Baumittel ist 1922 in gewissem 
Umfange den bautechnischen Referenten iibertragen 
und ihnen gleichzeitig die Ermachtigung gegeben 
worden, Zahlungsanweisungen unter Rechnungen usw. 
in demselben Umfange zu vollziehen wie die iibrigen 
Referenten. Dadurch sind die Baurate endgiiltig wie 
die iibrigen Referenten gleichberechtigte Mitglieder der 
OPD geworden. 

Als Hilfskriifte zur Bearbeitung der einfacheren 
Dienstgeschafte wurden urspriinglich im Baubureau des 
RPA und in den Bauabteilungen der OPD nur Archi
tekten und Bautechniker im Vertragsverhaltnis gegen 
Tagegeld verwendet. Diese verblieben aber im Postbau
dienst, in dem sie eine Lebensstellung mit festem Gehalt 
und Ruhegehaltsanspruch nicht erlangen konnten, ge
wohnlich nur so lange, bis sich ihnen anderweit bessere 
Aussichten boten. Urn der Verwaltung tiichtige Krafte 
zu sichern und diese dauernd an den Postbaudienst zu 
fesseIn, erwies es sich daher spater als notwendig, neben 
den Stellen fUr Postbaurate und Postbauinspcktoren be
sondere planmaBige Stellen fiir mittlere Beamte zu 
schaffen. Das geschah zum erstenmal im Haushalt fiir 
1891/92. Die in diesen Stellen beschiiftigten Beamten 
fiihrten zunachst die Amtsbezeichnung Postbau
sekretiire und waren im allgemeinen den Sekretiiren 
der Provinzialbehorden gleichgestellt. 1913 wurde eine 
besondere Laufbahn fiir mittlere bautechnische Beamte 
der RPV ins Leben gerufen. Von den Anwartern dieser 
Laufbahn wird gefordert, daB sie ein Bauhandwerk er
lernt und die Abgangspriifung an einer staatlichen 
oder staatlich unterstiitzten Baugewerkschule bestanden 
sowie eine vierjiihrige praktische Beschiiftigung bei 
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Rochbauten, davon mindestens 2 Jahre bei der RPV, 
abgeleistet haben, ehe sie zum Vorbereitungsdienst 
(mindestens 2 Jahre) zugelassen werden. Nach Been
digung der Vorbereitungszeit haben die Anwarter eine 
technische Sekretarpriifung abzulegen. Ihre weitere 
Laufbahn ist dann derjenigen der iibrigen mittleren 
Beamten der DRP sinngemaB angepaBt. Daneben 
werden auch jetzt noch zu auBergewohnlichen Rilfs
leistungen in den Baubureaus, namentlich aber als 
ortliche Bauleiter und Rilfskrafte bei den GroBen 
Bautcn (s. d.), Architekten und Bautechniker im Ver
tragsverhaltnis beschiiftigt. 

1m April 1900 entschloB sich die RPV, bei der Zentral
behorde ein besonderes Maschinentechnisches Biiro 
ins Leben zu rufen. Die Einriehtung dieses Biiros hat 
die Postbauverwaltung in den Stand gesetzt, auch in 
den Fragen des Maschinenbaus eine unabhangige und 
selbstandige Stellung einzunehmen. Das Biiro ist einem 
fiir das Maschinenbaufach besonders vorgebildeten hohe
ren Baubeamten unterstellt. Auch bei einzelnen groBeren 
OPD sind besondere maschinentechnische Referate ein
gerichtet worden. 

Die Ordn ung der Postbauverwaltung unterscheidet 
sich von der andrer Bauverwaltungen dadurch, daB 
ihr Aufbau in der Rauptsache nur zweistufig ist (bei 
andern gleichartigen Verwaltungen d rei stufig). Wah
rend ferner bei den iibrigen Bauverwaltungen meistens 
die f Bauausfiihrung in den Randen ortlicher fester 
BehOrden liegt, denen als reine Aufsichtsglieder die 
VerwaltungsbehOrden der Provinz und die Rauptbehorde 
iibergeordnet sind, liegen bei der RPV Bauausfiihrung 
und Verwaltungsaufsicht in der Provinz im wesentlichen 
bei einer Stelle, namlich der OPD. Nur fiir die Er
richtung GroBer Bauten (s. d.) werden sog. fliegende 
Bauleitungen als dritte ortliche Stufe voriibergehend 
eingerichtet. Geschichtlich erklart sich diese Gestaltung 
dadurch, daB bei der Schaffung der Postbauverwaltung 
(1875) die zur ErfiiIlung der technischen Aufgaben der 
Bauausfiihrung gebildeten Postbaubezirke urspriinglich 
als besondere Geschaftsverwaltungen eingerichtet wor
den waren, die jedesmal der OPD, bei der sie ihren Sitz 
hatten, unterstcHt wurden. Sic waren also anfangs keine 
eigenen Teile der OPD, und die als bauherrliche Be
hOrde tiber ihnen stehende OPD bildete gewissermaBen 
den Ersatz der sonst iiblichen Zwischenstufe in der 
Provinz. Durch das allmahliche Rineinwachsen der 
Baurate in die Stellung von Referenten der OPD, wie 
oben dargelegt, verlor indes die OPD ihre SteHung als 
bauherrliche Behorde gegeniiber ihren bauteehnischen 
Referenten nach und nach immer mehr und die tech
nische Bauausfiihrung wurde damit in die Rande von 
unmittelbaren Mitgliedern der OPD gelegt. Fur die Er
ledigung der Arbeiten ist diese zweistnfige Gestaltung 
der Postbauverwaltung vorteilhaft. Sie triigt sohr zur 
Vereinfachung der Verwaltungsgeschaft3 und zur Ein
schrankung des Schreibwerks b2i. Nur durch sie ist os 
moglieh geworden, daB die Postbauverwaltung bei un
gefahr gleiehem Umfange der Bauaufgaben mit einer 
Zahl von hoheren Baubeamten auskommt, die nur einen 
geringen Bruehteil der bei anderen Bauvenvaltungen be
schiiftigten hoheren Baubeamten ausmacht. 

Die an die Postbauverwaltung herantroten
den Anforderungen sind entsprcchend der Ent
wicklung des Post- und Telegraphenverkehrs von Jahr 
zu Jahr gewaehsen. Jahre schneller oder au13ergewohn
lieher Verkehrsentwicklung habcn stets cine lebhafte 
Steigerung der Baubediirfnisse mit sich gebraeht. Dies 
hat sich u. a. gezeigt bei der Vereinigung der Rcichs
Telegraphenverwaltung mit der RPV im Jahre 1876, 
bei der sehnellen Ausbrcitung des Fernspr8chnctzcs 
und boi Zunahme des Ortsbriefverkehrs infolge Auf
hebung der Privatposten um die Wende des Jahr
hunderts, bei der Neuaufnahme des Postscheckdienstes 

seit 1909 und neuerdings bei der Einfiihrung des Selbst
ansehluB-Betriebs im Fernsprechdienst. 

AuBergewohnlieh hiiufig im Vergleich mit den Ver
hiiltnissen bei andern VerwaltungsbehOrden werden bei 
der RPV umfangreiche Um- und Erweiterungs
bauten an den vorhandenen Dienstgebauden notig. 
Bei der oft sprunghaften Entwicklung des Verkehrs ist 
dies unvermeidlich. Der Postbauverwaltung entstehen 
oft gerade dureh diese Bauten ganz besonders sehwierige 
Aufgaben, da die Bauten, wenn irgend angangig, durch
gefiihrt werden miissen, ohne daB die DienststeHen aus 
den Gebauden aueh nur fiir eine voriibergehende Zeit 
verlegt werden. Es sind daher fast regelmaBig besondere 
Vorkehrungen erforderlieh, um die Abwieklung des 
Betriebs durch die Bauarbeiten nieht zu storen und die 
Sicherheit der Dienstraume nieht zu beeintrachtigen. 

Die auBere und innere Gestaltung der Postdienst
gebiiude (s. dazu auch Architektur) ist im tibrigen in 
erster Linie abhangig von den Erfordernissen des Be
triebs, der sich gerade in ihnen abwiekeln solI. Dureh 
das haufige Hinzutrcten neuer Betriebszweige und durch 
die waehsenden Erfordernisse der alten sind die Auf
gaben der Postbauverwaltung immer schwieriger ge
worden. Dafiir einige Beispiele. 

1. In der Mehrzahl der Postdienstgebiiude befinden 
sich auch Fernsprechvermittlungstellen. Zur Reran
fiihrung der zahlreichen Fernsprechleitungen miissen 
bcsondere Anlagen bereitgestellt werden. 

Der Einfiihrung der oberirdischen Leitungen dienten urspriinglich 
fast ausschlielllich auf den Dachverband gesetzte eiserne Geriiste 
(Abspanngeriiste). Bei der rasch zunehmenden Steigerung des Fern
sprechverkehrs erwiesen sieh deraItige Vorrichtungen aber schon in 
den achtziger J ahren des vorigen J ahrhunderts in groJlen Orten 
nicht mehr als ausreichend, urn den Bediirfnissen ohne Gefahrdung 
der Dacher zu geniigen. Es ergab sich daher die Notwendigkeit, 
die Dienstgebaude mit besonderen baulichen Anlagen zur Ein
fiihrung der Fernsprechleitungen auszustatten. AlB Grundform dazu 
wurde die architektonisch wie technisch gut verwendbare Gestalt 
der Kuppel gewahlt, deren Form in mannigfaltigster Weise fiir die 
Zwecke der Fernsprechanlagen nutzbar gemacht worden ist. Die 
ersten Gebaude, die mit kuppelaItigen Aufbauten versehen wurden, 
waren das Hauptpostgebiinde in Breslau sowie die Dienstgebaude 
in Berlin, Ecke Oranienburger- und ArtilleriestraJle, in Werdau und 
in Quedlinburg. In den letzten Jahren dcs vorigen JahrhundeIts ist 
dann die RPV dazu iibergegangen, den grollten Teil der Orts
}'ernsprechleitungcn unterirdisch zu verlegen, urn sie dem Einflull 
von Wind und Wetter zu entziehen. }'iir die Heranfiihrung der in 
Kabeln verlaufenden Leitungen an die Betriebsraume muJlten 
wiederum neue bauliche Einrichtungen ausgedacht werden, sog. 
Kabelauffiihrungschiichte, deren zweekmlillige Eingliederung in den 
Bauplan oft grolle Schwierigkeiten bereitet hat. Ferner wurden 
dadurch bei gr,iBcren V A besondere Raume erforderlich, urn die 
Leitungcn vor ihrer Heranfiihrung an die Betriebsapparate innerhalh 
des Gebaudes an bestimmten Apparaten (Hauptverteilcrn) auf
zuteilen, sog. U mschalte- oder Verteilerraume, sowie u. U. weiter 
noch Raulllc. urn die fiir den technischen Fernsprechdienst no,igcn 
Maschinen, Sammlcranlagen und Batterien aufzustellen. Wahrend 
diese lUiume die iiblichc GescllollhOhe haben, war damit fiir den 
eigcntlichen Fernsprechbctriebsraulu auf die Dauer nicht aus
zukommen, weil der in ihm sieh abspielende lebhafte Betrieh wegen 
des glcichzeitig bcschiiftigten zalllreichen Personals bald besonders 
holle, helle und luftige IUiume (Sale) erfordeIte. AuJlerdem war das 
Gewicht der fiir den Fernsprechdienst bestimmten Apparate haufig 
so groll. daB zur Abfangung der starken Lasten besondere bauliche 
Vorkehnmgen gctroffen werden mull ten. Es leuchtet ein, dall die 
zweckmiillige Unterbringung der teclmischen Fernsprecheinrichtungen 
sowohl auf die auBerc wie die innere Gestaltung jedes groEeren 
Postbaucs von stul'kem, hiiufig wechsclndem EinfluJl gewesen ist 
und dall sie unter den Aufgabell des Postbauwescns stets eine wich
tigc Rolle gespielt hat. 

2. Vor immer neue Aufgaben ist die Postbauver
waltung gcstellt worden dureh die im Laufe der Jahre 
viclfaeh hcrvorgetretcnc Notwendigkeit, aueh solche 
Dienstgebaude zu erriehten, in denen nicht, wie gewohn
lieh, aIle im Post- und Telegraphendienst vorkommen
den Betriebszweige vereinigt sind, sondern die mehr 
oder weniger nur einzelnen bestimmten Betriebszweigen 
dienen (Sonderge ba ude). Unter ihnen Eind namentlieh 
hervorzuheben: 

a) Die Dienstgebaude der Postverladestellen 
(s. d.) an den Anfangs- und Endpunkten lebhafter 
Eisenbahnstreckcn. (S. auch PostbahnhOfe.) 

Die:bauliche Einrichtung der Gebaude solcher Postverladestellen 
weicht von der sonst flir Postgebuudc iiblichen vollstandig abo Die 



76 Bauwesen 

bei ihrer Herstellung zu IOsenden Fragen der Hochbautechnik greifen 
vielfach in eisenbabn- und mascbinentechnische Aufgaben liber. 
Meistens sind bei den PostverladesteUen die Eisenbahngleise un
mittelbar bis an oder in die Packkammerraume herangeflihrt, teil
weise sind die Anlagen aucb mit Drehscheiben, elektrisch betriebenen 
Schiebeblihnen, Forderwerken zum selbsttatigen Fortbewegen der 
Paketkarren, elektrisch betriebenen Aufzugsanlagen und ahnlichen 
mechanischen oder mascbineUen Einrichtungen ausgestattet. Ins
gesamt waren scbon 1914 im damaliegen Reichspostgebiet 44 Post
verladestellen mit etwa 26 000 laufenden Metern Ladegleise vor
handen. 

b) Die in Berlin errichteten posteigenen Gebaude 
fiir groBe Stadtpostamter. 

Das erste derartige Gebaude wurde 1901 am Tempelhofer Ufer 
aufgeflihrt. AnschlieBend sind dann weitere Stadtpostgebilude fertig
gesteUt worden: am Konigsgraben, in der LindenstraBe, der Lothringer 
StraBe, der DorotheenstraBe, der LinkstraBe, zwischen der Fran
zOsischen und der JagerstraJ3e und an der Ecke der Magazin- und 
der AlexanderstraJ3e. Die Berliner Stadtpostamter befassen sich in 
der Hauptsacbe nur mit Annahme- und Ausgabe-, Abfertigungs-, 
Entkartungs-, BriefzusteU- und Rohrpostdienst, wahrend sie flir den 
Telegrapben- und Fernsprechdienst sowie flir den Paket-, Land- und 
Geldzustelldienst meist nicht in Frage kommen. Infolgedessen 
weicht auch ihr Bedarf an Raumen mehr oder weniger von dem im 
aUgemeinen iiblichen abo Die hohen Preise fiir Grund und Boden 
in Berlin zwangen ferner dazu, die erforderlichen Raume auf einer 
moglichst geringen Grundflache bereitzusteUen. Dies hat sich in 
einzelnen Gebauden nur dadurch erreichen lassen, daJ3 auch solche 
Dienststellen, die sonst gewohnlich im ErdgeschoJ3 untergebracht 
werden, selbst Schalteranlagen flir den Brief- und Geldverkehr, in
das zweite GeschoJ3 verlegt wurden. In solchen FaUen war natur
gemaB besondere Sorgfalt bei HersteUung der baulichen Anlagen 
notig, urn die bequeme Zuganglichkeit aUer flir die Postbenutzer 
bestimmten Raume zu ermoglichen und den Zusammenhang der in 
lebhaftem Geschaftsverkehr miteinander stehenden DienststeUen 
nicht zu zerreiJ3en. Von der Errichtung besonderer Dienstgebiiude 
flir die Stadtpostamter in Berlin und von der Verlegung von Scbalter
steUen in die Obergeschosse ist die RPV inzwischen aus Betriebs
riicksichten wieder abgekommen. 

c) Die Dienstgebaude der Postscheckamter. 
Wahrend es anfangs moglich war, fiir die PSChA geeignete Raume 

anzumieten oder Riiume in vorhandenen Dienstgebauden verfiigba r 
zu machen oder aber dem Bedlirfnis durch Angliederung von Er
weiterungsbauten an vorhandene Dienstgebaude - wie z. B. in K61n, 
Danzig, Hannover, Karlsruhe (Baden) und Leipzig - zu genligen, 
machten es die besonderen Erfordernisse dicses Dienstzweiges bald 
notig, eigene PSchA-Dienstgebilude aufzuflihren. Das erste derartige 
Dienstgebilude war das auf einem frUberen MarkthaUengrundstiick in 
der DorotheenstraJ3e ZU Berlin in den Jahren 1913-1916 errichtete 
Gebilude flir das PSchA Berlin. Spater sind dann besondere PSchA
Gebaude in Erfurt und in Frankfurt (Main) aufgeflihrt worden. In 
Bremen, Hannover und Konigsberg (Pr.) befindeu sich derartige 
Gebaude zur Zeit im Bau. 

d) Die besonderen Fernsprechgebaude. 
Die ersten Gebilude dieser Art waren die gegen Ende des vorigen 

Jahrhunderts ausgeflihrten Fernsprechgebaude in Koln und Berlin 
(PrinzessinnenstraJ3e). Weitere besondere Fernsprechgebaude wurden 
dann u. a. fertiggesteUt in Berlin (Kornerstrai3e), Berlin (Palisaden
straJ3e), Bremen und Hamburg. Die vorher geschilderten Auforde
rungen, die durch die Eigenart der Fernsprecheinrichtungen an die 
Postbauverwaltung herantreten, machten sich natlirlich bei Ge
baud en, die ausschlieJ3lich flir Fernsprechzwecke bestimmt sind, in 
erhohtem MaJ3e geltend. Dies zeigte sich ganz besonders bei dem 
Bau des Fernsprechgebaudes in Hamburg, des groJ3ten derartigen 
Bauwerkes auf dem Festlande. Die Ausflihrung dieses Baues, der 
sich iiber mehrere Jahre erstreckte, stellte die Bauleitung durch die 
inzwischen eingetretenen Vervollkommnungen der Fernsprechtechnik 
fortgesetzt vor neue schwierige Aufgaben. Von aullergewohnlich 
hervorragender Bedeutung ist die 1924 erfolgte Inangriffnahme eines 
Dienstgebaudes in Berlin (Winterfeldstralle) fiir ein neues Fernamt 
(Fernsprechamt zur ausschlielllichen Vermittlung von Gesprachen 
nach und von aullerhalb), das mit seinen iibereinander angeordneten 
grollen Salcn ungefiihr die Hobe eines sonst zehngeschossigen Ge
baudes erreichen wird und auch andere zahlreiche Sonderheiten 
aufweist, mit denen die Postbauverwaltung ganz neue Bahnen 
beschritten hat. 

e) Die besonderen Telegraphengebaude, wie 
Bolche u. a. in Berlin, Bremen, Koln, Dresden und 
Hamburg errichtet worden sind. 

f) Die Dienstgebaude fiir andere Sonder
zwecke, wie Z. B. die Dienstgebiiude der Telegraphen
bauamter, der Telegraphenzeugamter, der Verstarker
amter und der SelbstanschluBamter, die Kraftwagen
hallen (s. d.) und Kraftwagenwerkstatten (s. d.). 

g) Die besonderen Dienstgebaude fiir OPD. 
h) Die an Orten mit Wohnungsmange1, namentlich 

in Landorten und auf allein ge1egenen Bahnhofen er
richteten W ohnge ba ude fiir geringer besoldete 
Beamte (s. Wohnungsfiirsorge und Architektur). 

3. Nicht zu unterschiitzen ist auch die auBergewohnlich 
hohe Inanspruchnahme der Postbauverwaltung durch 
Arbeiten, die sich aus der immer wiederkehrenden 
~otwendigkeit zur Vornahme kleinerer baulicher 
Anderungen und aus der laufenden Unterhaltung 
der Gebaude ergeben haben. 

Die allgemeine Zunahme des Verkehrs, die durch AngUederung 
neuer oder weitere Ausgestaltung vorhandener Betriebszwe\ge be
dingte Vermehrung der Arbeitskriifte, die steigende Ingebrauch
nahme mecbanischer und mascbineller H!lfsmittel, die N otwendigkeit 
zur Verbesserung der gesundheitlicben Verhaltnisse usw. haben auch 
da, wo nicht N eubauten oder grundlegende U m- und Erweiterungs
bauten notwendig waren, fortgesetzt klein ere Anderungen der be
stehenden baulichen Einrichtungen hervorgernfen, wie z. B. Er
weiternngen der Schalter- oder Schliellfachanlagen (s. d.), Einbau 
von Markenverkaufsstanden (s. Verkaufsstande fiir den Einzelver
trieb von Wertzeichen) und Fernsprechzellen, Schaffung weiterer 
Arbeitspliitze fiir die Zusteller, Anlegung von Aufziigen (s. d.) und 
Hausrohrposten (s. Rohrpost), HersteUung von Fahrradschuppen 
von Lagerraumen fiir Werkstoffe und von Schutzdachern iiber de'; 
Ladeblihnen, Verbesserung der Vorkehrungen gegen Einbruch und 
Feuersgefahr, Bereitstellung neuer Abortanlagen aus Anlall der 
Einstellung weib!ichen Personals, Anderungen der Beleuchtungs
anlagen (s. Beleuchtung) usw. Aber auch die laufende banliche 
Unterhaltung hat bei den Betriebsgebauden der RPV im Vergleich 
zu derjenigen bei Dienstgebauden anderer Reichsverwaltungen stets 
ungewohn!ich hohe Auforderungen gestellt. Infolge der grollen Zahl 
der taglich ein- und ausgehenden Personen, durch das fortgesetzte 
Hinein- und Herausschaffen der Briefbeutel, Pakete, Telegraphen
baustoffe und sonstiger schweren Gegenstande, durch die ununter
brochene Inanspruchnahme der meisten Betriebsraume bei Tag und 
N acht, durch die Schnelligkeit und Hast, mit der aUe Betriebs
dienstgeschafte abgewickelt werden miissen, ferner durch die starke 
Belastung der Dacher mit Fernsprechgestangen, durch das schwere 
Gewicht der Fernsprechapparate und Mobel usw. unterliegen samt
!iche BauteHe der Postdienstgebaude einer weit iiber das sonst iibliche 
Mall hinausgehenden Abnutzung. Eine bedeutende Rolle spielt dabei 
auch das V orhandensein zahlreicher maschineller Anlagen die sich 
schneller verbrauchen als die sonstigen BauteHe und daher'hinsicht
lich ihrer Unterhaltung einer erhohten sorgfaJtigen tlberwachung 
bediirfen. Wegen der Heranziehung der VA zur Beaufsichtigung 
solcher laufenden Unterhaltungsarbeiten geringeren Umfangs zu 
denen es keiner besonderen bautechnischen Kenntnisse beda:f, s. 
Kleine Baubediirfnisse. 

Uber den Umfang der von der Postbauverwal
tung seit ihrem Bestehen bis 1910 geleisteten 
groBeren Bauausfiihrungen gibt folgende Zu
sammenstellung AufschluB. Es sind in Angriff ge
nommen worden: 

GroBere Er-I zusammen 
Neubauten weiterungs- grollere 

bauten Bauten 

1873 bis 1875 15 I 12 27 
1876 

" 
1878 19 31 50 

1879 " 
1881 28 20 48 

1882 
" 

1884 25 II 36 
1885 

" 
1887 37 II 48 

1888 " 
1890 41 29 70 

1891 
" 

1895 61 31 92 
1896 " 

1900 38 41 79 
1901 

" 
1905 57 86 143 

1906 " 
1910 68 124 192 

Zusammen 389 396 785 

Wahrend hiernach in der Zeit bis 1895 die Zahl der 
Neubauten fast durchweg, und zwar z. T. recht be
deutend, die Zahl der Erweiterungsbauten iibertroffen 
hatte, sind seit 1896 in steigender Zunahme die Er
weiterungsbauten mehr in den Vordergrund getreten. 
Ihre Zahl hat im letzten bei der Zusammenstellung 
beriicksichtigten fiinfjahrigen Zeitabschnitt nahezu das 
Doppelte der Zahl an Neubauten erreicht. Dies beweist, 
daB die RPV immer danach gestrebt hat, unnotige 
Bauten zu vermeiden. Sie hat einmal vorhandene Ge
baude, auch wenn sie unzulanglich geworden waren, 
moglichst nicht aufgegeben, sondern beibehalten und 
hat dem Raumbediirfnis durch Angliederung neuer 
Bauteile abzuhelfen versucht. Fiir die Jahre von 1910 
ab sind entsprechende Zahlen 1eider nicht mehr ver
offentlicht worden. An dem Grundsatz, dem Raum· 
bedarf soweit wie irgend angangig durch Um- und Er-
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weiterungsbauten und nicht durch Neubauten Rechnung 
zu tragen, ist aber auch weiterhin festgehalten worden. 

Schriftwesen. Amtsblatt 1872 S.100, 1913 S. 137ff.; Archiv 
1881 S. 467ff., 1889 S. 321ff., 1911 S. 561ff, 1912 S. 598ff., S. 617ff., 
S. 653ff., 1916 S. 69ff., S.124ff., 1919 S. 161ff. HeB. 

Bayerisehe Post. 
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I. Einleitung. II. Die bayerische Staats post 

von 1808-1920: A. Verwaltungsordnung. B. Personal. 
C. Verwaltung und Betrieb. 1. Vorrechte und Pflichten. 
2. Postbetrieb. D. Beziehungen zu anderen Postverwal. 
tungen. III. SchluBbemerkungen. IV. Schrift
wesen. 

I. Einleitung. Nachdem Kaiser Rudolf n. im ;ranre 1595 Leon
hard von Taxis zum General-Oberpostmeister des Reichs ernannt und 
Kaiser Mathias dem reichsfreiherrlichen Hause Taxis im Jahre 1611i 
das Reichspostgeneralat zu erblichem Reichslehen iibertragen hatte, 
!lelang es den Taxis unter dem Schutze der Habsburger, die Reichs
P Anst gegen Versuche der Stadte und Landesfiirsten, eigne P Anst zu 
errichten, als allein berechtigte durchzusetzen. Auch Ba yern hatte 
mehrfach die Schaffung von Landesposten unternommen, doch 
dandelte es sich stets urn voriibergehende Erscheinungen. Ebenso 
hatte die Reichspost vorerst in Bayern keine bleibende Statt, Bon
hern durfte sich nur unbehindert durch bayerisches Gebiet bewegen. 
Erst im Jahre 1664 wurde ihr mit Zustimmung des Kurfiirsten 
Ferdinand Maria die Niederlassung im Kurfiirstentum und die 
Errichtung eines ReichsP A in Miinchen gestattet; zugleich wurden 
die bayerischen Botenposten aufgehoben. Versuche spaterer Kur
fiirsten, die Posten in ihren Besitz zu bringen, scheiterten an dem 
Widerstande des Reichs und der Kaiser. Je machtloser diese jedoch 
wurden, urn so mehr wucbsen die Bestrebungen der Kurfiirsten nach 
der erwahnten Richtung. 1m J abre 1784 unterzeichnete KUrfiirst 
Karl Theodor einen Vertrag mit dem Hause Taxis, worin er zwar 
die Taxisschen Reichsposten in Bayern als allein berechtigt an· 
erkannte, sich zugleich aber das Mitbestimmungsrecht bei Fest· 
setzung der Postgebiihren und Poststrecken vorbehielt und aus· 
bedang, daB in Bayern nur Landeskinder im Postdienst verwandt 
werden diirften. 

Ais in den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts die Macht der 
deutschen Kaiser durch Napoleon endgii tig gebrochen war und 
Kaiser Franz II. die Krone des Deutschen Reicbs niedergelegt 
hatte, war den Taxiscben Reichsposten die alte Stiitze, die ibnen 
das Haus Habsburg gewahrt batte, entzogen. 1m Art. 13 des Reichs· 
deputationshauptschlusses yom 25. 2. 1803 wurde dem Hanse Taxis 
zwar der Bestand der Reichspost im damaligen U mfange gewahr· 
leistet und dem besonderen Schutze des Kaisers und des kurfiirst· 
lichen Kollegiums iibergeben, allein es handelt sich dabei urn papierne 
Versicherungen, mit deren Vollzug es schlecht aussah, zumal bei 
den Landesherren, die in ihrem Streben nach Unabhangigkeit und 
Selbstandigkeit durch die Machtlosigkeit des Kaisers, z. T. auch 
durch die Unterstiitzung Napoleons bestarkt wurden und als wesent
lich fiir den Begriff der staatlichen Souverlinitilt den Besitz eigner 
Landesposten betrachteten. Bayern nahm zunachst die Reichs
PAnst in den ihm durch den ReichsdeputationshauptschluB zu· 
gefallenen frankischen und schwabischen Gebietsteilen in eignen 
Besitz. Auch in den altbayerischen Landesteilen ging es iiber den 
Vertrag yom Jahre 1784 kurzerhaud hinweg. Die Postbeamten 
wurden gemitB einer, mit Zustimmung Napoleons erlassenen kur· 
fiirstlichen EntschlieBung yom 20. 12. 1805 auf den Kurfiirsten ver· 
pflichtet, die Hoheitszeichen des Reichs an den Posthitusern und 
Postwagen durch das kurfiirstliche Wappen, die schwarzgelben Uni· 
formen der Postbediensteten durch hellblaue mit schwarzen Auf· 
schHigen ersetzt. Das gesamte Postwesen wurde dem Geheimen 
Ministerialdepartement der Auswartigen Angelegenheiten unter· 
stellt. Diese durch einen Vertrag yom 14. 2. 1806 gebilligten MaB· 
nahmen waren zunachst rein staatsrechtlicher Art, d. h. Bayern 
zog das Postregal als ein landesberrliches Hoheitsrecht in seinen 
Besitz, iiberlieB dagegen seine Verwaltung in Gestalt eines Thron· 
lehens vorerst dem Fiirsten Thurn und Taxis, dem die erbliche Wiirde 
eines Koniglich bayerischen Erbland -Postmeisters verlieben wurde. 
Er hatte dafiir eine jahrliche Pacht von 15 000 f1. (Gniden) zu zablen 
und muBte sich die Aufsicht koniglicher Kommissare, die flir jedes 
OberPA bestellt wurden, gefallen lassen. Unzutraglichkeiten, die 
diese vertragliche Regelung mit sich brachte, noch mehr aber das 
machtpolitische Bestreben Bayerns, den Besitz und die Ausiibung 
der Posthoheit in seiner Hand zu vereinigen, fiibrte bereits im Jahre 
1808 zur Aufhebung des ttbereinkommens vom Jahre 1806. Am 
28. 2. 1808 verzichtete der Fiirst von Thurn und Taxis auf die 
Ausiibung des Postregals und am 1. 3. desselben Jahres wurde das 
Postwesen von Bayern in eigne Verwaltung genommen. Der Fiirst 
wurde durch Verleihung der erblichen Wiirde eines Erb-Reichs
Oberpostmeisters (spater Kronoberstpostmeisters), durch Gewah
rung von Barentschadigungen sowie durch Einraumung bestimmter 
Gebiihrenfreiheiten fiir das fiirstliche Haus abgefunden. 

II. Die bayerische Staats post von 1808-1920. 
A. Verwaltungsordnung. Bis zum 1. 7. 1808 

fUhrte die Thurn und Taxissche Generalpostdirektion in 
Regensburg die Geschiifte in bestimmtem Umfange ver· 
einbarungsgemlW weiter. Die OberP A. waren jedoch 
bereits dem Ministerialdepartement der auswartigen An. 

gelegenheiten in Mlinchen unterstellt, das die Verwaltung 
der Staatspost in den durch den Frieden von PreBburg 
an Bayern gefallenen Landern Tirol und Vorarlberg 
ausubte. Am 1. 7. 1808 trat eine mit kollegialischer Ver· 
fassung ausgestattete Generaldirektion der konig. 
lichen Posten ins Leben, der die oberste Leitung der 
Posten im gesamten Staatsgebiet ubertragen war. Nur 
bestimmte,?,Angelegenheiten waren der koniglichen oder 
der Ministerialinstanz vorbehalten. Dem Ge neral. 
dire ktor war die notige Anzahl von Postraten, Asses
soren, Sekretaren, Kassierern, Buchhaltern und Personal 
des fOrmlichen Dienstes beigegeben. Mit der General· 
direktion wareinePosthauptkasseverbunden. N~.ben 
der Generaldirektion bestanden zunachst 4 OberPA in 
Augsburg, Innsbruck, Mlinchen und Nurnberg als nacho 
geordnete Stellen. Als ProvinzialbehOrden oblag ihnen 
ne ben dem V ollzug der Verfugungen der Generalpost· 
direktion die Leitung des Dienstbetriebes innerhalb 
ihrer Bezirke. Den Vorstanden, die die Amtsbezeich· 
nung Oberpostmeister fuhrten, waren die erforder· 
lichen Hilfsbeamten, darunter Justiziare fur die Behand· 
lung der Rechtsangelegenheiten, beigegeben. Jedem 
OberPA war eine Oberpostkasse zugeteilt. Der ort· 
liche Betrie b war den P Anst anvertraut, die je nach ihrer 
GroBeo,und Bedeutung PA., Postverwaltungen oder 
Postexpeditionen hieBen; daneben bestanden Post· 
hal tereie.!1 und !,Briefsam ml unge n. Am 1. 7. 1808 
waren 7 P A, 22 Postverwaltungen, 175 Postexpeditionen, 
16 Posthaltereien und 9 Briefsammlungen vorhanden. 
Das organische Edikt yom 17. 9. 1808 regelte die Ge· 
staltung, den Gesc4aftskreis und den Geschaftsgang der 
Generaldirektion. Nachdem im Jahre 1810 Sudtirol 
dem Konigreich Italien angegliedert worden war, wurde 
das OberPA Innsbruck aufgehoben und an seiner Stelle 
ein PA errichtet; die ubrigen tiroler PAnst wurden dem 
Bezirke des OberP A Augsburg zugeteilt. Ferner wurden 
fur die durch den PreBburger, Tilsiter und Wiener Frieden 
erworbenen ,gebiete in Bayreuth, Regensburg und Salz· 
burg OberPA errichtet. Die beiden letzten wurden 1814 
wieder aufgehoben, dagegen fUr das neu erworbene 
Furstentum Aschaffenburg und GroBherzogtum Wurz· 
burg, deren taxissche PAnst Bayern ebenfalls abloste, 
in Wurzburg ein OberP A gebildet. Endlich wurde im 
Jahre 1816 das OberPb- Speyer errichtet. Die damals 
vorhandenen 6 OberP A hatten zusammen 284 P Anst. 

Durch Verordnung yom 31. 7.1817 wurde die Ver· 
waltungsordnung der Zentralstelle, die in Ge ne r al· 
administration der kgl. Posten umbenannt wurde, 
neu geregelt. Vom 1. 1. 1826 an wurde die Zentralstelle 
dem Staatsministerium der Finanzen als selbstandige 
Abteilung untergeordnet, die Zentralpostkasse aufgeho. 
ben und ihre Geschafte der Zentralstaatskasse uber· 
tragen. Auf Grund einer Formationsverordnung vom 
31. 12. 1826 wurde am 1. 1. 1827 einem dem Finanz· 
ministerium zugeteilten Oberinspektor die Oberauf. 
sicht uber samtliche P Anst anvertraut, der auBerdem 
an den kollegialischen Beratungen der Generaladmini· 
stration mit beratender Stimme teilzunehmen hatte. 
Ferner wurden durch jene Verordnung die OberPA. in 
Regensburg und Speyer in PA. umgewandelt; das PA 
Speyer erhielt die Befugnisse eines OberPA; die PAnst 
des OberPA Regensburg wurden den Bezirken der 
OberP A. Mlinchen und Nurnberg zugeteilt. Am 1. 4. 
1831 wurde das OberPA Wurzburg aufgelOst, seine PAnst 
wurden dem OberPA Nurnberg zugewiesen. 1m Jahre 
1832 wurde das Postwesen wieder yom Staatsministerium 
q..er Finanzen losgelost und dem Staatsministerium des 
AuBern angegliedert. 1~34 wurden in Regensburg und 
Wurzburg neue Obe.~PA errichtet. Die demnach vor· 
handenen 5 OberPA zahlten insgesamt 290 PAnst. 
Von einschneidender Bedeutung fUr das Postwesen war 
die Entstehung und Entwicklung der Eisenbahnen, von 
denen die erste in Deutschland zwischen Nurnberg und 
Furth am 7. 12. 1835 dem Betrieb iibergeben wurde. 
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1m Jahre Ul45 wurde eine dem Staatsministerium des 
AuBern unmittelbar nachgeordnete Generalverwaltung 
der Koniglichen Eisenbahnen eingerichtet, deren Auf
gabenkreis dem der Generalpostadministration ent
sprach. Beiden Verwaltungen war wechselseitige dienst
forderliche Unterstutzung zur Pflicht gemacht. Eine 
Verordnung vom 27. 5. 1847 vereinigte beide unter einer 
Ge neralverwaltung der Koniglichen Poste n und 
Eisenbahnen, die zunachst dem Staatsministerium 
der Finanzen, im folgenden Jahre aber schon dem neu
gebildeten Staatsministerium des Handels und der 
offentlichen Arbeiten unterstellt wurde. 1851 erhielt die 
Verwaltung einen neuen Zuwachs in Gestalt des Tele
graphenwesens, zugleich wurde die Generalverwaltung 
in eine Generaldirektion der Koniglichen Ver
kehrsanstalten umgewandelt, der fur die Behandlung 
der Rechtsangelegenheiten ein Fiskalat der General
direktion der Koniglichen Verkehrsanstalten 
beigesellt wurde. Von besonderer Wichtigkeit war die 
Konigliche Verordnung vom 6.8. 1858. Sie gestaltete 
die Generaldirektion, die bisher eine Abteilung des Mini
steriums gebildet hatte, zu einer dem Staatsministerium 
des Handels und der offentlichen Arbeiten unmittelbar 
nachgeordneten Zentralstelle aus. Jeder der 8 Regie
rungsbezirke erhielt eine Bezirksbehorde, und zwar Ober
bayern, Schwaben, Mittelfranken und Oberfranken je 
ein Oberpost- und Bahnamt in Mlinchen, Augsburg, 
Nurnberg und Bamberg, die Pfalz, Niederbayern, Ober
pfalz und Unterfranken, wo die Bahnen nicht Staats
eigentum waren, je ein OberPA. AuBerdem bestand in 
Mlinchen ein der Generaldirektion. unmittelbar unter
stelltes Telegraphenamt mit den Befugnissen eines Ober
amts. Auch bei den V Anst wurde in weitem Umfange 
der Post- und Eisenbahndienst miteinander verbunden. 
Dies und die Herabsetzung der bis dahin sehr hohen 
Postgebtihren [Grlindung des deutsch-osterreichischen 
Postvereins (s. d.)] fuhrten zu einem bedeutenden Auf
schwunge des Postwesens und zu einer betrachtlichen 
Mehrung der PAnst. Zu Beginn des Jahres 1854 gab 
es deren 813, namlich 8 Hauptexpeditionen flir Brief-, 
F~.hrpost- und Zeitungsdienst a~. Dienstorte der Ober
PA,8 Post- und Bahnamter, 2 PA, 15 Post- und Bahn
verwaltungen, 3 Postverwaltungen, 72 Post- und Bahn
expeditionen, 518 Postexpeditionen und 189 Brief
ablagen. 1m Jahre 1862 wurde bei einer Anzahl von 
PAust der Telegraphendienst mit dem Postdienst ver
einigt. Am 1. 3. 1868 wurde das OberPA Landshut auf
gelost und sein Bezirk dem OberP A Regensburg zugeteilt. 
Das Anwachsen des Verkehrs, der dadurch erweiterte 
Wirkungskreis und die erhOhte Bedeutung der General
direktion veranlaBten eine Neuregelung durch die Konig
lie he Verordnung vom 16.9. 1868. Die Generaldirek
tion wurde in 4 Abteilungen gegliedert, von denen 
je einer die Verwaltung des Post- und Telegraphen
wesens oblag. Fur wi c h t i g e Po stang e Ie g e n
heiten blieb die kollegiale Verfassung be i
be h a I ten; Telegraphenangelegenheiten wurden da
gegen bliromaBig erledigt. Das Fiskalat wurde ge
meinsam fUr alle Abteilungen beibehalten, das Amt 
des Etats - Kurators zur Uberwachung dergesamten 
Haushaltsgebarung neu eingerichtet, das bis dahin der 
Generaldirektion unmittelbar unterstellte Telegraphen
amt beseitigt. Die Oberpost- und Oberbahnamter blieben 
bestehen, wurden aber zum Teil neu abgegrenzt; das 
OberPA Wurzburg wurde in ein Oberpost- und Obe~: 
bahnamt umgewandelt. Den Vorstanden der OberPA 
wurden als Hilfsglieder je ein Postinspektor, ein Bezirks
kassierer und die notigen Buroarbeiter und Bedien
steten zugeteilt. 1m auBern Dienste anderte sich im 
allgemeinen nichts, nur wurden an den Sitzen der Ober
amter mit gemeinschaftlichem Dienst besondere Bahn
amter geschaffen. Nachdem am 1. 1. 1872 das Staats
ministerium des Handels und der offentlichen Arbeiten 
aufgelost und das gesamte Verkehrswesen wieder dem 

~.taatsministerium des Koniglichen Hauses und des 
AuBern unterstellt worden war, brachte eine Verordnung 
vom 28. 6. 1872 eine Neuregelung, die sich aber im' all
gemeinen in den durch die Verordnung vom Jahre 1868 
geschaffenen Bahnen bewegte. Die VergroBerung des 
staatlichen Eisenbahnnetzes und die Vermehrung und 
Ausdehnung der P Anst besonders auf dem flachen Lande 
hatte die Arbeitslast der gemeinsamen Oberamter so 
sehr erhOht, daB eine Verordnung vom 3. II. 1875 mit 
Geltung v!?m I. 1. 1876 an die gemeinschaftlichen Amter 
in OberP A und Oberbahnamter trennte. Die gemein
samen auBern V Anst waren sowohl den Oberpost- als 
auch den Oberbahnamtern unterstellt. Die Telegraphen
stationen blieben der Generaldirektion unmittelbar nach
geordnet. Der Wirtschaftlichkeit halber wurde durch 
Verordnung vom 5.7. 1880 vom I. 10. 1880 an die 
Generaldirektionsabteilung flir Telegraphie aufgehoben 
und ihre Geschafte der Postabteilung zugewiesen. Aueh 
im auBern Dienst wurden Post und Telegraphie mitein
ander .:verbunden und die Telegraphenstationen den 
OberP A untergeordnet. 1882 wurde das erste bayerische 
Bahnpostamt in Munchen eingerichtet (Nurnberg 
folgte 1890, Wurzburg und Augsburg 1898). Da es auf 
die Dauer nicht moglich war, das gesamte Verkehrs
wesen von einer Stelle aus verantwortlich zu beaufsich
tigen und zu leiten, wurde durch Verordnung vom 
I. 8. 1886 die Trennung der Verkehrszweige verfugt. Es 
entstand neben der Generaldirektion der Staatseisen
bahnen eine unter der alten Oberleitung stehende Dire k
tion der Koniglich BayerischenPosten und 
Telegraphen mit den bis dahin der gemeinsamen 
Generaldirektion flir das Gebiet des Post- und Tele
graphenwesens eingeraumten Befugnissen. Gemein
schaftlich mit der Generaldirektion der Staatseisenbahnen 
blieb das Fiskalat. 1m auBern Dienst gab es keine Ande
rungen von Bedeutung; doch begann die Trennung des 
Postdienstes vom Eisenbahndienste Fortschritte zu 
machen. Die Zahl der auBern V Anst wuchs zusehends, 
namentlich das flache Land wurde reichlichst - viel
fach auf Kosten der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
damit bedacht. Am Ende des Jahres 1896 zahlte man 
2225 V Anst. Neben diesen wurden vom Jahre 1897 an, 
zahlreiche Posthilfstellen eingerichtet, die nur mit 
der Annahme und Abgabe bestimmter ~endungsgat
tungen befaBt waren. Eine neue wichtige Anderung der 
Verwaltungsordnung erfolgte am 1. 11. 1898. Bei der 
Zentralstelle anderte sich nur die Bezeichnung, die nun
mehr Generaldirektion der Koniglich Bayeri. 
schen Posten und Telegra1?hen lautete. Dagegen 
wurden die auBern V Anst in PAL, II. und III. Klasse 
(je nach ihrem Geschiiftsumfang), in Postagenturen 
und Posthilfstellen eingeteilt. Die PA waren mit 
Personal besetzt, das in unmittelbarem Dienste del' Post
verwaltung stand und Beamtenrechte besaB; die PAg 
waren vielfach Eisenbahndienststellen, im ubrigen wie 
die Posthilfstellen Privatpersonen .. ubertragen ... Am 
I. II. 1898 waren vorhanden 38 PAl., 126 PAIl., 
356 pA III., 1806 PAg (darunter 415 bei Bahndienst
stellen) und 12 sog. Saisonpostanstalten, die nul' 
wahrend del' Sommermonate im Betrieb standen. 1m 
Jahre 1898 wurde die Verwaltungsordnung del' General
direktion neu geregelt. Es wurden 3 Abteilungen ge
bildet, je I fUr Postbetrieb (Abt. I), fUr Telegraphen
wesen und fur Postbauangelegenheiten (Abt. II) und fur 
allgemeine Finanz- und Personalverwaltung (Abt. III). 
Dem Generaldirektor blieben die oberste Leitung und 
die Erledigung del' wichtigsten Angelegenheiten vor
behalten; im ubrigen waren die Abteilungen fur ihren 
Aufgabenkreis selbstandig. Dementsprechend wurden 
bei den OberP A, an deren Zustandigkeiten sich vorerst 
nichts anderte, Referate eingerichtet. Auf die Dauer 
erwies es sich als unhaltbar, dic oberste Leitung des 
gesamten, standig an Umfang und Bedeutung zuneh
menden Verkehrswesens dem Staatsministerium des 
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Koniglichen Hauses und des AuBeren, dessen Haupt
aufgaben auf ganz andern Gebieten lagen, zu belassen. 
Eine Verordnung vom 14. 12. 1903 rief daher zum 1. 1. 
1904 das Staatsministerium fiir Verkehrsange
legenheiten ins Leben, in dessen Wirkungskreis das 
gesamte Verkehrswesen einbezogen wurde. Die beiden 
Generaldirektionen blieben zuniichst als dem Verkehrs
ministerium unmittelbar nachgeordnete Zentralstellen 
bestehen. Am 1. 5. 1905 wurde jedoch das gemeinsame 
Fiskalat aufgelost und seine Geschiiftsaufgaben den 
Generaldirektionen iibertragen. Am 1. 10. 1905 wurde 
fur Niederbayern ein OberP A in Landshut errichtet, dem 
V Anst aus den Bezirken Miinchen und Regensburg zu
geteilt wurden. 1m selbenJahre wurde ferner die grund
siitzliche Umgestaltung del' Verwaltungsordnung del' 
V Anst vorbereitet und auf Grund einer Verordnung vom 
16. 12. 1906 trat die Neuordnung am 1. 4. 1907 in Kraft. 
Das Staatsministerium £iir Verkehrsangelegenheiten er
hielt 3 Abteilungen, eine £iir Eisenbahnen, eine £iir Posten 
und Telegraphen und eine gemeinschaftliche fiir Bau
angelegenheiten. Der Postabteilung wurden 1 Ministerial
direktor, Referenten, Hilfsarbeiter und Bureaus zu
gewiesen. Die Generaldirektionen wurden aufgelOst. 
Die Geschiifte der Generaldirektion der Posten und 
Telegraphen gingen z. T. an das Verkehrs~inisterium, 
z. T. an die Bezirksstellen, z. T. an zentrale Amter iiber. 
Die OberP A wurden in OPD umgewandelt und erhielten 
erweiterte Befugnisse, namentlich die gesetzliche Ver
tretung des Postfiskus £iir ihre Bezirke. Dem Leiter 
(Oberpostdirektor) waren Referenten und sonstiges Hilfs
personal beigegeben. Geschiiftsausgaben, die zweck
miiBig von einer zentralen Stelle zu bearbeiten, jedoch 
nicht wichtig genug waren~. das Ministerium damit zu 
belasten, wurden zentralen Amtern iibertragen, die nach 
der Verwaltungsordnung den OPD gleichgeordnet waren. 
Deren wurden 6 (davon 5 in MUnchen) errichtet: das 
Personalamt zur Behandlung bestimmter Personal
angelegenheiten; das Revisionsamt zur Rechnungs
priifung; die Verkehrskontrolle fur die Einnahmen
priifung; ein Verlagsamt £iir Wertzeichen; das Tele
graphenkonstruktionsamt fur telegraphentech
nische Angelegenheiten; die Postanweisungskon
trolle (in Bamberg) zur Priifung des Postanweisungs
verkehrs. Die Geschiifte der Arbeiterversicherung wurden 
fiir den Bereich del' Postverwaltung von dem Post und 
Eisenbahn gemeinsamen Versicherungsamt in Rosen
heim versehen. In der Gestaltung der V Anst iinderte 
sich im allgemeinen nichts. Ihre Zahl betrug Ende 1905 
insgesamt 5027, Ende 1908 dagegen 5151 nebst 1916 
Posthilfsstellen. Das Verlagsamt wurde im Jahre 1910 
aufgelost, seine Geschiiftsaufgaben erhielt das Ve r
kehrsamt. In diesem Zustand verblieb die bayerische 
Post im wesentlichen unveriindert bis zu ihrer Vereini
gung mit del' deutschen Reichs-Postverwaltung, die auf 
Grund der Art. 88, 170 der Reichsverfassung gemiiB 
Reichsgesetz vom 27. 4. 1920 und Staatsvertrag vom 
29./31. 3. 1920 mit Wirkung vom 1. 4. 1920 vo14!lgen 
wurde. Di~. Zahl der r Anst betruz zur Zeit des Uber
gangs 64 PA I., U8 PA 11.,409 PA III., 2563 PAg und 
2046 Hilfstellen; dazu- kamen noch 9 PA ohne Klassen
bezeichnung (SaisonPAnst) ~~d 81 Zweigstellen von PA. 

B. Personal. Bei del' Ubernahme des Postwesens 
in eigene Verwaltung wurde auch der groBte Teil des 
Personals, das bisher im Bereiche des Konigreichs in 
Taxisschen Diensten gestanden hatte, mit ubel'llommen. 
Das Rechtsverhiiltnis des Personals zu seinem neuen 
Dienstherrn, dem bayerischen Staate, regelte sich fur 
einen Teil nach den Bestimmungen der Dienstpragmatik 
vom 1. 1. 1805, an deren Stelle spateI' das Staatsdiener
edikt vom 26. 5. 1818 trat, fiir einen andel'll Teil nach 
besonderen Vertragen. Aufnahmebestimmungen £iiI' 
Anwarter del' hoheren Postlaufbahn erlieB die General
direktion bereits am 30. 5. 1808. Gefordert wurde im 
allgemeinen vollendetes Gymnasialstudium sowie eine 

Vorpriifung, die volks- und staatswissenschaftliche Facher 
sowie die franzosische und italienische Sprache umfaBte. 
Nach einjahriger Vorbereitung war eine praktische An
stellungsprufung abzulegen. Von Bewerbern auf hohere 
Stellen wurde erfolgreicher AbschluB del' philosophischen 
odeI', was Vorzugsrechte verlieh, del' Rechtsstudien ver
langt. Nach einer Verordnung vom 2.12. 1810 wurde 
eine Laufbahn vorgeschrieben, nach del' jeder Bewerber 
seine erste Anstellung als Offizial zu finden hatte und 
erst von dort aus nach Wiirdigkeit in hohere Stellen 
aufriicken durfte. Fur den niederen Dienst waren keine 
besonderen Aufnahmevorschriften erteilt. 1m Jahre 1826 
wurde eine Neuregelung insofern getroffen, als den Vor
standen del' PAnst sog. Aversen gezahlt wurden, woraus 
sie von Ihnen und auf ihre Haftung aufgenommenes 
Hilfspersonal (Post- odeI' Amtsgehilfen) zu besolden 
hatten. Durch Verordnung vom 11. 10. 1848 wurde del' 
Kreis del' festangestellten Beamten, auch beim Personal 
des niederen Dienstes, wieder erweitert. Durch Ent
schlieBung vom 14.9.1864 wurden die Aufnahme
bedingungen fiir Anwiirter des hoheren Dienstes ge
andert. Gefordert wurde das Reifezeugnis del' Fach
schule fiir Handel und Verkehr oder vollendetes Rechts
studium, fiir den Ingenieurdienst das Reifezeugnis del' 
Fachschule fiir Maschinentechnik. Eine Umgestaltung 
brachte die Ministerialbekanntmachung vom 14. 10. 1868, 
die zwischen die hohere und niedere die mittlere Lauf
bahn einschob. Fiir den hOheren Dienst wurde die Be
rechtigung zum Ubertritt an die Hochschule und der 
Besuch del' Aligemeinen Abteilung del' Technischen 
Schule oder Rechtsstudium gefordert; die Anwarter 
flir den hOheren Ingenieurdienst muBten die hOhere 
Staatsbaudienstpriifung mit Erfolg abgelegt haben. Fur 
die Aufnahme in den mittleren Dienst war entsprechende 
Schulbildung Voraussetzung; Kenntnis fremder Sprachen 
gewiihrte Vorzug. Nach bestandener Aufnahmeprufung 
erfolgte die Ausbildung im Dienste, hierauf die Anstel
lungspriifung und Anstellung. Besondersbefahigte Be
amte diesel' Laufbahn konnten nach achtjahriger Dienst
zeit zur Anstellungspriifung fiir den hOheren Dienst zu
gelassen werden. Fiir den niederen Dienst wurden im 
Jahre 1869 neue Bestimmungen getroffen, die den 
Militiirbewerbelll gewisse Stellen ganz oder vorzugs
weise vorbehielten. Am 1. 1. 1886 traten abermals neue 
Aufnahmevorschriften in Kraft, die namentlich £iiI' die 
Zulassung zum mittleren Dienst erhohte Anforderungen, 
namlich das wissenschaftliche Zeugnis der Berechtigung 
zum einjahrig-freiwilligen Dienst odeI' erfolgreiche Ab
legun):L einer entsprechenden Vorpriifung, stenten. Fiir 
die P A III wurden besondere Bestimmungen getroffen, 
wonach u. a. die V orsteherposten dem Hilfspersonal 
dieser Amter, den Postgehilfen, die lediglich gute Volks
schulkenntnisse nachzuweisen brauchten, vorbehalten 
wurden. Weibliches Personal wurde in groBerem Um
fange 1871 zum Postdienst zugelassen; sein Dienst
verhaltnis wurde durch besondere Vertrage geregelt; 
tibertragen wurden ihm in der Regel Briefablagen und 
kleine Expeditionen. 1m Fel'llsprechdienst wurde zuerst 
im Jahre 1895 bei den Umschaltestellen weibliches Per
sonal verwendet. Gefordert wurde gute Schulbildung 
(im allgemeinen abgeschlossene Bildung auf hoherer 
Madchenschule) und lediger Stand. 1m Jahre 1902 
wurde weibliches Personal auch im Fel'llsprechaufsichts
dienste zugelassen. 1m Jahre 1808 war die Zahl der im 
unmittelbaren Staatsdienst stehenden Postbeamten und 
-bediensteten 231, die des Vertragspersonals 217; im 
Jahre 1908 war sie auf 9405 und 9688 gestiegen; am 1. 4. 
1920 betrug sie 18939 planmaBige, 3331 auBerplan
maBige Beamte, 175 Beamte im Vorbereitungsdienst 
und 12840 Arbeiter. 

C. Verwaltung und Betrieb. Sowohl die fiir den 
inneren Dienst der Verwaltung geltenden Bestimmungen 
als auch die die Beziehungen del' P Anst zu den Post
benutzern regelnden Vorschriften wnrden nicht durch 
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Gesetze, sondern durch zahlreiche Dienstinstruktionen, 
konigliche Verordnungen, Ministerialbekanntmachungen 
und EntschlieBungen der Generaldirektion geregelt. 
Eine bestimmte und feste Regel fiir die Zustandig
keiten hat nicht bestanden. 

1. Vorrechte und Pflichten. Zum Schutze des 
Postregals gegen das Boten- und LehensroBlerwesen, 
gegen Schiffs- und FloBleute wurden durch Verord
nungen vom 15.7.1808, 28.9.1819 und 16.11. 1822 
besondere Vorschriften erlassen. Das Botengewerbe 
wurde zwar nicht beseitigt, bedurfte aber der Genehmi
gung durch die Generaldirektion und war, namentlich 
auf PoststraBen, Beschrankungen unterworfen. Zu
widerhandlungen unterlagen strengen Strafen; im ersten 
Faile wurden sie mit dem zehn-, in zweiten mit dem 
zwanzigfachen Betrage der hinterzogenen Gebiihr, in 
weiteren Fallen mit der Einziehung der Frachtgiiter 
oder mit auBergewohnlich hohen Geldstrafen geahndet. 
Zugunsten der Verkehrswelt waren Ausnahmen vom 
Postzwang zugelassen; namentlich durften eigene Boten 
abgeschickt werden, die aber auf die Geschafte des Ab
senders beschrankt bleiben muBten. Als Gegenleistung 
muEten die Bote nunentgeltlich gewisse Dienstsachen, 
"verfiihren" und im Notfalle der Post mit Wagen, 
Pferden und Knechten gegen Bezug der Postgelder usw. 
aushelfen. Die bei Einfiihrung der Eisenbahn erlassenen 
Fundamental-Bestimmungen fiir samtliche Eisenbahn
Statuten in Bayern vom 18.9.1836 und die Verordnung 
vom 20. 6. 1855 behielten dem Staate das Recht vor, die 
Eisenbahnen fiir den Postbetrieb jederzeit zu benutzen. 
In den Verleihungsurkunden wurde den Eisenbahn
gesellschaften bei Strafe verboten, Briefpostgegenstande 
zu befordern. Eine Verordnung vom 26. 12. 1842 wahrte 
das Postregal gegen die sog. Stellwagen-Unternehmungen, 
denen die Beforderung von Briefen, Zeitschriften, 
Paketen, Geldern und Frachtstiicken, mit Ausnahme 
des Reisegepacks, untersagt wurde. Dagegen muBten 
sie ihnen von der Post iibergebene Briefpakete unent
geltlich an die BestimmungsP Anst befordern und ab
liefern. Eine Verordnung vom 25.6.1862 hob die bis 
dahin geltenden Einschrankungen weitgehend auf; das 
Postregal blieb nur noch beziiglich der Briefe, Druck
sachen, Warenmuster, Schriftenpakete ohne Wert und 
Nachnahmen bis zu 1/2 Zollpfund Gewicht bestehen. 
Riickstandige Gebiihren war die Postverwaltung gemaB 
Verordnung vom 12. 12. 1890 notigenfails unter gericht
lichem Beistand beizutreiben ermachtigt. Zur Sicherung 
des geregelten und ungestorten Postenlaufs waren ver
schiedene MaEnahmen getroffen. Sie regelten das Aus
weichen vor den Posten auf deren Hornsignal; die Be
freiung der zum Postdienst notigen Pferde der Post
haltereien von natiirlichen Vorspannleistungen; die An
spriiche der Posthalter auf Gestellung von Pferden bei 
besonderem Bediirfnis; die Beigabe von Kordonisten 
(Gendarmen) zur Nachtzeit, in unsicheren Gegenden 
auch am Tage, die Zollbehandlung der Postwagen u. a. m. 
Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes iiber das Postwesen 
des Deut-schen Reichs vom 28. 10. 1871 ersetzten die 
entsprechenden Bestimmungen dieses Gesetzes die aIten 
bayerischen Vorschriften. Die pri v a te n Eisenbahn
gesellschaften muEten aIle Briefpostgegenstande unent
geltlich befOrdern, Bahnpostwagen und Postbegleiter 
ohne Entschadigung mitfahren lassen. Fiir die Vber
lassung der Personen- und Frachtbefiirderung durch die 
Post hatten sie dieser jahrliche Entschadigungen zu 
leisten. Fiir die Beforderung der Postpakete erhielten 
sie von der Post 3/4 der Eisenbahnfracht. Als im Jahre 
1845 die Staatseisenbahnen ins Leben traten, fand zu
nachst keine Abrechnung zwischen Post und Bahn statt. 
Bereits im Jahre 1847 muBte aber die Post der Eisen
bahn Vergiitungen fiir die Beforderung der Post
sendungen zahlen, woriiber spater die Verordnung vom 
20. 6. 1855 nochmals Vorschriften gab. Die Benutzung 
der Eisenbahn blieb der Post fiir alle Fahrten gesichert; 

Brief-, Zeitungspakete und amtliche Fahrpostgegen
stande, ferner die Postbegleiter wurden unentgeltlich 
befordert; im iibrigen muBten Gebiihren nach den regel
maEigen Satzen fiir Giiter entrichtet werden. Yom 
1. 1. 1877 an wurden die Vergiitungen neu eregelt. 
Fiir Bahnpost- oder Gepackwagen muEten 2,8 Pf., fiir 
Postabteile in Eisenbahnwagen oder fiir Mitbenutzung 
von Eisenbahn-, Dienst- oder Gepackwagen 1,4 Pf. fiir 
den km bezahlt werden. Seit dem 1. 1. 1892 erhielt die 
Eisenbahnverwaltung eine Pauschsumme in der Hohe 
von 1,5 vH der Gesamteinnahme der Post an Be
forderungsgebiihren, seit dem 1. 1. 1908 eine solche von 
5 Pf. fiir das Achskilometer. 

Das Briefgeheimnis war durch das Gelobnis der 
Amtsverschwiegenheit geschiitzt, das gemaB Verordnung 
vom 6.7.1808 in der Verpflichtungsformel der bayeri
schen Postbeamten enthalten war. Die Verletzung war 
auBerdem durch die Strafgesetzbiicher von 1751, 1813 
und 1861 mit Gefiingnisstrafen, u. U. mit Rangerniedri
gung oder Dienstentlassung des schuldigen Beamten be
droht. Ausnahmen vom Briefgeheimnis, namentlich die 
Auslieferung von Brief- und Postwagenstiicken, waren 
durch Verordnung vom 10.5.1808, 14.6.1813 und 
20. 4. 1867 geregelt. Sie waren nur zulassig auf gericht
liche Anordnung in Strafrechts- und Konkursfailen. 
Durch das Reichspostgesetz wurden 'die bayerischen post
rechtlichen Vorschriften beseitigt. Die Dienststrafen 
wegen Verletzung des Briefgeheimnisses wurden durch 
Art. 106-107 des Bayerischen Ausfiihrungsgesetzes zur 
StrafprozeBordnung geregelt, und zwar waren Geld
strafen oder Entziehung des Amtes angedroht; mit dem 
Inkrafttreten des bayerischen Beamtengesetzes vom 
Jahre 1908 traten dessen Be~timmungen an die Stelle 
der vorerwahnten. Seit dem Vbergange der bayerischen 
Posten an das Reich ist das Reichsbeamtengesetz fiir 
die Ahndung der fraglichen Verfehlungen maBgebend. 

2. Postbetrieb. Das von der Thurn und Taxisschen 
Postverwaltung iibernommene Postennetz wurde nach 
und nach erheblich erweitert. 1m Jahre 1812 waren 23 
regelmaBige Posten vorhanden, die nicht nur die wich
tigeren Orte des Konigreichs miteinander verbanden, 
sondern auch iiber dessen Grenzen hinaus nach Leipzig, 
Dresden, Berlin, Hannover, Hamburg, Bremen, Heidel
berg, Mannheim, Karlsruhe, StraBburg, Freiburg, Basel, 
Frankfurt, Stuttgart, Eger, Linz, Wien, Salzburg, Inns
bruck, Bozen, Verona und Mailand fiihrten. 1m Jahre 
1819 war ihre Zahl auf 39 angewachsen, von denen 9 
zweimal, die iibrigen einmal wochentlich befahren wurden. 
Die Verbindungen von Haupt- zu Nebenorten blieben 
den Botenanstalten iiberlassen. Wegen Zunahme des 
Frachtenverkehrs wurde er auf verkehrsstarken Strecken 
vom Personenverkehr getrennt und dieser mit dem 
Briefpostverkehr auf sog. Eilwagenfahrten verlegt, von 
denen die ersten auf der Strecke Niirnberg-Hof mit 
AnschluB nach Leipzig eingerichtet wurden. Die Weg
stunde (3,7 km) beanspruchte 20-24 Minuten Fahrzeit. 
Die Einrichtung bewahrte sich auBerordentlich, so daB 
seit dem Jahre 1838 die wichtigsten Strecken taglich 
befahren werden muBten. 1844 bestanden bereits 67 
Eilwagenkurse. Ihr allmahliches Ende fanden die Eil
wagen mit dem Erscheinen und der raschen Ausbreitung 
der Eisenbahnen; 1854 gab es nur noch 50, 1859 noch 
28, 1869 noch 2 Eilwagenkurse, 1873 waren sie ganzlich 
verschwunden. 1m Jahre 1842 waren zur Vermittlung 
des Post- und danehen des Reiseverkehrs in verkehrs
schwacheren Gegenden Karriolposten (K) und im Jahre 
1851 zur Beschaffung billigerer Reisegelegenheiten fiir 
das minderbemittelte Publikum Postomnibusfahrten (0) 
eingefiihrt worden. Diese beidpn Einrichtungen nahmen 
trotz den Eisenbahnen standig an Umfang zu und stiegen 
von 100 (K) und 70 (0) im Jahre 1853 auf 149 und 306 
im Jahre 1870 und 427 und 658 im Jahre 1908. Beim 
Vbergange der Posten ans Reich im Jahre 1920 waren 
367 K und 2900 vorhanden. Zur Besserung des Zustell-
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dienstes auf dem Hachen Lande wurden auch fahrende 
Landpostboten verwendet; doch haben sie niemals be
sondere Bedeutung erlangt. 

Mit der Eintuhrung von Kraftposten war die 
bayerische Post in Deutschland bahnbrechend. GemiU3 
einer MinisterialentschlieBung yom 21. 2. 1905 wurden 
Motorpostlinien in den abseits von der Eisenbahn 
gelegenen Landesteilen in Aussicht genommen, deren 
Verkehrsverhaltnisse besonders verbesserungsbedfuftig 
waren, um dadurch einen Ersatz ffu Eisenbahnen ffu 
Nahverkehr zu schaffen. Am 1. 7.1905 wurde versucbs
weise die Linie Bad Tolz-Lenggries eroffnet; am 1. 8. 
folgten die Linien Bad Tolz-Bichl und Sontbofen
Hindelang. Ende 1908 waren 11 Linien mit ganzjahrigem 
und 6 mit Sommerbetrieb im Gang; am 1. 4.1920 waren 
im ganzen 23 Strecken vorbanden. 

Die Zustellung der Postsendungen erfolgte ur
sprlinglich nur am Sitze von P Anst durch e i g e n e Brief
trager oder Packer, die dafUr die verordnungsmaBigen 
ZustellgebUhren erhielten. AuBerhalb der Grenzen dieser 
Orte stellte die Post nicht zu. Entweder wurde diese 
Aufgabe privaten oder behiirdlichen Boten ubertragen 
oder es wurde den Empfangern uberlassen, ihre Sen
dungen abzubolen. Postbotengange zwischen den P Anst 
und den abseits liegenden Ortschaften wurden zuerst 
im Jabre 1858 in der Pfalz eingerichtet; da sie sich 
bier bewahrten, wurde die Einricbtung im Jabre 1860 
ins rechtsrbeiniscbe Bayem ubemommen und nabm an 
Ausdehnung stets zu. 

Bis in die 40er Jahre des vorigen Jahrhunderts hinein 
waren Gegenstande der Briefpost nur Briefe, 
Drucksacben und Warenmuster, der Fahrpost nur 
Frachtstucke und Geldsendungen. Der Zeitungs
vertrie b war ursprlinglich Privatangelegenheit der 
Postbeamten, im Jabre 1810 ubemahm die Postver
waltung die Aufgabe. GemaB Verordnung yom 16.12. 
1809 durften bestimmte PAnst Kaufleuten auf Vor
schuBsendungen Spesenvorschusse bis zum dritten 
Teil des Warenwertes, hochstens bis zu 10 f1. gewahren; 
hiibere Vorschusse gingen auf Haft und Gefahr der 
Postbeamten. Seit dem Jahre 1849 durfte jeder Ab
sender auf Fahrpoststiicke sowie auf Briefe, Schreiben 
und Schriftenpakete unabhiingig yom Werte der Sendung 
Vorschusse bis zu 50 fl. erheben. Voraussetzung ffu die 
Ausbezahlung der Nachnahmebetrage war jedoch, daB 
der Empfiinger die Nachnahme eingelOst hatte. 1m 
Jahre 1858 wurde der Nachnahmebetrag auf 871/ 2 f1. 
siidd. Wahrung (= 50 Thaler) erhiiht. Mit der Ein
fiihrung des deutschen Wechselverkehrs trat auch hin
sichtlich der Nachnahmesendungen Vereinheitlichung 
ein. Geld konnte anfanglich nur in Gestalt von Geld
briefen und Wertstiicken verschickt werden. 1m Jahre 
1851 wurden die Zablungsanweisungen ins Leben 
gerufen, deren Hochstbetrag sich je nach der Art der 
P Anst am Bestimmungsort zwischen 10 und 50, spater 
bis zu 70 fl. bewegte. Sie waren aber nur bei Aufgabe 
von Briefen oder Briefadressen zur Wiederauszahlung 
an den Empfanger zulassig. 1m Jahre 1866 ubemahm 
Bayem die im Vorjahre von PreuBen eingefUhrten Post
anweisungen. Die Korrespondenzkarte (seit 1872 
Postkarte genannt) erschien 1870 und bewahrte sich 
namentlich im Feldzuge 1870/71. 

Briefmarken fiihrte Bayern von allen deutschen 
Staaten ZUCl st ein, und zwar im Jahre 1849 nach dem 
Vorbilde der groBbritannischen Postverwaltung. Zu
nachst wurden nur 3 Marken, zu 1, 3 und 6 Kreuzer, 
ausgegeben. Bereits von 1850 an wurden in zunehmen
dem Umfange weitere Marken gedruckt. 1m Marken
bilde hing Bayem viele Jahrzehnte sehr am alten. Das 
erste Bild (groBe Wertziffer) wurde bis zum Jahre 1867 
beibehalten und durch das im Pragedruek hergestellte 
bayrisehe Mappen ersetzt. Von geringfiigigen Ande
rungen abgesehen wurde diese Form bis zum Jahre 
1912 gewahrt. Erst von da an trat ein hiiufigerer Wechsel 
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in Bild und Form ein. Seit dem Aufgehen der bayeri
schen in die Reichspost ist die eigene bayerische 
Marke verschwunuen. 

D. Beziehungen zu anderen Postverwaltungen. Die 
Vertrage, die das Haus Thurn und Taxis mit fremden Postver
waltungen abgeschlossen hatte, wurden von Bayern iibernommen. 
In den J ahren 1808 bis 1821 kamen neue mit der Thurn und Taxis
schen Postverwaltung, mit {)sterreich, den schweizerlschen Kan
tonen St. Gallen, Ziirich und Basel, Wiirttemberg, Baden; Sachsen 
und PreuBen hinzu. In der Hauptsache hatten diese Abkommen 
die Elnrichtung und Unterhaltung von Poststrecken, den Betrleb, 
die Gebiihrenvergiinstigungen, die Regeiung des Postdurchgangs
wesens und der Durchgangsgebiihren im Auge. Die Festsetzung 
der Postgebiihren dagegen blieb den einzelnen Vertragsstaaten fiir 
ihren Bereich iiberiassen, dergestait, daB fiir einen Brief, der 6 Post
gebiete beriihrte, in jedem Gebiete die Gebiihren erhoben wurden. 
Neue Verkehrsgelegenheiten zu schaffen, hatten die Vertrage mit 
PreuBen und der Taxisschen Postverwaitung im Jahre 1834 zum 
Ziel. Diese Bestrebungen wurden durch die Griindung des deutschen 
Zollvereins und Bildung eines einheitlichen deutschen Zoll- und 
Handeisgebietes erheblich erJeichtert und gefOrdert. Die N otwendig· 
keit, das Postwesen in Deutschland einheitlicher zu gestalten, zeigte 
sich immer mehr, reifte aber nur langsam ihrer Verwirklichung ent· 
gegen. Der erste Schrltt nach dieser Richtung waren die Postvertrage 
mit {)sterreich und Baden der Jahre 1842 und 1843. Hier brach zum 
ersten Male der Grundsatz durch, die Gebiete der Vertragsteile fiir 
den Briefpostverkehr als ei n Gebiet zu bet.rachten und die Ge
biihren lediglich nach den in geographischen Meilen festzustellenden 
Entfernungen zwischen dem Aufgabe· und dem Bestimmungsorte 
zu berechnen. Der Vertrag mit Baden sah iiberdies die haibscheidige 
Teilung der Briefgebiihren vor und sah von einer Abrecimung der 
Durchgangsgebiihren ab, iiberlieB diese vieimehr als Last der Ver
waitung, die zunachst daflir aufzukommen hatte. Ein Postvertrag 
mit Frankreich yom Jahre 1847 regeite nicht nur den Brlefpost
verkehr zwischen Bayern und Frankreich, sondern auch den iiber 
Frankreich gehenden europaischen und auBereuropaischen Durch
gangs·Brlefpostverkehr nach einheitlichen Grundsatzen. In den 
Jahren 1847/48 fanden auf Einladung {)sterreichs in Dresden eln
gehende Beratungen iiber eine einheitliche Gestaltung des Post
wesens in Deutschland zwischen den deutschen Postverwaitungen 
statt. Die Unruhen im Jahre 1848 vereiteiten den AbschluB eines 
tJbereinkommens. Erst 1850 kam es zum Deutsch-{)sterreichischen 
Postverein (s. d.) zwischen PreuBen und {)sterreich, dem Bayern 
sofort, die iibrigen deutschen Staaten bald darauf betraten. Die 
Vereinsgebiihrensatze deckten sich fast durchwegs mit den flir 
den bayerischen Inlandsverkehr geltenden. Die Brlefgebiihr ver· 
blieb der Aufgabeverwaltung; auslandische Briefschaften wurden be
handelt, als ob sie in den Grenzorten aufgegeben oder dorthin be
stimmt waren; es wurden drei Entfernungsstufen (bis 10, 20 und 
tiber 20 geographische Meilen) zu drei Gebiihrensatzen (3, 6, 9 Kreuzer 
oder 1, 2, 3 Silbergroschen) festgeiegt; Durchgangsgebiihren wurden 
nicht berechnet. Der Vertrag wurde in den Postkonferenzen der 
Jahre 1851, 1855, 1856, 1857 und 1860 durch tJberpriifungen und 
N achtrage ausgestaltet, wobei namentlich der Vereinsfahrpostdienst 
geregeit wurde. Da der deutsch-osterreichische Postvertrag den 
Vertragsstaaten zur Pflicht gemacht hatte, ihre Vertrage mit aus
landischen Staaten den Grundsatzen des Vereins anzupassen, so 
schloB Bayern zusammen mit den iibrigen hieran beteiligten deutschen 
Postverwaltungen mit der Schweiz die Lindauer tJbereinkunft Yom 
Jahre 1852. Zwischen Bayern und Frankreich kam ein neues Ab
kommen erst im Jahre 1858 zustande. N ach dem Krlege von 1866 
war der deutsch-osterreichische Postvertrag in seiner alten Gestalt 
nicht mehr zu halten, da ein Teil der Vertragsiander seine Selb
standigkeit verloren, ein andrer Teil auf seibstandige Postverwal
tungen verzichtet hatte und die Reste der Thurn und Taxisschen 
Postverwaitung durch Vertrag an PreuBen iibergegangen waren. 
Infoigedessen wurden 1868 in Berlin drei neue Postvertrage zwischen 
dem Norddeutschen Bunde, Bayern, Wiirttemberg und Baden, 
zwischen diesen Staaten und {)sterreich und zwischen dem Nord
deutschen Bunde und Luxemburg, abgeschlossen, die am 1. 1. 1868 
in Kraft traten. Zugleich wurde zwischen Bayern und {)sterreich 
ein erganzendes Sonderabkommen abgeschiossen, worin sich diese 
Lander gegenseitig das Recht einraumten, Briefpostsendungen im 
Verkehr mit dem Ausiande in jeder Richtung iiber ihre Postgebiete 
in geschiossenen Paketen zu befOrdern; der Durchgang der ins 
Ausiand gehenden und dorther kommenden Briefpostsendungen 
wurde flir frei erkliirt. 1m Jahre 1871 kiindigte der Norddeutsche 
Bund die alten Vertrage. An ihre Stelle traten das tJbereinkommen 
zwischen den drei deutschen Postverwaitungen yom 9. 11. 1872. 
J eder Postverwaltung blieben im Briefpostverkehr die von lhr 
erhobenen Gebiihren; ferner bestand Freiheit des Durchgangs; 
Postanweisungs- und Zeitungsgebiihren wurden zur Halfte geteilt, 
flir Fahrpostsendungen verblieb es bei der Regeiung des Vertrags 
von 1867; flir den Durchgang der Brief- und Fahrpostsendungen im 
Verkehr zwischen dem rechts- und dem linksrheinischen Bayern 
muBte Bayern an das Reich nach wechselnden Satzen Vergiitungen 
entrichten. GemaB Art. 52 der Reichsverfassung yom Jahre 1871 
blieb Bayern das Recht vorbehalten, seinen eignen unmittelbaren 
Postverkehr mit {)sterreich und der Schweiz zu regein. Demzu
foige wurden die Bestimmungen des zwischen dem Deutsche Reiche 
und {)sterreich·Ungarn am 7.5.1872 abgeschiossenen neuen Post
vertrags durch ein Sonderabkommen yom 25.7. 1872 zwischen 
Bayern (und Wiirttemberg) und {)sterreich-Ungarn mit einigen 
Anderungen und Erganzungen auf den Verkehr zwischen Bayern 
(Wiirttemberg) und 5sterreich-Ungarn flir anwendbar erkliirt. Die 
oben erwahnte Lindauer tibereinkunft mit der Schweiz yom Jahre 
1852 wurde im Jahre 1868 durch einen neuen Postvertrag zwischen 
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Bayern, dem Norddeutschen Bunde, Wiirttemberg und Baden 
einerseits und der Schweiz anderseits ersetzt. Erganzende "Uber· 
einkommen wurden zwischen den drei deutschen Postverwaltungen 
und der Schweiz am 21. 10. 1874 (Einliihrung der Postanltrage) am 
1. 6. 1876 (Einliihrung einer Einheitsgebiihr fiir Pakete), am 1. 7. 1876 
(Austausch von Postanitragen und Postanweisungen), und am 1. 7. 
1883 (Fahrpostiibereinkommen) abgeschlossen. Der vie fach ge· 
anderte Vertrag yom Jahre 1864 wurde sodann durch ein am 12.8. 
1900 zwischen den drei deutschen Postverwaltungen und der Schweiz 
vereinbartes Vbereinkommen ersetzt, in dem die verfassungsmalligen 
Rechte Bayerns als selbstandige Vertragsteile fOrmlich und sachlich 
gewahrt blieben. 

Mit dem Inkrafttreten der Weimarer Reichsverfassung endete 
das selbstandige Vertragsrecht Bayerns in Postangelegenheiten 
gemaB Art. 170 bereits vor dem tJbergange der bayerischen Post. 
verwaltung an das Reich. 

III. SchluBbemerkungen. Obwohl die staats· 
rechtliche Selbstandigkeit der bayerischen Postverwal· 
tung seit dem 1. 4. 1920 erloschen ist, hat der Staats· 
vertrag zwischen dem Reich und Bayern yom 29./31. 3. 
1920 Bayern eine Reihe von Zugestandnissen gemacht, 
von denen die wichtigsten folgende sind. GemaB § 4 
ist in Miinchen eine Abteilung des RPM errichtet wor· 
den, die durch eine Geschaftsordnung yom Reichspost. 
mini ster mit besondern Befugni ssen ffir den innern 
bayerischen Verkehr ausgestattet worden ist. Die Zu· 
standigkeit der Abteilung, an deren Spitze ein Staats· 
sekreta:r steht, ist ffir ihren Dienstbereich nur insoweit 
beschrankt, als dies zur Einheitlichkeit des Betriebes 
und der Postverwaltung unerlaBlich ist. Sie erstreckt 
sich insbesondere auf die Verftigung tiber die zur Ver· 
wendung in Bayern bestimmten Haushaltsmittel, auf 
den Ausbau und die Unterhaltung des Post·, Tele· 
graphen. und Fernsprechnetzes und der Verkehrs· 
verbindungen sowie auf die Behandlung der Gegen. 
stande der allgemeinen Verwaltung und der Angelegen. 
heiten des in Bayern diensttatigen Personals, ferner auf 
die Mitwirkung bei allgemeinen Angelegenheiten von 
grundsatzlicher Bedeutung. Die Abteilung darf nur 
mit Zustimmung der bayerischen Regierung aufgehoben 
werden. Der Leiter und wenigstens drei Viertel der 
Mitglieder und Beamten der Mtinchener Abteilung sollen 
die bayerische Staatsangehiirigkeit besitzen oder durch 
langjahrigen Aufenthalt in Bayern mit den bayerischen 
Verhaltnissen vertraut sein. Dieselben Voraussetzungen 
werden von den Prasidenten der in Bayern gelegenen 
OPD verlangt. Die Mitglieder der OPD sollen in ihrer 
Mehrheit bayerische Staatsangehiirige sein (SchluB. 
protokoll zu § 4). Den in den Reichsdienst tibergetretenen 
bayerischen Beamtenanwartern und Beamten sind ihre 
in Bayern erworbenen Anstellungs. und BefOrderungs· 
aussichten yom Reiche soweit gewahrleistet worden, 
als es sich um die bei regelmaBiger Gestaltung der bis· 
herigen Laufbahn nach dem friiheren Aufbau des 
Beamtenkorpers erreichbaren Eingangs. und BefOrde· 
rungsstellen handelt (SchluBprotokoll zu § 10). Die in 
den Dienst des Reichs tibergetretenen bayerischen 
Beamten sollen nach Orten auBerhalb Bayerns nur mit 
ihrem Einverstandnis versetzt werden (§ ll). Die in 
Bayern anfallenden Scheckgelder hat das Reich so anzu· 
legen, daB sie der .. bayerisohen Wirtschaft zugute kommen 
(§ 7). FUr die Ubertragung der Verwaltung und des 
Eigentums der bayerischen Posten und Telegraphen 
verpflichtete sich das Reich an Bayern 620 Millionen M 
zu vergtiten; der Betrag war am 1. 4. 1920 fallig und von 
diesem Tag an mit 41/2 vH zu verzinsen (§ 62). Zahlung 
ist bisher noch nicht erfolgt, infolge der Markentwertung 
muB die Entschadigungssumme neu festgesetzt werden. 
Hiertiber schweben Verhandlungen zwischen den Regie. 
rungen des Reichs und Bayerns. Die DRP hat von den 
Uberschtissen des Rechnungsjahrs 1924 mit Zustimmung 
des Verwaltungsrats einen Betrag zugunsten der zu 
erwartenden Abfindungssumme zurtickgelegt. 

IV. Schriftwesen. Riickblick ani das erste Jahrhundert derKiinlg· 
Uch Bayerischen Staatspost. Herausgegeben vom KiinlgUch Baye· 
rischen Staatsministerium fiir Verkehrsangelegenheiten, Miinchen 
1909' Haut Die tJbernahme der Taxisschen Reichsposten in Bayern 
dUrcb. den 'Staat. Hugo Schmidt, Miinchen 1925; Brunner, Das 

Postwesen in Bayern in seiner geschichtlichen Entwicklung von 
den Anfangen bis zur Gegenwart. Selbstverlag des Verfassers, 
Miinchen 1900. Niggl. 

Beamte im Nebenamt s. Nebenamt 

Beamtenaussllhiisse haben die Aufgabe, dIe person· 
lichen Dienstangelegenheiten der Beamten bei den 
Dienstvorgesetzten wahrzunehmen, insbesondere das 
Vertrauen zwischen den Beamten und ihren Dienst· 
vo.rgesetzten zu ford ern. 

Als Beamte gelten aIle Beamten, einschlieBlich der im 
Vorbereitungsdienst befindlichen Beamten, und die 
Postagenten. In Bayern gehoren dazu auch die an· 
stellungsberechtigten "aversionierten" Hilfspostboten 
(mit gewissen Einschrankungen), und in Wtirttemberg 
die Beamtenanwarterinnen, die vertragsmaBig angestell. 
ten Brief trager, Landpostboten, Postboten, Hilfspost· 
unterbeamten und standigen Aushelfer. 

Ortsbeamtenausschtisse werden gebildet: 
a) beim RPM in Berlin und bei der Abteilung VI des 

des RPM (Mtinchen), beim TRA in Berlin sowie bei den 
zentralen Amtern in Bayern; 

b) bei den OPD; 
0) bei den den OPD unterstellten V Anst. 
Sie bestehen bei Dienststellen mit 

20 bis 50 Beamten aus 3 Mitgliedern, 
tiber 50" 100 5 

" 100" 500 6 
" 500 " 1000 " 7 
,,1000 " 1500 8 
" 1500 " 9 

Bei Dienststellen, die in der Regel weniger als 20 Be· 
amte beschaftigen, tritt an Stelle des Ortsbeamtenaus· 
schusses ein Vertrauensmann. 

Vorstehera ussch uB ist ein OrtsbeamtenausschuB, 
der die Amtsvorsteher eines OPDBezirks bei der OPD 
vertritt. Er wird gebildet, wenn die Mehrheit der 
stimmberechtigten Amtsvorsteher des OPDBezirks sich 
daftir entscheidet. 

Der VorsteherausschuB besteht aus 5 Mitgliedern. 
Bezirksbeamtenausschtisse werden bei jeder 

OPD gebildet; sie bestehen bei Bezirken mit 
1000 Beamten aus 5 Mitgliedern, 

tiber 1000 bis 2000 6 
2000 " 3000 7 

" 3000" 4000 8 
" 4000 " 5000 9 

5000 " 6000 10 
6000 11 

Der HauptbeamtenausschuB wird beim RPM ~n 
Berlin gebildet; er besteht aus 21 Mitgliedern. Fiir rem 
bayerische Angelegenheiten besteht an Stelle des Haupt. 
beamtenaussehusses ein SonderaussehuB in Miinehen. 

Die Wahlen regeIn sieh naeh der Wahlordnung. 
Die Mitgliedsehaft endet mit dem Verlust der Wahl· 

barkeit, mit der Niederlegung und mit der Aberkennung 
der Mitgliedsehaft. 

Gesehaftsfiihrung. Die Sitzungen der Aussehiisse 
zerfallen in eng ere Sitzungen (der Aussehiisse unter siehl 
und erweiterte Sitzungen (der AussehuB in Gemeinsehaft 
mit dem Dienstvorgesetzten, dem er beigegeben ist). 
Die Sitzungen sind nieht offentlich. Die AussehuBmit· 
glieder sind verpfliehtet, tiber die ihnen gemaehten An· 
gaben, soweit sie personliehe Angelegenheiten betreffen 
oder ausdriieklieh als vertraulieh bezeiehnet sind,.Still· 
sehweigen zu beaehten. Die Mitglieder iiben ihre Tatig. 
keit unentgeltlieh als Ehrenamt aus. Die Sitzungen 
finden in der Regel und naeh Mogliehkeit auBerhalb 
der Dienstzeit statt. Ausnahmen bediirfen der Zu· 
stimmung des Dienstvorgesetzten. Dem RPM nae? 
geordnete Behorden diirfen Mitglied~r wegen der. m 
Ausiibung ihrer Tatigkeit gemaehten AuBerungen meht 
maBregem. G. F. ist an das RPM zu beriehten. 
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Die fiir die Geschiiftsfiihrung erforderlichen Riiume 
sind den Ausschiissen kostenlos zur Verfiigung zu stellen. 
Die siichlichen notwendigen Kosten der Geschiiftsfiihrung 
(einschl. der . .Kosten fiir notwendige Reisen) tragen die 
BehOrden. Uber die Notwendigkeit von Kosten und 
Reisen entscheidet der Dienstvorgesetzte. Reisen aus
wiirtiger Mitglieder zur Teilnahme an den Sitzungen 
sind als notwendig anzusehen. Den Ausschiissen ist auf 
Wunsch iiber Gesetze, Verordnungen und Verfiigungen, 
soweit notwendig, Auskunft zu erteilen, notigenfalls 
Einsicht in die Akten (in Personalakten nur mit Zu
stimmung des beteiligten Beamten) zu gewiihren. 

Aufgaben und Befugnisse. Leitendes Bestreben 
soli sein, das PflichtbewuBtsein und die Arbeitsfreudig
keit der Beamten durch Pflege des Einvernehmens 
untereinander und des Vertrauens zwischen ihnen und 
ihren Dienstvorgesetzten zu heben und an der Erhaltung 
eines zuverliissigen, pflichttreuen Beamtentums mit
zuarbeiten. Jeder AusschuB hat seine Tiitigkeit auf die 
Beamten zu beschriinken, fiir die er b€stellt ist; er hat 
ferner nur mit dem Dienstvorgesetzten in Verhandlung 
zu treten, dem er beigegeben ist. 

Die Ortsbeamtenausschiisse haben a) das 
Recht: 

1. Anregungen und Antriige der Beamten, die sich 
auf die allgemeinen personlichen Dienstangelegenheiten 
beziehen, entgegenzunehmen und bei den Dienstvor
gesetzten zu vertreten; 

2. Meinungsverschiedenheiten der Beamten unterein
ander, die sich aus den personlichen Dienstverhiiltnissen 
ergeben, auf Antrag der Beteiligten zu schlichten; 

3. auf die Bekiimpfung von Unfall- und Gesundheits
gefahren zu achten, den Dienstvorgesetzten bei dieser 
Bekiimpfung zu unterstiitzen sowie auf die Durch
fiihrung der Unfallverhiitungsvorschriften hinzuwirken. 

Der OrtsbeamtenausschuB ist auf Antrag des be
teiligten Beamten vor Verhiingung einer Ordnungsstrafe 
gutachtlich zu hOren. 

Sie haben b) das Recht der Mitwirkung 
1. bei der Bearbeitung der den ortlichen Dienst 

regelnden Geschiiftsordnung, soweit es sich um person
liche Dienstangelegenheiten der Beamten handelt, 

2. bei Aufstellung der Dienststundenpliine, 
3. bei Aufstellung von Grundsiitzen fiir die Regelung 

von Stellvertretungen, 
4. bei Aufstellung des jiihrlichen Urlaubsplans, 
5. bei der DurchfUhrung der Ausbildung derder Be

horde zu diesem Zweck iiberwiesenen Beamten; 
6. bei Gewiihrung von auBergewohnlichen Ver

giitungen, 
7. bei Schaffung und Verwaltung von Einrichtungen, 

die der korperlichen oder geistigen W ohlfahrt der Be
amten dienen; 

ferner auf Antrag des beteiligten Beamten, 
8. bei Einreihung eines Postagenten in eine bestimmte 

Vergiitungsgruppe und bei Festsetzung seiner Dienst
unkostenentschadigung, 

9. bei Versetzungen in den Ruhestand, 
10. bei Entlassungen, 
ll. bei Zuriickstellungen von der planmiiBigen An-

stellung, 
12. bei Urlaubsverweigerungen, 
13. bei Unt~.rstiitzungsgesuchen, .. 
14. bei der Uberweisung erkrankter Beamter an Arzte, 
15. bei Feststellung der Beschaffenheit der Dienst

wohnungen. 
c) Die Beamtenausschiisse wirken in gewissem Um

fange bei den Beamtenpriifungen mit. 
Die Bezirksbeamtenausschiisse vertreten die 

Beamten ihres Bezirks in den Angelegenheiten zu a) bis 
c), soweit sie iiber den Bereich einer Dienststelle, nicht 
aber iiber den Bereich des Bezirks hinaus von Bedeu
tung sind. Der BezirksbeamtenausschuB wirkt bei der 
Wiedereinstellung strafweise entlassener Beamten mit, 

ebenso bei der Ernennung von Postvertrauensarzten 
(s. d.). 

Der Hauptbeamtenaussch uB vertritt die gesamte 
Beamtenschaft, soweit die Angelegenheit iiber den Be
reich eines OPDBezirks hinaus von Bedeutung ist. 

Bei Versetz ung eines A ussch uB mi tglieds, durch 
die es seine Mitgliedschaft im AusschuB verlieren wiirde, 
hat auf Antrag des betroffenen Beamten der AusschuB 
mitzuwirken, dem er angehart. 

Verfahre n. Die Beamtenausschiisse sind in den 
Fallen, wo sie zur Mitwirkung berufen sind, tunlichst 
vor Fiillung der Entscheidung zu horen. Abgesehen von 
dringenden Fallen entscheidet der Dienstvorgesetzte erst 
dann, wenn der ihm beigeordnete BeamtenausschuB 
keine Beschwerde gegen die in Aussicht genommene 
Entscheidung einlegt. In Fallen, wo dem Beamten
ausschuB ein Mitwirkungsrecht zusteht, ist deshalb ein 
farmliches Bcschwerdeverfahren vorgesehen, dessen 
Grundgedanke ist, daB die Beschwerde immer an den 
Dienstvorgesetzten der niichst hoheren Instanz geht, 
und daB diesel', wenn er der BEschwerde nicht glaubt 
abhelfen zu konnen, gehalten ist, den ihm beigegebenen 
AusschuB zu haren. Die Beschwerde durchliiuft im all
gemeinen nur zwei Instanzen. Nur in solchen Be
schwerdefiillen, wo die Meinungsverschiedenheit auf 
eine widersprechende Beurteilung des Beamtenrechts 
und~der sich aus ihm ergebenden Verwaltungsgrundsatze 
zuriickzufuhren ist, geht die Beschwerde auch an die 
dritte Instanz. 

1. Geschichte. Die Wiinsche der Beamtenschaft auf Mitwirkung 
bei Regelung der persiinlichen Dienstangelegenheiten sind alt. N ach 
der StaatsumwiUzung, im Dezember 1918, wurden grundsatzliche 
Verfiigungen fiir die Wahlen von Beamten- und Arbeitervertretungen 
erlassen. Die Arbeiter und Angestellten schieden nach Bildung be
sonderer Betrlebsvertretungen auf Grund des Betriebsrategesetzes 
yom 4. 2. 1920 (RGB! S.147) aus den Beamten- und Arbeiter
ausschiissen aus. Die grundlegende Verfiigung des RPM yom 6. 12. 
1918 blieb bis Ende Mai 1922 in ihren Grundsatzen fiir die Beamten
ausschiisse in Geltung. (Eine Yom RPM geplante N euregelung Yom 
25. 6. 1920 - Amtsbl. S. 255 - trat zunachst nicht in Kraft.) Nach 
Verhandlung mit den Beamtenbeiraten in Berlin, Miinchen und 
Stuttgart erfolgte Neuregelung durch EriaB Yom 24. 4. 1922 (Amtsbl. 
S. 61), der, abgesehen von einigen Anderungen, den EriaB yom 25. 6. 
1920 in Kraft setzte. Der EriaB yom 24. 4. 1922 entspricht den 
allgemeinen Richtlinien der Reichsregierung iiir die Bildung von 
Beamtenvertretungen. 

II. R e c h t: Die rechtliche Grundlage fiir die Be
amtenvertretungen ist durch Art. 130 der Verfassung 
des Deutschen Reichs geschaffen, der folgendes be
stimmt: "Die Beamten erhalten nach naherer reichs
gesetzlicher Bestimmung besondere Beamtenvertre
tungen." Diese reichsgesetzliche Regelung ist noch 
nicht geschehen. Ein im Jahre 1921 von der Re
gierung vorgelegter Gesetzentwurf ist iiber Beratungen 
des zustandigen Ausschusses im Reichstage nicht 
hinausgediehen. Ein neuer Entwurf der Reichs
regierung liegt z. Z. den gesetzgebenden Karper
schaften VOl'. 

Schriftwesen. Archiv 1922 S.367ff. Lucke. 

Beamtenanstauseh (zwischenstaatlicher) s. Studien
reisen 

Beamtenbeirat s. Reichsarbeitsgemeinschaft und Be-
amtenbeirat 

Beamtenlanfbahnen bei der DRP 
Vorbemerkungen: 
Zu Spalte 1. Hier sind nur die Laufbahnen auf

gefiihrt, die auf Grund der Neuregelung der Beamten
verhaltnisse festgesetzt worden sind und fur die das 
RPM besondere Laufbahnvorschriften erlassen hat. 
Wegen der alten Laufbahnen s. Beamtenlaufbahnen 
bei der Post (Geschichte), wegen der Beamten aus 
dem Stande der Versorgungsberechtigten S. Militar
anwarter, Stellenanwarter, Versorgungsanwarter. Zu 
A. Hoherer Dienst. Anwarter fiir die haheren 
bautechnischen Planstellen sind dic mit der Aus
sicht auf dauernde Verwendung im Postbaudienst 

6* 
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Laufbahn 

1 

A. Hilherer Dienst. 
1. Postdienst. 

2. Telegraphen
die nst. 

3. Ban
technischer 
Dienst. 

4. Maschinen
technischer 
Dienst. 

B. Gehobener mitt
lerer DIensi. 
1. Postdienst. 
2. Telegraphen

dienst. 

fl. Gehobener mIti
lerer telegraphen
teehnlseher Dienst. 

Vorbildung 

2 

1. Erste juristische Pril
fung und sechsmonatige 
praktische Vorbereitung 
bei staatlicher BehOrde. 
2. Diplomprilfung nebst 
dem Nachweis der in der 
Prilfungsordnung dafiir 
etwa vorgeschriebenen 
praktischen Tatigkeit. 
Vorzugsweise Berilck· 

sichtigung 1. von fulfe· 
rendareu mit besonderen 
sozialpolitischen, volks
wirtschaftlichen oderver· 
kebrswissenschaftlichen 
Kenntnissen, !l. von Di
plomingenieuren, die die 
Diplomprilfung in der 
Elektrotechnik, insbeson
dere in der Fernmelde
technik abgelegt haben. 

s. Vorbemerkungen. 

Diplomprilfung (nebst 
dem Nachweis der in 
der Priifungsordnung da
filr etwa vorgeschriebe
nen (praktischen Tatig
keit) in .len maschinen
technischen Fachern 
nnter besonderer Be
rilcksichtigung des Kraft
fahrwesens, u. U. vor
ausgegangene Beschiifti
gung in 11l0Ben Fabriken 
fiir Benzin- und fiir elek
trische Kraftwagen. 

Mindestens daB fulife
zeugnis fiir die Unter
prima einer neunstufigen 
hoheren Lehranstalt. 

Reife fiir die Oberse
kundaeiner neunstufigen 
hoheren Lehranstalt, Rei
fezeugnis einer hoheren 
staatlichen oder staatlich 
anerkannten Maschinen-
bauschule. Mindestens 
zweijahrige praktische 
Tiitigkeit im Betriebe 
der maschinen- und elek
trotechnischen Industrie. 

Beamtenlaufbahnen bei der DRP 

i Einlltellung als 

3 

Postreferendar. Meldung 
an BezirksOPD d. Wohn
orts. RPM entscheidet 
ilber die Annahme und 
bestimmt die die A us
bildung leitende OPD. 

Postreferendar. Einstel
lung und Beschaftigung 
beBtimmt daB RPM. 

1. Post-, 2. Telegraphen
supernumerar. Eintritts
alter: mindestens 17, 
hOchstens 25 Jahre. Mel
dung an OPD, in deren 
Bezirk Bewerber einzu
treten wiinscht. Annahme 
durch OPD. 

Technischer Telegraphen
supernumerar. Rochst
eintrittsalter 28 Jahre. 
Meldung an das Telegra
phentechnische Reichs
amt in Berlin (fiir Bayern 
an das Telegraphen
konstruktionsamt in 
Miinchen, fiir Wiirttem
berg an die OPD in 
Stuttgart). Einberufung 
in der Regel durch die 
OPD, in deren Bezirk 
die Ausbildung statt
findet. 

I Vorbereitungs- I 
I dienst 

4 

Mindestens 
3 Jahre. Unter

baltszuschuB 
kann gewahrt 
werden. 

Wie nnter 1. n. 2. 

3 Jahre, U nter
haltszuschuB 

kann gewahrt 
werden. 

2 Jahre mit Un
terhaltszuschuB 
oder Vergiltung. 

Priifung zum 

5 

Postassessor (vor dem vom RPM ein
gesetzten Ober-Priifungsrat). 

a) 1 hiiusliche Probearbeit (praktischer 
Auf trag je nach der Fachrichtung des 
Beamten), Frist 4 Monate, 2 Klausur
arbeiten je 6 Stunden. 

b) Miindliche Priifung. 

Wie nnter 1 nnd 2. 

Obersekretar (vor einem Priifungsrat der 
OPD) 1. fiir den Postdienst, 2. fiir den 
Telegraphendienst. 

1. Postdienst: 
a) Bearbeitung von 4 schriftlichen Auf

gaben (einer Aufgabe aus dem verfassungs
oder verwaltungsrechtlichen Gebiete, eine 
Darstellung ilber postdienstliche Einrich
tungen, eine Aufgabe aus dem Post
betriebsdienst und eine Aufgabe aus dem 
Telegraphenbetrieb) in zusammen 18 
Stunden. 

b) Miindliche Priifung iiber den Post
und Telegraphendienst und in der Erd
kunde. 

2. Telegrapbendienst: 
a) Bearbeitung von 4 schriftlichen Auf

gaben (eine Aufgabe aus dem verfassungs
oder verwaltungsrechtlischem Gebiete, 
eine Aufgabe aus der Telegraphen-, Fern
sprech- oder Funktechnik, eine Darstel
lung aus dem Gebiete des Telegraphen-, 
Fernsprech- oder Funkbetriebs, eine Auf
gabe aus dem ober- und unterirdischen 
Linien- und Leitungsbau) in zusammen 
18 Stunden. 

b) Miindliche Priifung: Telegraphen
dienst, Erdkunde. 

Technischen Obertelegraphensekretar (vor 
einem Priifungsrat des Telegraphentech
nischen Reichsamts, Telegraphenkon
struktionsamts in Milnchen oder einer 
OPD). 

a) Bearbeitung von 4 schriftlichen 
Aufgaben (je einer aus dem Telegraphen
bau und aus der Amts- und Apparat
technik und je einer aus dem Betrieb und 
dem Verwaltungswesen) in zusammen 
18 Stunden. 

b) Milndliche Prilfung: Technik, Ver
waltungswesen im Post- und Telegraphen
dienst und Telegraphenbaudienst. 



AullerplanmlU3ige 
BescMftigung als 

6 

Postassessor Be-
Bchaftigung gegen 

Diaten. 

Wie unter 1 und 2. 

1. Postpraktikant, 
2. Telegraphenprak
tikant., 
Be.chllftlgllng gegen 
Diaten mit drei
monatlger Kiindi
gungsfrlst. 

Technlscher Telegra
phenpraktikant. Be
schilftigung gegen 
Diaten, Entlassung 
unter Einschaltung 
der gesetzlichenKiin
digungsfrist. 

Erste planmallige 
Anstellung als 

7 

1 Postdirektor, 
2. Telegraphendirek

tor oder 
1. und 2. Postrat. 

(N och nicht festge
gesetzt.) 

1. Oberpostsekretllr 
oder Postmeister. 
2. Obertelegraphen
sekretar. 

Technischer Ober
telegraphensekretllr. 
Anstellung auf Le
benszeit. 

Beamtenlaufbahnen bei der DRP 

Beflirderungs
stellen 

8 

1 und 2 Die liber
geordneten S tellen 

der hiiheren Lauf
bahn: Oberpostdirek
tor, Oberpostrat, Ab
teilungsdirektor, Pra
sident, Ministerial
rat, Ministerialdirek
tor, Staatssekretar. 

(Noch nlcht festge
gesetzt.) 

1. Postinspektor, 
Oberpostinspektor, 
Oberpostmeister, 

Rechnungsdirektor, 
Oberpostkassenren

dant, Postamtmann. 
2. Telegraphenin
spektor, Oberteiegra
pheninspektor, Post
amtmann. 
1. und 2. Ministerial
amtmann, Ministe
rial-Biirodirektor. 

Technischer Telegra
pheninspektor, Tech
nischer Obertelegra
pheninspektor, Post
amtmann. 

A ufstiegspriifung 

9 

Friihestens 8 Jahre 
nach Beginn d. durch 
die Obersekretarprii
fung (Spalte 5) er
langten Priifllngs-

rangalters Post
assessorpriifllng, je 
nacb Allsbildllng fiir 
den Post- oder fiir 
den Telegraphen
dienst (s. A). 

Friihestens 6 Jahre 
nach Bestehen der 
Priifung zom Tech
nischen Obertelegra
phensekretiir Prii
fung fiir den hiiheren 

teiegraphentech
nischen Dienst ( = 
Postassessorpriifung 
fiir die Beamten des 
hiiherenTelegraphen
dienstes [s. Al). 

85 

Vorscbriften liber 
Annahme usw. I Priifungen 

sind erlassen durch Amtsblatt Nr. 

10 

31/1922 Anlagen 1 I 31/1922 Anlage 9 
und 5. 

Wie unter 1 und 2 
sowie RPMVf vom 
31. 8. 1926 IV Q 568. 

31/1922 Anlagen 2 
und 6. 

106/1925 Anlagen 3 
und 8. 

Wie unter 1 und 2 
sowie RPlIIVf vom 
31. 8. 1925 IV Q 568. 

31/1922. 
1. Anlage 10. 
2. Anlage 11. 
Aufstiegspriifung: 
Anlage 9. 

27/1924 Anlage 3. 
Aufstiegspriifung: 

31/1922 Anlage 9. 
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Laufbahn 

1 

D. Gehobener mllt
lerer bBntechnl
scher Dienst. 

E. Gehobener mitt
lerer machlnen
teehnlscher Dienst. 

F. 1. Mlttlerer tele
graphenteehni
seher Dienst. 

2. MIUlerer teeh
nlseher Dienst 
bel den Post
scheekiimtern. 

G. Mlttlerer maschl
nenteehniseher 
Dienst. 

Beamtenlaufbahnen bei der DRP 

Vorbildung Einstellung als I
I Vorbereitungs- I 

dienst Priifung zum 

2 

Reife fiir die Ober
sekunda einer neunstufi
gen hoheren Lehranstalt, 
Erlernung eines Bau
handwerks, Reifezeugnis 
einer staatlichen oder I 
staatlich anerkannten 
Baugewerkschule, zwei
jiihrige praktische Be
schaftigung bei Hoch
bauten, davon minde
stens 1 J ahr bei der 
DRP. 

3 

Postbausupernumerar. 
Hochsteintrittsalter 28 
Jahre. Annahme durch 
OPD, bel denen Hoch-
baureferate bestehen. i 

4 

2 Jahre mit Un
terhaltszuschul3 
oder Vergutung. 

Reife fiir die Oberse
kunda einer neunstufi
gen hoheren Lehranstalt, 
Reifezeugnis einer hOhe
ren staatlichen odentaat
lich anerkannten Ma
schinenbauschule. Min
destens zweijiihrige prak
tische Tiitigkeit in einer 
Werkstiitte des Maschi
nengewerbes. 

I MaSChinenteChniSChersu-12 Jahre mit Un
pernumerar. Hochstein- terhaltszuschul3 
trittsalter 28 Jahre. Mel- I oder Vergiitung. 
dungen an die OPD in i 

Abgeschlossene Volks
schulbildung. Vor der 
Annahme praktische Pro
bearbeit. Mindestens 
dreijiihrige Lehrzeit und 
Gesellenprufung BIs Fein
mechaniker, Teilnahme 
am Unterricht tech· 
nischer Handwerker
schulen. 
1. Besondere Vorbildung 
in der Elektrotechnik. 
2. Besondere Vorbildung 
in der Rechenmaschinen· 
und Schreibmaschinen
mechanik. 

A bgeschlossene Volks
schulbildung. Dreijahri
ge Lehrzeit in einer Ma
schinenbauanstalt und 
Gesellenpriifung. Mel
dung an die OPD, in I 
deren Bezirk Bewerber 
einzutretel1 wiinscht. An- I', 

nahme durch diese. 

Berlin (fiir Bayern an 
das Verkehrsamt in Mun-
chen, fiir Wiirttemberg 
an die OPD in Stutt-
gart). Einberufungdurch 
OPD, in deren Bezirk 
die Ausbildung stattfin-
det oder durch das Ver- i 

J '-mt m '''no,," I 

I 

1. Telegraphenmechani- I 
keranwllrter. ,I 

2. MechBnikeranwllrter. 
Hochsteintrlttsalter 25 ! 

Jahre. Meldung an das I' 

Telegraphentechnische 
Reichsamt in Berlin (fiir 
Bayern an, das Telegra- , 
phenkonstrnktionsamt in I 
Munchen) oder an OPD, 
in deren Bezirk Bewerber I 
einzutreten wunscht. Ein
stellung bei Bezirks-Ap- I 
paratwerkstiitten oder 
Werkstatten grol3erer Be
triebsamter, moglichst in 
Orten mit Fachschulen. 

Obermaschinistenanwar
ter. Hochsteintrittsalter 
25 Jahre. 

2 Jahre mit Un
terhaltszuschul3 
oder Vergutung. 

2 Jahre mit Un
terhaltszuschul3 
oder Vergutung. 

5 

Oberpostbausekretar (vor einemPriifungs' 
rat der OPD in Berlin, Dusseldorf, Mun
chen oder Stuttgart). 

a) Bearbeitung von 4 schriftlichen Auf
gaben (Bericht uber einen Vorgang aus 
der Praxis, praktische zeichnerische Auf
gabe, praktische Aufgabe aus dem Gebiete 
des Veranschlagungs-, Verdingungs- oder 
Abrechnungswesens und Aufgabe aus 
dem verwaltungsrechtlichen Gebiet) in 
zusammen 18 Stunden. 

b) Miindliche Prufung: Verwaltungs
wesen, Bauwesen, Hilfswissenschaften des 
Bauwesens. 

Technischen Oberpostsekretiir (vor einem 
Priifungsrat der OPD, in Bayern des Ver
kehrsamts in Munchen). 

a) Bearbeitung von 4 schriftlichen Auf
gaben (je einer aus dem Gebiet der orts
festen maschinen- und elektrotechnischen 
Anlagen und aus dem Gebiete des Kraft
fahrwesens, je einer aus dem Betrieb und 
aus dem Verwaltungswesen) in zusammen 
18 Stunden. 

b) Miindliche Priifung: 
Maschinen- und Elektrotechnik, tech

nischer Postkraftwagendienst; Verwal-

I
, tungswesen 1m Post- und Telegraphen

dienst, Kraftfahrwesen. 

I. 1. Telegraphenwerkfiihrer, 
2. Werkfiihrer, 

[bei den OPD oder beim Telegraphen
technischen Reichsamt (Konstruktions
amt in Miinchen)]. 

1. a) Praktische Priifung. b) Schrift
liche Prufung: zwei Arbeiten (Rechnungs
aufstellung, Selbstkostenberechnung, Ar
beitsstundenermittlung fiir Instandset
zungen, Meldungen, Berichte uber ein
fache Vorgllnge u. dgl.) in je 2 Stunden. 

2. Wie unter 1. unter Anpassung an 
die besonderen Erfordernisse des Dienstes 
bei den PSchA. 
II. Friihestens 5 Jahre, nachdem diese 
Priifung bestanden, Priifung zum 

1. Telegraphenoberwerkmeister, 
2. Oberwerkmeister 

[bei den OPD oder beim Telegraphen· 
technischen Reichsamt (-Konstruktions
amt in Miinchen)]. 

1. a) Praktische Prufung. b) Schrift· 
liche Priifung: zwei Arbeiten (Aufstellung 
eines Forderungsnachweises uber Tage-

I 
gelder und Fuhrkosten, Abschlul3 einer 

,i 

Nachweisung uber Apparate usw., Losung 
einfacher Rechenaufgaben aus den tele
graphischen Gebieten, Berichte, Gut
achten, Materialbedarfsberechnungen) in 

! je 2 Stun den. 
I 2. Wie unter 1. unter Anpassung an 

I
II die besonderen Erfordernisse des Dienstes 

bei den PSChA. 

Reservemaschinenmeister (bei der OPD) 
(friihestens 5 Jahre nach Beginn der 
aul3erplanmal3igen Dienstzeit - siehe 
Spalte 3). 

a) Praktische Priifung_ 
b) Schriftliche Prufung: zwei schrift

liche Arbeiten (z. B. Aufstellung von 
KostenanschIagen und Abrechnungen, 
Begrundung grol3erer Instandsetzungen, 
Meldungen, Berichte, Beschreibung von 
maschinentechnischen Einrichtungen) in 

i je 2 Stunden. 



AuJ3erplanmaBige 
Beschaftigung als 

Erste planmafJige 
Anstellung als 

Beamtenlaufbahnen bei der DRP 

BefOrderungs
steilen 

A ufstiegsprtifung 
Vorschriften tiber 

Annahme usw. I Priifungen 
sind edassen dumh Amtsblatt Nr. 
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----------~--------~----------+----------+--, 
6 

Postbaupraktikant. 
Beschaftigung gegen 
Diaten mit drei-
monatiger Kundi-, 
gungsfrist. 

Maschinentechni
scher Praktikant. 
Besehaftigung gegen 
Diaten mit drei
monatiger Kundi
gungsfrist. 

1. Telegraphen
meehaniker. 
2. Meehaniker. 
Besehaftigung gegen 
Diaten vom 21. Le
bensjahr ab (vorher 
gegen Vergutung). 
Dreimonatige K un
digungsfrtst. 

Hilfsobermasehinist 
(ohne Prtifung naeh 
Beendigung der Vor
bereitungszeit) gegen 
Diaten naeh Be
ginn des 21. Lebens
jahres (vorher Ver
gutung) mit drei
monatiger . Kundi
gungsfrist. 

7 

Oberpostbausekre
tar. Ansteilung auf 
Lebenszeit. 

Technischer Ober
postsekretar. Anstel
lung auf Lebenszeit. 

1. Telegraphenwerk
fUhrer. 
2. WerkfUhrer. 
Anstellung auf Le
benszeit. 

Obermaschinist 
(ohne Priifung). An
stellung auf Lebens
zeit nach fiinfjahri
ger Bew1ihrung im 
Beamtenverhaltnis. 

8 

Techniseher Postin
spektor, Teehniseher 
Oberpostinspektor, 

Postamtmann. 

Maschineningenieur , 
Maschinenoberinge

nieur, Postamtmann. 

1. Telegraphenwerk
meister. 
2. Werkmeister. 
N aeh Bestehen der 
Prufung Sp. 5 unter 
II: 
1. Telegraphenober
werkmeister, 
2. Teehniseher Ober
postsekretar (Ober
werkmeister). 

N aeh Bestehen der 
Prtifung in S palte 5 
gegebenenfails Reser
vemaschinenmeister, 
dann Masehinenmei
ster. 

9 

Fruhestens 6 Jahre 
naeh Bestehen der 
Prufung zum Ober
postbausekretar Pru
fung ffir den bOheren 

bautechnisehen 
Dienst. 

Fruhestens 6 Jahre 
naeh Bestehen der 

! Prufung zum Teeh
nischen Oberpost
sekretar Prufung fUr 
den bOheren maschi-

nenteehnisehen 
Dienst. 

Frtihestens 3 Jahre 
naeh Bestehen der 
Prtifung Spalte 5 
unter II 1. und 2. 
Prufung ffir den ge
hobenen mittleren 

telegraphenteehni
sehen Dienst (s. 0), 
2. auch ffir den ge
hobenen mittleren 

masehinenteehni
sehen Dienst (s. E). 
Fruhestens 6 Jahre 
naeh dem Bestehen 
einer solehen Pru
fung ist Prtifung fUr 
den hiiheren telegra-

phenteehnisehen 
Dienst (= Prufung 
ffir die Beamten des 

bOheren Telegra
phendienstes - s. A 
-) oder fiir den bO
heren maschinen~ 

teehnisehen Dienst 
zulassig. 

Fruhestens 3 Jahre 
naeh Prufung zum 
Reservemaschinen -

meister Prtifung ffir 
den gehobenen mitt
leren maschinenteeh
nisehen Dienst (s. E) 
und naeh frtihestens 
weiteren 6 J ahren 
Prufung ffir den bO-
heren maschinen

teehnisehen Dienst. 

106/1925 Anlagen 1 
und 7. 

106/1925 Anlagen 2 
und 8. 

106/1925 Anlagen 5 
und 10. 

106/1925 Anlagen 4 
und 9. 

10 

27/1924 Anlage 1. 
(Fur die Prtifung zum 
Aufstieg in den hohe
ren Dienst sind Vor
schriften noch nieht 
erlassen worden.) 

27/1924 Anlage 2. 
Wegen der Prtifung 
zum Aufstieg in den 
bOheren Dienst s. 
unter A 4 Spalte 10. 

27/1924 Anlage 5. 
A ufstiegsprufungen: 
27/1924 Anlage 2, 3. 
31/1922 Anlage 9. 

27/1924 Anlage 4. 
Aufstiegsprtifung: 

27/1924 Anlage 2. 
Wegen der Prufung 
ffir den hoheren mao 
schinenteehnisehen 

Dienst s. unter A 4 
Spalte 10. 
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Laufbahn 

1 

B Unterer Dienst. 
(Unterer Telegra
phenbaudienst a. 
I, Heizer- und Ma-

achinenwarter
dienst s. K, Post
KraftwagenfUhrer 
s. L). 

I. Unterer Telegra
phenbandlenst. 

K. Belzer- und Ma
schlnenwiirter
dlenst. 

L. Post-Kraftwagen· 
liihrer'). 

Vorbildung 

2 

1. Abgeschloasene Volks
schuldildung. 

. 2. Volksschulbildung 
(Aufnahmepriifung). 
3. Tunlichst langere Be
scMftigung a Is Posthel
fer oder im Arbeiterver
Mltnis 1m Post- und Tele
graphendienst oder als 
Postillion einer Privat
posthalterei. 

Beamtenlaufbahnen bei der DRP 

I 
I 
I 

Einstellung als 

3 

1. Postlehrling. 
2. Hilfspostschaffner auf 
Probe. 
3. Postbote oder Amts
gehiife (nur fiir einfache 

Dienstverrichtungen). 
Meldungen an OPD, in 
deren Bezirk Bewerber 
einzutreten wiinscht. An
nahme durch diese. 

I 
I 

Vorbereitunga-
dienst 

4 

1. 2 Jahre. 
2. 1 Jahr. 
3. a. Spalte 2. 
Eintrittsalter: 
1. mindestens 16, 
hOchstens 17 

Jahre. 
2. mindestens 18, 
hOchstens 25 

Jahre. 
3. hOchstens 30 
Jahre. 

I 
I 
I 

Die Beamten des unteren Telegraphenbaudienstes werden den im Dienst I 
der DRP erprobten und bewahrten Telegraphenvorhandwerkern und 
Telegraphenhandwerkern entnommen. Diese treten als Telegraphenbau
lehrlinge, als Handwerker oder Telegraphenarbeiter bei der DRP ein. 
Lehrlinge: Nach dreijahriger Lehrzeit Gesellenpriifung, dann bel Be
darf Beschaftigung als Telegraphenhandwerker, nach vierjahriger Bewah
rung als Telegraphenvorhandwerker. Handwerker konnen nach drei
jahriger, Telegraphenarbeiter nach fiinfjahriger erfolgreicher Be
schiiftigung im Telegraphenbaudienst zur Ausbildung als Telegraphen
handwerker zugelassen werden. Ausbildungszeit 1 Jahr, nach Ablegung 
der Gesellenpriifung Telegraphenhandwerker, nach dreijahriger Erpro
bung Telegraphenvorhandwerker. Telegraphenvorhandwerker werden ins 
Beamtenverhiiltnis iibernommen (u. U. Beforderung zum Oberleitungs
anfseher). a) nach Ablegullg der Assistentenpriifung fiir den Telegraphen
und Fernsprechbaudienst als Telegraphenhetriebsassistent, b) ohne Prii
fung als Telegraphenleitungsaufseher. Die Angaben unter b) gelten auch 
fiir Telegraphenvorhandwerker mit langerer Dienstzeit. Anstellung zu
nachst mit dreimonatlger Kiindigung, nach 5 Jahren unkiindbar. 

Dreijahrige BescMfti
gung als Postheifer oder 
im ArbeiterverMltnis bei 
der Deutschen Reichs
post. Fachliche Ausbil
dung wird nicht verlangt. 

Abgeschlossene Volks
schulbildung, mindestens 
dreijahrige Erlernung des 
Schlosser- oder Grob-
mechanikerhandwerks, 

Gesellenpriifung, minde
stens einjahrige prak
tische Beschiiftigung als 
Geselle. 

Heizer oder Maschinen· 
warter auf Probe. Hochst
einstellungsalter 30Jahre. 

Anwarter fiir den Post
Kraftwagendlenst. Ein
stellungsalter mindestens 
19, hOchstens 25 Jahre. 

1 J ahr (in elner 
Post-Kraftwa

genwerkstatt) m. 
Unterhaltszu

schuS. 

Priifung zum 

5 

Assistenten im Post- und Telegraphen
dienst (nur Voraussetzung fiir die Be
forderung zum Betriebsassiatenten usw . 
s. Spalte 8). Zulassig fiir Hilfspostschaff
ner mit mindestens 3 jahriger Tatigkeit 
als solcher nach beendetem Lehrlings
oder Probedienst. Die Priifung wild 
getrennt abgehalten fiir den allgemeinen 
Postdienst, den Telegraphen- und Fern
sprechdienst oder fiir den technischen 
Telegraphendienst. 
Post-, Telegraphen- und Fern

aprechdienst. 
a) Schriftliche Priifung: Bearbeiten von 

drei Aufgaben (kurze Darstellung iiber 
dienstliche Einrichtungen, Erstattung 
einer Meldung oder eines kurzen Berichts 
iiber einfachen Vorgang mit zugehorigen 
Schriftstiicken, Aufgaben aus dem Kassen
und Rechnungswesen) in je 2 Stun den. 

b) MiindIiche Priifung. 
Technischer Telegraphendienst. 

a) Praktisch-miindliche Priifullg: Prak
tische Durchfiihrung je einer Aufgabe aus 
dem Gebiete der Sprechstelleneinrich
tungen, aus dem Stiirungsbeseitigunga
dienst und aus der Apparattechnik mit 
anschlieBender miindlicher Erorterung 
nnd Priifnng in Apparatknnde. 

b) SChriftllche Priifnng: Erstattung 
einer Meldung oder eines kurzen Berichts 
iiber einen einfachen Vorgang aus dem 
Betriebsdienst und Anfertlgung von Hand
zeichnungen iiber Leitnngsliihrung usw. 

Assistenten fiir den Telegraphen- nnd 
Fernsprechdienat (Telegraphenhandwer
ker der Lehrlingslaufbahn nach vierjah
riger, die der andern Laufbahnen nach 
dreijahriger BescMftigung und Tele
graphenleitungsaufseher nach dreijahriger 
BescMftigung als solche). 

1. Praktisch-miindliche Priifung: Je 
eine Aufgabe aus dem Leitungsbau und 
der Sprechstelleneinrichtung und eine 
Aufgahe aus der Apparattechnik. 

2. Schriftliche Priifung (Abfassung 
einer einfachen Meldung, Anfertigung 
einer einfachen Handzeichnung). 

[
I Werkfiihrer im Kraftwagendienst (bei der 

OPD und in einer Postkraftwagen
Instandsetzungawerkstatt abznlegen). 

a) Schriftliche Priifung: zwei Arbeiten 
(Darstellung einer Begebenheit aus dem 
bisherigen Wirkungskreis und Aufstellung 
einer einfachen tJbersicht oder einfachen 
Kostenrechnung aus dem Geschiifts
kreis des Werkfiihrers oder Werkmeisters) 
in je 2 Stunden. 

b) Praktisch-miindliche Priifung. (Die 
Priifung 1st nur Vorbedingung fiir das 
Aufriicken in Werkfiihrer- und Werk
meisterstellen.) 

') Die FUhrer der elektrischen Wagen, der kleinen Benzinwagen und der Kraftriider werden den Beamten der Laufbahn R entnommen. 



AuBerplanmilBige 
Beschilftigung als 

6 

1. und 2. Hilfspost
schaffner nach Voll
endung des 20. Le-
bensjahres gegen 

Diilten (vorher gegen 
Vergiitung) m. drei
monatiger Kiindi
gungsfrlst. 
3. - (erhalten bei 
tJbernahme ins Be
amtenverhilltnis so
gleich planmilBige 
Stellen als Postboten 
oder Amtsgehilfen s. 
Spalte 3). 

- (erhalten bei 
tJbernahme ins Be
arntenverhilltnis so
gleich planmilBige 
Stellen, S. Spaiten 3 
und 7). 

Hilfs-Postkraftwa
genfiihrer. 

Beamtenlaufbahnen bei der DRP 

Erste planmilBige 
Anstellung als 

7 

1. und 2. Postschaff
nero 
3. Postboten oder 
Amtsgehilfen 1 J ahr 
auf Probe (kann 
erlassen werden), 
5 Jahre mit drei
monatiger Kiindi
gungsfrist, dann auf 
Lebenszeit. 

BefOrderungs
stellen 

8 

Ohne Priifung: 
1. und 2. Oberpost
schaffner. 
3. Postschaffner, 

Amtsobergehilfe, 
Oberpostschaffner. 

N ach Bestehen der 
Assistentenpriifung 

1. bis 3. Post- oder 
Telegraphenbetriebs
assistent, Post- oder 

Telegraphenassi
stent, Post- oder Te
legra phensekretilr. 

Telegraphenbetriebs- Telegraphenassi-
assistent oder Tele- stent. 
graphenleitungsauf-
seher (s. Spalten 2 
bis 4). 

Heizer oder Masch!
nenwarter 1 Jahr auf 
Probe (s. Spalte 3, 
planmaBige Anstel
lung nicht vor Voll
endung des 27. Le
bensjahres), dann 5 
Jahre mit dreimona
tiger Kiindigungs
frist, dann Anstel
lung auf Lebenszeit. 

Oberheizer oder Ma
schinisten, Oberma
schinisten. 

I 

Aufstiegspriifung 

9 

Friihestens 3 Jahre 
nach Beginn des 
durch das Bestehen 
der Assistentenprli
fung erlangten Prii
fungsrangaltersOber
sekretilrpriifung (s. 
B), friihestens 8 Ja.h
re nach Beginn des 
durch Bestehen die
ser Priifung erlang
ten Rangalters Post
assessorpriifung (s. 
A). 

I Friihestens nach drei
jahriger Bewilhrung 

als Truppfiihrer 
Priifung zum Ober-
baufiihrer (= Ober
sekretarpriifung fiir 
den gehobenen mitt
leren telegraphen
technischen Dienst, 
S. C). 

Als Beamte der in 
Spalte 8 bezeich
neten Stellen konnen 
sie U. U. die Priifung 
zum Reservemaschi
nenmeister (s. G) 
und nach der vor
gesehenen Frist die 
Priifung fiir den bO-
heren maschinen

technischen Dienst 
ablegen. 

89 

Vorschriften liber 
Annahme usw. I Priifungen 
sind erlassen durch Amtsblatt Nr. 

31/1922 Anlagen 4 
und 8. 

10 

31/1922 Anlage 12 
undAmtsblattvf.789 
(AIlJtsbI.l901 S. 681). 
A ufstiegspriifungen: 
Obersekretarpriifung 
Anlagen 10 und 11, 
Postassessorpriifung 
Anlage 9. 

120/1924 Anlagen I, 11120/1924 Anlage 7. 
3, 5 und 6. 

106/1925 Anlagen 6 
und 11. 

I 

I 
! 

I 

27/1924 Anlage 4. 
Wegen der hliheren 

maschinentech
nischen Priifung s. 
unter A 4 Spalte 10. 

Post-Kraftwagen
fiihrer. 

Werkfiihrer, Werk- Friihestens 6 Jahre 33/1922 (Vf 86). 33/1922 (Vf 86). 
meister. nach der Werkfiihrer

priifung ist bei Be
wahrung und, wenn 
ein dienstliches Be
diIrfnis vorliegt, die 
Einberufung zur Prii
fung zumTechnischen 

o berpostsekretilr 
(Oberwer kmeister) 
zugelassen (s. F). 
Weiterer Aufstieg 
zum Technischen 

Postinspektor und 
Technischen Ober
postinspektor nach 
Eignung und Bedarf. 



90 Beamtenlaufbahnen bei der Post (Geschichte) 

Laufbahn Vorbildung Einstellung a1s 
Vorbereitungs- I 

dienst 
PrUfung zum 

1 2 3 4 5 

M. Welbllehe Be
amte. 

Gute Volksschulbildung I Post- oder Telegraphen
(AufnahmeprUfung) oder anwarterinnen mit Be
Vollbesuch einer staat- amteneigenschaft. Ein
lich anerkannten neun- trittsalter mindestens 17, 

2 Jahre mit Un- Assistenten (s. unter H Spalte 5) je nach 
terhaltszuschul.l. Vorbildung im Postdienst, im Post"check

dienst, im Telegraphen- und Fernsprech
dienst, im Fernsprechdienst friihestens 
1 J ahr nach Beginn der auLlerplanmllLligen 
Dienstzeit. 

klassigen Mittelschule hOchstens 25 Jahre. (Die 
oder Zeugnis mindestens als Beamtinnen Einzu· 
der 2. Klasse eines Ly- , stellenden werden in der 
zeums (keine Aufnahme- i Regel den schon llingere 
priifung). Zeit im Angestelltenver-

(Die Priifung ist nur Vorbedingung fiir 
das Aufriicken in die Assistentenstellen -
s. Spalte 8). 

hliltnis beschliftigten 
Postheiferinnen entnom
men.) 

iibernommenen, aus dem preuBischen Staatsdienst 
ausgeschiedenen Regierungsbaumeister und die gleich
stehenden nichtpreuBischen, aus dem Dienst ihrer 
Heimatstaaten ausgeschiedenen Baubeamten. Ein
stellung und Beschaftigung bestimmt das RPM. Amts
bezeichnung: Regierungsbaumeister. Als solche werden 
sie auch planmaBig angestellt. Beforderung zum Post
baurat, Oberpostbaurat, Ministerialrat. Fiir besondere 
Zwecke werden auch wissenschaftliche Hilfs
arbeiter eingestellt. Beschaftigung im Angestellten
verhaltnis bis zur Anstellung in einer Planstelle (s. A 
Sp. 7). Vereinzelt werden auch Gerich tsassessoren 
fiir einige Stellen als Rechtsbeistande (s. d.) ange
nommen, die in Postratsstellen planmaBig ang~.stellt 
werden. Endlich sind Vorsteherstellen von P A mit 
Postdire ktore n aus de m Offiziers stande (ehe. 
maligen Hauptleuten und Stabsoffizieren) besetzt (s. 
Militarpostamter und Versorgungsanwarter). 1 Probe· 
dienstjahr und Ablegung einer Fachpriifung. 

Zu Spalte 5: Die Priifung ist, soweit n!~hts andres 
vermerkt ist, die Voraussetzung fiir die Uberfiihrung 
in das auBerplanm~~ige Beamtenverhaltnis. 

Zu Spalte 6: Die Uberfiihrung in das auBerplanmaBige 
Beamtenverhaltnis geschieht erst nach Vollendung des 
20. Lebensjahres. Bachmann. 

Beamtenlanfbahnen bei der Post (Geschichte) (s. auch 
Amtsbezeichnungen, Geschichte der Post, Verwaltung). 

Inhal ts ii bersi ch t. 
A. Beamtenverhaltnisse vor dem ErlaB bestimmter 

Laufbahnvorschriften. 
B. Entwicklung der Laufbahnvorschriften. 

I. Hoherer und mittlerer Dienst. 
a) In Bayern und Wiirttemberg. 
b) Bei der preuBischen Postverwaltung und der 

Postverwaltung des Norddeutschen Bundes. 
1. Die Regelung von 1849/50. 
2. Die Auderungen bis 1870. 
3. Der Stand der Beamtenverhaltnisse bei der 

Reichsgriindung. 
c) Bei der Reichspost. 

1. Die Stephansche Personalneuordnung. 
2. Fortentwicklung der Laufbahnen. 

aa) Hohere Laufbahn. 
bb) Mittlere Laufbahn. 

II. Unterer Dienst. 
a) In Bayern und Wiirttemberg. 
b) Bei der preuBischen Postverwaltung und der 

Postverwaltung des Norddeutschen Bundes. 
c) Bei der Reichspost. 

III. Weibliche Beamte. 
a) In Bayern und Wiirttemberg. 
b) Bei der Reichstelegraphenverwaltung und der 

Reichspost. 
IV. Technische Beamte. 

a) Bautechnische Beamte. 

b) Maschinentechnische Beamte. 
c) Mechaniker. 

.. d) Dachdeckeraufseher. 
C. Uberblick iiber die Gestaltung der Laufbahnvor

schriften von 1922. 
D. Schriftwesen. 

A. Beamtenverhaltnisse vor dem ErlaB be
stimmter Laufbahnvorschriften. Von eigentlichen 
Postlaufbahnen, d. h. einer Annahme nach festen Bedin· 
gungen und einemAufstieg nach bestimmten Grundsatzen 
kann man erst im 19. Jahrhundert sp,rechen. Vorher 
hatten sich wohl auch schon gewisse Ubungen heraus· 
gebildet, sie waren aber wandelbar und lieBen die Heran
bildung eines tiichtigen Berufsbeamtentums vermissen, 
wie aus Klagen der Postbeamten jener Zeit deutlich 
hervorgeht. 

Die Stellen des hOheren Verwaltungsdienstes bei den 
Hauptverwaltungen waren meist nicht mit Fachbeamten 
besetzt, sondern wurden vorzugsweise juristisch vor
gebildeten Beamten iibertragen, die aus andern Ver
w al t u nge n hervorgegangen waren. Die Vorsteherstellen 
bei den PA waren vielfach in den Familien erblich. 
Das hatte seinen Grund hauptsachlich darin, daB die 
Postmeister gleichzeitig auch die Postfuhrgeschafte be
sorgten. Die Stellen wurden nicht selten auch Personen, 
die sich in irgendeiner Weise um den Landesfiirsten 
verdient gemacht hatten, als Pfriinde zugewiesen, denn 
da die Postmeister namhafte Anteile an dem Gebiihren. 
aufkommen bezogen, waren ihre Einkiinfte zum Teil sehr 
hoch. Bei Taxis und andern deutschen Postverwaltungen 
fanden daruJ:l1 auch regelrechte Verpachtungen oder 
kaufliche Uberlass ung von Postvorsteherstellen, teil
weise sogar von Postschreiberstellen, statt. Als Post
schreiberwurden oft Familienmitglieder eingestellt, 
namentlich da, wo ihre Annahme in der Hand des 
Postmeisters lag (Privatdienstverhaltnis). Die Post· 
schreiber wurden auch zu allerlei andern, manchmal 
recht untergeordneten Dienstleistungen fiir den Post. 
meister herangezogen, und es erklart sich hieraus, daB 
ihre Auswahl sich vielfach nach ganz andern Gesichts
punktenrichtete, als nach dem der Eign ung fiir de n 
Postdienst. Je mehr die Postdienstgeschafte zunahmen, 
urn so mehr wurde aber der Postschreiberstand zu einer 
Stiitze der Postverwaltungen, und die Anforderungen 
an die Eintretenden wurden mehr und mehr gesteigert. 
So sind aus ihnen eine Zahl recht tiichtiger Vorsteher 
und Verwaltungsbeamten hervorgegangen. 

In Brandenburg - PreuBen lieB sich bereits der 
GroBe Kurfiirst (1640-1688) die Heranziehung tiichtiger 
Postmeister durch Hebung des Standes und Verleihung 
eines ansehnlichen Ranges (s. Dienstrang) angelegen 
sein. Leider fiihrte Friedrich Wilhelm I. (1713-1740), 
der sich im iibrigen um den preuBischen Beam~~nstand 
unumstrittene Verdienste erworben hat, den Amter
kauf durch Zahlungen an die sogenannte Rekruten
kasse ein. Friedrich der GroBe (1740-1786) raumte 
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A uBerplaumaLlige 
Beschiiftigung als 

6 

Post- oder Telegra
phengehilfin gegen 
Diii ten nach Be
ginn des 21. Lebens
jahres (vorher Ver
giituug) mit drei
monatiger Kiindi
gungsfrist. 

Erste planmaLlige 
Anstellung als 

7 

Befiirdenmgs
stellen 

8 

Post- oder Telegra- i Post- oder Telegra
phenbetriebsassist., , phenassistent. Post

Anstellung auf Le- , oder Telegraphense-
benszeit. kret1ir. 

damit gleich nach seinem Regierungsantritt (Kabinetts. 
ordervom 2L 6.1740) aufund schaffte auch die kauflichen 
"Adjunktionen" und"Exspektanzen" ab, die einAnrecht 
auf Ubertragung der Amter gaben. Immerhin brach er 
nicht vollig mit dieser Ordnung der Dinge. Die auch 
weiterhin geforderten Einzahlungen in die von ihm ins 
Leben gerufene "Chargenkasse" gefahrdeten, wenn 
sie auch erst nach der Amtsiibertragung fallig wurden, 
doch die Unparteilichkeit bei der Auswahl der anzuneh
menden Personen und der zu befOrdernden Beamten, 
da auch hOhere Betrage als die festgesetzten nicht zuriick
gewiesen wurden. Eine Folge der von ihm gefiihrten 
groBen Kriege war es ferner, daB er in groBerem Umfange, 
als es vorher geschehen war, nicht mehr felddienstfahige 
Offiziere in die Postmeisterstellen einsetzte (s. auch 
Militarpostamter). Unbestreitbar als Verdienst ist es 
dem groBen Konig anzurechnen, daB er den Wechsel 
der Beamten aus einem Verwaltungszweig in den andern 
im allgemeinen beseitigte und fiir die Heranbildung 
tiichtiger Fachbeamten sorgte. Wahrend er beim 
Militar und im diplomatischen Dienste den Adel bevor
zugte, sah er bei der Besetzung wichtiger Stellen des 
inneren Staatsdienstes nicht auf die Geburt. Wie zu 
seinen Kabinettsraten berief er auch zu seinen Geheimen 
Postraten vor allem Biirgerliche. Auch die Riick
sicht auf das Dienstalter muBte bei ihm vor der Befahi
gung zuriicktreten. Den P A wurde groBte Sorgfalt bei 
der Auswahl der Postschreiber zur Pflicht gemacht, 
und es muBte dem GP A vor der Annahme iiber die 
Fahigkeiten, die Kenntnisse, den sittlichen Lebens
wandel und die Familienverhaltnisse des Bewerbers 
berichtet werden. An Schulbildung wurde nur die einer 
Stadt- oder Biirgerschule verlangt. Zu einer planmaJ3igen 
Ausbildung und zu Befahigungspriifungen, wie man sie 
in andern Verwaltungszweigen schon hatte, kam es im 
Postdienst allerdings vorderhand noch nicht. Geteilter 
Auffassung kann man iiber die ZweckmaJ3igkeit der 
Anordnung Friedrichs des GroBen sein, daB bei Wieder
besetzung von Stellen die Sohne der Rate, Sekretarien, 
Registratoren und Kanzlisten, die Eignung voraus
gesetzt, bevorzugt werden soilten_ Stephan sieht darin 
die Forderung des Entstehens einer Beamtenkaste unter 
Entfremdung vom Volksleben. Sicherlich hat die MaB
~ahme aber zur Schaffung des berufsstandigen, in guten 
Uberlieferungen aufwachsenden Beamtenstandes wesent
lich mit beigetragen. 

Die Stein-Hardenbergsche Verwaltungsneuordnung be
tonte den Grundsatz, daB dem fahigen Staatsbiirger der 
Zutritt zu allen Staatsamtern offenstehen und nur Ver
dienst und Tiichtigkeit, nicht Ge burt und Stand Anspriiche 
auf BefOrderung begriinden sollten. Gleichzeitig wurde 
bestimmt, daB nur bei gleicher Wiirdigkeit das Dienst
alter den Ausschlag geben solite. 

Waren in friiherer Zeit bei der Besetzung der Beamten
stellen keine klaren Grundsatze maBgebend, so gilt dies 
erst recht fiir die Beschaftigung der Unterbedienste-
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ten. Diese standen, anfanglich wohl ausschlieBlich, zum 
Teil aber auch noch weiterhin - bis in die neueste 
Zeit hinein - in einem privaten Dienstverhaltnis zum 
Postvorsteher. Es kam auch nicht selten vor, daB 
Unterbedienstete ihrerseits Hilfskrafte annehmen muB
ten. Die einfachen Dienstverhaltnisse erforderten keine 
besondere Vorbildung. 1m allgemeinen verlangte man 
von den Unterbediensteten, daB sie des Lesens und 
Schreibens kundig waren (wie dies schon die Hamburger 
Bbtenordnung von 1590 fordert). Aus verstandlichen 
Griinden wurde besonders auf Vertrauenswiirdigkeit der 
an den Postdienstgeschaften beteiligten Personen ge
halten. Die Brieftragergeschafte iibertrug man vielfach 
angesehenen Ortseinwohnern. 

B. En twickl ung der La ufbah n vorschriften. 
1m 19. Jahrhundert, in dem sich die eigentlichen Post

laufbahnen herausbildeten, hatte man im allgemeinen 
bei den deutschen Postverwaltungen 3 Klassen von 
Bediensteten: L die Beamten, die den Verwaltungs
dienst, den Vorsteherdienst bei .~roBeren P Anst und bei 
groBeren Dienststellen der P A, den Aufsichts- und 
Kassendienst sowie den verantwortlicheren Betriebs
dienst wahrnahmen; 2. die Beamten, die den Vorsteher
dienst bei kleineren P Anst und den einfacheren Betriebs
dienst verrichteten und 3. die Bediensteten, die den 
niederen Dienst besorgten_ Hauptvertreter dieser Klassen 
waren: aus der L Klasse die Geheimen Postrate und 
Postrate, die (0 ber-) Postdirektoren, die (0 ber-) Post
meister, die Rendanten, Kassierer und Revisoren, die 
Postinspektoren und Postkommissare, die (0 ber-) Sekre
tare, Assistenten, Praktikanten und Accessisten; aus 
der 2. Klasse die Expedienten, Expeditoren und Expe
diteure; aus der 3. die Brief trager, Wagenmeister, Schirr
meister, Kondukteure, Postboten, Packboten, Landbrief
trager. (Naheres s. Amtsbezeichnungen.) Erst allmah
lich ergab sich die Scheidung in hOhere, mittlere und 
untere Beamte, zu denen spater noch die weiblichen 
Beamten und die Beamten der besonderen technischen 
Laufbahnen hinzutraten. 

1. Hoherer und mittlerer Dienst. Diese beiden 
Beamtengruppen miissen zunachst zusammengefaBt be
handelt werden, da sich eine klare Trennung der Be
amten des hoheren und des mittleren Dienstes erst ziem
lich spat vollzogen hat. 

a) In Bayern und Wiirttemberg. 
Die erste Postverwaltung, die fiir Annahme und Auf

stieg dieser Beamtengruppen fest umrissene Bedingungen 
aufstellte, war die Koniglich Bayerische. Die Vor
schriften hieriiber wurden schon am 30. 3. 1808, also 
kurze Zeit nach dem Ubergang der Taxisschen Post auf 
den Bayerischen Staat erlassen (s. auch Bayerische Post). 
Bei Taxis hatten weder fiir die Annahme noch fiir den 
Aufstieg, auBer dem der Bewahrung, feste Grundsatze 
bestanden, insbesondere kannte man keine Fachprii
fungen. Es kam dort hauptsachlich auf gute Empfeh-
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lungen an, auch Kaution muBte der Bewerber stellen 
konnen. GroBer Wert wurde bei den zwischenstaatlichen 
Beziehungen der Thurn und Taxisschen Postverwaltung 
auf gUte Kenntnisse in fremden Sprachen gelegt. Um 
den Bewerbern die Aneignung der Fremdsprachen im 
Auslande selbst zu erleichtern, wurden ihnen schon vor 
ihrem Eintritt besondere Exspektanzenzuschiisse in Ge
stalt der Halfte des Diensteinkommens der Stelle gezahlt, 
fUr die sie vorgesehen waren und die ihnen offengehalten 
wurde. Bayern forderte von den Bewerbern fiir den 
oberen Postdienst die Vollendung der Gymnasial
studien und machte die Annahme von dem Bestehen 
einer Vorpriifung abhiingig, die sich auf Erdkunde, 
Statistik, allgemeine HandelsverhiiItnisse, Reehnungs
wesen und auf die franzosische und italienische Sprache 
erstreckte. Nach einem Jahr muBte sich der als Prakti
kant eingestellte Anwarter einer weiteren, mehr prak
tischen Priifung unterziehen. FUr die Bewerber um 
Post meister- und Inspektorenstellen war auBer
dem die Vollendung der "philosophischen" Studien vor
gesehen, besonders bevorzugt wurden Reehtskundige. 
Die Anwarter riickten samtlich, vom Offizialen anfangend. 
stufenweise vor. Freilich wurden diese Vorschriften nicht 
immer eingehaIten und namentlich zugunsten tiichtiger, 
im Dienste der Vorsteher stehender Postgehilfen und 
gedienter Offiziere Ausnahmen gemacht. Durch Mini
sterialbekanntmachung vom 14.10.1868 wurde fiir alle 
Anwarter des hOheren Dienstes die Vollendung der zum 
'Obertritt an eine Universitiit oder an eine polyteehnische 
Schule befahigenden Studien (also HochschuIreife), der 
B3such der allgemeinen Abteilung der polytechnischen 
Schule und die Erlernung der Telegraphie gefordert. 
Als Aspirant wurde der Anwiirter 1 Jahr lang bei einer 
PAnst im Post- und Telegraphendienst ausgebildet. 
Damn schloB sich eine "Konkurspriifung" am Sitze der 
Generaldirektion, nach deren Bestehen der Praktikant 
bei Stellenerledigung zum Assistenten ernannt wurde. 
Nach weiteren 4 Jahren legte er die AnstP.llungspriifung 
abo Fiir die Aspiranten im Ingenieurdienste galten die 
im allgemeinen Staatsbaudienst festgesetzten Bedin
gungen. Vom Jahre 1885 ab wurde zur Vorbedingung 
fiir den Eintritt in den hOheren Post- und Telegraphen
betriebs- und -verwaltungsdienst die bestandene prak
tische Priifung fiir den hOheren Justiz- und Verwaltungs
dienst (Assessorpriifung) gefordert. Die Anwiirter (ge
priifte Rechtspraktikanten) wurden nach einer zwei
jiihrigen pmktisehen Ausbildungszeit als Postassessoren 
planmiiBig angestellt. FUr den hOheren telegraphentech
nischen Dienst bildete die bestandene Diplomingenieur
priifung die Voraussetzung. Nach einer 3jiihrigen Aus
bildungszeit hatte der Ingenieurpraktikant die hOhere 
Staatspriifung zum Regierungsbaumeister abzulegen und 
wurde nach etwa 2jahriger Tatigkeit als Regierungsbau
meister als Postassessor planmiiBig angestellt. 

Die Anwiirter fiir den mittleren Dienst (Gehilfen) 
muBten u. a. neben der entsprechenden Schulbildung 
die Kenntnis der Telegraphie nachweisen und eine Auf
nahmepriifung (Deutsch, Rechnen, Erdkunde) ablegen. 
Die Anstellungspriifung paI3te sich ihren dienstlichen 
Verhiiltnissen an. Die erste Anstellung war die als Amts
gehilfe. Nach mehreren Jahren folgte bei entsprechender 
Befahigung die BefOrderung zum Postexpeditor. Be
sonders befiihigte Amtsgehilfen und Postexpeditoren 
konnten bis 1885 nach mindestens 8jiihriger Dienstzeit 
zur Anstellungspriifung zum Assistenten, also zur hOheren 
Laufbalin, zugelassen werden. 1885 wurden mit Wirkung 
vom 1. 1. 1886 die Anforderungen fiir den mittleren 
Dienst wesentlich erhoht. Voraussetzung fiir den Ein
tritt wurde der Besitz des Zeugnisses zum einjiihrig
freiwilligen Militiirdienst oder die Ablegung einer Vor
priifung fiir den mittleren Verwaltungsdienst. Nach 
Teilnahme an einem Telegraphenunterrichtskursus und 
Ablegung einer entsprechenden Priifung wurden die 
Apirsanten im Postdienst ausgebildet. Naeh 2 Jahren 

legten sie die Fachpriifung (Adjunktenpriifung) und nach 
mindestens 3jiihriger Adjunktentiitigkeit die Expedi
torenpriifung abo Die Erlangung der Oberexpeditoren
stellung sollte von der Ablegung einer zweiten Expe
ditorenpriifung abhiingig sein. Durch EriaB yom 19. 2. 
1902 wurden die Ausbildungsvorschriften erweitert und 
Vorpriifungen eingefiihrt. Besondere Vorschriften wur
den 1903 fiir die zur Besetzung der Stellen bei den P.A III 
bestimmten Postgehilfen vorgesehen. Gefordert wurden 
gute Volksschulkenntnisse und die Fahigkeit, franzo
sische Briefaufsehriften, Liinder- und Ortsnamen zu 
verstehen und verstandlich auszusprechen. Nach 4jiih
riger Tatigkeit muI3te sich der Postgehilfe einer Dienst
priifung unterziehen. Die Aspiranten wurden vom 
1. 1. 1909 ab nicht mehr als Adjunkten, sondern als 
Postsekretiire planmiillig angestellt. Nach Mallgabe ver
fiigbarer Stellen wurden sie zu PostverwaItern und Ober
postverwaltern befOrdert. Besondere Bestimmungen be
standen fiir den mittleren technischen Dienst, die Lauf
bahn war aber im iibrigen die gleiche. Die Tatigkeit der 
PostverwaIter erstreckte sieh auf den SchaIter- und 
A~fertigungsdienst, Kassen- und Aufsichtsdienst bei 
PAl und II, den Bahnpost-, Reehnungs- und Revisions
dienst, den Bureaubeamtendienst bei den OPD, den Vor
steherdienst bei den P.A II und den Bezirksaufsichts
dienst, das Tatigkeitsgebiet der Oberp2stverwalter um
fa~te den Vorsteherdienst bei den PAl und groBten 
P ~ II, den Abteilungsvorsteherdienst bei den groBen 
PA I, den Oberaufsichtsdienst, den Bureauvorsteher
dienst bei den OPD und den wichtigeren Bureaudienst. 
Die Adjunktenstellung blieb den aus den Postgehilfen 
der P.A III hervorgegangenen Beamten vorbehalten. • 
Als Vorsteher von P.A III wurden sie zu Postexpeditoren 
befOrdert. Daneben gab es fiir den einfacheren mittleren 
Dienst eine Assistentengruppe. Naeh 3jahriger Vor
bereitungszeit und dem Bestehen einer sich auf ihr Ar
beitsgebiet erstreckenden Fachpriifung wurden die An
wiirter als Assistenten angestellt und spater zu Ober
assistenten befOrdert. Die Annahme von Anwartern fiir 
diese Laufbahn wurde nach und nach eingestellt. 

Bei der wiirtte m bergische n Postverwaltung (s. 
auch Wiirttembergische Post) sehied man die Berufs
beamten in solche des niederen, des mittleren und des 
hOheren Dienstes. Bis 1902 traten die Anwarter fiir die 
niederen Stellen des Telegraphendienstes als 
Telegraphenanwiirter ein, legten nach einer 6 monatigen 
Probedienstzeit eine Telegraphendienstpriifung und naeh 
mindestens 3 jahriger (Militaranwarter einjiihriger) Dienst
zeit die Gehilfenpriifung ab, worauf sie zunachst Tele
graphengehilfen wurden und dann in Stellen fiir Tele
graphisten, Obertelegraphisten und Kanzleiassistenten 
einriickten. Fiir die niederen Postdienststellen (Post
expeditorstellen) war eine Priifung nieht vorgeschrieben. 
Die Postkandidaten oder Postgehilfen riickten I?-ach 
Erwerb der notigen Fachkenntnisse bei kleinen P.A in 
eine planmallige Stelle als Postexpeditor (Vorsteher eines 
PA III. Klasse) ein. Nach den Vorsehriften vom No
vember 1902 traten alle Anwarter des niederen Post
dienstes als Postanwiirter ein. Besondere Schulkennt
nisse wurden nicht gefordert, doch genossen Besucher 
einer Latein-, Real- oder Biirgerschule den Vorzug. Die 
Postanwarter hatten eine Telegraphendienstpriifung und 
nach mindestens 3jiihriger (Militiiranwiirter einjahriger) 
Tiitigkeit die niedere Dienstpriifung abzulegen. Danach 
wurden sie Postgehilfen und verblieben es bis zur plan
miiBigen Anstellung. Zum Eintritt in den mittleren 
Dienst wurde mindestens der Besitz des Zeugnisses fiir 
den einjahrig-freiwilligen Militardienst gefordert. Die 
Bewerber traten als Postpraktikanten 2. Klasse ein und 
wurden naeh mindestens 3jahriger Tatigkeit und dem 
Bestehen einer Dienstpriifung (Sekretiirpriifung) Post
praktikanten 1. Klasse. Planmiillig angestellt wurden 
sie als Oberassistent, spiiter als Sekretar (aufKiindigung). 
Die Beamten die mit einem Gesamturteil "sehr gut" 
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oder "ausgezeichnet" bestanden hatten, wurden aus
nahmsweise zu Postreferendaren 2. Klasse ernannt und 
traten damit in die hOhere Laufbahn uber. Durch die 
Vorschriften von 1902 blieben die Annahmebedingungen 
(Zeugnis fUr den einjahrig-freiwilligen Dienst) und die 
3jahrige Beschaftigung als Postpraktikant 2. Klasse 
bestehen, es folgten dann aber zwei Fachprufungen, 
von denen die erste fur Stellen bis zum Sekretar auf
warts, die zweite fUr das Aufrucken in Postmeister-, 
Postkassier- und Postrevisorstellen berechtigte. FUr die 
Ablegung der zweiten PrUfung bildete eine 4jahrige 
Tatigkeit als Postpraktikant 1. Klasse und die Erlangung 
eines Urteils "gut" oder besser bei der ersten PrUfung 
die Voraussetzung. Besonders tuchtige Beamte konnten 
auch in Oberpostsekretarstellen (Stellen des hoheren 
Dienstes) aufrucken. Die 2. PrUfung ist nach 1908 wieder 
weggefallen. Fiir die Stellen des hoheren Dienstes 
(Oberpostsekretare, Postinspektoren, Oberpostmeister 
[Vorsteher der PA I. Klasse], Oberbeamte der General
direktion, Vorsteher der OPK, des Postanweisungsamts, 
des Postbauamts, des Rechnungsbureaus, Telegraphen
inspektoren, Kollegialmitglieder der Generaldirektion 
[Postassessoren], Postrate, Oberpostrate, Direktor der 
Verwaltungsabteilung, Prasident der Generaldirektion) 
galten also 1902 als Anwarter teils die mit Hoch
schulreife eingetretenen Postpraktikanten 2. Klasse, die 
nach Bestehen der DienstprUfung (nach 11/a Jahren) 
Postreferendare 2. Klasse wurden, teils solche, die eine 
hOhere DienstprUfung im Bereiche der Justiz, des Innern 
oder der Finanzen oder die hohere Eisenbahndienst
prUfung bestanden hatten. Die Annahme- und PrUfungs
vorschriften von 1902 machten fUr den Eintritt in den 
hOheren Dienst grundsatzlich ein Hochschulstudium 
und die Ablegung der hOheren DienstprUfung im Be
reiche der Justiz, des Innern oder der Finanzen oder 
der ersten StaatsprUfung im Baufach zur Bedinguug. 
Nach mindestens 2jahriger Ausbildung als Postreferen
dare 2. Klasse unterzogen sich die Anwarter der hoheren 
DienstprUfung fUr Post und Telegraphie und wurden 
nach deren Bestehen zu Postreferendaren 1. Klasse (in 
spaterer Zeit Postassessoren) ernannt. Daneben wurden 
auch Beamte in den hOheren Postdienst eingestellt, die 
die hOhere EisenbahndienstprUfung oder die zweite 
hOhere PrUfung in einem andern Fache bestanden hatten. 

b} Bei der preuBischen Postverwaltung und 
der Postverwaltung des N orddeutschen Bundes. 

1. Die Regelungvon 1849/50. In PreuBenforderte 
man nach den zuerst im Jahre 1836 ausfUhrlicher fest
gestellten Annahmebedingungen fUr den Eintritt in den 
Postschreiberdienst Reife fUr die Prima eines Gym
nasiums (vorher Sekundareife) oder die AbgangsprUfung 
einer dazu bereohtigten Realsohule. Eine Priifung war 
schon vordem (1825) durch den Generalpostmeister 
V. Nagler (s. d.) eingefiihrt worden, die aber auf den 
Altersrang keinen EinfluB hatte. Sie war eine reine Fach
prufung und wurde vor einem aus Mitgliedern des GP A 
gebildeten PrUfungsausschuB (Examinations-Kommis
sion) abgelegt. Durch die PrUfung erlangten die Post
schreiber Anrecht auf dereinstige Anstellung als Post
sekretare. Ohne weitere PrUfung wurden aus den Post
sekretiiren die Beamten fUr die hOheren Dienststellen 
ausgewahlt. Die Auswahl geschah nach der Befahigung. 
Dies ist besonders daraus ersichtlich, daB bei Einrichtung 
der OPD in die Bureauvorsteherstellen (Postrate, S. Amts
bezeichnungen) Postinspektoren, Geheime Revisoren, 
Geheime Kalkulatoren, Postamts-Administratoren, Post
meister, Oberpostsekretare und Postsekretare befOrdert 
wurden. Von einer geordneten Laufbahn kann man erst 
seit der Neuordnung von 1850 (s. Verwaltung) sprechen, 
die auch die Einrichtung der OPD brachte. Unterm 
20. 8. 1849 erlieB der Staatsminister von der Heydt ein 
"Reglement uber die Annahme und Beforderung 
von Posteleven" (Amtsblatt 43/1849). Es verlangte 
von den Bewerbern die Abgangspriifung eines Gymna-

siums oder die Entlassungspriifung einer zur Abnahme 
solcher Priifungen berechtigten hOheren Burger- oder 
Realschule. Vor dem Eintritt muBte der Heeresdienst 
abgeleistet sein. Das Privatverhaltnis, das bis dahin 
zwischen den Postschreibern und den Postmeistern be
standen hatte, wurde beseitigt, wie auch die Schreiber
bezeichnung wegfiel (Amtsblatt 1849 S.425). Auch die 
personliche Vorstellung der Bewerber beim GPA zur 
Aufnahme in die Bewerberliste wurde aufgehoben. Die 
Zulassung erfolgte auf Probe. Der Bewerber wurde 
einem P A zur Ausbildung zugewiesen und fiihrte die 
Bezeichnung Postaspirant. Genugte er, so wurde er nach 
einem Jahre Posteleve. Nach 2 weiteren Vorbereitungs
jahren legte der Posteleve eine FachprUfung ab, die aus 
einem praktischen, einem schriftlichen und einem mUnd
lichen Teil bestand (Instruktion fUr das erste Examen 
der Post-Beamten, Amtsblatt 1850 S. 63). Die PrUfung, 
die ursprfinglich beim GP A abgelegt werden sollte, 
wurde 1850 nach Einrichtung der OPD diesen uber
tragen. Nach bestandener PrUfung trat der angehende 
Beamte mit der Amtsbezeichnung "Postassistent" in 
die Reme der Staatsdiener ein und wurde nach mehr
jahriger diiitarischer Beschiiftigung als Postsekretar 
planmaBig angestellt. Um die Befahigung fUr die hOheren 
Dienststellen zu erlangen, muBte eine zweite Prufung 
abgelegt werden. Zugelassen wurden auch schon Assi
stenten, die die erste Priifung mit "Gut" bestanden 
hatten, aber fruhe~tens 3 Jahre nach Ablegung der ersten 
PrUiung. Beim Ubergang traten die noch im ersten 
Dienst jahre stehenden Postschreiber in die Klasse der 
Aspiranten uber, die alteren wurden, wenn sie die Sekre
tarprUfung noch nicht abgelegt hatten, Posteleven, im 
andern Falle Postassistenten. 

Nach der unterm 14. 3. 1850erlassenen "Instruktion 
fur das zweite Examen der Postbeamten" (Amts
blatt S. 109) zerfiel die PrUfung in drei vollstandig von
einander getrennte Teile, die Ausfuhrung zweier prak
tischer Auftrage (Frist je 2 Monate), die Anfertigung 
dreier schriftlicher Arbeiten (eine mehr wissenschaftliche 
und zwei aus dem Gebiete des praktischen Postdienstes, 
darunter eine Darstellung aus geschlossenen Akten, 
Gesamtfrist 3 Monate) und einer mUndlichen PrUiung. 

Die wachsende Ausdehnung der Postdienstgeschafte 
in Verbindung mit der Neuordnung der Verwaltung und 
des Betriebsdienstes fUhrte zur Schaffung einer weiteren 
Laufbahn, namlich der der Expedienten, die den mehr 
mechanische Arbeiten ausfuhrenden Beamten zugedacht 
war. Sie wurde durch das "Reglement uber die Annahme 
und Anstellung der Postexpedienten" vom 29. 11. 1849 
(Amtsblatt S. 467) festgelegt. Als Expedientenanwarter 
konnten danach versorgungsberechtigte Militarpersonen, 
Postexpediteure und Postexpeditionsgehilfen angenom
men werden. Vorher muBten sie bei der OPD eine An
nahmeprUfung ablegen und danach ein Probejahr ab
leisten. Bei Stellenerledigung wurden sie als Postexpe
dienten angestellt, in Amtsvorsteherstellen jedoch nur 
nach Ablegung einer PrUfung, in der sie erweiterte 
Dienstkenntnisse nachweisen muBten. Besonders be
fahigte Postexpedienten konnten auch zur ersten Priifung 
der Postbeamten (s. oben) zugelassen werden und so die 
Anwartschaft auf die Stellen des hOheren Dienstes er
langen. 

Der Befahigung entsprechend, die fUr die einzelnen 
Stellen nachzuweisen war, wurden nach der Dienstinstruk
tion fUr die OPD von 1850 auch die Provinzialpost
beamten eingeteilt. Zur ersten Klasse gehOrten die 
Bureauvorsteher (Postrate), Rendanten, Postinspek
toren, Buchhalter und Kassierer bei den OPD, die Kon
trolleure und die Vorsteher der P Anst I. Klasse, die Vor
steher von "Comtoir-Expeditionen bei bedeutenden 
PAnst I. Klasse" (Vorbedingung zweite Prufung); die 
zweite Klasse umfaBte die Postassistenten und Post
sekretare (Vorbedingung erste PrUfung) und die dritte 
die angestellten Postexpedienten. Dazu trat noch eine 
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vierte Klasse, die aus den Vorstehern der PAnst 
III. Klasse bestand. Vorsteher der Comtoir-Expedi
tionen (spater Expeditionsvorsteher) waren im all
gemeinen die 0 bersekretare. Die Verwaltung der P Anst 
III. Klasse wurde befahigten Ortseinwohnern, vorzugs
weise Gemeindebeamten oder Vorstehern von Steuer
stellen, iibertragen, die Vorsteher der P Anst II. Klasse 
wurden aus der Zahl der Postsekretare und Postexpe
dienten entnommen. Die bald darauf erfolgell(~~ Neu
ordnung schied die P Anst in 2 Klassen von P A (Vor
steher: Postdirektoren und Postmeister) und in 2 Klassen 
von Postexpeditionen (Vorsteher: Postexpedienten und 
Postexpediteure ). Die Postaspirante~. und Posteleven 
wurden vorwiegend bei groBeren P A (Anleitung zur 
dienstlichen Ausbildung der Postaspiranten und Post
eleven, A~tsblatt 1850 S. 17), die Postexpeditionsgehil
fen bei P A geringeren Umfangs und Postexpeditionen 
beschaftigt. 

Die Postexpeditionsgehilfen konntcn nach einer 
Dienstzeit von 3 Jahren als Postexpedientenanwarter 
iibernommen werden. Eine besondere Abart bildeten 
die Postexpeditionsgehilfen fiir den Ort, die von den 
Postexpediteuren zu ihrer personlichen Unterstiitzung 
angenommen wurden. Sie konnten nur auf dem Wege 
der Aufnahme in die erstgenannte Gruppe der Post
expeditionsgehilfen in die Postexpedientenklasse hinein
gelangen. 

2. Die Anderungen bis 1870. 
Unter der preuBisehen Postverwaltung und der Postverwaltung 

des N orddeutsehen Bundes sind die Laufbahnvorsehriften folgender
maBen geandert worden: 1853 wurde die Zahl der als Postexpedienten
anwarter anzunehmenden Postexpediteure auf solehe besehrankt, 
die sieh wahrend einer Dienstzeit von mindestens 3 Jahren bewahrt 
hatten. 1m gleiehen Jahre wurde bestimmt, daB aueh Zivilsuper
numerare anderer Verwaltungen, die das Befahigungszeugnis als 
solehe nach der Kabinettsorder vom 31. 10. 1827 erlangt hatten, 
als Postexpedienten angenommen werden konnten. Die Vorsehriften 
fiir die Annahme der Postexpeditionsgehilfen wurde durch das 1854 
ersehienene "Reglement iiber die Zulassung und die Dienstverhalt
nisse der Post - Expeditions - Gehiilfen" wesentlich verseharft. 
Sie muBten vor der Annahme eine Priifung iiber den Grad ihrer 
allgemeinen und schulwissensehaftlichen Bildung (Tentamen) ab
legen. Die Dienstzeit der als Postexpedientenanwarter zu iiber
nehmenden Postexpeditionsgehilfen wurde auf 6 Jahre verIangert 
(1860 wieder auf 4 Jahre zuriickgeriickt). Wesentlieh verbessert 
wurde die Ablegung der zweiten Priifung der Postbeamten 
durch die Anordnung in der Generalvf vom 21. 7. 1855 (Amtsblatt 
20/1855), daB nur noch drei schriftliche Arbeiten (Ausfiihrung eines 
praktischen Auftrags, Ausarbeitung iiber ein aufgegebenes Thema 
und mit SchluBantragen versehene Relation aus geschlossenen Akten) 
zu fertigen seien. Das "Reglement tiber die Annahme und Befor
derung von Posteleven" vom 1. 3. 1857 bestimmte, daB die Reeres
pflieht vor Ablegung der Assistentenpriifung abzuleisten ware; auf 
die postdienstliche Ausbildung wurde die Zeit jedoch nicht angerech
net. 

Unterm 15. 8. 1860 (Amtsblatt S. 315 und 319) wurden fUr alle 
drei Gruppen (Eleven, Expedienten und Expeditionsgehilfen) "revi
dierte Reglements" erlassen. Fiir die Anwarter der hoheren La uf
bahn wurde die Ablegung der Reifepriifung eines Gymnasiums oder 
einer zu Entlassungspriifungen berechtigten Realschule I. oder 
II. Ordnung verlangt. Fiir den Eintritt als Postexpeditionsgehilfe 
wurde halbjahriger Besuch der Sekunda eines Gymnasiums oder 
einer Realschule I. Ordnung bei Teilnahme an allen U nterrichts
gegenstanden oder halbjahriger Besuch der Prima einer zu Ent
lassungszeugnissen berechtigten Realsclmle II. Ordnung oder die 
Reife auf einer zu giiltigen Abgangspriifungen berechtigten hoheren 
Biirgersehule als Mindestforderungen aufgestellt. Die Bedingungen 
fiir die Annahme der Postexpedientenanwarter blieben im wesent
lichen unverandert, nur konnte unter gewissen Voraussetzungen von 
der Inanspruchnahme der vorherigen Ableistung des Reeresdienstes 
abgesehen werden. Die miindliche Priifung im "zweiten Examen" 
wurde durch die Instruktion vom 31. 10. 1862 dahin erweitert, daL! 
der Priifling einen "Vortrag aus ihm iibergebenen Akten" zu halten 
habe. 

Die einzelnen Reglements wurden in dem "Reglement iiber die 
Beschaftigung und Anstellung von Zivilanwartern im Postdienste 
vom 3. 6. 1863" zusammengefaBt, die Anstellungsverhaltnisse der 
Militaranwarter durch ein besonderes Reglement vom 16. 6. 1863 
geordnet. Zum Eintritt in die hohere La ufbahn war der Besitz 
des Reifezeugnisses eines Gymnasiums oder einer Realschule I. Ord
nung notig. Die Benennung "Postaspirant" wahrend des ersten 
Vorbereitungsjahrs fiel weg, der eintretende Anwarter hieL! von 
Anfang an "Posteleve". Die Eleven hatten vor Ablegung der 
Assistentenpriifung in der Regel den Telegraphendienst zu edernen. 
Von den als Zivilanwarter eintretenden Postexpedienten wurde statt 
des halbjahrigen Besuchs der Sekunda eines Gymnasiums oder der 
Prima einer Realschule der volle erfolgreiche Besuch dieser Schul
klassen gefordert. Fiir die Postexpedienten der Zivilanwarter-

laufbahn schrieb das neue Reglement eine dreijahrige Vorbereitungs
zeit vor, nach derem Ablauf sie bei der OPD eine Priifung ablegen 
muBten, urn als Postexpedienten bestatigt zu werden. Sie wurden 
dann einige Jahre diatarisch beschaftigt, bis sie in gleicher Eigen
schaft planma/3ig angestellt wurden. Die besondere Priifung zur 
Erlangung einer Vorsteherstelle (Postexpedition 1. Klasse) blieb 
bestehen, sie berechtigte gleichzeitig zum Einriicken in Postsekretar
stellen. Die Postexpeditionsgehilfen mul3ten dureh Schul
zeugnisse eine schulwissenschaftliche Bildung nachweisen, die der 
Reife fiir die Sekunda eines Gymnasiums oder einer Realschule 
I. oder II. Ordnung im allgemeinen entsprach. Naeh 4jahriger 
tadelfreier Dienstzeit konnten sie die Expedientenpriifung ablegen 
und wurden nach deren Bestehen und einj ahriger Pro bezeit alB 
Postexpedienten bestatigt. Die Postexpeditionsgehilfen fiir den Ort 
muBten, urn in das Verbaltnis des Postexpeditionsgehilfen iiber
zutreten, gegebenenfalls noch die vorgeschriebenen Bedingungen 
erfiillen. Das Reglement der Postverwaltung des Norddeutschen 
Bundes vom 15. 2.1868 (Amtsblatt 10/1868) iiber die Bescbaftigung 
und Anstellung von Zivilanwartern im Postdienste iibernahm im 
allgemeinen die Vorschriften des friiheren preuBischen Reglements. 
Die Vorschriften iiber die schulwissenschaftliche Bildung der Be
werber wurden im Rinblick auf den vielfach anders gearteten Aufbau 
der Schulen in den neuhinzutretenden Landern erganzt. Die For
derung der Ausbildung im Telegraphendienste lieB man fiir alle 
Beamten fallen. Die Ablegung der zweiten Priifung, die den Namen 
"hoheres Postverwaltungs - Examen" erhielt, wurde fortan 
nur fUr die Stellen bei der Rauptverwaltung und die Stellen der 
Oberpostdirektoren, Oberpostrate, Postrate, Vorsteher von PA und 
der Postaufsichtsbeamten einschl. der Orts-Postkassen-Controleure 
gefordert, dagegen nicht Il!ehr fiir die Stellen der Expeditionsvor
steher bei den groBeren P A, der Bureaubeamten 1. Klasse bei den 
OPD, Rendanten, Kassierer und Buchhalter bei den OPK. Zu der 
Bezeichnung "Bureaubeamte I. Klasse" ist zu bemerken, daL! in
zwischen die Bureaubeamten der OPD in 2 Klassen geschieden 
worden waren, die mit Oberpostsekretaren (1. Klasse) und mit Post
expedienten (II. Klasse) besetzt wurden. 

3. Der Stand der Beamtenverhaltnisse bei der 
Reichsgriind ung. Bei Reichsgriind ung gab es 
also bei der Postverwaltung drei Laufbahnen: 

<X) Die hohere (Posteleve, [Sekretarpriifung] Post
assistent, Postsekretar, Obcrpostsekretar, Kassierer, 
Buchhalter, Rendant der OPK, [hOhere Postverwaltungs
priifung] P A Vorsteher, Postinspektor, Postrat usw. bis 
zu den hOheren Stellen im GPA); 

fJ) die Postexpedientenlaufbahn (Postexpe
dientenan warter, [Postexpedienten priifung] bestatigter 
Postexpedient, angl.'.stellter Postexpedient in nachgeord
neten Stellen bei P A und bei Postexpeditionen I. Klasse 
oder Biirobeamter II. Klasse bei der OPD, [besondere 
Priifung] Postexpedient als Vorsteher einer Postexpe
dition I. Klasse oder Postassistent mit Aussicht auf An
stellung als Postsekretar); 

r) Postexpeditionsgehilfe bei Postexpeditionen 
II. Klasse [Privatdienstverhaltnis, u. U. auch gegen 
Diaten oder Vergiitung, (Priifung) Postexpedient usw.]. 

Die dritte Laufbahn kann als besondere nur mit Ein
schrankung gewertet werden, insofern als sie meist in 
die zweite Laufbahn hiniiberleitete. 1m iibrigen wurden 
die Beamten auch jetzt noch in 4 Klassen geschieden. 
Es gehorten zur 1. Klasse die Obcr-Postdirektoren, Post
rate, Postdirektoren, Rendanten der OPK, Ober-Post
Commissarien (s. Amtsbezeichnungen unter 3), die Post
kassen-Controlleure, Buchhalter und Hilfsbuchhalter 
bei den OPK, Postmeister, Ober-Post-Sekretare sowie 
die unter Belassung ihres friiheren Ranges als Bureau
beamte bei den OPD angestellten vormals planmaBigen 
Beamten des GPA; zur 2. Klasse die Post-Commissarien, 
Postsekretare und Postassistenten; zur 3. Klasse die 
Postexpedienten; zur 4. Klasse die Postexpediteure (Vor
steher der Postexpeditionen II. Klasse). Posteleven und 
Postexpedientenanwarter galten als angehende Beamte 
und wurden den Postbeamten im allgemeinen zugezahlt. 
Postexpeditionsgehilfen wurden den Postbeamten im 
allgemeinen zugezahlt, wenn sie gegen Diaten oder gegen 
Vergiitung beschMtigt wurden, andernfalls galten sie aIR 
Privatgehilfen des Vorstehers der P Anst. 

c) Bei der Reichspost. 
1. Die Stephansche Personalneuordnung. 
Die Stephansche Personalneuordnung von 

1871 (Amtsblatt 1/1871) sah zwei Laufbahnen fiir Zivil
anwarter vor, die des Posteleven und des Postgehilfen. 
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Die Posteleven wurden nach Ablegung der ersten 
Fach- (Postsekretar-) Priifung zu Postpraktikanten er
nannt und konnten in Stellen als Postsekretar, Oberpost
sekretar, Postamts-Kassierer, Postmeister, Oberpost
Direktionssekretar (Biirobeamter I. Klasse), Buch
halter, Kassierer und Rendant bei den OPK sowie als 
Postkassierer (vorher Orts-Postkassen-Controleur) ein
riicken_ Nach Ablegung der hOheren Postverwaltungs
priifung standen ihnen die Stellen als Postinspektor, 
l'ostdirektor, Postrat, Oberpostrat, Oberpostdirektor 
sowie die hOheren Stellen beim GPA offen. Die Post
gehilfen waren fiir den Dienst bei den Postverwal
tungen (vorherigen Postexpeditionen I. Klasse, s. Ve~: 

. waltung) bestimmt, wurden bei Bewahrung bei den P A 
und Postverwaltungen diatarisch beschaftigt, nach 
4jahriger Vorbereitungszeit und Ablegung einer Priifung 
zu Postamts-Assistenten ernannt und spater als Post
expediteur, Postamts-Assistent oder als Biiroassistent 
bei einer OPD (Bureaubeamter II. Klasse) planmaJ3ig 
angestellt. 

Die Annahmebedingungen fiir die Posteleven blieben 
im allgemeinen unverandert, nur wurde ausnahmsweise 
Zulassung von Bewerbern gestattet, die mindestens ein 
halbes Jahr lang die Prima eines Gymnasiums besucht 
oder die Reife auf einem anerkannten Progymnasium, 
einer Realschule II. Ordnung oder einer zu Abgangs
priifungen berechtigten hOheren Biirgerschule erhalten 
hatten. Mindestalter war 17, Hochstalter 25 Jahre. Der 
Eleve muJ3te sich im allgemeinen selbst erhalten, doch 
konnte er Beihilfen oder Tagegelder bekommen. Die 
Vorbereitungszeit dauerte 3 Jahre; sie wurde bei Eleven, 
die nicht die Hochschulreife hatten, verlangert. 

Die Sekretarpriifung wurde vor einem Priifungsrat der OPD 
abgelegt. Sie zerfiel, wie bisher, in eine praktisehe, eine sehriftliche 
und eine miindliehe Priifung iiber samtIiehe Dienstgegenstande, deren 
Kenntnis zur Ansiibung des praktisehen Dienstes erforderlieh war, 
iiber wissenschaftliche Gegenstande nnd lebende Spraehen. Der Priif
ling solIte dartun, daB er den Dienst nicht nur mechanisch erlernt, 
sondern ihn auch in seinem Zusammenhange, die dienstliehen Vor
schriften in ihrer N otwendigkeit erfaBt habe. Durch diese Priifung 
sollte "sein Fassungsvermogen, die Reife seines UrteiIs und seine 
Befahigung zur Erfiillnng hOherer Anspriiehe" erwiesen werden. 
Eleven, die die Priifnng aueh in der Wiederholung nieht bestanden, 
wurden entlassen oder konnten in die Klasse der Postgehilfen iiber
treten. Die hohere Postverwaltungspriifung sollten nur Bc
amte ablegen konnen, die in allen Teilen der Sekretarpriifung min
destens das Urteil "Gut" erhalten hatten, und zwar friihestens 
3 Jahre nach ihrem Bestehen. Die Priifung wurde .vor einem beim 
GPA eingesetzten Priifnngsrat abgelegt. Sie zerfiel, wie bisher, in 
die Anfertigung eines praktischen Auftrags (Revision von PAnst, 
Einrie!'tung Heuer PAnst, Untersuchungen bei Unterschlagungen 
nnd !hnIiches), in die Anfertigung zweier hauslieher sehriftlicher 
Arbeiten, einer wissensehaftliehen Arbeit und einer mit begriindeten 
SehluBantragen versehenen Relation aus gesehlossenen Akten, und 
in die miindliehe Priifung. Die miindliehe Priifung hatte sieh zu 
erstreeken auf den ganzen Umfang des Postwesens, die Erdkunde, 
insbesondere Verkehrskunde, die Rechtsgrundsatze des Postwesens, 
alte nnd neue Gesehiehte und Literatur, die Grundziige der Staats
wissensehaft, Finanzwissenschaft nnd Volkswirtsehaft, die Ver
fassung des Deutsehen Reiehs, die wiehtigsten Gesetze des Reiehs 
und der Bnndesstaaten, die Grnndziige des Gerichtsverfahrens und 
der Verwaltung des Staates, in dem der Priifling beschaftigt war. 
Fiir den von ihm zu haltenden Vortrag erhielt der Priifling als Auf
gabe nieht mehr nur einen Berieht iiber den Inhalt ihm iibergebener 
Akten, sondern es konnte ihm auch eine sonstige Aufgabe gestellt 
werden. 

Die Priifung der Postgehilfen zerfiel in eine "technische", 
die praktisehe Arbeiten in allen Zweigen des teehnisehen Postdienstes 
umfallte, eine schriftliche (zwei Arbeiten, ein Aufsatz iiber Gegen
stiinde des postdienstliehen Gebiets, iiber Verkehrsverhaltnisse usw. 
nnd Verhandlungen, Beriehte oder Schreiben iiber eiufache Vor
gange des praktischen Dienstes) und eine miindliche in allen 
Zweigen der eigentliehen postdienstlichen Technik und in Erdkunde. 

Fiir die Uberleitung der vorhandenen Beamten in die 
ncuen PersonalverhaItnisse wurden folgende Grundsatze aufgestellt: 
Die Postassistenten, die friiher ruhegehaltsberechtigte Post
expedienten gewesen waren, nnd eine Reihe alterer J ahrgiinge der 
sonstigen Postassistenten wurden in Sekretarstellen iibergeflihrt. 
Die Verbleibenden erhielten die Amtsbezeichnllng "Postpraktikant" 
mit der Allssicht, spater ebenfalls in Sekretiirstellen einzuriicken. 
Die in naehgeordneten Stellen beschaftigten Postexpedienten 
mullten sieh, urn die Allssicht auf Befilrderung in Sekretarstellen 
zu erhalten, einer abgekiirzten Priifnng unterziehen. Sie bestand 
in der schriftliehen Beantwortllng von 20 Fragen (daher die spater 
1m aullerdienstliehen Verkehr iiblieh gewordene Bezeichnung "Zwan
zigfragense kretiire"), die sieh auf das Postgesetz, das Posttax
gesetz, den Posttarif nach dem Auslande, das Postreglement, dell 

Wechselverkehr, die Portofreiheiten, den Postbetrieb und das Kassen
wesen erstreekten (aufgehoben 1875, Amtsblatt S. 217). Bei den 
naeh dem 1. 7. 1863 eingetretenen Postexpedienten und Postexpe
dientenanwiirtern, die den Nachweis der erforderlichen Sehulbildung 
noeh nicht erbracht hatten, wurde die Priifung auBerdem auf Erd
kunde und auf die Fertigung einer Verhandlung oder eines Berichts 
iiber einfache Vorgiinge aus dem Postdienst ausgedehnt. Die mhe
gehaltsberechtigten Postexpedienten, die die Priifung innerhalb 
5 Monaten bestanden, wurden Zll Postsekretaren befiirdert, die 
iibrigen zu Sekretariatsassistenten ernannt. Die auf Kiindigung 
angestellten oder noch gegen Vergiitung besehiiftigten Postexpedien
ten sowie die Postexpedientenanwarter, die die Expedientenpriifung 
bestanden hatten und sieh in der Ableistnng des Probejahrs (vgl. 
vorstehend) befanden, wurden zu Postamts-Assistenten ernannt. 
Die nieht gepriiften Postexpedientenanwarter aus dem Zivilstande 
erhielten die Bezeichnung "Postanwiirter" und mull ten statt der 
bisherigen Expedientenpriifung die Assistentenpriifnng wie die Post
gehiifen ablegen, worauf sie zu Postamts-Assistenten ernannt wurden . 
(Die gleiche Bezeichnung erhielten die Postexpedientenanwarter 
aus dem Militarstande, die naeh Ableistung des Probejahrs ebenfalls 
zu Postamts-Assistenten ernannt und kiindbar angestellt wurden.) 
Die Postamts-Assistenten wurden friihestens 1 Jahr nach ihrer 
Ernennung oder, falls sie vorher 1 J ahr als Postexpedienten gedient 
hatten, sogleieh zur Sekretarpriifnng zugelassen. Die bestatigten 
mhegehaltsbereehtigten Vorsteher der Postexpeditionen I. Klasse 
wurden zu dem gleichen Zeitpunkt wie die vorher genannten Post
expedienten in nachgeordneter Stellung, die die abgekiirzte Priifung 
innerhalb 5 Monaten bestanden hatten, ohneweitere Priifung zu 
Postsekretaren ernannt. Diejenigen nnter ihnen, die den Titel 
"Postverwalter" flihrten, konnten ihn beibehalten. Entsprechend 
dieser Gieiehstellung des von den Expedienten in Vorsteherstellen 
gefiihrten Nachweises erweiterter Dienstkenntnisse mit der ab
gekiirzten Sekretarpriifung wurden" aueh die noeh nicht in Vor
steherstellen befindliehen Expedienten bewertet, die diesen N ach
weis bereits geflihrt hatten. Die Postexpediteure wurden naeh 
4jahriger Dienstzeit zur Assistentenpriifllng zugelassen (aufgehoben 
1875, Amtsblatt S.217) und nach deren·Bestehen spater als Post
amts-Assistenten oder Bureau-Assistenten bei den OPD angestellt. 
Die Poste xpeditionsgehilfen (mit Ausnahme der flir den Ort) 
traten in das Verhiiltnis der Postgehilfen iiber und wurden nach 
4jahriger Dienstzeit zur Assistentenpriifnng zugelassen, naeh deren 
Bestehen Ihnen wie den iibrigen vorhandenen Postamts-Assistenten 
alleh die Ablegung der Sekretarpriifllng offenstand. Die Postexpe
ditionsgehilfen fiir den Ort wurden, je nach ihrer Schulbildung und 
Befahigllng, besonders behandelt. Den ruhegehaitsbereehtigten 
Postexpedienten bei den OPD war freigestellt, ob sie in ihren 
Stellen verbleiben oder die abgekiirzte Sekretarpriifnng ablegen nnd 
als Postsekretare in den Betriebsdienst iibertreten wollten. Die 
Verbleibenden erhielten die Amtsbezeichnung "Bureau-Assistent". 
Die vorhandenen Bezirks - Postkassen - Controlleure wurden 
zu Postinspektoren ernannt, die bestatigten Bureaubeamten 
I. Klasse erhielten die Amtsbezeiehnung "Oberi,- Postdirektions
Sekretar". Wer von Ihnen den Titel "Ober - Postkommis
sari us" (s. Amtsbezeichnllngen) hatte, durfte ilin weiterfiihren. Von 
den alten Amtsbezeiehnnngen fiel also die Expedienten- nnd die Con
trollellrbezeiehnung weg. Die Postexpeditionen I. Klasse erhielten die 
Bezeichnllng Postverwaltungen (Vorsteher: Postsekretare oder Post
verwalter), die Postexpeditionen II. Klasse die Bezeichnnng Post
expeditionen (Vorsteher: Postexpediteure, allch Postamtsassistenten). 
Ein groller Teil von Ihnen wurde in P Ag umgewandelt, nnd die Vor
steher traten in der Regel in das Dienstverhaltnis eines Postagenten 
iiber. Diese Einteilung in PA, Postverwaltungen, Postexpeditionen 
(Amtsblatt 1870, S. Po) wieh 1876 (Amtsblatt S.26) der EinteiInng 
in 3 Klassen von P A mit Postdirektoren, Postmeistern und Post
verwaltern an der Spitze (s. auch Amtsbezeiehnnngen nnd Verwal
tnng). 

Die Stephansche Neuordnung der Personalverhalt
nisse, die diese vollig abweichend von der Gestaltung 
bei den andern groJ3en Reichs- und Staatsverwaltungen 
regelte, hatte £iir die Verwaltung selbst zweifellos groJ3e 
Vorteile, fiir das Personal aber Nachteile, die sich in der 
Folgezeit immer scharfer geltend machten. Der Grund
gedanke, die £iir den hoheren Dienst eintretenden Be
amten von der Pike auf dienen zu lassen, verlieh diesen 
eine umfassende Kenntnis alIer Verhaltnisse der Post
verwaltung und erhielt dane ben in den wichtigeren 
Stellen des mittleren Dienstes dauernd einen groJ3en Stab 
von Beamten mit hochwertiger Vorbildung und griind
licher Dienstdurchbildung. Die Moglichkeit, ohne aka
demisches Studium bis in die hOchsten Stellen der Ver
waltung hindnzugelangen, rief zudem einen auJ3erordent
lichen Andrang zu dieser Laufbahn hervor, so daJ3 die 
OPD vertraulich angewiesen werden muJ3ten, nur solche 
Abiturienten zu Posteleven anzunehmen, die von der 
miindlichen Priifung befreit worden waren, wie iiber
haupt eine sehr strenge Auswahl ermoglicht wurde. Der 
Mangel an akademischer Bildung wurde bei einem 
groJ3erem Teile der Beamten, die sich der hoheren 
Verwaltungspriifung unterzogen, durch Studien auf 
einer Posthochschule (Post- und Telegraphenschule, s. d.) 
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ausgeglichen, wahrend a!lderer~ei~s die nac~ Art und Menge 
betrachtlichen Kenntmsse, dIe m der hoheren Verwal
tungspriifung auf allen Gebieten der St~atswisse.nscha~~~n 
gefordert wurden, ein umfassendes Pnvatstudmm notIg 
machten. Dagegen hatte diese Gestaltung ih;er Pe~sonal
verhaltnisse fUr die Beamten selbst den Nachtell, daB 
sie erst verhaltnismaBig spat in Dienststellen gelangten, 
die ihrer Vor- und Ausbildung entsprachen. Dieser Zu
stand verscharfte sich in wachsendem MaBe, je mehr 
spater die BefOrderungsverhaltnisse d~durch ins .. Stock~.n 
gerieten, daB weit iiber den Bedarf hmaus Anwarter fur 
die hohere Laufbahn angenommen wurden. Dadurch, 
daB ein Teil der Stellen des mittleren Dienstes mit Be
amten die die hohere Verwaltungspriifung abgelegt 
hatten: im Durchgange besetzt, ein andrer Teil den 
friiheren Eleven, die nur die erste Fachpriifung abgelegt 
hatten, als Endstellen zugewiesen wurde, waren .ferI~er 
die Beamten der Assistentenlaufbahn auf dIe em
facheren Dienstgeschafte des mittleren Betriebs- und 
Verwaltungsdienstes beschrankt. Die Mog~ich~eit der 
Ablegung einer Aufstiegspriifung war fiir Sle mcht ge
geben. Auch in der Be,,:ertung. gegen~ber den ~ea~ten 
anderer Verwaltungen mIt ahnlichen Dlenstverhaltmssen 
rachte es sich, daB Stephan diese Laufbahn abweichend 
von der sonst iiblichen Supernumerarlaufbahn aus
gestaltet hatte. Denn, wenn sich ihr auch Beamte mit 
dem Einjahrigenzeugnis in immer wachsender Za~ z~
wandten, blieb doch die Tatsache bestehen, daB dIeS m 
den Annahmevorschriften nicht gefordert wurde. Dem
gegeniiber war es sch~er, die b~trachtlich~n ~.fo~de
rungen die bei der AssIstentenprufung an dIe Priiflinge 
gestellt wurden, ausschlaggebend ins Gewicht fallen ~u 
lassen. Aus diesen Verhaltnissen heraus wurde dIe 
sogenannte "Assistentenfrage" geboren, di~ in ~er 
Folgezeit eine fiir Verwaltung und Beamte gle10h mIB
liche Rolle gespielt hat. Diese Frage wurde auch durch 
die Neuordnung der Dienstverhaltnisse der mittleren 
Beamten von 1900 (Amtsblatt 1/1900) nicht befriedigend 
gelOst, da die mittlere Laufbahn in ihrer Gestaltung. auch 
damals noch nicht der Supernumerarlaufbahn bel den 
andern Verwaltungen angeglichen wurde, wahrend ander
seits die allein den Aufstieg in die Sekr,etarsteIlung 
ermoglichende Sekretarpriifung wegen der Uberzahl d~r 
Anwarter so schwierig gestaltet werden muBte, daB SIC 
nur verhaltnismaBig wenigen den Aufstieg gestattet~. 
Durch die Besoldungsneuordnung von 192.0 wurden dIe 
Verhaltnisse der Beamten aus der alten AssIstentenklasse 
noch weiter verschlechtert, da bei der Zusammen
drangung der groBen Zahl der Besoldungsklassen auf 13 
diese Beamten mit solchen in einer Besoldungsgruppe 
vereinigt wurden, die friiher wesentlich unter ihnen 
gestanden hatten und eine Reihe ihnen bisher b:.sol
dungsmaBig als gleichwertig erachteter .Beamten .h?her 
eingestuft wurde. Ein vorher vom RelChsI?ost~mIster 
Giesberts (s. d.) unternommener Versuch, dIe Selt 1918 
in Vorbereitung befindliche Personalneuordnung vor der 
Neuregelung der Besoldungsverhaltnisse unt~r pach zu 
bringen und damit die Assistentenfrage befnedIgend zu 
losen, war gescheitert. Die im Jahre 1922 erlassene 
Personalneuordnung (Amtsblatt 31) fUhrte die lange 
angestrebte Ubereinstimmung der (gehobenen) mittleren 
Laufbahnen bei der RPV (s. vorstehend unter B-~) 
mit den gleichartigen der andern Verwaltungen herbel, 
doch konnten fiir die vorhandenen Beamten der alten 
Assistentenklasse mit einer Fachpriifung (etwa 30000) 
giinstigere Einst:uungs- ~d Aufriickun~sverhaltnisse 
zunachst noch mcht erre10ht werden. DIe zugunsten 
der Beamten getroffene Regelung, sie ~~ demo We~e 
iiber eine Erganzungspriifung (Sonderpriifung) III die 
Obersekretarstellung (Besoldungsgruppe V:II). zu ~ber
fiihren war nur ein Notbehelf und befnedIgte mcht. 
Da entschloB sich im Jahre 1923 der Reichspostminister 
Stingl (s. d.) diesen Beamten nochmals die Maglichkeit 
der Ablegung der Verwaltungs- (friiheren Sekretar-) Prii-

fung zu geben, wodurch die iiberwiegende Mehrzahl von 
ihnen in die Grundstellung der Supernumerarlaufbahn 
(Gruppe VII) einriickte und die Anwartschaft auf Be
farderung in die der Gruppe VII iibergeordneten Be
soldungsgruppen erwarb. 

2. Fortentwicklung der Laufbahnen. 
Die beiden Laufbahnen haben sich von der Errichtung 

der RPV an im Laufe der Jahre, wie folgt, entwickelt: 
aa) Hohere Laufbahn. Nach der Ubernahme der 

Reichstelegraphenverwaltung in den Verband des GPA 
im Jahre 1876 wurde eine besondere Telegraphen
sekretarprii.fun~ eingefiih~~! ~er sich ~~le.graph~n
assistenten mIt mmdestens 3Jahnger BeschaftIgung lID 

Telegraphendienst sowie Obertelegraphisten und Tele
graphisten, die nach bestaz.tdener Priif~g. mindestens 
4 Jahre im Telegraphendlenste beschaftIgt gewesen 
waren unterziehen konnten. 1m schriftlichen Teile 
hatte 'der Priifling drei Aufgaben zu bearbeiten, eine, 
die sich auf die wissenschaftlichen Grundlagen der elek
trischen Telegraphie, Kenntnis der Telegraphenapparate, 
Batterien usw. bezog, und je eine aus dem Gebiete des Tele
graphenbaus und des technischen Betriebs- oder des V~r
waltungsdienstes. Die miindliche Priifung erstrec~te s10h 
auf allewesentlichenGegenstande desTelegraphendlenstes. 
Gleichzeitig wurde eine hohere Telegraphenverwa!
tungspriifung eingefUhrt (Amtsblat~ 58/1876). Sle 
bestand in der Ausfiihrung eines praktIschen Auftrags, 
in der Anfertigung je einer h.ausliche~ Ausarbeitung vO.n 
Aufgaben iiber wissenschaftliche Zwelge der Telegraphle 
und iiber den Telegraphenbetriebs-, -bau- oder -ver
waltungsdienst und in einem miindlichen Teil (Physik, 
Chemie, elektrische Telegraphie, Telegraphenbetriebs
dienst, Telegraphenrecht, Kassenwesen, Tax;wesen,. Erd
kunde, Staatswissenschaften, besonders FmanzWlSsen
schaft und Volkswirtschaft, Gerichtsverfassung, Gerichts
verfahren usw.). 1882 wurde eine gemeinsame hohe~e 
Verwaltungspriifung fiir Post und Telegraphle 
eingefiihrt (Amtsblatt S. 326). Die Beamten, di~ sic? dem 
Postdienst widmen wollten, wurden vorzugswelse m den 
Fachern des Post- und Verwaltungsdienstes, die andern 
vorzugRweise in den Fachern des Telegraphendienstes 
gepriift, aIle muBten. aber in bei~en Zw~igen, na~entlich 
auch in den staatswIssenschaftlichen Fachern, dIC erfor
derlichen Kenntnisse nachweisen. Rei der miindlichen 
Priifung fielen Geschichte und Literatur weg (s. unter 1). 
Die Priifungsvorschriften fiir die S e k ret a r p r ii fun g 
waren schon vorher (Amtsblatt 1880 S. 323) auf die Tele
graphie ausgedehnt worden. 1892 (Amtsblatt S. !5) ~rde 
die ausnahmsweise zugelassene Annahme von NlChta;):ntu
rienten zu Posteleven, die tatsachlich wegen des Uber
angebots an Bewerbern schon langst nicht mehr geschah, 
aufgehoben und durchgeh~nds das Re~ezeugnis eines 
Gymnasiums, Realgymnasmms oder emer Oberreal
schule gefordert. Von 1898 an .:vurden Anwarter fiir 
die hahere Laufbahn wegen ihrer Uberfiillung nicht mehr 
angenommen. Die Sperrung der Laufbahn driickte 
auch das Amtsblatt 1 von 1900 (das sog. goldene 
Amtsblatt) aus, das vorbehaltlich naherer Bestimmungen 
ankiindigte, daB die kiinftigen Anwarter der hOheren 
Laufbahn sich einem mehrjahrigen akademischen Stu
dium zu unterziehen und zwei Priifungen abzulegen 
hatten. Die Laufbahn der nach den bisherigen Vor
schriften angenommenen Posteleven und der aus der 
Elevenklasse hervorgegangenen Beamten sollte unver
andert blClben. Die Ablegung der hOheren Verwaltungs
priifung wurde fiir diese Beamten befristet. Die ne ue n 
Vorschriften fiir die hahere Laufbahn brachte 
die Amtsbl!Lttvf vom 18. 4. 1908 (Amtsblatt S. 125). 
Danach war die Elevenzeit auf 4 Jahre festgesetzt, von 
denen eins auf die Erlernung des technischen Dienstes 
und 3 auf die akademischen Studien entfielen. 

Am Schlusse der praktischen Ausbildungszeit. muLlte der Eleve 
unter Aufsicht eine schriftliche Arbeit au~ dem Geblete des Post- o?er 
Telegraphendienstes anfertigen, zu der dIe OPD die Aufgabe ertelite 
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(Frist: 6 Stunden). Das Studium hatte sich auf Staatswissenschaften, 
die Rechtswissenschaft, Physik, Chemie und Elektrotechnlk zu er
strecken. Wiihrend 2 von den 3 Jahren konnte der Eleve Vor
lesungen an einer technischen Hochschule hOren. Er war gehalten, 
mindestens an einer mit schriftlichen Arbeiten verbundenen "tlbung 
in der Volks- und Staatswirtschaftslehre oder im deutschen biirger
lichen Jtecht und an einer praktischen "tlbung in der Physik, Chemie 
oder Elektrotechnik teiJzunehmen. Die erste Priifung, die von 
einem bei den OPD Berlin, Konigsberg {Pr.) und Stra13burg (Els.) 
gebildeten Priifungsrat unter Hlnzuziehung akademischer Lehrer 
abgenommen wurde, war eine schriftliche und eine miindliche. Es 
waren 2 Klausurarbeiten anzufertigen, elne aus dem Gebiete der 
Staatswissenschaft oder der Rechtswissenschaft und eine aus dem 
Gebiete der Physik oder der Elektrotechnik. Die miindliche Priifung 
erstreckte sich auf wissenschaftllche Kenntn!sse (Volks- und Staats
wirtschaftslehre, Rechtswissenschaft, Post- und Telegraphenrecht, 
biirgerliches Recht, Handelsrecht, Strafrecht, VOikerrecht, Gerichts
verfassung und Gerichtsverfahren), Physik und Chemle unter be
sonderer Beriicksichtlgung der fiir die elektrische Telegraphie ein
schliel3lich des Fernsprechwesens wichtigen Lehren und die Elektro
technik (Telegraphen- und Fernsprechwesen und Starkstromtechnlk), 
daneben auf Kenntnisse des Post- und Telegraphenbetriebs und des 
Kassen- und Rechnungswesens und auf fremde Sprachen. Nach 
bestandener Priifung wurde der Eleve zum Postreferendar ernannt 
und erhielt Beamteneigenschaft. Withrend der Referendarzeit wurde 
der angehende Beamte bei der OP.D und bei einem P A, Telegraphen
und Fernsprechamt ausgebildet. Friihestens 3, splltestens 5 Jahre 
nach der ersten Priifung legte der Referendar die Assessorpriifung 
vor elnem vom RP A eingesetzten Priifungsrat abo Doe Priifung war 
ebenfalis eine schriftliche und eine miindliche. Es waren 3 schrift
liche Arbeiten in Klausur zu fertigen, eine Abhandlung aus dem 
Gebiete des Post- oder Telegraphenrechts, eine wissenschaftliche 
Arbeit aus dem Gebiete des Postwesens und eine wissenschaftliche 
Arbeit aus dem Gebiete des Telegraphen- und Fernsprechwesens. 
Die miindliche Priifung hatte sich auf Post- und Telegraphenrecht 
im Reich und in den groBeren deutschen Bundesstaaten, Volkswirt
schaftslehre, Finanzwissenschaft, auf den Betriebs- und Verwaltungs
dienst 1m Reichs-Post- und Telegraphenwesen, die Internationalen 
Post- und Telegraphenvertrlige, anf die technischen Elnrichtungen 
des Reichs-Telegraphen- und Fernsprechwesens und ihre wissen
schaftlichen Grundlagen zu erstrecken. Der Postreferendar wurde 
nach Bestehen der Priifung zum Postassessor ernannt und erwarb 
damit die Anwartschaft auf Elnriicken in die hOheren Dienststellen. 
Die planmitBige Anstellung erfolgt als Post- (Telegraph en· ) Direktor 
oder als .Postrat. 

Seit 1914 sind Anwarter fiir diese Laufbahn nicht mehr 
angenommen worden. Die 1922 (Amtsblatt 31/1922) 
erlassenen neuen Vorschriftensehen eine Trennung 
der hOheren Laufbahnen fiir Post und fur Telegraphie 
vor. Bei den Anwartern fUr den Postdienst wird juristi
sches Studium, bei denen fur den Telegraphendienst 
Studium auf einer technischen Hochschule (Ablegung 
der Diplompriifung) verlangt (s. Beamtenlaufbahnen bei 
der DRP unter A). In der alten hOheren Laufbahn sind 
grundlegende Anderungen nicht mehr vorgenommen 
worden (wegen der Anderung der Amtsbezeichnungen: 
Oberpostpraktikant fiir die Bureaubeamten I. Klasse, 
Postinspektor fur Postkassierer, Oberpostinspektor fUr 
Postinspektor sowie wegen der Einrichtung von Stellen 
fiir Hilfsreferenten bei den OPD in den Jahren 1902 bis 
1920 und von Stellen fiir Vizedirektoren seit 1908 S. 

Amtsbezeichnungen). Erwahnt sei nur noch, daB die 
wachsende Bedeutung, die die Technik fur den Tele
graphendienst gewann, zur Schaffung von Stellen fiir 
Telegrapheningenieure fUhrte, die, aus den Be
amten der alten hoheren Laufbahn entnommen, in be
sonderen Kursen fiir ihre Tatigkeit geschult wurden. 
Seit 1920 befinden sich aIle Beamten der alten hOheren 
Laufbahn in Stellen vom Postrat und Post- (Telegraphen-) 
Direktor an aufwarts. 

bb) Mittlere Laufbahn. (Wegen Anderung der 
Amtsbezeichnung "Postamtsassistent" in "Postassistent" 
und Hinzutritt des Telegraphenassistenten im Jahre 1876 
S. Amtsbezeichnungen.) 1877 wurde fiir altere Assisten
ten die Stellung des Oberpost- (-telegraphen-) Assistenten 
geschaffen. 1882 wurde die Assistentenpriifung fur An
warter aus der Klasse der Postgehilfen auch auf den 
Telegraphendienst ausgedehnt (Amtsblattvf 106, Amts
blatt 61/1882). 1892 (Amtsblatt S. 373) fiihrte man fUr 
die Entlassung der nicht planmaBig angestellten Post
und Telegraphenassistenten eine Kiindigungsfrist von 
6 Wochen ein. Ende 1898 (Amtsblatt S. 391) wurde der 
Wegfall des technischen Teils bei der Priifung der Ge
hilfen zum Postassistenten angeordnet, den die Priifungs
()rdnung von 1871 vorsah. 1m ubrigen blieben die dienst-
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lichen Verhaltnisse der mittleren Beamten bis zum Ende 
des Jahrhunderts unverandert. Die Laufbahn der Zivil
anwarter schloB mit der Stellung des Oberassistenten 
abo Das neue Jahrhundert brachte eine grundlegende 
Umgestaltung. Die mittlere Laufbahn wurde in eine 
Post- und eine Telegraphenlaufbahn zerlegt, die sich 
im Aufbau glichen. Schon der Eintritt hatte als Post
oder als Telegraphengehilfe zu erfolgen. Wahrend des 
4jahrigen Vorbereitungsdienstes wurden die Postgehilfen 
in beiden Dienstzweigen, die Telegraphengehilfen aus
schlieBlich im Telegraphendienst ausgebildet. Gefordert 
wurde fur den Eintritt das Reifezeugnis fiir die Unter
sekunda einer neunstufigen oder das Reifezeugnis fur 
die erste Klasse einer sechsstufigen hOheren Lehranstalt. 
Nach Bestehen der Assistentenprlifung wurden die 
Gehilfen zu Post- oder zu Telegraphenassistenten er
nannt. Frlihestens 6 Jahre und spatestens vor Ablauf 
des 9. Jahres nach Ablegung der Assistentenpriifung 
konnten sich diese Beamten zur Ablegung der Sekretar
prlifung melden. Die .Beamten, die diese Priifung be
standen, wurden nach MaBgabe der erledigten Stellen 
zu Post- oder zu Telegraphensekretaren befordert. Durch 
die Priifung erwarben sie auch die Anwartschaft, in die 
tibergeordneten Stellen des mittleren Dienstes befOrdert 
zu werden, die zur Zeit noch mit Beamten des hoheren 
Dienstes im Durchgange besetzt waren. Die Assisten
tenprufung bestand wieder aus einem miindlichen 
und einem schriftlichen Teil. Bei der schriftlichen Pru
fung hatte der Priifling 2 Arbeiten zu fertigen, der Post
gehilfe eine Darstellung tiber postdienstliche Einrich
tungen und Verhandlungen, Berichte oder Schreiben tiber 
einfachere dienstliche Vorgange, der Telegraphengehilfe 
eine Aufgabe aus dem Gebiete der Telegraphentechnik, 
die andre aus dem Gebiete des Telegraphenbetriebs. Die 
mundliche Priifung erstreckte sich bei dem Postgehilfen 
auf den Post- und Telegraphendienst, soweit seine Kennt
nis fur den Wirkungskreis eines Postassistenten erforder
lich war, bei dem Telegraphengehilfen mit der gleichen 
Einschrankung auf den Telegraphendienst, bei beiden 
auBerdem auf Erdkunde und lebende Sprachen (nach 
Wahl Franzosisch oder Englisch). Auch die Sekretar
prufung bestand aus einem schriftlichen und einem 
miindlichen Teil. In der schriftlichen Priifung sollte 
der Beamte zeigen, daB er "geniigende Urteilskraft be
sitzt und befahigt ist, schwierigere Dienstangelegenheiten 
richtig aufzufassen und in klarer Gedankenfolge sach
gemaBzu bearbeiten". SieumfaBte3Arbeiten, diePost
sekretarpriifung je eine aus dem Gebiete des Postbetriebs, 
des Telegraphenbetriebs und des Postverwaltungsdien
stes, die Te leg rap hen sekretarpriifung je eine aus dem 
Gebiete der Telegraphentechnik, des Telegraphenbetriebs 
oder Telegraphenverwaltungsdienstes und des Tele
graphenbaus. Die miindliche Priifung erstreckte sich 
fiir den Postbeamten auf Verwaltungswesen, Post- und 
Telegraphendienst, fiir den Telegraphenbeamten auf 
Verwaltungswesen, Telegraphendienst, Hilfswissenschaf
ten der Telegraphie (Mathematik, Physik, Chemie), fur 
beide auf Erdkunde und lebende Sprachen (Franzosisch 
und Englisch). Durch die Neuordnung von 1900 wurde 
die Beforderungsstellung des Oberassistenten abgeschafft. 
(Wegen Wiedereinfuhrung der Oberassistentenbezeich
nung als Titel und Verleihung der Titel "Post- und oder 
Telegraphensekretar" [Amtsblattvf no vom 20. 12. 1903, 
Amtsblatt S. 273] S. Amtsbezeichnungen.) Die Laufbahn 
blieb bis zum Erlasse der Personalneuordnung von 1922 
(Amtsblatt 31/1922) unverandert. Das Einrlicken in 
die dem Sekretar ubergeordneten Stellen des mittleren 
Dienstes geschah nur sehr allmahlich, weil gleichzeitig 
auch die BefOrderungsverhaltnisse der Beamten des 
hOheren Dienstes, die diese Stellen besctzt hatten, ins 
Stocken geraten waren. Seit 1920 sind diese Stellen im 
groBen und ganzen geraumt, auch die Dienstgeschafte 
der frliheren Bezirksaufsichtsbeamten sind zum groBen 
Teil auf die Beamten des gehobenen mittleren Dienstes 
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ubergegangen. (Wegen veranderter Bezeichnung der 
gehobenen mittleren Beamten s. Amtsbezeichnungen.) 
Auch die fruheren Stellen fur expedierende Sekretare 
im RPA sind seit I. 4. 1920 auf die mittleren Beamten 
iibergegangen (Ministerialamtmanner). Neu geschaffen 
wurde die Stellung des Biirodirektors im RPM. Durch 
die neuen Laufbahnvorschriften (Amtsblatt 31/1922) 
sind die Dienstgeschiifte des einfachen mittleren Dienstes 
auf die untere Laufbahn iibergegangen (s. nachstehend 
unter 2 und Beamtenlaufbahnen bei der DRP unter H). 
Fur den gehobenen mittleren Dienst sind auBer den 
beidenLaufbahnen fur den Post- und fiir den Telegraphen
dienst (s. a. a. o. unter B) solche fiir den telegraphen
technischen Dienst (s. a. a. O. unter C), fiir den bau
technischen Dienst (s. a,. a. O. unter D) und flir den 
maschinentechnischen Dienst (s. a. a. O. unter E) ein
gerichtet worden. 

II. Unterer Dienst. 1m unteren Dienst kann man 
von wirklichen Laufbahnen erst in allerneuester Zeit 
sprechen. Vorher beschrankten sich die Vorschriften 
zumeist auf die Annahme, die Beschiiftigung im privat
dienstlichen Verhaltnis, die Ubernahme als Beamte und 
die planmaBige und unkiindbare Anstellung. 

a) In Bayern und Wiirttemberg. 
In Bayern waren fur die Zulassung zum niederen 

Postdienst urspriinglich besondere Bedingungen nicht 
gestellt. Die Stellen der Kondukteure, Packer und Brief
trager wurden teils im mittelbaren Postdienst stehenden 
Packer- und Brieftragergehilfen, teils Militaranwartern 
nach erfolgreicher Probedienstleistung verliehen, in den 
Biiro- und Kass,ndienst wurden daneben auch Be
dienstete aus andern Verwaltungszweigen iibernommen. 
Von 1826 ab ging man zunachst dazu iiber, das im auBeren 
Postdienst verwandte Personal ohne feste Anstellung 
gegen Uberweisung von Pauschvergutungen (Aversen) 
an die Vorsteher zu beschiiftigen. 1833 wurden die 
Packer und Brieftrager bei wichtigeren P.A wieder fest 
an'gestellt. Von 1848 ab (Konigliche Verordnung yom 
II. 10. 1848) wurden die Oberkondukteure und Kon
dukteure, die Packer und Brieftrager nach 10jahriger 
tadelfreier Dienstzeit fest angestellt. Das von 1858 ab 
eingestellte Personal des Landzustelldienstes wurde ohne 
Anspruch auf endgiiltige Anstellung, auf Ruhegehalt 
und sonstige Unterstutzung angenommen. Mit Wirkung 
yom I. I. 1886 traten fur das niedere Personal neue Be
stimmungen in Kraft. Danach geschah die Einstellung 
zunachst gegen Tagegeld. Fiir die Erreichung plan
maBiger (statusmaBiger) Stellen, zu denen von 1896 ab 
auch die der Postboten, Paket- und Depeschenboten und 
der Briefsammler zahlten, wurde eine bestimmte Aus
bildungs- und Vorbereitungszeit und das Bestehen vor
geschriebener Priifungen, flir Militaranwarter eine 3 mo
natige unterrichtende Beschiiftigung und ebenfalls die 
Ablegung einer Priifung vorgesehen. Zu den Beforde
rungsstellen fuhrte der Weg uber weitere Priifungen. 
Fiir nicht volle Leistungen im Landzustelldienst gab es 
fruher Hilfsboten, seit 1879 "Postbeiboten", von 1895 
ab "aversionierte Hilfspostboten" genannt. Wahrend 
die Briefzustellung meist durch angestelltes Personal 
(Oberbrieftrager, Brief trager, Hilfsbrieftrager, Brief
tragergehilfen) erfolgte, wurden die Fahrpostsendungen 
auf Gefahr der "statusmaBigen" Packer durch von ihnen 
entlohntes Personal (Paketboten und Packergehilfen) 
zugestellt. 1878 wurde ein Teil der Paketboten "status
maBig". 1m Eilzustelldienst gab es seit 1900 jugendliche 
Depeschentrager. Nach den 1906 erlassenen Vorschriften 
kommen flir den unteren Dienst auBer Versorgungs
berechtigten die Aushilfsbediensteten (Hilfspostschaffner) 
und die aversionierten Hilfspostboten mit langerer Be
schaftigung im Postdienst in Betracht. Die aversionierten 
Hilfspostboten wurden als Postboten, die Hilfspost
schaffner als Postboten oder Postschaffner planmaBig 
angestellt. Die Beamten im unteren Telegraphenbau-

dienst wurden nach mehrjahriger Telegraphenarbeiter
zeit, mindestens 2jahriger Verwendung als Telegraphen
bauaufseher und Ablegung der Werkfiihrerpriifung als 
Werkfiihrer planmaBig angestellt und gegebenenfalls 
spater zu Oberwerkfiihrern befOrdert. 

In Wiirtte m berg gelangten die unteren Bediensteten 
erst nach langerer Dienstzeit im Vertragsverhaltnis ins 
Beamtenverhaltnis hinein. 1m ubrigen ist die Entwick
lung ahnlich der im alten Reichspostgebiet verlaufen 
(s. nachstehend). Eine bemerkenswerte Ausnahme be
stand nur insofern, als die Landbrieftrager dauernd im 
Vertragsverhaltnis verblieben sind. 

b) Bei der preuBischen Postverwaltung und 
der Postverwaltung des N orddeutschen Bundes. 

In Pre uBe n wurden uber die Stellenbesetzung der 
Unterbediensteten, denen man den Sammelnamen "Pro
vinzial- Post - Unterbeamte" gab, erstmalig durch 
die Instruktion yom 3. I. 1848 feste Grundsatze auf
gestellt. Die gesttmten Dienstverhaltnisse wurden in der 
Dienstinstruktion fiir die OPD von 1850 (Abschnitt IV 
unter Nr. 2) in gewisse feste Formen gebracht, doch 
waren die Dinge noch zu sehr in der Entwicklung be
griffen, als daB man die Vorschriftgebung als erschOpfend 
und die Richtlinien als klar bezeichnen konnte. (Wogen 
der fruheren Entwicklungsgeschichte und wegen der 
Unterbeamten bei der Hauptverwaltung s. Amtsbezeich
nungen). Es gab danach angestellte, remuneratorisch 
und kontraktlich beschiiftigte Unterbeamte, Privatunter
beamte und Privatdiener. Die Privatunterbeamten 
wurden nicht unmittelbar aus der Postkasse, sondern 
aus einer dem Amtsvorsteher bewilligten Pauschver
giitung (Adjutum oder Bureaukostenfonds) gelohnt. Zu 
ihnen gehOrten die Posthauswachter, die Privatbrief
trager, Privatwagenmeister und andre. Seit 1850 wurden 
die Adjuten nach und nach eingezogen. Privatdiener 
wurden von Vorstehern kleinerer PAnst, aber auch von 
nicht mehr dienstfahigen Unterbeamten flir ihre Rech
nung eingestellt. Zu den eigentlichen Unterbeamten 
zahlten, nachdem die Stellen fiir Postaufseher am 1. I. 
1850 aufgehoben worden waren, nur die Brief trager, 
Wagenmeister und Paketbesteller (Factageboten). Da
neben trat die Klasse der kontraktlichen Diener 
auf, die im Vertragsverhaltnis zur Postverwaltung 
standen. Zu ihnen zahlten die Landbriefbesteller, die 
Pakettrager bei den EisenbahnPAnst, die Begleiter der 
Postversande zwischen den Posthausern und BahnhOfen, 
die PostfuBboten (BefOrderer von Botenposten, die 
ubrigens diese Bezeichnung auch flihrten, wenn sie die 
BefOrderung mit Wagen ausflihrten), die Stadtpostboten 
und die Posthauswachter. Die Stellen der erste n 
Gattung von Unterbediensteten wurden nur mit 
Versorgungsberechtigten besetzt; das waren zum 
iiberwiegenden Teile versorgungsberechtigte Militar
personen, denen die Stellen teils zu zwei Dritteln, teils 
ganz vorbehaIten waren (s. Militaranwarter), zum kleinen 
Teile Postillione (s. d.) von mehr als 15jahriger Dienst
zeit und in letzter Linie andre Personen von langjahriger 
Dienstzeit bei Post und Militar, deren Anstellung sich 
jedoch das GP A vorbehielt. Die Anstellung erfolgte 
zunachst 6 Monate auf Probe und dann mit 4wochiger 
Kiindigung. Fiir die Einreihung der versorgungsberech
tigten Personen wurde eine "Exspektanzenliste" geflihrt. 
Die kontraktlichen Diener, die auch zum groBen 
Teil aus der Reihe der versorgungsberechtigten Militar
personen hervorgingen, wurden, soweit sie mit Post
sendungen Befassung hatten, auch vereidigt und gegen 
4 wochige Kundigung angenommen. Sie erhielten im 
allgemeinen eine feste Vergiitung, die sich nach dem 
Umfang der Leistung richtete. Zur Annahme von 
Privatunterbeamten durch die Vorsteher von PAnst 
war die Genehmigung der OPD erforderlich. Die Ent
lohnung war dem Vorsteher iiberlassen, der auch flir ihre 
dienstlichen Handlungen ("facta") und Unterlassungen 
("neglecta ") verantwortlich war. Mindesteintrittsalter 
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warl17 Jahre, sie wurden vereidigt. Eine ziemlich 
umfassende Regelung der Unterbeamtendienstverhalt
nisse brachte die Dienstinstruktion von 1854. Sie unter
schied Unterbeamte (Conducteure, Brieftrager und 
Brieftragergehilfen, Wagenmeister und Wagenmeister
gehilfen, Packmeister, Packboten, sonstige Biirodiener, 
Hauswarter und sonstige aus der Postkasse besoldete, 
nicht zu den kontraktlichen Dienern gehorige Personen) 
kontraktliche Diener (PostfuBboten, Landbrief
trager [zu beachten die Anderung der AmtsbezeichnungJ, 
Pakettrager auf EisenbahnhOfen, Stadtpostboten, 
Briefkastenleerer, Wagenwascher usw.) und Privat
diener. Die Zugehorigkeit zu den Gruppen ergab sich 
aus der geschichtlichen Entwicklung. 1m einzelnen 
werden die besonderen Wiinsche der Bewerber, die ort
lichen Verhaltnisse und die Zahl del' erIedigten Stellen 
mitgesprochen haben. Bei Besetzung von Stellen fiir 
geringer besoldete Brieftrager und Wagenmeister sowie 
bei der Besetzung von Unterbeamtenstellen im Auslande 
war die OPD nicht an die Einstellung Versorgungsberech
tigter gebunden, diese waren abel' mit Vorzug zu beriick
sichtigen. Die Stellen der kontraktlichen Diener durften 
nur dann mit andern Personen besetzt werden, wenn 
militarversorgungsberechtigte Bewerber nicht vorhanden 
waren. Trat ein Mehrbedarf auf, ohne daB eine Ver
mehrung der planmaBigen Unterbeamtenstellen angezeigt 
ersehien, so konnten auBerplanmaBige Hilfsunter
beamte eingestellt werden, die in del' Regel die OPD 
bestimmte. Sie erwarben keinen Anspruch auf plan
maBige Anstellung und dauernde Beschaftigung. Zu 
Stellvertretungen und Aushilfen waren in erster Linie 
versorgungsbereehtigte Militarpersonen heranzuziehen. 
Privatunterbeamte durften nur noch bei Postexpe
ditionen II. Klasse angenommen werden, bei denen del' 
Vorsteher verpflichtet war, gegen den Bezug der auf
kommenden Orts-Briefbestellgelder die Unterbeamten
geschafte auf eigene Rechnung und Gefahr be sorgen zu 
lassen. Die in den Unterbeamtendienst zu iibernehmen
den Beamten muBten sich u. U. einer Annahmepriifung 
unterwerfen, bei der der Bewerber auf seine Kenntnisse 
im Schreiben, Lesen und Rechnen, den Grad seiner 
postalischen Gewandtheit, u. U. auch auf Sprachkennt
nisse (Franzosisch, Polnisch usw.) gepriift wurde. Nach 
del' Dienstinstruktion von 1863 wurde eine mindestens 
15jahrige Beschaftigung als kontraktlicher Diener"oder 
Privatunterbeamter zur Vorbedingung fiir die Uber
nahme als Unterbeamter gemacht. 1864 traten die 
Landbrieftrager, 1865 die Pakettrager in die Klasse del' 
Unterbeamten iiber. Fiir diese beiden Gruppen wurden 
aber besondere Annahmevorschriften und Anstellungs
bedingungen vorgesehen. Neu traten die Postbegleiter 
auf, die Brieftrager erscheinen als Ortsbrieftrager. Die 
Dienstinstruktion von 1867 fiihrt in del' Klasse del' kon
traktlichen Diener an Stelle del' Stadtpostboten und 
Briefkastenleerer nul' noch Stadtpostboten zum Leeren 
der Briefkasten an. 

c) Bei der Reichspost. 
Die Reichspostverwaltung nahm die Stadtpost

boten unter die Unterbeamten auf. Die Kondukteure, 
Postbegleiter, Wagenmeister und Biirodiener wurden 
unter del' einheitlichen Bezeichnung "Postschaffner" 
zusammengefaBt (Amtsblatt 1872 S. 873). Die Hilfs
unterbeamten erhielten 1877 die Bezeichnung "Post
hilfsbote". Je nachdem sie voll oder - in regelmaBiger 
Wiederkehr - nul' stundenweise beschaftigt wurden, 
schied man sie in standige und nichtstandige Posthilfs
boten. Vei Vereinigung del' Telegraphie mit del' Post. 
im Jahre 1876 traten die aus den Telegraphenarbeitern 
hervorgegangenen Telegraphenleitungsaufseher hinzu, 
die die gleichen Anwartschaften auf Anstellung in Post
schaffner- usw. Stellen erhielten wie die Posthilfsboten; 
von del' Einrichtung planmaBiger Stellen fiir Leitungs
aufseher wurde zunachst abgesehen (Generalvf 51 yom 
22. n. 1877). Die Zivilanwarter wurden in Brief trager-

und Postschaffnerstellen nach mindestens 15 jahriger 
Dienstzeit bei der Post- und Telegraphenverwaltung und 
beim Militar, in Pakettrager-, Stadtpostboten- und Land
brieftriigerstellen nach 12jiihriger Beschaftigung plan
maBig angestellt. Fiir die nach dem 31. 10. 1877 
eingetretenen Personen wurde die Hochdaltersgrenze auf 
das vollendete 40., fiir friihere Telegraphenvorarbeiter 
und Leitungsaufseher auf das vollendete 45. Lebensjahr 
festgesetzt. Die im Pakettrager-, Stadtpostboten- und 
Landbricftragerdienste fiir unmittelbare Rechnung del' 
Postkasse verwandten Zivilanwarter mit einer geringeren 
als 12 jahrigen Dienstzeit wurden gegen feste Ve r g ii tung 
angenommen. Die zu voller Beschaftigung angenommenen 
Personen muBten das 16. Lebensjahr vollendet und 
durften das 20. nicht iiberschritten haben, ausnahms
weise konnte die Hochstgrenze bis auf 25 Jahre hinauf
gesetzt werden. Del' Bewerber sollte in der Regel einer 
schriftlichen und einer miindlichen Priifung unterworfen 
werden, um genau festzustellen, ob und fiir welchen 
Dienst er sich eigne. Erhohte Anforderungen wurden 
an die fiir Brief trager- und Schaffnerstellen bestimmten 
Person en gestellt. 1m allgemcinen wurden Volksschul
kenntnisse verlangt (Schreiben und Lesen in deutschen 
und lateinischen Schriftzeichen, Anfertigung eines Dik
tats, Losung von Aufgaben del' 4 Rechnungsarten). 
Eine fiir die Beteiligten wichtige Neuerung fiihrte die 
RPV ferner ein, indem sie bei den Zivilanwartern nach 
einer Gesamtdienstzeit von 301/ 2 (30), bei den Militar
anwiirtern nach einer Postdienstzeit von 151/ 2 (15) Jahren 
die kiindbare Anstellung in eine unkiindbare um
wandelte. Zu den Unterbeamten traten bei Einrichtung 
reichseigener Posthaltereien noch die bei diesen standig 
beschaftigten Postillione. Ende del' achtziger Jahre 
wurden planmaBige Stellen fiir Leitungsaufseher 
1. und II. Klasse geschaffen, die den Militaranwartern 
nicht vorbehalten waren, sondern mit Personen besetzt 
wurden, die sich durch eine langere Tatigkeit im Tele
graphenbau die notigen technischen Kenntnisse erworben 
hatten. Ferner wurde vorgesehen, daB in die fiir Zivil
anwarter bestimmten Stellen Postschaffner- und Brief
tragerstellen in erster Linie Landbrieftrager ein
riicken sollten. Das Mindestalter fiir die volle Beschiifti
gung im Unterbeamtendienst wurde auf 20 Jahre hinaus
geriickt, das Hochstalter auf 25, ausnahmsweise 27 Jahre, 
fiir Telegraphenvorarbeiter und standige Posthilfsboten 
im Leitungsaufseherdienst auf 30 Jahre; nichtstandige 
Posthilfsboten konnten schon nach vollendetem 18. Le
bensjahr angenommen werden. Die Anstellungs
fahig kei t erIangten die Zivilanwarter allgemein nach 
12jahriger Post- und Militardienstzeit_ 1890 (Amts
blatt S.371) fiel die Klasse der kontraktlichen 
Die ner, odeI', wie sie zuletzt hieBen, Unterbeamtcn im 
Vertragsverhaltnis we g. Die Bahn postreiniger, Drucker, 
Hausdiener, Nachtwachter, Magazinarbeiter, Apparat
putzer, Rohrpostmaschinenheizer und Heizer del' Sam
melheizungs- und elektrischen Beleuchtungsanlagen und 
aIle andern Personen, die im Laufe del' Jahre fiir be
sondere Zwecke als Unterbeamte auf Dienstvertrag ein
gestellt worden waren, wurden, eben so wie die voll oder 
iiberwiegend beschiiftigten Eilboten und Telegramm
zusteller unter die Posthilfsboten aufgenommen. Zu 
ihnen zahlten auch die zu dauernder Beschaftigung im 
Stellvertretungs- und Aushilfsdienst eingestellten Per
sonen. Man unterschied Posthilfsboten auf Tagegeld 
und auf Vergiitung, je nachdem sie aus del' Postkasse 
odeI' aus del' dem Amtsvorsteher gewahrten Pausch
vergiitung entlohnt wurden. Als nicht im Beamten
verhaltnis stehend waren fortan nur anzusehen: die 
Wagenwascher, Hoffeger, Of en heizer, Lampenreiniger; 
die im Unterbeamtendienst zu voriibergehenden Aus
hilfen und Stellvertretungen odeI' zu wiederkehrenden, 
abel' wochentlich nul' an einem Tage wahrzunehmenden 
Verrichtungen (Sonntagsaushelfer usw.) angenommenen 
Personen; die Eilboten und Eiltelegrammzusteller auf 

7* 
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Stiicklohn, die i:mr nebenbei in Anspruch genommen 
wurden; die unmittelbar aus der Postkasse bezahlten 
auBergewohnlichen Begleiter von Posten und Landpost
fahrten und die Beiboten sowie die zur Aushilfe heran
gezogenen Personen (Schreibhilfen und Beklebejungen). 
Sie erhielten im dienstlichen Verkehr die Bezeichnung 
"A ushelfer". Zu den Unterbeamten traten die Tele
graphenvorarbeiter hinzu. Vom 1. 1. 1893 ab wurde 
den standigen Posthilfsboten wie den gegen feste Ver
giitung angenommenen Pakettragern, Stadtpostboten 
und Landbrieftragern nach 6 monatiger widerruflicher 
Beschaftigung eine 4wochige Kiindigungsfrist zu
gebilligt (Amtsblatt 1892 S. 373). Die Vorschriften iiber 
die unkiindbare Anstell ung der planmaBigen Unter
beamten wurde 1895 dahin geandert, daB diese 12 Jahre 
nach dem Zeitpunkt der planmaBigen Anstellung erfoigen 
sollte. 1898 wurde diese Frist auf 8 Jahre herabgesetzt. 
Gleichzeitig wurde die Kiindigungsfrist fiir die nicht 
unkiindbar angestellten planmaBigen Beamten auf drei 
Monate hinausgeriickt (Amtsblatt 1898 S.23). 1899 
wurde die Bezeichnung der standigen Posthilfsboten 
in "Postbote" geandert, die Posthilfsbotenbezeichnung 
verblieb den bisherigen nichtstandigen Posthilfsboten 
(Amtsblatt S. 217). Nachdem in den 90er Jahren auch 
die besonderen Bezeichnungen der Stellen fiir Post
wagenaufseher, Pakettrager und Stadtpostboten weg
gefallen waren, gab es um die Jahrhundertwende folgende 
Unterbeamtengattungen: Postpackmeister, Brief trager, 
Postschaffner, Telegraphen-Leitungsaufseher, Landbrief
trager, Postboten, Telegraphenvorarbeiter, Posthilfs
boten und Postillione der reichseigenen Posthaltereien. 
1899 waren auBerdem Stellen fiir Unterbeamte in 
gehobener Dienststellung zu dem Zwecke ein
gerichtet worden, ihnen einfachere Beamtenleistungen 
zu iibertragen. Damit war zum ersten Male fUr die 
Beamten des unteren Dienstes eine Beforderungsstellung 
geschaffen worden. Sie erhielten die Amtsbezeichnung 
o ber-Postschaffner ( -Brief trager, -Leitungsaufseher). 
Wahrend die Unterbeamten zunachst nur nach dem 
Grade ihrer Dienstbewahrung in diese Stellen einriic.~ten, 
wurde vom 1. 4. 1908 ab (Amtsblatt S. 23) die Uber
tragung derartiger Stellen von dem Bestehen einer. 
Priifung abhangig gemacht. Die Priifung fiir den ge
hobenen Unterbeamtendienst erstreckte sich bei An
wartern fiir Stellen des Postdienstes je nach dem An
trage des Priiflings auf das Briefabfertigungs-, Ent
kartungs- und Zustellgeschaft oder auf das Pii.ckerei
geschaft (einschl. Paketannahmedienst) oder auf den 
Bahnpostdienst und Bahnhofsaufsichtsdienst, bei An
wartern fiir Stellen des Telegraphendienstes auf den 
Leitungsaufseherdienst. Zugelassen werden konnten 
planmaBig angestellte Unterbeamte der Schaffnerklasse, 
die sich als besonders tiichtig bewahrt hatten, Gewandt
heit, Umsicht und Entschlossenheit besaBen und nach 
ihrer Personlichkeit Gewahr dafiir boten, daB sie auch 
bei selbstandigerer Tatigkeit im Verkehr mit den Post
benutzern und den Mitarbeitern das richtige Verhalten 
beobachten wiirden. Die Priifung wurde bei einem VA I 
abgelegt und war schriftlich (Diktat, kurze Darstellung 
eines dienstlichen Vorgangs oder Verhandlungen oder 
Meldungen, Fragen aus dem Arbeitsgebiet des Priiflings, 
Rechenaufgaben, Erdkunde). Die Priifungsarbeiten 
waren an einen bei der OPD gebildeten Priifungsaus
schuB einzureichen. Durch Vf des RPM vom II. 3. 1921 
(Min IVa / IV / II / IIa Q 532) wurden fiir Anwarter auf 
Stellen des Telegraphendienstes drei Arten von 
Priifungen eingefiihrt, fiir deren eine sich der Priifling 
entscheiden konnte. Sie erstreckte sich entweder auf 
den Telegraphen-Leitungsaufseherdienst oder auf den 
inneren technischen Dienst in den Batterie- und Um
schalterraumen der Telegraphen-, Fernsprechamter und 
groBeren Telegraphen-, Fernsprechbetriebsstellen sowie 
bei den Dienststellen des TRA und der Telegraphenzeug
amter oder auf den Telegrammannahme- und ·abferti-

gungsdienst. Zur Priifung fiir den Leitungsaufseher
dienst (auBerer Dienst) wurden nur solche Beamte zu
gelassen, die mindestens 2 Jahre im Telegraphenbau 
praktisch gearbeitet hatten. Auf Grund der Besoldungs
ordnung von 1920 erhielten die unteren Beamten In 
gehobenen Dienststellungen, die vor dem 1. 4.1920 plan
maBig in einer solchen Stelle angestellt waren, die Amts
bezeichnung "Post- (Telegraphen-) Betriebsassi
stent". Die Personalneuordnung von 1922 (Amtsblatt 
31/1922), durch die der gesamte einfache mittlere Be
triebsdienst an die Beamten aus der unteren Laufbahn 
iibergegangen ist, macht das Einriicken in die Stellen 
der Betriebsassistenten, Assistenten und Sekretare von 
der Ablegung der AssistentenprUfung abhiingig (s. Be
amtenlaufbahnen bei der DRP unter H). Die Stellung 
des Oberpostschaffners und Oberleitupgsaufsehers ist 
ohne Priifung zu erreichen. FUr den trilergang wurde 
bestimmt, daB die Beamten zum Nachweis der Befiihi
gung fiir die Tatigkeit in einer Sekretarstelle eine E r
ganzungspriifung abzulegen hatten. 

III. Weibliche Beamte. 
a) In Bayern und Wiirttemberg. 
In Bayern wurden Frauen bereits Mitte der sech

ziger Jahr,:. des vorigen Jahrhunderts als Vorsteherinnen 
kleiner P A, der Postexpeditionen, verwandt. Spater 
wurden sie auch als nachgeordnete Beamtinnen bei Post
expeditionen eingestellt. AuBerdem trat nach und nach 
hinzu die Beschaftigung im: Telegraphen-, Fernsprech
(erst seit 1895), Rechnungs- und Schreibmaschinen
dienste sowie im Schalterdienste bei groBeren VA und 
im Postscheckdienste. Eintrittsalter 16. (spater 17.) 
bis 25. Lebensjahr. Gefordert wurde gute Schulbildung 
und die Fahigkeit, ein franzosisches oder englisches 
Diktat ohne grobe VerstoBe niederzuschreiben, bevorzugt 
wurden Besucherinnen der hoheren Miidchenschulen. 
Die fiir den Dienst bei den kleineren P A eintretenden 
Anwarterinnen fiihrten nach einer 6-8 wochigen Aus
bildungszeit die Bezeichnung "Berufspostgehilfin" und 
wurden nach etwa lOjahriger diatarischer Beschaftigung 
als Postexpeditorinnen (Vorsteherinnen eines kleineren 
P A) planmaBig angestellt. Die Anwarterinnen fiir den 
Fernsprechdienst wurden nach 3-4jahriger diatarischer 
Beschaftigung als Telephonistin planmaBig als Assistentin 
(Telegraphenassistentin, Telephonassistentin, Rechnungs
assistentin, Kanzleiassistentin) angestellt. Spater bildete 
nach einer 6wochigen Probezeit und Ablegung einer 
Dienstpriifung eine einjahrige Verwendung als Aushilfs
telephonistin die Regel, danach erfolgte die Annahme 
als Telephonistin mit standiger Bezahlung. Nach einer 
Mindestwartezeit von 3 Jahren wurde die Telephonistin 
als Postassistentin planmaBig angestellt und bei Bedarf 
zur Verwendung auf wichtigeren und verantwortungs
reicheren Posten in die Stellung als Expeditorin befor
dert. Der Bedarf fiir die "etatsmaBig besetzten Post
agenturen" wurde teils durch noch vorhandene Berufs
postgehilfinnen, teils durch die fiir den Fernsprechdienst 
vorgemerkten Bewerberinnen gedeckt. Letztere fiihrten 
dann die Bezeichnung "Postgehilfin". Die planmaBige 
Anstellung der Berufspostgehilfin erfoigte als Expedi
torin (Agenturvorsteherin); die Postgehilfinnen schieden 
bei der planmaBige!;l Anstellung, die sie nur in Assisten
tinnenstellen bei PAl und II erlangen konnten, aus dem 
Agenturdienste aus. 

In der wiirttembergischen Post- und Telegraphen
verw~ltung wurde weibliches Personal im Telegraphen
und Fernsprechdienst, im Schreibmaschinen- und Rech
nungsdienst, im Schalterdienst und im Postscheckdienst 
verwandt. Gefordert wurde gute Schulbildung, die u. U. 
durch eine Aufnahmepriifung nachzuweisen war. Die 
Ausbildung dauerte 4 Monate und endete mit einer 
Fachpriifung im Telegraphen- und Fernsprechdienst. 
Danach wurden die Bewerberinnen zunachst als Aus
helferinnen beschaftigt und erlangten, als Postanwar-
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terinnen zur dauernden Besehaftigung angenommen, 
Beamteneigensehaft. Naeh 6-7jahriger Besehaftigung 
wurden die Anwarterinnen als Postgehilfinnen planmaBig 
angestellt, vorerst mit 3 monatiger Kiindigungsfrist, naeh 
weiteren 7 Jahren lebenslanglich. Zu Aushilfsdienst
leistungen und fiir den Hilfsbeamtendienst bei P A III 
wurden Aushilfsbeamtinnen verwendet, die mindestens 
16 Jahre alt sein und geniigende Schulbildung besitzcn 
muBten. Sie erhielten auf planmaBige Anstellung keine 
Anwartschaft, wurden aber nach Erfiillung der vor
geschriebenen Bedingungen bei der Annahme als An
warterinnen vorzugsweise beriicksiehtigt. 

b) Bei der Reiehstelegraphenverwaltung und 
der Reiehspost. 

Die Reichstelegraphenverwaltung hatte vor 
ihrer Vereinigung mit der RPV von der badischen Ver
kehrsverwaltung 100 weibliche Beamte iibernommen und 
ihrerseits in den Jahren 1874 und 1875 rund 250 weib
liche Beamte als Telegraphengehilfen-Anwarterinnen und 
Telegraphengehilfinnen eingestellt, die sie diatarisch be
sehiiftigte. Sie blie ben aueh nach der Vereinigung von Post 
und Telegraphie, von den badisehen Beamtinnen ab
gesehen, zunaehst in diesem Dienstverhaltnis. 1887 
wurden bei einigen groBeren Vermittlungsstellen Ver
suehe mit der Einstellung von "Hiilfsarbeiterinnen 
fiir den Fernsprechdienst" gemacht, und da diese giinstig 
ausfielen, dehnte man die Annahme solcher Krafte 
weiter aus. Die Bewerberinnen, die gute Schulkennt
nisse nachweisen muBten, hatten naeh einer 6 monatigen 
Ausbildungszeit eine Fachpriifung abzulegen. Zugelassen 
wurden junge Madchen aus aehtbarer Familie im Alter 
von 18-30 Jahren. Yom 1. 1. 1891 ab wurde den Hills
arbeiterinnen die Amtsbezeichnung "Fernsprech
ge hilfi n" und Beamteneigenschaft verliehen (Amtsblatt 
1890 S. 371). Diese Amtsbezeichnung wurde 1899 (Amts
blatt S.359) durch "Telegraphengehilfin" ersetzt. 
Mit dem 1. 1. 1893 (Amtsblatt 1892 S. 373) wurde ihnen 
nach einjahriger widerruflicher Beschaftigung eine K ii n
digungsfrist von 4 Woehen zugebilligt. Nach 9jahriger 
Dienstzeit wurden sie - erstmalig am 1. 4. 1898 -
planmaBig angestellt. Diese Frist stimmte mit den 
Anstellungsverhaltnissen der mannliehen Beamten der 
Assistentenklasse iiberein. Die planmaBige Anstellung 
geschah unter dem Vorbehalt einer 3 monatigen Kiindi
gung. Nach 15jahriger Dienstzeit wurde den Beamtinnen 
spater die unkiindbare Anstellung zugestanden. 
Dureh den FebruarerlaB v. Podbielskis (s. d.) von 1898 
wurden die Grundlagen zu einer erheblichen Erweiterung 
des Tatigkeitsgebiets fiir weibliehe Krafte im Dienste 
der RPV gesehaffen. Es umfaBte demnachst auBer 
dem Vermittlungsdienst bei allen groBeren Vermitt
lungsstellen aueh den einfachen Beamtendienst bei 
den Postanweisungs- und Rentenrechnungsstellen der 
OPD und den Kanzleidienst. DafUr wurden die Stellen 
der Postgehilfin}len gesehaffen. Aueh die Sehreib
hilfenstellen bei P A II (privatrechtliches Dicnstverhalt
nis) wurden ihnen zuganglieh gemaeht; sie fiihrten in 
dieser Eigensehaft aber nur die Bezeichnung "Gehilfin". 
Naehdem am 1. 1. 1909 die PSchA eingerichtet wordcn 
waren, wurde auch bei diesen der einfache Beamtendienst 
in groBem Umfange Postgehilfinnen iibertragen. Das 
Mindesteintrittsalter wurde in der Folge auf 18, spater 
17 Jahre, das Hochstalter auf 25 Jahre festgesetzt. 
Zufolge der neuen Besoldungsordnung von 1920 wurden 
mit Wirkung vom 1. 4. 1920 die Post- und Telegraphen
gehilfinnen, die bis 1. 4. 1918 angestellt worden waren, 
in Stellen fUr Post- (Telegraphen-) Betriebsassi
s te n te n iibergefiihrt. Die Bezeichnung "Post- (Tele
graphen-) Gehilfin" ist jetzt den auBerplanmaBigen Be
amtinnen vorbehalten. Die Personameuordnung von 
1922 (Amtsblatt 31) gibt den Beamtinnen Anwartschaft 
auf Aufriicken in die Assistenten- und Sekretar
stellen durch Ablegung der Assistentenpriifung 
(s. Beamtenlaufbahnen bei der DRP unter M). Fiir den 

Ubergang wurde ihnen die Moglichkeit gegeben, ihre 
Befahigung fiir Sekretarstellen dureh Ablegung einer 
Erganzungsprii"fung naehzuweisen. 

IV. Technische Beamte. 
a) Bautechnisehe Beamte. 
Wegen der hoheren bautechnischen Beamten s. die 

Vorbemerkungen zu Beamtenlaufbahnen bei der DRP. 
Fiir den mi ttl ere n bauteehnischen Dienst wurden erst
malig im Jahre 1913 (Amtsblatt S. 137) Laufbahnvor
schriften erlassen. Vorher wurden die Richtlinien den 
beteiligten OPD durch das RPA iibermittelt. Die Be
amten wurden in der Regel eine langere Zeit als bau
technisehe Hilfsarbeiter im Vertragsverhiiltnis bescMf
tigt und dann als Postbausekretare angestellt. Die Vor
sehriften von 1913 sahen fUr die Annahme als An
warter fiir die mittlere bautechnische Laufbahn die 
Erlernung des Bauhandwerks, den Besuch einer Bau
gewerkschule, eine 4jahrige praktische Beschaftigung bei 
Hochbauten, davon mindestens 2 Jahre bei der RPV 
vor. Hochstalter 28 Jahre. Nach einer Vorbereitungs
zeit von 2 Jahren war die Priifung zum Postbausekretar 
abzulegen. Sie wurde in Berlin oder Diisseldorf ab
genommen und bestand aus einem schriftlichen (2 Ar
beiten) und einem miindlichen Teil (Verwaltungswesen, 
Bauwesen, Hilfswissenschaften des Bauwesens). Nach 
Bestehen der Priifung wurde der Anwiirter zum bau
technischen Diatar ernannt und bei Stellenerledigung 
als Postbausekretar planmaBig angestellt. Fiir ein
fachere technische Arbeiten wurden Bauschreiber und 
Bauzeichner beschaftigt, die als Postbauschreiber und 
Postbauzeichner planmaBig angestellt wurden. Auf 
Grund der Besoldungsordnung von 1920 erhielten die 
Postbausekretare die Amtsbezeichnung "Ober-Postbau
sekrctar". Die neue Personalordnung verlieh den 
als bautechnische Supernumerare eintretenden Beamten 
nach Ablegung der Priifung zum Oberpostbausekrctar 
die Anwartschaft auf Stellen als technischer Post
inspektor, technischer Oberpostinspektor und Postamt
mann (s. Beamtenlaufbahnen bei der DRP unter D). 

b) Maschinentechnisehe Beamte. 
Vor Einfiihrung der gehobenen mittleren maschinen

teehnischen Laufbahn durch die Personameuordnung von 
1922 (s. Beamtenlaufbahnen bei der DRP unter E) wur
den fiir die Maschinenmeisterstellen geeignete 
Maschineningenieure und Maschinentechniker angenom
men. Die Ernennung zum Maschinenmeister erfolgte 
bei der planmaBigen Anstellung nach den Vorschriften 
fUr Obersekretare. 1920 w1!rden im Verfolg der Besol
dungsneuordnung die Maschinenmeister zu te c h nis che n 
Obersekretaren gemaeht. Fiir den Masehinisten
dienst bei den Rohrpost- und sonstigen maschinellen 
Anlagen wurden ausgebildete Masehinisten, Heizer und 
Schlosser zunachst als Hilfsmasehinisten angenom
men (mit Genehmigung des RPA) und als Masehinisten 
planmaBig angestellt. Bei der Besoldungsneuordnung 
von 1920 wurde den Maschinisten die Amtsbezeichnung 
"Obermaschinist" beigelegt (Amtsblatt S. 98). Die 
Personalneuordnung von 1922 (Amtsblatt 31) sieht 
eine mittlere maschinenteehnische Laufbahn und eine 
Heizer- und Maschinenwarterlaufbahn vor (s. Beamten
laufbahnen bei der DRP unter G und K). 

In Bayern wurden Schlosser als Hilfsmaschinenwarter 
eingestellt. Diese wurden nach Ablegung der Maschi
nistenpriifung planmaBig angestcllt und spiiter zu Ober
maschinisten befordert. 

c) Mechaniker. 
Telegraphenmechaniker gab es schon vor der Ver

einigung von Post und Telegraphie bei den Telegraphen
direktionen. 1875 wurden besondere Hughes-Mechaniker 
eingestellt. Durch ErlaB vom 10. 7. 1875 wurde die Ein
stellung von Meehanikern grundsatzlich genehmigt, ihre 
Anstellung erfolgte als Telegraphist. Unterm 25.7. 
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1878 erlieB das RP A erstmalig Laufbahnvorschriften 
fiir Mechaniker, sie wurden als Hilfsmechaniker ein
gestellt und als Telegraphenmecha,niker planmaBig 
angestellt .. ;Dieses Verhaltnis hat sich auch weiterhin 
erhalten. Uber Annahme und Ausbildung der Tele
graphenmechaniker wurden erstmalig 1906 (Amtsblatt 
S. 152) allgemeine eingehendere Vorschriften erlassen. 
Nach den neueren Vorschriften waren fiir die Annahme 
zum Telegraphenhilfsmechaniker Bewerber zu bevor
zugen, die die Gesellenpriifung fiir Feinmechaniker be
standen hatten, dane ben konnten solche Bewerber an
genommen werden, die langere Zeit bei der Herstellung 
von Telegraphen- und Fernsprechapparaten und physi
kalischen Instrumenten gearbeitet hatten. Die plan
maBige Anstellung als Telegra phe n mechani ker er
folgte unter dem Vorbehalt 3 monatiger Kiindigung, 
nach 2 Jahren wurde sie in eine unkiindbare umgewan
delt. Am 1. 4. 1902 wurde fiir die Telegraphenmecha
niker eine Beforderungsstellung als Lagerverwal ter 
geschaffen. Bei der Besoldungsneuordnung von 1920 
erhielten die Mechaniker die Bezeichnung Telegra
phenwerkfiihrer, die Lagerverwalter die Bezeich
nung Telegra phe no berwer kfiihrer. Die Personal
neuordnung von 1922 sieht je eine mittlere telegra
phentechnische Laufbahn .. und mittlere Laufbahn fUr 
den Dienst bei den PSchA vor (s. Beamtenlaufbahnen 
bei der DRP unter F). Beide Laufbahnen sind gleich
gestaltet, ein Unterschied besteht nur in den Priifungs
gebieten und in den Amtsbezeichnungen, da die Beamten 
bei den PSchA. nicht die Vorsilben "Telegraphen" fiihren. 
Die Aufstiegspriifung konnen die Beamten der tele
graphentechnischen Laufbahn nur fUr den gehobenen 
mittleren telegraphentechnischen Dienst, die andern 
auch fiir den maschinentechnischen Dienst ablegen. In 
Bayern wurden Feinmechaniker nach 4jahriger Aus
bildung als Telegraphenaufsichtsmechaniker auBerplan
maBig und nach Ablegung der Werkfiihrerpriifung als 
Werkfiihrer planmaBig angestellt. Gegebenenfalls er
folgte Beforderung zum Oberwerkfiihrer. 

d) Dachdeckeraufseher. 
Dachdeckeraufseher wurden zur Uberwachung der 

Dachinstandsetzungsarbeiten erstmalig 1890 im Bezirk 
der OPD Berlin als Kontrolleure eingestellt. 1892 iiber
nahm man in Berlin einen Teil der Dachdecker und 
Klempner einer Privatfirma in den reichseigenen Dienst, 
und es wurden ihnen Dachdeckertrupps zugeteilt, die 
1906 zu dem neugebildeten Telegraphenbauamt iiber
traten. Die Dachdeckeraufseher durften nur mit Ge
nehmigung des RPA angenommen werden; dieses be
stimmte auch den Zeitpunkt ihrer planmaBigen Anstel
lung. Sie erfolgte gegen 3 monatige Kiindigung und 
wurde nach 2 Jahren in eine unkiindbare umgewandelt. 
Nach 1920 wurde ein Teil der Dachdeckeraufseher als 
Werkfiihrer in Besoldungsgruppe V, ein Teil als Werk
meister in Gruppe VI eingereiht. Eine besondere Lauf
bahn ist fiir diese Beamtengruppe auch 1922 nicht 
geschaffen worden, Da ihr Tatigkeitsgebiet als ein Hilfs
betrieb des Telegraphenbaudienstes anzusehen ist, gelten 
fiir sie die Laufbahnvorschriften fiir das Telegraphen
baupersonal. 

C. Uberblick iiber die Gestaltung der Lauf
bahnvorschriften von 1922 (s. Beamtenlaufbahnen 
bei der DRP). 

Die neuzeitliche Wirtschaftsweise hat unter dem 
Einflusse der fortgeschrittenen Technik eine weitgehende 
Arbeitsteilung und in Verbindung damit die Heranbil
dung von Praktikern und Theoretikern auf kleinen 
Teilarbeits- und Wissensgebieten zur Folge gehabt. 
Dieser Entwicklung hatte, wie aus vorstehendem hervor
geht, auch die RPV Rechnung getragen, indem sie 
zunachst fiir technische Sondergebiete handwerksmaBig 
oder wissenschaftlich vorgebildete Beamte einstellte. 
Der Telegraphentechnik wurde, ihrer zunehmenden Be-

deutung fiir den Telegraphen- und Fernsprechdienst 
entsprechend, bei der Ausbildung der Telegraphenbeam
ten ein immer groBerer Raum zugewiesen (s. u. a. unter 
B I c 2aa die Einrichtung von Stellen fUr Telegraphen
ingenieure). Der Gedanke, durch eine je nach dem Ver
wendungsgebiet sich unterscheidende Vor- und Aus
bildung ein Beamtenpersonal mit vertieften Kennt
nissen und erhiihter Leistungsfiihigkeit zu schaffen, ist 
in den Laufbahnvorschriften von 1922 und den spater 
erlassenen weiter durchgebildet worden. Bei der hoheren 
Laufbahn sind, da ein Studium, das sich iiber die 
fur Post und Telegraphie in Betracht kommenden 
Wissensgebiete erstreckte, bei dem standigen Wachsen 
des Stoffes die Gefahr einer Verflachung d.er Kenntnisse 
in sich barg, schon die Anforderungen fur den Eintritt 
nach den kunftigen Arbeitsgebieten - Diplompriifung 
fur Telegraphie, juristische Vorbildung fur Post -
getrennt worden. Die mit Primareife eintretenden Be
a.mten des gehobenen mittleren Dienstes (Ver
waltungslaufbahn) werden yom Eintritt an, je nachdem 
sie sich der Post oder der Telegraphie zuwenden wollen, 
gesondert ausgebildet. Neu geschaffen wurde eine Lauf
bahn fUr den gehobenen mittleren technischen Dienst, 
fur die Obersekundareife und das Reifezeugnis einer 
staatlichen oder staatlich anerkannten hoheren Maschi
nenbauschule gefordert wird. Ihr gleichen in den Ein
trittsbedingungen die Laufbahnen fur den gehobenen 
mittleren bautechnischen und fur den gehobenen mitt
leren maschinentechnischen Dienst mit der Abweichung, 
daB bei der ersten das Reifezeugnis einer staatlichen oder 
staatlich anerkannten Baugewerkschule gefordert wird. 
1m mittleren technischen Dienst sieht die Personal
neuordnung zwei Laufbahnen vor: die nach den beiden 
Beschaftigungszweigen "mittlerer telegraphentechnischer 
Dienst" und "mittlerer technischer Dienst bei den 
PSchA" geteilte fruhere Mechanikerlaufbahn und die 
Laufbahn fiir den mittleren maschinentechnischen 
Dienst. Die Beamten des einfachen mittleren Be
triebs- und technischen Telegraphendienstes 
gehen aus der unteren Laufbahn hervor. Die Be
werber werden als Postlehrling, Hilfspostschaffner oder 
- nach langerer Beschaftigung im Helfer- oder Arbeiter
verhaltnis - als Postbote oder Amtsgehilfe eingestellt 
und gelangen zu den Stellen des einfachen mittleren 
Dienstes durch Bestehen der Assistentenpriifung, die 
entweder fiir den Postdienst oder fiir den Telegraphen
und Fernsprechdienst oder fur den technischen Tele
graphendienst abgelegt wlrd. Untere Beamte, die die 
Assistentenpriifung nicht ablegen, rucken ohne weitere 
Priifung in Stellen fiir Oberpostschaffner ein. Die Assi
stentenpriifung fiir denTelegra phen -und Fernsprechdienst 
konnen auch die als Lehrlinge, Arbeiter oder Hand
werker beim Telegraphenbau eingetretenen Telegraphen
handwerker ablegen; soweit sie im Leitungsaufseher
dienst beschaftigt waren, auch die Assistentenpriifung 
fur den technischen Telegraphendienst. Fur den Heizer
und Maschinenwarterdienst ist eine der Assistenten
prufung entsprechende Priifung nicht vorgesehen; die 
Beamten konnen jedoch nach Beforderung zum Ober
heizer, Maschinisten oder Obermaschinisten die Priifung 
zum Reservemaschinenmeister ablegen, die sie in die mitt
lere maschinentechnische Laufbahn fiihrt. Zum unteren 
Dienst gehiirt endlich die neue Laufbahn der Post
Kraftwagenfiihrer, die nach Ablegung einer Priifung 
zum Werkfiihrer im Kraftwagendienst in Werkfiihrer
und Werkmeisterstellen gelangen konnen. Die Laufbahn 
fiir die weiblichen Beamten sieht den Eintritt als 
Post- oder Telegraphengehilfiunen (Besoldungsgruppe IV) 
vor. Sie werden als Betriebsassistentinnen planmaBig 
angestellt und erlangen durch Ablegung der Assistenten
priifung die Anwartschaft auf Aufriicken in Assistenten
und spater Sekretarstellen. Die zu den einzelnen Be
amtenklassen gehorigen Laufbahnen sind einander mog
lichst gleichgestaltet. 
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Die Personalneuordnung zeichnet neben der weit
gehenden Schichtung der Laufbahnen nach Sonder
gebieten, die eine bessere Durchbildung der Beamten 
verbiirgt, vor ailem die Schaffung von Aufstiegsmoglich
keiten flir aIle mittleren und unteren Beamtengruppen 
aus. Sie erstrecken sich bis in die hOhere Laufbahn 
hinein. Die Voraussetzung bildet, daB die Beamten die 
Priifung ablegen, die den in die iibergeordnete Laufbahn 
nach den gewohnlichen V orschriften eingetretenen Be
amten die planmaBige AnsteIlung in der Eingangs
gruppe eroffnet. Vergleicht man besonders unter diesem 
Gesichtswinkel die neuen Laufbahnvorschriften mit denen 
von 1871, so wird augenfallig, wie sie sich im Geiste der 
Forderung eines gesunden Strebens in der Beamtenschaft 
fortentwickelt haben. 

D. Schriftwesen. Stephan; v. Herrfeldt, Archiv fUr das Post
wesen. Frankfmt (Main) 1827 -1845; Archiv 1874 S. 289, 1903 S. 357 
und 391; K. Bayerisches Staatsministerium fUr Verkehrsangelegen
heiten, Riickblick auf das erste Jahrhundert der K. Bayerischen 
Staatspost 1808-1908; Wagner, Die Frau im Dienste der Reichs
Post- und Telegraphenverwa!tnng. B. G. Teubner, Leipzig und 
Berlin 1913. Bachmann. 

Beamtenrecht. Die Postbeamten sind Reichsbeamte. 
Fiir sie gelten daher die allgemeinen Gesetze und Ver
waltungsvorschriften flir Reichsbeamte. An Sonder
regeln flir Po s t beamte sind folgende zu nennen: 

1. Anstellung. Die Bestimmungen der Art. 50 und 
52 der al te n Reichsverfassung (RV) yom 16. 4. 1871 
(Unterschied zwischen "Kaiserlichen" und "Konig
lichen" Postbeamten, unmittelbaren und mittelbaren 
[Landes-]Beamten) sind nicht in die neue RV yom 
11. 8. 1919 (RGBl S. 1383) iibernommen worden. Nach 
dem Ubergang der Post- und Telegraphenverwaltungen 
Bayerns und Wiirttembergs auf das Reich (Art. 170 RV 
und Staatsvertrage 29./31. 3. 1920 [RGBl S. 647 und 659]), 
d. h. mit Wirkung yom 1. 4. 1920, sind aile Postbeamten 
Reichsbeamte. Sie werden yom Reich (Reichsprasi
dent) oder in dessen Auf trag ernannt und entlassen 
(Art. 46 RV). Auf die ZugehOrigkeit der Beamten zu 
den einzelnen Landern wird insofern Riicksicht genom
men, als die mit der unmittelbaren Reichsverwaltung in 
den Landern betrauten Beamten in der Regel Landes
angehorige sein sollen und die Beamten gleich den An
gestellten und Arbeitcrn der Reichsverwaltung auf ihren 
Wunsch in ihren Heimatsgebieten zu verwenden sind, 
soweit dies moglich ist und nicht Riicksichten auf ihre 
Ausbildung und Erfordernisse des Dienstes entgegen
stehen (Art. 16 RV). 

2. Reichspostfinanzgesetz. Das Reichspost-
finanzgesetz (s. d.) yom 18. 3. 1924 (RGBl S. 287) hat an 
der rechtlichen Steilung der Postbeamten nichts ge
andert. Die Beamten der DRP bleiben Reichsbeamte 
mit ihren Rechten und Pflichten im Sinne des Art. 129 
RV. Was die Dienstbeziige der Postbeamten anlangt, 
so ist die DRP in deren Festsetzung nicht frei, sondern 
dem Einspruchsrechte des Reichsministers der Finanzen 
und gewissen Vorschriften des Besoldungssperrgesetzes 
yom 21. 12. 1920 (RGBl S. 2117) unterworfen (§ 12 des 
Reichspostfinanzgesetzes ). 

3. VerantwortlichkeitderPostbeamten. a)Zi
vilrech tlich. Die gesetzliche oder auf Rechtsverord
nung beruhende Einschrankung der Haftung der DRP 
aus den abgeschlossenen Beforderungsvertragen (vgl. z.B. 
§§ 6 und 12 PG) beriihrt nicht die zivilrechtliche VEr
antwortlichkeit der beteiligten Postbeamten, wenn die 
Voraussetzungen ihrer Ersatzpflicht gegeben sind. In 
Betracht kommt in erster Linie § 839 BGB.: 

"Verletzt ein Beamter vorsatzlich oder fahrliissig die ihm einem 
Dritten gegeniiber obliegende Amtspflicht, so hat er dem Dritten 
den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Fallt dem Beamten 
nur Fahrlassigkeit zur Last, so kann er nur dann in Anspruch ge
nommen werden, wenn der Verletzte nicht auf andere Weise Ersatz 
zn erlangen vermag." 

1st die Haftung der DRP nach den sonderrechtlichen 
Vorschriften des Postrechts ausgeschlossen oder be
schrankt, so kann sie auch nicht auf dem Umweg iiber. 

§§ 831 oder 89, 31 BGB oder das Reichshaftungsgesetz 
yom 22. 5. 1910 (RGBl S. 798) begriindet oder erweitert 
werden. Das Reichshaftungsgesetz kann keine Anwen
dung finden, da es bei den dienstlichen Verrichtungen 
der Postbeamten regelmaBig (Ausnahmen Z. B. form
liche Zusteilung, Protestaufnahme, Piandung gemaB § 25 
PG) an der gesetzlichen Voraussetzung der Ausiibung der 
den Beamten anvertrauten offentlichen Gewalt fehlt. 
Uberdies bleiben nach § 6 des Gesetzes yom 22. 5. 1910 
die Vorschriften anderer Reichsgesetze (Postgesetz!) un
beriihrt, soweit sie fiir bestimmte FaIle die Haftung des 
Reichcs tiber einen gewissen Umfang hinaus ausschlieBen. 
Des Vorteils, den andre Beamte dadurch haben, daB sie 
zunachst den Ausgang des Rechtsstreits des Dritten 
gEgen das Reich abwarten konnen, genieBen die Beamten 
der DRP regelmaBig nicht. 

Nimmt die DRP einen Beamten wegen des ihr schuld
haft zugefligten Schadens in Anspruch, so werden neben 
den Vorschriften tiber unerlaubte Handlungen, 
wenn deren Tatbestandsmerkmale gegeben sind (§§ 823ff. 
BGB), haufig die Bestimmungen iiber die Vertrags
haftung und zwar mangels anderer Vorschriften die 
sinngemaB anzuwendenden ailgemeinen Bestimmungen 
des biirgerlichen Reehts iiber den Dienstvertrag und die 
landesgesetzlichen Vorschriften iiber die ver
mogensrcchtlichen Verbindlichkeiten der Beamten aus 
dem Amtsverhaltnis heranzuziehen sein (Art. 80 Ein
fiihrungsgesdz zum BGB und § 19 Reiehsbeamten
gesetz). Sind solehe landesgesetzliche Bestimmungen 
vorhanden (z. B. §§ 88 bis 91, Teil II, Titell0 Allgemeines 
Landrecht), so gehcn sie den Vorschriften des BGB vor. 
Die Haftung der Reiehsbeamten in PreuBen (RGZ Bd. 95 
S. 344) ist "subsidiar", d. h. das Reich kann sieh erst an 
den Beamten halten, wenn es anderweit Ersatz nicht zu 
erlangen vermag. 

b) Disziplinarrechtlich. Enthalt das Verhalten 
des Beamten ein Dienstvergehen, insbesondere einen 
VerstoB gegen § 10 des Reichsbeamtengesetzes (RBG), 
so kann gegen ihn auf Grund der Bestimmungen des RBG. 
eingeschritten werden. Die disziplinarrechtliehe Ver
antwortlichkeit ist von der zivilreehtlichen (§ 79 RBG) 
und der strafrechtlichen unabhangig. Dabei sind §§ 77 
und 78 RBG zu beachten. Danach darf im Laufe einer 
geriehtlichen Untersuchung gegen den Angeschuldigten 
ein Disziplinarverfahren wegen dcr namlichen Tatsache 
nicht eingeleitet werden und, wenn von den Straf
gerichten auf Freisprechung erkannt ist, wegen der Tat
sachen, die in der gerichtlichen Untersuchung zur Er
orterung gekommen sind, ein Disziplinarverfahren nur 
noch insofern, als die Tatsachen an sich und ohne ihre 

. Beziehung zu dem gesetzlichen Tatbestande der straf
baren Handlung ein Dienstvergehen enthalten. 

c) Strafrechtlich. Die Postbeamten sind den all
gemeinen Strafvorsehriften unterworfen. Fiir sie gelten 
also die Bestimmungen iiber Verbrechen und Vergehen 
im Amte (§§ 331-359 RStGB). § 359 RStGB bestimmt, 
wer Beamter im Sinne des RStGB ist. Auch Posthelfer, 
die keine Beamten im Sinne des Beamtenrechts sind, 
konnen Beamte im Sinne des RStGB sein, wenn sie 
solche Verrichtungen ausiiben, die regelmaBig nur von 
Offentlichen Beamten wahrgenommen werden, und zwar 
entweder Kraft ausdriicklicher gesetzlicher Vorschrift 
(Art. 87 der Wechselordnung, § 30 des Scheckgesetzes 
yom 11. 3. 1908) oder ihrer Natur nach (§§ 195, 212 Zivil
prozeBordnung, Zusteilung). Posthelfer, auch soweit sie 
strafrechtlich nieht als Beamte angesehen werden 
konnen, unterliegen der Strafbestimmung des § 133 
RStGB. 

Eine Sondervorschrift fiir Postbeamte enthalt § 354 
RStGB (widerrechtliche Briefoffnung oder Unter
driickung). Die Worte "Briefe oder Pakete" steilen 
einen Sammelbegriff dar, der aile Gegenstande umfaBt, 
die der Post zur amtIichen Befiirderung iibergeben, d. h. 
vorsehriftsmaBig in den Postverkehr gelangt sind. Dazu 
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gehOren auch sogenannte Fangbriefe (s. Fangbrief). Der 
haufigste Fall der "Unterdriickung" liegt vor, wenn die 
Sendung, sei es auch nur voriibergehend, in vorschrifts· 
widriger Weise dem Postverkehr entzogen oder aus ihm 
entfernt wird. DaB eine Verzogerung in der Zustellung 
eintritt, ist nicht erforderlich. "ldealkonkurrenz" zwi· 
schen §§ 350 und 354 RStGB sowie zwischen §§ 348 Abs. 2 
und 354 RStGB ist moglich. 1m FaIle des § 348 Abs. 2 
ist der Vorsatz des Taters auf Beseitigung eines Beweis· 
mittels, im FaIle des § 354 auf Beseitigung eines Be· 
forderungsgegenstandes gerichtet. GemaB § 358 kann 
l!-.uf Verlust der Fahigkeit zur Bekleidung offentlicher 
Amter erkannt werden (Rechtsfolge § 35 Abs. 2 RStGB: 
dauernder Verlust der bekleideten .Amter von Rechts· 
wegen). 

Die Strafbestimmung des § 27 PG Ziff. 4 richtet sich 
nicht gegen den beteiligten Postbeamten oder Postillion. 
Der Postbeamte kann, wenn nicht zugleich der Tat· 
bestand einer andern strafbaren Handlung vorliegt, nur 
disziplinarisch bestraft werden. 

4. Amtsgeheimnis. Zu den obersten Pflichten des 
Beamten gehOrt Verschwiegenheit iiber die Dinge, die 
ihm kraft seines Amtes anvertraut oder zuganglich sind. 
Die Natur des Postdienstes und die Wahrung des ver· 
fassungsrechtlich (Art. 117 RV) und gesetzlich (§ 5 PG) 
festgelegten Postgeheimnisses bringen eine besondere 
Verpflichtung des Postbeamten zur Beobachtung des 
Amtsgeheimnisses mit sich. Hinausgehend iiber Post· 
und Briefgeheimnis (s. Postgeheimnis) besteht die Pflicht 
zur Wahrung des Amtsgeheimnisses fiir aIle Tatsachen, 
die der Beamte in amtlicher Eigenschaft erfahren hat, 
soweit die Geheimhaltung ausdriicklich angeordnet ist 
oder sich aus der Natur der Sache ergibt (§ 11 RGB). 
Die Verpflichtung erstreckt sich auch auf die Zeit nach 
Losung des Dienstverhaltnisses. Soweit nicht die Be· 
stimmungen der §§ 354£f. RStGB - § 355 gilt nul.' fiir 
Telegrapenbeamte - vorliegen, kann die Verletzung 
des Amtsgeheimnisses nur disziplinarisch geahndet 
werden, g. F. kann auch zivilrechtliche Haftung in 
Frage kommen, wenn dem Reich oder dem sonst Ver· 
letzten durch das pflichtwidrige Verhalten ein ver· 
mogensrechtlicher Nachteil entstanden ist. 1st dieselbe 
Tatsache dem Beamten aus amtlicher und privater 
Quelle bekannt geworden, so kann seine Schweigepflicht 
sich auch auf diese Tatsache erstrecken (RGSt Bd. 41 
S. 10). Eine Tatsache, die bereits offenkundig ist, kann 
nicht mehr Gegenstand des Amtsgeheimnisses sein. 
Offenkundigkeit liegt vor, wenn die Tatsache einem 
groBeren Personenkreise bekannt geworden ist, es sei 
denn, daB es sich nur um die Verbreitung eines un· 
sicheren und unbestimmten Geriichts handelt (RGSt 
Bd. 26 S. 7, Bd. 38 S. 65). Der u. U. eintretende 
Widerstreit der Pflichten (gesetzliche Pflicht zu schwei· 
gen und sittliche Pflicht zu reden) ist dahin zu ent· 
scheiden, daB die hOhere Pflicht den Vorzug verdient. 
Die Entscheidung richtet sich nach den Verhaltnissen 
des Einzelfalles. Bei der pflichtmaBigen Abwagung wird 
der Beamte stets davon auszugehen haben, daB grund. 
satzlich das Amtsgeheimnis unverletzlich ist, und daB 
nur ganz besondere Ausnahmefalle eine Verletzung 
rechtfertigen konnen. Dabei ist fiir den Beamten zu 
beriicksichtigen, daB die Mitteilung an Dritte (z. B. 
Reichstagsabgeordnete) erst gemacht werden darf, nacho 
dem der zunachst zu beschreitende Weg (Verstandigung 
des Vorgesetzten) und die Erschiipfung des lnstanzen· 
zuges nicht zum Ziele gefiihrt haben. Dabei ist besondere 
Vorsicht am Platze, da der Beamte die Gefahr der 
Amtspflichtverletzung tragt, und insbesondere auch da. 
fiir einzustehen hat, daB seine g. F. sachlich berechtigte 
Mitteilung nicht wegen der gewahlten Form und der 
Person, an die er sie richtet (z. B. staatsfeindliche Pressel, 
unzulassig wird. K. S c h n e ide r. 

Beamtenseheeke. 1m Bereich der DRP diirfen Be· 
amte und die in einem dauernden Arbeitsverhaltnis zur 

DRP stehenden Arbeiter und Angestellten Teile der 
ihnen iiberwiesenen Beziige nach deren Falligkeit 
~.ei der Postkasse gegen Hingabe eines Schecks oder einer 
Uberweisung wieder bar abheben, wenn ihnen die aus 
der Reichspostkasse zahlbaren Beziige auf ein Konto 
iiberwiesen worden sind. I?ies ist aber nur dann zulassig, 
wenn der Scheck oder die Uberweisung von dem Berech· 
tigten selbst ausgefertigt und entweder auf die ortlich 
zustandige Reichsbankanstalt oder - in Bayern auf die 
ortlich zustandige Niederlassung der Bayerischen Staats· 
bank oder auf das BezirksPSehA oder auf eine Beamten· 
bank gezogen ist, die ihren Sitz am Ort oder in der Nahe 
oder am Sitze der BezirksOPK hat und ein Postscheck· 
guthaben unterhalt, das ausreicht, urn die erf~hrungs. 
gemaB unterwegs befindlichen Sehecke und Uberwei· 
sungen im Durchschnitt z~. decken. Zustandig fiir die 
Einlosung der Sehecke und Uberweisungen ist die Dienst· 
stelle, bei der der Beamte usw. tatig ist. Fiir Dienst· 
stellen, die keine eigene Kasse haben oder deren Kasse 
nicht iiber geniigende Bareingange verfiigt, bestimmt 
die OPD eine andre Dienststelle als Einlosungsstelle. 
Abgeordnete Beamte diirfen bei ihrer Beschaftigungs. 
stelle Schecke usw. vorlegen, die von der Dienststelle 
eingelost werden diirfen, bei der der Beamte angestellt 
ist. Versetzte Beamte diirfen in den ersten Tagen nach 
der Versetzung bei ihrer neuen Dienststelle auch noch 
Schecke usw. zur Einlosung vorlegen, die bei ihrer bis· 
herigen Dienststelle eingelost werden durften. Beamte, 
die haufig Dienstreisen zu machen haben, diirfen auf 
Dienstreisen Betrage bei jeder Dienststelle abheben, bei 
der sie bekannt sind oder sieh ausweisen konnen. Ruhe· 
gehalts. und Wartegeldempfanger, die sich ihre Beziige 
bargeldlos iiberweisen lassen, diirfen unter den gleichen 
Bedingungen Teile der ihnen iiberwiesenen Beziige bei 
dem fUr ihre Wohnung zustandig.~n ZustellPA gegen 
Hingabe eines Schecks oder einer Uberweisung auf das 
PSchA, die Reichsbank oder - in Bayern - auf die 
Bayerische Staatsbank wieder bar abheben. Die Kasse, 
die die Sehecks usw. einzulosen hat, wird yom Amts
vorsteher der zustandigen Dienststelle bestimmt. Jeder 
andern Kasse ist die Einliisung von Beamtenschecken 
untersagt. Zur Abhebung von Betragen aus dem yom 
Empfanger unterhalt~!len Postseheckguthaben werden 
auf Antrag Hefte mit Uberweisungen kostenfrei geliefert, 
die mit dem Vermerk "Gehaltsabhebung" bedruekt sind. 
Die eingelosten Scheeke usw. werden wie die im bargeld
losen Zahlungsverkehr angenommenen Seheeke ver· 
rechnet. Es muB dafiir gesorgt werden, daB ihr Gegen
wert so schnell wie moglieh der Reichspostkasse gut
gebracht wird. Beamte usw., die ihr Guthaben wieder
holt schuldhaft iiberziehen oder die Einrichtung sonst 
zum Schaden der Reichspostkasse miBbrauchen, werden 
von der Vergiinstigung ausgesehlossen, soweit nieht andre 
MaBnahmen zu treffen sind. G ebb e. 

Beamtensehein. Versorgungsberechtigte, deren Er
werbsfahigkeit infolge Dienstbeschadigung beim Militar 
um mindestens 50 vHgemindertist (Schwerbeschadigte), 
erhalten neben der Rente einen Beamtenschein, wenn sie 

1. infolge ihrer Beschadigung nachweislieh auBer
stande sind, ihren vor dem Eintritt zum Militiirdienst 
zuletzt ausgeiibten oder einen anderen Bemf, der Ihnen 
unter Beriicksichtigung ihrer Lebensverhaltnisse, Kennt· 
nisse und Fahigkeiten billigerweise zugemutet werden 
kann, in wettbewerbsfahiger Weise aufzunehmen, und 

2. nach ihrem gesamten Verhalten zum Beamten 
geeignet erscheinen (§ 33 des Reichsversorgungsgesetzes 
in der Fassung yom 31. 7. 1925, RGB! I S. 166). 

Beamtensiedlungsbeirat (Beamten· Siedlungs· Verord· 
nung) s. Verrentung 

Bedingt zur PostbefOrderung zugelassene Gegenstiinde, 
Postsendungen und Reisegepackstiicke, zu deren An
nahme und Beforderung die Post nur verpflichtet ist, 
wenn der Absender (Auflieferer) gewisse durch Rechts· 
vorschriften festgesetzte VorsichtsmaBregeln in bezug 
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auf Anschrift und Verpackung beobachtet hat. Andern
falls Mnnen die Gegenstande, zu denen u. a. Fliissig
keiten, schnell verderbende oder faulende Sachen, un
formig groBe Gegenstande und lebende Tiere gehOren, 
zuriickgewiesen werden. Die Gegenstande und die Be
dingungen flir ihre BefOrderung im innern Verkehr 
sind in der PO nahl!! aufgefiihrt. Die Bestimmungen 
unterliegen haufigen Anderungen. Das Weltpostrecht 
enthalt Versendungsverbote und laBt Briefe mit zoll
pflichtigem Inhalt unter gewissen Bedingungen zur 
Postbeforderung zu. S. Versendungsverbote im Welt
postverkehr. 

Wer bedingt zugelassene Gegenstande bei der Post 
aufgibt, hat keinen Anspruch auf Schadenersatz gegen 
die Post, wenn die Gegenstande infolge ihrer Beschaffen· 
heit oder Verpackung beschadigt werden oder verloren
gehen. U. U. hat der Absender (Auflieferer) der Post, 
ihren Beamten und dritten Personen fiir den durch die 
Beforderung entstehenden Schaden zu haften. 

Vgl. PO §§ 5, 27, Aschenborn S. 8If£., Scholz S. 93. 
BefOrderung. Als Rechtsbegriff umfaBt "Beforderung" 

im Sinne des PG nach der standigen Rechtsprechung 
des Reichsgerichts (RGSt. Bd.33 S.145): 

"die samtlichen zur Ausfiihrung der Verschickung 
einer Sendung erforderlichen Handlungen vom Zeit
punkt ihrer Entgegennahme aus der Hand des Ab
senders bis zur Empfangnahme durch den Emp
fanger". 

Die "Handlungen" (RGSt Bd.29 S.268) miissen 
dazu dienen, den Brief an den vom Absender (Abs.) 
bestimmten Empfanger (Empf.) gelangen zu lassen. 
Die BefOrderung umfaBt nicht nur die "Translokation 
der Briefsendungen von einer Postanstalt zur andern" 
(RGSt Bd. 27 S. 304), sondern zugleich auch das Ein
sammeln solcher Briefe an einem Ort und die Abliefe
rung an den Empf. Auch die Einsammlung oder die 
Verteilung ist schon ein Teil der Beforderung, mag auch 
"die Translokation der Briefe von der Sammelstelle an 
die Verteilungsstelle" durch die Post geschehen (RGSt 
Bd.18 S. 4~, Bd.25 S.26). Zur BefOrderung gehOren 
samtliche Ubermittlungshandlungen, soweit sie nicht 
zur postordnungsmaBigen Einlieferung oder Aushandi
gung begrifflich notwendig sind, z. B. das Einpacken 
in einen Briefumschlag, das Einlegen der Sendung in 
den Briefkasten (s. d.) oder die Abgabe am Post
schalter, das Uberbringen der durch die Post befordelten 
Sendung an den (postalisch nicht erreichbaren) Empf. 
Auch das Zusammenpacken mehrerer von verschiedenen 
Abs. ausgehenden Sendungen ist schon ein Teil der Be
forderung (s. Sammelsendungen). 

Die Beforderungshandlungen bilden rechtlich eine 
Einheit. Der Grundsatz der "Einheitlichkeit" der 
BefOrderung bringt es mit sich, daB eine dem Post
zwang (s_ d.) unterliegende Sendung auf der ganzen 
Strecke - nicht nur auf der Strecke von der Grenze 
des Absendungsorts bis zur Grenze des Bestimmungs
orts - durch die Post befordert werden muB, also auch 
innerhalb des Absendungsorts von dem Augenblicke, 
wo der Abs_ die Sendung aus der Hand gibt (s. 0.) sowie 
innerhalb des Bestimmungsorts bis zur Auslieferung an 
den Empf. Die gesamte Beforderung ist der Post vor
behalten; es geniigt deshalb nicht, wenn sich der Abs. 
bei der Beforderung nur teilweise der Post bedient. 

Der Grundsatz der "Einheitlichkeit" der Beforde
rung hat weiterhin zur Folge, daB, wenn die BefOrderung 
sog. Fernsendtmgen (Gegensatz: Ortssendungen) be
trim, auch diejenige Beforderungstatigkeit als eine 
unter § 1, nicht unter § 2a PG fallende anzusehen ist, 
die sich innerhalb der Gemeindegrenzen des Ursprungs
orts abspielt. § 2a PG wird nur angewandt, wenn die 
Sendung endgiiltig im Ursprungsort verbleibt (§ la 
PG). 

1st die Sendung nur auf einem Teile der Beforderungs
strecke verschlossen, so ist sie hinsichtlich des Post-

zwanges als auf der ganzen Strecke verschlossen an
zusehen. Wird eine Sendung, die vom Abs. als Karte 
zur Beforderung eingeliefert word~ ist, vor der Aus
handigung an den Empf. verschlossen, z. B. in ein 
Paket gelegt und mit diesem, nachdem es verschlossen 
worden ist, weiterbefOrdert, oder war eine Sendung, die 
dem Empf. als offener Brief ausgehandigt ist, wahrend 
eines Teiles der Beforderung verschlossen, z. B. in einem 
verschlossenen Paket, befOrdert worden, so ist der Brief 
fiir die gesamte Beforderung von der Einlieferung durch 
den Abs. bis zur Aushandigung an den Empf. post
zwangspflichtig, weil er auf der ganzen Strecke als 
verschlossen zu betrachten ist [vgl. Aschenborn S. 34 
(Erl. 4 zu § 1 mit Nachweisen) und RGSt vom 7. 3. 1911 
(Juristische Wochenschrift 1911 S.511)]. Dasselbe gilt, 
wenn eine Sendung nur auf einem Teile der BefOrderungs
strecke mit der "Aufschrift eines bestimmten Emp
fangers" versehen ist (Art. 3 der Postgesetznovelle 
vom 20. 12. 1899). 

Eine Anstalt befaBt sich mit einer verbotswidrigen 
BefOrderungstatigkeit im Sinne des Art. 3, wenn sie 
die Einsammlung, BefOrderung oder Verteilung der dort 
bezeichneten Gegenstande bezweckt und wenn sie sich 
bewuBt ist, daB die Gegenstande nur auf einem Teile 
der Beforderungsstrecke das Sondermerkmal (Aufschrift 
bestimm ter Em pf.) erfiillen. Dies ist von besonderer 
Bedeutung Hir die gewerbs- und anstaltsmaBig betriebene 
Anbringung von Werbeanzeigen Dritter auf Postkarten, 
der AuBenseite von Briefen usw. In der Mehrzahl der
artiger Faile liegen die Voraussetzungen des Art. 3 vor. 

"Beforderung" ist lediglich die rein mechanische 
Weiterbeforderung als Bote, als Zwischentrager, Ver
teiler oder sonstige Mittelsperson (RGSt Bd. 27 S. 305, 
Bd. 33 S. 244). Insbesondere fallt die Tatigkeit darunter, 
welche die eigentliche Aufgabe der Post bildet. Be
schrankt sich der Beforderer nicht auf die rein mechani
schen Beforderungshandlungen, sondern nimmt er an 
der Sendung vor der Weitergabe an den endgiiltigen 
Empf. eine rechtlich oder geschiiftlich erhebliche Ver
fiigung vor (RGSt Bd.27 S.258/261, 304/305), so er
leidet die BefOrderung eine Unterbrechung. Die Ein
heitlichkeit des BefOrderungsvorgangs wird dadurch in 
rechtlich beachtenswerter Weise unterbrochen, und es 
liegt nicht ein einheitlicher Briefverkehr zwischen Abs. 
und Empf. vor, sondern ein Verkehr zwischen dem Abs. 
und der Zwischenstelle ("Beforderer") und daneben 
gesondert ein Verkehr zwischen Zwischenstelle und Empf. 
Eine solche rechtlich oder geschiiftlich erhebliche Ver
fiigung ist u. a. in der Rechtsprechung des Reichsgerichts 
gefunden worden in der Einziehung von Rechnungs
betragen oder von Wechseln (RGSt Bd.27 S.262), in 
der AbschlieBung neuer Speditions- oder Frachtvertrage 
(RGSt Bd.27 S.260), in der Auswahl der endgiiltigen 
Empf. von Briefen (RGSt Bd.45 S.8/1), nach einem 
Urteil des II. Strafsenats vom 25. 10. 1924 - D 987/04-
sogar in der Einsichtnahme und gegebenenfalls Bean
standung von Geschaftsbriefen einer Firma durch einen 
auswartigen Handelsagenten. Die Frage wird in erster 
Linie bei der Beurteilung der Zulassigkeit von sog. 
Sammelsendungen eine Rolle spielen. Es ist weiter 
noch die Frage zu behandeln, ob die sog. formliche Zu
stellung unter den Begriff "BefOrderung" fallt oder -
wenn ja - die Beforderung unterbricht. 

Unter "Zustellung" im engeren Sinne versteht man 
die Ubergabe eines Schriftstiicks, die in gesetzlich vor
geschriebener Form erfolgt und von dem Ubergebenden 
beurkundet wird. Die Zustellung als rechtlich erheblicher 
Vorgang ganz bestimmter Art ist in ihrem Wesen ~twas 
andres als eine bloBe BefOrderung von Briefen. Die Uber
mittlung des Briefes vom Abs. an den Empf. ist. nur 
der eine Teil des Rechtsvorgangs der Zustellung. "Uber 
ihm steht als gleichw.l!rtig und gleichwichtig die 
Beurkundung der Ubergabe an den Empf. Der 
zustellende Beamte hat den urkundlichen Nachweis 
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fiir die geschehene Aushandigung zu liefern" (Reichs
gericht I. Strafsenat yom 27.2. 1925 VII 406/23). 1st 
die Zustellung geset2;lich vorgeschrieben oder zugelassen, 
so konnen die mit der Zustellung betrauten Beamten 
- ohne Riicksicht auf den Postzwang - die Zustellung 
vornehmen, sie schlieBt sich an die gegebenenfalls voraus
gegangene Beforderung des zuzustellenden Schriftstiicks 
ala etwas von der BefOrderung Verschiedenes und recht
lich Selbstandiges an. Der Zustellungsakt enthalt zwar 
selbst eine Beforderung, diese ist aber ein mit der Zu
stellung notwendig verkniipfter Vorgang, ohne den sich 
die Zustellung nicht ausfiihren laBt und der deshalb 
- wenn die Zustellung nicht unter den Postzwang 
fallt - ebenfalls nicht dem Postzwang unterliegen kann. 

Schriftwesen. Aschenbom S.33 Anm. 1, S.39; Dambach 
S.27 Anm.31; Nawiasky S.97; Mittelstein, Beitrage zum Post
recht. Franz Vahlen, Berlin 1891. S. 23; Niggl S. 6 Anm. 1; Niggl, 
Deutsches Post- und Telegraphenstrafrecht (Ed. 12 der Sammlung 
"Post und Telegraphie in Wissenschaft und Praxis"), 2. Auf!. R. v. 
Decker's Verlag (G. Schenck), Berlin 1923. S. 16, S.22 Anm. 1; 
Scholz S.20 Anm.6. K. Schneider. 

Beforderung dureb Eisenbabnzugpersonal. Verkehrt in 
einem Zuge keine Bahnpost, so kann ihn die DRP doch 
zur Postbeforderung benutzen, indem sie die Post
sendungen dem Eisenbahnzugpersonal iibergibt. Es 
kOnnen auf diese Weise geschlossene Briefposten (Brief
sendungen in geschlossenen Beuteln), Zeitungssacke, 
Zeitungspakete (s. d.) oder auch Postsendungen jeder 
Art versandt werden. Die letzte Befiirderungsart ist 
jedoch nur auf Neben- und Kleinbahnen iiblich. Werden 
in dem Zuge die Sachen in einem geschlossenen Bahn
postwagen, einem geschlossenen Postabteil oder einem 
Eisenbahnwagen (Packwagen) befiirdert, so ist die Ab
gabe von Postsendungen an das Eisenbahnzugpersonal 
unzulassig. 

Die Benutzung v<?!l Ziigen z~ dem geschilderten 
Zwecke regeln die BP A oder die P A, die den Postbetrieb 
auf der Bahnstrecke wahrnehmen, im Einvernehmen mit 
den Eisenbahndienststellen (Reichsbahndirektionen, Be
triebsamtern usw.). Die Briefbeutel werden dem Zug
beamten auf Grund eines Verzeichnisses ohne besondere 
Empfangsbescheinigung iibergeben. Dagegen haben die 
Postbeamten, die unterwegs Briefbeutel abnehmen, den 
Empfang im Verzeichnis durch Niederschrift des Namens 
zu bestatigen. Das Verzeichnis gibt der Zugbeamte an 
den Postbeamten ab, der als letzter Briefbeutel emp
fangt. 

1m allgemeinen erhalten die Bahnverwaltungen 
(Reichsbahn, Privatbahnen usw.) flir die BefOrderung 
von Postsendungen durch ihr Personal vertragsmaBige 
Vergiitungen. Werden solche nicht gezahlt, so kann 
Angehiirigen auBerdeutscher Verwaltungen, Privat
eisenbahnbeamten sowie Ehefrauen oder Angehorigen 
von Reichsbahnbeamten fiir Befiirderung von Brief
beuteln, Brief- und Zeitungspaketen eine besondere Ver-
giitung gewahrt werden. L. S c h n e ide r. 

Befiirderungsfristen. Die Befiirderungsfristen der Po
sten sind nach der Gattung, der Lange der Befiirderungs
strecke und der Beschaffenheit des Weges verschieden 
bemessen. Bisher galten allgemein folgende Fristen: 

FiiI die Flir die FUr die fiiI jedes 
ersten zweiten dritten weitere 

Gattung der Posten 10 km 10 km 10 km km 

a) b) a) I b) a) b) a) b) 
Min. Min. Min. I Min. Min. Min. Min. Min. 

Personenposten . 50 65 60 75 75 95 11 13 
Giiter- und Kar-

riolposten 60 70 70 80 90 100 11 113 
Botenposten 120 120 130 130 150 150 16 16 
a) bei Benutzung einer KunststraBe; b) bei Benutzung 

einer nicht kunstmaBigen StraBe. 
Nach den neueren Vorschriften sollen die Fristen bei 

der Befiirderung mit Fuhrwerk in der Regel nicht niedri-

ger gestellt werden als 6 Minuten flir das Kilometer auf 
KunststraBen und 7 Minuten auf nicht kunstmaBigen 
StraBen. Fiir StraBen mit verhiiltnismaBig bedeutender 
Steigung sowie fiir tiefe Sandwege kiinnen die Fristen 
angemessen verlangert werden. 

Fiir die Bahnhofsversande und die Stadtpostfahrten 
sind den Verhaltnissen entsprechende Beforderungs
fristen zu bestimmen. Fiir die Botenposten gelten auch 
jetzt noch die oben angeflihrten Fristen. 

S. auch Kraftfahrbetrieb der DRP. 
Befordernngsgebiibren (s. auch Postgebiihren, Tarif

wesen) sind die Vergiitung fiir die Befiirderung von 
Briefsendungen und Paketen yom Aufgabe- zum Be
stimmungsort. In ihnen ist heute fast durchweg auch 
die Vergiitung fiir das Abtragen mit enthalten, die lange 
Zeit in Form einer besonderen Zustellgebiihr (in PreuBen, 
Wiirttemberg und dem friiheren Reichspostgebiet Be
stellgeld genannt) neben den Befiirderungsgebiihren 
bestand. 

Zusammen mit der Befiirderungsgebiihr werden die 
Zusatzgebiihren flir gewisse Sonderleistungen erhoben 
(Wertversicherung [s. WertsendungenJ, dringende Paket
beforderung [s. dringende Pakete J , Einschreibung, 
Zustellungsurkunde, Riickschein, Einlieferung durch 
StraBenbahnbriefkasten [s. Nebengebiihren und Post
straBen bahnbetrie b J). 

Die Befiirderungsgebiihr wurde urspriinglich einfach 
das "Postgeld" genannt. In spateren Gebiihrenvor
schriften finden sich die Bezeichnungen "Taxe" (vom 
franziisischen taxe postale) und "Porto" (vom italie
nischen porto di lettere). Zuweilen, wenn betont werden 
solI, daB es sich um vorausbezahlte Gebiihr handelt, 
wird die Bezeichnung "Franko" im Gegensatz zu "Porto" 
gebraucht, das dann die yom Empfanger zu zahlende 
Gebiihr bedeutet. Der neuere Postsprachgebrauch 
kennt statt dessen eine "Freigebiihr" und eine "Nach
ge~:Uhr". 

Uber die Entwicklung der Befiirderungsgebiihren 
s. naheres unter BriefpC!~otaxen, Ortssendungen, Pakete, 
Wertsendungen usw. Uber die Formen der Begleichung 
S. Freimachung von Postsendungen, Nachgebiihr, Stun
dung, Portoabliisung. S. auch Briefgebiihren im Welt
postverkehr und die die verschiedenen Weltpostvereins-
vertrage behandelnden Aufsatze. K. S c h war z. 

BefiirderungsplIiebt der Post. Die Post als eine dem 
Gemeinwohl dienende iiffentliche Verkehrsanstalt (Hoh
heitsverwaltung) steht jedermann ohne Ansehen der 
Person zur Verfiigung (Kontrahierungszwang, Befiirde
rungspflicht). Das ergibt sich ohne weiteres aus der 
rechtlichen SteHung der Post im Gliedkiirper des Reichs. 
Diese Verpflichtung hat nichts mit dem Postzwange zu 
tun, sie beschrankt sich deshalb auch nicht auf post
zwangspflichtige Gegenstande, sondern weit dariiber 
hinaus auf aHe Betriebszweige der Post, ohne Riicksicht 
darauf, ob die Betriebszweige gesetzlich geregelt sind 
oder nicht. Auch von der Post neu iibernommene Ge
schiiftszweige (vgl. § 6 Abs. 1 Reichspostfinanzgesetz) 
unterliegen denselben Regeln. Der dargelegte Grundsatz 
bezieht sich nur auf die Ausiibung eines von der Post 
tatsachlich betriebenen Geschiiftszweiges. Eine andere 
Frage ist es, ob die Post verpflichtet ist, gewisse Ge
schiiftszweige auszuiiben. Gesetzlich ist diese Pflicht 
nur hinsichtlich des Zeitungsvertriebs festgelegt (§ 3 PG: 
"Die Post besorgt die Annahme der Pranumeration auf 
die Zeitungen sowie den gesamten Debit derselben"). 
Hat ferner das PG §§ Iff. in gewissem Umfange jedem 
andern die Befiirderung von verschlossenen Briefen und 
politischen Zeitungen verboten, und zwingt das Gesetz 
mittelbar zur Benutzung der Post, so ergibt sich daraus 
von selbst die Verpflichtung der Post, flir geeignete und 
ausreichende Befiirderungseinrichtungen zu sorgen. Der 
Postzwang des § 1 erstreckt sich deshalb auch nur auf 
den Verkehr zwischen Orten mit einer P Anst (Naheres 
s. Postzwang). Vgl. auch Gesetz iiber die Erleichterung 
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des Wechselprotestes yom 30_ 5. 1908 (RGBl S. 321) § 3, 
wonach die Protesterhebung von der Post (s. Postauftrage) 
nur in bestimmten, durch Verordnung des Reichskanzlers 
yom 5. 8. 1908 (vgl. auch § 18 PO) bezeichneten Fallen 
abgelehnt werden darf. 1m iibrigen m uB die Post 
protestieren. 

Die tatsachliche Erfiillung der der Post obliegenden 
Verpflichtung richtet sich nach der Leistungsfahigkeit 
der Beforderungseinrichtungen. Die Post hat ihre Ein
richtungen so zu treffen, daB sie fUr den regelmaBigen 
Verkehr und dariiber hinaus fUr eine voraussehbare 
Steigerung des Verkehrs ausreichen. Fiir unvorherseh. 
bare FaIle braucht sie keine Vorsorge zu treffen. Die 
dem § 51, II PO (Personenposten) zugrunde liegende 
Einschrankung ("die Beforderung £indet nach MaBgabe 
der vorhandenen Beforderungsmittel und der vorhande
nen Platze statt") gilt fUr den gesamten Postverkehr. 
Die Post wird, soweit sie tatsachlich dazu in der Lage 
ist, die' ihr zur Beforderung iibergebenen Sendungen 
annehmen miissen, sie wird bei tatsachlicher Unmoglich
keit der Weiterbeforderung (z. B. Verstopfung der Paket
umschlagstellen [so d.] usw) die Annahme ablehnen 
konnen (Verkehrssperre). Die tatsachliche Undurch
fiihrbarkeit der Beforderung (z. B. Streik, feindliche Be· 
setzung) andert aber nichts an der rechtlichen Ver
pflichtung. Die Post haftet deshalb schlechthin auch fiir 
aIle angenommenen Sendungen, fUr die sie nach PG oder 
PO haftet. Will sie auch diese Haftung aufheben -
und damit insoweit auch den Postzwang des § 1 -, so 
muB sie gemaB § 15 PG verfahren (vgl. Bekanntmachung 
yom 3. 8. 1923, Amtsblatt des RPM Nr. 49 S. 294 
wahrend des Ruhrkampfes; der einzige Fall der An
wendung des § 15). 

§ 3 PG und die sonst in Betracht kommenden Vor
schriften regeIn die offentlich-rechtliche Beforderungs
pflicht der Post. Da es sich urn eine im offentlichen 
Recht begriindete Verpflichtung handelt, so ist gegen die 
Post, wenn sie im Einzelfall die Beforderung ablehnt, 
nicht die zivilrechtliche Klage, sondern nur die Aufsichts
beschwerde gegeben. U. U. macht sich der einzeIne Be
amte, der vorschriftswidrig handelt, schadenersatzpflich
tig; im Schadenersatzprozesse hat das Gericht die offent
lich-rechtliche Vorfrage zu entscheiden. Scharf zu trennen 
ist die offentlich-rechtliche Befiirderungspflicht von der 
Frage der zivilrechtlichen Giiltigkeit des im Einzelfalle 
mit der Post abzuschlieBenden Beforderungsvertrages. 
Der wegen Geisteskrankheit Entmiindigte kann zwar 
keinen giiltigen Vertrag mit der Post abschlieBen; trotz
dem darf die Post die Annahme der von dem Geschafts
unfahigen ausgehenden Briefe nicht verweigern, solange 
nicht mit ihren Beforderungseinrichtungen offenbarer 
MiBbrauch getrieben wird, Z. B. wenn von dem Geistes
kranken in zahlreichen Fallen abgesandte, nicht frei
gemachte Briefe unzustellbar zuriickkommen und nie
mand die Gebiihr zahlen will. 

Voraussetzung der Beforderungspflicht ist die Be
obachtung der Bestimmungen des PG und des "Regle
ments" (PO, § 50 PG). Nur wenn die Zulassungsbedin
gungen erfUllt sind (Meistgewicht, GroBe, Ausfiillung be
stimmter Vordrucke usw.), besteht fiir die Post die 
Beforderungspflicht. K. Schneider. 

BegJeUadresse = Paketkarte S. Pakete 
BegJeitpapiere, (Zoll.) nennt man die Schriftstiicke, 

die im Auslandsverkehr den Paketen zum Zwecke der 
Verzollung, zur Uberwachung des AuBenhandels, aus 
sonstigen durch landesgesetzliche Vorschriften bedingten 
Riicksichten sowie zur Gebiihrenverrechnung beigefiigt 
werden. AuBer der Paketkarte kommen als Begleit
papiere hauptsachlich in Betracht: 

1. Zollinhaltserklarung (s. d.), 
2. statistischer Anmeldeschein (s. d.), 
3. Ausfuhrbewilligung (s. d.), 
4. Begleitschein (s. d.), 

5. Ursprungserklarung des Absenders und Ursprungs· 
bescheinigung der zustandigen Behorde iiber Herkunft 
von Gegenstanden, dcren Versendung gewissen Beschran
kungen unterliegt, 

6. Rechnungen, die als Erganzung der Angaben in der 
Zollinhaltserklarung iiber den Wert der versandten 
Waren im Verkehr mit bestimmten Landern gefordert 
werden, 

7. Gebiihrenzettel (s. d.). 
Welche dieser Begleitpapiere im Einzelfalle beizufiigen 

sind, richtet sich nach den Vorschriften der an der Be
fiirderung beteiligten Lander. Die Beibringung der Pa
piere zu I bis 6 ist Sache des Absenders. Er ist auch fUr 
den Inhalt der von ihm ausgefertigten Schriftstiicke 
verantwortlich. Postseitig wird nur die Vollstandigkeit 
der Eintragungen gepriift. Der Gebiihrenzettel wird von 
dem Annahmebeamten ausgefertigt. Die Papiere wer
den, soweit sie nicht von der AufgabePAnst zuriick
zubehalten sind, der Paketkarte beigefUgt. Naheres im 
Paketpostbuch. 

Begleitsehein, (Zoll-) ist eine Urkunde, die mit Zoll
anspruch belasteten Warensendungen beigefiigt wird, 
um entweder deren Ausfuhr ins Ausland oder die Ent. 
richtung des Zolls im Inlande sicherzustellen. 

Das Begleitscheinverfahren mit dem gleichen Zwecke 
war bereits in der preuBischen Zoll- und Verbrauchs
steuerordnung yom 26. 5. 1818 vorgesehen. 

Die Begleitscheinpakete sind vor der Versendung der 
Zollstelle vorzufiihren, die sie nach Priifung unter zoll
amtlichen Einzel- oder GesamtverschluB legt und mit 
rotem Zettel "In Deutschland zollpflichtig" beklebt. Der 
Begleitschein, der allgemein gefaBte Angaben iiber die 
im Paket befindlichen Waren enthalt, ist der Paketkarte 
beizufUgen. Paket und Paketkarte miissen auBerdem 
mit Vermerk "nebst Begleitschein" versehen sein. Die 
P Anst haben bei der Einlieferung auf Unversehrtheit 
des zollamtlichen Verschlusses zu achten. 1st der Ver· 
schluB verletzt, so ist Annahme zu verweigern. Nach 
der Annahme ist zollamtlicher VerschluB zu entfernen 
und auf das Paket und die Paketkarte ein griiner, auf 
die Zollbehandlung hinweisender Zettel zu kleben. Am 
Bestimmungsort oder beim Ubergang ins Ausland sind 
Begleitscheinstiicke der Zollstelle vorzufiihren, die Be· 
gleitschein zuriickbehalt und die Zollstelle des Absen
dungsorts iiber die Erledigung des Begleitscheins ver
standigt. Ais Begleitschein konnen auch andere Ab· 
fertigungspapiere (Begleitscheinausziige, Ausfuhranmel
q.tmgen, Kontenabmeldungen, Niederlageabmeldungen, 
Ubergangsscheine, Versendungsscheine, Vormerkscheine) 
benutzt werden. 

Die Versendung auf Zollbegleitschein dient in erster 
Linie der Forderung des AuBenhandels und der Verein· 
fachung der Zollerhebung. Yom Ausland eingehende 
Ware, iiber deren weitere Bestimmung erst beim Ein
gang an der Grenze Entscheidung getroffen wird, kann 
von der Entrichtung des Zolls bis auf weiteres freigesteIIt, 
erforderlichenfalls auch auf Lager genommen werden. 
Bei der Weitersendung wird ihr, wenn der Empfanger 
den Zoll entrichten oder Ausfuhr ins Ausland erfolgen 
soIl, ein von der Zollstelle auszustellender Begleitschein 
beigegeben. Dadurch sowie durch die rote zoIlamtliche 
und griine postamtliche Bezettelung soIl bei Versendung 
ins Zollinland der Nachweis der Verzollung am Bestim· 
mungsort, bei Versendung ins Ausland der Nachweis der 
Wiederausfuhr, die Voraussetzung fUr die Zollfreiheit 
ist, sichergestellt werden. Zu den Waren, denen Begleit. 
scheine beigefUgt werden, gehoren u. a. solche, die zum 
Verkauf auf Messen und Markten, zur Ansicht, zur offent. 
lichen Ausstellung, zum vOriibergehenden Gebrauch, zur 
Vervollkommnung oder Instandsetzung ins Zollausland 
oder aus dem Zollausland ins Zollgebiet verschickt und 
spater als unverkauft, verarbeitet usw. mit dem Anspruch 
auf ErlaB des Eingangszolls zuriickgesandt werden. 

K r a II s e. 
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BegJeituug der Posten. Die Bestimmungen tiber die 
Begleitung der Posten waren friiher, als noch zahlreichc 
Personenposten verkehrten und viele Giiterposten weit 
ins Land hineinfuhren, besonders wichtig. Nach den 
Vorschriften des ADA konnte die OPD auf einem Post
kurse, wo der Reise- und Versendungsverkehr standig so 
bedeutend war, daB die piinktliche mid ordnungsmaBige 
BefOrderung der Reisenden und Postsendungen unter 
Aufsicht .. des Postillions allein nicht gesichert war, oder 
wo das Ubergabegeschaft unterwegs die Abfertigung der 
Post verzogerte, eine regelmaBige Begleitung der Post 
dumh einen Schaffner anordnen. Der Schaffner erhielt 
bei Personenposten seinen Sitz im Personenraum, wenn 
darin ein Platz frei war; andernfalls hatte er einen Bock
platz einzunehmen. Bei Bedarf wurden die Schaffner 
mit einem Revolver bewaffnet. Waren fiir die Sicherheit 
der Post unterwegs Gefahren zu befiirchten (offenkundig 
unsichere Wege, Schneegestober, schlechte Wegebeschaf
fenheit, starke Ladung an Packereien und Wertsen
dungen), so mu13ten die PAnst den Posten einen beson
deren Begleiter mitgeben. 

Gegenwartig kommt die Mitgabe eines besonderen 
Begleiters nur noch in Frage, wenn mit einer Giiterpost 
Sendungen mit besonders hoher Wertangabe zu befOr
dern sind. Dann miissen die PAnst den ortlichen Ver
haltnissen angepaBte besondere VorsichtsmaBrege1n tref
fen_ Als solche kommen namentlich in Betracht die 
Mitgabe eines Begleiters, der der Post zu FuB, auf dem 
Fahrrad oder auf dem Bocksitz eines GefahrLs folgt und 
den vorausfahrenden Wagen im Auge behalt. AuBerdcm 
sind die Sendungen mit besonders hoher Wertangabe 
durch Telegraph oder Fernsprecher von Stelle zu Stelle 
anzumelden. 

Zu erwahnen ist noch die Begleitung von Kraftposten, 
wenn sie mit Anhanger gefahren werden (s. Kraftfahr
betrieb der DRP). 

Behiindigungssebein s. Postzustellungswesen 
Beibote. Ein Beibote ist bei Botenposten mit un

beschrank;ter BefOrderung einzustellen, wenn das Ge
samtgewicht der Ladung (einschl. der Briefbeutel und 
Zeitungspakete, der Botenposttasche oder des Ruck
sacks) mehr als 20 kg betragt; ein besonderes Fuhr
werk ist einzustellen, wenn die Ladung mehr als 40 kg 
wiegt. 1m allgemeinen ist das Fortschaffen der Ladung 
den BefOrderern der Botenposten gegen besondere Ver
giitung zu iibertragen, wobei es diesen iiberlassen bleibt, 
die Ladung selbst oder unter Mitwirkung ihrer Familien
glieder fortzuschaffen oder etwa erforderliche Beiboten 
und Fuhrwerke fiir eigene Rechnung heranzuziehen. 

Die dem Beiboten zu zahlenden Vergiitungssatzc 
richten sich naeh dem Gewicht der Ladung und der 
Sehwierigkeit des Weges. lhre Festsetzung liegt dem 
Amtsvorsteher ob. Dabei diirfen die am Ort und in 
Naehbarorten fUr eine gleichartige oder vergleichbare 
Leistung gezahlten Lohne nicht iibersehritten werden. 
Den Beforderern der Botenposten kann fiir das Fort
sehaffen der das Gewieht von 20 kg iibersteigenden 
Ladung auch eine von Zeit zu Zeit naeh dem Umfange 
des Verkehrs neu festzusetzende Pauschvergiitung ge
wahrt werden. 

Wird die Beschaffung des Beiboten nicht dem Be
fOrderer der Botenpost iiberlassen, so miissen die PAnst 
fiir die Gestellung eines Beiboten oder Fuhrwerks 
sorgen. 

AuDer zur Fortsehaffung der Paekereien werden Bei
boten auch zur groDeren Sicherung der Wertgegen
stande den Botenposten mitgegeben. In der Regel ist 
ein Beibote zu stellen, wenn der Gesamtwert der Ladung 
1500 RM iibersteigt. Den Amtsvorstehern ist es tiber
lassen, die Grenze des Wertbetrags nach den ortlichen 
Verhaltnissen hoher festzusetzen. 

Beitragsmarken s. Invalidenversicherungsmarken 
Beitreibungsbeseblu8 wird von der DRP gegen einen 

Beamten erlassen auf Grund der besondE'rE'n BE'stim-

mungen tiber die Defekte der Beamten (§§ 134 bis 148 
des Reichsbeamtengesetzes (RBG) vom 31. 3. 1873 in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 18.5.1907, 
RGBI S. 245). Diese Bestimmungen sind Ausnahme
vorschriften, die in dem offentlich-rechtlichen Charakter 
des Beamtendienstverhaltnisses wurzeln, und sind als 
solche eng auszulegen. 

N ach § 134 RBG ist die Feststellung der Defekte an offentlichem 
oder Privatvermogen, die bei Reichskassen oder andern Reichs
verwaltungen entdeckt werden, zunachst von der Behorde zu be
wirken, zu deren Geschaftskreis die unmittelbare Aufsicht iiber die 
Kasse oder andere Verwaltung gehort. Defekte am 0 f fen t -
Ii c hen Vermogen der DRP sind vor allem die Fehlbetrage in den 
Postkassen. Sie konnen aber auch in einem Verlust von Wertpapieren 
und Materialien bestehen, die der Post gehoren. Zu den Defekten 
an Privatvermogen im Bereiche der DRP rechnen die durch 
Verlust und Beschadigung von Postsendungen entstehenden Schaden 
in Hohe des von der DRP gesetzlich zu leistenden Schadensersatzes. 

Die Feststellung der Hohe der Defekte gehOrt zu den Obliegen
heiten der Vorsteher der V Anst, der Beamten des Bezirksdienstes 
(s. d.) und der besonderen Beauftragten der OPD. Die Feststellung 
hat sich zugleich darauf zu erstrecken, ob ein Reichsbea.mter und 
gegebenenfalls welcher Beamte nach den Vorschriften des § 141 
RBG fiir den Defekt zu haften hat, und bei einem Defekt an Mate
rialien, auf wie hoch die zu erstattende Summe in Geld zu berechnen 
ist (§ 135 RBG). Ebenso sind auch festzustellen die Defekte an 
solchem offentlichen oder Privatvermogen, das, ohne zu einer 
Reichskasse oder andern Reichsverwaltung gebracht zu sein, ver
moge besonderer amtlicher Anordnung in den Gewahrsam einer 
Reichsverwaltung gekommen ist. Dieser verhiiltnismaJ3ig seltene 
Fall wiirde im Bereich der DRP eintreten, wenn ein Beamter, der 
mit der Empfangnahme der Kaufsumme fiir ein von der DRP ver
kauftes Grundstiick im Auflassungstermin beauftragt oder in der 
Zwangsvollstreckung auf Grund des PG § 25 tatig ist, die fiir die 
DRP empfangenen Geldbetrage unterschIagt. 

tJber den Betrag des Defekts, die Person des zum Ersatz ver
pflichteten Beamten nnd den Grund seiner Verpflichtung hat die 
OPD, die der Dienststelle vorgesetzt ist, bei der der Defekt ent
standen ist, oder das RPM, wenn die Dienststelle unmittelbar dem 
RPM unterstellt ist, einen begriindeten Beitreibungsbeschlull ab
zufassen (§ 137 RBG). Nach den Umstanden kann die Behorde 
auch mehrere Beschliisse abfassen, wenn ein Teil des Defekts sofort 
klar ist, der andre Teil aber noch weitere Ermittelungen notig macht, 
ferner, wenn unter mehreren Personen die Verpflichtung der einen 
feststeht, die der andern noch zweifelhaft ist (§ 138 RBG). Der haft
bar zu machende Beamte wird vor Abfassung des Beschlusses ge
hOrt, wenn er sich nicht selbst seiner Vernehmung entzieht. Die von 
den OPD und vom RPM erlassenen Beitreibungsbeschliisse sind 
nach den §§ 143 und 144 RBG vollstreckbar (RBG § 139 Abs. 1). 
Die OPD sind gemall § 139 Abs. 3 RBG verpflichtet, von den durch 
sie erlassenen Beitreibungsbeschliissen dem RPM Kenntnis zu geben. 
Dies geschieht durch N achweisungen, die nach Bedarf monatlich 
oder vierteljahrlich eingereicht werden. Dem RPM aIs der obersten 
Reichsbehorde bleibt es unbenommen, einzuschreiten und den 
Beschlull selbst abzufassen oder zu berichtigen (§ 139 Abs. 4 RBG). 
Diese Befugnis steht dem RPM selbst dann noch zu, wenn die Frist 
zur Anfechtung des Beschlusses im Wege der Klage bereits abo 
gelaufen ist. In dem abzufassenden Beschlull ist zugleich zu be
stimmen, welche YoIIstreckungs- oder Sicherheitsmallregeln zum 
Ersatz des Defekts zu ergreifen sind (RBG § 140 Abs. 1). Die 
Vollstreckungs- und Sicherheitsmallnahmen miissen mithin einzeln 
genau angegeben werden. Hierbei sind die reichsgesetzlichen Vor
schriften zn beachten, insbesondere die der ZPO nnd des Gesetzes 
iiber die Zwangsversteigerung nnd die Zwangsverwaltnng vom 
20. 5. 1898 (RGBl S. 369 u. 713). Die Vollstrecknngsmallregel kann 
in dcr Einbehaltung oder Aufrechnung des abzugsfahigen Dienst
einkommens bestehen. Die Moglichkeit, einen Beitreibungsbeschlull 
gegen einen Beamten zu erlassen, ist der Reichsbehorde nur unter 
den im § 141 RBG bestimmten Voraussetzungen gegeben. Der 
Behorde steht aber in jedem FaIle frei, von dem Erlall eines Be
schlusses abzusehen nnd gegen den Beamten Klage vor den ordent
lichen Gerichten zu erheben. Der § 141 RBG lautet: 

"Der abznfassende Beschlnll kann auf die unmittelbare Ver
pflichtung zum Ersatz des Defekts gerichtet werden: 

1. gegen jeden Beamten, welcher der Unterschlagung als Tater 
oder Teilnehmer nach der tlberzeugung der ReichsbehOrde iiber
fiihrt ist; 

2. a) gegen diejenigen Beamten, welchen die Kasse usw. zur 
Verwaltung iibergeben war, und zwar auf Hohe des ganzen Defekts; 

b) gegen jeden andern Beamten, der an der Einnahme oder Aus
gabe, der Erhebung, der Ablieferung oder dem Transport von Kassen
geldern oder andern Gegenstanden vermoge seiner dienstlichen 
Stellung teilzunehmen hatte, jedoch nur auf Hohe des in seinen 
Gewahrsam gekommenen Betrages, sofern der Defekt nach der 
tlberzeugung der Reichsbehorde durch glObes Versehen entstanden ist. 

Eben dieses gilt gegen die in § 136 genannten Beamten in den 
daselbst bezeichneten Fallen." 

Der Beitreibungsbeschlull mull demnaeh gemafJ §§ 137, 140, 141 
RBG enthalten den Betrag des Defekts, den ersatzpflichtigen 
Beamten, dessen Verpflichtung zum Ersatz, die Kasse, an die Ersatz 
zn leisten ist, die Griinde der Haftbarmachung, u. U. die Ver
pflichtung zur Tragung der Untersuchungskosten und zur Zahlung 
von Verzugszinsen sowie die Vollstreckungs- und Sicherheitsmall
nahmen. Unterschlagung im Sinne des § 141 Abs. 1 Ziff. 1 RBG 
ist nicht auf den Begriff der Unterschlagung des RStGB beschrankt, 
umfallt vielmehr jede rechtswidrige Aneignung einer Sache, zu 
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welcher der Beamte vermoge des ihm iibertragenen Amtes in ein 
tatsachliches VerhaItnis getreten ist. Dabei ist es gleichgiiltig, 
ob dem Beamten Besitz oder Gewahrsam an den Sachen, die er 
sich rechtswidrig zugeeignet hat, iibertragen oder ob ihm auf andre 
Weise die Wegnahme der Sachen ermoglicht wurde. Der gegen 
einen Beamten bestehende Verdacht der widerrechtlichen An
cignung einer Sache geniigt nicht"zum EriaLl eines Beitreibungs
beschlusses, sondern es muLl die Uberzeugung der OPD oder des 
RPM bestehen, daLl der Beamte der Tater- oder Teilnehmerschaft 
iiberfiihrt ist. 1st der Defekt durch Fahr- oder N achlassigkeit des 
Beamten herbeigefiihrt, so steht die Entscheidung dariiber, ob ein 
grobes, die Haftbarkeit des Beamten begriindendes Versehen vor
Jiegt, allein dem pflichtmaLligen Ermessen der OPD oder des RPM 
zu. Fiir Kassenfehlbetrage hat der Verwalter der Kasse grund
satzlich einzustehen, es sei denn, daLl er seine Schuldlosigkeit an 
dem Verluste nachweisen kann (ADA VIII, 1 § 3 unter III). Unter 
Gewahrsam ist die tatsachliche Verfilgungsgewalt des Beamten iiber 
die Sache, insbesondere iiber die zu befiirdernden Postsendungen, 
zu verstehen. Solien Beamte ersatzpflichtig gemacht werden, ohne 
daLl die Voraussetzungen filr den Erial.l eines Beitreibungsbeschlusses 
gegeben sind, so steht der DRP die Aufrechnung gegen den pfand
baren Teil des Diensteinkommens oder dcr Klageweg gegen den 
Beamten offen (s. Haftpflicht der Beamten). Fiir den Erial.l eines 
Beitreibungsbeschlusses ist ohne Bedeutung, ob der Beamte bereits 
aus dem Dienste geschieden ist, gleichviel, ob freiwillig oder unfrei
willig. Dagegen wird ein Beitreibungsbeschlul.l gegen die Erben 
cines ersatzpflichtigen Beamten nicht eriassen. Ein gegen einen 
Beamten zu seinen Lebzeiten eriassener BeitreibungsbeschlufJ kann 
nach seinem Tode gegen seine Erben volistreckt werden. Fiir das 
Defektenverfahren im Verwaltungswege diirfen nach § 148 RBG 
Gebiihren und Stempel nicht berechnet werden, dagegen hat der 
Beamte, aligemeinen Rechtsgrundsatzen entsprechend, die durch 
sein Verschulden in dem Verfahren erwachsenen baren Auslagen 
zu tragen. In dem BeschlufJ si nd daher diese Kosten einzeln auf
zufiihren und dem Beamten aufzueriegen. Verzugszinsen werden 
nur von Beamten gefordert, die den Defekt durch Veruntreuung 
oder sonst durch Vorsatz verschuldet haben. Trifft dies zu, so ist 
in dem BeschluLl auch die Verpflichtung des Beamten zur Zahlung 
von Verzugszinsen, deren Hohe und der Beginn der Verzinsung, 
aufzunehmen. Die Zinsen sind in Hohe des Reichsbankdiskonts 
festzusetzen. Sie werden filr fehlende Kassengelder usw. yom Tage 
der Entstehung des DefektB oder, wenn dieser nicht feststelibar ist, 
yom Tage der Feststellung des Defektes berechnet. Beim Verlust 
von Postsendungen ist dagegen der Tag der Ersatzleistung oder 
der friihere Tag, von dem an die Post den Ersatzbetrag zu ver
zinsen hat, filr den Beginn der Zinsenberechnung mafJgebend. 
Unterschlagene oder sonst in Verlust geratene Postanweisungs-, 
Zahlkarten-, Zeitungs-, Postnachnahme- und Po,tauftragsgelder 
sind in Verlust geratenen Kassengeldern bei der Zinsenberechnung 
gleichzustelien. Bei der Tilgung der Defekte werden die eingegangenen 
und beigetl iebenen Betrage zunachst auf die Kosten, dann auf die 
Verzugszinsen und zuletzt auf die Defektenbetrage verrechnet. 
Wenn der ersatzpflichtige Beamte nicht wegen des Defektsersatzes 
Sicherheit leistet oder sich mit der DRP wegen der Tilgung seiner 
Dienstschuld einigt, findet die Zwangsvollstreckung in das Ver
mogen des Beamten statt (§ 142 RBG). Welche Volistreckungs
oder Sicherheitsmal.lregeln zum Ersatz des Defektes zu ergreifen 
sind, ist in dem Beschlul.l anzugeben. Hierbei sind die reichsgesetz
lichen Vorschriften, insbesondere die der ZPO, zu beachten. Zwangs
volistreckungen werden regelmii.l.lig nur durchgefiihrt, wenn ein 
Beitreibungsbeschlull aus § 141 Abs. 1 Ziffer 1 RBG vorliegt. Liegt 
ein Beitreibungsbeschlull nicht vor und sind auch freiwillige Zah
lungen nicht zu erreichen, so rechnet die DRP gegen die piandbaren 
Beziige des Beamten aus der Postkasse auf (ZPO § 850), so dal.l in 
der Regel die Gerichte und Gerichtsvollzieher zur Volistreckung 
eines Beschlusses aus RBG § 141 Ziffer 2 nicht herangezogen zu 
werden brauchen. 1m Verwaltungszwangsverfahren diirfen Bei
treibungsbeschliisse nicht volistreckt werden; vielmehr hat die 
Postbeh6rde gegebenenfalls gemlW § 143 RBG die zustandigen 
Gerichte, Gerichtsvollzieher oder Grundbuchamter um Vollziehung 
des Beschlusses zu ersuchen. Diese sind, ohne auf eine Beurteilung 
der RechtmaJ3igkeit des Beschlusses einzugehen, verpflichtet, wenn 
sonst kein Anstand obwaJtet, schleunig die Zwangsvollstreckung 
auszufilhren, die Beschlagnahme der zur Deckung des Defekts 
erforderlichen Vermogensstiicke zu verfiigen und die beantragten 
Eintragungen im Grundbuch zu veranlassen. Fiir die Zustandigkeit 
der Gerichte und Gerichtsvollzieher sind die Bestimmungen der 
ZPO, des Gesetzes iiber die Zwangsversteigerung und die Zwangs
verwaJtung yom 20. 5. 1898 sowie die Grundbuchordnung von dem
selben Tage (RGBI S. 369, 713 und 754) nebst den Ausfilhrungs
gesetzen der Lander mal.lgebend. 

Der Erlal.l eines Beitreibungsbeschlusses unterbleibt bei nicht 
anzeigepflichtigen Kassenminderbetragen. Nicht anzeigepflichtig 
sind unerhebliche Minderbetragc, die bei VA auftreten, deren Haupt
kasse der Amtsvorsteher nicht selbst filhrt, wenn diese Kassen
unterschiede nicht vorsatzlich herbeigefilhrt sind und ihre Tilgung 
durch Teilzahlungen innerhalb J ahresfrist gewahrleistet ist. Welche 
Unterschiede als erheblich anzusehen sind, bestimmen die OPD 
nach dem Umfange des Geldverkehrs der VAnst (ADA VIllI, § 32 
Ziffer IV Abs. 2). 

Der Beamte kann den Beitreibungsbeschlul.l sowohl durch Be
schwerde beim RPM als auch durch gerichtliche Klage anfechten. 
§ 144 RBG. bestimmt hieriiber: 

"Gegen den Beschlull, wodurch ein Beamter zur Erstattung eines 
Defekts filr verpflichtet erkIart wird m 137 und 140), steht demselben 
sowohl hinsichtlich des Betrages als hinsichtlich der Ersatz verbind
Iichkeit auller der Beschwerde im Instanzenzuge der Rechtsweg zu. 

Die Frist zur Beschreitung des Rechtsweges betragt ein Jahr, 
ist eine Ausschlullfrist und beginnt mit dem Tage der dem Beamten 

geschehenen Bekanntmachuug des volistreckbaren Beschlusses oder, 
wenn der Beamte ah seinem Wohnorte nicht zu treffen ist, mit dem 
Tage des abgefal.lten Beschlusses. 

In dem auf die Klage des Beamten entstandenen Rechtsstreit 
hat das Gericht iiber die Wahrheit der tatsachlichen Behauptungen 
der Parteien nach seiner freien aus dem Inbegriff der Verhandlungen 
und Beweise geschiipften "Uberzeugung zu entscheiden. 

Ob einer Partei iiber die Wahrheit oder die Unwahrheit einer 
tatsachlichen Behauptung noch ein Eid aufzuerlegen, bleibt dem 
Ermessen des Gerichts iiberiassen. 

Iu der wegen des Defekts etwa eingeleiteten Untersuchung bleiben 
dem Beamten, insofern es auf die Bestrafung ankommt, seine Ein
reden gegen den abgefaLlten Beschlull auch nach Ablauf des Jahres, 
wenngleich sie im Zivilprozel.l nicht mehr geltend gemacht werden 
konnen, vorbehalten." 

Die Beschwerde des Beamten ist an keine Frist gebunden und 
hat keine aufschiebende Wirkung fiir die Vollziehung des Beschlusses. 
Fiir die Erhebung der Klage bedarf es keiner Vorentscheidung des 
RPM als der obersten Reichsbehorde gemafJ § 150 RBG. Nach 
§ 153 RBG werden auf die Rechtsstreitigkeiten aus § 144 die Be
stimmungen der §§ 151 und 152 mit der MafJgabe angewandt, dal.l 
der Reichsfiskus durch die hohere Reichsbehorde vertreten wird, 
die den Defektenbeschlul.l abgefal.lt oder filr volistreckbar erkIart 
hat (§ 139 Abs.2). 1st die Abfassung durch die oberste Reichs
behiirde geschehen, so iibernimmt diese die Vertretung des Reichs
fiskus. Da es sich um einen Anspruch aus dem RBG gegen den 
Reichsfiskus handelt, sind die Landgerichte ohne Riicksicht auf 
den Wert des Streitgegenstandes ausschliefJlich in der ersten Instanz 
zustandig (Gerichtsverfassungsgesetz § 70 Abs. 2 Zitfer 1). Die Klage 
ist nach § 151 Abs. 2 RBG bei dem Gericht anzubringen, in dessen 
Bezirk die Behiirde liegt, die den Beschlul.l erlassen hat (OPD oder 
RPM). Die Verhandlung und Entscheidung in letzter Instanz ist 
ohne Riicksicht auf den Wert des Streitgegenstandes dem Reichs
gericht zugewiesen (RBG § 152, ZPO § 547 Zitfer 2). Der Rechts
weg ist nur hinsichtlich der beiden Fragen, ob iiberhaupt und in 
welcher Hohe der Beamte ersatzpflichtig ist, zugelassen, dagegen 
unterliegt die Frage, ob die formellen Voraussetzungen zu einem 
Beschlusse gemal.l § 141 RBG vorliegen, nicht der Priifung durch 
die Gerichte. Wenn das Gericht den in dem Beschlusse festgestellten 
Anspruch der Post an den Beamten fiir begriindet erachtet, so mull 
es die Klage des Beamten abweisen, auch wenn die gesetzlichen 
Vorbedingungen filr das Beitreibungsverfahren und den EriafJ eines 
Beitreibungsbeschlusses nicht gegeben sind. Dem Gericht steht 
nur die materielie Entscheidung dariiber zu, ob iiberhaupt und 
gegebenenfalls in welcher Hohe der Beamte ersatzpfIichtig ist. 
Die Beweislast ist nach allgemeinen Grundsatzen zu verteilen. 
Die DRP hat nachzuweisen, dal.l ihr durch ein schuldhaftes Ver
halten des klagenden Beamten ein Schaden entstanden ist. N ach der 
standigen Rechtsprechung des Reichsgerichts ist der Klage eines 
Beamten gegen einen Defektenbeschlul.l aus § 144 RBG nicht schon 
dann stattzugeben, wenn dem Klager kein grobes Verschulden, wie 
es § 141 Abs. 1 Zitfer 2 RBG fordert, zur Last fallt, sondern nur 
dann, wenn er iiberhaupt kein Versehen begangen hat, das ihn 
gemal.l den mafJgebenden gesetzlichen Vorschriften (§ 19 RBG) 
zum Ersatze verpflichtet (Juristische Wochenschritt 1908 S. 411, 
1909 S. 231, RGZ Bd 77 S. 353, Bd. 92 S. 236, Bd. 99 s. 79). Fiir 
den Bestand der ihm anvertrauten Kasse haftet der Beamte, wenn 
er nicht nachweist, dall er einen festgestellten Fehlbetrag nicht ver
schuldet hat (Zeitschrift "Recht" 1908 Nr.2149, Entscheidung des 
Reichsgerichts yom 24.4.1908). Ferner hat ein Beamter, der einen 
fehlenden Gegenstand mit der Verpflichtung iibernommen hat, ihn ab
zuliefern, seinen Verbleib jedoch nicht nachweisen kann, zu beweisen, 
dal.l ihm die Erfiillung seiner Dienstverpflichtung ohne Verschulden 
unmoglich war. Ais weitere Folge der Eroffnung des Rechtsweges 
ergibt sich das durch § 145 RBG filr den Beamten sichergestellte 
Recht auf Erwirkung einer einstweiligen Anordnung iiber die Ein
stellung der Zwangsvollstreckung aus dem BeitreibungsbeschlufJ. 
Das Gericht hat auf Antrag des Beamten dariiber Beschlul.l zu fassen, 
ob die Zwangsvollstreckung fortzllsetzen oder einstweilen einzu~ 
stellen sei. Die einstweilige Einstellung erfolgt, wenn der Beamte 
glaubhaft macht, dall die Fortsetzung der Zwangsvollstreckung fiir 
ihn einen schwer ersetzlichen N achteil zur Folge haben wiirde. 
Das Gericht ist jedoch verpflichtet, wenn es die Einsteliung der 
Zwangsvollstreckung verordnet, an deren Stelle auf Antrag der 
verklagten Reichsbehiirde die erforderlichen Sicherheitsmal.lregeln 
zum Ersatz des Defektes herbeizufilhren (§ 145 RBG). Ein besonders 
weitgehendes Recht gibt der Behiirde der § 146 RBG, dessen An
wendung davon abhangig ist, dal.l gegen den Beamten die Zwangs
vollstreckung gemafJ § 141 zuJassig ist und dal.l eine nahe und 
dringende Gefahr besteht, dall der Beamte fliichtig oder sein Ver
magen der Verwendung zum Ersatze des Defekts entziehen wird. 
U nter diesen Voraussetzungen konnen der dem Beamten vorgesetzte 
Amtsvorsteher, der Beamte des Bezirksdienstes wie auch der son
stige Beauftragte der OPD das abzugsfahige Gehalt und erforder
iichenfalis das iibrige bewegliche Vermogen des Beamten vorlaufig 
mit Beschlag belegen. Der OPD ist ungesaumt Anzeige zu erstatten 
und ihre Genehmigung zu der angeordneten Mal.lnahme einzuholen. 
§ 146 RBG lautet: 

"Wenn eine nahe oder dringende Gefahr vorhanden ist, dal.l ein 
Beamter, gegen welchen die Zwangsvollstreckung zulassig ist (§ 141), 
sich auf fliichtigen Ful.l setzen oder sein Vermogen der Verwendung 
zum Ersatz des Defekts entziehen werde, so kann die unmittelbar 
vorgesetzte Behorde, auch wenn sie· nicht die Eigenschaft einer 
hoheren Reichsbehorde hat, oder der unmittelbar vorgesetzte Beamte 
das abzugsfahige Gehalt und notigenfalls das iibrige bewegliche 
Vermogen des im Eingange bezeichneten Beamten vorlaufig in 
Beschlag nehmen. Der vorgesetzten hoheren Reichsbehorde ist 
ungesaumt Anzeige davon zu machen und deren Genehmigung 
einzuholen. " 



110 Beitritt zum Weltpostverein - Beleuchtung 

Die rein verwaltungsmiiBige Beschlagnahme soil den ersatz
pflichtigen Beamten an einer Verfiigung iiber seine Vermogens
stiicke hindern und dadurch die demnachst aus § 143 RBG vor
zunehmende Pfandung sichern. Sie ist aber nicht dazu bestimmt, 
dem Fiskns Dritten gegeniiber ein Vorrecht zu geben. Es handelt 
sich beim § 146 urn eine im Verwaltungsverfahren zu bewirkende 
vorliiufige SicherungsmaBregel des Fiskns, die aber kein Pfandungs
pfandrecht und kein Absonderungsrecht zu begriinden vermag; 
ein solches erwachst erst aus der Vollziehung des ordentlichen 
Defektenbeschlusses aus § 143 (Perels-Spilling RBG (s. unter Schrift
wesen) § 146 Anm. IV S. 269). 1st von den vorgesetzten Behorden 
oder Beamten gemaB § 146 RBG eine Beschlagnahme erfolgt, so 
hat das Gericht, in dessen Bezirk die Beschlagnahme stattgefunden 
hat, auf Antrag des betroffenen Beamten anzuordnen, daB binnen 
einer zu bestimmenden Frist der in den §§ 137 und 140 RBG vor
gesehene BeschluB beizubringen sei. Wird dieser Anordnung nicht 
Folge geleistet, so ist auf weiteren Antrag des Beamten die Be
schlagnahme sofort aufzuheben, andernfalls werden die Bestim
mungen des § 144 angewandt (RBG § 147). Die Antrage aus § 147 
RBG hat der Beamte an das Vollstreckungsgericht (ZPO § 764) 
zu richten. Hebt dieses die Beschlagnahme wegen nicht fristgemaBen 
Erlasses des Beitreibungsbeschlusses auf, so ist die Postbehorde 
nicht gehindert, sich im Wege der Aufrechnung an die der Pfandung 
unterworfenen Dienstbeziige des Beamten zu halten. Ais Rechts
mittel hiergegen bleibt dem Beamten neben dem Beschwerdeweg 
nur Klage bei dem zustandigen ProzeBgericht (RBG § 153). 

Schriftwesen. Arndt, Reichsbeamtengesetz yom 31. 3. 1873 in 
der Fassung der Bekanntmachung yom 18. 5. 1907 und seine Ergan
zungen und Abanderungen. 2. Auflage. Vereinignngwissenschaft.1icher 
Verleger (Walter de Gruyter & Co.), Berlin und Leipzig 1922; Perels
Spilling, Reichsbeamtengesetz, 2. Auflage. Ernst Siegfried Mittler 
& Sohn, Berlin 1906; Archiv 1926, S.86ff. K. Schneider. 
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Beitritt zum WeItpostverein. Die Lander, die noch 
nicht zum WPV gehOren, konnen dem WPVertr jeder
zeit beitreten. Ihr Beitrittsgesuch ist auf diplomatischem 
Wege der Regierung der Schweizerischen Eidgenossen
schaft und von dieser den Regierungen aller Vereins
lander anzuzeigen. Der Beitritt zu einem der Neben
abkommen (s. d.) des WPVertr unterliegt den gleichen 
Bestimmungen. 

Ein abweichendes Verfahren flir den Beitritt zum WPVertr 
und zu den Nebenabkommen pflegt auf den Postkongressen durch 
SchluBprotokollbestimmung fiir die Lander vorgesehen zu werden, die 
auf dem KongreB nicht vertreten waren oder deren Vertreter auf dem 
KongreB aus irgendeinem Grunde die Vertrage nicht zu unterzeichnen 
vermochten. Fiir diese Lander pflegt das Protokoll derart offen
gehalten zu werden, daB der nachtragliche Beitritt zu den Vertragen 
bis zu einer bestimmten Frist in diplomatischer Form der Regiernng 
des Landes, in dem der KongreB stattgefunden hat, bekanntgegeben 
werden kann. Beispielsweise bestimmt das SchluBprotokoll zum 
WPVertr von Stockholm, daB derartige Beitrittserklarungen der 
Regiernng des Konigreichs Schweden und durch diese den Vertrags· 
staaten bekannzugeben seien und daB die den Regierungen flir die 
Beitrittserklarungen ge!(ebene Fri.t am 1. 9. 1925 ablaufe. 

Beiwagen werden zur Postbeforderung von gewohn
lichen Paketen und von Wertpaketen benutzt, wenn die 
gewohnlichen Raume der Bahnposten nicht ausreichen. 
Benutzt werden dazu Bahnpostwagen oder Eisenbahn
giiterwagen. Die Beiwagen sind - im Gegensatze zu 
den Sackwagen (s. d.) - begleitet und laufen neben den 
eigentlichen Bahnpostwagen, den sog. Hauptwagen, in 
Ziigen, die zur Paketbeforderung benutzt werden (Per
sonen-, Eilgiiter- und Postsonderziigen). Sie sollen mog
lichst unmittelbar vor oder hinter dem Hauptwagen 
eingesetzt werden. 

Als Beiwagen verwandte Bahnpostwagen werden durch 
Papptafeln mit der Aufschrift "Postbeiwagen von ... 
nach ... " gekennzeichnet, die im Innenraum an den 
Fenstern beider Wagenseiten angebracht werden. Sind 
es Wagen der Gattungen Ic und lIc (s. Bahnpostwagen), 
so werden sie auf beiden Au13enseiten durch wei13e Papier
schilder bezeichnet (Abb.). 

Die gleiche Kennzeichnung erhalten die als Beiwagen 
benutzten Eisenbahnguterwagen. 

FUr die Hergabe der Eisenbahngiiterwagen und die 
Beforderung der als Beiwagen laufenden Bahnpostwagen 
zahlt die DRP monatlich eine Vergiitung an die Reichs· 
bahn, die nach der Zahl der gefahrenen Achskllometer 
(s. d.) berechnet wird. 

Die Hergabe und Beforderung von Beiwagen bei den 
Posten auf gewohnlicher Stra.6e kommt nur 
noch bei den Karriol- und Giiterposten (s. d.) in Be
tracht. Friiher wurden solche Beiwagen hauptsachlich 
bei der BefOrderung der Personenposten (s. d.) gestellt. 
Die Postfuhrordnung (s. d.) enthiilt Grundsatze iiber 
die Gestellung der Beiwagen und iiber die Vergiitung 
fUr deren Hergabe und Beforderung. 1m einzelnen 
werden die Vergiitungssatze durch den Postfuhrvertrag 
(s. d.) vereinbart. 

Post-Beiwagen 

von Berlin 

Stolp (Pommern) 
Abgegangen mit Zug 591 am 1tm 8!!!, 

Bekiimpfung gemeingefiihrlieher Krankheiten. Das 
Reichsgesetz betr. die Bekampfung gemeingefahrlicher 
Krankheiten yom 30. 6. 1900 (RGBl S. 306) hat fUr 
das ganze Reichsgebiet die Bekampfung von Seuchen 
(Cholera, Fleckfieber, Pest, Pocken) einheitlich geregelt. 
Die Ausfiihrung der fiir den Post- und Telegraphen
verkehr gesetzlich vorgeschriebenen Ma13nahmen ist der 
DRP iibertragen. Das RPA hat 1908 eine "Anweisung 
zur Bekampfung gemeingefahrlicher Krankheiten im 
Post- und Telegraphenverkehr" erlassen, die beim Aus
bruch von Seuchen usw. den Dienststellen und den An· 
gehorigen der DRP zur Richtschnur dienen soli. Die 
Anweisung behandelt den Aussch1u.6 kranker oder 
krankheitsverdachtiger Personen von der Beforderung 
mit den Posten, Ma13nahmen zum Schutze des Post
und Telegraphenpersona1s, Verfahren bei Erkrankung, 
Krankheits- oder Ansteckungsverdacht von Beamten, 
Entseuchungen, Ma13nahmen gegeniiber dem Auslande, 
dem Postversendungsverkehr, Post- und Telegraphen
betriebsdienst usw. Die Anweisung wird bei allen V Anst 
bereitgehalten. 

Schriftwesen. Archlv 1903 S.270ff., 1908 S.713ff. 
Belastnngsgrenze der Landzusteller ist das Gesamt

gewicht von 15 kg, das die ganze zu befordernde Last 
einschl. der Zustelltasche umfaBt. Herabsetzung der 
Belastungsgrenze unter besonderen Umstanden (ge
birgige Gegend, ungiinstige Wegeverhaltnisse, Kriegs
beschadigung) durch Amtsvorsteher zulassig. 

Releuchtung. Wie Versuche u. a. bei der Osram
Gesellschaft in Berlin und in dem New York City Hall 
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Abb. 1. Beleuchtung mit hochkerzigen Lampen. 

Abb. 2. Belcuchtung von Briefverteilspinden mit Wandarmen. 
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Post Office ergeben haben, ist die Beleuchtung von gro
Bem EinfluB auf die Arbeitsleistung. Eine gute Beleuch
tung erhOht allgemein die Arbeitsfreudigkeit, sie erhOht 
gleichzeitig die Sicherheit und Sauberkeit und verhindert 
Diebstahle, was fur manche Betriebsstellen der Post von 
groBer Bedeutung ist. 

Besonders wichtig ist eine gute Beleuchtung bei der 
Geldannahme, dem Geldzustellgeschaft und bei der Ver
teilung, vornehmlich in Briefabfertigungen und im Brief
zustellgeschiift. 1m Briefabfertigungsdienst ist zu be
achten, daB der Hauptbetrieb sich auf die Nachmittags
und Abendstunden zusammendrangt, wo bei vorwiegend 
ktinstlicher Beleuchtung oft in groBer Hast gearbeitet 
werden muB, um die SchluBzeiten zu erreichen. 

Die Versuche im Post Office in New York haben sich 
dementsprechend vornehmlich auf den Briefabfertigungs
dienst erstreckt. Es wurde hierbei die Beleuchtung zu
nachst auf das Dreifache und dann das Ftinffache mit 

Jahren wissenschaftlich durchgearbeitet worden ist und 
sich zu einem umfangreichen Fachgebiet entwickelt hat. 
Sie behandelt die wissenschaftlichen Grundlagen der 
Lichterzeugung (z. B. der Lichtmessung, Lichtempfind
lichkeit, die Grenzen und Ziele der Lichterzeugung und 
der Lichtfarbe), ferner die Photometrie, die Einwirkung 
der Beleuchtung auf die Gesundheit und die Beschrei
bung der verschiedenen Beleuchtungseinrichtungen nach 
der Art der Lampen und ihrer Verwendung. 

Das von einer Lampe ausgestrahlte Licht wird nach 
Einheitskerzen, die Helligkeit einer beleuchteten Flache 
nach Lux bemessen. 1 Lux ist die Beleuchtung, die die 
Einheit des von einer Lampe ausgestrahlten Lichtstromes 
auf einer Flache von 1 qm hervorruft. Fur den Benutzer 
einer Beleuchtung ist die Helligkeit der Arbeitstlache die 
Hauptsache; sie richtet sich nach der Art der Arbeit und 
kann fUr Postdienstraume im Mittel zu 50 Lux angenom
men werden. 

Abb.3. Beleuchtung von Briefverteilspinden mit Wandarmen und schragen Schirmen_ 

dem Ergebnis verstarkt, daB eine erhebliche Steigerung 
der Arbeitsleistung erzielt wurde; ob auch eine durch 
undeutliche Aufschriften veranlaBte Fehlleitung ver
hindert worden ist, ist nicht ermittelt worden. Bei den 
Versuchen der Osram-Gesellschaft ergab sich beim Ord
~en von Karten eine Leistungssteigerung von 10 vH. 
Ubereinstimmend ging bei beiden Versuchen die Leistung 
nach Herabsetzung der Beleuchtung auf den Anfangs
wert nicht in gleichem MaBe zurtick, wohl weil der Prtif
ling sich gewohnheitsmiWig auf eine groBere Arbeits
geschwindigkeit eingestellt hatte. 

Die Wichtigkeit der Beleuchtung in wirtschaftlicher 
Hinsicht ist erst in den letzten Jahren erkannt worden. 
Die Bestrebungen, mit der Beleuchtung die Leistungs
£ahigkeit eines Betriebs - unter gleichzeitiger Erftillung 
der Forderung nach geringstem Aufwand an Anlage und 
Betriebskosten zu steigern - werden zu dem Begriffe 
der Lichtwirtschaft zusammengefaBt. Ihre Bedeu
tung erhellt u. a. aus dem Umstande, daB im Jahre 1924 
fUr Beleuchtungsstrom im Bezirk Berlin rd. 240 000 RM 
ausgegeben worden sind bei auBerordentlich sparsamer 
Bemessung der Beleuchtung. 

Die technische Grundlage fUr die Lichtwirtschaft bildet 
die Lichttechnik, die ebenfalls erst in den letzten 

Aufgabe der Beleuchtungstechnik ist es, dleBe Be
leuchtung mit dem geringsten Aufwand an Herstellungs
kosten und Betriebsausgaben hervorzubringen. Zum 
Messen der Helligkeit einer Arbeitsflache gibt es ein
fache Beleuchtungsmesser wie z. B. den der Osram
Gesellschaft in Berlin. 

Fur den Postbetrieb hat ala Arbeitsbeleuchtung nur 
noch das elektrische Licht Bedeutung. Es ist wegen 
seiner bequemen Handhabung und einfachen Herstellung 
allen andern Beleuchtungsarten uberlegen; es ver
schlechtert die Luft nicht durch Abfallgase, wie das Gas
licht, und strahlt keine lastige Hitze aus. flil ' 

Die Lichttechnik bevorzugt groBe Lampen mit groBen 
Kerzenstarken (Abb. 1), weil sie sparsam im Stromver
brauch sind und durch eine gleichmaBig verteilte Be
leuchtung sich der Tagesbeleuchtung am meisten nahern. 
1m Postdienst wird man im Gegensatz hierzu in vielen 
Fallen auf eine Einzelbeleuchtung mit kleinen Kerzen
starken nicht verzichten kiinnen, wei! die Arbeitsplatze 
nicht gleichzeitig benutzt werden. Auch eignen sich Z. B. 
die aufrecht stehenden Verteilfacher wenig fUr eine all
gemeine Beleuchtung, die weniger auf die Beleuchtung 
senkrechter als vielmehr wagerechter Arbeitsflachen zuge
schnitten ist. Abb. 2 und 3 zeigen Beispiele fUr die Beleuch· 
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tung von Briefverteilspinden. Die Beleuchtung besteht 
(Abb.2) aus Wandarmen mit langlichen Schirmen von 
parabolischem Querschnitt; die Wandarme sind an den 
Spinden fest angebracht und durch Schnur und Stecker 
mit dem festen ~eitungsnetz verbunden. Dies hat den 
Vorteil, daB bei Anderungen der Aufstellung der Spinde 
die Beleuchtung beibehalten werden kann. Abb.3 zeigt 
eine Beleuchtung mit schragem Blechschirm fiir Fein
verteilspinde. 

Man wird nicht nur fiir diesen Zweck, sondern auch fiir 
andre gleichartige Betriebsstellen eine Einheitsbeleuch
tung ausbilden oder wenigstens Richtlinien dafiir auf
stellen kiinnen. AuBer den Verteilspinden sind dies u. a. 
Brieftragertische, Laderampen, Hofeinfahrten, Schalter 
und Buchhaltertische bei den PSchA. FUr die Beleuch
tung einzelner Arbeitsplatze sind Tischlampen mit An
schluBschnur und Stecker iiblich; fiir die Allgemein
beleuchtung geniigen hierbei meist einfache Schnurpendel. 

Neben gleichmaBiger Verteilung des Lichtes iiber die 
Arbeitsflache haben die Beleuchtungskiirper die Auf
gabe, das Auge vor dem grellen Licht der neuzeitlichen 
Gliihfaden in den Lampen zu schiitzen. Die friiher iib
lichen flachen Blechschirme erfiillen diese Aufgabe nicht, 
sie sind daher nur in Nebenraumen (Treppen, Fluren, 
Kellern usw.) zulassig. 

Vor der Herstellung einer Beleuchtungsanlage sind 
Beleuchtungsplane miiglichst mit eingezeichneten 
Miibeln aufzustellen, die die Grundlage fiir die Vergabe 
und die Ausfiihrung bilden. Fiir diese sind folgende Be
zeichnungen vorgeschrieben: 

Einpoliger Dosenschalter 

Zweipoliger Dosenschalter 

Wechselschalter 

Serienschalter (Kronenschaltnng) 

Steckdose 

---- Doppelleitung 

25 
X 
16 
X' 

~ 
zoo 
® 

Lichtpunkt mit Angabe der Kerzenstllrke, festes Pendel, 
Zugpendel, einf. DeckenbeI. 

Wie vor mit Hahnfassung 

Fester Wandarm 

Geschlossene Ausriistung mit Angabe der Wattstiirke 

-c:::J--Sicherung o Elektrizitiitsziihier 

I H.A·I HausanschluJ3. 

Bei der Ausfiihrung von Beleuchtungsanlagen 
sind die Vorschriften des Verbandes deutscher Elektro
techniker (VDE) und des Stromlieferers zu beachten, 
der auch die Anlage auf vorschriftsmaBige Herstellung 
vor der Ingebrauchnahme priift. 

Bei der DRP werden grundsatzliche Fragen der Be
leuchtungstechnik vom Telegraphentechnischen Reichs
amt bearbeitet, wahrend der praktische Teil, die Her-

Handworterbuch des Postwesens. 

stellung von Beleuchtungsanlagen, die Lichtwirlschaft 
usw., Sache der OPD ist. Fiir den Bezirk Berlin ist zu 
diesem Zweck ein maschinentechnisch vorgebildeter Be
leuchtungsingenieur angestellt, de~ zur Ausfiihrung von 
Instandsetzungen und kleineren Anderungen eine von 
einem Maschinenmeister (Gr. VI) gefiihrte Lichtfach
gruppe beigegeben ist (s. Maschinenpersonal). 

Schriftwesen. Archiv 1908 S.201ff., 1923 S.301ff.; Bloch, 
Lichttechnik. R. Oldenbourg, Miinchen und Berlin 1921; Elektro
technische Zeitschrift 1925 S. 466/67; Arbeiterschutz 1925 S. 167ff.; 
Umschau 1925 S.689ff. Kasten. 

Belgien. 
I. Geschichte. 1m Mittelalter hatten in Belgien die stadtischen 

Botenanstalten das alleinige Recht der Briefbeforderung, das sie 
sich bis zum Beginn des 18. J ahrhnnderts bewahrten. Das Post
monopol der einzelnen Stiidte hatte seinen Ursprung in den Vor
rechten, die die Gemeinden sich oft infolge personlicher Dienst
leistungen, wie Geldanleihen usw., von den Fiirsten verschafft hatten; 
es war in dem Recht enthalten: "de se transporter, ou ils voulaient, 
de vendre et emporter ce qui leur appartenait". Die eine Stadt er
langte solche Vorrechte friiber als andre. Antwerpen z. B. fiibrte 
den Ursprung seiner Botenanstalt bis ins 13. Jahrhundert zuriick, 
als es (1658) vor dem spanischen Gouvernement sein Recht, Post
boten zu ernennen, in rechtsgiiltiger Form nachweisen mul.lte. 1516 
begriindete Karl V. zwischen Briissel und Wien eine Reitpost und 
belehnte Jean Baptiste von Thurn und Taxis mit dem Postmeister
amt in den osterreichischen Siidniederlanden. Seit dieser Zeit 
beginnt die von beiden Seiten hartniickig gefiihrte Fehde zwischen 
der "poste royale" und den stadtischen Botenanstalten. Die Ver
ordnung der Konigin Marie vom 30. 10. 1551 ermiichtigte Leonard 
von Taxis, auch Privatbriefe zur BefOrdernng ins Ausland an
zunehmen, urn die (auf 12000 Livres jiihrlich angegebenen) Kosten 
der Posteinrichtnng zwischen Briissel nnd Wien zu vermindern. 
Zuglelch wurde verboten, ohue Erlaubnis des General-Postmeisters 
Privatbriefe durch andre Anstalten (Kuriere, Relais usw.) ins Aus
land zu senden, iiberhaupt solche Relais usw. zu halten. Bei tlber
tretung des Verbots sollten die Pferde der Relaishalter beschiag
nahmt, die Kuriere festgesetzt nnd natigenfalls gefoltert werden. 
Ebenso wurde den Boten das Blasen des Horns nntersagt. Den 
tlbelstiinden, die sich bei dem Privatbotenwesen seit liingerer Zeit 
eingeschlichen hatten, suchte die PO von 1547 abzuheifen, indem sie 
Stundenzettel zur tlberwachung der Boten elufiibrte und anordnete, 
dal.l den Boten nicht mehr als ,,2 Groschen" fiir jede Stunde Wegs 
gezahlt werden sollten. Ein Erlal.l Kaiser Rudolphs II. vom 7. 11. 
1597, der auch in den Niederlanden und der Provinz Liittich ver
affentlicht wurde, verbot den Metzgern, die bis dahin an der Brief
befOrderung von Ort zu Ort lebhaft beteiligt waren, sich ferner mit 
der BriefbefOrdernng zu befassen, ordnete die Einziehnng ihrer Relais, 
die Beschiagnahme ihrer Pferde, ja selbst die Verhaftnng der wider
spenstigen Metzger an und gestattete nur in einzelnen Fallen den 
Metzgern, Briefschaften zu befardern, unter der ausdriicklichen 
Bedingung, dal.l sie keine Relais hielten. N eben der Regiernngspost 
bestanden aber in den Siidniederlanden die Botenanstaiten der Ge
meinden fort und entwickelten sich derart, dal.l beim Beginn des 
17. J ahrhnnderts jeder einigermaJ3en bedeutende Ort Flanderns eigene 
Boten besal.l. Vereidigte "messagers", die fiir ihr Gewerbe eine ihrem 
Geschiiftsumfang gemal.l hOher oder niedriger festgesetzte Steuer 
zu zahlen hatten, waren insbesondere in Antwerpen, Gent, Liittich, 
Lille, Briigge, Arras, Diinkirchen, Breda, Lowen, Maastricht, Namur, 
Mons und Valenciennes bestellt. 

Diese Boten beforderten Briefe, Pakete und Gelder oder auch 
miindliche Bestellungen; sie benutzten Pferde, Wagen oder Schiffe 
oder gingen zu Ful.l. J eder hatte an seinem Hause einen Briefkasten, 
der den Ort anzeigte, wohin er sich zu begeben hatte. Hierin bestand 
keine Willkiir. Der Bote z. B., der von Namur nach Mecheln und 
Antwerpen ging, durfte keine Briefe nach Briissel annehmen. Die 
wachsende Ausbreitung der Gemeindeposten fiihrte bald zu tlber
griffen auf das Gebiet der Taxisschen Post. Schon 1653 schiug der 
Rat von Antwerpen der Regierung vor, die Regierungspost auf
zuheben; er bestritt dem Grafen von Taxis die Rechtsbestandigkeit 
seines Amts als General-Postmeister der Niederlande und die Befug
nis, fiir das niederliindische Gebiet Postvertriige mit dem Ausland 
abzuschliel.len. 1657 rissen Antwerpener Boten die Besorgung der 
Postversande nach Holland gewalttatig an sich. 1659 schritt der 
Generalprokurator auf Veranlassung des Gouverneurs der Nieder
lande, Erzherzogs Johann von Osterreich, mit ernsten Mal.lregeln 
gegen die aufriibrerischen Boten ein, indem er sie zur Verbannung 
verurteilte. Das aber hatte einen allgemeinen Aufstand des Pabels 
von Antwerpen zur Foige. Man zog in hellen Haufen auf den Markt
platz, zertriimmerte das Haus des Biirgermeisters und zwang die 
BehOrden, das Verbannungsurteil fiir null und nichtig zu erkliiren. 
Das Erscheinen des Marquis von Caracena an der Spitze eines Heeres 
vor Antwerpen machte diesen Auftritten ein Ende. Die Meuterer 
ergaben sich, nnd der Conseil von Brabant liel.l fiinf hangen, die 
iibrigen wurden begnadigt. Den ersten entscheidenden Schlag gegen 
die Botenanstalten fiihrte Philipp von Anjou, der am 17.3.1701 
die Errichtung koniglicher Relais auf allen Hauptpoststral.len der 
Niederlande befahl und feste Gebiihrensatze fiir die BeiOrderung von 
Briefen und Reisenden durch die Posten verordnete. Strenge Erlasse 
vom 8. 3. 1703 und vom 16. 10. 1713 verscharften noch die Strafen 
fiir Beeintrachtigung des staatlichen Postmonopols; die Postbeamten 
selbst wurden angewiesen, Reisende und Wagenfiihrer zu durch
suchen und Hinterziehungen anzuzeigen. Fiir jeden vorgefundenen 
Brief war eine Geldbul.le von 25 Florins verfallen. 1725 iiberwies 
Graf Daun trotz des heftigen Widerspruchs der Staaten von Brabant 
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die Niederliindische Post fiir eine Pacht von 80 000 Florins an Anselm 
Franz Fiirsten von Taxis. Diese Pachtsnmme war offenbar viel zn 
gering, nnd als der Hof von Wien die Verhaltnisse naher nntersnchen 
lieB, mnBte der Flirst von Thurn und Taxis die Pachtsumme auf 
125000 Florius erhohen: hierflir sowie flir die Verzichtleistung einer 
Forderung von 300 000 Florins an den Staat empfing er sodann von 
neuem die Bestiitigung im Amte als General-Postmeister und die 
N utzung des Postwesens auf die Dauer von 25 J ahren. Der FUrst 
von Thurn und Taxis lieB zunachst neue Gebiihrensatze feststellen 
und einen Plan ausarbeiten, der die Befiirderung von Briefen durch 
die stadtischen Botenanstalten auf ein MindestmaB herabdriicken 
sollte. Danach sollten die Boten keine andern Briefe als fiir die Orte 
annehmen, deren Briefschaften sie zu vermitteln hatten: sie durften 
die Briefkasten nur am Tage vor ihrer Abreise offen halten, in die 
Stadte nur nachts, nach SchluB der Tore, eintreten, endlich aber 
sollten sie ihre Briefpakete den Postillionen der koniglichen Posten 
zur Weiterbefiirderung iiberliefern. Dieser Plan rief die lebhafteste 
Unznfriedenheit der flandrischen Gemeinden hervor: namentlich trat 
die Bevolkerung von Gent (Ies tetes dures de Flandre) erbittert 
dagegen auf und verstieg sich selbst zu Tatlichkeiten gegen die Taxis
schen Postillione und Kuriere, so daB diese nur unter Bedeckung 
durch Gent ziehen konnten. Erst eine kaiserliche Verordnung machte 
diesem Streit 1769 ein Ende. Taxis behielt das Postwesen in den 
osterreichischen Niederlanden, zuietzt flir eine Summe von 135 000 
Florins jahrlich, bis zur Franzosischen Revolution in Pacht. Eine 
eigene Staatspost hat Belgien seit Errichtung des Konigreichs (1831). 
Die ersten belgischen Freimarken wurden am 27. 6. 1849 ausgegeben. 

Wegen der belgischen PostverhlUtnisse wahrend des Weltkrieges 
s. Deutsche Post in den wahrend des Weltkrieges von deutschen 
Truppen besetzten Gebieten unter Ziffer 1. 

II. Verfass ung. Die Verwaltung des belgischen 
Postwesens liegt in einer Abteilung des Ministeriums 
der Eisenbahnen, Marine, Posten und Telegraphen, an 
deren Spitze ein Generaldirektor steht. Es gibt 11 Pro
vinzialbehtirden (circonscriptions postales), von denen 
die erste und zweite ihren Sitz in Briissel, die iibrigen 
in Gent, Briigge, Mons, Charleroy, Namm, Neufchateau, 
Liittich, Hasselt und Antwerpen haben. Den Leitern 
dieser Behtirden, die die Amtsbezeichnung "chef de 
service" fiihren, stehen Kontrolleure zur Seite; auBerdem 
verfiigen sie iiber das notige Biiropersonal. Die chefs 
de service oder ihre Beauftragten (adjoints) miissen den 
Dienstbetrieb bei allen zu ihrem Geschiiftsbereich ge
horenden P Anst mindestens einmal jahrlich, die Kassen 
der pA (perceptions) mindestens zweimal, die der 
iibrigen PAnst mindestens einmal jahrlich priifen. Die 
Priifungsverhandlung ist binnen 8 Tagen der Haupt
verwaltung einzureichen. Die Aufsicht und unmittel
bare Leitung des Bahnpostwesens fiihrt ein chef de 
service mit Unterstiitzung eines Kontrolleurs. Ihm sind 
drei Liniendirektoren (chef de Ugne) unterstellt. Der 
chef de service hat den Bahnpostdienst mindestens 
zweimal jahrlich zu priifen; die chefs de ligne haben 
diese Priifung mindestens einmal monatlich vorzunehmen. 
Die OrtsPAnst zerfall.!!n in 6 Klassen: 1. HauptpA (pe",:: 
ceptions), 2. ZweigP A (bureaux annexes), 3. UnterP A 
(sous-perceptions), 4. Postablagen (depots), 5. Relais
ablagen (depots relais), 6. Agenturen (agences). Die 
perceptions sind rechnunglegende P Anst, die iibrigen 
P Anst in bezug auf den Betriebsverband und die Ab
rechnung einer perception unterstellt. Die Vorsteher 
der perceptions, "percepteurs", haben unter der Aufsicht 
der Hauptverwaltung dem Rechnungshof (Cour des 
comptes) unmittelbar Rechnung zu legen. Eine Aus
nahme hiervon machen wegen ihres Geschiiftsumfangs 
die perceptions Briissel I, Briissel-Nord, Antwerpen I, 
Antwerpen VI, Liittich I, Charleroy I, Gent lund 
Namur 1. Bei diesen PAnst ist die Rechnungslegung 
besonderen Beamten unter eigener Verantwortlichkeit 
iibertragen. Die bureaux annexes entsprechen etwa 
den deutschen ZweigPAnst; an einigen Badeorten sind 
sie nur wahrend der Badezeit tatig. Die sous-perceptions 
sind PAnst mit einfachen Betriebseinrichtungen, etwa 
e~e Mittelstufe zwischen den deutschen P Ag und den 
P A mittleren U mfangs. Die noch einfacher eingerichteten 
depots befassen sich nicht mit dem Zustelldienst. Die 
depots relais, die dieselben Befugnisse wie die depots 
haben, werden auBerhalb der Zustellbezirke von Land
brieftragern verwaltet. Die agences sind bei Kaufleuten 
usw. eingerichtete Annahme- und Ausgabestellen mit 
beschrankten Befugnissen; sie befassen sich mit dem 

Verkauf der Postwertzeichen mit Ausnahme der zwischen· 
staatlichen Antwortscheine, der Annahme und Frei
machung gewohnlicher Sendungen, die wegen ihres 
Umfangs nicht durch Briefkasten aufgeliefert werden 
konnen, der Annahme von Eil- und Einschreibsendungen, 
der Annahme und Auszahlung von Inlandspostanweisun
gen bis zu bestimmtem Betrage, der Auszahlung von 
Auslandspostanweisungen bis zu bestimmtem Betrage, 
der Ausgabe und Auszahlung von Postbons (s. d.), der 
Auszahlung von Zahlungsanweisungen bis zu bestimmtem 
Betrage, u. U. der Annahme und BefOrderung nicht
amtlicher Telegramme. 

III. BeamtenverhaItnisse. Die Anwarter flir den untern 
Dienst miissen mindestens 17 Jahre alt sein. Altersgrenze 28, in 
einigen besonderen AusnahmeflUien 33 Jahre. Die Altersgrenze kann 
fiir Kriegsbeschiidigte urn die Dauer ihrer vor dem Kriege geleisteten 
Militardienstzeit bis zn 4 J ahren heraufgesetzt werden. Allgemein 
miissen die Anwiirter Belgier von Geburt oder eingeblirgert sein, ihrer 
Militarpflicht geniigt, eiu tadelloses Vorleben, feste Gesundheit und 

. Volksschulbildung haben. Die Bewerber haben eine Aufnahme
priifuug abzulegen. Diese besteht aus einem Diktat von 10 Zeilen 
Franzosisch, FJamisch oder Deutsch, je nach dem Sprachgebiet. In 
den zweisprachigen Landesteilen wird verlangt, daB der Bewerber 
die zweite Sprache geniigend geJaufig liest und spricht. 1m Rechnen 
ist je eine Aufgabe im Zusammenzahlen und Abziehen von Dezimal
zahlen sowie im Vervielfaltigen nnd Teilen mit ganzen Zahlen zu 
losen. Die Anwiirter werden als facteurs surnumeraires (Hilfsbrief
trager) einberufen und gegen Tagegeld beschaftigt. Sie riicken in die 
frei werdenden Stellen als factenrs (Brieftrager) auf. Ais Befiirderungs
stellen stehen ihnen folgende offen: interpret (Dolmetscher), facteur
trieur (Verteiler), chef-facteur (Brieftragervorsteher), chef-facteur 
principal (Hauptbrieftragervorsteher), premier chef-facteur (erster 
Brieftragervorsteher). Nach Ablegnng einer besonderen Priifnng 
konnen die Beamten des untern Dienstes in die Stellen der commis 
d'ordre (Assistenten) aufriicken. 

Die Anwarter flir die Stellen der commis d'ordre miissen 17 Jahre 
alt nnd gesnnd sein, Altersgrenze 24 Jahre, in gewissen Fallen 29 
und 32 Jahre. Die Bewerber miissen Mittelschulbildung haben und 
eine Aufnahmepriifung ablegen, die sich auf die Abfassung eines Auf
satzes, Rechnen, Erdkunde Belgiens und Europas, sowie die Hand
schrift bezieht. Auf Wnnsch wird der Bewerber in der zweiten 
Laudessprache (Rechtschreibung, Lesen nnd Sprechen), der Erd
kunde Asiens, Afrikas, Amerikas und Australiens, in Algebra, Geo
metrie, Handelswissenschaften, Deutsch und Englisch (schriftliche 
und miindliche tJbersetzung ohne Worterbuch) gepfriift. Ais Be
forderungsstellen stehen den commis d'ordre die der commis offen. 
N ach einer Priifung, di.e ein Diktat, die Abfassung eines Berichts 
und die Beantwortung von Fragen iiber die Dienstvorschriften um
faBt, konnen sie zu sous-chefs de bureau (Unterbiirovorsteher) oder 
percepteurs de 4" cJ. (Postvorsteher 4. Klasse) befordert werden. 

Die Anwarter der hoheren Laufbahn miissen das Reifezeugnis 
eines Gymnasiums usw. haben. Die Bestimmungen iiber das Ein
trittsalter sowie die Altersgrenze und Gesundheitsznstand sind die 
gleichen wie fiir die Anwarter des mittlern Dienstes. Die Aufnahme
priifnng erstreckt sich auf die Abfassung eines Aufsatzes, auf Rechnen, 
Algebra und Geometrie, die Erdkunde Belgiens und Europas und 
auf die Handschrift. N ebenpriifungsgegenstande sind die Grundzlige 
des· Schrifttums, Geschichte Belgiens, Physik, ebene Trigonometrie, 
allgemeine Erdkunde, Handels- und Verwaltungswissenschaften, die 
zweite Landessprache (tJbersetznngsaufgabe, Lesen und Sprechen), 
Deutsch und Englisch (schriftliche und mlindliche 'Ubersetznng), 
Latein (mlindliche tJbersetznng). Die commis rlicken zunachst als 
commis principal, sous-chef de bureau oder percepteur 4" classe auf. 
Nach Ablegung einer Verwaitungspriiiung, in der eine schriftliche 
Arbeit liber den allgemeinen Dienst und eine iiber das Kassenwesen 
verlangt wird, gelangen die Beamten in die Stellen der Kontrolleure. 
Den Kontrolleuren sind die hoheren Dienststellen ohne Priifung zu
ganglich. Flir die Beforderung der Beamten ist allgemein nicht nur 
das Dienstalter, sonderu auch die Diensttiichtigkeit Voraussetzung. 
Nach der Diensttiichtigkeit werden die Beamten in 4 Klassen ein
geteilt. Die zur 4. Klasse gehOrenden Beamten sind wegen schlechter 
Leistungen, Schulden, Nachlassigkeit usw. von der Beforderung aus
geschlossen. Die besonders tiichtigen Beamten werden vorzugsweise 
befiirdert, unter ihnen genieBen die aufJergewohnlich Tiichtigen 
"grand choix" den Vorrang. Flir folgende Beamtengruppen gibt es 
keine Befordernngsstellen: fiir die aides masculins (Gehilfen) nnd 
aides feminins (Gehilfinnen) beim Postscheckamt in Briissel sowie 
fUr die sous-percepteurs (Vorsteher der sous-perceptions). Das 
Mindestalter znm Eintritt als Gehilfe beim Postscheckamt in Briissel 
ist 17, das Hochstalter 24 Jahre, in gewissen Fallen 29 und 30 Jahre. 
Die Bewerber mlissen Volksschulbildung haben. Die Aufnahme
priifung erstreckt sich auf Rechtschreibung, Abfassung eines Auf
satzes, Handschrift, Rechnen, Erdkunde Belgiens und allgemeine 
Erdkunde Europas. Fiir die Gehilfinnen beim Postscheckamt in 
Briissel ist das Mindestalter 17, das Hochstalter 24, in gewissen Fallen 
29 und 30 Jahre. Die Gegenstande der Aufnahmepriifung sind die 
gleichen wie bei den Gehilfen. AuBerdem ist eine Priifung in der 
Bedienung der Schreibmaschine abznlegen. Die Bewerber flir das 
Amt eines sous-percepteur mlissen Belgier, mindestens 21 und hoch
stens 40 Jahre alt, gesund und mindestens 1,54 m groB sein, ein 
tadelloses Vorleben und ihrer Militarpflicht genligt haben. Die 
Altersgrenze kann fiir die Bewerber, die dem Staate schon vorher 
Dienste geleistet baben, heraufgesetzt werden. Bewerber, die dem 
Lande wahrend des Krieges gedient haben, werden bevorzugt. Zu 
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dem Amte werden auch Frauen zugelassen. Die Bewerber haben 
geniigende Kenntnisse zur Ausiibnng ihres Amtes durch eine Priifung 
nachzuweisen, die sich auf ein leichtes Diktat von 10 -15 Zeilen, 
auf sehr einfache Aufga@en aus den vier Rechnnngsarten und auf 
die Erdkunde (Bezeichnung der Lage von 12 belgischen StMten nach 
der Provinz und 12 grollen StMten Europas nach dem Lande) er
streckt. N ach tJbernahme der Postdienstgeschafte ist den percepteurs 
untersagt, 1. ohne Genehmignng einen politischen Wahlauftrag aus
zuiiben. Dieses Verbot bezieht sich auch auf die Ehemanner der 
weiblichen percepteurs; 2. das Amt oder den Beruf eines Gemeinde
sekretars, N otarschreibers, Gemeindelehrers, Geschaftsvertreters, 
Auswanderungsvermittlers, Gerichtsbeamten (einschliellJich Gerichts
schreibers) oder Lotterieeinnehmers auszuiiben; 3. den Briefwechsel 
nnd die Biicher der mit de rPostverwaUung in Gcschaftsverbindung 
stehenden Personen zu fiihren; 4. ohne Genehmigung des ~1inisters 
sich als Verwalter, Beauftragter usw. an der Leitung und Aufsicht 
yon gewerbJichen und Handelsunternehmen zu beteiligen; 5. der 
Verwaltung fremder Sparkassen- und Lebensversicherungsgeschafte 
zu betreiben; 6. berauschende Getranke zum Gcnull an Ort und Stelle 
zu verkaufen; 7. die Handelsvertretung fiir berauschende Getranke 
zu iibernehmen; 8. irgendwelche Zeitungen zu drucken oder zu ver
kaufen; politische Schriften usw., den guten Sitten widersprechende 
oder beleidigende Veroffentlichungen in Wort und Bild sowie An
sichtskarten mit entwerteten Freimarken und entwertete Postwert
zeichen zu verkaufen; 9. bei der Annahme usw. von Wetten aller 
Art, Gliicksspielen usw. mitzuwirken; 10. allgemein ein Amt, eine 
Beschiiftigung oder ein Handelsunternehmen auszuiibcn, das dem 
iilfentlichen Vertrauen des Beamten schaden oder mit dem Dienste 
unvereinbar sein konnte. Die Postdienstriiume hat der sous-per
cepteur zu stellen; er erhalt fiir ihre Hergabe, Heizung und Beleuch
tung eine Vergiitung. Die Ausstattungsgegenstande liefert die Post
verwaltung. Die Inhaber der P Ag (gerants des agences des postes) 
mlissen denselben Annahmebedingungen wie die sous-percepteurs 
geniigen, auch haben sie die gleiche Aufnahmepriifung abzulegen, 
die Altersgrenze ist jedoch auf das 50. Lebensjahr festgesetzt. 

Bei der belgischen Postverwaltung gibt es 12 Rang- und Be
soldungsklassen: 1. Directeur general, Inspecteur general; 2. Directeur 
d' Administration; 3. Inspecteur de direction, Directeur de service; 
4. Inspecteur de Ie cl., Chef de division de Ie cl., Chef de bureau 
principal de Ie cl., Contr6lenr principal de Ie cl.; 5. Chef de bureau 
de 2' cl., Contr6leur principal de 2e cl.; 6. Chef de bureau, Contr6leur 
de Ie cl., Percepteur de Ie cl.; 7. Controleur de 2e cl.; Sous-chef 
de bureau de Ie cl., Percepteur de 2e cl.; 8. Sous-chef de bureau 
de 2e cl., Percepteur de 3e cl.; 9. Percepteur de 4e cl., Commis 
principal, Commis de Ie cl.; 10. Commis de 2e cl., Commis d'ordre 
Ie cl., Premier chef-facteur; 11. Commis de 3e cl., Commis d'ordre 
2e cl., Aide au service des Ch8ques et virements postaux, Sous
percepteur, Chef-facteur principal, Chef-facteur; 12. Facteur-trieur, 
InterprHe, Facteur des postes. Innerhalb der einzelnen Klassen 
werden besondere Gehaltsgruppen unterschieden. Die in Briissel, 
Antwerpen, Liittich und Charleroy beschaftigten verheirateten Be
amten erhalten Orts- und Kinder-, die iibrigen Beamten Kinder
zulagen. 

Auller den Inhabern der P Ag sind die Beamten yom 31. 12. des 
Jahres ab rnhegehaltsberechtigt, in dem sie das 66. Lebensjahr er
reicht haben, oder mit dem 65. Lebensjahr, wenn sie ihren Dienst 
nicht mehr ordnungsgemall versehen konnen. Ohne Riicksicht auf 
das Alter ist ein Beamter nach mindestens 10jahriger Dienstzeit 
ruhegehaltsberechtigt, wenn die Dienstunfahigkeit in gesetzlich vor
geschriebener Weise anerkannt worden ist. 1st die Dienstunfiihigkeit 
bei Ausiibung des Dienstes erworben, so berechtigt eine 5jahrige 
Dienstzeit zum Empfange des Ruhegehalts. Ohne Riicksicht auf das 
Dienstalter wird Ruhegehalt gewahrt, wenn die Dienstuniahigkeit 
durch einen Betriebsunfall verursacht worden ist. Staatliche Hinter
bliebenenversorgung besteht nicht, jedoch leisten die Beamten Bei
trage zu einer Witwen- und Waisenkasse (Caisse des Veuves et 
Orphelins du departement des chemins de fer, Postes et Telegraphes). 

IV. Postzwang erstrcckt sich auf verschlossene und offene Bricfe, 
Postkarten, Anklindigllngen, Rundschreiben, Preislisten und Be
nachrichtigungen aller Art, die die Aufschrift des Empiangers tragen; 
ausgenommen sind Briefe oder Sendungen, die andre offentliche 
Verwaltungen unter den von der Regierung festzusetzenden Be
dingungen befordern; die Sendungen, die Privatpersonen sich durch 
eigenes Dienstpersonal iibersenden oder von der Post abholen oder 
bei ihr aufgeben lassen; Briefsendungen, die Private in eigenen 
Angelegenheiten befordern; Waren begleitcnde unverschlossene 
Frachtbriefe und Rechnungen, wenn sie nur die auf die Waren be
zliglichen Angaben enthalten; der mit eigenen Betriebsmitteln be
forderte dienstliche Briefwechsel der Eisenbahnen und andrer offent
licher Beforderungsunternehmungen. 

V. Portofreiheit. Die Regierung kann die Portofreiheit fiir 
den amtlichen Briefwechsel gewiihren; sic bestimmt die Grenzen und 
Bedingungen. Die Portofreiheit erstreckt sich nicht auf gewohnliche 
und telegraphische Postanweisungen. Kein Ersatz bei Verlust einer 
eingeschriebenen, gebiihrenfreien amtlichen Sendung. Mit Ausnahme 
der Postkartcn sind die gebiihrenfrei zu befordcrnden Scndungen zur 
Priifung am Schalter aufzuliefern. Der Portofreiheitsvermerk mull 
durch Siegel und U nterschrift der absendenden Beharde bestatigt 
sein. Die Erzbischofe und BischOfe brauchen statt dessen nur ein 
Krenz und dahinter ihren Vornamen und ihre Stellung anzugeben. 

VI. Betrieb_ 
A. Briefpost. Briefe (Iettres ordinaires). Keine Gewichts- und 

Ausdehnungsbeschrankungen. Flir iiber 1 kg schwere Briefe Frei
machungszwang. Flir nicht freigemachte Briefe an U nteroffiziere 
und Soldaten wird nur die einfache Gebiihr erhoben. Kartenbriefe 
(cartes-Iettres) unter denselben Bedingungen wie andre Briefe zu
lassig. Post karte n (cartes postales) unterliegen den Bestimmungen 

des Weltpostverkehrs. Zeitungen und Zeitschriften (journaux 
et publications periodiques). Die P Anst befassen sich mit der Ver
mittlung des Zeitungsbezugs (vgl. unter F). Die nicht durch die Post 
bezogenen Zeitungen und Zeitschriften werden wie Drucksachen, je
doch zu einer ermiilligten Gebiihr (Gebiihrenstufen 50 g) befordert. 
Kein Freimachungszwang, keine Gewichts- und Ausdehnungs
beschrankung. Fiir andre Drucksachen als Zeitungen (imprimes 
autres que les journaux) kein ]i'reimachungszwang, keine Gewichts
und Ausdehnungsbeschrankung. Gebiihrenstufen 25 g, iiber 25 bis 
50 g, weiter je 50 g. Auller den im Weltpostvereinsverkehr zu
gelassenen Zusatzen diirfen handschriftlich oder durch ein sonstiges 
Yerfahren folgende gemacht werden: 1. auf Einladungs- usw. Schrei
ben die Angabe des Tages, der Stunde, des Ortes und des Zweckes 
der Zusammenkuuft, des vorgeschriebenen Anzugs und erforderlichen
falls der Nummer der Abteilung, der der Empianger angehort; 2. auf 
den von den Schulvorstanden ausgehenden Benachrichtigungen die 
Angabe des Namens des Schiilers, des Tages und der Dauer der 
Abwesenheit, der verhangten Strafen und des Grundes; 3. auf Aus
hangen die Angabe des Tages und der Stunde von Verkaufen usw., 
4. auf Benachrichtigungskarten iiber Vorzeigung von Quittungen 
usw. die auf den Betrag bezliglichen Angaben. Durch Chromographie 
oder ein ahnliches Verfahren hergestellte Vervielfiiltigungen, Druck
sachen, deren urspriinglicher Wortlaut ohne Anderung des Sinnes 
durch Einschaltungen, Streichungen usw. geandert worden ist, Be
nachrichtigungen und Rundschreiben, deren Art zweifelhaft ist, 
konnen gegen die Drucksachengebiihr befiirdert werden, wenn sie in 
mindestens 20 gleichlautenden Stiicken am Schalter oder bei einem 
Landzusteller wiihrend des Zustellgangs aufgeliefert worden sind. 
Diese Sendungen erhalten bei der AufgabePAnst den Stempel ,Veri
fie", der anzeigt, dall die Sendungen den vorbezeichneten Bedin
gungen entsprechen. Zeitungen und Drucksachen konnen mit im 
voraus entwerteten Wertzeichen (timbres paste obliteres It l'avance), 
die bestimmte P Anst ausgeben, freigemacht werden. Die so frei
gemachten Sendungen miissen in einer Zahl von mindestens 1000 StUck 
bei der PAnst oder einer ZweigPAnst usw. anfgeliefert werden, deren 
Name die entwertete Marke angibt. Geschaftspapiere (Papiers 
d'affaires). Meistgewicht 2 kg, keine Ausdehnungsbeschriinkungen. 
Kein Freimachungszwang, Gebiihrenstufen 50 g. Warenproben 
(Echantillons de marchandises) unterliegen hinsichtlich des Gewichts 
und der Ausdehnung den Bestimmungen des Weltpostvereinsverkehrs. 
Kein Freimachungszwang, Gebiihrenstufen 50 g. Mischsend ungen 
(Objets groupes) zulassig. Aile Briefpostsendungen konnen ein
g esc hri e ben werden, Freimachungszwang. Einschreibsendungen 
(Objets recommandes) diirfen Wertpapiere und Geld enthalten. Bei 
Verlust einheitliche EntschMigung. Verjahrungsfrist 6 Monate yom 
Aufgabetag an. Postlagernde Sendungen (Correspondences 
"poste restante") werden zwei Monate, den Eingangsmonat nicht mit
gerechnet, aufbewahrt. Chiffrebriefe (s. d.) als postlagernde Sen
dungen unzuliissig. Schliellfachabholung ist eingefiihrt, die 
monatliche Fachmiete hangt von der Anzahl der Zustellungen der 
P Anst ab, sie ist im voraus zu zahlen. Die Fachmiete wird nicht 
erhoben von Person en, die an einem Orte ohne P Anst wohnen, desgl. 
nicht von solchen, deren Wohnung nicht in aile Zustellungen ein
geschlossen ist. Eilsend ungen (Envois expres) zugelassen. 

B. Wertsendungen (Valeurs declarees). Es ist bei Geldstrafe 
verboten, in Wertbriefe ungemiinztes Gold, Silber, Schmucksachen 
oder sonstige kostbare Gegenstande einzulegen. Hochstbetrag der 
Wertangabe 100000 Fr. Die Gebiihr setzt sich zusammen aus der 
Gebiihr iiir einen gewohnlichen Brief von gleichem Gewicht und 
einer Versicherungsgebiihr nach Betragstufen der Wertangabe. 1m 
Faile des Verlustcs oder der Beschiidigung, hohere Gewalt aus
genommen, Ersat,z bis zum angegebenen Wert. Verjahrungsfrist 
6 Monate yom Tage der Aufgabe an. Der Inhalt unanbringlicher Wert 
briefe verfallt 5 Jahre yom Aufgabetag an der Postkasse. 

C. Postanweisungen (Mandats de postel. Es gibt zwei Arten: 
solche auf elnen bestimmten Empianger (Mandats nominatifs) und 
solche auf den Inhaber (Mandats au porteur). Fiir die perceptions 
und sous-perceptions kein Meistbetrag. Fiir die Ubrigen PAnst sind 
Htichstbetragc festgesetzt. Gebiihrcn naeh Betragstufen. Die Post
anweisungen werden einem Verzeichnis mit Stamm entnommen. Auf 
dem Stamm wird der Aufgabetag, der Name und Wohnort des Ab
senders (bei Verweigerung dieser Angaben ein entsprechender Ver
merk), die BestimmungsP Anst und die Anschrift des Empfangers 
vcrmerkt. Bei den auf den Inhaber lautenden Postanweisungen wird 
statt der Anschrift des Empfiingers der Vermerk "au porteur" ein
getragen. Die gleichen Angaben gehen auf die von dem Stamm ab
zutrennende Postanweisung iiber. Aullerdem wird auf der Post
anweisung der Name der AufgabePAnst und die eingezahlte Summe 
sowie die Unterschrift des ausstellenden Beamten angegeben. Der 
Absender hat die Postanweisung in einem gewohnlichen Brief dem 
Empfiinger zu iibermitteln. Die an einen bestimmten }~mpianger 
gerichteten Postanweisungsbetrage konnen auf Verlangen des Ab
senders bis zu einem Hochstbetrag dem Empianger zugestellt werden; 
solche Postanweisungen unterliegen einer Zuschlagsgebiihr. Post
anweisungen bis zu einem Mindestbetrag konnen bei jeder PAnst 
ausgezahlt werden; hohere Betrage werden nur bei der PAnst aus
bezahlt, die die Einzahlungsbenachrichtigung erhalten hat. Giiltig
keitsdauer 30 Tage von dem auf die Ausgabe der Postanweisung 
folgenden Tag ab gerechnet; nach Ablauf dieser Frist Auszahlung 
nnr auf Ermachtigung (Sichtvermerk) der Generaldirektion. Bei den 
auf einen bestimmten Empianger lautenden Postanweisungen ist Eil
zustellung zulassig; desgl. telegraphische tJbermittlung bis zu einem 
Hochstbetrag. Es werden Postbons (s. d.) ausgegeben. Giiltigkeits
dauer 3 Monate. Fiir die auf Postanweisungen und Postbons ein
gezahlten Betrage, Fahrlassigkeit des Absenders und des Empiangers 
und hohere Gewalt ausgenommen, lei stet die Postverwaltung Ge
wahr. Verjahrungsfrist 6 Monate yom Tage der Aufgabe an. Streitig
keiten iiber die Ersatzverbindlichkeit der Postverwaltung aus dem 
Postanwcisungsdienst gehoren vor die Handelsgerichte. 

8* 
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D. Posta uftrage (recouvrements). Mau unterscheidet die Ein. 
zlehung von Geldbetragen auf Quittungen und Reehnungen, die Ein· 
holung von Annahmeerklarungen auf Weehseln, die Einziehung von 
Geldbetragen auf Weehseln und sonstigen Handelspapieren, die Ein· 
lOsung von Zinsscheinen usw. An der Einzlehung von Geldbetragen 
auf gewiihnlichen Quittungen nehmen alle P Anst mit Ausnahme der 
agences teil; die sous'perceptions, depots et depots·relais iibermitteln 
die Papiere zur weitern Behandlung an die AbrechnungsPAnst. Die 
Gebiihr ist nach Betragstufen festgesetzt und wird in Freimarken 
auf den Quittungen verrechnet. Sie verbleibt der Postkasse, auch 
wenn die Betrage nicht eingezogen werden kiinnen. Fiir Quittungen 
mit sehriftlichen Mitteilungen, die sich nicht auf den Gegenstand der 
Zahlung beziehen, wird auBerdem die Briefgebiihr erhoben. Eil· 
zustellung zulassig. Die Postbeamten diirfen sich nicht mit der 
Einziehung von Geldbetragen auf Quittungen befassen, auf denen 
die Gebiihr nicht zur Postkasse verrechnet ist. Die Belege miissen 
der P Anst mit einem Verzeichnis eingereicht werden, in das sie unter 
fortlaufender Nummer einzutragen sind; die Nummer ist auch auf 
den Belegen anzugeben. Der Annahmebeamte priift das Verzeichnis, 
iibergibt dem Auflieferer einen Einlieferungsschein iiber den Gesamt· 
betrag, nachdem er Verzeichnis und Einlieferungsschein mit dem 
Abdruck des Tagesstempels versehen hat. Die Quittungen werden 
dem Empfanger nur einmal vorgezeigt. N ach vergeblicher Vorzeigung 
laBt der Zusteller eiue Benachrichtigung zuriick, wonach die Quittung 
bis zum Mittag des iibernachsten Tages bei der P Anst zur Einziehung 
bereit gehalten wird. Nichteingeliiste Quittungen kiinnen immer 
wieder zur Einziehung eingereicht werden, das zweitemal ist nur die 
halbe, das drittemal wieder die ganze Gebiihr usw. zu bezahlen. Der 
Auftraggeber kann bestimmen, daB die eingezogenen Betrage seinem 
Postscheckguthaben zugeschrieben werden. Er kann ferner auf die 
schon eingezogenen Summen Abschlagszahlungen verlangen. Die 
elngezogenen Betrage und die nicht eingelOsten Belege hat der Auf· 
traggeber bei der PAnst abzuholen. An Landorten wohnenden 
Empfangern kiinnen die Betrage gegen besondere Gebiihr zugestellt 
werden. 

Mit Ausnahme der Warenproben kiinnen den Postsendungen 
Quittungen zur Einsendung des Betrages. beigefiigt werden. Die 
Behandlung dieser Sendungen ist die gleiche wie die der gewiihnlichen 
Quittungen, jedoch miissen fiir die verschiedenen Arten von Sen· 
dungen - gewiihnliche, versicherte, eingeschriebene, durch Eilboten 
zuzustellende, postlagernde - besondere Abrechnungszettel beigefiigt 
werden. 

Zur Einholung der Annahmeerklarung (acceptation des effets) 
kiinnen auBer bei den agences Wechsel bei allen P Anst aufgeliefert 
werden; bei den sous-perceptions, depots und depots· relais j edoch 
Hur unter verschlossenem Umschlag zur tJbennittlung an die Ab
rechnungsPAnst, der die weitere Behandlung obliegt. Fiir die Ein· 
holung der Annahmeerkiarung wird eine feste, auf dem Wechsel 
zu verrechnende Gebiihr erhoben. Die an bestimmtem Tage falligen 
Wechsel miissen 15 Tage vorher aufgeliefert werden, spater werden 
sie nur auf Gefahr des Absenders angenommen. Die Wechsel sind 
von einem besonderen Vordruck zu begleiten, in den sie einzeln ein· 
zutragen sind; bei den zu protestierenden Wechseln ist hinter der 
Eintragung ein P niederzHschreiben. Sind Wechsel gleichzeitig zur 
Einliisung vorzuzeigen, so ist Ihnen der besondere fiir die Einzlehung 
von Geldbetragen auf Handelspapieren vorgeschriebene Vordruck 
beizufiigen, der im Kopfe mit dem Vermerk "A presenter prealable· 
ment it l'acceptation" zu versehen ist. Der Umschlag eines Post· 
auftrags muB auBer dem Namen des Auftraggebers und der Be· 
stimmungsPAnst entweder die Angaben "effets it l'acceptation" oder 
"acceptation et encaissement" tragen. Die Wechsel werden dem 
Bezogenen in der Wohnung vorgezeigt. Wenn nicht gleichzeitig der 
Betrag einzuziehen ist, kann der Wechsel auf Verlangen gegen 
Empfangsanerkenntuis dem Bezogenen auf 24 Stunden iiberlassen 
werden. Weigert sleh der Bezogene, den Weehsel zuriickzugeben, so 
wird dem Auftraggeber das von dem Bezogenen ausgeStellte Emp
fangsanerkenntnis iibennittelt; Protest wird jedoch in diesem Faile 
nicht erhoben. Bei Nichtannahme eines Weehsels mit dem Vennerk 
"zum Protest" wird eine Protesturkunde aufgenommen, und der 
Wechsel alsdann sofort allen iibrigen zur Annahme bezeichneten 
Personen vorgezeigt, niitigenfalls werden weitere Protesturkunden 
aufgenommen. Die angenommenen und verweigerten Wechsel werden 
an die AufgabePAnst zuriickgesandt, die sie dem Auftraggeber gegen 
Empfangsanerkenntnis auf dem zuriiekzugebenden Einlieferungs
sehlen und Einziehung der Protest· und gegebenenfalls Postanwei· 
sungsgebiihr aushandigt. 

Zur Einzlehung von Geldbetragen auf Handelspapieren sind zu· 
gelassen: Wechsel, Schecke, Schuldverschreibungen, Zahlungsver· 
sprechungen usw. Die Papiere werden bei allen perceptions an· 
genommen, die sous·perceptions, dep6ts und dep6ts-relais vermitteln 
die tJbergabe dieser Papiere au die AbrechnungsPAnst. Die nach 
Betragstufen zu entrichtende Gebiihr wird in Freimarken auf der 
Riickseite der Handelspapiere, die Eilzustellgebiihr auf dem Auf
tragsvordruck (bordereau) verrechnet. Die Handelspapiere sind frii
hestens 15, spatestens 4 Tage vor ihrer Falligkeit aufzuliefern, fijr 
verspatet aufgelieferte Papiere lehnt die Postverwaltung die Ver
antwortlichkeit ab, wenn die Einliisung und die Protesterhebung 
nieht mehr miiglieh sind. Die zur Einziehung durch dieselbe P Anst 
bestimmten Papiere sind in einen Vordruek (bordereau) nach dem 
Falligkeitstage einzutragen; die zu protestierenden werden darin 
durch ein P bezeiehnet. Durch Eilboten vorzuzeigende Papiere sind 
in besondere bordereaux einzutragen, die durch den Vennerk "par 
expres" zu kennzeichnen sind; dieser Vermerk wird auch durch 
Klebezettel auf den einzelnen Handelspapieren angebracht. Die fiir 
dieselbe PAnst bestimmten Papiere werden mit dem bordereau in 
einen Umschlag gelegt, der auGer dem Namen des Auflieferers und 
der BestimmungsPAnst den Namen "Eneaissiment" triigt. Nach· 
dem der Annahmebeamte die Sendung gepriift hat, iibergibt er dem 
Absender _einen Einlieferungssehein, aus dem die Zahl der Sendungen 

die Falligkeitstage uer Papiere, der Gesamtbetrag der einzuziehenden 
Summen und der Aufgabetag hervorgeht. Die Auftragsbriefe werden 
unter amtlicher Einschreibung versandt. tJber den Eingang eines 
Postauftrags sendet die Bestimmungs-P Anst ein Empfangsanerkennt· 
nis an die Generaldirektion. Die Papiere werden dem Schuldner am 
Falligkeitstage, die verfallenen oder bei Sicht zahlbaren am Tage 
nach ihrer Ankunft vorgezeigt. Es findet nur eine V orzeigung statt, 
abgesehen von der Protesterhebung. Die Zusteller nehmen Teil· 
zahlungen an, u. U. erstreckt sieh die Protesterhebung in einem solchen 
Faile nur auf den Restbetrag. Niehteingeliiste Papiere werden so 
bald wie miiglich mit den Protesturkunden unter Beifiigung eines 
Verzeichnisses an die AufgabePAnst iibersandt, die die Papiere dem 
Auftraggeber unter Einziehung der Kosten gegen Empfangsbescheini
gung auf dem Verzeichnis iibermittelt. Die BestimmungsP Anst 
sendet alsdann das Verzeicbnis an die einziehende P Anst zuriick, die 
es mit dem bordereau der Generaldirektion einreicht. Die General 
direktion rechnet mit dem Auftraggeber ab. Der Auftraggeber kann 
bestimmen, daB ihm das Postscheckamt die eingezogenen Betrage 
durch Zahlungsanweisung iibennittelt oder seinem Postscheckkonto 
gutschreibt. 

Protesterhebung (protets). In den Gemeinden ohne Gerichts· 
vollzleher oder bei Abwesenheit des Gerichtsvollzlehers erheben die 
Postbeamten den Wechselprotest. Zur Protesterhebung sind alle 
mannlichen und weiblichen Beamten, die das 21. Lebensjahr vollendet 
und eine kiinigliche oder ministerielle Ernennung haben, berechtigt. 
J edoch Bollen die percepteurs I. bis III. Klasse keine Proteste er· 
heben, die percepteurs IV. Klasse und sous-percepteurs sind zur 
Protesterhebung nur befugt, wenn daraus keine Unzutraglichkeiten 
fiir den Dienst entstehen. Von der Protestgebiihr erhalten der Zu
steller, der das Papier zur Einziehung vorgezeigt hat, und der Protest· 
beamte je 'I"~ der Rest wird angesammelt und jahrlich unter die 
percepteurs und Rechnungsbeamten (comptables-speciaux und sous 
comptables) verteilt. 

Die belgische Postverwaltung befaBt sich endlich mit der kosten
losen Einziehung von Zinsscheinen (coupons d'interM) zu belgischen 
Staatsschuldscheinen und ahnlichen Werten. 

E. Postscheek und tJberweisungsverkehr (Service des 
cheques et virements postaux). Mit Ausnahme der agenees nehmen 
alle P Anst am Postscheck· und tJberweisungsdienst teil. Die Er
iiffnung eines Postscheckkontos ist auf besonderem Vordruck zu 
beantragen. Stammeinlage ist vorgeschrieben. Die Guthaben werden 
nicht verzinst. tJberweisungen von einem Konto auf ein andres sind 
kostenfrei; der Betrag ist unbeschrankt. Auch werden Postanwei· 
sung en, Postbons und Zahlungsanweisungen den Scheckkonten 
kostenlos gutgeschrieben. Fiir Schecke ist ein Hiichstbetrag vor
geschrieben. Der Kontoinhaber erhiilt taglich kostenlos einen Konto· 
auszug. 

F. Zeitungsbezug (Abonnements aux journaux). An der Ver
mittlung des Zeitungsbezugs nehmen alle P Anst mit Ausnahme der 
agences teil. Die Zeitungsgebiihr besteht aus einer Gewichtsgebiihr 
und einer festen Gebiihr, deren Hiihe von der Erscheinungsweise der 
Zeitung abhangt. Die Behandlung der im Postwege bezogenen Zei
tungen ist die gleiche wie im deutschen Verkehr. Monatliche Ab· 
reehnung mit dem Verleger. In der letzten HaUte des lI10uats ziehen 
die Zusteller das Zeitungsgeld von den Beziehern ein. Den Post· 
beamten ist verboten, fiir irgendwelehe Zeitungen zu werben oder 
den Bezlehern einen Rat iiber die Wahl einer Zeitung zu erteilen. 

Postpaketdienst (Services des petits paquets). AuBer den 
Eisenbahnstationen und Haltestellen nehmen am Paketdienst nur 
die nicht an der Eisenbahn gelegenen P Anst teil, wenn sie mindestens 
3 km von der Bahn entfernt sind. Den Paketen ist eine Paketkarte 
beizufiigen, auf der die GebUhr in Eis3nbahnmarken (timbres 
"chemin de fer") verrechnet wird. Es gibt zwei Gebiihrenarten: 
Tarif Nr. 1 "expres" und Tarif Nr. 2 "service accelere". Tarif 1 ist 
hiiher als Tarif 2. Innerhalb der einzelnen Tarife Gebiihrenstufen 
bis 3 und iiber 3 kg. Wertpakete, die Schmucksachen, Spitzen, 
Taschenuhren und Edelmetalle enthalten, sind zugelassen. Gebiihr 
nach Gewichtstufen von 1 kg und Versicherungsgebiihr nach Betrag· 
stufen. Bei Verlust oder Beschadigung wird der Handelswert, bei 
Verziigerung '/" der Befiirderungsgebiihr fiir jeden Tag der Ver
ziigerung ersetzt. Der Aufgeber kann sich eine hiihere Entschadigung 
sichern, wenn er auf der Paketkarte in Buehstaben den Betrag des 
Schadens angibt, den er bei Verlust usw. erleiden wiirde. Er muB 
jedoch in einem solchen Falle den erlittenen Schaden nachweisen. 

G. Postspar·, Renten· und Versicherungskassen (caisses 
d'epargne, de retraite et d'assurances). Seit dem 1. 1. 1870 wirkt 
die Post mit bei der 1865 unter der Sicherheit des Staates gegriindeten 
allgemeinen Spar- und Rentenkasse (Caisse general d'epargne et de 
retraite). Diese Kasse bildet eine besondere, aus eigenen Mitteln 
bestehende Verwaltung, die yom Posthaushalt viillig unabhangig ist. 

1. Caisse d'epargne. Es ist eine Mindesteinlage vorgeschrieben 
sowie ein Hochstbetrag der innerhalb 14 Tagen eingezahlten Summen. 
Die Hiihe des Guthabens ist unbegrenzt; jedoch hat die Verwaltung 
das Recht, die Guthaben von einem bestimmten Betrag an in iiffent· 
liche belgische Werte umzuwandeln. ZinsfuB 3 v H, von einem 
bestimmten Hiichstbetrag 2 vH. Die Zinsen werden von dem 16. 
auf den Einzahlungstag folgenden Tage berechnet und bOren an dem 
dem Auszahlungstag vorangegangenen 16. Tage auf. Sie werden am 
Ende jeden Jahres dem Guthaben zugeschrieben und sind ohne Riick· 
sicht auf die Hiihe des Betrages sofort zahlbar. Die Einzahlungen 
werden in den Sparbiichern nieht handschriftlich, sondern durch 
besondere Sparmarken nachgewiesen. FUr Kinder der Yolks· und 
Mittelschulen usw. gibt die Verwaltung kostenlos Sparkarten aus, auf 
denen die gesparteu kleineren Betrage in Freimarken verrechnet 
werden. Bis zu einem bestimmten Betrage kiinnen Guthaben ohne 
weiteres bei der P Anst abgehoben werden; iiber diesen Betrag hinaus 
ist zur Abhebung schriftliche Kiindigung niitig, die die PAnst dem 
Generalsparkassendirektor einzureiehen hat. lI1it Ausnahme der 
agences kiinnen Einlagen und Abhebungen bei allen PAust gemacht 
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werden. Telegraphische Abhebung ist im Innern unzuHissig; jedoch 
konnen Auszahlungen nach Landern, mit denen keine Vereinbarung 
liber den Sp arkassendienst besteht, telegraphisch bewirkt werden. 
Die Guthaben konnen aufVerlangen der Sparer in offent.licheWerte 
oder auf den Inhaber lautende Wertpapiere umgewandelt oder in 
das .. GroBe Staatsschuldbuch" (Grand-Livre de la Dette publique) 
libertragen werden. 

Fiir die Wahrnehmung des Sparkassendienstes zahlt die Spar
kassenverwaltung den beteillgten Postbeamten eine Entschadigung. 
An Schlusse jeden Jahres veroffentlicht die Kasse einen Rechen
schaftsbericht. 

2. Die Caisse de retraite ist in Belgien durch Gesetz yom 8. 5. 
1851 eingefiihrt und 1865 mit der Sparkasse zur Caisse generale 
d'epargne et de retraite vereinigt worden. Bis zum 16. 11. 1890 
muBten die Versicherungsbeitrage durch Vermittlung der Sparkasse 
eingezahlt werden. Danach gaben die PAnst den Versicherungs
nehmern besondere Rentenbiicher aus, in denen die Beitrage in der
selben Weise wie die Spareinlagen verrechnet wurden. Seit dem 1. 1. 
1922 werden aIle Einzahlungen auf die Rentenkasse der Verwaltung 
der Kasse unmittelbar oder auf ihr Postscheckkonto liberwiesen. Eine 
Abrechnung liber die Einzahlung findet daher mit der Postverwaltung 
nicht mehr statt. Die perceptions und sous-perceptions zahlen fiir 
Rechnung der Caisse de retraite die Renten- und Begrabniskosten 
sowie die Kapitalrlickkaufsummen aus. Man unterscheidet Renten, 
die erst von einem bestimmten Lebensjahr (rentes-differees) und 
solche, die sofort zahlbar sind (rentes-immediates). Der Anspruch 
auf diese wird. durch einmalige Einzahlung eines Betrags, auf jene 
durch laufende Beitrage erworben. Das Alter, von dem ab die rentes
differees zahlbar sind, kann yom 50. bis 65. Lebensjahr festgesetzt 
werden. Flir die Renten sind Mindest- und Hochstbetriige festgesetzt. 
Die Renten sind unabtretbar und unpfiindbar, soweit es sich nicht 
urn Unterhaltungspflichten der Ehegatten, Eltern gegen die Kinder 
und umgekehrt handelt. J e nach der Hohe werden die Renten jahr
lich, halbjahrlich, vierteljahrlich oder monatlich gezahlt. Am Jahres
schlusse sind die Rentenblicher der Kasse zur Prlifung einzureichen. 

3. Die Caisse d'ass uran ces ist durch Gesetz Yom 21. 6. 1894 mit 
der Caisse de retraite vereinigt worden. Die P Anst sind an den 
Geschiiften seit 1. 2. 1897 beteiligt. Die Kasse besorgt die iiblichen 
Lebensversicherungsgeschiifte. Bis zu einem bestimmten Betrage 
konnen Versicherungen ohne iirztliche Untersuchung abgeschlossen 
werden; der Versicherungsfall tritt alsdann frlihestens 2 Jahre nach 
der ersten Beitragszahlung ein. Das Versicherungskapital kann bei 
der Rentenkasse in eine Rente umgewandelt werden. Die erste 
Beitragsleistung hat in bar zu geschehen. Der Versicherungsnehmer 
erhiilt dariiber eine Zwischenempfangsbestiitigung, die er bel Emp
fang des Versicberungsscheins zuriickgibt. Die weiteren Beitriige 
werden auf dem Versicherungsschein durch Marken (coupons recus) 
verrechnet. Die Versicherungssummen, Riickkaufssummen werden 
von den P Anst auf Anweisung der Kassenverwaltung ausgezahlt. 

A usgabe von Fischereischeinen (Permis de peche). Mit Aus
nahme der agences nehmen aile PAnst an der Ausgabe der Fischerei
scheine teil. Das Departement der Landwirtschaft und der offent
lichen Arbeiten liefert der Postverwaltung die notigen Scheine. Die 
P Anst erhalten die Bestiinde halbjahrlich. Wer einen Schein haben 
will, hat sich selbst zum Schalter zur Aufnahme der Personen
beschreibung zu begeben. AuGer der Erlaubnisgeblihr ist eine Post
geblihr zn zahlen, die in Freimarken auf dem Stamm, von dem der 
Schein abzntrennen ist, verrechnet wird. Doppel werden in keinem 
]'all ausgestellt. Die Erlaubnis ist personlich und kann in jedem 
Lebensalter erlangt werden; sic gilt bis zum 31. 12. des J ahres, in 
dem sie ausgestellt ist. Nach Ablauf des Jahres werden die unverkauft 
gebliebenen Fischereischeine der Hauptverwaltung zur Vernichtung 
eingesand t. 

Verkauf von Stempelvordrucken und Stempelsteuer
marken und Stempelung von Handelspapieren (Debit de 
papiers timbres et timbrage de papiers it l'extraordinaire). An Orten 
ohne Steuereinnehmer verkaufen die PAnst die Stcuermarken und 
Stempelpaplere. Sie erhalten die Bestande von dcm Steuereinnehmer 
ihres Bezirks, mit dem sie jiihrlich abrechnen. 

Schriftwesen. J. Wauters, Les postes en Belgique avant la 
revolution francaise. C. Muquardt, Paris, Bruxelles, Leipzig 1874; 
Jahresberichte des Ministere des chemins de fer, marine, postes et 
MJegraphes; Archiv 1874 S.506ff.; Recueil S.66ff.; Schwaiger
Lerchenfeld, Das neue Buch von der Weltpost. A. Hartlebens Ver-
lag, Wien, Pest, Leipzig. S.408. Brandt. 

Belohnnngen sind von der DRP gewiihrte Sonderver
gutungen an solche Beamte, Angestellte oder Arbeiter, 
die bei besonderen An1iissen - Aufdeckung von Dieb
stiihlen, Vorsch1iige zu Betriebsverbesserungen usw. -
hervorragende Dienste ge1eistet haben. 

Die Gewiihrung von Be10hnungen durch die Postver
wa1tung aus besondE;]:'en An1iissen ist von a1tersher ublich 
und entspricht der Ubung andrer Verwa1tungen und der 
des tiiglichen Lebens. Vorschriften allgemeiner Art, 
wann Belohnungen gewiihrt werden konnten, bestanden 
fruher nicht; die Entscheidung wurde von Fall zu Fall 
durch das RPM getroffen. 1920 ist ein SondererlaB uber 
Belohnungen fUr nutzliche Erfindungen ergangen (Post
nachrichtenblattVf Nr. 59 von 1920 S. 55). Darin ist 
ausgefuhrt, daB alljiihrlich namhafte Betriige an Beloh
nungen aus Postmitteln gewiihrt werden, urn die Be
amten zur Teilnahme am Ausbau des Post-, Telegraphen-

und Fernsprechbetriebs und zur Mitarbeit an der For
derung der Verkehrseinrichtungen oder des Kassen
und Rechnungswesens anzuregen. FUr die Bewilligung 
einer Belohnung durch das RPM ist nicht allein die Ein
fuhrung der Erfindung usw. maBgebend; vielmehr wer
den Belohnungen auch dann gewahrt, wenn die Erfin
dung usw. zwar nicht verwertet werden kann, der Be
amte aber auf ihre Ausarbeitung viel Muhe und FleiB 
verwandt hat. 

Wegen Belohnungen, die Beamten, Angestellten oder 
Arbeitern von Dritten fUr eine zu den dienstlichen Ob
liegenheiten gehorende Handlung angeboten werden, 
S. Geschenke. 

Benaehriehtlgnngszettel. Durch diesen Zettel (beson
derer Vordruck) wird der Empfiinger um Abholung 
einer nachzuweisenden Sendung oder Nachnahme er
sucht, wenn auch der zweite Zustellungsversuch ver
geblich gewesen ist. Die Zettel enthalten niihere Angaben 
uber die Sendung (Art, Wert, Belastung, Gebuhr, Ab
sender) und uber die Abholungsstelle und sind yom 
Zusteller zu unterschreiben, durfen aber nicht an die 
Wohnungstur geheftet werden. 

Benutzung der Einriehtungen des Weltpostvereins. 
Eine vom PostkongreB in Stockholm (1924) in den 
WPVertr aufgenommene Bestimmung sagt, daB die 
Vereinsliinder jedermann das Recht zugestehen, die Ein
richtungen der verschiedenen Dienstzweige zu benutzen, 
die den Gegenstand des WPVertr und· der Neben
abkommen (s. d.) bilden. Voraussetzung ist naturlich, 
daB die Versender die' Bedingungen erfullen, die nach 
den Vertriigen und den zugehorigen VO fUr die ver
schiedenen Arten von Sendungen gelten. 

Das Recht der Benutzung der Vereinseinrichtungen 
besteht jedoch nicht, wenn und soweit ein Dienstzweig 
vorubergehend eingestellt ist (s. Vorubergehende Ein
stellung des Dienstes im Weltpostverkehr). 

Beraubung der Postsendnngen_ Postsendungen, die 
ersichtlich Geld, Geldeswert oder sonstige wertvolle Ge
genstiinde enthalten, sind seit jeher dem Zugriff unge
treuer Postangestellten ausgesetzt gewesen. In fruhern 
Jahren kam es selten vor, daB sich ein Postbeamter an 
den ihm anvertrauten Sendungen vergriff. Nach der 
Kriminalstatistik der RPV sind im Jahre 1872 im ganzen 
Reichspostgebiet z. B. nur 8 Postbeamte wegen wider
rechtlicher Eroffnung oder Unterdriickung von Post
sendungen zur gerichtlichen Untersuchung gezogen 
worden. Ihren Hohepunkt erreichten die Beraubungen 
im Jahre 1918, in dem gegen 4000 Postbeamte usw. 
auf Grund der §§ 133 und 354 RStGB Anzeige erstattet 
werden muBte. 

Meistens handelte es sich damals um die Entwen
dung von Lebena- und GenuBmitteln sowie von Ge
brauchsgegenstiinden aus Postpaketen. Die ungetreuen 
Angestellten (vielfach jugendliche Aushelfer) hatten eS 
hauptsiichlich auf Butter, Fleisch, Zigarren und Ziga
retten sowie auf Schuh- und Webwaren abgesehen. Die 
meisten Beraubungen kamen bei beschiidigten Paketen 
vor, bei denen infolge Verletzung der Umhiillung oder 
der Verschniirung der Inhalt bloBlag und von den Dieben 
erkannt werden konnte. Der damals bestehende Mangel 
an Packstoffen und Bindfaden begunstigte die V eruntreu
ungen. Viele Pakete waren so schlecht verpackt, daB sie 
schon bald nach der Einlieferung auseinanderfielen. 

Die scharfen MaBnahmen der Postverwaltung gegen 
ungetreue Angestellte usw. sowie die strengen Urteile 
der Gerichte haben nach und nach gewirkt. Wiihrend im 
Kalenderjahr 1919 auf je 1150 Pakete eine Beachadigung 
oder Beraubung kam, ist im Jahre 1924 nur noch von 
12 511 Paketen ein Paket beschiidigt oder beraubt worden 
(s. Paketdiebstiihle). 

Ala nach dem Kriege der Briefverkehr mit fremden 
Liindern wieder einsetzte, waren eS namentlich die ge
wohnlichen und eingeschriebenen Briefe aua dem Aus
land mit ihrem haufig aus ausliindischen Noten und 
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Schecken bestehenden Inhalt, die von Postbeamten be
raubt wurden. Fast bei jeder Haussuchung, die damals 
bei ungetreuen Angestellten gehalten wurde, fand die 
Kriminalpolizei solche Noten und Schecke vor. Die Post
verwaltung verabredete deshalb mit den GroBbanken 
geheime KontrollmaBnahmen bei der Einlosung von aus
landischen Noten und Schecken. In Auswirkung dieser 
MaBnahmen konnte in schneller Folge eine ganze Reihe 
ungetreuer Beamten ermittelt und unschadlich gemacht 
werden. Das wirkte abschreckend. Als die deutsche 
Wahrung nach Beendigung des Wahrungsverfalls wieder 
fest wurde, lieB die Versendung von auslandischen Noten 
und Devisen nacho Damit fiel auch der Anreiz zur Be
raubung von Auslandsbriefen fort. 

In vielenFallen wird die Beraubung von Postsendungen 
von den Absendern vorgetauscht, um von der Postver
waltung den Ersatzbetrag fiir die angeblich beraubte 
Sendung zu erhalten. Hierzu vgl. Entwendung und Be
raubung von Postsendungen vor ihrer Auflieferung. 

B oedke. 
Besatzungszulagen S. Besoldung .. 
Besehiidigung einer Postsendung. Uber das Verfahren 

bei der Beschadigung von Postsendungen und Karten
schliissen enthalt ADA V, 2 besondere Vorschriften. 
Danach werden Sendungen, fUr deren Beschadigung die 
DRP nicht haftet, anders behandelt als solche, fiir die 
sie im Fall ihrer Beschadigung einstehen muB. 

1. Wenn gewohnliche oder eingeschriebene 
Briefe oder Packchen so beschadigt sind, daB der 
Inhalt oder das Briefgeheimnis gefahrdet erscheint, so 
sind die Sendungen in Gegenwart eines auf das Brief
geheimnis (s. Postgeheimnis) verpflichteten Zeugen zu 
verschlieBen. Beide Beamte haben den VerschluB durch 
einen von ihnen zu unterschreibenden Vermerk zu be
scheinigen. Ahnlich sind Warenproben, Mischsendungen 
und Packchen zu verschlieBen, deren Verpackung gelitten 
hat und deren Inhalt andre Gegenstande beflecken und 
beschadigen kann. LaBt die Beschadigung eines gewohn
lichen Briefes erkennen, daB er Geld enthalt, so ist er 
amtlich zu verschlieBen und mit einem mit Blaustift 
niederzuschreibenden Vermerk: "Enthalt Geld" zu ver
sehen. Derartige Briefe sind wie Einschreibbriefe zu be
handeln und durch die Karten usw. (s. Briefabfertigung) 
von Stelle zu Stelle nachzuweisen. 

2. Wird die Beschadigung eines Pakets, einer Wert
send ung odereinesKarte nschl usses wahrgenommen, 
so miissen 

a) Zustand und Gewicht festgestellt, 
b) weitere Nachteile verhindert, 
c) die Ursachen der Beschadigung ermittelt und 
d) Meldungen an die beteiligten P Anst erlassen werden. 
Der Zustand der beschadigten Sendung ist genau fest-

zustellen. MuB zu diesem Zwecke die Sendung usw. ge
offnet werden, so ist auch der Inhalt festzustellen. Dabei 
ist darauf Bedacht zu nehmen, daB der Inhalt nicht 
leidet. Die Bestandteile der Verpackung und des Ver
schlusses sind moglichst unverletzt zu lassen. Vor dem 
Offnen sind Wertsendungen und Pakete zu wiegen. 
Miissen Vorkehrungen getroffen werden, um weitere 
Nachteile zu verhiiten, so sind die Sendungen nach Fest
stellung des Zustandes und des Gewichts neu zu ver
packen und zu verschlieBen. Die Ausbesserung der Ver
packung oder die Neuverpackung beschadigter Pakete 
ist Sache der OrtsP Anst. Die Bahn posten (s. d.) weisen 
beschadigte Sendungen unter Auffiihrung im Ladezettel 
(s. Briefabfertigung) auf ein geeignetes PA. ab. Neuver
packte Wertbriefe sind mit dem Vermerk "Beanstandet" 
zu kennzeichnen, neuverpackte Pakete mit einem Zettel 
zu bekleben, der folgenden Vordruck tragt: "Beanstan
det! Amtlich verpackt beim Postamt in ... Ver
packungskosten ... Pf." 

Bei der Feststellung von Beschadigungen, bei der Neu
verpackung und dem WiederverschluB muB ein zweiter 
Beamter als Zeuge hinzugezogen werden. In besonders 

wichtigen oder verdachtigen Fallen muB der Amt~yor
steher oder sein Vertreter benachrichtigt werden. Uber 
den Gang des Verfahrens ist eine Verhandlung aufzu
nehmen, die von den Beteiligten zu unterschreiben ist. 

Zur Ermittlung des verantwortlichen Teils ist unter 
Hinzuziehung des iibergebenden Beamten Ursache und 
Umfang der Beschadigung festzustellen. Gelingt es 
nicht, den Zusammenhang sofort geniigend zu klaren, 
so muB der iibergebende Beamte die Beschadigung 
schriftlich anerkennen. Die riickliegenden P Anst, die 
zur Aufklarung des Tatbestandes mitzuwirken haben 
oder die zum Schadenersatz herangezogen werden konn
ten, sind von der Beschadigung und dem Befund sofort 
zu benachrichtigen. 

Die Kosten fiir die Neuverpackung beschadigter Pakete 
sind yom Empfanger einzuziehen. Verweigert dieser die 
Zahlung, so ist der Betrag unter Mitteilung des Sach
verhalts der AufgabePAnst anzurechnen, die die Kosten 
alsdann yom Absender einzuziehen hat. 

Wenn es die Verhaltnisse gestatten, ist in den Bahn
posten e benfalls nach diesen V orschriften ZI1 verfahren. 
Die Sendung braucht indessen nicht geoffnet und der 
Inhalt nicht festgestellt zu werden. Die beschadigte 
Sendung wird in die Briefkarte <ider den Ladezettel ein
getragen und zusammen mit der in derBahnpost auf
zunehmenden Verhandlungsschrift in einen besonderen 
Beutel verpackt und der BestimmungsP Anst, wenn sie 
an der Streeke liegt, sonst einer geeigneten andern P Anst 
an der Strecke zur weiteren Behandlung (Gewichts
ermittlung, Neuverpackung usw.) zugefiihrt. 

Beschadigte Wertsendungen und Pakete werden dem 
Empfanger nicht ohne weiteres ausgehiindigt, sondern 
es wird ihm der Ablieferungsschein oder die Paketkarte 
mit einem Vordruck zugestellt, durch den er aufgefordert 
wird, die Sendungen binnen drei Tagen bei der P Anst 
in Empfang zu nehmen. Nimmt der Empfanger die Sen
dung unbeanstandet an, so muB er im Ablieferungs
schein oder in der Paketkarte den Vermerk "Unbean
standet angenommen" unterschreiben. Andernfalls ist 
die Sendung in Gegenwart des Empfangers nachzuwiegen, 
von diesem zu offnen und der Inhalt festzustellen. Dabei 
ist darauf zu achten, ob und wie der Inhalt beschadigt 
ist, und ob und in welchem Umfange die DRP als ersat~
pflichtig anzusehen ist. 1st der Inhalt nicht beschadigt, 
so wird die Sendung dem Empfanger sogleich aus
gehandigt. Andernfalls muB verhandlungsschriftlich 
festgelegt werden 1. wie Verpackung und VerschluB be
schaffen gewesen sind, 2. von welcher Art und Ausdeh
nung die Beschadigung ist, 3. wieviel der entstandene 
Schaden betragt. Halt der Beamte die DRP nicht ftir 
ersatzpflichtig, so muB er die Griinde dafUr in die Ver
handlungsschrift aufnehmen. Umgekehrt darf er in der 
Verhandlungsschrift nicht anerkennen, daB die DRP 
ersatzpflichtig sei, sondern muB die Entscheidung daruber 
ausdriicklich vorbehalten. Der Empfanger muB erklaren, 
ob er die Sendung unbeanstandet oder unter Vorbehalt 
der Ersatzregelung annimmt oder die Annahme ver
weigert. Der Verpaekungsstoff wird zuriickbehalten, 
wenn der Empfanger die Sendung unter Vorbehalt der 
Ersatzregelung annimmt. Bei gewohnlichen und ein
geschriebenen Paketen und unversiegelten Wertpaketen 
ist dies nicht notig, wenn der Beamte keinen Zweifel 
dariiber hat, daB die Verpackung postordnungsmaJ3ig 
ist. Er muB aber in der Verhandlungsschrift ein wohl
erwogenes Urteil iiber die Verpaekung abgeben. Be
schadigte Sendungen, deren Annahme der Empfanger 
verweigert, werden nicht sofort zuriickgesandt; es wird 
vielmehr erst, unter Ubersendung der Verhandlungs
schrift an die AufgabeP Anst, die Bestimmung des Ab
senders eingeholt. 

Die Entschadigung des Absenders ist Sache der Auf
gabe PAnst, der dazu die Verhandlungsschrift usw. tiber
sandt werden. Wegen Anfrage bei der Postanmeldestelle 
S. Ersatzverfahren. Die Nachforschungen nach einem 
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Ersatzpflichtigen beschranken sich im allgemeinen auf 
den Bereich der Aufgabe- und BestimmungsP Anst, nur 
bei Wertsendungen tiber mehr als 1000 RM werden sie 
auch auf die UnterwegsP Anst ausgedehnt. 

Wegen der Haftung bei Beschadigungen s. Ersatz-
pflicht der Post. Boedke. 

Besehaftigungstagegelder s. Reise- und Umzugskosten 
Besehaffungsbeihilfe s. Kriegszulagen 
BesehaffungsstelIen flir Ausstattungsgegenstande (s. d.) 

und Amtsbediirfnisse (s. d.) werden nur da eingerichtet, 
wo ihre Mitwirkung wegen der Preisgestaltung und 
Preispriifung und wegen der Abnahme der Gegenstande 
angezeigt erscheint, oder wo die Lieferer bei zentralem 
Bezuge oder bei zentraler Befriedigung der DRP an
gemessene V orzugspreise gewahren. 

Hierfiir kommen zur Zeit hauptsiichlich folgende 
Gegenstande in Betracht: SchlieBfacher, Briefkiisten, 
Aufgabestempel, Wagen und Gewichte, Fahrrader, 
Plombierzangen, Plomben, Gltihlampen, Stempelfarbe 
u. a. Grundsatzlich wird zur Vereinfachung des Be
triebes bei den Beschaffungsstellen angestrebt, daB der 
Lieferer auch bei Einzellieferung auf zentrale Befriedi
gung seiner Rechnungen verzichtet. Die Mitwirkung 
der Beschaffungsstelle bei der Lieferung beschrankt 
sich nur auf die Feststellung der Rechnung (ADA VIII, 1 
AnI. 25) und die Abgabe der erforderlichen Bescheini
gungen. 

BeschaUungswesen. Die Haupt- und Nebenausstat
tungsgegenstande (s. Ausstattungsgegenstan~e) und die 
Amtsbediirfnisse (s. d.) werden von den VA innerhalb 
ihrer Zustandigkeit selbst beschafft. Andernfalls sorgen 
die OPD fiir die Beschaffung, indem sie entweder die 
vA hierzu anweisen oder sonst die Lieferung veranlassen. 
Fiir den Bezug verschiedener Gegenstande, wie SchlieB
facher, Briefkasten, Aufgabestempel, Stempelfarbe, Plom. 
ben, Gliihlampen sind besondere Beschaffungsstellen 
(s. d.) eingerichtet. 

Beschlagnahme von Postsendungen. Die Beschlag
nahme von Postsendungen bildet einen Eingriff in das 
durch Art. 117 der Reichsverfassung und § 5 des PG als 
unverletzlich gewahrleistete Postgeheimnis (s. d.). Eine 
Beschlagnahme ist daher nur in folgenden reichsgesetz
lich zugelassenen Ausnahmefallen gestattet: 

1. In strafgerichtliche nUn ters uch ungen ist 
nach § 99 der StrafprozeBordnung (StPO) die Beschlag
nahme der an den Beschuldigten gerichteten Postsen
dungen auf der Post, ferner solcher Sendungen zuliissig, 
in betreff derer Tatsachen vorliegen, aus denen zu 
schlieBen ist, daB sie von dem Beschuldigten herriihren 
oder flir ihn bestimmt sind, und daB ihr Inhalt flir die 
Untersuchung Bedeutung habe. Zur Beschlagnahme ist 
nach § 100 StPO nur der Richter, bei Gefahr im Ve!.zuge 
und, wenn die Untersuchung nicht bloB eine Uber
tretung betrifft, auch die Staatsanwaltschaft befugt. 
Die von der Staatsanwaltschaft verfiigte Beschlagnahme 
tritt, auch wenn sie eine Auslieferung von Sendungen 
noch nicht zur Folge gehabt hat, auBer Kraft, wenn sie 
nicht binnen 3 Tagen von dem Richter bestatigt wird. 
Die Staatsanwaltschaft hat die ihr ausgchandigten Post
sendungen entweder sofort dem Richter vorzulegen ~1er 
unverziiglich wieder freizugeben. Sie ist nicht zur Off
nung verschlossener Sendungen befugt, kann aber von 
dem Inhalt unverschlossener Sendungen Kenntnis neh
men. Ferner ist in strafgerichtlichen Untersuchungen 
dem Richter und nllch Bestatigung durch das Gericht 
auch der Staatsanwaltschaft Auskunft iiber die von dem 
Beschuldigten herriihrenden oder flir ihn bestimmten 
Postsendungen zu erteilen, ohne Riicksicht darauf, ob 
eine Beschlagnahme ausgesprochen worden ist oder nicht. 
Den Polizei- und Sicherheitsbehorden und Beamten 
einschl. der Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft darf 
Auskunft nur erteilt werden, wenn sie zur Einholung der 
Auskunft vom Gericht oder der Staatsanwaltschaft unter 
Beachtung der fiir die Beschlagnahme geltenden Vor-

schriften ermachtigt sind. Beschlagnahme und Aus
kunftserteilung kann bei Innehaltung der gesetzlichen 
Voraussetzungen in jeder Lage des Stra££alles gefordert 
werden, jedoch nicht in der Strafvollstreckung. 

Diese Vorschriften gelten auch fiir Untersuchungen in 
Militar-Strafsachen mit Ausnahme der Strafsachen wah
rend des Krieges und der Sachen gegen AngehOrige der 
Marine, wenn sie an Bord in Dienst gestellter Kriegs
schiffe eingeschifft sind. 

Verwaltungsstrafverfahren (s. d.) und Dienststraf
verfahren (s. Dienststrafordnung) rechnen nicht zu den 
strafgerichtlichen Untersuchungen im Sinne des § 99 
StPO. 1m Steuerstrafverfahren konnen Beschlagnahmen 
von Postsendungen und Auskunftserteilungen iiber Post
sendungen ebenfalls nur unter den Voraussetzungen des 
§ 99 StPO durch den Amtsrichter angeordnet werden 
(Reichsabgabenordnung vom 13. 12. 1919 § 396 - RGBl 
1919 S. 1993). 

Auf Grund der §§ 54, 96, 161 StPO diirfen die Post
behOrden keine Auskunft iiber Postsendungen erteilen. 
Diese Paragraphen bilden keine Ausnahmen vom Post
geheimnis. Das gleiche gilt fiir §§ 181, 191, 192 der 
Reichsa bga benordnung. 

2. Auf Grund der §§23, 27 des Reichspresse. 
gesetzes vom 7. 5. 1874 (RGBl S. 65) diirfen Gerichte, 
Staatsanwaltschaften und PolizeibehOrden die Beschlag
nahme von Druckschriften anordnen. Die P Anst haben 
den Beschlagnahmeantragen auch ohne richterliche An
ordnung zu entsprechen, wenn ohne Eroffnung des Ver
schlusses der Sendungen ersichtlich ist, daB sie Druck
schriften der im § 23 des Gesetzes bezeichneten Arten 
enthalten, d. h. 

1. wenn auf den Druckschriften weder Name und Woh
nung des Druckers noch, falls sie durch den Buchhandel 
oder sonstwie verbreitet werden sollen, Name und Wohn
ort des Verlegers, des Verfassers oder Herausgebers an
gegeben sind (§ 6), 

2. wenn auf jeder Nummer usw. von Zeitungen und 
Zeitschriften, die in monatlichen oder kiirzeren, wenn 
auch unregelmaBigen Fristen erscheinen, auBerdem 
Name und Wohnort des verantwortlichen Schriftleiters 
fehlt (§ 7), 

3. wenn es sich um im Auslande erscheinende Druck
schriften handelt, deren fernere Verbreitung auf Grund 
des § 14 verboten ist, 

4. wenn die Druckschriften in Zeiten der Kriegsgefahr 
oder des Krieges trotz Verbotes Veroffentlichungen iiber 
Truppenbewegungen oder Verteidigungsmittel enthalten 
(§ 15), 

5. wenn der Inhalt der Druckschriften den Tatbestand 
der offentlichen Aufforderung zum Hochverrat (RStGB 
§ 85), zur Begehung einer strafbaren Handlung (RStGB 
§ Ill), oder der bffentlichen, in einer den offentlichen 
Frieden gefahrdenden Weise stattfindenden Anreizung 
verschiedener Klassen der Bevolkerung zu Gewalttatig
keiten gegeneinander (RStGB § 130) enthalt oder wenn 
es sich um den Verkauf oder die Verbreitung usw. un
ziichtiger Schriften, Abbildungen und Darstellungen 
(RStGB § 184) handelt. In den Fallen der §§ Ill, 130 
RStGB darf Beschlagnahme auf Grund des Reichspresse
gesetzes nur erfolgen, wenn dringende Gefahr besteht, 
daB bei Vcrzogerung der Beschlagnahme die Aufforde
rung oder Anreizung ein Verbrechen oder Vergehen un
mittelbar zur Folge haben werde. 

Trennbare Teile der Druckschrift, z. B. Beilagen einer 
Zeitung, die nichts Strafbares enthalten, sind von der 
Beschlagnahme ausgeschlossen. Die Vorschriften der 
§§ 23, 27 Reichspressegesetzes gelten auch fiir Beschlag
nahmen von Druckschriften auf Grund des § 20 des Ge
setzes zum Schutze der Republik vom 21. 7. 1922 (RGBl I 
S.585). 

3. Bei A uBer kraftsetz ung des Art. 117 der 
Reichsverfassung (RV) durch den Reichsprasidenten 
oder eine Landesregierung auf Grund des Art. 48 RV 
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Abs. 2, 4 haben die PostbehOrden Anordnungen von 
Postbeschlagnahmen und Ersuchen um Auskunftsertei· 
lung iiber Postsendungen im Rahmen der Anordnungen 
des Reichsprasidenten oder der Landesregierung ohne 
Riicksicht auf die Vorschriften der StPO §§ 99, 100 Folge 
zu leisten. 

4. In Zollangelegenheiten haben die ZollbehOrden 
in den Grenzzollbezirken nach dem Vereinszollgesetz yom 
1. 7. 1869 (Bundes-Gesetzblatt S.317) das Recht, von 
den P Anst in den Grenzzollbezirken die Aushandigung 
bestimmt bezeichneter, in den Grenzzollbezirken oder im 
Ausland aufgelieferter Pakete zur zollamtlichen Behand
lung zu verlangen und die Pakete zu beschlagnahmen. 
Die yom Zollauslande eingehenden Postsendungen sind 
auf Grund des Vereinszollgesetzes und der auf Grund 
des § 91 des Gesetzes erlassenen Postzollordnung bei der 
ZollbehOrde zur Priifung vorzufiihren, ob sie zollpflich
tige Waren enthalten. Solange sich die Sendungen zur 
zollamtlichen Behandlung im Gewahrsam der Zoll
behOrde befinden, steht das Postgeheimnis ihrer Verfall
erklarung und Beschlagnahme durch die ZollbehOrde 
nicht entgegen. (S. auch Postzollwesen.) 

5. In Posthinterzieh ungssachen hat die Post auf 
Grund des § 32 PG die Befugnis, die bei Entdeckung 
der Posthinterziehung vorgefundenen Briefe und Sachen, 
die Gegenstand der Hinterziehung sind, zu beschlag
nahmen. Es handelt sich um ein Zuriickbehaltungsrecht, 
das auch dazu dient, die Bezahlung der hinterzogenen 
Gebiihren, der Hinterziehungsstrafe und der Kosten zu 
sichern. Die Post darf die zurUckbehaltenen verschlosse
nen Sendungen nicht offnen (s. Gebiihrenhinterziehung, 
Poststrafverfahren ). 

Der Postbeforderungsvertrag hat mit der Aushandi
gung einer ordnungsmaBig beschlagnahmten Sendung an 
die zustandige fremde BehOrde sein Ende erreicht. Be· 
schadigung oder Verlust der Sendung hat die Post, nacho 
dem die Sendung in den Gewahrsam der fremden Be· 
horde iibergegangen ist, nicht zu vertreten. Ohne Ge. 
nehmigung der Behorde, die die Beschlagnahme verfiigt 
hat, darf die Post dem Absender oder Empfanger die Be· 
schlagnahme nicht mitteilen. Sendungen, die an ihrem 
Bestimmungsort beschlagnahmt worden sind, werden 
regelmaBig nicht wieder von der Post zur Aushandigung 
an den Empfanger zuriickgenommen. Sind sie jedoch 
vor Erreichung des Bestimmungsortes beschlagnahmt 
worden, so werden sie zur Weiterbeforderung durch die 
Post wieder angenommen, wenn die Behorde, welche die 
Beschlagnahme verfiigt hat, die Beschlagnahme und 
Wiedereinlieferung bei der Post auf dem Briefumschlag 
und bei Paketen auf dem Paket oder der Paketkarte be
scheinigt und geOffnete Briefe und Pakete mit ihrem 
Dienstsiegel verschlossen hat. Auch werden beschlag
nahmte, uneroffnete Sendungen auf ausdriickliche An
ordnung der beschlagnahmenden Behorde ohne eine Be
scheinigung auf der Sendung zur Aushandigung an den 
Empfanger in den Postbetrieb zuriickgenommen (ADA 
II 1 AnI. 1 unter XI, S.52c). 

In biirgerlichen Rechtsstreitigkeiten ist eine Beschlag
nahme von Postsendungen nicht zulassig. Wegen Aus
kunftserteilung iiber Postsendungen in biirgerlichen 
Rechtsstreitigkeiten und in Konkursfallen sowie wegen 
Aushandigung der Sendungen in Konkursfallen S. Post
geheimnis. Wegen Pfandung S. Pfandung von Postsen
dungen. 

Schriftwesen. Aschenborn S.66ff.; Dambach S.61ff.; Galli, 
Reichspostgesetz in Stengleins Kommentar zu den strafrechtlichen 
Nebengesetzen des Deutschen Reiches. 4. Auf!. Otto Liebmann, Berlin 
1911. Bd.1 S. 84ff.; Justiz-Ministerlal·BJatt ffir die preuJ3ische Ge· 
setzgebung und Rechtspflege 1923 S.538ff., 1924 S.243, 275; La· 
band, Staatsrecht des Deutschen Reiches. 5. Auf!. J. C. B. Mohr 
(Paul Siebeck), Tfibingen 1913. Bd.3 S. 62ff.; Lilwe·Rosenberg, 
StrafprozeJ3ordnung ffir daB Deutsche Reich. 16. Auf!. Walter 
de Gruyter & Co., Berlin-Leipzig 1925. S.249ff., 395; Nawiasky, 
Deutsches und ilsterreichisches Postrecht. I. Teil. Manzsche k. u. k. 
Hof-Verlags- und Universitits·Buchhandlung, Wien 1909. S.177ff.; 
NIggl S. 16 Anm. 3; Scholz S. 27/28, .w, 114. K. Schneider. 

Besitz an Postsendungen. Besitz (im Gegensatz zum 
Eigentum) ist die tatsachliche Gewalt (§§ 854, 856 BGB), 
d. h. die von der Verkehrsanschauung anerkannte Herr
schaft der Person iiber die Sache, gleichviel ob der 
Gewalthaber berechtigt ist, die ·Sache zu besitzen, oder 
ob er sich fUr berechtigt halt oder bOsglaubig ist. Be
sitzer ist nicht nur der Eigenbesitzer, derden Willen 
hat, die Sache als eigene zu besitzen (§ 872 BGB), son
dern auch der Fremdbesitzer, der die Sache als 
fremde in der tatsachlichen Gewalt hat (§ 868 BGB). 
Z. B. als Mieter oder Verwahrer. Keinen Besitz hat 
jedoch der Besitzdiener (§ 855 BGB), der wegen 
seiner Beziehung zu dem Besitzherrn (Besitzer) den 
sich auf die Sac he beziehenden Weisungen des andern 
(Besitzers) Folge zu leisten hat. 

Wer der Post eine Sache zur Beforderung iibergibt 
(z. B. Brief oder Paket), iibertragt weder Eigentum noch 
Besitz auf die Post, er bleibt vielmehr Besitzer. Der 
Absender (Abs.) bleibt verfiigungsberechtigt iiber die 
Sendung, er kann die Sendung zuriickfordern usw. Da 
die Post den sich auf die Sache beziehenden Weisungen 
des Abs. FoIge zu leisten hat, so ist nur der Abs. Besitzer, 
die Post hat die Stellung eines Besitzdieners. Wahrend 
aber der gewohnliche Besitzdiener nicht die Fahigkeit 
hat, den Besitz seines Besitzherrn auf einen Dritten zu 
iibertragen, hat die Post dieses Recht, aber nicht kraft 
ihrer Besitzdienereigenschaft, sondern wie ein Bote kraft 
des durch AbschluB des BefOrderungsvertrages kund
getanen Willens des Abs. Durch Aushandigung iibertragt 
die Post den Besitz des Abs. auf den Empfanger (Empf.). 
Solange die Sache sich im Gewahrsam der Post befindet, 
liegt ein auf offentlich-rechtlicher Grundlage beruhendes, 
vOriibergehendes Besitzdienerverhaltnis vor. 

Um das der Versendung im Verhaltnis zwischen Abs. 
und Empf. zugrunde liegende Rechtsverhatnis kiimmert 
sich die Post nicht. Fiir sie ist es belanglos, ob der Abs. 
den Inhalt des Pakets dem Empf. zu Eigentum iiber
tragen will, oder ob er ihn nur zur Ansicht oder Auf
bewahrung iibersendet. Vermoge der der Post obliegen
den offentlich-rechtlichen Beforderungspflicht (s. d.) hat 
die Post auch die Sendung des Geisteskranken zu be
fordern oder die Sendung an den Geschaftsunfahigen 
auszuhandigen, ohne Riicksicht darauf, ob Abs. oder 
Empf. verpflichtungs- oder erwerbsfahig sind, da fiir 
die Post, die es mit Massenvertragen eigentiimlichen 
Geprages zu tun hat, nur der in der Aufschrift erkennbare 
Wille des Abs. maBgebend ist. Ob auBer der Besitz
iibertragung mit der Aushandigung eine weitere Rechts
wirkung verkniipft ist, richtet sich nach dem zwischen 
Abs. und Empf. bestehenden Rechtsverhaltnis (s. Eigen
tum an Postsendungen). 

Mit der offentlich-rechtlichen Beforderungspflicht ist 
die Frage nicht zu verwechseln, ob der im Einzelfall mit 
der Post abgeschlossene BefOrderungsvertrag zivilrecht
lich giiltig ist. Was die Besitzverhaltnisse anlangt, so 
geniigt auch ein rein tatsachliches Verhaltnis (z. B. wenn 
der Beforderungsvertrag nichtig ist) als Grundlage, wenn 
nur die Beteiligten davon ausgehen, daB der eine den 
Weisungen des andern in bezug auf die Sache zu folgen 
hat. 

Geht wie bei der EinzaWung von Geld auf Postan
weisung das Eigentum am Gelde - mindestens durch 
Vermischung (§§ 948, 947 Ab.2 BGB) - auf die Post 
iiber gegen die Verpflichtung der Post, eine Geldsumme 
in gleicher Hohe dem Empf. auszuhandigen, so iibertragt 
auch hier die Post nur den Besitz, der ihr selbstals 
Eigenbesitzerin an dem in der Postkasse befindlichen 
Gelde zustand, auf den Empf. Ob der Empf. Eigentum 
an dem iibergebenen Geide erwirbt, richtet sich auch hier 
nach dem zwischen Abs. und Empf. bestehenden Rechts
verhaltnis. Naheres S. Einschmuggelung von Postan
weisungen. 

Sohriftwesen. Archlv 1905 S.537ff., 569f1., 601ff. 
K. Schneider. 
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Besoldnng (B) ist der Gegenwert, den der Berufs
beamte fiir seine unter Verzicht auf andern Lebenserwerb 
dem Staate dauernd geleisteten Dienste empfangt. 

I. G esc hi c h t e. Der Beamte war urspriinglich Fiirstendiener 
("Bediensteter"). 1m 18. Jahrhundert herrschte in den meisten 
Liindem der Stellenkauf, Nepotismus, Amtsverpachtung und 
-erschleichung. Nur allmablich anderte sich das patrimoniale Geprage 
der Beamtenstellung in ein offentlich-rechtliches VerMItnis, das mit 
staatsrechtlichen BUrgschaften umgeben wurde. Da der Staats
haushalt frillier mehr naturalwirtschaftlicher Art war, bestanden 
auch die Einkiiufte des Beamten vorwiegend aus N aturalbeziigen, 
waren also unabMngig von den Wertschwankungen der Zahlungs· 
mittel. Daneben bezog der Beamte baufig Sporteln und Gebiihren 
(z. B. die Postmeister Anteile am Briefporto, an den Personen· und 
Frachtgeldem; der Oberpostmeister Neumann In Konigsberg (Pr.) 
hatte zur Zeit des GroBen KurfUrsten aus dem Porto der Post nach 
Memel jahrlich 2000 Taler eingenommen). Mit der Losltisung des 
Staates aus der Naturalwirtschaft und dem "Ubergang zur Steuerform 
Anderte sich anch die Art der BeamteneinkUufte; man gelangte zur 
alIgemeinen Beamtenbesoldung. In PreuBen, dem Rauptbeamten· 
staate Deutschlands, wurden die Gehlllter allgemein nach den Be· 
freiungskriegen gelegentlich der Stein-Rardenbergschen Ver· 
waltungsreform in den 20 er J ahren des vorigen J ahrhunderts geregelt. 
Dann sah erst wieder das Jahrzehnt 1858-1868 eine umfassende 
A ufbesserung der Besoldung als Folge der veranderten wirtschaftlichen 
VerMItnisse ins Leben treten. Nach dem Knege 1870/71 notigte die 
zunehmende Teuerung aller Lebensbediirfnisse und die Stelgerung 
des allgemeinen Volkseinkommens abermals zu einer Erhohung alIer 
Beamtengehlllter im Jahre 1872. Bedeutsam ergAnzt wurde die B 
illl folgenden Jahre durch die Einfiihrung des Wohnungsgeld· 
zuschusses (s. d.) In PreuBen durch Gesetz vom 12.5.1873, im 
Reiche durch Gesetz vom 30. 6. 1873 (RGBI S. 166). Die preuBische 
Justizreform von 1879 brachte durchgrelfende Anderungen des Ge· 
halts der Justlzbeamten. Von 1890-1899 folgte elne grundIegende 
Umgestaltung der B und zugleich eine allgemeine Gehaltsauf· 
besserung. An Stelle des Systems der BGemeinschaft (Durchschnitts· 
geMlter), das die Zulage von den Stellenerledigungen und ·ver· 
mehrungen abhangig machte, trat das Aufsteigen nach Dienst· 
altersstufen (s. d.). 1m Reich erforderte damals die allgemeine 
Aufbesserung fUr Beamte und Offiziere einen Kostenaufwand von 
9'/. Millionen M jAhrlich. Seit der Jahrhundertwende machte sich 
wiederum infolge des Stelgens der Preise und LOhne die N otwendig· 
keit geltend, die B zu erhOhen. Das geschah jedoch erst von 1907 
bis 1909 in alIen deutschen Staaten ziemllch gleichmaBig. 1m Reich 
entzog man damals zum ersten Male grundsatzlich die BRegelung 
dem Raushalt und legte sie durch das Besoldungsgesetz vom 15. 7. 
1909 (RGBI S. 573) fest. Jedoch wurden Anderungen der BOrdnung 
durch den Haushalt zugelassen, weil die Vielgestaltigkeit der Ver· 
hllltnisse und die wechselnden Auforderungen, die namentlich an die 
Betriebsverwaltungen gestellt wurden, ofter Anderungen notwendig 
machten. Ihre Rauptbedeutung hatte die ErhOhung fiir die unteren 
Beamten, von denen keiner mehr unter 1000 M (ohne Wohnungsgeld
zuschuB) erhielt. Die Aufbesserung fUr sie betrug durchweg 
mindestellll 200 M, 1m Endgehalt zum Teil weit dariiber. Bei den 
lnittleren Beamten wurde der Rauptwert auf die ErhOhung des End· 
gehaIts gelegt und das Anfangsgehalt fast durchweg urn die bereits 
zweimal vorher bewilligten Teuerungszulagen von 160 M gesteigert. 
Bei den hOheren Beamten wurde dagegen von einer allgemeinen Auf
besserung abgesehen. In der Regel sollten 7200 M die Rochstgrenze 
bleiben. Von EinfluB fiir PreuBen war die einstimmige Annahme 
der Gleichstellung der Oberlehrer mit den Richtern und VerwaItungs· 
beamten (1907) und die Annahme der im RichterBGesetz vor
geschlagenen GehaltssAtze (1908). Die Forderung, daB damit eine 
allgemeine Aufbesserung aller akademischen Beamten verbunden 
sein sollte, ging nicht durch. 1m letzten Augenblick erhieIt das 
alteste Drittel der hOheren Provinzialbeamten eine ruhegehalts
fahige, also als fester Gebaltsteil zu betracbtende Zulage von 600 M, 
so daB deren Endgehalt auf 7800 M stieg. Die Umgestaltung brachte 
eine Zusammenfassung der Gehaltsklassen im Reich von 160 auf 69, 
in PreuBen von 106 auf 51. Der Mehraufwand der allgemeinen 
BErhOhung im Reich war fiir 1908 auf 76'/. fiir 1909 auf 99'/. Mil
lionen in PreuBen auf 186 Millionen M jAhrlich veranschlagt. Von 
der Aufbesserung des Gehalts erhlelten im Reich die unteren Beamten 
52,5 vR, die mittleren 43,5 vR, die hoheren 4 vR. Von den 
fUr Erhohung des W ohnungsgeldzuschusses geforderten BetrAgen 
entfielen 24,31 vR auf die unteren, 55,12 vR auf die mittleren, 
20,57 vR auf die hoheren Beamten und die Offiziere. - Bis zum 
Kriege und wAhrend des Krieges traten nur geringiiigige Anderungen 
ein. Am 1. to. 1915 wurden zuerst Kinderbeihllfen bewilligt. zu 
denen 1917 Krlegsteuerungszulagen traten (s. Kriegszulagen). 
Sie errelchten schlieBlich eine solche Rohe, daB demgegeniiber das 
Gehalt, auf das alIein der Beamte einen Rechtsanspruch hatte, fast 
verschwand. Wahrend die Arbeiter in der Kriegsindustrie glAnzend 
verdient und durch ihre emporsteigende Lebenshaltung zur ErhOhung 
der Prelse beigetragen hatten, waren die Beamten in immer hartere 
BedrAngnis geraten. Die Teuerungszulagen kamen zu spat und waren 
zu gering. Auch fehIte den StiitzungshandIungen die planmABige 
Durchblldung. Die Nachkrlegszelt mit Ihrem WliltrungsverfalI ver· 
starkte diese unhaltbaren Verbaltnlsse. Am 16.10. 1919 lieB die 
Reichsregierung in Weimar erklAren, daB die GehaItsfrage von Grund 
auf neu geregelt werden sollte, doch konnte sie erst unterm 23. 3. 1920 
ihren "Entwurf elnes Besold ungsgesetzes" der National· 
versammlung vorlegen. Mit der Aufbesserung des Beamtenein· 
kommens durch das Besoldungsgesetz vom 30.4.1920 nebst 
Besoldungsordnungen I-III (RGBI S. 805) wurde eine grund· 
legende Anderung des ganzen BWesens verkniipft, die dariiber 
hinaus auch fUr andere wichtige Gebiete des Beamtenrechts von 

entscheidender Bedeutung wurde. Ungelost blieb zunachst die 
schwierige Frage der Einstufung der Beamten in die BOrdnung. 
An Ihre Regelung kniipften slch langwierige VerhandIungen. Sie 
wurden durch das Gesetz vom 17.12.1920 betr. AhAnderung des 
BGesetzes (RGBI S. 2075) erledigt, durch das die BOrdnung neu· 
gefaBt wurde. Die B Vorschrlften wurden umgearbeitet und 
erschienen am 21. 3. 1921 neu. Urn eine Bevorzugung der Beamten 
In den Ll1ndem und Gemeinden zu unterbinden, wurde am 21. 12.1920 
das Besold ungssperrgesetz (RGBI S.2117) erlasRen. Das 
BGesetz hat, hauptsachlich wegen des Wahrungsverfalls, schon 
zahlreiche ErgAnzungen erfahren, bisher insgesamt 18. Die 
wichtigsten sind die zwolfte vom 12. 12. 1923 (RGBI I S. 1281) 
durch die die B mit Wlrkung vom 1. 12. 1923 von Papier· auf Gold· 
mark umgestellt wurde, die sechzehnte vom 24. 5. 1924 (Reichs· 
besoldungsblatt S. 153), die zum 1. 6. 1924 eine Auseinanderziehung 
der Spanne zwischen den Gruppen brachte, und die achtzehnte vom 
23. 10. 1924 (Reichsbesoldungsblatt S. 289), die u. a. den Ortszuschlag 
neu regelte. 

II. Recht. A. Begriff. Staatsrechtslehre und Recht· 
sprechung sind sich uber die Natur der B nicht einig_ 
Es uberwiegt die Auffassung, daB die B keine Lohn
zahlung (Dienstmiete) fiir geleistete Arbeit (Leistungs
theorie), sondern eine mit der Verwaltung des Amts 
verbundene Rente (Alimentationstheorie) sei, urn dem 
Beamten einen standesgemaBen Unterhalt zu ermoglichen 
(vgl. die Werke der Rechtslehrer Laband, Zorn, G. Meyer, 
Ihering, Frhr. v. Stengel u. a., sowie von Seydel, Rehm, 
die andrer Auffassung sind). Das jetzt geltende BGesetz 
legt in seiner Begriindung keine der beiden Lehrmei. 
nungen zugrunde, sondern vermischt Bie. Danach soil 
die B ein angemessenes Entgelt fur die Leistung und 
zugleich einen ausreichenden Unterhalt bieten. Dabei 
sollen beriicksichtigt werden die Art und Verantwort· 
lichkeit des Amtes, die Vor· und Ausbildung, das Ein
kommen von AngehOrigen freier Berufe fUr gleichartige 
Tatigkeit sowie die allgemeine wirtschaftliche Lage und 
die Lebenshaltung der Volksgesamtheit. 

B. Bestandteile. Die B der planmaBigen Beamten 
zerfallt jetzt in Grundgehalt, Ortszuschlag (Wohnungs
geldzuschuB), soziale Zulagen (Kinder. und Frauen
zuschlag) und Teuerungszuschlag. Daneben gibt es 
Zuschlage besonderer Art, die nicht im BGesetz ge
regelt sind. Das Grundgehalt soil ausschlie.6lich den 
Gegenwert fiir die Leistung darstellen, die ubrigen drei 
Bestandteile Bollen neben den Leistungswerten den 
besonderen wirtschaftlichen Verbaltnissen in groBen 
ortlichen, zeitlichen und personlichen Verschiedenheiten 
Rechnung trageIi.. 

Das Grundgehalt ist auf 13 Gruppen aufsteigender 
Gebalter und 7 Gruppen Einzelgehalter zUrUckgegangen. 
Die Gehaltssatze steigen von 2 zu 2 Jahren; und zwar 
waren die Stufen nach der BOrdnung von 1920 in den 

Grundgehalter 

BGr. seit 1. 4. 1920 I seit 1.12. 1923 1 seit 1. 6. 1924 \ Aufstiegs· 
(Papiermark) (Goldmark) (Goldmark) frist 

AI 4000- 6000 606- 810 804-1164 

} "'-
II 4300- 6400 666- 888 876-1272 

III 4600- 6900 726- 972 960-1380 
IV 5000- 7500 834-]110 1104-1672 
V 6400- 8100 978-1302 1296-1824 

VI 5800- 8700 1152-1536 1596-2376 
VII 6200- 9300 1380-1860 2100-3120 

vln 6800-10200 1620-2160 2400-3600 

} IX 7600-11400 1890-2520 2820-4140 14 Jahre 
X 8400-12600 2250-3000 3600-5400 

XI 9700-14500 2610-3480 4200-6300 
XII 11 200-16 800 3060-4080 4860-7200 12 Jahre 

XIII 13 200-22 000 3750-4950 6300-9600 8 Jahre 
B1 22000 5280 10500 

2 25000 5820 12000 
3 ,28000 6690 13500 
4 30000 7020 14400 
5 38000 9000 18000 
6 50000 13500 27000 
7 60000 15000 30000 

ersten Jahren groBer, urn den Beamten schon in jiingerem 
Alter das Erreichen einer auskommlicheren B und damit 
die rechtzeitige Errichtung eines eigenen Hausstandes 
Bowie die EheschlieBung zu erleichtern. Auf die Dienst· 
alterszulagen besteht jetzt ein Rechtsanspruch. Das 
Anfangsgehalt betragt etwa 2/3 des Endgehalts. Dieses 



122 Besoldung 

wird in 16, 14, 12 und 8 Jahren erreicht (friiher in 
21-27 Jahren). Die Unterscheidung zwischen hOheren, 
mittleren und unteren Beamten ist bewuBt fallen gelassen 
worden. Angehorige verschiedener Laufbahnen treffen 
in derselben Gruppe zusammen. Die Spannung zwischen 
den Gruppen ist ungleich geringer als friiher. Nach dem 
Regierungsentwurf, der durch einen Antrag Koch noch 
zugunsten der unteren Gruppen geandert wurde, waren 
fiir die imteren 258 v H, mittleren 175 v H und hoheren 
Gruppen 108 vH an Erhohung vorgesehen. 

Durch Verordnung yom 25. 11. 1924 wird fiir die 
Beamten der BGruppen I-VI seit 16. 11. 1924 ein 
Zuschlag zum Grundgehalt von 121/2 vH, fUr die 
iibrigen Beamten seit 1. 12. 1924 ein solcher von 10 vH 
gewahrt. 

brachte sodann die 5. Erganzung des BGesetzes yom 
13. 1. 1922 (RGBl I S. 87). Gegenwartig gilt (seit 1. 11. 
1924) das durch die 18. Erganzung yom 23.10. 1924 
eingefiihrte Ortsklassenverzeichnis. Gleichzeitig hiermit 
ist die Zahl der Ortsklassen dahin geandert worden, daB 
die Klasse E fortgefallen und fiir acht Orte mit besonders 
ungiinstigen Lebensbedingungen (Berlin, Hamburg, 
Diisseldorf, Koln, Ludwigshafen, Mannheim, Miinchen, 
Stuttgart) eine Sonderklasse angefiigt worden ist. Der 
Ortszuschlag ist, dem Wunsche des Reichstags folgend, 
wieder in einen WohnungsgeldzuschuB umgewandelt 
worden. Von den neuen Satzen des Wohnungsgeld
zuschusses wurden yom 1. 11. 1924 an nur 85 vH ge
zahlt, seit 1. 4. 1925 95 vH, seit 1. 4. 1926 die vollen 
Satze (100 vH). - Bei Einraumung einer Dienst-

Ortszuschlage (WobnungsgeldzuschuB). 

Tarifklasse beim Grundgehalt Ortsklasse 

I I 
, 

d!t A B C D E 

"it 1. 4. 1920 I bis 4900 VII. 2000 1600 1400 1200 1000 
iiber 4900 " 5700 VI. 2500 2000 1700 1450 1200 

" 
5700 " 7000 V. 3000 2400 2000 1700 1400 

" 7000 " 8100 IV. 3500 2800 2300 1950 1600 

" 
8100 " 

10500 III. 4000 3200 2600 2200 1800 

" 
10500 " 12500 II. 4500 3600 2900 2450 2000 

" 
12500 I. 5000 4000 3200 2700 2200 

bis 726 VII. 120 102 84 72 60 
iiber 726 " 834 VI. 150 126 108 90 78 

"it 1. 12. 1923\ " 
834 

" 
978 V. 180 150 132 108 90 

(Goldmark) 
" 978 " 

1200 IV. 210 174 150 126 108 

" 
1200 " 1890 III. 240 198 174 144 120 

" 
1890 " 2970 II. 270 228 198 168 138 

" 2970 I. 300 252 216 186 150 

bis 948 VII. 252 198 168 132 102 
iiber 948 

" 
1380 VI. 390 312 258 210 156 

"it 1. 6. 19241 " 
1380 

" 
2376 V. 540 432 360 288 216 

(Goldmark) 
" 2376 " 

4140 IV. 720 570 480 390 300 
(dav. 80 vH) 

" 
4140 

" 7200 III. 960 780 630 510 390 

l " 7200 
" 

12000 II. 1260 1020 840 660 510 

" 
12000 I. 1560 1260 1050 840 630 

Sonder-
I A B I c D klasse 

"it 1. 11. 19241 bis 948 VII. 336 288 240 180 132 
(dav. 85 vH, iiber 948 

" 
1380 VI. 528 444 372 288 216 

seit 1. 4. 1925 " 1380 " 2376 V. 720 612 504 396 288 
95 vH, seit " 2376 " 4140 IV. 960 840 660 540 396 

1. 4. 1926 die l " 
4140 

" 7200 III. 1320 1140 900 720 540 

vollen Satze " 7200 
" 

12000 II. 1680 1440 1200 900 660 

" 12000 I. 2100 1800 1500 1140 840 
Anm. Die Beamten der Gruppe V Stufen 1 und 2 erhalten den WohnungsgeldzuschuB nach Tarifklasse V. 

2. Der Ortsz uschlag sol1- abweichend yom friiheren 
WohnungsgeldzuschuB - einen Ausgleich fiir die ort
lichen Verschiedenheiten der Lebensverhaltnisse unter 
Beriicksichtigung namentlich des voUen Wohnbediirf
nisses, aber auch der Unterschiede in den iibrigen Kosten 
der Lebenshaltung gewahren. Entgegen dem bisherigen 
Rechte erhalten ihn auch die auBerplanmaBigen Be
amten (urspriinglich 80 vH, seit 1. 4. 1922 voll). 
An Stelle der fUr die Anstufung friiher maBgebend ge
wesenen Beamtenklassen treten bestimmte Gehalts
grenzen, damit der grundsatzlich beseitigte Unterschied 
zwischen hoheren, mittleren und unteren Beamten auf 
diesem Umwege nicht wieder erscheint. Das Ortsklassen
verzeichnis des BGesetzes yom 15. 7. 1909 (RGBl 
S. 573), das zunachst mangels brauchbarer Unterlagen 
beibehalten worden war, wurde durch Gesetz yom 12. 5. 
1921 (RGBl S. 513) mit Wirkung yom 1. 4. 1920 ab 
vorlaufig neu aufgestellt. Ein verbessertes Verzeichnis 

wohnung wird diesen dem Beamten mit dem Betrage 
angerechnet, den die BehOrde unter Mitwirkung der ort
lichen Beamtenvertretung festsetzt. MaBgebend fiir den 
WohnungsgeldzuschuB ist der dienstliche Wohnsitz, 
d. h. in der Regel der Sitz der Behorde, bei der der Be
amte angestellt ist. Bei Bemessung des Ruh egehal ts 
wurde friiher ein Durchschnittssatz aus den Ortsklassen 
zugrunde gelegt, seit der 7. Erganzung yom 25. 10. 1922 
ist ab 1. 10. 1922 der Zuschlag der Ortsklasse B ruhe
gehaltsfahig. 

3. Der Kinderzuschlag (K) stellt eine im staats
und lebenserhaltenden Sinne durchgefiihrte Fortent
wicklung des sozialen Gedankens dar, der der Hinter
bliebenenfUrsorge der Beamten zugrunde liegt. Er soIl 
nur einen Teil der Kosten der Aufzucht vergiiten, da 
die Erziehung des Nachwuchses in erster Linie sittliche 
Pflicht der Eltern bleibt. Derartige Zulagen wurden 
zuerst wegen der wahrend des Krieges aufgetretenen 
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Teuerung den Beamten, Angestellten und Arbeitern der 
offentlichen Gemeinwesen gezahlt. Es hatte zu Harten 
gefiihrt, wenn die einmal bewilligten K plotzlich den 
Beamten wieder entzogen worden waren. Ferner hatte 
es die neue Reichsverfassung in Art. 119 als soziale 
Pflicht des Staates anerkannt, kinderreichen Familien 
ausgleichende Fiirsorge zuteil werden zu lassen. Der 
K steht mit der Leistungstheorie in gewissem Gegen
satz. Er hat die tatsachliche Wirkung, daB das Grund
gehalt niedriger gehalten werden kann. Der sozialen 
Absicht der BGesetzgebung seit 1920 entsprechend, 
ist der K nicht nach der gesellschaftlichen Schichtung 
abgestuft worden, sondern wird allen plan- und auBer
planmaBigen Beamten in gleicher Hohe gezahlt. Er 
wird lediglich nach dem Lebensalter der Kinder (bis 6, 
bis 14, bis 21 Jahre) gestaffelt. Vom 16. bis 21. Lebens
jahr wird er nur gewahrt, wenn das Kind sich noch in 
der Schul- oder Berufsausbildung befindet oder wegen 
korperlicher oder geistiger Gebrechen dauernd erwerbs
unfahig ist, und wenn es eigenes Einkommen nicht hat 
oder das eigene Einkommen den K nicht iibersteigt. 
Unterhaltungsberechtigt sind eheliche, fiir ehelich er
klarte, an Kindes Statt angenommene, Stiefkinder im 
eigenen Hausstand des Beamten und uneheliche Kinder; 
diese nur, wenn sie im Hausstand leben oder vom Vater 
auf andre Weise unterhalten werden. Der K betrug 
vom 1. 4. 1920 an monatlich 40, 50, 60 M, vom 1. 12. 
1923 an 11, 12,50, 14 M, vom 1. 6. 1924 an 16, 18,20 M, 
seit 16. 11. 1924 fiir Gruppen I-VI, seit 1. 12. 1924 
fiir die iibrigen Beamten betragt er 18, 20, 221l1. (davon 
2 M als Zuschlag). 

AuBerdem konnen den Beamten, Wartegeld- und 
Ruhegehaltsempfangern, Hinterbliebenen und ledigen 
Waisen, ferner den Personen im Angestelltenverhaltnis 
auf Antrag widerruflich Kinder beihilfe n fiir Kinder 
vom 21. bis 24. Lebensjahr bewilligt werden, wenn die 
Kinder sich noch in del' Schul- oder Berufsausbildung 
befinden odeI' infolge korperlicher oder geistiger Ge
brechen dauernd erwerbsunfahig sind und kein eigenes 
Einkommen haben oder das eigene Einkommen die Bei
hilfe nicht iibersteigt (Postnachrichtenblatt 1923 S. 669). 

4. Der Frauenzuschlag, von der Beamtenschaft 
wenig begriiBt, ist seit dem 1. 4. 1922 fiir Verheiratete 
und Witwer mit eigenem Hausstand eingefiihrt worden 
(Gesetz vom 9.6. 1922, RGBl II S. 590). Durch die 
12. Erganzung des BGesetzes ist er im § 16a als sozialer 
Bestandteil der B festgelegt worden. Er wurde bei der 
Umstellung auf Goldmark am 1. 12. 1923 auf monatlich 
7 M bemessen, am 1. 6. 1924 auf 10 M erhiiht und be
tragt seit 16. 11. 1924 fiir die Gruppen I-VI, seit 1. 12. 
1924 fUr die iibrigen Beamten 12 M (davon 2 M als 
Zuschlag). . 

5. Der Teuerungszuschlag (T) - in PreuBell 
treffender Ausgleichszuschlag genannt - hat die Be
stimmung, das Gehalt an die veranderte allgemeine 
Wirtschaftslage und an die veranderte Kaufkraft des 
Geldes anzupassen. Er ist einer der am meisten um
strittenen Besoldungsteile geworden. Der Grund hierfiir 
liegt darin, daB der urspriingliche gesunde Gedanke des 
Regierungsentwurfs, den T in einem fiir aIle Beamten 
gleichen Hundertsatze auf alle Besoldungsteile zu legen, 
nicht durchdrang. Die Nationalversammlung anderte 
vielmehr den § 18 (jetzt 17) des BGesetzes dahin ab, 
daB nicht nur die Hohe, sondern auch die Art des T 
jeweilig durch den Haushaltplan vorzusehen sei. Der 
T. hat infolgedessen zahlreich~ Wandlungen durchge
macht. Urspriinglich betrug er 50 vH vom Grund
gchalt, Orts- und Kinderzuschlag; spater wurde er 
vielfaeh gestaffelt, teils nach Ortsklassen, teils nach der 
Hohe des Einkommens (z. B. am 1. 1. 1922 fiir die ersten 
10 000 M 40 vH, dariiber 20 vH). Vom 1. 4. 1922 
bis 1. 9. 1922 wurde er allmonatlich, vom 1. 10. 1922 
bis 1. 9. 1923 halbmonatlich, der Geldentwertung fol
gend, neu geregelt. Schlie13lich erfand man das Ver-

fahren der MeBzahl, die als Vervielfaltiger diente und 
sich in den 21/2 Monaten ihres Bestehens nicht weniger 
als 23 mal anderte. Mit der Einfiihrung der Goldmark
gehalter (1. 12. 1923) ist der T fortgefallen. 

6. Beziige auBerhalb des BGesetzes. a) Wirt
schaftsbeihilfen, ortliche Sonderzusehlage sind 
dem Wesen der Beamten.-B. eigentlich fremd und 
stellen eine vom Standpunkt des Berufsbeamtentums 
aus unerwiinschte Verkniipfung zwischen Arbeiterlohnen 
und BeamtenB dar. Widerrufliche Wirtschaftsbeihilfen 
in Orten mit besonders schwierigen Wirtschaftsverhalt
nissen wurden zuerst am 1. 1. 1922 eingefiihrt (Gesetz 
vom 28. 2. 1922). Seit 1. 10. 1922 sind sie auf andrer 
Grundlage als ortliche Sonderzuschlage neu erstanden 
(Gesetz vom 25. 10. 1922, RGBl II S.771). Sie wurden 
veranlaBt durch MaBnahmen der Reichsverkehrsverwal
tung, q.,ie schon 1920 fiir Arbeiter zu dem eigentlichen 
Lohn Uberteuerungszuschiisse zahlte, und sollten dort, 
wo die Ortsklasseneinteilung versagt hatte, einen Aus
gleich schaffen. Die ortlichen Sonderzuschlage wurden 
schlieBlich so weit ausgebaut, daB sie 13 verschiedene 
Hundertsatze vom Grundgehalt, Orts- und Kinder
zuschlag als Zulage gaben. Seit Einfiihrung der Gold
mark sind sie stark zuriickgegangen und werden heute 
nur noch in wenigen Orten gezahlt (auBer in Berlin und 
Hamburg mit 5 vH nur noch in Hohe von 2, 4, 10 
und 15 vH in Orten, die im besetzten Gebiet oder an 
seinem Rande liegen). 

b) Die Besatzungszulage soIl einen Ausgleich fiir 
die Beamten in den besetzten Gebieten (und im Ein
bruchsgebiet) unter Beriicksichtigung der besonderen 
Teuerungsverhaltnisse dieser Gebiete gewahren. Sie 
ist auf KabinettsbeschluB vom 8. 4. 1920 durch EriaB 
des Reichsfinanzministers vom 16. 4. 1920 eingefiihrt 
worden. 

c) Die Ministerialzulage (M) wurde seit 1. 4.1920 
zunachst nur Beamten gezahlt, die voriibergehend bei 
den oberst en Reichsbehorden usw. beschaftigt wurden, 
weil es infolge der damals herrschenden wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten sonst nicht gelungen ware, solche Krafte 
aushilfsweise heranzuziehen. Vom 1. 7. 1921 ab erhielten 
dann die Staatssekretare, Ministerialdirektoren und 
Referenten in den Ministerien eine Dienstaufwands
entschadigung, die jedoch schon mit dem 31. 10. 1921 
wieder beseitigt wurde. Am 1. 6. 1922 wurde die Mini
sterialzulage auf eine neue Grundlage gestellt und in 
7 Gruppen gestaffelt. Sie wird seitdem an samtliche 
planmaBig angestellten sowie voriibergehend beschaftig
ten plan- und auBerplanmaBigen Beamten der Mini
sterien, des Biiros des Reichsprasidenten, des Reichs
tags, dor Reichskanzlei, des Rechnungshofs, des Reichs
finanzhofs, des Reichsgerichts und des Rcichskommis
sariats fiir die besetzten rheinischen Gebiete vom Tage 
der Beschaftigung ab gezahlt, soweit die Beamten das 
28. Lebensjahr vollendet haben. Der Reichsfinanz
minister hat das Recht, die M den jeweiligen Teuerungs
verhaltnissen anzupassen. 

7. Die auBerplanmaBigen Beamten erhalten bei 
voller Beschaftigung a) Diate n nach der Diatenordnung. 
Die Satze betragen £iir Zivilanwarter in den ersten 5 Jah
ren 70, 80, 85, 90 und 95 vH, fiir Militaranwiirter (s. d.) 
in den ersten 4 Jahren 80, 85, 90 und 95 vH, fiir die 
vor dem 1. 4. 1922 angenommenen Post- usw. Gehilfinnen 
in den ersten 8 Jahren 60,65,70,75,80,85,90 und 95 vH 
des Anfangsgrundgehalts der Gruppe, in der sie zuerst 
planmaBig angestellt werden. Hierzu tritt noch ein be
sonderer Teuerungszuschlag, so daB die Zivilanwarter 
im 1. und 2. Diatariendienstjahr 95 vH, im 3. 98 vH 
und vom 4. ab 100 vH des Anfangsgrundgehalts, die 
l\'Iilitaranwarter im 1. Jahr 95 vH, im 2. 98 vH und 
vom 3. ab 100 vH, die weiblichen Beamten 80, 85, 
90, 95, 95, 98 vH im 1. bis 6. Jahr und vom 7. ab 
100 vH beziehen. Die Vorschrift, daB die diatarische 
Dienstzeit 5, 4 und 8 Jahre nicht iibersteigen solI (§ 5 



124 Besoldung 

B.-Gesetz) ist noch nicht in Kraft_ Yom 6., 5. und 9. DHi
tariendienstjahr ab erhalten die Beamten daher Diaten, 
die den Grundgehaltern der Anstellungsgruppe ent
sprechen; b) den Ortszuschlag, den sie in der Anstel
lungsgruppe zu beziehen hatten; c) Kinder-, Frauen
und Teuerungszuschlag wie planmaBige Beamte. 

C. Die Einstufung. Die planmaBigen Beamten sind 
in eine Besold ungsordn ung eingestuft worden, die 
unter A 13 Gruppen aufsteigender Gehiilter und unter B 
7 Gruppen Einzelgehalter aufzahlt. Den MaBstab fiir 
die Einreihung der Beamten soll die geforderte Leistung 
bilden, deren Wert nach der Vorbildung sowie nach der 
im Dienste erworbenen Aus- und Fortbildung wachst. 
Es soll jedoch fiir jeden Beamten bei nachgewiesener 
Befiihigung (Priifung) und erprobter Bewahrung nach 
seinen dienstlichen Leistungen ohne Riicksicht auf die 
Art seiner Vorbildung der Aufstieg in hOhere Stellen frei 
sein. Die weiblichen Beamten sind bei Erfiillung der
selben Voraussetzungen .und bei gleichen Anforderungen, 
Fahigkeiten und Leistungen in dieselben BGruppen 
wie die mannlichen Beamten, andernfalls in die ihren 
Leistungen usw. entsprechenden Gruppen eingereiht 
worden. 

Es umfassen im allgemeinen die 
Gruppe A I Wachter, Warter, Mannschaften der Reichswehr, 
II Hauswarte, Pfortner, Amtsgehiifen, Postboten, Zollo, Gerichts

usw. Wachtmeister, Heizer, Gefreite und Obergefreite, 
III Schaffner, Telegraphen-Leitungsaufseher, Oberwachtmeister, 

Drucker, Maschiuisten. Kanzlisten, Unteroffiziere, Unterfeldwebel, 
IV Oberschaffner, Telegraphen-Ober-Leitungsaufseher, Betriebs

assistenten, Kraftwageufiihrer, Oberdrucker, Obermaschiuisten, 
Kanzleiassistenten, Feldwebel, 

V Assistenten, Werkfiihrer, Reserve-Maschinenmeister, Kanzlei
sekretare, Oberfeldwebel, Leutnants (erste 4 Jahre), 

VI Sekretare, Telegraphen-Baufiihrer, Werkmeister, Maschinen
meister, Unterarzte, Leutnants (iiber 4 Jahre), 

VII Obersekretare, Postmeister, Telegraphen-Oberbaufiihrer, 
Oberwerkmeister Oberleutnants (erste 4 Jahre), 

VIII Inspektoren, Postmeister (z. T.), Maschineuingenieure, 
Assistenzarzte. Oberleutnants (iiber 4 Jahre), 

IX Oberinspektoren, Oberpostmeister, Rechnungsdirektoren, 
Rendanten, Oberarzte, Hauptleute (erste 2 Jahre), 

X Regierungs- usw. Rate, Post- und Telegraphen-Direktoren, 
Zollo, Steuerrate, Post- usw. Amtmanner, Miuisterialamtmanner, 
Stabsarzte, Hauptleute (iiber 2 Jahre), 

XI Regierungs- usw. Rate, Post- und Telegraphen-Direktoren 
(z. T.), Zollo, Steuerdirektoren, Miuisterialamtmanner (in Stellen 
von besonderer Bedeutung), Oberstabsarzte. Majore, 

XII Oberrate, Oberpostdirektoren, Miuisterialbiirodirektoren, 
Generalpostkasseurendant, Generaloberarzte, Oberstleutuants, 

XIII Miuisterialrate. Prasidenten, soweit uicht in B 1 oder 2, 
Abteilungsdirektoren, GeneraJarzte, Obersten, 

EinzelgehiHter B 1 Reichsgerichtsrate, Prasidenten, soweit nicht 
in B 2, 

B 2 Direktoren beim Rechnungshof, Prasidenten, Senatsprasi
denten beim Reichsgericht, Reichsfinanzhof und Reichsverwaltungs
gericht, Generalstabsarzt, Generalmajore, 

B 3 Oberreichsanwalt, Ministerialdirektoreu, 
B 4 Botschafter, Generaloberstabsarzt, Generalleutnants, 
B 5 Prasidenten des Reichsgerichts, Reichsfinanzhofs, Reichs-

verwaltungsgerichts und Rechnungshofs, Staatssekretare, Generale, 
B 6 Reichsminister, 
B 7 Reicbskanzler. 

D. Die Schl iissel ung (Quotisierung). Der Aufbau der 
BOrdnung sieht im allgemeinen den Aufstieg aus einer
Eingang~: in eine Beforderungsgruppe mit der Moglich
keit des Ubertritts in eine Spitzengruppe vor. Dazu tritt 
noch die Verzahnungsgruppe (s. unter E). Die Schliisse
lung besteht darin, daB die BGruppen anteilmaBig auf 
die Beamten einer Laufbahn verteilt werden. 1m all
gemeinen ist eine Sechstelung eingefiihrt, so daB 3/6 sich 
in der Eingangs-, % in der Beforderungs- und bis zu 
1/6 in der Spitzen- oder Verzahnungsgruppe befinden 
sollen. Diese Ordnung hat wesentliche Mangel und ist 
fiir eine Betriebsverwaltung, die eine Eingruppierung 
sachgemaB allein nach der Leistung vornehmen kann, 
unbrauchbar. Die Schliisselung verwischt den Grund
satz der Leistung und der Altersaufriickung, schafft 
unklare Verhaltnisse und verwassert den Grundgedanken 
der BWirtschaft. Der Beamte wird abhangig von dem 
Umstande, ob in seiner Verwaltung ein Stillstehen, eine 
Vermehrung oder eine Verminderung der Stellen statt
findet. Fiir die Schaffung von Beforderungsstellen 

ist im allgemeinen das sachliche Bediirfnis nachzuweisen. 
GrundsatzIich darf bei Bemessung der Zahl dieser Stellen, 
soweit nicht besondere Ausnahmen zugelassen sind, nicht 
iiber 1/3 der Gesamtstellenzahl hinausgegangen werden. 
Jedes Aufriicken in eine hOhere Stelle gilt als Beforde
rung. Voraussetzung dafiir ist die dienstliche Bewah
rung. W 0 Eingangsstellen zugleich Beforderungsstellen 
niedrigerer Gruppen sind, soil im Haushalt ersichtlich 
sein, wieviel Stellen Eingangs- und wieviel BefOrderungs
stellen sind. Stellen ftir Beamte als Leiter wichtiger 
Dienststellen, groBerer Amter usw. sollen nur nach rein 
sachlichen Gesichtspunkten geschaffen werden. 1m 
einzelnen: 

1. Amtsgehiifen- und Wachtmeister bei den Provinzialbehorden 
'/, in II, bis zu '/, als Obergehiifen usw. in III. - 2. Ebenso Miuisterial
amtsgehilfen 'I, in III, bis zu 'I, in IV. - 3. Kanzleibeamte bei den 
Provinzialbehorden 'I. in IV. bis zu 'I, in V. - 4. Kanzleibeamte bei 
den obersten Reichsbehorden 'I, in VI. bis zu 'I, in VII. Frei
werdende Stellen sind nach V umzuwandeln, bis 'I. in V, 'I. in VI, 
bis zu 'I. in VII erreicht sind. - 5. Registraturbeamte bei den 
Provinzialbehorden 'I. in V, bis zu '/. in VI, Vorsteher in VII. -
6. Registraturbeamte bei den obersten Reichsbehorden 'I. in VI, 
'I. in VII, 'I. in VIII, bis zu 'I. in IX. - 7. Freiwerdende Stellen des 
einfachen Biirodienstes (Sekretare) sind in V umzuwandeln, bis 'I. 
in V, '/, in VI erreicht sind. - 8. Obersekretare bei den Provinzial
behorden 'I. in VII, bis zu 'I. in VIII, bis zu '/, in IX, soweit mit 
dem dienstJichen Bediirfuis vereinbar. Die Amtmanner (X) rechnen 
zu dem 'I. in IX. - 9. Regierungsrate bei den Provinzialbehorden 'I. 
in X, bis zu 'I. in XI, bis zu 'I. in XII, bei den Reichsmittelbehiirden 
grundsatzlich in XI. - 10. Expedienten bei den obersten Reichs
behiirden 'I. in VIII, 'I. in IX, 'I. in X, bis zu 'I. in XI. - 11. Refe
renten bei den obersten Reichsbehiirden 'I. in XI, bis zu 'I. in XII, 
bis zu '/, in XIII. 

E. Die Verzahnung bedeutet das Eingreifen der 
Spitzenstellung der einen Beamtenklasse in die Ein
gangsstellung der nachsthoheren (untere, mittlere, 
hOhere). Der Begriff ist im August 1920 bei den Ver
handlungen im Reichsfinanzministerium mit den Be
amtenvertretern geschaffen worden und sollte urspriing
lich dazu dienen, den mittleren Beamten den Aufstieg 
in die Gruppen der akademisch vorgebildeten hOheren 
zu ermoglichen, wurde jedoch von den Sachwaltern der 
unteren Beamten auch ftir diese beansprucht. Gruppe IV 
bildet die Spitzengruppe fiir den unteren und zugleich 
die Eingangsgruppe fiir den einfachen mittleren Dienst, 
der bis in VI hineinreicht. Der gehobene mittlere Dienst 
greift auf die Gruppen X und XI, vereinzelt auf XII iiher. 

F. Die Spannung ist das Verhaltnis der Gehalts
satze der Gruppen zupinander. Man berechnet es meist 
nach den Grundgehaltern. Richtiger ist es, das gesamte 
Einkommen zu vergleichen. Im Wechsel der Zeiten ist 
unter den veranderten sozialen Anschauungen die Span
nung zwischen den Gruppen wesentlich zusammengeriickt 
worden. Wahrend sie urn 1900 zwischen den unteren, 
mittleren, hoheren und obersten Beamten noch 1 : 2 : 4 : 8 
betrug, belief sie sich nach dem BGesetz von 1920 fiir 
Verheiratete mit 2 Kindern etwa auf 1 : 1,3 : 1,7 : 2,6 
in den Gruppen III, VII, X und XIII. Durch die Er
ganzung des BGesetzes yom 1. 6. 1924 ist die Spannung 
wesentlich erweitert worden; sie betragt seit 1. 4. 1925 
1 : 1,9 : 2,9 : 4,8. Nach den Veroffentlichungen des 
Reichsfinanzministeriums (DVZ 1924 S. 395 ff.) betrugen 
seit 1. 12. 1924 die Endgehalter in den Gruppen III, V, 
VIII, XI, XIII durchschnittlich 97, 98, 88, 88, 88 vH 
der Endgrundgehiilter von 1913. Die Spannung zwi
schen den Endgrundgehaltern von III : XIII, die 1913 
1 : 7,5 ausmachte, steht auf 1 : 6,8. Die Gesamtbeziige 
eines Verheirateten mit 2 Kindern, Sonderklasse, beliefen 
sich in den genannten Gruppen durchschnittlich auf 
126, 127, 102, 95 und 92 vH von den Gesamtbeziigen 
von 1913. Die Spannung zwischen den Gesamtend
beziigen von III : XIII, die 1913 1 : 6,6 betrug, ist auf 
1 : 4,8 zusammengeriickt. 

G. Das Le benseinkommen ist das Einkommen, das 
ein Beamter durchschnittlich von seinem Eintritt bei 
einer Behorde bis zu seinem Tode unter Gegenrechnung 
seiner Kosten fiir Vor- und Ausbildung bezieht. Die Be
rechnung kann auf verschiedene Weise geschehen. Man 
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kann das Einkommen aus der tatsachlich hezogenen 
Besoldung bis zum Austritt aus dem Dienst, der zahlen
maJ3ig auf ein bestimmtesLebensalter ermittelt wird, 
und aus den gleichfalls zahlenma13ig erfa13baren Ruhe
gehaltsbeziigen unter Abzug der Steuern und Gegen
rechnung der Vor- und Ausbildungskosten ermitteln. 
Man kann auch die Summe aller Jahreseinkommen auf 
ein und dasselbe Lebensalter mit einem Zinseszinssatz 
errechnen. Die erste Art habe ich bei den Beratungen 
im Reichsfinanzministerium 1920 angewandt. Es er
gaben sich damals nach dem BGesetze Lebenseinkommen 
z. B. fiir einen Beamten der Gruppen II, III, IV von 
509158 M; der Gruppen VII, VIII, IX von 568173 M, 
der Gruppen X, XI von 460 797 M. Daraus folgte, da13 
die damalige BOrdnung nicht richtig aufgebaut war und 
den Anforderngen nach Vorbildung, Leistung und Ver
antwortlichkeit nicht entsprach. Die zweite Art hat 
Dr. Reckers (Zeitschrift des Reichsbundcs der hoheren 
Beamten 1920 S. 50) verwertet (ohne Kosten der Aus
bildung). Er errechnete fiir einen Stadtsekretar (V-VIII) 
1 671 844 M, fiir einen Volksschullehrer (VII) 1 486720 
und fiir einen Studienrat (X) 1297467 M, kam also zu 
ahnlichen Ergebnissen. 

H. Die gleitende Gehaltsstaffel soUte das Ein
kommen moglichst schnell und einfach den Schwan
kungen des wirtschaftlichen Lebens anpassen, ohne da13 
es zeitraubender Verhandlungen und Besoldungskampfe 
bedurfte. Als die allgemeine Warenknappheit und die 
fortschreitende Geldentwertung immer rascher aufein
anderfolgende Gehaltsanderungen notig machten, tauchte 
der Gedanke auf, nach englischem Vorbild eine in erster 
Linie nach sachlichen Gesichtspunkten, zur bestimmten 
Zeit veranderliche, nach einem rechnerisch selbst
tatigen Plan festzusetzende Besoldung einzufiihren, urn 
die Beziige reibungslos der jeweiligen Marktlage anzu
passen und durch Sicherstellung eines angemessenen 
"Real"-Lohns den Arbeitsfrieden zu erhalten. Der 
Reichstag hatte urn Vorlegung einer Denkschrift ersucht, 
in der insbesondere die Sicherung des Mindesteinkom
mens, die anzuwendende Stand- (Index-) Ziffer und Ver
haltniszahl, die Riickwirkung auf die Arbeiter lmd An
gestellten sowie die technische Durchfiihrbarkeit be
handelt werden sollten. Die Reichsregierung legte die 
Denkschrift unterm 30. 9. 1922 vor (Reichstagsdruck
sachen, 1. Wahlperiode 1920/1922, Band 375, Anlage 
S. 5464). Der Reichstag nahm von ihr Kenntnis, erklarte 
die diese Frage betreffenden Bittschriften fiir erledigt 
und ersuchte die Regierung, die Sache dauernd im Auge 
zu behalten. Zur Einfiihrung i~t die gleitende Gehalts
staffel nicht gelangt. Seit der Befestigung der Wahrung 
ist der Gedanke in Vergessenheit geraten. Sein Haupt
verfechter war der Reichsgerichtsrat Zeiler, der ver
schiedene Vorschlage gemacht hatte und schlie13lich den 
"Entwurf eines Gesetzes iiber die Anpassung der Be
amtenbeziige an die wirtschaftliche Entwicklung" vor
legte (Reichstagsdrucksachen 198, 1. Wahlperiode 1920 
bis 1922, 23. Ausschu13). Die Regierung sah von der Ein
fiihrung der gleitenden Gehaltsstaffel aus volkswirt
schaftlichen, beamtenpolitischen und praktischen Er
wagungen abo Naheres S. in der amtlichen Denkschrift. 
VgI. auch die Aufsatze "Die gleitende Gehaltsstaffel 
usw." und "Zeilers neuer Vorschlag zur gleitenden Ge
haltsstaffel" in der Zeitschrift des Reichsbundes der 
hoherenBeamtenNummer2 von 1922 S.lO undNummer5 
von 1922 S. 55. Bergs. 

Besoldungsdienstalter s.Dienstalter, Dienstzeiten (unter 
3a) 

Besondere Reehnungen S. Buchhaltereirechnungen 
Bestandsaufnahme ist die Feststellung des Istbestandes 

einer Vermogensmasse iiberhaupt, mag diese in Geld oder 
in Wertpapieren oder in Sachgiitern oder in Forderungen 
bestehen. - Bei kameralistischer Rechnungsfiihrung 
(s. Kameralistische Buchfiihrung) unterscheidet man 
.,Kassenbestande" und "Sachgiiterbestande"; jene wer-

den durch Kassenabschliisse (s. d.), diese durch 
Sachrechnungen (s. d.) oder Bestandsverzeich
nisse verfolgt. Zum Istbestand einer Kasse rechnen im 
allgemeinen nur die baren Gelder, Schecke und ahnliche 
Bargeld ersetzende oder ersparende Zahlungsmittel, u. U. 
auch Wertzeichen, Gebiihrenzettel und Gebiihrenquit
tungen, wenn sie kassentechnisch wie Geld behandelt 
werden, dagegen nicht Schulden und Forderungen. 
mithin nur das, was sichtbar und greifbar von der Kasse 
"verwahrt" wird. Der Begriff "Bestand" wird mithin 
in bezug auf die Kasse nicht andel's verstanden, als es 
fiir die Feststellung einer nur aus Sachgiitern bestehenden 
Vermogensmasse in bezug auf diese das Gegebene ist. 
Dort wird das wirklich vorhandene Geld, oder was als 
Geld behandelt wird, gezahlt (aufgenommen); hier wer
den bei der Bestandsaufnahme die vorhandenen Gegen
stande nach Stiick, Gewicht oder Menge festgestellt. 
Schulden und Forderungen scheiden bei der Feststellung 
des Kassenbestandes aus. Die weitergehende Frage, 
ob der Istbestand dem Sollbestand entspricht, wird durch 
Aufstellung eines Abschlusses (s. Kassenabschlu13) be
antwortet. Zu dem Zweck werden die Einnahmen und 
Ausgaben oder die Schulden und Forderungen oder, 
wenn es sich urn Sachgiiter handelt, die Zu- und Abgange 
auf Grund der Biicher und Belege ermittelt und gegen
iibergestellt. - Vielfach werden zum "Kassenbestand" 
auch die Bankguthaben usw. gerechnet. Da ihre Richtig
keit indessen nicht einseitig durch "Aufnahme", sondern 
nur durch das Anerkenntnis der Bank usw. festgestellt 
werden kann, werden sie bei der DRP als Buch-Forde
rungen angesehen. Wertzeichen zahlen bei den Zweig
kassen usw. zum Kassenbestande, da sie bei diesen Kassen 
wie Geld behandelt werden. Allerdings diirfen sie bei 
den Zweigkassen nicht zum Barbestande hinzugerechnet 
werden, weil der Erlos fiir die von den Zweigkassen 
abgesetzten Wertzeichen bei der Abrechnung mit der 
Hauptkasse besonders in Einnahme nachzuweisen ist. 
Daraus ergibt sich weiter, da13 der am Monatsende bei 
den Zweigkassen vorhandene Restbestand an Wert
zeichen nicht in die Restschuld eingerechnet werden darf, 
sondern der Zweigkasse am Monatsanfang wieder be
sonders in Schuld gesetzt werden mu13. Bei der Haupt
kasse zahlen die Wertzeichen nicht zum Kassenbestande; 
sie werden zwar als Teil des Kassen-"Vermogens" be
trachtet, aber von der eigentlichen Kasse getrennt in 
einer besonderen Sachrechnung (s. d.), dem Marken
buch, nachgewiesen. Da indessen das Markenbuch 
gleichzeitig zur Erlosberechnung benutzt wird, zahlt es 
selbst mit zu den Kassenbiichern der Hauptkasse. Die 
bei den sog. Abrechnungsstellen (s. d.) lagernden Ge
biihren zahlen zum Kassenbestande des VA. Wertpapiere 
zahlen so lange zum Kassenbestande, wie sie als Geld 
behandelt werden, d. h. solange sie nicht in die iiber den 
Verbleib von Wertp3:Jlieren zu fiihrende Sachrechnung 
iibergefiihrt sind. - Uber Bestandsaufnahme (Inventur) 
bei kaufmannischer Buchfiihrung S. Kaufmannische 
Buchfiihrung. Gebbe. 

Bestandspriifungen. Wie die ordnungsma13ige Fiihrung 
einer Kasse nur dadurch sichergestellt werden kann, da13 
ab und zu Kassenpriifungen (s. d.) vorgenommen werden, 
so kann die ordnungsma13ige Verwaltung des in Sach
giitern bestehenden Eigentums des Reichs, insbesondere 
von Vorraten, nur dadurch gesichert werden, da13 ab 
und zu Bestandspriifungen stattfinden. Bestandsprii
fungen haben mithin fiir die Bewirtschaftung von Sach
giitern sinngema13 den gleichen Zweck wie die Kassen
priifungen fiir die Fiihrung der Kassen. Jedoch ist bei 
den Bestandspriifungen au13erdem darauf zu achten, ob 
die Gegenstande sparsam verwaltet, wirtschaftlich ver
wandt und zweekma13ig und pfleglich behandelt und 
gelagert werden. Man unterscheidet auch bei den Be
standspriifungen unvermutete Priifungen und solche, 
die an einem vorher festgesetzten Tage ausgefiihrt wer
den. Nach § 60 RHO sind Vorratsbestande mindestens 
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aile zwei Jahre unvermutet zu priifen, wahrend im iibri· 
gen der zustandige Reichsminister iiber die Priifungen 
zu bestimmen hat. Soweit iiber den Verbleib von Gegen. 
standen Sachrechnungen (s. d.) aufgestellt werden, findet 
bei der DRP alljahrlich am Schlusse eines jeden Rech· 
nungsjahrs eine Bestandspriifung zur Feststellung des 
auf das nachste Rechnungsjahr zu iibertragenden Rest. 
bestandes statt. 1m iibrigen werden Vorratsbestande 
im allgemeinen einmal jahrlich unvermutet gepriift, bei 
Gegenstanden, deren Verbleib nicht durch Sachrech· 
nungen (s. d.) nachgewiesen wird, auf Grund der Be· 
standsverzeichnisse (s. d.). Naheres ist fiir die einzelnen 
Arten von Gegenstanden, die in Frage kommen, durch 
die ADA bestimmt. Nach § 97 steht auch dem Rech· 
nungshof (s. Rechnungshof des Deutschen Reichs) -
wie bei Kassenpriifungen - das Recht zu, auBerordent· 
liche Priifungen ~.er Vorratsbestande vornehmen zu 
lassen, soweit zur Uberwachung der Wirtschaftsfiihrung 
ein AnlaB dazu gegeben ist. 

Bestandsverzeiehnisse s. Sachrechnungen 
Bestellungs·Notizbueh = ZusteIlbuch, s. d. 
Besteuerung im Postwesen. Die Besteuerung der 

offentlichen Betriebe des Reichs, der Lander und der 
Gemeinden hat insbesondere seit der Staatsumwalzung 
einen breiten Raum in der offentlichen Erorterung ein· 
genommen. Bis zum Inkrafttreten der republikanischen 
Steuergesetzgebung des Reichs (Steuerreform vom 10. 9. 
und Umsatzsteuergesetz vom 24. 12. 1919) war im aIlge. 
meinen der Grundsatz durchgefUhrt worden, daB Reichs· 
betriebe weder vom Reich noch von den Landern oder 
Gemeinden mit direkten oder indirekten Steuern belegt 
werden sollten. Weder das Einkommen, noch das Ver· 
mogen, noch die Verwaltungshandlungen des Reichs 
wurden besteuert, sie konnten mangels einer reichs· 
gesetzlichen Zustimmung auch in den Landern und Ge· 
meinden nicht zu Steuern oder Abgaben herangezogen 
werden. Der Landesgesetzgebung war die Besteuerung 
des Reichs grundsatzlich versagt (vgl. die Ausnahmen 
in § lAbs. 2 des Reichseigentumsgesetzes vom 25. 5. 1873 
[RGB! S. 113] betr. die dinglichen Gemeindesteuern, 
Grund· und Gebiiudesteuer). Dies galt fUr aIle Staats· 
steuern, z. B. Einkommen·, Gewerbe·, Grund·, Gebaude., 
Stempel., Umsatz·, Verkehrs· usw. Steuern, auch fiir die 
staatlichen Verwaltungsgebiihren, wenn sie nicht das 
Entgelt fiir die Benutzlmg besonderer Einrichtungen 
0der Veranstaltungen waren. Es galt mit der oben be· 
reits erwahnten Ausnahme auch fiir die von Gemeinden 
erhobenen Abgaben, so daB nichtdingliche Gemeinde· 
abgaben vom Reich nicht zu zahlen waren (Gemeinde. 
einkommen·, Gewerbe·, Grundstiicksumsatz·, Wert· 
zuwachssteuer). 

Die Besteuerung de~ Reichs wurde durch das Reichs· 
beste ueru ngsgesetz vo m 15. 4. 1911 (RGB! s. 187) 
auf eine neue Grundlage gestellt. Dieses Gesetz hob den 
§ lAbs. 2 des Gesetzes vom 25. 5. 1873 auf, soweit er 
sich auf die Befreiung des Reichs von Steuern bezog, und 
setzte im iibrigen eine allgemeine Verpflichtung des 
Reichs zur Zahlung von Benutzungs. und Verwaltungs. 
gebiihren und von Beitragen vom Grundeigentum 
fest (§ I). Sonst konnte das Reich von Gemeinden und 
Kommunalverbanden lediglich zu Realsteuern vom 
Grundbesitz und zu indirekten Steuern herangezogen 
werden, die auf den Erwerb oder die VerauBerung von 
Grundstiicken und grundstiicksgleichen Rechten gelten, 
und zwar nur in demselben Umfange wie der einzelne 
Bundesstaat (§ 3). Es genoB Freiheit von allen zur He· 
bung gelangenden Staatssteuern (§ 2). Deshalb ist es 
auch unzulassig, daB eine Gemeinde die Ausflugsfahrten 
der Post mit einer Vergniigungssteuer belegt (Urteil des 
PreuBischen Oberverwaltungsgerichts vom 26. 1. 1926). 
Dieser Rechtszustand hat bis zum 1. 10. 1925 (§§ 13 und 
14 des Gesetzes iiber die gegenseitigen Besteuerungs. 
rechte des Reichs, der Lander und Gemeinden vom 

10. 8. 1925 [RGB! I S. 252]) bestanden. Das neue Ge· 
setz bringt namentlich fiir die DRP wesentliche Ande· 
rungen. § I regelt die Zahlungsverpflichtung des Reichs 
hinsichtlich der Gebiihren (fiir die Benutzung der im 
Offentlichen Interesse unterhaltenen Veranstaltungen 
und die behordlichen Handlungen unter Befreiung der 
bebOrdlichen Handlungen, die in Ausiibung einer offent
lichen Gewalt veranlaBt und vorgenommen werden und 
unter ausdriicklicher Aufrechterhaltung des Anspruchs 
der Post auf die ihr zustehenden Gebiihren), § 2 ordnet 
dieVerpflichtung des Reichs zur Zahlung von Beitrage n, 
die zur Deckung der Kosten fiir die Herstellung und 
Unterhaltung der durch das offentliche Wahl erforderten 
Veranstaltungen von den Grundeigentiimern und Ge
werbetreibenden erhoben werden, denen hierdurch be
sondere wirtschaftliche Vorteile erwachsen. Zu diesen 
Beitragen gehoren in erster Linie StraBenbaubeitrage. 
Da die Post kein Gewerbe betreibt, kann sie, was das 
Gesetz ausdriicklich anerkennt, nur als Grundeigen. 
tiimerin zu Beitragen herangezogen werden. 

Eine besonders wichtige Rolle spielen fiir die Post die 
sag. Wegevorausleistungen (Beitrage zur Deckung 
von Kosten fiir eine auBergewohnliche Abnutzung der 
Wege, § 12 S. 5 des Finanzausgleichsgesetzes vom 23. 6. 
1923 [RGB! I S. 494] in der Fassung des Gesetzes vom 
10. 8. 1925 [RGB! I S. 254]). In PreuBen ist diese Sache 
geregelt durch eine gemaB Art. 55 der preuBischen Ver
fassung erlassene (spater vom Landtag genehmigte) Not· 
verordnung vom 25. II. 1923 (Gesetzsammlung S. 540). 
Danach konnen die Stadt·. und Landkreise diejenigen, 
die mit ihren Fahrzeugen offentliche Wege iiber das ge
meiniibliche MaB hinaus benutzen, fiir die Wegebenutzung 
zu einem Beitrag fiir die Unterhaltungskosten heran· 
ziehen. Den MaBstab fiir die iiber das Gemeiniibliche 
hinausgehende Benutzung bildet die Verfrachtung nach 
Tonnenkilometer. Diese Verordnung hat zu zahlreichen 
Zweifeln und Streitigkeiten gefiihrt. Sie ist ein RiickfaH 
in mittelalterliche Verhiiltnisse (Schlagbaume) und wirkt 
hemmend auf die Entwicklung des neuzeitlichen Kraft
wagenverkehrs. Die Aufhebung der Vorausleistungen 
und ihre Ersetzung durch einen Zuschlag zur Kraftfahr
zeugsteuer ist daher nur eine Frage der Zeit. Reichs· 
gesetzlich ist die Heranziehung der Post zu diesen Bei· 
tragen nur insofern geregelt, als nach § 2 Abs. 2 letzter 
Halbsatz der Post das Meistbegiinstigungsrecht (die Bei
trage diirfen fiir die iibrigen Benutzer der Wege nicht 
giinstiger sein) zusteht und die Beitrage nur fiir solche 
Fahrten erhoben werden diirfen, die der entgeltlichen 
PersonenbefOrderung dienen. Die Postsachenbeforderung, 
insbesondere die Paket· und StiickgiiterbefOrderung, ist 
demnach beitragsfrei. Gemischte Fahrten (vgl. § 6 Abs. 2 
des Kraftfahrliniengesetzes vom 26.8.1925, RGB! I S.319) 
unterliegen nur insoweit der Beitragspflicht, als die Per· 
sonenbeforderung in Betracht kommt. Es ist also das 
Gewicht abzuziehen, das ein Postwagen wiegen wiirde, 
der benutzt werden miiBte, bloB um die Postsachen zu 
befordern. Was die nach § 6 Abs. 3 des Gesetzes zu
lassige Heranziehung der Post zu den Abgaben der Lan· 
der und Gemeinden betrifft, die ganz oder zum Teil fiir 
die Unterhaltung der offentlichen Wege verwendet wer· 
den, so hat diese Bestimmung keine praktische Bedeu· 
tung. Kraftposten (s. d.) konnen nicht dazu herangezogen 
werden, wei! sie nach § 12 Satz 4 des Finanzausgleichs
gesetzes seit dem Inkrafttreten des auch fiir die Post 
geltenden Kraftfahrzeugsteuergesetzes (s. nachstehend} 
Chaussee· und ahnlichen Wegegeldern iiberhaupt nicht 
unterliegen. In Betracht kommt die Vorschrift daher 
nur fUr die Pferdeposten. Diese dienen aber regelmaBig 
lediglich der Postsachenbeforderung und sind als solche 
nach der ausdriicklichen Gesetzesvorschrift in § 6 Abs. 3 
letzter Halbsatz abgabenfrei. Immerhin ist aber § 6 
Abs. 3 eine Beseitigung des im § 16 des PG schlechthin· 
ausgesprochenen Vorrechts allgemeiner Freiheit der Post 
von Kommunikationsabgaben und Chausseegeldem. 
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1m iibrigen ist die Post von Verkehrs- und Verbrauchs
steuern der Lander und Gemeinden frei, da das Reich nur 
insoweit zu solchen Steuern herangezogen werden kann, 
als die BehOrden mit den Handlungen, die den AnlaB 
der Besteuerung bilden, nicht eine Ihnen anvertraute 
offentliche Gewalt ausiiben. Diese Voraussetzung ist 
nach § 6 Abs. 1 Satz 2 bei dem gesamten Verkehr der 
DRP gegeben (beachte: nur im Steuerrecht). Der Ge
werbesteuer der Lander und Gemeinden unterliegt die 
Post nicht, da nur solche Betriebe und Verwaltungen 
des Reichs dazu herangezogen werden konnen, die kor
perschaftssteuerpflichtig sind (§ 5 des gegenseitigen Be
steuerungsgesetzes in Verbindung mit § 9 Abs. 1 Ziffer 1 
des Korperschaftssteuergesetzes). § 4 des gegenseitigen 
Besteuerungsgesetzes handelt von der Heranziehung des 
Reichs zu den Grund- und Gebaudesteuern der Lander 
und Gemeinden. Neben den Gemeinden konnen jetzt 
auch die Lander das Reich, also auch die Post, zu ihren 
Grund- und Gebaudesteuern heranziehen, wenn es sich 
nicht um Grundstiicke handelt, die zu einem offentlichen 
Dienste oder Gebrauche bestimmt sind. Die im friiheren 
Reichsbesteuerungsgesetz von 1911 enthaltene steuer
liche Gleichstellung des Reichs mit den Landern (§ 3: 
nur in demselben Umfang wie der einzelne Bundesstaat) 
ist beseitigt. Soweit Grundstiicke des Reichs Wohn
zwecken dienen, sind sie nicht als zu einem offentlichen 
Gebrauch bestimmt anzusehen. Die Vorschriften des 
Gesetzes betr. die Besteuerung der Dienstwohnungen 
der Reichsbeamten vom 16. 6. 1922 (RGBl 1 s. 517) blei
ben unberiihrt. Die Post kann daher nur fiir die aus
schlieBlich Wohnzwecken dienenden Grundstiicke und 
fiir die Dienst- und Mietwohnungen in posteigenen Ge
bauden zu Grund- und Gebaudesteuern der Lander und 
Gemeinden herangezogen werden; im iibrigen unter
liegen ihre Grundstiicke nicht der Steuerpflicht, da sie 
zu einem offentlichen Dienst oder Gebrauche bestimmt 
sind. SchlieBlich haben die Reichsbetriebe, die der Aus
iibung der offentlichen Gewalt dienen, einschl. der DRP 
nach naherer Bestimmung in den §§ 8-10 des Gesetzes 
auf Anforderung den Wohngemeinden ihrer Arbeitneh
mer Z usc h ii sse zu deren Verwaltungsaufwand zu leisten, 
die aber nach Freistellung der Deutschen Reichsbahn von 
dieser ZuschuBpflicht auf Grund des § 14 des Reichs
bahngesetzes vom 30.8. 1924 (RGBl II s. 272) wegen 
§ 8 Abs. 2 des gegenseitigen Besteuerungsgesetzes auch 
fiir die Post nur geringfiigige Bedeutung haben. 

Betrachtet man die Steuerpflicht der Post unter der 
iiblichen Dreiteilung der Reichssteuern in Besitz-, Ver
brauehs- und Verkehrssteuern - eine Einteilung, die 
insofern nicht folgerichtig ist, als die Verkehrssteuern 
entweder Besitz- oder Verbrauehssteuern sind -, so 
kommen die Besitzsteuern fur die Post aus rechtlichen, 
die Verbrauchssteuern im eigentlichen Sinne (Verbrauchs
abgaben) aus natiirlichen Griinden nicht in Betracht. Es 
ware wideNinnig, wenn das Reich sich selbst in seinem 
Vermogen oder Einkommen besteuern wollte, da ihm ja 
letzten Endes die Einkiinfte seiner Betriebe, Verwaltun
gen und Vermogensmassen zuflieBen. Deshalb ist die 
Post als Teil des Reichs, der sie auch nach dem Reichs
postfinanzgesetz (s. d.) geblieben ist, sowohl von der Ver
mogenssteuer wie auch von der Korperschaftssteuer (der 
Einkommensteuer der Korperschaften und Vermogens
massen) befreit (§ 2, vgl. auch § 4 Abs. 1 Ziffer 3 des Ge
setzes iiber die Vermogens- und Erbschaftssteuer vom 
10. 8. 1925 [RGBl 1 S. 233] und § 9 Abs. 1 Ziffer 1 des 
Korperschaftssteuergesetzes vom 10. 8. 1925 [RGBl 1 
S.208]). 

Von den fiir das Reich im wesentlichen in Betracht 
kommenden Verkehrssteuern sind fiir die Post die 
Grunderwerbssteuer, die Kraftfahrzeugsteuer und die 
Umsatzsteuer besonders wichtig. 

Die Grundstiicksii bereign ung unterliegt schon 
seit langem der Steuerpflicht entweder in der Form der 
Stempelabgabe bei der Beurkundung des verpflichtenden 

VerauBerungsgeschafts (Urkundenstempel) oder in der 
Form einer selbstandigen Abgabe vom Grundstiicks
umsatz (Geschiiftssteuer). Stempelabgaben erhob das 
Reich auf Grund des Reichsstempelgesetzes vom 3. 7. 
1913 (RGBl S. 639), ferner die meisten Bundesstaaten 
auf Grund der Landesstempelgesetze. Daneben bestan
den fast in allen Gemeindenund Gemeindeverbanden 
Umsatzsteuern vom Grundbesitz. Die Buntscheckigkeit 
dieser Ordnung und die Verschiedenheit der Belastung 
machte die Vereinfachung der Abgabenregelung und die 
einheitliche Gestaltung der Grunderwerbssteuer von 
Reichs wegen notwendig. Dies geschah durch das 
Grunderwerbssteuergesetz vom 12.9.1919 (RGBl 
s. 1617), das die bestehenden Vorschriften iiber die Be
steuerung von Grundstiicksiibertragungen auBer dem 
Zuwachssteuergesetz vom 14.2. 1911 (RGBl s. 331 -
das Reich ist nach § 30 Ziffer 2 von der Zuwachssteuer 
befreit - auBer Kraft gesetzt hat. Als Abgeltung fiir die 
bisher vom Grundstiickswechsel erhobenen Stempel
abgaben und Umsatzsteuern konnen die Lander sowie 
mit deren Genehmigung die Gemeinden und Gemeinde
verbande Zuschlage zur Grunderwerbssteuer fiir ihre 
Rechnung erheben (Hochstsatz). Fiir die Veranlagung 
und Erhebung der Zuschliige gelten die gleichen Vor. 
schriften wie fiir die Reichssteuer (§ 34 des Gesetzes). 
Da nach § 21 Abs. 3 das Reich nur von der Steuer des 
§ 10 befreit ist, unterliegt es im iibrigen der Steuer, ins
besondere nach den §§ 1-6. Streitig ist, ob, wenn das 
Reich selbst VerauBerer oder Erwerber ist, wegen der 
aus § 426 BGB folgenden Ausgleichungspflicht zwischen 
dem Erwerber und VerauBerer, die nach § 20 Abs. 1 
Satz 1 gesamtschuldnerisch zur Entrichtung der 
Steuer verpflichtet sind, der Reichsfiskus nur die halbe 
Steuer zu fordern berechtigt ist. Dieser aus der Ent
scheidung des PreuBischen Oberverwaltungsgerichts vom 
1. 6. 1917 (Bd. 73 S. 143) abgeleiteten Auffassung ist der 
Reichsfinanzhof in seiner in einer Grunderwerbssteuer. 
sache ergangenen Entscheidung vom 4. 2. 1921 (Bd. 4 
S.331) mit folgenden beachtenswerten Griinden ent. 
gegengetreten: "Es ist anerkannten Rechts, daB bei 
Reichsabgaben, die nicht an die Person als Tragerin von 
Rechten, sondern ohne Riicksicht auf die beteiligte Per. 
son an einen wirtschaftlichen oder Rechtsvorgang an· 
kniipfen, eine Steuerfreiheit nicht ohne wei teres aus dem 
Grunde angenommen werden darf, weil das Reich nicht 
Berechtigter und Verpflichteter aus dem Steuer. 
anspruch in einer Person sein konne. Wo das Reich 
sie bei den Verkehrssteuern fiir zweckmaBig gehalten hat, 
wie in § 30 Nr. 2 des Reichswertzuwachssteuergesetzes 
oder in § 32 Abs. 1 Nr. 1 des Erbschaftssteuergesetzes 
vom 10. 9. 1919 [RGBI S. 1543]), ist die Befreiung aus
drucklich ausgesprochen. Andere Gesetze, so das Reichs
stempelgesetz, das Umsatzsteuergesetz und auch das hier 
in Betracht kommende Grunderwerbssteuergesetz ent
halten die Anordnung einer solchen Befreiung nicht. 1m 
Gegenteil laBt die Anordnung der Befreiung in beson
deren Fallen: Reichsstempelgesetz (§ 121 Abs. 1), Um
satzsteuergesetz vom 24. 12. 1919 (RGBl s. 2157) § 3 
Nr. 2 und so auch Grunderwerbssteuergesetz (§ 21 Abs. 3 
Nr. 1) erkennen, daB die Steuerpflichtigkeit auch des 
Reichs als an sich bestehend vo!,.ausgesetzt wird. Art. II 
§ 1 Ziffer 2 des Gesetzes zur Anderung der Verkehrs
steuern und des Verfahrens vom 10.8. 1925 (RGBl 1 
S. 241) hat die Grunderwerbssteuer von 4 auf 3 vH er
maBigt. Die Zuschlage, welche die Lander und mit deren 
Genehmigung die Gemeinden und Gemeindeverbande 
erheben konnen, diirfen nach § 36 Abs. 2 des Finanzaus
gleichsgesetzes vom 23. 6. 1923 (RGBll S. 494) in der 
Fassung des Art. III Ziffer 8 des Gesetzes iiber Ande
rungen des Finanzausgleichs zwischen Reich, Landern 
und Gemeinden vom 10. 8. 1925 (RGBI IS. 259) zusam
men nicht mehr als 2 vH des steuerpflichtigen Wertes 
betragen. Die Vorschriften in § 16 des Finanzausgleichs
gesetzes (Erhebung einer Wertzuwachssteuer durch Lan-
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der und Gemeinden) sind durch Art. III Ziffer 7 des Ge. 
setzes vom 10.8. 1925 dahin geandert worden, daB die 
Erhebung der Steuer auf die VerauBerung von Grund· 
stiicken, deren VerauBerer das Eigentum in der Zeit vom 
1. 1. 1919 bis zum 31. 12. 1924 erworben haben, be· 
Bchrankt ist. 

Die Kraftfahrzeugsteuer hat sich geschichtlich 
entwickelt aus der Stempelabgab.E! fiir Erlaubniskarten 
fUr Kraftfahrzeuge (Gesetz zur Anderung des Reichs· 
. stempelgesetzes vom 3. 6. 1906 [RGBI S. 615 und S. 645], 
§ 56££. und Tarifnummer 8 des Reichsstempelgesetzes 
vom 15. 7. 1909 [RGBI S. 833]). Sie war im wesentlichen 
cine Luxussteuer und lieB Giiter· und gewerbsmaBige 
Personenbeforderung frei. AuBerdem waren die Kraft· 
fahrzeuge befreit, die zur ausschlieBlichen Benutzung im 
Dienste des Reichs bestimmt waren. Derselbe Rechts· 
zustand bestand nach dem Reichsstempelgesetz vom 
3. 7. 1913 (RGBl S. 639) in den §§ 62-71 und Tarif· 
nummer 8. Nach § 1 Abs. 2 des Gesetzes iiber die Be· 
steuerung des Person en· und Giiterverkehrs vom 8. 4. 
1917 (RGBI S. 329) war unter ausdriicklicher Freilassung 
des Brief· und Paketverkehrs der Post (Abs. 3) die Be· 
forderung von Personen und Giitern auf Landwegen einer 
A b gab e insoweit unterworfen, als die Beforderung durch 
ein dem offentlichen Verkehr dienendes Unternehmen 
mit motorischer Kraft auf bestimmten Linien mit plan. 
maBigen Fahrten betrieben wird. Eine Neuregelung der 
Besteuerung des Kraftfahrwesens wurde unter Auf· 
hebung der friiheren Bestimmung durch das Kraftfahr· 
zeugsteuergesetz vom 8. 4. 1922 (RGBl I S. 396) getrof. 
fen. Die Post unterliegt mit ihren samtlichen Kraft· 
wagen, auch soweit sie ausschlieBlich der Postsachen· 
beforderung oder sogar der Beforderung postzwangs· 
pflichtiger Gegenstande dienen, der Steuer, da nur die 
im Besitze des Reichs befindlichen Kraftfahrzeuge be· 
freit sind, die ausschlieBlich im Feuerloschdienste, zur 
Krankenbeforderung, zum Wegebau oder zur StraBen· 
reinigung oder ausschlieBlich im Dienste der Wehrmacht 
verwandt werden. Die Steuer ist durch die II. Steuer. 
notverordnung vom 19. 12. 1923 (RGBl I S. 1205) Art.XI 
auf Goldmark umgestellt worden. Die Kraftfahrzeug. 
steuer ist eine Pauschsteuer, die fiir eine bestimmte Zeit 
im voraus erhoben wird ohne Riicksicht darauf, ob das 
Kraftfahrzeug in dieser Zeit viel oder wenig benutzt 
wird. Zur Zeit schweben Erwagungen wegen ErhOhung 
der Kraftfahrzeugsteuer unter ganzlichem Wegfall der 
Wegevorausleistungen oder ihrer Ersetzung durch einen 
nach Vomhundertsatzen bemessenen Zusch~g zur Kraft· 
fahrzeugsteuer. Erstrebt wird auch eine Anderung des 
zur Zeit geltenden, in der Wirklichkeit zu Schwierigkeiten 
fiihrenden SteuermaBstabes (Steuerformel) fiir Personen· 
kraftwagen. 

Die Umsatzsteuer hat einen Vorganger in dem 
Warenumsatzstempel (Gesetz vom 26. 6. 1916 [RGBl 
S. 639]), der durch eine Novelle zum Reichsstempelgesetz 
eingefiihrt wurde und an die Stelle des friiheren Scheck· 
und Bankquittungsstempels trat. Der Warenumsatz· 
stempel betraf nur Warenumsatze auf Grund von An· 
meldungen der Gewerbetreibenden (stehendes Ge· 
werbe) iiber bezahlte Warenlieferungen. Der eigentliche 
Postbetrieb (z. B. Verkauf von Wertzeichen) fiel nicht 
unter das Gesetz, da die Post kein Gewerbe betreibt, 
wohl aber z. B. der Verkauf von Altstoffen, der gemaB 
§ 83a des Gesetzes auch als Warenlieferung, die nicht im 
Betrieb eines Gewerbes erfolgte, unter gewissen Voraus· 
setzungen auf Grund von E;nzelquittungen zu versteuern 
war (Quittungszwang). Daneben wurde auf Grund des 
Gesetzes vom 21. 6. 1916 (RGBI s. 577) eine mit den 
Post· und Telegraphengebiihren zu erhebende auBer· 
ordentliche Reichsabgabe eingefiihrt und durch Gesetz 
vom 26. 7. 1918 (RGBl S. 975) erhOht. Sie wurde bis 
zum 1. 10. 1919 erhoben (RGBl S 1521.) Das erste 
eigentliche Umsatzsteuergesetz ist am 26. 7. 1918 (RGBl 
S. 779) erlassen worden. Es sah eine Steuerfreiheit des 

Reichs und der Bundesstaaten (in Betracht kamen 
Bayern und Wiirttemberg) vor beziiglich des Post·, Tele· 
graphen. und Fernsprechverkehrs sowie der Beforderungs· 
unternehmen wegen Leistungen fiir diesen Verkehr (§ 3 
Ziffer 1). Befreit war ferner nach § 2 Ziffer 2 und 5 des 
Gesetzes der Postscheckverkehr (s. d.), der Verkauf der 
Postwertzeichen sowie der auf planmiiBigen Kraftfahr· 
linien sich abwickelnde Postpersonenverkehr (s. Post· 
reiseverkehr). Bei den steuerfreien Beforderungsunter . 
nehmen war in erster Linie an die Verpflichtung der 
Eisenbahnen nach dem Eisenbahnpostgesetz (s. d.) vom 
20.12. 1875 und an die ahnlichen Vorschriften in § 42 des 
preuBischen Kleinbahngesetzes vom 28. 7. 1892 gedacht. 
Befreit ist nicht die Post als solche, sondern nur "wegen 
des Post·, Telegraphen. und Fernsprechverkehrs", 
also nicht z. B. fUr den Erlos aus Grundstiicksverkaufen, 
fiir den Verkauf von Altstoffen, Geraten, Einnahmen aus 
der Postreklame (s. d.), Einnahmen fiir Instandsetzung 
postfremder Kraftwagen, Einnahmen aus kaufmannisch 
eingerichteten Reichsbetrieben, Erlos fiir den Verkauf 
von auBer Kurs gesetzten Briefmarken, Versteigerung 
von Postwertzeichen zu Sammlerzwecken, Erlose fiir in 
Dienstraumen gefundene Gegenstande, wohl aber ist um· 
satzsteuerfrei der Erlos, der durch die Verwertung unan· 
bringlicher Postsendungen (s. d.) oder von Gegenstanden, 
die aus Postsendungen herriihren, erzielt wird. Denn die 
Versteigerung der zuletzt genannten Gegenstande gehort 
zur Abwicklung des Postverkehrs. 

Die Umsatzsteuer selbst hat im Laufe der Jahre erheb· 
lichen Schwankungen unterlegen. Betrug sie urspriing· 
lich nach dem Gesetz von 1918 nur 5 vom Tausend des 
Umsatzes, so wurde sie durch das Gesetz vom 24. 12. 1919 
(RGBI s. 2157) auf ]1/2 vH und durch die 2. Steuernot· 
verordnung vom 19. 12. 1923 (RGBl I S. 1205) auf 21/2VH 
erhOht. Sie wurde dann allmahlich gesenkt, und zwar 
durch die Steuermilderungsverordnung vom 14.9. 1924 
(RGBl I s. 707) auf 2 vH, durch die Verordnung vom 
10. 11. 1924 (RGBI I S. 738) auf 11/2 vH, durch das Ge· 
setz vom 10.8. 1925 (RGBI IS. 241) auf 1,25 vH, durch 
das Gesetz iiber Zollanderungen vom 17. 8. 1925 (RGBI 
IS. 261) auf 1 vH und schlieBlich durch das Gesetz iiber 
Steuermilderungen zur Erleichterung der Wirtschafts· 
lage vom 31. 3. 1926 (RGBl I S. 185) auf 0,75 vH. 

K. Sohneider. 

Bestimmnngen tiber dasVerhiiltnis der Inhaber amtlieher 
Verkaufsstellen fiir Postwertzeiehen zur Reiehspostver. 
waltung s. Amtliche Verkaufsstellen fiir Postwertzeichen. 

Betrieb der Post. Der Betrieb der deutschen Post als 
Beforderungsanstalt ist ausschlieBlich Sache des Reiches, 
also Reichsbetrie b (Artikel 6 und 88 der Verfassung 
des Deutschen Reiches vom 11. 8.1919). Wegen der 
Entwicklung der Post vom Privatbetrieb bis zum Reichs· 
betriebe s. Geschichte der Post. 

Post und Telegraphie werden nach dem*Reichpost. 
finanzgesetz vom 18.3.1924 (s. d.) als ein selbstan. 
diges Unternehmen des Reiches mit dem Namen 
"Deutsche Reichspost" unter Leitung des Reichs· 
postministers und unter Mitwirkung eines Verwaltungs. 
rates (§ 1) (s. d.) betrieben. 

Die Post ist ihrer Natur nach keine Hoheitsverwaltung. 
obwohl ihr einzelne Hoheitsrechte beigelegt sind, sondern 
eine Betriebsverwaltung. 

Gegenstand des Postbetriebes sind folgende Ge-
scMfte: 

1. die Beforderung von Briefsendungen und Paketen, 
2. die Befiirderung von Personen, 
3. der Vertrieb von Zeitungen, 
4. der Postbankdienst (Postanweisungsverkehr, Post· 

scheckverkehr, Einziehung von Geldern, Einholung von 
Wechselannahmeerklarungen, Postkreditbriefe). 

AuJlerdem gehoren zu den Geschaften der DRP die Telegraphle, 
das Fernsprech· und Funkwesen und als Nebenleistung ftir andre 
Verwaltungen die Zahlung der Versicherungsrenten und Militar. 
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versorgungsgebiihrnisse, der Verkauf von Marken fiir die Alters
und Invalidenversicherung, fiir die Angestelltenversicherung, fiir 
die Entrichtung der Wechselstempelsteuer, der Einkommensteuer, 
der statistischen Gebiihr. 

Die Erfiillung dieser Aufgaben erfordert einen all
gemeinen Verwaltungsdienst und den eigentlichen Be
triebsdienst. 

Der Verwaltungsdienst umfaLlt das Personal- und 
Besoldungswesen (s. Besoldung), das Kassen- und Rech
nungswesen, das Bauwesen, die Beschaffung und Unter
haltung der Betriebsmittel (s. Postwagen, Ausstattungs
gegenstande, Amtsbediirfnisse), das Postkurswesen (s. d.), 
die Regelung der Gebiihren (s. Postgebiihren), den ErlaLl 
der Dienstvorschriften (s. Dienstanweisungen, Betriebs
dienstvorschriften, Amtsblatt des RPM usw.), die Arbeits
plane, die Bearbeitung aller Angelegenheiten, die sich 
aus Mangeln, Storungen und Stockungen des Betriebs
dienstes ergeben. Der Verwaltungsdienst liegt in der 
Hand des RPM als Hauptverwaltung (s. Reichspost
ministerium), der OPD als .. BezirksbehOrden (s. Ober
postdirektionen) und der VA als OrtsbehOrden (s. Post
anstalten). 

Das Schwergewicht des Postbetriebes liegt im eigent-
lichen Betriebsdienst (s. d.). K. Schwarz. 

Betriebsberichte sind bis 1923 bei den OPD, V Anst 
und von diesen auch fiir die P Ag gefiihrt worden. Sie 
gaben AufschluLl iiber die allgemeinen Betriebs- und Per
sonalverhaltnisse, das Postfuhr- und Postkurswesen, den 
Telegraphen- und Fernsprechbetrieb, den Verkehrs
umfang, die Finanz- und Wirtschaftsergebnisse und iiber 
die Mitwirkung bei der Arbeiterversicherung. 

Die Betriebsberichte der OPD - bis 1921 Bezirksberichte 
genannt - mit den wesentlichsten Angaben iiber die Zahl und 
BetriebsverhlUtnisse der VAnst des OPDBezirks, das Personal, die 
reichseigenen Grundstiicke, das Befiirdernngswesen, den Telegraphen
betrieb, die Orts- und Landzustellung u. a. m. wurden seit 1874 in 
jahrlicher N eubearbeitung dem RP A (spater RPM) vorgelegt nnd 
bei den OPD den Mitgliedern des RPA (RPM) auf ihren Dienstreisen 
iiberreicht. Yom Jahre 1898 ab wurden sie in zweijahrigen Zwischen
raumen an das RPM eingesandt, seit 1913 wurden Ihnen niitigenfalls 
graphische Darstellungen iiber die Entwicklung der einzelnen Ver
kehrszweige beigefiigt. 1916 und in den folgenden Jahren unterblieb 
wegen der durch den Krieg veranderten VerhlUtnisse die Aufstellung 
und Einsendung der Bezirksberichte; sie wurden erst seit 1919 
wieder neu aufgestellt. Wegen des Abbaus der Verwaltungsein
richtungen wurde 1923 die Weiterfiihrung der Berichte eingestellt 
(vg!. Nachrichtenblatt des RPM 1923 S. 1024). 

Die Betriebsberichte der VA nst- bis 1921 Rapporte genannt
wurden seit 1894 jahrlich aufgestellt und den Dienstvorgesetzten 
auf deren Dienstreisen vorgelegt, urn Ihnen einen ijberblick iiber die 
Verkehrsverhaltnisse usw. zu bieten. Abschriften der Rapporte 
wurden den OPD und alljahrlich bis zum 15.6. auch dem ItPA 
(Biiro des Staatssekretars) iibersandt. Der Inhalt der Rapporte 
erweiterte sich im Laufe der Jahre; im allgemeinen enthielten sie 
Angaben iiber die Zahl der Ortseinwohner, der P Anst am Orte, der 
Postbriefkasten (s. Briefkasten) und der amtlichen Verkaufsstellen 
fiir Postwertzeichen (s. d.), ferner ijbersichten iiber das beschaftigte 
Personal, den Verkehrsumfang und die Finanzergebnisse aus den 
drei riickliegenden J ahren. Spater traten Angaben hinzu iiber das 
Postfuhr-, das Kurs- und das Fernsprechwesen sowie iiber die Mit
wirkung bei der Arbeiterversicherung. Seit 1896 wurden den 
Rapporten auch Chroniken (B. Chroniken der Postamter) Bowie Be
schreibungen des Postorts und Zustellbezirks beigefiigt. Die bis 
dahin fiir das Kalenderjahr ermittelten Finanz- und Wirtschafts
ergebnisse wnrden von 1897 an fiir das Rechnungsjahr auf· 
gezeichnet. Von 1909 an wurden auch die Ergebnisse aus dem Post
scheckverkehr aufgenommen. 1913 fiel die Einsendung der Rapporte 
an das Biiro des Staatssekretars weg, 1916 ihre Aufstellungwahrend 
der Kriegszeit. Ihre Wiedereinfiihrung wurde 1919 angeordnet; 
wegen des Abbaus der Verwaltungseinrichtungen ist 1923 ihre Fort
fiihrung wieder eingestellt worden. 

Wegen der Rapporte der FeldPAnst s. Feldpost. 
ijbersichten iiber die BetriebsverhlUtnisse der PAg wurden 

nach dem Muster der Rapporte der VAnst seit 1891 in je einer Aus
fertigung bei den P Ag nnd den AbrechnungsP Anst gefiihrt. Sie sind 
wahrend der Kriegszeit (1916) weggefallen, 1919 erneut eingefiihrt 
worden und 1923 mit dem Wegfall der Betriebsberichte der OPD 
und VAnst wieder entbehrlich geworden. Traxdorf. 

Betriebsdienst. Der Betriebsdienst der Post, im Gegen
satz zum Verwaltungsdienst, umfaLlt aIle Arbeiten, die 
zur Beforderung von Postsendungen und Personen, zum 
Vertrieb der Zeitungen, zur Ausfiihrung der Postbank
auftrage, zur Rentenzahlung und zum Verkauf der 
durch die Post vertriebenen Wertzeichen erforderlich 
sind. Das sind im einzelnen: 

Handworterbuch des Postwesens. 

die Einsammlung der Briefkastensendungen (s. Brief
kasten); 

die Annahme der Postsendungen bei den P Anst und 
durch die Zusteller (s. Einlieferung); 

die Vorbereitung der eingesammelten und angenom
menen Sendungen zum Versand (s. Briefabfertigung, 
Pakete); 

die Fiihrung und Begleitung der BefOrderungsmittel 
(s. Botenposten, Bahnhofsfahrten, Begleitung der Posten, 
Posten auf gewohnlicher StraLle, Giiterposten, Kraftfahr
betrieb, Bahnposten, BefOrderung durch Eisenbahn
personal, Schiffsposten, SeeposteJi, Luftpostverkehr); 

die Bearbeitung der Sendungen wahrend der BefOrde
rung (s. Bahnposten, Seeposten, Sackwagen, Paket
umschlagstellen) ; 

die Bearbeitung der Sendungen bei der Ankunft 
(s. Entkartung, Pakete); 

die Aushandigung der Postsendungen (s. Zustelldienst, 
Abholung) ; 

die Ausgabe und Priifung von Fahrscheinen zu Post
reisen (s. Personenbeforderung, Fahrscheine); 

die Behandlung des Reisegepacks; 
die Annahme von Zeitungsbestellungen und der Ver

trieb der Zeitungen (s. Postzeitungsdienst); 
die Annahme von Bareinzahlungen auf Postanweisun

gen und Zahlkarten (s. Postanweisungen, Zahlkarten); 
die Barauszahlung von Postanweisungen und Zah

lungsanweisungen (s. Postanweisungen, Zahlungsanwei
sungen); 

der Zahlungsausgleich durch Gut- und Lastschriften 
auf Postscheckkonten (s. Postscheckverkehr); 

der Zahlungsausgleich durch Girokonten (s. Giro
verkehr); 

die Einziehung von Geldern auf Nachnahmesendungen 
(s. Postnachnahmen); 

die Einziehung von Geldern und Einholung von 
Wechsel-Annahmeerklarungen auf Grund von Post
auftragen (s. Postauftrage); 

die Ausstellung von Postkreditbriefen auf Grund von 
Bareinzahlungen oder Scheckiiberweisungen und die 
Auszahlung von Barbetragen auf Kreditbriefe (s. Post
kreditbriefe); 

der Vertrieb von Postwertzeichen und von Wertzeichen 
andrer Verwaltungen (s. Postwertzeichen, Wertzeichen 
fiir Rechnung andrer Verwaltungen); 

die Auszahlung der Renten aus den gesetzlichen Ver
sicherungen (s. Rentenverkehr) und der Militarversor
gungsgebiihrnisse (s. d.). 

Mit diesen Betriebsarbeiten sind groLltenteils Kassen
und Rechnungsgel!lchafte verbunden (Berechnung und 
Priifung von Gebiihren, Einnahme, Ausgabe und Ver
rechnung von Barbetragen). Eine scharfe Trennung deB 
Kassen- und Rechnungsdienstes yom Postbetriebe ist 
nicht moglich. Die Wirtschaftlichkeit des Betriebs
dienstes hangt ab von einem sorgfaltig ausgewahlten 
und ausgebildeten Personal, einer leistungsfahigen Be
triebstechnik (s. d.), gut durchdachten Betriebs
dienstvorschriften (s. d.), richtiger Betriebsglie
derung (s. d.) und umsichtiger Leitung und Be-
aufsichtigung (s. Aufsichtsdienst). K. Schwarz. 

Betriebsdienstvorsehriften. Vorschriften, nach denen 
die Betriebsbeamten ihren Dienst wahrzunehmen haben. 

Die Einseitigkeit und der geringe Umfang der Postgeschafte, wie 
sie bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts bestanden, erforderte 
seinerzeit nur verhaltnismallig wenige Betriebsvorschriften. Diese 
Vorschriften fanden sich z. T. in den Postordnnngen, z. T. in ein
zelnen Verfiigungen, z. T. wickelte sich der Betriebsdienst iiberhaupt 
ohne gedruckte und geschriebene Vorschriften nach Herkommen abo 
Holland hatte eine allgemeine Betriebsinstruktion bereits seit Beginn 
des 18. Jahrhunderts, Frankreich seit 1792. In Wiirttemberg wurde 
unterm 25. 4. 1807 eine allgemeine Postdienst-Instruktion erlassen. 
Bayem hatte allgemeine Instruktionen fiir den Fahrpostdienst und 
fiir den Zustelldienst seit 1816, fiir die Postwagenpacker seit 1823, 
fiir die Postkondukteure seit 1839, fiir den Briefpostdienst seit 1844. 
Bahnbrechend fiir die heutige Form der Dienstvorschriften wurde 
in Deutschland die preul.lische Postdienstinstruktion von 1854, deren 
Urheber der Geheime Postrat Philipsborn (s. d.) war. Sie enthielt 
eine zusammenhangende Darstellung der Bestimmungen fiir jeden 
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Dienst· und Verwaltungszweig. Fiir die verschiedenen Klassen der 
unteren Beamten wurden Sonderdienstanweisungen in gedrangter 
Form ausgegeben. 

Nach dem Muster dieser Dienstinstruktion worden aIle spateren 
Dienstanweisungen der deutschen Postverwaltungen aufgebaut. 

Die heutige Grundlage iiir aIle Betriebsdienstvor. 
schriften ist die ADA. Sie enthiilt, getrennt voneinander, 
Gesetzes., Verordnungs. und Verwaltungsvorschriften. 
Wegen der Gliederung des Stoffes s. Allgemeine Dienst· 
anweisung, wegen der Einzeldienstanweisungen s. Dienst· 
anweisungen (DA). Von den Dienstvorschriften in der 
ADA sind diejenigen, die in Gesetzen und in der PO 
enthalten sind, auch fiir die Postbenutzer bindend; die 
Ausiiihrungsbestimmungen und die technischen Vor· 
schriften sind Anweisungen fiir das Postpersonal. Die 
Ausfiihrungsbestimmungen enthalten z. T. Erleichte· 
rungen gegeniiber den Vorschriften der PO. 

AuBer den allgemein giiltigen, in den DA enthaltenen 
Vorschriften kommen noch Sondervorschrlften fiir ein· 
zelne Bezirke und VA in Frage, die entweder in Form 
besonderer DA (wie z. B. fUr den Postbetrieb in Berlin) 
durch Vf. der OPD oder durch die Geschiiftsordnungen 
(s. d.) bekanntgegeben werden. 

Schriftwesen. Stephan S. 715ff.; Riickblick auf das erste Jahr· 
hundert der K. Bayrischen Staatspost, herausgegeben vom K. B. 
Staatsministerium fUr Verkehrsangelegenheiten S.126ff.; Weber, 
Post und Telegraphie im Kiinigreich Wiirttemberg. W. Kohlhammer, 
Stuttgart 1901. K. Schwarz. 

Betriebsergebnisse = Ergebnisse der Betriebsrechnung 
s. Jahresbilanzen der DRP, oder = Ergebnisse der Be· 
triebszweige s. Wirtschaftsstatistik 

Betriebsfonds s. Betriebsmittel 
Betriebsgewinn s. Reingewinn 
Betriebsgliederung (Organisation) ist die Aufteilung 

der Betriebsarbeit. 
Der Postbetrieb gliedert sich in den 0 rts p os tdie ns t, 

den Bahnpostdienst und den Postscheckdienst. 
Trager dieser Betriebszweige sind im Grundsatz die 
OrtsP Anst (P A und P Ag), die BP A und die PSchA. 
Die Betatigungsgebietedieser verschiedenen PAnst sind 
jedoch nicht so abgegrenzt, daB sie sich gegenseitig aus· 
schlieBen; vielmehr beteiligen sich die OrtsP A auch am 
Bahnpost. und Postscheckdienst, und die BP A u. U. 
auch am Ortspostdienst (ortliche Verteilstellen). 

Der Ortspostdienst gliedert sich in verschiedene 
Dienstzweige, denen die innere Einrichtung der P A 
angepaBt ist, namlich: 

1. Annahmedienst: Annahme der Postsendungen 
(s. d.), Entgegennahme von Bareinzahlungen (s. Post· 
anweisungen und Zahlkarten), Annahme von Zeitungs. 
bestellungen (s. Postzeitungsdienst), Verkauf von Wert· 
zeichen (s. Postwertzeichen und Wertzeichen ffir Rech· 
nung andrer Verwaltungen). 

2. Abfertigungsdienst: Einsammeln der Brief· 
sendungen aus den Briefkasten, Vorbereitung der ein· 
gesammelten und der von der Annahme iibernommenen 
Brief· und Paketsendungen zum Versand, Verteilen der 
Sendungen auf die abgehenden Posten, Verpackung und 
Nachweis der abgehenden Sendungen (s. Briefabfertigung 
und Pakete). 

3. Ubergabe. und Verladedienst: Ubergabe und 
Zuschrift der Sendungen innerhalb der V Anst (s. Dienst· 
iibergabe und Zuschriften im Postbetriebe), Verladen der 
Beutel und Pakete in Landposten und Bahnhofsversande, 
Bahnhofsdienst (s. Summarische Behandlung von Post· 
sendungen). . 

4. Entkartungsdienst: Ubernahme der ankom· 
menden Posten, Feststellen des Inhalts, weitere Behand· 
lung und Buchung der angekommenen Sendungen, Zollo 
behandlung der Auslandssendungen, Nachweis der ein· 
gegangenen Sendungen (s. Entkartung und Postzoll· 
wesen). 

5. Zustelldienst: Vorbereitung und Verteilung der 
Sendungen zur Zustellung, Zuschrift an die Zusteller, 
Zustellung, Ablieferung nach beendeter Zustellung (s. Zu· 
stelldienst, Pakete, ZusteIlbiicher, EilzusteIlung), Ab· 

tragung und Einziehung von Geldbetragen (s. Post. 
anweisungen, Zahlungsanweisungen, Postnachnahmen, 
Postauftrage, Postzeitungsdienst). 

6. Ausgabedienst: Verteilen und Ausgeben der 
Sendungen an die Abholer (s. Abholung) und der post. 
lagernden Sendungen (s. d.), Verteilen der Sendungen 
ffir SchlieBfachabholer (s. SchlieBfachanlagen), Auszah· 
lungen auf Post· und Zahlungsanweisungen (s. d.) und 
Postkreditbriefe (s. d.). 

7. Postzeitungsdienst: Ausfiihrung der bei der 
Annahme und bei den Zustellern gemachten Zeitungs. 
bestellungen, Buchfiihrung iiber die von den Post· 
beziehern gelesenen Zeitungen, Verteilen der eingehen. 
den Zeitungen zur Ausgabe und Zustellung, Entgegen. 
nahme von Bestellungen von andern P Anst auf die im 
Postort erscheinenden Zeitungen, Vermittelung der Be· 
stellungen und Lieferung der Zeitungen, Buchung und 
Abrechnung (s. Postzeitungsdienst). 

8. Personenbeforderung: Verkauf von Fahr· 
karten, Behandlung des Reisegepacks, Beforderung der 
Personenposten (s. Postreiseverkehr und Kraftfahr· 
betrieb). 

9. Postscheckverkehr (s. d.): Mitwirkung bei Er
offnung der Postscheckkonten, Annahme von Einzah· 
lungen auf Postscheckkonten (s. Zahlkarten) und zur 
Bestellung von Postkreditbriefen (s. d.), Auszahlung von 
Zahlungsanweisungen aus Postscheckkonten (s. Zahlungs· 
anweisungen). 

10. Rentenzahlung: Buchfiihrung iiber die durch 
die Post zu zahlenden fortlaufenden und einmaligen 
Versicherungsrenten und Militarversorgungsgebiihrnisse 
(s. d.), Zahlung der Rentenbetrage (s. Rentenverkehr). 

Mit diesen Betriebsarbeiten sind groBtenteils Kassen· 
und Rechnungsgeschafte untrennbar verbunden, die 
fortlaufende Abschliisse und Abrechnungen mit einer 
Hauptkasse bedingen. Die DienststeIlen, die mit der 
Hauptkasse abrechnen, heiBen Zweigkassen (s. Post· 
kassen) oder Abrechnungsstellen (s. d.). Die PAg rechnen 
taglich mit einer Zweigkasse des AbrechnungsP A und 
monatlich ~it der Hauptkasse dieses P A abo Der Be
trieb der VA bedingt ferner eine Reihe von Verwaltungs
arbeiten. Ihre Erledigung wird als Buro· oder Amts· 
zimmerdienst bezeichnet. Samtliche Arbeiten, die in den 
vorstehend aufgefiihrten Dienstzweigen zu leisten sind, 
werden auf das Personal so verteilt, daB aIle Krafte 
ausgenutzt sind. In groBern Betrieben wird diese Ver
teilung durch eine Geschaftsordnung (s. d.) vorgenom
men, die der Amtsvorsteher erlaBt. Die Arbeit wird 
nach Geschaftsstellen (s. d.) gegliedert, die in groBen 
Betrieben wieder zu Abteilungen zusammengefaBt werden 
konnen. Die iibliche Stelleneinteilung ist folgende: 

a) Annahme, nach Bedarf geteilt in Briefannahme, 
Geldannahme, W ertzeichenver kauf,Zeitungsgeldannahme, 
Rohrpostannahme (dazu Telegrammannahme, Gesprachs
annahme, Annahme von Fernsprechgebiihren). Wo viele 
Schalterstellen vorhanden sind, kann eine weitere Unter
teilung stattfinden, z. B. Inland und Ausland. 

b) Ausgabe, nach Bedarf geteilt in Briefausgabe, 
Geldausgabe, Rentenzahlung; u. U. noch weitere Tren
nung der SchaIter. 

c) Abfertigung, nach Bedarf geteilt in Brief· und 
Geldabfertigung und einzelne VerteilsteIlen; zur Ab· 
fertigungsstelle gehoren auch die Kastenleerer und die 
Begleiter der Bahnhofsversande. 

d) Entkartung und Zustellgeschaft, nach Be· 
darf getrennt in Briefentkartung, Geldentkartung und 
Zustellgeschaft. Dazu gehOren die Orts·, Geld· und 
Landzusteller. 

e) Packereigeschaft,nachBedarf geteilt inPaket
annahme, Paketausgabe, Abgangspackkammer, An· 
kunftspackkammer, WertpaketsteIle, PaketzusteIlge
schaft, dazu gehoren die Paketzusteller. 

f) Rentenstelle. 
g) Zeitungsstelle. 
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h) Hauptkasse. 
i) Amtszimmer, nach Bedarf geteilt in Unter

abteilungen. 
Dazu treten fiir manche P A noch eine Bahnpost

betriebsstelle, Telegraphenbetriebstelle, Fernsprechstelle 
und Rohrpoststelle, fiir Grenzp Anst die Auslandsstellen. 
In kleineren Betrieben werden mehrere Geschaftsstellen 
zusammengefa~.t_ 

Nicht alle P A befassen sich mit allen Dienstzweigen. 
In GroBstadten, besonders in Berlin, ist vielfach eine 
weitgehende Arbeitsteilung unter den P A durchgefiihrt. 
Es kommt vor, daB gewisse Dienstzweige, wie der Paket
zustelldienst, der Gesamtzustelldienst, der Eilzustell
dienst, der Zeitungsverlagsdienst, bei einzelnen PA zu
sammengefaBt sind (s. auch Sonderpostamter), daB di~ 
Briefkastenleerung und Briefabfe~~igung auf wenige P A 
beschrankt ist, und daB sich PA nur mit Brief- und 
Geldannahme befassen. S. auch Betriebsverwaltung, 
Zustandigkeitsordnung. 

Der Betrieb der BP A und PSchA ist besonders geregelt. 
S. dariiber Bahnpostamter und Postscheckamter. 

K. Schwarz. 
Betriebskapital s. Anlagekapital 
Betriebskoeffizient bedeutet das Verhaltnis der Aus

gab en zu den Einnahmen, ausgedriickt durch einen De
zimalbruch. Z. B. bedeutet ein Betriebskoeffizient von 
0,81, daB auf je I RM Einnahme eine Ausgabe von 
0,81 RM entfiillt. Mitunter wird der Koeffizient auch 
auf 100 bezogen, so daB 81,00 bedeuten wiirde, daB auf 
je 100 RM Einnahme eine Ausgabe von 81 RM entfallt. 
Man spricht von einem rohen Betriebskoeffizienten, 
wenn die Gesamteinnahmen und -ausgaben verglichen 
werden, und von einem reinen Betriebskoeffizienten, 
wenn nur die Betriebseinnahmen und -ausgaben, also 
nur die Haben- und Sollbetrage der Gewinn- und Verlust
rechnung (s. Jahresbilanzen der DRP), gegeniiber
gestellt werden. 

Betriebskosten s. Jahresbilanzen der DRP 
Betriebsmittel. Der Ausdruck wird in verschiedener 

Bedeutung gebraucht. Einmal versteht man darunter 
die Gegenstande, die zum Betriebe eines Unternehmens 
erforderlich sind, z. B. die Maschinen einer Fabrik, den 
Fuhrpark einer Speditionsfirma, bei der Eisenbahn die 
Wagen und Lokomotiven, bei der Post z. B. die Post
wagen, die Kraftwagen, die Telegraphenleitungen, auch 
technische Einrichtungen aller Art, bisweilen auch alle 
sonstigen zum Betriebe erforderlichen Gerate und Ein
richtungsgegenstande, kurzum Gegenstande, deren Wert 
in der Bilanz ausgerechnet zum Anlagekapital (s. d.) 
zahlt und denen Verbrauchsgegenstande (Betriebsstoffe), 
Rohstoffe und VerauBerungsgegenstande, also Gegen
stande gegeniiberstehen, deren Wert zum Betrie bs
vermogen rechnet. Mitunter werden unter Betriebs
mitteln aber auch nur Betriebstoffe verstanden. Jeden
falls erheischt der Gebrauch des Ausdrucks "Betriebs
mittel" in einer dieser beiden Bedeutungen Vorsicht, 
damit nicht MiBverstandnisse entstehen. 

Weiter versteht man unter "Betriebsmitteln" aber 
auch die Geldmittel (Teil des Betriebsvermogens), deren 
eine Geldanstalt bedarf, urn den Kassenbetrieb (Zahl
verkehr) aufrechterhalten zu konnen. In diesem Sinne 
wird der Ausdruck im § 9 Ziffer 5 der Reichshaushalts
ordnung (s. d.) gebraucht. Es heiBt dort, daB auch 
"Ausgaben zur Bereitstellung von Betriebsmitteln ... , 
die eine auf Kosten des Reichs gefiihrte Verwaltung als 
dauernden Bestand bereitzuhalten hat", in den Reichs
haushaltsplan einzustellen sind. 

An Betriebsmitteln in diesem Sinne standen der RPV 
anfanglich aus friiherer Zeit her I 000 000 Taler zur 
Verfiigung. Als sich zeigte, daB diese Summe infolge 
Anwachsens des Postanweisungsverkehrs nicht mehr 
ausreichte, wurde von den Betriebsmitteln, die der 
Reichshauptkasse aus der Kriegskostenentschadigung 
zugeflossen waren, ein Bctrag von I 750 000 Talern 

abgezweigt und der RPV unter Einziehung des urspriing
lichen Vorschusses iiberwiesen. Nachdem der RPV dann 
fiir die Mitwirkung bei der Durchfiihrung der Miinz
reform erst ein VorschuB von 9 000 000 M - spater 
ermaBigt auf 8 000 000 M - gewahrt worden war, wurde 
ihr im Jahre 1882 ebenfalls wieder wegen Anwachsens 
des Postanweisungsverkehrs unter Einziehung des Vor
schusses ein Kredit von 8750000 M bei der Reichs
hauptkasse eroffnet, 1893 ein weiterer in Hohe von 
4000000 M, so daB der RPV nunmehr 18000000 M 
zur Verfiigung standen. Die Haushaltsmittel zur Ge
wahrung der beiden Kredite waren aus Anleihen (s. d.) 
beschafft worden; sie standen der Reichshauptkasse zur 
Last. Bei der GPK wurden lediglich die aus der Kriegs
kostenentschadigung iiberwiesenen I 750000 Taler = 
5 250 000 M als standiger Schuldposten nachgewiesen. 
Eine weitere formliche Erhohung der Betriebsmittel 
der RPV hat nicht stattgefunden. Das war nicht mehr 
notwendig, nachdem die Beziehungen zwischen der GPK 
und der Reichshauptkasse in der Weise geregelt worden 
waren, daB die GPK ohne weiteres und zu jeder Zeit 
auf die Betriebsmittel der Reichshauptkasse zuriick
greifen konnte, wahrend sie anderseits ihre entbehrlichen 
Gelder stets unverziiglich der Reichshauptkasse zur Ver
fiigung zu stellen hatte. Nur der Betriebsmittelbedarf 
der Reichshauptkasse als Zentralkasse des Reichs war 
zu decken, und das geschah, soweit die Mittel nicht 
durch Anleihen aufgebracht wurden, dadurch, daB der 
Reichsfinanzminister durch das jedesmalige Etatsgesetz 
ermachtigt wurde, Schatzanweisungen bis zu einer be
stimmten Hohe zu voriibergehender Verstarkung der 
Betriebsmittel des Reichs auszugeben. Die Folge der 
Neuregelung war, daB die monatliche Restschuld der 
GPK gegeniiber der Reichshauptkasse allmahlich an
wuchs. Der bis 1923 bei der GPK nebenher nachgewie
sene Betriebsmittelbestand von 5 250 000 M verfiel durch 
den Wahrungsverfall der Abrundung. 

Die Sachlage anderte sich, als die RPV am 15. 11. 1923 
aus der allgemeinen Reichsfinanzverwaltung ausschied 
(s. Reichspostfinanzgesetz). Die GPK konnte nicht mehr 
auf die Betriebsmittel des Reichs zuriickgreifen. Es 
zeigte sich, daB die DRP ohne eigene Betriebsmittel 
einen piinktlichen Zahlungsverkehr nicht hatte aufrecht
erhalten konnen, wenn es ihr nicht moglich gewesen 
ware, vOriibergehend auf durchlaufende fremde Gelder 
und auf das Postscheckguthaben zuriickzugreifen. Dem
zufolge wurden nach Inkrafttreten des RPFG bereits 
durch den erst en Haushaltsvoranschlag der DRP Haus
haltsmittel von 40 000 000 RM zur Schaffung eines 
Betriebsmittelfonds angefordert. Der Bedarf muBte 
aus laufenden Einnahmen des Rechnungsjahrs 1924 
gedeckt werden. Wie aus der im Jahresbericht der DRP 
fiir 1924 veroffentlichten SchluBbilanz fiir den 31. 3. 1925 
hervorgeht, geniigte dieser Betrag dem Kassenbediirfnis 
noch nicht; denn die Postscheckgelder blieben weiter 
in Hohe von rund 52000000 RM fiir Betriebszwecke 
in Anspruch genommen. Dabei muB noch beriicksichtigt 
werden, daB ein Teil der Postscheckgelder schon ohnehin 
als Betriebsmittel flir den Postscheckverkehr (s. d.) 
p,elbst in den Postkassen verbleibt. Der Haushalts
voranschlag der DRP fiir 1925 sieht indessen nur eine 
ErhOhuug des Betriebsmittelfonds urn 5 000000 RM 
vor. Die Postscheckgelder bleiben daher zu einem Teil
betrage weiter fiir allgemeine Zwecke als Betriebsmittel 
in Anspruch genommen. 

Der Bctriebsmittelfonds der DRP (Fonds hier immer 
nur in kameralistischer Bedeutung) erscheint in der 
Bilanz als besonderer Passivposten. Er wird dem Rein
vermogen nicht zugerechnet. Der Gegenwert steht auf 
der Aktivseite als Kassenbestand oder als Teil des 
Kassenbestandes. Insoweit er nicht als Kassenbestand 
in Anspruch genommen zu werden brauchte, konnte er 
zinstragend angelegt werden; gegebenenfalls wiirde ein 
entsprechender Teil z. B. als Bankguthaben auf der 

9* 
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Aktivseite erscheinen. Solange er aber als Kassenbestand 
erforderlich ist, bildet er totes Kapital; er bringt keine 
Zinsen. Das Bestreben der Verwaltung muB daher 
darauf gerichtet sein, die Kassenbestande moglichst 
niedrig zu halten. Dazu ist notwendig, daB der Geld
umlauf (s. d.) innerhalb der Verwaltung gut geregelt ist. 
Diesem Zweck dienen die Postanweisungskassen (s. d.) 
und der AnschluB der Postkassen an den Reichsbank
giroverkehr (s. Giropostkassen). AuBerdem muB jede 
Kasse bemiiht sein, mit den geringsten Kassenbestanden 
auszukommen. Ein gewisser Zwang wird in dieser Be
ziehung durch die Vorschriften tiber die Regelkassen
bestande (s. d.) ausgetibt. Endlich mtissen fallige Ein
nahmen stets piinktlich eingezogen werden; Nachlassig
keiten hierin bedeuten Zinsverluste. Der bargeldlose 
Zahlungsverkehr (s. bargeldlose Zahlungen) hat dagegen 
nicht die Wirkung, daB der Bedarf an Betriebsmitteln 
vermindert wird; er erfordert nur keine Zahlungsmittel, 
nimmt aber die Betriebsmittel ebenso in Anspruch wie 
Barzahlungen. 

Schriftwesen. Statistik der Reichs-Post- und Telegraphenver
waltung 1894 S.87; Geschaftsbericht der Deutschen Reichspost fiir 
das Wirtschaftsjahr 1924. Gebbe. 

Betriebspriifungen s. Aufsichtsdienst 
Betriebsriite s. Betriebsvertretungen 
Betriebsreehnung s. Jahresbilanzen der DRP 
Betriebssieherheit ist eins der Haupterfordernisse eines 

geordneten Postbetriebes, und zwar muB sich die Sorge 
der Postverwaltung sowohl auf die auBere wie auf die 
innere Sicherheit erstrecken. 

Die auBere Sicherheit, die in frtihern Jahr
hunderten infolge von schlechten Wegen und Unsicher
heit der StraBen viel zu wiinschen tibriglieB, ist jetzt 
nach der allgemeinen Vervollkommnung des StraBen
baues, des Polizeidienstes, der Einfiihrung des Eisen
bahnbetriebes in mancher Beziehung weniger gefahrdet. 
Dafiir drohen dem Postbetrieb heute Gefahren andrer 
Art in Gestalt von Eisenbahnunfallen, Maschinenschaden 
u. dgl. Unverandert besteht die Einbruchs- und Feuers
gefahr. Zur Abwehr der genannten Gefahren sind, soweit 
moglich, SicherheitsmaBregeln getroffen. Die Ftihrer 
der Posten auf LandstraBen und die Botenposten er
halten bei wertvoller Ladung Sicherheitsbegleiter; in 
besondern Fallen konnen sie bewaffnet werden. Bahn
postwagen diirfen im allgemeinen nicht ala sog. Schutz
wagen in die Ztige eingestellt werden und werden Z. T. 
mit besondern Schutzvorrichtungen gebaut (s. Bahn
postwagen). Das auf Bahnhofen und in Bahnpostwagen 
tatige Postpersonal wird in regelmaBigen Fristen auf die 
Gefahren des Eisenbahnbetriebes aufmerksam gemacht. 
Fiir Fahrstiihle und sonstige Maschinenanlagen bestehen 
Unfallverhtitungsvorschriften und, wenn moglich, selbst
tatige Sicherungen. Kraftwagen und Rader fiihren 
Eraatzteile und Handwerkszeug mit_ Gegen Einbruch 
sind Hauser, Fahrzeuge, Schranke, Wertgelasse und 
Briefkasten sowohl durch mechanische Einrichtungen 
als auch durch besondere SchlieBordnungen und Wacht
dienst (s. d.) geaichert (a. auch Briefkastenberaubungen). 
Gegen Feuersgefahr bestehen besondere Loscheinrich
tungen (s. Feuerloscheinrichtungen) sowie besondere 
Ordnungen fiir daa Verhalten der Beamten beim Aus
bruch von Feuer und beim Retten der Postsendungen, 
der Gelder und des sonstigen Posteigentums_ AHe ort
lichen Sicherheitavorschriften werden in die Geschafts
ordnungen (a. d.) der PAnst aufgenommen. Daa Per
sonal wird von Zeit zu Zeit in der Kenntnis der Vor
schriften geprtift. Wertsachen und unersetzliche Papiere 
(z. B. die Kontoblatter der Scheckkunden) werden 
wahrend der Dienstruhe in feuersicheren Gelassen auf
bewahrt. 

Neben der Sicherung gegen Schadigungen von auBen 
ist ftir die innere Sicherheit gesorgt, d_ h. dafiir, 
daB die Sendungen sich nicht untereinander beschadigen, 
oder daB nicht Schadigungen durch Fahrlassigkeit oder 

strafbare Handlungen des Postpersonals entstehen. Hier
hin gehOren zunachst alle Vorschriften der PO tiber 
Verpackung (s. Verpackung von Postsendungen) und 
VerschluB, Aufschrift (a_ d.) und Inhalt der Postsen
dungen (a. AusschlieBung von der Postbeforderung und 
bedingt zur Postbeforderung zugelassene Gegenstande), 
die verhtiten sollen, daB die Sendungen im Postbetriebe 
ohne Verschulden des Personals Beschadigungen erleiden, 
verlorengehen oder andre Sendungen beschadigen, ferner 
alle Vorschriften tiber die Verpackung der Briefpostgegen
stande und die Unterbringung der Ladung im Postbetriebe 
und endlich alIa Betriebsvorschriften, die strafbaren 
Handlungen und Fahrlassigkeiten vorbeugen sollen: 
Buchungen bei der Annahme (s. d.), beim Versand (s_ 
Briefabfertigung und Wertsendungen), bei der Ankunft 
(s. Entkartung) und bei der Aushandigung (s. Zustell
dienst), Abgrenzung der Verantwortlichkeit durch die 
Zuschriften im Postbetriebe (a. d.), durch Ubergaben 
(s. Diensttibergabe) und Abschliisse (s. d.), Aufgabezettel 
(s. d.), Sicherheitsmarken (a. Zahlkarten), Sicherheits
stempel (a. Hochdruckatempel), Priifungsverfahren im 
Geldiibermittelungsdienst, Sondervorschriften tiber hoch
wertige Sendungen, iiber telegraphiache Geldtibermitte
lung, tiber Aushandigung an unbekannte Empfapger 
u. a. m. 

AuBerdem fallen in dieses Gebiet alle MaBnahmen 
zur Entdeckung verauchter oder vollendeter atrafbarer 
Handlungen (s. Beraubung der Postsendungen, Brief
diebstahle, Untersuchungen (chemische), Diebstahle, Ent
wendung und Beraubung von Kartenschltissen, Fangbrief, 
Handschriftenvergleichung, Kriminalpostdienststelle, 
Paketdiebstahle, Postanweisungsschwindeleien, Post
nachnahmeschwindeleien, Postsackwagenberaubungen, 
Scheckschwindeleien, Untersuchungen von Vergehen im 
Postdienst, Uberwachungsstellen). 

Dank diesen MaBnahmen ist die Sicherheit ftir die der 
Post anvertrauten Sachen und Gelder in Deutschland 
verhaltnismaBig groB. K. Schwarz. 

Betriebsstiirungen der Post. Der Postbetrieb kann 
durch Naturereignisse, Krieg und andre militarische 
MaBregeln, innere Unruhen, Streik, Unvorhergesehene 
Zufalle, Nichtbeachtung von Vorschriften und straf
bare Handlungen unterbrochen, gehemmt und erschwert 
werden. 

I. Geschichte. In'" friihem Jahrhunderten spielten schlechte 
Wege, vemachlassigte Briicken, Raufhandel, Soldaten und Maro
deure, Beraubungen, MiBhandlungen der Postillione eine groBe 
Rolle in den Hemmungen der Post und gaben zu mancheriei scharfem 
Vorgehen der Landesfiirsten und des Kaisers Veranlassung (s. Post
geschichte und tJberfalle auf Postbeamte). Nach der Ausbreitung 
des Eisenbahnnetzes waren es, abgesehen von Kriegszeiten, haupt
sachlich N aturereignisse, die die Postbefiirderung lahmlegten oder 
verzogerten, tJberschwemmungen, Sturmfluten, Orkane, Schneefall, 
Glatteis, Nebel. Unter solchen Ereignissen hatte die DRP Z. B. 
in den Jahren 1876/77 (Sturmfluten an der Ostseekiiste) und 1882/83 
tJberschwemmung des ganzen Rheinstromgebietes) zu leiden. 
Schneeverwehungen waren haufiger, aber nicht so folgenschwer. 
Auch waren verschiedene Schiffsuntergange zu beklagen (s. See
posten). Schwere Storungen des Postbetriebes verursachten die 
Besetzung des Rheinlandes seit dem Waffenstillstand 1918 und 
insbesondere der Ruhreinbruch der Franzosen 1923. Nach dem 
Ruhreinbruch lag der Eisenbahnverkehr monatelang still und allen 
Ersatzmitteln wurden Schwierigkeiten bereitet (s. Post in den usw. 
besetzten Gebieten). 

II. Recht. In Fallen des Krieges oder gemeiner 
Gefahr ist die Post nach § 15 des PG yom 28. 10. 1871 
berechtigt, durch offentliche Bekanntmachung jede Ver
tretung abzulehnen und Postsendungen nur auf Gefahr 
des Absenders anzunehmen. Bei allem Schaden, der 
durch die unabwendbaren Folgen eines Naturereignisses 
entsteht, bleibt die Ersatzverbindlichkeit der Post nach § 6 
dieses Gesetzes ausgeschlossen (s. Ersatzpflicht der Post). 

Fiir Betriebsstorungen und Ersatzkosten, die durch 
unzulassige und bedingt zugelassene Postsendungen 
herbeigeftihrt werden, bleibt der Absender dieser Sen
dungen verantwortlich (s. AusschlieBung von der Post
beforderung und bedingt zur PostbefOrderung zu
gelassene Sendungen). 
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III. "Wirtschaft und Betrie b. 1m Nutzen der all
gemeinen Wirtschaft und d~r Postkasse liegt eine mog
lichst schnelle und billige tlberwindung der Betriebs
storungen. Da die meisten groBe~ Storungen ebenso
wenig wie die Moglichkeiten ihrer tlberwindung vorher
zusehen sind, so lassen sich allgemeine V orschriften 
dariiber nicht geben; es muB vielmehr der EntschluB
kraft und Umsicht der Beamten das Erforderliche vor
behalten bleiben. Bleibt eine Verbindung der betroffenen 
PAnst mit den vorgesetzten BezirksbehOrden moglich, 
so werden diese die Ersatzwege suchen miissen, da in 
ihrer Hand die Faden zusammenlaufen. Andernfalls 
miissen die Vorsteher der P Anst unter eigener Verant
wortung handeln. Diese Notwendigkeit ist, wenn auch 
die telegraphischen und die Fernsprechverbindungen 
unterbrochen waren, bereits wiederholt eingetreten. 
Gegen Storungen des taglichen Dienstbetriebes bestehen 
vielfache Sicherungen (s. Betriebssicherheit). Das Ver
halten bei Zwischenfallen im Eisenbahnpostbetrieb, An
schluBversaumnissen, beim Fehlen und bei Beschadigung 
von Postsendungen ist durch Vorschriften der ADA 
geregelt. 

Schriftwesen. Veredarius, Das Buch von der Weltpost. 3. Aufl. 
Herm. J. Meidinger, Berlin 1894. S.319ff. K. Schwarz. 

Betriebstechnik umfaBt die Formen und Arbeitsarten, 
nach denen sich der Postbetriebsdienst abwickelt. 

Die Formen und Arbeitsarten haben sich im Laufe der Zeit ge
wandelt. Bis gegen die Mitte des 19. Jahrhunderts ist von einer 
Betriebstechnik kaum zu reden. Yom Wagenbau etwa abgesehen, 
beschrankten sich die betriebstechnischen Fragen auf den sog. 
Expeditionsmodus und die Kassenbuchungen. Beides griff stark 
ineinander, solange jede Postsendung, ob freigemacht oder nicht, 
gleichzeitig Gegenstand der Abrechnung war. Das machte u. a. die 
Einzeleintragung aller Sendungen in die Begleitkarten und Kopier
biicher zur Notwendigkeit. Dieser Expeditionsmodus wurde un
haltbar, als mit dem Entstehen der Eisenbahnen der Verkehr einen 
bis dahin ungekannten Umfang annahm. In PreuBen trat am 1. 5. 
1849 ein vom Geh. Postrat Philipsborn (s. d.) ausgearbeiteter neuer 
Expeditionsmodus in Kraft, der wesentliche Vereinfachungen ent
hielt. GroBere Umwalzungen brachten bald darauf die neu ein
gefiihrten Freimarken und Frankokuverts, die Tarifreformen und 
die Verrechnungsabmachungen des deutsch-osterreichischen Post
vereins (s. d.). Mit diesen Neuerungen wurde die BriefbefOrderung 
in kurzer Zeit von zahlreichen, durch die Gebiihrenabrechnung ver
anlaBten U mstandlichkeiten entlastet und der Annahmedienst 
wesentlich erleichtert. Einen weiteren AnstoB zur Anderung der 
Betriebsformen gab die Einrichtung und schnelle Entwicklung der 
Bahnposten (s. d.). Die Postverwaltung strebte jetzt hauptsachlich 
auf die Ausnutzung der vorteilhaftesten BefOrderungsgelegenheiten 
hin, gab den P Anst freiere Hand in der Regelung der Kartenschliisse, 
erleichterte die planmaBige Anordnung und Einrichtung der Post
betriebs-Zweigstellen bei den graBen VA, vereinfachte die Abschliisse 
und Rechnungsnachweisungen uud beschleunigte die Handhabung 
des Abfertigungs- und Entkartungsdienstes so, daB sie dem damals 
schnellsten Lauf der Eisenbahnziige noch immer zuvorkam. Mit 
den BefOrderungsgelegenheiten wuchsen aber auch die Verkehrs
bediirfnisse weiter, und die Postverwaltung sah sich immer mehr 
der Aufgabe gegeniiber, groBe Massen von Postsendungen in kurzer 
Zeit zu bearbeiten. Die Losung dieser Aufgabe war nur dadurch 
moglich, daB man den Postbetrieb immer weiter aufgIiederte, ein 
Schritt, den man aufangs ungern tat, der aber durch die Macht 
der Verhaltnisse erzwungen wurde. Damit setzt die eigentliche 
Entwicklung der neuzeitlichen Betriebstechnik ein. 

Das Ziel der Betriebstechnik ist, moglichst groBe 
Leistungen mit moglichst wenig Aufwand an Zeit und 
Arbeitskraft zu erreichen. Mittel dazu sind: Verein
fachung der Buchungen und Formlichkeiten, Arbeits
teilung, Verbesserung der Arbeitsweisen, -gerate und 
sonstigen Hilfsmittel. 

Zur Vereinfachung der Buchungen und Form
lichkeiten gehOren die U manderung vieler V ordrucke, 
die summarische Behandlung (s. d.) einer Reihe von 
Postsendungen, der Wegfall der Ankunftsstempel (s. d.) 
auf gewohnlichen Briefpostsendungen, Kurzschrift im 
Postbetriebe, Ersatz gebundener Biicher durch Lose
blattbiicher und Karteien (s. d.). Zur Vereinfachung der 
Betriebstechnik hat auch die Heranziehung der Post
benutzer zur Vorbereitung der aufzuliefernden Post
sendungen fiir die Behandlung im Postbetrieb durch 
selbstandiges Wiegen, Bekleben mit Aufgabezetteln, Aus
fiillen von Einlieferungsbescheinigungen, Buchen uSW. 
beigetragen. Das Verfahren ist seit etwa 1900 in gro-

Berem MaBstabe von der DRP groBeren und vertrauens
wiirdigen Firmen gestattet worden (s. Selbstbucher und 
Einlieferungsbescheinigung). 

Eine Arbeitsteilung hat sich iiberall da als vor
teilhaft erwiesen, wo so viele Sendungen gleicher Art 
vorkommen, daB durch die ununterbrochene Wieder
holung der gleichen Handgriffe schneller gearbeitet 
werden kann, oder wo durch die Verkleinerung des 
Arbeitsfeldes eine Beschleunigung der Arbeit zu er
reichen ist. Demzufolge sind in groBen Orten vielfach 
getrennte Annahmeschalter fiir die einzelnen Sendungs
arten oder getrennte Ausgabeschalter nach den Anfangs
buchstaben der Abholer eingerichtet. Beim Annehmen 
der Pakete werden in groBen Orten nach Bedarf die 
einzelnen Handgriffe (Bekleben, Wiegen, Eintragen, 
Freimachen, Ablegen, V erteilen) auf verschiedene Ar beits
krafte verteilt. Durch Einrichtung von Sammelstellen 
wird im Verteildienst Einzelbehandlung in Massen
behandlung umgewandelt. In groBen Abfertigungs
stellen im Ortsdienst sowohl wie im Bahnpostdienst 
werden durch Verteilung der Gebiete auf verschiedene 
Stellen die Arbeitsfelder verkleinert. Die Priifung der 
erledigten Postanweisungen, die friiher bei den ein
zelnen P A erfolgte, ist in groBen Rechnungsstellen zu
sammengefaBt, die iiber alle Hilfsmittel zur Massen
bearbeitung verfligen. In groBen Stadten werden die 
Arbeitsgebiete der PA geteilt (s. Betriebsgliedenmg). 

Die Verbesserungen der Arbei tsweise n haben, soweit 
nicht zur Maschinenarbeit iibergegangen wurde, haupt
sachlich den Verteildienst zum Gegenstande gehabt 
(s. Elertsches Briefverteilungsverfahren, Paketumschlag
stellen). 

Die groBten Erfolge sind mit der Verbesserung der 
Arbeitsmittel erzielt worden, sowohl der groBen 
baulichen Einrichtungen und Maschinenanlagen, 
als auch der Arbeitsgerate und ganz besonders durch 
die Einfiihrung von Biiromaschinen. Die bau
lichen und groBmaschinellen Einrichtungen kommen 
hauptsachlich dem Paketverkehr zugute. Als solche 
Einrichtungen sind hauptsachlich zu nennen Aufziige 
(s. d.), Forderhander (s. d.), Fallschnecken (s. d.), Fall
schachte (s. d.), Gleitbahnen (s. d. und Kettenbahnen), 
Schlepper (s. d.), PostbahnhOfe (s. d.), Postverladestellen 
(s. d.), Verschiebeanlagen (s. d.). 

Dem Briefpost- und Biirodienst dienen zahlreiche 
andre sinnreich erdachte Gerate und Maschinen. Als 
Vorlaufer dieser Art von Betriebstechnik konnen der 
Briefkasten (s. d.) und der Stempel (s. d.) angesehen 
werden. Beide sind immer mehr vervollkommnet worden_ 
Den Briefkasten als EinlieferungsstelIe gesellten sich 
Briefkasten als Zustellgelegenheit (Hausbriefkasten) und 
SchlieBfacher als Abholungsgelegenheit (s. SchlieBfach
anlagen). Aus dem einfachen Stempel mit Einsatztypen 
und Fausthandgriff wurden Radertypenstempel in 
Hammerform und schlieBlich Stempelmaschinen (s. Brief
stempelmaschinen). Ferner entstanden die Automaten 
(s. Postwertzeichengeber, Einschreibautomaten). Die 
Schreibarbeit, das Rechnen, das Verteilen, Kleben, 
BriefOffnen wurde auf Maschinen iibertragen (s. 
Schreibmaschinen, Adressiermaschine, Rechenmaschinen, 
Lochkartenmaschinen, Geldzahlmaschinen, Zahlkassen, 
Barfreimachungsmaschinen, Briefsortiermaschinen, Brief
schlieBmaschinen usw.). Auch aIle sonstigen Errungen
schaften der Biirotechnik, wie Heftmaschinen, Locher, 
Schnellhefter, Vervielfaltigungsgerate, Bleistiftspitzma
schinen u. dgl. (s. Biiromaschinen und Apparate) sind 
nutzbar gemacht worden. Auch die kaufmannische Buch
fiihrung (s. d.) gibt AnlaB, alle in der freien Wirtschaft 
bewahrten Errungenschaften und technischen Hilfsmittel, 
wie Konto bla tter, Konto biicher, Durchschreibeverfahren, 
fiir die Post nutzbar zu machen. Wo menschliche Kopf
und Handarbeit unersetzlich ist, wird durch dauernde 
Verbesserung der Arbeitsgerate fiir ihre Erleichterung 
gesorgt (s. Beutelspannvorrichtungen, Plomben usw). Die 
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einfaehen Balkenwaagen und die Dezimalwaagen sind 
dureh Feder- und Hebelwaagen ersetzt (s. Waagen). 

Um der Fiille der Neuerfindungen und der Erfahrungen 
andrer Betriebe folgen zu konnen, hat die DRP neuer
dings bei versehiedenen OPD Postversuchsabteilungen 
oder Postversuchstellen (s. Postversuehsabteilung) ein
gerichtet, welche die Aufgabe haben, neue Anregungen 
auszuproben und durch Messungen, Beobaehtungen und 
Versuehe die vorteilhaftesten Arbeitsweisen festzustellen. 

.K. Schwarz. 
BetriebsiibersehuB der DRP. Der Ausdruck ist ungenau 

und amtlich nicht gepragt. Verstanden wird darunter 
bald der Unterschied zwischen den Betriebseinnahmen 
und den Betriebsausgaben, bald der Betriebs- (Rein-) 
Gewinn, d. i. der Unterschied zwischen den Betriebs
einnahmen und den Betriebsausgaben zuziiglich der 
Abschreibungen, bald der Teil des Reiniiberschusses 
(s. d.), der nach dem Reichspostfinanzgesetz (s. d.) an 
das Reich abzuliefern ist. Die Anwendung des Aus
drucks in dieser dritten Bedeutung erklart sich dadurch, 
daB die DRP im Gegensatz zu den Hoheitsverwaltungen 
als eine Betriebsverwaltung des Reichs angesehen wird. 

Betriebsversammlung besteht aus den Arbeitnehmern 
des Betriebs. Der Vorsitzende des Betriebsrats (s. Be
triebsvertretungen) ist berechtigt und auf Verlangen des 
Arbeitgebers oder auf Verlangen von mindestens 1/4 der 
wahlberechtigten Arbeitnehmer verpflichtet, eine Be
triebsversammlung einzuberufen. Der Arbeitgeber hat 
das Recht, in den Versammlungen, die auf sein Ver
langen stattfinden, zu erscheinen oder sich vertreten zu 
lassen. Stimmrecht hat er nieht. An den Betriebsver
sammlungen kann je ein Beauftragter der im Betriebe 
vertretenen wirtschaftlichen Vereinigungen der Arbeit
nehmer mit beratender Stimme teilnehmen. 

Die Betriebsversammlung findet grundsatzlich auBer
halb der Arbeitszeit statt. Sie kann Wiinsche und An
trage an den Betriebsrat richten, darf aber nur iiber 
Angelegenheiten verhandeIn, die zu ihrem Gesehaftskreis 
gehOren. 

Betriebsvertretungen sollen auf der einen Seite die ge
meinsamen wirtschaftlichen Interessen der Arbeitnehmer 
(Arbeiter und Angestellte) gegeniiber dem Arbeitgeber 
wahrnehmen, auf der anderen Seite den Arbeitgeber in 
der Erfiillung der Betriebszwecke unterstiitzen. 

I. Geschichte. Die ersten Anfange der Betriebsvertretungen 
sind in den Arbeiter- und Angestelltenausschiissen zu erblicken. 
Dlese urspriinglich von sozial gesinnten Arbeitgebern freiwillig ge· 
schaffenen Einrichtungen erhielten eine gewisse gesetzliche Grund
lage in dem Arbeiterschutzgesetz (§ 134 der Gewerbeordnung vom 
1. 6. 1891). Ein gesetzlicher Zwang zur Errichtung von Arbeiter- und 
Angestelltenausschiissen wurde erstmalig landesgesetzlich in PreuBen 
durch die Berggesetze vom 14. 7. 1905 und 28. 7. 1909 ausgeiibt. 
Das Gesetz iiber den vaterlandischen Hilfsdienst vom 5. 12. 1916 
bestimmte sodann fiir alle fiir den vaterlilndischen Hilfsdienst 
tatigen gewerblichen Betriebe mit mindestens 50 Arbeitern oder 
Angestellten die Errichtung von Arbeiter- oder Angestelltenaus
schiissen. Ihre Aufgabe war, Antrage, Wiinsche und Beschwerden 
der Arbeitnehmer, die sich auf Betriebseinrichtungen oder Arbeits
verhaltnisse des Betriebes bezogen, dem Arbeitgeber mitzuteilen und 
sich dariiber zu auBern. Bei Arbeitsstreitigkeiten hatten sie das 
Recht, die durch das Hilfsdienstgesetz geschaffenen Schlichtungs
ausschiisse anzurufen. Einen weiteren Schritt vorwarts bedeutete 
die Verordnung vom 23. 12. 1918 iiber Tarifvertrilge, Arbeiter- und 
Angestelltenausschiisse und Schlichtung von Arbeitsstreitigkeiten 
(RGBI S. 1456). Durch sie wurde die Errichtung von Arbeiter- und 
Angestelltenausschiissen fiir aile Betriebe, Verwaltungen und Biiras, 
offentliche und private, vorgeschrieben, in denen in der Regel min
destens 20 Arbeiter oder Angestellte beschiiftigt werden. Wichtigste 
Befugnisse der Ausschiisse: Mitwirkung bei der Regelung der Lohn
und ArbeitsverhaItnisse, tJberwachung der Durchfiihrung der Tarif
vertrage, Recht zur Anrufung der Schlichtungsausschiisse oder 
andrer Schlichtungsstellen. Zu beachten ist, daB ein Mitwirkungs
recht bei Einzeleinstellungen und Einzelentlassungen auf Grund 
dieser Verordnung noch nicht gegeben war. 

II. Rech t. Die gesetzliche Grundlage der Betriebs
vertretungen bildet das Betriebsrategesetz yom 4.2. 1920 
(RGBl S. 147). Art. 165 der Reichsverfassung bestimmt: 
"Die Arbeiter und Angestellten erhalten zur Wahrneh
mung ihrer sozialen und wirtschaftlichen Interessen ge
setzliche Vertretungen in Betriebsarbeiterraten sowie in 

nach Wirtschaftsgebieten gegliederten Bezirksarbeiter
raten und in einem Reichsarbeiterrat." Hiervon bringt 
das Betriebsrategesetz (BRG) die Regelung der Arbeiter
rate in den Betrieben; die gesetzliche Regelung der 
Bezirksarbeiterrate und des Reichsarbeiterrats steht noeh 
aus. 

Das BRG regelt 
a) den Aufbau der Betriebsvertretungen. Die 

Betriebsrate sind als gesetzliche Zwangseinriehtungen in 
allen Betrieben, Geschaften und Verwaltungen des 
offentlichen und privaten Rechts zu errichten, die in der 
Regel mindestens 20 Arbeitnehmer (Arbeiter und An
gestellte) beschaftigen. In kleineren Betrieben ist unter 
gewissen Voraussetzungen statt des Betriebsrats ein 
Betriebsobmann zu wahlen. 

b) Arten der Vertretungen. Grundlage ist der 
Betriebsrat des Einzelbetriebes. Neben dem Betriebsrat 
sind in Betrieben, die Arbeiter und Angestellte beschaf
tigen, Gruppenrate (Arbeiter- und Angestelltenrate) zu 
bilden. Fiir ein Gesamtunternehmen kann neben den 
Einzelbetriebsraten ein G es a m t b etri e b s rat fUr die 
Gesamtangelegenheiten gebildet werden. Fiir ein der
artiges Unternehmen ist auch die Errichtung eines g e -
me ins a men Betriebsrats an Stelle von Einzelbetriebs
raten zulassig. FUr Unternehmungen des Reichs, der 
Lander und der Gemeindeverbande, die sich iiber einen 
groBeren Teil des Reichs- oder Landergebiets oder iiber 
mehrere Gemeindebezirke erstrecken, ist die Bildung 
von Einzel- und Gesamtbetriebsraten in Anlehnung an 
den Aufbau der Unternehmung oder Verwaltung im Ver
ordnungswege zu regeIn (s. unten). 

c) Wahlen. Die Betriebsvertretungen werden von 
den Arbeitnehmern des Betriebs gewahlt, und zwar 
grundsatzlich fUr Arbeiter und Angestellte in getrennter 
WahThandlung. Mindestalter fiir das aktive Wahlrecht 
18 Jahre, fiir das passive 24 Jahre. Das Wahlverfahren 
ist in der Wahlordnung yom 5. 2. 1920 (RGBl S.175) 
geregelt. 

d) Zusammensetzung. DieZahlderMitgliederder 
Betriebsvertretungen richtet sich nach der Zahl der 
Arbeitnehmer des Betriebs unter Festsetzung von Hochst
und Mindestmitgliederzahlen und unter Sicherung der 
Minderheiten. 

e) Geschaftsfiihrung. Das Gesetz regelt nur einige 
Punkte der GeschaftsfUhrung (z. B. Wahl und Rechts
stellung des Vorsitzenden, Sitzungen, Beteiligung des 
Arbeitgebers und der Vertreter der wirtschaftlichen Ver
einigungen an den Sitzungen usw.). Sonstige Bestimmun
gen iiber die Geschaftsfiihrung konnen in einer Geschafts
ordnung getroffen werden, die sich der Betriebsrat selbst 
gibt. 

f) Aufgabenkreis. Die Aufgaben der Betriebsver
tretungen erstrecken sich auf zwei Gebiete: 1. die Unter
stiitzung der Betriebsleitung (Unterstiitzung durch Rat, 
Mitarbeit an der Einfiihrung neuer Arbeitsweisen und 
Bewahrung des Betriebs vor Erschiitterungen); 2. die 
Wahrnehmung der gemeinsamen sozialen und wirt
schaftlichen Angelegenheiten der Arbeitnehmer des Be
triebs (Entgegennahme und Vertretung von Beschwerden 
der Arbeitnehmer, Vereinbarung gemeinsamer Dienst
vorschriften, Bekampfup'g der Unfall- und Gesundheits
gefahren im Betriebe, Uberwachung der Durchfiihrung 
der gesetzlichen Vorschriften und der Tarifvertrage, Ver
einbarung von Richtlinien iiber Einstellung von Arbeit
nehmern, Mitwirkung bei Einspriichen von Arbeitneh
mern gegen Kiindigungen usw.). 

III. Betrie b. Fiir den Bereich der DRP ist auf Grund 
des § 61 des BRG die Bildung der Betriebsvertretungen 
und die Abgrenzung ihrer Befugnisse besonders geregelt 
durch die Verordnung iiber die Bildung von Be
trie bsvertretunge n nach de m Betrie bsra te
gesetz im Bereiche der Reichs-Post- und Tele
graphenverwaltungvom 18.1. 1923 (RGBII, S.68). 
Danach werden im Bereiche der DRP Einzelbetriebs-
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vertretungen und Gesamtbetriebsrate, Bezirksbetriebs
rate und ein Zentralbetriebsrat gebildet. 

Einzelbetrie bsvertretungen. Eine Betriebsver
tretung (Betriebsrat, Arbeiterrat, .Angestelltenrat, Be
triebsobmaun) wird gebildet: 

1. je fUr das RPM in Berlin, fiir die Abteilung VI 
(Miinchen) des RPM, fiir den ges~mten Bereich des TRA 
sowie fiir jedes der zentralen Amter im Bereiche der 
Abteilung VI (Miinchen) des RPM; 

2. innerhltlb jedes OPDBezirks fiir jede selbstandige 
Dienststelle (OPD, V.Anst, den gesamten Bereich eines 
Telegraphenbauamts und sonstige derartige Dienst
stellen). Unter bestimmten Voraussetzungen konnen 
auch Einzelbetriebsvertretungen und ein Gesamt
betriebsrat gebildet werden. 

Bezirksbetriebsrate. Fiir jeden OPDBezirk wird 
am Sitz der OPD ein Bezirksbetriebsrat gebildet. 

Zentralbetriebsrat. FUr den gesamten Bereich der 
DRP wi.rd beim RPM in Berlin ein Zentralbetriebsrat 
gebildet. Aus der gesamten Arbeitnehmerschaft werden 
drei besondere Wahlkorper gebildet (fiir das alte Reichs
postgebiet, fiir Bayern und fiir Wiirttemberg). 

Die ortlichen Vertretungen befassen sich im Rahmen 
der ihnen nach dem BRG zustehenden Befugnisse nur 
mit ortlichen .Angelegenheiten. Dem Bezirksbetriebsrat 
fallen die einem Betriebsrat nach dem BRG. obliegenden 
Aufgaben, auch wenn sie von andern Betriebsvertretun
gen iiberwiesen werden, zu, soweit die Aufgaben iiber 
den Bereich der ortlichen Dienststelle, jedoch nicht iiber 
den Bereich des OPDBezirks hinaus, von Bedeutung 
sind. 

Dem Zentralbetriebsrat beim RPM fallen die gleichen 
Aufgaben zu, soweit sie iiber den Bereich eines OPD 
Bezirks hinaus von Bedeutung sind. 

Die einjahrige Wahlzeit aller Betriebsvertretungen 
rechnet yom 1. 6. jedes Jahres und endet mit dem 31. 5. 
des nachsten Jahres. Ausfiihrungsbestimmungen zum 
BRG. - insbesondere iiber die Geschaftsfiihrung -
hat der Reichspostminister unter dem 18. 7. 1921 er
lassen (Beilage zum Amtsblatt des RPM Nr.27/1921). 
AuBerdem sind noch Ausfiihrungsbestimmungen zur 
Wahlordnung unter dem 18. 1. 1923 ergangen (RGBI I, 
S.70). 

Schrlftwesen. Brandt, Betriebsrategesetz. Ottc Elsner, Berlin 
1922; Dersch, Betriebsrategesetz. J. Benzhelmer, Mannheim 1922; 
Feig und Sltzler, Betriebsrategesetz. Vahlen, Berlin 1921; Flatcw, 
Kommentar zum Betriebsrategesetz. Dietz Nachf., Berlin 1923; 
Kieschke·Syrup, Betriebsriitegesetz. Karl Heymann, Berlin 1921; 
Stier-Somlo, Kommentar zum Betriebsrategesetz. Voss. Buchband
lung, Berlin 1921; Pick und Weigert, Die Praxis des Arbeitsrechts. 
Relmar Hobbing, Berlin 1925; Kaskel, Arbeitsrecbt. Julius Springer, 
Berlin 1925; Klauke, Wegwelser durch das Betriebsrategesetz. 
Georg Konig, Berlin 1922. Lucke. 

Betriebs~!lrwaltung umfaBt die Ordnung, die Leitung 
und die Uberwachung des Post- und Telegraphen
betriebes. Die grundlegenden Betriebsvorschriften erIaBt 
das RPM durch die ADA, das Amtsblatt des RPM (s. d.) 
und sonstige allgemeine Vf. Die OPD haben innerhalb ihrer 
Bezirke die Betriebsverwaltung nach den gegebenen 
Vorschriften wahrzunehmen. Trager der Betriebsver
waltung im engern Sinne sind die V.ii, deren Vorsteher 
und sonstige leitende Beamte die ordnungsmaBige Aus
fiihrung des Betriebsdienstes sowohl bei den Amtern 
wie bei den zugeteilten P Ag zu iiberwachen, die fiir 
diesen Zweck notwendigen ortlichen Einrichtungen zu 
treffen, die Verwendung des Personals zu regeIn, den 
Schriftwechsel zu fiihren haben usw. 

In dem Voranschlag der DRP ist eine besondere Ab
teilung fiir die Betriebsverwaltung gebildet und ent
sprechend bezeichnet, in der alle die Betriebsverwaltung 
angehenden personlichen und sachlichen Ausgaben auf
gefiihrt sind. 

Betriebswissensehaft s. Postversuchsabteilung 
Betriebszulagen s. Zulagen 

Betriiger, Aushiindigung von Postsendungen an. 
Die Frage, wem elne Postsendung auszubandlgen ist, entscheidet 

sich nach dem in der Aufschrlft erkennbaren Willen des Absenders. 
Wahrer Empfiinger (Empf.) ist derjenige, dem die Sendung ent

sprechend der Aufschrlft nach dem Willen des Abs. zukommen soli. 
Wendet sich ein Betriiger B., der sich z. B. Oberfiirster A. nennt, 
an eine Person und veranlaBt sie, ibm unter dem vorgetauschten 
Namen und der vorgetiiuschten Amtsbezeichnung Waren mit der 
Post zu iibersenden, so ist wahrer Empf. der B. Ibm wollte der 
Abs. das Paket zuscbicken, wenn er sich auch iiber die Person des 
Empf. in einem auf Tiiuschung berubenden Irrtum befunden hat. 
Nicht die Post ist getauscbt, getauscht 1st der Abs. Bel Sendungen, 
fUr welcbe die, Post Ersatz zu lelsten bat, behauptet der Abs. in 
solchen Fallen, die Sendung sel durch unrichtige Aushllndigung 
in Verlust geraten, und verlangt Schadensersatz. Eine solche For
derung ist nach dem Gesagten in jedem Fall unbegrlindet. Eine 
Schadensersatzforderung liiBt slch auch nicht auf dem Umwege 
begriinden, daB ein Verschulden der Post bei der Priifung des Nach
weises der Empfangsberechtigung des Empf. behauptet wird. Die 
FAlle, In denen die Post haftet, Sind 1m PG und In der PO abschlieBend 
geregelt. Haftet die Post z. B. nur bei Verlust, liegt ein solcher 
aber nicht vor, so haftet die Post, die ja lediglicb den Beforderungs
vertrag mit dem Abs. ausgefiihrt hat, iiberbaupt nicht, auch nicht 
der Postbeamte, selbst wenn er vorschrlftswidrig bel der Aus
hiindigung verfahren hat, da dem Abs. iiberhaupt kein Schaden 
erwacbsen ist. Die Richtlgkeit der hier vertretenen Auffassung 
ergibt sich ohue weiteres, wenn man sich vergegenwartigt, zu welchem 
Zwecke der Abs. iiberhaupt die Dienste der Post in Anspruch ge
nommen bat. Er wollte den Kaufvertrag mit dem Betriiger erfiillen, 
indem er sich der Post als Erfiillungsgehilfin bediente. "V erloren 
im Sinne des Postrechts ist nicht die Sendung, sondern verloren ist 
nur der Kaufpreisanspruch des Abs., der an ihre Stelle getreten 
ist, und zwar lediglich vermoge des Betrugs, dem der Abs. und 
nur er zum Opfer gefallen war" (Oberiandesgericht Dresden, Ent
scheidung vom 10. 5. 1915, DVZ 1915 s. 349). Dem entspricht der 
standige Brauch der Gerichte. 

Davon scharf' zu trennen ist der Fall, daB der Abs. die Sendung 
einem bestimmten Empf. (z. B. eine Bank ihrem Kunden) zuschicken 
will und sle aucb mit entsprechender Anschrift versieht. In diesem 
FaIle ist nur der Bankkunde wahrer Empf., auch wenn die Sendung 
selbst z. B. durch ein von einem Schwindler unter MiBbrauch des 
Namens des Bankkunden aufgegebenes Telegramm veranlaBt worden 
1st. Hilndigt die Post nicht unter Beobachtung der Vorschriften 
der PO aus, so Iiegt ein Verlust der Sendung vor. Bei der Zustellung 
an unbebnnte Empf. wird der Nachweis der Empfangsberechtigung 
hiufig durch das Zeugnis einer bekannten vertrauenswiirdigen 
Person gefUbrt. Sle hat die volle Bfirgschilft ffir den Empf. zu 
iibernehmen durch die unterschriftliche Vollzlehung der ErkliUung: 
"als Bfirge ffir richtlge Aushandigung". Durch diese Bfirgscbaft 
iibernimmt der Zeuge der Post gegeniiber die Haftung ffir die Ord
nungsmaBigkeit der Aushindlgung, soweit die Person des Empf. 
In Betracht kommt. Er haftet daffir, daB die von Ihm ausgewiesene 
Person die in der A ufschrift der Sendung bezeichnete ist. Der hiufig 
vom Bfirgen (Gastwlrt, Zimmervermieterin) gemachte Einwand, er 
habe durch seine Unterschrift nur anerkennen wollen, daB die aus
zuweisende Person sicb ihm gegeniiber als gleicbbedeutend mit 
dem Empf. bezeichnet babe, oder daB er sie unter diesem Namen 
in seinen Raumen aufgenommen habe, ist nicht sticbhaltlg. Der 
Biirge iibernimmt vielmehr, sonst hitte die ErkIarung ffir die Post 
keine Bedeutung, die Verpflichtung, ffir die Riickzahlung des Geldes 
einzusteben, wenn nicht an den richtigen Empf. ausgezahlt wiirde. 
Der rechtsgeschAftliche Wille der Parteien, einen Bftrgscbaftsvertrag 
ffir die moglicherweise entstehende Ersatzforderung der Post gegen 
den falschen Empf. zu schlief3en, ergibt sich schon aus dem Zu
sammenhang der zur Beurkundung verwandten Postanweisungen 
oder Ablieferungsscheine usw. mit der gelelsteten Unterschrift 
(Archiv 1924 S. 194). K. Schneider. 

Beutel dienen zur Unterbringung der mit den Post
beforderungamitteIn zu veraendenden Gegenstande. Her
stellung in 4 GroBen: 175 cm lang, 41 cm breit; II 1m 
lang, 58 cm breit; III 1,25 m lang, 75 cm breit; IV 1,33 m 
lang, 83 cm breit. 

Neuerdings werden Beutel aua grauem Leinen in der 
GroBe 50 X 40 cm zum Verpacken von umfangreichen 
und achweren Drucksachen und Warenproben oder 
Sendungen in Rollenform sowie von kleinen OJisbunden 
(a. Briefabfertigung) fiir dieselbe P.Anst benutzt (als 
Verateckbeutel). In der Vorkriegszeit wurden ausschlieB
lich Leinenbeutel benutzt; wahrend des Weltkriegs 
und in der Nachkriegszeit muBten notgedrungen weniger 
haltbare Jutebeutel verwandt werden, die aber nach 
und nach wieder durch nahtlos gewebte Leinenbeutel 
ersetzt werden. Die Beutel tragen in schwarzer Farbe 
die Aufschrift "Deutache Reichspost". 1m europaischen 
Aualandsverkehr erhalten sie den Aufdruck "Nr ...... . 
Deutsche Post". 1m Verkehr mit Landern, wo die 
deutsche Sprache nicht oder nur wenig bekannt ist, 
z. B. im Verkehr mit den Balkanlandern, wird dieser 
Aufdruck in franzosiacher Sprache - Postes allemandes 
- wiederholt. Die Absendungastellen bezeichnen die 
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Auslandsbeutel durch Aufdruck mit fortlaufender Num· 
mer und mit dem Namen oder dem Ort der Auswechs· 
lungsP Anst. . . 

Bei der Verwendung der Beutel smd zu unterschelden 
1. Beutel und Sacke fUr den freien Verkehr (Bahnpost

dienst, Drucksachenbeutel, Zeitungssacke, Paketsacke, 
Beutel fUr den Verkehr der Posten auf gewohnlicher 
StraBe sowie im Verkehr zwischen P Ag und Abrechnungs. 
[Uberweisungs. ]PA). Paketsacke werden auBer mit dem 
Aufdruck "Deutsche Reichspost" mit der viermaligen 
besonderen Bezeichnung "Paketsack" (zweimal innen 
und zweimal auBen ungefahr 35 cm unterhalb des Wulstes 
quer uber die Breitseite) versehen; . 

2. Kurssacke; diese werden gebraucht, um dIe Ladungs· 
gegenstande, die einzeIn nachzuweisen sind oder be· 
sonders sorgsamer behandelt werden sollen, gesichert 
von und zur UbergabestelIe zu befOrdern. Die Kurs· 
Backe sind als Ausstattungsgegenstande der V Anst nacho 
zuweisen, bei denen sie verwandt werden .. 

Der <resamte Beutelbedarf einschl. der Kurssacke fUr 
den infandischen Verkehr und den europaischen Aus· 
landsverkehr wird durch die Be utela usgleichsstelle 
der OPD in Berlin (beim BP A 4) bescham, die auch 
den Beutelumlauf regelt. Kurssacke werden von den 
OPD bei dieser Stelle angefordert; sie durfen nur fur 
Kurszwecke benutzt werden. 

Die Unterhaltung der Beutel sowie di~ Ausmusterung 
unbrauchbarer Stucke leigt den bei BP A oder groBeren 
PA eingerichteten Beutelstellen oder Beutelschut· 
telwerken (s. d.) ob. S. auch Beutelstopfmaschinen 
und Beutelwaschanstalten. 

Die Beschaffung und UnterhaItung der Beutel fur 
den uberseeischen Brief- und Paketverkehr ist Sache 
der OPD in Hamburg. S. auch BriefbeuteInachweis im 
Auslandsverkehr. G 0 I d b erg. 

Belltelsehiittelwerke dienen zum Entstauben von 
Brief·, Zeitungs. und Paketsacken; sie sind wichtig 
fUr die Gesundheit des in Briefabfertigungen, in Bahn· 
postwagen und im Verladedienst beschaftigten Pers~nals. 
Zu beachten ist, daB Beutel aus Jute durch das Schutteln 
und Klopfen wegen der kurzen Faser der Jute rauher 
und dadurch fUr Staub aufnahmefahiger werden, also 
sich nicht zum Entstauben eignen. Daher sind leinene 
Beutel vorzuziehen. 

Beim Schuttelwerk werden die Beutel im Gegensatz 
zu den bei der DRP nicht gebrauchliehen Klopf· 
maschinen (mit Einzelzufuhrung und Einzelbehand· 
lung der Beutel) in groBeren Mengen der Schutteltrommel 
zugeftihrt. Diese, die einen Dw;chmesser v?n ~twa 3 m 
hat nimmt die Beutel durch emen wulstfornugen Vor· 
spr~ng im Inneren annahernd bis zur Scheitelho~e mit, 
dann fallen sie auf den als Lattenrost ausgebildeten 
Trommelumfang. Beim Aufschlagen auf den Rost 
wirbelt der Staub auf, der durch ein Geblase abgesaugt 
wird. Die Staubluft wird vor ihrem Eintritt ins Freie 
durch ein selbsttatiges Filter gereinigt. 

Eine Schutteltrommel faBt bis zu 200 Beutel, die 
nach einer halben Stunde entstaubt sind. Wahrend 
dieser Zeit ist eine Bedienung im Gegensatz zu den 
Klopfmaschinen nicht erfordeIlich. 

Schuttelwerke bestehen bei der DRP auf dem Post· 
bahnhof am Schlesischen Bahnhof in Berlin (verwaltet 
yom BPA4) und in Leipzig. 

Schriftwesen. Archlv 1910 S. 73ff.; Kasten, Die technischen 
Elnrichtungen des Briefverkehrs. Moeser, Berlin 1914. 

Beutelspannvorriehtungen ermoglichen es, Briefbunde 
sowie lose zu versendende Drucksachen, Warenproben, 
Packchen usw. gleich beim Verteilen in die aufgespannten 
Sacke zu legen, ",:odurch Zeit und Ra.um gespa~t wird. 

Die SpannvorrlChtungen werden III versc~ede~en 
GroBen und AusfUhrungen hergestellt. Es gIbt em·, 
zwei- und mehrreihige, starre und zusammenklappbare, 
holzerne und eiserne Spannvorrichtungen. Die Beutel 
hangen in eisernen Klammern, die schellenforlnig, in 

Froschsehenkelart, zum Verschrauben usw. eingerichtet 
sind. Mehrreihige Gestelle sind so gebaut, daB die 2., 
3. usw. Reihe stufenformig uber die vorhergehende an· 
steigt. Zur Kennzeichnung der aufgespannten Beutel 
werden in der Regel Blechschilder mit einer Aufschrift 
(z. B. Bahnpost 1 Berlin·Hannover Zug 2) in schwarzer 
Farbe auf weiBem Grunde (besser weiB auf schwarz 
oder blau auf gelb) oder die Beutelfahnen benutzt, die 
dann in eine der Halteklammern eingeschoben werden. 

In den Bahnposten wurden BeuteIspannvorrichtungen 
1890 (nach Einfuhrung der 12 m langen Bahnpostwagen) 
zum ersten Male angebracht. 

Beutelstopfmasehinen unterscheiden sich von den Haus· 
nahmaschinen durch die kraftigere Bauart, die elektri· 
schen Antrieb erforderlich macht. Sie werden am besten 
mit Beutelschiittelwerken (s. d.) und Beutelwaschanstalten 
(s. d.) vereinigt. 

Schriftwesen. Kasten, Die technlschen Elnrichtungen des 
Briefverkehrs. Moeser, Berlin 1914. 

Beutelstiieke (friiher auch Faustpakete) werden Pakete 
genannt, die von den PAnst wegen ilues geringen Um· 
fangs und Gewichts nicht lose, sondern in Beuteln 
versandt werden. Wertpakete, welche die HochstmaBe 
fUr Warenproben (s. d.) nicht uberschreiten oder im 
Verhaltnis zu ihrer GroBe einen hohen Wert haben 
(Bargeld, Gold, Silber, Schmuck, Uhren u. dgl.), mussen 
bei einem Gewicht bis zu 2 kg als Beutelstucke versandt 
werden. AuBere Kennzeichnung fUr aIle Beutelstiicke 

einKlebezettel (Abb.), von 

00 dem der groBe Teil auf das 
Paket, der kleine auf die B B Paketkarte kommt. Die 
Beutelstucke werden auch 
im Paketannahmebuch als 
solche gekennzeichnet. 
Gewohnliche, eingeschrie. 

Klebezettel fUr Beutelstiicke. bene und unversiegelte 
Wert· Beutelstucke werden 

bei der BefOrderung nicht nachgewiesen. Sie Mnnen 
in Paketsacken versandt werden oder in Brief. oder 
GeldbeuteIn, wenn der Zug, der die Brief· oder Geld. 
beutel bekommt, auch lose Pakete mitnimmt. In 
PackchenbeuteIn dUrfen Beutelstueke wegen der Ver
wechslungsgefahr nicht befOrdert werden. Versiegelte 
Wertbeutelstucke werden den Wertbriefen entspreehend 
nachgewiesen und nachgewogen. 

Beutelwasehanstaiten. Schmutzige Beutel, die durch 
Entstauben nicht sauber werden, miissen gewaschen 
werden' das Entstauben geht also auf jeden Fall dem 
Wasch;n voran, auch um die Waschmaschine nicht zu 
sehr zu verschmutzen. Es ergibt sich daraus die raum· 
Hehe Vereinigung von Beutelsehuttelwerk und ·wasch· 
anstalt. 

Diese Waschanstalt besteht aus den Einweichbottichen, 
der Waschmaschine, der Zentrifuge zum Ausschleudern 
des Wassers aus den gewaschenen Beuteln, dem Trok· 
kenapparat und den Legetischen fUr die gewaschenen 
und getrockneten Beutel. Will man aueh ~andtiicher 
und Leibwasche waschen, so muB noch eme Dampf. 
mangel aufgestellt werden. Zu beachten ist, daB zum 
Heizen der WasehmaEchine die Spannung des Dampfes 
einer gewohnlichen Dampfheizung nicht ausreicht, son
dern ein besonderer Kessel mit hoherem Druck erforder· 
Hch ist. 

Eine Waschmaschine reinigt in 1- Stunde bis zu 40 
Beutel. Eine mit einem Schiittelwerk vereinigte Wasch· 
anstalt ist beim Postbahnhof am Schlesisehen Bahnhof 
in Berlin eingeriehtet. 

Schriftwesen. Archlv 1910 S. 73ff.; Kasten, Die technlschen 
Elnrichtungen des Briefverkehrs. Moeser, Berlin 1914. 

Bezirksaufsiehtsbeamte s. Amtsbezeichnungen (unter 
II 3) 

Bezirksberiehte s. Betriebsberichte 
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Bczirksdienst. Die im Bezirksdienst tatigen Beamten 
- Oberinspektoren - haben im Bezirk der OPD, der 
sie zugeteilt sind, innerhalb des ihnen zugewiesenen 
Geschaftsbereichs die Kassenpriifungen bei samtlichen 
VA auszuflihren und dabei der richtigen Erhebung der 
Gebiihren sowie der Wahrnehmung der wirtschaftlichen 
Belange der DRP ihre besondere Aufmerksamkeit zu
zuwenden_ Sie sind ferner zur Feststellung von Bestanden 
an Ausstattungsgegenstanden, Apparaten usw. bei allen 
VA heranzuziehen und auch zur Erledigung von Auf
tragen, die mit dem Kassen- u!!-d Rechnungswesen zu
sammenhangen, bei solchen VA zu verwenden, deren 
Vorsteher den Besoldungsgruppen bis A IX einschlieB
lich aufwarts angehoren. Nach Bestimmung des Prasi
denten der OPD k6nnen sie auch mit der Fiihrung von 
Untersuchungen, Feststellung des Personalbedarfs und 
PrUfung der Betriebseinrichtungen usw. bei den zuletzt 
genannten VA betraut werden. Sie sollen auf ihren Dienst
reisen innerhalb ihres Priifungsbezirks den AuBendienst 
und die AuBeneinrichtungen der V Anst, wie Bahnposten, 
Landposten, Bahnhofsdienst, Telegraphenlinien. St6-
rungsbesei tigungsdienst, Telegrammzustelldi enst usw. mi t 
beaufsichtigen. Bei den von Referenten der OPD aus
zufiihrenden Betriebspriifungen, umfangreichen Unter
suchungen und Auftragen haben sie im Bedarfsfall nach 
Bestimmung des Prasidenten der OPD mitzuwirken. Ob 
sie den Bezirksdienst vorzugsweise in Postangelegenheiten 
oder in Telegraphenangelegenheiten wahrzunehmen 
haben, richtet sich nach dem Gang ihrer dienstlichen 
Ausbildung. ~ 

AIs Richtschnur fiir die Ausfiihrung ihrer Dienst
geschafte dient den Oberinspektoren die "Dienst
anweisung fiir die Beamten des Bezirksdienstes" (Anlage 
zur AmtsblVf Nr. 112 von 1922, Amtsbl S.251f£'). Sie 
fiihren ein Reisetagebuch (s. d.). 

Bezirkspostanweisungsstellen s. Bezirksrechnungsstel
len fiir Postanweisungen 

Bezkksrechnungsstellen fiir Postanweisungen sind 
Rechnungsstellen (s. d.) gewesen, die in ihrer Gesamt
heit nachzuweisen hatten, daB der in einem Monat auf 
Inlandspostanweisungen ausgezahlte Gesamtbetrag sich 
mit dem Betrage deckte, der sich ergab, wenn zu dem 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus diesem Monat der 
Betrag der noch nicht ausgezahlt gewesenen Einzahlun
gen aus friiheren Monaten hinzugezahlt und von der 
Summe der Betrag fiir unausgezahlt gebliebene Post
anweisungen abgezogen wurde. Zu dem Zwecke hatte 
jede Bezirksrechnungsstelle nachzuweisen, welcher Be
trag fiir Rechnung jeder einzelnen andern Bezirksrech
nungsstelle ausgezahlt worden war, und dieser die Post
anweisungen zuzusenden. Die Bezirksrechnungsstellen 
sind 1924 aufgehoben worden. Die Priifung des Inland~: 
postanweisungsverkehrs wird seitdem durch die PSchA 
nach den V orschriften wahrgenommen, nach denen die 
Ein- und Auszahlungen im Postscheckverkehr (s. d.) ge
priift werden. 

S. auch Postrechnungsamt. 
Bczirksstempel werden fur den Postvermerk auf den 

Postanweisungen (s. d.) und Zahlkarten (s. d.) verwandt. 
Sie enthalten die Nummer des OPDBezirks und das 

AufgabePA, z. B. Berlfn 14' Zusatzliche Bezeich
nungen der Aufgabeorte werden nur dann angegeben, 
wenn es sich um gleichlautende Orte innerhalb des
selben Bezirks handelt. An Stelle der friiher benutzten 
Gummistempel werden jetzt nur solche aus Stahl be
schafft. Der Stempel dient zur PrUfung der Echtheit 
der Postanweisungen und Zahlkarten und als Hilfsmittel 
beim Priifgeschaft. 

VA mit bedeutenderem Postanweisungs- und Zahl
kartenverkehr benutzen Stempel mit selbsttatig sich 
umsetzender Aufgabenummer, sog. Postanweisungs
n u merierste m pel, mit denen der Bezirksstempel 
vereinigt ist, und die gleichzeitig die Angabe des Ein-

zahlungstags enthalten. Der Vorteil dieser Numerier
stempel besteht in der Deutlichkeit der ahgedruckten 
Zahlen, wodurch Fehler und Nachforschungen vermieden 
werden. Da ferner die Zahlen selbsttatig weiterriicken, 
ist eine falsche Bezifferung der Postanweisungen aus
geschlossen. Dann wird die Abfertigung der Schalter
hesucher heschleunigt und schlieBlich ist die Ein
schmuggelung gefalschter Postanweisungen und Zahl
karten sehwieriger, weil der Stempel schwer nachgeahmt 
werden kann. 

Schriftwesen. DVZ 1904 S. 503; L'Union Postale 1926 S. 173ff. 

Bezirksverwaltung bedeutet soviel wie Verwaltung der 
OPDBezirke, namlich innere Einrichtung der OPD 
und Geschaftsverteilung, Beaufsichtigung der V Anst 
und Regelung des Verwaltungs- und Betriebsdienstes 
im Bezirk, Verteilung der flir den Bezirk iiberwiesenen 
Geldmittel und Rechnungslegung gegeniiber dem Rech
nungshof des Deutschen Reichs. 

Bilanz (B.) (italienisch: bilancia und bilancio, franzo
sisch: bilan und balance = die Waage, das Gleichgewicht). 
Die B. ist nach R. Passow (s. Schriftwesen) Bd. I S. I: 
"eine Gegenuberstellung der in Geld bewerteten Aktiven 
einerseits und der in Geld bewerteten Schulden und des 
Reinvermogens andrerseits bzw. in dem Falle, daB die 
Schulden die Aktiven ubertr!';ffen: eine Gegenuber
stellung der Aktiven und der Uberschul4!lng einerseits 
und der Schulden andrerseits." Unter Uberschuldung 
ist hierbei der Unterschied zu verstehen, um den die 
Schulden die Aktiven iibertreffen. Die wichtigsten Be
stimmungen des HGB uber die B. sind:, 

§ 39. d eder Kaufmann hat bei dem Beginne seines HandeIs
gewerbes seine Grundstiicke, seine Forderungen und SchuJden, den 
Betrag seines baren Geldes und seine sonstigen Vermogensgegen
stande genau zu verzeichnen, dabei den Wert der einzelnen Ver
mogensgegenstande anzugeben und einen das Verhaltnis des Ver
mogens und der SchuJden darstellenden AbschluB zu machen. 

Er hat demnachst fiir den SchIuB eines jeden Geschaftsjahrs ein 
soIches Inventar und eine soIche BiIanz aufzustellen. 

Hat der Kaufmann ein Warenlager, bei dem nach der Beschaffen
heit des Geschafts die Aufnahme des Inventars nicht fiiglich in 
jedem dahre geschehen kann, so geniigt es, wenn sie alle zwei dahre 
erfolgt. Die Verpflichtung zur jahrlichen Aufstellung der Bilanz 
wird hierdurch nicht beriihrt. 

§ 40 (Abs. 2). Bei der Aufstellung des Iuventars und der Bilanz 
sind samtliche VermogensgegenstAnde und SchuJden nach dem 
Werte anzusetzen, der ihnen in dem Zeitpunkte beizuJegeu 1st, 
fiir welchen die Aufstellung stattfindet. 

Durch Vergleich zweier, zu verschiedenen Zeitpunkten 
aufgestellten Bilanzen fiir ein Unternehmen kann fest
gestellt werden, ob deren Reinvermogen in der Zwischen
zeit groBer oder kleiner geworden, ob also ein Gewinn 
oder ein Verlust entstanden ist. Dieser Vergleich kann 
in der Weise ausgeflihrt werden, daB das Reinvermogen 
aus der AnfangsbiIanz in der SchluBbilanz mit als 
Passivum aufgeflihrt wird; dann erscheint in der SchIuE
bilanz durch Einsetzen des Unterschieds auf der kleineren 
Seite ohue weiteres der Gewinn oder der Verlust, der 
in der dazwischen liegenden Geschaftsperiode erzielt 
worden ist. Was im Sinne des § 40 HGB aIs Zeitwert 
anzusehen ist, d. h. ob der VerauBerungswert oder der 
gemeine Wert oder der Gebrauchswert oder ein andrer 
Begriff damit gemeint ist, wird im Gesetz nicht erlautert. 
In der Wirklichkeit geht man stets yom Anschaffungs
oder Herstellungswert aus und bringt davon flir die 
Gegenstande, die einer Wertverminderung unterliegen, 
jahrlich Abschreibungen (s. d.) in Abzug. Fiir Aktien
und Kommandit-Aktiengesellschaften hat das HGB 
bestimmt, daB die Aktien, auch wenn es sich um Wert
papiere und Waren handelt, die einen Borsen- oder 
Marktpreis haben, hochstens zum Anschaffungs- oder 
Herstellungspreis angesetzt werden durfen. 

Der Kaufmann hat Inventar und B. zu unterzeichnen 
und sie der Reihe nach geordnet aufzubewahren oder 
sie in ein besonderes Buch (Inventar- und Bilanzbuch) 
einzutragen. FUr Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen
schaften und fiir Aktien- und Kommandit-Aktien
gesellschaften ist die VerOffentlichung der B. vor-
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geschrieben, fiir Gesellschaften m. b. H. nur, wenn sie 
Bankgeschiifte betreiben. Der Vorstand einer Aktien
geseilschaft hat die B. zuvor mit Gewinn- und Verlust
rechnung (s. Kaufmannische Buchfiihrung) und mit Ge
schaftsbericht dem Aufsichtsrat und mit dessen Be
merkungen der Generalversammlung der Aktionare zur 
Genehmigung vorzulegen. 

Das Reinvermogen wird vielfach als Anlagekapital 
bezeichnet, wahrend die Aktiven in ihrer Gesamtheit 
das Rohvermogen bilden. Der Teil der Aktiven, der 
fiir den Bestand eines Unternehmens unerlaBlich ist, 
wird Anlagevermogen genannt, wahrend die dem Um
satz unterworfenen Teile der Aktiven das Betriebs
vermogen darsteilen. 

Die Fiihrung von Biichern ist fiir die Aufsteilung von 
B. theoretisch nicht Voraussetzung. Ein lediglich nach 
ortlicher Aufnahme gewonnenes Inventar ist eine ge
eignete Unterlage zur Aufsteilung einer ordnungsmaBigen 
B. im Sinne des HGB. Da aber der Kaufmann nach 
§ 38 HGB zur Fuhrung von Handelsbiichern ver
pflichtet ist, ist selbstverstandlich, daB diese nicht 
Ergebnisse zeitigen durfen, die mit dem Inventar nicht 
iibereinstimmen; andernfalls mussen die Abweichungen 
aufgeklart und die Bucherge"Rnisse mit den Ergebnissen 
der Inventaraufnahme in Ubereinstimmung gebracht 
werden. Die kaufmannische doppelte Buchfuhrung ist 
so eingerichtet, daB samtliche Angaben fUr das Inventar 
in den Buchern gebildet werden konnen, wahrend die 
kaufmannische einfache Buchfuhrung in der Regel nur 
Angaben fUr die leicht veranderlichen Aktiven und 
Passiven zu liefern imstande ist. Naheres s. Kauf
mannische Buchfuhrung und Jahresbilanzen der DRP_ 

Schriftwesen. Passow, Die Bilanzen der privaten und offent
lichen Unternehmungen. B. G. Teubner, Leipzig und Berlin. 

Gebbe. 
Bildpostkarten nennt die DRP die von ihr seit Herbst 

1925 versuchsweise ausgegebenen Postkarten in der 
GroBe 14,8 X 10,5 cm, die in dem linken oberen Teil 
der Aufschriftsseite ein Stadt- oder Landschaftsbild in 
der Farbe des Wertstempels der Karten enthalten und 
im Auftrage von Stadt-, Bader- und Kurverwaltungen 
zu Reklamezwecken hergesteilt werden. Die DRP ist 
damit dem Beispiel der schweizerischen Postverwaltung 
gefolgt, die derartige Karten schon seit .Jahren mit Er
folg herausgibt. Auftrage zur Hersteilung von Bildpost
karten werden durch die deutsche Reichs·Postreklame 
(s. Postreklame) vermittelt; von Unternehmungen mit 
eigenwirtschaftlichen Zwecken werden solche Auftrage 
nicht angenommen. Die Bildpostkarten werden grund
satzlich nicht in dem Orte vertrieben, dessen Bild sie 
tragen, sondern WE'gen ihres Werbezwecks hauptsach. 
lich in entfernten Gegenden. Einen Aufschlag fUr die 
Bildpostkarten berechnet die DRP nicht; die Karten 
werden vieImehr wie andre Postkarten zum Nennwert 
des eingedruckten Wertzeichens an aile Personen abo 
gegeben, die Postkarten verlangen; doch braucht nie
mand die Bildpostkarten anzunehmen. Von den durch 
die Privatindustrie hergestellten Ansichtskarten (s. d.), 
bei denen meist eine ganze Seite oder doch der groBere 
Teil einer Seite mit einer Abbildung oder einem Bilde 
bedeckt ist, unterscheiden sich die amtlichen Bildpost
karten dadurch, daB sie nur ein kleines Bildchen auf dem 
fiir Mitteilungen bestimmten Raum aufweisen. Dem
zufolge werden die Bildpostkarten in der Regel wie ge
wohnliche Postkarten (s. d.), nicht aber, wie die Ansichts
karten, nur zu ganz kurzen GriiBen verwendet werden. 

Schriftwesen. DVZ 1925 S.410. 
Blankets (Blanquets) zur Entrichtung der Wechsel

stempelsteuer s. Wechselsteuermarken 
Blindenschriftsendungen, zum Gebrauche der Blinden 

bestimmte Papiere mit erhabenen Punkten. Sie werden 
den Drucksachen zugerechnet, sind im innern Verkehr 
(Meistgewicht 5 kg) sowie im W eltpostver kehr (Meist
gewicht 3 kg) zugelassen, miissen den Vermerk "Blinden-

schriftsendungen" tragen und yom Absender frei
gemacht werden. 
". Gebiihren. a) im innern Verkehr ohne Riicksicht auf das 
Gewicht 3Pf.; b) im Weltpostverkehr 5Centimen flir je 1000g 
oder einen Teil von 1000 g. 

1m iibrigen vgJ. PO nebst AB (ADA V, 1) und Drucksachen. 

Blitzsehutz. 
Ziehen sich Telegraphen- und Fernsprechieitungsdrahte iiber das 

Hausdach eines Postdienstgebaudes hin und sind diese mit Blitz
ableitung versehen, so bieten sie im allgemeinen hinreichend Schutz 
gegen Blitzgefahr. 1st das Gebaude nicht auf diese Weise geschiitzt, 
so wird eine Blitzableitung besonders angelegt. N amentlich werden 
dann First, Turm· und Giebelspitzen geschiitzt, Giebel- und Trauf
kanten nur bei einer N eigung von weniger als 35·. 1m allgemeinen 
geniigen Auffiinger aus etwa 30 cm emporgebogenen Leitungs
stiicken. Erscheiut es aus bestimmten Griinden ratsam, die Ein
schlagstellen moglichst weit von der Dachflache fernzuhalten, so 
werden Stangen von groBerer Lange aus verzinktem Vierkant- oder 
Rundeisen zum Auffangen verwandt. Die Leitung wird am unteren 
Teile der Stangen angeschlossen. Der Abstand der Auffangvorrich
tungen wird auf etwa 15 - 20 m bemessen. Die Gebaudeleitungen des 
Blitzableiters werden meist aus feuerverzinktem oder mit einem vor 
Rost schiitzenden Anstrich versehenen Eisen von 100 qmm, bei ver
zweigten Leitungen von 50 qmm Querschnitt hergestellt. Aile an 
und in dem Gebaude vorhandenen groBeren Metallteile werden mit 
der Gebaudeleitung sicher und gut leitend verbunden, urn zu ver
meiden, daB der Blitz zu solchen Metallfliichen iiberspringt und 
hierbei Schaden anrichtet. Die Leitungen werden auf dem kiirzesten 
Wege zur Erde und iiber aile die Stenen hinweggeflihrt, die dem Ein· 
schlagen des Blitzes am meisten ausgesetzt sind, insbesondere auf 
der Wetterseite. An dem Gebaude werden 1m allgemeinen die Ab· 
leitungen in einem nicht groBeren Abstand als 20 m angebracht. 
Die natiirlichen Ableitungen der Gas· und Wasserleitungs-, der 
Heiz- und Abfallrohre, senkrechte eiserne Trager, eiserne Treppen 
und andere sich in graBerer Lange senkrecht erstreckende Metall
teile werden mit den Dach- und Erdleitungen gut verbunden. 

S c h r i f t we sen. "Blitzschutz 11¥.!4" des Ausschusses flir Blitz
ableiterbau in Berlin-Schoneberg, HauptstraBe 161. 

Bolivien. I. Verfassung. Das Postwesen Boliviens 
untersteht dem Ministerium des Innern und wird von 
der Generaldirektion in La Paz geleitet, an deren Spitze 
ein Generaldirektor (Director General de Correos) steht. 
Die 10 BezirksoberbehOrden heiBen Hauptverwaltungen 
(Administrationes principales); an ihrer Spitze stehen 
"Hauptverwalter" (Administradores principales), die zu
gleich die OrtsP Anst am Sitze der Hauptverwaltung 
leiten. Ihnen sind die iibrigen P Anst ihres Bezirks, die 
Unterverwaltungen (Subadministrationes) und die Agen
turen (Receptorias) untersteilt. 

II. BeamtenverhaItnisse. Bei den groBern PAnst sind fiir 
den Postanweisungs-, Einschreib-, Paket- und statistischen Dienst 
"Officiale" vorhanden. In den iibrigen Dienstzweigen werden 
"Hilfsofficiale" beschaftigt. Die Vorsteher der Unterverwaltungen 
heiBen "Subadministradores", die der Agenturen "Receptores". 
Bei den Rauptverwaltungen sind ferner Brieftrager (CarteroB) und 
Kastenleerer (Buzoneros) beschaftigt. Die Postfuhrunternehmer 
heiBen "Postmeister" (Maestros de postas), die Wagenfiihrer "Postil
lones". 

III. Postzwang erstreckt sich auf die BefOrderung der Briefe, 
mit Ausnahme der persanlich befOrderten und der Dienstbriefe der 
Eisenbahnen. 

IV. Portofreiheit genieBen die an Behorden gerichteten amt
lichen Mitteilungen der Regierung, des Kongresses, der GerichtshOfe 
und der Zivil- und Militarbeamten. 

V. Betrieb. 
A. Briefpost. Fiir Briefe (Cartas) besteht keine Gewichts' 

oder Ausdehnungsgrenze. Gebiihr nach Gewichtsstufen von 20 g, 
ermaBigte Gebiibr innerhalb desselben pepartements. Freimachungs
zwang. Postkarten (Tarjetas postales), von der Privatindustrie 
hergestellte, zulassig; ermaBigte Gebiibr fiir die innerhalb desseJben 
Departements bestimmten. Drucksachen (Impresos) zerfallen 
in drei Klassen: 1. Zeitungen, Zeitschriften und allgemein beachtens
werte Veroffentlichungen; 2. gebundene oder nichtgebundene in· 
oder auslandische Biicher; 3. Kataloge, Preislisten, Anzeigen, Neu
jahrskarten, Stiche usw. Die Drucksachen der 1. Klasse, Meist
gewicht 2 kg, Ausdehnungsgrenze 45 cm in einer Richtung, werden 
unentgeltlich befordert. Die Drucksachen der 2. und 3. Klasse 
unterliegen denselben Gewichts- und Ausdehnungsbeschrankungen 
wie die der 1. Klasse. Bei der 2. Klasse Gebiihr nach Gewichtsstufen 
von 50 g, bei der 3. von 20 g. Geschaftspapiere (Papelos de 
negocios). Gewichts- und Ausdehnungsgrenze wie bei Drucksachen. 
Gebiihrenstufen je 20 g. Waren proben (Muestras) nach den 
Bestimmungen'des Weltpostverkehrs zuiassig. Gebiihrenstufen von 
50 g. Mischsendungen unzuiassig. AIle Briefpostsendungen 
konnen unter Einschreibung (Certificados) versandt werden. Frei· 
machungszwang. Es ist verboten, in Einschreibsendungen Geld 
oder Wertsachen einzulegen. Fiir den Verlust von Einschreib
sendungen iibernimmt die Verwaltung keine Verwantwortung. 

B. Wertbriefe (Cartas con'valores declarados) und Wertkast
cben (Cajas de valores) bis 1000 Bolivianos zuIassig. Der lnhalt der 
Wertsendungen muB von der AufgabePAnst, die auch die Sendungen 
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verschlieBt, beglaubigt werden. Die Gebiihr bei Wertbriefen setzt 
sieh zusammen aus Gewiehts-, Einsehreib- und Versieherungs
gebiihr (1 v H des Wertbetrags); bei Wertkastehen tritt an die 
Stelle der Brlef- die Paketgebiihr. Es ist verboten, in Briefe oder 
Kastchen mit Wertangabe Banknoten oder Geldstiieke einzulegen. 
1m Falle des Verlustes oder der Beschadigung, hOhere Gewalt aus
genommen, Ersatz bis zur Hohe des angegebenen Wertes. 

C. Postanwelsungen. Meistbetrag im Verkehr mit den Haupt
verwaltungen 1000, zwischen den andern PAnst 100 Bolivianos. 
Gebiihr nach Betragsstufen. Giiltigkeitsdauer 3 Monate vom Tage 
der Aufgabe an. Nach Ablauf dieser Frist werden die Postanweisungen 
ohne Erstattung der Gebiihr an den Absender zuriiekgesandt. 

D. Postpakete. Meistgewieht im innern Verkehr 5 kg, Aus
dehnung darf in keiner Richtung 60 em iibersehreiten. Gebiihr 
nach Gewiehtsstufen, ermaBigte Gebiihr fUr den Verkehr innerhalb 
ein und desselben Departements. 1m Faile des Verlustes oder der 
Besehadigung, hohere Gewalt ausgenommen, Entsehadigung von 
hOehstens 10 Bolivianos fUr ein Paket. 

Sonstige Dienstzweige bestehen nieht. 
Sehriftwesen. Sieblist S. 352ff.; Reeueil S. 120ff. 

Brandt. 
Botenposten (s. auch Beiboten) werden innerhalb der 

Postorte zur BefOrderung von Postsendungen zwischen 
den OrtsP Anst und nach au13erhalb eingerichtet. Sie 
werden zur beschrankten oder zur unbeschrankten Be
forderung von Wertsendungen und Paketen benutzt. 
Die Botenposten mit beschranktem Beforderungsdienst 
sind im allgemeinen nur insoweit zur BefOrderung von 
Wertsendungen und Paketen zu benutzen, als das Ge
samtgewicht der Ladung einschl. der Botenposttasche 
20 kg nicht iiberschreitet, die Sendungen geschiitzt 
untergebracht werden konnen und der Gesamtwertbetrag 
der Wertsendungen 1500 RM nicht iibersteigt. Wegen 
der von den Botenposten einzuhaltenden Beforderungs
fristen s. Beforderungsfristen. 

Botenposttasehen werden zur Aufnahme von Brief
beuteln, kleinen Paketen usw. verwandt; sie sind aus 
Leder hergestellt, werden mit Kette und Schlo13 ver
sehen und auf dem Riicken getragen. An Stelle der 
Taschen konnen zu dem gleichen Zweck auch Rucksacke 
aus graugriinem, wasserdichtem Flachssegeltuch mit 
Futter aus dunkelgrauem, wasserdichten Baumwollstoff 
benutzt werden. Zum Verschlu13 dient ein Kapselschlo13. 

Botenwesen. Die Nachrichtenvermittlung durch fu13-
gehende, reitende oder fahrende Boten ging bei allen 
Kulturvolkern der Einrichtung eines geregelten Post
wesens voraus und erhielt sich neben diesem noch jahr
hundertelang. Als nach dem Zusammenbruche des 
Romischen Reiches und nach Beendigung der Volker
wanderung sich langsam wieder se13hafte Menschen
gemeinden bildeten, erhielt zuerst das religiOse Leben 
frische Antriebe. Die allenthalben entstehenden kloster
lichen Siedelungen wurden die Pflanzstatten einer neuen 
Kultur. Ihre Starke ruhte in ihrer gegenseitigen Ver
bindung und ihrem Zusammenhange mit Rom. Den 
Verkehr besorgten klosterliche Abgesandte oder Klo
sterboten (s. d.). Ihre Gefiihrten auf den LandstraBen 
waren wandernde Handwerksburschen, fahrende Schiiler, 
umherziehende Juden. Sie aIle wurden nach Bedarf 
als Trager von Botschaften und Nachrichten benutzt. 
Der Mann aus dem Volke war des Schreibens und Lesens 
unkundig und setzte noch zu Beginn des 14. Jahrhun
derts in die miindliche Bestellung etwaiger Nachrichten 
gro13eres Vertrauen als auf das mit Zeichen bedeckte 
Pergament oder Papier. Vereinzelte wohlhabende Privat
leute und Gelehrte hielten sich eigene Schreiber und 
Boten. Als der Handel sich belebte, waren es seine 
Vertreter, die zeitgema13e Verkehrsverbindungen her
stellten (s. Kaufmannsposten). Den Kaufleuten traten 
in den emporwachsenden Stadten andre Gewerbe zur 
Seite, die ebenfalls auf eine Verbindung mit ihrer Kund
schaft au13erhalb der Ringmauern angewiesen waren. In 
manchen Gegenden Deutschlands wurden gerne die 
Metzger zur gelegentIichen Mitbesorgung von Briefen 
usw. benutzt (s. Metzgerposten). Mit der Erweiterung 
der Gemeinden und der fortschreitenden Teilung der Ar
beiten nahm das Bediirfnis nach gegenseitigem Austausch 
der Friichte der Landwirtschaft und des Gewerbefleil3es 
Bowie nach Aufrechterhaltung und Ausbreitung der an-

gebahnten Verkehrsbeziehungen zu. Botendienste wur
den immer hiiufiger begehrt und schlie13lich berufsma13ig 
ausgeiibt. Da viele Kaufleute, die sich der Boten regel
mal3ig bedienten, im Rate der Stadte sa13en, ergab es 
sich, da13 das Botenwesen allmahlich unter stadtische 
Aufsicht gestellt und zu einem stadtischen Amt aus
gebildet wurde (s. Stadteboten). Einzelne bedeutende 
Universitaten unterhielten eigene Universitatsboten 
(s. d.). Es biirgerten sich auch berittene Geleitsboten 
fiir Reisende ein, zunachst zu deren personlicher Sicher
heit. Dieses "Geleit" erweiterte sich auch auf den Fern
verkehr und fiihrte zur gewerbsmal3igen Personen
beforderung. 

Die Kanzleien der fiirstlichen HMe stellten von 
jeher eigene Boten in ihre Dienste, die die Handsch~.eiben 
der Herrschaft und die Erlasse der fiirstlichen Amter 
und Regierungsstellen zu Fu13 oder zu Pferde an ihre 
Bestimmung zu befordern hatten. 

Aus der Verbindung aller dieser Arten der Nachrichten
iibermittlung, die unter gewissen Einschrankungen heute 
noch bestehen, haben sich die neuzeitlichen Posten ent
wickelt. 

Sehriftwesen. Flegler, Zur Gesehichte der Posten. Niirnberg 
1858. S. 17; Huber, Die geschichtliche Entwicklung des modernen 
Verkehrs. H. Lauppsche Buchhandlung, Tiibingen 1893. S. 61ff.; 
Steinhausen, Gesehiehte des deutsehen Briefes. R. Gaertners Ver
lagsbuehhandlung, Berlin 1889. 1. Teil S.l, 34, 133; Veredarius, Das 
Bueh von der Weltpost. 3. Auf!. Herm. J. Meidinger, Berlin 1894. 
S. 60ff.; Blatter fUr Post und Telegraphie 1925 S. 189ff.; Postalische 
Rundsehau 1926 S.9ff. Brunner. 

Brasilien. I. Verfass ung. Die brasilianische Post
verwaltung wird von einer Generaldirektion (Directoria 
Geral dos Correios) in Rio de Janeiro geleitet, die dem 
Ministerium der Verkehrswege und offentlichen Arbeiten 
untersteht. Post und Telegraphie sind nicht vereinigt. 
Es bestehen 30 Bezirksbehorden, denen die P Anst -ihres 
Bezirks unterstellt sind. Sie zerfallen je nach ihrer Be
deutung in 4 Klassen. Die Vorsteher der Bezirks
verwaltungen leiten auch das HauptP A der Bezirks
hauptstadt. Die untergeordneten P Anst hei13en P Ag 
(Agencias); sie zerfallen in 5 Klassen. In Rio de Janeiro 
gibt es au13erdem ZweigPAnst (Succursaes). 

II. Personalverhaltnisse. Das Personal einer Bezirksver
waltung besteht aus einem Vorsteher (Administrador), einem Kon
trolleur (Contador), einem Kassier (Thezoureiro) sowie aus Offi
cialen (Offieiaes), Hilfsoffieialen (Amanuenses), Praktikanten, Brief
tragern (Carteiros), Sehaffnern (Continuos), Dienern (Serventes) und 
Stemplern (Carimbaderos). Bei den groBten Bezirksverwaltungen 
gibt es Abteilungsleiter (Chefes de See~ao). Bei den Bezirksver
waltungen in Rio de Janeiro, Sao Paulo und Minas Geraes werden 
besondere Beamte fUr den Bahnpostdienst beschaftigt. Den P Ag 
1. bis 3. Klasse sind Gehilfen zugewiesen. Aile Beamten mit festem 
Gehalt haben Ansprueh auf Ruhegehalt. 

III. Postzwang erstreckt sieh auf die BefOrderung und Ver
teilung versehlossener Briefe zwischen Orten mit einem regelmaBigen 
Postdienst. Ausgenommen sind die durch eigenes Personal be
fOrderten Briefe sowie die Dienstbriefe der Eisenbahn-, Dampf
sehiffs- und Befiirderungsgesellsehaften. 

IV. Po r t 0 fr e i h e i t genieBen nur die postdienstliehen Sendungen, 
ffir sonstige amtliehe Briefsehaften besteht GebiihrenermaBigung. 

V. Betrieb. 
A. Briefpost. Meistgewieht der Briefe (eartas) 10 kg, Aus

dehnung in keiner Riehtung iiber 75 em. Gebiihr naeh Gewiehts
stufen von je 20 g. Kartenbriefe (eartas-bilhete). Gebiihr ffir 
die ersten 20 g niedriger als bei gewohnliehen Briefen. Postkarten 
(bilhetes-postaes) nieht amtlieh ausgegebene und Ansiehtskarten 
zuliissig. Drueksaehen (impressos) Meistgewieht 3 kg; Aus
dehnung in keiner Riehtung iiber 45 em, in Rollenform nieht iiber 
75 em Lange und 10 em Durehmesser. Bei einzelnen Biiehern usw. 
Meistgewieht 5 kg, Ausdehnungsgrenze 50 em in einer Riehtung. 
Freimaehungszwang. Gebiihr naeh Gewichtsstufen von 50 g. Ffir 
Handelsrundsehreiben wird eine hohere Gebiihr als fiir sonstige 
Drucksachen erhoben. Bei Blindenschrlftsendungen Gebiihrenstufen 
von 500 g. Zeitungen und Zeitsehriften (jornaes e revistas). 
Die als Drucksaehen zu versendenden Zeitungen usw. unterliegen 
ermalligter Gebiihr, Stufen 50 g. Bei den hauptstMtisehen Zeitungen 
ist Barfreimaehung zugelassen. In diesem Faile Vorausbezahlung 
aile 14 Tage. Gesehaftspapiere (manuseriptos) Meistgewieht 
2 kg, Ausdehnungsgrenze wie bei Drucksachen. Erste Gebiihren
stufe 100 g, dann weiter 50g. Freimaehungszwang. Waren proben 
(amostras) Meistgewieht 500 g; Ausdehnungsgrenze 30 x 20 x 10 em, 
in Rollenform 30 em Lange und 15 em Durehmesser. Erste Gewichts
stufe 100 g, dann 50 g. Freimaehungszwang. Misehsend ungen 
zugelassen. Einschreibbriefsendungen (eorrespondentia re
gistrada) Freimaehungszwang. Bei Verlust EntschMigung von 
10000 Reis. 
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B. Wertbriefe (valores declarados). Papiergeld und Wert
papiere, die auf den Inhaber lauten, sind in Wertbriefen zu ver
senden. Gegenstande aus Gold, Silber, Platin, Schmucksachen und 
Edelstelne usw. miisseu in Wertpaketen (encomendas registradas 
com valor declarado) versandt werden. Zu den Wertbriefen sind 
von der Postverwaltung hergestellte Umschlage zu benutzen; zur 
Inhaltspriifung ist offene Auflieferung am Schalter erforderlich. 
Meistgewicht 3 kg; Ausdehnungsgrenze 30 x 20 x 15 cm. Meist
gewicht der Wertpakete 5 kg, Ausdehnungsgrenze 75 x 40 x 30 cm. 
Gebiihr nach Betragsstufen, fiir Pakete Mher als fiir Briefe, auBer
dem Versicherungsgebiihr '/. vH des angegebenen Wertes. Frei
maehungszwang. Hoehstbetrag des Wertbetrags 500 000, bei amt
lichen Sendungen 20 000 000 Reis. 1m Faile des Verlustes oder der 
Besehadigung, hohere Gewalt ausgenommen, Ersatz bis zum an
gegebenen Wert. Verjahrung 1 Jahr vom Tage der Auflieferung an. 

C. Postanweisungen (vales postaes). Man unterseheidet solehe 
an einen bestimmten Empfanger (vales nominaes) und solehe auf 
den Inhaber (vales ao portador), die dem ausgezahlt werden, der 
sie der P Anst vorlegt. Die Postanweisungen werden naeh den 
Angaben des Absenders von der PAnst ausgefertigt und sind vom 
Einzahler dem Empfilnger mit Einschreibbrief zu iibersenden. Der 
Meistbetrag ist je naeh der Klasse der PAnst besehrankt; die PAg 
4. und 5. Klasse nehmen an diesem Dienst nieht teil. Gebiihr nach 
Betragsstufen. Giiltigkeitsdauer 6 Monate vom Tage der Aufgabe 
an; naeh Ablauf dieser Frist Auszahlung nur naeh noehmaliger 
Gebiihrenentriehtung. 

D. Postpakete (eneommendas), Meistgewieht 3 kg, Ausdehnungs
grenze 30 x 20 x 15 em, in Rollenform 45 x 15 em. Gebiihr naeh 
Gewiehtsstufen, erste 100 g, weitere 50 g. Keine Ersatzleistung. 

E. Zeitungsdienst. Die PAnst vermitteln die Bestellung von 
Zeitungen und Zeitsehriften. Die Gesamtgebiihr hierfiir betragt 
3 v H des Bezugspreises. Die Listen der Bezieher werden den 
Verlegern in Einsehreibbriefen iibersandt. Die Verleger miissen die 
Zeitungen unter der Anschrift der Bezieher als Zeitungsdrueksaehe 
aufliefern. . 

Sehriftwesen. Sieblist S. 371ff.; Reeueil S.121ff. 
Brandt. 

Briefabfertignng ist die Geschaftsstelle (s. d.) eines PA, 
bei der die im Orte selbst aufgelieferten oder von aus
wiirtigen Stellen (z. B. von den zugeteilten P Ag, Nachbar
iimtern, Bahnposten usw.) iiberwiesenen Sendungen des 
Fembriefverkehrs, und zwar sowohl die gewahnlichen 
wie die eingeschriebenen und mit Wertangabe ver
sehenen Briefsendungen (Inland und Ausland), be
arbeitet werden. 

Unter Briefsendungen werden verstanden: 
a) im Inlandsverkehr: Briefe, Postkarten, Druck

sachen, Blindenschriftsendungen, Geschiiftspapiere, 
Warenproben, Mischsendungen, Piickchen, Paketkarten, 
Postanweisungen und Zeitungen; 

b) im A usIa ndsver kehr: Briefe, Postkarten, Druck-
sachen, Blindenschriftsendungen, Geschiiftspapiere, 
Warenproben und Mischsendungen. 

Neben den Briefsendungen werden in der Abfertigung 
z. T. auch die Beutelstiicke, d. h. Pakete kleinen Urn
fangs, bearbeitet. Niiheres s. Beutelstiicke. 

E inteiI ung. Bei groBen pA zerfiillt die Brief-
abfertigung in folgende Teilstellen: 

1. Briefaufstell- und Stempelgeschiift, 
2. Grobverteilung, 
3. Feinverteilung, 
4. Langbriefverteilung, 
5. Versackstelle, 
6. Einschreibabfertigung, 
7. Geldabfertigung. 

Bei mittlem P A sind mehrere dieser Dienstgeschiifte 
vereinigt; bei kleineren P A laufen sie bis auf das Auf
stellen und StempeIn der Briefsendungen in einer Hand 
zusammen. 

Zu 1. Briefaufstell- und Stempelgeschiift. 
Zum Aufstellen, d. h. zum Ordnen der aus den Brief
kasten uSW. herriihrenden, durcheinanderliegenden 
Briefsendungen werden besondere Bedienstete (meist 
Helfer) verwandt, die entweder siimtlich oder zu einem 
groBen Teile zugleich Briefkastenleerer sind. Beim Auf
stellen werden die Sendungen gleich nach verschiedenen 
Gesichtspunkten geordnet; es werden Z. B. die Briefe usw. 
fUr den Aufgabeort selbst, die nach den Vororten be
stimmten und die weitergehenden Sendungen, die sog. 
Fern- oder Durc.I:gangsbriefe, fiir sich gelegt, oder es 
werden bei den P A, wo Briefstempelmaschinen (s. d.) auf
gestellt sind, die Briefe getrennt nach solchen, die mit 

der Maschine zu stempeln sind und nach solchen, die mit 
der Hand gestempelt werden miissen (weil sich die Frei
marken nicht an der richtigen Stelle befinden, die 
Sendungen fiir die Maschine zu dick sind usw.). Die 
beiden Arten (ffir Hand- und fur Maschinenstemplungl 
werden in sich wieder getrennt nach Ort, Vorort und 
Durchgang. Vereinzelt wird noch weiter gegangen; es 
werden z. B. noch die Sendungen nach dem Auslande, 
der niiheren Umgebung (etwa der Heimatprovinz) uSW. 
des Aufgabeortes fUr sich gelegt. Die umfangreichen 
Sendungen (dicke Warenproben, schwere Drucksachen, 
solche in Rollenform) und die Langbriefe werden be
sonders herausgesucht. 

~----------------~o------------------~ 
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Abb. 1. Aussehiittetiseh. 

Urn die Arbeit zu erleichtern, empfiehlt es sich, die 
Tische, auf denen die Briefsendungen aus den Sammel
taschen der Kastenleerer, aus Karben uSW. ausgeschuttet 
und dann aufgestellt werden sollen, nach Abb. I zu 
bauen. Die Briefe werden auf den umklappbaren Seiten
brettern geordnet; die Tischfliiche bleibt so fur die 
Masse der Itusgeschutteten Sendungen frei, und es wird 
vermieden, daB geord-
nete und ungeordnete 
Sendungen durchein-
andergeraten. . 

Von Zeit zu Zeit 

sammeIn die Stempler ~:;::::Jb;1~~~~~ 
oder - in GroBbe- L 
trieben - besondere 
Beamte die aufgestell
ten Sendungen von 
den Aufstelltischen 
ein und tragen sie zu 
den Stempeltischen, 
wo die Handstemplel 
arbeiten, oder zu den 
Stempelmaschinen. In 
GroBbetrieben ist die 

Abb. 2. Stempeltiseh. 

Stempelarbeit so geteilt, daB bestimmte Stempler 
nur die Ortssendungen, andere die Vorortsendungen, 
wieder andere die Fembriefsendungen und einige die 
Langbriefe sowie die umfangreichen Sendungen stempeln. 
Fur die Stempeltische wird zweckmiiBig die Form ge
wiihlt, die in Abb. 2 dargestellt ist. 

Zu 2. GrobverteiIung. Die gestempelten Brief
sendungen des Femverkehrs - die Sendungen des Orts
und Vorortverkehrs werden in besonderen, von der Ab
fertigung meist riiumlich getrennten Dienststellen be
arbeitet - gelangen zu den Grobverteilspinden. Sie 
werden dort vorverteilt, d. h. sie werden nach den Fein
verteilstellen (s. zu 3.) getrennt, und auBerdem werden 
in der Regel die Sendungen fiir einige groBe Orte (z. B. 
Berlin, Hamburg, Kaln usw.) herausgesucht. An den 
Grobverteilspinden befinden sich femer noch einige 
Facher ffir Auslandssendungen - wenn die Auslands
post so groB ist, daB sie an einer besonderen Feinverteil· 
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stelle bearbeitet wird -, flir ungestempelte, d. h. von 
den Handstemplern oder Stempelmasehinen ausgelassene 
Sendungen usw. 

Die Zahl der Faeher, die ein Grobverteiler zu be· 
dienen hat, darf nieht zu groB gewahlt werden, da sonst 
das Grobverteilen so verzogert wird, daB die Feinverteiler 
nieht mehr genugend Zeit haben, um die Briefpost bis 
zur SehluBzeit fur einen Zug aufzuarbeiten. Wegen Be
handlung der naeh Eintritt der SehluBzeit noch vor
liegenden Briefsendungen s. SpatIingsbriefe und Spat
lingskartenschlUsse. Welche Facherzahl als 0 berste Grenze 
anzusetzen ist, lliBt sieh schwer bestimmen. Man wird 
sie im allgemeinen zwischen 20 bis 24 (oder darunter) 
wahlen. 

Zur Beschleunigung der .Arbeit kann eine zweckmaBige 
Bauart und Aufstellung der Grobverteilungsspinde 
wesentlich beitragen. Spinde mit breiten, naeh hinten 
sich senkenden und durch eine KlapptUr verschlossenen 
Fachern, wie sie im Betriebe der DRP noeh an vielen 
Stellen benutzt werden, sind nicht vorteilhaft. Es wird 
mitunter angenommen, daB die Briefpost in solche 
Facher schneller verteilt - hineingeworfen - werden 
konne, die Sendungen geraten aber beim Hineinwerfen 
in die groBen Facher durcheinander und miissen daher 
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Abb. 3. Grobverteilspind. 

von den Fachleerern, d. h. den Beamten, welche die 
grobverteilten Sendungen zu den Feinverteilstellen 
schaffen (zweckmaBig in umgehangten Korben), 
wied~~ geordnet werden. Dazu kommt noch jedesmal 
das Offnen und SehlieBen der Klappen. Es wird also 
dureh solche Spinde keine .Arbeits- oder Zeitersparnis 
erreicht, sondern nur eine Arbeitsversehiebung. Dazu 
kommt, daB die Spinde viel Platz einnehmen und wegen 
des groBen Holzbedarfs teuer sind. 

Grobverteilspinde nach Abb. 3 erfillien ihren Zweck 
besser. Die Facher sind 16 em breit, 16 em hoch, 25 em 
tief und hinten offen. Die Zwischenwande sind aus 
Holz, nicht aus Glas, das zwar die Lichtverhaltnisse 
giinstiger gestalten wiirde, aber meist scharfe Rander 
hat und damit zu Handverletzungen flihrt, auch leicht 
zerbrieht. Ein Spind reicht fiir 2 Verteiler; die mittelste 
Faehreihe kann notigenfalls von beiden gemeinschaftlich 
benutzt werden. Die Spinde mussen so aufgestellt 
werden, daB die Fachleerer von hinten an sie heran
treten konnen; im andern FaIle wiirden sie die Grob
verteiler in ihrer Tatigkeit st6ren. 

Um den Beamten die Arbeit zu erleichtern, sind an 
einigen Stellen Versuche mit tisehiormigen Grobverteil
spinden gemacht worden. Bei diesen Spinden wird die 
ermudende Bewegung des Armes naeh oben durch die 
leiehtere und natUrlichere, weil im allgemeinen von oben 
nach unten verlaufende ersetzt. Es kann an ihnen aueh, 

wenn die Zahl der zu bedienenden Faeher nicht zu groB 
ist, sitzend gearbeitet werden, wodureh eine weitere er
hebliche Kraftersparnis eintritt. Wenn diese Spinde sich 
auch an den Stellen bewahrt haben, wo sie benutzt 
werden, so spricht gegen ihre allgemeine Einfiihrung 
doch der erhOhte Raumbedarf und die ersehwerte Leerung 
der Facher. 

Die Fachbezeichnungen (EmailIeschilder)werden.am 
obern Rande der Grobverteilspinde angebracht und 
zwar sowohl an der Vorder- wie an der Ruekseite (hier 
flir die Fachleerer). 1st eine feststehende Bezeichnung 
der Facher wegen ihrer wechselnden Bestimmung nicht 
angangig, so konnen abnehmbare Schilder verwandt 
werden. 

Zu 3. Feinverteilung. Bei den Feinverteilspinden 
werden die von den Grobspinden kommenden (durch 
die Faehleerer uberbrachten) Sendungen nach den 
Eisenbahn- oder Landpoststreeken verteilt und zu 
Bunden vereinigt, die in Beuteln abgesandt werden. 
Naheres s. zu 5. Die Feinverteiler mussen besonders 
darauf achten, daB die altesten Briefsendungen zuerst 
bearbeitet werden, daB die Fachleerer also die neu an
gebrachten Sendungen nicht vor die noch zur Verteilung 
bereitliegenden setzen, sondern hinten anfligen. Die 
Zahl der Feinverteilstellen richtet sieh naeh dem Ver
kehrsumfang. Bei einer Stelle wird u. U. nur eine 
Strecke - ein Kurs - bearbeitet. etwa die Strecke 
Berlin-Hannover oder Frankfurt (Main)-Basel, oder 
es sind mehrere Streeken bei einer Stelle vereinigt. In 
diesem FaIle ist die Facheinteilung so geordnet, daB jede 
Strecke einen in sich geschlossenen Teil des Feinverteil
spindes einnimmt. 

Aus den zu verteilenden Sendungen werden Brief
bunde gefertigt, die je nach ihrer Bestimmung Orts
bunde oder Streckenbunde genannt werden. Die Orts
bunde enthalten die flir eine und dieselbe P Anst be
stimmten Sendungen. In den Streckenbunden werden 
aIle nicht in die Ortsbunde aufzunehmenden Sendungen 
flir die Teilstrecken der Haupteisenbahnlinie oder fur 
die abzweigenden Streeken vereinigt. Bei einer Fein
verteilstelle, die z. B. die Sendungen flir die von der 
Bahnpost 1 befahrene Strecke Berlin-Hannover be
arbeitet, waren gegebenenfalls Ortsbunde zu fertigen fur 
Rathenow, Stendal, Tangermunde, Gardelegen, Gifhorn, 
Lehrte, Hannover usw., ferner Streckenbunde etwa "ab 
Spandau" mit den Sendungen flir die hinter Spandau 
lj,egenden Orte, "Stendal-Magdeburg", "Stendal
Ulzen", "Stendal-Hannover", "Oebisfelde-Salz
wedel" usw. 

In groBen Abfertigungen werden die Ortsbunde an 
besondern Stellen angefertigt, die dann in der Regel 
als "GroBe Orte-Stellen" oder "Bundstellen" bezeichnet 
werden. Es wurden dann beispielsweise flir die Strecke 
Berlin-Hannover zwei Beamte tatig sein, von dencn einer 
nur die Ortsbunde, der andre nur die in Streckenbunde 
aufzunehmenden Sendungen bearbeitet. Die Ssndungen 
mussen in diesen Fallen an den Grobverteilspinden ent
sprechend vorverteilt werden; es waren also flir die 
Strecke Berlin-Hannover zwei Facher notig, eins flir 
die Stelle "GroBe Orte Berlin-Hannover", das andre 
flir die eigentliche Strecke "Berlin-Hannover". 

Ein Muster fUr zweckmaBige Feinverteilspinde zeigt 
Abb. 4. Das Spind ist dreiteilig und damit so eingerichtet, 
daB an ihm die Orts- und Streckenbunde fur eine Strecke 
durch zwei nebeneinanderstehende Beamte bearbeitet 
werden konnen. In den Stunden des schwacheren Ver
kehrs kann auch ein Beamter das ganze Spind bedienen; 
er wird dann so arbeiten, daB er abwechselnd die ihm 
getrennt von den Grobverteilspinden zugehenden Sen
dungen flir die groBen Orte und dann die fur die Strecken
bunde verteilt. Jedes Drittel dieses Feinverteilspindes 
enthalt 36 Facher von 15 em Breite, 16 em Hohe und 
23 em Tiefe, so daB im ganzen 108 Facher vorhanden 
sind. Die Facher steigen von vorn naeh hinten 2 em an; 
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hierdurch wird erreicht, daB sie leicht geleert und, soweit 
sie in der obersten Reihe liegen, auch durch kleine Leute 
ohne Muhe eingesehen werden konnen. Die Zwischen
wande sind, wie bei den Grobverteilspinden, aus Holz. 
An der Riickseite sind die Spinde offen. Ein AbschluB 
aus Drahtgeflecht, Glas oder Holz ist unnotig, kost
spielig und erschwert das Sauberhalten der Spinde. 
Um bei zwei Riicken an Riicken aufgestellten Feinverteil
spinden das Verschieben von Sendungen aus dem Fach 
des einen Spindes in das des andern zu vermeiden -
eine Gefahr, die durch das Ansteigen der Facher an sich 
schon verringert wird -, ragen die Untersatze, auf 
denen die Spinde ruhen, an der Riickseite 2 cm vor; 
dadurch wird zwischen den beiden Spinden ein freier 
Raum von 4 cm Tiefe geschaffen. 

Fiir kleinere Verhaltnisse kann das Spind auch zwei
oder einteilig angefertigt werden und demnach als ein 
Normmobel gelten, ebenso wie das in Abb. 3 gezeigte 
Grobverteilspind. 

Die Facher der Feinverteilspinde werden am oberen 
Rande durch Emailleschilder bezeichnet. Um den Be
amten an den Spinden fiir die groBen Orte das Auf-

sie oben weit geoffnet sind (s. Beutelspannvorrichtungen). 
Sie durfen aber nicht frei hangen, sondern miissen mit 
ihrem untern Teil auf dem Boden aufliegen, weil sonst 
unter der Last des Inhalts die Rander einreiBen oder 
das ganze Gewebe an Festigkeit verliert. Um den Ver
teilern die Arbeit zu erleichtern, werden die Sendungen 
ihnen in Korben iiberbracht, die sie zweckmaBig auf 
Schemeln, niedrigen Bocken usw. so vor oder neben sich 
stellen, daB keine unnotigen Handgriffe zu machen sind. 
Das Aufstellen der zu verteilenden Sendungen hinter den 
Beamten ist unzweckmaBig, weil diese dann gezwungen 
sind, sich oft umzudrehen, was lastig ist und auf die 
Dauer unnotig ermiidet. 

Bei der Versackstelle werden mitunter auch die von 
den Feinverteilern hergestellten Orts- und Streckenbunde 
verteilt. Es empfiehlt sich aber, diese Bunde moglichst 
gleich bei den Feinverteilstellen versacken zu lassen und 
hier zu diesem Zwecke kleine Beutelgestelle aufstellen 
zu lassen. 

Zu 6. Einschreibabfertigung. Die eingeschriebe
nen Briefsendungen des Fernverkehrs werden getrennt 
von den gewohnlichen bearbeitet und zwar bei groBeren 
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Abb. 4. Feinverteilspind. 

finden der meist nach dem Abc geordneten Facher zu 
erleiehtern, kann der Anfangsbuehstabe des ersten Ortes 
bei jedem neuen Buehstaben des Abc in roter Farbe 
wiedergegeben werden. 

Zu 4. Lang briefverteil ung. Unter Langbriefen 
werden aIle die Briefsendungen verstanden, die sieh 
wegen ihrer Lange oder Breite nieht in Orts- oder 
Streckenbunde aufnehmen lassen. Sie werden bei groBen 
Abfertigungen an einer besonderen Stelle bearbeitet, d. h. 
es werden aus ihnen, soweit es sich lohnt, Ortsbunde an
gefertigt, im ubrigen nur Streckenbunde. Die Verteil
spinde haben bei diesen Stellen groBere Abmessungen. 
Die bearbeiteten Sendungen werden zweckmaBig bei der 
Stelle selbsF in besondere Beutel verpackt. Dies empfiehIt 
sieh auch deshalb, weil die Langbriefe in den Bahnposten 
meist von einem besonderen Beamten verteilt werden, 
dem sie dann auch unmittelbar zugefiihrt werden 
konnen. 

Z u 5. Versackstelle. Hierwerden aIle die Sendungen 
verteilt, die weder bei der Fein- noch bei der Langbrief
verteilstelle bearbeitet werden konnen. Es handelt sich 
meist urn groBere Warenproben, umfangreiche Druek
sachen, namentlieh solche in Rollenform, urn Biicher
sendungen usw. Diese Sendungen werden nicht in 
Facher verteilt, sondern gleieh in Briefbeutel gelegt. Die 
Beutel werden dazu an einem Gestell so aufgehangt, daB 

p A an einer l' besonderen Stelle, die als Einschreib
abfertigung bezeichnet wird. Die Sendungen werden hier 
ebenfalls nach Eisenbahn- oder Landpoststrecken ver
teilt. Ein Vorverteilen ist in der Regel nicht erforderlieh, 
wohl aber miissen die umfangreichen Sendungen (Waren
proben, Rollen usw.) besonders gelegt werden. Zum Ver
teilen der Sendungen dient meist ein verschlieBbares 
Spind mit Schreibtischplatte, einer Anzahl von Fachern 
und einem eingebauten WertgelaB. 1st die Zahl der um
fangreichen Sendungen regelmaBig besonders groB, so 
werden zu ihrer Unterbringung oder Verteilung Faeh
werke in groEeren Abmessungen, Korbe usw. aufgestellt. 

Die Dienststelle befindet sich zweckmaBig zur Ver
kiirzung der Wege usw. in den Raumen der Brief
abfertigung oder wenigstens in deren unmittelbarer Nahe. 
Sie muE aber durch Schranken usw. abgeteilt sein, damit 
die Verantwortlichkeit der Beamten gehorig abgegrenzt 
werden kann. 

Zu 7. Geldabfertigung. Hier werden die ab
gehenden Wertbriefe, Wertkastchen und Wertbeutel
stiicke bearbeitet. Bei groBeren P A besteht dafiir eine 
besondere Dienststelle, bei den iibrigen ist die Geld
abfertigung mit der Einschreibabfertigung vereinigt. 
Fiir die Unterbringung und Einrichtung der Geld
abfertigung gilt das gleiche wie fiir die Einschreib
abfertigung. 
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Bei allen Stellen, die mit der eigentlichen Brief
abfertigung zu tun haben, also bei den zu 2-7 erwahnten, 
werden Briefwaagen (s. Waagen) in geniigender Zahl 
aufgestellt, damit die Beamten feststellen konnen, ob 
die Briefsendungen richtig freigemacht sind und die 
vorgeschriebenen Gewichtsgrenzen nicht iiberschreiten. 

Betrie b. a) I nland. Die gewohnliche n Brief
sendungen, ausgenommen die nicht eiligen Massen
drucksachen und die Einschreibbriefsendungen, 
werden mit allen Beforderungsgelegenheiten (Boten
posten, Fuhrwerken, Kraftwagen, StraBenbahnen, Eisen
bahnen, Schiffen, Flugzeugen, Luftschiffen) abgesandt 
und grundsatzlich mit der Gelegenheit, mit der sie am 
friihesten den Bestimmungsort erreichen. Ausnahmen 
bcstehen fiir die Luftverkehrsmittel, die - vorlaufig 
noch - nur gegen Entrichtung einer besonderen Gebiihr 
zur Beforderung von Postsendungen benutzt werden 
konnen. Naheres s. Luftpostverkehr. Packchen (s. d.) 
werden von stark belasteten Bahnposten ferngehalten und 
oft mit den Paketversendungsgelegenheiten abgeschickt. 
Nichteilige Massendrucksachen werden besonders 
behandelt. Als solche gelten Drucksachen, die in Mengen 
von wenigstens 100 Stiick von einem Absender auf
geliefert werden und deren schleunige Beforderung ihrem 
Inhalte nach offenbar fUr den Absender und den Emp
fanger unwichtig ist. Die Massendrucksachen, die nicht 
in Ortsbunde aufgenommen werden konnen, werden den 
Drucksachen -Verteilungsstellen (s. d.) zugefiihrt, die in 
der Regel mit der Briefabfertigung des betreffenden 
Ortes vereinigt sind. Wertbriefe, Wertkastchen 
und Wertbeutelstiicke werden im allgemeinen zu
sammen mit den gewohnlichen und den eingeschriebenen 
Briefsendungen befordert. 

AIle diese Sendungen werden in sog. Karte n
schliissen versandt, d. h. in verschlossenen Beuteln 
oder Briefpaketen, denen in der Regel eine Karte 
(Brief- oder Geldkarte) beigegeben wird, d. h. ein Vor
druck, aus dem zu ersehen ist, woher der KartenschluB 
stammt, wohin er gehen soIl, wieviel Einschreib- und 
Geldbriefsendungen oder Wertbeutelstiicke er enthalt, 
welcher Beamte ihn gefertigt und welcher:. zweite Bt;: 
amte als Zeuge gedient hat usw. Die P A und BP A 
verabreden untereinander, welche Kartenschliisse zu 
unterhalten, zu andern und aufzuheben sind. Dabei 
wird auch festgesetzt, ob in den KartenschluB 

a) aIle Arten von Sendungen (gewohnliche Brief
sendungen, Packchen, Wert- und Einschreibbrief
sendungen und Beutelstiicke aufgenommen werden 
sollen - vereinigte Kartenschliisse - oder 

b) nur gewohnliche Briefsendungen, Packchen, Ein
schreibbriefsendungen und gewohnliche Beutelstiicke -
Briefkartenschliisse - oder 

c) nur Wertbriefe, Wertkastchen und Wertbeutel
stiicke - Geldkarte nschl iisse. 

Wo es zweckmaBig erscheint, konnen in die Geldkarten
schliisse auch Einschreibbriefsendungen und gewohnliche 
Beutelstiicke aufgenommen werden. 

Die Kartenschliisse werden regelmaBig abgeschickt, 
auch wenn keine Sendungen vorliegen und nur leere 
Karten und leere Beutel abgehen (in gewissen Fallen 
brauchen Leerkarten oder Leerbeutel nicht abgeschickt 
zu werden). 

1m Verkehr mit groBeren PA oder mit den Bahn
posten konnen die nachzuweisenden (d. h. in die Karte 
eingetragenen) Gegenstande mit den mit Nachgebiihr 
belasteten Briefsendungen und Eilbriefen in ei ne n 
Beutel, die iibrigen Briefsendungen, Kastchen und ge
wohnlichen Beutelstiicke in einen zwei te n Beutel auf
genommen werden, dem dann keine Karte beigegeben 
wird (sog. Beutel ohne Karte [0. K.]). .. 

Die Kartenschliisse werden im Verkehr der PA unter
einander mit den Bahnposten sowie dieser unter sich auf 
Grund von Ladezetteln iibergeben. Diese enthalten 
Absendungs- und BestimmungsPAnst, Zahl der Brief-

beutel, Geldbriefbeutel usw. Die Riickseite der Lade
zettel wird in der Regel als Karte benutzt. 

Eine Abschrift des Ladezettels soIl im Frachtbuch 
zuriickbehalten werden, doch wird dieses Buch im all
gemeinen nur dann ge£iihrt, wenn sich der Nachweis 
iiber die abgegangenen Ladungsgegenstande nicht in 
andrer Weise (Abdriicke der Ladezettel, Benutzung des 
Abschriftsbuchs oder der Aunahmebiicher usw.) fiihren 
laBt. Nachzuweisende Sendungen konnen zwischen 
PAust an demsclben Orte auch durch Zuschreibe
biicher iiberwiesen werden. 

1m iibrigen kommen aus der groBen Zahl von Betriebs
vorschriften im einzelnen hier noch folgende in Betracht: 

a) Der Abfertigungsbeamte soIl die Briefsendungen 
besichtigen und besonders bei den nachzuweisenden 
Sendungen die auBere Beschaffenheit und den VerschluB 
genau priifen. Er soIl weiter die richtige Freimachung 
und Entwertung der Briefmarken priifen, auf die Zu
lassigkeit der Sendungen zur Postbeforderung (s. Aus
schlieBung von der Postbeforderung) achten, bei Druck
sachen feststellen, ob sich keine Briefsendungen ein
geschoben haben und die richtige Kennzeichnung der 
Nachnahme- und Eilsendungen (s. Postnachnahmen und 
Eilsendungen) priifen. 

Auf der Vorderseite der nicht oder nicht geniigend 
freigemachten Sendungen schreibt der Abfertigungs
beamte den vom Empfanger einzuziehenden Gebiihren
betrag mit Blaustift in Ziffern nieder, soweit dies nicht 
schon der Aunahmebeamte (s. Aunahme der Post
sendungen) getan hat. 

b) Die Orts- und Streckenbunde werden in der 
Weise angefertigt, daB sie mit einem Aufschriftschild 
(Vorbindezettel) versehen und dann mit Bindfaden 
kreuzweise umschniirt werden. (Dieses Umschniiren, das 
sog. "Abbinden", besorgen auch Maschinen, die z. B. 
bei der Postverwaltung der Vereinigten Staaten von 
Amerika benutzt werden. In Deutschland sind sie noch 
nicht eingefiihrt; die Ungleichheit der Briefumschlage 
steht hier im Wege.) Das Aufschriftschild enthiilt Ab
gangs- und Bestimmungsort des Bundes (soweit moglich, 
durch Buchdruck hergestellt) und den handschriftlich 
einzutragenden Namenszug des Abfertigungsbeamten. 
Zu den Eintragungen ist schwarze Tinte, Tinten-, Blau
oder Schwarzstift zu verwenden. Die Schilder haben 
verschiedene Farben je nach der Bestimmung des 
Bundes (gewohnliche Orts- oder Streckenbunde, Orts
bunde auf PSchA, nach Berlin, mit nicht eiligen Druck
sachen, mit Paketkarten usw.). 

In die Ortsbunde werden nicht aufgenommen: Ein
schreibbriefsendungen, Eilbriefsendungen (einschl. der 
Eilpaketkarten), Bahnhofs.~riefe, Zeitungsbahnhofsbriefe, 
Briefsendungen an PSchA, Briefsendungen mit Nach
gebiihren nach dem Bestimmungsorte des Bundes und 
Briefsendungen, die sich wegen ihrer Form oder Be
schaffenheit nicht zum Verpacken in ein Ortsbund 
eignen. 

c) Die Einschreibbriefsendungen werden be
sonders bearbeitet (s. vorstehend zu 6). Sie werden im 
allgemeinen der Stiickzahl nach (summarisch) mit Tinte 
oder Tintenstift in die Karte eingetragen und dann in 
Bunde verpackt, die in hellrotes Packpapier einge
schlagen oder in Taschen aus hellrotem Packpapier ein
gelegt werden. Liegen 10 oder mehr Einschriebbrief
sendungen £iir dieselbe P Anst vor, so werden aus 
Ihnen Einschreibposten gefertigt, die besondere Auf
schriftschilder erhalten und mit Siegellack verschlossen 
werden. Es konnen auch Taschen aus hellrotem Papier 
benutzt werden, die zuzukleben und mit Siegelmarke 
zu verschlieBen sind. Ein besonderer VerschluB der Ein
schreibbunde oder Einschreibposten ist daDn nicht er
forderlich, wenn sie nach der Fertigstellung in den Beutel 
gelegt werden und der Beutel gleich verschlossen wird. 

d) Die Eilbriefsendungen werden bei Karten
schliissen auf Bahnposten in das sog. Aufangsbund auf-
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genommen, d. h. in das Bund mit den von der Bahnpost 
zuerst zu verteilenden Briefsendungen. Bei Karten
schlussen auf OrtsPAnst kommen die Eilbriefsendungen 
in das Bund, das die mit Nachgebuhr belegten Brief
sendungen (s. unter g) enthalt. In beiden Fallen werden 
die Vorbindezettel der Bunde mit Blaustift durch zwei 
liegende Kreuze bezeichnet. 

e) Wegen der Bahnhofsbriefe und der Zeitungs
bahnhofsbriefe, die besonders zu behandeln sind, s. d. 

f) Briefse nd unge n an PSchA werden diesen zur 
Beschleunigung des Postscheckverkehrs von den Bahn
posten in besonderen Kartenschlussen zugefUhrt. 

g) Mit Nachgebuhr belegte Briefsendungen 
mussen deshalb getrennt behandelt werden, wei) die 
Summe der Nachgebuhren in den auf die Bestimmungs
orte der Sendungen lautenden Karten als "Angerechnete 
Nachgebuhren" in Ziffern vermerkt wird. Dies ge
schieht, um einen Nachweis daruber zu schaffen, daB 
die von den Briefempfangern durch die Zusteller ein
zuziehenden Summen richtig Z~! Postkasse verrechnet 
werden. Fur bestimmte groBe P A kann diese Eintragung 
jedoch unterbleiben. Die OPD treffen dann besondere 
MaBnahmen, durch welche die richtige Verrechnung der 
Gebuhren anderweitig sichergestellt wird. 

h) Die Briefsendungen, die sich wegen ihrer Form usw_ 
nicht in Ortsbunde aufnehmen lassen, werden fiiI sich 
bearbeitet (vgl. zu 5). 

i) Fur Briefse nd unge n nach Berlin gelten 
folgende besondere Vorschriften: 

Briefsendungen, aUB deren Aufschrift die Nummer des 
ZustellPA zu ersehen ist, werden in Ortsbunde, notigen
falls in Beutel auf die ZustellP A, z. B. Berlin C 2, 
Berlin W 9 usw. aufgenommen; lohnt die Anfertigung 
solcher Ortsbunde nicht (weil zu wenige Sendungen 
vorliegen), so werden die Briefsendungen zu Bunden 
oder Beuteln mit der Bezeichnung "Berlin mit Zustell
amtsangabe" vereinigt; Briefsendungen ohne Zustell
amtsangabe werden in Bunde oder Beutel mit der Be
zeichnung "Berlin ohm. Zustellamtsangabe" verpackt. 

Die Bunde und Beutel mit der Bezeichnung "Briefe 
mit Zustellamtsangabe" werden unterwegs von allen 
Umleitungsstellen (einschl. der Bahnposten) geoffnet, 
und die darin enthaltenen Sendungen werden mit den 
sonst vorliegenden gleichartigen Sendungen zu Orts
bunden oder Beuteln auf die Zustellamter vereinigt. 

Die besondere Behandlung der nach Berlin gerichteten 
Briefsendungen hat den Zweck, deren Zustellung an die 
Empfanger moglichst zu beschleunigen. Naheres damber 
s. unter Stadtsortierer_ 

Ahnlich wie die Berliner Briefsendungen werden die 
nach Breslau, Frankfurt (Main), Hamburg und MUnchen 
gerichteten behandelt. 

k) In die Ortsbunde nach den Orten, wo besondere 
Paketzustellamter bestehen (s. Paketpostamt), werden 
keine Paketkarten aufgenommen. Diese werden viel
mehr zu "Ortsbunden mit Paketkarten" vereinigt, die 
den Paketzustellamtern in besonderen Beuteln unmittel
bar zugefUhrt werden. 

1) Die Wertbriefe, Wertkastchen und Wert
beutelstucke werden. ebenso wie die Einschreibbrief
sendungen, getrennt von der gewohnlichen Briefpost 
behandelt, und zwar bei Abfertigungen kleinen und 
mittleren Umfangs zusl!:mmen mit den Einschreib
sendungen, bei groBen P A bei einer besonderen Dienst
stelle (s. zu 7). Sie werden zu Geldbunden oder 
Geldposten (bei 5 oder mehr Wertbriefen oder Wert
kastchen fUr dieselbe P Anst) vereinigt, die in hel1rotes 
Packpapier eingeschlagen, mit Bindfaden umschnurt und 
durch Siegelabdrucke (stets bei Geldposten) oder Siegel
marken auf den Bindfadenenden geschlossen werden. 
Gestattet ist auch die Verwendung von Tas,chen aus 
hel1rotem Packpapier; diese werden zugeklebt und mit 
Siegelmarke verschlossen. Ein besonderer VerschluB der 
Geldbunde ist nicht erforderlich, wenn sie nach Fertig-

stellung in den Beutel gelegt werden und der Beutel 
sogleich verschlossen wird. 

Die Wertbriefe, Wertkastchen und Wertbeutelstucke 
bis 1000 EM werden nach der Stuckzahl, die uber 
1000 EM einzeln mit Tinte oder Tintenstift in die Karten 
eingetragen. 

m) Gehoren zu einem KartenschluB einzeln zu be
handelnde Wertsendungen, so fertigen die pA mit 
groBem Verkehr eine Abschrift .. der Karte in einem 
Abschriftbueh. Die ubrigen PA weisen den Verbleib 
dieser Wertsendungen durch Vermerke im Annahme
oder Ankunftsbuch usw. nacho Dieses Verfahren kann 
aber auch bei pA mit groBem Verkehr angewandt 
werden, ebenso wie es gestattet ist, hier den Beforderungs
nachweis durch Anwendung des Durchdruckverfahrens 
zu fuhren. 

n) Nach der Stuckzahl in die Karten einzutragende 
Sendungen werden in einem AbschluBbuch uber 
nachzuweisende Sendungen vermerkt. Dieses Ab
schluB~uch braucht aber nicht uberall gefuhrt zu werden. 
Bei P A mit schwacherem Verkehr genugen Vermerke 
in den Annahmebuchern, den Karten u. dgl. 

0) Die zu einem KartenschluB gehOrigen Bunde, 
Beutelstucke usw. werden in Be u tel (s. d.) verpackt. 
Die Beutel durfen nicht schwerer als 40 kg scin. Beutel 
kleinen Urnfangs, namentlich solche mit Einschreib- oder 
Wertbriefsendungen, werden nicht offen versandt, 
sondern in andere Beutel eingelegt; sie heiBen Ve r
steckbeutel. 

Urnfangreiche und schwere Drucksachen und Waren
proben oder Sendungen in Rollenform sowie kleine Orts
bunde fUr dieselbe P Anst werden zur Entlastung der 
Bahnposten bei den Dienststellen, wo regelmaBig ein 
Bedurfnis vorliegt, in Beutel aus grauem Leinen (50 cm 
lang, 40 cm breit) verpackt; diese Beutel laufen als 
Versteckbeutel. 

Zum VerschlieBen werden die Beutel am oberen Rande 
zusammengerollt und mit Bindfaden umschnurt, der 
dann geknotet wird. Unter den Bindfaden wird eine 
Beutelfahne gelegt, die je nach der Art des Karten
schlusses (Brief-, GeldkartenschluB usw.) verschieden 
gefarbt ist· und den Namen der Abgangsstelle Bowie den 
der Empfangsstelle enthalt. Der Beutel wird mit Siegel
marke, Siegelabdruck oder Bleisiegel (Plombenzange) 
verschlossen. 

p) 1st die Zahl der in einen BriefkartenschluB auf
zunehmenden Sendungen 80 gering, daB sich die Ver
wendung eines Beutels nicht lohnt, so werden die 
Sendungen zu einem mit Packpapier umhullten Brief
paket vereinigt, das mit Siegelmarke oder Siegel
abdruck verschlossen und einem Aufschriftschild aus 
hel1rotem Papier versehen wird. 

2. A usland. Die Abfertigung der nach dem Aus
lande gerichteten Briefsendungen vollzieht sich in ahn
lichen Formen wie die der Inlandsendungen. Es treten 
aber nicht aIle P A und Bahnposten mit den fremden 
Dienststellen in unmittelbaren Verkehr, sondern nur 
bestimmte; sie w:erden AuswechslungsP Anst genannt. 

Bei einzelnen P A mit starkem Auslandsverkehr ist zur 
Bearbeitung der Auslandsbriefpost eine besondere Stelle 
in der Abfertigung eingerichtet, die sog. A uslands
stelle. 

a) Orts- und Streckenbunde werden auf oster
reichische, tschechoslowakische und ungarische P Anst 
oder Bahnposten gefertigt. 1m Verkehr mit den andern 
Landern werden zwar im allgemeinen Ortsbunde gefertigt, 
die ubrigen Sendungen jedoch nicht weiter nach Strecken 
unterteilt. Die Ortsbunde dtirfen im auBereuropaischen 
Verkehr entweder nur Briefe und Postkarten (Aufschrift 
auf den Vorbindezetteln: "Lettres etc. ") oder nur Druck
sachen, Warenproben und Geschaftspapiere (Aufschrift 
auf den Vorbindezetteln: "Imprimes etc.") enthalten. 
Diese Trennung ist notig, wei! die Durchgangskosten 
(s. Briefdurchgangskosten), die an ein Land fur die Be-
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forderung von Briefsendungen von einem fremden Lande 
nach einem fremden Lande zu zahlen sind, getrennt 
nach Briefen und Postkarten einerseits und nach den 
ubrigen Gegenstanden anderseits berechnet werden. 1m 
europaischen Verkehr wird diese Trennung nur wahrend 
der Zeit vorgenommen, wo die Ermittlungen zur Be
rechnung der Durchgangskosten stattfinden (alle 5 Jahre 
wahrend eines 28tagigen Zeitraums). 

AIle Bunde werden besonders fest hergestellt und 
doppelt umschnurt. Bei lang en See- oder LandbefOrde
rungen werden sie vor dem Umschniiren in Streifen aus 
festem Packpapier oder aus Leinwand eingeschlagen. 

Nicht in die Bunde durfen aufgenommen werden: 
Einschreibbriefsendungen, Eilbriefsendungen, nicht frei
gemachte oder unzureichend freigemachte Sendungen, 
Postanweisungen und Paketkarten. 

b) Die Einschreibbriefsendungen werden in 
Bunde und Beutel verpackt wie im Inlandsverkehr. 1m 
allgemeinen werden sie einzeln in die Briefkarten ein
getragen; die DRP hat aber mit einer Reihe fremder 
Postverwaltungen die Eintragung nach der Stiickzahl 
vereinbart. Die Karte wird in einen blauen Umschlag 
gepackt und dieser an ein Bund oder den Beutel mit 
Einschreibsendungen auBen angebunden. 

c) Die Eilbriefsendungen werden zu einem be
sonderen Bunde zusammengepackt und in den Um
schlag gelegt, der auch die Karte enthiilt. 

d) Nicht freigemachte und unzureichend frei
gemachte Briefsendungen bekommen den Stempel 
"T" (s. d.) (Taxe it payer), neben dem der einzuziehende 
Betrag in Franken und Centimen angegeben wird. Sie 
werden fUr sich zu Bunden vereinigt, deren Vorbinde
zettel ebenfalls den T-Stempel erhalten. 

e) Die nichteiligen Masse ndrucksache n nach Oster
reich, der Schweiz und der Tschechoslowakei werden wie 
die nach dem Inlande gerichteten behandelt, die ubrigen 
bei den hierfiir bestimmten Drucksachen -Verteilungs
stellen (s. d.) bearbeitet. 

f) Postanweisungen und Paketkarten werden im 
Auslandsverkehr getrennt von der Briefpost bearbeitet. 
Naheres s. Postanweisungsabkommen und Postpaket
abkommen. 

g) Die Wertbriefe und Wertkastchen werden im 
allgemeinen behandelt wie die Wertbriefe usw. des inner
deutschen Verkehrs. Sie werden einzeln in die Karten 
eingetragen, mit der Karte in Geldbunde verpackt, und 
diese werden in die Beutel mit den Einschreibsendungen 
gelegt. Auf deutschem Gebiete werden die nach dem 
Auslande gerichteten Wertbriefe usw. bis 1000 Franken 
nach der Stiickzahl und die uber 1000 Franken einzeln 
in die Karten eingetragen. 

h) Zum Verpacken der Sendungen dienen Beutel, die 
verschlossen, versiegelt oder verbleit und mit Fahne 
versehen werden. Die Fahnen bestehen aus Leinwand, 
kraftigem Steifpapier, Pergament oder Holztafelchen mit 
Papierauflage. Besteht ein KartenschluB aus mehreren 
Beuteln, so erhalt die Fahne des Sacks mit der Brief
karte den Vermerk F (Feuille d'avis). Ein Sack soIl nicht 
mehr als 30 kg wiegen. Vgl. im iibrigen Briefkarten
schlusse im Auslandsverkehr und Geldkarten fur das 
Ausland. 

Leithilfsmittel. Zur richtigen Leitung der Sen
dungen stehen den Abfertigungsbeamten Leitbehelfe zur 
Verfugung. Naheres s. Postleitbehelfe. 

Wegen der Erleichterung des Dienstes durch sel bst
tatige Einrichtungen s. Briefverteilmaschinen und 
Mechanisierung des Postbetriebes. 

An groBen Orten mit mehreren PAnst wird der Brief
abfertigungsdienst moglichst an einer Stelle zu
sammengefaBt (zentralisiert), und zwar, wenn es 
irgend angangig ist, bei dem am Bahnhof gelegenen P A. 
Durch die Zusammenfassung des Briefabfertigungs
dienstes werden nicht nur Kosten erspart, sondern die 

Handworterbuch des Postwesens. 

Briefpost kann auch besser bearbeitet werden, weil die 
vielen Einzelbunde wegfallen und mehr Ortsbunde aus 
der Briefmasse ausgeschieden werden konnen. Den Vor
teil von der Einrichtung haben namentlich die Bahn
posten, die in der Regel ohnehin bis an die Grenze ihrer 
Leistungsfiihigkeit belastet sind. 

Perso nal. 1m Briefabfertigungsdienst, d. h. im 
eigentlichen praktischen Dienst, sind Beamte der 
Gruppen II-VI tatig. Die Angehiirigen der Gruppen II 
bis III werden in der Regel im Briefaufstell- und Stempel
dienst, als Fachleerer, zur Hilfe beim Fertigen der Bunde, 
beim Schlie Ben und Abtragen der Beutel und zu ahn
lichen Diensten untergeordneter Art verwandt. Aus den 
Angehiirigen der Gruppen IV-VI erganzen sich die mit 
den schwierigen Arbeiten betrauten Beamten, also die 
Briefverteiler und die Beamten der Einschreib- und 
Geldabfertigung. Diese Beamten werden fiir den Dienst 
in der Abfertigung besonders ausgewahlt - z. T. durch 
Eignungspriifungen (s. d.) - und auch besonders aus
gebildet. Der Unterricht erstreckt sich auf die Behand
lung der Versendungs~egenstande beiID;. Fertigen der 
Kartenschliisse, die Ubergabe- und Ubernahmevor
schriften, die Sicherung hoher Werte, Verhalten bei be
sonderen Vorkommnissen (Feuer, Unfall, Storung der 
Postverbindungen usw.), Abfassung von Meldungen, 
Posterdkunde und Leitverhaltnisse, Benutzung der Leit
behelfe, Zeichnen von Leitkarten einfachster Form und 
praktische Ubungen. Eine besonq~re Ausbildung ist 
notig, weil die richtige und schnelle Uberkunft der Brief
sendungen wesentlich von den Kenntnissen der Ab
fertigungs beamten a bhiingt. 

Die Schwierigkeit der Arbeiten in der Briefabfertigung 
stuft sich folgendermaBen ab: am schwierigsten sind die 
Arbeiten der Grobverteiler, der Langbriefverteiler und 
der in der Versackstelle sowie in der Einschreib- und 
Geldabfertigung tatigen Beamten, weil ihnen Sendungen 
nach allen Richtungen und nach allen Landern durch die 
Hande laufen; sie mussen daher umfassende Kenntnisse 
der Erdkunde und der Leitverhiiltnisse besitzen. In 
zweiter Linie kommt die Arbeit der Feinverteiler, die 
nur einen Ausschnitt aus der Erdkunde und den Leit
verhaltnissen genau zu kennen brauchen. Am ein
fachsten ist das Verteilen der Sendungen nach den 
groBen Orten, also das Arbeiten an den Bundstellen, 
weil es hier im wesentlichen nur darauf ankommt, die 
Sendungen nach dem Abc einzufachern. Unter regel
rechten Verhiiltnissen wird daher die Laufbahn eines im 
Briefverteildienst tatigen Beamten uber den Dienst in 
den Bundstellen, dann in mehreren Feinverteilstellen 
bis zum Dienst als Grob- oder Langbriefverteiler, Ver
sackungsbeamter oder Beamter der Einschreib- oder 
Geldabfertigung fiihren. 

S. auch Elertsches Briefverteilungsverfahren. 
Schriftwesen. Schneider, Der Briefbeforderung dienst. (Bd.83 

der Sammlung "Post und Telegraphie in Wissenschaft und Praxis".) 
R. v. Decker's Verlag (G. Schenck), Berlin 1926; Giinther, Das Post
leitweseu. Verlag des Verbandes Deutscher Post- und Telegraphen-
assistenten, Berlin 1901. L. Schneider. 

Briefaufkliirungsstelle heiBt die beim BriefP A in Berlin 
C 2 zur Ermittlung der Empfanger unzustellbarer 
Sendungen eingerichtete besondere Dienststelle. 

Ihr werden iiberwiesen: 
1. die Berliner Ortsbriefsendungen ohne Wohnungsangabe, deren 

Ermittlung bei der Berliner AufgabePAnst nicht gelungen ist; 
2. aIle von Reichs-, Staats-, Ortsbehiirden oder GerichtsvoIl

ziehern an physische Personen (ausschlieBlich Offiziere) abgesandten 
gewohnlichen Briefsendungen, bei denen eine Anfrage der Berliner 
BestimmungsPAnst bei der Polizei ohne Erfolg war. Die Brief
aufklarungsstelle setzt dann die Ermittlungen beim Einwohner
meldeamt fort; 

3. aIle Sendungen an hochgestellte und bekannte Personen, an 
Behorden, Firmen, Gesellschaften, Vereine, Zeitungen, Zeitschriften, 
Offiziere des stehenden Heeres. und an sonstige PerBonen, deren 
Ermittlung durch die N achBchlagewerke der Briefaufklarungsstelle 
zu erhoffen ist, z. B. Beamte, Arzte, Ingenieure, Gelehrte, Studierende, 
Lehrer und Abgeordnete. 

Au13erdem werden bei der BriefaufklarungBsteIle die Sendungen 
ohne Aufschrift und ohne Inhalt behandelt. Aus der Stellung des 
BriefPA alB HauptPA besonderB im Verkehr mit dem Auslande 
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erglbt sich endlich elne Anzahl von Arbeiten, die hanptsl1ehlich 
folgendes betreffen: 1. Aufbewahrnng und weitere Behandlnng der 
yom Ausland eingegangenen Riicksohelne, auf denen die Aufgabe
PAnst nicht oder nngenau bezeichnet ist. Gellngt die Unterbrlngung 
nlcht, so tritt die Briefaufklll.rungsstelle mit der auslll.ndischen P Anst 
In Verblndung. Die mangelhafte Ansfertlgnng wird der Aufgabe
PAnst nach Ermittlnng gemeldet. 2. Behandlnng der Ausland
eendungen ohne Wohnnnl!sangabe. 3. Fremdsprachige Aufschriften 
werden durch Vermlttlung des Hanpttelegraphenamts, des Aus
landsbiiros des RPM oder der Konsuiate iibersetzt. 

Zu Ermittlnngen dienen der Brlefanfkill.rungsstelle folgende 
Werke: Berliner AdreObuoh, Amtliches Fernsprechbnch fiir Berlin, 
Verzelchnisse der handelsgerlchtlioh eingetragenen Firmen, der 
anBergerichtlioh eingetragenen Firmen, der elngetragenen Verelne, 
der In Berlin erschelnenden Zeltungen, Zeitnngspreisliste, Deutscher 
Unlversltilts-Kalender, Deutscher Literatur-Kalender (Kiirschner), 
Verzelchnisse der gewerblichen Berufsgenossenschaften, Versiche
rnngsgesellschaften, Berufsgenossenschaften, Krankenkaseen, Stif
tnngen, Gothalscher genealogischer Hofkalender, Gothalsches 
genealogisches grilfliches Taschenbuch, Gothaisches genealogisches 
freiherrliches Taschenbuch, Handbuch fUr das Deutsche Reich, 
Merkbnch ilber Kongresse, Verzeichnls der Postscheckkunden, 
Personenverzeichnls der Universitilt, der landwirtsohaftlichen und 
technlschen Hochschuie, Rangliste der hOheren Relchs-Post- nnd 
Telegraphenbeamten. Die Briefaufklilrungsstelle benntzt grilne 
Tlnte. Eilboten-, Rohrposteendnngen, Briefe mit Zustellnngsurknnde 
nnd Karten der Gllterabfertlgungen werden am Eingangstage be
arbeltet. Zunilohst wird bei allen Sendungen der Znstellbericht 
geprlift nnd dann die Ermittlung auf Grund der Nachschlagewerke 
vorgenommen. Unerhebliche Abwelchungen In der Sohreibweise 
des Namens Bind bei gewllhnllchen Sendnngen keln Grund znr Un
zustellbarkelt, wenn andere genilgende Angaben znr Ermittlung 
des Empfilngers vorhanden sind. Sendnngen mit StraOenangaben, 
die slch von andern nur durch Znsatz nnterscheiden oder bel denen 
slch die Unterbrlngnng vermuten 1Il0t, werden dem ZustellPA mit 
Anfrageschreiben llbersandt. 1m FaIle der Unauffindbarkeit von 
Anschrlften von Zeltungen und Zeitschrlften, die also nlcht im 
AdreObuch nnd In der Zeltnngspreisliste verzeichnet Bind, wird 
belm Postzeltungsamt (s. d.) angefragt. Sendungen an Bevoll
miehtigte znm Reichsrat werden dem PAlm Reichstag (s. Sonder
postilmter) zugestellt, solche an Rechtsanwillte der Anwaltskammer, 
an Gerlchtsbeamte den Gerichten, an Schriftsteller und Redaktenre 
dem Deutschen Schrlftstellerverband vorgezelgt. Postlagernde 
Sendungen ohne Angabe der P Anst fllhrt die Briefanfkillrungsstelle 
der Lagerstelle des BriefP A zu. Die endgiiltig nnzustellbaren 
Sendnngen werden znr Feststellnng des Absenders der Rllckbrief
stelle der OPD Berlin zugefllhrt. Die en.dgiiltig nnanbrlnglichen 
gew6hnlichen offenen Briefsendungen Bowie die unzustellbaren wert
losen Drucksachen werden vernlchtet. 1m Dnrchschnitt kommen 
bel der Dienststelle tilglich rund 2000 Sendungen, auf, von denen 
65-70 vH ermittelt werden kllnnen. 

Geschichte. Die Briefanfkiilrungsstelle des BrlefPA hieO bis 
znm 18. 3. 1925 "Rllckbriefstelle des Briefpostamts". Die jetzige 
Bezeichnnng war .durch die Umbenennung des bei jeder OPD be
stehenden Ausschusses fiir unzustellbare Sendungen in "Rllckbrief
stelle" (s. d.) notwendig geworden. Die alte "Riickbrlefstelle des 
Postamts" wird In der Chronlk dieses Amtes erstmalig urn das 
Jahr 1880 erwilhnt. Es helOt da: "Die Rllckbrlefstelle wnrde zn 
elner Abteilung mit bedeutendem Geschilftsumfang erweitert. Ihr 
Wlrken hat slch von besonderm Nutzen erwiesen, denn bei dem 
ilberwlegend grllOern Teil aller Briefschaften, die unrichtig oder 
nnleserUch geschriebene Aufschriften tragen, fllhren die Nach
forschungen der Pri1fungsbeamten auf die r1chtlge SDur der Emp-
flinger." Brandt. 

Briefaustausehstellen. Gewerbetreibende, Banken, 
Rechtsanwalte usw., auch BehOrden sind - teils aus 
Griinden der Postgebilhrenersparnis, teils zur Beschleu
nigung ihrer Sendungen - dazu ilbergegangen, ihre 
Sendungen - regelmaBig Ortssendungen im Sinne 
des § 2a PG - gegenseitig auszutauschen. Das Ver
fahren, das dabei beobachtet wird, ist verschieden. 

1. Treffen sich die Boten zu bestimmter Zeit an einem 
bestimmten Orte zum Austausch der Sendungen, die von 
ihrem Auftraggeber ausgehen oder fiir ihn bestimmt sind, 
so ist gegen das Verfahren nichts einzuwenden. Auch 
wenn es sich urn verschlossene Sendungen handelt, ware 
das Verfahren nur unter dem Gesichtspunkte des § 2a 
zu beanstanden. Da die Boten die Einsammlung nicht 
gewerbsmaJ3ig, d. h. als Unternehmer fiir eigene Rech
nung - sie machen aus der Einsammlung kein Gewerbe 
- betreiben, so ware die BefOrderung nur unzulii.ssig, 
wenn die Boten im Dienst einer Privatbefiirderungs
anstalt standen. Von einer Anstalt, d. h. einer organi
sierten Einrichtung, kann aber im vorliegenden FaIle 
nicht die Rede sein, weil sich die ausgeilbte Befiirderungs
tatigkeit auf die Verrichtung von Botengangen, wie sie 
ein Bote ausfiihrt, beschrankt. 

2. Das zu 1 geschilderte Verfahren hat den Mangel, 
da.B die Boten zu bestimmter Zeit sich zum Aus-

tausche der Sendungen treffen milssen. Zur Verbesserung 
der Einrichtung wird deshalb in zahlreichen Fallen an 
einem bestimmten Ort eine Schrankvorrichtung (SchlieB
fach) aufgestellt, in deren Facher die Boten die Sendungen 
hineinwerfen, und denen sie die filr ihre Auftraggeber 
bestimmten Sendungen entnehmen. Wenn keine weitere 
Organisation getroffen ist, insbesondere keine Person 
vorhanden ist, die mit der Bedienung des Schrankes 
betraut ist, so liegt ebenfalls keine Privatbefiirderungs
anstaIt vor, da es "an jedem Organ der vorhandenen 
leblosen Einrichtung fehlt, das den Betrieb leitet oder 
beaufsichtigt, das Sortieren, Verteilen und Befiirdern der 
Ortsbriefe vornimmt oder vornehmen laBt" (RGSt 
Bd.58 S.294). Der Fall ist nicht anders zu beurteilen 
als die unter 1 geschilderte Rechtslage. 

3. Tritt aber zu der unter 2 geschilderten Einrichtung 
die Bedienung durch ein besonderes Organ hinzu, mit 
dem auf die Befiirderung und Zustellung von Briefen 
gerichtete Vertrage abgeschlossen werden, und handelt 
es sich auch sonst nach Art und Umfang des Geschafts
betriebes urn eine ilber eine bloBe Botentiitigkeit hinaus
gehende Unternehmung, so liegt ein VerstoB gegen § 2& 
PG vor. Die mit der Ausfilhrung der Befiirderung (Emp
fangnahme, Verteilen und Aushandigen der Sendungen) 
betraute Person ist als ein Bote im Dienste der Privat
befiirderungsanstalt anzusehen. 

4. Nicht erforderlich ist es zur Erfiillung des gesetz
lichen Tatbestandes des § 2a PG, daB die Privat
befiirderungsanstalt gewerbsmaBig handelt (unrichtig 
RGSt Bd.58 S.167, zweifelnd RGSt Bd. 58 S. 294). 
§ 2a PG erwahnt das Tatbestandsmerkmal der Gewerbs
maBigkeit nicht. Er ist allerdings in das PG durch die 
Postgesetznovelle yom 20. 12. 1899 eingefiigt worden 
(Art. 2, II), die zugleich in Art. 3 die gewerbsmaBigen 
Privatbefiirderungsanstalten aufhebt. Art. 3 kann aber 
nach dem ganzen Aufbau und Inhalt des Gesetzes nicht 
zur Erlii.uterung des Art. 2 herangezogen werden. Zur 
Anwendung des § 2a genilgt demnach das Tatigwerden 
von Boten im Dienst einer Privatbefiirderungsanstalt. 
DaB diese AnstaIt gewerbsmaBig handelt, ist nicht er
forderlich. 

5. Handelt es sich nicht um verschlossene Briefe, 
sondern urn offene Briefsendungen [s. Brief (Begriff)], 
so kann nicht gegen die einzelnen Befiirderer, sondern nur 
gegen den eingeschritten werden, der eine AnstaIt zur 
gewerbsmaBigen Einsammlung, Befiirderung oder Ver
teilung im 8inne des Art. 3 der Postgesetznovelle be
treibt. Hier muB das Merkmal der GewerbsmaBigkeit 
gegeben sein. Ob diese Voraussetzung vorhanden ist, 
wird vielfach zweifelhaft sein, namentlich wenn es sich 
um Personenvereinigungen handelt, die selbst keinerlei 
Vorteileaus der Befiirderungstatigkeit erzielen, deren 
Mitglieder aber durch Ersparnis von Postgebilhren er
hebliche geldliche Vorteile haben. DaB in dem Erstreben 
von Ersparnissen, also von Verminderung der Ausgaben 
ilberhaupt, die zur GewerbsmaBigkeit erforderliche Ab
sicht der Erzielung fortlaufender (hiiherer) Einnahmen 
erblickt werden kann, wird namentlich dann nicht be
zweifelt werden kiinnen; wenn zur Umgehung des Ge
setzes (in fraudem legis) absichtlich eine Geschiiftsform 
gewahlt wird, die ihrer auBeren Erscheinung und juristi
schen Gestaltung nach dem Wortlaut (aber nicht dem 
Sinne) des Gesetzes entspricht (ahnlich BeschluB des 
Kammergerichts yom 7.7.1922,1 W 176. 22). Man wird 
in solchen Fallen eine Anstalt zur gewerbsmaBigen Ein
sammlung annehmen kiinnen, wenn die die Vereinigung 
bildenden Mitglieder aus der Tiitigkeit der Vereinigung 
gewerbsmaBige Vorteileerzielen. Die Entscheidung 
kann aber nicht im allgemeinen gefunden werden, sie 
hangt von den Umstanden des EinzelfaIIs, auch davon ab, 
welche Rechtsform filr die Anstalt gewahlt worden ist 
(juristische Person oder bilrgerlich-rechtliche GeseIIschaft). 

6. Werden durch Briefaustauschstellen auch Fern-
sendungen befiirdert, so gilt § 1 PG. K. Sohnelder. 
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BriefbefOrderungsanstalten, private, s. Stadtposten 
Briefbeotelmesser dienen zum Offnen der Brief- und 

Geldbriefbeutel; sie werden mit oder ohne Sicherheits
schiene geliefert. 

Briefbeutelnaehweis im Auslandsverkehr. 1m Auslands
postverkehr sind vielfach Klagen daruber laut geworden, 
daB die zur Fertigung von Briefkartenschliissen (s. d.) be
nutzten Briefbeutel von den auslandischen Dienststellen 
verspatet oder uberhaupt nicht zuruckgesandt werden, 
und daB dadurch groBe Verluste ffir die Verwaltungen 
entstehen, die die Beutel beschafft haben. Urn diesem 
U'belstande abzuhelfen, hat der PostkongreB in Stock
holm folgendes Verfahren beschlossen: In den Brief
karten (s. d.) fiir das Ausland sind sowohl die zur Ferti
gung der Briefkartenschliisse benutzten Briefbeutel als 
auch die leer zuruckgehenden Briefbeutel nachzuweisen. 
Auf Grund dieser Eintragungen kann jede Verwaltung 
in ihrem Bereich die Ruckkunft der fur gehOrigen Brief
beutel uberwachen. Ergibt sich hierbei, daB 10 vH 
aller wahrend eines Jahres zur Fertigung der Karten
schlusse verwandten Briefbeutel vor SchluB des Jahres 
nicht zuruckgelangt sind, so muB die Verwaltung, die 
die Rucksendung der leeren Beutel nicht nachweisen 
kann, der Verwaltung des Absendungslandes den Wert 
der fehlenden Beutel ersetzen. Dasselbe hat zu ge
schehen, wenn die Zahl der fehlenden Beutel zwar nicht 
10 vH erreicht, jedoch 50 vH ubersteigt. 

Briefdiebstiihle kamen vor dem Kriege nur selten vor. 
Den Postbeamten der alten Schule war der Brief heilig, 
eS kam niemand auf den Gedanken, sich einen Brief an
zueignen. 1m letzten Friedensjahr (1913) sind im ganzen 
Reichspostgebiet nur 178 Beamte wegen Brief- und 
Paketdiebstahle auf Grund des § 354 RStGB bestraft 
worden. Dies wurde leider anders, als im Kriege jugend
liche und sittlich nicht gefestigte Aushelfer im Postdienst 
beschaftigt werden muBten, und als die Lebensmittelnot 
eintrat. Packchen mit Lebensmitteln, Zigarren oder 
Zigaretten, und Briefe (namentlich Auslandsbriefe), in 
denen Geld oder Geldeswert vermutet wurde, waren da
mals in hohem MaBe dem Zugriff ungetreuer Personen 
ausgesetzt. Eine besondere Gefahrenquelle bildeten auch 
die von der Finanzverwaltung eingesetzten Po stu b e r
wach ungsstellen (s. Uberwachungsstellen), welche die 
Sendungen von und nach dem Auslande aus finanztech
nischen Grunden zu uberwachen hatten, und die manch
mal mit recht unzuverlassigen Angestellten besetzt waren. 
Vielfach waren die Tater ferner in Verbrecherkreisen 
zu suchen, die in unbewachten Augenblicken in die Post
raume eindrangen, urn dort Postsendungen zu stehlen. 

Es wurden nicht nur einzelne Briefe unterdruckt, son
dern auch ganze Briefkartenschlusse aus den Schutz
abteilen der Bahnpostwagen und bei der Beforderung 
durch Eisenbahnpersonal aus den Packwagen gestohlen 
oder infolge nachlassiger Bewachung der Verladeplatze 
auf den BahnhOfen usw. entwendet. Wiederholt ist es 
vorgekommen, daB sich mit Postuniform bekleidete Gau
ner in die Dienstraume eingeschlichen und unberech
tigterweise Kartenschliisse abgefordert haben. Die Aus
landsposten wurden vielfach schon auf den .. Dampfern 
oder auf auslandischen Eisenbahnen vor der Ubernahme 
durch die deutsche Post gepliindert. Oft fehlten ganze 
Sacke, oft waren auch Einschreibbunde mit Hunderten 
von Briefen verschwunden. Neuerdings kommen viele 
Briefe durch Beraubung der StraBenbriefkasten (s. Brief
kastenberaubungen) abhanden. 

Nicht aIle Briefverluste sind indessen auf Die bstahle 
wahrend der PostbefOrderung zuruckzufiihren. Es kommt 
vor, daB sich Briefe und andre Sendungen in Drucksachen 
verschieben (s. Brieffallen) und mit dies en an unrichtige 
Empfanger ausgehandigt werden. In leeren Briefsacken 
bleibt mancher Brief und manches Briefbund stecken; 
sie werden oft erst nach Wochen in den Beutelschiittel
werken gefunden. Auch durch unachtsame Behandlung 
der Papierabfalle geraten Sendungen in Verlust. 

In vielen Fallen konnte der Nachweis erbracht werden, 
daB angeblich bei der Post abhanden gekommene Briefe 
bereits vor ihrer Auflieferung von Angestellten des Ab
senders unterdriickt worden waren. Haufig liegt die 
Schuld 'ltuch beim Empfanger, sei es, daB die Briefe am. 
den Geschaftsbriefkasten entwendet, sei es, daB sie durch 
Angestellte des Empfangers unterschlagen worden sind_ 

Gegen ungetreue Postbeamte, die sich der Unter
druckung von Briefen schuldig gemacht haben, erstattet 
die DRP in allen Fallen Strafanzeige nach §§ 133, 354 
RStGB. Die Gerichte ahnden Briefdiebstahle durcn 
strenge Strafen. Nach § 354 betragt die Mindeststrafe. 
3 Monate Gefangnis. B 0 e d k e. 

Briefdurehgangskosten heiBen die Vergiitungen, die 
nach dem WPVertr die Aufgabeverwaltung an die 
Zwischenverwaltungen zu zahlen hat, wenn Brief
schaften zwischen zwei Vereinslandern im 
Durchgang durch ein oder mehrere andere 
Lander oder mit Schiffsverbind ungen befOrdert 
werden. 

I. Geschichte. Vor der Grlindung des WPV wareu fiir die'Be
fOrderung von Durchgangssendungen zumeist recht hohe Durch
gangsentschadigungen zu zahlen; die Durchgangszahlungen stellten 
nicht selten geradezu einen Durchgangszoll dar. Die Durchgangs
zahlungen hemmten den Postverkehr nicM. nur. sonderu verteuerten 
ihn auch erheblich, wei! die Durchgangskosten natiirlich auf die 
Briefgeblihren geschlagen wurden. Stephan erkannte die Schwierig
keiten genau und schlug deshalb in seiner Denkschrift betr. den AIl
gemeinen PostkongreB ein ebenso einfaches wie durchgreifendes 
Abhilfemittel vor: Der Durchgang der Briefpost sollte nicht nur 
frei (dieses Ziel wurde vom PostkongreB in Bern verwirklicht), 
sondern auch unentgeltlich sein, und nur wenn die Befiirderung 
und postalische Behandlung der Posten einem Durchgangslande 
besondere Kosten verursachte, sollten diese auf Verlangen und 
Nachweis erstattet werden. Diese Unentgeltlichkeit des 
Durchgangs hat sich bisher nicht verwirklichen lassen, 
obwohl vielfach dahin lautende Wlinschc ausgesprochen worden 
sind. Immerhin sind bereits auf dem PostkongreB in Bern (1874) 
Briefdurchgangsentschadigungen vereinbart worden, deren Hohe 
hinter den bis dahin zahlbaren Satzen weit zurlickblieb, und auf 
spateren Postkongressen sind diese Satze mannigfach weiter 
er maBigt worden. 

Nachstehend eine kurze tibersicht der Briefd urch gangs
kosten vom PostkongreB in Bern bis zu demjenigen in Madrid: 

PostkongreB Bern (1874}. 
BefOrderung zu Lande b's 750 km ..• 
BefOrderung zu Lande libel' 750 km. . . 
BefOrderung zur See bis 300 Seemeilen . 
BefOrderung zur See liber 300 Seemei!en') 

Postkonferenz Bern (1876). 

Satz fiir 1 kg 
Briefe und andre 
Postkarten Sendungen 

2. - Fr. 25 Cts. 
4.-.. 50" 

6.50 " 50" 

BefOrderungzurSeeaufweiteEntfernungen 25.-" 1 Fr. 

PostkongreB Paris (1878). 
BefOrderung zu Lande allgemein • • • • 
Bef1irderung zur See bis 300 Seemeilen') • 

BefOrderung zur See im Mittelmeer und zwi
schen Europa und N ordamerika 

Befiirderung zur See auf weite Entfernlmgen 

PostkongreB Washington (1897). 
BefOrderung zu Lande') 1899 und 1900 • 
Bef1irderung zu Lande 1901 und 1902. . 
BefOrderung zu Lande von 1903 ab. . . 
BefOrderung zur See bis 300 Seemeilen ') . 

BefOlderung zur See: Mittelmeer. Schwanes 
Meer, zwiscben Europa und N ordamerika, 

2.-" 25 Cts. 
wie Landdurchgangs

vergiitung 

5.- Fr. 
15.- " 

50 Cts. 
1 Fr. 

1. 90 23'/. Cts. 
1.80" 22'/.., 
1.70" 21'/." 

wie Landdurchgangs
verglitung 

aile Bef1irderungen bis 1500 Seeneilen 5. - Fr. 50 Cts. 

BefOrderung zur See auf weite Entfernungen 
1899 und 1900. . • . . . . . • . . . • 14. - " 
1901 und 1902. . • . . . . . .•... 12. - ., 
von 1903 ab. . . . . . . . . . . . . . 10. - " 

} 1 Fr. 

') Es kamen nur Bef1irdernngen im Mittelmeer sowie zwischen 
Europa und N ordamerika in Betracht. 

.) J edoch keine besondere Verglitung, wenn das Land bereits 
Landdurchgangsgebiihren erhiilt . 

• ) Lander, deren Einnahmen und Ausgaben fiir Landdurchgang 
zusammen liber 5000 Fr. im Jahr nicht hinausgingen, und deren 
Ausgaben die Einnahmen liberstiegen, sollten von jeder Zahlung 
befreit sein. 

10* 
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PostkongreB Rom (1906). 
Beforderung zu Lande') bis 3000 km . .• 1.50 Fr. 20 Cts. 

40 Beforderung zu Lande iiber 3000 bis 6000 km 3.-
Beforderung zu Lande iiber 6000 bis 9000 km 4.50 60 
Beforderung zu Lande iiber 9000 km . .. 6.
Befiirderung zur See ') bis 300 Seemeilen.. 1.50" 
Befiirderung zur See: Mittelmeer, Schwarzes } 

Meer, zwischen Europa und Nordamerika, 4.- " 
aile Beforderungen bis 1500 Seemeilen. . 

80 
20 

50 

Beforderung zur See auf weite Entfernungen. 8. - " 1 Fr. 
Auf den nicht erwiihnten Postkongressen (Lissabon 1885, Wien 

1891 und Madrid 1920) haben die Vergiitungssittze keine Anderung 
enahren; doch wurde in Madrid eine Lagergebiihr von 60 Cts. 
fiir jeden Postsack eingefiihrt, der in einem Hafenort auf ein anderes 
Schiff iiberzugehen hat und inzwischen am Lande lagert. 

N eben der Frage, wie hoch die Briefdurchgangskosten festzusetzen 
selen, hat die Art und Weise ihrer Ermittel ung die Post
kongresse viel beschaftlgt. MaBgebend war dabei der Gedanke 
die Ermittelungen soviel wie miiglich zu vereiufachen. Zu den: 
Zweck wurde bereits in Bern (1874) beschlossen, die Berechnung 
der Durchgangskosten auf Grund von statistlschen Er
mittlungen vorzunehmen. Diese Ermittlungen sollten aniang
Ilch halbjahrlich iiir je 14 Tage stattfinden. Die folgenden Kon
gresse anderten diese Festsetzung wie folgt: Paris (1878) aile 2 Jahre 
fUr je einen Monat; Lissabon (1885) aile 3 Jahre fiir je einen Monat· 
Washington (1897) keine neuen statistischen Ermittlungen, vie!: 
mehr Beibehaltung der Durchgangsstatistik fiir 1896 als Grundlage 
fUr die Berechnung der Durchgangskosten; Rom (1906) aile 6 Jahre 
fiir je 28 Tage abwechselnd im November und Mal; Madrid (1920) 
aile 3 Jahre fiir je 28 Tage abwechselnd in Mal und Oktober/November 

Der PostkongreB in Stockholm (1924) hat die Durchgangs
entschadigungen fiir geschlossene Posten weiter wesentllch 
herabgesetzt und beschlossen, daB statistische Ermittl ungen 
kiinftig aile 5 Jahre fUr je 28 Tage stattflnden sollen. 

Die genannten Durchgangsentschadigungen ge!ten nl c h t fiir die 
Beforderungen durch auBergewohnliche Verbindungen (s. d.), 
d. h. solche Verbindungen, die auf Verlangen elner oder mehrerer 
Verwaltungen besonders hergestellt und unterhalten werden. Als 
auBergewiihnllohe Verbindungen gelten neuerdiogs auch die 
Luftpostverbindungen (s. Weltluftpostverkehr). 

II. Recht. Der WPVertr in Stockholm (1924) hat 
die Vergiitungen.fUr offenen Durchgang, d. h. fUr 
die einzeln im Durchgang durch andre Lander oder mit 
Seeverbindungen beforderten Briefaendungen, in der 
friiher (in Rom) festgesetzten Rohe beibehalten, fUr den 
geschlossenen Durchgang aber, d. h. fUr die in 
geachloaaenen Briefposten im Durchgang durch andre 
Lander oder mit Seeverbindungen beforderten Brief
sendungen, folgende Durchgangakoaten featgeaetzt: 

Beforderung zu Lande: 

bis l000km .... 
tiber 1000--2000 km 
iiber 2000--3000 km 
tiber 3000-6000 km 
tiber 6000-9000 km 
tiber 9000 km .. 

Beforderung zur See: 

Satz fiir 1 kg 
Briefe und andre 
Postkarten Sendungen 
-.75 Fr. 10 ets. 
1.-" 15 
1.50 20" 
2.50 30 
3.50 40" 
4.50 50" 

bis 300 Seemeilen. . . . .. -.75 Fr. 10 Cts. 
tiber 300-1500 Seemeilen .. 2.- 25" 
zwischen Europa u. Nordamerika 3.-" 40" 
tiber 1500--6000 Seemeilen . . 4.- 50" 
tiber 6000 Seemeilen . . . . . 6.- 75" 

Bei Seebeforderung bia 300 Seemeilen wird der Ver
gtitungasatz auf den dritten Teil ermaJligt, wenn die 
beteiligte Verwaltung bereits Landdurchgangsvergiitung 
bezieht. Wird eine Seebeforderung durch zwei oder 
mehr Verwaltungen ausgefiihrt, so diirfen die Koaten 
fUr die gesamte Strecke 6 Fr. (fUr 1 kg Briefe und Poat
karten) und 75 Cta. (fUr 1 kg andrer Sendungen) nicht 
iibersteigen. 

Gewisse Sendungen (namentlich gebiihrenfreie 
Sendungen, nachgesandte und zuriickgesandte Sendun
gen, Poatanweisungen) aind von jeglichen Land- und 
Seedurchgangskosten be frei t. 

Lagerkosten (fUr Lagerung geschlossener Posten in 
einem Hafen vor wer 'Oberladung auf andren Dampfer) 

') Sondervergiitung fiir offenen Durchgang 6 Cts. fiir jeden Brief, 
2". Cts. fiir jede Postkarte oder sonstige Briefsendung. - Wegtall 
jeder Durchgangszahiung, wenn das aus der Abrechnung zwischen 
zwei Verwaltungen festgestellte Guthaben nicht mehr als 1000 Fr. 
betrAgt. 

werden auch nach dem Stockholmer Vertrag in Rohe 
von 50 Cts. fUr jeden Postsack erhoben, aber nur dann, 
wenn die beteiligte Verwaltung nicht schon Land- oder 
Durchgangsvergtitung bezieht. (Dieae Einschriinkung 
gilt nicht fUr Portugal.) 

DurohgangszAhlungen (statlstisohe Ermittlungen zur Fest
setzung der Durchgangskosten) naoh dem Stookholmer Vertrage 
aile 5 Jahre fiir je 28 Tage, abwechselnd 1m Mal und Oktober/ 
November. Letzte Durchgangszahlung, Oktober/November 1924, 
gilt fiir die Jahre 1924 bis 1928;'naohste Durchgangsziihlung, Mai 
1929, giltig fiir 1929 bis 1933. Auf Grund der Ergebnisse der Zilhlung 
stellt jede forderungsbereohtigte Verwaltung Einzelrechn ungen 
fiir jede sohuldende Verwaltung auf (zur Gewlnnung der Jahres
summe VervielfaJtigung des ZAhlungsergebnisses mit 13, u. U. mit 
einer anderen VervielfaJtigungszahl; Abzug von 10 vH, um dem 
Gewicht der Verpackung der Posten und der nicht durchgangs
zahlungspflichtigen Sendungen Rechnung zu tragen). BetrAgt das 
aus der Abrechnung zwischen zwel Verwaltungen festgestellte 
Guthaben nicht mehr als 1000 Fr., so 1st die schuldende Verwaltung 
von jeder Zahlung befreit. Die gegenseitig anerkannten Elnze!
rechnungen werden, wenn zwischen den einzelnen Verwaltungen 
nichts andres verabredet 1st, yom Internationalen Biiro des WPV 
zu einer aile Verwaltungen umfassenden Hauptabrechnung zu
sammengestellt. Die naoh dem Clearingsystem aufgestellte Haupt
abrechnung lill3t Restschuld oder Restforderung jeder Verwaltung 
ersehen, auch, wohin die schuldenden Verwaltungen Zahlung zu 
leisten und von wo die forderungsberechtigten Verwaltungen Zahlung 
zu empfangen haben. Begleichung der geschuldeten Betrage 
in Gold oder auf Kosten der schuldenden Verwaltung in Wechseln, 
die auf die Wiihrung elnes Landes zu lauten haben, in dem Bank
noten jederzeit gegen Gold elngewechselt werden und in dem die 
Goldeln- und -ausfuhr frel 1st. 

1st elne Verwaltung der Meinung, daB die Ergebnisse elner 
Durchgangszahlung zu sehr von der Wirkllchkelt abweichen, 
so 1st sle berechtigt, die Angelegenhelt einem Schledsgericht 
zu unterbreiten. Es kommt dann ein Schiedsgericht gieicher Art in 
Betracht, wie es sonst im WPVertr zur Ausgleichung von Meinungs
verschiedenheiten zwischen den Vereinsgliedem vorgesehen 1st. 

In der Zwischenzeit zwischen zwei Durohgangszilhlungen konnen 
Sonderzahlungen veriangt werden bel erheblicher Anderung in 
der Leitung der Briefpost (Dauer der verAnderten Leitung minde
stens 12 Monate) und bei erheblicher Anderung der Menge der be
forderten Sendungen (Zunahme um wenigstens 100 vH und Ab
nahme um wenigstens 50vH). Voraussetzung fiir SonderzAhlung 
in jedem Faile, daB Anderung der Vergiitung zwischen zwei Ver
waltungen, j edes beteiligte Durchgangsland besonders genommen, 
um mehr als 5000 Fr. elntritt. 

Schriftwesen. Meyer-Herzog S.28ff.; Jubili!.umsdenkschrift 
1924 S. 21, 27, 30, 34, 57ff., 65ff.; Archiv 1897 S. 305; DVZ 1897 
S.213, 583, 1900 S.241, 1921 S.111; Herzog S. 42 ff. Herzog. 

Brief (postte41hnis41her Begrifl). Die PO setzt ein 
Meiatgewicht der Briefe (500 g) fest; wegen der AuJlen
aeite und der Aufachrift, auch wegen Verwendung von 
FenaterbriefuIDBchliigen, gelten fUr Briefe rueaelben Vor
achriften wie fUr Briefsendungen im allgemeinen. Aus
dehnungsgrenzen und aonstige besondere Versendungs
vorschriften fUr Briefe sind in der PO nicht vorgesehen. 
Die AB zur PO enthiHt die ganz allgemein gehaltene 
Festsetzung, daB ala Briefe Sendungen zugelassen sind, 
die nach Form und Beschaffenheit in die Briefbunde 
verpackt und ohne Beschadigung des Inhalts auf der 
Vorder- und Riickseite deutlich geatempelt werden 
konnen. Wie aUe Briefsendungen, miisaen auch Briefe 
eine rechteckige Form haOOn. Demnach werden Briefe 
in Dreiecks-, Kreis-, Herz-, Stem- oder ovaler Form 
oder auch in Form von Bier-, Wein- usw. Glasem, Fischen 
u. dgL nicht befordert. Dagegen aind Briefe in RoUen
form zugelassen. Bei Reisen des Reichsprasidenten und 
der Minister werden die von ihnen ausgehenden oder 
an sie gerichteten Dienstbriefe und Dienstmappen auch 
dann ala Briefe befordert, wenn sie das Gewicht von 
500 g tiberschreiten; die Gebiihren werden fUr salcha 
Dienatbriefe und Dienstmappen nach den Vorschriften 
fUr Packchen (wenn Meistgewicht und Ausdehnungs
grenzen fUr Piickchen nicht tiberachritten aind) oder fUr 
Pakete berechnet. Ala Briefe im posttechnischen Sinne 
gelten im tibrigen auch Postkarten (a. d.) Bowie Waren
proben (a. d.), die den besonderen Vorschriften fiir Post
karten und Warenproben nicht entsprechen. 

1m Weltpostverkehr aind Briefe bis zum Gewicht von 
2 kg zugelassen; dieaes Hochstgewicht ist zuerst vom 
PostkongreJl in. Madrid (1920) festgesetzt worden. Der
selbe PostkongreJl hat zuerst bestimmte Ausdehnunga
grenzen fUr Briefe featgesetzt, und zwar darf danach 
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bei Briefen die Ausdehnung an keiner Seite 45 cm iiber
Bchreiten; bei Briefen in Rollenform darf die Lange 
hochstens 75 cm, der Durchmesser nicht mehr als 10 cm 
betragen. Eine in Stockholm (1924) in den WPVertr 
aufgenommene Bestimmung besagt, daB die Briefe nicht 
Briefe, Zettel oder Schriftstiicke £iir andre Personen als 
den Empfanger oder die bei ihm wohnenden Personen 
enthalten diirfen. In bezug auf Form und VerschluB unter
liegen Briefe des Weltpostverkehrs keinen besonderen 
Vorschriften. Fensterbriefe (s. Fensterbriefumschlage) 
sind im Weltpostverkehr zugelassen; £iir eingeschriebene 
Fensterbriefe des Weltpostverkehrs besteht aber die 
Sondervorschrift, daB das Fenster einen festen Bestand
teil des Umschlags bilden muB. Wegen der Zulassung 
von Briefen mit zollpflichtigem Inhalt s. Zollpflichtige 
Gegenstande in Briefsendungen. Postkarten (jedoch 
nicht auch Warenproben), die den fiir sie geltenden Be
stimmungen nicht entsprechen, werden auch im Welt-
postverkehr als Briefe behandelt. Herzog. 

Brief (reehtlieher BegrUf). Nach § 1 PO zerfallen die 
Postsendungen in 1. Briefsendungen, 2. Pakete, 3. Post
anweisungen, 4. Zeitungen, die der Post zum Vertrieb 
iibergeben werden. 

Die Briefsendungen konnen sein a) geschlossene 
Briefe oder Packchen bis 1 kg, b) offene Postkarten, 
Drucksachen, Blindenschriftsendungen, Geschaftspapiere, 
Warenproben oder Mischsendungen. 

Den Gegensatz zu geschlossenen Briden bilden die 
offenen Briefe. Die PO spricht nur von offenen Brief
sendungen und versteht darunter die im § 1 PO unter 1 b 
aufgefiihrten Sendungen. 1m PG § 1 Abs. 3 und im Art. 3 
der Postgesetznovelle yom 20. 12. 1899 ist von un
versrhlossenen Briefen die Rede. Der Begriff "offener 
Brief" im engeren, technischen Sinne (geschriebener 
Wortlaut im unverschlossenen Briefumschlag) ist den 
Bestimmungen der PO und der Gebiihrengesetzgebung 
fremd. Den Bestrebungen, offene Briefe im Postverkehr 
gegen ermaBigte Gebiihr zuzulassen, hat die Post mit 
Riicksicht auf den zu erwartenden, im voraus nicht iiber
sehbaren Gebiihrenausfall erfolgreich Widerstand ge
leistet. Werden derartige Bride mit handschriftlichem 
Inhalte dem Postverkehr iibergeben, so werden sie wie 
(geschlossene) gewohnliche Briefe behandelt. 

Der postordnungsmaBige Begriff "Briefsendung" ist 
umfassender als Brief. Er schlieBt auch die "Packchen" 
(s. d.) ein. 1m postrechtlichen Sinne, insbesondere 
hinsichtlich des Postzwangs, besteht. kein Unterschied 
zwischen "Brief" und "Packchen". Packchen sind ver
schlossene Briefsendungen, die sich nach Form und 
sonstiger Beschaffenheit zur Beforderung mit der Brief
post eignen. Sie konnen auch briefliche Mitteilungen 
enthalten. Waren die Packchen dem Postzwang ent
zogen, so konnte jede Briefsendung, auch unter 500 g, 
ohne Riicksicht auf das Postregal von jedermann gegen 
Bezahlung befordert werden, wenn sie nur mit der Auf
schrift "Packchen" (§ 11 II PO) versehen ware. Der 
Begriff "Brief" im Sinne des PG hat deshalb durch die 
Einfiihrung des "Packchens" eine gewisse Erweiterung 
erfahren. Das Hochstgewicht des postzwan~spflichtigen 
Briefs ist heraufgesetzt worden. Packchen sind keine 
Briefe im Sinne der PO, wohl aber verschlossene Briefe 
im Sinne des PG. 

Fiir die Frage, ob ein Brief im Sinne des PG vorliegt, 
ist entscheidend entwedcr 

a) der Inhalt oder 
b) die Form und Beschaffenheit. 
Zu a). In erster Linie ist der Inhalt zu beriicksich

tigen. Ihrem Inhalte nach ist jede Sendung, die eine 
schriftliche Mitteilung enthalt, ein Brief. In welcher 
Sprache die Mitteilung abgefaBt ist, ist ohne Belang. 
Auch eine verabredete Sprache erfiillt den Tatbestand. 
Gleichgiiltig ist, ob die Mitteilung unterschrieben ist. 
Auf die Form der Schriftlichkeit kommt es nicht an. 
Auch gedruckte Mitteilungen geniigen. Es besteht kein 

begrifflicher Unterschied zwischen Briden und Druck
sachen. Die Drucksachen rechnen zu den (offenen) 
Briefsendungen im Sinne der PO. 

Zu b). Ein Brief kann aber auch ohne Riicksicht auf 
den Inhalt vorliegen, wenn Form und Beschaffen
hei t die Begriffsmerkmale erfiillen. Die Post kiimmert 
sich regelmaBig urn den Inhalt der Sendungen nicht, fiir 
den Massenverkehr der Post sind in erster Linie Form 
und Beschaffenheit maBgebend. Was auBerlich als ein 
Brief erscheint, ist ein Brief im postrechtlichen Sinne. 
Da sich bei verschlossenen Sendungen der Inhalt dem 
Einblick der Post entzieht, so kommt es - wenn die 
auBerlichen Merkmale eines Brides gegeben sind - auf 
den Inhalt nicht an. Rin Taschenmesser in einem ver
schlossenen Umschlag, der sonst nichts weiter enthalt, 
ist ein Brief, und zwar ein dem Postzwang (s. d.) unter
liegender verschlossener Brief. Ware der Umschlag offen 
und enthielte keine schriftliche Mitteilung, so lage, da 
nunmehr der Inhalt erkennbar ist, kein Brief vor, da 
die Begriffsbestimmung zu a) nicht zutrifft (RGSt Bd. 34 
S.355). 

Da in den zu b) gedachten Fallen Form und Beschaffen
heit (Gewicht) entscheiden, so scheidet aus dem Begriff 
alles das aus, was die Verkehrsauffassung nicht als Brief 
betrachtet. Briefe iiber 500 g (Packchen iiber 1 kg) sind 
zwar Briefe im technischen Sinne, sie kommen aber post
rechtlich nicht in Betracht, da sie nicht dem Postzwang 
unterliegen. Auch Sendungen in Dreieck-, Kreis-, Herz-, 
Stern- oder ovaler Form oder in Form von Bier-, Wein
glasern, Fischen konnen - soweit lediglich ihre Form 
oder Beschaffenheit begriffsbestimmend in Betracht 
kommt - nicht als postzwangspflichtig angesehen wer
den, da sie zur Postbeforderung nicht zugelassen sind. 
Dabei ist jedoch zu beachten, daB derartige Sendungen, 
wenn sie ihrem I nhal te nach (schriftliche Mitteilung) 
als Briefe anzusehen sind, in verschlossenem Zustande 
postzwangspflichtige Briefe sind. Denn eine Sendung, 
die sich als Brief darstellt, kann nicht dadurch dcm 
Postzwang entzogen werden, daB eine solche Form oder 
Verpackung gewahlt wird, welche die Sendung von der 
Postbeforderung ausschlieBt (RGSt Bd.22 S. 26, Bd.25 
S. 26). 

Zum Briefbegriff gehOrt nicht, daB der Brief mit einer 
Aufschrift versehen ist. Auch aufschriftlose Briefe sind 
Briefe undunterliegen verschlossen dem Postzwang. 
Art. 3 der Postgesetznovelle betrifft nur Briefe, die mit 
der Aufschrift bestimmter Empfanger versehen sind. 

Die Frage, ob ein offener oder verschlossener Brief 
vorliegt, eine Frage, die fiir den Postzwang von Bedeu
tung ist, beantwortet sich nach der Beschaffenheit des 
Einzelfalls. In Grenzfallen, z. B. bei Umschniirung, 
kommt es darauf an, ob trotz der Umschniirung der 
Inhalt leicht gepriift werden kann (Drucksachen § 7 V 
PO). 

Schriftwesen. Aschenborn S. 35 Anm. 5; Scholz S. 20 Anm. 7; 
Kohler, Begriff des Briefes, Hirths Annalen 1911 S. 590, 678, 772. 

K. Schneider. 
Briefbestellgeld, Briefkreuzer. 
Die Zustel!ung der befOrderten Sendungen gehOrte urspriinglich 

nicht zur Aufgabe der PAnst, wurde von ihnen aber friihzeitig fiir 
eigene Rechnung besorgt. Empfanger auch gewohnlicher Briefe 
hatten ein Bestel!geld (in PreulJen je nach dem Briefgewicht 3 und 
6 Pf., spater '/, und 1 SUbergroschen, in Siiddeutschland 1 Kreuzer) 
zu zahlen, das den Boten verblieb oder doch zu ihrer Besoldung ver
wandt wurde. Die Gebiihr wurde auch nach Einrichtung der amt
lichen ZustelJung und Besoldung der Brieftrager usw. aus der Post
kasse noch beibehalten und dann zu dieser vereinnahmt. Die 
deutschen Postverwaltungen haben sie im Laufe des 19. Jahr
hunderts zu verschiedenen Zeitpunkten im Orts- und LandzustelJ
dienst (s. Zustel!dienst) aufgehoben. In Osterreich hat das Bestel!
geld in kleineren Orten bis zum Ende des 19. Jahrhunderts bestanden. 

Schriftwesen. Stephan S.314, 751, 807; Archiv 1900 S.453. 
Bride mit baren Eiozahluogen s. Postanweisungen 
Briefe mit Zustellungsurkuode s. Postzustellungswesen 
Brieffallen sind Postsendungen, namentlich Druck-

sachen und Zeitungen, in die sich infolge unzweck
maBiger Verpackung oder ungeniigenden Verschlusses 
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andre Sendungen verschieben konnen, die so an un
richtige Empfanger gelangen. Auch in schadhafte oder 
unzweckmaBig angefertigte oder aufgestellte Mobel und 
Verteilspinde konnen sich Briefe verschieben und da
durch in Verlust geraten. Vorsicht ist ferner beim Aus
schutten von Briefbeuteln geboten, damit kein Brief 
oder gar ganze Briefbunde in ihnen zuruckbleiben. Das
selbe gilt fiir das Aufstellen und Leeren der Papierkorbe 
sowie fiir die Durchsicht der in den Entkartungs- und 
Abfertigungsstellen sowie in den Bahnposten angesam
melten "Papierabfalle. 

Briefgebiihren im Weltpostverkehr. Eine der wichtig
sten Errungenschaften des WPV ist die Einfiihrung 
einer maBigen und - grundsatzlich wenigstens - ein
heitlichen Gebuhr fiir die Briefsendungen des Vereins
verkehrs. 

Geschichte. Vor der Griindung des WPV bestanden die groBten 
Verschiedenheiten in den Gebiihrensatzen fiir Briefsendungen des 
Auslandsverkehrs. Die Gebiihrensatze selbst waren meist sehr hoch 
bemessen. Dabei sprachen die hohen Durchgangsentschadigungen 
sowie der Umstand mit, daB vielfach iiber jede einzelne Briefsendung 
zwischen den Postverwaltungen einzeln abgerechnet werden muBte. 
Der PostkongreB in Bern 1874 schuf durch Festsetzung niedriger 
Durchgangsentschadigungen (s. Briefdurchgangskosten) und durch 
Verwirklichung des Grundsatzes, daB jede Verwaltung beim Brief
verkehr die Gebiihren behiHt, die sie bezogen hat (s. Gebiihrenbezug 
im Weltpostverkehr), die Vorbedingungen fiir die Festsetzung 
maBiger und im wesentlichen einheitlicher Gebiihren fiir Brief
sendungen des Vereinsverkehrs". 1m iibrigen setzte der KongreB 
zwar einheitliche Gebiihrensatze fest, bestimmte aber zugleich eine 
obere nnd nntere Grenze, innerhalb deren die Postverwaltungen 
die Gebiihrensatze selbstandig festsetzen konnten. Die Gebiihren
satze betrugen danach: 

fiir Briefe 25 ets. (zwischen 32 nnd 20 ets.) fiir je 15 g, 
" Postkarten die Halfte der Gebiihren fiir Briefe, 
" andre Briefsendungen 7 ets. (zwischen 11 und 5 ets.) fiir je 50g. 

Fiir die hohen Seedurchgangskosten unterliegenden Briefsendungen 
durfte eine Zuschlaggebiihr in Hohe der Halfte der gewahnlichen 
Siltze erhoben werden.Als 1876 durch die Postkonferenz in 
Bern die Bedingungen fiir den Eintritt iiberseeischer Gebiete (zu
nachst Britisch-Indien und franzosische Kolonien) in dem Verein 
festgesetzt nnd dabei fiir den Briefverkehr mit diesen Gebieten 
wesentlich hahere Briefdurchgangskosten festgesetzt wurden, setzte 
man die Gebiihren fiir Briefsendungen im Verkehr mit diesen Ge
bieten auf das Doppelte der Siltze des Vertrags von 1874 fest. 

Der PostkongreB in Paris (1878) lieB die Meist- und Mindest
betrage der Gebiihren fiir Briefsendungen fallen nnd bestimmte die 
Gebiihren wie folgt: 

fiir Briefe 25 ets. fiir je 15 g, 
" Postkarten 10 ets., 
" andre Briefsendungen 5 ets. fiir je 50 g, mindestens aber flir 

Warenproben 10, fiir Geschaftspapiere 25 ets. 
Diese Gebiihren sollten anch fiir Briefsendungen nach iiberseeischen 
Gebieten gelten; doch blieb den Verwaltungen die Befugnis, Zu
schlaggebiihren fiir die dem Durchgangsgebiihrensatz von 5 Fr. 
nnterliegenden Briefe nnd auBerdem Zuschlaggebiihren fiir die den 
hachsten Seedurchgangskosten nnterliegenden Briefsendnngen jeder 
Art, femer flir die mit auBergewohnlichen Verbindungen beforderten 
Briefsendungen zu erheben. 

Auf dem KongreB inLissabon (1885) wurde die Befugnis zur Er
hebung einer Zuschlaggebiihr flir die dem Durchgangssatz von 5 Fr. 
unterliegeuden Briefe beseitigt. 1m iibrigen blieben die Gebiihren
satze flir Briefsendungen bis zum PostkongreB in Ro m (1906) 
unverandert. Dieser KongreB verbilligte unter Zuriickstellung 
weitergehender Antrage die Gebiihren flir Briefe, indem er den 
einfachen Briefgewichtssatz von 15 auf 20 g erhOhte und zugleich 
die Gebiihr flir die das einfache Briefgewicht iiberschreitenden 
Gewichtssatze von 25 auf 15 ets. herabsetzte, so daB die Gebiihr 
fiir Briefe nunmehr betrug: bis 20 g 25 ets., flir jede weitere 20 g 
15 ets. Doch fand diese Gebiihr nicht gleich allgemein Anwendnng, 
sondem den Vereinsverwaltungen wurde gestattet, sowohl die Er
hohnng des einfachen Briefgewichtssatzes als anch die Herabsetzung 
der Gebiihr fiir die hoheren Gewichtssatze einstweilen auszusetzen. 
Da hiervon viele Verwaltungen Gebrauch machten, ergaben sich 
groBe U ngleichheiten in den Gebiihren, die nur nach und nach 
verschwanden. Den nach dem PostkongreB in Rom mehr und mehr 
einsetzenden Bestrebnngen, die Gebiihrensatze fiir Briefsendungen 
des Welt postverkehrs, insbesondere fiir Briefe (s. Weltpennyporto) 
weiter zu ermaBigen, konnte, nachdem der Weltkrieg ausgebrochen 
war, ein Erfolg nicht beschieden sein; im Gegenteil fiihrten die 
durch den Weltkrieg geschaffenen VerhaItnisse dazu, daB der Post
kongreB in Madrid (1920) die bis dahin gUltig gewesenen Gebiihren
satze fiir Briefsendnngen verdoppeln mnBte. Er lieB aber zugleich 
den Vereinsverwaltungen weitgehend freie Hand, die Gebiihren
satze innerhalb gewisser Grenzen nach eigenem Ermessen fest
zusetzen. Zuschlaggebiihren waren nach den in Madrid gefaBten 
Beschliissen nur noch flir die mit anBergewohnlichen Verbindungen 
(s. d.) sowie mit Verbindungen von NichtvereinsIandem beforderten 
Briefsendungen statthaft, wobei zu bemerken ist, daB zu den auBer
gewahnlichen Verbindungen von da ab anch die Luftpostverbindnngen 
gezahlt wurden. 

Unter diesen Umstanden hatte der PostkongreB in Stockholm 
(1924) die Aufgabe, zugleich eine ErmaBigung und eine einheitlichere 
Gestaltung der Gebiihren fiir Briefsendungen ins Auge zu fassen. 
Er ermaBigte die Gebiihren, indem er zu den Satzen des Kongresses 
in Rom (1906) zuriickkebrte, sicherte aber zugleich eine groBere 
Einheitlichkeit der Gebiihren, indem er gewisse Mindest- und Hochst
satze fiir die einzelnen Gebiihren - Abweichung von den Grund
gebiihren nach nnten urn hochstens 20 vH, nach oben urn hOchstens 
60 vH - bestimmte. In der Befugnis zur Erhebung von Zuschlag
gebiihren lieB der Stockholmer KongreB eine Anderung nicht ein
treten. 

Recht. Nach dem WPVertr von Stockholm stellen 
sich die Gebuhren fur Briefsendungen wie folgt: 

Art der Sen dung 

Briefe ........ . 

Postkarten. . . . . . . 
Drucksachen. . . . . . 
Blindenschriftsendungen. 
Geschaftspapiere 

Warenproben 

I Grund-
Gewichts-j ehiihr 

stule 1 g 

ets. 

bis 20 gl 25 
je weitere, 

20g 
I 

15 
15 

je 50 g 5 
je 1 kg 5 
je 50 g 5 
mindest. 25 
je 50 g 5 
mindest. ! 10 

Die tatsachliche 
Gebiihr muJ3 

betragen 

min- j bOch-
! destens I stens 

lets. ! ets. 
I 

20 40 

12 24 
12 24 
4 8 
4 8 
4 8 

20 
4 8 
8 

Von diesen Satzen, zu denen in den vorgenannten Fallen 
die etwaigen Zuschlaggebiihren hinzutreten, sind fo1-
gende Abweichungen statthaft: Zunachst kann 
jedes Land die Gebiihr fiir die Postkarte auf 10 Cta. 
herabsetzen, auch darf die allgemeine Drucksachen
gebiihr ausnahmsweise auf 3 Cts. fiir je 50 g ermaBigt 
werden. Weiter sind die Verwa1tungen berechtigt, im 
wechselseitigen Verkehr fiir Zeitungen und Zeitschriften 
bei unmittelbarer Versendung durch den Verleger, fiir 
geheftete und gebundene Biicher, die nicht zu An
kiindigungen oder Anpreisungen dienen sollen, endlich 
fiir literarische und wissenschaftliche Werke, die zwi
schen gelehrten Anstalten ausgetauscht werden, die all
gemeine Drucksachengebiihr urn 50 vH zu ermaBigen. 
Von dieser Befugnis macht eine ganze Anzahl von 
Landern Gebrauch; nahere Einzelheiten in Abt. A des 
Briefpostbuchs (s. d.). 

Die Umrechnung der im WPVertr in Centimen fest
gesetzten Gebuhren in die Landeswahrung soIl soviel 
als moglich derart erfolgen, daB die GebiUrren in gleichem 
Verhaltnis zueinander stehen wie die lJ.rundgebiihren; 
doch sind Abrundungen statthaft. LaBt ein Land (in
folge Abrundung nach unten) seine einfache Briefgebiihr 
unter 20 Cts. sinken, so diirfen die andern Lander fiir 
den Verkehr nach diesem Lande Freimachungszwang 
einfiihren und nicht oder unzureichend freigemachte 
Briefsendungen aus diesem Lande ohne Erhebung von 
Nachgebuhren aushandigen. Das betroffene Land kann 
dann seinerseits ebenfalls den Freimachungszwang ein
fiihren. 

Besondere Gebiihren im Briefverkehr von Land zu Land: Ein
schreibgebiihr hOchstens 40 ets., ausnahmsweise bis 50 ets. Riick
scheingebiihr bis 40 ets., bei nachtraglichem Verlangen eines Riick
scheins Verdoppelung der Gebiihr. Gebiihr fiir Nachfragen bis 1 Fr., 
wird nicht erhoben, wenn Riickschein verlangt war. Spatlingsgebiihr 
nach den inneren Vorschriften jedes Landes zu berechnen, ebenso 
Gcbiihr fiir postlagemde Sendungen. Verzollungspostgebiihr, soweit 
Briefe mit zollpflichtigem Inhalt zugelassen werden, bis 50 ets. 
Eilzustellgebiihr mindestens das Doppelte der eiufachen Brief
gebiihr und hochstens 1 Fr. N achnahmegebiihr bei eingeschriehenen 
Briefsendungen mit N achnahme wie bei sonstigen N achnahme
sendungen. 

Schriftwesen. Meyer-Herzog S.35ff.; Jubilanmsdenkschrift 
1924 S. 75; Herzog S. 38ff. Herzog. 

Briefgeheimnis s. Postgeheimnis 
Briefkarten liir das Ausland werden den Briefkarten

schlussen (s. d.) beigegeben, die die Grenz-Ausgangs
P Anst fiir auslandische Dienststellen fertigen. Die Brief-



Briefkartenschliisse im Auslandsverkehr - Briefkasten 151 

karten bestehen, wenn sich die Verwaltungen nicht etwa 
iiber eine andre Einteilung der Karten verstandigt haben, 
aus 6 Teilen. In Teil I wird das Vorhandensein von Eil. 
sendungen durch den Vermerk "Expres" ersichtlich 
gemacht. Teil II ist fUr dienstliche Vermerke ver· 
schiedenster Art, wie Nummer des Kartenschlusses, 
Leitweg, u. U. Name des Postdampfers, Zahl der den 
KartenschluB bildenden Sacke usw. bestimmt. Teil III 
dient zum Nachweis der Gesamtstiickzahl der in dem 
KartenschluB enthaltenen Einschreibsendungen Bowie 
Wertbriefe und Wertkastchen, ferner der Zahl der Bunde 
oder Sacke mit Einschreibsendungen und mit Wert· 
sendungen. In Teil IV wird die Zahl der zuriickgehenden 
sowie der zu dem KartenschluB benutzten Sacke nacho 
gewiesen. In Teil V werden die Einschreibeendungen 
eingetragen, wenn dazu nicht besondere Einschreiblisten 
(s. d.) benutzt werden. Die Eintragung erfolgt in der 
Regel einzeln; doch hat die DRP mit einer Anzahl 
von fremden Verwaltungen die Eintragung der Ein· 
schreibsendungen nur nach Stiickzahl vereinbart. Sind 
keine Einschreibsendungen vorhanden, so muB Teil V 
mit "leer" ausgefiillt werden. Teil VI endlich dient zur 
Einzelauffiihrung der etwa in dem KartenschluB ent· 
haltenen geschlossenen Posten (Versteckbeutel). Die 
Briefkarten werden nach Ausfiillung in einen blauen 
Umschlag gelegt; dieser wird an dem Einschreibbund 
oder dem Sack mit Einschreibsendungen befestigt. Sind 
mehrere Bunde oder Sacke mit Einschreibsendungen 
vorhanden, so wird an einem Bund oder Sack die Brief· 
karte befestigt, wahrend auf den iibrigen Bunden oder 
Sacken die Art des Inhalts ersichtlich gemacht werden 
muB. Enthiilt ein BriefkartenschluB ausnahmsweise 
keine Sendungen, so muB eine Leerkarte abgesandt 
werden. 

Briefkartenschliisse im Auslandsverkehr. Der Aus· 
tausch der Briefsendungen von einer Verwaltung zur 
andern wickelt sich im ailgemeinen so ab, daB die 
Sendungen unter Beifiigung von Briefkarten fiir das 
Ausland (s. d.) zu Briefpaketen oder Sacken (u. U. 
mehreren Sacken) vereinigt werden. Inwieweit derartige 
Briefkartenschliisse iiber Zwischenlander hinweg zu fer· 
tigen sind, wird zwischen den beteiligten Verwaltungen 
verabredet. Geschlossene Briefkartenschliisse iiber Zwi· 
schenlander hinweg miissen gefertigt werden, wenn 
eine Zwischenverwaltung erklart, daB die Zahl der 
Sendungen geeignet sei, ihren Betrieb zu erschweren. Die 
Zwischenverwaltungen miissen von der beabsichtigten 
Versendung der Durchgangska;~tenschliisse rechtzeitig 
benachrichtigt werden. Treten Anderungen in dem Aus. 
tausch von Durchga~gskartenschliissen ein, so muB die 
Verwaltung, die die Anderung veranlaBt, die iibrigen an 
der BefOrderung beteiligten Verwaltungen benach· 
richtigen. 

Zur Fertigung der Briefk'\rtenschliisse werden die 
Einschreibsendungen - eintretendenfalls mit den Ein· 
Bchreiblisten (s. d.) - zu einem oder mehreren gehOrig 
verschlossenen (versiegelten oder verbleiten) Bunden 
oder Sacken vereinigt; die Briefkarte wird, in einem 
blauen Umschlag verpackt, an dem Einschreibbund oder 
dem Einschreibsack befestigt; sind mehrere Einschreib· 
bunde oder Einschreibsacke vorhanden, so wird die 
Briefkarte an einem von ihnen befestigt, wahrend auf 
den iibrigen Bunden oder Sacken die Art des Inhalts 
ersichtlich gemacht werden muB. Eilsendungen werden 
entweder in den Umschlag mit der Briefkarte auf· 
genommen, oder zu einem oder mehreren Bunden ver· 
einigt, die in den Einschreibsack, an dem die Briefkarte 
befestigt ist, zu verpacken sind. Die gewohnlichen Brief· 
sendungen werden, entsprechend verteilt, zu Bunden 
vereinigt. Der Gesamtinhalt eines Kartenschlusses wird 
in einen oder mehrere Sacke aufgenommen, die zu ver· 
siegeln oder zu verbleien und mit gehOriger Aufschrift 
zu versehen sind. Kein Briefsack darf mehr als 30 kg 
wiegen; sind mehrere Sacke gefertigt, so muLl der die 

Briefkarte enthaltende Sack in der Aufschrift mit "F" 
(d. h. Feuille d'avis = Briefkarte) bezeichnet werden. 
Handelt es sich um wenig umfangreiche Kartenechliisee, 
so werden nicht Briefsacke. sondern Briefpakete ge· 
fertigt. 

In die Briefkartenschliiss8 werden auch die Wert· 
briefe und Wertkastchen aufgenommen, nachdem sie 
unter Beifiigung der Geldkarten (s. d.) zu einem oder 
mehreren Geldbunden vereinigt worden sind. 

Die zur Verpackung der Briefkartenschliisse benutzten 
Sacke (Briefbeutel) werden sowohl auf dem Hinweg 
als auch bei der leeren Riicksendung in den Briefkarten 
nachgewiesen. Wegen der Priifung, ob aile Beutel nach 
dem Ursprungsland zuriickgelangen, s. Briefbeutel· 
nachweis im Auslandsverkehr. Her z 0 g. 

Briefkasten [BK] sind von den Postbenutzern zur 
Einlieferung der gewohnlichen Briefsendungen (e. d.) 
mit Ausnahme der Packchen (s. d.) und Nachnahme· 
sendungen (s. Postnachnahmen) zu benutzen. 

Geschichte. Uber den Ursprung und die Herkunft des BK sind 
zuverllissige N achrichten nicht vorhanden. Man sieht sie schon auf 
Abbildungen und in Chroniken aus dem 17. Jahrhundert. In Frank· 
reich erteilte bereits Ludwig XIV. 1653 dem Staatsrat Velayer das 
Recht, BK in einzelnen Pariser Stadtbezirken anzubringen. N ach 
andern Nachrichten sollen schon im 16. Jahrhundert die Bewohner 
von Florenz in den Kirchen hOlzerne Kasten (tamburi) zum Einwerfen 
von Anzeigen aufgestellt habon, durch die ungenannte Personen die 
gefahrdete Regierung zu N achforschungen gegen Anschlilge lrod Ver· 
brechen auffordern wollten. Spilter warfen die Briefboten der Post 
die Briefe fUr die Geistlichen in diese Behillter an den Kirchen. Ahn· 
liche Briefablageeinrichtungen befanden sich nach einem Reise· 
bericht aus dem Jahre 1658 auf der Insel st. Helena an bestimmten 
Stellen. Die dort niedergelegten Briefe waren fiir spilter nachkom· 
mende Schiffe bestimmt. Als Behillter dienten auf St. Helena und 
auch an dem Kap der Guten Hofinung aus Stein hergestellte BK. 
Solche Behiilter waren auch auf andern SchiffahrtsstraJ3en vorhan· 
den und wurden bis in die neueste Zeit benutzt. 

Ein BK bei der PreuJ3ischen Post wird zuerst im Jahre 1766 er· 
wahnt. Er war, vermutlich nur kurze Zeit, auf dem Flur des Post· 
hauses in Berlin "Zur Gemachlichkeit der Correspondenten und 
Facilitierung deren Correspondence" aufgestellt. Mit der allgemeinen 
Einfiihrung von BK begann die PreuJ3ische Post erst im Jahre 1823 
auf Grund eines gutachtlichen Berichts des OberPA in KOin yom 
Jahre 1818. Ein Koniglicher EriaB yom 18. 10. 1823 ordnete an, 
daJ3 die im besetzten Rheinland nach franzosischem Vorbild ein· 
gebiirgerten und rege benutzton BK zur Bequemlichkeit der Post· 
benutzer beibehalten und im Bereiche der PreuBisohen Post allge· 
mein eingefiihrt werden sollten. Sie wurden allerdings zunachst nur 
in groJ3eren Orten aufgestellt, wo ein Bediirfnis fUr ihre Verwendung 
vorlag. 

Der erste preuBische Briefkasten von 1823 war ein mit weiBer 01-
farbe angestrichener Holzkasten, der unten geofinet wurde. Auf 
der Vorderseite waren auf Papier gedruckte "Verhaltungs·Regeln" 
befestigt. In die BK konnten nur nichtfreigemacht zu befOrdernde 
Briefe eingelegt werden, da Briefmarken damals noch unbekannt 
waren. Der Bedarf an BK war gering. P A wie Diisseldorf, Konigs· 
berg (Pr.), Liegnitz hatten 1, Berlin, Koln, Aachen 2, Stettin 3, 
Danzig 4, Magdeburg 6 BK. Erst mit der Einfiihrung der Postwert· 
zeichen (s. d.) wurden BK iiberall in groJ3erer Zahl aufgestellt. Um 
1850 erhielten die BK eine neue Form. Sie wurden aus GuJ3eisen 
hergestellt, bronzefarben angestrichen, mit Seitenklappen und zu· 
nachst mit verschlieBbaren Einsatzkasten aus Blech versehen. Die 
Einsatzkasten hatten die Kastenleerer ungeoffnet herauszunehmen 
und zlir Entleerung nach dem P A zu bringen. Auch in Landgemein· 
den wurden jetzt BK aufgestellt unter der Voraussetzung, daB die 
Gemeinden die Kosten fUr Beschaffung und Unterhaltung aufbrach· 
ten; dieser Vorbehalt wurde 1873 aufgehoben. Seitdem wurden in 
allen Landgemeinden, die noch ohne BK waren, solche auf Kosten 
der Postkasse aufgestellt. Der 1874 auf Grund einer Erfindung eines 
schwedischen Ingenieurs verbesserte Bau der BK ermoglichte eine 
Leerung mit einem SammelbehiUter (Leerungstasche), wie sie noch 
heute Ublich ist. Dies steigerte die Verwendung der BK auJ3erordent· 
lich. Ende 18i3 waren insgesamt 30665, 1914 135200 BK im ge· 
samten Reichspostgebiet aufgestellt. Heute sind etwa 141 200 BK 
bei der DRP vorhanden. 

In Bayern wurden die BK 1810 oingefiihrt. Auf Anordnung der 
Generalpostdirektion sollten bei allen OberPA und PA Briefauf· 
nahmeschachteln (battes) aufgestellt werden, in die aIle nicht freizu· 
machenden Briefe eingeworfen werden konnten. Die bei der Ge· 
biihrenerhebung entstehenden Schwiorigkeiten fiihrten 1818 zur Be· 
schrankung der Aufstellung der "bottes" auf die Stadte am Sitz 
eines OberPA. 1842 wurden die Briefaufnahmebehalter allgemein 
eingefiihrt und im Innern der P A aufgestellt. Die Postsendungen 
waren durch eine Mauerofinung einzuwerfen, die nur wahrend der 
Schalterdienststunden benutzt werden konnte. 1845 wurden .hOl· 
zerne BK mit auswechselbaren Einsatzkasten tUS Blech in den 
groJ3ern Stadten angebracht. Benutzung zur Tages· und N achtzeit. 
Die HolzBK wurden spater durch guJ3eiserne ersetzt. Die bisher ver· 
wandten Einsatzkasten verschwanden bei der Einfiihrung der Leerung 
mit Sammelsacken. 
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Betrie b. I. Zur Zeit beschafft die DRP folgende 
Arlen von Briefkasten: 

1. StraBenbriefkasten aus Eisenblech mit blauem 
(in Bayern gelbem) Olfarbenanstrich fiir groBere Post
orte. Herstellung in 2 GroBen (Wiirfelform oder mit ge
ringerer Tiefe) entweder mit nach unten zu offnender 
VerschluBtiir oder mit festem Boden und seitlichem 
VerschluB. Der auf der Vorderseite unter Hartglas an
gebrachte Messingrahmen enthalt: 

a) auf einer Drehscheibe mit aufgeklebter Druckkarte 
die Angabe der nachsten Leerung, 

b) auf einer Papiertafel in Druck die Angabe samt
licher Leerungszeiten und der P Anst, wohin die Briefe 
gelangen. 

Posthaus- und Bahnhofsbriefkasten besitzen keine 
Drehscheibe. Die Zeiten der Leerung werden nach vollen, 
halben oder Viertelstunden angegeben oder durch ab
gekiirzte Angaben wie "Leerung viertelstiindlich, halb
stiindlich" usw. Auch wird auf den Abgang der Posten 
Bezug genommen, wo deren Gang als bekannt voraus
gesetzt werden kann. BK mit nach unten zu offnender 
VerschluBtiir werden durch Einschieben des Sammel
sacks und Losen des Verschlusses des eine Fallklappe 
bildenden Briefkastenbodens geleert. AuBenmaBe: 
GroBe I Hohe 500 mm, Breite 460 mm, Tiefe 325 mm; 
GroBe II Hohe 500 mm, Breite 460 mm, Tiefe 215 mm. 

Ein neuer, von Professor Peter Behrens entworfener 
BK unterscheidet sich von den bisher iiblichen durch 
die neuzeitliche Form, groBere Abmessung und gelbe 
Farbe; auch die Drehscheibe ist durch auswechselbare 
Emaillepliittchenersetzt.Seine Einfiihrung ist aber 
nicht beabsichtigt. 

2. StraBenbriefkastengroBerer Artund Saulen
briefkasten. Sie werden dort, wo Kasten gewohnlicher 
GroBe zur Aufnahme der Postsendungen, insbesondere 
von Drucksachen und Warenproben, nicht ausreichen, 
z. B. hiiufig vor den Postgebauden, BahnhOfen und auf 
verkehrsreichen Platzen aufgestellt. SaulenBK werden 
durch Auswechslung des im untern Teil aufgehiingten 
Sammelsacks geleert. AuBenmaBe der SaulenBK: 
Hohe 1500 mm, Breite 480 mm, Tiefe 380 mm. 

3. E maillierte Briefkaste n aus GuBeisen mit seit
licher .v erschluBtiir und ei ner Einwurfoffnung fiir 
kleinere Post- und Landorte. Auf Bahnhofen mit Bahn
steigsperre konnen Kasten mit zwei Einwurfoffnungen 
verwandt werden. FUr die Leerungsangabe bei BK in 
Landorten geniigt in der Regel die Angabe des Tages 
der Leerung oder bei zweimaliger Leerung die Angabe 
"Vormittag" oder "Nachmittag". Zur Leerungsangabe 
dienen Uberwachungsplatten aus Zinkblech oder email
lierte Leerungsplatten. AuBenmaBe: Hohe 285 mm, 
Breite 415 mm, Tiefe 245 mm. 

4. StraBenbahnbriefkasten, d. h. an StraBenbahn
wagen angebrachte BK (s. PoststraBenbahnbetrieb). Sie 
vermitteln in Stiidten mit StraBenbahn einen Ortsschnell
verkehr durch Beforderung von Eilsendungen. StraBen
bahnBK sind bei der DRP seit 1920 in Hamburg (im 
Ausland, z. B. in Belgien, Holland, Schweden, den Ver
einigten Staaten von Amerika) eingefiihrt. 

5. Sonderbriefkasten, und zwar 
a) Luftpostbriefkasten. Sie werden in Form der 

StraBenbriefkasten (vgl. 1) hergestellt und durch gelben 
(in Bayern blauen) Olfarbenanstrich und die schwarze 
Inschrift "Nur fiir Luftpost" gekennzeichnet. Auf
stellung in solchen Stadtteilen, wo erfahrungsgemaB 
viele Luftpostsendungen aufgeliefert werden, z. B. bei 
der LuftPAnst, bei Poststellen auf den Flugplatzen usw. 
(s. Luftpostverkehr) 

b) Nachtbriefkasten. Es sind einzelne StraBen
briefkasten gewohnlicher Art (vgl. 1), die durch Ring
streifen besonderer Farbe gekennzeichnet sind. Sie wer
den abweichend von der Regel auch nachts geleert. 

c) Scheckbriefka~pen. Sie sind in Schaltervor
raumen usw. der PSchA aufgestellt, durch griinen Far-

benanstrich gekennzeichnet und dienen .~ur Einlieferung 
von Briefsendungen usw. an die PSchA. 

6. Anhangebriefkasten. Sie befinden sich z. B. 
an den Packwagen der in Charlottenburg entspringenden 
Berliner Eisenbahnfernziige nach dem Osten und nach 
Schlesien. Sie werden auf allen FernbahnhOfen der Ber
liner Stadtbahn zur Beforderung der aus den Bahnhofs
BK herriihrenden Postsendungen benutzt. Auch die 
Reisenden konnen die Kasten zur Auflieferung eiliger 
Briefe benutzen. Die Kasten werden von den erst auf 
dem Schlesischen Bahnhof in Berlin beginnenden Bahn
posten (s. d.) geleert. 

7. Haus- (Privat-) Briefkasten sind von der DRP 
amtlich beschaffte BK, die seit 1898 auf Antrag der 
Inhaber in Geschiiftsraumen, Gastwirtschaften, Gast
hOfen usw. aufgestellt und den Teilnehmern mietweise 
iiberlassen werden. Die Einrichtung geschieht auf 
Widerruf. Die Kasten miissen im Innern des Grundstiicks 
so untergebracht werden, daB sie fUr die Kastenleerer 
leicht zuganglich und gegen Witterungseinfliisse ge
schiitzt sind. Der Teilnehmer darf keinen Schliissel zum 
Kasten erhalten. Die Zahl der Leerungen darf die fiir 
den allgemeinen Verkehr im Leerungsbezirk festgesetz
ten Hochstzahlen nicht iibersteigen. SolI die Benutzung 
des Kastens aufgegeben werden, so hat der Teilnehmer 
dies einen Monat vor Ablauf des Vierteljahrs, mit dem 
die Miete enden soli, dem P A schriftlich mitzuteilen. 
Fiir die Hergabe, Unterhaltung und besondere Leerung 
der Kasten durch die Post ist eine monatliche Pausch
gebiihr von 15 RM vierteljahrlich im voraus zu zahlen. 
y orausgezahhe Gebiihren werden nicht zuriickerstattet. 
Uber Antrage auf Anbringung von HausBK besonderer 
Bauart entscheidet die OPD. 

Hausbriefkasten heiBen auch nicht der Post 
gehorende BK, die in der Regel am Eingang zu den 
Wohnungen angebracht werden. Eine im ErdgeschoB 
eingerichtete Anlage kann auch die Kasten fiir samtliche 
Wohnungen eines Hauses umfassen. Eine solche Ein
richtung ist fUr die Post von groBem wirtschaftlichen 
Vorteil, da sie die im Verhiiltnis zu den Beforderungs
kosten ungewohnlich hohen Zustellungskosten vermin
dert. Auch wird der Zustelldienst (s. d.) beschleunigt. 
Der Zusteller braucht nur bei Abgabe von nachzu
weisenden Sendungen, Sendungen mit Nachgebiihren, 
Packchen (s. d.) sowie Sendungen gr6Bern Umfangs die 
Wohnungen der Empfiinger aufzusuchen. Allgemeine 
EinfUhrung derartiger in Amerika in gr6Btem Umfange 
eingerichteter, in Deutschland bisher in Frankfurt (Main) 
(1925 78 vH aller Wohnungen), Stuttgart (67,5 vH), 
Mannheim (43,3 vH), Freiburg (Br.) (42,1 vH), Koln 
(24,6 vH), DUsseldorf (17,7 vH) usw. eingebUrgerter An
lagen ist erwiinscht. Beim Neubau von Hausern solI 
zweckmaBig in jedem Fall auf die Einrichtung einer 
Hausbriefkastenanlage hingewirkt werden. Aus diesem 
Grunde hat das RPM neuerdings auch angeordnet, daB 
fortan im ErdgeschoB oder am Gartenzaun der mehr
stockigen posteigenen Wohnungsbauten (s. Wohnungs
fiirsorge) Hausbriefkastenanlagen vorzusehen sind, wenn 
nicht ortliche Griinde dagegen sprechen. 

II. BK sind anzubringen: 
a) im Ortszustellbezirk an den Dienstraumen der 

PAnst (an der AuBenseite der Postgebaude, in den 
Schaltervorraumen usw., soweit nicht Briefeinwiirfe ein
gebaut sind) und an geeigneten Punkten, wo lebhafter 
Verkehr vorbeifiihrt, in zweckmaBiger Entfernung von
einander. Die BK sind von den Zustellern, auch von 
Polizei- und andern geeigneten Behorden zu beaufsich
tigen, um Verstopfungen, Frevel an den BK usw. zu ver
hUten (s. auch Briefkastenberaubungen); 

b) im Landzustellbezirk, soweit sie notig sind und 
gehOrig iiberwacht werden konnen; 

c) an den Eisenbahnhaltepunkten ohne PAnst, 
wenn die BK bei Ankunft der Ziige geleert und die Brief
sendungen den Bahnposten iibergeben werden konnen. 
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Ferner werden die Bahnpostwagen (s. d.) mit BK ver· 
sehen. Auch auf den mit Seeposten (s. d.) und mit 
Schiffsposten (s. d.) besetzten Dampfern, anf den Boden· 
seedampfern und den zwischen Deutschland und Schwe· 
den oder Danemark verkehrenden Fahrdampfern (s. See· 
posten) werden BK aufgestellt. 

Die Beschaffung samtlicher BK im alten Reichspost. 
gebiet ist Sache der OPD in Berlin. Lieferer: Franz 
Kuppler, Berlin· WeiBensee. 

Schriftwesen. Stephan S. 314; Archly 1873 S. 337ff., 1874 S.188, 
1883 S.201, 587ff.; DVZ 1921 S. 72ff., 73ff., 193, 281ff., 1925 
S.47ff., 184; Zeitschrift fUr Verkehrswlssenschaft 1921 S.35ff. 

Goldberg. 

Briefkastenberaubungen. In der Nachkriegszeit haben 
sich die Falle gemehrt, in denen StraBenbriefkasten durch 
unbefugte Personen zur Entwendung del' darin befind· 
lichen Briefe widerrechtlich geleert werden. Tater sind 
vielfach friihere Posthelfer, die mit der Leerung der 
Kasten genau Bescheid wissen, und junge Metallarbeiter, 
Schlosser und Techniker, denen es leicht falIt, die 
Schlosser der Kasten zu offnen. Die Diebe durchsuchen 
die erbeuteten Briefe nach Wertinhalt und auch nach 
Nachrichten, die sie zu neuen Raubziigen .. verwenden 
konnen. Betrage auf Rechnungen von Arzten ver· 
suchen sie einzuziehen. Briefe mit Gepackscheinen oder 
Giiterbenachrichtigungen sind besonders begehrte Beute. 
Aufforderungen von Geschaften, die bestellte Ware, 
den fertigen Anzug oder den in Auf trag gegebenen Pelz, 
Hut usw. abzuholen, wil"d von den Dieben unverziiglich 
entsprochen. 

Die Beraubung eines Briefkastens kommt meist durch 
eine Haufung von Nachfragen nach Briefen, die zu der· 
selben Zeit und durch denselben Briefkasten aufgeliefert 
wurden, zur Kenntnis der DRP. Es ist recht schwierig, 
solcher Briefkastenrauber habhaft zu werden, weil sie 
die Stadtteile, in denen sie die Diebstahle ausfiihren, 
haufig wechseln. In mehreren Fallen haben die Diebe 
sogar die Stadte in schneller Folge gewechselt, z. B. hat 
eine Bande in wenigen W ochen Diisseldorf und den 
Industriebezirk, Hannover, Berlin und Hamburg heim· 
gesucht. Nur durch angestrengteste Tatigkeit del" 
Kriminal· und Postiiberwachungsbeamten gelingt es in 
der Regel, die Briefkastenrauber festzunehmen. Mehr· 
mals bedurfte es eines Aufgebots zahlreicher Kraftwagen 
und mit Fahrradern ausgeriisteter Beamten, urn den 
Dieben ihr gemeingefahrliches Handwerk zu legen. 

Erfreulicherweise ahnden die Gerichte solche Straf· 
taten mit besonders schweren Strafen, indem sie meistens 
schweren Diebstahl annehmen und nach § 243 RStGB 
auf Zuchthaus erkennen. 

Begunstigt wurden die Diebstahle durch den schlechten 
Zustand der Briefkasten und besonders der Briefkasten· 
schlOsser in der Nachkriegszeit. Die Schlosser sollen 
vorschriftsmaJ3ig drei Zuhaltungen haben. Wie sich 
bei einer Priifung der Schlosser herausstellte, war aber 
bei den meisten Kasten nur noch eine Zuhaltung in 
Ordnung. Nachdem diese Schaden beseitigt worden 
sind, und nachdem auch auf die ordnungsmaJ3ige Auf· 
bewahrung der Briefkastenschliissel bei den P Anst 
wieder mit Strenge gehalten wird, haben die Briefkasten· 
beraubungen nachgelassen. B 0 e d k e. 

Brieflogen [auch "Schwarze Kabinette" (s. d.)], Be· 
zeichnung fiir planmaJ3ig, jedoch im geheimen betriebene 
Einrichtungen, die es der Staatsgewalt ermoglichten, 
in die der Post zur Beforderung anvertrauten ver
schlossenen Briefschaften gewisser Personen oder Stellen 
(besonders politischer Gegner und der diplomatisc~en 
Vertreter fremder Machte) Einblick zu erhalten. Eme 
solche Briefiiberwachung fand in vielen Landern statt, 
besonders in der Zeit des Absolutismus und solange 
staatsnotwendige Ausnahmen vom Briefgeheimnis (s. d.) 
noch nicht gesetzlich geregelt waren, vor allem in Frank
reich und bei den Taxisschen Posten im Auftrage der 
Habsburger. 

Schriftwesen. Hartmann, Uber Schwarze Kabinette und Ihren 
Zusammenhang mit der Taxisschen Post in Bayern, 1m "Archly 
fiir Postgeschichte In Bayern", Miinchen 1925. S.68; Konig, 
Schwarze Kabinette. Friedrich Luckhardt, Leipzig 1901; Schweiger
Lerchenfeld, Das neue Buch yon der Weltpost. A. Hartlebens 
Verlag, Wlen 1901. S. 376. 

Briefmarder nennt man Angehorige der DRP und 
andre Personen, die sich Briefsendungen widerrechtlich 
aneignen. Vgl. Beraubung der Postsendungen, Briefdieb
stahle, Briefkastenberaubungen, Entwendung und Be
raubung von Postsendungen vor ihrer Auflieferung. 

Briefmarken s. Postwertzeichen 
Briefmarkenfiilsehungen. Es ist zu unterscheiden 

zwischen der Falschung noch im Gebrauch befindlicher 
Wertzeichen und der Falschung nicht mehr kurshabender 
Freimarken, sogenannter Sammlermarken. 

Falschungen ganzer Bogen noch gebrauchlicher Frei
marken kommen selten VOl'. Der Gewinn, der auf diese 
Weise erzielt werden kann, ist im Verhaltnis zu andern 
Falschungsmoglichkeiten zu gering. AuBerdem ist der 
bogenweise Absatz gefalschter Marken schwierig und 
gefahrlich. Fast in allen Fallen, wo gefalschte Marken 
in groBerem Umfange vertrieben worden sind, ist es 
gelungen, den Falschern und ihren Helfershelfern nach 
kurzer Zeit auf die Spur zu kommen und sie unschadlich 
zu machen. Haufiger ist es dagegen vorgekommen, daB 
echte Wertzeichen, die mangelhaft gedruckt waren und 
deshalb bei der Reichsdruckerei vernichtet werden soll
ten, dort von ungetreuen Angestellten entwendet und 
in den Verkehr gebracht worden sind. Namentlich bei 
hochwertigen Wechsel- und Einkommensteuermarken 
sind solche Veruntreuungen wiederholt festgestellt wor
den. Ferner kommt es haufig vor, daB von mangelhaft 
entwerteten Briefmarken usw. die Entwertungsstempel 
von den Postbenutzern beseitigt und die Marken von 
neuem zur Freimachung von Postsendungen und zur 
Entrichtung der Wechselsteuer usw. benutzt werden. 
Solche Falschungen werden namentlich bei Postwert
zeichen und Wechselsteuermarken oft beobachtet. 

Die Falschung von Wertzeichen sowie die Wiederver
wendung bereits entwerteter Marken ist sowohl nach 
den Bestimmungen des PG als auch nach den Vor
schriften des RStGB mit Strafe bedroht. Nach § 27 
Ziffer 3 des PG "wird mit dem vierfachen Betrage des 
defraudierten Portos, jedoch niemals unter einer Geld
strafe von einem Taler bestraft, wer Postwertzeichen 
nach ihrer Entwcrtung zur Frankierung einer Sendung 
benutzt. Inwiefern in diesem FaIle wegen hinzugetretener 
Vertilgung des Entwertungszeichens eine hartere Strafe 
verwirkt ist, wird nach den allgemeinen Strafgesetzen 
beurteilt". Entsprechend diesen Bestimmungen des 
PG enthalt das RStGB genaue Vorschriften iiber die 
Bestrafung von Personen, die wissentlich von falschen 
oder gefalschten Wertzeichen usw. Gebrauch machen 
oder die schon einmal verwendete Postwertzeichen nach 
ganzlicher oder teilweiser Entfernung des Entwertungs
zeichens zur Frankierung einer Postsendung benutzen 
(RStGB §§ 275, 276, 360, 364). Auch die Bestrafung auf 
Grund des § 263 RStGB (Betrug) kann u. U. in Frage 
kommen. Bei der besonderen Wichtigkeit der Angelegen
heit sind ferner auch fur den zwischenstaatlichen Post
verkehr durch den WPVertr (Stockholm) vom 28.8. 
1924 Bestimmungen zur Verhiitung und Verfolgung von 
Briefmarkenfalschungen getroffen. 1m einzelnen s. Post
wertzeichen, gesetzlicher Schutz. 

Weit baufiger und eintraglicher als die Falschung noch 
im Verkehr befindlicher Marken ist die Falschung von 
sogenannten Sammlermarken. Namentlich die alt
deutschen Marken (Baden, Bayern, Braunschweig, 
Bremen, Hannover, Sachsen usw.), die einen erheblichen 
Sammelwert haben, sind Falschungen ausgesetzt. Von 
der grauschwarzen l-Kreuzer-Marke Bayern 1849 ist 
z. B. nur ein Bogen versehentlich auf Papier mit Seiden
faden gedruckt worden. Wegen des auBerordentlich 
hohen Preises, den Sammler ftir diese Marken zahlen, 
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sind sie deshalb besonders Gegenstand von Falschungen. 
Die gelbe I-Silbergroschen-Marke Braunschweig 1861 
ist vielfach dadurch gefalscht worden, daJl eine minder
wertige Marke andrer Farbe chemisch gelb geiarbt wurde. 
Von den Bremer Marken ist die HiiJfte aller kauflichen 
Marken teils gefalscht, teils falsch gestempelt. Auch die 
blaue 1/n-Taler-Marke und die orange 1/1o-Taler-Marke 
Hannover 1856 kommen vielfach in FaIschungen vor. 

Besonders der Falschung unterworfen sind auch die 
Kolonialmarken sowie die Marken der friiheren deutschen 
P Anst im Auslande (China, Marokko, Tiirkei)(s. Deutsche 
Posteinrichtungen im Auslande), zu denen ~nfanglich 
die kurshabenden deutschen Marken mit einem 'Uberdruck 
"Kamerun", "Samoa", "Deutsch-Ostafrika", "China", 
"Marokko" usw. benutzt worden sind. Ahnliche Fal
schungen sind auch bei den Danziger und Memeler Marken 
sowie bei den oberschlesischen Marken ('Uberdruck "C. 
G. H. S." = Commission Generale Haute Silesie) und den 
Marken des Saargebiets ('Uberdruck "Sarre" und "Saar
gebiet") festgest~llt worden. Namentlich die bayerischen 
Marken mit dem 'Uberdruck "Sarre "sind vielfachgefalscht. 

Briefmarkensammler miissen beim Erwerb teurer 
Marken besonders vorsichtig sein und sie u. U. vorher 
durch einen Fachmann priifen lassen. Dies gilt auch 
fiir den Erwerb von Marken mit einem PriifungsstempeL 
Wer Marken falscht, falscht auch meistens den Priifungs
stempel mit. Der neuzeitliche Falscher ist mit allen 
Geheim- und Echtheitszeichen vertraut und weiJl sie 
auf seinen Falschstiicken anzubringen. Ein Sammler 
sollte hochwertige Marken daher nur aus den besten 
Quellen erwerben. 

Schriftwesen. S. Postwenzelchen, gesetzlicher Schutz. 
Boedke. 

Auch auslandische Marken sind Falschungen unter
worfen. So ist z. B. die gelbbraune 5-Franken-Marke 
Belgien 1869 oft falsch, die Helgolandmarken tragen in 
vielen Fallen Falschstempel usw. 

Briefportotaxen im inneren Verkehr. Allgemein an
wendbare feste Briefportotaxen traten erst in Kraft, 
nachdem bei den verschiedenen Postverwaltungen der 
Grundsatz der geradlinigen Entfernung eingefiihrt war. 
Bis dahin bestanden ausgerechnete Taxen nur zwischen 
einzelnen P A nach der Wegelange oder der Beforderungs
zeit. Eine Vorausberechnung der Gebiihren iiber mehrere 
Strecken hinaus und nach Seitenorten war nicht mog
lich. Die Luftlinienentfernung wurde zugrunde gelegt 
in PreuJlen seit 1825, in Bayern seit 1810, in Wiirttem
berg seit 1814. 

1. Die Brieftaxen entwickelten sich von da ab fol
gendermaJlen: 

Preul3en 

1825 
Entfernungsstufen 

Meilen Silbergroschen 
iiber bis 

2 1 
2 4 PI. 
4 7 2 
7 10 21/. 

10 15 3 
15 20 4 
20 30 5 
30 40 6 
40 50 7 
50 60 8 

UBW., fUr je 10 Meilen 

Gewichtsstufen 

Lot 

iiber I 
3/, 
I 
Pis 
2 
21/2 

1 mehr. 

Ifach 
11/2fach 
2 " 
21/2 " 
3 " 
31/s " 

usw., fiir je lis Lot 1/. Satz mehr. 

Briefe iiber 2 Lot gehOrten zur 
Fahrpost und wurden danach be
rechnet, wenn nicht ausdriicklich 
BefOrderung mit der Reitpost ver
langt war. 

Bayem 

1810 
Entfernungsstufen 

Meilen Kreuzer 
iiber bis 

6 3 
6 12 4 

12 18 6 
18 24 8 
24 30 10 
30 36 12 
36 42 14 
42 48 16 
48 54 18 
54 60 20 
60 70 22 
70 80 24 

Gewichtsstufen 
Lot 

ii:er I 
P/2 

bis 
I lfach 
Ill. 11/2fach 
2 2" 

~1/2 I 
21/. 21/2 " 
3 3" 
31/. 31/2 " 

usw., fiir je 1/2 Lot 1/2 Satz mehr. 

1843 
Entfernungsstufen 

Meilen Kreuzer 
iiber bis 

6 3 
6 12 4 
12 18 6 
18 24 8 
24 30 10 
30 12 

Gewichtsstufen 
wie 1810 

von 

3 
6 

12 
18 
24 
30 
36 
42 
48 
54 

iiber 

Wflrttemberg 

1814 
Entfernungsstufen 
Meilen 

I bis Kreuzer 
(auss;hl.) 

6 
12 
18 
24 
30 
36 
42 
48 
54 
60 

Gewichtsstufen 

Lot 

2 
3 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 

usw., fiir je 1/2 Lot 1/2 Satz mehr, 
in der 2. Zone 2fa Satz. 

1823 

Einfaches Briefgewicht auf 1 Lot 
erhOht, sonst zur Zeit der Thurn und 
Taxisschen Verwaltung (1819-1851) 
keine Veranderungen gegen den Tarif 
von 1814. 



PreuJ3en 

1844 

Entfernungsstufen 

Meilen Silbergroschen 
iiber bis 

5 
5 10 

10 15 
15 20 
20 30 
30 50 
50 100 

100 

Gewichtsstufen 

Lot 
tiber bis 

3/, 
1 
}l/2 
2 
8 

16 

Ifach 
I1/2fach 
2 
21/2 " 
:3 
4 

iiber 16 solange 4fach, bis das doppelte 
Paketporto hOher war. 

1850 
Entfernungsstufen 

Meilen Silbergroschen 
iiber bis 

10 I 
10 20 2 
20 3 

Gewichtsstufen 
zon-Lot 

iiber bis 
I 1fach 

I 2 2 
2 :3 3 
3 4 4 " 
4 8 5 
8 16 6 

tiber 16 desgl., bis die Gebiihr nach 
der Pakettaxe hoher war. 

1860 
Hochstgewicht 1/2 Pfund = 15 Lot 
------------------

1861 
Entfernungsstufen 

Meilen Silbergroschen 
iiber bis 

10 1 
10 20 2 
20 3 

Gewichtsstufen 
zon-Lot 

bis 1 
iiber 1 

Ifach 
2 " 

------------------

1867 
Bis I Zon-Lot 1 Silbergroschen 
iiber 1 2 

Bei Nichtfreimachung I Silbergro
schen Zuschlag. 

Briefportotaxen im inneren Verkehr 

Bayern 

1849 
Entfernungsstufen 

Meilen I Kreuzer 
bis 12 3 
iiber 12 6 

Gewichtsstufen 
Zon-Lot 
bis I I fach 
iiber 1 2 " 

Briefe iiber 4 Zon-Lot zithlten zur 
Fahrpost. 

1850 
Innerer Verkehr 

frei nicht frei 
Kreuzer Kreuzer 

bis 12 Meilen 
iiber 12 

3 6 
6 12 

fiir jedes zon-Lot 

Vereinsverkehr 
Meilen frei nicht frei 

iiber bis Kreuzer Kreuzer 
10 3 6 

10 20 6 9 
20 9 12 

fiir jedes Zon-Lot 

1858 

Innerer Verkehr 

Kreuzer I 
frei 

bis 12 Meilen 3 

nicht frei 
Kreuzer 

6 
iiber 12 6 9 

fiir jedes zon-Lot 

Vereinsverkehr 

Meilen 
iiber bis 

10 
10 20 
20 

frei 
Kreuzer 

3 
6 
9 

nicht frei 
Kreuzer 

6 
9 

12 

fiir jedes zon-Lot 

1865 

Innerer Verkehr 

bis 1 Zon-Lot 3 Kreuzer 
iiber I 6 

Bei Nichtfreimachung 3 Kreuzer 
Zuschlag. 

---------------------1 

1868 

Zon·Lot frei nicht frei 
Kreuzer Kreuzer 

bis 1 3 7 
tiber 1 7 11 

W iirttemberg 

1851 

Innerer Verkehr 

frei 
Kreuzer 

3 bis 12 Meilen 
iiber 12 6 
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nicht frei 
Kreuzer 

6 
9 

fUr jedes Zon-Lot 

Vereinsverkehr 

wie Bayern. 

1858 

Innerer Verkehr 

frei I nicht frei 
3 Kreuzer 6 Kreuzer 

fiir jedes Lot ohne Unterschied der 
Entfernung. 

Vereinsverkehr 

wie Bayern. 

1867 

Innerer Verkehr 

bis I Zon-Lot 3 Kreuzer 
tiber I 6 

Bei Nichtfreimachung das Doppelte. 

1868 

wie Bayern. 
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Damit war 1868 tiberall die Einheitsbriefgebtihr in 
zwei Gewichtsstufen erreicht. Nach der Reichsgrtindung 
wurde am 1. 1. 1872 das Einheitsgewicht (1 kg = 1000 g) 
und am 1. 7. 1875 die Markwiihrung eingeftihrt. Die 
Briefgebtihr betrug nunmehr ftir Fernbriefe im ganzen 
Reich 
bis 15 g freigemacht 10 Pf.; nicht freigemacht 20 Pf. 
tiber 15 g " 20 " 30 " 
Hochstgewicht 250 g. 

Am 1. 4. 1900 wurde das Gewicht des einfachen Briefes 
auf 20 g erhOht. 

Am 1. 8. 1916 wurde zur Deckung der Kriegskosten 
zur Briefgebtihr eine Reichsabgabe (s. Reichsabgaben im 
Post· und Telegraphenverkehr) hinzugeschlagen. In der 
Zeit des Wahrungsverfalls betrug die einfache Brief· 
gebtihr: 

vom 1. 8. 1916 ab 0,15 Papiermark 
1. 10. 1919 " 

0,20 
6. 5. 1920 " 

0,40 
1. 4. 1921 " 

0,60 
1. 1. 1922 " 

2 
1. 7. 1922 " 3 
1. 10. 1922 

" 
6 

15. ll. 1922 " 
12 

15. 12. 1922 " 
25 

15. I. 1923 " 
50 

vom I. 3. 1923 ab 100 Papiermark 
I. 7. 1923 " 

300 
1. 8. 1923 " 1000 " 24. 8. 1923 " 

20 Tausend Papiermark 
1. 9. 1923 

" 75 
20. 9. 1923 " 250 " 1. 10. 1923 " 

2 Millionen 
10.10.1923 " 

5 
20. 10. 1923 " 10 

1. ll. 1923 
" 

100 
" 5. ll. 1923 " 1 Milliarde 

12. ll. 1923 " 10 
20. II. 1923 " 20 
26. 11. 1923 " 

80 
" 1. 12. 1923 

" 
1 Billion 

Das Hochstgewicht der Briefe wurde am 1. 3. 1923 
auf 500 g erhOht. Briefe von 250-500 g bilden nunmehr 
eine dritte Gewichtsstufe mit der Gebtihr von 30 Pf. 
(Goldwiihrung). Wegen der Gebtihren fUr Orts· und 
Nachbarortsbriefe s. Ortssendungen und Nachbarorts· 
verkehr. 

2. Neben den eigentlichen Briefen werden zur Brief· 
post gerechnet: Drucksachen, Warenproben, Postkarten, 
Geschiiftspa piere, Mischsend ungen, Blindenschriftsen· 
dungen und Piickchen. !hre Gebtihrenentwicklung ist 
folgende: 

a) Drucksachen. 

PreuBeu Bayern Wiirttemberg 

1822 

Musikformat 

5 Pf. 
4 " 

10 " 
5 " 

1810 
Bis 1 Lot halbe Briefgebtihr, Ge· 

wichtsteile tiber 1 Lot 1/4 der 
Briefgebtihr. 

1814 
Bis 1 Pfund (ausschl.) halbe Brief· 

gebtihr. Gewichtsteile von 1 Pfund 
und mehr 1/4 der Briefgebtihr. 

---~-~~----------------~I-------------------~------~r----------------~~--------

1824 
/4 der Brief· oder Aktengebtihr je 

nach der Art der Beforderung. 

1852 
6 Pf. ffir jedes Zoll-Lot ohne Unter

schied der Entfernung. 

1849 
Jedes Lot 1 Kreuzer ohne Unter· 

schied der Entfernung. 

1834 
Den Buchhiindlern wurde bei einem 

jiihrlichen Versande von minde· 
stens 20 Zentnern 1/3 der wUrttem· 
bergischen Gebuhr zurUckgezahlt. 

------ ---------------------t-------------------------------t----------------------------

1856 
4 Pf. fur jedes Zoll-Lot. 

1860 
Meistgewicht 1/2 Pfund, Hochst

gebuhr der Briefsatz. 

1858 
Hochstgewicht 16 Lot, Gebtihr un· 

verandert. 

1837 
1/4 der Briefgebtihr. 

------------------------------~---------------~-------~I-------------------------- ---

1865 
Drucksachen in Kartenform neu zu

gelassen, 4 Pf. 

1867 
Je 21/2 Lot 4 Pf., hOchstens Brief

gebiihr. 

1865 
Hochstgewicht 15 Zoll·Lot; je 21/2 

Lot 1 Kreuzer. 

1851 
Jedes Lot 1 Kreuzer. 

1867 
Je 21/2 Lot 1 Kreuzer. 



Nach der Reichsgriindung: 

Reichspost'l 
geblet 

1871 Silber· 
groschen 

bis 250 g je 40 g l/S 
iiber 250 g bis 1 Pfd. 3 

1872 
bis 50g l/S 

iiber 50--100g 2/3 

" 100--150 " I 

" 150--200 " P/s 

" 200--250" 1% 

" 250--500" 3 

Briefportotaxen im inneren Verkehr 

Bayern 

Kreuzer 

I 
II 

I 
2 
3 
4 
5 

II 

Wiirttemberg 

Kreuzer 

I 
II 

I 
2 
3 
4 
5 

II 

1890 

bis 50 g 
iiber 50--100 g 

100--250" 
250--500 " 

" 500 g bis 1 kg 

3 Pf. 

5 " 
10 " 
20 " 
30 " 
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1875 
bis 50 g 

iiber 50-250 g 
250--500" 

" 500 g bis I kg 

3 Pf. 
10 " 
20 " 
30 " 

Nachdem in der Kriegs. und Nachkriegszeit in schnel· 
ler Folge vielfache Ge biihrensteigerungen wie bei der 
Briefgebiihr stattgefunden hatten, verschiedene neue 
Gewichtsstufen (20 g, 25 g, 2 kg) und eine Sonderstufe 
fiir Drucksachenkarten (s. d.) eingefiihrt und wieder 
abgeschafft worden waren, traten nach Einfiihrung der 
neuen Reichswahrung im allgemeinen die Vorkriegssatze 
wieder in Kraft. Doch ist im inneren Verkehr jetzt eine 
Scheidung in Voll· und Teildrucksachen eingefiihrt. In 
der emten Stufe gilt nur fiir Volldrucksachen der Satz 
von 3 Pf., Teildrucksachen kosten dagegen auch in 
dieser Stufe 5 Pf. Die letzte Stufe ist seit 1922 fiir 
einzeln versandte unteilbare Drucksachen auf 2 kg er· 
weitert. 

b) Warenproben. 

PreuBen Bayern Wiirttemberg 

1824 1810 1814 
Warenproben muBten Briefen auf 

erkennbare Art beigefiigt sein. 
Warenproben muBten Briefen auf 

erkeunbare Art beigefiigt sein. 
Warenproben muBten Briefen auf 

erkennbare Art beigefiigt sein. 

a) Wenn der Brief ohne die Probe a) bis 1/2 Lot halbe Briefgebiihr. a) bis 1 Pfund ausschlieBlich halbe 
nicht mehr alB 3/, Lot wog, bis Briefgebiihr. 
11/2 Lot Gesamtgewicht einfache b) iiber 1/2 Lot 1/, Briefgebiihr. 

b) von 1 Pfund an 1/4 Briefgebiihr. Briefgebiihr. 

b) bei groBerem Gewicht halbe Brief· 
1837 gebiihr. 

1849 wie PreuBen 1824. 
Besondere Satze fUr Warenproben 

1852 aufgehoben. 
1851 

Je 2 Zoll·Lot Hache Briefgebiihr, Innerer Verkehr 
hOchstens 6fache Briefgebiihr. Je 2 Lot 

bis 12 Meilen 3 Kreuzer 
iiber 12 

" 
6 

" 1858 Vereinsverkehr 1860 
Hochstgewicht 1/2 Pfund, jedes Zollo Je 2 Zoll·Lot einfache Briefgebiihr. Je 2 Lot 

bis 10 Meilen 3 Kreuzer 
Lot 4 Pf., hOchstens Briefgebiihr. iiber 10--20 Meilen 6 " 

" 20 Meilen 9 " -- nicht freigemacht 3 Kreuzer mehr. 

1863 r----

Je 21/2 Zoll·Lot 4 Pf., hOchstens Brief. 1858 
gebiihr. 1865 Innerer Verkehr 

Offene Versendung, keine schrift· 
Je 2 Lot 3 Kreuzer. Vereinsverkehr 

lichen Mitteilungen. 
wie 1851. 

1864 Je 21/2 Zoll·Lot 1 Kreuzer. 
1868 

Offene Versendung, keine schrITt. Offene Versendung, keine schrift· lichen Mitteilungen. lichen Mitteilungen. 
Je 21/2 Zoll·Lot 1 Kreuzer. 

Reichspolltgebiet Bayern Wiirttemberg 
1871 

I 
Hochstgewicht 250 g l/S Silbergroschen 1 Kreuzer 1 Kreuzer je 40g 

hOchstens 2 
" - -

1872 1/2 Silbergroschen 1 Kreuzer 1 Kreuzer 
je 50g 
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1875 bis 250 g 10 Pf. 

1899 { tiber 250 :: ~~g:: ~g :: 
1914 { " 250 :: ;gg:: ~g :: 

Wahrend der Kriegs- und Nachkriegszeit zahlreiche 
.!nderungen der Gebiihren (ahnlich wie bei Briefen) und 
der Gewichtsstufen. Seit 1. 12. 1923 wieder die Satze 
von 1914. 

1871 
1872 

1875 

c) Postkarten. 

Reichspostgebiet 

1 Silbergroschen 
1/2 

I Bayern u. Wiirttemberg 

I 
3 Kreuzer 
2 

~-----~ 

5 Pf. 

Wahrend der Kriegs- und Nachkriegszeit zahlreiche 
Anderungen wie bei Briefen, seit 1. 12. 1923 wieder 5 Pf. 

d) Geschaftspapiere. 
Eine Art Vorlaufer der Geschaftspapiere waren die 

Aktensendungen in PreuBen, geschriebene Sachen im 
Gewicht von mehr als 2 Lot, mit den Fahrposten zu 
bef6rdern. 

Gebiihren fiir AJden. 
1825: tiber 2- 8 Lot 3fache Briefgeb. 

8-16 4 " 
16-24 " 5 
24 Lot bis 1 Pfd. 6 

1 Pfd. " 2 Pfd. 7 
fur jedes weitere Pfund 1 Briefgebuhr mehr. 

1848: Gew6hnliche Briefgebuhr. 
1861: Aktensendungen ganz aufgehoben. 
1875: Geschiiftspapiere im Weltpostverkehr ein

gefuhrt, 5 Cts. fUr je 50 g, mindestens 
25 Cts. 

1900: Geschaftspapiere im Inlandsverkehr 
bis 250 g 10 Pf. 

uber 250 g " 500 g 20 " 
500" " 1 kg 30 " 

Wahrend der Kriegs- und Nachkriegszeit viele .!nde
rungen iihnlich wie bei Briefen, seit 1. 12. 1923 die Siitze 
von 1900. 

e) Mischsendungen. 
Wie Geschiiftspapiere. 

f) Blindenschriftsendungen. 
1913: bis 50 g 3Pf. 

tiber 50 g " 100" 5" 
100" ., 1 kg 10" 
lkg ,,2 •• 20" 

" 2" .• 3" 30" 
1922: Meistgewicht 5 kg. 

1. 12. 1923: Bis 5 kg 3 Pf. 

g) Piickchen. 
1920: Bis 1 kg 60 Pf. 

1. 12. 1923: " 1" 30 " 
Wegen der Zusatzgebuhren zu den Briefpostgebuhren 

s. Nebengebtihren. 
Wegen der Gebuhren im Ortsbereich s. Ortssendungen. 
Wegen der Auslandsgebuhren s. Briefgebuhren im 

Weltpostverkehr. 
Wegen der Bezahlung s. Freimachung von Postsen

dungen und Nachgebiihr. 
Schriftwesen. Statistik der Deutschen Reichs-Post- und Tele

graphenverwaltung 1891 S.87ff., 1893 S. 87ff.; Riickblick auf das 
erste Jahrhundert der K. Bayer. Staatspost (l808-1908), heraus
gegeben yom K. B. Staatsministerium flir Verkehrsangelegenheiten: 
Weber, Postund Telegraphieim Konigrelch Wllrttemberg. W. Kohl-
hammer, Stuttgart 1901. K. Schwarz. 

Briefsammlungen 

Briefpostamt in Berlin C 2 (Konigstr. 61/62a, Heilige
geiststr. 24/33) ist Mittelpunkt und Sammelstelle des 
Briefverkehrs der Reichshauptstadt. Es bearbeitet 

1. die aus dem deutschen Fernverkehr, den Vororten 
und aua Berlin aelbst zugehenden Briefsendungen 
sowie die gesamte aua dem Ausland eingehende 
Briefpost fiir Berlin und die V ororte und fiihrt sie 

in regelmaBigen Fahrten, an die sich die BriefzusteIl
gange meist unmittelbar anschlieBen, den zahl
reichen PAust GroB-Berlins zu; 

2. die aua Berlin, den Vororten und von weiterher 
zugehenden Briefaendungen fur den Fernverkehr; 

3. die Luftpostaendungen. 
AuBerdem befaBt sich das BriefP A mit der Annahme 

und Zustellung von Briefaendungen, Telegrammen und 
Rohrpostsendungen. Eine Auskunftstelle (Konigstr. 61) 
gibt jedermann mundlich, durch Fernsprecher oder 
achriftlich Auskunft uber aIle Angelegenheiten des 
Postdienates. 

Zugeteilt ist das Marinepostburo (a. d.). 
Geschichte. Das BriefPA ist aus dem HofPA (s. d.) hervor

gegangen und am 1. 1. 1864 unter dem Namen "Hauptstadtpost
expedition" als selbstandige VAnst ins Leben getreten. Das neue 
Amt soUte den Briefverkehr abwickeln, wiihrend dem HofP A in 
der Hauptsache der Geldverkehr verbleiben sollte. Die beiden 
Dienstzweige wurden aber zunachst nicht scharf getrennt. So behlelt 
das HofPA z. B. die Ausgabe der postlagernden Briefsendungen, 
die Briefentkartung, Briefannahme und -ausgabe sowie die Brief
abfertlgung. Andrerseits hatte die Hauptstadtpostexpedition neben 
der Brief- auch die Geldzustellung auszufiihren. Der Name Haupt
stadtpostexpedition wurde 1m Januar 1871 in "Stadtpostamt" 
geandert. 

Betriebserweiterungen des BriefP A traten eln 
a) am 1. 4. 1877 durch tJbernahme der Briefentkartungs- und 

der Briefausgabestelle yom HofP A; 
b) am 16. 10.1890 durch tJbernahme der Briefannahmestelle, 

Briefabfertigung, Drucksachenverteilungsstelle (lnzwischen auf
gehoben) sowie der Rohrpost- und der Telegraphenbetriebsstelle 
ebenfalls Yom HofP A. 

An diesem letzten Tage erhielt das Stadtpostamt auch die neue 
Bezeichnung "Briefpostamt". 

1901 gab das BriefPA die Bearbeitung und Zustellung der Post
auftrage und der Postnachnahmen an das HofP A ab, erhielt dafiir 
aber von diesem die Postlagerstelle (Postrestantebiiro). Dalnit war 
erst eine reinliche Scheidung der Geschiifte zwischen den belden 
Amtern vollzogen. Ein neuer Dienstzweig, die Luftpost, trat im 
April 1919 hinzu; das BriefPA wurde AbsendungsPAnst flir die in 
Grol3-Berlin aufgegebenen Luftpostsendungen. Beabsichtigt ist die 
Elnrichtung einer Zentralauslandsabfertigung beim BriefP A fiir aile 
in Grol3-Berlin aufgelieferten Sendungen nach dem Auslande. 

S c h r i f t w e sen. Archiv 1905 S. 33 ff. L. S c h n e ide r. 

Brielpostbueb (!riiber Briefposttarif). Darunter ist das 
Dienstwerk der DRP zu verstehen, das die Versendungs
bedingungen und Tarifbestimmungen fUr den Brief
verkehr mit dem Auslande enthiilt. Bei Gelegenheit der 
durch das Inkrafttreten des Stockholmer WPVVertr 
veranlaBten Neuausgabe des Buches (1926) ist die Be
zeichnung Briefposttarif in Briefpostbuch geiindert wor
den. Daa Briefpostbuch beginnt mit einem Liinder
verzeichnis, aus dem zu ersehen ist, auf welcher Seite 
des Buches die V orschriften fiir die verschiedenen Arten 
von Sendungen zu finden sind; ea enthiilt ferner 6 Ab
teilungen, und zwar in der Ausgabe von 1926 die Ab
teilungen A: Gew6hnliche und eingeschriebene Brief
sendungen, B: Nachnahmen, C: Wertbriefe und Wert
kastchen, D: Postanweisungen, E: Postauftriige, F: 
DienststeIlen, an die Nachfragen usw. zu richten sind. 

Die Abteilungen A bis F behandeln die aJlgemeinen Versendungs
bedingungen fiir jede Art von Sendungen und enthalten aul3erdem 
die besonderen Versendungsbedingungen einschliel3lich der Tarif
bestimmungen flir jedes Land. Von der Ausgabe 1926 des Briefpost
tarifs kann jede Abteilung flir sich bezogen werden. Als Sonderdruck 
werden ferner die Gebiihreniibersichten fiir Briefsendungen aUs und 
nach Deutschland nebst den zugehiirigen Bemerkungen ausgegeben. 
Das friiher in dem Buche enthalten gewesene Verzcichnis der 
wichtigsten Verkehrsorte aul3erhalb Deutschlands und Osterreich
Ungarns ist seit 1922 nicht mehr darin aufgenommen worden. 

Briefsammelsiillke s. Sammelsacke 
Briefsammlungen 

wurden 1827 in Berlin eingerichtet. Sie waren keine eigentlichen 
P Anst, sondern dienten als Hilfsanlagen fiir den Stadtpostdienst; 
untersteJlt waren sie dem HofP A. Ihre Tatigkeit beschriinkte sich 
aufanglich auf die Annahme gewohnIicher Stadtbriefsendungen; 
spater nahmen sie auch Stadtbriefe mit Geldeinlage sowie Briefe 
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nach auBerhalb an. 1851 verschwanden die Briefsammlungen; an 
ihre Stelle traten Stadtpostexpeditionen. (Naheres s. Hofpostamt). 

Auch in Bayern hat es wahrend der ersten .Tahrzehnte des 19 . .Tahr
hunderts Briefsammlungen gegeben. Sie entstanden 1808 (bei Vber
nahme der Post von den Fiirsten von Thurn und Taxis durch den 
Staat). 

Schriftwesen. Archiv 1884 S.97ff. 

BriefsehIie8masehinen, meist mit Stempelmaschinen 
(s. Briefstempelmaschinen) vereinigt, werden vorzugs
weise im Postscheck betrie be zum VerschlieBen von Briefen 
und gleichzeitig auch zum Bedrucken mit dem Aufgabe
stempel benutzt. Zum VerschlieBen von Telegrammen 
ist auBer der Einrichtung zum VerschlieBen noch eine 
Falzvorrichtung erforderlich. Die VerschlieBvorrichtung 
besteht aus der Einrichtung zum Anfeuchten und zum An
driicken der angefeuchteten Klappe des Briefumschlags. 

BriefschIieBmaschine 

Bei der DRP ist die BriefschlieBmaschine "Velopost" 
(Abb.) der Firma Stolzenberg in Berlin SW 68, Mark
grafenstr. 78. am gebrauchlichsten. 

Die vom Umschlag rechtwinklig (mit der Hand) ab
gebogene Klappe wird auf einen Anlegetisch (in der Abb. 
links oben) gelegt, iiber eine angefeuchtete Walze gefiihrt 
und von mehreren senkrecht stehenden Walzen an
gedriickt, um schlieBlich in die in der iiblichen Weise 
eingerichtete Stempelmaschine (rechts in der Abb.) zu 
gelangen. . . 

Leistung der "Velopost" rund 5000 Bnefe III 1 Stunde. 
Bei andern Maschinen, z. B. der amerikanischen 

Standard"-Briefschlie13maschine, werden die Briefe in 
Stapeln zugefiihrt und die Klappen erst in der Maschine 
abgehoben. Der weitere Arbeitsvorgang ist derselbe wie 
bei der "Velopost". 

Kleinere Maschinen sind fiir Handbetrieb eingerichtet; 
die im Scheckbetrieb verwendeten erfordern schon wegen 
des gleichzeitigen Antriebs v~n Briefschlie~- und Stempel
maschinen und wegen der Elle den elektnschen Antrleb. 

Schriftwesen. Archlv 1912 S.485ff. 
Briefsendungen. Sammelbegriff der PO und des 

WPVertr fiir Briefe, Packchen, Postkarten, Drucksachen, 

Blindenschriftsendungen, Geschaftspapiere, Warenpro ben 
und Mischsendungen. 

Man unterscheidet geschlossene und offene Briefsendungen. 
Briefe und Packchen gehiiren zur ersten, die iibrigen Briefsendungen 
zur zweiten Art. Briefsendungen, die nicht eingeschrieben und nicht 
unter Wertangabe aufgeUefert sind, werden als "gewohnilche" be
zeichnet. S. auch Brief (rechtlicher Begriff) und die einzelnen Auf
satze, Packchen usw. 

Briefsortiermasehinen werden bei der Postverwaltung 
der Vereinigten Staaten von Aroerika benutzt. Sie dienen 
zum Verteilen der abgehenden Briefe. Da die Briefauf
schrift gelesen werden muB, laBt sich die Arbeit nicht 
ganz auf die Maschine iibertragen, sondern es ist Hand
betrieb notig. Erster Erfinder einer solchen Maschine ist 
William Barry in Oswego (N. Y.). Seine Maschine stammt 
auS dem Jahre 1909, hat aber anscheinend die Erwar
tungen nicht erfiillt. Die neueste Maschine ist am 30. 1. 
1923 beim PA in Washington City aufgestellt worden. 
Sie ist ein Erzeugnis der Mechanical Efficiency Company 
in Akron (Ohio) und fiihrt den Namen "Gehring
Maschine". Sie besteht auS einem etwa 20 FuB langen, 
4 FuB breiten und 4 FuB hohen Kasten, der auf der einen 
Seite eine Tastenvorrichtung tragt, etwa wie eine Setz
maschine. Da vor sitzt der V erteiler, in dessen Blickfeld 
die Briefe auf einer Gleitbahn nacheinander selbsttatig 
geschoben werden. Der Verteiler driickt auf eine be
stimmte Taste, der Brief wird durch einen Greifer erfa13t, 
verschwindet in dem Kasten und landet in einem der 
120 Facher (sog. Taubenflug16cher), die sich auf der 
Riickseite des Kastens befinden und mit den Namen von 
Stadten und Staaten bezeichnet sind. Ein besonderer Be
amter wacht dariiber, da13 die Briefe in das richtige Fach 
gelangen. 

An einer Maschine kOnnen gleichzeitig 5 Verteiler 
arbeiten. Die Maschine soli die Arbeit um das Doppelte 
beschleunigen. Ein weiterer Vorzug ist, daB in 120 Facher 
verteilt werden kann, wahrend sich bei den gegenwartig 
benutzten Verteilspinden die Zahl der Facher im all
gemeinen nicht tiber 60-70 steigern la13t. Dazu kommt, 
da13 die Arbeit im Sitzen geleistet werden kann, das er
miidende und die Leistung ungiinstig beeinflussende 
Stehen also wegfallt. 

Die Maschine hat sich nicht bewahrt und wird nicht 
mehr benutzt. 

Schriftwesen. L'Union Postale 1924 S.37ff. 
L. Schneider. 

Briefstellbliieke werden bei VA mit starkem Brief
zustellgeschiift zum Aufstellen und Ordnen der Brief
sendungen auf den Brieftragertischen benutzt. Die 
B1ocke, die zu den Nebenausstattungsgegenstanden (s. 
Ausstattungsgegenstande) gehoren, bestehen aus GuB
eisen, Hartholz oder Werkstein. 

Briefstempelmasebinen werden bei der DRP seit 1898 
benutzt. Sie sind bei P A mit starkerem Briefverkehr 
aufgestellt. Zuerst waren nur Maschinen amerikanischen 
Ursprungs, die Columbia- und die Bickerdike-Maschine, 
in Gebrauch. Spater kamen auch deutsche Erzeugnisse 
hinzu, namlich 1 fl02 eine von Mix & Genest in Berlin 
ausgefiihrte Handstempelmaschine, 1907 die von dem 
Norweger Krag entworfene, VOll Schuchardt & Schiitte 
in Berlin gebaute Maschine, 1909 die von Sylbe & Ton
dorf in Schmolln (Thiiringen) hergestellte Maschine, 
1915 die Universalstempelmaschine der Deutschen Post
und Eisenbahn-Verkehrswesen-A.-G. in Staaken. Von 
diesen Mas('hinenarten sindz. Z. bei der DRP nur noch 
die drei letzten in Gebrauch. Neu hinzugekommen ist 
Anfang 1925 die von Heinrich H. Kliissendorf in Berlin 
N 39 gebaute "Standard" -Briefstempelmaschine. 

Die Kragsche Maschine, deren Herstellung Jahre 
hindurch geruht hat, jet.zt aber wieder aufgenommen 
worden ist, wurde friiher in 3 Arten geliefert: fiir 
elektrischen Antrieb, fiir Fu13antrieb und fiir Hand
betrieb. Die elektrisch betriebene Maschine, die die 
DRP vorwiegend beschafft hat, arbeitet folgendermaBen. 
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Die Briefsendungen werden vor einem Schieber so auf
gestellt, daB ihr oberer Rand (mit der Freimarke) nach 
unten und die Aufschriftseite dem Schieber zugewandt 
liegen. Der Bedienungsmann driickt sie mit der Hand 
leicht gegen eine sich in wagerechter Richtung drehende 
Scheibe, die !lie zwischen zwei sich gleichfalls in wage
rechter Richtung drehende Walzen, die Stempel- und 
die Gegendruckwalze, ftihrt, wo sie abgestempelt werden. 
Nach dem Durchgange durch die Maschine stapeln sich 
die Sendungen selbsttatig hintereinander auf. In die 
Stempelwalze sind zwei Stempel so eingelassen, daB sie 

Abb. 1. Kragsche Briefstempelmaschine mit elektrischem Antrieb. 

einander gegentiber liegen; die Zwischenriiume der 
Walzenoberflache sind durch eingegrabene Entwertungs
linien ausgeftillt. Die Maschine liefert dadurch einen 
fortlaufenden, aus Tagesstempeln und Entwertungs
streifen bestehenden Abdruck, der sich tiber die ganze 
Langsseite der Sendungen hinzieht. Die Maschinen ftir 
FuE- und Handbetrieb sind iihnlich eingerichtet. 

Die Leistungsfahigkeit der Kragschen Maschine be
tragt, wenn der Bedienungsmann geiibt ist und ihm die 
Sendungen, stempelfertig gelegt, zugereicht werden, bei 
der Maschine mit Motorantrieb etwa 600 Abstemplungen 
in 1 Minute bei gemischter Post, etwa 900 bei gleich
maBigen Briefen und Drucksachen und etwa 1000 bei 
Postkarten; bei der Maschine mit FuBantrieb etwa 500 
bis 600 Abstemplungen und bei der Maschine mit Hand
betrieb etwas weniger. 

Abb. I zeigt das neueste Muster der elektrisch be
triebenen, Abb. 1 a das neueste Muster der mit der 
Hand betriebenen Kragschen Maschine. 

Auch die Sylbesche Maschine (Abb. 2) wurde friiher 
flir elektrischen Antrieb, flir FuBantrieb und Handbetrieb 
hergestellt. Heute liefert die Fabrik nur noch eine durch 

Abb. 1 a. Kragsche Briefstempelmaschine flir Handbetrieb. 

einen Elektromotor von 0,3 PS angetriebene Maschine, die 
sowohl ftir Ganz- wie flir Halbstemplung verwendbar ist. 

Die zu stempelnden Sendungen werden bei dieser 
Maschine in mehr oder weniger groBen StoBen aufrecht-

Abb. 2. Sylbesche Briefstempeimaschine. 

stehend, mit der Freimarke nach unten links in den 
auf der linken Seite der Tischplatte angebrachten Be
halter gestellt und mit der Hand leicht gegen eine Walze 
(die sog. Transportwalze) gedruckt. Diese nimmt cine 
Sendung von dem StoB ab und schiebt sie den nachsten 
beiden Walzen (Leitwalze mit Gegenwalze) zu. Von dort 
gelangt die Sendung zwischen die Stempelwalze und 
die mit ihr in Verbindung stehende Gegendruckwalze, 
wo sie abgestempelt wird. Der Stempelkopf ist ahnlich 
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geschnitten wie bei der Kragschen Maschine. Die den 
Walzen gegebene zusammenlaufende Drehrichtung be
wirkt, daB die Sendungen an dem aufrecht stehenden 
Fuhrungsblech entlang wandern, bis sie von einem sich 
drehenden Flugelrad (in der runden Kapsel auf der 
Ruckseite des Tisches) abgezogen und an die Wand 
eines Wagens gedruckt werden, der sich entsprechend 
der Menge der auflaufenden Briefschaften an der rechts 
aus dem Tisch herausragenden Stange verschiebt. 

Durch Verschieben des Behii,lters fUr die ungestempel
ten Sendungen in Richtung der Stempelwalze wird die 
Maschine von der Ganz- auf die Halb-
stemplung umgestellt. Diese Halbstemplung 
wird nur bei Postkarten angewandt, um die 
auf dem linken Teile der Postkarte stehen
den Mitteilungen usw. nicht durch Stempel
abdruck undeutlich zu machen. Die Trans
portwalze faBt bei der Halbstemplung jede 
Sendung statt am auBeren Ende in der 
Mitte, wodurch erreicht wird, daB deren 
linker Teil von der nachfolgenden verdeckt 
wird, der Stempelabdruck also stets nur 
den rechten Teil der Sendung trifft. 

Die Maschine kann bei laufendem Motor 
durch einen FuBhebel (in dem halbrunden 
Ausschnitt uber dem FuBboden) und ein 
Vorgelege ausgeruckt und ebenso wieder 
in Gang gesetzt werden. 

Die mittlere Leistungsfahigkeit der Sylbe
schen Maschine ist 600 bis 800 Abstemp
lungen in der Minute bei gemischter Post 
(Ganzstemplung), 1500 bis 1800 Abstemp
lungen bei gleichmaBiger Post und bei Post
karten. Drucksachen konnen bis zu einer 
Lange von 350 mm abgestempelt werden. 

Die von der deutschen Post- und Eisen
bahn-Verkehrswesen-A.-G. in Staaken an
gefertigte Universal-Stem pelmaschine 
(Abb. 3) unterscheidet sich von den beiden 
andern dadurch, daB sie nur Halbstempel
abdrucke, also keinen durchlaufenden Stem
pel liefert. Sonst arbeitet sie ahnlich wie 
diese. Sie kann bei guter Bedienung etwa 
600 Sendungen in der Minute stempeln, 
fUr FuB- oder Handbetrieb wird sie nicht 
hergestellt. Bei der DRP wird sie besonders 
fUr die Barfreimachung benutzt. 

Eine neue Form der Halbstempelma
schine ist die von Heinrich H. Klussendorf 
in Berlin N 39 hergestellte, seit 1925 bei 
der DRP verwandte Standard-Stempel
maschine (Abb. 4). Sie dient sowohl als 
Briefstempel- wie als Barfreimachungsma
schine (s. d.) und wird deshalb genauer und 
umfassender "Standard - Barfreimachungs-
und Briefstempelmaschine" genannt. Ebenso 
wie die Universal- Stempelmaschine liefert 
sie nur Halbstempelabdrucke; sie kann aber auch fUr 
Ganzstemplung gebaut werden. Ais Antrieb dient ein 
am Schaft befestigter Elektromotor. Die Maschine 
nimmt jede Sendung einzeln ab und fUhrt sie durch 
mit Gummiringen bezogene Walzen. Eine dieser Walzen 
preBt die Sendung gegen den Stempel, der sich dabei 
auf ihr abdruckt. Die Sendungen werden dann selbst
tatig auf der Tischplatte aufgestapelt. Folgende be
sondere Einrichtungen der Maschine sind hervorzuheben: 

1. Die Sendungen konnen sowohl vorwarts wie ruck
warts durch das Getriebe geschickt werden. 

2. Eine Sicherheitsvorrichtung verhindert, daB der 
Stempel sich beim Durchgang einer Sendung mehr als 
einmal dreht; jede Sendung erhalt also nur einen Stempel
abdruck. 

3. Der Stempelabdruck kann in beliebiger Entfernung I 

vom rechten Rande der Sendung angebracht werden; 

Handw6rterbnch des Postwesens. 

daher lassen sich mit der Maschine auch solche Streif
bander bedrueken, die um die Mitte langerer Brief
sendungen gelegt sind. 

4. Eine Transportvorrichtung bewirkt, daB auch bei 
gemischter Post (d. h. bei verschieden starken Sendungen) 
jede Sendung einzeln vom Stapel abgenommen wird. 
Es kann also nicht vorkommen, daB gleichzeitig zwei 
Sendungen durch. die Maschine gehen, von denen eine 
ungestempelt bleibt. 

5. Die Maschine tragt fur die Barfreimachung je 
einen fortlaufend zahlenden und einen belie big auf Null 

Abb. 3. Universal-Briefstempelmaschine. 

einstellbaren, zuverlassig arbeitenden Zahler. Es kann 
daher jede Auflieferung fUr sich und daneben die Ge
samtmenge der in einem bestimmten Zeitraum ge
stempelten Sendungen gezahlt werden. 

6. Zum Aufstapeln besonders dicker und langer 
Sendungen dient eine Leitvorrichtung. 

Die Maschine leistet bei gemischter Post 600 Ab
stemplungen in der Minute. 

Stempelmaschinen werden auBer von der DRP auch 
von allen groBeren auslandischen Postverwaltungen be
nutzt. Das erste Land, das Stempelmaschinen uberhaupt 
eingefi.ihrt hat, sind die Vereinigten Staaten von Amerika 
(Dolphin-Maschine 1881). In diesem Zusammenhange 
verdient crwiihnt zu werden, daB die bayerisclte Post
verwaltung schon im Jahre 1875 Versuche mit einer 
von dem Nurnberger Mechaniker A. Heinlein fur FuB
betrieb hergestellten Stempelmaschine gemacht hat. 

11 
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Die Maschine lieferte zwar einen gleichma13igen Stempel
abdruck, erfiillte aber nicht die wichtigste Bedingung, 
eine schnelle Abwicklung des Stempelgeschafts. Auch 
die in den folgenden Jahren gelieferten verbesserten 
Heinleinschen Maschinen wurden diescr Forderung nicht 
gerecht. Die Versuche wurden daher eingestellt. 

Schriftwesen. DVZ 1902 S. 320,1908 S. 161ff.; L'Union Postale 
1891 S. 216, 1898 S. 111, 1908 S. 108ff., 1925 S. 21ff.; VBW 1924/25 
S.315. L. Schneider. 

Abb. 4. KlUssendorfsche Briefstemllclmnschine " ta ndard", 

Brieftaubcnpost. Brief tau ben wurden schon im Alter
tum zur Nachrichtenbeforderung verwendet. Besonders 
im Orient war der Gebrauch der Brief tau ben zu diesem 
Zwecke 8ehr verbreitet. Die Bliitezeit der orientali8cben 
Taubenposten (Bagdad) waren das 11. und 12. Jahr
hundert. In Europa entwickelte sich die Brieftauben
zucht spater und vorwiegend in Belgien. In der Mitte 
des 19. Jahrhunderts bestanden TaubenpostElJl zwischen 
Paris, Brussel und Antwerpen, ferner zwischen Aachen 
und Briissel zur Bef6rderung von B6rsennachrichten. 
Wahrend der Belagerung von Paris 1870/71 brachte 
man Tauben in Ballons von Paris nach der Provinz, von 
wo sie, mit Nachrichten versehen, nach ihrem Ausgangs
orte zuruckflogen. Von 363 Tauben kehrten aber nur 
57 zuruck. Jede Brieftaube konnte 70000 Worte liber
mitteln, die nach Verkleinerung durch Lichtbild auf 
Streifen aus Seidenpapier iibertragen waren. Die Papier
streifen waren an den Schwanzmittelfedern der Tauben 
befestigt. Brieftaubenposten dienten auch zur Ver
bindung von Inseln untereinander und mit dem Fest
lande. 1898 wurde z. B. ein Brieftaubendienst auf 
den Hawai-Inseln eingerichtet. Die Dampfer der 
Hamburg-Amerika-Linie (Hapag) fUhrten auf ihren 
Fahrten Brieftauben mit, die Nachrichten nach den 
Hafen beforderten. 1m Weltkriege 1914-1918 spielte 
die Nachrichtenvermittlung durch Brief tau ben nur eine 
bescheidene Rolle. U. a. sind 1914/15 Taubenposten 
aus der von den Russen belagerten Festung Przemysl 
abgelassen worden. Mit der Verbreitung des Telegraphen
und des Funk- und Flugwesens schwand die Bedeutung 
der Brieftaubenposten auch fUr den allgemeinen Ver
kehr. 

Schriftwesen. Stephan, Weltpost und Luftschiffahrt. Julius 
Springer, Berlin 1874; Postamtsblatt 1871 (nichtamtlicher Teil) 
S. 397ff.; Archiv 1873 S. 369ff., 1875 S, 93ff., 185, 568, 1893 S. 716, 
1898 S.674, 1922 S.200. Gregor. 

Bricftrager-Institut = Ortsbriefzustelldienst s. Zustell
dienst (Briefzustellung) 

Bricftriigertascbcu dienen zur Unterbringung del' zu
zustellenden Sendungen. Die Taschen sind aus Rind
leder hergestellt und zum Umhangen eingerichtet. Zur 
Aufnahme von Zeitungen und groBeren Gegenstanden 
werden Erganzungstaschen aus Segeltuch geliefert. Die 
Geldzusteller werden auBerdem mit besonderen Geld
taschen zur Unterbringung des Bargeldes ausgeriistet_ 

Brieftunnelbabnen haben neuentings fiir den Orts
verkehr in den GroBstadten eine erhohte Bedeutung ge
wonnen, nachdem sich gezeigt hat, daB der Kraftwagen 
die Aufgabe, den Ortsverkehr, insbesondere die Brief
post, zu beschleunigen, nicht in der erwarteten Weise 
zu erfiillen vermag. Die Schnelligkeit und gute Lenk
barkeit des Kraftwagens fiihren leicht zu Verstopfungen 
des StraBenverkehrs; besonders hat sich dies bei den 
Kraftomnibussen im Gegensatz zu der an ihre Schienen 
gebundenen StraBenbahn gezeigt, so daB man sich ge
zwungen sah, an den Kreuzungen belebter GroBstadt
straBen den Verkehr durch Polizeibeawte regeln zu 
lassen, urn u. a. dem FuBganger den Ubergang ohno 
Lebensgefahr zu ermoglichen. Diese Verkehrsregelung 
bedeutet eine Behinderung des Kraftwagenverkehrs. 
Auch das Aushilfsmittel, schmale, stark befahrene Ver
kehrsstraBen als EinbahnstraBen, d. h. StraBen, die 
nur in einer Richtung befahren werden diirfen, zu be
nutzen, ergibt oft Umwege und Verzogerungen. Eine 
vollige Unabhangigkeit vom StraBenverkehr bietet nur 
eine Hoch- oder Untergrundbahn. Die Hochbahn ist 
zwar billiger und einfacher (von W. von Siemens bereits 
im Jahre 1880 nach dem Deutschen Patent Nr. 14786 
v. 20_ 1. 1880 fiir die Briefpost vorgeschlagen), jedoch 
nur in besonders breiten StraBen ausfiihrbar, und auch 
hier nicht, ohne das Stadtebild zu beeintrachtigen; sie 
ist daher allgemein zugunsten der allerdings wesentlich 
kostspieligeren Untergrund- oder Tunnelbahnen auf
gegeben worden. 

Geschichte. Die Tunnelbahnen gehen bis auf die in der ersten 
Halite des 19. Jahrhunderts vorgenommenen Versuche zuriick, 
Eisenbahnen mit Druckluft zu betreiben (u. a. von dem danischen 
Ingenieur Medhurst 1810, von den englischen Ingenieuren Clegg 
und Samuda 1839/40). In dem kreisrunden Tunnel wurden die 
auf Radern laufenden, ebenfalls kreisfOrmigen Wagen durch Luft
druck betrieben; ihr Betrieb scheiterte an den Schwierigkeiten, 
den Wagen an den Tunnelwanden geniigend abzudichten, vor allem 
aber an den graBen Luftmengen, die zur Ausfiillung des Tunnels 
notig waren und zu deren Erzeugung man damals nur recht mangel
hafte Einrichtungen (Geblase) besaB. Die mit Luftdruck betriebenen 
Tunnelbahnen haben am Ausgang des 19. Jahrhunderts ihre weitere 
Entwickelung in den Briefrohrposten der Vereinigten Staaten go
funden (s. Rohrpost), die sich von den ersten Tunnelbahnen 
hauptsachlich durch den kleineren Rohrdurchmesser (im Durch
schnitt nur 20 cm) und dadurch unterscheiden, daB die Behalter 
(Biichsen) in der Regel ohne Rader in den Rohren gleiten. Die 
allgemeine Anwendung elektrischer Energie fiihrte sodann zu Ver
suchen, die mit Luftdruck betriebenen Brieltunnelbahnen elektrisch 
zu betreiben (u. a. von Paterson in New Jersey 1905). Man behielt 
die in Rohren gleitenden zylindrischen FordergefaBe bei, trieb sie 
jedoch statt mit Luft als Kern eines Solonoides durch ein mit 
stromfiihrenden Wickelungen versehenes Rohr. Infolge der Mangel, 
die vor allem darin liegen, daB im Gegensatz zur Rohrpost beweg
liche und der Abnutzung unterworfene Teile unzuganglich im Forder
rohr liegen, fiihrien die Versuche zu keinem Erfolg. Dazu kam der 
betriebliche Fehler, daB die Briefbeutel in Bunde zerlegt werden 
muBten. Nach dem Muster der am Ende des 19. Jahrhunderts 
zuerst in den Vereinigten Staaten von Amerika entwickelten elek
trischen StraBenbahnen mit Oberleitung (in Berlin zuerst 1896) 
baute man Hoch- und Untergrundbahnen fiir den Personenverkehr, 
aus denen die Brieftunnelbahnen hervorgegangen sind. Die erste 
groBere Brieftunnelbahn ist urn 1910 in Boston ausgefiihrt worden; 
der Querschnitt des Tunnels von 3,75 m Hohe bei 3,6 m Breite 
ermoglicht eine Begleitung durch Fiihrer. Urn ungefahr die gleiche 
Zeit ist eine fiihrerlose elektrische Tunnelbahn in Miinchen zwischen 
dem Zentral-Briefpostamt und dem Starnberger Bahnhof entstanden. 
Eine ahnliche Bahn ist In London in Bau, und auch in Berlin sind 
die vor dem Kriege begonnenen PIane, eine Tunnelbahn im Innern 
der Stadt (hauptsachlich zur Verbindung des Briefpostamts in der 
KonigstraBe mit dem ~~nhalter und Potsdamer Bahnhof) wieder auf
genommen worden. 

Wirtschaft. Der Vorteil der Tunnelbahnen liegt in 
der Unabhangigkeit vom StraBenverkehr; er zeigt sich 
in einer groBeren Geschwindigkeit, die im Durchschnitt 
zu 20-30, im Hochstfalle zu 40 km in der Stunde an
genommen werden kann. Urn sie voll ausnutzen zu 
konnen, muB das Be- und Entladen sehr rasch gehen. 
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am besten unter Zuhilfenahme selbsttatiger Hilfsmittel, 
die auch ftir die Verbindung der unterirdischen Bahn
hiife mit den Abfertigungsraumen erforderlich sind. Er
.sparnisse an Betriebskosten gegentiber dem Pferde- oder 
Kraftwagenbetrieb werden sich selten erzielen lassen, 
da die Herstellungskosten des Tunnels sehr groB sind, 
zumal oft auBer andern Hindernissen FluBlaufe und 
altere hohergelegene Tunnelbahnen zu unterfahren sind. 
Die Betriebskosten bestehen hauptsachlich aus den 
Stromkostcn und den Unterhaltungskosten fiir den 
Fahrpark, die Streckenausriistung und den Betrieb der 
Bahnhiife. Durch flihrerlosen Betrieb lassen sich die 
Personenkosten herabsetzen; aus diesem Grunde werden 
neuerdings die Brieftunnelbahnen stets ohne FUhrer
begleitung ausgefiihrt. Daraus ergibt sich die Moglich
keit, den Tunnelquerschnitt zu verkleinern und an An
lagekosten zu sparen. 

Betrie b. Die hohen Kosten einer Tunnelbahn lassen 
ihre Benutzung nur ftir den Briefverkehr rechtfertigen; 
flir den Paketverkehr, der schon wegen der langsameren 
Beforderung auf der Eisenbahn (vorwiegend in Gtiter
ztigen) geringere Anspriiche an die Geschwindigkeit 
stent, wird man sie nur in den Pausen des Briefverkehrs 
und hauptsachlich fiir Eilpakete nutzbar machen. 1hre 
Aufgabe ist dabei, die Bahnhiife mit den Abfertigungen 
und Zustellamtern zu verbinden; dies ist um so schwie
riger, je groBer die Zahl der Bahnhiife ist (z. B. bestehen 
in Berlin neun groBere Bahnhiife mit lebhaftem Bahn
postverkehr). Um den Briefverkehr zu beschleunigen, 
muB die Bahn Briefbeutel der tiblichen GroBe aufnehmen 
konnen. AuBerdem ist anzustreben, den Fassungsraum 
eines Zuges moglichst so zu bemessen, daB das Verladen 
eines zusammengehorigen Versandes ohne Verteilung auf 
mehrere Ztige moglich ist. LaBt sich dies nicht erreichen, 
so mtissen die Ziige, die die zu einem Versand gehorenden 
Briefbeutel enthalten, in moglichst kurzem Abstand 
aufeinander folgen. Selbsttatige Hilfsmittel sind daher 
besonders fiir das Beladen wiinschenswert, wahrend das 
Entladen auf besonderen Abstellgleisen geschehen kann. 

Technik. Die mit Fiihrerbegleitung fahrenden Brief
tunnelbahnen unterscheiden sich von den bekannten 
Untergrundbahnen ftir den Personenverkehr in der 
Hauptsache dadurch, daB an die Zuglokomotive statt 
der Personenwagen Frachtwagen angehangt werden. 
Eine besondere Bauart wei sen dagegen die fiihrerlosen 
Brieftunnelbahnen auf. 

I. Tunnel. Wahrend bei den Untergrundbahnen mit 
Ftihrerbegleitung der Tunnel so hoch sein muB, daB die 
Lokomotive den Ftihrer zum mindesten in sitzender 
Stellung (also etwa 1,50 m) aufzunehmen vermag, richtet 
sich die Hohe einer fiihrerlosen Bahn hauptsachlich nach 
dem Fassungsraum der Wagen. Da der Tunnel um so 
teurer wird, je tiefer er ausgefiihrt wird und je mehr er 
in das Grundwasser kommt, so beschrankt man die Hohe 
der Wagen zugunsten ihrer Lange. Auch die Breite ver
teuert die Herstellungskosten, wenn auch nicht in glei
chem MaBe wie die Tiefe. Um den Tunnel begehbar zu 
machen, eine Forderung, die sich u. a. schon aus den 
Unterhaltungsarbeiten an der Streckenausriistung ergibt, 
ordnet man zwischen den Gleisen einen vertieften Mittel
gang mit mindestens 1,7 m lichter Hohe an, wie Abb. 1 
zeigt. Er wird in seinem oberen Teil von den Wagen
umrissen fast ganz ausgeftillt, so daB ein Begehen wah
rend des Betriebes nicht moglich ist. Um Unfalle zu 
vermeiden, sind daher an allen Zugangen Sicherheits
vorrichtungen angebracht, die zum Ausschalten des 
Stromes vor dem Betreten des Tunnels dienen. Fiir den 
Fall, daB sich trotzdem ein Zug in Bewegung setzt, 
kann sich der Mann in den Graben legen. Der vertiefte 
Mittelgang ist daher wegen der Unfallgefahr nicht zu 
entbehren, wenn man den Tunnel so schmal machen 
will, daB seine Breite zum Voriiberfahren der Wagen 
eben ausreicht. Der Tunnel wird in Eisenbeton aus
gefiihrt, um an Wandstarke und Ausschachtraum zu 

sparen. Ftir den selbsttatigen Betrieb sind Einrichtungen 
erforderlich, die die Ztige selbsttatig auf den Haltestellen 
ladegerecht zum Halten bring en, sowie Handschaltungen 
zum 1ngangsetzen des Zuges nach der Abfertigung yom 
Bahnsteig aus. AuBerdem sind Sicherheitseinrichtungen 
erforderlich, die ein Auffahren eines Zuges auf den vor 
ihm laufenden oder auf den Haltestellen haltenden ver
hindern. Das selbsttatige Anhalten geschieht in ein
fachster Weise, nachdem die Geschwindigkeit des mit 
Wechselstrom betriebenen Zuges durch Herabsetzen der 
Spannung vermindert worden ist, dadurch, daB der Zug 
eine vor ihm befindliche Strecke stromlos macht, so daB 
eine elektrisch gesteuerte Luftdruckbremse auf der Loko
motive in Tatigkeit tritt. Weil das Halten hierbei nicht 
an eine genaue Stelle gebunden ist, dies aber zur schnellen 
Abfertigung erwiinscht ist, legt man die Bremsstrecke 
vor den Bahnhof und fahrt den Zug nach dem Anhalten 
durch eine von auBen mit der Hand betatigte Steuerung 
an den Bahnsteig heran. Wahrend des Haltens am 
Bahnsteig und wahrend des Anfahrens bleibt die Brems
strecke stromlos. 

Abb. 1. Querschnitt einer Tunnelbahn mit vertlertem Mittelgang. 

Ganz ahnlich sind die Blockstcllen auf der freien 
Strecke eingerichtet. Sie unterscheiden sich nur dadurch 
von den Einrichtungen auf den Bahnhofen, daB der Zug 
sich selbsttatig wieder in Bewegung setzt, sob aId der 
vor ihm laufende den Blockabstand erreicht hat. Statt 
mit der Hand wird der Strom auf der stromlosen Brems
strecke durch den voranlaufenden Zug wieder einge
schaltet. 

Zum Antrieb der Ziige werden moglichst KurzschluB
motore verwendet, die ohne Vorschaltwiderstande (Regu
lieranlasser) mit der vollen Stromstarke eingeschaltet 
werden konnen. Da man diesc nur bis zu etwa 5 Kilowatt 
ausftihrt, so ist die Leistung der Zuglokomotive und 
damit auch Gewicht und Aufnahmefahigkeit eines Zuges 
begrenzt. 

2. Betrie bs mittel. Jeder Zug einer fiihrerlosen 
Tunnelbahn (Abb. 2) besteht in der Regel aus einer 
Lokomotive und den (bis zu 4-5) Wagen, wobei die 
Lokomotive in der Regel den Zug zieht; bei langen 
Ztigen kann auch eine Schiebelokomotive an den Schluf3 
des Zuges gesetzt werden. 

Die Lokomotive ist ebenso wie die Wagen sehr niedrig 
gebaut. 1h1' Stromabnehmer muB in der Hohe in weiten 
Grenzen verstellbar sein, da die Oberleitung im Tunnel 
sehr niedrig iiber dem Gleis liegt, wahrend sie in den 
Bahnhofen hoher gelegt wird, damit sie nicht yom Per
sonal beriihrt werden kann. 

11* 
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3. Wagen. Um den Tunneleinschnitt moglichst aus
zunutzen, legt man den Wagenkasten vertieft zwischen 
die Achsen und bildet die Wagen zu diesem Zweck als 
einachsige Karren aus, deren Kuppelung sich auf die 
Lokomotive oder den voranlaufenden Wagen stiitzt; 
man erreicht auf diese Weise ein geringes Gewicht bei 
guter Ausnutzung des Tunnels. 

60 Volt herabgesetzt wird. Die GIeise haben eine Spur
weite von 450 mm, der kleinste Halbmesser der GIeis
bogen ist 25 m. Jeder Zug besteht nach Abb. 2 aus der 
zweiachsigen Lokomotive und bis zu vier einachsigen, 
karrenahnlichen Wagen; die Lokomotive, deren An
triebsmotor 3 PS leistet, lauft wegen des besseren An
sehens und Haltens beim Pendelbetrieb in der Mitte 

rohrdraht 

Abb. 2. Zug einer Tunnelbahn (Miinchen). 

Ausgefiihrte Tunnelbahnen. Eine fiihrerlose 
Tunnelbahn ist bei der DRP in Miinchen gebaut worden, 
deren Lageplan Abb. 3 zeigt. Sie verbindet das Zentral
Briefpostamt im Verkehrsministerium mit dem am 
Hauptbahnhof gelegenen Starn berger Bahnhof. Ihre 

Hovpfbohnho/" 

Abb.3. Lageplan der Tuunelbahn in MUnchen. 

Lange betragt nur 330 m; die Ziige konnen bei dieser 
kurzen Entfernung auf jedem GIeia im Pendelverkehr 
hin und her fahren, so daB die Streckenausriistung sehr 
einfach wird (Blockeinrichtungen sind dabei entbehrlich); 
beide Bahnhofe enden in Stumpfgleisen. Der Tunnel 
besteht aus Eisenbeton, er hat eine lichte Hohe von 
1,8 m im Mittelgang und eine Breite von 2,34 m. An 
den GIeisen ist der Tunnel 1,2 m hoch. Der Betriebs
strom ist Drehstrom von 155 Volt, der vor den Halte
stellen zur Verringerung der Fahrgeschwindigkeit auf 

des Zuges; die Geschwindigkeit betragt bis 43,2 km in 
der Stunde, so daB die Gesamtstrecke von 330 m in 
rund P/2 Minuten zuriickgelegt wird; die Tragfahigkeit 
jedes Wagens belauft sich auf 150 kg bei 120 kg Eigen
gewicht, die Ladefahigkeit eines Zuges also auf 600 kg 

oder rund 15-20 Briefbeutel. Die Bahn ist neuer
dings noch durch eine selbsttatige Entladeeinrich
tung im Briefpostamt vervollstandigt worden, die 
die Beutel auf eine Forderbahn abwirft .. 

Schriftwesen. Kasten, Die technischen Einrichtuugen 
des Briefverkehrs. Moe.~er, Berlin 1914. S. 740ft. ; Schwaig
hofer, Rohrpostfern.anlagen. I'iloty und Loehle, MUnchen 1916 . 

. 3ft., 3M, 551; L'Union Postale 1926 S. 69ll. 
Kn·sten. 

Arnu!f Slr(TBf! 

Briefumsehliige 
mit eingedrncktem Wertstempel wurden zuerst 1840 in England aus
gegeben. Von den deutschen Postverwaltungen ging PreuEen im 
Jahre 1851 mit der Einfiihrung der Briefumschlage voran. Sie sind 
bei der DRP bis zum 30. 11. 1890 in Gebrauch gewesen; ihr Verkauf 
wurde dann gemeinsam mit dem der Streifbander (s. d.) am 10. 12. 
1890 eingesteUt, weil ein Bediirfnis zu ihrer Beibehaltung nicht 
mehr vorlag. 

Wegen der Abstemplung von Briefumschlagen mit dem Frei
markenstempel durch die Reichsdruckerei fiir Rechnung Privater 
s. Abstemplung mit dem Freimarkenstempe!. 



Brief- und Paketpostbuch 

Brief· und Paketpostbuch, kleines s. Kleines Brief- und 
Paketpostbuch. 

Briefverkehr mit Kriegsschiffen. Nach einer zuerst 
yom PostkongreB in Wien (1891) getroffenen Bestim
mung steht es jedem Lande frei, zwischen seinen PAnst 
und den Befehlshabern seiner Kriegsschiffe oder Ge
schwader geschlossene Briefposten iiber die Land· und 
Seepostverbindungen andrer Lander hinweg austauschen 
zu lassen. Der PostkongreB in Rom (1906) hat die Vor
schriften iiber den Postverkehr der Kriegsschiffe dahin 
weiter ausgebaut, daB ein Austausch geschlossener 
Briefposten auch zwischen den Kriegsschiffen oder Ge· 
schwadern eines Landes untereinander gestattet wurde. 
In den danach mit Kriegsschiffen auszutauschenden 
Briefposten diirfen nur solche Briefsendungen jeder Art 
enthalten sein, die an die Stabe und Mannschaften der 
die Briefposten empfangenden oder absendenden Schiffe 
gerichtet sind oder von ihnen herriihren. Die Gebiihren 
und Versendungsbedingungen werden von der Postver
waltung des Landes bestimmt, dem die Schiffe gehOren. 
Die Briefposten unterliegen, wenn keine andre Ver· 
abredung zwischen den beteiligten Verwaltungen besteht, 
den gleichen Briefdurchgangskosten (s. d.) wie andre 
Briefposten. 

Deutschlaud hat fiir den Postaustausch mit seinen Kriegsschiffen 
in der Heimat das Marinepostbureau (s. d.) in Berlin geschaffen und 
auf den Schiffen die Marine-Schiffsposten (s. Schiffsposten). Diese 
treten an Bord der Kriegsschiffe in Wirksamkeit, sobald die Schiffe 
sich in fremde Gewasser begeben, und stellen ihre Tatigkeit ein, 
wenn die Schiffe in die Heimat zuriickkehren. 

Schriftwesen. Meyer·Herzog S.93. Herzog. 

Briefverteilnng naeh dem Abe s. Elertsches Briefver
teilungsverfahren 

Briefzustellung s. Zustelldienst 
Buehabsehliisse s. Kassenabschliisse, Rechnungsab

schliisse 
Buehfalschungen bei Kassenuntersehlagungen s. Unter

schlagung von Kassengeldern 
Buchfiihrung [B.] oder Buchhaltung i~t im allgemeinen 

jede Art geregelter Aufzeichnung der Anderungen eines 
Vermogens. Man unterscheidet grundsatzlich die Na
turalbuchfiihrung, bei der die Veranderungen nur nach 
Stiickzahl oder Mengen aufgezeichnet werden (s. Sach· 
rechnungen und Bestandsverzeichnisse) und die B. in 
Geldbetragen. Bei dieser unterscheidet man wieder die 
kameralistische B. (s. d.) und die kaufmannische B. 
(s. d.). Jene iiberpriift nur die Kassenvorgange, diese 
verfolgt auch die im Sachvermogen steckenden Werte 
fiir die Bilanzaufstellung. Die "konstante Buchhaltung" 
des Schweizers Hiigli beruht auf einer Vereinigung 
beider Arten. Die kaufmannische doppelte B. laBt 
samtliche Bilanzposten buchmaBig entstehen; die ein
fache B. liefert nur einzelne Bilanzposten. Besondere 
Abarten der kaufmannischen doppelten B. sind die Logis
mographie und die Stathmographie. Die amerikanische 
B. stellt kein besonderes System dar; sie unterscheidet 
sich von der alten italienischen B. in der Haupts~che 
nur durch die innere Einrichtung der Biicher. Ubcr 
die Aufstellung von Bilanzen bei rein kameralistischer B. 
s. Jahresbilanz der DRP. 

Buehhaltereireehnungen heiBen die Teile, in denen 
die Kassenrechnungen iiber die planmaBigen Einnahmen 
und Ausgaben dem Rechnungshofe vorgelegt werden. 
Die Kassenrechnungen der DRP werden z. Z. in 8 Teilen 
- Buchhaltereirechnungen - vorgelE'gt. Sie umfassen: 

1. Die besonderen Kosten der Betriebszweige Post 
und Postscheckverkehr; 

2. die besonderen Kosten der Betriebszweige Tele
graphie, Fernsprechwesen und Funkwesen, einschI. der 
Telegraphenarbeiterlohne; 

3. die Ausgaben fiir Besoldungen und Vergiitungen 
der Beamten sowie die Vergiitungen und Lohne der An
gestellten und Lohnempfiinger, ausschI. der Telegraphen
arbeiterlohne; 
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4. die Ausgaben fiir Entschadigungen und fiir Wohl
fahrtspflege; 

5. die Ausgaben fiir Ruhegehalter und fiir Hinter
bliebenenfiirsorge; 

6. die Ausgaben fiir Grundstiicke und Gebaude; 
7. die Ausgaben fiir Geschaftsbediirfnisse, Ausstattung 

und Gerate sowie vermischte Ausgaben; 
8. (die Hauptrechn ung) samtliche Einnahmen und 

die Ausgaben fiir den Kapitaldienst. 
Die Buchhaltereirechnungen werden von den rech

nungslegenden Kassen (OPK und GPK) aufgestellt, yom 
Rendanten und dem verantwortlichen Buchhalter voll
zogen, von dem dazu bestimmten Beamten der OPD 
(des RPM) mit einer Bescheinigung iiber das Ergebnis 
der rechnerischen Priifung versehen und von der OPD 
(dem RPM) dahin bescheinigt, daB die bei den einzelnen 
Titeln nachgewiesenen SchluBsummen mit den Ein
tragungen in der Jahresiibersicht (s. d.) iibereinstimmen. 
Sie werden von der OPD (dem RPM) mit einer Abnahme
verhandlung, d. h. einer Verhandlungsschrift iiber das 
Ergebnis der Vorpriifung (s. d.), dem Rechnungshof ein· 
gesandt. 

Die Buchhaltereirechnungen bilden im wesentlichen 
eine Zusammenstellung der Jahressummen aus dem 
Einnahme- und dem Ausgabehauptbuch. Die Haupt
biicher selbst werden nicht mit vorgelegt. Jedoch werden 
die diesen Hauptbiichern zugrunde liegenden Einnahme· 
biicher, Ausgabehandbiicher, Jahresnachweisungen und 
Zahlungslisten in Urschrift als Rechnungsteile benutzt. 
Die auf Grund dieser Unterlagen in der Zusammen. 
stellung ermittelten Jahressummen werden titelweise 
den urspriinglichen Ansatzen im Kassenanschlag (s. 
Kassenanschlage) gegeniibergestellt. Das Mehr oder We. 
niger ist anzugeben. Jeder Rechnung ist ein mit dem 
Titelblatt zu vereinigendes Inhaltsverzeichnis vorzu
heften, in.dem die zur Rechnung gehorenden Belegbande, 
die losen Belege und die Teile der Rechnung einzeln auf· 
gefiihrt werden miissen. Als Rechnungsteile kommen 
auBer den bereits erwahnten Handbiichern, Jahresnach
weisungen und Zahlungslisten z. B. noch in Frage: die An
weisungsbiicher zu den Zahlungslisten, Abschriften der 
Jahresabschliisse aus Naturalnachweisen (s. Sachrech. 
nungen) und sonstige yom Rechnungshof verlangte Ober. 
sichten und Nachweisungen verschiedenster Art. Als Be· 
lege dienen Kassenverfiigungen, Empfangsbescheinigun. 
gen, Kostenanschlage, Vertrage, Preisverzeichnisse usw. 
Schriftstiicke, die fiir die Belegung und Priifung einer fol
genden Rechnung wieder notwendig sind oder die wegen 
ihrer Wichtigkeit dauernd aufbewahrt werden miissen, 
sind als "lose" Belege vorzulegen. Dauernd aufzubewah. 
rende Belege sind mit dem Buchstaben A, nicht dauernd, 
aber langer als fiinf Jahre aufzubewahrende BE'lege mit 
dem Buchstaben B zu bezeiehnen (§ 11 der AnI. 100 zu 
ADA XII). Das gleiche gilt von Belegen, fiir die der 
Rechnungshof ausdriicklich verlangt hat, daB sie als 
lose Belege vo:r;~ulegen sind. Der Besoldungsrechnung 
wird u. a. die Ubersicht zur Vergleichung der Zahl der 
Stellen fiir planmaBige Beamte und der Dienstwohnungen 
mit dem Kassenanschlag sowie iiber die Besetzung der 
Stellen und iiber die Verwendung der Dienstwohnungen 
beigefiigt. Mit der Hauptrechnung wird u. a. ein Ab
schluB der gesamten planmaBigen Einnahmen und Aus
gaben zur Feststellung des von der GPK weiter zu ver
rechnenden Ober- und Zuschusses vorgelegt (s. Abrech. 
nung). Der Nachweis, wie sich die Summe der Einnah
men und die Summe der Ausgaben laut AbschluB aus 
den bei den Titeln verrechneten Jahressummen zu
sammensetzen, wird durch die Haupt.Einnahmezusam
menstellung und die Haupt-Ausgabezusammenstellung 
erbracht, die dem Rechnungsnof schon vor der Haupt
rechnung zuzustellen sind. Uber die Aufstellung der 
Gesamtrechnung s. d. 

Ausgaben fiir Bauarbeiten, die nicht im Bewilligungs. 
jahre, sondern erst in einem folgenden Rechnungsjahre 
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beendet werden oder fiir die die Mittel schon durch den 
Haushaltsplan auf zwei oder mehrere Jahre verteilt be
willigt worden sind, werden erst im letzten Rechnungs
jahr rechnungsmaBig nachgewiesen und belegt. Bis dahin 
sind die Ausgaben der einzelnen Jahre nur im ganzen 
ohne Belege unter Hinweis auf die spatere Rechnungs
legung in ~ie Rechnungen der einzelnen Jahre ein
zustellen. Uber Ausgaben dieser Art sowie iiber Bau
ausgaben, die iiber einen bestimmten Betrag hir:~us
gehen, sind besondere Rechnungen aufzustellen. Uber 
Ausgaben fiir Bauarbeiten von groBem Umfang oder 
besonders langer Bauzeit - iiber 3 Jahre - sind auf 
Anordnung oder nach Genehmigung des RPM Stuck
und SchluBrechnungen aufzustellen. 

Die Rechnungen und Rechnungsteile · werden yom 
Rechnungshof nach beendeter Priifung nicht zuruck
gegeben. Nur die Belege kommen zuriick. 

Die Buchhaltereirechnungen wurden fruher auch 
Jahresrechnungen genannt. Die RHO versteht unter 
Jahresrechnung die Reichshaushaltsrechnung und ebenso 
versteht das RPFG unter Jahresrechnung die Gesamt-
rechnung der DRP. G ebb e. 

Buch vou der Weltpost. Entwicklung und Wirken der 
Post und Telegraphie im Weltverkehr. Von O. Vere· 
dari us. Berlin 1885. Verlag von Herm. I. Meidinger. 

Das durch reichhaltigen Bilderschmuck ausgestattete Werk gibt 
eine anschauliche Gesamtdarstellung der Entstehung und Entwick
lung der Post und Telegraphie von den iUtesten Zeiten an. Unter 
dero aus dem romischen cursus publicus stammenden Namen 
"Veredarius" (Depeschenreiter) verbarg sieh der naehmalige Wirk
Hehe Geheime Oberpostrat Bennieke (t 1914). Inhalt: I. Entstehung 
der Sehrift., Vervollkommnung der Sehreibstoffe, Erfindung des 
Buehdrueks, Gesehichte des Briefes, Postwertzeichen. II. Verkehrs
wesen des Altertums. III. Verkehrswesen im Mittelalter und bis in 
das 18. Jahrhundert. IV. Wege und Mittel der PostbefOrderung iro 
19. Jahrhundert. V. Telegraph und Fernsprecher. VI. Einriehtung 
und Verwaltung des Post- und Telegraphenwesens. VII. Die inter
nationalen Wege der Post und Telegraphie. VIII. Weltpostverein. 
IX. Die Post im Reich der Liifte. 

Schriftwesen. Archiv 1886 S. 155; DVZ 1925 S. 5. 
Buehuugsmasehiueu s. Biiromaschinen im Post

scheckverkehr, Lochkartenmaschinen 
Biieherzettel (fruher Biicher·Bestelizettel genannt) sind 

gedruckte Zettel zur Bestellung oder Anbietung von 
Buchern, Zeitschriften, Bildern und Musikalien. Sie 
werden, wenn sie als offene Karten, unter Umschlag 
oder Band eingeliefert und mit handschriftlichen Ver
merken in beschranktem Umfange versehen sind, im 
i nnern Verkehr seit 25. 10. 1871 gegen die Drucksachen· 
gebiihr befordert. Vgl. PO nebst AB (ADA V, 1) und 
Drucksachen. 

Biirgsehaft bei Aushandigung von Postsendungen s. 
Zustelldienst (Betrieb) 

Biiromasehiueu im Postseheekverkehr. Die Ver
wendung von Maschinen ist im .. Betriebe der PSchA 
stark entwickelt. Da die PSchA erst in den letzten 
16 Jahren eingerichtet worden sind, konnte die RPV 
die Fortschritte der neuzeitlichen Technik den Zwecken 
dieses Betriebszweiges dienstbar machen. 

1. Schneide mas.?hi ne n. Die in iiberaus groBer 
Zahl bei den PSchA taglich eingehenden Briefe mit 
Zahlkarten und Auftragen der Postscheckkunden kOnnen 
nicht einzeln mit dem Messer oder einem Briefoffner 
geoffnet werden. Dies wiirde nicht nur zahlreiche 
Kriifte erfordern, sondern vor allen Dingen so lange 
Zeit in Anspruch nehmen, daB die Bearbeitung des 
Briefinhalts nicht rechtzeitig beginnen konnte. Die 
Briefe werden daher stapelweise mit Scheidemaschinen 
geoffnet, was durch ihre iiberwiegend einheitliche GroBe 
ermoglicht wird. Sie werden zunachst mit der unteren 
Langskante kurz auf eine Tischplatte aufgestoBen, damit 
der Briefinhalt sich nach dieser Kante hin bewegt. Mit 
der entgegengesetzten Kante werden sie alsdann unter 
das Messer der Maschine gebracht und mit einer durch 
Handrad bewegten Klemmvorrichtung festgelegt. Die 
Maschine schneidet einen etwa 5 mm breiten Streifen 
des Briefumschlags ab, ohne den Inhalt zu beschadigen 

(Abb. 1). Mit den Maschinen werden ferner die linken 
Abschnitte der Zahlkarten von den Hauptteilen getrennt, 
ebenso in den Rechnungsstellen der obere mit den Ab· 
senderangaben versehene Randstreifen yom unteren 
Teil der Zahlkarte (s. d.). 

2. Rechen· (Addier.)maschinen (s. auchRechen
maschinen) sind bei den PSchA in groBer Zahl vor
hand en, wegen der groBeren Leistungsfahigkeit und 
leichteren Bedienung iiberwiegend mit elektrischem 
Antrieb. Soweit die raumlichen VerhiiJtnisse es zu
lassen, sind sie in besonderen Maschinenraumen auf
gestellt, urn das stOrende Gerausch von den Betriebs
raumen moglichst fernzuhalten. Friiher muBten aus
schlieBlich ausliindische Maschinen verwandt werden. 
Seitdem aber das deutsche Gewerbe gleichwertige 

Abb. 1. Krausesche Schneidemaschine. 

Maschinen liefert, werden dies~ bevorzugt. Die haupt
sachlichsten bei den PSchA verwandten Rechen· 
maschinen sind: 

1. Continental, Lieferer: Wanderer-Werke A.-G. in 
SchOnau bei Chemnitz. 

2. Goerz, Lieferer: Goerz A.-G. in Berlin-Zehlendorf. 
3. Burroughs (amerikanisches Erzeugnis), Lieferer: 

Glogowski & Co., Berlin W 8, FriedrichstraBe 65a. 
4. Timm·Add, Lieferer: L. Spitz & Co., Berlin-Tempel

hof, Eresburg- Ecke BessemerstraBe. 
5. Astra, Lieferer: Astra-Werke A.-G. in Chemnitz. 
6. Dalton (amerikanisches Erzeugnis), Lieferer: Schafer 

& ClauB, Berlin W 8, Leipziger StraBe 19. 
Die Maschinen unter 1 bis 4 haben Volltastatur, d. h. 

fur die Ziffern 1 bis 9 sind Tasten in der gleichen Zahl 
vorhanden, wie die Hochststellenzahl der mit der 
Maschine zu schreibenden Zahlen betragt. Eine neun· 
stellige Maschine hat also z. B. 9 X 9 Zifferntasten 
(Abb.2). Die Nullen werden von diesen Maschinen 
selbsttatig - ohne Tastendruck - geschrieben. 

Die Maschinen unter 5 und 6 haben fiir jede Ziffer 
1 bis 9 nur je eine Taste, auBerdem eine Taste fiir die 
Null (Abb. 3). Um das Schreiben der Nullen zu er· 
leichtern und zu beschleunigen, werden die Maschinen 
auch mit Tasten fUr 2 und fur 3 Nullen geliefert (00, 000). 



Biiromaschinen und -apparate - Biiros des RPM 167 

3. Buchungsmaschinen w~.rden neuerdings ver
suchsweise bei mehreren PSchA zerwandt, urn die 
gesamte Buchfiihrung in den KontosteIlen einschlieB· 
lich der AbschluBarbeiten mit Maschinen auszufiihren 
und das Kopfrechnen ganz auszuschalten. Es handelt 
sich im wesentlichen urn rechnende Schreibmaschinen, 
d. s. Schreibmaschinen, die mit Zahlwerken ausgeriistet 
sind. An der Maschine befindet sich fiir jede SpaIte 
des Kontoblattes ein Zahlwerk und auBerdem ein sog. 
Querzahlwerk. Die mit der Maschine in die einzelnen 
Spalten geschriebenen Zahlen gehen in das entsprechende 
Zahlwerk iiber und werden darin addiert. Mit Hilfe 
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Abb. 2. Tastenanordnung einer neunstelligen 
Rechenmaschine. 

der Zahlwerke wird nicht aIlein fiir jedes einzelne Konto 
durch Querrechmmg das neue Guthaben errechnet 
(altes Guthaben plus Gutschriften minus Lastsc~riften 
gleich neues Guthaben), sondern es werden auch m den 
Zahlwerken die Gesamtsummen der einzelnen Spalten 
fiir aile mit der Maschine bearbeiteten Konten gebildet. 
Die Summen erscheinen in Ausschnitten (Fenstern) der 

00000 
00@00 

Abb. 3. Tastenanordnung der Rechenmaschine Astra 
und Dalton. 

Zahlwerke. Wenn sie fiir Zwecke des Abschlusses nach 
einer Umschaltung abgeschrieben worden sind, stehen 
die Zahlwerke wieder auf Null. 

4. Hochdruckstempelmaschinen sind Rotations
Pragemaschinen, mit deren Hille der Hochdruckstempel 
(s. d.) der PSchA als Echtheitsmerkmal auf die Zahlungs
anweisungen (s. d.) und gleichzeitig ein Aufgabestempel 
auf den Abschnitt der Zahlungsanweisungen gedruckt 
wird. Lieferer: Sylbe & Pondorf in Schmolln (Thiiring.). 

5. Adrema (Adressier-) Maschinen. Bei der groBen 
Zahl der taglich abzusendenden Kontoausziige ware es 
unmoglich, die Anschriften auf den Umschlagen hand
schriftlich herzusteIlen. Wiirde fiir jedes Konto eine 
Anzahl Umschlage mit vorgedruckter Anschrift vor
ratig gehalten, so miiBten diese iibersichtlich geordnet 
aufbewahrt werden. Hierzu waren groBe Raume und 
zahlreiche Fachwerke notig. AuBerdem wiirde das tag
liehe Heraussuchen der fiir die Kontoausziige erforder-

lichen Umschlage viel Arbeitskraft erfordern, bei An
schriftanderungen miiBte der ganze Vorrat berichtigt 
werden und bei Aufhebung eines Kontos ware der 
Vorrat fiir das Konto wertlos. Urn hierin wirtschaftlicher 
zu arbeiten, sind die PSehA zur Verwendung von 
Adressiermasehinen (Naheres S. d.) ii bergegangen. 

6. Brief- SchlieB- u I?:d Ste m pel maschinen. Die 
taglich von den PSchA abzusendenden zahlreichen 
Briefe mit Kontoausziigen miissen in verhaltnismaJ3ig 
kurzer Zeit geschlossen werden. Hierzu dienen die Brief
SchlieBmaschinen "Velopost" (Naheres S. BriefschlieB
maschinen). 

7. Druckmaschinen. In den Druekereien der 
PSchA werden die Uberweisungen, Schecke und Zahl
karten mit der Kontonummer und Kontobezeichnung 
bedruckt. AuBerdem wird auf Wunsch der Postscheck
kunden auf den Abschnitten einfacher Vordruck an
gebracht. Die PSchA verwenden hierfiir auch sonst 
in den Druckereien gebrauchliche Sicherheits-Tiegel
druckpressen und vereinzelt - namentlich fiir den 
Zahlkartendruck - Schnellpresse~.. Mit Drahtheft
maschinen werden die bedruckten Uberweisungen und 
Schecke zu Heften vereinigt. Diese Maschinen pressen 
Drahtklammern durch den Papierstapel hindurch, biegen 
die Enden der Klammern urn und legen sie glatt an. 

Schriftwesen. L'Union Postale 1926 S.129ff. Lorek. 
Biiromasehinen und -apparate werden bei der DRP 

zur Vereinfachung und Beschleunigung der Dienst
geschafte in den Amtszimmern und Kanzleien verwandt. 
In Betracht kommen u. a. Schreibmaschinen, Urn
druckgerate (Hektographen, Opalographen u. dgl.), 
Sch nell pre sse n (Zinkumdruckverfahren) fiir zwei
und vierseitige Vorlagen mit Handpressen zum Auf
bringen der Drucke auf die Zinkplatten, Z. B. Helios
Schnellpressen mit 11/2 PS-Elektromotor (Stundenleistung 
1000 Drucke), andre Schnellpressen mit elektrischem 
Antrieb (Stundenleistung 800-900 Drucke), die Schwarz
presse (Zinkrotationspresse) mit 1/2 PS-Elektromotor fUr 
groBe Auflagen (Stundenleistung 1100 Drucke), Hand
pressen fiir kleinere Auflagen und Nachsatze, Dapag
Rotations-Druckmaschinen mit Dapag-Typensetz
und Ablegevorrichtung und elektrischem Antrieb (Stun
denleistung 3000 einseitige Drucke), der Kontophot 
zur Wiedergabe von Vorlagen als Lichtbilder und zur 
maBstablich genauen VergroBerung oder Ver~leinerung 
von Zeichnungen uSW., Lichtpausgerate, Ofen zum 
schnellen Trocknen der Abdrucke, Papierschneide
maschinen mit Hebel- oder Kurbelbetatigung. 

S. auch Zahlkassen. 
Biiros des RPM. Den Biiros liegt Z. T. die Vor

bereitung des Schriftwechsels des RPM, Z. T. die selb
standige Erledigung von Angelegenheiten ob, fiir deren 
Behandlung es einer Mitwirkung des RPM nicht bedarf. 
Fiir die Biiros ist in der Regel ein Kurator aus der 
Reihe der Referenten bestellt, der fiir Fragen des Dienst
betriebs und der Einrichtung des Biiros zustandig ist 
und in Personalangelegenheiten der Beamten des Biiros 
mitzuwirken hat. Jedes Biiro wird von einem Biiro
vorsteher geleitet; dieser hat den laufenden Dienst zu 
regeln und zu beaufsichtigen und ist fiir die ordnungs
miWige Abwicklung der Geschafte verantwortlich. Die 
Biirovorsteher sind innerhalb des Biiros selbstandig, 
soweit nicht der Kurator mitzuwirken hat. Die dem 
Biiro zugeteilten Beamten sind dem Burovorsteher unter
steUt; Disziplinarbefugnisse stehen ihm nicht zu. 

Es bestehen folgende Buros: 
Ministerialbiiro, 
Biiro des Staatssekretars 1, 
Biiro des Staatssekretars 3 (zugleich Abteilungs-

hiiro II und III), 
Abteilungsbiiros I, IV, V, 
Auslandsbiiros I und II, 
Kursbiiro, 
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Verordnungsbiiro, 
Telegraphenbetriebsbiiro, 
Technisches Telegraphenbiiro, 
Telegraphenbaubiiro, 
Biiro fiir Fernsprechwesen, 
Rechnungsbiiro, 
Postscheckbiiro, 
Bauverwaltungsbiiro, 
Technisches Baubiiro, 
Maschinentechnisches Biiro, 
Wirtschaftsbiiro, 
Statistisches Biiro, 
Personalbiiro, 
Postmuseum (s. Postmuseen), 
Biicherei, 
Geheime Kanzlei (s. d.), 
Geheime Registratur (s. d.), 
dem Kursbiiro angegliedert sind als besondere Dienst

stellen die Kursbuchstelle und die Kraftfahrstelle_ 
1m Bereich der Abteilung VI (Miinchen) des 

RPM bestehen folgende Biiros: 
Biiro des Staatssekretars 2, 
Verwaltungs biiro, 
Verkehrsbiiro, 
Betriebsbiiro, 
Kraftpostbiiro, 
Rechnungsbiiro, 
Haushaltsbiiro, 
Beschaffungsbiiro, 
Telegraphen- und Fernsprechbiiro, 
Bauverwaltungsbiiro, 
Hochbaubiiro, 
Biicherei, 
Geheime Kanzlei, 
Geheime Registratur. 
Bulgarien. 
I. Geschichte. Das bulgarische Postwesen ist aus den PAnst 

entstanden, die die russischen BesatzungsbehOrden im russisch
tiirkischen Krieg (1877/78) in Bulgarien eingerichtet hatten. Der 
russische Fiirst Dondukoff Korsakoff, der mit der Einrichtung der 
Verwaltung des Landes und der Ausarbeitung der Verfassung betraut 
worden war, erlieE auch die erste PO vom 11. 4. 1879. Am 6. 7. des
selben J ahres trat Bulgarien dem Weltpostverein bei. Die Zahl der 
1879 von den russischen BehOrden iibernommenen PAnst betrug 41; 
auEerdem unterhielt Osterreich P Anst in Burgas, Sofia, Widdin, 
Rustsehuk und Warna. Die osterreiehischen P Anst in Burgas, Sofia 
und Widdin wurden 1880, die in Rustschuk und Warna 1884 auf
gehoben. Fiir das Postwesen bestand zunaehst keine besondere Ver
waltung; die P Anst waren den Landesbehorden unterstellt. Erst 1888 
wurde die Generaldirektion des Post- und Telegraphenwesens ge-
8chaffen. In demselben J ahr sehloE Bulgarien einen Vertrag mit 
Serbien, wonach im beiderseitigen Verkehr die Inlandsgebiihr 
angewandt werden sollte. Fiir die Entwicklung des bulgarischen 
Postverkehrs von Bedeutung war die Einfiihrung des Paketdienstes 
1881 und die Griindung der Postsparkasse am 1. 4. 1896. 1912 war 
die Zahl der P Anst auf 5207 gegen 98 Ende 1886 gestiegen. Am 
1. 1. 1922 Einfiihrung der Postausweiskarten. 

II. Ve rf ass u n g. Die Generaldirektion des Post-, 
Telegraphen- und Fernsprechwesens bildet eine Abteilung 
des Ministeriums der Eisenbahnen, Posten und Tele
graphen. Die der Hauptverwaltung unmittelbar unter
geordneten PAnst zerfallen in 10 Klassen; die der 9. und 
10. Klasse befassen sich nur mit dem Austausch gewohn
licher und eingeschriebener Sendungen sowie mit dem 
Telegraphendienst, die iibrigen nehmen an samtlichen 
Dienstzweigen teil. AIle BahnhOfe Bulgariens sind zu
gleich P Anst der 9. oder 10. Klasse. 

III. Beamtenverhaltnisse. Fiir den Eintritt in 
den unteren Dienst ist Volksschulbildung vorgeschrieben. 
Mindestalter 17, Altersgrenze 25 Jahre. Die Anwarter 
fiir den Briefverteildienst miissen Sekundareife oder 
eine Fachschule besucht haben. Von den iibrigen Be
amten wird abgeschlossene hOhere Schulbildung ver
langt. Es besteht keine besondere hOhere Laufbahn. 
Nach wenigstens 12jahriger Dienstzeit konnen sich die 
Beamten zu einer fiir den hoheren Dienst berechtigenden 
Priifung melden. Zur Vorbereitung auf diesen Dienst 
besteht in Sofia cine hohere Post- und Telegraphenschule. 
Es gibt 6 Gehaltsklassen. Das Gehalt setzt sich zu-

sammen aus dem Grundgehalt, der Kinderzulage und 
der Teuerungszulage. Fiir wichtige Dienstposten gibt 
es besondere Zulagen. Die bulgarischen Postbeamten 
haben nach 25jahriger Dienstzeit Anspruch auf Ruhe
gehalt, bei Dienstunfahigkeit infolge von Krankheit 
nach 15 Dienstjahren. AuBerdem besteht Hinterblie
benenfiirsorge. 

IV. Postzwang erstreckt sich auf die Beforderung 
von gewohnlichen Briefen, Kartenbriefen, Postkarten 
und Briefen mit Wertangabe. 

V. Gebiihrenfreiheit genieBen die amtlichen, als 
solche mit einem Dienstsiegel der absendenden BehOrde 
gekennzeichneten Sendungen. 

VI. Betrieb. A. Briefpost. Briefe. Gewicht und Ausdehnung 
unbegrenzt. Freimachungszwang; auch unzureichend freigemachte 
Sendungen werden nicht befOrdert. Die Gebiihren setzt das Mini
sterium nach den geldlichen und wirtschaftlichen Verhaltnissen fest. 
Es bestehen besondere Gebiihrensatze fiir Orts- und Fernverkehr. 
Kartenbriefe. Es diirfen Bur die beiden Innenseiten besehrieben 
werden, Einlagen nicht gestattet. Postkarten. Nicht amtlieh 
ausgegebene miissen in der Ausdehnung den amtlichen entsprechen. 
Zeitungen und Zeitschriften. Meistgewicht 3 kg, Hochst
ausdehnung in einer Richtung 45 cm. Freimachungszwang. AuEer
gewohnliche Beilagen unterliegen der Drucksachengebiihr. Druck
sachen. Meistgewicht und Ausdehnungsgrenzen wie bei den 
Zeitungen usw_ Freimachungszwang. 1m iibrigen gelten die Be
stimmungen des Weltpostvertrags. Geschaftspapiere. Meist
gewicht und Ausdehnungsgrenzen wie bei den Drucksaehen. Frei
machungszwang. Warenproben. Meistgewicht 500 g. Aus
dehnungsgrenze 30 x 20 x 10 cm, des Durchmessers bei Rollenform 
15 cm. Mischsendungen bis 3 kg zulassig. Aile Briefpostsen
dungen konnen eingeschrieben werden. Einschreibsendungen 
diirfen Wertpapiere, jedoch kein bares Geld enthalten. Einschreib
sendungen aus dem Briefkasten werden als solche behandelt. Riick
schein zuJassig. Bei Verlust einer Einschreibsendung erhalt der 
Absender eine einheitliche Entschadigung. Verjahrungsfrist ein Jahr 
vom Aufgabetag an. Eingeschriebene Briefe, Drucksachen und 
Geschaftspapiere konnen mit Nachnahme belastet werden. Post
lagernde Sendungen werden 6 Monate zur Verfiigung des Emp
fangers aufbewahrt. Fiir jede postlagernde Sendung hat der Emp
fanger eine besondere Gebiihr zu zahlen. Die gewohnlichen Sendungen 
werden unentgeltlich zugestellt. Eilzustellung besteht nicht. 
Bei Abhol ung wird Fachmiete erhoben. Den nichtamtlichen 
Markenverka ufern und andern Personen, die unmittelbar bei 
der Hauptverwaltung Postwertzeichen zu einem bestirnmten Gesamt
betrag beziehen, wird ein NachlaE von 5 vH gewahrt. 

B. Wertsend ungen. Wertbriefe diirfen Geld, Gold- und 
Silbersachen und andre kostbare Gegenstande nieht enthalten, 
sondern nur Banknoten, Zinsscheine und sonstige Wertpapiere. Sie 
miissen mindestens 5 Siegel tragen. Wertgrenze ist vorgeschrieben. 
Betriigerische Wertangabe wird mit Geldstrafe geahndet. Den Post
beamten ist verboten, dem Auflieferer bei der Aufschrift oder dem 
VerschluE der Sendung zu heifen, oder ihren Inhalt zu beglaubigen. 
Bei Verlust oder Beschadigung Ersatz in der Grenze der Wertangabe. 
Verjahrungsfrist 1 Jahr vom Aufgabetag an. Die Wertbriefe miissen 
vom Empfanger oder seinem Bevollmachtigten bei der Bestimmungs
PAnst abgeholt werden. Die Empfanger haben sich durch Ausweis
papiere oder zwei bekannte Zeugen auszuweisen. Die Gebiihr setzt 
sich zusarnmen aUs der Gebiihr fUr einen Einschreibbrief gleichen 
Gewichts, der Versicherungsgebiihr, der Gebiihr fiir den Post
einlieferungsschein und erforderlichenfalls der Riickscheingebiihr. Zur 
Versendung kostbarer Gegenstande usw. dienen Wertkastchen. 
Meistgewicht 1 kg. Wertgrenze wie bei den Wertbriefen. Aus
dehnungsgrenze 30 x 20 x 10 cm. Die Holzkastchen miissen eine 
Wandstarke von mindestens 8 mm haben. 1m iibrigen gelten die 
Bestimmungen wie fiir Wertbriefe. 

C. Postanweisungen. Der Meistbetrag ist verschieden je 
nachdem sich an dem Aufgabeort nur eine P Anst oder eine Agentur 
oder eine Zweigstelle der Nationalbank befindet. Fiir telegraphische 
Postanweisungen ist der Meistbetrag einheitlich festgesetzt. Die 
Postanweisungen haben die Absender auszufertigen; sie werden von 
Amts wegen an die BestimmungsPAnst gesandt. Fiir den Ein
lieferungssehein ist eine besohdere Gebiihr zu entrichten. Die Post
anweisungsgebiihr wird nach Betragstufen erhoben und in Frei
marken verrechnet. Abtretung oder "Ubertragung des Postanwei
sungsbetrags unzulassig. Die Empfanger werden von der Be
stimmungsP Anst iiber den Eingang einer Postanweisung benach
richtigt und zur Abhebung bei der Zahlstelle aufgefordert. Giiltig
keitsdauer 2 Monate vom Einzahlungstag ab; VerJangerung urn 
weitere 2 Monate durch Ermachtigung der Hauptverwaltung. Fiir 
die auf Postanweisung eingezahlten Betrage leistet die PV Gewahr_ 

D. Posta uftrage. Zur Einziehung mit Postauftrag sind zu
gelassen Empfangsanerkenntnisse, Rechnungen, Wechsel und 
allgemein aile Arten von Handelspapieren, soweit nicht Protest zu 
erheben ist. Meistbetrage wie bei den Postanweisungen. Der Ab
sender hat die Wertpapiere mit einem auf besonderem Vordruck in 
doppelter Ausfertigung auszufiillendem Verzeichnis der Aufgabe
PAnst einzureiehen. Die Gebiihr wird nach Betragstufen berechnet 
und im vorans erhoben; keine Erstattung bei NichteinlOsung. Fiir 
den Einlieferungsschein ist eine besondere Gebiihr zu entrichten. An 
bestimmtem Tag fallige Papiere miissen mindestens 10 Tage vor 
Verfall aufgeliefert werden. Der Annahmebeamte priift die Anlagen 
auf Grund der Verzeiehnisse und sendet die Papiere unter amtlichem 
Siegel an die BestimmungsP Anst. Die Gebiihren werden bar ver-
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rechnet. Am Bestimmungsort werden die Papiere dem Empfanger 
durch die Zusteller in der Wohnung vorgezeigt. Teilzahlungen sind 
nicht gestattet. Bei Nichtzahlung werden die Papiere 10 Tage zur 
EinlOsung bei der P Anst aufbewahrt. Bei Abwesenheit des Schuldners 
JaBt der Zusteller eine Aufforderung, die Papiere bei der PAnst ein
zulOsen zurUck. Die nichteingelOsten Papiere werden an die Be
stimmungsP Anst zurUckgesandt, die sie dem Glaubiger zurUckgibt 
und mit ihm Uber die eingezogenen, ihr durch Postanweisung Uber
mittelten Betrage abrechnet. 

E. Postpakete. Man unterscheidet Postpakete, Meistgewicht 
5 kg, Hiichstausdehnung in einer Richtung 60 cm, sowie Postfracht
stUcke und GeJdsendungen, Meistgewicht 20 kg, Hiichstausdehnung 
in einer Richtung 1 m. Briefe oder schriftliche Mitteilungen sind 
weder bei Paketen noch bei FrachtstUcken usw. zugelassen. FUr 
Wertangabe ist Hiichstbetrag festgesetzt. Die Wertpakete erhalten 
auBer den yom Absender anzubringenden Siegeln einen amtlichen 
Siegelabdruck. Allen FrachtstUcken mit Wertangabe und den Post
paketen ist ein Begleitschein beizufligen, der einen Abdruck des zum 
VerschluB benutzten Siegels und die Unterschrift des Absenders 
tragen muB. Dieser Begleitschein wird dem Empflinger mit dem 
Paket ausgehandigt. Die Pakete und FrachtstUcke mit und ohne 
Wertangabe werden bei der Annahme in ein Verzeichnis eingetragen, 
aus dem flir den Aufgeber ein Einlieferungsschein herausgetrennt 
wird. Der Einlieferungsschein unterliegt einer besonderen Gebiihr. 
Bei Verlust oder Beschadigung eines gewiihnlichen Pakets usw., 
hiihere Gewalt ausgenommen, Ersatz bis zu einem Hiichstbetrag flir 
jedes Kilogramm; bei Wertpaketen in der Grenze der Wertangabe. 
Verjahrungsfrist 1 Jahr yom Aufgabetag an. FUr Pakete usw., die 
in Stadten nicht binnen 2 Tagen, in Landorten nicht binnen 10 Tagen 
abgeholt worden sind, wird eine LagergebUhr erhoben. Postpakete 
und FrachtstUeke usw. kiinnen mit Nachnahme belastet werden. 
FUr Sendungen, die an Orten ohne Agentur der bulgarischen National
bank aufgeliefert werden, ist der Meistbetrag der N achnahme niedriger 
als an Orten mit einer Agentur. 

F. Zeitungsbezug. Aile PAnst vermitteln den Bezug von 
Zeitungen. Die Zeitungspreisliste wird bei der Generaldirektion 
aufgestellt. Es sind nur Bestellungen fUr '/" 'I, oder 1 Jahr zulassig. 
Der Bezieher hat zu zahlen den Bezugspreis, eine VermittlungsgebUhr 
von 20 v H des Bezugspreises, eine nach Zahl und Gewicht der 
Zeitungen berechnete Befiirderungsgebiihr und eine besondere Gebiihr 
flir das Anerkenntnis Uber den bezahlten Bezugspreis. Die bestellten 
Zeitungen Ubersendet die VerlagsPAnst an die AbsatzPAnst. Die 
Hauptverwaltung rechnet mit den Verlegern abo 

Chiffrebriefe. Ais Briefaufschrift konnen bei post
lagernden Sendungen (s. d.), fur welche die Post keine 
Gewahr leistet (also auch bei Nachnahme briefsendun
gen, nicht aber -paketen),statt des Namens des Emp
fangers Buchstaben, Ziffern, einzelne Worter oder kurze 
Satze angewandt werden. Dies gilt aber nur fUr den 
Inlandsverkehr, da nach der VO zum WPVertr im Aus
landsverkehr auf postlagernden Sendungen stets der 
Name des Empfangers angegeben sein muB. Chiffre
sendungen, deren WeiterbefOrderung an eine bestimmte 
Person beantragt wird, erhalten durch die neue Auf
schrift die Eigenschaft neuer Versendungsgegenstande 
und sind deshalb auch bei der WeiterbefOrderung mit 
neuer Beforderungsgebuhr zu belasten. 

Chile. I. Verfass u ng. Das Postwes8n untersteht 
dem Ministerium des Innern; es wird von einem General
direktor geleitet. Es gibt BezirksbehOrden (Haupt
administrationen), OrtsP Anst (Lokal-Administrationen) 
und P Ag. Den Leitern der Hauptadministrationen, die 
zugleich Vorsteher des PA ihres Amtsorts sind, liegt die 
Uberwachung der PAnst ihres Bezirks ob. Die PAg 
sind Lokal-Administrationen unterstellt. 

II. Postzwan;( erstreckt sich auf die Briefbefiirderung. 
III. Portofreihelt genieBen die amtlichen Sendungen, die den 

Amtsstempel des zur Portofreiheit berechtigten iiffentlichen Beamten 
tragen. 

IV. Betrieb. 
A. Brief post. Briefe (cartas comunes). Fiir Ausdehnung und 

Gewicht gelten die Bestimmungen des Weltpostvereins (s. d.). 
GebUhrenstufen von 20 g; die Geblihr betragt von der zweiten 
Stufe ab die Halfte der ersten. Enllal3igte OrtsgebUhr. Gewiihnliche 
Briefe, die Geld oder Wertsachen enthalten, werden dem Empfanger 
gegen eine hohe, nach Gewichtsstufen von 15 g berechnete Zuschlag
geblihr zugestellt. Postkarten (tarjetas postales) unterliegen im 
Orts- und Fernverkehr einer EinheitsgebUhr. Die chilenische Post
verwaltung gibt besondere Postkarten zum Bedrucken hera us. 
Nichtamtlich hergestellte Postkarten sind zugelassen. Dr u c k
sachen (impresos), Geschaftspapiere (espedientes judiciales) 
und Warenproben (muestras) unterliegen den Bestimmnngen des 
Weltpostverkehrs; desgleichen Mischsendnngen. Die PAnst 

G. Postausweiskarten. Die Einrichtung ist nach den Be
stimmungen des Weltpostvertrags geregelt. 

H. Postsparkasse. Mindesteinlage und Hiichstguthaben sind 
vorgeschrieben. FUr Wohltatigkeitsanstalten, Lesevereine, kirchliche 
und Schiilervereinigungen, menschenfreundliche Gesellschaften sind 
besondere Hiichstguthaben festgesetzt. Der ZinsfuB, 5 v H, kann 
nur durch Gesetz geandert werden. Der Zinsenlauf beginnt 10 Tage 
nach der Einlage, er hiirt am Tage der Guthabenabhebung auf. Spar
kassenrechnungen kiinnen jedermann eriiffnet werden, auch flir 
Minderjahrige, die ihren eignen Lebensunterhalt gewinnen. Bei der 
Ausfertigung des Sparbuchs werden Name und Vornamen, Geburts
ort, Alter, Beruf und Anschrift des Sparers in ein Verzeichnis ein
getragen. Der Sparer hat unter den Augen des Beamten seine Unter
schrift in das Sparbuch einzutragen. J ede Einzahlung wird durch 
Einkleben von Sparmarken in dem Sparbuch verrechnet. Der Beamte 
hat auf den Sparmarken den Betrag in Buchstaben niederzuschreiben 
unter Beisetzung seines Namens und Aufgabestempels. Hand
schriftliche Eintragungen der Guthaben ohne Verrechnung von 
Sparmarken sind untersagt, desgl. die Verwendung von Freimarken 
zur Guthabenverrechnung. RUckzahlungen sind bei allen P Anst 
miiglich, flir die Abhebungen sind KUndigungsfristen vorgesehen, 
die sich nach dem Betrag richten. Riickzahlungen an Minderjahrige 
sind nur einmal in zwei Monaten zulassig. Die laufenden Rechnungen 
flihrt die Hauptverwaltung der Sparkasse, die sich auch mit dem 
Ankauf von Staatspapieren flir Rechnung der Sparer, jedoch nicht 
mit dem Verkauf und der Aufbewahrung solcher Werte befaBt. 
Die bis zum 31. 12. jeden Jahres aufgelaufenen Zinsen werden dem 
Guthaben zugeschrieben. Zu diesem Zweck hat der Sparer alljahrlich 
In der Zeit yom 1. 1. bis 1. 4. sein Sparbuch der zustandigen P Anst 
einzureichen. Die Sparkassengelder werden bei der bulgarischen 
Nationalbank gegen einen ZinsfuB von 51/, vH niedergelegt; ein 
Teil ist zum Ankauf von Staatsrenten bestimmt. Die Postsparkasse 
fiihrt keinen besonderen Haushalt. Die Postbeamten erhalten fUr 
ihre Mitarbeit am Sparkassendienst keine besondere Vergiitung_ 
Am SchluB jeden Jahres veriiffentlicht die Sparkasse einen Rechen
schaftsbericht und gibt vierteljahrlich eine tlbersicht Uber die Spar
kassenbewegung aus. 

c 

Schriftwesen. Archiv 1887 S. 701; Geschichte der Oster
reichischen Post nach amtlichen Quellen bearbeitet und verfaBt von 
Eduard Effenberger, K. K. Hofrat d. R. Wien 1913. Verlag der 
Zeitschrift flir Post und Telegraphie (R. Spiess u. Co.), Wien. S.156; 
Recueil S. 133ff. Brandt. 

nehmen Bestellungen auf Zeitungen, Zeitschriften und Blicher 
entgegen; auch kiinnen sich die Verfasser von Druckwerken der 
Vermittlung der P Anst zum Verkauf ihrer Werke bedienen. GebUhr 
fUr Drucksachen, Geschaftspapiere, Warenproben und Misch
sendungen nach GewichtsRtufen von 50 g. Flir Zeitungen ermaBigte 
Gebiihr. Bei griiBeren P A ist i'chlieBfachabholung eingeflihrt. 

B. Wertsendungen. Betrag der Wertangabe beschrankt. 
AuBer der VersicherungsgebUhr wird ffir Briefe die GebUhr flir einen 
Einschreibbrief, flir Wertkastchen die eines Pakets von gleichem 
Gewicht erhoben. Gegen Zahlung der doppelten Versicherungs
gebiihr wird die Ersatzleistung auch fiir hiihere Gewalt Ubern9mmen. 

C. Postanweisnngen. Betrag beschrankt, Gebiihr 1/, V. H. 
der Postanweisungssumme bei Festsetzung einer Mindestgebiihr. 
Telegra)lhische Postanweisungen zugelassen. 

D. Postpakete. Meistgewicht 5 kg, doch kiinnen die PA Pakete 
bis zu 7 kg annehmen. GebUhrenstufen von 1 kg, Uber 5 kg erhOhte 
Gebiihr. 

Sonstige Dienstzweige bestehen nicht. 
Schriftwesen. Recueil S.866ff. 
China. 

Brandt. 

I. Geschichte. Eine Regierungs)lost ist in China schon unter 
dem Herrscherhaus Tschou (1122 - 255 V. Chr.) nachweisbar. Diese 
J Tschan genannte Post, die sich iiber das ganze Reich erstreckte, 
bediente sich der Boten zu FuB und zu Pferd. Das Wort "JU" (Post) 
erscheint zum ersten Male bei Konfuzius (551- 479 v. Chr.) in dem 
Auss)lruch: "Der EinfluB der Gerechtigkeit schreitet schneller, alB 
es die kiiniglichen Befehle mit Hilfe von Tagemarschen und Boten 
vermiigen." tlber das Postwesen unter dem Herrscherhaus Han 
(206 V. Chr. bis 23 n. Chr.) finden sich nahere Angaben bei chine
sischen SchriftsteUern des 2. Jahrhunderts n. Chr., so namentlich bei 
HU-shen in sdnem Worterbuch Shtio-wen, erschienen 121, bei Ying
shau in seinen Feng-su-t'ung ("Antiquitaten") und bei LU Wen in 
der Vorrede zu seinem geographischen Atlas, aus der sich ergibt, 
daB unter der Regierungszeit der Han die Bezeichnung "Jii" fiir 
Post durch "J" ersetzt wurde. Aus der amtlichen Urkundensammlung 
Pai Kuan Tschih geht hervor, daB unter den T'ang-Kaisern (618 
bis 905) der Tschia Pou Lang Tschung (General-Postmeister) die 
Posthaltestellen beaufsichtigte, die sich in Entfernungen von je 30 Li 
(15 km) Uber das Reich verteilten, daB zu jener Zeit 1297 Haltestellen 
an Landwegen, 360 an Fliissen und 86 an Land- und Wasserwegen 
vorhanden waren. (N ach den Mitteilungen des Venezianers Marco 
Polo gab es im 14. Jahrhundert in China 10000 Posthaltestrllen 
[Tschan] und 200 000 Postpferde.) Dem T'ung Kao (Lebensgeschicht
liche und allgemeine Aufzeichnungen) zufolge war unter den T'ang
Herrschern eine Art Postanweisung im Gebrauch, die als Vorlauferin 
des in China gebrauchlichen Wechselverfahrens gilt. Die Verfassung 
der Kaiserlich Chinesischen Regierungspost ist eingehend in dem 
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vielbandigen Werk "Ta Ts'ing Hue Tit!n" (Gesammelte Satzungen 
des mandschurisch·chinesischen Reichs) behandelt, dessen erste Auf· 
lage unter Khang·hi 1684 erschien und das bis in die neueste Zeit 
fortgefUhrt worden ist. 

Vor der Regierung des Ming·Kaisers Jung Lo (1402) gab es nur 
die dem Kaiser und der Regierung dienende Post, die zur Beftirderung 
nichtamtlicher Briefe nicht benutzt werden konnte. U m diese Zeit 
fUhrten die Grollwiirdentrager einen Lao Fu Zu genannten Berater 
mit sich, der auch den Schriftwechsel zu besorgen hatte. Diesem 
Lao };'u Zu verdanken die Min·Tschii, d. s. nichtamtliche PAnst, 
ihren Ursprung. Die Lao Fu Zu stammten fast alle aus Schaohingfu 
in der Provinz Tschekiang mit dem Haupthafen Ningpo; hier fall ten 
diese Postgesellschaften zuerst Full. Ningpo wurde schlieGlich der 
Standort aller nichtamtlichen Posteinrichtungen im Reich. Die 
Gesellschaften, deren Anstalten volle Sicherheit boten, unterstanden 
keinerlei staatlicher Aufsicht. Sie befallten sich mit der Beftirderung 
von Zahlungsanweisungen, Silberbarren, Briefen und Paketen. Ihre 
Kunden brauchten auf dem Paket oder Umschlag nur den Geldbetrag 
oder den Wert der darin enthaltenen Gegenstande anzugeben; bei 
Verlust der Sendung infolge Fahrlassigkeit der Min·Tschii·Anstalt 
iibernahm diese die Ersatzpflicht. Die Postgesellschaften standen 
mit Bankanstalten in Verbindung, die in andern Stadten Vertreter 
unterhielten. Alle Beftirderungsmittel wurden benutzt: Handels· 
schiffe, Dschunken, Boten uSW. Die Gebiihrensatze waren bescheiden; 
je nach der Entfernung wurden 2 bis 20 Cent (20 bis 200 Kasch) er· 
hoben. Abkommen iiber eine jahrliche Pauschsumme waren nicht 
ungewohnlich. Wurde Eilzustellung verlangt, so vermerkte der Auf· 
geber auf dem Umschlag einen yom Empfiinger bei der Aushandigung 
zu entrichtenden hOhern Betrag als den gewohnlichen. Die Dringlich· 
keit einer Sendung wurde auch durch Anbrennen einer Ecke des Urn· 
schlags oder durch Beifiigung einer Feder, deren Ende aus dem Urn· 
schlag hervorragte, gekennzeichnet. Diese Posteinrichtung leistete 
der BevOlkerung wahrend langer Zeit gute Dienste; sie erwies sich 
aber insofern als unzureichend, als sie nur die lohnenden Poststrecken 
ausbeutete und die weniger ergiebigen vernachlassigte. So bestanden 
im Laufe mehrerer Jahrhunderte die J Tschan und die Min·Tschii· 
Anstalten nebeneinander, die eine fiir Regierungszwecke, die andern 
fUr die Allgemeinheit. 

Gegen Ende des 17. J ahrhunderts liell sich. in Kanton eine eng· 
lische Kolonie nieder. Nach einem weiteren Zeitraum von 150 Jabren 
siedeJte diese Kolonie nach Hongkong iiber, dessen Hafen bald in 
den Fahrplan der "Peninsular and Oriental"·Schiffabrtsgesellschaft 
aufgenommen wurde. Hier wurde das erste P A als Zweiganstalt 
des Londoner PA eroffnet. Weitere Zweiganstalten dieses Amts 
wurden nach und nach in den Haupthafen eingerichtet. Die Schiffs· 
gesellschaft gestattete die unentgeltliche Zustellung der Briefe in 
den Zwischenhafen. Die Aufgeber der mit diesen Dampfern zu be· 
fordernden Briefsendungen gaben diese an Bord der zum Abgang 
bereiten Schiffe auf, indem sie sie, wahrscheinlich zur Erhohung der 
Sicherheit, den Offizieren besonders anvertrauten. N ach der Ankunft 
am Bestimmungsort liellen die Empfanger die Sendungen auf der 
Agentur der Schiffsgesellschaft abholen. 

Das Vordringen der fremden P Anst - wegen der deutschen P Anst 
in China s. unter "Vormals deutsche Postanstalten imAusland" und 
"Post in den ehcmals deutschen Schutzgebieten" - veranlallte die 
chinesische Regierung, der Frage der Einrichtung einer der All· 
gemeinheit dienenden Staatspost naherzutreten. Die Regierung sah 
sich bei diesem Plane einer doppelten Verpflichtung gegeniiber: den 
Einwanden der Anhanger der uralten J Tschau und der Eingeborenen· 
post zu begegnen und das Vertrauen der Auslander zu gewinnen. Sie 
entschloll sich fiir eine Einrichtung nach Art der fiir die Zollverwal· 
tung getroffenen. 

Der Vertrag von Tientsin (1858) sah die Beforderung der Gesandt· 
schaftsposten vor. Nachdem der Abfertigungsdienst, die Zustellung 
und die Beftirdenmg an die Kaiserliche Seezolldirektion iibergegangen 
waren, wurden in den Zollamtern von Schanghai und Tschinkiang 
und spater in den im Winter vereisten Hafen von Niutschang, Tientsin 
und Tschifu sowie bei der Generalzollinspektion PAnst eingerichtet; 
das gleiche gesehah bei den Kiistenzollamtern zu dem Zwecke, wah· 
rend der eisfreien Zeit die Postiibermittlung sicherzustellen. 1878 
gab die Zollverwaltung die ersten Postwertzeichen aus. 1m gleichen 
Jahre wurde China eingeladen, dem WPV beizutreten, und der Ge· 
danke einer Landespost gewann so allmahlich an Boden. 1893 be· 
schloG die Regierung, die Mandarine in der Provinz um ihre Meinung 
zu befragen. Am 20. 3. 1896 erschien ein kaiserlicher Erlall, der die 
Einrichtung der kaiserlichen Post unter der Leitung des zum General· 
inspektor der Zolle und Posten ernannten Sir Robert Hart nach 
europaischem Muster in ganz China genehmigte. Die Oberaufsicht 
iibernahm zunachst das Tsung·Li·Jamen und nach Aufhebung dieser 
BehOrde das Wai Wu Pu (Ministerium des Auswartigen). Bei Er· 
richtung des Schui Wu Tschu, einer Zweigabteilung dieses Mini· 
steriums, wurde die Zollo und Postdirektion ihr unterstellt. Diese 
Regelung wurde bis zur Trennung der Zolle von den Posten bei· 
behalten, d. I. bis zum dritten J ahr der Regierung des Kaisers Hsiiang 
Tung (1911), zu welcher Zeit die Post der Aufsicht des Jii Tsch'uan 
Pu (Post· und Verkehrsministerium) unterstelit wurde. 

April 1896 wandte sieh China an den schweizerischen Bundesrat, 
urn ihn von der Einrichtung der kaiserlichen Post und seiner be· 
stimmten Absicht in Kenntnis zu setzen, dem WPV beizutreten, so· 
bald seine Posteinrichtungen genngend vollendet seien; inzwischen 
wiirden sich die P Anst in den offenen Hafen den Gebrauchen und 
Vorschriften des Vereins anpassen. Diese Erklarungen wurden auf 
dem Washingtoner WeltpostkongreJ3 1897 wiederholt. Die Aufgeber 
von Briefsendungen nach dem Ausland wurden angehalten, ihre mit 
chinesischen Postwertzeichen nach den Vereinsgebiihrensatzen frei
zumachenden Briefe bei den chinesischen P Anst aufzugeben. Die 
chinesische Verwaltung klebte sodann ausHindische Briefmarken zu 
demselben Wertbetrage, die sie bei den fremden P A gekauft hatte, 
auf die Briefe und lieferte sie bei diesen Amtern auf. Auf diese Weise 

steUte die chinesische Post, obwohl sie keinen Anteil an dem Frei
machungsbetrag erhielt, den Grundsatz auf, daG sie zur Behandlung 
der Briefsendungen befugt sei. Ebenso wurden die fremden Posten 
beim Eingang in Empfang genommen und unentgeltlich zugestelit. 

1900 wurden mit Frankreich, 1903 mit Japan, 1904 mit Indien 
und Hongkong Vertrage abgeschlossen. Der Beitritt zum WPV 
wurde 1914 vollzogen. Am 28. 5. 1911 wurde die Post von der Zoll
direktion getrennt. Die J·Tschan·Verwaltung verzichtete 1912 zu· 
gunsten der Landespost auf ihr Bestehen. Infolge der Beschliisse der 
Washingtoner Konferenz wurden die fremden PAnst in China Ende 
1922 geschlossen. 

II. Verfassung. Das gegenwartige chinesische Post· 
wesen wird von der Generalpostdirektion geleitet, die 
dem Verkehrsministerium unterstellt ist. Das Tele· 
graphenwesen ist mit der Post nicht vereinigt. Das Post· 
gebiet ist in Postdirektionen eingeteilt, die im all· 
gemeinen mit den Provinzen zusammenfallen. Die Post· 
direktion Peking hat ihren Amtssitz in Peking, Petschili 
in Tientsin, Schansi in Taijuen, Honan in Kaifong, 
Schensi in Hsingau, Kansu in Lantschou, Sinkiang in 
Tihwa, Fengtien in Mukden, Kirin und Holungkiang in 
Charbin, Schantung in Tsinan, Szetschwan in TschCingtu, 
Hupai in Hankou, Hunan in Tschangscha, Kiangsi in 
Nantschang, Kiangsu in Nanking, Schanghai in Schang· 
hai, Nganhwei in Nganking, Schekiang in Hangtschou, 
Fokien in Futschou, Kwantung in Canton, Kwangsi in 
Nanning,.,Jiinnan in Jiinnan, Kweitschou in Kweijang. 

Die P A am Sitze der Provinzialdirektionen heiBen 
HauptP A, auBerdem gibt es PAL, II. und III. Klasse 
sowie Zweigstellen. WO PA nicht lohnen, bestehen 
LandP Anst, eine Art P Ag, die die einfachsten Post· 
dienstgeschiifte besorgen. Auf bestimmten Eisenbahn· 
linien sind Bahnposten und auf Dampfschifflinien 
Schiffsposten eingerichtet. Die chinesische Post befaBt 
sich auBer mit dem Briefpost., Paket-, Postanweisungs· 
und Postsparkassendienst mit dem Verkauf der staat· 
lichen Stempelmarken sowie der Annahme und Zu· 
stellung von Telegrammen an Orten ohne Telegraphen· 
anstalt. 

III. Postzwang, eingefiihrt durch das Postgesetz 
vom 12. 10. 1921, erstreckt sich auf die Briefbeforderung. 
Ausgenommen sind nur Briefsendungen, die von einem 
Absender an einen Empfanger durch besonderen Boten 
befOrdert werden und die den Dienst von BefOrdenmgs. 
unternehmungen betreffenden Sendungen. 

IV. Gebiihrenfreiheit genie Ben nur die postdienst
lichen Sendungen. 

V. Betrieb. 
A. Briefpost. Briefe: Meistgewicht 5 kg, keine besonderen 

Ausdehnungsbeschranlrungen, doch miissen die Sendungen sich im 
Briefbeutel unterbringen lassen. Gebiihrenstufen 20 g. Es bestehen 
fiir alle Briefpostsendungen verschiedene Gebiihren fiir das eigent· 
liehe China, die Mongolei und Sinkiang und fiir den Verkehr zwschen 
diesen Gebieten. Fiir den Ortsverkehr ist allgemein ermMligte Ge
bUhr festgesetzt. Postkarten und Kartenbriefe sind eingefiihrt. 
Drucksaehen, Geschaftspapiere und Blindenschriftsen· 
d ungen: Meistgewicht 2 kg, GebUhrenstufen bis 100, iiber 100 bis 
250, iiber 250 bis 500, iiber 500 bis 750, iiber 750 bis 1000 g, iiber 
1 bis 2 kg. Waren proben: Meistgewicht 300 g, Gebiihrenstufen 
bis 100, iiber 100 bis 250, iiber 250 bis 300 g. 1m iibrigen gelten fiir 
Drucksachen, Geschaftspapiere und Warenproben die Bestimmungen 
des WPVertr. Eine besondere Klasse bilden die Handelsrund
schreiben (Wurfsendungen), fiir die eine Einheitsgebiihr fiir je 
100 Stiick erhoben wird. Zeitungen und Zeitschriften, die beim 
Hauptp A als solche eingetragen sind, werden gegen ermalligte GebUhr 
befOrdert. Fiir die Gebiihrenerhebung sind die Zeltungen usw. je 
nach der Erscheinungsweise in drei Klassen eingeteilt. AIle Brief· 
postsendungen konnen eingesehrieben werden. Riickschein ist 
zulassig. 1m Briefkasten vorgefundene Einsebreibsendungen werden 
wie gewohnliche Sendungen behandelt. Bei Verlust ciner Einschreib
sendung, hOhere Gewalt oder Fahrliissigkeit des Absenders aus· 
genommen, Entschadigung bis zu 10 Dollar. Postlagernde Sen· 
d u nge n aus dem Auslande werden 2 Monate, aus dem Inland 
1 Monat, an Seeleute in HafenstMten gerichtete 3 Monate aufbewahrt. 
Zustelldienst und Schliellfaehabholung sind eingefUhrt. 

B. Wertbriefe. Geld, Gold oder Silber, Edelsteine, Schmuck· 
sachen und zollpflichtige Gegenstande diirfen in Wertbriefen nicht 
versandt werden. Hochstbetrag der Wertangabe 1000 Dollar. Zur 
Versendung der Wertbriefe sind die von der Postverwaltung heraus· 
gegebenen Umschlage zu benutzen. Gebiihr wie fiir eine Einschrelb· 
sendung gleichen Gewichts und Versicherungsgebiihr. Wertbriefe 
miissen am Postschalter abgeholt werden. Der Empfanger hat sieh 
in Gegenwart des Postbeamten von dem unbeschadigten VerschluG 
zu iiberzeugen. Bel Verlust oder Beschadigung, wenn der Schaden 
nieht durch kriegerische Ereiguisse entstanden 1st, Ersatz in der 
Grenze der Wertangabe. 
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C. Postanweisungen. Am Postanweisungsdien~~ nehmen alle 
HauptP A und die PAL Klasse, die Mehrzahl der PAIl. und eine 
Anzahl der PA III. Klasse teil. Die am Postanweisungsdienst teil
nehmenden PAnst zerfallen in vier Klassen: a) solehe, die nur 2 Post
anweisungen taglieh von demselben Absender annehmen, Meist
betrag der Postanweisung 50 Dollar; b) solehe, die taglich 3 Post
anweisungen von einem Empfanger annehmen, Meistbetrag einer 
Postanweisung 100 Dollar; e) solche, die ebenfalls 3 Postanweisungen 
von demselben Empfanger annehmen, Meistbetrag einer Postanwei
sung 200 Dollar; d) die am zwisehenstaatliehen Dienst teilnehmenden 
P Anst. Die Postanweisungsgebiihr ist fiir die einzelnen Provinzen 
verschieden. Der Postanweisungsvordruck besteht aus zwei Teilen. 
Auf dem einen Teil stellt der Annahmebeamte in Freimarken die 
Postanweisungssumme und die Gebiihr dar, der andre Teil erhalt 
diese Angaben handsehriftlieh. N aeh der Einzahlung wird die gost
anweisung durehgesehnitten, der eine Teil dem Absender zur L'ber
mittlung an den Empfanger iibergeben und der andre der Bestim
mungsP Anst zu Priifungszweeken iibersandt. Giiltigkcitsdauer einer 
Postanweisung 6 Monate vom Tage der Aufgabe an. Naeh Ablauf 
dieser Frist kann der Absender die Riiekzahlung gegen cine Gebiihr 
in der Halfte der Postanweisungsgcbiihr verlangen. Die nicht inner
halb eines Jahres ausgezahlten Postanweisungen werden verniehtet 
und zur Postkasse vereinnahmt. Wenn der Absender die Verniehtung 
und den Verlust der Postanweisung nachweist, erhalt er den Betrag 
zuriick. 

D. Postpakete. Alle PA nehmen am Postpaketdienst teil. 
Meistgewieht 10 kg. Mindestausdehnung 7'/2 x 5 x 5 em, Hochst
ausdehnung fiir die mit Eisenbahn oder Dampfsehiff zu befOrdernden 
Pakete 1 m Lange und 1,80 m Umfang. Fiir die auf andre Weise zu 
befordernden 45 em Lange und 1,45 m Umfang. Pakete, die diese 
Mal3e iibersehreiten, gelten als sperrig und unterliegen einer Zusehlag
gebiihr. Freimaehungszwang. Die naeh den Provinzen versehiedene 
Gebiihr wird in Freimarken auf der Sendung verreelmet. Bei Verlust 
oder Besehadigung eines gew6huliehen Pakets, hOhere Gewalt aus
genommen, Ersatz des wirklieh erlittenen Sehadens bis zu 5 Dollar. 
Wertangabe bis 500 Dollar zulassig; sie ist unerliil3lich fiir Pakete, 
die Gold, Silber, Schmucksachen usw. enthalten. Ersatzleistung wie 
bei Wertbriefen. Postpakete kiinnen mit N achnahme bis 500 Dollar, 
i m Verkehr mit der Provinz Szetsehwan bis 50 Dollar belastet 
werden. Bei U nzustellbarkeit eines N aehnahmepakets wird dem 
Absender die Raifte der Naehnahmegebiihr erstattet. 

Po s t spa r k ass e. Die am 1. 7. 1919 eingeriehtete Post
sparkasse wird von der Generalpostdirektion verwal tet. Ohne Riick
sicht auf Alter und Geschlecht kann jedermann Spareinleger werden, 
desgleiehen konnen auf Ermiichtigung der Kasse oIfentliche An
staJten und Sehulen beitreten; jedoeh darf niemand mehr als eine 
Reehnung fiihren. Guthabenmeistbetrag einsehlieBlieh Zinsen 2000, 
Meistbetrag der monatliehen Einlagen 200 Dollar; fiir offentliehe An
stalten und Sehulen sind die Grenzen 3000 und 300 Dollar. Mindest
einlage 1 Dollar. Fiir Abhebungen iiber 300 Dollar ist}- 3tagige, iiber 
500 Dollar 2-3tiigige Kiindigung vorgeschrieben. ZinsfuB 5 vH, 
die Zinsen werden zweimal jahrlich naeh Ablauf der Monate Juni 
und Dezember bereehnet. Zum Sparen von Betriigen unter 1 Dollar 
werden Sparmarken zum Einkleben in Sparkarten ausgegeben. Auf 
Wunsch der Einleger Guthabeniiberweisungen gegen Erhebung der 
Postanweisungsgebiihr. 

Die Sparkassengelder werden von der Generaldirektion in chinesi
scher Anleihe oder erstklassigen Sehuldversehreibungen angelegt. 

Schriftwesen. Arehiv 1878 S. 1ff., 33ff.; L'Union Postale 1925 
S. 67ff., 83ff.; Recueil S.143ff. Brandt. 

(]hroniken der Postiimter. 
Die Fiihrung von Chroniken der PA ist durch die Vi des GPA 

vom 7. 6. 1874 angeordnet worden. Die Chronik sollte in biindigster 
Kiirze verzeichnen: Griindung des Orts, seine Lage und die Haupt
ereignisse seiner Geschichte; Herleitung seines N amens, soweit sie 
mit Sieherheit bekannt; Besehaffenheit des Bodens, auf dem der Ort 
sieh erhebt, sowie der U mgegend in geologiseher Beziehung; Wasser
verhiUtnisse, namentlich auch mit Riicksicht auf den Gesundheits
zustand (Seuchen); etwaige Besonderheiten der Witterungsverhiilt
nisse; Verkehrsgesehiehte des Orts, soweit dariiber zuverlassige An
gaben vorhanden; Entwieklung seines Handels und seiner Gewerbe; 
die hauptsiiehlieh benutzten Pferderassen; Hauptnahrungszweige der 
Einwohner; hauptsiiehliehste Bezugs- und Absatzgebiete des Orts 
und seiner U mgegend; sonstige die Eigentiimlichkeit des Orts be
zeiehnende Angaben. Sodann die Griindung der P Anst, ihre Ge
schiehte; N amen der V orsteher der P Anst, soweit sie aus der Ver
gangenheit bekannt; Gesehiehte der Postverbindungen des Orts; 
N aehrichten von dauernder Bedeutung iiber das Postgebaude; Be
hOrden im Ort; Militarverhiiltnisse; Fremdenverkehr, soweit er die 
Posteinrichtungen beeinflul3t; Besonderheiten des Brief- und Fahr
postverkehrs, Z. B. nach welehen Gegenden er vorzugsweise gerichtet, 
ob und welehe Gewerbe sieh hauptsachlich am Paket- und Geld
verkehr beteiligen; ob reger Auslandsverkehr und besonders mit 
welchen Liindern; Angabe der im Ort erscheinenden Zeitungen und 
Zeitschriften; Zahl der Buchhandlungen usw. 

Bei Fortsetzung der Chronik waren nur die wesentlichsten Ereig
nisse zu verzeichnen. Als Anleitung konnte den P A die im Deutschen 
Postarchiv (s. Archiv fiir Post und Telegrapbie) 1873 S. 634 ver
offentliehte Chronik und Beschreibung des PAin Markneukirehen 
diencn. 

Von den Vorstehern der VA geringeren Umfangs wurde die Aus
arbeitung einer Chronik nicht verlangt; es wurde jedoch gern gesehen, 
wenn sie dies freiwilJig taten. 

1m Arehiv sind noch die folgenden Chroniken veroffentlieht wor
den: Quedlinburg (1874); Dortmund, Emden, Apolda, Landsberg 
(Warthe) (1875); Miinster (Westf.), Posen (1876); Idar (1878); Vietz 
(1880); Wernigerode (1890); Hess. Lichtenau (1896). 

Die Chroniken sind 1909 abgeschafft worden. Bra n d t. 

Costa-Rica. I. Verfass ung. Das Postwesen leitet 
ein Generaldirektor. 

II. Postzwang erstreckt sich auf die Beforderung von Briefen, 
Postkarten, Drueksachen aller Art, Warenproben. 

III. Portofreiheit. Der Priisident der Republik und die Staats
sekretare genieBen unbesehrankte Portofreiheit. Der Briefweehsel 
zwischen Zivil- und Militarbehorden ist gleiehfalls gebiihrenfrei, 
wenn er sich auf offentliehe Angelegenheiten bezieht und die Sen
dungen mit dem Dienstsiegel der absendenden Behorde versehen 
sind. Der amtliehe Briefweehsel an Privatpersonen ist gebiihrenfrei, 
wenn die Sendungen zur Priifung des Inhalts offen aufgeliefert wer
den. Unter derselben Bedingung genieBen die von dem Einnehmer 
der Lotterie der Irrenanstalten mit seinen auBerhalb der Stadt 
wohnenden Beamten geweehselten Briefsendungen Gebiihrenfreiheit, 
wenn sie sieh auf die Lotteriegeschafte beziehen; endlich die an 
Militarpersonen im Felde sowie an Ferienkolonien geriehteten Sen
dung en, die das Siegel des zustandigen Schulinspektors tragen. 

IV. Betrieb. A. Briefpost. Briefe. Keine Gewichts- und 
Ausdehnungsbesehrankung. Chiffrebriefe (s. d.) werden nieht be
fordert. Es ist verboten, Geld, Gold oder Silber in Briefen zu ver
senden. Zuwiderhandlungen werden mit Geldstrafen geahndet; wenn 
der Empfiinger einer solehen Sendung sieh weigert, den Absender zu 
nennen, veriallt er der Strafe. Postkarten, nieht amtliehe, sind 
zugelassen, Wenn sie den amtlichen entsprechen. Mit der Vermitt
lung des Bezuges von Zeitungen und Zeitsehriften befassen sich 
die PAnst nicht. Drueksachen. Zeitungen, Zeitschriften usw. 
werden aul3erhalb der Grenze des Verlagsortes gebiihrenfrei befOrdert. 
Fiir die Zustellung (lieser Sendungen wird jedoeh eine Gebiihr naeh 
Gewiehtsstufen von 25 g erhoben. J!'iir Biicher Gebiihrenstufen von 
100 g; fiir Einladungskarten, Ankiindigungen usw. Gebiihrenstufen 
20 g, gleiche Gebiihr fiir offen versandte Handelsrechnungen. Fiir 
Landkarten, Plane, Noten usw. Gebiihrenstnfen 25 g. Geschiifts
papiere. Gebiihrenstufen 50 g, von der 2. Stufe ab ist die Gebiihr 
um die Halfte ermal3igt. Warenproben, Meistgewicht 2kg, Aus
dehnungsgrenze 30 x 20 x 20 em, Gebiihrenstufen 50 g, von der 
2. Stufe ab ist die Gebiihr um die HaUte ermal3igt. Warenproben, 
die die Gewiehts- und Ausdehnungsgrenze iiberschreiten, werden als 
Briefe oder Postpakete behandelt. Misehsendungen unzulassig. 
Einsehreibung bei allen Briefpostsendungen zulassig. }<'rei
machungszwang. Geld darf in Einschreibbriefe nicht eingelegt wer
den. Die im Briefkasten gefundenen Einschreibsendungen werden 
nieht eingesehrieben, sondern wie gewohnliehe Sendungen behandelt. 
Bei Verlust einer Einsehreibsendung, hohere Gewalt ausgenommen, 
EntsehMigung von 10 Colons. Verjahrung 3 Monate vom Tage 
der Auflieferung an. Einschreibsendungen werden nieht zugestellt, 
sondern miissen auf besondere Benaehriehtigung hin bei der P Anst 
abgeholt werden. EUzusteliung ist eingefiihrt. Die Sendungen 
miissen den Vermerk "Entrega immediata" tragen. In der Haupt
stadt San-Jose sind die Brieftrager bei der Zustellung von Postkarten 
mit Antwort verpfliehtet, 5 Minuten auf die Ausfertigung der Antwort 
zu warten, ohne daB dafiir eine besondere Gebiihr erhoben wird. 
-, B. Wertbriefe. An diesem Dienstzweig nehmen aile PAnst teil, 
die nieht zum Postanweisungsdienst zugelassen sind. Zur Versen
dung in Wertbriefen ist nur Papiergeld, kein gemiinztes Geld, zuge
lassen. Den Postbeamten ist untersagt, den Auflieferern beim Ver
sehlieBen der Wertbriefe zu helfen oder die Ansehrift des Empfan
gers oder die Wertangabe niederzusehreiben oder den Inhalt zu be
glaubigen. Die Gebiihr ist die gleiche wie bei Einschreibsendungen_ 
Wertsendungen werden nieht zugestellt. Der Empfanger muB sie 
auf besondere Benaehriehtigung hin bei der P Anst abholen. Keine 
Ersatzleistung bei hOherer Gewalt und bei Verzogerung. 

C. Postanweis11ngen. Am Postanweisungsdienst nehmen nur 
die PAnst in San-Jose, Puntarenas, Limon und Liberia teil. Meist
betrag 1000 Colons. Gebiihr naeh Betragsstufen von 100 Colons. 
Wer Geld mit Postanweisung zu iibermitteln wiinseht, muB den 
Betrag bei der Verwaltung der offentlichen Renten einzahlen. Auf 
die Bescheinigung dieser Verwaltung hin stellt die P Anst die Post
anweisung aus, die der Absender auf seine Kosten dem Empfanger 
Z11 iibersenden hat. Die Postanweisungen konnen einmal auf eine 
dritte Person iibertragen werden. Giiltigkeitsdauer 1 J ahr vom Tage 
der Ausgabe an. Die in dieser Zeit nieht eingeli:isten Postanweisun
gen verfallen der Staatskasse. 

D. Postpakete. Meistgewieht 2 kg. Die Verpaekung muB die 
Priifung des Inhalts gestatten, sonst werden die Sendungen als Briefe 
behandelt. Gebiihrenstufen 100 g, von der 2. Stufe ab ermal3igte 
Gebiihr. 

Schriftwesen. Arehiv 1884 S. 306ff.; Recueil S. 152ft 
Brandt. 

(]ursus publicus, romische Staatspost. 1m Altertum 
geRchah die Briefbeforderung durch Gelegenheitsboten 
oder durch besondere Boten_ Vgl. Ciceros Briefe. In 
gro13eren Stadten (Rom) fanden sich an gewissen Stellen 
gewerbsma13ige Briefbesteller (tabellarii). Erst seit 
Kaiser Augustus (31 V. Chr.) gibt es flir Staatsbriefe 
eine Postbeforderung, die zweifellos, nach den Berichten 
des Herodot tiber die persische Post geschaffen wurde_ 
Der cursus publicus war eine Staatspost, die der Staat 
aber nicht flir die Allgemeinheit unterhielt, sondern 
nur flir Staatszwecke. Nichtamtlichen Personen wurde 
die Benutzung der Briefpost und der Personenpost nur 
durch besondere Ermachtigung des Kaisers - ohne 
Entgelt - gestattet_ Es gab also keine Gebtihrensatze. 
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Man nannte diese Erlaubnisscheine evectio, wenn aber 
neben der Freifahrt auch noch freie Verpflegung zu
gestanden war, tractoria. Sowohl fiir die Tiere der 
Post als auch fiir die Reisenden und Beamten auf den 
Stationen muBten die Provinzen aufkommen. Da diese 
Vergiinstigung haufig ausgebeutet und miBbraucht 
wurde, bedrohte der ostromische Kaiser Theodosius 
(408--450 n. Chr.) in seinem Gesetzbuch den MiBbrauch 
und die unberechtigte Weitergabe des Freifahrtscheines 
an Dritte mit Verbannung auf eine Insel, ja sogar mit 
dem Tode. 

Uber die Gliederung der romischen Post ist sehr wenig 
erhalten. Nachrichten finden sich erst aus dem 4. Jahr
hundert. Die Post - eine Fahrpost, keine Reitpost -
wurde auf zweifache Weise betrieben, als cursus clabu
laris und cursus velox. Beim cursus clabularis wurde 
ein Wagen benutzt, der von zwei Paar Ochsen gezogen 
wurde. Beim cursus velox wurden Maultiere zum Ziehen 
verwendet. Pferde und Esel wurden meistens zum 
Reiten und zum Gepacktragen benutzt. Ob es auch 
regelmaBige Kurse gab, oder ob nur jeweils eine Post 
abgefertigt wurde, wenn Briefe und Reisende vor
hand en waren, kann nicht festgestellt werden. Die 
Stationen hieBen mansio oder mutatio. Mutatio war 
der Ort, wo Zugtiere gewechselt werden konnten, mansio 
der Ort, wo auch Gelegenheit zur Erholung und zum 
Ubernachten war. Der Abstand der mansiones betrug 
regelmaBig 20-30 Meilen (28-42 km), die mutationes, 
von denen 1-3 auf eine mansio gingen, waren 5 bis 
10 Meilen (7-14 km) voneinanderentfernt. Jede mutatio 
und jede mansio hatte einen Namen wie unsere Eisen
bahnhaltestellen; meist war er der Umgebung ent
nommen. Fand sich kein Name, so wurde entweder 
die Zahl der Meilen des nachsten Meilensteines zur 
Namengebung benutzt, z. B. mutatio ad octavum 
(Haltestelle zum 8. Meilenstein) oder aueh der Name 
des Wirtshauses, das am Halteplatz erriehtet war, z. B. 
mutatio ad equum magnum (Haltestelle zum groBen 
Pferd). 

Dampfersubventionen s. Reiehspostdampfer 
Diinemark. 
1_ Geschlchte. Der Nachrichtenverkehr wurde in Danemark 

urspriinglich von einzelnen Stadten und ausJandischen Kaufieuten 
besorgt. Kiinig Christian IV. begriindete das danische Postwesen 
durch die PO vom 24. 4. 1624 (alten StiIs). Es wurde zunachst 
offenbar nach dem Vorbiide Hamburgs durch einen vom Rat in 
Kopenhagen ernannten AusschuB von vier Kaufieuten geleitet. 
1653 verpachtete Frederik III. das Postwesen an den Kaufmann 
Povl Klingenberg, der es als General-Postmeister bis 1685 leitete 
und dann fUr 12 000 Reichstaler an den eIfjahrigen Grafen Christian 
Gyldenliive, unehelichen Sohn Christians V., abtret<ln muBte. AIs 
GyldenIiive 1703 starb, leitete seine Witwe, Frau Dorothea Krag, 
das Postwesen anfangs durch einen Direktor, spater selbst. Da Frau 
Krag an der Post gut verdiente - etwa 25 000 Reichstaler jahrlich -, 
wiinschte Frederik IV. die Einnahme fill sich selbst, und Frau Krag 
muBte 1711 das Postwesen gegen ein Ruhegehalt von jahrlich 
4000 Reichstalern an den Kiinig abtreten. Seit diesem Jahre ist 
die Post eine Staatsverkehrsanstalt. 1712 wurde Christian Christopher 
Eriund, der schon bei Frau Krag die Stelle eines KontroIIeurs der 
danischen Posten bekleidet hatte, zum Generalinspektor der Posten 
ernannt. Seine Amtstatigkeit ist dadurch beriichtigt, daB er eine 
planmaBige widerrechtliche Briefiiffnung einrichtete und dadurch 
der Regierung N achrichten von groBer politischer Bedeutung ver
schaffte. Bis zur Regierungsanderung 1849 wurde das danische 
Postwesen als ein Geschiift betrieben, dessen tiberschuB dazu ver
wandt wurde, die Ausgaben des Staates fill Pensionen zu decken. 
Am 21. 3. 1851 wurden die ersten Postfreimarken ausgegeben zum 
Gebrauch vom 1. 4. desselben J ahres an. 1859 veriiffentIichte Joseph 
Michaelsen, BevoIImachtigter (Fuldmaegtigt) im Generalpost
direktorat, eine Schrift: "Sur i'abolissement des ports internationaux 
et de transit", worin er als erster vorschlagt, die Durchgangsgebiihr 
fUr Briefe und Drucksachen aufzuheben und im gegenseitigen Verkehr 
die Inlandssatze der verschiedenen europaischen Lander einzufiihren. 

Am 31. 3. 1924 bestand das Personal des Postwesens aus 10 043 
Personen, darunter 619 weibliche; es waren 1368 Posthauser, dar
unter 253 Postkontore, 4340 FreimarkenverkaufssteIIen und 10 498 
Postbriefkasten vorhanden. 

D 

Die oberste Leitung der Post war dem praefectus 
praetorio iibertragen, die Bereisung der Provinzen hatt<ln 
eigene Beamte, die praefecti vehiculorum, zu besorgen. 
Sie hatten die Haltestellen zu priifen, den Zustand der 
Briicken, Wege und Pferde nachzusehen und dariiber 
an ihre BehOrde in Rom zu berichten. Der Bezirk 
eines solchen Aufsichtsbeamten war meist sehr groB. 
So bildeten die Provinzen Pannonien, Mosien und 
Noricum einen Postbezirk. Der Bezirk erstreckte sich 
also vom lun bis nach Siidungarn, nordlich bildete die 
Donau und siidlich Dalmatien die Grenze dieses Be
zirkes. Die Vorstande der Stationen, an denen sich 
bis zu 40 Pferden befanden, hie Ben mancipes. Die 
Tatigkeit eines solchen manceps dauerte 5 Jahre. Neben 
den maneipes befanden sich auf den Stationen noch 
die Stallknechte, die Maultiertreiber und die Tierarzte 
mulomedici). An Fahrzeugen wurden verwandt: 

1. die Redae im Sommer von 8, im Winter von 10 Maul
tieren gezogen, Traglast 1000 Pfund), 

2. die Carri (Traglast 600 Pfund), 
3. die Birotae (von 3 Maultieren gezogen, Traglast 

200 Pfund). 
Mit dem Zerfall des romischen Reiches, also urn 

das J ahr 500, zerfiel auch die Staatspost, weil sie nur 
Staatspost war, und von ihr blieb niehts iibrig, als 
hOchstens hie und da die Triimmer einer Haltestelle. 
Da die Provinzen durch die Frondienste und Fron
leistungen fiir den eursus publicus auBerord€'ntlich be
last<lt waren, haben sie durch das AufhOren dieser 
staatlichen Einrichtungen, von der sie keinerlei Nutzen 
hatten, auch keinen Schaden gehabt. 

Schriftwesen. Seeck, Cursus publicus in Paulys Real-Enzy
klopadie. Metzler, Stuttgart 1901. Bd. 4 S. 846; Hudemann, Ge
schichte des riimischen Postwesens wahrend der Kaiserzeit. Calvary 
u. Comp., Berlin 1858; Friedlander, Sittengeschichte Roms. Hirzel, 
Leipzig 1910. Bd. 2 S. 19ff.; Riepl, Das Nachrichtenwesen des Alter
tums mit besonderer Beriicksichtlgung auf die Riimer. Teubner, 
Berlin 1913. S. 183ff., 241ff.; Liibker, Real-Lexikon des klassischen 
AItertums. Teubner, Leipzig-Berlin. S. 848; Rothschild, Histoire de 
la Poste aux lettres et du Timbre-Poste-Paris. Levy Freres, Paris 
1876. Tome I S. 51. Korzendorfer. 

II. Verfassung. Die oberste Verwaltungsbehorde 
des danisehen Postwesens ist die Generaldirektion des 
Postwesens (Generaldirektoratet for Postvaesenet) in 
Kopenhagen, die eine besondere Abteilung des Mini
steriums der offentlichen Arbeiten bildet. Als Provin
zialverwaltungsbehorden bestehen vier Oberpostinspek
tionen (Overpostinspektorater) und fiir Kopenhagen ein 
OberpA (Overpostmesterembede). Die PAnst zerfallen 
in PA (Postkontorer), die sieh mit allen Zweigen des 
Postdienstes befassen, in Postexpeditionen (Postexpedi
tioner), in der Regel in Verbindung mit Eisenbahn
stationen, nach auBen hin ganz wie P A sich betatigend 
und in Briefsammelstellen (Brevsamlingssteder). Bei 
diesen konnen Zeitungen nieht eingeliefert werden, aueh 
nehmen sie weder telegraphische Postanweisungen an 
noeh empfangen sie solehe; an den iibrigen Dienst
zweigen sind sie jedoch beteiligt. Postexpeditionen und 
Briefsammelstellen unterstehen hinsichtlich der Ver
waltung und Abrec;!mung einem P A. Der Bahnpostdienst 
wird von zwei BPA (Jernbanepostkontorer) wahrgenom
men, an deren Spitze Eisenbahnpostmeister (Jernbane
postmestre) stehen. An der Spitze des OberPA in Kopen
hagen steht ein Oberpostmeister (Overpostmester). Die 
Postkontore werden von Postmeistern geleitet, Post
expeditionen gewohnlich nebenamtlich von Eisenbahn
beamten, Briefsammelstellen von Ortseinwohnern ver
waltet. Die Verwaltung der Telegraphen ist von der 
Post getrennt, doch ist eine groBe Anzahl von P Anst 
mit Telegraphenbetrieb ausgeriistet. 
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III. Beamtenverhaltnisse. Die Anwarter fiir den 
Beamtendienst, Posteleven, miissen danisches Staats
biirgerrecht, die Realpriifung oder eine andre gleich
wertige oder hOhere Priifung bestanden, eine gute und 
deutliche Handschrift haben, unbescholten, gesund, 
kraftig und ohne korperliche, den Dienst behindernde 
Fehler sein. Eintrittsalter fiir die mannlichen Bewerber 
16 bis 20, fUr die weiblichen 18 bis 22 Jahre. Die Post
eleven sollen den ersten Teil der Fachpriifung fiir die 
Beamtenklassen des Postwesens bestehen; bei Nicht
bestehen werden sie entlassen. Angestellt werden sie 
als Assistenten. Nach Ablegung des zweiten Teils der 
Fachpriifung erlangen sie die Berechtigung zum Auf
riicken in hOhere Stellen. Die Stellen fiir Postkontoristen 
sind Personen weiblichen Geschlechts vorbehalten. Die 
Bewerberinnen sollen 20, aber nicht iiber 30 Jahre alt, 
gesund, kraftig, unbescholten und in Kontorarbeiten 
geiibt sein. Verheiratete Frauen werden in der Regel 
nicht angenommen, auch nicht Verwandte von Beamten 
an dem betreffenden Kontor. Die Anwarter des unteren 
Dienstes, Reservepostboten, sollen danische Staats
angehOrigkeit, wenigstens Volksschulbildung, gute und 
flieBende Handschrift haben, unverheiratet, gesund, 
kraftig, ohne Korperfehler, unbescholten und ohne 
Schulden sein und radfahren konnen; Eintrittsalter 
mindestens 18 Jahre. Bei der Altersgrenze ist zu be
riicksichtigen, daB der Anwarter, selbst wenn er einige 
Jahre Reservedienst leisten muB, bei der Anstellung 
als Hilfspostbote, Postbote oder Landpostbote das 
30. Lebensjahr nicht iiberschreitet. 1m allgemeinen 
wird verlangt, daB der Bewerber Soldat gewesen ist; 
Radfahrboten des Telegraphenwesens, Unteroffiziere und 
Korporale werden bei der Annahme bevorzugt. Von Be
deutung ist, daB der Bewerber nicht oder jedenfalls 
nicht taglich Alkohol genieBt. Postboten, die zu Ober
packmeistern oder hoheren Stellen zu gelangen wiinschen, 
sollen einen Postlehrgang durchmachen und eine Fach
priifung bestehen. Postboten, die die Fachpriifung mit 
einer gewissen Punktzahl bestanden haben, ki:innen sich 
einer besonderen Priifung unterziehen, die ihnen die 
Zulassung zu einem Lehrgang fiir die Beamtenklassen 
eroffnet. Es gibt 18 Besoldungsklassen und zwar: 

1 a. GeneraldirektOr (Generaldirektor); 1 b. Afdelingschefer (Ab
teilnngschef), Hovedrevisor (Hanptrevisor); 2. Overpostmestre i 
Kobenhavn (Oberpostmeister in Kopenhagen); OverpostinspektOrer 
(Oberpostinspektoren); 3. Kontorchefer i Generaldirektoratet (Kon
torchefs im Generaldirektorat); Postmestre (Postmeister); 4. Post
inspektOrer (Postinspektoren); J ernbanepostmestre (Eisenbahnpost
meister); Kontorchefer i Generaldirektoratet(Kontorchefs im General
direktorat); Regnskabsafdeling (Rechnungsabteilung); Postmestre; 
5. Postmestre; Driftsbestyrer ved Postautomobilerne i Kobenhavn 
(Betriebsleiter der Postkraftwagen in Kopenhagen); Postkasserere 
(Postkassierer); 6. Postmestre; Kontrollorer af 1. Grad (Kontrolleure 
1. Grades); Fuldm"'gtige i Generaldirektoratet (Bevollmachtigte im 
Generaldirektorat); Fnldm",gtige i Hovedrevfsoratet (Bevollmach
tigte im Hauptrevisoramt); Postkasserere; 7. Postmestre; Kontrol
liirer af 2. Grad (Kontrolleure 2. Grades); Maskinmestre (Maschinen
meister); B. Sekret",rer (Sekretare); 9. Assistenter (Assistenten); 
10. Medj",lpere (Gehilfen); 11. Maskinassistent (Masehinenassistent); 
12a. Overpostbudformand (Oberpostbotenvormann); V"'rksteds
formand (Werkstattenvormann); 12b. Postbudformand (Postboten
vormann); Postchauffiirformand (Postchauffenrvormann); Kontor
pakmestre (Kontorpackmeister); Frergefiirer af 1. Grad (Fahren
fiihrer 1. Grades); 13. Pakmestreformand (Packmeistervormann); 
Frergefiirer af 2. Grad (Fahre~fiihrer 2. Grades); Maskinmestre ved 
Frergesteder (Maschinenmeister an Fahrstellen); Arkivformand 
(Archivvormann); Materieiformand (Materialienvormann); Blanket 
og Arkivformand i Girokontoret (Formular- und Archivvormann 
im Girokontor); Handv",rkerformand (Handwerkervormann); Tryh
kerformand (Druckervormann); 14. Overpakmestre (Oberpack
meister); Overpostbude (Oberpostboten); Haandvrerkere (Hand
werker); Maskinpassere af 1. Grad (Maschinenwarter 1. Grades); 
15. Postpakmestre (Postpackmeister); Postchauforer (Postchauffeure) 
Maskinpassere af 2. Grad (Maschinenwarter 2. Grades); Fyrbiidere 
ved Frergesteder (Heizer an Fahrstellen); Matroser ved F",rgesteder 
(Matrosen an Fahrstellen); Kontorbude I Styrelsen (Kontorboten in 
der Verwaltung); 16. Postbude (Postboten); 17a. Kontorister af 
1. Grad (Kontorist(inn)en 1. Grades; 17b. Kontorister af 2. Grad 
(Kontorist(inn)en 2. Grades); lB. Landpostbude (Landpostboten). 

Samtliche Beamten erhalten auBer dem Grundgehalt 
Teuerungs-, Konjunktur- und Ortszulage, die Landpost
boten daneben eine Fahrradzulage fiir Benutzung eigener 
Fahrrader. 

Samtliche angestellten Beamten haben Anspruch auf 
Ruhegehalt, wenn sie das 30. Lebensjahr vollendet 
haben. Fiir die Versetzung in den Ruhestand vor Voll
endung des 65. Lebensjahres ist Dienstunfahigkeit Vor
aussetzung. Das Witwengeld wird nach der Einnahme 
und dem Dienstalter des Mannes, eintretendenfalls nach 
seinem Ruhegehalt berechnet. Die Witwe ist berechtigt 
3 Monate nach dem Ableben des Mannes monatlich 1/12 

seines letzten Diensteinkommens, Wartegeldes, Ruhe
gehalts oder seiner Unterstiitzung als Nacheinnahme zu 
beziehen. Wartegeld erhalt der, dessen Stelle eingezogen 
wird; feste Unterstiitzung kann dem zugestanden wer
den, der nicht ruhegehaltsberechtigt ist. 
f~ IV. Der Postzwang erstreekt sieh im Innern auf die Einsamm
lung, Befordernng und Verteilung, im Auslandsverkehr auf die Be
fiirderung der verschlossenen Briefe ohne Riicksieht auf die Be
schaffenheit ihres Inhalts, andrer versehlossener Sachen, die mit 
der Post befiirdert werden konnen und sehriftliehe Mitteilungen 
enthalten, von Drueksaehen und Karten mit schriftliehen Mitteilungen 
oder handschriftliehen Bemerkungen. Ohne Genehmigung des 
Ministers der offentliehen Arbeiten darf niemand weder gewerbs
mallig Briefsehaften einsammeln, befiirdern oder verteilen, noch 
Gesellsehaften zur Verteilung der Briefsehaften Ihrer Mitglieder 
oder andrer Personen griinden. Den in Danemark ansassigen Per
sonen und Handelshausern ist es verboten, sieh der Post eines fremden 
Landes zur Befiirderung einer grolleren Zahl von Sendungen zu 
bedienen, die an Empfiinger in Danemark gerichtet sind. Die Be
f6rderung von Briefschaften dureh Bedienstete, expresse oder 
Gelegenheitsboten ist gestattet. Jedoeh ist dies verboten den Be
amten und Angestellten der Post, der Staatseisenbahn, des Staats
fernsprechdienstes, des Staatstelegraphen nnd der. privaten Ver
kehrsunternehmungen. Die Eisenbahnverwaltungen, Reeder und 
andre Transportunternehmer diirfen sich der eignen Betriebsmittel 
nur zur Befiirderung der Sendungen bedienen, die sich auf den 
eigenen Geschaftsbetrieb beziehen nnd zwischen den eigenen Dienst
stellen ausgetauseht werden. 

V. Portofreiheit genieBen nur die Postdienstsendungen. 
VI. Betrieb. 
A. Briefpost. Briefe (Brev). Freimachungszwang besteht fiir 

Briefe an den Konig und die Mitglieder des konigliehen Hauses, 
fiir Briefe von Privatpersonen an Staats- oder Gemeindebeamte, 
fiir die zwischen den Beamten des Staates oder der Gemeinde ans
getausehten Briefe, in Kriegszeiten fiir Briefe an Militar- oder Zivil
personen, die im Heer oder der Marine dienen. Es ist verboten, 
Geld oder Wertpapiere in gewohnliehe Briefe einzulegen; Zuwider
handlungen werden mit einer Geldstrafe von '/. des Wertes, jedoch 
nicht iiber 20 Kronen, bestraft. Meistgewieht 1 kg, Ausdehnungs
grenzen 40 x 30 em, die Dicke ist anf 3 cm besehrankt. Gebiihr 
nach Gewichtsstufen bis 50 g, iiber 50 g bis 250 g, iiber 250 g bis 
1 kg; fiir Ortsbriefe ermalligte Gebiihr. Fiir die von der Post
verwaltung herausgebenenen K arte n bri e f e (Korrespondancekort) 
gelten hinsiehtlich der Freimaehnng dieselben Bedingungen wie fiir 
die gewohnlichen. Die Postkarten (Brevkort) nnterliegen den 
Bestimmungen des Weltpostverkehrs; nieht amtlieh ausgegebene 
zulassig. Drucksaehen (Tryksager). Keine bestimmten Vor
sehriften iiber Form, Umfang und Dicke; sie miissen jedoch ihrer 
N atur nach zur Versendung mit andern Postsachen geeignet sein. 
Meistgewicht und Gewichtsstufen wie bei gewohnlichen Briefen, 
ermalligte Gebiihr fiir Ortssendungen. Geschaftspapiere sind zn
gelassen; Meistgewicht und Gewichtsstufen wie bei gewohnlichen 
Briefen. Warenproben (Vareprover og Monstre). lIfeistgewieht 
500 g; Gewiehtsstufen wie bei gewohnlichen Briefen. Misch
send ungen von Drucksaehen, Warenproben und Geschaftspapieren 
zulassig. Meistgcwicht nnd Gewichtsstufen wie bei gewohnlichen 
Briefen. 

B. Wertbriefe. Meistgewicht nnd Ansdehnnngsgrenzen wie bei 
gew6hnlichen Briefen, Wertgrenze nnbeschrankt. Der Absender 
eines Wertbriefs kann den Inhalt von der AufgabePAnst be
stlltigen lassen; in diesem Falle wird der Brief mit einem post
amtlichen Siegel versehen. Die Gebiihr setzt sich zusammen ans 
Brief- und Versicherungsgebiihr, fiir die postamtliche Inhalts
bestatignng wird eine Zusehlagsgebiihr erhoben. Kein Freimachungs
zwang. Bei Verlust oder Besehadigung eines Wertbriefes leistet die 
Post Ersatz bis zur Hohe des angegebenen Wertes; bei einem Sehaden 
von 100 Kronen nnd mehr werden anBerdcm 5 vH Zinsen yom 
Tage, an dem der Verlnst oder die Besehiidigung eingetreten ist, 
gezahlt. Verjahrungsfrist 12 Monate yom Tage der Auflieferung abo 

C. Postanweisnngen (Postanvisninger). l\{eistbetrag 1000 
Kronen. Gebiihrenstufen bis 25, iiber 25 bis 100, iiber 100 bis 300, 
iiber 300 bis 1000 Kronen; Freimaehungszwang. Es diirfen nur die 
amtlichen Vordrucke verwandt werden. Telegraphisehe Post
anweisungen bis zur Hohe der gewohnlichen sind zugelassen. Fiir die 
auf Postanweisung gezahlten Betrage leistet die Post Gewahr, je
doch keinerlei Entschadignng fiir Verz6gerung. 

D. Posta nftrage (Postopkroevninger). Zur Einziehung mit 
Postauftrag sind zugelassen Qnittungen, Weehsel, Schecke, Zins
und Dividendenscheine. Meistbetrag 1000 Kronen. Die im voraus 
zu zahlende Gebiihr richtet sich nach der Hohe des einzuziehenden 
Betrages. Die Betragsstufen sind die gleichen wie bei den Post
anweisungen. 

E. Zeitungsdienst. Die Post befal3t sich mit der Annahme 
von Bestellungen auf Zeitungen und Zeitsehriften (Abonnement 
paa Tidender og Tidsskrifter), der Einziehnng der Bezngspreise, der 
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Verteilung an die Bezieher und der Abrechnung mit den Verlegern. 
Auch iibernimmt sie die Beforderung und Verteilung von Zeitungen 
auf Grund ihr von den Verlegern usw. gelieferten Listen. Das Ver
packen der Zeitnngen usw. Iiegt allgemein den Verlags-PAnst ob. 
Die Hohe der Gebiihr richtet sich nach der Haufigkeit des Er
schein ens und dem Gewicht der Zeitungen usw.; auBerdem wird 
fiir jedes Abonnement eine feste Gebiihr erhoben. 

F. Postpakete (Pakkesager), Meistgewicht 50 kg, die Aus
dehnung darf in keiner Richtung 1 m iiberschreiten. Einschreibung, 
Wertangabe und Nachnahme sind zugelassen. Gebiihr nach Ge
wichtsstufen bis 1 kg, iiber 1 bis 3 kg, iiber 3 bis 5 kg und dann 
weiter fUr 1 kg. Sperrige Pakete (Kafige, Korbwaren, Mobel usw.) 
unterliegen einem Zuschlag von 50 v. H. Es gibt dringende und 
durch Eilboten zu bestellende Pakete. Bei Verlust oder Beschadi
gung eines gewohnIichen Pakets hat der Absender einen Anspruch 
auf Entschadigung bis zu 20 Kronen fUr ein Paket bis 5 kg, iiber 
5 kg bis zu 4 Kronen fUr jedes kg. Fiir Wertpakete bestehen die· 
selben Ersatzanspriiche wie fUr Wertbriefe. Entschadigungsfrist 
fiir gewohnIiche und Wertpakete 12 Monate yom Tage der Auf· 
lieferung an. 

G. Postscheck· und tJberweisungsverkehr (Postgiro). 
Der Postscheck· und tJberweisungsdienst, eingefiihrt durch das 
Postgesetz yom 9.5. 1919 yom 1. 1. 1920 ab, steht zur VerfUgung 
jedermann, den Handelshausern, offentlichen BehOrden, Gesell· 
schaften, Vereinen, Kassen, Stiftungen usw. mit einem Wohnsitz 
in Danemark oder im Ausland. Die laufenden Konten fiihrt ein 
einziges Biiro, das "Postgirokontoret", in Kopenhagen. Die 
StammeinJage betragt 25 Kronen, die Hohe des Guthabens ist un· 
beschrankt. Mit dem Postscheckdienst ist im Innern der Postkredit· 
briefverkehr vereinigt. Der Betrag eines Kreditbriefes darf 3000 
Kronen nicht iiberschreiten und muB durch 50 Kronen teilbar sein. 
Giiltigkeitsdauer vier Monate Yom Tage der Ausgabe an. Die Post· 
verwaltung ist nach den allgemeinen gesetzIichen Bestimmungen 
fiir die Gut· und Lastschriften im Postscheckverkehr verantwortIich, 
jedoch nicht fiir Verzogerungen. 

Schriftwesen. Fr. Olsen, Det Danske Postvresenet, dets Hi
storie og Personen indtill dets Overtagelse af Staten 1711, Koben
havn 1889; Det Danske Postvresenet 1624-1924; Det Kongelige 
Danske Postvresenet gennem 300 Aar 1624-1924. Festskrift ud
givet af Generaldirektoratet for Postvoosenet RedakWr Jorgen 
Bergsoe. Kobenhavn 1924. Trykt i Universitetsbogtrykkeriet J. H. 
Schnitz A/S.; Nordisk Posttidskrift 1923 S. 75ff., 253ff., 1924 
S. 160ff.; Recueil S. 158ff.; Archlv 1876 S.101, 1891 S. 98ff., 
1904 S.170, 1909 S.533, 535, 540; DVZ 1925 S.31ff.; L'union 
Postale 1880 S.25ff., 1920 S. 145ff., 1925 S.170ff. Brandt. 

Dambach, Otto Wilhelm Rudolf, Dr. jur., Professor, 
Exz., Wirkl. Geh. Rat und vortr. Rat im RPA.. * 
16. 12. 1831 in Querfurt, 1853 Referendar, 1856 Assessor, 
1862 Staatsanwalt und nebenamtlich Hilfsjustitiar 
des GPA, Justitiar der OPD und der TD Berlin, 
6. 12. 1862 als Oberpostrat ubernommen, 1865 Geh. 
Postrat, 1866 vortr. Rat, 1869 Geh. Oberpostrat, 1884 
Wirkl. Geh. Oberpostrat, 1896 Wirkl. Geh. Rat. Hat 
an dem Zustandekommen zahlreicher Gesetze mitgewirkt, 
und zwar nicht nur auf dem Gebiete des Post- und 
Telegraphenwesens, sondern namentlich auch auf dem 
Gebiete des Urheberrechts. Verfasser der bekannten 
Werke "Das Gesetz tiber das Postwesen des Deutschen 
Reichs" und "Das Telegraphenstrafrecht". Von 1873 
an Lehrer des Straf·, Staats- und Viilkerrechts an der 
Universitat Berlin. Mitglied der Kommission fUr die 
erste juristische Priifung beim Kammergericht in Berlin. 
t 18. 5. 1899. 

Danzig. 
1. Recht. Nach Art. 57 der Verfassung der Freien 

Stadt Danzig in der Fassung der Bekanntmachung yom 
14. 6. 1922 ist das Eisenbahn-, Post·, Telegraphen- und 
Fernsprechwesen unbeschadet des nach Art. 104 des 
Friedensvertrages yom 28. 6. 1919 geschlossenen Ab
kommens, das sich u. a. auf gewisse Postvorrechte Polens 
bezieht, Angelegenheit des Staates. Die Unverletzlich· 
keit des Postgeheimnisses ist durch Art. 78 der Ver· 
{assung gewahrleistet. Fur die Rechtsverhaltnisse der 
Post zu den Postbenutzern bilden das deutsche Post
gesetz yom 28. 10. 1871 und die jeweils gultige, yom 
Senat der Freien Stadt erlassene PO die Grundlage. Die 
Verantwortlichkeit zwischen der DRP und der Danziger 
Postverwaltung (s. auch Deutsch.Danziger Postbeziehun· 
gen) ist grundsa tzlich nach den Vorschriften der WPVertr 
abgegrenzt. Uber Gebuhren im gegenseitigen Post
verkehr wird zur Zeit nur hinsichtlich der Paketsen· 
dungen, und zwar nach Pauschermittlungen abgerechnet. 
Die Kartenschlusse werden nach den Vorschriften des 
innerdeutschen Verkehrs ausgetauscht. Nach dem 

zwischen Deutschland einerseits und Polen und der 
Freien Stadt Danzig anderseits am 21. 4. 1921 in Paris 
abgeschlossenen sog. Korridorabkommen hat Deutsch· 
land das Recht des unentgeltlichen Durchgangs ffir aIle 
Postsendungen von OstpreuBen nach dem ubrigen 
Deutschland und umgekehrt sowie von Deutschland nach 
dem Ausland und umgekehrt. Fur diesen Verkehr erhalt 
im Gebiete der Freien Stadt Danzig nur die Eisenbahn
verwaltung nach Achskilometern berechnete Vergu
tungen, wahrend Durchgangsgebuhren im Sinne der 
WPVertr nicht gezahlt werden. Die Postverwaltung 
der Freien Stadt Danzig hat das Recht, die deutschen 
Korridorbahnposten zur Beforderung ihrer Sendungen 
auf den Danziger Strecken mitzubenutzen. Auswechs
lungen von Posten oder Postpaketen auf dem Gebiet 
des Durchgangslandes sind nach Verabredung zwischen 
den beteiligten Dienststellen zulassig. Durchgangs
kartenschlusse jeder Art yom Auslande nach dem Aus
lande mussen vorher verabredet werden. Ffir solche 
Kartenschlusse erhalt die Danziger Postverwaltung die 
durch den WPVertr festgesetzten Durchgangsgebuhren. 
Ein gleiches Recht des Durchganges, wie es Deutschland 
ffir den Verkehr zwischen OstpreuBen und dem ubrigen 
Deutschland hat, genieBt Danzig ffir seinen Verkehr mit 
Polen uber das im Art. 96 des Versailler Vertrages er
wahnte Gebiet. Nach Kapitel IV Art. 29 des gemaB 
Art. 104 des Vertrages von Versailles zwischen Danzig 
und Polen geschlossenen Vertrages yom 9. 11. 1920 hat 
Polen das Recht, im Hafen von Danzig zur unmittelbaren 
Verbindung mit Polen einen Post-, Telegraphen. und 
Fernsprechdienst einzurichten. Dieser Dienst erstreckt 
sich auf die Post- und Telegraphenverbindungen zwischen 
Polen und dem Ausland uber den Hafen von Danzig 
sowie auf die Verbindungen zwischen Polen und dem 
Hafen von Danzig. Durch das Wirtschaftsabkommen 
zwischen Polen und Danzig yom 24. 10. 1921 ist der 
polnische Postdienst im Hafen von Danzig durch ein
gehende Bestimmungen geregelt, auch sind Richtlinien 
fUr den AbschluB eines engeren Postvertrages im Sinne 
des Art. 23 des WPVertr gegeben worden. Es enthalt 
ferner eine Reihe von Punkten, die Gegenstand weiterer 
Vereinbarungen sein sollen. Die Wechselverkehrs· 
beziehungen zwischen Polen und der Freien Stadt Danzig, 
die endgultig durch die im Wirtschaftsabkommen yom 
24. 10. 1921 vorgesehenen Vereinbarungen geregelt wer· 
den soilen, sind zunachst in dem vorlaufigen Wirtschafts
abkommen yom 22. 4. 1920 geordnet. Es wurde anfang
lich nur der Brief· und der Zeitungsverkehr - dieser nur 
mit den abgetretenen ehemaligen preuBischen Landes· 
teilen - aufgenommen; erst im Sommer 1922 folgten der 
Wert brief- und der Postpaketverkehr. 

II. Verfassung. Die Leitung des Postwesens der 
Freien Stadt Danzig liegt in den Handen der Post· und 
Telegraphenverwaltung. An ihrer Spitze steht ein 
Staatsrat, dem Oberpostrate und Postrate zur Seite 
stehen. Mit der Verrechnung der Einnahmen und Aus
gaben des Postgebiets ist eine OPK betraut. Fur die 
Abrechnung der Postanweisungsgeschaite besteht ein 
Pos~~nweisungsamt. Unter der Hauptverwaltung stehen 
6 V ~ groBern Umfangs (d~run'ter 1 TA und 1 PSchA), 
5 P A mittleren und 9 P A geringeren Umfangs sowie 
57 P Ag. AuBerdem gibt es Posthilfstellen und Tele
graphenhilfstellen. Nach dem Haushaltsplan fur 1925 
waren vorhanden 14 Beamte des hoheren, 441 des mitt
leren und 1365 des unteren Dienstes sowie 498 nicht
beamtete Krafte. Den Bahnpostdienst nehmen das 
P A Danzig 5 (Bahnhof) und das P A Tiegenhof 
wahr. Daneben vermitteln deutsche und polnische Bahn
posten den Danziger Postverkehr. AuBerdem besteht 
eine Kraftpostverbindung mit PersonenbefOrderung zwi· 
schen Danzig und Marien burg (Westpr.). Ebenso wie 
im Deutschen Reich liegen der Postverwaltung der 
Freien Stadt Danzig gewisse Dienste ffir die Sozialver
sicherung (Verkauf der Versicherungsmarken ffir die 
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Invalidenversicherung und die Zahlung der Invaliden· 
und Unfallrenten) ob (s. Invalidenversicherungsmarken, 
Rentenverkehr). Hierzu kommt noch auf Grund der 
Heeresversorgungsgesetze die Zahlung der Heeresrenten 
(s. Militarversorgungsgebtihrnisse). Der Ve~~rieb von 
Einkommensteuermarken (s. d.) ist den PA Danzigs 
am 1. 1. 1923 tibertragen worden. Seit 1. 11. 1923 werden 
die Gebtihren in wertbestandiger Wahrung erhoben 
(100 Danziger Pfennige = 1 Gulden; 25 Gulden = 
1 Pfund Sterling). 

III. Beamtenverhaltnisse sind, abgesehen von der 
Besoldung, im allgemeinen wie bei der DRP geregelt. 

IV. Postzwang wie bei der DRP. 
V. Be trie b erstreckt sich auf die gleichen Dienstzweige 

wie bei der DRP und wird im allgemeinen nach den 
gleichen V orschriften wie im innerdeutschen Verkehr 
wahrgenommen. Das Gebiet der Freien Stadt Danzig 
ist in den deutschen Luftpostverkehr (s. d.) einbezogen. 
Aul3erdem wird eine Luftverkehrslinie von Danzig nach 
Warschau unterhalten. 

S. auch Deutsch-Danziger Postbeziehungen. 
Schriftwesen. RecueiJ S.178ff.; L'Union Postale 1923 Nr.3 

und 4, 1926 Nr. 4 S. 80ff. Brandt. 

Defektenverfahren s. Beitreibungsbeschlul3 
Deklaration = altere Bezeichnung fiir Wertangabe. 

S. Wertsendungen 
Deklaration im Zollverfabren. Nach § 22 des Vereins. 

zollgesetzes yom 1. 7. 1869 sind die Warensendungen 
beim Eingange zu "deklarieren". Die Pflicht zur De· 
klaration liegt in erster Linie dem Warenfiihrer ob (§ 23); 
an seiner Stelle kann auch der Empfanger die Deklaration 
tibernehmen. 1m Postverkehr besteht keine Deklara· 
tionspflicht,da die Bestimmungen tiber Deklaration auf 
den Abschnitt IX des Vereinszollgesetzes, der den Post· 
verkehr betrifft, keine Anwendung finden (§ 22 letzter 
Abs.). Die einer Postsendung yom Absender beizu· 
fiigende Zollinhaltserklarung (s. d.) ist keine Deklaration 
im Sinne der §§ 22ff. des Vereinszollgesetzes; durch sie 
solI lediglich dem Zollbeamten der Uberblick tiber die 
zu verzollenden Sachen erleichtert werden. 

Demobilmaehungszulageu s. Kriegszulagen 

Denksehrifteu der DRP - amtliche oder in amtlicher 
Form gehaltene ausftihrliche Berichte tiber wichtige 
Angelegenheiten des Post·, Telegraphen· und Fernsprech. 
wesens - sind bei verschiedenen Anlassen heraus· 
gegeben worden. GroBere Bedeutung haben u. a. fol· 
gende Denkschriften: 

Denkschrift. iiber die Einrichtung des Thurn und Taxisschen 
Archivs (1789), 

Denkschrift fiir die Erstrebung der Einheit im deutschen Post· 
wesen (1845), 

Denkschrift fiir die fiinfte deutschc Postkonferenz in Karlsmhe 
(1865), 

Dcnkschrift tiber cinc submarine Telegraphenverbindung Europa 
- Afrika- Stidamerika nebst Inselstationen (1869), 

Die N orddeutsche Feldpost wahrend des Krieges mit Frankreich 
in den Jahren 1870/71 (1871), 

Denkschrift, betr. den allgemeinen PostkongreB (1871), 
Denkschrift tiber die geschaftliche Organisation des General· 

postamts (1872), 
Denkschrift, betr. Organisation der vereinigten Verwaltung des 

Post· und Telegraphenwesens (1875), 
Wohlfahrtseinrichtungen der Deutschen Reichs· Post· und Tele· 

graphenverwaltung (1878), 
Die Entwicklung des Post· nnd Telegraphenwesens in ElsaB·Loth· 

ringen seit 1870 (1880), 
Die Geschichte und Entwicklung des elektrischen Fernsprech· 

wesens (1880), 
Die Post und Telegraphie in Hamburg, Denkschrift zur Einweihun 

des neuen Reichs·Post· und Telegraphengebaudes (1887), 
Post und Telegraphie in ElsaB·Lothringen 1870/1890 (1890), 
Geschichte des Postwesens in Liineburg. Denkschrift zur Ein· 

weihung des neuen Postgebaudes (1891), 
Denkschrift zur Eroffnung des neuen Reichs· Post· und Tele· 

graphengebaudes in Konstanz (1891), 
Die Post und Telegraphie in Baden·Baden. Denkschrift zur Ein· 

weihung des neuen Reichs·Post· und Telegraphengebaudes in Baden· 
Baden (1892), 

Denkschrift zur Einweihung des Reichspostgebaudes an den 
Dominikanern in K51n (1893), 

Post und Telegraphie in Altona (Elbe). DenKschrift zur Ein· 
weihung des neuen Reichs· Post· und Telegraphengebaudes (1894), 

Post und Telegraphie in Frankfurt (Main) (1895), 
Post und Telegraphie im Herzogtum Anhalt in den letzten 

25 Jahren (1896), 
Denkschrift iiber die Entwicklung des Post· und Telegraphen· 

wesens im Konigreich Sachsen in der Zeit von 1873 bis 1897 (1898), 
Entwicklung des Post· und Telegraphenwesens im Konigreich 

Sachsen wahrend der Regierung Seiner Majestat des Konigs Albert 
(1898), 

Post und Telegraphie in Halle (Saale) (1898), 
Denkschrift, betr. die Einfiihrung des Postscheckyerkehrs im 

Reichspostgebiet (1899), 
Denkschrift zur Einweihung des neuen Reichs· Post· und Tele· 

graphengebaudes in StraBburg (ElsaB) (1899), 
Zum fiiufzigjiihrigen Bestehen der Oberpostdirektionen (1899), 
50 Jahre elektrischer Telegraphie (1899), 
Die Entwicklung des Post· und Telegraphenwesens im Herzogtum 

Sachsen·Altenburg (1900), 
Denkschrift, betr. die Einfiihrnng des Post· "Uberweisungs· und 

Scheckverkehrs im Reichspostgebiet (1908), 
Denkschrift iiber die Frage der Errichtung einer Pensionskasse fiir 

die Postagenten (1913), 
Denkschrift aus AniaB des zehnjahrigen Bestehens des Postscheck· 

verkehrs 1909-1919 (1919), 
Geschichte der deutschen Feldpost im Kriege 1914/18 (1921), 
Zwei Jahre Wiederaufbau bei der Post (1922), 
Denkschrift iiber die Vereiufachung und Verbilligung von Ver· 

waltung und Betrieb der Reichs·Post· und Telegraphenverwaltung 
(1922), 

Das Rheinlandkabel (1922), 
Das Fernsprechen im Weitverkehr (1923), 
Tatigkeitsbericht des Vereiufachungsausschusses beim Reichspost· 

ministerium (1925), 
Denkschrift tiber die Errichtung einer Versorgungsanstalt der 

Deutschen Reichspost (1925), 
Denkschrift iiber die Finanz· und Wirtschaftslage der Deutschen 

Reichspost (1925), 
Das deutsche Telegraphen·, Fernsprech· und Funkwesen 1899 bis 

1924 (1925). 
Schriftwesen. Archiv 1875 S.509ff., 1898 S.425ff., 1899 

S. 971ff., 1908 S.169ff., 1911 S.Hf. u. 33ff. 1913 S.289ff., 1919 
S. 389ff.; DVZ 1922 S. 25ff. S. auch Bilcherverzpichrus der Biicherei 
des RPM. Traxdorf. 

Deutseh·amerikanisehe Postbezielmngell. Der Brief· 
ver kehr zwischen Deutschland und den Yereinigten 
Staaten von Amerika wickelt sich auf Grund des WPVertr 
ab. Ein besonderes Abkommen zwischen den beiden 
Postverwaltungen bezieht sich auf die Unterhaltung 
deutsch·amerikanischer Seeposten (s. d.) auf ge· 
wissen zwischen Bremen und Hamburg einerseits und 
Neuyork anderseits verkehrenden Schiffen. 

Deutsch·amerikanische Seeposten verkehrten schon vor dem 
Kriege. N achdem die Einrichtung infolge des Krieges weggefallen 
war, ist sie im Jahre 1925 wiederaufgelebt. Die vor dem Kriege 
zwischen der deutschen Postverwaltung und der Postverwaltung 
der Vereinigten Staaten von Amerika getroffene Vereinbarung, wo· 
nach die auf dem unmittelbaren Seewege zwischen den beiden 
Landern ausgetauschten Briefe zu ermiiBigtem Satz (in der Richtung 
aus Deutschland 10 Pf. fiir je 20 g) befordert wurden, ist infolge des 
Krieges aufgehoben und nach Beendigung des Krieges nicht erneuert 
worden. 

Auf Grund von besonderen Abkommen tauscht die 
deutsche Postverwaltung Potanweisungen und Post· 
pakete mit der Postverwaltung dcr Vereinigten Staaten 
von Amerrka aus, da die Vereinigten Staaten den be· 
treffenden Vereinsabkommen nicht beigetreten sind. 
Das besondere deutsch·amerikanische Postanwei· 
sungsabkommen beruht auf dem Listenverfahren 
(s. d.) derart, daB die Postanweisungen einer Aus· 
wechslungsfAnst des Aufgabelandes zugefiihrt und von 
dieser in Uberweisungslisten auf eine Auswechslungs· 
P Anst des Bestimmungslandes aufgenommen werden. 
Das besondere deutsch·amerikanische Postpaket. 
abkommen erstreckt sich auf Pakete bis zum Einzel· 
gewicht von 10 kg und schliel3t sich im allgemeinen, 
wenn auch manche Abweichungen bestehen, Z. B. hin. 
sichtlich der Gewahrleistung, an die Festsetzungen des 
Postpaketabkommens (s. d.) des WPV an. Erganzt wird 
der auf dem Sonderabkommen zwischen den beiden 
Postverwaltungen beruhende Paketdienst durch einen 
auf Sendungen bis zum Gewichte von 20 kg sich er· 
streckenden Paketdienst, den die Spediteure Constantin 
Wtirttenberger in Bremen und Elkan & Co. in Hamburg 
nach Vereinbarung mit der deutschen Postverwaltung 
u. a. auch nach den Vereinigten Staaten von Amerika 
unterhalten. Her Z 0 g. 
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Deutseh-belgisehe Postbeziehuugen. Der Postverkehr 
zwischen Deutschland und Belgien wickelt sich aUT 
Grund der WPVVertrage abo Die unmittelbaren gegen
seitigen Beziehungen zwischen den Postverwaltungen 
der beiden Lander sind durch besondere Vereinbarungen 
geregelt. Danach gelten im Grenzverkehr (s. d.) er
maBigte Gebiihren fiir Briefe und Postkarten. Deutsche 
Bahnposten (s. d.) verkehren auf belgischem Gebiet bis 
Herbesthal; die vor dem Weltkriege stattgehabte Durch
fUhrung deutscher Bahnposten bis Ostende ist nach dem 
Kriege nicht wieder aufgenommen worden. Ein Paket
austausch zwischen Deutschland und Belgien nach den 
WPVVorschriften besteht fiir Sendungen bis zum Einzel
gewicht von 20 kg. Sendungen bis zu gleichem Hochst
gewicht konnen zwischen Deutschland und Belgien auch 
durch die Zweigniederlassung Brtissel der Britischen 
Kontinentalagentur befOrdert werden. S. auch Belgien. 

Deutseh-danisehe Postbeziehungen. Der Postverkehr 
zwischen Deutschland und Diinemark wickelt sich auf 
Grund der WPVVertrage abo Die gegenseitigen unmittel
baren Post beziehungen sind durch ein noch aus dem 
Jahre 1879 stammendes besonderes Postabkommer. 
geregelt, das aber im Laufe der Zeit mannigfach ge
andert worden ist. 1m Grenzverkehr (s. d.) der beiden 
Lander geIten ermaBigte Gebiihren fiir Briefe und Post
karten, dazu eine ermaBigte Mindestgebiihr fiir Geschafts
papiere. Pakete tauschen die beiden Postverwaltungen 
bis zum Einzelgewicht von 20 kg aus. Seit 15. 4. 1926 
besteht im deutsch·danischen Verkehr ein vereinfachter 
Paketaustausch derart, daB die Pakete (mit Ausnahme 
der Begleitscheinstiicke) bei den Grenz-Ausgangs-PAnst 
(s. d.) nicht mit den Paketkarten vereinigt und die 
Gebiihren fUr die Pakete lediglich auf Grund der 
Paketkarten verrechnet werden. Ein besonderes Ab
kommen regelt die Postbeforderung zwischen den 
beiden Landern mittels der Dampffahrenverbindung 
Warnemiinde-Gjedser (s. auch Seeposten). Ein Luft
postverkehr (s. d.), auch fiir Pakete, ist zwischen den 
beiden Landern eingerichtet. S. auch Danemark. 

Deutseh-Danziger Postbeziehungen. Seitdem die Freie 
Stadt Danzig mit eigenem Postwesen besteht, wickelt 
sich der Postverkehr zwischen dem Deutschen Reich 
und dem Gebiet der Freien Stadt Danzig auf Grund 
besonderer Vereinbarungen im allgemeinen in Anlehnung 
an die innerdeutschen Vorschriften abo Dies gilt ins
besondere fiir den gegenseitigen Briefverkehr, der in 
der Richtung nach Danzig den gleichen Gebiihren unter
liegt, wie sie im inneren deutschen Verkehr angewandt 
werden. Fiir Pakete im Verkehr mit der Freien Stadt 
Danzig gelten seit 1. 10. 1925 nicht mehr die Gewichts
stufen des innern deutschen Verkehrs, sondern besondere 
Gebiihrensatze, die von 5 zu 5 kg abgestuft sind. 

S. auch Freie Stadt Danzig. 
Deutseh-englisehe Postbeziehungen. Der Briefver

kehr zwischen Deutschland und England wickelt sich 
auf Grund des WPVertr abo Die Briefposten zwischen 
den beiden Landern nehmen im allgemeinen den Weg 
iiber Belgien oder die Niederlande. Wertbriefe und 
Wertkastche n zwischen Deutschland und England 
werden auf Grund des Wertbrief- und Wertkastchen
abkommens (s. d.) des WPV ausgetauscht. Einen Paket
a usta usch unterhalten die beiden Postverwaltungen, 
da England dem Postpaketabkommen (s. d.) des WPV 
nicht beigetreten ist, auf Grund eines besonderen Ab
kOlrmens, dessen Festsetzungen im wesentlichen den 
Vereinsvorschriften angepaf3t ist. Auf Grund dieses 
Abkommens werden Pakete bis zum Einzelgewicht von 
10 kg ausgetauscht. Die Postpakete werden entweder 
auf dem unmittelbaren Seeweg oder iiber Belgien oder 
die Niederlande befordert. Zur Erganzung dieses Paket
dienstes hat die deutsche Postverwaltung Vereinbarungen 
mit der Britischen Kontinentalagentur in London, der 
Firma C. A. Niessen in Kaldenkirchen (RheinL ), der 
Firma Elkan & Co. in Hamburg und der Firma Con-

stantin Wiirttenberger in Bremen getroffen, durch deren 
Vermittlung Pakete bis zum Einzelgewicht von 20 kg 
tiber Belgien (durch die Kontinentalagentur), iiber die 
Niederlande (durch die Firma Niessen) oder auf dem 
unmittelbaren Wege (durch die Firmen Elkan & Co. 
und Constantin Wiirttenberger) nach England und Irland 
versandt werden konnen. Ein Luftpostverkehr(s. d.) 
zwischen Deutschland und England ist, auch fiir Pakete, 
eingerichtet. Auch einen Postanweisungsverkehr 
unterhalt Deutschland mit England auf Grund eines 
besonderen Abkommens, da England dem Postanwei
sungsabkommen (s. d.) des WPV nicht angehOrt. Der 
deutsch-englische Postanweisungsverkehr beruht auf 
dem Listenverfahren (s. d.) derart, daf3 die Postanwei
sungen einer Auswechslung~:r Anst des Aufgabelandes 
zugefUhrt und von dieser in Uberweisungslisten auf eine 
AuswechslungsPAnst des Bestimmungslandes aufgenom
men werden. S. auch Grof3britannien. 

Deutseh-litauisehe Postbeziehungen. Der Postverkehr 
zwischen Deutschland und Litauen wickelt sich auf Grund 
des WPVVertr ab; doch haben Deutschland und Litauen 
durch besonderes Abkommen die Anwendung ermiif3igter 
Gebiihren fiir Briefsendungen vereinbart. Demzufolge 
gelten fUr Briefsendungen aus Deutschland nach Litauen 
seit dem 1. 11. 1923 die Gebiihrensatze des inneren 
deutschen Verkehrs, jedoch mit der Abweichung, daf3 
Packchen nicht zugelassen sind. Der Abschluf3 des er
wahnten Abkommens hat ermoglicht, daB auch fiir 
Briefsendungen aus Deutschland nach dem Memelgebiet 
(s. deutsch-memellandische Postbeziehungen) die Ge
biihrensatze des inneren deutschen Verkehrs haben bei
behalten werden konnen. 

S. auch Litauen. 
Deutseh-luxemburgisehe Postbeziehungen. Luxemburg 

gehOrte dem deutsch-osterreichischen Postverein (s. d.) 
an. Als dieser nach Grtindung des Norddeutschen Bundes 
sein Ende gefunden hatte, wurde 1867 zwischen dem 
Norddeutschen Bunde und Luxemburg ein besonderer 
Vertrag abgeschlossen, der fiir den Verkehr mit Luxem
burg dieselben Gebtihrensatze einfiihrte, wie sie fiir 
den Verkehr innerhalb des Norddeutschen Postgebiets 
bestanden. Ein Postvertrag yom Jahre 1872, den die 
Deutsche Reichspostverwaltung mit der Luxemburgi
schen Postverwaltung abschlof3, hatte ebenfalls die An
wendung der Inlandsgebiihren zum Gegenstande. Diesen 
Vertrag, der sich gleich dem von 1867 nur auf Brief
sendungen bezog, kiindigte die luxemburgische Post
verwaltung im Jahre 1877, urn fortan fiir den Brief
verkehr mit Deutschland die hoheren Gebtihrensatze 
des Allgemeinen Postvereins einzufuhren; der Vertrag 
trat daher mit Ende April 1878 auf3er Kraft. 1m Jahre 
1902 wurde jedoch zwischen der deutschen und der 
luxemburgischen Postverwaltung ein neues Postabkom
men geschlossen, das wieder die Anwendung der deut
schen Inlandssatze flir Briefsendungen nach Luxemburg 
ermoglichte. Diese werden auch jetzt angewandt, jedoch 
mit der Abweichung, daf3 Packchen im deutsch-luxem
burgischen Verkehr nicht zugelassen sind. Auf3er fiir 
Briefsendungen bestehen im deutsch-Iuxemburgischen 
Verkehr ermaBigte Gebiihrensatze auch fiir Pakete. 

S. auch Luxemburg. 
Schriftwesen. "reyer-Herzog S.312, 317ff., 322; Archiv 1902 

S.704. 
Deutseh-memellandisehe Postbeziehungen. Das Memel

gebiet hatte nach seiner Abtrennung yom Deutschen 
Reich urspriinglich ein eigenes Postwesen. Damals 
wickelte sich der gesamte Postverkehr zwischen Deutsch
land und dem Memelgebiet auf Grund besonderer Ver
einbarungen im allgemeinen in Anlehnung an die inner
deutschen Vorschriften abo Seitdem das Memelgebiet 
an Litauen angegliedert ist, gelten fiir den Postaustausch 
Deutschlands mit dem Memelgebiet die Vorschriften des 
WPVertr. Auf Grund besonderer Vereinbarung zwischen 
der deutschen und der litauischen Postverwaltung 
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(s. deutsch-litauische Postbeziehungen) gelten jedoch 
fiir Briefsendungen aus Deutschland nach Litauen und 
damit auch aus Deutschland nach dem Memelgebiet die 
Gebiihrensatze des innern deutschen Verkehrs (Packchen 
im Verkehr Deutschlands mit Litauen und dem Memel
gebiet nicht zugelassen). 

S. auch Memelgebiet. 
Deutseh-niederliindisehe Postbeziehungen. Del' Post

verkehr zwischen Deutschland und den Niederlanden 
wickelt sich auf Grund der WPVVertrage abo Die un
mittelbaren gegenseitigen Beziehungen zwischen den 
Postverwaltungen der beiden Lander sind durch beson
dere Vereinbarungen geregelt. Danach gelten jm Grenz
verkehr (s. d.) ermiWigte Gebiihren fiir Briefe und Post
karten. Deutsche Bahnposten (s. d.) verkehren auf 
niederlandischem Gebiet bis Vlissingen. Ein Luftpost
verkehr, auch fiir Pakete, ist zwischen den beiden Lan
dern eingerichtet. Der Paketaustausch zwischen der 
deutschen und der niederlandischen Postverwaltung 
beschrankt sich auf Pakete bis 5 kg. Zur Erganzung 
dieses Paketdienstes hat die deutsche Postverwaltung 
einen durch die Postwagenunternehmung van Gend 
& Loos in Rotterdam ausgefUhrten Paketverkehr nach 
den Niederlanden eingerichtet. Durch Vermittlung dieser 
Unternehmung konnen Pakete bis zum Einzelgewicht 
von 20 kg nach den Niederlanden versandt werden. 

Deutseh-norwegisehe Postbeziehungen. Der Postver
kehr zwischen Deutschland und Norwegen wickelt sich 
auf Grund der WPVVertr abo Pakete werden zwischen den 
beiden Postverwaltungen im allgemeinen bis zum Ge
wicht von 20 kg ausgetauscht; jedoch sind Pakete nach 
einer Reihe von Orten Norwegens nur bis 5 oder 12 kg 
zugelassen. Seit 15.4. 1926 besteht im deutsch-norwegi
schen Verkehr ein vereinfachter Paketaustausch derart, 
daB die Pakete (mit Ausnahme der Begleitscheinstiicke) 
bei der Grenz-AusgangsPAnst (s. d.) nicht mit den 
Paketkarten vereinigt und die Gebiihren fUr die Pakete 
lediglich auf Grund der Paketkarten verrechnet werden. 

Deutseh-osterreiehisehe Postbeziehungen. Osterreich 
gehOrte dem deutsch-osterreichischen Postverein (s. d.) 
an und blieb auch dann dauernd in engeren Postbezie
hungen zu Deutschland, als nach Griindung des Nord
deutschen Bundes der deutsch-osterreichische Postverein 
als solcher seine Endschaft gefunden hatte. Nachdem das 
deutsch-osterreichische Postabkommen yom September 
1916 durch den Friedensvertrag von Versailles aufgeho ben 
worden war, verstandigten sich die deutsche und die 
osterreichische Postverwaltung dahin, daB die wesent
lichen Bestimmungen des genannten Abkommens auf
rechtzuerhalten seien. Demzufolge wickelt sich der Post
verkehr zwischen Deutschland und Osterreich heute 
zwar im allgemeinen auf Grund der WPVertr ab; doch 
gelten fiir Briefsendungen und fiir Pakete ermiiBigte 
Gebiihrensatze, auch sind fUr den Postbetriebsdienst 
(z. B. vereinfachte Kartierung der Pakete) und auf 
sonstigem Gebiet, z. B. fiir den Postzeitungsdienst, be
sondere Vorschriften vereinbart. Fiir Briefsendungen 
aus Deutschland nach Osterreich gelten die Gebiihren
satze des inneren deutschen Verkehrs. (Packchen nicht 
zugelassen. ) 

S_ auch Osterreich. 
Deutseh-polnisehe Postbeziehungen. Der Postverkehr 

zwischen Deutschland und Polen - es besteht nur ein 
Austausch von Briefsendungen, Wertbriefen und Post
paketen - wickelt sich auf Grund der WPVVertrage 
abo Die gegenseitigen unmittelbaren Postbeziehungen 
sind durch besondere Vereinbarungen geregelt; danach 
verkehren u. a. deutsche Bahnposten (s. d.) bis zu dem 
polnischen Grenzort Bflntschen, polnische Bahnposten 
aber bis zu dem deutschen Grenzort Schneidemiihl. Der 
zwischen OstpreuBen und dem iibrigen Deutschland iiber 
polnisches Gebiet sich bewegende Durchgangsverkehr 
ist durch Abkommen zwischen Deutschland, Polen und 
der Freien Stadt Danzig yom 21. 4. 1921 (RGBl S. 1069ff.) 

Handworterbuch des Postwesens. 

geregelt. Danach hat die deutsche Postverwaltung das 
Recht, auf polnischem (und ebenso auf Danziger) Gebiet 
unter gewissen Bedingungen Postsendungen jeder Art 
in eigenen Eisenbahnwagen (Post- oder Giiterwagen) zu 
befordern und die Postwagen von deutschen Postbeamten 
begleiten zu lassen; ferner ist die Beforderung von deut
schen Briefbeuteln durch Eisenbahnpersonal bei den 
durch polnisches (und Danziger) Gebiet fahrenden Ziigen 
gestattet. Ein ahnliches Abkommen regelt den Post
austausch zwischen Polen und Polnisch-Oberschlesien 
iibel' deutsches Gebiet hinweg_ 

Nach Begriindung einer selbstandlgen polnischen Postverwaltung 
blieben flir Briefsendungen aus Deutschland nach Westpolen (den 
von Deutschland an Polen abgetretenen Gebleten) zunachst die 
Gebiihrensatze des innerdeutschen Verkehrs bestehen. Auf Ver
langen der polnischen Postverwaltung fiel dlese Vergiinstlgung mit 
Wirkung vom 21. 4. 1922 weg; seitdem gelten fiir Briefsendungen 
aus Deutschland nach ganz Polen die Gebiihrensatze des WPV. 

Auf Grund des Genfer Abkommens vom 15. 5. 1922 iiber Ober
schlesien (Amtsblatt des RPM Nr. 23 fiir 1922) bestanden fiir den 
Verkehr Deutschlands mit dem polnisch gewordenen Teil Ober
schiesiens anfanglich gewisse Verkehrserleichterungen, die sich teils 
auf den Verkehr zwischen Polnisch-Oberschlesien und dem deutsch 
geb!iebenen Teil des Abstimmungsgebiets bezogen (Anwendung 
der Gebiihrensatze des inneren deutschen Verkehrs fiir Briefsendungen; 
Anwendung der Gebiihren des inneren Verkehrs fiir Pakete), teils nen 
Verkehr zwischen Polnisch-Oberschlesien und dem iibrigen Deutsch
land betrafen (Zulassung von Paketen bis 20 kg unter Anwendung 
der Grundsatze des Vereinsverkehrs). Nach dem Genfer Abkommen 
soilten dlese Verkehrserieichterungen gelten "solange als die deutsche 
Mark das einzige gesetz!iche Zahlungsmittel in Polnisch-Ober
schlesien ist". Da diese Voraussetzung nicht mehr zutTifft, sind auch 
die genannten Verkehrserieichterungen weggefailen. Her z 0 g. 

Deutseh-sehwedisehe Postbeziehungen. Der Postver
kehr zwischen Dflutschland und Schweden wickelt sich 
auf Grund der WPVVertrage abo Die gegenseitigen be
sonderen Postbeziehungen sind durch eine Reihe zum 
Teil iHterer Abkommen geregelt, von denen die wichtig
sten die sind, die sich auf die Postbeforderung mit der 
Dampffahrenverbindung Sassnitz-Tralleborg (s. auch 
Seeposten) beziehen. Der Paketverkehr zwischen den 
beiden Landern erstreckt sich auf Pakete bis zum 
Einzelgewicht von 20 kg; doch kOnnen Pakete im Ge
wicht von mehr als 5 kg nur auf dem Wege iiber Sassnitz 
versandt werden. Ein Luftpostverkebr, auch fiir Pakete, 
ist zwischen den beiden Landern eingerichtet. 

Deutseh-sehweizerisehe Postbeziehungen. Der Post
verkehr zwischen Deutschland und der Schweiz wickelt 
sich auf Grund der WPVVertrage abo Die unmittelbaren 
gegenseitigen Beziehungen zwischen den Postverwal
tungen der beiden Lander sind durch besondere Verein
barungen geregelt. Nach dem Bregenzer Abkommen 
yom Jahre 1900 findet zwischen Deutschland und der 
Schweiz insbesondere ein vereinfachter Paketaustausch 
derart statt, daB die Pakete (mit Ausnahme der Be
gleitscheinstiicke) bei den Grenz-Ausgangs-PAnst (s. 
d.) nicht mit den Paketkarten vereinigt und die Ge
biihren fiir die Pakete lediglich auf Grund der Paket
karten verrechnet werden. 1m Zusammenhang damit 
stehen die besonderen Vereinbarungen wegen Wahr
nehmung des Postdienstes auf dem Badischen Bahnhof 
in Basel (s. Archiv 1904 S. 279). 1m Grenzverkehr (s. d.) 
zwischen Deutschland und der Schweiz gelten ermaBigte 
Gebiihrensatze fiir Briefe und Postkarten. Der Paket
austausch zwischen den beiden Postverwaltungen er
streckt sich auf Pakete bis zum Einzelgewicht von 20 kg; 
bis zu demselben Gewicht vermittelt die schweizerische 
Post einen Paketverkehr nach Italien, wobei zu bemerken 
ist, daB die Pakete, soweit sie nicht den Bedingungen des 
Postpaketabkommens (s. d.) entsprechen, in Italien durch 
die Eisenbahn befOrdert werden. Ein Luftpostverkehr 
(s. d.) zwischen Deutschland und der Schweiz ist, auch 
fiir Pakete, eingerichtet. 

Deutseh-t.seheehoslowakisehe Postbeziehungen. Nach 
Griindung des tschechoslowakischen Staates wurden 
Briefsendungen aus Deutschland dahin anfiinglich - wie 
Briefsendungen nach Osterreich - zu den Gebiihren
siitzen des innerdeutschen Verkehrs befordert; bald aber 
muBten die WPVSiitze - auBer fiir Blindenschrift-
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sendungen (s_ d.) - angewendet werden, weil die 
tschechoslowakische Postverwaltung mit der Anwendung 
ermal3igter Gebiihrensatze nicht mehr einverstanden war. 
Seit dem 1. 1. 1922 sind fiir Briefe und Postkarten durch 
Vereinbarung zwischen den beiden Postverwaltungen 
wieder ermal3igte Gebiihrensatze eingefiihrt worden. 
S. im einzelnen Briefpostbuch. AuBer fiir die genannten 
Briefsendungen gelten ermaBigte Gebiihren im deutsch
tschechoslowakischen Verkehr auch fiir Pakete. Weiter 
sind fiir den Postbetriebsdienst (z. B. vereinfachte Kar
tierung der Pakete) besondere V orschriften vereinl:1art. 

S. auch Tschechoslowakei. 
Deutseh-ungarisehe Postbeziehungen. Als Teil der 

Osterreichisch-Ungarischen Monarchie gehOrte Ungarn 
auf Grund des Vertrages zwischen Deutschland und der 
Osterreichisch-Ungarischen Monarchie yom Jahre 1872 
dem deutsch-osterreichisch -ungarischen Wechselverkehr 
(s. d.) an. 1m September 1916 wurde ein besonderes 
deutsch-ungarischesPostabkommen abgeschlossen. Nach
dem dieses durch den Friedens vertrag von Versailles auf
gehoben war, verstandigten sich die deutsche und die un
garische Postverwaltung dahin, daB die wesentlichen Be
stimmungen des genannten Abkommens - Anwendung 
der WPV-Vorschriften mit Erleichterungen in den Ge
biihrensatzen und Betriebsvorschriften - aufrechtzu
erhalten seien. Demzufolgewurden fiir Briefsendungenaus 
Deutschland nach Ungarn zunachst die Gebiihrensatze 
des inneren deutschen Verkehrs weiter angewandt. Vom 
1. 1. 1922 ab wurde die Anwendung ermaBigter Gebiihren 
sodano auf Briefe, Postkarten und Blindenschriftsendun
gen des deutsch-ungarischen Verkehrs beschrankt; seit 
1. 2. 1925 gelten ermal3igte Gebiihrensatze wieder fiir 
Briefsendungen jeder Art, wobei zu beachten ist, daB 
fiir Briefsendungen aus Deutschland nach Ungarn nicht 
die Gebiihrensatze des inneren deutschen Verkehrs, son
dern besondere, in ihrem Aufbau den WPVSatzen an
gepaBte Gebiihrensatze gelten. 1m einzelnen s. Brief
postbuch. AuBer fiir Briefsendungen sind ermal3igte 
Gebiihren im deutsch-ungarischen Verkehr auch fiir 
Pakete festgesetzt. Weiter sind fiir den Postbetriebs
dienst (z. B. vereinfachte Kartierung der Pakete) be
sondere Vorschriften vereinbart. 

S. auch Ungarn. 
Deutseh - isterreiehiseher Pustverein ist die von der 

~oniglich Preul3ischen und der Kaiserlich Koniglich 
6sterreichischen Regierung am 6. 4. 1850 in Berlin durch 
den Postvereins-Vertrag gebildete Gemeinschaft der 
deutschen Posteinrichtungen. 

Als der Verein am 1. 7. 1850 ins t.eben trat, waren ihm auBer 
den beiden Griinderstaaten bereits die Koniglich Bayerische, die 
Koniglich Sachsische, die GroBherzoglich Mecklenburg-Schwerinsche, 
die GroBherzoglich Mecklenburg-Strelitzsche Regierung und die 
Schleswig-Holsteinsche oberste Postbehorde beigetreten. 1m Jahre 
1851 traten dem Verein bei: 

am 1. 5. die Fiirstlich Thurn- und Taxissche Postverwaltung und 
die GroBherzoglich Badische Regierung, 

am 1. 6. die Kiiniglich Hannoversche Regierung, 
am 1. 9. die Koniglich Wiirttembergische Regierung, 
am 1. 10. das GroBherzogtum und das Kurfiirstentum Hessen, 

das Herzogtum Nassau und 
am 1. 12. die freie Hansestadt Bremen. 
Am 1. 1. 1852 traten ferner die GroBherzoglich Luxemburgische 

Regierung, das Herzogtum Braunschweig, die freie Hansestadt 
Liibeck und die GroBherzoglich OIdenburgische Regierung dem Post
vereine beL Der Revidirte Postvereins - Vertrag wurde am 
5. 12. 1851 in Berlin unterzeichnet von Osterreich, PreuBen, Bayern, 
Sachsen, Hannover, Wiirttemberg, Baden, Holstein, Luxemburg, 
Braunschweig, Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg-Strelitz, Olden
burg, Liibeck, Bremen, Hamburg und der Thurn- und Taxisschen 
Postverwaltung. Der durch den Postvereinsvertrag geregelte Post
verkehr der VereinsYerwaltungen wurde als Wechselverkehr (s. d.) 
bezeichnet. 

Der Postverein fand sein Ende durch die politischen Ereignisse 
1866/67. Das Ende des Dentschen Bundes und die Griindung des 
N orddeutschen BllOdes zogen auch eine U mgestaltung der deutschen 
Postverhaitnisse nach sich. Die 6 deutschen Postverwaltungen (die 
Postverwaltungen des Norddeutschen Bundes, Bayerns, Wiirttem
bergs, Badens, Osterreichs und Luxemburgs) regelten yom 1. 1. 1868 
ab ihre gegenseitigen Postverkehrsbeziehungen (" Wechselverkehr") 
durch 3 Staatsvertrage (s. Wechselverkehr). 

Der Postverein hat nicht nur segensreich fiir die Forderung der 
kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den durch 

gemeinsame Sprache verbundenen deutschen Landern gewirkt, 
sondern ist auch vorbildlich fiir die Griindung des Allgemeinen 
Postvereins [spiiteren Weltpostvereins (s. d.)] gewesen. 

Schriftwesen. Amtsblatt des Koniglich PreuBischen Post
Departements 1849 S.501ff., 1850 S. 11ff., 242, 1851 S. 401ff.; 
Meyer-Herzog S. 339ff.; DVZ 1900 S. 453; Archiv 1917 S.41ff. 

K. Schneider. 
Deutsehe Post in den wahrend des Weltkrieges von 

dentsehen Trnppen besetzten Gebieten. 

1. Deutsche Post- und Telegraphenverwaltung 
in Belgien. 

Wurde im September 1914 eingerichtet, zunachst zur Post
versorgung der Besatzungsbehorden und Truppen an Stelle der 
Feldpost. Von Oktober 1914 ab wurde auch Postverkehr fiir die 
Landeselnwohner vermittelt. Belgisches Personal fand slch erst 
allmahlich zur Mitarbelt bereit. Die Zustellung der Sendungen 
konnte zunachst nur teilweise durchgefiihrt werden. Zugelassen 
zum Verkehr waren: gewohnliche und eingeschriebene offene 
Brlefsendungen die mit deutschen Wertzeichen mit dem tJberdruck 
Belgien und belgischer Wiihrung freigemacht werden muBten. Be
fDrderung von Briefen auf andre Weise als durch. die deutsche 
Post war verboten. Spater wurden Zeitungen, Postanweisungen, 
Nachnahmen, Wertkastchen, Postauftriige und Pakete zugelassen 
und der Postverkehr mit dem neutralen Auslande wieder gestattet. 
Auch der Postscheckverkehr wurde neu aufgebaut ebenso der Post
sparkassendienst. 1916 hatten aile P Anst, die vo~ dem Kriege vor
handen waren, den Betrieb wieder aufgenommen. Die Leitung der 
Post- und Telegraphenverwaitung in Belgien lag in den Handen 
eines Prasidenten. Das Verwaltungsgebiet wurde in 14 Bezirke 
zerlegt, an deren Spitze KreisP A gestellt wurden. Die iibrigen P A 
wurden spater in drei Gruppen geteilt: PA, PAg und Posthilfsstellen. 
In Briissel wurde eln BahnPA eingerichtet. Auch die Telegraphen
und Fernsprechaniagen wurden wieder hergestellt, Benutzung der 
Telegraphenanlagen durch die Landeseinwohner aber erst spat und 
nur in beschranktem Umfang gestattet. Yom Fernsprechverkehr 
blieb die Bev51kerung ganz ausgeschlossen. 

2. Deutsche Post- und Telegraphenverwaltung 
im Postgebiet des Ober - Befehlshabers Ost. 

1m Etappengebiet des Oberbefehlshabers Ost von den Grenzen 
des Generalgouvernements Warschau bis zum Rigaischen Meerbusen 
wurde im November 1915 eine Post- und Telegraphenverwaltung 
eingerichtet und dem Stabe des Oberbefehlshabers angegliedert. 
Sie war eine Heeresbeh1irde; das Betriebspersonal bestand aus 
Militarpersonen, die 1m biirgerlichen Beruf Postbeamte waren. Der 
Telegraphen-und Fernsprechbetrieb verblieb den N achrichtentruppen. 
Zum Postverkehr der Landeseinwohner wurden auch gewisse Feld
poststatlonen heraugezogen. Anfang 1918 bestanden 20 P A und 
19 Geschaftsstellen bei Feldpoststationen. Zugelassen waren ge
wohniiche und eingeschriebene off e ne Briefsendungen In deutscher 
Sprache, Zeitungen und Postanwelsungen bis 800 M. Verwendet 
wurden Reichspostmarken mit dem Aufdruck "Postgebiet Ob. Ost". 
Paket- und Wertverkehr konnte nicht zugelassen werden. Die Zu
stellung wurde wie in russischer Zeit durch die Ortsbeh1irde der 
Postorte a usgefiihrt. 

3. Deutsche Post- und Telegraphenverwaltung 
im General- Gouvernement Warschau. 

Die ersten Versuche zur Eiurichtung deutscher LandesPAnst 
in Russisch-Polen wurden schon im Oktober 1914 gemacht, als 
das deutsche Heer von Siidwesten aus gegen Warschau vorzu
stollen versuchte. Zu diesem Zwecke wurde das gesamte russisch
polnische Gebiet der OPD Oppeln unterstellt. Die damals in 
rascher Aufeinanderfolge eingerichteten ersten 12 deutschen P A 
in Russisch-Polen gingen aber fast samtlich schon nach kurzer 
Zeit wieder ein, als das deutsche Heer Siidwestpolen raumte, 
urn von Nordosten aus erneut auf Warschau vorzudringen. Mit Eln
richtung elner Landes-Zivllverwaltung in den eroberten russisch
polnischen Gebietstellen traten dann yom 5. 1. 1915 ab neue Post
und Telegrapheneinrlchtungen in diesem Gebiet In Wirksamkeit, 
die aufangs der OPD In Posen unterstellt, dann zur Deutschen 
Post- und Telegraphenverwaltung im Generalgouvernement Warschau 
umgebildet wurden. Ihr Sitz war erst in Kalisch, spater in Warschau. 
Ihre erste Aufgabe war die Postversorgung der Besatzungsbeh1irden 
und Truppen. Am 15. 7. 1915 wurde auch der Landespostdienst 
aufgenommen. Zugelassen waren gewohnliche und eingeschriebene 
offene Briefsendungen, Postanweisungen bis 800 M. und in drin
genden Fallen Telegramme. Aile Sendungen muBten zunachst in 
deutscher Sprache abgefaBt seln, spater wurden auch die polnische 
Sprache sowie Zeitungen, Wertbriefe und Pakete zugelassen und 
der Postscheckdienst eingerichtet. Zur Freimachung der Sendungen 
wurden deutsche Freimarken mit dem Aufdruck "Russisch-Polen" 
verwandt, der spater in "Gen. Gouv. Warschau" geandert wurde. 
Erhoben wurden deutsche Gebiihrensatze, auch im Verkehr mit 
Deutschland. Die Leltung lag in der Hand eines Prasidenten. 1m 
Marz 1918 waren 73 PAnst vorhanden. Auf dem Lande wurden 
auBerdem in gewissem Umfange Poststellen (nach Art der deutschen 
Posthilfstellen) elngerichtet. Zustellung bestand nur in Postorten; 
sie erstreckte sich, well geeignetes Personal fehite, nach russischem 
Muster nur auf gewohnliche 'Briefsendungen 

4. Deutsche Postdirektion in Rumanien. 
Trat am 26. 12. 1916 in Bukarest ins Leben und wurde dem Stabe 

der Militarverwaltung zugetellt. Sie hatte lediglich die Postver
sorgung der Besatzungstruppen und Behorden wahrzunehmen und 
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uuterstand in postdienstlichen Angelegenheiten dem Feld-Oberpost· 
meister. Ihre Leitung hatte ein Armee-Postinspektor. 

Am 1. 6. 1917 wurde ein Landespostdienst in Rumanien ein
gerichtet mit rumanischem Personal unter deutscher Leitung. Seine 
Spitze war das PA in Bukarest. 1m Lande wurden Poststellen ein
gerichtet. AuBer militarischen Dienststellen und Einrichtungen 
wurden einheimische Krafte herangezogen. Zugelassen waren ge
wohnliche und eingeschriebene Briefsendungen. Die Landeseinwohner 
waren bestimmten Beschrankungen unterworfen und hauptsachlich 
auf Postkarten angewiesen. Die Sendungen waren nach den Satzen 
des Weltposttarifs freizumachen, verwendet wurden deutsche Frei
marken mit dem Aufdruck "M. V. i. R.", spater mit dem Aufdruck 
"Rumanien" und der Wertangabe in Landeswahrung. Den Austausch 
zwischen den einzelnen PoststeUen und iiber die Grenze Rumaniens 
besorgte die Feldpost. Am 1. 6. 1918 wurde die deutsche Postdirektion 
in Rumanien aufgehoben, aile Feldposteinrichtungen der Besatzungs
truppen wurden unter eine neugebildete Feldpostdirektion Rumanien 
gestellt, die auch die Sorge fiir das Landespostwesen nach Art. 17 
des Friedensvertrags mit Rumanien iibernahm. Mitte September 
1918 waren fast aile vor dem Kriege vorhanden gewesenen PAnst 
wieder im Betrieb unter Leitung der Deutschen Feldpostdirektion. 

Schriftwesen. Schracke, Geschichte der deutschen Feldpost im 
Kriege 1914/18. Verlag der Reichsdruckerei, Berlin 1921; Archiv 
1916 S. 33 ff., 1918 S. 169 ff., 220 ff. S. auch Feldpost. 

W. Schwarz. 

Deutsehe Posteinriehtungen im Auslande. 
I. TurkeL 
1. Einrichtung von deutschen Postanstalten. In der 

Tiirkei bestand seit 1. 3. 1870 in Konstantinopel ein deutsches P A, 
das im Stadtteil Galata lag. Zweigstellen des P A waren in den Stadt
tellen Stambul seit 1876 und Pera seit dem 1. 3. 1900 vorhanden. 
Am 1. 10. 1898 wurde ein deutsches PA in Jaffa eingerichtet; am 
1. 3. 1900 traten deutsche PA in Beirut, Smyrna und Jerusalem ins 
Leben. Die deutschen PAin der asiatischen Tiirkei waren dem deut
schen PAin Konstantinopel unterstellt, das dem RP A unmittelbar 
untergeordnet war. Jede PAnst rechnete unmittelbar mit der 
GPK ab. Beim Eintritt in den Weltkrieg setzte die Tiirkei aile 
alteren Kapitnlationen und die neueren Vertrage auBer Kraft, die 
ihre Hoheitsrechte durch das Bestehen fremder P Anst im eigenen 
Lande beschrankten. Daraufhin stellten am 30. 9. 1914 die deutschen 
P Anst wie die P Anst der iibrigen fremden Lander ihren Betrieb ein. 

2. BeamtenverhiUtnisse. Samtliche deutsche PAnst in der 
Tiirkei wurden von Anfang an durch Fachbeamte verwaltet. Das 
deutsche PAin Konstantinopel leitete ein Postdirektor. 1m untern 
Beamtendienste nahmen die mit polizeilichen Befugnissen aus
gestatteten Kawassen eine hervortretende Stellung ein; die andern 
untern Beamten waren meist Hamale (Lasttrager), teils Brief trager, 
Hausdiener oder Wachter. 1914 waren in der Tiirkei 23 Fach
beamte, 3 Nichtfachbeamte, 1 farbiger Hilfsbeamter, 20 weille 
(Tiirken usw.) und 6 farbige untere Beamte tatig gegeniiber 17 deut
schen Fachbeamten, 6 weillen Hilfsbeamten und 29 im untern Dienste 
beschaftigten Kraften Ende 1902. Die 1902 vorhandenen weill en 
Hilfsbeamten entstammten deutschen nach Syrien ausgewanderten 
Familien. Sie wurden allmahlich samtlich als Postassistenten an
gestellt und nach SchlieBung der deutschen P Anst in den Reichsdienst 
ubernommen. Die im untern Dienst tatigen Beamten sind vom 1. 10. 
1914 ab solange aus Reichsmitteln unterstiitzt worden, bis sie ein 
andres U nterkommen gefunden hatten. 

3. Postverbi nd ungen. Zur BriefbefOrderung zwischen Deutsch
land und den deutschen PAnst in der Turkei dienten aile geeigneten 
Verbindungen. Briefsendungen nach Konstantinopel und Smyrna 
wurden cntweder mit der Eisenbahn nach Konstantinopel oder mit 
der Bahn nach Constantza und von da weiter mit rumanischen 
Schiffen befOrdert; fUr die Strecke Konstantinopel Smyrna wurden 
die verschiedenen bestehenden Schiffsverbindungen benutzt. Brief
sendungen nach den andern dentschen P Anst wurden uber dieselben 
Wege, in erster Linie aber uber Italien und Alexandrien geleitet. Da 
auf der Eisenbahnstrecke Jaffa-Jerusalem Posten der fremdlan
dischen PAnst nicht befordert werden durften, wurde bei Einrichtung 
des deutschen PA in Jerusalem cine durch Kawassen begleitete 
Guterpost ins Leben gerufen, die spater von der deutschen, russischen, 
italienischen und franzosischen Post gemeinsam unterhalten wurde. 
Die deutschen PAnst in der Tiirkei standen samtlich untereinander 
und mit einer Reihe von AuswechslungsPAnst in Deutschland im 
KartenschluBwechsel. Aullerdem wurden zahlreiche Briefposten auf 
Dienststellen andrer Lander gefertigt. Die Pakete von und nach 
Konstantinopel wurden fruher iiber Varna oder uber Triest geleitet; 
seit 1896 trat an die Stelle dieser Leitwege der Weg uber Constantza 
(von da weiter mit rumanischen Schiffen). Pakete von und nach den 
deutschen P Anst gingen entweder iiber Triest oder iiber Constantza 
und Konstantinopel. AuBerdem hatten aile PAnst einen Paketaus
tausch durch Vermittlnng der Deutschen Levante-Linie. 

4. Dienstzweige. Die deutschen PAnst in der Tiirkei nahmen 
nach den Bestimmungen des WPVertr und der Nebenabkommen an 
allen Dienstzweigen teil, also auch am Postauftragsverkehr, den 
weder die PAnst in den deutschen Schutzgebieten (s. d.) noch die 
deutschen P Anst in China und Marokko vermittelten. 

II. China. 
1. Einrichtung von dentschen Postanstalten. 

Die Jilntstehung der ersten dentschen P Anst in China fallt mit der 
Einrichtung der vom Reich unterstiitzten Reichspostdampferlinie 
(s. Reichspostdampfer) nach Ostasien zusammen. Mit dem ersten 
Reicilspostdampfer wurde ein Postfachbeamter nach Schangilai ent
sandt, der dort am Tage der Ankuuft des Dampfers - 16. 8. 1886 -
eine deutsche P Ag errichtete, deren Betrieb anfanglich auf die An
nahme von gewohnlichen und eingeschriebenen Briefsendungen sowie 

auf den Verkauf von Postwertzeichen beschrankt war, spater aber 
auf aile Dienstzweige ausgedehnt wurde. Die deutsche P Ag erhielt 
im Dezember 1896, dem Umfang ihres Verkehrs entsprechend, die 
Bezeichnung "Postamt". In Tientsin wurde im Oktober 1889 beim 
dortigen deutschen Konsulat eine Postzweigstelle eingerichtet, die 
zunachst, auGer Markenverkauf, nnr gewohnliche Briefsendnngen, 
bald aber auch Einschreibsendungen annahm. Am 1. 4. 1893 wurde 
sie in eine P Ag umgewandelt. In Tschifu wurde am 1. 6. 1892 
eine deutsche Postzweigstelle ins Leben gerufen. Eine Erweiterung 
des deutschen Postdienstes in China war weiterhin einmal durch 
die Erwerbung des Schutzgebiets Kiautschou durch Deutschland 
bedingt, an die sich die Errichtung deutscher P Anst im Schutzgebiet 
selbst und seinem Hinterland ankniipfte, sodann gaben die Wirren 
des Jahres 1900 zur Einrichtung zahlreicher neuer deutscher PAnst 
den AnstoB. In Tschifu trat im J nni 1900 an Stelle der bisherigen 
deutschen Postzweigstelle ein deutsches PAin Wirksamkeit, das 
durch einen Fachbeamten verwaltet wurde und an allen Dienst
zweigen teilnahm. In der Provinz Tschili wurden deutsche P Anst 
zunachst als FeldPAnst (s. Feldpost bei iiberseeischen Unterneh
mungen), spater als fOrmliche P A eingerichtet, namlich am 9. 8. 1900 
das deutsche PA in Tongku, dem Hafen von Peking an der Mlindung 
des Peiho, am 1. 9. 1900 das deutsche PA in Schanhaikwan am Golf 
von Liautung (dieses wurde im Winter nach Tschinwangtau verlegt, 
weil dort die Landungsverhaltnisse giinstiger waren) und am 11. 9. 
1900 das deutscile PAin Peking. In Tientsin war die deutsche PAg 
schon vorher,namlich im Juni 1900,in ein deutsches PA umgewandelt 
worden. Die P Anst nahmen samtlich an allen Dienstzweigen teil. 
Weitere deutsche PAnst traten im Gebiete dcs Jangtse in Wirksam
keit, nachdem Anfang 1900 deutsche Schiffsverbindungen auf diesem 
Strome geschaffen worden waren: am 1. 4. 1900 wurde in Hankau 
und am 28. 10. 1901 in Tschinkiang an der Miindung des Kaiser
kanals in den J angtse ein deutsches P A errichtet. 1m siidlichen China 
endlich wurden im Juni 1900 in Futschau und zwei Jahre spater in 
Amoy und Kanton deutsche P Anst eroffnet. Die wachsende Be
deutung der deutschen Posteinrichtungen in Ostasien fiihrte Ende 
1901 zur Einrichtung einer deutschen Postdirektion in Scilangilai, 
der der gesamte deutsche Postdienst in China und im Schutzgebiet 
Klautschou unterstellt waren. Vorher leitete den deutschen Post
dienst in Ostasien der Vorsteher des deutschen PAin Schanghai, das 
unmittelbar dem RPA untergeordnet war. Die deutschen Handels
und Schiffahrtsbelange erforderten 1903 die Einrichtung von PAnst 
in den FluBhafen Nanking und Itschang. Am 1. 4. 1904 wurde in 
Tsinanfu, dem Endpunkt der Schantung-Eisenbahn, ein deutsches 
P A eroffnet, nachdem 1903 in Tschingtschoufu und Tschoutsun an 
der Schantung-Bahn P Anst eingerichtet worden waren. Ais letzte 
deutsche PAnst trat 1904 die in Swatau, einem Vertragshafen zwi
schen Amoi und Kanton, ins Leben. Nach dem am 25.10./3. 11. 1905 
mit China abgeschlossenen Postvertrag zog Deutschland 1906 seine 
P Anst in der Provinz Schantung mit Ausnahme von Tsinanfu und 
Weihsien zuriick. 1m gleichen Jahre wurden auch die deutschen PA 
in Tongku und Schanhaikwan freiwillig geschlossen. 1908 wurde 
wegen Schwierigkeiten in seiner Besetzung das PAin Itschang auf
gehoben. Bis Marz 1917 bestanden in China 13 deutsche PAnst, und 
zwar in Schanghai, Amoi, Futscilau, Kanton, Hankau, Nanking, 
Peking, Swatau, Tientsin, Tschifu, Tschinkiang, Tsinanfu und Weih
sien. Sie muBten nach der Kricgserklarung Chinas geschlossen 
werden. 

2. Beamtenverhaltnisse. In Schanghai nahm den deutschen 
Postdienst von Anfang an ein Fachbeamter wahr, der bis 1891 gleich
zeitig beim deutschen Generalkonsulat Dienste zu tun hatte. Ende 
1897 erhielt auch Tientsin einen deutschen Fachbeamten; ungefahr 
gleichzeitig wurde nach Schanghai ein zweiter Fachbeamter entsandt. 
Die chinesischen Wirren des Jahres 1900 fUhrten eine groBe Zahl 
deutscher Postbeamten, teils als Feldpostbeamte, teils zur Verwen
dung bei den bestehenden und neu einzurichtenden deutschen P Anst 
nach China. AuBer den PA Schanghai und Tientsin wurden mit 
deutschen Fachbeamten besetzt: die deutschen PAin Peking, Tongku, 
Schanhaikwan, Tscilifu und Hankau. Ais Hilfsbeamte wurden in 
wachsendem Malle Chinesen herangezogen. Sie wurdcn in Schanghai, 
Hankau, Kanton, Peking, Swatau, Tientsin, Tschifu und Tsinanfu 
entweder im Schalter- oder im innern Dienst als Geld- und Schrift
priifer und auch als Telegraphisten verwandt. Bei Kriegsausbruch 
waren in China (Kiautschou eingeschlossen) 33 Fachbeamte und 
38 Chinesen als Hilfsbeamte tatig. Eine Mittelstellung zwischen den 
Hilfsbeamten und den Beamten des eigentlichen untern Dienstes 
nahmen die chinesischen Fernsprechgehilfen in Hankau und Tslngtau 
und die chinesischen Hilfsschreiber in Schanghai, Peking, Tientsin 
und Tschifu ein. 1m Zustell- und Briefkastenleerungsdienst usw. 
waren bei den deutschen P Anst in China 45 und bei den P Anst im 
Schutzgebiet Kiautschou 32 Chinesen beschiiftigt. Insgesamt waren 
1914 im deutschen Postdienst 142 Chinesen (82 bei den PAnst in 
China und 60 im Kiantschougebiet) gegeniiber 84 chinesischen 
Kraften Ende 1902 tatig. 

3. Postverbindungen. Bis zur Eroffnung der sibirischen Bahn 
im Jahre 1903 wurde die Postverbindung nach Europa ausschlieBlich 
durch dentsche, englische und franzosische Postdampfer hergestellt. 
Die deutschen Reichspostdampfer fuhren regelmitllig jede zweite 
Woche von Neapel, die englisclien P. & O.-Postschiffe wochentlich 
von Brindisi, die franzosischen Postdampfer der Messageries maritimes 
aile 14 Tage von Marseille nach dem Osten. Schanghai erhielt mit 
diesen Schiffen die Europapost aile 4 bis 5 Tage. Eine wesentliche 
Beschleunignng In der BefOrderung der Briefe und Postkarten brachte 
die Benutzung der sibirischen Bahn. Drucksachen, Warenproben und 
Geschaftspapiere waren wegen der hohen Durchgangsgebiihren von 
diesem Leitweg ausgeschlossen. Von Februar 1904 bis Mitte 1905 
konnte die sibirische Bahn wegen des Russisch-Japanischen Krieges 
und noch langere Zeit danach infolge der Ausstande der Verkehrs
beamten in Rulliand nicht benutzt werden. Die Sibirienposten ver
kehrten dreimal wochentlich und brachten zuletzt die Post von 
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Berlin nach Peking in 11 ' /, bis 12' /" nach Schanghai in 13 bis 
14' /, Tagen, wiihrend hierzu iiber Suez 37 bis 38 und 32 bis 33 Tage 
erforderlich gewesen waren. Die Sibirienposten fiir Schanghai wurden 
in den letzten Jahren vor Ausbruch des Weltkrieges von Mnkden 
nach Tientsin, von dort mit der Bahn iiber Tsinanfu nach Pukow am 
J angtsekiang (gegeniiber Nanking) und von hier mit der Bahn nach 
Schanghai befiirdert. N ach Europa ging die Post iiber denselben 
Schienenweg. N ach Peking wurde sie von Tientsin aus mit der nord
chinesischen Bahn befiirdert. Anf dem J angtsestrome wurden Anfang 
1900 Fahrten des Norddeutschen Lloyd und der Bremer Firma 
Riekmers iiber Tschinkiang nach Hankau ins Leben gernfen. Von 
Hankau ging ein Anschlulldampfer des N orddeutschen Lloyd weiter 
bis Itschang. Die anf dem Jangtse verkehrenden Schiffe der Firma 
Rickmers wurden spater von der Hamburg-Amerika-Linie iiber
nommen. Ende 1902 fiihrten der N orddeutsche Lloyd und die 
Hamburg-Amerika-Linie die Fahrten gemeinsam aus. Die Verbin
dungen gingen jedoch in der Folgezeit ein. Die Hapag liell nur noch 
Frachtdampfer in uuregelmiilliger Folge anf dem J angtsekiang laufen, 
und der N orddeutsche Lloyd hatte hier schlielllich nur noch einen 
Dampfer in Fahrt, mit dem Pakete, Postfrachtstiicke und Wert
sendungen im Verkehr mit Schanghai, Tschinkiang, Nanking und 
Hankau befiirdert wurden. Die Befiirderung der deutschen Post
sendungen auf dem Jangtse vermittelte seitdem hauptsachlich die 
chinesische Staatspost auf den chinesischen Postdampfern der China 
Navigation Company und der Indo-China Steam Navigation Com
pany. Auch von der Kiistenschiffahrt nach dem Siiden von Schang
hai, nach Hongkong und Kanton, die zur Befiirderung deutscher 
Posten im Anfang des Jahrhunderts benutzt wurde, hatte sich die 
Hamburg-Amerika-Linie mit der Zeit zurlickgezogen. N ach dem 
Siiden Chinas, nach Futschau, Amoi, Swatau und Kanton wurden, 
spater die deutschen Postsendungen von Schanghai aus ebenfalls 
hauptsachlich durch Dampfer der erwahnten beiden chinesischen 
Postdampferlinien und die Postdampfschiffe der China Merchants 
Steam Navigation Company befiirdert. 

4. Dienstzweige. Die deutschen PAnst in China galten samtlich 
seit ihrer Eiurichtung als zum WPV gehiirig; seit 1894 waren sie in 
der va zum WPVertr ausdrlicklich als Glieder des WPV genannt. 
Mit Ausnahme des Postauftragsdienstes nahmen sie an allen Dienst
zweigen des WPVertr und seiner Nebenabkommen teil. Postpakete 
ohne Wertangabe waren im Verkehr mit den deutschen PAnst in 
China auf dem Wege iiber Bremen seit Oktober 1887 und auf dem 
Wege iiber Neapel seit Februar 1888 zugelassen; Postpakete mit 
Wertangabe sowie Wertbriefe und Wertkastchen seit dem 1. 4. 1890. 
1m September 1892 wurde der Geschaftskreis der P Anst durch Zu
lassen gewiihnlicher Postfrachtstiicke von mehr ala 5 bis 10 kg, aber 
nur im Verkehr mit Deutschland, erweitert; seit Mai 1901 erstreckte 
sich der Postfraehtstiickdienst auch auf Sendungcn mit Wertangabe. 
1910 schloll Dcutschland mit China ein Abkommen iiber den Aus
tausch von Paketen. Es handelte sieh urn Pakete mit und ohne 
Wertangabe bis 10 kg. Die beiderseitigen AuswechslungsPAnst in 
Kanton, Schanghai, Tsingtau, Tschifu und Tientsin tauschten die 
Pakete offen aus. Naehnahmen waren auf Briefsendungen im Ver
kehr mit allen Lt1ndern und bei Paketen im Verkehr mit Deutschland 
zulassig. Die Dienstzweige sind nach und nach auf alle PAnst aus
gedehnt worden; doch waren Briefe unci Kastchen mit Wertangabe 
sowie Wertangabe auf Paketen und Postfrachtstiicken im Verkehr 
mit den PAin Futschau, Amoi, Swatau und Kanton nicht zugelassen, 
weil sie nicht von deutschen Dampferlinien bedient wurden, die der 
Postverwaltung gegeniiber die ErsatzpfIicht nach den WPVertr 
hatten iibernehmen konnen. Der Postanweisungdienst, der seit dem 
1. 2. 1891 bestand, wurde ebenfalis nach und nach auf samtliche 
PAnst ausgedehut. Die Bin- und Auszahlungen erfolgten in mexi
kanischen Dollars. Urn bei den im Verkehre der deutschen PAnst 
untereinander von Chinesen fiir Chinesen eingezahlten Postanwei
sungen Betriigereien vorzubeugen, wurde iiber solche Postanwei
sungen eine doppelte Einlieferungsbescheinigung ausgestelIt, deren 
eine der Einzahler mit Einschreibbrief unter Umschlag an den 
Empfiinger zu iibersenden hatte. Diese Anweisungen wurden erst 
nach Riickgabe der zweiten Einlieferungsbescheinigung an die aus
zahlende Stelle ausgezahlt. Seit Juli 1908 wurden die deutschen PAnst 
in China hinsichtlich der Gebiihren im Briefverkehr mit der Heimat 
den deutschen Kolonien gleichgestellt, es wurden also die innern 
deutschen Gebiihrensiitze angewandt. Zeitnngen konnten aus 
Deutschland durch Vermittlung der P Anst in China zu denselben 
Preisen wie in der Heimat bezogen werden. Bis dahin mull ten fiir 
Briefsendungen aus und nach Deutschland die erheblich hoheren 
Satze des WPV und fiir den Bezug von Zeitungen aus Deutschland 
besondere Durchgangsgebiihren entrichtet werden. Die niedrigen 
deutschen Inlandgebiihren galten fiir die zwischen den deutschen 
P Anst in China einerseits, Deutschland, seinen samtlichen Schutz
gebieten, mit Ausnahme von Kiautschou, und den deutschen P Anst 
in Marokko anderseits ausgetauschten Briefe, Postkarten, Druck
sachen, Warenproben und Geschaftspapiere. Ausgeschlossen waren 
also die deutschen PAnst in der Tiirkei, einem Weltpostvereinsland. 
Eine weitere Ausnahme bestand im Briefverkehr der deutschen 
P Anst in China untereinander sowie mit dem Kiautschougebiet. China 
hatte sich in dem am 25. 10./3. 11. 1905 mit Deutschland abgeschlosse
nen Postiibereinkommen ausbedungen, dall es bei der Gebiihren
bemessung im eigenen Lande nicht unterboten werden dlirfe. Es 
muLlten daher die Gebiihren im Briefverkehr der deutschen PAnst in 
China untereinander sowie mit dem Kiautschougebiet den chinesischen 
Inlandsgebiihren angepal3t werden. 

Bei samtlichen P Anst wurden gewohnliche Briefsendungen, Ab
lieferungsscheine zu Einschreibbriefsendungen und Wertbriefen, 
Paketkarten und Postanweisungen ohne die zugehorigen Geldbetrage 
zugestellt. In Schanghai fiihrte zunachst das chinesische P A die 
Zustellung der gewiihnlichen Briefsendungen aus den VereinsIandern 
einschlielllich Deutschland sowie aus dem Kiautschougebiet und der 
Einschreibbriefsendungen aus den VereinsIandern auf Grund alterer 

Vereinbarungen gegen Yergiitung aus. AIle iibrigen Sendungen 
steIIten in Schanghai eigene Boten des deutschen P A zu. N achdem 
China dem WPV am 1. 9. 1914 beigetreten war, weigerte sich die 
chinesische Postverwaltung, in 8changhai die Sendungen weiter ab
zutragen, wenn sie nicht nach den Satzen des WPVertr freigemacht 
waren. Seitdem wurden auch in Schanghai aIle nicht abgeholten 
Sendungen durch Angehorige des deu tschen P A zugestellt. 

In Schanghai und in Hankau bestanden SchlieOfachanlagen (s. d.), 
die rege benutzt wurden. Reichseigene Posthauser wurden in Tschifu 
und in Schanghai am 1. 10. 1903 und Ende Mai 1905 bezogen. In 
Schanghai waren in einem stattlichen Gebaude die Postdirektion, 
das PA, die Deutsch-Niederiandische Telegraphengesellschaft Bowie 
die meisten europaischen Fachbeamten untergebracht. 

III. Marokko. 
1. Einrichtung der deutschen Postanstalten. Den deut

schen Postverkehr nach Marokko besorgten friiher die dort befind
lichen franziisischen P Anst. Eine unmittelbare Schiffsverbindung 
zwischen Deutschland und Marokko bestand seit. 1890 durch die 
Woermann-Linie und die Oldenburg-Portugiesische Dampfschiffs
reederel. Urn den in den marokkanischen Hafenorten ansassigen 
Deutschen die Auflieferung ihrer Briefe an Bord der deutschen 
Dampfer zu erleichtern, wurden 1893 die Vertreter der Woermann
Linie in diesen Orten mit dem Verkanf deutscher Postwertzeichen 
betraut. Dies geniigte auf die Dauer nicht. Ein von den Deutschen 
Marokkos lange gehegtcr Wunsch, namlich die Einrichtung eines 
deutschen Postwesens in Marokko, wurde 1899 erfiillt; im Herbst 
dieses J ahres wurde ein deutscher Postbeamter nach Marokko ent
sandt, der den neuen Dienst einzurichten hatte, und am 20. 12. 1899 
traten ein deutsches PAin Tanger sowie deutsche P Ag in Casablanca, 
Larasch, Masagan, Mogador, Rabat und Saffi ins Leben. Die PAg 
waren dem PAin Tanger, dieses dem RP A unterstent. Weitere 
deutsche P Ag wurden eingerichtet am 11. 7. 1900 in Marrakesch, am 
27. 5. 1901 in Alkassar, Fes und Jlleknes, 1906 in Tetuan, 1908 in 
Asimmur und 1911 in Arsila. Bei Ausbruch des Krieges bestanden 
aullerdem Zweigstenen in Meknes-McIlah, Fes-Menah, Marrakesch
MeIlah, Marrakesch-Medinah und Rabat-Saleh. Die im spanischen 
Einflullgebiet gelegenen PAnst in Alkassar, Arsila, Larrasch und 
Tetuan iiberdauerten, da Spanien seine Parteilosigkeit wahrte, den 
Krieg; sie wnrden nach Kriegsende aufgehoben. Das PAin Tanger 
und die iibrigen in dem franzosischen Einflullgebiet gelegenen P Ag 
wurdcn Anfang August 1914 von den Franzosen geschlossen. 

2. Beamtenvel'haltnisse. Das PA in Tanger wurde durch 
einen Postdirektor geleitet. Verwalter der PAg waren zuniichst all
gemein Konsulatsbeamte oder Kaufieute. Der wachsende Geschiifts
umfang flihrte spater zur Besetzung der P Ag in Casablanca, Fes, 
Larrasch, Marrakesch, Masagan und Rabat mit Fachbeamten. Die 
Zahl der Fachbeamten und Hilfsbeamten hatte sich von 2 und 1 
auf 11 und 8 bis zum Ausbrnch des Krieges vermehrt. 1m untern 
Dienst wurden nur Bingeborene mit gutem Erfolg verwandt. Ihre 
Zahl betrug bei Kriegsbeginn 23; aullerdem versahon zahlreiche Boten 
den Postbeforderungsdienst liber Land. Bei der Schlieflung der PAnst 
durch die Franzosen wurden die beim PAin Tanger beschiiftigten 
Beamten, an ihrer Spitze der Postdirektor Rasenack, mit Ausnahme 
eines, der nach Spanien entkommen war, anf einem franzosischen 
Kriegsschiff nach Italien gebracht, von wo aus sie die Heimat er· 
reichten. Schlimmer erging es den iibrigen Fachbeamten. Der erst 
kurze Zeit bei dem PA in Casablanca beschiiftigte Postassistent Sey· 
fert wurde wegen Spionage, die nicht bewiesen und auch ausgeschlos
sen war, standrechtlich erschossen. Die iibrigen Beamten wurden 
mit andern Deutschen in ein Gefangenenlager in Algerien iiberfiihrt' 
wo sie mit Ausnahme eines, der iiber .Melilla nach Spanien fliehen 
konnte, jahrelang geweilt haben. 

3. Postverbindungen. Der Briefverkehr aus Deutschland nach 
Marokko ging iiber Aigeciras nach Cadiz, von dort bis Tanger mit 
Schiffen der spanischen Gesellschaft Compania transatlantica. Der 
Briefverkehr aus Marokko nach Deutschland wurde ebenfalls in der 
Hauptsache iiber Spanien geleitet; die deutschen PAg in Casablanca 
und den siidlicher gelegenen Orten sandten jedoch auch Briefposten 
zu Schiff unmittelbar an das PAl in Hamburg abo Die Pakete 
wurden zwischen Deutschland und den deutschen P Anst in Marokko 
iiber Hamburg mit Schiffen der Woermann-Linie und der Oldenburg
Portugiesischen Dampfschiffsreederei und in den letzten J ahren durch 
die Deutsche Ostafrika-Linie befOrdert. 

Briefkartenschllisse tauschten die deutschen P Anst in Marokko 
auller mit Deutschland auch mit Spanien, Frankreich (Bahnpost 
Bordeaux-Irun), Algerien und Gibraltar aus; die deutsche PAg in 
Mogador stand aullerdem mit Las Palmas und Teneriffa auf den 
Kanarischen Inseln in Verbindung. Die deutschen P Anst an der 
marokkanischen Kiiste waren durch verschiedene Schiffslinien, haupt
sachlich durch die Schiffe der Woermann-Linie, der Oldenburg-Portu
giesischen Dampfschiffsreederei und der franzosischen Schiffslinie 
N. Paquet & Co. sowie auch durchspanische, englische und unga
rische Dampfer miteinander verbunden. Da die Kiistendampfer 
wegen der ungiinstigen Landungs- und WitterungsverhaItnisse nicht 
regelmallig verkehren und einzelne Kiistenplatze gar nicht anlaufen 
konnten, wurde zu Lande anf der 678 km langen Kiistenstrecke eine 
deutsche Botenpost zwischen Tanger und Mogador zur Beforderung 
von Briefen und Postkarten - Pakete, Drncksachen und Waren
proben mullten ihres Gewichts wegen den Kiistendampfern zugeflihrt 
werden - eingerichtet. Die deutschen Botenposten verkehrt.en in 
jeder Richtung viermal in der Woche; ebenso viele Botenposten 
wurden auf derselben Strecke u. a. von der franzosischen Postverwal
tung unterhalten. Die deutschen und die franzosischen Botenposten 
wurden von den beiderseitigen P Anst in der Weise gemeinschaftlich 
benutzt, daB an den Tagen, wo keine franzosische Botenpost ver
kehrte, die von aullerhalb eingegangenen franzosischen Postsachen 
durch die deutsche Botenpost, und umgekehrt an den Tagen, wo 
keine deutsehe Botenpost verkehrte, die fiir die deutschen PAust von 
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auBerhalb eingegangenen Postsachen durch die franzosische Boten
post mit befordert wnrden. Die Abmachungen iiber die Benutzung 
der beiderseitigen Botenposten wnrden Ende 1906 von franzosischer 
Seite gelost. Die franzosische Postverwaltung ging dann mit der 
englischen zusammen. Von Anfang 1907 an waren auf allen nun von 
Deutschland allein unterhaltenen Botenpostlinien mit Ausnahme der 
von Fes nach Meknes tagliche Verbindungen hergestellt. Zur Herab
minderung der dafiir aufzuwendenden erheblichen Kosten bef6rderten 
von Mitte 1909 an die deutschen Postboten die spanisehe Post auf 
allen Strecken mit. Die spanische Verwaltung, die hierdurch bessere 
Verbindungen erhielt, erstattete ein Drittel der Kosten. Wenn auch 
spater auf einigen Strecken bisweilen noch geringfUgige Andenmgen 
eintraten, so bestanden auf allen Strecken zwischen den einzelnen 
Kiisten PAnst wochentlich mindestens vier, zwischen Tanger und 
Tetuan sechs, zwischen Tanger-Alkassar-Fes (Inneres) ebenfalls 
sechs, zwischen Fes und Meknes (Inneres) drei und zwischen Masagan 
und Marrakesch (Inneres) vier Botenposten. Nach Erlangung der 
Schutzherrschaft iiber Marokko 1911 hatten die Franzosen Militar
bahnen an der Kiiste von Casablanca iiber Rabat bis Kenitza und 
von dort nach dem Innern bis Dar bel Hamri hergestellt, die die 
deutschen Postboten seit April und Oktober 1913 frei benutzen 
durften. Kurz vor Kriegsausbruch hatte die deutsche Firma Mannes
mann & Co. eine Kraftwagenverbindung zwischen Saffi und Marra
kesch eingerichtet, die ebenso wie die zu der gleichen Zeit hergestellte 
franzosische Kraftwagenverbindung zwischen Casablanca und Marra
kesch postseitig benutzt wurde. 

IV. D ienstzweige. 1m Laufe der Zeit beteiligten sich alle 
deutschen PAnst am Brief-, Nachnahme-, Zeitungs- und Postanwei
sungsdienst mit Deutschland und andern Landern; auch waren bei 
allen im Verkehr mit Deutschland telegraphische Postanweisungen 
zulassig. Nur die PAg in Arsila vermittelte ausschlieBlich die Brief
beforderung ohne N achnahmen. Pakete und Postfrachtstiicke, auch 
solche mit Wertangabe, ferner Briefe und Kastchen mit Wertangabe 
wurden nur von den KiistenPAnst in Tanger, Casablanca, Masagan, 
Mogador und SaW angenommen und konnten auch nur dorthin 
gerichtet werden. Die P Anst in Larrasch, Rabat und Tetuan befaBten 
sich zwar mit dem Austausch gewohnlicher Pakete und Postfracht
stiicke, jedoch vermittelten sie keinerlei Sendungen mit Wertangabe. 
Bei den InnenPAnst Alkassar, Fes und Meknes verbot sich jeder Post
paket-, Postfrachtstiick- und Wertdienst mit Riicksicht auf ihre 
Botenpostverbindungen. N ur Marakesch befaBte sich mit dem ge
wohnlichen Postpaketdienst innerhalb des Landes, wei! die zwischen 
Masagan und Marrakesch verkehrenden Boten meist Lasttiere mit 
sich fiihrten. 

Seit 15. 11. 1907 waren fUr die deutschen P Anst in Marokko im 
Verkehr mit Deutschland, den deutschen Schutzgebieten und den 
deutschen P Anst in China die Gebiihrensatze des innern deutschen 
Briefverkehrs eingefUhrt worden; auBerdem konnten deutsche Zei
tungen zu denselben Preisen wie in Deutschland bezogen werden. 

Schriftwesen. Archlv 1903 S.77ff., 1921 S.377ff., S.459ff.; 
Andersch, Die Rechtsstellung der fremden, insbesondere der 
deutschen Postanstalten in der Tiirkei, in China und Marokko. 
R. v. Decker's Verlag, (G. Schenck). Berlin 1912. Brandt. 

Deutsche Verkehrs·Zeitung, seit 1877 erscheinende 
Wochenschrift fiir das Post- und Telegraphenwesen und 
fiir die 1nteressen der deutschen Verkehrs beamten. Ver
lag bis 1919 B. Brigl in Berlin SW, seitdem Georg Konig 
in Berlin NO. Die Zeitschrift wird vom RPM durch Be
zug einer bestimmten Stiickzahl unterstiitzt. Sie bringt 
Aufsatze iiber Fragen aus dem Bereich des Post-, Tele
graphen-, Fernsprech-, Postscheck- und Funkwesens, aus 
den Gebieten der Rechtswissenschaft und -praxis, del' 
V olkswirtschaftslehre, ferner Beitrage, die neue Wege 
weisen odeI' die Ergebnisse beruflicher Erfahrungen und 
wissenschaftlicher Arbeit enthalten. Sie wird amtlicher
seits in ausgedehnter Weise benutzt, wichtigere MaB
nahmen usw. der DRP zum besseren Verstandnis fiir ihre 
Notwendigkeit und ZweckmaBigkeit eingehend zu be
sprechen, die Steliungnahme der Verwaltung zu den 
verschiedenen Fragen des Postbetriebs usw. bekannt
zumachen, iiberhaupt Anregungen zu geben und alies zu 
veroffentlichen, was fiir die Dienststelien und die Be
amten der DRP, auch in bezug auf ihre Fortbildung, 
von Wert ist. Daneben verOffentlicht die Zeitschrift 
fortlaufend die Personalveranderungen innerhalb der 
DRP (Beforderungen, Versetzungen usw.). In Verbin
dung mit der Deutschen Verkehrs-Zeitung erscheint seit 
Oktober 1924 die Fachzeitschrift "Verkehrs- und Be
triebswissenschaft in Post und Telegraphie, Zeitschrift 
fUr den Post- und Telegraphenbetrieb, fUr die Fortbildung 
der Beamten und fiir Verkehrsgeschichte" (s. d.). 

Deutsche Verlustlisten, Vermittlung durch die Feld
post s. Feldpost 

Diatariendienstalter s. Dienstalter, Dienstzeiten (unter 
3b) 

Diaten s. Besoldung 
Diatenbeihilfeu s. Kriegszulagen 

Diebstahle. 1m Bereiche del' DRP kommen haupt
sachlich folgende Arten von Diebstahlen vor: Unter
driickung und Beraubung von Briefen und Paketen, 
Entwendung von Kartenschliissen, Ausstattungsgegen
standen (Fahrradern, Briefsacken), Kassengeldern und 
Wertzeichen, Apparatteilen (Platinkontakten), Tele
graphendraht, Kleidungsstiicken aus amtlichen Kleider
ablagen, Benzin,Handwerkszeug und Kraftwagenzu behar
teilen aus den Werkstiitten. S. Beraubung der Postsen
dungen, Briefdiebstahle, Briefkastenberaubungen, Ent
wendung und Beraubung von Postsendungen vor ihrer 
Auflieferung, Entwendung und Beraubung von Karten
schliissen, Paketdiebstahle. 

Dienstabzeichen s. Dienstkleidung 
Dienstalter, Dienstzeit. Die Festsetzung des Dienst

alters und der Dienstzeiten eines Post- und Tele
graphenbeamten dient zur Einzelregelung seiner Rechts
verhaltnisse gegeniiber dem Reiche. Sie richtet sich des
halb grundsatzlich nach den fiir alie Reichsbeamten 
geltenden Bestimmungen und erfolgt nach verschiedenen 
Gesichtspunkten, je nachdem sie sich auf die Reihenfolge 
der Beamten der verschiedenen Laufbahnen innerhalb 
der Besoldungsgruppen (allgemeines Dienstalter oder 
Rangdienstalter), auf abgelegte Priifungen (Priifungs
dienstalter odeI' Priifungsrangalter), auf die Besoldung 
(Besoldungsdienstalter und Diatariendienstalter), auf die 
erste planmaBige Anstellung (auBerplanmaBige, friiher 
anstellungsberechtigende Dienstzeit) oder auf die Ruhe
gehaltsanspriiche (ruhegehaltsfahige Dienstzeit) der Be
amten bezieht. Anderseits stehen aIle Festsetzungs
regeln wiederum in einem gewissen inneren Zusammen
hange. 

1. Allgemeines Dienstalter (Rangdienstalter). 
Das allgemeine Dienstalter oder Rangdienst

alter bestimmt die Reihenfolge del' Beamten, nach den 
verschiedenen Laufbahnen getrennt, in den Besoldungs
gruppen. Hierauf griinden sich die Dienstalters
liste n. Eine eigentliche Dienstrangordnung, wie sie im 
§ 17 des Reichsbeamtengesetzes durch eine nie ergangene 
Kaiserliche Verordnung fiir die Reichsbeamten in Aus
sicht gestellt war, bedeuten diese Listen nicht; sie dienen 
vielmehr nur der Regelung del' ersten planmaBigen An
stell ung (s. auch unter 4. AuBerplanmii13ige Dienstzeit) 
und der A ufriickung. MaBgebend sind die auf Grund 
des Beschlusses des Reichskabinetts vom 16. 9. 1922 er
lassenen "Richtlinien zur Regelung des allgemeinen 
Dienstalters" (Nachrichtenblatt des RPM 1923 S. 168). 

Danach rechnet das Rangdienstalter eines Reichsbeamten vom 
Tage des Einriickens in die in Betracht kommende Besoldungsgrupp~. 
Beim tJbertritt eines Beamten der einen Laufbahn durch Aufstieg 
in eine hohere zahlt es vom Tage der Verleihung der neuen Stelle, 
bei Verleihung der Stelle mit riickwirkender Kraft von dem liir die 
Einweisung in die Stelle bestimmten Tage. Sind verschiedeue Be
amte der gleichen Laufbahn in die gleiche Besoldungsgruppe an dem
selben Tage eingeriickt, so wird bei Vergleichung von bisherigen Be
amten und bisherigen Nichtbeamten der Beamte vorgeordnet, von 
bisherigen planmaBigen und bisherigen aullerplanmaBigen Beamten 
der planmaBige, von vorher schon planmaBigen Beamten der aus der 
hoheren Besoldungsgruppe kommende und bei gleicher Besoldungs
gruppe der Beamte mit dem bisherigen hoheren Rangdienstalter; 
bei der Vergleichung von aullerplanmaBigen Beamten, wenn der 
Eintritt in die in Rede stehende Besoldungsgruppe von dem Be
stehen einer Priifung abhangig war, der priifungsaltere (gerechnet 
vom Tage der Wirkung der Priifung, vgl. unter 2), andernfalls der 
zuerst in den Reichs-, Landes- oder Gemeindedienst eingetretene 
und bei gleichzeitigem Eintritt der lebensaltere; bei Vergleichung 
von bisherigen Nichtbeamten endlich sind nur die beiden letzten 
Gesichtspunkte maBgebend. Fiir die Einordnung in die Dienstalter
listen ist also, wenn es sich nur um gleichartige Beamte handelt, 
grundsatzlich an erster Stelle die Besoldungsgruppe, aus der die 
Beamten kommen, an zweiter Stelle, soweit Priifungen in Betracht 
kommen, das Priifungsrangalter, dann die im Reichs-, Landes- oder 
Gemeindedienst zuriickgelegte Dienstzeit und zuletzt das Lebens
alter zum Vergleich heranzuziehen. Hat ein Beamter eine Besol
dungsgruppe iibersprungen, so ist er zu behandeln, als ware er am 
gleichen Tage in die iibersprungene und dann in die hohere Besol
dungsgruppe eingetreten. Der Leiter der obersten Reichsbehorde 
kann in Einzelfallen Bowie in Gruppen von Fallen Abweichungen 
treffen. Das RPM hat mit Bezug hierauf angeordnet, daB fill das 
Dienstaltersverhaltnis der Postrate und Post- und Telegraphen
direktoren derselben Besoldungsgruppe zueinander das Priifungs-
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dienstalter maBgebend ist (Nachrichtenblatt des RPM 1923 S.169, 
vgl. auch Vf des RPM vom 11.7.1920 IV Q 1533). Anspruch auf Be
vorzugung bel Anstellung und Beforderung sowie bei dienstlicher Ver
wendung erhiUt ein Beamter durch ein hoheres Rangdienstalter nicht. 

Fiir Beamte, die infolge einer MobiImachung in das 
Heer oder den Landsturm einberufen oder freiwillig ein
getreten waren, sind nach Punkt 6 der Bestimmungen 
zur Ausfiihrung des § 66 des Reichsmilitiirgesetzes vom 
2.5. 1874 und vom 6.5. 1880 (Zentralblatt fiir das Deutsche 
Reich S. 169) besondere "Grundsiitze iiber die Anrech
nung von Kriegsdienstzeit auf das Dienstalter der 
Beamten und Unterbeamten" (Amtsblatt des RPA 1916 
S. 379ff.) erlassen worden, um die Kriegsteilnehmer vor 
Nachteilen gegeniiber den Nichtkriegsteilnehmern zu be
wahren. Als Kriegsdienst ziihlt danach neben dem Dienst 
beim Heere, der Marine und den Schutztruppen (einschI. 
des Dienstes bei den dem deutschen verbiindeten oder 
befreundeten Heeren) auch der Dienst bei der Kranken
pflege auf Grund einer auch fiir den Etappendienst iiber
nommenen Verpflichtung, der Dienst der fiir die Ver
waltung der besetzten fremden Landesteile zur Verfiigung 
gestellten Beamten sowie der vaterliindische Hilfsdienst 
(jedoch hOchstens bis 28.11. 1918, Vf des RPM vom 
24. 1. 1922 IV N 3816) und der anerkannte freiwillige 
militarische Dienst im militarischen Grenz- und Heimat
schutz. Auch Kriegsgefangenschaft rechnet dazu, wenn 
nicht nachgewiesen ist, daB der Beamte sie verschuldet 
hat. 

Die auf Grund des § 18 des Offizierspensionsgesetzes 
vom 31. 5. 1906 (RGBI S. 565) und des § 8 des Mann
schaftsversorgungsgesetzes vom 31. 5. 1906 (RGBI S. 593) 
erlassene Verordnungder Reichsregierung iiber An
rechnung der Zeit der Kriegsgefangenschaft als Dienst
zeit vom 30. n. 1918 (RGBI S. 183) bezieht sich zwar 
der Entstehung nach nur auf die ruhegehaltsfahigeDienst
zeit, wird aber auch in den iibrigen Fallen der Berech
nung von Dienstalter und Dienstzeit der Beamten ange
wandt. 

2. Priifungsdienstalter (Priifungsrangalter). 
Die Festsetzung des Rangdienstalters wird bei der iiber

wiegenden Zahl der Besoldungsgruppen vorzugsweise 
durch das Priifungsdienstalter (Priifungsrang
alter) bestimmt (s. Beamtenlaufbahnen bei der DRP), 
das somit fiir Aufstieg, Anstellung und Besoldung des 
groBten Teils der Post- und Telegraphenbeamten eine 
besondere Bedeutung gewinnt. Das Prii£ungsrangalter 
bezeichnet den Tag, an dem die abgelegte Priifung 
Wirkung erhiilt. 

Bel den vor dem 1. 10. 1918 abgelegten Priifungen wurde das 
Priifungsrangalter grundsatzlich von dem Tage nach Bestehen der 
Priifung ab gerechnet. Bei Wiederholungspriifungen wurde unter 
Zugrundelegung des Tages nach Bestehen der ersten Priifung das 
Priifungsrangalter urn die Wlederholungsfrist und um die Zeit der 
verzogerten Abgabe der Meldung hinausgeriickt (ADA X, 1 § 22 
und 40). Dieser Grundsatz hat fUr die Postassessorpriifung der An
waner der hoheren Laufbahn, die auf Grund der Vorschriften vom 
18. 4. 1908 (Amtsblatt des RP A S. 125) eingetreten waren, noch 
welter Geltung behalten. Bei den vom 1. 10. 1918 an abgelegten 
Assistenten- (spiiteren Sekretar-) Priifungen und Sekretar- (spilteren 
V erwaltungs-) Priifungen rechnete dagegen das Priifungsrangalter, 
auch in der Wlederholungspriifung, grundsatzlich vom Tage der Mel
dung zur Priifung (= Tag des Eingangs der Meldung bel der un
mittelbar vorgesetzten Behiirde) an (Amtsblatt des RP A 1918 
S. 305). Die neue Personalordnung (Amtsblatt des RPM 31/1922 
sieht diese Festsetzung des Priifungsdienstalters nur fiir die Assi
stentenpriifungen (mannlich und weiblich) vor (Amtsblatt des RPM 
1922 S. 164 und 167). Fiir die Beamten, die die Obersekretarprilftmg 
fiir den gehobenen mittleren Post- und Telegraphendienst abgelegt 
haben, gilt das Diiitariendienstalter (s. unter 3b) auch Ills Priifungs
rangalter (Amtsblatt des RPM 1922 s. 162). Dieses faUt daher bei 
solchen Beamten, von Fallen selbstverschuldeter Verziigerung abge
sehen, im allgemeinen auf den Tag nach Ablauf der dreljahrigen Vor
bereltungszelt. Da aber auf das Diatariendienstalter auch Vordienst
zeiten angerechnet werden, kommt es vor, daB das Priifungsrang
alter mit dem Diittariendienstalter noch vor den genannten Zelt
punkt geriickt werden muJ3. Bei der PostassesBOrpriifung wird das 
Priifungsrangalter durch den Tag des Bestehens der Priifung be
stimmt (Amtsblatt des RPM 1922 S. 159). Uber das Priifungsrang
alter der neuen technischen Laufbahnen ist noch keine Bestimmung 
getrofien. 

Withrend der Ubergangszeit sind fiir die Festsetzung des Priifungs
rangalters (Oberpostschafiner, Telegraphenwerkfiihrer, Maschinen-

meister usw.) teilweise andere RichtIinien maBgebend gewesen. Bei 
den Sonder- und Erganzungspriifungen ist von der Festsetzung 
eines Priifungsrangalters abgesehen worden. 

Besondere Anordnungen hat man fiir die Beriicksichtigung abge
lelsteten Kriegsdienstes (s. oben unter 1) BOwie von Gesundheits
schitdigungen iufolge Kriegsdienstes (verspatete Meldung, verkiirzte 
Lerufristen) bei der Festsetzung des Priifungsrangalters getroifen 
(Amtsblatt des RPA 1916 S. 379ff., Nachrichtenblatt des RPM 1922 
S.199 und 1923 S. 381, Amtsblatt des RPM 1924 S.307, Vi des RPM 
vom 17.8.1923 IV Q 4077 und vom 20.10.1923 IV Q 4769). 

3. Besoldungsdienstalter und Diatarien-
die nstal ter. 

Besoldungsdienstalter (BDA) und Diatarien
dienstalter (DDA) dienen ausschlieBlich ala Grund
lage fiir die Berechnung der den planmaBigen und auBer
planmaBigen Beamten zustehenden Besoldung; auf die 
sonstigen Verhiiltnisse der Beamten, insbesondere auf 
die Berechnung der Dienstzeit bei Zurruhesetzungen, 
auf die Reihenfolge der Beforderungen usw. haben sie 
keinen EinfluB. Die Bestimmungen iiber die Fest
setzung von BDA und DDA sind im Reichsbesoldungs
gesetz (BesG) vom 30.4.1920 (RGBl S. 805) mit seinen 
Erganzungen und den dazu erlassenen Ausfiihrungs
bestimmungen (Besoldungsvorschriften = BV) in der 
Fassung vom 14. 7. 1924 (Reichsbesoldungsblatt S.221) 
enthalten. Diese BV haben die auf Grund des § 48 des 
BesG vom 15.7. 1909 (RGBI S. 573) erlassenen Ge
haltsvorschriften (Kaiserliche Verordnung vom 24. 7. 
1909) ersetzt. 

a) Besold u ngsdie nstalter. 
Die Dienstaltersstufenordnung (s. Dienstaltersstufen), 

die die planmaBigen Beamten in ihrer Besoldungsgruppe 
in festgesetzten Zeitraumen - jetzt 2 Jahre - eine be
stimmte Zahl von Dienstaltersstufen vom AnfangBgehalt 
biB zum Endgehalt durchlaufen liiBt, macht bei der ersten 
Anstellup.g eines Beamten in einer Planstelle und bei 
seinem Ubertritt in eine hOhere Besoldungsgruppe die 
FeBtsetzung eines Zeitpunkts notig, von dem ab sein Ein
tritt in die unterste Dienstaltersstufe der Besoldungs
gruppe zu roohnen ist. Diesen Zeitpunkt bezeichnet das 
BDA. Es beginnt daher grundsatzlich mit dem Tage, 
an dem ein Beamter in der in Betracht kommenden Be
soldungsgruppe eine Planstelle mit dem Anfangsgehalt 
derGruppe erhalt[BesG§ SAba. 1 und BV Ziffer(Z.) 20]. 
Die Beriicksichtigung der nachstehend in groBen Ziigen 
angefiihrten Dienstzeiten sowie die Notwendigkeit, daB 
der Beamte beim 'Obertritt in eine hOhere Besoldungs
gruppe weder sogleich noch spaterhin geringere Beziige 
erhiilt, ala wenn er in der niedrigeren Gruppe verblieben 
ware, erfordern j edoch vielfach Vorriickungen, d. h. Ver
besserungen des BDA. In Bolchen Fallen, in denen also 
der Beamte beim Einriicken in die Besoldungsgruppe 
nicht das Anfangsgehalt, Bandera das Gehalt der ent
sprechenden hOheren Altersstufe erhalt, bezeichnet das 
vorgeriickte BDA den Tag, an dem er in die AnfangB
stufe der Besoldungsgruppe hatte einriicken miissen, um 
zu dem Zeitpunkt, von dem ab er tatsachlich darin ange
stellt worden ist, die ihm zustehenden hoheren Beziige 
zu erhalten. 

Auf das BDA angerechnet werden 1m wesentlichen die folgenden 
Dienstzeiten: Von der Zeit, die im auBerplanmaJ3lgen Reichsbeam
tenverhitltnis (vg!. unter 4) bel dem gleichen Dienstzweig zwischen 
dem Beginn des Diittariendienstalters (vg!. unter b) und der ersten 
planmaBigen Anstellung verbracht ist, wird auf das BDA der Teil 
angerechnet, der 5 Jahre iibersteigt, bei den Post-, Telegraphen-, 
Femsprech- und Schreibgehilfinnen der Tell, der 8 Jahre iibersteigt 
(§ 33 Abs. 3 BesG und Z. 30 Abs. 1 BV). Eine in der Person des Be
amten liegende Verziigerung der planmaJ3igen Anstellung, Krank
heit ausgenommen, schlieBt die Anrechnung aus (Z. 31 BV). Zurn 
Ausgleich von Hitrten kann die oberste Reichsbehiirde 1m Einver
nehmen mit dem Reichsfinanzministerium die in einem andem 
Dienstzweig des Reichsdienstes verbrachte auJ3erplanmaJ3ige Dienst
zeit sowie eine auJ3erhalb des ReichsbeamtenverhUtnisses zuriick
gelegte Dienstzeit und die Zeit einer praktischen Beschaftigung an
rechnen (§ 7 BesG und Z. 33 und 37 BV). Den Militiranwirtern (s. d.) 
wird bei der ersten planmitJ3igen Anstellung nach bestimmten Grund
siitzen ein Teil der im Heere oder in der Marine verbrachten oder 
dieser gleichzuachtenden Dienstzeit (Z. 49 BV) angerechnet (§ 5 
Abs. 3 BesG und Z. 41ff. BV). Auch die Zeit eines durch die An
nahme- und Priifungsbedingungen vorgeschriebenen Besuchs einer 
staatlichen oder staatlich anerkannten ~echnischen Fachschule oder 
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eines dlesen ersetzenden Hochschulbesuchs wird bis zur Hochstdauer 
von 3 J ahren angerechnet, soweit dadurch der Beginn des BDA im 
Vergleich mit den technisch nicht vorgebildeten Beamten, die in 
demselben Dienstzweig und in derselben Besoldungsgruppe im we
sentlichen mit den gleichen Dienstverrichtungen beschiiftigt sind, 
nachweislich hinausgehoben wird (Z. 119 BV). Die Zeit eines Kriegs
dienstes und eines diesem gleichzustellenden Dienstes (s. oben unter 1) 
wlrd angerechnet, wenn dadurch die planmallige Anstellung gegen
fiber gleichartigen Beamten nachweislich verzogert worden ist 
(Z. 124 BV). Unter der gleichen Voraussetzung wird die von den 
Beamten vor dem Kriege in Erfiillung der gesetzlichen Dienstpflicht 
abgeleistete Militar- oder Marinedienstzeit bis zur Dauer eines J ahres 
angerechnet (Z. 132 BV). 

Erfolgt die erste planmiillige Anstellung eines Beamten in einer 
Besoldungsgruppe, die er bei regehnallig verlaufener Dienstlaufbahn 
erst im Wege der Befiirderung erreicht hatte, so wird unterstellt, daB 
er in der niedrigeren Gruppe angestellt und zugleich in die hohere 
befOrdert worden ware (Z. 133 BV). Beim ttbertritt in hOhere Be
soldungsgruppen wird das BDA so festgesetzt, daB der Beamte den 
nllchsthOheren Gehaltssatz erreicht. Wiirde er wahrend des zwei
jahrigen Stehenbleibens auf diesem Gehaltssatz beim Verbleiben in 
der alten Besoldungsgruppe den gleichen oder einen hoheren Satz 
erhalten haben, so wird das BDA zu dem Zeitpunkte, zu dem dies 
eintreten wiirde, entsprechend vorgeriickt (§ 8 Abs. 1 BesG und 
Z. 53 BV). AuBerdem darf das BDA beim ttbertritt eines Beamten 
in die nachsthOhere Besoldungsgruppe nicht um mehr als 4 Jahre, 
beim ttbertritt aus Besoldungsgruppe XII in Besoldungsgruppe XIII 
nicht um mehr als 6 Jahre verkiirzt werden. Werden bei einer Be
fiirderung Besoldungsgruppen iibersprungen, so wird das BDA so 
festgesetzt, wie wenn der Beamte zunachst in die dazwischen liegen
den Gruppen eingetreten ware (§ 8 Abs.2 BesG und Z.56 BV). 

Fiir den ttbergang sind beim Inkrafttreten des neuen BesG be
sondere Vorschriften getrofien worden (Z. 70 bis 101 BV). Ebenso 
bestehen besondere Vorschriften fiir die Festsetzung des BDA beim 
Wiedereintritt von ausgeschiedenen Reichsbeamten (Z. 102 bis 
108 BV), beim ttbertritt aus dem Landesdienst in den Reichsdienst 
(Z. 109 bis 114 BV) und bei Versetzungen auf Grund eines Disz!
plinarurteils (Z. 116 bis 118 BV). 

b) Diatariendienstalter. 
Dadurch, daB das BDA in ausschlaggebendem Grade 

auf der auBerplanmaBigen Dienstzeit aufbaut, steht es 
in engstem Zusammenhang mit dem die Berechnung der 
Bezuge der auBerplanmaBigen Beamten regelnden DDA. 
Wie die Besoldungsordnung fUr die planmaBigen sieht die 
Diatenordnung (s. Besoldung) fUr die auBerplanmaBigen 
Beamten eine ErhOhung der Bezuge in £estgeset2!~en Fri
sten (Dienstaltersstufen von einem Jahr) vor. Uber die 
Beziehungen des DDA zum Prillungsalter vgl. oben 
unter 2. Das DDA beginnt grundsatzlich mit dem Tage 
der Einstellung als auBerplanmaBiger Beamter (Z. 234 
BV). Da aber auch hier, wie bei dem BDA, Vordienst
zeiten angerechnet werden konnen, wird das DDA viel
fach vorgeriickt, d. h. es wird in solchen Fallen auf den 
Tag festgesetzt, an dem der Beamte die Anfangsbezuge 
seiner Besoldungsgruppe hatte erhalten mussen, um bei 
seiner Anstellung als auBerplanmaBiger Beamter die ihm 
nach seiner anrechnungsfahigen Vordienstzeit zustehen
den Beziige zu erhalten. Die vor Vollendung des 20. Le
bensjahrs verbrachte Dienstzeit gilt stets als Vorberei
tungszeit und wird auf das DDA nicht angerechnet 
(Z. 249 BV). 

Bei den Beamten, die Ihre Laufbahn als Zivilsupernumerare oder 
in einem ahnlichen VerhaItnis begonnen und bestimmungsgemaB 
einen V orbereitungsdienst zu vollenden haben, sowie bei den als 
Post- und Telegraphengehilfen angenommenen Beamten rechnet das 
BDA Yom Ablauf von 3 J ahren seit dem Antritt des Vorbereitungs
dienstes; es wird aber urn soviel hinausgeschoben, als der Beamte 
die vorgeschriebenen Priifungen verspatet abgelegt hat (§ 10 Bes.G. 
und Z. 240 BV). Dies gilt also fiir aIle auBerplanmalligen Beamten 
des gehobenen mittleren Post- und Telegraphendienstes. Militiir
anwartern, die in diese Laufbahn eintreten, wird nur 1 Jahr Vorberei· 
tungsdienst abgerechnet (Z. 247 a BV). Soweit bei gleichartigen Be
amten in den A usbildungsvorschriften ein kiirzerer Zeitraum vor
gesehen ist, wie bei den technischen Obersekretarlaufbahnen, wird 
nur diese Zeit, mindestens aber 1 J ahr abgerechnet (Z. 241 Abs. 2 
BV). Wegen Anrechnung des Kriegsdienstes (s. oben unter 1) auf 
die Vorbereitungszeit der Post- und Telegraphengehilfen - bis zu 
18 Monaten - vgl. Vf des RPM yom 25. 10. 1921 IV A Q 2845. Fiir 
die nach dem 31. 3. 1922 angenommenen Post-, Telegraphen- und 
Fernsprechgehilfinnen ist die Vorbereitungszeit auf 2 Jahre fest
gesetzt worden (Amtsblatt des RPM 1922 s. 154). 

Den bis zum 31. 3. 1922 angenommenen Gehilfinnen wird nur die 
vor dem vollendeten 18. Lebensjahr zuriickgelegte Dienstzeit nicht 
angerechnet (Z. 249 Ab. 3 BV). 

Bei den iibrigen Post- und Telegraphenbeamten, die in den Be
soldungsgruppen II bis VI zur ersten planmiilligen Anstellung kom
men, ist 1 Jahr, bei den Militaranwiirtern und Inhabern des Anstel
lungsscheins ein halbes Jahr Vorbereitungszeit abzuziehen, gleich
viel ob eine solche festgesetzt ist oder nicht (Z. 247 a BV). Die Fest
setzung des BDA der Beamten mit einem vorgescbriebenen Hoch-

schulstudium von mindestens 3 J .thren ist besonders geordnet 
(Z. 255ff. BV). Bei der DRP kommen - fiir Diplomingenieure und 
Gerichtsreferendare - wesentlich die Vorschriften in Z. 255 unter b 
in Frage. Danach beginnt das BDA, wenn ein Hochschulstudium 
von 3 J ahren vorgeschrieben ist, mit dem 1. J anuar des J ahres, das 
auf die Ablegung der das Hochschulstudium abschlieBenden Priifung 
folgt. 1st, wie es auf die Diplomingenieure und auch anf die auf 
Grund der VorschIiften von 1908 (Amtsblatt des RPA S. 125) ange
nommenen Anwarter der hoheren Postlaufbahn zutrifft, zwischen 
der Erlangung der Hochschulreife und dem Ende des vorgeschrie
benen Hochschulstudiums bestimmungsgemaB eine Vorbereltungs
zeit (praktische Ausbildung, praktische Tatigkeit) von mindestens 
eillem Jahre abzuleisten, so wird das DDA um 1 Jahr vorgeriickt. 
Bei einer von dem Beamten selbst verschuldeten Verz5gerung in 
der Ablegung der zweiten Staatspriifung wird der Beginn des DDA 
entsprechend hinausgeschoben. Dagegen wird ihm eine nicht In seiner 
Person liegende Verzogerung in der Ablegung der das Hochschul
studlum abschlieBenden Priifung, insbesondere eine durch Kriegs
dienst (vgl. oben unter 1) oder durch Erfiillung der gesetzlichen 
Dienstpflicht herbeigefiihrte, zugute gerechnet. Zum Ausgleich von 
Harten ist auch das BDA der Beamten der alten hOheren Postlauf
bahn in Anlehnung an diese Vorschriften teilweise neu festgesetzt 
worden (Vf des RPM v. 25. 8. 1922 IV N Nr. 3321). 

Auf das DDA wird auch eine volle Beschaftigung gegen Lohn- oder 
Schreibgebiihren angerechnet, die der Beamte im privatrechtlichen 
Dienstverhaltnis der RPV geleistet hat, sofern er mit Aussicht auf 
dauernde Verwendung standig und hauptsachlich mit den Dienst
verrichtungen cines Beamten betraut gewesen ist und diese Beschaf
tigung im unmittelbaren AnschluB daran bei dem gleichen Dienst
zweig zur ttbernahme in das BeamtenverhaItnis gefiihrt hat (§ 10 
Abs. 2 BesG und Z. 240 Abs. 2 BV). Die Beschaftigung darf weder 
unmittelbar vor der ttbernahme oder friiher eine erhebliche Unter
brechung erlitten haben. Zwischenzeiten von weniger als einer Woche 
gelten nicht als solche und werden mit angerechnet (Z. 250 Abs. 2 BV). 
Von den weiter nicht als erhebliche Unterbrechung geltenden Zeit
raumen (Z. 246 BV) werden die Zeiten elner Krankheit und elner 
angemessenen Erholungszeit nach einer Krankheit und die Zeiten 
eines mit Fortbezug der Entlohnung gewiihrten Urlaubs auf das DDA 
angerechnet (Z. 250 Abs. 1 BV). Angerechnet wird ferner nach 
Z. 239 BV die in Erfiillung der gesetzlichen Dienstpflicht von den 
Zivilanwartern nach Beginn der auBerplanmaBigen Dienstzeit abge
leistete Militar- und Marinedienstzeit bis zur Dauer eines J ahres und 
unbeschrankt die Zeit eines nach Beginn der auBerplanmaBigen 
Dienstzeit abgeleisteten Kriegs- oder diesem gleichzuachtenden Dien
stes (vgl. oben unter 1). Dies gilt auch fiir den Fall, daB diese Dienst
zeiten eine anrechnungsfiihige volle Beschaftigung im privatrecht
lichen Dienstverhaltnis der RPV unterbrochen haben, und ferner, 
wenn sie kurz vor dem Beginn des auBerplanmaBigen Dienstver
haltnisses abgeleistet worden sind, die auBerplanmaBige Einstellung 
aber nachweislich verz5gert haben (Z. 239 BV). 1st ein Beamter aus 
einer auBerplanmaBigen Stelle des Reichsdienstes freiwillig aus
geschieden oder entlassen worden, wird bei seiner Wiedereinstellung 
als auBerplanmiiBiger Beamter die friihere Dienstzeit auf das DDA 
nicht angerecbnet (Z. 256 BV). 

4. AuBerplanmaBige Dienstzeit, anstellungs. 
berechtigende Dienstzeit. 

Wahrend das DDA den Tag bezeichnet, an dem der 
Beamte in das auBerplanmaBige Dienstverhaltnis ein· 
getreten ist oder eingetreten ware, wenn er die ihm an
gerechnete Vordienstzeit in einem solchen Dienstver
haltnis verbracht hatte, umfaBt die auBerplanmaBige 
Dienstzeit die Zeitraume, die in einem derartigen 
Dienstverhaltnis verbracht sind oder diesen gleichgeach
tet werden. Bei dieser Sachlage ist es erklarlich, daB im 
wesentlichen aile Anrechnungen von Verdienst- usw. 
Zeiten, die fiir das DDA vorgesehen sind, auch fiir die 
auBerplanmaBige Dienstzeit gelten. Ein Unterschied 
besteht lediglich insofern, als von der nicht als erhebliche 
Unterbrechung einer Vordienstzeit im Sinne der Z.240 
Abs.2 BV geltenden Zeit einer Krankheit und angemesse
nen Erholungszeit nach einer Krankheit (vgl. 246 BV 
unter d und auch oben unter 3 b) auf die auBerplanmaBige 
Dienstzeit nur 90 Tage angerechnet werden, wahrend 
sie auf das DDA voll angerechnet wird (Z. 250 Abs. 1 
BV). Die Berechnung der auBerplanmaBigen Dienst. 
zeit kann also im allgemeinen bei der Festsetzung des 
DDA als Unterlage dienen. Ihr eigentlicher Zweck dient 
jedoch der Herstellung derReihenfolge fur die Anstel-
1 u ng der auBerplanmaBigen Beamten in Planstellen. 

Bevor die neuen Besoldungsvorschriften Geltung erlangten, wurde 
zu diesem Zwecke die anstellungsberechtigende Dienstzeit 
errechnet. Dabei zahlte man ohne Riicksicht darauf, ob die Dienst
zeiten zusammenhangend oder mit Unterbrechungen, 1m privatrecht
lichen Dienstverhaltnis oder im auBerplanmiiBigen Beamtenverhiilt
nis bei der RPV abgeleistet waren, aile Beschaftigungstage, aber auch 
nur diese, also keinerlei Unterbrechungen. Fiir die ttbergangszeit 
erfolgte die Einordnung vielfach unter de m Gesichtspunkt, ob die 
Anwendung der alten oder der neuen Vorschriften fiir die Beteiligten 
giinstiger war. 
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Die Dauer der auBerplanmiU3igen Dienstzeit ist durch § 5 Abs. 2 
BesG auf fiinf Jahre, ffir Militaranwii.rter auf 4 Jahre, ffir die vor 
dem 1. 4. 1922 angenommenen Post·, Telegraphen· und Fernsprech· 
gehilfinnen auf 8 Jahre begrenzt worden. N ach der urspriinglichen 
Vorschrift des BesG sollte diesa Vorschrift am 1. 4. 1925 in Kraft 
treten. Dieser Zeitpunkt wurde durch den Art. 9 der Personalabbau· 
verordnung vom 27. 10. 1923 (RGBI I s. 999) auf den 1. 4. 1930 
hinausgeriickt und durch Art. 2 § 2 Punkt VII des Abiinderungs. 
gesetzes vom 4. 8. 1925 auf den 1. 4. 1928 festgesetzt. Wegen An· 
rechnung der diese Fristen (bei Militaranwartern auch 5 Jahre) 
iibersteigenden Dienstzeit auf das BDA vgl. oben unter 3a. 

5. Ruhegehaltsfahige Dienstzeit. 
Die ruhegehaltsfahige Dienstzeit bildet die Un. 

terlage ffir die Festsetzung des Anteils, den der zurruhe· 
gesetzte Beamte von seinem ruhegehaltsfahigen Dienst· 
einkommen als Ruhegehalt zu beziehen hat (s. Ruhe
stand unter II C 2a). Sie rechnet vom Tage der ersten 
eidlichen Verpflichtung fiir den Reichsdienst bis zum 
Tage des tJbertritts in den Ruhestand [§ 45 Abs. 1 des 
Reichsbeamtengesetzes (RBG)] und wird nach Jahren 
und Tagen gezahlt, eine schlieBlich verbleibende iiber· 
schiiBsige Zahl von Tagen wird nicht auf ein Jahr abge
rundet, sondern bleibt unberiicksichtigt. 1st nachweis· 
bar, daB ein Beamter vor der Vereidigung in den Reichs· 
dienst getreten ist, so wird die Zeit von seinem Eintritt 
ab gerechnet (§ 45 Abs. 2 RBG). (Wegen der grundsatz. 
lich anzurechnenden Vordienstzeiten von Postbeamten 
vgL ADA X, 2 § 102.) Die vor der Vollendung des 
siebzehnten Lebensjahrs abgeleistete Dienstzeit bleibt, 
vom Kriegsdienst abgesehen (vgl. unten), auller Berech
nung (§ 48 RBG). 

1m iibrigen geiten ffir die Anrechnung folge,nde Grunds1itze: Die 
Zeiten der Unterbrechung durch Krankheit oder Urlaub werden mit· 
gezahit. U ngerechnet bleiben Zeiten, in denen der Beamte durch die 
ihm iibertragenen Geschafte nur nebenbei in Anspruch genommen 
oder in denen er nur ffir ein seiner N atur nach voriibergehendes Ge· 
schart eingestellt war. Die Zeit unentgeltllcher Beschaftigung wird 
BOweit beriickslchtlgt, als die BescMftigung zur Errelchung eines mit 
einem Diensteinkommen aus der Reichskasse verbundenen Amts 
bestimmt war (§ 45 Abs. 3 RBG.). Angerechnet wird auch die Zeit, 
in der ein Beamter sich unter Bezng von Wartegeld 1m einstweillgen 
Ruhestand oder im Dienst eines Landes oder eines zu einem Lande 
gehOrigen Geblets befunden hat, ferner die Zeit, in der ein Beamter 
als anstellungsberechtigte ehemalige Militarperson nur vorl1iufig 
oder auf Probe 1m Zlvildienst des Relchs, eines Landes oder der Re
gierung elnes zu einem Lande gehorenden Gebiets slch befunden hat 
oder eine praktische Beschaftigung auf3erhalb des Relchs oder eines 
Landes ausiibte, wenn und soweit diese Beschaftigung vor Erledigung 
der Anstellung in einem Reichs· oder unmittelbaren Staatsamt zur 
technischen Ausbildung in den Priifungsvorschrlften ausdriicklich 
angeordnet ist (§ 46 RBG). Mit Genehmlgung des Reichsrat.s kann 
noch elne Reihe anderer Beschaftlgungen auf3erhalb des Reichs· oder 
Landesdienstes Bowie auch Verwendung im privatrechtlichen Ver· 
Mltnis 1m Reichs· oder Landesdienst angerechnet werden (§ 62 RBG). 
Der Zivildienstzeit wird die Zeit des aktlven Militardienstes (ein· 
schlief3lich der friiheren Vbungen 1m Beurlaubtenstande) hinzu
gerecbnet (§ 47 RBG). 1m Kriegsfall wird aucb die vor Vollendung 
des slebzehnten LebensJahrs abgeleistete Militardienstzeit vom Be· 
ginne des Krieges, beim Eintritt in den Mllitardienst wahrend des 
Krieges vom Tage des Eintritts ab gerechnet (§ 48 RBG.). Den 
Kriegsteilnehmern werden ffir jedes Jahr, in dem sie an einer Schlacht 
(einem Gefecht oder Stellungskampf) tellgenommen' oder slch am· 
dienstlichem Aulaf3 mindestens 2 Monate im Krlegsgebiete aufgehal
ten haben, ein Jahr (Kriegsjahr) der ruhegehaltsfahigen Dienstzeit 
zugerechnet. Die besonderen Voraussetzungen werden durch Ver
ordnung (friiher des Kaisers, jetzt) des Reichspr1isidenten bestimmt 
(§ 49 RBG.). Die Anrechnung der Zeit elnes Festungsarrestes oder 
einer Kriegsgefangenschaft richtet slch nach den ffir die Zurruhe· 
setzung der MilItarpersonen bestehenden gesetzlichen Bestimmungen 
(§ 60 RBG). Nach den Bestimmungen der Verordnung vom 30. 11. 
1918 (vgl. oben unter 1) sind die gesamten Zeiten unverschuldeter 
Kriegsgefangenschaft anzurechnen und im Faile, daf3 der Kriegs
gefangene besonderen Gefahren ffir Leib und Gesundheit ausgesetzt 
gewesen 1st auch KriegsJahre, wie ffir die iibrigen Krlegsteilnehmer, 
hinzuzurechnen (Postnachrichtenblatt 1923 S. 212). Bei Beamten, 
die langer als 1 J ahr In Ostasien oder in den deutschen Schutzgebieten 
beschl1ftigt worden sind, wird die daselbst zugebrachte Dienstzeit 
doppelt angerechnet [§ 51 RBG, § 1 des Gesetzes vom 31. 6. 1887 
(RGBI S. 211), Bundesratsbescbluf3 vom 22. 12. 1891 (Deutsches 
Kolonialblatt 1892 S. 1)]. Endlich wird zu der 1m Zeitabschnitt vom 
1. 8. 1914 bis 31. 12. 1918 1m Reichsdienst wirklich verbrachten Zeit, 
wenn sie mlndestens 6 Monate betragen hat, die Hlilfte (ffir die ganze 
Zeit also 2 Jahre 76 Tage) hlnzugerechnet [Gesetz vom 4.7.1921 
iiber eine erhOhte Anrechnung der wahrend des Krleges zuriickgeleg· 
ten Dienstzeit (RGBI S. 825»). Dies gilt nlcht fiir die Dienstzeit, die 
In ein J ahr filllt, in welchem der Beamte als Kriegsteilnehmer den 
Anspruch auf Anrechnung eines Kriegsjahrs erworben ~t, und nicht 
fiir die Dienstzeit, die doppelt angerechnet wird. Bel Ruhegeh!tlts
empfangern, die in der Zeit vom 1. 8. 1914 bis 31. 12. 1918 1m aktlven 
Heer oder als Beamte im Reichsdienst verwendet worden sind, ver
litngert sich nach § 7 des Penslonsergitnzungsgesetzes vom 21.12. 

1920 (RGBI s. 2109) die ruhegehaltsfithige Dienstzelt urn die Zeit 
ihrer Wlederbeschartigung. Hat diese ununterbrochen mlndestens 
60 Tage gedauert, so wird die Dienstzeit auch dann um 1 Jahr er· 
hOht, wenn durch die Zeit der Verwendung ein weiteres Dienstjahr 
nicht vollendet 1st. 

Die ffir die Anrechnungsfilhigkeit bestehende untere Lebens. 
altersgrenze war durch das Abanderungsgesetz zum Reichsbeamten
gesetz vom 21. 4. 1886 (RGBI S. 80) auf die Vollendung des 20. Le
bensjahrs festgesetzt worden, durch das Ab1inderungsgesetz vom 
17.5. 1907 (RGBI s. 201) ist aber die urspriingliche und heute giiltige 
Fassung der Vorschrlft wiederhergestellt worden. Die Bestlmmung, 
daf3 die Zeit anzurechnen ist, in der ein Beamter unter Bezug von 
Wartegeld im einstweiligen Ruhestande sich befindet, ist durcb Art. 1 
Ziffer IV der Personalabbauverordnung vom 27. 10. 1923 (RGBI 
S. 999) dahin eingeschritnkt worden, daf3 nur die Zeit gerechnet wird, 
in der ein Beamter im einstweiligen Ruhestand im Reichs· oder 
Landesdienst verwendet wird. Nach dem Abanderungsgesetz vom 
4. 8. 1925 soli diese Bestimmung mit dem 31. 3. 1926 auBer Kraft 
treten. Vorlitufig 1st durch Art. 5, 2 dieses Gesetzes bestlmmt wor
den, daf3 diesen Beamten die Zeiten einer vollen Wiederbeschliftigung 
1m Relchsdienst auf die ruhegehaltsfithige Dienstzeit angerechnet 
werden. Bachmann. 

DienstaItersstufen (DA-Stufen) (s. auch Dienstalter, 
Dienstzeiten). Die Beamten bekommen ihr Gehalt 
unabhangig von Stellenerledigungen oder Schaffung 
neuer Stellen, von einem Mindestsatze mit bestimmten 
Betragen (Stufen) bis zu einem Hochstsatze steigend, 
in bestimmten Zeitraumen. 

Geschlchte. Friiher Durchschnittsgehlilter llblich, d. h. 
Berechnung der Haushaltsmlttel fiir Besoldung in der Weise, daf3 
der Durchschnitt zwischen Aufangs- und Endgehalt einer Beamten
kiasse mit der Zabl der Stellen ffir sie vervielfaItigt wurde. Regeiung 
nach Dienstaltersstufen zuerst in Ba yern 1872, wo die "pragma
tlschen" Staatsdiener in 9 Besoldungskiassen eingetellt wurden und 
in 5jahrlgen Abschnitten nach festen Regeln vorriickten. In Preu· 
f3en setzte zunachst die Eisenbahnverwaltung seit 1889 die DA
Stufen ffir ihre unteren und mittleren Beamten durch. Am 1. 4. 1892 
folgten in PreuBen die iibrlgen Staatsbehorden ffir die planmaf3igen 
unteren und am 1.4.1893 fiir die planmaf3igen mittleren Beamten; 
schllef3l1ch wurden die DA-Stufen auch ffir die hOheren Beamten 
eingefiillrt, von einigen wenigen Spitzengruppen mit EinzelgehaItern 
abgesehen. Das Reich schlof3 slch sehr bald schrittweise an (1893 
bis 1895) und gllederte als letzte die Postbeamten eln (1. 4. 1895). 
Seitdem haben slch die DA-Stufen allmahlich in allen Staats- und 
Gemeindeverwaltungen durchgesetzt. Sie sind auch bel der neuen 
Besoldungsgesetzgebung seit 1920 fiir den Hauptbestandteil der 
Besoldung, das Grundgehalt, beibehalten worden. 

Recht. Die Gehaltszahlung nach DA-Stufen ist zu
nachst, entsprechend der bestehenden tJbung und An
schauung iiber die rechtliche Natur der Besoldung, nicht 
im Wege der formlichen Gesetzgebung festgesetzt, son· 
dern iiber den Haushalt eingefiihrt und erweitert worden. 
Da dieser der BeschluBfassung der gesetzgebenden 
Korperschaften unterlag, erfolgte doch ein Zusammen
wirken der ffir Gesetze maBgebenden Stellen. Erst 
seit 1907/09 wird die Besoldung gesetzlich festgelegt. 

Wesen. Die Form der Durchschnittsgehiilter bot 
ffir die Beamten in solchen Verwaltungen Vorteile, 
die sich rasch entwickelten (Post), weil der dadurch 
bedingte groBe Zugang an Planstellen das schnelle 
Durchlaufen der unteren Gehaltssiitze einer Klasse er
moglichte; dagegen war es nachteilig ffir Verwaltungen 
mit festliegendem Geschaftskreis. Stockte die Entwick
lung in einer im Aufstieg begriffenen Verwaltung, so 
erstarrte auch allmahlich der GehaItsaufstieg ihrer 
Beamten, die dann lediglich auf den Abgang ihrer 
Vordermanner angewiesen waren. Demgegeniiber wirkt 
die Form der DA-Stufen gerechter, weil sie das Voran
kommen im Gehalt fiir die vergleichbaren Beamten 
aller Verwaltungen gleichmaBig gestaItet und die Be
amten unabhangig von Zufiilligkeiten macht. Ihre 
Durchfiihrung brachte indes bei einigen Verwaltungen 
gewisse, den einzelnen wirtschaftlich schwer treffende 
Harten, die weniger mit dem Wesen der DA-Stufen 
verkniipft waren, alB Engherzigkeiten der Verwaltungen 
entsprangen. Besonders bei .den ~ostbeamten beg~gn~te 
die Art, der tJberfiihrung ill die DA·Stufen teilwelSe 
heftigem Widerstand, weil sie auf den eigenar!'ig und 
abweichend von den andern Behorden entwlCkelten 
BeamtenkOrper nicht ohne weiteres paBte~. Hier hatte 
der Einfiihrung der neuen Form eine ~derung der 
Personalordnung vorangehen miissen, dIe aber erst 
5 Jahre spater (1900, Goldenes Amtsblatt) folgte. 
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Dem nachdrucklich fUr die Benachteiligten sich ein
setzenden Reichstage war es zu verdanken, daB all
mahlich die schroffsten Harten gemildert oder beseitigt 
wurden. Heute begegnet die Form der DA-Stufen 
keinem Widerspruche mehr. 

Die Eigenart der DA-Stufen bestand in folgendem: 
Bei befriedigendem Verhalten maken die planmaBigen 
Beamten, jedoch ohne das Zugestandnis eines Rechts
anspruchs, von 3 zu 3 Jahren in ihrem Gehalt auf, bis 
sie in der Regel Mitte der fUnfziger Lebensjahre oder 
doch nicht sehr erheblich spater das Hochstgehalt ihrer 
Laufbahn erreichen. Auch wo niedere und hohere 
Klassen nacheinander durchlaufen zu werden pflegen, 
ist die Aufruckungszeit auf die einzelnen Klassen tun
lichst nach diesem Gesichtspunkte eingeteilt. Die Ge
haltssteigerung in den Stufen ist moglichst gleichmaBig; 
bei ungleichen Stufen liegt das starkere Steigen zu 
Anfang. Aufrucken geschieht nur am ersten Tage des 
Kalendervierteljahrs. Wird die hohere DA-Stufe erst 
im Laufe eines Vierteljahrs erreicht, erhiilt der Beamte 
die Zulage erst vom ersten Tage des folgenden Viertel
jahrs ab. Dienstzeit rechnet von der planmaBigen An
stellung in der betreffenden Klasse ab; jedoch wird 
bei der ersten planmaBigen Anstellung die 5 Jahre 
ubersteigende diatarische Dienstzeit angerechnet. Bei 
Beforderungen wird von der in der fmheren Klasse 
zuruckgelegten Dienstzeit so viel angerechnet, daB der 
Beamte sogleich in die entsprechende Stufe der neuen 
Klasse eintritt und hierin nur noch so lange verbleibt, 
daB unter Hinzurechnung der in derselben Stufe der 
fruheren Klasse zugebrachten Zeit die vorgesehene 
Dauer erfullt wird. Nur wer schon das Hochstgehalt 
seiner fruheren Klasse bezog, uberuimmt kein Auf
mckungsdienstalter, muB also 3 Jahre voll in der ent
sprechenden oder nachsthohereD Stufe der neuen Klasse 
zubringen. - Die Grundsatze haben dann im Laufe 
der Zeit mehrfach Veranderungen zugunsten der Be
amten erfahren. 

Der Zweck der Regelung des Gehalts d~~ch DA
Stufen bestand nicht etwa darin, eine dauernde Anderung 
in der Hohe des Besoldungsaufwandes herbeizufUhren, 
es sollte demnach keine Gehaltsaufbesserung bedeuten. 
Man knupfte auch bewuBt nicht an hervorragend gun
stige Aufmckungsverhaltnisse an, sondern wahlte als 
MaBstab die Erfahrungen der preuBischen Verwaltung, 
wodurch sich allerdings mehrfach Harten ergaben. 

Die mit 1920 einsetzende Besoldungsgesetzgebung hat 
grundsatzlich die DA-Stufen beibehalten. Sie bringt 
wesentliche Verbesserungen (fruheres Erreichen des 
Hochstgehalts; zweijahrige Stufen; .~ahlung der Zu
lagen vom Monatsersten an; beim Uberrucken in die 
hohere Beso1dungsgruppe erha1t der Beamte stets den 
nachsthoheren Ge~\Lltssatz; Verkurzung des Besoldungs
dienstalters beim Ubertritt in die nachsthohere Gruppe 
nicht uber 4, beim Ubertritt von Besoldungsgruppe XII 
nach XIII nicht uber 6 Jahre; weitgehende Anrechnung 
von Vordienstzeiten; Gewahrung eines Rechtsanspruchs 
auf Dienstalterszulagen fur planmaBige Beamte; giin
stige Dienstalterszulagen fur Diatare usw.). 

Schriftwesen. Denkschriften als Anlagen zum Etat des preuOi
schen Finanz-Ministeriums 1892/93 und zu den Hauptetats des 
Reichs 1893/94, 1894/95, 1895/96; DVZ 1892 -1896 (zahlr. Aufstitze); 
RGB! 1920 S. 805; Reichsbesoldungsblatt 1924 S. 31, 63, 153, 193. 

Bergs. 
Dienstalterszulagen S. Besoldung 
Dienstanweisnngen (DA). AuBer der Allgemeinen 

Dienstanweisung fUr Post und Telegraphie (s. d.) sind 
vorhanden die DA fur Postagenturen, Posthil£sstellen, 
Telegraphenhilfsstellen, fur den Leitungsaufseherdienst 
sowie fUr Postillione. Fur die mit Dienstgeschaften 
eiruachster Art betrauten Beamten des untern Dienstes 
bestehen die "Kleine DA fUr den Bahnpostdienst" und 
die "Kleine DA fUr den Postbetriebsdienst". 

Die letztgenannte DA enthalt fiinf Abschnitte: I. Allgemeine 
Bestimmungen; II. Zustellung von Postsendungen; III. Innerer 

Dienst; IV. Begleitungsdienst; V. Botenpostdienst und als Anhllnge 
die "Anweisimg iiber das Verfahren betr. die postamtliche Zustellung 
von Briefen mit Zustellungsurkunde" und die "Anweisung fiir die 
Postprotestbeamten" . 

Dienstaufwandentsehiidigung (Reprasentationskosten) 
wurde bei der Postverwaltung 1906 fUr den Staats
sekretar in Hohe von 14000 lY1 zur Gleichstellung mit 
andern Staatssekretaren und mit den preuBischen Mini
stern eingefuhrt und 1920 als "Aufwandsgelder" fUr 
den Minister beibehalten. Betrag z. Z. 4800 lY1 jahrlich. 

Yom 1. 7. bis 31. 10. 1921 erhielten vorubergehend 
der Staatssekretar, die Ministerialdirektoren und die 
Referenten des RPM unter Wegfall von Ministerial
zulagen eine Dienstaufwandentschadigung von 4800 lY1 
jahrlich. 

Dienstbesehrankungen im Postbetriebsdienst. Dienst
beschrankungen treten an Sonn- und Feiertagen ein_ 
Die Bestimmung damber, welche Tage als allge meine 
Feiertage gelten, steht der Landesbehorde zu. 

In der Vorkriegszeit galten als allgemeine Feiertage im ganzen 
Reich: N eujahrstag, Ostermontag, Himmelfahrtstag, Pfingstmontag 
und die Weihnachtsfeiertage, in katholischen Gegenden auBerdem 
Fronleichnam und Allerheiligen (1. 11.). Der Karfreitag war im 
Reichspostgebiet und Wiirttemberg allgemeinerfFeiertag, in 
Bayern nur bei vorwiegend evangelischer Bev61kerung. Bayern 
feierte auBerdem noch je nach den iirtlichen VerhaltnissenDrei
konigstag (6. 1.), Peter- und Paulstag (29. 6.), Maria Himmelfahrt 
(15. 8.) uud Maria Empfangnis (8. 12.), Wiirttemberg allgemein 
Dreikiinigstag und Stephanstag und in katholischen Gegenden 
Maria Himmelfahrt. 

Mit gewissen Beschrankungen galten ferner als allgemeine Feier
tage im Reichspostgebiet der Geburtstag des Kaisers, in Bayern die 
Geburtstage des Kiinigs und der Kiinigin. 

An den allgemeinen Feiertagen treten die gleichen 
Dienstbeschrankungen ein wie an den Sonntagen (fruh~;
wurde ein Unterschied gemacht). Die Vorsteher der PA 
sind befugt, auch an andern Festtagen, an denen der 
uberwiegende Teil der Bevolkerung die Arbeit ruhen 
laBt, Dienstbeschrankungen eintreten zu lassen, u. U. 
bis zum vollen Sonntagsdienst. Andrerseits sind die 
Amtsvorsteher auch ermachtigt, wenn ein dringendes 
Bedurfnis vorliegt, vorgeschriebene Dienstbeschrankun
gen an Sonn- und Feiertagen aufzuheben. 

Die Beschrankungen erstrecken sich auf folgende 
Dienstzweige: 

Die Schalterdienststunden werden auf h6chstens 
11/2 Stunden zwischen 8 bis 1 Uhr verkurzt. Gewohn
liche Postanweisungen, Zahlkarten und Pakete werden 
nicht angenommen, nur telegraphische Einzahlungen 
und dringende Pakete. Die Zahl der geOffneten 
Schalter wird moglichst gering gehalten. 

Die Briefz ustell ung (s. Zustelldienst) wird auf einen 
Vormittagsgang beschrankt. 

Die Paket- und Geldz ustell ung fallt aus. Aus
nahmen sind zu Weihnachten, astern und Pfingsten 
und u. U., wenn ein Feiertag und Sonntag unmittelbar 
aufeinander folgen, zulassig. 

Die Landz ustell ung erstreckt sich fiir gewohn
lich nur auf die verkehrsreicheren Ortschaften und 
ruht wahrend der ortsublichen Kirchenstunden. Sie fallt 
ganz aus am Karfreitag, zweiten Ostertag, Himmel£ahrts
tag, zweiten Pfingsttag, BuBtag, zweiten Weihnachtstag, 
in katholischen Gegenden auch am Fronleichnamstag 
und u. U. am Dreikonigstag. 

Der Postengang und die Benutzung der Eisen
bahnzuge wird nach Moglichkeit eingeschrankt, in Ver
bindung damit auch die Kastenleerung. 

Nichteilige Massendrucksachen werden an Sonn
und Feiertage;n nicht abgesandt und, wenn es fur den 
Betrieb vorteilhaft ist, auch nicht zugestellt. 

Postauftriige werden nicht vorgezeigt, Wechsel
proteste nicht erhoben. 

Nachnahmen werden nur vorgezeigt, wenn sie den 
Vermerk "durch Eilboten" oder "Postlagernd" tragen, 
und auch dann nur zum erstenmal. 

Briefe mit Z us tell u ngs ur k u nde werden nur zu
gestellt, wenn die Sonntagszustellung auf der Aufschrift
seite ausdmcklich verlangt ist. 
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Packchen werden nur zugestellt, wenn sie mit der 
Briefpost abgetragen werden. 

In Bayern ruht die Orts· und Landzustellung an 
Sonntagen und allgemeinen Feiertagen ganz. Naheres 
vgL PO und AB. 

Uber die Entwicklung der Dienstbeschrankungen an 
Sonntagen s. Sonntagsruhe. K. S c h war z. 

Dienstbriefe, Dienstpakete und sonstige dienstliche 
Postsendungen der BehOrden unterlagen im Lauf der 
Zeit vielfach Ausnahmebestimmungen, meist zugunsten 
der BehOrden. Eine Reihe von Sonderbestimmungen 
bestehen noch heute. 

Die Hauptpunkte der Ausnahmebehandlung sind 
folgende: 

1. Bei der Ge buhrenzahl ung: 

a) Portofreiheiten (Gebuhrenfreiheiten), durch Ge· 
setz uber die Aufhebung der Gebuhrenfreiheiten im Post· 
und Telegraphenverkehr vom 29. 4. 1920 aufgehoben bis 
auf die Gebuhrenfreiheit in Postdienstangelegenheiten, 
die auch im zwischenstaatlichen Verkehr gilt (s. Porto· 
freiheiten ). 

b) Das Portoablosungsverfahren (s. Portoab· 
losung). 

c) Das Recht der LandesbehOrden zur Freimachung 
ihrer Postsendungen mit Dienstmarken (s. Dienst· 
postwertzeichen ). 

d) Wenn nicht freigemachte Dienstbriefe und Dienst· 
postkarten den Vermerk "Portopflichtige Dienst· 
sache" tragen, so hat der Empfanger nur den Satz fur 
freigemachte Sendungen zu zahlen, nicht den hoheren 
fur nicht freigemachte (Postgebuhrengesetz vom 19. 12. 
1921). 

e) Unmittelbare Reichs· und StaatsbehOrden konnen 
die Umschlage angenommener und geoffneter Sen
dungen mit Nachgebuhr zur Einziehung der Nach· 
gebuhr vom Absender an die Post zuruckgeben 
(PO § 50V). In Bayern bestand fmher ffir Sendungen 
an StaatsbehOrden Freimachungszwang (Bayrische 
PO § 48). 

f) Keine Erhebung von La ufzettelge buhr ffir An· 
fragen der Versicherungstrager und Versicherungs. 
gerichte uber Zustellung ihrer Sendungen. 

2. Bei sonstigen Bestimmungen der PO. 
a) Dienstmappen des Reichsprasidenten und der 

Minister konnen auch bei einem Gewicht von mehr als 
500 g gegen Zahlung der hOheren Packchen· oder Paket· 
gebiihr als Briefe befOrdert werden. 

b) Postdienstpakete diirfen Ausnahmsweise das 
Hochstgewicht von 20 kg uberschreiten_ 

c) Bei Zuruckforderungvon Wert· und Einschreib· 
sendungen, Postanweisungen und Zahlkarten haben 
Reichs· und StaatsbehOrden auBer der Einlieferungs. 
bescheinigung einen schriftlichen Antrag vorzu· 
legen. 

d) Postanweisungen und Zahlungsanweisungen von 
Behorden mit den Vermerken "Bezuge aua der 
Reichskasse" (Staatskasse, offentliche Kasse) und 
"Wenn Empfangerin verstorben oder verheiratet, zu· 
ruck" sind nicht den Erben oder NachlaBverwaltern 
oder den wiederverheirateten Frauen auszuhandigen, 
sondern zumckzusenden. . 

e) Dienstbriefe an Vorsteher von Behorden, die abo 
holen, mit dem Vermerk "Eigenhandig" brauchen 
nicht durch die Zusteller zugestellt zu werden, 
wenn die Empfanger eine dahingehende ErkIarung abo 
geben. 

f) Die Stundung von Gebuhren flir unmittelbare 
Reichs. und Staatsbehorden ist nicht vom Ermessen 
des Postamtsvorstehers abhangig, sondern m uB auf 
Verlangen geschehen. 

3. Bei der Zollbehandlung: 
a) Postsendungen, die unter dem Siegel einer Staats· 

behOrde eingehen oder an eine StaatsbehOrde gerichtet 
sind, brauchen nicht von' einer Inhaltserklarung 
begleitet zu sein. Wenn ihr Inhalt aus Akten oder 
Schriften besteht und das auBerlich erkennbar oder auf 
der Sendung angegeben ist, unterliegen sie keiner Zollo 
behandlung und sind der Zollbehorde nicht vor· 
zufuhren. 

b) Die zollamtliche Prufung der Sendungen unter
bleibt, wenn die BehOrden eine ausreichende Beschei· 
nigung uber den Inhalt erteilen. 

Ein Vorzugsrecht beschleunigter BefOrderung und Zu· 
stellung haben Dienstsendungen als solche nicht. 1st 
die Zahl der Sendungen an eine BehOrde, die nicht 
abholt, regelmaBig groB, so solI die Abtragung nicht 
durch die zustellenden Boten auf den gewohnlichen 
Zustellgangen, sondern durch andere Krafte in Dienst· 
pausen oder bei Gelegenheit anderer Dienstverrichtungen 
geschehen. 

In friiheren Zeiten .vurden Dlenstsendungen geradezu zuriick· 
gesetzt. Unter Friedrich I. galt flir PreuBen, wenn wegen Platz· 
mangels nicht aIle Pakete mit einer Post befordert werden konnten, 
die Reihenfolge: Pakete an den Konig, Kaufmannspakete. Pakete 
des iibrigen Publikums, Behiirdenpakete (Stephan S. 135). 

Gewohnliche Postdienstpakete brauchen nicht ge. 
wogen zu werden und werden ohne Paketkarte versandt. 

Diensteid s. Vereidigung 
Diensteinkommen s. Besolliung 

K. Schwarz. 

Dienstgebeimnis s. Beamtenrecht, Postgeheimnis 
Dienstjubiliien s. Amtsfeiern 
Dienstkleidung (D.) (s. auch Kleiderkasse). Das 

Wesen der D. besteht darin, daB ihr Trager bei Aus· 
ubung seiner Verrichtungen als beamtete Person eine 
besondere Tracht anlegt, die ihn von den Zivilpersonen 
unterscheidet und ihn innerhalb des Gesamtbeamten· 
korpers nach seiner ZugehOrigkeit zu einer bestimmten 
Verwaltung und nach seiner dienstlichen Stellung in 
ihr kennzeichnet. Anfangs dem Streben flirstlicher Per· 
sonlichkeiten entsprungen, ihrem hofischen Leben durch 
prunkvolle Kleidungen ihrer beamteten Personen einen 
erhOhten Glanz zu verleihen, gewann die Staats· und 
Galauniform allmahlich immer mehr die Eigenschaft 
einer Kleidung, die nicht nur bei Festlichkeiten an· 
gelegt, sondern auch im Dienst getragen wurde, bis in 
neuester Zeit die D. die Galauniform vollstandig ver· 
drangt hat. 

Die eigentliche D. erfullt mehrere Zwecke. Der 
Beamte solI als Trager der Staatsgewalt gekennzeichnet 
werden, er solI an auBerer Wurde gewinnen, seine 
Handlungen sollen mehr Nachdruck erhalten, die Auf· 
sichtsflihrung soIl erleichtert, das Eindringen fremder 
Personen in die Dienstraume erschwert, den Forderungen 
des Anstands besser genugt und dem Beamten solI 
durch das Tragen der auf die Dauer biIligeren D. wirt· 
schaftlich geholfen werden. 

I. Geschichte. Wahrend die Kaiserliche und die Reichspost 
(Thurn und Taxis) noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts keine Post· 
uniformen kannten, hatte in PreuBen schon Friedrich I. als Konig 
(1701-1713) die erste Uniformver ordnung fiir Postbeamte er· 
lassen. Inhalt: Galakleidung flir feierliche Umziige. Blauer Rock mit 
orangefarbenem Kragen. Die Orangefarbe ist vermutlich darauf 
zuriickzufiihren, daB der damalige Generalpostmeister, Reichsgraf 
v. Wartenberg (s. Leiter des Postwesens), gleichzeitig Erbstatthalter 
aller Fiirstentiimer war, die zu den oranischen Erblanden ge· 
hOrten. 

N achdem das Tragen einer Uniform im Laufe der Zeit abgenommen 
hatte, erschien auf Antrag des Generalpostmeisters v. Werder unter 
Friedrich dem GroBen unterm 28.11. 1785 ein Uniformreglement. 
Inhalt: Blauer Rock mit orangefarbenem Kragen und AufschIagen 
und aufgeschlagenen Rockschiillen mit goldener Randschcureinfas· 
sung, weiBe Weste, weiBes oder schwarzes Beinkleid, dreieckiger Hut. 
Fiir Postmeister eine goldne Epaulette mit Franzen und 12 Glanz
kantillen, fiir Postsekretiire desgieichen ohne Kantillen. Rocke der 
Unterbeamten und Postillione von nun an statt mit blauen mit 
orangefarbenen Kragen und AufschIagen. Die D. muBte in und auller 
dem Dienste getragen werden. Tragen eines Degens bis zum Post
schreiber ausschlielllich gestattet. 
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Fiir den Dienstgebrauch wurde 1791 der "Interimsrock" ein
gefUhrt_ Statt des stehenden ein liegender Kragen, keine goldenen 
Rundschniire, keine Epauletten; statt des Hutes Dienstmiitze. 1803/04 
Allerhochste Verordn ungen wegen Neuregelung der D. bei 
samtlichen StaatsbehOrden. Inhalt: Rock der Postmeister erhiilt 
goldene Stickerei umKragen,Aufschlage und an denPatten; Tressen
besatz der Hiite abgeschafft; statt glatter Knapfe solche mit Wappen
schild und Posthorn; zum Offiziersdegen ein Portepee; als Interims
uniform einfacher blauer Rock mit orangefarbenem Kragen und 
gleichen AufschHigen ohne Goldstickerei; die RockschaBe durften 
nicht mehr aufgeschlagen getragen werden. AnBerhalb des Dienstes 
biirgerliche Kleidnng gestattet. 

Die nene Titel- nnd Rangordnung vom 7. 2. 1817 veraulaBte 
Nenfeststellnng samtlicher Uniformen durch das Reglement vom 
10. 6. 1817, das am 12. 11. 1831 durch ein neues ersetzt wurde. Fiir 
die Postbeamten galt vor 1848 folgende D.: Staatsnniform: 
Dnnkelblauer Frack mit orangefarbenem Stehkragen und Auf
schHigen, nene Stickereien bis zur 8. U niformsklasse (Sekretare), eine 
Reihe Knapfe mit Wappenschild, vom Postdirektor abwarts keine 
Epanletten, weiJ3es Beinkleid, Degen mit Portepee, dreieekiger Hut 
mit Kokarde und Tresse. Daneben Interimsuniform: Dunkel
blauer Frack oder ttberrock mit 2 Reihen Knapfe, auf dem Kragen 
nur die Randborte der Staatsuniform, Dienstmiitze von blauem 
Tuch mit orangefarbenem VorstoB und Streifen, N ationalkokarde. 
"Unterbediente": Dnnkelblauer Rock (Militarsehnitt) mit orange
farbenem Kragen und dunkelblauen, orange gefarbten gepaspelten 
AufschHigen, eine Reihe gelber Knapfe, Beinkleid von grauem oder 
blanem Tnch, blauer Mantel mit ttberfallkragen, Schirmmiitze. 
Landbrieftrager nur Armschild und Miitze, Postpakettrager blaue 
Blnse mit schwarzledernem Gurt, Schirmmiitze. Postillione: 
Blane Reitjacke mit kurzen SchaBen, 2 Reihen Knapfe. Um den 
linken Arm orangefarbene Binde mit Schild, orangefarbene Leibbinde; 
weiJ3lederne Hose nnd hohe Stiefel beim Fahren vom Sattel, grau
tuchene Reithosen mit Lederbesatz beim Fahren vom Bock; runder, 
schwarzlackierter Hut, blaue Schirmmiitze, Posthorn. 

Nach der Umwalzung im .Tahre 1848 erschien, durch Allerhachsten 
ErlaB vom 14.6.1848 genehmigt, ein neues Uniformreglement 
fiir die Postbeamten (nicht auch fUr die Unterbeamten), das die 
Beamten von den Unterbedienten besser unterschied. Inhalt: Epau
letten fUr die Beamten der 6. bis 8. Uniformklasse und Postexpedi
teure mit goldenem, orangefarbenem und dunkelblauem Feld und 
Wappenschild; schwarze Beinkleider; wenn diese zur Staatsuniform 
angelegt werden, bis zum Postschreiber abwarts mit goldenen Tressen
streifen; weiJ3e Beinkleider nur noch fUr Hofgala; St.ickerei auf den 
Interimsracken fallt weg; Hut erhaIt unterhalb der Kokarde eine 
Bandschleife mit den deutschen Farben, die 1850 wieder abgeschafft 
wurde. Am 3.7.1850 wurde fUr die Mantel Schnitt wie fUr In
fanterieoffiziere und militargraues Tuch vorgeschrieben. Kragen 
blaues Tuch mit orangefarbenem Futter, Knapfe glatt, von gelbem 
Metall. 

Iufolge der Neugestaltung der Post erfolgte andre Klasseneintei
lung der Beamten, die ein neues "Reglement iiber die Uniform 
der Beamten der Oberpostdirektionen und Lokalpost
anstalten" erforderlich machten (Allerhachste Order vom 30.4. 
1851). Es unterscheidet zwischen Staats- und Dienstuniform. Zur 
Haltung der Staatsuniform waren nur die Beamten bis zum Post
meister verpflichtet; Obersekretaren, Sekretaren, Assistenten, Expe
diteureu und angestellten Expedienten war das Halten freigestellt. 
Samtliche Beamte muBten sich jederzeit im Besitz einer vollstandigen 
Dienstuniform befinden. Dienstfracks und -iiberraeke abgeschafft 
und durch den Dienstrock von dem Schnitte des Waffenrocks ersetzt; 
Eleven, Aspiranten, Expeditionsgehilfen und probeweise beschiiftigte 
Expedienten, die keine Epauletten trugen, erhielten zur Unter
scheidung von den Unterbeamten in den abgerundeten Kragenecken 
eine goldene Rosette; fUr Beinkleider statt des schwarzen militar
granes Tuch; zum Dienstrock stets Miitze, nicht Hut. 

Durch Allerhachste Order vom 30.11.1853 wurde fUr alle 
Beamten der verschiedenen Ressorts auf den Miitzen ein Unter
scheidungszeichen eingefiihrt: fiir die Postbeamten das Posthorn 
mit Krone dariiber, fiir die Telegraphenbeamten Pfeil und Blitz mit 
Krone dariiber. 

Fiir die Unterbeamten wurden durch Allerhachste Order 
vo m 16. 2. 1863 neue Uniformkragen geschaffen. Postpackmeister 
und etatsmaBige Unterbeamte 2 goldene Plattschniire, bei jenen vier
fache, bei diesen einfache Schleife in den Ecken. 

Die Schaffung der Bundespost 1866 und sodann der Reichspost 
1871 brachten neue Erarterungen iiber die D. der Postbeamten. Ur
spriinglich sollte die Frage der D. im AnschluB au das neue Gesetz 
iiber die Bundes- (Reichs-) Beamten geregelt werden. Da sich seine 
Verabschiedung aber wider Erwarten lange hinauszog, wurden auf 
Stephans Vorschlag durch Allerhachste Order vom 18.10.1871 
neue "Bestimmungen iiber die Dienstuniform der Post
beamten und Postnnterbeamten sowie iiber die Montie
rungen der Postillione" genehmigt und am 25.10.1871 ein
gefUhrt. Die Staats- (Gala-) Uniform blieb hierbei auBer Betracht. 
Inhalt: 

1. Beamte. Vallig abweichend von der preuBischen D. erhielt 
der neue Dienstrock einen der Form der Zivilracke sich anschlie
Benden Schnitt und einen U mlegekragen aus dunkelblauem Samt, 
vou2 Reihen von je 6, an den SchaBen je 3 matt vergoldeten Knapfen 
mit kaiserlichem Adler_ Orangefarbene Paspel um Kragen, Rander 
der . Brustklappe, Armelaufschlage und Taschenpatten. Dunkle 
Weste, schwarzes Halstuch oder Binde mit sichtbarer weiBer Wasche. 
Epauletten fielen weg; Gradabzeiehen durch Goldborden an den 
Rockkragen und vergoldete Sterne mit kaiserlichem Adler in vier
eckiger Form mit Spitzen. a) Postgehilfe und -anwarter ohne Stern, 
Postamtsassistent und Postexpediteur 1 Stern in jeder Kragenecke, 
pensionsberechtigter Expedient, Sekretariatsassistent, Bureanassis
stent der.OPD 2 Sterne; b) Kragen mit schmaler Stickerei in Kordel-

form; Eleve ohne Stern; Praktikant 1, Sekretar und Verwalter 
2 Sterne; c) Kragen mit schmaler Stickerei und einem breiten Streifen: 
Obersekretar, Kassierer usw. ohne Stern; Rendant, Inspektor, 
Direktor 1, Rat 2, Oberrat 3 Sterne; d) Kragen mit schmaler Stickerei 
und 2 breiten Streifen: Oberpostdirektor ohne Stern; Geh. Postrat 1, 
Geh. Oberpostrat 2, Generalpostdirektor 3 Sterne. - Dunkelgraues 
T uch b ei n klei d mit orangefarbener Paspel, die in den Dienstraumen 
fortbleiben kann. - Miitze aus blauem Tuch mit dUnkelblauem 
Samtstreifen nnd orangefarbenen Paspeln; Reichskokarde bei Be
amten, die vom Kaiser angestellt waren, sonst Landeskokarde, dar
iiber Schild mit Adler und Posthorn. - Mantel in Form der preu/3i
schen Offiziersmantel, dunkelgraues Tuch, orangefarhener gepaspelter 
Umlegekragen von dunkelblauem Samt mit blauem Tuchfutter, glatte 
vergoldete Knapfe. 

2. Unterbeamte. Rock dunkelblaues Tuch nach dem Schnitte 
der preuBischen Waffenracke, fUr Landbrieftrager und PostfuBboten 
mit breiter Brustklappe und 2 Reihen Knapfen, poliert mit kaiser
lichem Adler. Miitze mit Streifen aus dunkelblauem Tuch. Mantel 
wie 1 mit polierten Adlerknapfen, Kragen dunkelblau mit dunkel
grauem Futter. 15. 6. 1872 Paspel um den unteren Rand des Rock
kragens eingefUhrt. 

3. Postillione. Rock dunkelblaues Tuch nach dem Schhitt der 
preuBischen Postillionsracke, auf dem blauen Stehkragen eine orange
farbene Patte, auf den Achselklappen das Posthorn. Zur Gala Leib
binde (orangefarben), weiBe Lederhandschuhe, weil3lederne Hosen, 
tltulpenstiefel, Anschnallsporen, Federbusch. 

Die neue D. befriedigte nicht. Der Schnitt der Zivilracke war nicht 
praktisch fUr den Aullendienst, der Zwang zum Tragen weiBer 
Wasche war kostspielig, der Kaiser wiinschte bei Vorlage von Mustern 
zu einer neuen Gala- und Dienstkleidung graJJere Einfachheit und 
bemangelte das Verdrangen der bei der Post seit alters hergebrachten 
Orangefarbe, wie er denn iiberhaupt der Ansicht war, daB die Reichs
uniform sieh in ihren Grnndformen der preuBischen Ordnung an
schlieBen sollte, um zu zeigen, "daB das deutsche Reich und seine 
Verwaltung die hauptsiichlichsten Fundamente in PreuJJen habe und 
von PreuBen aus im wesentlichen die Impulse der Fortentwicklung 
erhalte". Die Erarterungen zogen sich langer hin, und da inzwischen 
die Verschmelzung von Post und Telegraphie auftauchte, lieB man 
1875 die Sache beruhen. Erst vier Jahre spater griff man sie 
wieder auf. 

Unterm 13.10.1879 wurden die "Bestimmungen iiber die 
Dienstkleidung der Beamten und Unterbeamten sowie 
der Postillione im Bere.ich der Reichs - Post- und Tele
graphenverwaltung" allerhachst genehmigt, am 28.10.1879 
wurden sie eingefUhrt. Zum Tragen der D. wurden alle Beamten 
des Betriebsdienstes verpflichtet; nur das Personal in den Bahnposten 
(s. d.) durfte wahrend der Fahrt, wie schon vorher, gewahnliche 
Kleidung oder leichte schwarze Oberraeke anlegen. Die Bestim
mungen iiber die D. sind im Abschn. X,2 der ADA AnI. 17 abgedruckt. 
Die wesentlichsten Unterschlede gegen die Bestimmungen von 1871 
sind folgende: 1. Statt des Zivilschnitts beim Roc k mit Umlegekragen 
wieder der Waffenrock mit vorn abgerundetem Stehkragen, der aus 
drei gleich breiten Streifen, orange-dunkelblausamt-orange, besteht. 
Grund dieser Neuerung: Verschmelzung von Post (orange) mit Tele
graphie (bisher schwarzer Samtkragen) solI ersichtlich, Verwechslung 
mit Offizierskragen solI vorgebeugt werden. Achselstiicke, nach 
dem Muster der fUr die Feldpost (s. d.) bereits am 28.6.1873 ge
nehmigten, und Sterne am Rockkragen als Gradunterscheidungen. 
- Dienstmiitze mit drei gleich breiten Streifen wie am Rock. 
Neues Schild mit Adler, Posthorn und Blitzen. Fiir alle Postverwalter 
und Beamte vom Postmeister aufwarts, die zur Galauniform nicht 
verpflichtet sind, wurde fUr Gala ein Hut (der Kaniglichen Stall
meister) mit Kokarde, goldener Tressenagraffe und Wappenknopf 
eingefUhrt. - Rock der Unterbeamten erhalt am Kragen je 
einen Spiegel von orangefarbenem Tuch; Miitze wie fUr Beamte, mitt
lerer Streifen jedoch aus dunkelblauem Tuch. 

Unterm 16.12. 1888 erschien eine Allerhochste Verordn ung 
iiber die Galakleid ung der Reichsbea mten. Die Exzellenzen 
und Rate der I. Kla.se, ferner die der II. und III. Klasse, endlich die 
der IV. und V. Klasse erhielten gleicbe Stickerei. Sonstige Unter
scheidung in der Art der Schulterstiicke, der Hut-, Beinkleider- und 
Westentresse und des Hutbesatzes. 

Am 1. 5. 1890 wurde eine besondere Hoftracht geschaffen. 
1m Laufe der .Tahre wurden zahlreiche Erleichterungen und Ver

bessernngen der D. eingefUhrt. So durften die Fernsprechgehil
finnen, fUr die 1890 eine Bluse aus dunkelblauem Stoff mit blanken 
glatten Knapfen und orangefarbener Absteppung oder VorstoB an
geordnet war, seit 1893 in der heiBen .Tahreszeit Blusen aus leichtem 
Stoff anlegen. Den Postillionen wurde 1897 das Tragen von Bein
kleidern aus weiBem Waschzeug oder grauem Drillich, wie schon seit 
langem flir das Beamtenpersonal iiblich, gestattet. 1898 wurden fUr 
die im R a d f a hr di ens t beschiiftigten U nterbeamten U mhiingekragen 
aus wasserdichtem Stoff beschafft. 1899 wurde die Litewka aus 
Wollstoff zunachst fUr die Unterbeamten eingefiihrt, 1901 auch flir 
die Beamten. 

1902 erhielten die planmaBigen Unterbeamten nach einer Gesamt
dienstzeit von 15 .Tabren goldene Schulterplattschniire. 

1912 wurde den Beamten des Fahrdienstes das Tragen von gra u
leinenen langen ttberrocken im Bahnpostwagen gestattet und 
1914 diese Erlaubnis auf die Beamten der groBen, von den OPD zu 
bestimmenden Briefabfertigungsstellen ausgedehnt. 

Infolge des durch den Krieg hervorgerufenen Stoffmangels muBte 
schon unterm 18. 11. 1915 der Uniformzwang aufgehoben werden. 
Als die Stoffknappheit immer graBer wurde, schritt man 1917 zur 
Einrichtung der Postwebstoffstelle (s. d.), die die Beschaffung 
der natigen D.-Stoffe im Benehmen mit der Heeresverwaltung ver
mittelte. Dem gleichen Zweck diente eine Vf vom 7. 7. 1917, die den 
aus dem Heeres-, Feldpost- usw. -dienst in den Heimatdienst zuriick
tretenden Personal das A uftragen der feldgrauen D. gestattete. 
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Mit der Anderung der Staatsform, die durch die Besoldungsgesetze 
auch eine N eugruppierung der Beamtenschaft brachte, machte sich 
das Bediirfnis nach Anderungen der Bestimmungen iiber die D. ent
sprechend den neuen Amtsbezeichnungen geltend. Durch Vf vom 
16.6. 1920 (Postnachrichtenblatt 1920 Nr. 45) wurde den Beamten, 
fiir die nach ihren neuen Amtsbezeichnungen keine Vorschriften be
standen, aufgegeben, vorHiufig die D. nach ihrer friiheren Amts
bezeichnung zu tragen. tJber die Vereiufachung und Vereinheit
lichung der D. der Reichsbeamten fanden 1921 auf Anregung des 
Reichsfinanzministeriums Besprechungen zwischen den beteiligten 
Ministerien statt, die jedoch nicht zu der geplanten einheitlichen D. 
fiir alle Verwaltungen gefiihrt haben. Die Reichsfinanzverwaltung 
hat nunmehr von sich aus eine D.-Ordnung fiir die Beamten der Zolle 
und Verbrauchssteuem unterm 4. 7. 1922 (Nr. 16 ihres Amtsblattes) 
herausgegeben, die Deutsche Reichsbahn fiir ihr Personal unterm 
9.5. 1924 (Reichsverkehrsblatt Nr. 20). Bei der DRP ist die D.-Ord
nung erst teilweise geregelt worden, als am 8. 9. 1921 die neue 
Satzung der Kleiderkassen (s. d.) fiir die unteren Beamten heraus
gegeben wurde. 

Die D. besteht fUr die Beamten der Besoldungs
gruppen II bis IV aus Winterrock (Joppe), SOllfPlerrock, 
Tuchhose, Umhang, Mantel, Dienstmiitze und Uberzieh
jacke. Gradabzeichen: Hilfsschaffner je eine Goldtresse 
am Rockkragen, planmaBige Beamte der Besoldungs
gruppe II je einen goldenen Stern, III je einen Stern und 
eine Tresse, IV je einen Stern und zwei Tressen. Dienst
miitze unverandert mit Reichs- und Landeskokarde und 
vergoldetem Schilde (Reichsadler mit Posthorn und 
Blitzen). Waffenrock falit weg. Hose ohne farbigen 
VorstoB. Fiir die Beamten des AuBendienstes sind 
Baschlikmutzen gestattet worden (18.7.1924). Die 
Beamten des inneren Dienstes diirfen Staub mantel 
oder Schutzjacken aus Schilfleinen oder ahnlichen 
Stoffen tragen (30. 9. 1924). 

Die Feldpostbeamten trugen D., dIe von der Friedens-D. ab
wich und den besonderen Bediirfnissen des Krieges Rechnung trug 
(Helm, Sabel usw.). 1m Weltkriege wurde die feldgraue D. fiir die 
Feldpost- lmd Etappentelegraphenbeamten am 7. 10. 1914 eingefiihrt. 
Der Allerhochste Erla13 vom 21. 9. 1915 traf neue Bestimmungen iiber 
dIe D. der Feldpostbeamten. Sie wurde durch Allerhochsten Erla13 
vom 30. 9. 1916 auch auf die Beamten bei der deutschen Post- und 
Telegraphenverwaltung im besetzten Gebiet angewandt. 

II. Recht. Die Berechtigung zum Tragen der D. 
gehort zu den Ehrenrechten des Beamten, falit also 
nicht unter die im § 149 des Reichsbeamtengesetzes auf
gefuhrten Vermogensrechte. Die Verleihung dieses 
Rechtes nahm von jeher in den deutschen Landern 
die Krone fiir sich in Anspruch. (§ 7 des preuBischen 
Rangreglements yom 7.2.1817, in dem der Konig sich 
vorbehalt, durch ein besonderes Reglement die Uni
formen zu bestimmen, welche die Beamten nach ihren 
verschiedenen Rangabstufungen tragen sollen.) 

Dementsprechend hat sich fUr die Reichsbeamten der 
Kaiser das Recht vorbehalten, neben Titel und Rang 
auch die Uniform zu bestimmen. Jedoch ist eine all
gemeine kaiserliche Verordnung dariiber niemals er
gangen; man folgte den Bestimmungen des preuBischen 
Beamtenrechts. Nur die Galakleidung wurde durch 
Kaiserliche Verordnung yom 16. 12. 1888 allgemein 
geregelt. 1m ubrigen ergingen Einzelerlasse (s. oben). Die 
neue Reichsverfassung sagt ube!: die D. der Beamten 
nichts. Da aber nach § 4 des Ubergangsgesetzes yom 
4. 3. 1919 die Btfugnisse, die nach den Gesetzen oder 
Verordnungen des Reichs dem Kaiser zustanden, auf 
den Reichsprasidenten ubergegangen sind, ist dieser fur 
die Regelung der D. als zustandig zu erachten. 

Das Recht zum Tragen der D. erlischt mit dem 
Ausscheiden aus dem Dienst; fiir Wartestandsbeamte 
bleibt es also bestehen. An Beamte im Ruhestande 
wird die Genehmigung zum Tragen der D. grundsatzlich 
nicht verliehen IpreuBische Kabinettsorder yom 14. 8. 
1846). Galakleidung durften jedoch Beamte mit dem 
Pradikat Exzelienz tragen, andre Beamte bedurften 
dazu kaiserlicher Genehmiglmg (§ 3 der Verordnung yom 
16. 12. 1888). Unbefugtes Tragen der D. ist nach § 360 
ziffer 8 RStGB strafbar. 

1m ubrigen vgl. ADA X, 2 §§ 58-68, auch AmtsblVf 
Nr.343,1926 S. 333. 

Schriftwesen. Stephan S.290; Archiv 1905 S.456ff. 
Bergs. 

Dienstleistungskarten. Um einen schnellen Uberblick 
uber die Dienstversaumnisse durch Krankheit, Dienst
~.efreiung, Urlaub usw. zu ermoglichen und damit die 
Uberwachung ungerechtfertigter Dienstversaumnisse zu 
erleichtern, wurde im Januar 1922 die Fiihrung von 
Nachweisen in Kartenform bei den Dienststelien fUr 
jeden Beamten und Lohnempfanger angeordnet, in denen 
jede Dienstversaumnis von mehr als einem Tage nach 
Dauer und Grund einzutragen war (Postnachrichtenbl 
Vf Nr. 117 von 1922 S.49). Da die Dienstversaumnisse 
auch in dEll Personalbogen, Urlaubslisten und bei den 
Lohnempfangern in den Lohntagebiichern vermerkt 
werden, verursachte die Fiihrung dieser Dienstleistungs
karten doppelte Verwaltungsarbeit. Das RPM hat 
deshalb Anfang 1925 den Wegfall der Dienstleist.~ngs
karten angeordnet. Nur soweit es bei groBen VA be
sonders vorteilhaft ist, konnen nach Anordnung der 
Amtsvorsteher Dienstleistungskart,en in der bisher gul
tigen oder einer nach den ortlichen Verhaltnissen ver
anderten Form yon den Vorstehern der Dienststelien 
weitergefuhrt werden. 

Dienstlieher Wohnsitz s. Besoldung 
Dienstpakete s. Dienstbriefe, Dienstpakete 
Dienstpostwertzeiehen sind Wertzeichen, die von den 

Behorden zur Freimachung von Postsendungen (s. 
Dienstbriefe, Dienstpakete) benutzt werden. 

Die ersten deutschen Dienstmarken (Dienstfreimarken genannt) 
wurden am 1. 1. 1870 ausgegeben, nachdem die Portofreiheiten (s. d.) 
der BehOrden durch das Gesetz vom 5. 6. 1869, betr. die Porto
freiheiten im Gebiet des N orddeutschen Bundes, erheblich beschnitten 
worden waren. Die Marken wurden am 1. 1. 1872 wieder eingezogen. 
Zur Feststellung der von der PreuCischen und der Badischen Staats
regierung zu zahlenden Portopauschsummen waren vom 1. 1. bis 
Ende Dezember 1903 fiir Preu13en und vom 1. 1. bis Ende Dezember 
1905 fiir Baden "Zi1hlmarken" im Gebrauch. Diese Zi1hlmarken 
werden zwar zu den Dienstmarken gezahIt, sind aber streng ge
nommen keine Postwertzeichen, weil sie nur Ermittlungszwecken 
dienten. Dienstmarken im engeren Sinne gab es erst wieder nach 
Aufhebung des PortoabIOsungsverfahrens vom 1. 4. 1920 abo Die 
Dienstmarken fiir preuCische Behorden trugen die Zahl 21 in den 
oberen oder unteren Ecken, bei den Marken fiir die iibrigen Lander
Bayem und Wiirttemberg benutzten noch einige Zeit ihre eigenen 
Dienstmarken - fehlte diese Zahl. Am 1. 7. 1920 wurden Dienst
marken ohne EckenzahI gleichmaCig fiir Reichs- und LandesbehOrden 
ausgegeben. Gleichzeitig erschienen Dienstpostkarten. 

Dienstpramien (s. auch Amtsfeiern) werden an Arbeiter 
der DRP (s. Arbeiter) nach Ableistung einer 25jahrigen 
oder langeren Dienstzeit auBertariflich und ohne Rechts
anspruch gewahrt. Angestellte (s. d.) kommen fur die Ge
wahrung von Dienstpramien nicht in Betracht. Bei der Be
rechnung der Dienstzeit wird nur die im unmittelbaren 
Arbeiterverhaltnis bei der DRP zuriickgelegte Zeit ge
rechnet. Nicht vollbeschaftigte Arbeiter erhalten 
die Dienstpramie voll, soweit die Beschaftigung min
destens 6 Stunden taglich betragt, sonst zur Halfte. 

Dienst, der bei den ubrigen Reichsverwaltungen ab
geleistet worden ist, wird dem Dienst bei der DRP 
gleich gerechnet, bei den Landern geleisteter Dienst 
nur dann, wenn die Lander im Falle der Gewahrung von 
Dienstpramien Gegenseitigkeit leisten. Anrechnungs
fiihig ist die Zeit, wahrend welcher der Arbeiter mit 
Fortbezug des Lohns beurlaubt war, und die Zeit von 
Krankheiten. Nicht angerechnet werden kann die Zeit 
der aktiven Militarzeit. Arbeitern, die bei Beginn ihres 
Kriegsdienstes oder, wenn er diesem unmittelbar vor
ausgegangen ist, des Friedensdienstes im Heer oder 
der Marine im Reichs- oder Heeresdienst tatig waren 
und binnen 4 Wochen nach ihrer Entlassung aus dem 
Kriegsdienste sich wieder um Beschaftigung im Reichs
oder Staatsdienst beworben und auf Grund dieser Be
werbung dort Beschaftigung gefunden haben, wird die 
zwischen Mobil- und Demobilmachung liegende Zeit 
des Heeresdienstes oder des Dienstes bei der Marine 
voll angerechnet. Die Dienstpramie solI am Tage der 
Falligkeit ausgezahlt werden. 

Fiir die q~wahrung der Dienstpramien sind die OPD 
zustandig. Uber die Gewahrung von Dienstpramien nach 
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Zurucklegung einer 40- oder 50jahrigen Dienstzeit hat 
sich das RPM die Entscheidung vorbehalten. 

Dienstrang. Der Dienstrang bezeichnet die Stellung, 
welche die dienstliche Eigenschaft einem Beamten im 
Vergleich mit andern Beamtenklassen verleiht. § 17 des 
Reichsbeamtengesetzes schreibt vor, daB Titel, Rang 
und Uniform (s. Dienstkleidung) der Reichsbeamten 
durch Kaiserliche Verordnung bestimmt werden sollen. 
Eine derartige Verordnung ist nie ergangen, die Rang
erhohungen wurden in der kaiserlichm Zeit vielmehr von 
Fall zu Fall vorgenommen und glichen sich den prcuBi
schen Rangverhaltnissen an. 

Aus friiherer Zeit slUd uns nur sparliche Nachrichten iiber den 
den Postbeamten beigelegten Rang iiberkommen. In alten Schriften 
wird hin und wieder dariiber geklagt, daB die Postbeamten rang
miWig nicht geniigend bewertet wiirden. So befanden sich noch im 
19. J ahrhundert in Hessen die Postschreiber mit den Kanzleidienern 
im Ministerium, den Leiblakeien und Portiers in einer Rangstufe. 
In PreuBen erhob del' GroBe Kuriiirst (1640-1688) durch Patent 
Yom 20.2. 1671 die Postmeister, um ihuen ein griiBeres Ansehen zu 
verleihen, in den Rang eines "Churfiirstlichen Secretarii". Durch 
die Hofrangordnung Yom 16. 11. 1708 unter Friedrich I. (1701-1713) 
erhielten sie den Rang vor den Accisebeamten und Zollbeamten in 
den Stl1dten und vor den Ratsverwandtcn. Dennoch standen del' 
Hofpostmeister in Berlin an 103., del' Hofpostsekretar an 118. und 
der Postkommissar an 119. Stelle von im ganzen 142 Stellen, und vor 
den beiden letzten waren u. a. die Kammerdiener des Kiinigs sowie 
des Kronprinzen, der Hausvogt usw. eingeordnet. Grundlcgend iiir 
die Einstufung der preuBischen Staatsbeamten wurde dann das 
"Rangreglement" yom 7.2.1817 (PreuBische Gesetzsammlung S. 61). 
Danach wurden die hiiheren Beamten der Ministerien in 3 Klassen, 
die hiiheren Provinzialbeamten in 5 Klassen, die Titularrate in 
2 Klassen und die Subalternbeamten in 4 Klassen eingeteilt. Del' 
Generalpostmeister gehiirte, solange er nicht das Pradikat "Exzellenz" 
fiihrte, das ihn iiber die Klasseneinteilung hinaushob, zur I. Klasse 
del' hiiheren Beamten der Ministerien, die Vortragenden Rate mit 
dem Titel "Geheimer Ober- usw. Rat" gehiirten zur II. Klasse, die 
Geheimen Postrate zur III. Klasse, wahrend die expedierenden Sekre
tare, die Journalisten, Kalkulatoren, Registratorcn, Rendanten, 
Kontrolleure und Kanzleivorsteher in den Ministerien zur I. Klasse 
del' Subalternen zahlten. Die Oberpostdirektoren, damals Vorsteher 
groBer Amter, waren den Wirklichen Regierungsrl1ten (IV. Klasse 
del' hiiheren Provinzialbeamten), die PD den Titularraten II. Klasse, 
die Postmeister den Polizeidirektoren del' mittleren Stadte gleich
geordnet. Durch Kabinettsorder yom 3.4. 1850 (Gesetzsammlung 
S.300) wurde den neugeschaffenen Vorstehern del' OPD (Oberpost
direktoren) del' Rang del' Oberregierungsrate und Oberforstmeister 
(zwischen del' III. und IV. Rangstufe der hoheren Provinzialbeam
ten), den Postraten del' Rang VOl' den Assessoren (zwischen del' IV. 
und V. Rangstufc) beigelegt. Die Postdirektoren und Postinspek
toren sowie die Rendanten del' OPK gehorten zur V. Klasse del' 
hoheren Provinzialbeamten, die Postkontrolleure, Buehhalter und 
Hilfsbuehhalter del' OPK, die Postmeister und Obersekretare zur 
III. Klasse del' Subalternen und die Postsekretare zur IV. Klasse 
del' Subalternen. Fiir die Postdirektoren und Postmeister wurde 
del' Rang durch die Kabinettsorder yom 4. 9. 1850 (Gesetzsammlung 
S. 399) festgesetzt. Die hiiheren Beamten unterschied man in del' 
]'olge nur noch nach Raten I., II., III. und IV. Klasse und hiiheren 
Provinzialbeamten V. Klasse. In der kaiserliehen Zeit gingen die 
Staatssekretare der Reichsamter neben andern hohen Wiirdentragern 
del' I. Rangklasse voran und iiihrten wahrend del' Amtsdauer das 
Pradikat "Exzellenz". Zur I. Ratsklassc gehiirten die Unterstaats
sekretare und Ministerialdirektoren, zur II. Klasse die Geheimen 
Oberpostrate, zur III. Klasse die Geheimen Postrate in der Haupt
verwaltung. Dureh Kaiserlichen EriaB yom 22. 2. 1882 (RGBI S. 42, 
Amtsblatt. des RPA S.81) wurde den Oberpostdirektoren del' Rang 
der Rate III. Klasse beigelegt. Die Postrate erhielten durch Kaiser
lichen ErlaB Yom 1. 4. 1871 (RGBI S. 103, Amtsblatt del' Nord
deutschen Postverwaltung S. 217) den Rang del' Rate IV. Klasse 
beigelegt, ihnen voran gingen die - 1869 und 1870 ernannten -
Oberpostrate (s. nachstehend). Durch ErlaB Yom 17.7.1876 (RGBl 
S. 186, Amtsblatt S.353) wurde den Vorstehern del' TA, die die 
Amtsbezeichnung "Telegraphendirektor" erhiclten, del' Rang del' 
Postdirektoren, den Bezirksaufsichtsbeamten iiir Telegraphie (Tele
grapheninspektoren) del' Rang der Postinspektoren (hohere Provin
zialbeamte V. Klasse) beigelegt. [Bei del' alten Reichstelegraphen
verwaltung waren die Telegraphendirektoren die Vorsteher del' 
Telegraphendirektionen und hatten den Rang del' Oberregierungs
rate und Oberforstmeister wie die Oberpostdirektoren - Kaiserlicher 
EriaB Yom 27.12.1871 (RGB11872 S. 7)]. Die Post· (Telegraphen
amts-) kassierer erhielten 1902 mit del' Amtsbezeichnung "Post
(Telegraphen-) inspektor" aueh den Rang del' bisherigen Postinspek
toren (V. Klasse); iiir diese war mit del' Beilegung del' Amtsbezeich
nung "Oberpostinspektor" ebenso wie iiir die von 1908 ab ernannten 
Vize-Post- (Telegraphen-) direktoren mit del' neuen Amtsbezeiehnung 
eine RangerhOhung nicht verbunden. Die Oberpostpraktikanten, die 
zunachst wie ihre Vorganger, die Oberpostdirektionssekretare, zur 
III. Klasse del' Subalternen gehiirten, wies del' ErlaB yom 27. 12. 
1911 (RGBI 1912 S. 1, Amtsblatt S. 327) del' V. Klasse del' hiiheren 
Provinzialbeamten zu. Del' Ubertritt in diese Klasse war mit einer 
Erhiihung des Wohnungsgcldzuschusses (s. d.) sowie del' Tagegelder 
(s. d.) und Fuhrkosten usw. bei Dienstreisen verbunden. Die seit 
1908 nach den neuen Vorschriften angenommenen Anwarter des 
hoheren Dienstes (s. Beamtenlaufbalmen bei der Post, Geschichte) 

fan den als Postreferendare ihren Platz mit den iibrigen Referendaren 
in del' II. Klasse del' Subalternen (zahlten abel' zu den hoheren Be
amten ohne Rang), als Postassessoren in del' V. Klasse del' hiiheren 
Provinzialbeamten. Endlich wurde dureh Kaiserlichen ErlaB Yom 
13. 1. 1913 (RGBl S.19, Amtsblatt S. 11) den bei den OPD als 
Abteilungsdirigenten angestellten Oberpostraten del' Rang del' 
Oberregierungsrate verliehen. 

Eine Rangerhiihung wurde bei der Postverwaltung verschiedent
lieh aueh iiir bestimmt bezeichnete Angehiirige einer Beamtengruppe 
vorgenommen. Sie war also nieht an die Dienststelle, sondern an die 
Person gebunden, wenn auch die Bedeutung der Dienststelle aus
schlaggebend dabei mitspraeh. So wurde, bevor die Postrate all
gemein den Stellenrang del' Rate IV. Klasse erhielten, von 1869 ab 
die Verleihung dieses Ranges an dienstaltere Postrate un tel' Er
nennung zum Oberpostrat erwirkt. Yom Jahre 1884 ab wurde ferner 
regelmaEig einer Zahl alterer Direktoren griiBerer VAder Rang del' 
Rate IV. Klasse verliehen. 

Eine Rangerhiihung konnte ferner auch durch die Verleihung 
eines Titels erworben werden, del' die so Ausgezeichneten entweder 
iu die Klassen del' Titularrate braehte oder von Beamten mit hiiherem 
Stellenrang geiiihrt wurde. So traten die mit dem Rechnungs- oder 
Kanzleiratstitel ausgezeichneten Beamten, die der Gruppe der Sub
alternen angehiirten, als Titularrate II. Klasse zwischen die IV. und 
V. Ratsklasse, die Beamten, denen der Titel "Geheimer Postrat", 
"Geheimer Rechnungsrat" oder "Geheimer Kanzleirat" verliehen 
wurde, als Titularrate I. Klasse zwischen die III. und IV. Ratsklasse. 
Der Titel "Geheimer Oberpostrat" versetzte die Oberpostdirektoren 
iu die II. Ratsklasse, del' Titel "Wirklicher Geheimer Oberpostrat" 
iiihrte die damit Ausgezeichneten in die I. Ratskhsse, wiihrend del' 
Titel "Wirklicher Geheimer Rat" mit dem Pradikat "Exzellenz" 
einen dafiiber hinausgehenden Rang verlieh. 

Heute versteht man unter "Rang" der Reichsbeamten 
im Sinne der Beamtengesetzgebung nach Reehtsprechung 
und Sehrifttum "das auf der gesamten dienstyehen 
Stellung der Beamten beruhende Verhaltnis der Uber-, 
Neben- und Unterordnung der einzelnen Beamtenkate
gorien". (S. aueh Dienstalter, Dienstzeiten unter 1, 
Rangdienstalter.) Bachmann. 

Dienstreisen s. Reise- und Umzugskosten 
Dienstschulden der Beamten s. BeitreibungsbeschluB, 

GehaItsabzugsverfahren 
Dienstschulen der DRP dienen zur theoretischen Aus

bildung der Dienstanfanger wahrend der Vorbereitungs
zeit. Sie werden eingeteilt: 

1. in Postbetrie bsseh ule n fur Dienstanfanger 
a) der Besoldungsgruppe A III (Postlehrlinge, Hilfs

postschaffner, Postsehaffner aus dem Stande der Ver
sorgungsanwarter sowie Beamte aus dem Telegraphen
arbeiterstande) ; 

b) der Besoldungsgruppe A IV (Post- und Telegraphen
anwarterinnen - getrennt naeh allgemeinem Postdienst, 
Postscheekdienst, Telegraphen- und Fernspreehdienst 
oder nur Fernsprechdienst); 

e) der Besoldungsgruppe A V (Post- und Telegraphen
anwarter); 

2. in Postverwaltungsschulen fur Dienstanfanger 
der Besoldungsgruppe A VII (Supernumerare, Zivil- und 
Versorgungsanwarter - getrennt nach Post und Tele
graphie). Fur jede Gruppe sind Ausbildungs- und Lehr
plane festgesetzt. Einzurichten sind am Sitze der OPD 
und an geeigneten and ern Orten, z. B. solchen mit 
mehreren V Anst, u. U. gemeinsam fur mehrere benach
barte Orte 

a) Postbetriebssehulen bei mindestens 20 Teilnehmern, 
b) Postverwaltungsschulen nach Bedarf. Der Unter

richt wird - in der Regel wahrend des Winters - in 
zusammenhangender Folge naeh dem Lehrplan dureh 
besondere Lehrkrafte (Fachbeamte) schv.lmaBig erteilt 
(Befragen der Sehiiler, Wiederholungen, Ubungen). Am 
Unterricht hat moglichst jeder Dienstanfanger von Be
soldungsgruppe A II an aufwarts wahrend des Vor
bereitungs- oder Probedienstes - bei mehrjahriger Vor
bereitungszeit im letzten Jahr - teilzunehmen (Pflicht
teilnahme). Nachweisungen uber den Unterricht werden 
den Personalbogen beigefugt. Die Unterrichtszeit und, 
soweit eine Vorbereitung nachweislich erforderlich ist, 
je eine Vorbereitungsstunde fUr je eine Lehrstunde 
werden den Unterriehtsteilnehmern auf das Dienst
leistungsmaB angerechnet. 

S chI' i f t w e sen. S. AlIsbildungs- und Unterriehtswesen. 
Wiechmann. 
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Diensisiegel und, soweit erforderlich, auch Dienst
stempel werden den VA geliefert. Sie sind kreisrund, 
enthalten das Posthorn und die Umschrift "Deutsches 
Postamt", "Deutsches Postscheckamt", "Deutsche Post
agentur", "Deutsches Bahnpostamt Nr .... " sowie die 
Ortsbezeichnung. Die den Telegraphen- und Fernsprech
dienststellen zugewiesenen Siegel und Stempel tragen an 
Stelle des Posthorns den Reichsadler mit der Umschrift 
"Telegraphenamt" usw. und die Ortsbezeichnung. 

Dienststempel s. Dienstsiegel 
Dienststrafordnung. Das Reichsbeamtengesetz yom 

31. 3. 1873 in der Fassung der Bekanntmachung yom 
18. 5. 1907 (RGBI S. 245), dessen Vorschriften die Be
amten der DRP als Reichsbeamte unterliegen, enthalt 
in den §§ 72-79 allgemeine Bestimmungen iiber Dienst
vergehen und deren Bestrafung und handelt in den 
§§ 80-119 von dem Disziplinarverfahren, im § 124 von 
den Kosten des Verfahrens und in den §§ 125-133 von 
der vorlaufigen Dienstenthebung. 

Schon vor dem Weltkriege machten sich Bestrebungen 
geltend, die auf vollige Neuordnung des Dienststraf
verfahrens drangten. Vor allem wurde die Heimlichkeit 
der Voruntersuchung, die Unzulassigkeit der Zuziehung 
eines Verteidigers vor der Hauptverhandlung und das 
Fehlen der Wiederaufnahme des Verfahrens bemangelt. 
Ein von der kaiserlichen Regierung dem Reichstage am 
21. 11. 1913 vorgelegter Entwurf eines Gesetzes iiber 
die Wiederaufnahme eines Disziplinarverfahrens (Reichs
tags-Verhandlungen, XIII. Legislaturperiode, I. Session, 
Band 303 Drucksache Nr. 1182) blieb unerledigt. Die 
durch die Weimarer Reichsverfassung yom 11. 8. 1919 
geschaffenen neuen staatsrechtlichen Verhaltnisse lie Ben 
eine vollige Neuordnung des gesamten, durch wieder
holte Anderungen uniibersichtlich gewordenen Beamten
gesetzes als zweckmaBig erscheinen. Diese Aufgabe hat 
sich jedoch bisher wegen der Schwierigkeit und des Um
fangs sowie auch wegen der unbestandigen innerpoli
tischen Verhaltnisse nicht erledigen lassen. Die Reichs
regierung hat sich daher mit Riicksicht darauf, daB nach 
der Reichsverfassung (Art. 129 Abs.3) gegen jedes 
Dienststraferkenntnis ein Beschwerdeweg und die Mog
lichkeit eines Wiederaufnahmeverfahrens eroffnet sein 
muB, entschlossen, das Dienststrafrecht aus dem iibrigen 
Beamtenrecht herauszunehmen und fiir sich gesondert 
neu zu regeln. 

Den Entwurf einer Reichsdienststrafordnung, 
die dazu bestimmt ist, an die Stelle der §§ 72-132 des 
Reichsbeamtengesetzes zu treten, hat der Reichsminister 
des Innern am 7.8.1925 dem Reichstag vorgelegt 
Reichstags-Drucksache, III. Wahlperiode 1924/1925, 
Nr. 1474). Der Entwurf zerfallt in 12 Abschnitte: 
1. Dienstvergehen und Dienststrafen, 2. Verhaltnis des 
Dienststrafverfahrens zum gerichtlichen Strafverfahren, 
3. Dienststrafgerichte, 4. Nichtformliches Dienststraf
verfahren, 5. Formliches Dienststrafverfahren, 6. Rechts
mittel, 7. Wiederaufnahme des Verfahrens, 8. Vorlaufige 
Dienstenthebung, 9. Fristen und Zustellungen, 10. Voll
streclwng, Begnadigung, 11. Kosten und 12. SchluB
und Ubergangsvorschriften. Das Schicksal dieses Ge
setzentwurfs ist im Hinblick auf die unsicheren inner
politischen Verhaltnisse Deutschlands (haufiger Wechsel 
der Reichsregierung, wechselnde politische Mehrheiten 
im Reichstag) ungewiB. K. Schneider. 

Dienststunden s. Arbeitszeit, LeistungsmaB, Sonntags
ruhe 

Dienststundenplane sind Ubersichten, aus denen zu 
ersehen ist, wahrend welcher Zeit und erforderlichenfalls 
auch bei welcher Geschaftstelle die Beamten usw. Dienst 
zu verrichten haben. Nach der ADA IX § 3 sind Dienst
stundenpJ1ine bei allen VA auf7.ustellen und, soweit es 
sich um das nachgeordnete Personal ha~.delt, in den 
Dienstraumen auszuhangen. Bei den BP A konnen im 
allgemeinen die Fahrordnungen (s. Bahnposten) an die 
Stelle der Dienststundenplane treten. 

Die PreuBische Postverwaltung ordnete 1826 die Aufstellung von 
GesehlHtsregulativen (Geschiiftsordnungen [so d.]) an, aus denen 
aueh die von den Beamten abzuleistenden Dienststunden ersiehtlieh 
sein muBten. Bei den V A mit zahlreichem Personal biirgerte es sieh 
allmahlich ein, die Dienststunden zur besseren ttbersiehtliehkeit in 
Tafelform aufzuzeichnen und auszuhangen. In den Dienstvor
sehriften findet sieh eine Bestimmung, daB Stundenplline aufgesteJlt 
werden miissen, zuerst in der 1868 herausgegebenen Telegraphen
dienstinstruktion (Abschn. 2 § 38); aus dieser ist sie 1878 in den 
Absehnitt IX § 3 der ADA iibergegangen. 

Dienstiibergabe. Wenn die Beamten einer Dienst
stelle wechseln, so muB zwischen ihnen eine Ubergabe 
stattfinden. Sie erstreckt sich auf nachzuweisende Post
sendungen, Geld, Geldeswert (einzuziehende Gebiihren
betrage) und .. Ausstattungsgegenstande (s. d.). Grund
regel bei der Ubergabe ist, daB der iibergebende Beamte 
alle Sachen, deren Empfang er selbst bescheinigt hat, 
ebenfalls gegen Bescheinigung weitergibt, und daB er 
Betrage an einzuziehenden Gebiihren summarisch zu
schreibt. Zu den Ausstattungsgegenstanden, die von 
Hand zu Hand gegen Quittung iibergeben werden 
miissen, gehOren hauptsachlich Dienstsiegel, Plom,bier
zangen, Stempel und Schliissel. Die Form der Uber
gabe wird nach den ortlichen Verhaltnissen yom Amts
vorsteher geregelt. Handelt es sich um eine Zweig
kasse oder Abrechnungsstelle (s. d.), so muB der iiber
gebende Beamte fiir seine Dienstschicht einen AbschluB 
aufstellen, aus dem hervorgeht, ob der Istbestand an 
Geld und Geldeswert dem Sollbestand entspricht oder 
ob in seine Dienstschicht Mehr- oder Minderbetrage 
fallen. Bei Abfertigungs- und Entkartungsstellen ist 
vor der Dienstiibergabe der Nachweis iiber die be
arbeiteten Wert- und Einschreibsendungen durch einen 
AbschluB zu fiihren, der ersehen laBt, ob die Gegen
stande der Stiickzahl nach in Zu- und Abgang iiberein
stimmen. In die Abschliisse miissen die nach Stiick
zahl zu behandelnden Sendungen aufgenommen wer
den; sie konnen auch die einzeln nachzuweisenden 
Sendungen, unbeschadet des Einzelnachweises, mit um
fassen. 

Wegen der Ubergabe der nachzuweisenden Sachen 
von einer Dienststelle zur andern S. Zuschriften im 
Postbetriebe. 

Dienstnnfahigkeit S. Ruhestand 
Dienstvortragswesen der DRP umfaBt die laufende 

Unterweisung des ausge bildeten Betriebspersonals 
nach Beendigung der Vorbereitungszeit. S. Dienst
schulen der DRP. 

Dienstvortrage sollen die Kenntnis der Dienstvor
schriften auffrischen und befestigen und die Anwendung 
im Betrieb erlautern, dem Personal Neueinrichtungen 
und neue Dienstvorschriften verstandlich machen sowie 
das Verhalten des Personals bei auBergewohnlichen Vor
kommnissen (Unfallen, Feuerausbruch usw.) giinstig 
beeinflussen, auch der Ausbildung von Personal fiir 
besondere Geschaftszweige dienen. Nach den Vortragen 
werden die Teilnehmer iiber das Gehorte befragt. Ge
halten werden die Dienstvortrage von den Amtsvor
stehern, Abteilungsleitern, Stel1envorstehern oder son
stigen lehrbefahigten Beamten, wenn angangig am 
Dienstort in Dienstpausen oder anschlieBend an den 
laufenden Dienst. Die Teilnahme gilt fiir die zu Unter
weisenden als Dienst und wird auf das Dienstleistungs
maB angerechnet. Neben diesen Dienstvortragen sind 
gelegentlich allgemeine Vortragsabende zu veranstalten, 
zu denen das gesamte dienstfreie Personal eingeladen 
wird; den Teilnehmern wird in allgemeinverstandlicher 
Form Gelegenheit gegeben, ihre allgemeinen und fach
lichen Kenntnisse zu vertiefen. Zur Fortbildung der 
Beamten des hoheren und des gehobenen mittleren 
Dienstes in der Telegraphen-, Fernsprech- und Funk
technik - besonders zur Vorfiihrung technischer Neue
rungen - werden nach naherer Bestimmung des RPM 
Lehrgange beim TRA abgehalten. S. auch post. und 
telegra phenwissenschaftliche W ochen. 

S c h r i f t w e sen. S. Ausbildun gs- und Unterrichtswesen. 
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Dienstwohnungen (DW) werden auf Grund des Haus
haltsplans in posteigenen Dienstgebauden oder in post
seitig angemieteten Raumen einem Beamten (Amts
vorsteher, Hauswart, Heizer usw.) aus dienstlichen 
Riicksichten iiberwiesen. Werden posteigene oder 
angemietete Raume nur deshalb, weil sie fiir Dienst
zwecke entbehrlich sind, und ohne daB dienstliche Riick
sichten es erfordern, an Beamte als Wohnungen iiber
lassen, so gelten sie nicht als Dienst-, sondern als Miet
wohnungen (s. Vermietung von Raumen). Voriiber
gehend (1920 bis 1922) wurden solche an Beamte iiber
lassene Mietwohnungen als Dienst - Mietwohnungen 
bezeichnet. Diese Schaffung einer neuen Klasse von 
Wohnungen in Dienstgebauden zwang jedoch zum ErlaB 
unnotiger zahlreicher Einzelvorschriften, so daB der 
Begriff der Dienst-Mietwohnungen schon nach kurzeT 
Zeit wieder fallen gelassen wurde. Wohnungen in post
eigenen oder angemieteten W ohngebauden, wie sie 
wiederholt an Orten mit Wohnungsmangel, namentlich 
auf allein liegenden BahnhOfen usw., errichtet worden 
sind, galten friiher allgemein als DW, wurden spater den 
Dienst-Mietwohnungen zugezahlt und roohnen jetzt 
grundsatzlich zu den Mietwohnungen, nicht zu den DW. 

Einrichtung neuer oder Einziehung bestehender DW hat das 
RPM zu genehmigen. Vorhandene DW weist dem jeweiligen Inhaber 
dlejenige Stelle (RPM, OPD oder VA) ZU, die iiber die Neubesetzung 
des Dienstpostens bestimmt, ffir den die Wohnung eingerichtet ist. 
Wegen der Notwendlgkelt, die Genehmigung des RPM auch dann 
einzuholen, wenn fiir Dienstwohnzwecke Raume angemietet wer
den sollen, die nicht mit den Dienstraumen In demselben Gebaude 
lIegen, s. Anmietung von Rilumen. Die Bestlmmungen iiber Zu
welsung, Unterhaltung und Entzlehung von DW im Bereiche der 
DRP und iiber die Vergiitungen ffir ttberlassung der DW griindeten 
slch anfangs auf das preuBische Regulativ vom 18. 10. 1822. Eigene 
genaue Vorschriften iiber die DW der Relchsbeamten wurden zu
erst unterm 16.2. 1903 herausgegeben. Die jetzigen Dienst
wohnungs-Vorschriften (DWV) sind auf Grund der Zlffer 172 
der AB zum Besoldungsgesetz vom 30. 4. 1920 (Besoldungsvorschrif
ten) vom ReichsminIster der Finanzen erlassen, in der vom 1. 10. 
1922 ab giiltigen Fassung In Heftform erschienen und werden den 
OPD und jedem VA, zu dessen Verwaltungsbereich DW geMren, 
besonders geliefert. AufsichtsbeMrde 1m Sinne der DWV 1st die 
OPD, fiir die DW der Prasidenten das RPM. Ffir angemietete DW 
gelten die DWV nur Insowelt, als die besondern Verhiiltnlsse des 
Einzelfalles, namentlich der Mietvertrag, es gestatten. 

Nach den DWV kann keln Beamter die Annahme einer !hm 
zugewiesenen DW verweigern. Soil einem Beamten aus besondern 
Griinden die Benutzung der DW erlassen werden, so muB es das 
RPM genehmigen. Aus der Zuwelsung elner DW erwirbt der Beamte 
keinen Anspruch anf dauernde Belassung. Die Riickgabe hat viel
mehr auch dann, wenn sie bel der ttberweisung nicht ausdriicklich 
vorbehalten war, auf Verlangen der Aufslchtsbehorde blnnen elner 
von Ihr zu bestlmmenden angemessenen Rilumungsfrist zu geschehen, 
ohne daB dem Beamten hierdurch ein Anspruch auf besondre Ent· 
schli.dlgung erwachst. Der Inhaber einer DW darf sie ohne Geneh
migung der Aufsichtsbehorde weder ganz noch teilweise einem 
andern iiberlassen, auch nicht vermieten. 

Die DWV enthalten im iibrigen Einzelvorschriften iiber die ttber
gabe und Riicknahme der DW, ihre Ausstattung, die Abgrenzung 
der Unterhaltungspflicht zwischen dem Dienstwohnungsinhaber und 
der Dienstbehorde sowle iiber die dem Dienstwohnungsinhaber 
zufallenden Abgaben und Lasten, einschl. der Einquartierungs
lasten. 

Veranderungen in Anordnung, Umfang und Ausstattung der 
DW sind nur mit Genehmigung der AufsichtsbehOrde statthaft. 
Dagegen diirfen die VA Instandhaitungsarbelten bls zu 50 RM 
unter Beachtung der DWV und z. F. unter Einhaltung der ffir die 
Erneuerung von Anstrichen usw. in DW festgesetzten Mindestfristen 
selbst ausfiihren lassen. 

Die GroBe der DW 1st nach den Besoldungsgruppen abgestnft. 
Wegen der Einzelhelten s. ADA IV, 1. 

Die ffir die DW zu zahlende Vergiitung richtete sich friiher nach 
der Einwohnerzahl des Ortes und betrug in Orten von weniger als 
10000 Einwohnern 5 vH, In Orten von 10000 bls 50000 Ein· 
wohnern 7'/. vH und in Orten von mehr als 50000 Einwohnern 
10 vH des Diensteinkommens des Wohnungsinhabers. Die Vor
schriften von 1903 brachten eine wesentllch vereinfachte Berechnung. 
Den Dienstwohnungsinhabern wurde nIlmlich der Wohnungsgeld
zuschuB vorenthalten. Da die neuen Besoldungsvorschriften einen 
WohnungsgeldzuschuB im friiheren Sinne nicht mehr kennen, hat 
der Dienstwohnungsinhaber nach den neuen DWV als Dienst
wohnungsvergiitung elnen vom RPM 1m Benehmen mit den iibrigen 
Reichsministerien je nach der gesamten Wlrtschaftslage vorgeschrie
benen Vomhundertsatz einer Friedensmiete zu zahlen, die von der 
Aufsichtsbehorde unter Mitwlrkung der ortlichen Beamtenvertretung 
oder eines aus den Beamtenvertretungen gewahiten Wohnungs
ausschusses nach den Bestlmmungen der Besoldungsvorschriften 
unter sinngemllBer Anwendung des Reichsmietengesetzes festgesetzt 
wird. Unentgeltlich darf elne DW nicht iiberlassen werden. 

Auch die Berechnung der fiir die Mitbenutzung von Wasser
leitungen lind Sammelheizungen zu zahlenden Beitrage war nach 

den friiheren Vorschriften (von 1903) insofern elnfacher, als damals 
melst feste Slttze erhoben wurden, die sich nach der Zimmerzahl 
der Wohnungen richteten. J etzt sind dagegen umstllndlichere 
Einzelvorschriften erlassen, durch die die tatsllchlichen Selbstkosten 
der BeMrde moglichst zuverlllssig erfaBt werden Bollen. 

HinsichtIich der Abgaben und Lasten ffir Dienstwobnungen iBt 
noch zu erwahnen, daB nach dem Gesetz, betr. die Besteuerung der 
Dienstwohnungen der Reichsbeamten yom 16. 6. 1922 bel Erhebung 
von Steuern nach dem Nutzungswert (Mietwert) der Wohnungen 
dleser fiir die DW nicht Mher bemessen werden dar! als die DW
Vergiitung. Entsprechendes gilt, wenn die Steuer nach dem Grund
vermogen statt nach dem Nutzungswert der Wohnungen bemessen 
wird. In keinem Faile diirfen von den DW der Relchsbeamten die 
Steuern nach einem hohern Steuersatz erhoben werden als von 
Prlvatwohnungen. Ferner diirfen ffir Raume einer DW, deren Aus
dehnung slch innerhalb der vorgeschriebenen Grenzen hlllt, auf 
GroBe, Zahl und Beschaffenhelt der Rllume aufgebaute Steuern, 
insbesondere Wohnungsluxussteuern, nicht erhoben werden. 

Die DWV werden auch auf solche Wohnungen angewandt, die 
nlchtbeamteten Personen aus dlenstlichen Griinden iiberwiesen 
sind. 

ttber jede DW nebst ZubeMr wlrd ein doppeites Bestands
verzeichnls (Grundpian, AUBstattung der DW mit SchliiBseln, GaB
messern u. dgl.) gefiihrt. Die eine Ausfertlgung erhli.lt der Wohnungs
inhaber, die andre wlrd bel der OPD aufbewahrt. Bel DW in an
gemieteten Mumen werden keine Bestandsverzelchnisse angelegt, 
wenn die Mietvertrllge die erforderlichen Angaben enthalten. 

Bel jeder OPD wird anBerdem eine Nachwelsung alier im Bezirk 
vorhandenen DW gefiihrt. Vgl. 1m iibrlgen ADA IV, 1. 

Schriftwesen. DVZ 1903 S.165ff., 1922 S.282 und S.346ff.; 
Panzeram, Die Vorschriften iiber DillUst- und Bonstige Beamten
wohnungen (Reich und PreuBen). Georg Bath, Berlin 1926. 

Dienstzulagen s. Zulagen 
Dirigentenzulagen s. Zulagen 

HeB. 

Dispositionsfonds heiBen die Haushaltsmittel, die dem 
Staatsoberhaupt oder einem Minister oder einer Verwal
tung fiir besondere Zwecke zur Verfligung gestellt werden. 
Die Reichshaushaltsordnung (s. d.) erwahnt die Disposi
tionsfonds nicht. Indessen werden durch den Reichs
haushaltsplan stets solche Fonds ausgebracht, z. B. ver
fligen der Reichskanzler und verschiedene Reichsminister 
iiber derartige Mittel. Auch im Voranschlag der DRP 
findet sich ein Titel "Zur Verfiigung des Reichspostmini
sters". Auf die Dispositionsfonds Bollen nur Ausgaben 
genommen werden, die nicht unter die Zweckbestimmung 
eines andern Haushaltsansatzes fallen. Ein abweichendes 
Verfahren wiirde gegen den Grundsatz verstoBen, daB 
fiir einen und denselben Zweck Mittel nicht an verschie
denen Stellen des Haushaltsplans veranschlagt werden 
diirfen (§ 18 RHO). Bei der DRP werden aus dem Dis
positionsfonds fast nur Kosten bestritten, die aus AnlaB 
von Besprechungen entstehen; der Titel ist nur mit 
65 000 RM ausgestattet. Vber die Ausgaben aus Disposi
tionsfonds muB in der gleichen Weise Rechnung gelegt 
werden, wie liber aile sonstigen Ausgaben, wenn es sich 
nicht etwa urn einen Geheimfonds handelt, d. h. um einen 
Haushaltsansatz, fiir den im Haushaltsplan besonders an· 
geordnet ist, daB die Verwendung der Mittel nicht durch 
den Rechnungshof gepriift werden solI (§ 89 RHO). Ein 
Geheimfonds ist im Voranschlag der DRP nicht enthalten. 

Gebbe. 
Doppelmarken s. Invalidenversicherungsmarken 
Dragonerposten (auch Trabantenposten genannt) 

hatten den Zweck, die Briefe des kurbrandenburgischen 
Hofes und der BehOrden zu befOrdern. Die erste Dra
gonerpost wurde auf Befehl des GroBen Kurfiirsten 
1646/1647 zwischen Berlin und Osnabriick eingerichtet, 
um die Briefschaften zwischen der kurbrandenburgischen 
Regierung und den zu den Westfiillschen Friedensunter
handlungen abgeordneten Gesandten zu befordern; sie 
war bis zum Februar 1649 in Tatigkeit. Seit dem Weh
lauer Frieden (1657) bestand eine kurbrandenburgische 
Dragonerpost zwischen Konigsberg (Pr.) und Warschau; 
sie war der Post- und der Militarbehorde gemeinschaftlich 
untergeordnet. Auch diese Anstalt hatte in erster Linie 
die Regierungs- und Gesandtschaftsbriefe zu befOrdern, 
sie wurde aber auch von der Bevolkerung benutzt. 
Zwischen Pillau und Danzig waren wiihrend der Regie
rungszeit Friedrichs I. (1688-1713) eine Zeitlang in 
gleicher Weise Dragoner zur BefOrderung der BeMrden
briefe aufgestellt In den Kriegszeiten des 17. Jahr-
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hunderts wurden, solange noch keine fOrmliche Feldpost 
(s. d.) eingerichtet war, die Postverbindungen zwischen 
dem kurbrandenburgischen Heer und der Heimat eben
falls durch Dragoner (Posttrabanten) unterhalten. 
In der Regel waren auf den PoststraBen von 3 zu 3 Meilen 
je 2 Posttrabanten zusammen aufgestelit; sie hatten die 
Briefsendungen bis an das nachste kurfiirstliche PA zu 
iiberbringen. 

Schriftwesen. Stephan S.13, 63, 92ff.; Archiv 1919 S.148, 
1921 S.320ff. Wolpert. 

Dringende Pakete (s. Pakete). Auf Verlangen des Ab
senders konnen Pakete gegen erhOhte Gebiihr mit den 
schnellsten Postgelegenheiten befOrdert werden. Dieses 
Verlangen wird durch den Vermerk "dringend" aus
gedriickt. 

1. Geschichte. Ahnliche Einrichtungen bestanden schon friiher 
bei der brandenburgisch-preuJ3ischen Post. Unter Friedrich I. 
konnte das Recht schnellster Beftirdernng durch den Vermerk 
"periculum in mora" und doppelte Gebiihrenzahlung erworben 
werden. Solche Pakete muJ3ten sofort nach der Ankunft bei Tag 
oder Nacht zugestellt werden. Durch das preuJ3ische Posttax
Regulativ vom 18. 12. 1824 waren Pakete gegen 50 vH Auf
schlag zur Beftirderung mit der Schnellpost zugelassen. Der 
Schnellpostzuschlag wurde 1852 aufgehoben, wei! durch die Eisen
bahnpostbeftirderung iiberholt (Postamtsblatt Nr. 40/1852). Auf der 
Eisenbahn wurden die Pakete im allgemeinen nur mit den Personen
ziigen beftirdert. Die Mitbeftirderung in Schnellziigen war nach 
dem Eisenbahnpostgesetz vom 20. 12. 1875 nur in beschranktem 
Umfange gestattet. Urn wenigstens fiir einzelne Gattungen von 
Paketen, deren Inhalt eine Iangere Beftirderungsdauer nicht ver
tragt, die schnellsten Beftirdernngsgelegenheiten nutzbar zu machen, 
wurde durch Vf des GPA vom 24.1. und 12.2.1880 gestattet, 
Sendungen mit Fischlaich und Fischbrnt sowie mit frischen Blumen 
und Pflanzen gegen eine besondere Gebiihr von 1 M mit den Kurier
und Schnellziigen zu versenden. Eine Vf vom 23. 5. 1880 dehnte 
diese Einrichtung auf lebende Tiere und eine vom 21. 3. 1886 auf 
alle gewtihnlichen Pakete aus, deren beschleunigte "Ubermittelung 
vom Absender gewiinscht wird (Dringende Pakete). 1898 wurde 
iiir aile dringenden Pakete Ei!zustellung angeordnet, 1900 wurden 
postlagernde dringende Pakete von der Ei!zustellung ausgenommen. 
In der Zeit des Wahrungsverfalles mehrfache Gebiihrenandernngen 
von kurzer Dauer. Von Amts wegen wurden im Kaiserreich als 
dringend behandelt aile Pakete an den Kaiser und die Kaiserin, in 
Bayern und Wiirttemberg an die Ktinige. • 

II. Bet ri e b. Die hauptsachlichsten Dienstvorschriften 
sind folgende. 

Versandbedingungen. Als "dringend" konnen 
gewohnliche, eingeschriebene Pakete sowie unversiegelte 
Wertpakete verschickt werden. Der Absender kenn
zeichnet die Pakete durch einen farbigen Zettel mit 
dem Wort "dringend" in fettem schwarzen Druck oder 
groBer Schrift auf Paket und Paketkarte. Er dad auf 
der Sendung Angaben tiber den Inhalt machen und 
VerhaltungsmaBregeln iiber die Behandlung geben, die 
nach Moglichkeit zu befolgen sind. Alie dringenden 
Pakete, soweit sie nicht postlagernd sind, werden 
durch Eilboten abgetragen. 

Gebiihren. Die dreifache Gebiihr der gewohnlichen 
Paketgebiihr, fiir sperrige dringende Pakete die sechs
fache; auBerdem, wenn das Paket nicht postlagernd 
ist, die Eilbotengebiihr. Fiir Nach- und Riicksendung 
wird die erhohte Gebiihr nur angesetzt, wenn der Ab
sender die Weitersendung als dringend ausdriickllch 
verlangt hat, sonst einfache Paketgebiihr. 

Behandlung bei der Post. Klebezettel ausrotem 
Papier mit dem Aufdruck "dringend". Dringende Pakete 
werden mit der schnellsten Postgelegenheit befOrdert, 
auch mit Bahnposten, die sonst nur zur Beforderung 
von Briefsendungen bestimmt sind. Dringende Pakete 
werden bei Posten auf LandstraBen getrennt von den 
iibrigen Paketen in die Ladezettel eingetragen; im Eisen
bahnpostbetrieb (s. Bahnposten) werden sie nicht einzeln 
nachgewiesen, aber besonders gelagert und vor den ge
wohnlichen Paketed und getrennt von ihnen iibergeben. 

A uslandsverkehr. 1m Auslandsverkehr waren 
dringende Pakete urspriinglich nur auf Grund besonderer 
Vereinbarungen im Verkehr zwischen einigen wenigen 
Landern (z. B. im Verkehr Deutschlands mit Osterreich
Ungarn, Luxemburg und Schweden) zugelassen; auJ3er
dem hatte die deutsche Postverwaltung die Einrichtung 

getroffen, daB Pakete nach allen andern Landern auf 
Wunsch der Absender bis zur deutschen Grenze als 
dringend behandelt werden konnten. Der PostkongreJ3 
in Madrid nahm Bestimmungen iiber die Zulassung 
gewohnlicher dringender Postpakete in das Vereins
abkommen auf (Erhebung des Dreifachen der Gebiihr 
gleich schwerer gewohnlicher Pakete, jedoch Erhebung 
des Sperrzuschlags, etwaiger Zuschlaggebiihren und alier 
Nebengebiihren nur einfach). Der PostkongreJ3 in 
Stoc kholm (1924) lieJ3'auch Wertpakete zur. dringenden 
Beforderung zu und bestimmte, daJ3 bei Berechnung 
der Gebiihren (Verdreifachung der Gebiihren nicht 
dringender Pakete) auJ3er den Regelgebiihren auch die 
etwaigen Zuschlaggebiihren und die Sperrgutzuschlage 
(jedoch nicht die Versicherungsgebiihren und die Neben
gebiihren) zu beriicksichtigen seien. Dringende Pakete 
sind nach den Vereinsvorschriften nur im Verkehr mit 
den Landern zugelassen, die sich dazu bereit erklart 
haben. Postfrachtstiicke konnen im Verkehr mit einer 
Anzahl von Landern auf Grund besonderer Vereinbarung 
als dringend versandt werden. Soweit danach dringende 
Pakete nicht zugelassen sind, konnen Pakete jeder Art 
auch weiterhin bis zur Grenze als dringend befordert 
werden. Bei dringenden Auslandspaketen werden Pakete 
und Begleitpapiere nicht getrennt befOrdert. Sie gehen 
gemeinsam mit den schnellsten Briefpostziigen zu der 
am schnellsten erreichbaren Grenzausgangsstelle. 

Vgl. im iibrigen PG, PO nebst AB und WPVertr und 
Postpaketabkommen nebst VO, ADA V 2 und Paket
postbuch. 

Schriftwesen. Stephan S.135. K. Schwarz. 
Druckmaschinen s. Biiromaschinen im Postscheck

verkehr, Biiromaschinen und -apparate. 
Drneksaehen sind alie auf Papier, Pergament oder Steif

papier, durch Buchdruck oder ein ahnliches Verfahren, 
Umdruck oder Belichtung hergesteliten Vervielfaltigun
gen, die ala solche deutlich erkennbar und nach ihrer 
Form und sonstigen Beschaffenheit zur Beforderung mit 
der Briefpost geeignet sind. Mit Schreibmaschine an
gefertigte Schriftstiicke, mit Stempel, Durchdruck oder 
Pauspapier hergestellte Vervielfaltigungen gelten nicht 
ala Drucksachen. Fiir den Drucksachenbegriff der PO 
sind lediglich auJ3ere Mer kmale (Art der Verviel
£altigung, Stoff, auf dem die Verviel£altigung statt
gefunden hat, auJ3ere Form und Beschaffenheit) maJ3-
gebend. Drucksachen sindim innern undim zwischen
staatlichen Verkehr zur Be£orderung gegen ermaJ3igte 
Gebiihren zugelassen. 

I. Geschichte. Als Gegenstande, deren Versendung unter Kreuz
band mit der Briefpost gegcn ermaBigte Gebiihren gestattet ist, 
werden bei der preuBischen Post im Regulativ iiber die kiinftige 
Verwaltung des Zeitungswesens vom 15. 12. 1821 erwtlhnt: Zeitungen, 
im Verlage von Buch- und Musikalienhtlndlern erscheincnde Artikel, 
Kataloge, Prospekte, gedrnckte Preiskourante, offene gedruckte 
Zirkulare von Kaufleuten, broschierte Biicher. Auf den Sendungen, 
die als Kreuzbandsendungen (Sendungen unter Band) be
zeichnet wurden, war Absenderangabe vorgeschrieben. Zusatz hand
schriftlicher Mitteilungen in den Sendungen war verboten und wurde 
als Portohinterziehung bestraft. Fiir den Begriff der Kreuzband
sendungen und den GenuJ3 der ermtlJ3igten Gebiihren war der innere 
Gehalt des Gedruckten (Gewtlhrnng cines allgemeinen Interesses, 
Bestimmung fiir einen grtif3ern Leserkreis) entscheidend. Die Behr 
engen Bestimmungen fiir Kreuzbandsendungen wurden bis zum 
Jahre 1860 mehrfach erweitert, die Gebiihren wiederholt herab
gesetzt und ihre Berechnung vereinfacht. Durch Postreglement 
vom 18. 8. 1860 wurde vom 1. 1. 1861 ab erBtmalig fiir den Begriff 
der Kreuzbandsendungen nicht mehr der Inhalt, sondern die 
Art der Herstell u ng maJ3gebend. Sie bildet noch heute das 
Begriffsmerkmal fiir Drncksachen (s. oben). Durch Znlassung 
offener Karten gegen die ermaJ3igten Gebiihren, einer groJ3ern Zahl 
handschriftlicher Zusatze, weitere wiederholte Herabsetzung der 
Gebiihren, Beseitigung der Strafbestimmungen fiir Einliefernng un
vorschriftsmaJ3iger Kreuzbandsendungen, Erhtihung des Meist
gewichts, Zulassung yon auf3crgewtihnlichen Zeitungsbeilagen (s. Post
zeitungsdienst) alB neuer Versendungsfonn fUr Drucksachen wurden 
die Bestimmungen in den Postreglements von 1860 -1871 erweitert 
und vereinfacht. Dasselbe geschah in vielen Einzelverfiigungen und 
durch die Vorschriften der PO seit 1874. Richtlinie dabei war, den 
W iinschen der H andelswelt entgegenzukommen, die Post aber vor 
MiJ3brauch der Einrichtung und vor grtiJ3ern Einnahmeverlusten 
zu schiitzen. Die Entwicklung in dieser Beziehung ist noch nicht 
abgeschlossen. Letzte wichtige Anderung der Bestimmungen fiir 
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Drucksachen des innern Verkehrs durch Anderung der PO am 
1. 6. 1924. 

1m zwischenstaat.Iichen Verkehr sind im Anschlull an die 
Entwicklung im innern Verkehr auf Grund von Einzel- und Vereins
vertragen zwischen deutschen und ausJandischen PostverwaJt.ungen, 
seit dem 1. 1. 1875 auf Grund der Weltpostvertrage (s. d.), Druck
sachen als besonderer VersBndungsgegenstand gegen ermaBigte Ge
biihren zur BefOrderung zugelassen. Diese Bestimmungen sind auf 
den Weltpostkongressen wiederholt geandert worden. 

II. Recht. Drucksachen werden gleich den gewohn
lichen Briefsendungen (s. d.) von der Post auf Grund 
eines mit dem Absender abgeschlossenen Werkvertrags 
(Postbefiirderungsvertrags) befordert. Nach deutschem 
und Weltpostrecht haftet die Post fiir Drucksachen 
nicht. Der Absender kann sich eine Raftung durch 
"Einschrei ben" sichern. 

III. Betrie b. Fiir den Drucksachenverkehr gelten 
folgende Dienstvorschriften: 

A. 1m innern Verkehr: 1. Es werden zwei Klassen 
von Drucksachen unterschieden: Volldrucksachen (Klas
se A) und Teildrucll:sachen (Klasse B). Drucksachen der 
Klasse B, zu denen bestimmte Gattungen von Sendungen 
nach der PQ gehiiren, diirfen handschriftliche oder 
mechanische Anderungen in wei term durch die PO naher 
bestimmten Umfang als solche der Klasse A aufweisen 
und unterliegen dafiir in der untersten Gewichtsstufe 
einer hiihern Gebiihr als Volldrucksachen. Zu den Druck
sachen zahlen auch die Blindenschriftsendungen (s. d.) 
und in gewissem Umfang auch auBergewohnlicheZeitungs
beilagen (s. Postzeitungsdienst). 2. Drucksachen miissen 
offen oder unter Band versandt werden, so daB der 
lnhalt leicht gepriift werden kann, sind auch in Karten
form zu1assig und diirfen bestimmte Formen und MaBe 
nicht tiberschreiten. Meistgewicht 1 kg, fiir einze1n 
versandte ungeteilte Druckbande 2 kg. Ausdehnungs
grenzen nicht vorgeschrieben, nur bei Kartenform GroBe 
der Postkarten (s. d.), bei Rollenform 75 cm Lange,lO em 
Durchmesser. 3. Zuge1assene mechanische oder hand
schriftliche Zusatze sind in der PO genau festgesetzt. 
4. Drucksachen miissen bei der Einlieferung freigemacht 
sein. 5. Drucksachen, die den Vorschriften nicht ent
sprechen, werden nicht befordert oder als Briefe, Post
karten usw. behandelt. 

B. 1m Weltpostverkehr: Was als Drucksache an
zusehen ist, bestimmen Art. 17 und 18 der VO zum 
WPVertr. Die Vorschriften lehnen sich an die des inneren 
Verkehrs der friiheren Zeit an. Besonderheiten und Ab
weichungen gegeniiber dem inneren Verkehr: 1. Voll
und Teildrucksachen werden nicht unterschieden; 2. den 
Drucksachen werden Vervielfaltigungen eines mit der 
Feder oder der Schreibmaschine hergestellten Schrift
stiicks gleichgestellt, wenn sie durch ein mechanisches 
po1ygra phisches Verfahren (Chromogra phie usw.) erlangt 
sind; um die GebiihrenermaBigung zu erlangen, miissen 
aber mindestens 20 Sendungen mit vollkommen gleichen 
Stiicken dieser Vervielfaltigungen am Postschalter ein
geliefert werden; 3. im Verkehr mit bestimmten Landern 
konnen zu ermaBigten Gebiihren befordert welden 
a) Zeitungen und Zeitschriften, die unmittelbar von den 
Ver1egern versandt werden; b) geheftete oder gebundene 
Biicher, die nicht zu Ankiindigungen oder Anpreisungen 
dienen sollen, c) literarische und wissenschaftliche Werke, 
die zwischen gelehrten Anstalten ausgetauscht werden; 
4. Meistgewicht 2 kg, jedoch 3 kg fiir einzeln versandte, 
ungeteilte Druckbande. Ausdehnungsgrenzen: 45 em 
in jeder Richtung, bei Rollenform 75 cm Lange, 10 cm 
Durchmesser. 

Gebiihren: a) 1m innern Verkehr (einschl. Saar
gebiet und im Verkehr mit der Freien Stadt Danzig, 
mit Litauen, Memelgebiet, Luxemburg und Osterreich): 
1. Drucksachen bis 50 g der Klasse A 3 Pf., der Klasse B 
5 Pf., 2. iiber 50-100 g 5 Pf., 3. iiber 100-250 g 10 Pf., 
4. iiber 250-500 g 20 Pf., 5. iiber 500 g bis 1 oder 2 kg 
30 Pf. Die Satze in den Gewichtsstufen 2-5 gelten 
gleichmaBig fiir Klasse A und B. 

Handwiirterbuch des Postwesens. 

b) 1m Weltpostverkehr mit allen tibrigen Landern 
des Weltpostvereins fiir je 50 g oder einen Teil von 50 g 
5 Cts. mit der MaBgabe, daB der Gebiihrensatz bis auf 
4 Cts. heruntergehen und bis auf 8 Cts. erhoht werden 
kann. Ausnahmsweise darf die Drucksachengebiihr auf 
3 Cts. fiir je 50 g festgesetzt werden. 

1m iibrigen vgl. PO nebst AB (ADA V, 1) und WPVertr 
mit VO (Weltposthandbuch). 

Schriftwesen. Archiv 1880 S. 268ff. R a abe. 
Drucksachenkarten sind offene Karten in GroBe und 

Form der Postkarten. Sie wurden yom 1. 4. 1921 ab auf 
Grund des Postgebiihrengesetzes yom 22. 3. 1921 als 
neuer Versendungsgegenstand gegen besondere Gebiihren 
zugelassen. 

Sie mullten den Bestimmungen iiber Drucksachen entsprechen 
und durften keine Zusatze oder Anderungen auller der Angabe des 
Absendungstages, der Unterschrift oder Firma, des Standes und 
Wohnorts nebst Wohnung des A bsenders enthalten. Yom 1. 7. 1922 
ab bilden Drucksachenkarten keinen Gegenstand bcsonderer Tarif
bildung mehr, sondern unterliegen derselben Gebiihr wie Druck
sachen (s. d.) der ersten Gewichtsstufe. Dasselbe gilt von ieher fUr 
den zwischenstaa tlichen V er kehr. 

Drucksachen-Verteilungsstellen. In einer Anzahl gro
Ber Stadte seit 1889 zur Entlastung der Bahnposten 
eingerichtete Sammelstellen fiir die Bearbeitung nicht 
eiliger Massendrucksachen (Mdr). Jeder Stelle ist ein 
Gebiet zugewiesen, das in der Regel mehrere OPDBezirke 
oder fremde Lander umfaBt. Die Stellen verteilen die 
nach diesem Gebiet geriehteten Mdr fein, die andern Mdr 
fiihren sie grob verteilt der zustandigen Mdr-Stelle zu. 
Die Mdr werden von den in Schnellziigen verkehrenden 
oder sonst stark belasteten Bahnposten ferngehalten und 
besondern Bahnposten in Personenziigen zugefiihrt (sog. 

o Drucksachenbahnposten). 
DrucksachenverteiJungsstellen sind z. Zt. eingerichtet bel den 

P A 7 in Berlin NW, 1 in Breslau, 7 In Cassel, 1 in Coblenz, 1 in 
Dortmund (Hauptbahnhof), 24 in Dresden A, 1 in Erfurt. In Frank
furt (Main) BPA 19, 1 in Hamburg, 1 in Hannover, 2 in Karlsruhe 
(Baden), in Koln-Deutz BPA 10, 5 in Kiinigsberg (Pr.), Bahn PA 25, 
2 iu Leipzig, 1 in Magdeburg, in Schwerin, 1 in Stettin, 2 in Miinchen, 
2 in Niirnberg, in Stuttgart und in Lud"igshafen. 

Durchgangsirciheit ist naeh dem WPVertr im ge
samten Gebiete des WPV gewahrleistet. Damit 
ist dem Postverkehr Freiziigigkeit tiber aIle Grenzen 
hinweg gesiehert. 

1. Geschichte. Als es noch keinen WPV gab, war jedes Land 
darauf bedacht, sich die Leistungen, die es im Postverkehr fiir andre 
Verwaltungen iibernahm, moglichst teuer bezahlen zu lassen. In
folgedessen waren bei Vereinbarung von Postvertrligen die Ver
handlungen iiber das Durchgangsrecht im Postverkehr und iiber 
die fiir Durchgangssendungen zu leistenden Zahlungen immer be
sonders schwierig. Nicht selten wurden so hohe Durchgangsent
schiidigungen verlangt, dall sie geradezu einen Durchgangszoll 
darstellten. Den damit verbundenen Schwferigkeiten hat der WPV 
griindlich abgehoJfen. indem er von Anfang an (Allgemeiner Post
vereinsvertrag vom 9.10. 1874) den Grundsatz der Freiheit des 
Durchgangs im Briefverkehr aufsteUte. Spater ist dieser Grundsatz 
auf die iibrigen Dienstzweige ausgedehnt worden. Zu beachten ist, 
dall Freiheit des Durchgangs nicht Unentgeltlichkeit des Durch
gangs bedeutet. Wegen der Entschadigungen fiir den Durchgang 
von Posten und einzelnen Sendungen beim Briefverkehr s. Brief
durchgangskosten, beim Paketverkehr s. Postpaketabkommen. 

II. Recht. Die Bestimmung, wonach Durchgangs
freiheit im gesamten Gebiet des WPV besteht, ist seit 
dem Postkongre!3 in Madrid (1920) dadureh mit besonde
ren Sicherungen umge ben, daB der WPVertr den Vereins
verwaltungen das Recht zuerkennt, den Postverkehr 
mit jedem Lande einzustellen, das die Bestimmungen 
iiber die Freiheit des Durchgangs nicht beaehtet. 
Durchgangsfreiheit besteht fiir aUe Arten von 
Postsendungen. Jedoch gilt fiir den Postpaketver
kehr die Einschrankung, daB die Freiheit des Durch
gangs auf das Gebiet der Lander besehrankt bleibt, die 
am Postpaketdienst teilnehmen. Fiir Sen dun ge n mit 
Wertangabe ist die Sonderbestimmung getroffen, daB 
sie in geschlossenen Kartenschliissen freien Durchgang 
aueh dureh das Gebiet der am Wertdienst nicht teil
nehmenden Lander genieBen; doch ist die Verantwort
liehkeit dieser Lander dann auf die fiir Einsehreib
sendungen vorgesehene Haftung beschrankt. N ae h-
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nahmesendungen mussen von Zwischenverwaltungen 
auch dann befordert werden, wenn diese selbst keinen 
Nachnahmedienst haben oder wenn die Nachnahmen 
uber einen hoheren Betrag lauten, als sie in ihrem 
eigenen Betriebe zulassen. Freiheit des Durchgangs 
sichert der WPVertr auch den geschlossenen Briefposten 
zu, die zwischen Vereinslandern und ihren in fremden 
Gewassern weilenden Geschwadern oder Kriegs
schiffen ausgetauscht werden. 

Schriftwesen. Meyer-Herzog S. 27; Herzog S. 21; Archlv 1924 
S.90ff. Herzog. 

Durehgangsziihlungen finden in bestimmten Zwischen
raumen - nach dem WPVertr von Stockholm alle 
5 Jahre - statt, urn die Rohe der Durchgangskosten 
(s. Briefdurchgangskosten) zu ermitteln, die den Zwischen
verwaltungen zustehen, wenn Briefschaften zwischen 
zwei Vereinsmndern im Durchgange durch ein oder 
mehrere andre Lander oder mit Schiffsverbindungen 
befordert werden. Bei den Durchgangszahlungen wird 
auch die Rohe der fiir Lagerung geschlossener Brief
posten u. U. zu zahlenden Lagerkosten errq}ttelt. 

Dnrehleuehtungstiseh ist eine bei den PSchA gebrauch
liche Vorrichtung zur schnellen Priifung, ob bei dem 
Rerausnehmen des Inhalts aus den Umschlagen der 
eingegangenen Briefe versehentlich etwas zuriick
geblieben ist (Abb.). In die Platte eines Tisches ist eine 
kriiftige Glasscheibe eingelassen, die von unten her 
durch eine elektrische Lampe erhellt wird. Die leeren 
Umschlage werden einzeln uber die Glasscheibe gefiihrt, 
ein im Umschlage etwa zuriickgebliebenes Schriftstuck 
wird hierbei leicht entdeckt. Rechts von der Glas
scheibe fallen die gepriiften (durchleuchteten) Urn
schlage in einen aufgespannten Beutel. Die Priifung. 
geht sehr schnell vor sich. Durchleuchtungstisch. 

E 
Ehrendenkmiinzen s. Auszeichnungen 
Ehrentitel s. Auszeichnungen 
Ehrenpeitsehen, Ehrentressen, Ehrentrompeten 

erhielten die Post!llione frilher als besondere Auszelchnung, wenn sie 
im Dienst willig, tatlg und gehorsam waren und Ihre Prucht treu und 
gewissenhaft erfiillten. Die Auszeichnungen wurden erworben: 

1. durch gute Dienstfiihrung, 
2. durch Geschicklichkeit 1m Blasen des Posthoms, 
S. durch besondere Geschicklichkeit 1m Fahren. 
Z u 1. Die Post!llione erhielten nach vollendetem 10. Diehstjahr 

einen goldenen Tressenstreifen auf dem linken Irmel des Dienst
rocks, nach dem 15. Dienstjahr einen zweifachen goldenen Tressen
streifen und ein Geschenk von SO M und nach dem 20. Dienstjahr 
einen dreifachen goldenen Tressenstreifen und eine monatliche Zulage 
von 6 M. 

Z n 2. Die Geschicklichkeit im Blasen des l'osthoms wurde durch 
Verleihung eines Posthoms mit silbemem Mundstiick und reicher 
Schnur (Ehrenposthom) belohnt. 

Z u 3. Bei besonderer Geschicklichkelt 1m Fahren erhielten die 
Postillione eine Peitsche mit silbemem Knopf und silbemen Be
schlagen (Ehrenpeitsche). 

Die Ehrentressen blieben Eigentum des Postillions. Das Ehren
posthom und die Ehrenpeitsche wurden nur bel besonderen Ver
anlassungen gebrancht. Sie mullten beim Ausscheiden an die OPD 
zurilckgegeben werden. Die PostlIlione erhielten dafilr elne an
gemessene Entschadigung. 

Eid s. Vereidigung 
Eigenhiindig. Der Absendervermerk "Eigenhandig" 

auf Wertbriefen, versiegelten Wertpaketen, Einschreib
briefsendungen, Post- und Zahlungsanweisungen bietet 
dem Absender die Gewahr, daB diese Sendungen oder 
die zugehorigen Ablieferungsscheine, Benachrichtigungs
zettel und Paketkarten dem Empfanger selbst ausgehan
digt werden. Solche Sendungen werden dem Empfanger, 
auch wenn er sonst von der Abholung (s. d.) Gebrauch 
macht, durch Boten der P Anst zugestellt. Bei gewohn
lichen Briefsendungen, gewohnlichen und eingeschriebe
nen Paketen und unversiegelten Wertpaketen ist der Ver
merk "Eigenhandig" fiir die DRP unverbindlich; es 

wird jedoch versucht, auch diese Sendungen in erster 
Linie dem Empfanger auszuhandigen. 

Unzustellbar sind mit dem Vermerk "Elgenhandig" versehene 
Wert- und Einschrelbsendungen, Post- und Zahlungsanweisungen 
Bowie Sendungen gegen Riickschein an Gefangene in gerichtlichen 
Gefangnissen oder Strafanstalten, wenn dem Zusteller der Zutritt 
zum Empianger uicht gestattet, und so die Aushandigung an ihn 
unmiiglich ist. Wegen der postlagernden Einschreibsendungen mit 
dem Vermerk "Elgenhandig" an Personen. die auf Grund des RStGB 
uder der Landesgesetze in einer Familie zur Zwangs- (Fiirsorge-) 
Erziehung untergebracht sind, s. Postlagernde Sendungen. 

Eigentum an Postsendungen. Der Absender einer Post.. 
sendung, der die Sendung in Erfiillung des abgeschlosse
nen Beforderungsvertrags der Post zur Beforderung 
iibergibt, iibertragt regelmaBig kein Eigentum auf die 
Post. Er bleibt, wenn er Eigentiimer ist, vielmehr 
Eigentiimer der Sendung. 

·Ob durch die Aushiindigung der Sendung der Empfanger Eigen
tum erwirbt, hlingt von den Abreden ab, die Absender (Abs.) und 
Empianger (Empf.) treffen, insbesondere davon, ob zwischen beiden 
eine Eiuigung ilber den l1bergang des Eigentums zustande kommt. 
Die Post iibertragt nur den nackten Besitz auf den Empf., ohne sich 
darum zu kilmmern, zu welchem Zweck (rechtlichen Erfolg) die 
Aush!indigung vorgenommen wird. Der Post ist es gleichgilltig, ob 
der Empf. Eigentum erwerben, oder ob er die Sache nur zur Auf
bewahrung erhalten soli, ob durch die Aush!indigung eine Schuld 
begriindet oder getilgt werden soIl. SolI der Empf. gemall den Ver
einbarungen zwischen Abs. nnd Empf. Eigentum erwerben, so voll
zieht sich der Eigentumsilbergang regelmaBig durch Besitziiber
tragung (§ 929 BGB), d. h. durch die Aush!indigung, uicht etwa 
schon vorher durch Abtretung des Herausgabeanspruchs nach § 931 
BGB, da die Post als Dritter wahrend der Befiirderung nicht Be
sitzer ist, sondern nur die Sache als Besitzdiener innehat. Eine 
Besitz- oder Eigentumsklage ist deshalb gegen die Post uicht mog
Iich. Wer Anspriiche auf eine In der Postbefiirderung begriffene 
Sache geltendmachen will, mull sich an den Abs. halten, mit dem 
die Post den Befiirderungsvertrag geschlossen hat. Das gilt auch filr 
den Eigentiimer einer von dem Abs. gestohlenen Sache, die der 
Abs. mit der Post verschickt hat, und gilt ganz allgemein, auch soweit 
1m einzelnen das Postgeheimuis (s. d.) nlcht in Frage kommt. 

Eine gewisse Abweichung Yom gewohnIichen Befiirderungsvertrage 
Iiegt bei der Einzahlung von Geld auf Postanweisung unter gleich-
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zeitiger tJbergabe eines ordnungsmltBig ausgefiillten Vordrucks yo!. 
Hier wird die Post Eigentiimerin des eingezablten Geldes gegen die 
achuldrechtllche, durch die Gewahrleistungsvorschriften gesicherte 
Verpflichtung, einen Geldbetrag gleicher Hohe dem Empf. aus
znhlindigen. Das Eigentum des Abs. geht mit der Einzahlung unter. 
Das Eigentum des Empf. wird nun nicht etwa dadurch erworben, 
daB die Post mit dem Willen der Eigentumsiibertragung - dieser 
fehlt ihr regelmliBig - das Geld dem zur Annahme bereiten Empf. 
iibergibt· sonat wiirde der Empf. in jedem Falle Eigentiimer werden, 
auch da~, wenn dem Abs. der Wille fehlt, dem Empf. Eigentum 
zu iibertragen, wenn also z. B. dem Empf. das Geld nur zur einst
welligen Aufbewahrung bis z;ur Abholung durch den Abs. iibersandt 
wird. Die Post iibertragt vielmehr auch bei der Aushlindigung des 
Poatanweisungsbetrags nur Besitz. Urn die "causa" der Besitz
iibertragung kiimmert sie sich nicht. Ob zu dem Besitziibergang 
die auBerdem erforderliche Einigung hinzutritt, Mngt von den Ver
einbarungen zwischen Abs. und Empf. ab. Dem Einwande, daB. der 
Aba. zur Zeit der Aushlindigung des Betrages an den Empf. mcht 
mehr Eigentiimer des bei der Post eingezahlten Betrages sei 
und Eigentum an den zur Auszahlung kommenden Geldstiicken 
regelmitBig niemals besessen habe, ist mit dem Hinweis darauf zu 
begegnen, daB auch ein Nichteigentiimer Eigentum elner Sache 
iibertragen kann, sofem der Eigentiimer zustimmt (§ 185 BGB). 
Die Post iibertragt aber den Besitz auf den Empf. mit der atill
schweigenden sich aus den Umstanden ergebenden (verkehrsiib
lichen) Erkla~ng, daB sie mit dem Eigentumsiibergang einverstanden 
sei, wenn der Aba. den Eigentumsiibertragungswillen habe, da sie, 
wie oben dargelegt, regelmaBig an dem rechtlichen Scblcksal des 
zur Auszahlung gelangenden Geldes, das der Abs. in gleicher Hohe 
vorher in ihre Kasse eingezahlt hat, keinen Antell hat. 

Schriftwesen. Archiv 1880 S. 102ff., 1882 S.239ff., 1905 
S.537ff., 569ff., 601ff. K. Schneider. 

Eignungspriifungen, auch Berufseignungspriifungen, 
psychologische Berufspriifungen, Tauglichkeitspriifungen 
oder psychotechnische Priifungen genannt, sollen dazu 
dienen, die Veranlagung eines Menschen fiir einen 
Beruf festzustellen. Sie fallen in das Gebiet der an
gewandten Psychologie oder richtiger gesagt, in das 
Gebiet des neuesten Zweiges dieser Wissenschaft, der 
Psychotechnik (s. d.) oder der technischen Psycho
logie. Den Eignungspriifungen liegt die schon recht 
alte Erkenntnis zugrunde, daB einerseits die Menschen 
verschieden veranlagt sind und andrerseits die Berufe 
ganz verschiedene Anforderungen an ihre Trager stellen. 
Der wissenschaftlichen Forschung erwachsen also zwei 
Aufgaben: 1. die seelischen Anforderungen des Berufs zu 
ermitteln (psychologische Berufskunde), 2. die mensch
liche Veranlagung fiir diesen Beruf festzustellen (psy
chologische Personenkunde). Gelingt es, die Berufs
anforderungen und die Anlagen des Menschen in Ein
klang zu bringen, so kann mit hoher Wahrscheinlichkeit 
eine gute Berufsleistung und zugleich eine innere 
Befriedigung des Menschen an seiner Tatigkeit, die 
Arbeitsfreude, erwartet werden. Die Berufseignungs
priifungen haben also eine ebenso groBe volkswirtschaft
liche wie sozialethische Bedeutung. Wichtig ist, daB 
die Eignungspriifung vor dem Eintritt in einen Beruf 
vorgenommen wird, damit keine Enttauschung durch 
Berufswechsel, kein Zeitverlust, keine unnotigen Geld
ausgaben (verlangerte Ausbildungszeit, rnangelhafte 
Arbeit usw.) entstehen und bei gewissen Berufen (Loko
motiv-, StraBenbahn-, Kraftwagen-, Kranfiihrer usw.) 
die offentliche Sicherheit nicht iiber das unverrneidliche 
MaB hinaus gefahrdet wird. 

Die Eignungspriifungen beruhen auf dem Versuch (dem 
Experiment). Hilfsrnittel sind dabei entweder fiir den 
besonderen Zweck gebaute Gerate oder Gegenstande 
des taglichen Gebrauchs, vielfach nur Papier und Schreib
zeug. Neben den Versuch tritt als mindestens ebenso 
wichtig die Beobachtung des Priiflings. Der Priifleiter 
muB also psychologisch geschult sein. Die Priifungen 
werden je nach der Art der Probe als Einzel-, Gruppen
oder Massenpriifungen ausgefiihrt. 

Der Versuch kann sich in zweifacher Richtung be
wegen; es werden entweder die einzelnen Eigenschaften 
gepriift, welche die Berufsforschung als berufswichtig er
geben hat (sog. Funktionsanalyse) oder es wird das ganze 
Verhalten des Priiflings gegeniiber der vollen Berufs
aufgabe untersucht (sog. Arbeits- oder Komplexprobe). 
Beide Verfahren haben ihre Vorziige und Nachteile. 

Gegenstand der Priifung sind in der Regel Begabung, 
Sinnestiichtigkeit (AugenrnaB, Farbenblindheit, Fein-

gefiihl der Hande, Tastsinn usw.), Aufmerksamkeit, 
Sammlung der Gedanken (Konzentration), Gedachtnis, 
Reaktionsschnelligkeit, Geschicklichkeit, Entschlossen
heit, Geistesgegenwart u. dgl. Welche dieser Eigen
schaften jedesmal zu untersuchen sind, bestimmt die 
Berufskunde. 

Vollig einwandfreie Priifverfahren sind bisher nicht 
gefunden worden. Ihnen allen haftet der Mangel an, 
daB sie wesentliche und namentlich fiir den Beamten
stand unentbehrliche Eigenschaften, wie Gewissen
haftigkeit, FleiB, guten Willen, Ehrlichkeit, Treue und 
Piinktlichkeit nicht erfassen. 

Geachichte. Begriinder der Berufselguungspriifungen 1st der 
am 17.12.1916 in Boston (Harvard-Universitli.t) verstorbene 
Deutsch-Amerikaner Professor Hugo Miinsterberg. Seine Versuche 
reichen bis In das Jahr 1907 zuriick. Die Miinsterbergschen Arbeiten 
kamen in Deutschland erst im We!tkriege voll zur Geltung. Die 
Kriegfiihrung, die sieh aller nur denkbaren technischen. Hilfs
mittel bediente, maehte es notig, die fiir Sonderzwecke geelgneten 
Offiziere und Mannschaften schnell und sieher herauszufinden. So 
entstanden die Elgnungspriifungen fiir Kraftfahrer, Flieger, Funker, 
Richtkanoniere und Schallmesser. Neben den militarischen Dienst
stellen fiihrten auch schon die Eisenbahn (psychoteehnisehe Priif
stelle bei der Eisenbahn-Generaldirektion in Dresden) und die GroBe 
Berliner StraBenbahn Eignungspriifungen aus. In groBem Umfange 
setzten sich diese naeh Beendigung des Krieges durch. Behorden, 
Industrie, Bankwelt, Handel, Gewerbe usw. richteten teils eigene 
Priifstellen ein, teils Hellen sie ihre Beamtenanwarter, Lehrllnge usw. 
durch Berufspsyeho!ogen priifen. 

Die DRP begann mit Eignungspiifungen, und zwar 
im Fernsprechvermittlungsdienst, Anfang 1919. Sie nahm 
sie aber zunachst nicht selbst in die Hand, sondern uber
lieB sie Wissenschaftern, die mit entsprechenden An
tragen an die Verwaltung herangetreten waren. Die 
Versuche hatten ein gunstiges Ergebnis und lieBen die 
Ausdehnung der Priifungen auch auf andre Dienst
zweige angebracht erscheinen. Damit nahmen die 
Arbeiten aber einen solchen Umfang und eine solche 
Bedeutung an, daB die DRP sich entschloB, die Leitung 
selbst zu iibernehmen. Am 17.6.1922 wurde beim 
TRA in Berlin eine psychotechnische Dienststelle ein
gerichtet, ihre Leitung einem besonders vorgebildeten 
wissenschaftlichen Hilfsarbeiter ubertragen und der 
Stelle die Aufgabe zugewiesen, Eignungspriifungen im 
Fernsprech-, Telegraphen- und Telegraphenbaudienst 
auszuarbeiten und durchzufiihren. Fiir die Eignungs
priifungen im Postdienst wurde gleichzeitig eine be
Bondere Dienststelle bei der OPD in Berlin eingerichtet 
(s. Postversuchsabteilung). Am 1. 7. 1923 trat die psy
chotechnische Stelle yom TRA zur OPD in Berlin iiber 
und bald darauf wurde ihr auch die Ausarbeitung usw. 
der Eignungspriifungen fiir den Postdienst zugewiesen. 
Die Stelle hat seit ihrer Errichtung Priifungen in folgen
den Dienstzweigen vorgenommen: 

Post: Briefverteilungs-, Bahnpost-, Paketverteilungs
dienstl . Buchungsdienst beirn PSchA, vereinigter Dienst 
bei PA kleineren Urnfangs, Kraftwagendienst; 

Telegraphie: Dienst am Hughesapparat und am 
Siemens-Schnelltelegraphen, Funkdienst, Telegraphen
bau, Telegrammzustellung; 

Fernsprechdienst: Dienst im Orts- und im Fernamt. 
Es sind tiber II OOO'Personen (mannliche und weib

liche) gepriift worden. 
Die Priifungen haben sich bewahrt und werden seit 

Mitte 1925 nicht mehr ausschlieBlich in Berlin vor
genommen, sondern bei allen 36 OPD des alten Reichs
postgebiets. Es sind zu dem Zweck Beamte des ge
hobenen mittleren Post- oder Telegraphendienstes bei 
der psychotechnischen Stelle in Berlin in besonderen 
Lehrgangen ausgebildet worden. Die Eignungspriifungen 
werden nach den von der psychotechnischen Stelle aus
gearbeiteten Verfahren und mit den von ihr gelieferten 
Geraten ausgefiihrt. Die Ausarbeitung neuer Priifver
fahren ist lediglich Sache der Berliner Stelle. An den 
Orten, wo sich Postversuchsstellen befinden (s. Post
versuchsabteilung), fiihren diese die Eignungspriifungen 
aus. L. Schneider. 

13* 



196 Eilabholungsdienst - Eilsendungen 

Eilabholungsdienst wurde am 1. 4. 1911 eingefUhrt. 
Dadurch wurde die beschleunigte Auflieferung von ge· 
wiihnlichen Briefsendungen wesentlich erleichtert. Samt· 
liche P Anst, an Orten mit mehreren P A nach der Be· 
stimmung der OPD, hatten auf Wunsch der Absender 
im Ortszustellbezirk gewiihnliche Briefsendungen zur Post· 
befiirderung, in Orten mit Rohrposteinrichtung (s. Rohr· 
post) auch Rohrpostsendungen aus der Wohnung des Ab· 
senders abholen zu lassen. Gebuhr 25 Pf., bei mehreren 
Sendungen fUr die erste 25, fur jede weitere 10 Pf., bei 
ZUrUckziehung eines Auftrags 25 Pf. Die Antrage 
konnten mtindlich, schriftlich oder durch Fernsprecher 
gestellt werden. Spater durften auch Telegramme abo 
geholt werden. Wahrend des Krieges wurden die OPD 
zur Einstellung dieses Dienstzweiges ermachtigt, im 
Dezember 1919 ist er ganz aufgehoben worden. S. auch 
Ortsschnelldienst. 

Schriftwesen. Archiv 1912 S.130ft 
EUboten haben die durch Eilboten zuzustellenden 

Sendungen (s. Eilsendungen) abzutragen. In griiBeren 
Orten sind im Orts·Eilzustelldienst Beamte zu ver· 
wenden, wenn dic Einnahme an Eilzustellgebuhren dies 
rechtfertigt; wenn miiglich, sind die Telegrammzusteller 
(auch jugendliche) zur Eilzustellung heranzuziehen. 
Kiinnen Beamte oder Telegrammzusteller nicht ver· 
wandt wEtrden, so ist die Eilzustellung durch Verab· 
redung mit geeigneten Personen sicherzustellen. Auch 
Hilfstelleninhaber kiinnen die Orts-Eilzustellung aus· 
fUhren. 

S. auch Eilzustellung. 
Eilbotenlolm wird an nicht im Beamtenverhaltnis 

stehende Personen fur die Abtragung von Sendungen 
gezahlt, die durch Eilboten zuzustellen sind (s. Eil· 
sendungen). Personen im Beamtenverhaltnis erhalten 
Eilbotenlohn nur dann, wenn sie die Leistung aus
nahmsweise in ihrer dienstfreien Zeit verrichten. Ver· 
rechnung in der Lohnliste. Weun jugendliche Tele
grammzusteller zur Eilzustellung herangezogen werden, 
so sind sie dafur nach denselben Satzen zu entlohnen 
wie bei der Telegrammzustellung. Die vorauszahlbaren 
Gebuhren fur die Zustellung von Eilsendungen sind fUr 
die postseitige Bezahlung der Eilboten nicht maBgebend; 
mit den Eilboten sind miiglichst niedrige Satze zu verein
baren, die sich im Rahmen der am Ort und in Nach
barorten fur gleichartige oder vergleichbare Arbeit tat
sachlich gezahlten Liihne halt~p.. FUr die Festsetzung 
der Eilbotenlohne sind die P A zustandig. 1m iibrigen 
s. Eilzustellung. 
.. EiIbriefmarken dienen in einigen Landern (Italien, 
Osterreich, verschiedenen Staaten von Amerika usw.) 
zur Entrichtung des Zuschlags fur die durch Eilboten 
zuzustellenden Sendungen. Die erste Marke dieser Art 
wurde von den Vereinigten Staaten von Amerika 1885 
herausgegeben. 

Eilsendungen (ExpreBsendungen), kurze Bezeichnung 
fUr die gleich nach ihrer Ankunft durch besondere Boten 
abzutragenden Postsendungen. Richtiger ist daher die 
in Bayern gebrauchte Bezeichnung "Eilbotensendungen ", 
weil eine Eilbefiirderung nicht stattfindet. 

I. Geschichte. Einfiihrung der Eilzustellnng in PreuBen 1842, 
in Bayern 1847, in Wtlrttemberg fiir Fahrpostsendnngen 1867, fiir 
gewohnliche Briefe 1868 (fiir Einschreibbriefe bestand sie schon 
lange Zeit). Nach dem deutsch·osterreichischen Postvereinsvertrag 
yom 5. 12. 1851 (s. Wechselverkehr) war Eilzustellnng im Vereins· 
verkehr nur fiir eingeschriebene Briefe zulllssig. 1m Konigreich 
Sachsen war die nnverziigerte Zustellnng eingeschriebener ExpreB· 
briefe durch PG (§ 28) nnter "Garantie" gestellt (5 Taler). PreuBen, 
Bayern, Wiirttemberg, Norddeutscher Bnnd nnd Reichspost kannten 
eine derartige Gewilhr nicht. Die Eilzustellgebiihren konnten Yom 
Absender oder Empfilnger bezahlt werden. Fiir die Abtragnng im 
Ortsbezirk waren feste Satze dumh die PO vorgesehen, fiir die 
Abtragung fiber Land die Gebiihren verschieden. Das Eilzustellgeld 
wurde bar zur Postkasse verrechnet; der Sendung wurde ein "Ex
preBzettel", spater Eilbriefzettel genannt, baltbar beigefiigt, auf 
dem der Eilbote iiber seinen Lohn qnittierte nnd der entweder bei 
der BestimmungsPAnst blieb oder an die AufgabePAnst zuriick
ging. Anspruch auf kostenfreie Eilzustellnng innerhalb des Deutschen 
Reichs hatten zur Zeit des Kaisertums aile Handschreiben des 

Kaisers und der Kaiserin, sowie der Konige oder Regenten von 
Bayern nnd Wtlrttemberg, ebenso die Sendungen an die genannten 
Personen. 

Am 1. 3. 1882 wurden feste Eilbotengebiihren fiir Orts- nnd 
Landsendnngen im FaIle der Vorausbezahlnng eingefiihrt nnd die 
Entrichtung der Gebiihr durch Freimarken zugelassen. Eilsendungen 
nach dem eigenen Zustellbezirk der AufgabePAnst waren bis 1900 
unzniilssig. Seit 1. 4. 1900 sind Eilbotenbriefsendungen Yom 
1. 12. 1910 ab Eilsendungen aller Art nach dem eigenen Ort~- und 
Landzustellbezirk zugelassen. 

II. Betrie b. Die hauptsachlichsten Dienstvorschrif
ten sind folgende: 

AIle Arten von Postsendungen ausgenommen Briefe 
mit Zustellungsurkunde, kiinnen auf Verlangen des 
Absenders durch Eilboten abgetragen werden, auch 
im Orts- und Landzustellbezirk der AufgabePAnst. Eil
briefsendungen sind wie aIle anderen Briefsendungen 
durch die Briefkasten (s. d.) aufzuliefern, kiinnen aber 
auf Verlangen auch am Schalter angenommen werden. 
In Hamburg sind Briefkasten fUr Eilbriefe und Tele
g,ramme auch an den StraBenbahnwagen angebracht. 
AuBerlich zu kennzeichnen sind die Eilsendungen (auch 
die Paketkarten) vom Absender uber die ganze Auf· 
schrift hinweg mit einem liegenden roten Kreuze so· 
wie durch den zu unterstreichenden Vermerk "Durch 
Eilboten", u. U. mit dem Zusatz "auch nachts". Post
seitig werden sie mit roten Klebezetteln "durch Eil
boten" oder "Eilbote-Expres" beklebt (fruher Durch
kreuzung der Aufschrift mit Rotstift). 

Das Eilzustellgeld kann vom Absender oder Emp
fanger bezahlt werden. 1st die Vorausbezahlung der aus 
dem Briefkasten kommenden Eilsendungen ungenugend, 
so ist der fehlende Betrag vom Empfanger einzuziehen. 
Verweigert dieser die Zahlung, so ist die Sendung un
zustellbar. 1m Auslandsverkehr besteht Freimachungs
zwang. Ungenugend freigemachte Sendungen werden 
dort am Bestimmungsort nur dann als Eilsendungen 
behandelt, wenn sie am Aufgabeort als solche behandelt 
sind. Eilzustellung vom Aufgabeort aus nach einem 
anderen Postort kann nicht verlangt werden, wohl aber 
kiinnen Sendungen, die einer P Anst von einer anderen 
zugehen; nach einer dritten durch Eilboten gebracht 
werden, falls diese nicht uber 15 km entfernt ist. Eil
zustellung ist vorgeschrieben, also nicht in das Belieben 
des Absenders gestellt, fUr telegraphische Postanweisun
gen (s. d.) und dringende Pakete (s. d.), wenn sie nicht 
postlagernd sind. Die Gebuhr wird bei der Auflieferung 
erhoben. Von Amts wegen werden durch Eilboten ab
getragen Postauftrage (s. d.) bei Ge£ahr des Versaumens 
der Protestfrist und nicht abgeholteBahnhofsbriefe (s. d.). 
Dem Absender steht das Verlangen der Eilvorzeigung 
eines Postauftrags nicht zu. 

Einen Rechtsanspruch auf bevorzugte Befiirderung 
haben Eilsendungen nicht. Doch ist durch die Betriebs
vorschriften uberall die Ausnutzung der schnellsten Be· 
forderungsgelegenheiten sichergestellt. U. U. wird die 
Rohrpost (s. d.) nutzbar gemacht. Kleine P Anst an der 
Eisenbahn kiinnen an Sonntagen und in den Nacht· 
stunden besondere Abnahmeformen fur Eilbriefe ein· 
richten. Eilpakete werden im Bahnpostbetrieb getrennt 
von den ubrigen Paketen gelagert und nach Miiglichkeit 
getrennt ubergeben. Eilbriefsendungen (einschl. der 
Paketkarten) werden stets in die Anfangs-, SchluB- oder 
Nachgebiihrenbunde verpackt, und diese Bunde auf dem 
Vorbindezettel durch 2 kriiftige liegende blaue Kreuze 
gekennzeichnet. Wegen der Vorschriften fUr die Zu
stellung s. Eilzustellung. 

1m A uslandsver kehr sind Eilsendungen zugelassen, 
soweit sich Aufgabe- und Bestimmungsland gegenseitig 
dazu bereit erklart haben. Diese Eilsendungen unter
liegen einer besonderen vom Absender vorauszube
zaWenden Gebiihr. Diese Gebiihr genugt jedoch nur fiir 
den engeren zustellfreien Bezirk des Bestimmungsortes. 
Wohnt der Empfanger auBerhalb dieses zustellfreien 
Bezirks, so kann eine Erganzungsgebuhr nach den 
inneren Vorschriften des Bestimmungslandes erhoben 
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werden. Eine Verpflichtung zur Eilzustellung besteht 
dann nicht. 1m Auslandsverkehr steht es bei Post. 
paketen der Bestimmungsverwaltung frei, ob sie die 
Pakete selbst oder nur eine Meldung iiber ihren Eingang 
durchEilboten zustellen lassen will Bei Postanweisungen 
kann die Bestimmungsverwaltung statt des Geldes nur 
die Postanweisung oder eine Mitteilung von deren Ein
gang durch Eilboten zustellen lassen, wenn ihre inneren 
Vorschriften es erfordern. 

Einzelheiten s. PO (ADA V, 1) nebst AB, ADA V, 2, 
Weltposthandbuch, Briefpostbuch und Paketpostbuch. 

Schriftwesen. Stephan S. 807; Riickblick auf das erste Jahr
hundert der K. Bayerischen Staatspost. Herausgegeben yom K. 
Bayerischen Staatsministerium fiir Verkehrsangelegenheiten. Miinchen 
1909. S. 97; Weber, Post und Telegraphie im Konigreich Wiirttem
berg. W. Kohlhammer, Stuttgart 1901. S. 187 und 200. 

K. Schwarz. 
Eilwagen 

dienten In Siiddeutschland einige J ahrzehnte vor Einfiihrung der 
Eisenbahnen zur beschleunigten Personenbeforderung auf Haupt
Verkehrsstraf3en. S. Schnellposten. 

Eilzustellung, d. h. Abtragung der Postsendungen 
[ausgenommen Briefe mit Zustellungsurkunde (s. Post
zustellungswesen)] durch besonderen Boten, findet statt, 
wenn sie yom Absender (Abs.) in der Aufschrift oder 
yom Empfanger (Empf.) verlangt ist. 

Geschichte. Uber den Ursprung der Eilzustellung ist nichts 
Genaues zu ermitteln. Erwahnt wird sie schon im Postvertrage 
zwischen Preul3en und Mecklenburg-Strelitz von 1836. Danach 
betrug das Zustellgeld an Orten mit PAnst 2'/, Silbergroschen (Sgr.); 
sonst bestand Verpflichtung zur Eilzustellung nur, soweit eln Bote 
zu haben war; Lohn fiir die Meile 5 Sgr. Der Abs. haftete fiir Zahlung 
der Gebiihr. Allgemein geregelt wurde die Zustellung der Eilbriefe 
- Expref3briefe hieBen sie damaJs - im Jahre 1842. Die Post iiber
nahm aber keine bindende Verpflichtung zur Ausfiihrung der Eil
zustellung, weil nicht jederzeit Boten zur Verfiigung standen. Die 
Gebiihr betrug am Postort 2'/. Sgr., nach dem Lande bis zu 15 Sgr. 
Fiir die Zahlnng muBte der Abs. aufkommen. Den P Anst wurde 
zur Pflicht gemacht, aui die moglichst billige Zustellung der Eil
sendungen bedacht zu sein. Neben der Bri'i!fgebiihr und dem Eil
zustellgeld kamen weder Briefzustellgeld noch Landporto in Ansatz. 
1847 wurde angeordnet, daB den Eilboten in der Regel nur der 
Geldauslieferungsschein mitgegeben wurde, nicht das Geld. N ach 
dem Reglement von 1856 mul3ten die auf Verlangen des Aba. "durch 
Expressen" abzutragenden Gegenstande in allen Fallen, auch wenn 
sie zur N achtzeit eintrafen, ohne Verzug zugestellt werden, sofern 
nicht Abs. oder Empf. etwas anderes ausdriicklich angeordnet 
hatten. 1m Vereinsverkehr (Verkehr innerbalb des Deutsch-oster
reichischen Postvereins, s. d.) nur Eilbriefsendungen. Gebiihren: 
Ort 2'/. Sgr., im Vereinsverkehr 3 Sgr., Pakete bis 5 Pfd. 5 Sgr., 
Land wirklicber Lohn, Briefsendungen fiir jede Viertelmeile 1'/. Sgr., 
mindestens 2'/. Sgr., Pakete bis 5 Pfund das DoppeJte. Schwerere 
Pakete wurden nicht abgetragen. Vereinsverkehr: Ort 3 Sgr., N acht
zustellung 6 Sgr. (bei Briefsendungen), Land wirklicher Botenlohn, 
aul3erdem 3 Sgr. fiir Beschaffung des Boten. Botenlohn konnte 
vorauabezahlt werden, erforderlichenfalls war Deckung zu hinter
legen. 1867 wurde der einfache Satz fiir Ellzustellung nach dem Lande 
von 5 auf 6 Sgr. erhOht. Auf Verlangen des Aba. konnten seit 1871 
Postsendungen, die einer P Anst von weiterher zugingen und nach 
einem andern Postort gerichtet waren, gegen den verordnungs
miiBigen Eilbotenlohn abgetragen werden, wenn die Entfernung 
zwischen den beiden PAnst nicht iiber 2 Meilen betrug. Bei Nach
sendung von Brieipost-Eilsendungen war, wenn der Abs. dem Erupf. 
die Zahlung des Botenlohns iiberlassen hatte, der Betrag fiir die 
versuchte erste Zustellung nicht mehr als VorschuB dem neuen 
Bestimmungsort anzurechnen, sondern zu entlasten. N ach dem 
Reglement von 1871 waren eingeschriebene Briefpostgegenstande 
dem Eilboten stets mitzugeben, ebenso Pakete bis 5 Pfund und bis 
50 Taler Wert, und bei Postanweisungen die Geldbetrage. Das Eil
zustellgeld betrug bei Briefsendungen im Ort 2'/. Sgr., nach dem 
Lande fiir eine Meile 7'/. Sgr. (fiir eine Fiinftelmeile 1'/. Sgr.), 
mindestens 4 Sgr., bei Wertbriefen, Paketen, Postanweisungen das 
Doppelte, bei mehreren Sendungen an denselben Empf. nur einmal 
Zustellgeld, und zwar fiir den Gegenstand mit der hochsten Gebiihr. 
Der Abs. haftete fiir die Gebiihr. Die PO von 1874 brachte wieder 
Anderungen: es wurden stets abgetragen gewohnliche und einge
schriebene Briefsendungen, Pakete bis 5 kg, Wertbriefe bis 300 M, 
Postanweisungen mit vollem Betrage; Gebiihr fiir Briefsendungen 
im Ort 25 Pf., nach dem Lande fiir jedes km 10 PI., mlndestens 
50 Pi., iiir Wertbriefe, Pakete und Postanweisungen der doppelte 
Betrag. Bei gleichzeitiger Abtragung mehrerer Briefe Gebiihr nur 
iiir einen Brief, bei andern Sendungen Zustellgeld fiir jeden Gegen
stand. Der Gebiihrensatz iiir Eilsendungen wurde 1876 auf 15 Pf. 
iiir 1 km, mindestens 75 Pi. erhiiht. Hohere Satze durften nur er
hoben werden, wenn zum verordnungsmiWigen Satze kein Bote zu 
haben war. Die Wertgrenze wurde 1882 auf 400 M erhOht. In dem
selben Jahre wurde Vorausbezahlung des Botenlohns in festen Satzen 
eingeiiihrt, Gebiihr im Ort 25 und 40 Pi., nach dem Lande 80 und 
120 Pf. Wenn Gebiihr nicht vorausbezahlt, hatte Empt die wirk
lichen Kosten zu entrichten, mindestens die vorstehend genannten. 
Bei Verweigerung der Zahlung wurden die Eilsendungen als unzustell
bar behandelt; kein Riickgriff auf Abs. Allch Pakete von mehr als 

5 kg sollten, wenn moglich, abgetragen werden. Bei Sendungen 1m 
eigenen Orts- nnd Landbezirk' des Aufgabepostorts Eilzustellung 
ausgeschlossen. Wenn gleichzeitig mehrere Eilsendungen an den
selben Empt abzutragen waren, so war wirklich entstehender Bpten
lohn abziiglich des vorausbezahlten Betrages zu erheben. Uber
stiegen die wirklichen Botenkosten die vorausbezahlte Gebiihr, so 
war der Mehrbetrag auf die Postkasse zu iibernehmen. Bei Schreiben 
mit Zustellungsurkunde Eilzustellung nicht statthaft. Reichten bei 
Eilsendungen aus dem Briefkasten die Wertzeichen zur Deckung 
der Gebiihren und der Eilzustellgebiihr nicht aus, so waren die 
Sendungen so zu behandeln, als ob keine Vorauszahlung der Eil
zustellgebiihr stattgefunden hatte. Bei Eilzustellung zwischen 2 Post
orten unter 15 km waren die wirklich entstandenen Botenkosten 
zu erheben, mindestens Satze der Vorauszahlung, Abs. haftete fiir 
Zahlung. Eilsendungen nach Wohnstatten, die nicht auf allgemein 
zugangllchen Wegen erreicht 'Werden konnten, waren nur dann 
zuzustellen, wenn die Beteiligten sich im voraus zur Tragung der 
erhohten Kosten schriftlich verpflichteten. Von 1885 ab konnte 
versuchsweise Antragen der Empt auf Eilzustellung einzelner 
Sendungen stattgegeben werden gegen wirklich entstandene Boten
kosten, mindestens Satze der Vorauszahlung. Die Gebiihren iiir Eil
zustellung nach dem Lande wurden 1888 bei Vorauszahlung auf 60 
und 90 Pf. herabgesetzt. Von 1892 ab konnte der Aba. Eilzustellung 
wahrend der Nacht durch entsprechenden Vermerk verhindern. 
Bei mehreren Eilsendungen an denselben Empi. sollte das Eilzustell
geld nur noch zum einfachen Betrage erhoben werden, bei nicht 
geniigender Vorauszahlung das wirkliche Zustellgeld abziiglich des 
vorausbezahlten. Gewohnliche freigemachte Eilbriefe, ausgenommen 
eigenhandige, konnten in Hausbriefkasten des Empt gelegt werden. 
Seit 1898 wird Eilzustellung u. U. durch Fahrrad ausgefiihrt; Wert
grenze bei Wertsendungen von 400 auf 800 M erhOht. Yom 1. 4. 1900 
ab gewohn1iche Eilsendungen nach dem Zustellbezirk des Auigabe
postorts zuJassig, Gebiihr: Ort 25 Pf., Land wirkliche Kosten, min
destens 25 Pi. Fiir samtliche Eilsendungen galt Ablehnung der 
Zahlung des Botenlohns durch den Empi., wenn sie Ihm Yom Abs. 
iiberlassen war, als Annahmeverweigerung. Die Wertgrenze der 
abzutragenden Eilsendungen konnte bis auf 3000 M erhOht werden. 
Bei gleichzeitiger Abtragung mehrerer Eilsendungen durch denselben 
Boten an denselben Empf. wurde, wenn Zahlung des Botenlohns 
dem Empf. iiberlassen war, der Botenlohn bei Briefsendungen fiir 
eine Sendung zum vollen Betrage, iiir die andern mit je 10 Pf. er
hoben, bei Paketen fiir jedes Stiick mindestens 40 PI. (1901). Nacht
zustellung 1904 eingeschrankt, von 10 Uhr abends bis 6 Uhr morgens 
fand nur dann Abtragung statt, wenn Abs. ausdriicklich hinzugeiiigt 
hatte: "auch nachts". Schriftlichen Antragen der Empi. aui Zu
stellung wllhrend der N acht war zu entsprechen. Amtsvorsteher 
konnten Wertgrenze iiir nachtliche Zustellung auf 400 M herabsetzen. 
Seit 1905 konnten u. U. Eilbriefe und Eilpakete auch Posthilfsstellen 
zur Abtragung zugefiihrt werden; Gebiihr 25 und 40 Pf., erhielt 
Hilfstelleninhaber. Von 1910 ab waren Eilbriefe wieder mit An
kunftsstempel zu bedrucken. 

Bayern. Eilzustellung 1847 eingerichtet, Abtragung zwischen 
5 Uhr morgens und 10 Uhr abends. Fiir Eilbriefe nach Seitenorten 
mul.lte Empt die Mehrkosten zahlen. Weitere Regelung 1858 nach 
den im Vereinsverkehr geltenden Grundsatzen. Spater bei Voraus
bezahlung feste Gebiihren, Ort: Briefe 25 Pf., Pakete 40 Pf., Land 
40 und 90 Pi. 

Wiirttemberg. Evzustellung bei Einschreibsendungen seit 
langer Zeit, iiir Fahrpostgegenstande 1867, fiir gewohnliche Briefe 
1868 eingerichtet. 

Recht s. Zustelldienst. Die Post ist berechtigt, die 
Gewichts- und Wertgrenzen fiir bestimmte Orte oder 
Gebiete dauernd oder vOriibergehend zu erweitern und 
die Gebiihren entsprechend zu erhohen, sie kann auch 
fiir Wertsendungen, Postanweisungen oder Pakete die 
Nacht-Eilzustellung beschranken. 

Betrie b. Eilsendungen werden sogleich nach der 
Ankunft zugestellt, zwischen 10 Uhr abends und 6 Uhr 
friih aber nur, wenn der Abs. es durc!! den Zusatz "auch 
nachts" verlangt hat. Gewohnliche freigemachte Eil
briefsendungen, die nicht den Vermerk "eigenhandig" 
tragen, diirfen in Rausbriefkasten gelegt werden; zu
nachst hat der Eilbote aber personliche Ablieferung zu 
versuchen. 1st die Verwendung von Beamten oder Tele
grammzustellern, die in groBeren Orten die Regel bildet, 
zur Abtragung nicht moglich, so ist die Eilzustellung 
durch Verabredung mit geeigneten Personen sicher
zustellen. Fiir die Zustellung nach Orten ohne P Anst 
sind die Landzustellbezirke in der Regel maBgebend. 
FUr Eilsendungen nach Wohnstatten, die nicht auf 
allgemein zuganglichen Wegen oder nur unter Gefahren 
fiir den Zusteller oder unter besonderem Geldaufwand 
erreicht werden konnen, gilt als Grundsatz, daB die 
Beteiligten sich ein fiir allemal zur Tragung der erhiihten 
Kosten fUr Sendungen schriftlich verpflichten miissen, 
fitr die kein Eilzustellgeld im voraus entrichtet ist. 
Raben Eilsendungen im Ortsbezirk wahrend der Nacht 
nicht ausgehandigt werden konnen, so ist fiir den zweiten 
Zustellversuch keine Gebiihr zu erheben. Schriftlichen 
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Antragen der Empf. wegen Ausfiihrung oder Ausschlie
Bung der Eilzustellung wahrend der Nachtstunden ist 
zu entsprechen. - Von Eilboten werden abgetra
gen a) im Ortszustellbezirk: gewohnliche und ein
geschriebene Briefsendungen und Pakete, Wertsendungen 
und Postanweisungen wie bei gewohnlicher Zustellung; 
b) im Landzustellbezirk gewohnliche und eingeschriebene 
Briefsendungen, Pakete bis zu 5 kg, Wertsendungen bis 
1000 EM und Postanweisungen mit den Geldbetragen 
bis zu 1000 EM einschl. Der Amtsvorsteher kann im 
Bediirfnisfall die Betragsgrenze im Landzustellbezirk 
erhOhen. Wenn moglich, sind im Landzustellbezirk 
auch Pakete iiber 5 kg abzutragen. 1m Bediirfnisfall 
diirfen die Amtsvorsteher auch die Nacht-Eilzustellung 
beschranken. 

Der Abs. kann die Gebiihr fiir die Eilzustellung voraus
zahlen oder die Zahlung dem Empf. iiberlassen. Vermerk 
"Bote bezahlt" oder nicht. Wenn der Empf. den Boten
lohn zu zahlen hat, so sind die wirklichen Botenkosten, 
mindestens aber fiir jede Sendung die Satze der Voraus
zahlung zu entrichten. Bei mehreren Briefsendungen 
an denselben Empf. wird in diesem Falle fiir die erste 
Sendung der volle Betrag, fUr jede weitere eine ermaBigte 
Gebiihr erhoben. Was etwa an Eilzustellgeld voraus
gezahlt ist, wird dem Empf. zugute gerechnet. Dem 
Boten ist fUr die gleichzeitige Abtragung mehrerer Eil
briefsendungen an denselben Empf. nur der einfache 
Satz zu zahlen; bei Paketen ist der Lohn mit dem Boten 
entsprechend der Leistung zu vereinbaren. 1st auf 
Eilbriefsendungen aus dem Briefkasten die Eilzustell
gebiihr nicht voll bezahlt, so wird bei Erhebung des 
Botenlohns vom Empf. der Wert der Freimarken an
gerechnet. Vom Einlieferungsort nach einem andern 
Postort werden keine Sendungen durch Eilboten be
fordert. Dagegen konnen Sendungen, die einer P Anst 
von einer andern zugehen, nach einer dritten, nicht iiber 
15 km entfernten, durch Eilboten befordert werden. In 
solchen Fallen sind stets die wirklichen Botenkosten zu 
entrichten, mindestens die bei Vorauszahlung nach dem 
Landbezirk geltenden. Der Abs. hat auf Verlangen 
Deckung zu hinterlegen und haftet fiir die Kosten. -
Hat der Abs. den Eilbotenlohn nicht oder nicht voll 
vorausbezahlt und verweigert der Empf. die Zahlung, 
so ist die Sendung als unzustellbar zu behandeln und 
dem Abs. gegen Entrichtung der Gebiihr (wirklicher 
Botenlohn abziiglich etwa verwendeter Freimarken) 
zUrUckzugeben. - Ausnahmsweise kann auch auf An
trag des Empf. Eilzustellung stattfinden, wenn es der 
Dienstbetrieb erlaubt. Dann ist der wirklich entstehende 
Botenlohn zu erheben, aber ohne ErmaBigung bei gleich
zeitigem Abtragen mehrerer Gegenstande. 

Die von den Empf. einzuziehenden Eilzustellgebiihren 
sind bei der BestimmungsPAnst als Nachgebiihren mit 
Blaustift auf den Sendungen usw. auszuwerfen und 
weiter als solche zu behandeln. Der dem Eilboten ge
zahlte Botenlohn wird in der Lohnliste verausgabt, in 
der der Eilbote den Empfang zu bescheinigen hat. Die 
vereinbarte Vergiitung wird dem Eilboten auch dann 
gezahlt, wenn der Empf. die Eilzustellgebiihr nicht ent
richt!'t hat. Bei Eilsendungen aus dem Auslande nach 
Orten ohne PAnst wird eine Erganzungsgebiihr vom 
Empf. erhoben; werden solche Sendungen unzustellbar, 
so ist die Erganzungsgebiihr vom Abs. einzuziehen [Ver
merk ... c. a percevoir (frais d'expres)). Bei Nachsen
dung im Inland sind solche Eilsendungen auch am neuen 
Bestimmungsort durch Eilboten zuzustellen. 

1m iibrigen vgl. PO nebst AB. 
Schriftwesen. Stephan S. 807; Scholz S. 42. W. Schwarz. 

Eingesehriebene Sendungen sind Postsendungen, fiir 
die dem Absender gegen Zahlung einer Nebengebiihr be
Bondere Sorgfalt wahrend der Beforderung und Zustellung 
und bei Verlust eine Entschadigung gewahrt wird: im 
innern und zwischenstaatlichen Verkehr zugelassen. 

I. Geschichte. Das Eintragen von Briefen~und Paketen war 
bei der preuBischen Staatspost im 18_ Jahrhundert fiir aIle Sen
dungen iiblich. (VgI. PO vom 10.8.1712 und vom 26.11. 1782.) 
Ein Elnschreibeverfahren im heutigen Sinne, "Rekommandation" 
genannt, wurde am 1. 8. 1821 zuerst in den Rheinprovinzen, am 
18.12.1824 allgemein bei der preuJ3ischen Staatspost eingeiiihrt, 
jedoch nur fiir Briefe. Die Sendungen waren als "rekommandiert" 
zu bezelchnen. 1848 wurde Rekommandation voriibergehend fiir all~ 
Sendungen, vom 1. 1. 1872 ab aber erst endgiiltig auch bei Paketen 
ohne Wertangabe zugelassen. Die Bezeichnungen "Rekommandation", 
"rekommandiert" wurden am 1.1.1875 durch "Einschreiben" ersetzL 
1m zwischenstaatlichen Verkehr folgte die Entwicklung der Be
stlmmungen dem Innern Verkehr, zunachst in Einzel- und Vereins
vertragen zwischen deutschen und auslandischen Postverwaltungen, 
seit 1. 7. 1875 auch In den WPVertr. 

II. Re c h t. Eingeschriebene Sendungen werden auf 
Grund eines Werkvertrags zwischen Post und Absender 
befordert (Postbeforderungsvertrag). Die Haftung der 
Post fiir diese Sendungen regelt sich im innern Verkehr 
nach dem PG, im Weltpostverkehr nach dem Welt
postvertrag. Gehaftet wird dem Absender nur bei Ver
lust (nicht bei Beschadigung oder Verzogerung) einer 
eingeschriebenen Sendung. 1m innern Verkehr wird ohne 
Riicksicht auf den Wert der Sendung ein Ersatzbetrag 
in Hohe von 40 EM, im Weltpostverkehr bei Verlust 
innerhalb der Vereinsgrenzen ein Betrag von 50 Fr. 
gezahlt. Fiir Einschreibpakete im innern Verkehr 
gelten daneben die Haftungsgrundsatze fiir gewohnliche 
Pakete, d. h. es wird auch fUr Beschadigung und Ver
zogerung gehaftet. 

Der Entschadigungssatz von 40 M (Gesetz vom 5.5.1925, 
RGBI I S. 10) ist auf dem Wege iiber die Postgesetzgebung der 
Zeit des Wahrungsverfalls (s. Geschichte der Post unter III B) aus 
dem Satze von 42 M (= 14 Taler, vgI. PG § 10) hervorgegangen. 
Der 14 Taler-Satz erscheint erstmals 1m § 14 des preuJ3ischen PG vom 
5.6.1852 (Gesetzsammlung S. 345); er wurde in PreuBen eingefiihrt 
"In tJbereinstimmung mit Art. 23 des (deutsch-iisterreichischen) Post
vereinsvertrags (vom 6. 4. 1850), welcher eine Entschadigung von 
einer Mark Silber bewilligt" (Motive zum Entwurf des preuBischen 
PG § 13, Landtagsdrucksache Nr. 125 von 1852, III. Session 2. Kam
mer S. 42). Die (feill'e) Mark Silber war ein Miinzgewicht von 
233,855 g (preuBische Anweisung usw. vom 16. 5. 1816, Gesetz
sammlung S. 149, und Gesetz iiber die Miinzverfassung vom 30. 9. 
1821, Gesetzsammlung S. 159). - Die preuBische Posthaftungs. 
ordnung vor 1852 untersagte den Ersatz eines Schad ens an nicht 
angegebenem Wert (Allgemeines Landrecht von 1794 Teilll Tltel15 
§ 198). Hiernach war, da bei Einschreibbriefen nur "ein besonderes 
Interesse bei der Bestellung der Sendungen" vorliegt (Motive a. a. O. 
S.38ff.), eine Ersatzleistung beim Verluste von Einschreibbriefen 
in PreuBen ausgeschlossen. In cJsterrelch dagegen traf seit 1819 
beim Verlust eines Einschreibbriefes das schuldige PA eine Geld
strafe von 20 Gulden "Konventionsmiinze", d. h. eines 1m Jahre 
1753 zwischen cJsterreich und Bayern vereinbarten MiinzfuBes; der 
Strafbetrag "fiel dem Aufgeber des Briefes anheim" (Vf vom 2. 1. 
1819, vgl. J. K. Hierschel, Handbuch fiir den cJsterreichischen 
Kaiserstaat, Wien 1820, 8. 206). Der Betrag von 20 Gulden Ko
ventionsmiinze entsprach dem Werte von "einer Mark feinen Silbers". 
Der gleiche Ersatzbetrag wurde alsbald auch im preuJ3isch-iister
relchischen Postverkehr angenommen (Vertrag vom 2. 9. 1820, 
Art. XV; vgI. auch Stephan S.527), und erschien auch in dem 
zuerst zwischen PreuBen und cJsterreich vereinbarten Entwurf von 
1848 fiir einen deutschen Postvereinsvertrag (Dresdener Post
konferenz von 1847/48, Protokoll der Sitzung vom 10. 11. 1847, 
S. 18); die "Zusammenstellung der Bestlmmungen fiir die Griindung 
des deutschen Postvereins nach den Ergebnissen der ersten Deutschen 
Postkonferenz" sah eine Eutschlldigung von ,,12 Talern Postwah
rung" iiir den Absender eines in Verlust geratenen Einschrelb
briefes vor (Art. 20). Diese "Postwllhrung" war eine nur gedachte • 
Postrechnungseinheit zur Ermittlung eines einheitlichen Verfahrens 
bei Handhabung der Briefportotaxe und zum Ausgleich der mannig
faltlgen deutschen Wahrungsverhllltnisse jener Zeit (Protokolle wie 
oben, S. 43-46, 50, 85), nicht unahnlich dem Goldfranken (s. d.) 
des WPVertr von Madrid 1920 (Art. 12). Der Satz von 12 Talern 
Postwahrung von 1848 deckte sich mit dem von 20 Gulden Wiener 
Konventionsmiinze von 1753 und von 14 Talern preuBischen Ku
rants. Beide Wiihrungssatze entsprachen dem Miinzgewichtssatz 
von 1 Mark feinen Silbers. Als der Dresdener Postvertragsentwurf 
von 1848 unter dem 6. 4. 1850 zum Ersten deutsch-iisterreichischen 
Postvereinsvertrage (s. deutsch-iisterreichischer Postverein) reifte, 
vermied man die tJbernahme der Postwahrung auf das neue Ver
tragswerk, setzte vielmehr an ihre Stelle unmittelbar den Wert 
von 1 Pfund feinen Silbers als Entschadigungssatz (Art. 23). Flir 
PreuBen waren dies nach wie vor 14 Taler. Von hier iibernahm 
denselben EntsohMigungssatz das preuBische PG von 1852 (§ 14). 
- Beim tJbergange der Vorschrift des § 14 (PG 1852) auf § 10 des 
Norddeutschen PG von 1867 und des PG von 1871 galt im Bereiohe 
der Miinzvereinigung zwischen dem deutschen Zollverein und cJster
reich (Vertrag vom 24. 1. 1857, Gesetzsammlung S. 312) der ver
anderte MiinzfuB der feinen Mark Silbers zu 500 g (preuBisches 
Miinzgesetz vom 4.5.1857, Gesetzsammlung S.305), das nunmehr 
zu 30 Vereinstalern ausgepragt wurde. Der Entschlldigungssatz 1m 
§ 10 des PG von 1871 blieb daher der Wahrung nach unverandert 
derselbe wie der entsprechende Satz im § 14 des preuJ3ischen PG 
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von 1852. Die Umrechung des Vereinstalers von 1857 in 3 M ent
sprach dem Art. 14 § 2 des Reichsmiinzgesetzes vom 9. 7. 1873 
(RGBI S. 233). Seit 1907 ist der Taler in der deutschen Miinzordnung 
beseitigt (Bekanntmachung vom 27.1.1907, RGBl S.401). 

III. Betrie b. Fiir Behandlung der eingeschriebenen 
Sendungen geIten folgende Dienstvorschriften: 1. Ein
schreiben ist im innern Verkehr zulassig fUr Brief
sendungen (s. d.) und Pakete (ausschlieBlich der Pack
chen, Zeitungspakete, Bahnhofsbriefe, dringender Pakete 
und Briefe mit Zustellungsurkunde), im WeItpostverkehr 
nur fiir Briefsendungen. 2. Der Absender hat auf die 
Briefsendungen oder Paketkarten den Vermerk "Ein
sehreiben", im Weltpostverkehr "Reeommande" oder 
eine entsprechende Angabe in der Sprache des Auf
gabelandes zu setsen, bei einzuschreibenden Paketen 
auBerdem die besondern Vorschrifen der PO iiber Ver
packung und VersehluB zu beaehten. 3. Die Einlieferung 
von einzuschreibenden Sendungen wird beseheinigt. Auch 
kann ein Rlickschein (s. d.) verlangt werden. 4. Fiir 
eingesehriebeneSendungen wird neben der BefOrderungs
ge~iihr fiir eine freigemachte gewohnliche Sendung 
glelCher Art und neben sonstigen Gebiihren eine Ein
sehreibgebiihr von 30 Pf. im innern Verkehr, von hOch
stens 40 (ausnahmsweise 50) ets. im Weltpostverkehr 
erhoben. 1m iibrigen vgl. PG, PO nebst AB (ADA V, 1) 
und WPVertr nebst VO (Weltposthandbueh). 

Schriftwesen. Aschenborn S. 174ff.; Wolcke S. 148ff . Scholz 
S.74, 90ff. R~' abe. 

Einheitsbrief s. Normung 
Einheitszahlen zur Bereehnung des Beamtenbedarfs 

s. Leistungszahlverfahren 
Einkommensteuermarken. Nach § 61 des Einkommen

steuergesetzes yom 10. 8. 1925 (RGBl I S. 189) hat der 
Arbeitgeber den Steuerbetrag bei der Lohnzahlung yom 
L~beitnehmer einzube~!llten. Der einbehaltene Betrag 
wlrd entweder durch Uberweisung an die Finanzkasse 
abgefiihrt oder in der Steuerkarte des Arbeitnehmers in 
Steuermarken verklebt. Seit dem 1. 1. 1924 verkleben 
Steuermarken allerdings nur noch solehe privaten Arbeit
geber, die zu Beginn des Kalenderjahres mehr als drei 
Arbeitnehmer in einem dauernden Dienstverhaltnis be
sehaftigen (vgl. Durchfiihrungsbestimmungen iiber den 
Steuerabzug yom Arbeitslohn, Reichsministerialblattl923 
S.2022 ff.). Der Bedarf und Absatz an Einkommen
steu~rmarken ist daher nur noch gering. 

Elllkommensteuermarken werden in Werten von 5 Pf. 
bis 50 RM hergestellt. Die gangigen Arten werden bei 
allen P Anst vorratig gehalten und im Markenbuch be
sonders nachgewiesen. Verdorbene Marken diirfen auf 
Anweisung des Amt~vorstehers umgetauscht werden, 
wenn der Schaden mllldestens 1 RM betragt und von 
~en Marken noch kein solcher Gebrauch gemacht worden 
1St, d~B durch den Umtausch Steuerbelange gefahrdet 
erschelllen. Irrtiimlich oder zu Unrecht entwertete 
Steuermarken, die von Steuerkarten abgelost oder aus 
Vordrucken ausgeschnitten sind, werden nicht um
getauscht. In Z:weifelsfallen Verweisung des Antrag
stellers an das Finanzamt. Umtauschgebiihr fiir jeden 
vollen Bogen oder eine dem voUen Bogen entsprechende 
Markenzahl 2? Pf., min~es~ens 1 RM. Verrechnung auf 
dem erf0n:.er~chen schriftlichen Antrag an die P Anst. 
Unbeschadlgte Marken diirfen am Postschalter gegen 
andere umgetauscht werden. Zuriicknahme gegen Heraus
gabe von Geld auf Anordnung des Amtsvorstehers. 

. ~ink~mmensteuermarken wurden im Auftrage des Reichsfinanz
mlnIstenums schon auf Grund des Eiukommensteuergesetzes vom 
29.3.1920 hergestellt. Mit ihrem Verkauf wurde am 21. 6 1920 
begounen. Da die notigen Markenmengen in vorschriftsmaBig~r Be
s~haffenheit ~icht schnell genug geliefert werden konnten, wurden 
die Marken 1m September 1920 voriibergehend undurchlocht aus
gegeben .. lm Sommer 1923 hatte der Bezug von Einkommensteuer
~arken emen solchen Umfang angenommen, daB fiir Grol.l-Berlin 
eme besondere Versandstelle fiir Einkommensteuermarken beim 
PAl in Berlin C eingerichtet wurde, die den Grol.lvertrieb besorgte 
(besondere Bestellzettel, nur ga~ze Bogen, vorherige tlberweisung 
des Betrags, Zustellung durch dIe Zustellamter, gebiihrenfrei). Die 
Versandstelle wurde am 16. 1. 1924 nach Einfiihrung wertbestandiger 
Marken (10.1.1924) wieder aufgehoben. W. S c h war z. 

Einlieierung von Briefsendungen auf hoher See. Die 
auf hoher See durch die Schiffsbriefkasten oder zu Handen 
der Schiffspost oder der Schiffsfiihrer aufgelieferten 
Briefsendungen konnen, wenn nicht anderweite Verein· 
barungen zwischen den beteiligten Postverwaltungen 
bestehen, mit Freimarken des Landes, dem das Schiff 
angehOrt oder zu dem es in einem Vertragsverhaltnis 
steht, freigemacht werden. Die auf deutschen Sehiffen 
auf hoher See eingelieferten Briefsendungen sind danach 
mit deutschen Postwertzeichen freizumachen; doeh be
stehen in einigen Fallen, z. B. fiir die deutschen Schiffe, an 
deren Bord sich deutsch-amerikanische Seeposten (s. d.) 
'befinden, a bweichende V orschriften auf Grund besonderer 
Vereinbarungen. Soweit auf den Schiffen eine Schiffspost 
besteht, die einen Aufgabestempel fiihrt, stem pelt diese 
die auf hoher See aufgelieferten Briefsendungen und ent
wertet die Freimarken. 1m andern FaIle liegt die Stempe
lung der P Anst ob, der die Sendungen zuerst zugefiihrt 
werden; dem Stempel muB dann die Angabe .,Paquebot" 
hinzugefUgt werden. 

Werden Briefsendungen an Bord wilhrend des Aufenthalts in 
einem Hafen zur Post gegeben, so dUrfen sie nur mit Freimarken 
des Landes freigemacht werden, in dessen Hafen slch das Schiff 
befindet. 

Die angefiihrten Bestimmungen beziehen sich nur auf Handels· 
schiffe. Wegen der Rriegsschiffe s. Briefverkehr mit Rriegsschiffen. 

Scbriftwesen. Meyer-Herzog S.52. 
Einlieferung von Briefsendungen im Ausland. Der 

Umstand, daB die Gebiihren fiir Briefsendungen infolge 
der Wahrungsunterschiede in den einzelnen Landern 
nicht gleich hoch sind, hat vielfach AnlaB gegeben, da/3 
Briefsendungen iiber die Grenze gebracht wurden. urn 
in einem Lande mit niedrigen Gebiihrensatzen auf
geliefert zu werden. Zur Verhiitung der damit ver· 
bundenen Schadigung der Postverwaltungen mit hOheren 
Gebiihrensatzen hat der PostkongreB zu Stockholm 
(1924) beschlossen, daB jedes Land aIle ihm zweckdien
lich erscheinenden MaBnahmen treffen kann, um eine 
derartige Einlieferung von Briefsendungen im Auslande 
zu verhindern. Insbesondere kann jedes Land Sendun
gen, die auf seinem Gebiet ansassige PerBonen oder 
Geschaftshauser, um aus niedrigeren Gebiihren Vorteil 
zu ziehen, im Ausland einliefern oder einliefern lassen, 
mit seiner inneren Gebiihr belegen oder nach dem Auf
gabeort zuriickschicken. Doch gilt diese Bestimmung 
nicht fiir die Falle, in denen Bewohner eines Landes 
ihre Drucksachen in einem andern Land mit niedrigeren 
Postgebiihren drucken lassen und dort zur Post geben. 

Einlieferung von Postsendungen. Postsendungen kon
ne~ ent,,:eder durch Briefkasten oder durch Abgabe 
bel Postdienststellen oder an im Dienst befindliche Post
beamte eingeliefert werden. 

Gewohnliche Briefsendungen, mit Ausnahme 
von Packchen und Nachnahmesendungen, sind durch 
die Briefkasten (s. d.) einzuliefern. Sie diirfen auch den 
~nterwegs im Dienst befindlichen Postbegleitern, Postil· 
honen, Kraftwagenfiihrern, Beforderern von Boten
po~ten und Fiihrern yon zur Postbeforderung benutzten 
Pnvatfuhrwerken mltgegeben werden. Alle iibrigen 
Sen d u nge n sind bei den Postannahmestellen oder bei 
Landzustellern einzuliefern (s. Annahme von Post
sendungen). 

Einlieierungsbeseheinigung wird von den P Anst er· 
teilt iiber 

1. Wert- und Einschreibsendungen, Bareinzahlungen 
und Nachnahmesendungen (s. Postnachnahmen) in jedem 
Fall; 

2 .. ge:wohnliche Pa,ket.e (s. d.) nur auf Verlangen. 
(Emheferungsschem, ill Bayern friiher Aufgabeschein). 
1. Geschichte. Einlieferungsbescheinigungen waren schon 1m 

18. ~ abrhundert eingefiihrt. Die Bestlmmungen iiber diese Be
schemigungen waren aber bis weit in das 19. Jahrhundert bei den 
d.eutsche~ Po.~tve.rwaltung~n. verscbieden.· Ziemlich allgemeln war 
eme Gebu~r fu~ die Besch~lmgung, das Scheingeld, das der Absender 
zablte, glel~.hvl,el ob er d~e . Sendung freimachte oder nlcht. Alles 
andre war ortlIch und zeltlich verschleden, z. B. filr welche Sen-
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dungen Scheine ausgestellt werden muOten, fiir welche sie ausgestellt 
werden konnten, ob das Scheingeld fiir aile Sendungen erhoben 
wurde oder nur fiir gebiihrenpfilchtige oder nur fiir die, deren Ein
lieferung auf Verlangen zu bescheinigen war (gewohnliche Pakete 
und geringe Werte). Das Schelngeld schwankte zwischen 1 und 
4 Groschen In Norddeutschland und 2 und 6 Kreuzern in Siid
deutschland, war zeitweise nach WertbetrD.gen abgestuft, zeit
weise einheitlich und wurde schlieJ3lich urn die Mitte des 19. Jahr
hunderts iiberall abgeschafft, soweit es sich nicht urn Sendungen 
handelte, fiir die eine Bescheinigung nur auf Verlangen ausgestellt 
wurde. Die Posttaxgesetze des Norddeutschen Bundes und des 
Deutschen Reiches schlossen die Erhebung einer Gebiihr fiir Ein
lIeferungsscheine ganzIich aus. Durch die Novelle vom 22. 5. 1910 
zum Gesetz iiber das Posttaxwesen im Gebiet des Deutschen Reiches 
vom 28. 10. 1871 wurde eine Gebiihr jedoch wieder zugelassen, wenn 
auf Antrag dem Absender eines gewohnlichen Pakets eine Ein
lieferungsbescheinigung erteilt wurde. Eine solche Bescheinigung 
wurde durch AmtsblattVf Nr. 89 vom 1. 6. 1910 wieder zugelassen; 
Gebiihr 10 Pf. 

AuBerlich haben sich die Einlieferungsbescheinigungen von der 
mit allen VorsichtsmaBregeln gegen Falschung umgebenen Einzel
urkunde zu bunter Vielgestaltlgkeit der Form und eiufachster Voll
ziehung der Empfangsbestatlgung entwickelt. Aus der urspriing
lichen Urkundenform mit Dienststempel und 2 Unterschriften 
wurden kIeine Blatter In Spaltenvordruck mit Wappenbild und 
farbigem Druck, zeitweise auf verschiedeniarbigem Papler je nach 
der Wertstufe. VorschuBreverse (Empfangsanerkenntnisse fiir Post
vorschuOsendungen [s. Postnachnahmen]) wurden auf elnem be
sonderen Vordruck, e. F. neben dem Einlieferungsschein ausgestellt. 
Die Vordrucke zu Einlieferungsscheinen muOten unter VerschluO 
aufbewahrt werden, wnrden den Annahmestellen nur In kIelnen 
Mengen iibergeben und 1m Verbrauch iiberwacht, wenn dies auch 
nicht iiberall bls zum Elnzelnachweis ging. Nach und nach wurde 
fiir Behorden, Korperschaften und "Privatpersonen von bewlihrtem 
geschiiftlichen Ansehen" die Empfangsbescheinignng in Einlieferungs
biichern gestattet, auch das aber zunachst mit allerlei Vorsichts
maBregeln, Herstellung der Biicher durch die Post, Ausgabe nur auf 
Antrag nach Entscheidung des Postamtsvorstehers, auf dem Titel
blatt eine Ausstellungsbescheinigung mit Namen des Inhabers, Tag, 
Stempel, Gebrauchsvorschriften, was spater alles fortgefallen 1st. 
Die Ausgabe von Einlieferungsbiichern war bis 1871 auf groBere 
P A beschrankt, wurde dann aber allgemein zugelassen. In Bayern 
und Wiirttemberg wurden die Einlieferungsbiicher gegen Bezahlung 
abgegeben, im Reichspostgebiet lange Zeit kostenlos, urn ihre Be
nutzung zu fOrdern und damit Einzelscheine zu sparen; seit der Zeit 
des Wahrungsverfalls auch gegen Erstattung der Selbstkosten. 

In neuerer Zeit (nach 1900) hat man unter dem Druck des an
wachsenden Verkehrs die Vorsichtsma/3regeln bel den Einlieferungs
scheinen immer mehr fallen lassen und ist zum Gegenteil iiber
gegangen, namlich die Vordrucke zu Einlieferungsbescheinignngen 
allen Absendern in die Hand zu geben und sie soweit als moglich 
von Ihnen vorbereiten zu lassen, so da/3 der Annahmebeamte sich 
auf die Priifung der Eintragungen, Unterschrift und Bedrucken 
mit dem Tagesstempel beschranken kann. 

II.Rech t. Die Einlieferungsbescheinigung ist nach §415 
ZPO eine offentliche Urkunde. Sie beweist nach § 31 PO 
die Einlieferung einer Sendung zur Post. Ihr Besitz ist 
im Zweifelsfall als vollgiiltiger Ausweis des Auflieferers 
anzusehen. Uber eine selbstandige Bedeutung der vom 
Absender in seinem Einlieferungsbuch gemachten Ein
tragung gegeniiber den Angaben auf der zugehiirigen 
Sendung selbst ist unterm 9. 5. 1898 ein Reichsgerichts
urteil ergangen. In diesem Urteil wurde die Post 
fiir einen Postanweisungsbetrag ersatzpflichtig ge
macht, der auf eine gefalschte Postanweisung aus
gezahlt war, deren Aufschrift mit der vom Annahme
beamten bescheinigten Eintragung im Einlieferungsbuch 
nichtiibereinstimmte. Das Reichsgerichtsurteil wird 
von Aschenborn und Niggl angefochten, weil fiir die 
Post lediglich die Aufschrift der Sendungen selbst maB
gebend ist, neben der es einen von dieser Abschrift 
abweichenden Auf trag des Absenders nicht gibt. Ebenso
wenig laBt sich ein Anspruch auf eine versehentlich un
richtige Gewichtsangabe im Einlieferungsschein griinden. 

III. Wirtschaft. Die Einlieferungsbescheinigung der 
Post wird im Wirtschaftsleben bis zum Beweis des 
Gegenteils allgemein als giiltiger Ersatz fiir eine Emp
fangsbescheinigung des Empfangers selbst angesehen. 

IV. Betrieb. Einlieferungsbescheinigungen werden 
nur von den P Anst und von Landzustellern, nicht von 
Posthilfstellen (s. d.) ausgestellt. 

Die Ausstellung geschieht nach der Buchung der 
Sendungen .. Die Einlieferung wird erst nach der Er
teilung der Einlieferungsbescheinigung als vollendet an
gesehen. 

Die Form der Einlieferungsbescheinigung ist ver
schieden. An den Postanweisungen und Zahlkarten be-

findet sich ein vom Absender vorzubereitender Abschnitt 
mit Vordruck zur Einlieferungsbescheinigung. Fiir andre 
Sendungen werden lose Vordrucke vom Annahmebeam
ten ausgefiillt (Einzelscheine fur Sendungen jeder Art 
und fiir Einschreibbriefe, Sammelscheine fiir Sendungen 
jeder Art und fiir Nachnahmen). AuBerdem werden lose 
Vordrucke, die der Absender nach Belieben vorbereiten 
kann, an den Schaltern bereit gehalten. Ferner darf in 
Posteinlieferungsbiichern (fiir Sendungen jeder Art und 
fiir Nachnahmen), in Verzeichnissen und Belegen An
erkenntnis erteilt werden. Wiinsche der Absender iiber 
die Form der Bescheinigung werden nach Moglichkeit 
erfiillt. Die Landzusteller fiihren fortlaufend bezifferte 
Einlieferungsscheine in Blocken bei sich, deren Verbrauch 
nachgepriift wird. Selbstbucher (s. d.) erhalten die Ein
lieferungsbescheinigung in den von ihnen gefiihrten 
besonderen Einlieferungsbiichern. 

Die Post beansprucht die Vorlegung des Einliefe
rungsscheins bei Riickforderung von Sendungen und 
bei Antragen auf Aufschriftsanderung, bei Ersatz
forderungen, bei Laufzetteln und bei der Willenserklarung 
zu Unzustellbarkeitsmeldungen. 

Die Ausstellung von Doppeln zu verlorenen Ein
lieferungsscheinen ist gegen Gebiihr zulassig. 

Einlieferungsscheine iiber gewohnliche Pakete 
werden auf Verlangen gegen eine besondere Gebiihr fiir 
jedes Paket (friiher fiir jeden Schein) ausgestellt. 

1m iibrigen vgl. PO ADA V, 1 nebst AB. ADA V, 2, 
WPVertr und YO. Uber automatische Herstellung von 
Einlieferungsbescheinigungen fiir Einschreibbriefe s. 
Einschreibautomaten. 

Schriftwesen •. a) Geschichte. Stephan S. 360, 751, 755; Riick
blick auf das erste J ahrhundert der' K. Bayerischen Staatspost. 
Herausgegeben vom K. Bayrischen Staatsminlsterium fiir Verkehrs
angelegenheiten. Miinchen 1909. S. 108, 112; Weber, Post und Tele
graphie im Kiinigrelch Wiirttemberg. W. Kohlhammer, Stuttgart 1901. 
S.98, 101, 200; Archiv 1893 S. 4ff., 34. - b) Recht. Aschenborn 
S.87 und 143ff.; Wolcke S.106ff.; Niggl S.78, 120; Archiv 1898 
S. 756; Nickau-Herzog S.161ff. K. S c h war z. 

Einliisung von Zinsseheinen. Die Postkassen losen z. Z. 
nur die Zinsscheine solcher Wertpapiere ein. die von der 
DRP fiir eigene Zwecke vertrieben worden sind. Das 
Erforderliche wird zu den Zinstagen (14 Tage vor dem 
Falligkeitstage) regelmaBig durch Amtsblatt Vf (in Bayern 
und Wiirttemberg durch Nachrichtenblatt Vf) bekannt
gegeben. 

Einnahmekontrolle. Die Kontrolle der rechtzeitigen 
und vollzahligen ErR-ebung aller Einnahmen ist Aufgabe 
der OPD und der VA. Die Mittel der Kontrolle sind sehr 
verschieden; sie richten sich nach der Art der Einnahmen 
und nach der Art der Erhebung. Teils wird die Kontrolle 
voll, teils nur durch Stichproben ausgefiihrt. Immer 
mtissen Dienstbetrieb und Buchfiihrung so eingerichtet 
sein, daB die fiir erforderlich gehaltene Kontrolle auf mog 
lichst einfachem Wege sichergestellt ist. 

Soweit es sich um feststehende Einnahmen handelt, 
miissen die fiir die Vornahme der Priifung bestimmten 
Beamten der OPD beim Beginn jedes Rechnungsjahrs 
priifen, ob die SchluBangaben aus den Biichern des alten 
Jahrs richtig in die Biicher des neuen Jahrs iibertragen 
sind. Die weitere Priifung ist auf Grund von Ubersichten 
vorzunehmen, die - nach Verrechnungsstellen (Titeln 
usw.) getrennt - von den ein fiir allemal dazu bestimm
ten Dienststellen der OPD zu fiihren sind und in denen 
jeder Zu- und Abgang und jede Anderung an feststehen
den Einnahmen zu vermerken ist. In gleicher Weise sind 
fiir die Einnahmepriifung bei diesen Dienststellen Ver
merke tiber solche nichtfeststehende Einnahmen zu 
machen, die auf Grund besonderer Kassen Vf oder Einzel
anweisungen der OPD zu verrechn~p. sind. Betreffen die 
Kassen Vf usw. Einnahmen, die VA einzuziehen hahen, 
so sind sie auch den Dienststellen zuzuleiten, die mit der 
Abnahme der Abrechnungen der V.A betraut sind. 

Bei allen anderen Einnahmen, d. h. also bei allen Ein
nahmen, die nicht auf Grund von Kassen Vf usw. der OPD. 
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sondern ohne vorherige Anweisung summarisch zu ver
rechnen sind, liegt die eigentliche Kontrolle der recht
zeitige~ und vollzahligen Erhebung und Verrechnung 
den VA ob. Die Kontrollmittel sind dabei auBerordent
lich mannigfaltig. Die Hauptformen sind: Verrechnung 
von Gebuhren durch Verwendung von Freimarken, Fahr-. 
scheinen und Wertmarken und Festellung des Absatzes 
durch Sachrechungen (s_ d.); Feststellung falliger Ge
biihren durch Beamte, die nichts mit der Einziehung zu 
tun haben; gemeinschaftliche Feststellung durch zwei 
Beamte; Verwendung von Registrierkassen; laufende 
Priifung durch einen zweiten Beamten auf Grund von 
Verwendungsnachweisen, Benutzungsubersichten und 
ahnlichen Unterlagen; unvermutete Priifungen auf Grund 
von Unterlagen, die nur iill Augenblick greifbar sind; 
geheime Verfolgung einzelner Vorfalle oder einzelner Be
lege. Wo es darauf ankommt, zu verhuten, daB Ein
nahmen der Kontrolle entzogen werden, sind Vorkehrun
gen erforderlich, die erkennen lassen, ob ein Beleg der 
Kontrolle unterzogen gewesen ist oder nicht. Dazu ge
horen MaBnahmen, wie: Gebrauch von Stempeln beson
derer Art (Portostempel, Freistempler usw.), unter Um
Btanden auch Benutzung besonderer Stempelfarbe, Ver
wendung von bestimmten Formblattern, die Unbefugten 
nicht zuganglich sind, Anbringen von Priifungsvermer
ken auf Belegen, Ausfertigen von Empfangsscheinen und 
Weitergabe gegen Anerkenntnis (Behandlung wie Bar
geld), Verwendung von bezifferten Belegen usw. Auch 
die Vorschrift, daB die Annahme und Abgabe von Tele
grammen nicht in einer Hand liegen solI und die Tele
gramme nach der Abgabe dem Annahmebeamten nicht 
mehr zuganglich sein sollen, gehort zu den Sicherungs
bestimmungen dieser Art, desgleichen die Einrichtung 
eines Vberweisungsbuchs fiir eingehende Geld- und 
Wertsendungen. Fiir die Priifung der Einnahmen aus 
dem Fernsprechbetriebe beste~en ferner bei groBeren 
Vermittlungsstellen besondere Uberwachungsstellen; an
dernfalls pruft das Telegraphenbauamt. 

Der OPD liegt aber auch bezuglich dieser summarisch 
zu verrechnenden Einnahmen grundsatzlich die Pflicht 
ob, die rechtzeitige und vollzahlige Erhebung und Ver
rechnung zu iiberwachen. Sie ist dafiir verantwortlich, 
daB die VA die getroffenen Kontrollvorschriften be
achten. Zu dem Zweck muB sie die Einrichtungen 
der VA durch Beauftragte an Ort und Stelle priifen 
und Stichproben auf Grund ortlicher Feststellungen 
bei den VA vornehmen lassen (s. Kassenpriifungen). 
Soweit die 'Einnahmen auf Grund priifungsfahiger Unter
lagen verrechnet werden, muB die OPD diese nach be
stimmten Vorschriften priifen (Naheres s. ADA XI, 2/: 
Nur die Einnahmebelege der PAg werden y'on den VA 
abschlieBend gepriift. Ferner priifen die VA die Nach
gebuhrenlisten, Telegrammeinnahmebucher und ahnliche 
Einnahmenachweise abschlieBend. Die OPD nehmen bei 
diesen Belegen nur noch Stichproben vor. Der Rech
nungshof hat beziiglich der summarisch zu verrechnenden 
Einnahmen auf Priifung verzichtet (s. Rechnungspriifung). 

Zur Einnahmekontrolle gehort endlich, daB uber
wacht wird, ob die planmaBigen Einnahmen auch in der 
veranschlagten Hohe flieBen; den Ursachen eines Ruck-
gangs ist nachzuforschen. G ebb e. 

Einsatz-Postkarren ffir Eisenbahn-Saekwagen und 
Bahnpostwagen (s. auch PoststraBenbahnbetrieb)_ 

1. Allgemeines. Ahnlich wie die Pakete in groBen 
Stadten aus wirtschaftlichen und betrieblichen Grunden, 
wo immer angezeigt, aus den Kraftwagen und StraBen
bahnwagen nicht einzeln ausgeladen und in diese Fahr
zeuge nicht einzeln eingeschichtet werden sollen, kommen 
auch fiir den Sackwagenverkehr, also fUr die Befor
derung von Postpaketen in Eisenbahn - Giiterwagen 
solche Einsatzpostwagen in Betracht, und zwar na
mentlich auf kurzeren Strecken. Vor allem erscheint 
es erwiinscht, an geeigneten Kreuzungspunkten mit 

zahlreichen Postpaketubergaben llnd knappen Halte
zeiten die Sendungen tunlichst in Sammelladungen 
auszutauschen. Die Zahl der im Postbetriebe benutzten 
Handkarren ist sehr betrachtlich. Griinde der Wirt
schaftlichkeit, der Betriebsvereinfachung, des Unter
haltes usw. fuhren dazu, die Zahl der Postkarren und 
Handwagen tunlichst nicht um weitere Muster zu ver
mehren, sondern im Gegenteil moglichst wenige Muster 
zu benutzen. Wenn nun fiir den StraBenbahn- und fur 
den neueren Kraftwagen-Postverkehr mit Einsatzwagen 
(s. auch PoststraBenbahnbetrieb) solche handbetrieb
lichen Fahrzeuge neu beschafft werden mussen, empfiehlt 
es sich, diese Einsatzwagen des Platzverkehrs weitest
gehend auch fur die Sackwagen zu benutzen. Die 
M. A. N. (Maschinenfabrik Augsburg-Niirnberg) in Niirn
berg, die Waggonfabrik Rathgeber in Miinchen-Moosach 
und die Suddeutsche Waggonfabrik in Miinchen-Send
ling haben neue Bauarten von Guterwagen fur diesen 
Einsatzpostwagenverkehr unter Verwendung der gleichen 
Fahrzeuge entworfen, wie sie fiir die StraBenbahnen 
und Kiaftwagen Munchens gebraucht werden. Nur in 
besonderen Fallen diirften neue Muster fur den Einsetzer
betrieb in Sackwagen, z. B. besondere Austauschkorbe, 
zusammenklappbare Kastenwagen (auf leichten Rollen) 
vorzusehen sein. Die betrieblichen Vorteile dieses un· 
mittelbaren Einsatzpostwagenverkehrs bei Guterwagen 
leuchten ein. An jedem Sackwagen werden zwei Lade
arbeiten, das Ein- und Ausladen, auf ein MindestmaB 
beschrankt. Die Pakete lassen sich ubersichtlicher 
stapeln, unter Umstanden kOnnen die fur gewisse ~ich
tungen abgehenden Pakete schon in den StadtP A auf 
Einsatzwagen gebracht werden, die zunachst in StraBen
bahnwagen und von diesen unmittelbar zu den Guter
ziigen geleitet werden. Abgesehen von der Verein
fachung des Ladegeschaftes lassen sich auch Zeitgewinne 
fUr den BahnanschluB erreichen. Das Zustellen der 
Sendungen wird bei Einsetzern des Sackwagenverkehrs 
beschleunigt und unter allen Umstanden verbilligt. 
Ein wesentlicher Nachteil des Einsatzpostwagenverkehrs 
in Sackwagen ist der Verlust an Laderaum. Hier kommt 
jedoch viel auf die technische AusfUhrung an. Un
wirtschaftlich wird der Einsetzerverkehr mit Handwagen 
oder Korben allgemein bei groBeren Entfernungen 
(unter den heutigen Bahntarifsatzen etwa von 100 km 
an) und ferner innerhalb des Nah- und Bezirksverkehrs 
meist auch dann, wenn lediglich die mit dem Einsetzen 
von Handwagen verbundenen Raumverluste dazu fiihren 
wiirden, weitere Sackwagen in Fahrt zu setzen. Wo dies 
nicht der Fall ist, ergeben sich, entsprechend den je
weiligen Belastungsverhaltnissen und Bahntarifen, wirt
schaftlich verschiedene Grenzwerte. 

2. Beschreibung der Sackwagen mit Einsatzkarren. 
a) Entwurf der M. A. N. (Abb.l und 2). Der Sackwagen hat 
9,53 m Kastenliinge, eine Jichte Schiebetiiroffnung von 2 m, hoch
gewOlbtes Dach, tiefliegendes Bremserhaus und ist mit Kunze-Knorr
Bremse, durchgehender Heizleitung sowie mit dem sog. P. G.-Wechsel 
ausgeriistet, urn sowohl in Giiter- als auch in Personenziigen ein
gereiht werden zu konnen. Er falJt 10 Einsatzkarren. Von Tiiroff
nung zu Tiiroffnung befindet sich ein Schiebebiihnengeleise A, auf 
dem die Schiebebiihnen B laufen. Senkrecht dazu sind je 2 Abstell
geleise 0 angordnet, auf denen je 2 (im ganzen also 8) Handwagen 
untergebracht werden konnen. 2 Handwagen verbleiben wAhrend 
der Eisenbahnbefiirderung auf den zwei Schiebebiihnen, die zu jedem 
Sackwagen gehoren. 

Zum Beladen des Eisenbahnwagens werden die Schiebebiihnen 
liber die herausschlagbaren Schiebebiihnenbriicken D herausgefahren, 
und zwar entweder auf eine Laderampe oder auf den M. A. N.
Elektro-Hubwagen (s. auch PoststralJenbahnbetrieb). Die eine 
Schiebebiihnewird beim Verladen zunachst auf die Seite gestellt. Mit 
der andern beginnt das Einschieben der Handwagen derart, dalJ 
diese der Reihe nach auf die Schiebebiihne gefahren und mit dieser 
so in den Wagen geschoben werden, daB zunachst die hinteren Quer
geleise beladen werden. Auf diese Weise werden die ersten 4 Einsatz
wagen in das Eisenbahnfahrzeug gebracht. Der 5. Handwagen bleibt 
auf der Schiebebiihne stehen. Damit die Handwagen wahrend der 
Eisenbahufahrt nicht abrollen konnen, werden sie durch die umleg
baren Biigel E gesichert. Ebenso werden dann die nachsten 5 Hand
wagen mit der zweiten Schiebebiihne auf die vorderen Geleise ge
bracht. Vorher wird jedoch der Biigel F aufgeschlagen, urn ein Ver
schieben der Schiebebiihne zu verhiiten. Das Ausladen der Hand
wagen geht in umgekehrter Folge vor sich. 
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A bb. 1. Sackwagen 
der M. A. N. 

Abb. 2. Darstellung des Verladens von Einsatzpostkarren 
in Sackwagen der M. A. N. 
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b) Entwurf der liiiddeutschen Waggonfabrik (Abb.3), 
Der Wagen ist bei einer KastenUlnge von 12500 mm fiir die Auf· 
nahme von 12 Einsatzkarren des Miinchener StraBenbahn·Postver· 
kehrs vorgesehen. Fiir die Verladung von Einze\paketen bleibt noch 
eln Raum von rd. 5,5 cbm iibrig. 

Der Wagen ist mit Kunze·Knorr·Bremse ausgeriistet. Von dem 
Einbau elner Handbremse ist abgsehen worden, da die Wagen nur 
in luftgebremsten Eilgiiter. und Personenziigen laufen und auch die 
Deutsche Reichsbahn diesen Weg bei ihren neuen Kiihlwagen be
schritten hat, fiir die die gleichen Voraussetzungen zutreffen. 

Der Kastenaufbau entspricht dem der bedeckten Giiterwagen der 
Reichsbahn, jedoch sind infolge der groBen Tiiroffnung von 2600 mm 
lichter Breite doppelte Schiebetiiren vorhanden, die auf Kugellager· 
rollen laufen. 

Der zur Verfiigung stehende Raum wird am besten ausgeniitzt, 
wenn die Einsatzkarren in der Langsrichtung zweigleisig aufgestellt 
werden. Urn dies zu erreichen, ist der Packwagen an der Tiir mit 
einer auf Rolleniagern laufenden zweigleisigen Drehscheibe versehen, 
mit deren Hille jedes der zwei Abstellgleise in beliebiger Reihenfolge 
bedient werden kann. 

Die Abstellgleise sind im FuBboden eingelassen; der mittlere Fest· 
halteblock ist bei Nichtbenutzung im Boden versenkt, so daB keine 
heryorstehenden Teile die Benutzung des Wagens ohne Einsatzkarren 
behindern. Ferner werden durch diese Anordnung U nlalle durch 
Stolpern u. dgl. vermieden. 

Das Anhalten der Wagen geschieht so, daB die Schubkriifte am 
eisernen Kastenrahmen der Einsatzkarren in moglichster Nahe des 
Schwerpunktes abgefangen und dadurch das Drehgestell so~ie die 
Rader entlastet werden. 

c} Entwurf der Waggonfabrik Rathgeber (Abb. 4). In der 
Mitte jeder Langseite befindet sieh eine Schiebetiir mit einer Offnung 

von 1500 mm lichter Breite und 2000 mm lichter Hohe. Die Tiir wird 
durch einen Dreifingerhaken verschlossen, auBerdem sind Plomben
osen vorgesehen. Allenfalls kann das von auBen mit Vierkantdorn 
zu schlieBende SchloB der Gepackwagen der Deutschen Reichsbahn 
vorgesehen werden. Die Schiebetiir erhalt eine Sicherung gegen Aus
heben. In jeder Seitenwand sind 4 In Holzrahmen angeordnete feste 
Fenster eingebaut, die von innen durch wagerechte Gitterstabe ge
schiitzt sind. Die lichte Kastenlange betragt 9920 mm, die lichte 
Kastenbreite 2690 mm, die lichte Kastenhohe in der Mitte 2250 mm, 
an der Seitenwand rund 2150 mm. Die beiden Wagenenden sind In 
der Wagenlangsrichtung durch einen festen Holzrahmen auf eine 
Lange von rund 1900 mm in zwei gleiche Abteile geteilt; die obere 
Halite des in der Mitte geteilten Rahmens ist mit einem Gitter
gefiecht versehen, urn ein Hiniibergleiten von Gepackstiicken in 

Auu. 3. Sackwagen 
der Silddeutschen 

Waggonfabrik 

Abb. 4. Sackwagen der 
Waggonfabrik Rathgeber A.-G. 

einen andern Posthandwagen zu verhindern. AuBerdem ist auf 
diesem Holzrahmen ein zweiter der gleichen Bauart - jedoch ohne 
Verbindung mit dem Wagenboden - verschiebbar in Rollenfiihrung 
angeordnet. Er wird durch an der Seitenwand angeordnete tlberleg. 
stangen in seiner vorgeschobenen Lage festgehait<ln. Die tlberleg. 
stangen dienen zugleich zum Festhalten der Handwagen. In der Mitte 
kann ebenfalls ein Posthandwagen aufgestellt werden, der durch 4 an 
den Tiiroffnungssaulen angebrachte Ketten gegen Bewegung gesichert 
wird. AuBerdem kann dieser Raum noch zur Aufnahme von Elnzel· 
paketen besonderer Bestimmung oder besonderen Urofanges dienen. 

Der Wagen ist zweiachsig. Das Untergestell ist nach den Normen 
der Deutschen Reichsbahn fiir Einheitspersonenwagen, der Kasten 
nach den Normen der preuBischen Bahnpostgepackwagen und den 
Normen der Deutschen Reichsbahn fiir Verbandsgiiterwagen gebaut 
und erMlt mit Riicksicht auf die Elektrisierung der Bahnen tief· 
liegendes Bremserhaus. Die Art der Luftbremse andert an der iibrigen 
Bauart nichts. Die Notbremse ist im Bremserhans angeordnet. 
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Abb. 5. Kastenwagen der 
Waggonfabrik Ratbgeber A.-G. 
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Abb. 6. Knpplung des Ratbgeberschen Kastenwagens. 
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3. Zerlegbarer Einsatzkarren. Der in Abb. 5 dargestellte 
Handwagen (System Rathgeber) besteht in seinem Gerippe aus 
lelchten Stahirohren, die durch Schweillung mlteinander verbunden 
sind. Das Plattformblech ist drehbar und kann gegen elne Stlrn
wand zu hochgeklappt werden. Daraufhin wird die elne 750 mm 
hohe Seltenwand, die ebenfalls drehbar ausgefiihrt ist, vor dem 
Plattformblech eingehllngt. Die zweite Seitenwand wird glelchfal1s 
gedteht und vor der zweiten Stirnwand eingehangt. Beide Stirn
wande k6nnen nun durch die oberen Bajonettverschliisse, die zu
gleich alB Festpunkte beim Hochheben durch Winden dienen, 
sowie durch die beiden unteren Bajonettverschiiisse miteinander 
verbunden werden. Sie bilden dann einen Ausriistungsgegen
stand der Bahnpostwagen, der sowohl durch seinen geringen 
Raum wie durch seine leichte Beweglichkeit bequem verstaut 
werden kann. Die 4 Bajonettverschliisse gewahrleisten eine sichere 
Verbindung der beladenen Wagen untereinander. Die Wande sind 
durch ein Drahtgeflecht gegen Herausfallen von Gepackstiicken 
gesichert. Ladegewicht bei Bodenrahmen mit Stahlrohren von 
18 x 1'/. mm rd. 75 kg, Gewicht des Wagens ungefahr 50 kg. 
Die Kuppelung der Rathgeberschen Kastenwagen ist in Abb. 6 
dargestellt. Bei den engen RaumverhaItnissen in den Bahnpost
wagen sowie bei dem steten und raschen Wechsel im Zugang und 
Abgang der Pakete usw. auf den Haltestellen sind Karrenein-

fiigungen iedweder Art nur vereinzelt mogllch. In rnanchen 
FiUlen, insbesondere bei GleichmaBigkeiten des Verkehrs 
fiir gewisse Haltestellen, k6nnen zerlegbare Handfahr
zenge ledoch Vorteile bieten; unter Urnstanden sind 
solche Karren auch fiir PaketP A usw. aushilfsweise zu 
N abbefOrderungen geeignet. 

Zur Beforderung von Paketen in Bahnpostwagen hat 
die Siiddeutsche Waggonfabrik zusarnmenlegbare Kasten
wagen nach Abb. 7 entworfen. Die GroBe der Grund
fl;;,chen von 900 x 600 mm ist durch die auf diese Weise 
erreichbare giinstige Raumausnutzung bedlngt. Als Bau
stoff ist Eisen verwandt. Der Boden besteht aus 2 mm 
starkem Eisenblech mit Winkeleisenrahmen und ent
sprechenden Versteifungen; Seiten- und Stirnwande sind 
Winkelelsenrahmen mit Drahtgeflecht. Statt des Draht
geflechtes wiirden sich auch Sperrholzplatten verwenden 
lassen. Das Gewicht des Wagens betragt rd. 60 kg. Fiir 
die LeerriickbefOrderung ist der Wagen zusammenlegbar, 
und zwar so, daS sich nach Losen der Verriegelung die 
Seitenwande in das Innere des Wagenkastens klappen 
lassen und eine Stirnwand gleichzeitig damlt (ahnllch 
einer Ziehharmonika) gegen die andre Stirnwand zuge
schoben wird. Dann wird der Boden heraufgeklappt 
und durch Haken od. dgl. befestigt. Der auf diese Weise 
zusammengelegte Wagen nimmt nur 'I. des Raumes des 
aufgeklappten Wagens ein. 

Flir das Ein- und Ausladen der Kastenwagen in die drei
und vierachsigen Bahnpostwagen laSt sich ohne einschnei
dende Verkleinerung des flir das Unterbringen der Pakete 
in den Bahnpostwagen zur Verfiigung stehenden Raumes 
eine Hubvorrichtung nicht unterbringen. Auch wiirde 
eine derartige Anordnung fiir den Verkehr im Wagen 
und beim Ein- und Ausladen von Einzelpaketen hinder
lich und stiirend sein, da Laufscbienen od. dgl. in die Jichte 
Tiir6ffnung hereinreichen miiSten (rd. 1700-1800 mm 
iiber dem FuBboden). 

Die Siiddeutsche Waggonfabrik hat deshalb fiir das 
Ein- und Ausladen der Kastenwagen kleine Hubkarren 
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vorgeschlagen, mit dem aile fiir den Verkehr mit 
Kastenwagen in Betracht kommenden Stellen aus
zuriisten waren. 

Der Hubkarren ist aus Eisen und stellt einen 
fahrbaren Aufzug dar, der von Hand zu betatigen 
ist. Zwei Losrader und ein Lenkrad von 300 mm 
Durchmesser sichern die Beweglichkeit. Das Fahr
gestell aus zwei U-Eisen-Langtragern .mit entspre
chen den Quertragerverbindungen tragt die beiden 
senkrecht stehenden Fiihrungsschienen. In diesen 
lauft in Rollen die Aufzugsplattform, die bis auf 
eine Hohe von 1350 mm gezogen werden kann. 
Diese HubhOhe wird unter Zugrundelegung eines 
zu hebenden Gewichtes von 200 kg in 20 - 30 Se
kunden iiberwunden. An der Aufzugsschiene und 
deren Verstrebung ist die Winde angebaut, die 
Kurbel ist abnehmbar. Fiir das Auffahren der 
Wagen auf die Aufzugsplattform ist eine Klappe 
vorgesehen. Die Verbindung des Hubkarrens mit 
dem Bahnpostwagen wird ebenfalls durch eine 
Klappe hergestellt. 

Es ist zweckmaBig, die Hubkarren in den Ab
messungen in der angegebenen GroBe zu halten, 
damit auch groBere Einsatzkarren bedient werden 
konnen. 

Schriftwesen. S. Mechanisierung des Postbe-
trlebes. Schwaighofer. 

Einsehmuggelung von Postanweisungen 
(s. auch Postanweisungsschwindeleien). 
Zum Zustandekommen eines gultigen Post
anweisungsvertrages ist zweierlei erforder
lich: 

1. OrdnungsmiWige Ausfullung des Vor
drucks, 

2. Einzahlung des auf dem Vordruck 
angegebenen Geldbetrags. 
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1st die Einzahlung nicht oder nicht in 
der angegebenen Hohe geleistet worden, 
so liegt ein Postanweisungsvertrag nicht 
oder nur in beschranktem Umfange vor, 
und die Post ist nicht verpflichtet, den 
angegebenen Betrag auszuzahlen. Da das 
eingezahlte Geld tatsachlich nicht mit

Abb. 7. Zusammenlcgbnrer Jrastenwagen (Siiddeutsche Waggonfabrik). 

befordert wird, vielmehr eine eigentliche Beforderung 
nur hinsichtlich des Vordrucks stattfindet, so muB 
sich die auszahlende P Anst auf die Richtigkeit der 
auf die Postanweisung gesetzten amtlichen Vermerke 
verlassen. Erweisen sich diese als inhaltlich falsch, z. B. 
weil der Annahmebeamte fur sich als Absender (Abs.) 
eine Postanweisung ausgefullt hat, ohne das Geld in die 
Kasse zu legen (§ 181 BGB), oder als gefalscht, weil ein 
unberechtigter Dritter die Vordrucke mit den amtlichen 
Vermerken falschlich hergestellt und in den Postbetrieb 
gebracht (eingeschmuggelt) hat, so zahlt die Empfangs
P Anst, wenn die Falschungen nicht rechtzeitig ent
deckt werden, in gutem GIauben die auf den Vor
drucken vermerkten Betrage aus. Es entsteht dann die 
Frage, ob die Post berechtigt ist, die Betrage von den 
Empfangern (Empf.) zurUckzufordern. Da der Emp£. 
mit der Post nicht im Vertragsverhaltnis steht, so kann 
der Anspruch der Post gegen den Emp£., wenn dieser 
nicht etwa mit dem Schwindler unter einer Decke steckt 
(§§ 823 Abs. 2, 826 BGB), nur ein solcher aus ungerecht
fertigter Bereicherung (s. d.) sein (§§ 812, 818 Abs. 3 
BGB). Ein Eigentum.sanspruch der Post gegen den 
Emp£. besteht nicht (s. Eigentum an Postsendungen), 
da der Schwindler die Absicht hat - das ist der Zweck 
seines Tuns -, Eigentum an dem Gelde auf den Emp£. 
zu ubertragen. Der Anspruch aus ungerechtfertigter 
Bereicherung hangt davon ab, ob der Emp£. bereichert 
oder noch bereichert ist. Hat er das in gutem Glauben 
empfangene Geld ausgegeben, ohne daB er dadurch etwas 
andres an wirtschaftlichem Wert erlangt oder eine sonst 
notwendige Aufwendung erspart hat, so besteht eine 
Haftung nieht. Die Bezahlung eigner Schuld en enthalt 
keinen Wegfall der Bereicherung, auch dann nicht,. 
wenn der Bereicherte bis dahin zahlungsunfahig war. 

Ob der Emp£. der eingeschmuggelten Postanweisung 
ungerechtfertigt bereichert ist, hangt, abgesehen von 
dem spateren Wegfall der Bereicherung, in erster Linie 

davon ab, ob nach dem zwischen Abs. und Emp£. be
stehenden Rechtsverhaltnis der GIaubiger einen Rechts
anspruch auf das Geld hatte, Z. B. gegen den Abs. ein 
Forderungsrecht in dieser Hohe. Will der Abs. das Geld 
zur Tilgung seiner Schuld verwenden und hat der GIau
biger (Empf.) den entsprechenden Annahmewillen, so 
wird durch die von der Post geleistete Zahlung der Emp£. 
nicht bereichert, weil durch die Zahlung seine Forderung 
an den Abs. getilgt wird. Etwas andres wurde nur dann 
gelten, wenn die Forderung derart wertlos war, daB mit 
einer Zahlung durch den Abs. selbst nicht gerechnet 
werden konnte. Voraussetzung ist in jedem Falle, daB 
der Glaubiger die Zahlung endgtiltig behalten kann und 
nicht etwa einem Riickforderungsanspruch des Leisten
den (Post) unterliegt, z. B. wenn die Ubereignung wegen 
Geisteskrankheit des Abs. nichtig ist. In diesem Fall 
entbehrt die Leistung des Rechtsgrundes, ist aDmit die 
Leistung der Post ohne rechtlichen Grund erfolgt (§ 812 
BGB). Der GIaubiger ist bereichert, da er einmal das 
ausgezahlte Geld, sodann auch noch die (durch die 
Zahlung nicht getilgte) Forderung im Vermogen hat. 

Hatte dagegen der Emp£. keinen Rechtsanspruch auf 
die Leistung, so ist er ungerechtfertigt bereichert, in 
allen anderen Fallen der Abs., dessen Schuld durch die 
Zahlung getilgt ist. Gegen den Abs. der eingeschmuggel
ten Postanweisung ist die Post aber nicht auf den An· 
spruch aus ungerechtfertigter Bereicherung beschrankt, 
sondern sie hat Anspruche aus unerlaubter Handlung 
(Schadensersatz). K. Schneider. 

Einsehreibautomaten (Selbstabfertiger fiirfreigemachte 
Einschreibbriefe) dienen ahnlich wie die Postwert
zeichengeber (s. d.) zur schnelleren Abfertigung der Post
benutzer und zur Entlastung des Schalterdienstes. 

Nach ersten Versuchen im Auslande (1897 Waahington, 1906 
Budapest, 1909 Paris) wurde in Deutschland ein solcher Selbst
abfertlger zum erstenmal im November 1909 belm BrlefPA in Berlin 
C 2 aufgestellt. Zunachst nur geringe Benutzung (1,8 vH der 
Gesamtelnlieferung) wegen unvollkommener Einlieferungsbeschei-
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nigung (Name und Wohnung des Empfanger~ fehlten). 1910 Auf
stellung weiterer Selbstabfertiger bei den PAin Berliu W 9 und 
Berlin N 24, Friihjahr 1911 auch in andern Stadten des Reichs. 
Infolge unzuverlassigen Arbeltens der Selbstabfertiger noeh Immer 
schwache Benutzung. Juli 1913 erwiesen sleh die Selbstabfertiger 
1m allgemeinen als brauchbar, Inanspruchuahme aber weiter noch 
gering, da Auflieferer sich immer noch nicht mit der Form der Ein
lieferungsbescheinigung recht abgefunden haben. Daher keine 
wesentliehe Entlastung der Schalterstellen. Die 1m Mai 1914 ein
geleltete Aufstellung neuer Selbstabfertiger wurde durch Ausbruch 
des Weltkriegs verhindert. 1921 wurden die noeh im Betriebe 
befindlichen Selbstabfertiger wriickgezogen, da sie Instandsetzungs
bediirftig geworden waren. 

Seit November 1924 sind die Selbstabfertlger in ein
zelnen OPDBezirken wieder in Betrieb gesetzt worden. 
Obwohl die Postbenutzer darauf hingewiesen worden 
sind, daB ihnen Nachteile aus dem Fehlen der Angaben 
tiber den Empfanger auf der Einlieferungsbescheinigung 
nicht erwachsen, ist die Benutzung der Gerate aber weiter 
gering. 

Die Selbstabfertiger werden in die Schalterwand so 
eingebaut, daB die Rtickseite dem Schalterbeamten zur 
Entnahme der aufgelieferten Briefe zuganglich ist. An 
der dem Schaltervorraum zugekehrten Seite befindet 
sich eine kleine Till, durch die der Einwurfschlitz frei
gelegt wird. Nach Einftihren des Briefes wird eine Kurbel 
gedreht, die das Druckwerk betatigt; dieses bedruckt 
den Brief mit den vorgeschriebenen Zeichen (Aufliefe
rungstag, Name des PA, Nummer und dem E- [Ein
schreib-] .3eichen) und den Auflieferungsschein, der einer 
Mulde am unteren Teil der Vorderseite zu entnehmen ist. 
Storungen werden dem Schalterbeamten durch ein 
Glockenzeichen gemeldet. 

Lieferer: Deutsche Post- und Eisenbahn-Verkehrs-
wesen-A.G. in Staaken. 

Schriftwesen. Archlv 1912 S.486ff. Goldberg. 
Einschreibgebiihr s. Nebengebiihren 
Einschreiblisten sind Erganzungslisten zu den Brief

karten (s. d.) ffir das Ausland und dienen in allen den 
Fallen zur Eintragung der Einschreibsendungen, in 
denen diese nicht in die Karten selbst eingetragen wer
den. Die Einschreiblisten werden mit in die Bunde 
oder Sacke mit den Einschreibsendungen verpackt. 

Einschreibmarken werden im Auslande (z. B. in Ko
lumbien) zur Freimachung von Einschreibsendungen 
ausgegeben. GroBbritannien und die britischen Kolonien 
haben besondere Einschreibbriefumschlage mit ein
gedruckten Wertzeichen. 

Einstellung, voriibergehende, des Dienstes im WeJtpost
verkehr. Jede dem WPV angehorende Verwaltung hat 
das Recht, die Beforderung der Briefsendungen, die ihr 
von einer anderu Verwaltung zugehen, oder die Aus
fiihrung eines oder mehrerer besonderer Dienstzweige 
zeitweilig ganz oder teilweise einzustellen, wenn auBer
gewohnliche Umstande sie dazu zwingen. Die Verwaltung, 
die eine solche MaBnahme trifft, muB die beteiligten Ver
waltungen unverziiglich, notigenfalls telegraphisch, be
nachrichtigen. 

Einstufung s. Besoldung 
EinstweiJige Verfiigung s. Pfandung von Postsendungen 
Einwoehenmarken s. Invalidenversicherungsmarken 
Einzahlungsknrs ffir Postanweisungen. Da die Post-

anweisungen nach dem Ausland in der Regel auf ~e 
Wahrung des Bestimmungslandes lauten (s. Postanwel
sungsabkommen), muB die Verwaltung des Aufgabe
landes einen Einzahlungskurs fiir die mit Postanweisung 
zu versendenden Betrage bestimmen, d. h. das Ver
haltnis festsetzen, nach dem die Betrage aus der Wahrung 
des Aufgabelandes in die des Bestimmungslandes um
zurechnen sind. Die DRP gibt die Einzahlungskurse 
im Amtsblatt (s. d.) des RPM unter "Nachrichten" be
kannt. (Die in der Zeit des Wahrungsverfalls iiblich 
gewesene telegraphische Bekanntgabe der Einzahlungs
kurse kommt nicht mehr in Betracht, nachdem sich die 
Wahrungsverhaltnisse wieder gefestigt ha ben.) Der Ver
waltung des Bestimmungslandes steht eine Einwirkung 

auf die Festsetzung des Einzahlungskurses fUr Post
anweisungen nicht zu. Nach einem Beschlusse des Post
kongresses in Stockholm soll diese Verwaltung aber die 
Verwaltung des Aufgabelandes benachrichtigen, wenn 
der von ihr bei der Umrechnung angewandte Kurs Spe
kulationen begiinstigt. 

Schrlftwesen. Herzog 1:1.80. 

Einzahlungsmeldung heiBt die schriftliche Bestatigung 
einer telegraphisch tibermittelten Bareinzahlung oder 
einestelegraphisch tibermitteltenScheckauftrages (s. Post
anweisungen, Zahlkarten, Posttiberweisung, Zahlungs
anweisungen des Postscheckverkehrs). 

Diese Bestatigung geschah anfanglich, als man zur 
Geldtibermittlung nur Postanweisungen kannte, da
durch, daB die Ursprungspostanweisung an die Aus
zahlungsP Anst unter Umschlag tibersandt wurde. Spater 
wurde, um Doppelzahlungen vorzubeugen, ein beson
derer Vordruck zu Einzahlungsmeldungen tiber tele
graphische Postanweisungen eingeftihrt, der nach Er
offnung des Postscheckverkehrs auch ftir Zahlkarten 
Anwendung fand. Ihm nachgebildet ist die Einzahlungs
meldung tiber tTberweisungen und Zahlungsanweisungen. 
Seit dem 1. 1. 1925 ist aus AnlaB der Umgestaltung 
des Verfahrens bei telegraphischen Inlands-Barein
zahlungen ein Blatt eingeftihrt, das auf der Vorder
seite den Vordruck fill die Ursprungspostanweisung oder 
-zahlkarte enthalt, auf der Rtickseite die Anschrift als 
Einzahlungsmeldung fill die AuszahlungsP Anst. 1m 
Verkehr mit dem Auslande werden die Einzahlungs
meldungen unter Umschlag abgesandt. 

Eisenbahnen, Abrechnung der DRP mit den - s. Ab
rechnung der DRP mit den Eisenbahnen 

Eisenbahnpostgesetz (EPG). Dem Verkehrsbedtirfnis 
entsprechend sind die Eisenbahnverwaltungen verpflich
tet, die Postsendungen zu beforderu und bei der Regelung 
ihres Betriebs auf die Belange der Postverwaltung Rtick
sicht zu nehmen. Die beiderseitigen Beziehungen sind 
durch das Eisenbahnpostgesetz und die dazu er
lassenen AB geregelt. 

I. Geschlohte. Die Post sorgte urspriinglioh fiir die notigen 
Befordenmgsmittel (Posten und Marktsohiffe, Allgemeines Land
recht [ALR) II, 15 § 141) selbst. Die aus dem friiher auoh auf Geld
sendungen, Pakete und PersonenbefOrderung ausgedehnten Post
regale hergeleitete Betriebspflioht hatte zur Folge, daB die 
Post auf die Einrichtung von Postverbindungen Bedacht nehmen 
muBte. "Von Orten, wo keine Posten sind, findet die Versendung 
der Briefe und Saohen ohne Untersohied durch jede selbstgewahlte 
Gelegenheit, jedoch nur bis zum naohsten auf dem Wege Jiegenden 
Postamte statt" (§ 155 II, 15 ALR). "Das GIeiche gilt fiir Reisende 
von solchen Orten, wo kein Postamt errichtet ist" (§ 152). Die Ent
wicklung des Eisenbahnwesens brachte es mit sieh, daB die Post 
sioh zur Beschleunigung und Sieherstellung des Postverkehrs der 
Eisenbahnen als Befiirderungsmittel bedieuen muBte. Gesetzlichen 
Niederschlag fand diese Entwioklung im § 36 des PreuBischen 
Gesetzes iiber die Eisenbahnunternehmungen vom 3. 11. 1838 (Eisen
bahngesetz) : 

"Die aus dem Postregale entspringenden Vorrechte des Staates, 
an festgesetzten Tagen und zwischen bestimmten Orten Personen 
und Sachen zu befiirdern, gehen, soweit es fiir den Betrieb der 
Eisenbahnen notig ist, die in jenem Regale enthaltene Aus
sohlieBung des Privatgewerbes aufzugeben, auf dieselben tiber, 
wobei der Postverwaltung die Bereohtigung vorbehalten bleibt, 
die Eisenbahnen zur Beforderung von postmaBigen Versendungen 
zu benutzen." 
Die Bedingungen sind im § 36 des Gesetzes aufgefiihrt. Sie lassen 

erkennen, daB die Post nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen 
und Insbesondere gegen Einraumung des Rechts unentgeltlieher 
Beforderung in gewissem U mfang auf ihr Postregal zugunsten der 
Eisenbahn verzichtet hat. Die unentgeltJiche Befiirderung war die 
Gegenleistung fiir den zugunsten der Eisenbahnen erklarten Ver
zicht auf einen Teil des Postregals. Dieser Rechtszustand wurde 
ausdriioklieh aufreohterhalten im § 9 des PreuBisohen PG vom 
5. 6. 1852 (Gesetzsammlung S. 345), im § 5 des Gesetzes vom 21. 5. 
1860 (Gesetzsammlung S. 209) und im § 4 des PG vom 31. 10. 1871 
(RGBl S.347). Daruach ist fiir das Verhaltnis der Post zu den 
bereits konzessionierten" Eisenbahnen die frtihere Gesetzgebung 
tiber de;; Postzwang (s. d.) maBgebend geblieben. 1m iibrigen ist 
aber fiir die neu zu konzessionierenden Eisenbahnen angeordnet, 
daB die Ihnen im Nutzen der Post aufzuerlegenden Verpfliohtungen 
gleichmaBig bemessen werden sollen. Die Verstaatliohung der Eisen
bahnen machte es notwendig, fiir die Staatsbahnen besondere Be
stimmungen zu treffen, die ebenfalls auf der Grundlage des § 36 
des Eisenbahngesetzes beruhten. Es wurden versohiedene Vor
schriften iiber die Leistungen der Staatsbahnen zu Zwecken der 
Post eriassen, mit denen im wesentlichen auch das Reglement vom 
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1. 1. 1868 iibereinstimmt. Die Giiltigkeit dieses Reglements war 
nach dem Beschlusse des Bundesrats des Norddeutschen Bundes 
vom 4. 12. 1867 auf einen mit dem Ende des Jahres 1875 ablaufenden 
Zeitraum beschrlinkt. Es trat somit die Notwendigkeit ein, das 
VerhaItnis der Post zu den Staatsbahnen vom 1. 1. 1876 ab nen zu 
regeln und zwar im Wege der Gesetzgebung. Diese sollte der Zweck
mliBlgkeit halber auch die Regelung des Rechtsverhilltnisses zu den 
Eisenbahngesellschaften einschlieBen. Die gesetzIiche Regelung 
geschah durch das Eisenbahnpostgesetz vom 20. 12. 1875 (RGBI 
S. 318) (EPG). Die Unentgeltlichkeit der Leistnngen der Reichs
eisenbahn, die aus geschichtlichen Griinden gerechtfertigt war, 
1st durch § 13 des Gesetzes iiber die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft 
vom 30. 8. 1924 (RGB! II s. 272) aufgehoben worden. Darnach 
sind jetzt die Lelstungen der Reichsbahngesellschaft filr die DRP 
sowie umgekehrt Lelstungen der DRP fiir die Relchsbahn gegen
seitlg nach den 1m geschiiftlichen Verkehr iiblichen Slitzen angemessen 
abzngelten. 1m iibrigen - also in vollem Umfang 1m Verhllltnis 
zu den Privatbahneu und, abgesehen von der Unentgeltlichkeit, 
auch 1m Verhllitnis zu der Reichsbahn - gelten die Vorschriften 
des seit dem 1. 4. 1921 auch iu Bayern und Wiirttemberg geltenden 
(RGB! 1921 s. 711) EPG vom 20. 12. 1875. 

II. Inhalt. 
1. Allgemeines. Die Bestimmungen des Gesetzes 

beziehen sich im vollen Umfange nur auf Hauptbahnen. 
Fiir Nebenbahnen sind sie gemildert durch die auf Art. 9 
des EPG beruhenden Bestimmungen des Reichskanzlers 
vom 28. 5. 1879, betr. die Verpflichtungen der Eisen
bahnen untergeordneter Bedeutung fiir die Zwecke des 
Postdienstes (Zentralblatt S.380). Fiir Kleinbahnen in 
PreuBen gelten die Sondervorschriften des PreuBischen 
Kleinbahngesetzes vom 28.7. 1892 (Gesetzsammlung 
S.225) §§ 9 und 42. 

Der Eisenbahnbetrieb ist, Boweit es seine Natur. und 
seine Erfordernisse gestatten, in die notwendige Uber
einstimmung mit den Bediirfnissen des Postdienstes zu 
bringen. Die Einlegung besonderer Ziige fiir die Zwecke 
des Postdienstes kann von der Post nicht beansprucht 
werden. Bei Meinungsverschiedenheiten entscheidet der 
Reichsrat. 

2. Beforderung der Postsend ungen mit der 
Eisenbahn. Die Postsendungen werden befordert ent
weder in besonderen Eisenbahnpostwagen (Art. 2, 5, 6, 
oder in besonderen Eisenbahnwagenabteilen (Art. 3, 5) 
oder durch Personal der Eisenbahn oder der Post ohne 
riiumliche Absonderung (Art.4) oder in Giiterwagen 
(Art. 5) oder durch die Eisenbahn selbst, nachdem ihr 
von der Post die Postsachen iiberwiesen worden sind 
(Art. 5). Zu beachten ist, daB siimtliche Leistungen der 
Eisenbahn von der Post angemessen zu vergiiten sind. 

Die Beforderung der Postwagen ist kein Fracht
geschiift der Eisenbahn (§ 456 HGB und § 84 Eisenbahn
Verkehrsordnung), sondern Erfiillung einer gesetzlichen 
Verpflichtung (vgl. Eger, Eisenbahn- und Verkehrsrecht
liche Entscheidungen und Abhandlungen Bd. 11 S.257, 
Bd. 26 S. 234, Bd. 29 S. 29; Gruchots Beitriige Bd. 30 
S.147; RGZ Bd. 92 S.8. Andrer Meinung Aschenborn 
S. 119££.). Die Eisenbahn haftet demgemiiB nur auBer
vertraglich. 1m Geltungsgebiete des PreuBischen Eisen
bahngesetzes vom 3. 11. 1838 gilt § 25 des Gesetzes: 

"Die Gesellschaft ist zum Ersatze verpflichtet fiir allen Schaden, 
welcher bei der Befiirderung auf der Bahn an den auf derselben 
beforderten Personen und Giitern oder auch an anderen Personen 
und deren Sachen entsteht, und sie kann sich von dieser Verpflichtung 
nur durch den Beweis befreien, daB der Schaden entweder durch die 
eigene Schuld des Beschltdigten oder durch einen unabwendbaren 
auBeren Zufall bewirkt worden ist. Die gefiihrliche Natur der Unter
nehmung selbst ist als solcher von dem Schadensersatz befreiender 
Zufall nicht zu betrachten." 

In Bayern besteht eine Haftung der Eisenbahn fiir 
Sachschiiden nur nach MaBgabe des Art. 58 des Bayeri
schen Ausfiihrungsgesetzes zum BGB vom 1. 4.1899, 
der die Haftung auf die Fiille beschriinkt, wo offentliche 
StraBen oder Pliitze mit Genehmigung der zustiindigen 
Behorde zum Betrieb einer Eisenbahn benutzt werden. 
An dieser Rechtslage ist auch durch das Reichsbahn
gesetz nichts geiindert worden. 

3. Beschaffung, Unterhaltung usw. der Eisen
bahnpostwagen s. Art. 6. Diese Bestimmungen sind 
durch neuere Vertriige zwischen Post und Eisenbahn 
vielfach ergiinzt worden. 

4. BeschaffungvonPostdienstriiumens. Art. 7. 
5. Unfiille des Postpersonals. Art. 8 behandelt 

nur das Rechtsverhiiltnis zwischen Post und Eisenbahn, 
nicht auch die Anspriiche der Verletzten usw. gegen eine 
dieser Verwaltungen. Auf Grund des Unfallfiirsorge
gesetzes (s. Unfallfiirsorge) hat der verletzte Postbeamte 
die durch dieses Gesetz geregelten Anspriiche gegen die 
Post. 1st zugleich eine Schadensersatzpflicht der Eisen
bahn nach dem Reichshaftpflichtgesetz (a. d.) gegeben, 
so geht der Anspruch, den der Verletzte nach dem Reichs
haftpflichtgesetz hat, in Hohe der nach dem Unfall
fiirsorgegesetz zu gewiihrenden Beziige auf die Post iiber, 
jedoch nach § 12 des Unfallfiirsorgegesetzea nur dann, 
wenn die Voraussetzungen des Art. 8 des EPG vorliegen, 
d. h. wenn die Eisenbahn oder ihre Leute ein Verschulden 
trifft. Hat die Eisenbahn den Unfall verschuldet -
was die Post zu beweisen hat -, so hat diese gegen die 
Eisenbahn den Anspruch auf Erstattung des nach dem 
Unfallfiirsorgegesetz Geleisteten, soweit nach dem Reichs
haftpflichtgesetz diese Leistung der Eisenbahn obliegen 
wiirde. Was die Eisenbahn dariiber hinaus auf Grund 
des Reichshaftpflichtgesetzes zu zahlen hat, muB sie 
endgiiltig tragen. Kann die Post den Nachweis des 
Verschuldens nicht erbringen, ao hat sie keinen Er
stattungsanspruch, wohl aber hat die Eisenbahn das 
Recht, von der Post Ersatz des nach dem Reichshaft
pflichtgesetz Geleisteten zu verlangen. 

Schriftwesen. Archlv 1875 S. 541ff., 637ff. K. Schneilier. 

Eiserne 8estiinde sind fiir bestimmte Zwecke aua
gegebene kleine Bestiinde, die immer wieder aufgefiillt 
werden miissen. Bei der DRP sind eiserne Barbestiinde, 
eiserne Wertzeichenbestiinde und eiserne Stoff- (Ma
terial-) Bestiinde gebriiuchlich. 

Eiserne Barbestiinde, die von einer Hauptkasse aus
gegeben werden, heiBen eiserne' Barvorschiisse. Solche 
Barvorschiisse konnen bei Bedarf an Dienststellen aus
gegeben werden, die oft kleine, sofort zu bezahlende 
Ausgaben bestreiten miissen, oder die genotigt sind, sich 
einen kleinen Vorrat an Wertzeichen zur Abgabe an die 
Postkunden oder fiir dienstliche Zwecke zu halten, ohne 
daB es sich lohnt, fiir dieae Stelle einen regelrechten Ab
rechnungsverkehr einzurichten. So konnen z. B. Amts
zimmerstellen mit einem BarvorschuB zum Halten eines 
kleinen Vorrats von Wertzeichen (Briefmarken, Stem
pelmarken usw.) versehen werden, damit sie Gebiihren, 
die bei den vom Amtszimmer zu erledigenden Geschiiften 
von den Postkunden zu erheben und bestimmungsmiiBig 
in Wertzeichen zu verrechnen sind, ohne Umstiinde in 
dieser Weise verrechnen konnen. Die Landzusteller 
werden mit einem BarvorschuB zum Halten des vorge
schriebenen Bestandes an Wertzeichen fiir den Verkauf 
an die Bevolkerung ausgeriistet. In besonderen Fiillen 
k6nnen Barvorschiisse fiir den gleichen Zweck an Orts
zusteller, Begleiter von Bahnposten auf Neben- und 
Kleinbahnen, an P Ag mit eingeschranktem Betrieb, an 
Posthilfstellen (s. d.) und an amtliche Verkaufstellen 
fiir Postwertzeichen (s. d.) ausgegeben werden (ADA 
VIII, 1 § 16 Ziffer 1 und § 20). Die Barvorschiisse sind 
in einer besonderen Abteilung des Nachweises der schwe
benden Betrage als Forderung zu fiihren. Das Vor
handensein der Gegenwerte ist in angemessenen Fristen 
und bei jeder unvermuteten Priifung der Hauptkasse 
festzustellen. Neben- und Hilfskassen, insbesondere reine 
Aunahmestellen, wie Postanweisungs- und Zahlkarten
annahmestellen und Paketannahmestellen, erhalten von 
der Zweigkasse, der sie angegliedert sind, eiserue Be
stiinde als Wechselgeld und fiir den Einkauf von Wert
zeichen zum Freimachen der Sendungen sowie zum Ver
kauf. Derartige Beatiinde sind in den Abschliiasen der 
Zweigkassen laufend nachzuweisen und jedesmal bei 
KassenschluB von der Zweigkas~e zuriickzunehmen, 
wenn die Neben- oder Hilfskassen nicht selbst laufende 
Abschliisse aufstellen. Am Monatsende gehen die Be-
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stande, getrennt nach dem vorhandenen Bargeld und 
den vorhandenen Wertzeichen, in den Bar- und den 
Wertzeichenbestand der Zweigkasse iiber, sind also am 
Monatsende in dem AbschluB der Zweigkasse nicht mehr 

Abb. 1. P.lektrokarren der A. R G. 

als eiserne Bestande aufzufiihren (ADA VIII, 1 § 29 
Ziffer 3). In gleicher Weise sind die Inhaber der Ver
kaufsstande ftir Wertzeichen in den Schaltervorraumen 
mit Wertzeichen zu versehen (ADA X, 1 § 115). Dagegen 
werden in folgenden zwei Fallen noch richtige eiserne 

Wertzeichenbestande ausgegeben: Hauptzolliimter er
halten auf Antrag einen eisernen Bestand an statisti
schen Stempelmarken (s. d.) und die von den Landesver
sicherungsanstalten eingerichteten Verkaufsstellen, die 
Krankenkassen und andere mit Einziehung von Bei
tragen zur Invalidenversicherung beauftragte Stellen 
einen solchen an Invalidenversicherungsmarken (s. d.) 
(ADA VIII, 1 § 16 Ziff. 2d und Ziffer 2h). Sie erganzen 
den eisernen Bestand aus dem beim Verkauf der Wert
zeichen erzielten Barerlos. Wert.zeichenbestande dieser 
Art werden von der Hauptkasse in einer besonderen Ab
teilung des Markenbuchs (ADA VIII, 1 § 22 Ziller 16) 
nachgewiesen, so daB sie bei Feststellung des Wert
zeichenerloses als noch nicht verkauft gezahlt werden. 
Friiher wurden auch die P Ag und Landzusteller usw. in 
dieser Weise mit Wertzeichen versorgt. Davon ist man 
in der Zeit des Wahrungsverfalls abgekommen, als die 
Verkaufswerte der Wertzeichen sich dauerud anderten. 
Seitdem erhalten die Zusteller usw., wie erortert, 
Barvorschiisse zum Ein- und Verkauf von Wertzeichen 
und den P Ag wird auch die erste Lieferung an Wert
zeichen als dienstliche Anrechnung - als ZuschuB -
iiberwiesen, so daB eine Abteilung "eiserne Wertz eichen
bestande" nur noch bei den wenigsten VA im Marken

Abb. 2. Elektrokarren "Eidechse" mit heb- und senkbarer Plattform (SO!!. 

buch eingerichtet zu werden braucht. Die 
Regelung hat allerdings den Nachteil, daB 
bei der Feststellung des monatlichen Er
loses aus dem Markenverkaufe die nicht un
bedeutenden Bestande der P Ag als schon 
verkauft zahlen. Damit gleichwohl fiir die 
bei den PAg noch lagernden Wertzeichen, 
die fiir fremde Rechnung zu vertreiben sind, 
der Erlos nicht vorzeitig an die empfangs
berechtigte Verwaltung abgefiihrt wird, muB 
von dem bei der monatlichen Abrechnung 
sich 'ergebenden zahlenma.Bigen Erlos ein 
den P Ag-Bestanden ungefiihr entsprechen
der Betrag abgesetzt und von Monat zu 
Monat iibertragen werden. Das geschieht 
fiir die Invalidenversicherungsmarken bei 
den OPK und fiir die zentral zu verrech
nenden Steuermarken (s. d.) usw. bei der 
GPK. Hierdurch wird auf einfache Weise der 
gleiche Zweck erreicht, der friiher mit dem 
Nachweis der eisernen Wertzeichenbestande 
verfolgt wurde. 

Eiserne Stoff- (Material-) Bestande werden Hubkarren) . (Adolf Blelchert & Co. A.-G., I,eipzig.) 

A bb. 3. Elektrokarren "Eidechse" mit Drehkran. 
(Ado\! Bleichert & Co. A.-G., Leipzig.) 

ausgegeben, wenn der zu haltende Vorrat, 
z. B. an Telegraphenbauzeug, so gering ist, 
daB der umstandliche Naturalnachweis nicht 
lohnen wiirde. Werden Gegenstande aus 
solchen Bestanden verwandt, so muB bei Be
stellung der Ersatzstiicke die Veranlassung 
angegeben und der Verbrauch bescheinigt 
werden, damit der Naturalnachweis dem
entsprechend bei der Lieferstelle berichtigt 
werden kann. G ebb e. 

Elektrokarren (s. auch Schlepper) sind 
elektrisch angetriebene Handwagen fiir 
schwere Lasten, z. B. fiir Kisten, Zeitungs
pakete u. dgl. Um an Platz zu sparen, wird 
die Batterie, die den Strom fiir die Antriebs
motoren liefert, zwischen den Achsen unter 
der Plattform angebracht (vgl. Abb. 1). Die 
Karren werden gewohnlich in zwei GroBen 
fiir ein Ladegewicht von 750 und 1500 kg 
und flir verschiedene Geschwindigkeiten bis 
zu 10 km in der Stunde geliefert. Diese 
Geschwindigkeiten sind wesentlich groBer, 
als die eines mit der Hand geschobenen Hand
wagens, so daB sich die Anwendung um 
so mehr lohnt, je Hinger der Weg ist. FUr 
die Beforderung mit Aufziigen haben die 
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Karren meist ein zu groBes Gewicht, dessen Heben 
zudem unwirtschaftlich ist. 

Abb.l zeigt eine Karre mit fester Plattform, Abb.2 
eine solche mit beweglicher, die fiir kleine HubhOhen 
als Ersatz fUr einen Aufzug benutzt werden kann; 
Abb.3 zeigt eine Sonderausfuhrung mit angebautem 
Drehkran fiir das Auf- und Abladen von schweren 
Einzellasten. 

Schrlftwesen. VBW 1. Jahrgang 1924/1925 S. 235ff.; DVZ 
1925 S.13 und 129ff. 

Elektromobile s. Kraftwagen 
Elektroposten s. Mechanisierung des Postbetriebes 
Elertsehes Brielverteilungsverfahren. Yom Postinspek-

tor Elert in Berlin erdacht. Seit 1922 wird nach diesem 
Verfahren der gesamte Briefabfertigungsdienst in Berlin 
eingerichtet. 

Den 6rtlichen Briefabfertigungsstelien falit die Auf
gabe zu, die bei ihnen aufkommende Briefpost den Be
durfniRsen der Bahnposten (s. d.) entsprechend zu ver-

76leitgebiets
f'acher 

320rtsriicher 

Abb. 1. Grobverteilspind. 

teilen. Vollkommene Verteilarbeit leistet die Brief
abfertigung, die 

1. alles aussondert, was sich aus der Briefmasse zu 
Ortsbunden vereinigen laBt und 

2. den Rest in Streckenbunde zusammenfaBt, die 
m6glichst ohne nochmalige Umarbeitung bis zu solchen 
Empfangsstellen durchlaufen, wo sie sich durch nur 
einmalige Verteilung in Ortsbunde auflosen lassen. 

Das bisherige Briefverteilungsverfahren sieht allgemein 
zwei Verteilgange vor, die Grob- und Feinverteilung. 
Bei den ganz groBen Briefabfertigungen mit einer Tages
belastung von etwa 200 000 Fernsendungen an ist aber 
damit die oben erwahnte Vorbereitung der Sendungen 
nicht mehr vollkommen zu erreichen. Um die Post Zug 
um Zug zu bearbeiten und gleichzeitige Verteilung der 
Briefpost fUr eine bestimmte Strecke durch mehrere 
Beamte (Parallelarbeit) zu vermeiden, muBte in den 
GroBbetrieben die Zahl der der Grobverteilung zugrunde 
zu legenden geographischen Leitgebiete so groB sein, 
daB die Verteiler deren Abgrenzung nicht mehr be-

Handworterbuch des Postwesens. 

herrschen k6nnten. Deshalb ist nach den Untersuchungen 
Elerts bei diesen Abfertigungen ein dritter Verteilgang 
und eine breitere Verteilungsgrundlage erforderlich, wenn 
der Arbeitserfolg den genannten Anspriichen genugen soIl. 
Elert wahlt fur den neuen Verteilgang nur die Trennung 
der Sendungen nach der Buchstabenfolge und legt ihn 
an den Anfang des Verteilgeschaftes. 

Die technischen Einrichtungen der 3 Elert
schen Verteilgange. 

1. Abc-Verteilung. Die Briefe werden nach den 
Anfangsbuchstaben der BestimmungsPAnst in 30 Buch
stabenfacher getrennt. Mehrere besonders stark be
lastete Buchstaben sind dabei noch geteilt z. B. 
Ba-Bi und Bl-Bz, einige andre, auf die wenige Orte 
entfaIlen, zusammengelegt; daher die von der Buch. 
stabenzahl abweichende Facherzahl. Die Sendungen 
nach den 70 groBten Orten Deutschlands werden nicht 
in die Buchstabenfacher verteilt, sondern auf der Platte 
des Arbeitspinds abgelegt und gelangen von da in be
sondere "GroBe Orte"-Spinde. In den gedruckten Fach
bezeichnungen am Abc-Spind sind diese Orte als Ge
dachtnishilfe fur den Verteiler jedesmal angegeben. Die 
Fachbezeichnung fUr das A-Fach lautet z. B. A ohne 
Aachen, Altenburg (Thiir.), Altona (Elbe), Augsburg. Das 
Leeren der Schranke geschieht von der Ruckseite aus. 
DieZahl der Abc-Platze richtet sich nach der zu den 
Zeiten des starksten Verkehrs vorliegenden Briefmasse. 
Lohnt es sich in den Stunden des schwachen Verkehrs 
nicht, die Sendungen zunachst nach dem Abc zu trennen, 
so gehen sie gleich an die Grobverteilspinde. Die wenigen 
Ortsbunde, die sich um diese Zeit ergeben, fertigt dann 
der Grobverteiler. 

2. Grobverteil ung. Entsprechend den 30 Buch
stabenfachern an den Abc-Spinden ist der Grobverteil
gang mit 30 Arbeitsplatzen aufgebaut. An jedem Platz 
werden also nur die Sendungen mit demselben Anfangs
buchstaben verteilt. Aus alien A-Fachern an den Abc
Spinden Z. B. gelangen die Sendungen an das Grob
verteilspind A uSW. Durch dieses ZusammenflieBen aller 
Sendungen mit den Bestimmungsorten gleicher Anfangs
buchstaben an einem Platz lassen sich aIle lohnenden 
Ortsbunde leicht erfassen. Der Rest der Sendungen wird 
am Grobspind nach 16 geographisch abgegrenzten Leit
gebieten verteilt. Diese Abgrenzung lehnt sich zur 
Erleichterung fUr den Verteiler m6glichst an die poli
tische Einteilung Deutschlands und an die Bereiche der 
BP A an. Fur GroBbetriebe auBerhalb Berlins wird 
die Zahl der Leitgebiete u. U. eine andre sein als in Berlin. 

Die Gro bverteils pinde (Abb. I) sind so eingerich
t,et, daB die beiden obersten Reihen zu je 8 Fachern die 
Sendungen fUr die 16 Leitgebiete aufnehmen; 4 weitere 
Fachreihen dienen zum Anlegen von 4 X 8 = 32 Orts
bunden. Die Zahl dieser Facher kann nach Bedarf durch 
Versetzen der Boden vermehrt werden. Die Bezeichnung 
der 16 Leitgebietsfacher und ihre Lage ist bei allen 
Grobverteilspinden gleich, die der Ortsbundfacher ent
sprechend der Einteilung der Grobverteilspinde nach der 
Buchstabenfolge bei jedem Schrank anders. 

Ais Hilfsmittel fur die richtige Verteilung der 
Sendungen sind uber den Schranken gedruckte Leit
tafeIn angebracht, auf denen aIle Postorte mit den 
Anfangsbuchstaben des betreffenden Platzes unter- und 
nebeneinander nach der Buchstabenfolge geordnet sind. 
Die senkrechten Spalten der TafeIn enthalten unter
einander die Postorte nach der Buchstabenfolge und 
getrennt nach den 16 Leitgebieten. Die Breite je zweier 
senkrechten Spalten entspricht einer Fachbreite. Sen
dungen nach Orten, die in der linken Halbilpalte stehen, 
gehOren in das darunter liegende Leitgebietsfach der 
obersten Fachreihe, die Orte in der rechten Spaltenhalfte 
in das entsprechende Fach der 2. Reihe. Diese Ein
rich tung gestattet auch dem Anfanger, ihm unbekannte 
Orte unbedingt richtig zu verteilen, ohne daB er irgend. 
welcher Nachschlagewerkc bedan. 

14 
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Das Abbinden der in den Ortsbundfachern ge
sammelten Sendungen geschieht nach Aufruf der falligen 
Postzuge bei jedem Spind auf Grund einer besonderen 
Abbindetafel in der die Abgangszeit des Versandes, 
der fallige Zug und die fur ihn abzubindenden 
Orte angegeben sind. Die Sendungen aus den Orts
fachern gehen unmittelbar in die Bahnposten, diejenigen 
aus den Leitgebietsfachern in moglichst kurzen Zwischen
raumen an die Feinverteilstellen. 

Abbindetafel fur Schrank M. 

Abgang Nummer 
des Ver-

des Zuges 
GroBe Orte fUr Buchstabe: M. 

sandes 

1204 Hamburg 
Vormittag 

1045 Meyenburg. 
IP" I D 14 Hannover Munchen-Gladbach, Muhlheim 

(Ruhr), Mors, Mettmann, Melle, 

I 
Meschede, Meppen. 

N ach mittag. 
107 1325 PasewaIk-

Stralsund Misdroy. 
111 D 44 Frankfurt Merseburg, Marburg (Lahn), 

(Main) Mannheim -Vororte, Mayen, 
Meiningen, Muhlhausen (Thur.) 
Markranstadt. 

J14 Feinsortierstelle 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. 
123 213 Neubranden- Malchow (Mecklb.), Malchin 

burg-Stralsund (Mecklb.). 
iC2 Dchg. Mohrin. 
Feinsortierstelle 15 und 16. 

llO D 19 Danzig Mark. -Friedland. 
219 Feinsortierstelle 14, 15 und 16. 

usw. 
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Abb. 2. Feinverteil pind. 

Die Priif u ng der Briefse nd u nge n auf riehtige 
Freimachung usw. liegt flir die groBten Orte der Stelle 
"GroBe Orte", fiir die ubrigen Sendungen den Grob
verteilern ob. 

3. Feinverteil ung. In den 3. Verteilgang (Fein
verteilung) gelangen die Sendungen, die bei den Grob-

verteilstellen in die Leitgebietsfacher aufgenommen wor
den sind. Den 16 Leitgebieten am Grobverteilspind 
entsprechen 16 Feinverteilstellen (Feinverteilspind S. 

Abb.2). 

AIJIJ. 3. Leitfelder. 

Die Zahl der Arbeitsplatze an jeder Feinverteil
stelle riehtet sich nach Zahl und Bedeutung der das 
betreffende Leitgebiet umfassenden Postorte, der Menge 
der Briefpost und der Zahl der danaeh anzulegenden 
Orts- und Streckenbunde. 1st die Briefabfertigung eines 
Ortes bei einem PA vereinigt, was anzustreben ist, 
so ki:innen Ortsbunde bei den Feinverteilstellen nicht 
mehr aufkommen, weil diese Bunde schon bei der Grob
verteilung samtlich aufgefangen sein mussen. 1st eine 
vollige Zusammenfassung der Briefabfertigung an einer 
Stelle nicht moglich, so sind an den Feinverteilspinden 
Ortsfacher noch flir solche Orte vorzusehen, die sich bei 
den einzeInen Abfertigungen im Grobverteilgange nicht 
gelohnt haben. Damit die Briefpost stets rechtzeitig 
fertiggestellt wird, mussen die Feinverteilplatze moglichst 
gleichmiWig belastet werden. Naeh der Zahl der Arbeits
platze richtet sich auch deren Einteilung in Buchstaben
gruppen. Braucht eine Feinverteilstelle Z. B. zwei Ar
beitsplatze, so werden dem einen die Sendungen mit 
den Buchstaben A-K, dem andern die mit den Buch
staben L-Z von den Grobverteilstellen zugefiihrt. 
Braucht sie noch mehr Platze, so werden auch die 
Buchstabengruppen weiter geteilt. 

Infolge der Trennung nach der Buchstabenfolge lassen 
sich die Leitgebiete weitgehend aufteilen. Dem tragt die 
Bauart der Feinverteilschranke Rechnung. Jeder 
Schrank besteht aus 8 senkrechten Abteilungen, von 
denen 6 mit Fachern versehen sind. Die 3. und 6. Ab
teilung sind durch HolztafeIn verdeckt, die als Turen 
eingerichtet sind. Je eine gleichartige Holztafel ist 
auBen neben der 1. und 8. Abteilung angebracht. Auf 
diesen TafeIn sind den Abmessungen der i'acher ent
sprechend in Ausschnitten aus den Postleitkarten die 
Bilder der betreffenden Kursabschnitte (Leitfelder) mit 
fortlaufender Nummer von links oben beginnend an
gebraeht (s. Abb. 3). Die Leitfeldereinteilung ist bei 
allen Arbeitsplatzen einer Feinverteilstelle gleich. Auf 
den Kartenbildern sind die Namen der Orte, nach denen 
Ortsbunde zu fertigen sind, mit Rotstift, die Namen der 
ubrigen flir den betreffenden Schrank in Frage kommen
den Orte blau unterstriehen. 

Als Leitbehelfe dienen dem Verteiler auBer den 
Kartenbildern in Buchstabenfolge aufgestellte Verzeich
nisse aller Postorte, die fur das Spind in Betracht 
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kommen. Hinter jedem Ort ist die Nummer des Leit
feIdes, in dem der Ort liegt, angegeben. Ausnahmen 
von der regelmaBigen Leitung sind an den Spinden 
neben den betr. Leitfeldern besonders vermerkt. 

Infolge der weitgehenden Aufteilung der Strecken und 
der zweckentsprechenden Schneidung der Leitfelder laBt 
sich aus diesen der Bereich jedes Zuges ohne weiteres 
zusammenstellen. Dementsprechend ist auch die Leit
iibersicht eingerichtet. Sie gibt lediglich an, welche 
Leitfelder fiir den betreffenden Zug abzubinden und wie 
die Bunde zu bezeichnen sind. 

Beim Abbinden werden die Leitfelder nach Nummer 
und Streckenbezeichnung von einem der Verteiler an
gesagt und, soweit die in den einzelnen Fachern auf
gekommenen Sendungen keine lohnenden Briefbunde 
ergeben, von den verschiedenen Spinden zu einem Bunde 
zusammengelegt. Die Verantwortlichkeit der Verteiler 
bleibt trotzdem gewahrt, weil die Trennung der Sen
dungen nach der Buchstabenfolge stets erkennen laBt, 
wer diese verteilt hat. 

Das Versacken der fertigen Bunde geschieht un
mittelbar an der Feinverteilungsstell~. 

Das neue Verfahren hat bei den VA in Berlin, wo es 
bisher eingefUhrt worden ist, zur Folge gehabt, daB in 
den Hauptverkehrszeiten 90 vH. der Briefmasse in Orts
bunden und nur 10 vH. in zum groBen Teil durch
laufenden Streckenbunden in die Bahnposten gelangen, 
wahrend friiher das Verhiiltnis etwa 1/3 Ortsbunde und 
2/3 Streckenbunde war. Friiher wurden etwa 700 Orts
bunde angelegt, heute sind es 4800. 

Nicht unterworfen sind dem Elertschen Verfahren 
die umfangreichen Briefsendungen [Packchen (s. d.) usw.], 
die Eilsendungen und die Auslandsbriefe. 

Wirtschaftlicher Erfolg. Das Elertsche Verfahren 
verlegt die Briefverteilung in der Hauptsache auf die 
OrtsPAnst und laBt sie dort fast zur Halfte (Abc
Verteilung) durch Krafte geringster Entlohnung aus
fiihren. Die auf der Grundlage der Buchstabenfolge bei 
allen ortlichen Verteilgangen beruhende Vereinfachung 
der Verteilarbeit gestattet weitgehende Arbeitsteilung, 
entzieht bis auf einen geringen Rest, der sich nicht zu 
Ortsbunden zusammenfassen laBt, die Sendungen der 
weiteren Umarbeitung, vermindert dadurch die Fehl
leitungen und spart gleichzeitig Fachpersonal in den 
ortlichen Verteilstellen sowie in den Bahnposten. Die 
volle Wirkung auf den Bahnpostdienst wird das neue 
Verfahren erst ausiiben, wenn auch die andern GroB
abfertigungen im Reich ihre Briefpost danach vor
arbeiten. 

Die Vorziige des Elertschen Verfahrens werden am 
besten da zutage treten, wo die raumliche Vereinigung 
aller 3 Verteilgange moglich ist. Wo dagegen ausnahms
weise die Feinverteilung getrennt von den beiden 
iibrigen yerteilgangen untergebracht werden muE, wird 
ein Teil der ihr unterworfenen Sendungen nach den 
kleinen und kleinsten Orten gewisse Verzogerungen er
leiden, die in Kauf genommen werden miissen und in 
keinem Verhaltnis stehen zu den durch die neue Ein
rich tung erzielten Verbesserungen des Abfertigungs
betriebes. 

Schriftwesen. L'Union Postale 1925 S. 39ff.; VBW 1924/1925 
S. 357ff., 378ff., 392ff., 41Off. Thiel. 

Empfiinger (Adressat) ist die in der Aufschrift der 
Sendungen bezeichnete physische oder juristische Person. 
(Wegen des Begriffs Empfanger s. auch Absender.) Die 
Postsendungen werden an den Empfanger selbst oder an 
seinen Bevollmachtigten (s. Vollmacht) ausgehandigt. 
Fiir einzelne FaIle sind besondere Vorschriften getroffen. 
So sind z. B. Sendungen (mit Ausnahme der Post
auftrage) an Gemeinschuldner auf Anordnung des 
Konkursgerichts dem Konkursverwalter, Sendungen an 
Gefangene an den Vorsteher der Strafanstalt, Sendungen 
an Geisteskranke in Landes-Irrenanstalten dem Anstalts
leiter auszuhandigen. Dagegen durfen Sendungen an 

Geschaftsunfahige oder in der Geschaftsfiihrung be
schrankte Personen nicht dem gesetzlichen Vertreter 
iibergeben werden, sondern sind dem Miindel usw. selbst 
auszuhiindigen. Einschreibbriefsendungen, Wertbriefe, 
versiegelte Wertpakete, Anweisungen an Eheleute oder 
namentlich bezeichnete Familienglieder oder an mehrere 
Personen, die in geschaftlicher oder sonstiger Verbindung 
stehen, ohne eine Handelsfirma zu bilden, diirfen nur an 
die in der Aufschrift genannten Personen gemeinsam 
gegen Empfangsbescheinigung aller ausgehandigt werden. 

Bei Sendungen an Handelsfirmen, Genossenschaften 
und Vereine sind, wenn diese in das Handels-, Ge
nosse nschafts- u nd Vereinsregister eingetragen 
sind, fur die Empfangsberechtigung die darin iiber die 
Vertretungsbefugnis enthaltenen Bestimmungen maB
gebend. Empfangsberechtigt sind, wenn nicht in den 
Registereintragungen Beschrankungen vorgesehen sind, 
bei einer offenen Handelsgesellschaft jeder Gesellschafter, 
bei einer Kommandit-Gesellschaft jeder personlich 
haftende Gesellschafter, bei einer Aktien-Gesellschaft 
der Vorstand, bei einer Gesellschaft mit beschrankter 
Haftung der Geschaftsfuhrer, bei einer eingetragenen 
Genossenschaft der Vorstand, bei einem Verein der 
Vorstand. 

Sendungen an nicht eingetragene Firmen, Genossen
schaften, Gesellschaften, Vereine usw., in deren Auf
schrift der Empfanger nicht namentlich bezeichnet ist, 
sind an die Person auszuhiindigen, die der P Anst als 
Inhaber, Vorstand usw. bekannt ist oder sich als solcher 
durch ortspolizeiliche Bescheinigung oder durch andere 
Schriftstiicke (Gesel~chaftsvertrag, Wahlprotokoll usw.) 
glaubhaft ausweist. Uber den Nachweis der Berechtigung 
ist Aktenvermerk zu nehmen. Bei jeder P Anst muE ein 
Verzeichnis der Ha ndelsfir me n, eingetrage ne n 
Genosse nschafte n, Gesellschaften mit be
schrankter Haftung, eingetragenen Vereine, 
Prokuren, Vollmachten und Postscheckkunde n 
gefiihrt werden. Naheres s. d. 

Bei auswartigen Zweigniederlassungen eingetragener 
Firmen ist fiir die Empfangsberechtigung die Eintragung 
im Handelsregister maBgebend, bei Zweigniederlassungen 
nicht eingetragener Firmen muE fUr den Geschafts
vertreter eine Postvollmacht niedergelegt werden. 

Die Empfangsberechtigung bei Gerichtsbehiirden ist 
durch die Justizverwaltungen geregelt. Bei andern 
Behorden, Kassen, Korperschaften, Anstalten, Stiftungen 
mit behordlicher Eigenschaft haben die P Anst nach den 
Satzungen oder sonst in geeigneter Weise festzustellen, 
wer empfangsberechtigt ist. 

1m ubrigen s. PO § 38. 
Schriftwesen. Scholz S.43, 68ff. W. Schwarz. 

Empfangsbeseheiniguug, soweit es einer solchen bedarf 
- d. i. bei Einschreibbriefsendungen, Wertbriefen, ver
siegelten Wertpaketen und Anweisungsbetragen -, ist 
durch den Empfanger einer Postsendung sowohl bei zuzu
stellenden wie bei abzuholenden Sendungen mit Tinte, 
Tinten-, BIei- oder Farbstift in deutschen oder Iateinischen 
Schriftzeichen handschriftlich zu vollziehen. Schreib
unkundige oder am Schreiben verhinderte Personen 
unterzeichnen mit Handzeichen, die eine zur Fuhrung 
eines amtlichen Siegels berechtigte Person unentgeitlich 
zu beglaubigen hat. Das ist auch notig, wenn die Emp
fangsbescheinigung in Schriftzeichen ausgestellt ist, die 
dem Zusteller nicht bekannt sind. Die Vollziehung ge
schieht foigendermaEen. Bei Einzelfirmen schreibt 
der Inhaber den Wortiaut der handelsgerichtlichen Ein
tragung nieder (u. U. Stempelabdruck), den Namen aber 
handschriftlich. Gesellschafter, die allein vertre
tungsberechtigt sind, schreiben den Wortiaut der han
delsgerichtlichen Eintragung nieder oder geben ihn durch 
Stempelabdruck an, miissen aber ihren Namen hand
schriftlich hinzufiigen. Gesellschafter, die nur gemein
sam vertretungsberechtigt sind, mussen jeder ihren 
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personlichen Namen der Firma handschriftlich hinzu· 
ftigen. Der Vorstand einer Aktiengesellschaft 
oder eingetragenen Genossenschaft hat der Fir· 
menbezeichnung die nach der handelsgerichtlichen Ein· 
tragung erforderliche Namensunterschrift hinzuzufiigen. 
Der Geschaftsfiihrer einer Gesellschaft mit be. 
schrankter Haftung oder der Prokurist setzt zu 
der Firma seine Namensunterschrift. Der Liq uidator 
ftigt der als Liquidationsfirma zu bezeichnenden Firma 
seinen Namen bei. Der Bevollmachtigte fiigt seiner 
Unterschrift den Vermerk "i. V." oder "in Vollmacht" 
hinzu. 

Die Empfangsbescheinigung ist keine Quittung, son· 
dern eine Beweisurkunde zugunsten der Post, urn ihr 
den Beweis der Aushandigung dem Absender gegeniiber 
zu sichern. 

Schriftwesen. Scholz S.45ff. 
Engere Vereine innerhalb des Weltpostvereins konnen 

nach dem WPVertr zwischen Vereinsliindern zur Herab· 
setzung der Gebiihren oder jeder andern Verbesserung 
des Postverkehrs aufrechterhalten oder begriindet wer· 
den. Es handelt sich bei den engeren Vereinen urn 
solche durch Sondervertrage (s. d.) begriindete Be· 
ziehungen zwischen einer mehr oder minder groBen Zahl 
von Vereinsliindern, durch die ein besonders enges Ver. 
haltnis zwischen den beteiligten Landern geschaffen ist. 
Engere Vereine in diesem Sinne bestehen zunachst zwi. 
schen Nachbarliindern, z. B. zwischen Deutschland und 
der Freien Stadt Danzig (s. d.), zwischen Deutschland 
und Litauen nebst Memelgebiet, zwischen D~.utschland 
und Luxemburg, zwischen Deutschland und Osterreich, 
zwischen der Freien Stadt Danzig und Polen, zwischen 
den Vereinigten Staaten von Amerika und Canada; in 
allen diesen Fallen, ebenso in vielen ahnlichen Fallen, 
bestehen zwischen den beteiligten Landern insofern be· 
sonders enge Postbeziehungen, als fiir Briefsendungen 
nach dem andern Lande gegenseitig die Inlandsgebiihren 
angewandt werden. Als engere Vereine, an denen eine 
Mehrheit von Landern beteiligt ist, sind z. B. zu nennen 
die nordischen Lander (Danemark, Norwegen und 
Schweden), die im Verkehr untereinander ermaBigte 
Gebiihren fiir Briefsendungen anwenden (s. Nordischer 
Postverein), ferner Osterreich, Ungarn, Tschechoslowa· 
kei, Rumanien, Polen, !talien, in deren gegenseitigen 
Verkehr, jedoch mit gewissen Ausnahmen, ErmaBigungen 
fiir bestimmte Arten von Briefsendungen gelten. Von 
besonderer Bedeutung ist sodann der Siidamerikanische 
Postverein (s. d.), aus dem sich spater der Panamerika. 
nische Postverein (s. d.) entwickelte, durch den fiir die 
Mehrzahl der Lander Siid·, Nord· und Mittelamerikas 
ermaBigte Postgebiihren und sonstige Erleichterungen 
fiir den gegenseitigen Verkehr vereinbart sind, sodann 
der Spanisch.amerikanische Postverein (s. d.), der Spa. 
nien in den Kreis der zwischen den amerikanischen 
Landern bestehenden GebiihrenermaBigungen und son· 
stigen Verkehrserleichterungen einbezogen hat. Wich. 
tige engere Vereine bestehen ferner zwischen Mutter· 
landern und Kolonien, so zwischen England und den 
britischen Kolonien, zwischen Frankreich und den fran. 
zosischen Kolonien, zwischen Niederland und den nieder. 
landischen Kolonien, ebenso zwischen britischen Ko· 
lonien untereinander, zwischen franzosischen Kolonien 
untereinander u. a. m. Einzelheiten iiber die zwischen 
Vereinslandern bestehenden Sondervertrage und engeren 
Vereine sind, soweit der Briefverkehr in Betracht kommt, 
aus der vom Internationalen Bureau des Weltpost. 
vereins (s. d.) herausgegebenen Zusammenstellung der 
die Ausfiihrung des WPVertr betreffenden Mitteilungen 
von allgemeiner Bedeutung (Recueil de renseignements 
d'inter6t general concernant l'execution de la Convention 
Principale et de son Beglement) zu ersehen. Herzog. 

Enteignung von Grundeigeutum s. Grundeigentum 
Entkartung im weiteren Sinne umfaBt die Abnahme 

der am Bestimmungsort eingehenden Posten auf Grund 

der Ladezettel und der Uberweisungskarten, das Offnen 
der Beutel und Briefpakete, das Feststellen und Be· 
arbeiten der darin befindlichen Sendungen sowie ihre 
Zufiihrung an die in Betracht kommenden Dienststellen. 
Die Briefbeutel (s. Beutel), die Briefpakete (s. Brief
abfertigung) und die nach der Gesamtstiickzahl ein· 
getragenen Wertpakete (s. Wertsendungen) werden 
nach der Stiickzahl iibernommen, die Geldbriefbeutel 
(s. Briefabfertigung) und die einzeln eingetragenen 
Wertpakete einzeln verlesen. Gewohnliche Pakete ein· 
schlieBlich der Einschreibpakete und der unver· 
siegelten Wertpakete werden von Posten auf Land
straBen (s. Posten auf gewohnlichen StraBen) nach der 
Stiickzahl, im Eisenbahnpostbetriebe (s. Bahnposten) 
dagegen ohne Zahlung abgenommen. Bei der Abnahme 
werden Zahl, Richtigkeit und auBere Beschaffenheit der 
Ladungsgegenstande gepriift; dabei wird nach dem 
KartenschluBverzeichnis oder einem Merkbuch und nach 
den Ladezetteln festgestellt, ob die zu erwartenden 
Kartenschliisse (s. Briefabfertigung) und Paketversande 
samtlich vorliegen. Das Ausbleiben eines nicht in den 
Ladezettel eingetragenen regelmaBigen Kartenschlusses 
wird moglichst mit Angabe des Grundes im Ladezettel 
vermerkt. Das Fehlen eines im Ladezettel eingetragenen 
Ladungsgegenstandes oder eines regelmaBig zu erwar· 
tenden Zugangs einschlieBlich des Ladezettels muB YOm 
iibergebenden Teil schriftlich anerkannt werden. Fehlt 
ein Briefbeutel, ein Geldbriefbeutel oder ein versiegeltes 
Wertpaket, so werden aIle sich bietenden Mittel zur 
Herbeischaffung des Gegenstandes angewandt. Unein. 
getragen zugehende Beutel und versiegelte Wertpakete 
werden nachgetragen. Die Absendungsstelle wird benach· 
richtigt. 

Entkartung im engeren Sinne bezieht sich nur auf 
geschlossene Posten. Sie besteht in folgenden Dienst· 
verrichtungen: 

it) Feststellen der auBeren Beschaffenheit und Priifen 
der Unversehrtheit des Verschlusses; 

b) Offnen und Entleeren der Beutel, Aussondern der 
Geld· oder Einschreibbunde, Geldposten und Einschreib· 
posten sowie der lose im Beutel liegenden nachzuwei· 
senden Sendungen, Feststellen, ob Zahl und Gattung 
der vorgefundenen Gegenstande mit der Aufrechnung 
oder g:usammenstellung in der Karte iibereinstimmen; 

c) Offnen der Briefpakete und Bunde, Ermittlung des 
Vorhandenseins der in der Karle eingetragenen Sen· 
dungen, deren Besichtigung auf ordnungsmaBige Be· 
schaffenheit und Priifen oder Feststellen des Gewichts 
der nachzuwiegenden oder der zu wiegenden Sendungen; 

d) Feststellen und Priifen der auf den Sendungen oder 
Paketkarten angegebenen Nachgebiihr (s. d.), Priifen 
der freigemachten Sendungen auf richtige Verrechnung 
der Freigebiihren, der Echtheit der verwandten Frei. 
marken und der vorschriftsmaBigen Entwertung; 

e) Besichtigen der gewohnlichen Briefsendungen. 
Das Offnen der Beutel und Briefpakete, wobei darauf 

zu achten ist, daB Siegel und Beutel nicht verletzt werden, 
und die Feststellung der Stiickzahl der Gegenstande nach 
der Aufrechnung oder Zusammenstellung in der Karte 
ist grundsatzlich von zwei Beamten auszufiihren. Beide 
haben die Karte zu unterschreiben. 

Schreibfehler in der Karte werden berichtigt. Fehlt 
die Karte, so hat der Entkartungsbeamte in Gegenwart 
des zweiten Beamten den Befund in einen Karten· 
vordruck einzutragen. Eine Abschrift dieser Karte wird 
der AbgangsP Anst oder dem in Betracht kommenden 
BP A zur Priifung und Anerkennung iibersandt. Beutel 
und Verpackung werden auBer Gebrauch gesetzt und 
verwahrt, bis das Anerkenntnis der Abgangsstelle vor· 
liegt. 

Wird beim Priifen der Eintragungen eine Sendung 
vermiBt, so wird in Gegenwart des zweiten Beamten 
der Inhalt des Beutels oder Briefpakets nochmals genau 
festgestellt. Zur Feststellung ist der Amtsvorsteher oder 
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sein Vertreter hinzuzuziehen. Uber den Hergang und 
den Befund wird eine Verhandlung aufgenommen. Die 
beteiligten P Anst werden mit nachster Postgelegenheit 
benachrichtigt. Sendungen mit Wertangabe, Geld
posten, Einschreibposten oder Einschreibbunde werden 
telegraphisch fehlgemeldet. 

Uberzahlige Sendungen, d. s. uneingetragene nach
zuweisende Sendungen, werden nachgetragen. Die Ab
gangsstelle der Karte wird benachrichtigt. 

FUr die Bahnposten (s. d.) gelten im allgemeinen die 
gleichen Vorschriften. 

Wertbriefe, Wertkastchen und versiegelte Wertpakete 
(s. Wertsendungen) werden am Bestimmungsort in der 
Regel nachgewogen. Bei Gewichtsabweich~gen wird 
das ermittelte Gewicht unter der urspriinglichen Ge
wichtsangabe vermerkt und der AufgabePAnst eine 
Meldung iibersandt. Wird bei der nochmals besonders 
genau vorzunehmenden Besichtigung eine Beschadigung 
festgestellt, so ist nach den Bestimmungen fiir die Be
handlung beschiidigter Sendungen zu verfahren (s. Be
schadigung einer Postsendung). 

Nach beendeter Entkartung werden die am Orte ver
bleibenden gewohnlichen Briefsendungen ohne Nach
nahme dem Zustellgeschiift (s. d.) und der Ausgabestelle 
zugefiihrt. 

Einschreibbriefsendungen, Wertbriefe, Wertkastchen, 
Pakete, Postauftrage, Nachnahmen, Postanweisungen 
und Zahlungsanweisungen werden dagegen in Ankunfts
biichern, Uberweisungsbiichern oder Zustellbiichern (s. d.) 
gebucht. Von der Buchung der Einschreibbriefsendungen 
der gewohnlichen Pakete sowie der Post- und Zahlungs
anweisungen kann abgesehen werden. Bestimmte Gat
tungen von Sendungen werden mit dem Ankunfts
stempel (s. d.) bedruckt. Zu Wertbriefen, Wertkastchen 
und Einschreibbriefsendungen sowie in gewissen Fallen 
zu Wertpaketen vom Ausland werden in der Regel 
Ablieferungsscheine ausgefertigt (s. auch Riickschein, 
Zollstiickzettel ). 

Das bei der Entkartung zu beobachtende Verfahren besteht in 
seinen Grundziigen seit Einfiihrung der Posten. Bis zum Jahre 1875 
war der Ausdruck "Dekartierung" iiblich. Die Verdeutschung hat 
Stephan veranlallt. 

Das Entkartungsgeschlift geh6rte vor dem Jahre 1850, als zur 
Freimaehung der Sendungen noeh keine Briefmarken verwandt wur
den und die Bef6rderungsgebiihren grundsatzlich vom Empfanger 
zu tragen waren, zu den Dienstgeschliften des Postkassiers, weil er 
die vom Empfanger zu erhebenden Portosatze berechnen mullte. 
Wo der Kassier die Entkartung nicht selbst besorgte, mullte er den 
damit beanftragten Beamten iiberwachen. 

Schriftwesen. Darsteilung des PreuBischen Post-, Cassen- und 
Reehnungswesens. Berlin 1832. Kra use. 

Entlastungskarte dient ZUlU re!)hnungsmaBigen Aus
gleich von uneinziehbaren, den VA am Bestimmungsort 
angerechneten Gebiihrenbetragen. Sie wird monatlich 
angelegt. 

Eingetragen werden Gebiihren auf Sendungen, die nach- oder 
zuriickgesandt werden; Gebiihren auf Sendungen an Reichs- oder 
Staatsbeh6rden, falls diese die Briefumschliige zur Einziehung der 
Gebiihren von dem Absender zuriickgeben; dem Absender zu er
stattende Betrage fiir die Zustellung und Riickbefiirderung der 
Urkunde bei Unzustellbarkeit freigemachter Briefe mit Zustellungs
urkunde; Gebiihren auf nicht freigemachten Briefen mit Zustellungs
urkunde bei Unzustellbarkeit oder bei Nichtzahlung des Betrags 
durch den Empfanger; Nachgebiihren fiir unznreichend freigemachte 
Sendungen, die am Bestimmungsort ausgeworfen waren, vom Emp
fanger nicht bezahlt sind, und deshalb vom Absender eingezogen 
werden soilen; N achgebiihren fiir fehlende Pakete, deren Verbleib 
von der Anmeldestelle nicht ermittelt werden konnte; verauslagte 
Telegraphengebiihren fiir telegraphische Benachrichtigung des Ab
senders einer Sendung mit Iebenden Tieren, deren Annahme der 
Empfanger verweigert hat; verauslagte Gebiihren fiir briefliche 
Mitteilung des Botenlohns im Falle der Hinterlegung eines un
gefilhren Betrags bei der AnfgabePAnst; Betrage fiir die auf Protest
urkunden verwendeten Stempelmarken; Nachgebiihren fiir gew6hn
liche Briefsendungen bei der Einsendung an die Riickbriefstelle; 
N achgebiihren fiir unanbringliche Sendungen; Kosten fiir Erueue
rung der Verpackung mangelhaft verpackter und beschildigter 
Sendungen und fiir die Wiederverpackung verzollter Sendungen; 
Gebiihren, die dem Absender wegen Riicknahme der Sendung 
zuriickgezahlt werden; iiberhobene Gebiihren und Betrage fiir die 
von den Annahmebeamten zuviel verwandten Freimarken, die dem 
Absender oder dem Annahmebeamten erstattet worden sind; Be
trage der bei den P Anst unbrauchbar gewordenen Postwertzeichen 

und Betrage von verdorbenen, gegen andre Stiicke umgetauschten 
Freimarken und gestempelten Vordrucken; Betrage fiir umgetau schte 
von Postverwaltungen andrer VereinsJander ausgegebene Antwort
scheine. 

Die Gegenstande werden in der Regel einzeln in die Entlastungs
karte eingetragen. Die auf gew6hnlichen Briefsendungen zu ent
Iastenden Betrage werden jedoch moglichst in einer Summe zu
sammengefaBt und, wo es zweckmaBig ist, in eine besondere Ent
Iastungskarte fiir zusammengefaBte Entlastungen aufgenommen. 
Die Richtigkeit der Eintragung wird von einem zweiten Beamten 
bescheinigt, wobei mehrere aufeinanderfolgende Eintragungen zu
sammengefallt werden k6nnen. 

Wegen der PA, bei denen zur Voruahme der Entlastungen kein 
geeigneter zweiter Beamter beschaftigt ist, s. Riickkarte. 

Bei groBeren PA, die die Hohe der Nachgebiihren beim Ein
gang nicht feststeIIen (s. Nachgebiihr), werden die Nachgebiihren
betrage nicht entlastet. 

Entsehiidigungen auf Kassenausfiille (sog. Manko
gelder) werden den Beamten, die mit der Hebung :von 
Einnahmen oder Zahlung von Ausgaben beauftragt smd, 
als Ausgleich dafiir gezahlt, daB sie fiir Fehlbetrage 
(s. Mehr- und Minderbetrage) haften mussen. Allerdings 
sollen die Entschadigungen im allgemeinen nur solche 
Fehlbetrage aufwiegen, die nicht durch grobes Versehen 
entstehen, also trotz Anwendung der erforderlichen 
Sorgfalt in der Hast des Dienstbetriebes, insbesondere 
beim Kleinzahlungsverkehr, vorkommen konnen. Jedoch 
konnen Fehlbetrage von auBergewohnlicher H6he beim 
Vorliegen besonderer Umstande zur Niederschlagung 
durch den Reichsprasidenten angemeldet werden (s. 
Mehr- und Minderbetrage). 

Die Bedingungen fiir die Gewahrung der Entschadi
gungen und fiir ihre Bemessung sind fur alle Reichs
verwaltungen und fUr die Reichsbahn und die DRP 
einheitlich geregelt. Die Hohe der Entschadigung richtet 
sich nach der Gefahrenklasse, zu der die Kasse gehort, 
und innerhalb der fiir die Gefahrenklasse festgesetzten 
Grenzen nach dem Umsatz der Kasse. Der Umsatz 
wird monatlich ausschlieBlich nach del' Einnahme
seite des Monatsabschlusses festgestellt. Bargeldlose 
Einzahlungen werden dabei nur beim Empfang der 
Schecke usw. vom Zahlungspflichtigen mitgezahlt. Es 
gibt insgesamt 5 Gefahrenklassen; die Klasse IIa ist 
aber bei der DRP nicht vertreten. Fiir die Gefahren
klasse IV (bei der DRP: Zusteller und Kraftposten
fiihrer) ist eine Mindesteinnahme von 2000 RM monat
lich Vorbedingung fiir den Bezug der Entschadigung. 
Die Entschiidigung haftet an der Stelle, nicht an der 
Person; Vertreter beziehen die Entschadigung daher, 
auch wenn sie nicht in einem Beamtenverhaltnis stehen. 
Sonst haben die nicht in einem Beamtenverhaltnis 
stehenden Kriifte, wie z. B. die Markenverkaufer, keinen 
Anspruch auf die Entschiidigung. Postagenten (s. Post
agenturen) erhielten friiher keine Entschadigung auf 
Kassenausfalle; sie brauchten dafiir etwaige Mehrbetrage 
nicht abzufiihren. Den Postagenten der PAg mit Voll
betrieb steht jetzt die Entschiidigung zu; sie mussen 
dafiir die in ihren Kassen etwa auftretenden Mehrbetrage 
zur planmaBigen Vereinnahmung abfuhren. Inhaber 
von Posthilfstellen (s. d.) und von Postagenturen mit 
einfacherem Betrieb erhalten keine Entschadigung auf 
Kassenausfalle. Gebbe. 

Entsehiidigungen fiir versetzte Beamte s. Reise- und 
Umzugskosten 

Entwendung und Beraubung von Kartensehliissen. 
Durch die Entwendung und Beraubung von Brief- und 
Geldkartenschliissen ist der DRP in der Kriegs- und 
Nachkriegszeit ffroBer Schaden zugefiigt worden. 

Bei groBen P A mit zahlreichem Personal ist es wieder
holt vorgekommen, daB sich Diebe, die mit ordnungs
maBiger Uniform bekleidet oder mit Helferarmbinden 
versehen waren, in die Dienstraume eingeschlichen, in 
irgendeiner Arbeitsgruppe Dienst getan und dabei an 
Brief- und Geldversanden oder auch am Bahnpostwagen 
unberechtigterweise Kartenschliisse abgefordert haben. 

Giiterposten und Bahnhofsversande wurden unter
wegs von einem Radfahrer in Postuniform auf einem 
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Postrad iiberholt. Der Radfahrer gab sich als Bote der 
von der Giiterpost usw. zuletzt beriihrten P Anst aus 
und teilte dem Postillion oder Begleiter mit, der Post 
sei ein unrichtiger Geldbeutel zugefiihrt worden, er iiber· 
bringe den richtigen Beutel und sei beauftragt, den 
unrichtigen Beutel zuriickzubringen. Der Postillion oder 
Begleiter lieB sich verleiten, den Wagen zu offnen und 
die Beutel auszutauschen. Nachher stellte sich heraus, 
daB ein hochwertiger Beutel entwendet und dafiir ein 
solcher mit wertlosem Inhalt zugefiihrt worden war. 

Wiederholt sind auch Diebe aus den Personen· 
abteilen der D·Ziige wahrend der Fahrt in die Schutz· 
abteile der Bahnpostwagen (s. d.) eingedrungen und 
haben dort untergebrachte Briefbeutel mit vielen Ein· 
schreibbriefen gestohlen. Durch Eisenbahnpersonal be· 
forderte Kartenschliisse (s. BefOrderung durch Eisen· 
bahnzugpersonal) sind infolge Unachtsamkeit des Zug. 
personals in zahlreichen Fallen entwendet oder beraubt 
worden. 

In letzter Zeit kommt es besonders haufig vor, daB 
Auslandskartenschliisse entwendet oder gepliindert wer· 
den. Mehrmals konnte einwandfrei fe~tgestellt werden, 
daB die Briefbeutel bereits vor der Ubernahme durch 
die DRP auf den Uberseedampfern oder auf auslandi· 
schen Eisenbahnen beraubt worden waren. Die Diebe 
bevorzugen in erster Linie solche Auslandskarten· 
schliisse, die im Durchgang durch mehrere Lander zu 
befOrdern sind, z. B. Beutel von Amerika nach Polen. 
Die Verschniirung der beraubten Briefbeutel ist in der 
Regel so vorsichtig und unauf{allig gelost, daB eine Be· 
schadigung des Verschlusses l}ur bei groBter Aufmerk· 
samkeit festzustellen ist. Bei Ubernahme von Auslands· 
kartenschliissen ist daher groBe Vorsicht notig. 

Boedke. 

Entwendnng nnd Beranbnng von Postsendnngen vor 
ihrer Anfliefernng. In letzter Zeit kommt es haufig vor, 
daB Postsendungen schon vor der Einlieferung zur Post 
entwendet oder beraubt werden. Ungetreue Haus· 
diener, Kassenboten oder Geschaftsangestellte unter· 
schlagen wertvolle Pakete und liefern statt ihrer wert· 
lose bei der Post ein. Die Empfanger von Geld· und 
Einschreibbriefen finden darin nur Papierschnitzel vor. 
Pakete gehen mit Sand, Ziegel· und Feldsteinen, PreB· 
kohlen und anderm wertlosen Inhalte gefiillt am Be· 
stimmungsort ein. Derartige Beraubungen werden er· 
fahrungsgemaB nicht durch Postbeamte, sondern immer 
durch den Absender oder durch dessen Angestellte aus· 
gefiihrt. Den Postbeamten fehltdie Zeit und die Gelegen. 
heit, solche umstandlichen und zeitraubenden Machen· 
schaften wahrend des Dienstes unbemerkt vorzunehmen. 
AuBerdem haben sie es nicht notig, sich durch solche 
gewagten Veruntreuungen der Gefahr der Entdeckung 
auszusetzen. 

Meistens wird es durch eingehende Gewichtsermitte· 
lungen moglich sein, die ungetreuen Hausdiener usw. 
zu iiberfiihren, denn in der Regel haben sie die Gewichts· 
gleichheit zwischen den entwendeten Gegenstanden 
(Stoffen, Seidenwaren, Stiefeln, EBwaren) und den in 
die Pakete gelegten Steinen, PreBkohlen usw. nicht oder 
ungenau hergestellt. Infolgedessen laBt sich ohne 
weiteres nachweisen, daB die angeblich entwendeten 
Gegenstande nach dem bei der Einlieferung ermittelten 
Gewicht gar nicht in dem Paket enthalten gewesen sein 
konnen. Eine Durchsuchung im Geschaftsraum und 
in der Wohnung der Hausdiener usw. fiihrt denn auch 
haufig ahnliche Ziegelsteine, PreBkohlen usw. zutage. 

Besonders haufig werden in Geldbriefen anstatt des 
angeblich entwendeten Geldes Papierschnitzel gefunden. 
Als Tater sind nicht nur junge Bankangestellte, sondern 
Bogar die Inhaber groBerer Firmen ermittelt worden, 
die im Laufe der Untersuchung zugeben muBten, einen 
Betrugsversuch gegen die Post und die Privatversiche
rungsgesellschaft beabsichtigt zu haben. Mit Vorliebe 
werden zu derartigen Machenschaften Geldbriefe nach 

dem Auslande benutzt, weil hierbei die Untersuchung 
wegen der langen Beforderungsstrecke sowie wegen des 
Schriftwechsels mit dem Auslande besonders schwie· 
rig ist. 

Wenn die Umhiillung und die Siegel des Geldbriefs 
bei der Aushandigung an den Empfanger noch un
verletzt sind, und das Gewicht mit dem bei der Ein· 
lieferung ermittelten iibereinstimmt, wird in der Regel 
der Nachweis der Unmoglichkeit der Beraubung wah. 
rend der PostbefOrderung leicht sein. Schwieriger wird 
die Untersuchung, wenn sich beim Gewicht Unstimmig. 
keiten ergeben oder wenn die Umhiillung und die Siegel 
Verletzungen aufweisen. In solchen Fallen muB durch 
besonders genaue Gewichtsermittelungen festgestellt 
werden, was der angeblich abgesandte Wertinhalt ge· 
wogen hat, und welches Gewicht die yom Empfanger 
vorgefundenen Papierschnitzel usw. gehabt haben. Wenn 
es bei diesen Gewichtsermittlungen in der Regel auch nur 
auf einige Gramm ankommt, so wird durch sie haufig 
doch der Beweis erbracht werden, daB der angebliche 
Wertinhalt nach MaBgabe des bei der Einlieferung fest· 
gestellten Gewichts gar nicht in dem Briefe enthalten 
gewesen sein kann. Fiihren auch die Gewichtsermitt· 
lungen nicht zum Ziele, so miissen die Papierschnitzel 
genau besichtigt werden. Haufig ergibt sich dabei, 
daB ein Abdruck des Aufgabestempels durch den Brief· 
umschlag durchgedruckt und auch auf den Papier. 
schnitzeln sichtbar ist. 1st dies der Fall, so ist der Be· 
weis erbracht, daB die Schnitzel bei der Stempelung, 
also bei der Auflieferung des Briefes, schon in ihm ent· 
halten waren. Diese Feststellungen miissen mit gIoBter 
Genauigkeit vorgenommen werden. 1m Notfall muB man 
zur Lupe und zum MikIOSkop greifen, denn haufig 
lassen sich die Spuren des Stempeldurchdrucks sowie 
Spuren von Fingerabdriicken «?der sonstige verdachtige 
Wahrnehmungen, die zur Uberfiihrung des Taters 
dienen konnen, mit bloBem Auge gar nicht erkennen. 
Auch eine chemische Priifung des benutzten Siegellacks 
sowie des etwa benutzten Klebestoffs fiihIt haufig zum 
Ziele. Fast in allen bekannt gewordenen ahnlichen 
Untersuchungsfallen ist es moglich gewesen, den Ab· 
sender oder einen seiner Angestellten zu iiberfiihren, 
die Beraubungen nur vorgetauscht und den Wertinhalt 
der Sendungen vor der Einlieferung zur Post entwendet 
zu haben. Boedke. 

Erbbanreeht an Grnndstiieken s. Grundeigentum 
Erfrisehungsanstalten (Kantinen, Speiseanstalten) be· 

stehen seit 1890 bei groBen V Anst, wo die Beamten 
Speisen und Getranke nicht an den Arbeitsplatzen ein
nehmen konnen (z. Zt. 135 Erfrischungsanstalten, von 
denen etwa 30 nur Getranke, weitere 30 daneben auch 
kalte Speisen und 75 auch warme Speisen feilhalten). 
Die DRP beansprucht fiir die zum Betriebe von Er· 
frischungsanstalten iiberlassenen Raume in Postdienst
gebauden im allgemeinen keine Miete. Sie triigt in der 
Regel auch die Kosten fiir die bauliche Einrichtung und 
Instandhaltung, Beleuchtung, Heizung und Reinigung 
der Riiume, fiir Beschaffung von Geschirr, Gaskochern, 
Wasserkesseln usw. und flir Lieferung von Kochgas und 
Wasser. 

Besondere Erwiihnung verdient der gelungene Ver· 
such, dem Personal gute und billige Kost zu gewiihren, 
der von der DRP 1908 in Frankfurt a. M. unternommen 
wurde. Dort wurde der Gesellschaft fiir Wohlfahrtsein
richtungen ein Raum in dem Postgebaude an der Zeil 
zum Betrieb einer Speiseanstalt fiir untere Post· und 
Telegraphenbeamte, Telegraphenarbeiter und Helfer ver· 
mietet; in dieser Anstalt werden Mittagsmahlzeiten zum 
Selbstkostenpreise verabreicht. Der Betrieb der Speise
anstalt ist nach Aufgabe durch die Gesellschaft fiir 
Wohlfahrtseinrichtungen yom 1. 7. 1920 an zuniichst von 
den Beamten des PA 1 in Frankfurt a. M. auf genossen
schaftJicher Grundlage verwaltet worden und seit 1. 6. 
1921 an einen Privatunternehmer verpachtet. 
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Schriftwesen. Kleemann, Die Sozialpolitik der Reichs-Po~t
und Telegrallhenvel'waltung gegenUber ihren Beamten, Unter
beamten und Arbeitern. Gustav :Fischer, Jena 1914. S. 64ff., 151ft.; 
Archiv 1908 S. 721ft. 

Erholungsheime (Genesungsheime). 
Anfang des 20. J ahrhunderts machten sich allgemein Bestrebungen 

geltend, erholungsbedUrftigen und genesenden Beamten, Angestellten 
und Arbeitern den Aufenthalt in einem Erholungsheime zu ermog
lichen und dazu besondere Erholungsstatten zu begriinden. Inner
halb der Postbeamtenschaft bildeten sich nach dem Vorbilde der 
Eisenbahn Genossenschaften, die mit Beihilfen aus Reichsmitteln 
eine Anzahl von Erholungsheimen sehufen. Fast gleichzeitig - am 
1. 7. 1907 - eroffnete die RPV fUr eigene Reehnung das "Post
heim" in Blankenburg (Harz), urn darin kranken oder erholungs
bediirftigen Beamten der DRP gegen maBiges Entgelt gnte Unter
kunft und Verpflegung zu geben und Ihnen Kuren zu erleichtern. 
Das Postheim ist in einem reichseigenen Gebaude untergebraeht 
und hat neben den Wirtschaftsraumen 15 (anfanglich 12) Gast
zimmer mit 32 (anfiinglieh 20) Betten. Von 1909 bis 1919 bestand 
ferner in Bad Nauheim ein von der DRP unterhaltenes Postgenesungs
heim in einem angemieteten Landhaus (18 Zimmer mit 36 Betten). 
Das Heim wnrde 1915 der Heeresverwaltung zur Verwendung als 
Lazarett iiberlassen; seiner Wiederbenutzung als Erholungsheim 
stellten sich nach dem Kriege uniiberwindliehe wirtschaftliche und 
andere 8chwierigkeiten entgegen. Von Beamtengenossenschaften 
usw. sind mit Unterstiitzung der DRP (Gewahrung unverzinslicher 
Darlehen) folgende Genesnngs- und Erholungshefme errichtet worden: 
Griinbach (Vogtland), 8chioB Nordkirchen, Rominten, Templin, 
Hohnstein (Sachsische Schweiz), Zobten (Bez. Breslau), Niendorf 
(Ostsee), Bad Liebenstein, Neuglobsow (Mark), Ober-Krummhiibel, 
Ober-Sehreiberhan, Helgoland, Tutzing, Brannenbnrg und Bruns
haupten (Mecklb.). Diese Erholungsstatten nehmen in der Regel 
Beamte aller Gruppen (auch Ruhestandsbeamte) auf, doch haben 
die Mitglieder der Genossenschaften mit ihren AngehOrigen den Vor
zug vor anderen Beamten der DRP und diese wieder vor den 
Ruhestandsbeamten und den Beamten anderer Verwaltungen. Eine 
lJbersicht der Unterkunftsmoglichkeiten und Aufnahmebedingungen 
in den Erholungsheimen enthalt das Amtsblatt des RPM 1926 
S. 206 ff. Einzelne Posterholungsheime haben in den vergangenen 
J ahren aus den abgetretenen und besetzten Gebieten verdrangte 
Beamte mit ihren Familien aufgenommen. Die Vereinigung der' 
hOheren Reichs-Post- und Telegraphenbeamten hat 1925 fiir ihre 
Angehorigen ein Erholungsheim in Kiinigswusterhausen gegriindet. 
S. auch Kinderfiirsorge. 

Schriftwesen. Kleemann, Die Sozialpolitik der Reichs-Post
und Telegraphenverwaltung gegeniiber ihren Beamten, Unter
beamten und Arbeitern. Gustav Fischer, Jena 1914; Archiv 1922 
S.290ff. 

Erholungsurlaub s. Uriaub 
Erinnerungszeiehen s. Auszeichnungen 
Ersatzbeleuehtung wird bei Storungen der offent-

lichen Lichtversorgung benutzt, und zwar hauptsachlich 
in den wichtigen Betriebsstellen, z. B. auf Posthiifen, 
an Laderampen, in Packkammern, Briefabfertigungen 
und Entkartungen. 

Die kostspieligste, aber vollkommenste Ersatzbeleuch
tung ist eine mit eigener Ersatzstromanlage (s. d.); ge
wohnlich begnugt man sich mit Ersatzlampen, die mit 
flussigen Brennstoffen (Petroleum, Benzol, Spiritus) ge
speist, daher wegen der Feuersgefahr mit Vorsicht zu 
behandeln sind. Um eine moglichst groBe Helligkeit 
zu erhalten, wird der Brennstoff vergast und ein Gluh
strump£ benutzt. 

Fiir groBe Betriebsstellen, z. B. fiir Postverladestellen 
(Paketumschlagstellen), sind die auch fiir Bahnhiife be
nutzten Petromaxlampen der Firma Erich & Gratz, 
Berlin SO 36, zu empfehlen, die in zwei GroBen, zu 400 
und zu 800 Kerzen, geliefert werden. 

Schriftwesen. Archiv 1922 S.69ff. 

Ersatzempfiinger sind Personen, denen entweder gewisse 
Arten von Postsendungen ohne weiteres ausgehandigt 
werden konnen (Familienglieder, Hausangestellte usw.; 
Naheres s. Em pfanger) oder solche, die in der Auf
schrift von Postsendungen neben dem eigentlichen 
Empfanger angegeben sind. Die Wirkung ist bei den 
verschiedenen Arten von Postsendungen verschieden. 
1st neben dem Empfanger noch ein zweiter genannt, 
wenn auch nur zur naheren Bezeichnung der Wohnung, 
so ist der zweite zur Empfangnahme gewohnlicher Brief
sendungen berechtigt. 1st in der Aufschrift ein Gasthof, 
ein Bank- oder Reisegeschiift oder dergleichen als Woh. 
nung des Empfangers angegeben, so gilt der Inhaber 
des Geschafts usw. auch dann als bevollmachtigt zur 
Empfangnahme gewohnlicher Briefsendungen, gewohn-

licher und eingeschriebener Pakete und unversiegelter 
Wertpakete, wenn der Empfanger noch nicht eingetroffen 
ist. 

Wert- und Einschreibsendungen, Post- und Zahlungs
anweisungen und gewohnliche Pakete mit der Aufschrift 
"An A. zu erfragen bei B." oder "An A. abzugeben bei 
B." oder "An A. im Hause des B." oder "An A. wohn
haft bei B. " werden an den zuerst genannten Empfanger 
(A.), seinen Bevollmachtigten oder einen andern Emp
fangsberechtigten ausgehandigt. Wert- und Einschreib
sendungen mit der Aufschrift "An A. unter (per) Adresse 
des B." durfen nur an den zuerst genannten Empfanger 
(A.), seinen Bevollmachtigten oder sonstigen Empfangs
berechtigten ausgehiindigt werden. Sendungen mit der 
Aufschrift "An A. zu Handen des B." oder "An A. 
abzugeben an B." oder "An A. fUr B." oder "An A. aux 
soins de B." oder "An A. care of B." oder "An A. pour 
remettre a B." dUrfen sowohl an den zuerst wie an den 
zuletzt genannten Empfanger, ihre Bevollmachtigten 
oder andre Empfangsberechtigten ausgeliefert werden. 

ErsatzpfIieht der Post. 1. Allgemeines. Die von der 
Post abgeschlossenen Befiirderungsvertrage sind keine 
Frachtgeschiifte im Sinne des HGB (§ 452 HGB). Auf 
ihre Rechtsverhaltnisse finden die Vorschriften des HGB 
keine Anwendung, sondern die Bestimmungen des PG 
und der PO, erganzend die des BGB, insbesondere die 
Vorschriften uber den Werkvertrag. 

Die Haftpflicht der Post bei Verlust und Beschadigung 
von Sendungen ist durch die postrechtlichen Vorschriften 
abschlieBend und erschopfend geregelt. Es besteht eine 
Ersatzpflicht der Post nur im Rahmen dieser Vorschriften. 
Eine uber diese Bestimmungen hinausgehende Haftung 
oder eine Haftung in Fallen, die das Postrecht nicht vor
sieht, findet unter keinen Umstanden statt. Zu ibrer 
Begriindung kann weder auf die Bestimmungen des HGB, 
noch des BGB, noch des Reichshaftungsgesetzes (s. d.) 
zUriickgegriffen werden. Dies gilt auch dann, wenn den 
Beamten der Post ein Verschulden, ja sogar Vorsatz, 
zur Last fallt. In diesem FaIle kann die uber das PG 
hinausgehende Verpflichtung zum Schadensersatz nur 
gegen die beteiligten Beamten geltend gemacht werden. 

Anderseits besteht die Haftung der Post, wenn die 
gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind, auch ohne 
das Verschulden ihrer Leute. Die Ersatzpflicht griindet 
sich unmittelbar auf das Gesetz. Die Grenze bilden nach 
§ 6 Abs. IIIb PG die unabwendbaren Folgen eines Natur
ereignisses oder die natiirliche Beschaffenheit des Gutes. 
Die Beweislast hat die Post. 

Fur die Post bestehen (anders als bei der Eisenbahn) 
keine bestimmten Lieferfristen. Die Haftung fiir Scha
den, die durch verzogerte Beforderung oder Zustellung 
entstanden sind, besteht nur dann, wenn die Sache 
d urch die verzogerte Beforderung oder Zustellung ver
dorben ist oder ihren Wert bleibend ganz oder teilweise 
verloren hat. Eine Verzogerung liegt vor, wenn die Be
fiirderung oder Zustellung langer gedauert hat, als nach 
den von der Post fiir Sendungen dieser Art allgemein 
getroffenen Einrichtungen zu erwarten war. Zwischen 
Verzogerung und Schaden muB ein ursachlicher Zu
sammenhang bestehen. Dieser liegt nicht vor, wenn der 
Inhalt der Sendung nicht durch die Verzogerung, sondern 
infoIge Annahmeverweigerung des Empfangers auf dem 
Ruckwege verdorben ist, also wenn die Sendung unver
dorben bei dem Empfanger einging. 

Ersatzans pruche hat n ur der A bse nder, nicht 
der Empfanger. Sind sie dem Empfanger abgetreten, 
so werden sie ex iure cesso geltend gemacht. 

Soweit "die Post haftet" setzt die Ersatzleistung 
"reglementsmaBige" Einlieferung voraus, d. h. 
es mussen vom Absender bei der Einlieferung diejenigen 
Vorschriften der PO beobachtet sein, die das Zustande
kommen des Beforderungsvertrages wesentlich beein
flussen. Dabei ist zu beachten, daB auch eigene Fahr. 
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liissigkeit des Absenders den Ersatzanspruch ausschlieBt 
(PG § 6 IlIa) und daB gegebenenfalls § 254 BGB (sog. 
konkurrierendes Verschulden) keine Anwendung findet. 
Bei beiderseitigem Verschulden muB festgestellt werden, 
welches Verschulden uberwiegt und dementsprechend 
der Ersatzanspruch zuerkannt oder abgewiesen werden. 

Was den U mfang des Schade nsersa tzans pruchs 
betrifft, so ist er entweder fest oder wenigstens dem 
Rochstbetrage nach begrenzt. Fiir mittelbaren Schaden 
oder entgangenen Gewinn haftet die Post nicht. Fiir 
den Verlust einer Einschreibsendung (s. Eingeschrie
bene Sendungen) wird Ersatz in Rohe der festen Summe 
von 40 M geleistet, ohne Rucksicht darauf, ob die Sen
dung einen hOheren oder geringeren oder keinen wirk
lichen in Geld abschatzbaren Wert hat. Verlust ist nur 
Totalverlust. Wird lediglich der leere Briefumschlag ohne 
Inhalt ausgehandigt, so liegt Verlust vor. 1m ubrigen 
ist der Umfang des Ersatzes, insbesondere bei Wert
sendungen (s. d.) und Paketen (s. d.) auf einen Rochst
betrag begrenzt, innerhalb dessen bei Wertsendungen 
der gemeine Wert (mit der von der Post zu 
widerlegenden Vermutung, daB der gemeine Wert der 
angegebenen Summe entspricht) und bei gewohnlichen 
Paketen der wirklich erlittene Schaden (mit Be
weispflicht des Ersatzberechtigten) ersetzt wird. Rochst
betrag ist entweder die Wertangabe oder 3 EM fiir jedes 
PIund des Pakets. 1st bei Wertpaketen der angegebene 
Wert niedriger als die nach dem Pfundgewicht zu er
mittelnde Rochstsumme, so bildet diese die Grundlage 
der Entschiidigung. 1st bei Wertsendungen in betruge. 
rischer Absicht (d. h. um die Post zu betriigen, nicht 
etwa, weil Absender glaubt, daB hOher deklarierte Sen
dungen sorgfaltiger behandelt werden) der Wert zu hoch 
angegeben, so entIallt jeder Anspruch auf Schadensersatz 
(§ 8 II PG). Wertangabe ist keine nach den Regeln des 
Versicherungsrechts zu behandelnde Schadensversiche
rung, obwohl die Versicherungsgebuhr im Gegensatz zu 
andern Gebuhren im Ersatzfalle nicht erstattet wird 
(s. Versicherung von Wertsendungen). Bei sog. Unter
versicherung wird bis zum Betrage der Wertangabe 
Ersatz geleistet. Bei Einschreibpaketen besteht neben 
dem Ersatzanspruch aus § 10 PG ein solcher aus § 9. 
1st dieser hOher, so bildet er die Entschiidigungsgrund
lage. Verzugszinsen konnen nicht geIordert werden schon 
yom Tage der Anspruchsgeltendmachung an, sondern 
erst dann, wenn nach unverzuglich (vgl. BGB § 121) 
eingeleiteten und durchgefuhrten Ermittlungen die Sen
dung sich in angemessener Frist nicht hat ermitteln 
lassen. 

2. Ersatzfiille. Die Post haftet nur in den gesetzlich 
oder durch die PO genau bezeichneten Fallen. Es ist 
zu unterscheiden zwischen der Ersatzleistung aus AnlaB 
der Beforderung von Postsachen und Reisenden. Unter 
Beforderung ist hier BefOrderung im weiteren Sinne zu 
verstehen, auch in den Fallen, wo, wie bei Postanwei
sungen (s. d.), eine eigentliche Beforderung nicht statt
findet. 

a) Wertsendungen (Briefe und Pakete) (s. d.),: 
b) gewohnliche Pakete, 
0) eingeschriebene Sendung (s. Eingeschriebene Sen-

dungen), 
d) Postanweisungen (s. d.), 
e) Nachnahmesendungen (s. rostnachnahmen), 
f) Postauftrage (s. d.), 
g) Postkreditbriefe (s. d.), 
h) korperliche Beschadigung eines Reisenden (s. Post

reiseverkehr und Personenbeforderung). 
Zu a). Bei Wertsendungen haftet die Post sowohl 

im Falle des Verlustes als auch der Beschadigung. Ver
lust liegt vor, wenn die Sendung weder dem "Empfanger" 
(s. d.) zugestellt noch dem Absender zuruckgegeben 
werden kann. Verlust liegt auch dann vor, wenn die 
Sendung einem falschen "Empfanger" ausgehandigt 
worden und von ihm nicht wiederzuerlangen ist oder 

wenn sie dem in der Aufschrift angegebenen Empfanger 
trotz rechtzeitiger Zuruckziehung durch den Absender -
also vorschriftswidrig - ubergeben worden ist. 1m 
Zustellverfahren (s. Zustelldienst) ist die Post frei, wenn 
postordnungsmaBig ausgehiindigt ist, im Abholungs
verfahren (s. Abholung) ist die Raftung der Post erheb
lich eingeschrankt (vgl. §§ 48, 49 PG). Verlust im Gegen
satz zu Beschiidigung (s. d.) ist nur Totalverlust. Teil
verlust ist Beschiidigung. Beschiidigung ist jede Inhalts
veranderung, die zugleich eine Wertminderung darstellt. 
Sonderfall der Beschadigung: Beraubung (§ 7 PG). 

Fur den durch verzogerte Beforderung oder Zustellung 
entstandenen Schaden leistet die Post nur dann Ersatz, 
wenn die Sache d urch die verzogerte Beforderung oder 
Zustellung verdorben ist oder ihren Wert bleibend ganz 
oder teilweise verloren hat. Auf eine Veranderung des 
Kurses oder marktgangigen Preises wird jedoch hierbei 
keine Rucksicht genommen. Ersetzt wird auch hier in 
den angegebenen Grenzen nur die objektive Wert
minderung, nicht der entstandene mittelbare Schaden. 
Zwischen dem Schaden und der Verzogerung muB ein 
ursachlicher Zusammenhang bestehen, auf den die 
Wertminderung Z. Z. des Eintreffens der Sendung 
zuruckzufuhren ist. Verweigert der Empfanger die An
nahme und verdirbt der Inhalt erst auf der Ruckbefor
derung, so ist der Schaden nicht d urch die Verzogerung 
entstanden. 

Zu b) Bei gewohnlichenPaketengeltendieselben 
Grundsatze wie zu a). 

Die Grundsatze zu a) und b) werden auch auf das 
bei Reisen mit ordentlichen Posten reglementsmaBig 
eingelieferte Reisegepack angewandt. 

Zu c) Bei Einschreibsendungen haftet die Post 
nur im Falle des Verlustes (nicht der Beschiidigung). 

Zu d) Fiir die auf Postanweisungen eingezahlten 
Betrage leistet die Postverwaltung "Garantie". Der 
Ausdruck "Garantie" ist gewahlt, weil eine eigentliche 
Beforderung der eingezahlten Betrage nicht stattfindet, 
er besagt nicht mehr, als daB die Post die postordnungs
maBige Aushandigung nachweisen muB. Die Raftung 
beschrankt sich auf die eingezahlte Summe. Fiir Ver
zogerung in der BefOrderung besteht keine Raftung. 

Zu e) Nachnahme ist keine Wertangabe, sie ersetzt 
auch nicht, wie bei Postauftragen, den Begriff "Ein
schreiben". Fiir Verlust, Beschadigung und Verzogerung 
von Nachnahmesendungen besteht nur die allgemeine 
Haftung des PG, fiir gewohnliche Brie£e mit Nachnahme 
wird nicht gehaftet. 1m ubrigen bestimmt die PO § 19 X 
fUr den Fall der Aushandigung einer Nachnahmesendung 
ohne ordn ungsmaBige Einziehung des Nachnahme
betrages, daB die Post dem Absender - vorbehaltlich 
der Abtretung seines Anspruchs gegen den Empfanger
nur bei Einschreib· und Wertsendungen sowie bei 
gewohnlichen Paketen Ersatz leistet, und zwar nicht 
nach den Grundsatzen zu a) bis c), sondern die Post 
ersetzt den gesamten yom Absender nachzuweisenden 
unmittelbaren Schaden (ohne Bindung an die oben 
dargelegten Rochstgrenzen) bis zum Betrage der Nach
nahme. Soweit § 19 X nicht Platz greift, leistet die Post 
nur bei ordnungsmaBiger Einziehung des Nachnahme
betrages Ersatz, und zwar wie fiir auf Postanweisungen 
eingezahlten Betrage. 

Zu f) Fiir die Postauftragssendung haftet die 
Post wie fiir einen eingeschriebenen Brief, auch wenn 
er nicht als Einschreibbrief bezeichnet ist, ebenso wie 
fur die Ruck- und Weitersendung der nichteingelosten 
Papiere. Da nur fur Verlust, nicht fiir Beschiidigung 
gehaftet wird, so mussen, um die Haftung zu begriinden, 
samtliche beigefugten Papiere verloren sein. 1m ubrigen 
Haftung wie zu e). Eine weitergehende Gewahr, insbeson
dere fur rechtzeitige Vorzeigung oder fUr rechtzeitige 
Ruck- oder Weitersendung des Postauftrags leistet sie 
nicht; sie ubernimmt (bei Postauftragen zur Geldein
ziehung und Annahmeeinholung) auch keinerlei Ver-
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pflichtung zur ErfiiIlung der besonderen Vorschriften 
des Wechselrechts. 

Verscharft ist die Haftung der Post beim Post pro
t est a u ft rag. Abweichend von dem sonstigen Haftungs
recht haftet die Post dem Auftraggeber fiir die ordnungs
maBige Ausfiihrung eines vorschriftsmaBigen Protest
auftrages nach § 4 des Gesetzes betr. die Erleichterung 
des Wechselprotestes yom 30.5. 1908 (RGBl S.321), 
d. h. nach den allgemeinen Vorschriften des biirgerlichen 
Rechts iiber die Haftung eines Schuldners fiir die Er
fiiIlung seiner Verbindlichkeit, nicht jedoch iiber den 
Betrag des wechselmaBigen RegreBanspruchs hinaus 
(Wechselordnung Art. 50 und 51). Diese Vorschrift, die 
sonst nur noch im Postscheckrecht vorkommt (vgl. § 9 
PSchG) legt einerseits der Post die Haftung fiir jedes 
Versehen seiner mit der Protestierung beauftragten 
Beamten auf, beschrankt anderseits die Haftung nur 
auf die FaIle des Verschuldens. Diese verscharfte Haf
tung beginnt mit dem Eingang des Postauftrags bei der 
PAnst, die den Protest zu erheben hat, und endet, 
sobald der protestierte Wechsel nebst Protesturkunde 
zur Beforderung an den Auftraggeber (eingeschrieben) 
eingeliefert worden ist. Vorher und nachher haftet die 
Post wie fiir einen eingeschriebenen Brief. Die Post soIl 
nicht strenger haften als andre mit der Protestierung 
beauftragte Beamte. Fiir den eingezogenen Betrag haftet 
die Post wie fiir eine Postanweisung. 

Zu g) Postkreditbriefe. Nach § 21 V PO haftet die 
Post fiir die auf Kreditbriefkonto gutgeschriebenen 
Betrage wie fiir Postanweisungen, d. h. nicht fiir den 
weitergehenden Schaden, auch nicht fiir Verzogerung 
in der Auszahlung. Diese Haftung wird stark einge
schrankt durch die weitere Vorschrift, daB nach der 
ordnungsmaBigen Aushandigung des Kreditbriefs die 
Person, auf die der Kreditbrief lautet, aIle Nachteile zu 
tragen hat, die aus Verlust oder MiBbrauch des Kredit
briefs entstehen. Soweit der Verlust des Kreditbriefs 
ursachlich ist fiir den entstandenen Schaden, tragt den 
Schaden der Berechtigte; ist der Schaden dagegen auf 
Fahrlassigkeit eines Auszahlungsbeamten zuriickzufiih
ren, z. B. auf mangelhafte Priifung der Empfangsberech
tigung, so haftet die Post. 

Zu h) Fiir die korperliche Beschadigung eines 
Reisenden haftet die Post nur in den engen Grenzen 
des § 11 PG. Bei Extrapostbeforderung [auch Sonder
fahrten (s. d.) mit Kraftwagen, § 51 III PO] besteht iiber
haupt keine Haftung, bei Reisen mit ordentlichen Posten 
(s. d.) leistet die Post Ersatz nur fiir die erforderlichen 
Kur- und Verpflegungskosten. Diese beschrankte Haftung 
gilt aber nur fiir die mit der Post Reisenden. Werden 
Dritte durch ein Kraftfahrzeug getotet oder verletzt, so 
gilt daB Gesetz iiber den Verkehr mit Kraftfahrzeugen 
yom 3. 5. 1909 (RGBl S. 437) in der Fassung yom 21. 7. 
1923 (RGBl I S. 743). Die Haftung des § 11 PG geht 
teils iiber § 7 Nr. 1 des zuletzt bezeichneten Gesetzes 
hinaus, teils bleibt sie.hinter ihr zuriick. Wahrend nam
lich der sonstige Kraftfahrzeughalter den mit dem Fahr
zeug beforderten Personen nur im FaIle des Verschuldens, 
dann aber unbeschrankt haftet, besteht die Ersatzpflicht 
der Post auch ohne Verschulden, aber nur £iir die Kur
und Verpflegungskosten. 

3. HaftungsausschlieBungsgriinde. Die Post 
befreit sich durch den Beweis, daB der Schaden durch 
eigne FahrIassigkeit des Absenders (oder Reisenden) oder 
durch die unabwendbaren Folgen eines Naturereignisses 
oder durch die natiirliche Beschaffenheit des Gutes 
herbeigefiihrt worden ist. Bei der korperlichen Be
schadigung eines Reisenden gilt neben eigener Fahr
lassigkeit hOhere Gewalt schlechthin (nicht nur der 
Sonderfall "der unabwendbaren Folgen eines Natur
ereignisses") als AusschlieBungsgrund. Diese Haftungs
ausschlieBungsgriinde finden auf aIle Ersatzfiille An
wendung, auch z. B. bei Postanweisungen, wo allerdings 
der Natur der Sache nach nur der erste in Betracht 

kommen kann. Die fiir Protestauftrage im § 4 des Ge
setzes yom 30. 5. 1908 getroffene Sonderregelung schlieBt 
allerdings die unmittelbare Anwendung des § 6 III PG 
aus; jedoch wird, wenn die Voraussetzungen des § 6 III 
vorliegen, kein Verschulden der Post vorhanden sein. 
Der Hauptfall der eigenen Fahrlassigkeit des Absenders 
ist die mangelhafte Adressierung. "Eigene" Fahrliissig
keit ist gegensatzlich gemeint zu Fahrlassigkeit der Post 
(nicht Fahrlassigkeit der Leute des Absenders). Bei 
ganzlich oder teilweise fehlendem Inhalt (also nur bei 
den Beforderungsgeschiiften im engeren Sinne) wird die 
Post auch dann frei, wenn sie nachweist, daB einmal 
VerschluB und Verpackung bei der Aushandigung an 
den Empfanger auBerlich unverletzt waren und sodann 
das Gewicht mit dem bei der Einlieferung ermittelten 
iibereinstimmt. Der Beweis wird der Post dadurch 
erleichtert, daB die ohne Erinnerung geschehene An
nahme einer Sendung (durch den Empfanger) die Ver
mutung begriindet, daB die beiden (an sich von der 
Post zu beweisenden) Tatsachen vorliegen (§ 7 PG). 
Diese Bestimmung gilt nicht nur fiir Wertsendungen, 
worauf der Ausdruck "angegebener Inhalt" schlieBen 
lassen konnte, sondern auch fiir gewohnliche und ein
geschriebene Pakete. Die Post haftet ferner nicht, wenn 
sie in Fallen des Krieges oder gemeiner Gefahr durch 
offentliche Bekanntmachung jede Vertretung ablehnt 
und Gegenstande nur auf Gefahr des Absenders zur Be
forderung iibernimmt (§)5 .PG). Von dieser Ermachti
gung, die zur Aufhebung des Postzwanges (s. d.) fiihrt 
(§ 15 S.2 PG), ist seit ErlaB des PG nur einmal Gebrauch 
gemacht worden, namlich durch Bekanntmachung des 
RPM yom 15. 9. 1923 (Amtsblatt des RPM S. 392) 
wahrend des Ruhrkampfes fiir Wertbriefe und ein
geschriebene Briefsendungen nach den besetzten Ge
bieten, wenn die Sendungen entgegen den bestehenden 
Vorschriften Waren, die zur Beforderung nicht zu· 
gelassen waren, enthielten und aus diesem Grunde von 
den Besatzungsmachten beschlagnahmt wurden. Ver
tragsmaBiger Verzicht auf die Haftung der Post ist bei 
VertragsabschluB unzuIassig, wohl aber nachher statt
haft. Wie ein gewisser Verzicht wirkt die Erkliirung 
gemaB § 27 II PO. 

4. Beweislast. Nach allgemeinen Rechtsgrundsatzen 
hat im Verlustfalle der Absender die reglementsmaBige 
Einlieferung, die Post als Schuldnerin aus dem BeWr
derungsvertrage die postordnungsmaBige Aushandigung 
zu beweisen. 1m gewohnlichen Abholungsverfahren (s. 
Abholung) hat die Post einen doppelten Beweis zu er
bringen, daB der Ablieferungsschein an einen Nach
fragenden und daB die Sendung an den Vorzeiger des 
unterschriebenen Scheines ausgehandigt wurde. Wegen 
Unechtheit der Empfangsbescheinigung und Aushandi
gung an einen Unberechtigten vgl. §§ 48, 49 FG; die 
Gefahr triigt der Abholer. Beim SchlieBfachverfahren 
liegt der Post der Beweis ob, den Einlieferungsschein 
in das richtige Fach gelegt zu haben, ein Beweis, der 
ihr durch die allgemeine tatsiichliche Vermutung der 
ordnungsmaBigen Erledigung behOrdlicher Aufgaben er-
leichtcrt wird. ; 

Wird der Ersatzanspruch auf Beschiidigung gestiitzt, 
so muB der Absender beweisen, daB die Beschadigung 
in der Zeit zwischen Einlieferung und Aushiindigung 
eingetreten ist. 1st die Beschiidigung iiuBerlich leicht 
wahrnehmbar, so wird der ordnungsmaBige Zustand bei 
der Einlieferung vermutet. Die Post wird, falls sie 
behauptet, daB die Beschiidigung schon bei der Ein
lieferung vorhanden gewesen sei, dies zu beweisen haben. 
Fiir die Post streitet ferner die Vermutung des § 7 PG. 
Wegen der Ersatzpflicht der Post im Weltpostverkehr 
s. Gewahrleistung im Weltpostverkehr, Verjahrung von 
Ersatzanspriichen im Weltpostverkehr, Zahlungsfrist 
bei Ersatzleistungen im Weltpostverkehr. Wegen der 
Geltendmachung und Durchftihrung der Ersatzanspriiche 
gegen die Post s. Ersatzverfahren. 



218 Ersatzstromanlagen 

S. auch Aufwertung, Haftpflicht des Absenders, 
Rechtsweg, Ungerechtfertigte Bereicherung, Verjahrung. 

Schriftwesen. Aschenborn S. 72ff.; Dambach S.70ff.; Scholz 
S. 73ff.; Niggl S. 1Sff.; Archiv 1905 S.642ff. K. Schneider. 

Ersatzstromanlagen werden bei Storungen der offent
lichen Stromversorgung benutzt. Sie konnen fahrbar 
und ortsfest eingerichtet werden. 

Fahrbare Anlagen Mnnen nur bei ortlichen Sto
rungen bei einem VA verwandt werden, hauptsachlich 
also beim Versagen des Hausanschlusses oder bei Kabel
schaden. 

Bei Storungen groBern Umiangs, z. B. bei Streiks in 
den Werken, bei Unterbrechungen des Betriebes durch 
Unruhen usw., sind ortsfeste Anlagen notwendig. Als 
Antriebsmaschinen werden hauptsachlich Olmotoren be
nutzt ... Besondere Vorkehrungen erfordern die Ausbildung 
und Ubung des Bedienungspersonals; die Maschinen 
miissen zu diesem Zweck regelmaBigen betriebsmaBigen 
Proben unterworfen werden (mindestens 1 Tag im 
Monat). Wegen des betrieblichen Zusammenhangs mit 
dem Offentlichen Stromversorgungsnetz ist fUr die An
lage und den Betrieb ortsfester Anlagen die Zustim
mung des offentlichen Werk'es erforderlich. 

Schriftwesen. Archiv 1922 S. 69 If. 

Ersatziiberweisung s. Sammelauftrage im Postscheck
verkehr 

Ersatzverfahren. Eine Ersatzpflicht der DRP kommt 
hauptsachlich bei Verlust oder Beschadigung von Pa
keten und Wertbriefen sowie beim Verlust von Ein
schreibbriefsendungen in Betracht. Auch beim Post
anweisungs- und Postscheckverkehr (s: d.) kann die 
DRP zur Ersatzleistung herangezogen werden (s. Ersatz
pflicht der Post). 

Die Ermittlungen, ob nach den Grundsatzen des Post
rechts eine Ersatzpflicht der DRP begriindet ist, sowie 
die Feststellung, in welchem Umfange Schadensersatz 
zu leisten ist, werden nach einem besonders geregelten 
Verfahren ausgefiihrt. Die AufgabePAnst darf im 
Inlandsverkehr selbstandig Ersatz leisten fUr Einschreib
briefsendungen, gewohnliche und eingeschriebene Pa
kete, unversiegelte Wertpakete, Wertbriefe und ver
siegelte Wertpakete; fiir Wert briefe und versiegelte 
Wertpakete nur, wenn der Ersatzbetrag den Meistersatz
betrag fiir ein gewohnliche~. Paket von 20 kg (z. Z. 
120 RM) nicht iibersteigt. Uber andre Anspriiche im 
Inlandsverkehr und aile Ersatzleistungen des Auslands
verkehrs entscheidet die der AufgabePAnst vorgesetzte 
OPD. Sie ist auch zustandig bei Ersatzleistungen fiir 
die Beschadigung von Postreisenden (s. Personenbeforde
rung) und darf bereits verjahrte Ersatzforderungen aus 
Billigkeitsgriinden anerkennen. Fiir Pakete nach dem 
Auslande, die durch Vermittlung von Speditionsfirmen 
versandt werden - Postfrachtstiicke genannt -, diirfen 
die AufgabeP Anst selbstandig Ersatz leisten, wenn die 
Speditionsfirma ihre Ersatzpflicht anerkannt hat. Die 
Durchfiihrung des Verfahrens bis zur selbstandigen Ent
scheidung oder bis zur Berichterstattung an die OPD 
liegt der AufgabePAnst ob. FUr PAg iibernimmt das 
AbrechnungsPA die Obliegenheiten der AufgabePAnst. 

I. Verfahren im Inlandsverkehr. 
A. Gewohnliche und eingeschriebene Pakete, 

unversiegelte Wertpakete. Das Ersatzverfahren 
wird von Amts wegen oder auf Antrag des Absenders 
oder Empfiingers eingeleitet. 

1. Von Am ts we ge n. Fehlt bei der Bestimmungs
P Anst ein Nachnahmepaket oder ein Paket mit leicht
verderblichen Gegenstanden oder lebenden Tieren, so 
wird der Empfanger benachrichtigt. Gleichzeitig wird 
ihm ein Vordruck - eine sog. Empfangererklarung -
vorgelegt, worin er den Nichterhalt des Pakets beschei
nigt und den Inhalt des Pakets angibt. Bei der weiteren 
Behandlung wird unterschieden zwischen 

Ersatzverfahren 

a) Paketen mit Lebensmitteln, Zigarren, Zigaretten, 
Tabak ohne Riicksicht auf den Wert oder mit Waren 
andrer Art bis zum Gesamtwerte von 30 RM, 

b) Paketen mit Waren andrer Art von hoherem Wert 
oder solchen, bei denen der Empfanger den Inhalt nicht 
bezeichnen kann. 

Fiir Pakete z u a) iibersendet die Bestimmungs
P Anst die Paketkarte und die Empfiingererklarung mit der 
Bescheinigung an die AufgabeP Anst, daB das Paket weder 
auf Notpaketkarte zugestellt noch nach- oder zuriickge
sandt worden sei. Diese priift, ob das Paket mit Notpaket
karte an den Absender zuriickgelangt ist, sieht das 
Paketkartenausgleichbuch (ADA V, 2 AnI. 27a) darauf
hin durch, ob das Paket etwa an andrer Stelle auf Not
paketkarte zugestellt worden ist und fordert eine Er
klarung des Absenders iiber seine Ersatzanspriiche -
die sog. Absendprerklarung - ein. Dann wird der Er
satzbetrag sofort gezahlt. 

Fiir Pakete zu b) fiigt die BestimmungsPAnst der 
Paketkarte und Empfangererklarung noch eine Paket
fehlmeldung bei. In dieser solI der Absender die auBere 
Beschaffenheit des Pakets beschreiben und Inhalt und 
Wert angeben. Der gesamte Schriftwechsel wird vor 
der Ersatzleistung der zustandigen Postanmeldestclle 
(s. d.) iibersandt, die nach ihren Listen priift, ob das 
Paket irgendwo iiberzahlig lagert, den Schriftwechsel 
aber hOchstens 10 Tag~ behalten darf. Sonstige Behand
lung wie zu a). Die PA sind berechtigt, wegen fehlender 
Gegenstande besonderer Art, wie Fahrrad- und Maschi
nenteilen, auch dann bei der Postanmeldestelle anzu
fragen, wenn der Wert 30 RM nicht iibersteigt. 

2. Auf Antrag des Absenders oder E mpfangers. 
Fehlt bei der BestimmungsP Anst ein Paket, das nicht 
von Amts wegen fehlzumelden ist, so benachrichtigt die 
AufgabeP Anst die BestimmungsP Anst, daB die Paket
karte iiberzahlig lagere. Erst auf Antrag oder Nachfrage 
des Absenders oder Empfangers wird das Ersatzverfahren 
in denselben Formen cingeleitet wie bei den von Amts 
wegen fehlzumeldenden Paketen. Fiir P Ag iibernimmt 
das AbrechnungsPA die Obliegenheiten der Aufgabe
PAnst. 

B. Versiegelte Wertpakete werden von Amts 
wegen fehlgemeldet. Wertpakete iiber mehr als 1000 RM 
werden auf dem Leitwege verfolgt, bei niedrigerer Wert
angabe geniigen im allgemeinen Ermittlungen im Be
reich der Bestimmungs- und AufgabeP Anst. 

C. Wertbriefe und Einschreibbriefsendungen. 
Auf Antrag des Absenders schickt die AufgabeP Anst 
ein Nachfrageschreiben oder einen Laufzettel an die 
BestimmungsPAnst, die in ihrem Bereich priift, ob der 
Brief eingegangen ist. Der Empfanger stellt iiber den 
Nichterhalt eine Bescheinigung - die sog. Empfanger
erklarung - aus. Diese wird an die AufgabePAnst 
zuriickgesandt. Die AufgabeP Anst holt die Absender
erklarung ein und schickt den Schriftwechsel an die Riick
briefstelle (s. d.) zur Feststellung, ob der Brief dort 
lagert. Wertbriefe iiber mehr als 1000 RM werden auf 
dem Leitwege verfolgt, bei niedrigerer Wertangabe ge
niigen im allgemeinen Ermittlungen im Bereich der 
Bestimmungs- und AufgabePAnst. 

II. Verfahren im Auslandsverkehr: 1m Aus
landsverkehr sind in der Regel mehrere Postverwaltungen 
am Ersatzverfahren beteiligt, die zahlungspflichtige Ver
waltung auf der einen, die verantwortliche Verwaltung 
auf der andern Seite. Zahlungspflichtig ist die Verwal
tung, in deren Bereich die Sendung aufgeliefert worden 
ist. Wegen des Riickgriffs auf die verantwortliche Ver
waltung, wegen der Frist, innerhalb deren die Ersatz
betrage fiir Sendungen des Auslandsverkehrs zu zahlen 
sind und wegen der Erstattung von Ersatzbetragen 
zwischen den Verwaltungen S. Gewahrleistung im Welt
postverkehr, Verantwortliche Verwaltung bei Ersatz
leistungen im Weltpostverkehr, Verjahrung von Ersatz
anspriichen im Weltpostverkehr. 
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Das Ersatzverfahren gestaltet sich bei Sendungen des 
Auslandsverkehrs ahnlich wie im innern Verkehr; das 
oben geschilderte vereinfachte Ersatzverfahren wird auch 
bei Auslandspaketen angewandt. Allgemein tritt beim 
Ersatzverfahren bei Sendungen yom Auslande die Grenz· 
EingangsP Anst an die Stelle der AufgabeP Anst und bei 
Sendungen nach dem Auslande die Grenz-AusgangsP Anst 
an die Stelle der BestimmungsP Anst. 

Fiir die Nachfragen im Verkehr von Land zu Land 
sind durch die VO zu den Weltpostvereinsvertragen be
sondere Vordrucke vorgeschrieben. Die Nachfrage
schreiben werden im allgemeinen zunachst zwischen Auf
gabe- und BestimmungsP Anst, u. U. zwischen Aufgabe
und Bestimmungsverwaltung - in diesem FaIle von 
seiten der deutschen PAnst Versendung der Nachfrage
schreiben iiber die Grenz-AusgangsP Anst -ausgetauscht, 
nahere Einzelheiten iiber die Versendung der Nachfrage
schreiben finden sich im Briefpostbuch (s. d.) und Paket
postbuch (s. d.). Erst wenn durch den Schriftwechsel 
zwischen Aufgabe- und BestimmungsP Anst oder zwischen 
Aufgabe- und Bestimmungsverwaltung die Sendung nicht 
ermittelt ist, wird das Nachfrageschreiben auf dem Leit
wege weitergegeben, den die Sendung genommen hat. 
In gewissen Fallen werden die Sendungen jedoch sogleich 
auf dem Leitwege verfolgt, namlich bei Einschreibsen
dungen, Postauftragen, Wertbriefen und Wertkastchen, 
wenn die Verwaltungen es verabreden, bei Postpaketen 
allgemein, wenn es sich um uberseeische Lander handelt. 
Nach Erledigung des Schriftwechsels mit den auslandi
schen Dienststellen ist dieser der OPD zur Entscheidung 
der Ersatzfrage vorzulegen. Boedke. 

Estafetten, 
auch Stafetten (Wortstamm bedeutete urspriinglich soviel wie 
"Steigbiigel") hieBen die Einrichtungen zur Befiirderung eiliger Bot
schaften usw. durch reitende Boten, die ebenso wie die Pferde an 
bestimmten Orten wechselten. Sie wurden schon in Persien unter 
Cyrus und spater bei allen Kulturvolkern bis ins 19. Jahrhundert 
im Dienste der staatlichen und militarischen Machthaber und auf 
besonderen Antrag auch in andern Fallen verwandt. Die Bedingungen 
waren in besonderen "Estafetten-Ordnungen" festgesetzt, die infolge 
Ausdehnung des Eisenbahnnetzes gegenstandslos wurden. 

1m Wortlaut des PG (§§ 16, 17-19, 21, 50) ist von Estafetten 
noch die Rede, weil bei ErlaB des PG (28. 10. 1871) diese Art der 
Befiirderung noch bestand. Sie ist erst seit 1. 7. 1892 im Reichspost
gebiet aufgehoben worden (Amtsblatt des RPA 1892 S. 165). 

EstIand (Eesti). I. Verfass ung. Das Postwesen der 
Republik Estland wird von der Generaldirektion der 
Posten, Telegraphen und Telephone (Posti-telegraafi
telefoni Peavalitsus) geleitet, die dem Ministerium des 
Verkehrs unterstellt ist. Die Generaldirektion hat vier 
Abteilungen: Verwaltung, Technik, Rechnungswesen und 
zwischenstaatlicher Dienst. Die P Anst (Posti-telegraafi 
kontor) zerfallen in fiinf Klassen. AuBerhalb der Klassen 
steht das HauptP A der Hauptstadt, das gleichzeitig als 
Haupt-AuswechselungsPAnst dient. Die Uberwachung 
der Bahnposten (postvagun) ist dem PA in Tallinn 
(Bahnhof) iibertragen. Auf dem Lande vermitteln P Ag 
(postiagentuur), die von Gemeinde- oder Eisenbahn
beamten oder von Ortseinwohnern verwaltet werden, 
den Postdienst. 

II. Der Postzwang erstreckt sich auf aile Zweige des Post
dienstes. 

III. Portofreiheit besteht nur fiir die postdienstlichen Sendun
gen. 

IV. Betrieb. A. Briefpost. Briefe unterliegen den Bestim
mungen des Weltpostverkehrs. Die Geblihren setzt der Verkehrs
minister nach den geldlichen und wirtschaftlichen Verhaltnissen des 
Landes fest. Flir Kartenbriefe gelten dieselben Gebiihren und 
B.estimm~ngen wie fiir gewohnliche Briefe. Postkarten, auch 
mchtamtilche, zugelassen; sie dlirfen jedoch nicht das Wappen der 
Republik tragen. Fiir Drucksachen gelten im allgemeincn die 
Bestimmungen des Weltpostverkehrs. AuBerdem werden als Druck
sachen aile an das statistische Hauptbiiro gerichteten Mitteilungen nnd 
die an die Gesundheitsbehorde abgesandten Benachrichtigungen liber 
ansteckende Krankheiten betrachtet. Geschaftspapiere Waren
proben und Mischsendungen unterliegen den Bestlmmungen 
des Weltpostverkehrs. Alle Briefpostsendungen konnen ein
geschrieben werden. In Estland Kurs habendes Geld darf nicht 
in eingeschriebene oder gewOlmliche Briefe eingelegt werden' bei 
Zuwiderhandlnng wird der vierte Teil des eingelegten Betrage; ein-

gezogen. Bei Veriust einer Einschreibsendung zahlt die Postver
waltung dem Absender eine Entschadigung. 

Eilzustellung ist flir aIle Arten von Postsendungen, ausgenom
men Postanweisungen, eingefiihrt; jedoch nehmen an dem Eildienst 
die PAg nicht teil. SchlieBfachabholung ist eingerichtet. In 
den groBen Stadten gibt es besondere Facheinrichtungen (Kasi
post), die den Benutzern erlauben, ihre Sendungen ohne Freimachung 
auszutauschen; fiir diesen Dienst wird eine besondere Gebiihr er
hoben. 

B. Wertbriefe. Wertbriefe konnen zur Beglaubigung des In
halts offen anfgeliefert werden. FUr die amtliche VerschlieBnng 
wird keine Geblihr erhoben. Meistgewicht 2 kg. Flir die offen auf
zuliefernden Wertbriefe ist Hochstbetrag der Wertangabe vorgeschrie
ben, flir verschlossene nicht. FUr einen Wertbrief wird die Gebiihr 
wie flir einen Einschreibbrief und eine Versicherungsgeblihr nach 
Betragsstufen erhoben. FUr die Zustellung der Wertbriefe wird eine 
Gebiihr erhoben. Bei Verlust oder Beschadigung Ersatz in der 
Grenze der Wertangabe; Verjahrungsfrist 2 Jahre yom Tage der 
Aufgabe an. 

C. Postanweisungen. Am Postanweisungsdienst nehmen alle 
P Anst teil. Betrag unbeschrankt, Gebiihr nach Betragsstufen. 
Giiltigkeitsdauer zwei Monate Yom Tage der Auflieferung an; nach 
Ablauf dieser Frist werden die Postanweisungen an dieAufgabePAnst 
zuriickgesandt. FUr die Zustellung wird eine Gebiihr erhoben. 

D. Postpakete. Meistgewicht 30 kg; Ausdehnungsgrenzen ent
weder 135 x 40 x 30 oder 100 x 50 x 50 oder 60 x 60 x 60 cm. 
Gebiihrenstufen 5 kg. Wertangabe bis zu bestimmtem Betrag zuge
lassen. Paketkarte ist vorgeschrieben. In Estland K urs habendes 
Papiergeld sowie briefliche Mitteilungen diirfen in Pakete nicht ein
gelegt werden. 

E. Nachnahmen. Alle eingeschriebenen Sendungen konnen mit 
N achnahme belastet werden. Es wird erhoben: die Gebiihr fUr die 
Einschreibsendung, eine Einziehungsgebiihr und flir die tJbermitt
lung der eingezogenen Summe die Postanweisungsgebiihr. 

F.Postscheckdienst. Mit Ausnahme derPAgnehmen andem 
Postscheckdienst aile PAnst teil. Der Absender hat die Summe am 
Schalter einzuzahlen und erhalt auBer dem Posteinlieferungsschein 
den liber den eingezahlten Betrag lautenden Scheck. Er kann den 
Scheck eingeschrieben oder auf andre Weise versenden. Die Schecke 
konnen auf einen bestimmten Empf1inger oder auf den lnhaber 
lauten. Einlosungsfrist 3 Monate Yom Ausstellungstag an. Gebiihr 
nach Betragsstufen. Hochstbetrag ist festgesetzt. 

Am 12. 7. 1921 ist zwischen den Postverwaltungen von Estland, 
Lettland und Litauen ein Sonderabkommen liber den Austausch 
von Briefsendungen, Wertbriefen, Postpaketen, Postanweisurigen, 
Nachnahmen und Zeitungen getroffen worden. Danach unterliegen 
die Briefpostgegenstande den innern Gebiihren des Aufgabelandes; 
ihr Durchgang ist unentgeltlich. Der Betrag der Wertangabe eines 
Wertbriefes darf 10000 Schweizer Franken, die in die Wahrung des 
Aufgabelandes umzurechnen sind, nicht liberschreiten. Postpakete 
sind bis zum Gewicht von 15 kg zugelassen; jede am Landdurchgang 
beteiligte Verwaltung erhebt flir je 5 kg des Gewichts eine Durch
gangsgeblihr; die SeebefOrderungsgebUhr betragt die Hiilfte der Ge
biihr fUr den Landdurchgang. Bcim Postanweisungsverkehr kann 
das Ursprungsland Yom Aufgeber die Zahlung des Postanweisungs
betrags in der Wahrung des Bestimmungslandes verlangen. 

Schriftwesen. Recueil S. 215ff.; L'Union Postale 1922 S.174/175; 
Supplt\ment No.2 au Recueil de renseignements sur l'Organisation 
des Administrations de l'Union et sur leurs services internes. Jnin 
1925 S.25. Brand t. 

Etappen-Giiter- und Paketamt, Etappen-Giiterstellen, 
Etappen-Paketstellen, militarische Dienststellen zur Be
arbeitung des Privatpackereiverkehrs fur das Feldheer. 
S. Feldpaketverkehr. 

Etat der Postverwaltung S. Reichspostfinanzgesetz, 
Jahresbilanzen der DRP 

Exekution S. Poststrafverfahren 

Expresser Bote. 1. Allgemeines. Es liegt im Ver
kehrsbediirfnis, gewisse Ausnahmen vom Postzwange 
(s. d.) zuzulassen. Die Post ist in erster Linie dazu 
berufen, den allgemeinen, regelmaBigen Verkehr zu 
vermiUeln. In besonderen Fallen, wo auf auBergewohn
liche Schnelligkeit oder auf die Beforderung durch eine 
bestimmte Person Wert gelegt wird, ist die Beforderung 
durch einen bezahlten Boten unerlaBlich. Schon das 
Allgemeine Landrecht II, 15 § 147 stellte es jedem frei, 
seine Briefe oder postmaBigen Pakete durch eigne Boten 
oder Fuhren abzuschicken, doch war es verboten (§ 148), 
bei solcher Gelegenheit fremde Briefe oder postmaBige 
Pakete zur Bestellung anzunehmen. Die Konigliche Ver
ordnung yom 12.6.1804 bestimmt als Zusatz zu § 147: 
"Der Bote darf ab~r nur fiir ihn allein gedungen werden 
und ruuB auf das Uberbringen seiner Briefe und Pakete 
ausschlieBlich eingeschrankt sein." § 7 des PreuBischen 
PG von 1852 gestattete den Versand von postzwangs
pflichtigen Gegenstanden durch expresse Boten oder 
Fuhren. Doch durfte ein solcher Expresser nur von 
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einem Absender abgeschickt sein und Gegenstande 
fUr andre weder mitnehmen noch zUrUckbringen. 

2. Das Reichspostgesetz vom 28. 10. 1871 § 2 versteht 
unter einem expressen Boten einen solchen, der zwar 
gegen Bezahlung Briefe oder politische Zeitungen im 
Fernverkehr (§ I) befordert, aber, nur von einem Ab
sender abgeschickt, sich lediglich aus Anlall und zum 
Zwecke der Ausrichtung des Beforderungsauftrags nach 
dem Bestimmungsort begibt und postzwangspflich
tige Gegenstande weder von andern mitnimmt noch 
fUr andre zUrUckbringt. Befordert der Bote unentgelt
lich, so unterliegt die Beforderung iiberhaupt nicht dem 
Postzwang. Den Gegensatz zum expressen Boten bildet 
der sog. Gelegenheitsbote, der schon aus anderm Anlasse 
die Beforderungsstrecke zUrUcklegt (z. B. Eisenbahn
beamter, Lohnfuhrmann). Angestellte, die in einem 
andern Orte wohnen, diirfen die Briefe ihres Dienst
herm nicht mitnehmen, da sie regelmaJ3ig die Beforde
rung in Erfiillung ihres Dienstvertrages vornehmen, 
die wirtschaftlich durch die fUr die Dienstleistung im 
allgemeinen gewahrte Gegenleistung mit abgegolten 
wird (RGSt Bd. 57 S. 299, Bd. 58 S. 8), sich ferner 
nicht lediglich und aus Anlall der Briefbeforderung nach 
dem Bestimmungsorte begeben, sondern aus Anlall der 
Riickkehr an ihren Wohnort. Die Tatigkeit des ex
pressen Boten braucht sich nicht auf einen gelegentlichen 
Einzelfall zu beschranken; es ist vielmehr auch zulassig, 
daB der Bote oder die expresse Fuhre (Zeitungskraft
wagen, Flugzeug) in regelmaJ3iger Wiederkehr die Be
forderung ausfiihrt, vorausgesetzt, dall bei jeder Einzel
fahrt die gesetzlichen Bestimmungen beobachtet sind. 
Der Expresse kann auch gewerbsmaJ3ig handeln und 
seine Tatigkeit als Gewerbe betreiben. Der expresse 
Bote braucht nicht zu Full zu gehen, er kann sich auch 
eines Beforderungsmittels (Eisenbahn, Kraftwagen) be
dienen. Immer mull aber, wenn die gesetzlichen Merk
male des "Expressen" nicht schon auf das Beforderungs
mittel selbst (Kraftwagen) zutreffen, der Bote selbst 
das Beforderungsmittel der postzwangspflichtigen Gegen
stande sein. Daraus folgt ohne weiteres, dall die Be
forderung, was die Zahl und das Gewicht der zu be
fordernden Sendungen anlangt, sich in solchen Grenzen 
halt, dall der Bote allein die gesamte Menge der Gegen
stande aus eigener Kraft befOrdern kann. Benutzt der 
Bote die Eisenbahn, so wird das Meistgewicht des mit
zufiihrenden Handgepacks die obere Grenze bilden. Der 
Bote darf also z. B. nicht etwa die Zeitungspakete als 
Reisegepack aufgeben. Die Beforderung als Eisenbahn
expreBgut ist keine Beforderung durch expressen 
Boten im Sinne des PG. 

3. Ein Wechsel in der Person des expressen Boten 
ist zulassig (Stafettenlauf), vorausgesetzt, daB aIle an 
der BefOrderung beteiligten Personen die Eigenschaft 
eines Expressen haben, daB also an der Beforderung 
lediglich die Expressen (nicht etwa Dritte, auf die die 
Voraussetzungen des § 2 nicht zutreffen) beteiligt sind. 
Ein Wechsel zwischen mehreren an sich erlaubten Be
fOrderungsarten ist dagegen nicht zulassig CObergang 
von Post auf expressen Boten und umgekehrt), z. B. 
Versenden von verschlossenen Briefen durch expresse 
Boten von Berlin nach Potsdam, wo die Briefe, mit der 
Ortsgebiihr freigemacht, bei der Post aufgeliefert werden. 
Dies ergibt sich einmal aus der Ausnahmebestimmung 
des Art. 3 Abs. 3 der Postgesetznovelle sodann aus 
der Erwagung, dall es Zweck des § 2 ist, die Be
nutzung eines expressen Boten moglichst zu erschweren. 
Der Absender hat also die Wahl: entweder Post oder 
expresser Bote. Wahlt er den Expressen, so mull er 
ihn - oder im unmittelbaren Anschlull an diesen einen 
zweiten - fiir die ganze Strecke als Beforderungsmittel 
benutzen. 

4. Postzwangs pflich tige Gegenstande darf der 
Expresse weder von andern mitnehmen noch fiir andre 
zUrUckbringen, auch nicht unentgeltlich. Andre Gegen-

stande darf er mitnehmen oder zUrUckbringen, auch 
gegen Bezahlung. Die Beforderung des postzwangs. 
pflichtigen Gegenstandes mull aber allein den Anlall 
zur Zuriicklegung des Weges bilden. Fiir den Absender 
darf der Expresse postzwangspflichtige Sachen zUrUck
bringen, auch von verschiedenen Personen. 

5. Zeitungsverleger sind vielfach dazu iibergegangen, 
ihre postzwangspflichtigen Zeitungen mit Kraftfahr
zeugen iiber den zweimeiligen Umkreis des Ursprungs
orts zu befordern (expresse Fuhren), durch diese Kraft
fahrzeuge aber zur Verbilligung der BefOrderung regel
maJ3ig auch Pakete oder unpolitische Zeitungen andrer 
Verleger mitbefordern zu lassen. Hiergegen ist nichts 
einzuwenden, wenn es sich dabei nur um gelegentliche 
Mitnahme nicht postzwangspflichtiger Gegenstande 
handelt. Die Mitnahme solcher Gegenstande darf jedoch 
nach Art und Umfang nicht so gestaltet sein, dall die 
expresse Fuhre dadurch die Eigenschaft einer expressen 
verliert. Dies ist aber der Fall, wenn eine regelmaJ3ige 
Mitnahme nichtpostzwangspflichtiger Gegenstande auf 
dem Hin- oder Riickwege von vornherein von dem Unter
nehmer der regelmaJ3igen Fahrten in Aussicht genommen 
ist, oder wenn die Beforderung der nichtpostzwangs
pflichtigen Sachen gegeniiber der Beforderung der post
zwangspflichtigen wirtschaftlich iiberwiegt. Wenn einer 
dieser beiden Tatbestande vorliegt, handelt es sich nicht 
mehr um eine nach § 2 zulassige Beforderung durch 
expressen Boten. Es kann jedoch eine hiernach verbot
widrige Beforderung durch Mitgabe eines besonderen 
Boten fiir die postzwangspflichtigen Zeitnngen zu einer 
erlaubten werden. Voraussetzung ist dann, dall der 
besondere Bote, nicht der Kraftwagen, das Beforderungs
mittel darstellt. Diese Voraussetzung ist erfiillt, wenn 
der besondere Bote die von ihm zu befordernden Zeitun-
gen selbst tragen kann. K. Schneider. 

ExpreBsendnngen s. Eilsendungen. 
Extraposten waren Fahrten auf Poststrallen, die yom 

Posthalter (s. d.) auf besonderes Verlangen zur Befor
derung von Reisenden oder Giitern zu stellen waren. 

I. G esc hie h t e u n d Bet r i e b. VorIaufer der Extra
posten in PreuBen waren die unter Anfsicht und Leitung des 
Staates ausgefiihrten Reihefahrten (s. d.), zu denen aile ziiufti
gen Fuhrleute herangezogen wurden. Den steigenden An
forderungen des Verkehrs war diese Einrichtung auf die Dauer nicht 
gewachsen. Es fehlte den PA an Macht, unter den "enrollierten" 
Biirgern und Fuhrleuten Zucht und Ordnung aufrechtzuerhalten. 
Bei schlechten Wegen oder in der Erntezeit weigerten sie sich unter 
allerlei Vorwanden nicht selten, ihre Verpflichtungen zu erfUllen. Sie 
steUten meist schlechte Pferde, untaugJiches Geschirr, fuhren ohne 
Vorwissen des PA, iiberteuerten die Reisenden, und was der Unzu
traglichkeiten mehr waren. Durcb Edikt vom 30. 4. 1712 wurden die 
Reihefahrten aufgehoben. Es wurde damals bestimmt, "daB das 
Fahren mit Postpferden unter dem Namen ,Extrapost' fortan eine 
landesherrliche Anstalt, folglich Zubehiir des Postwesens sein", da
gegen "das Fahren mit Fuhrmannspferden unter der Benennung 
,Lohnfuhren' als ein abgesondertes, fUr sich bestehendes biirgerliches 
Gewerbe betrachtet werden solie". 

Diese Vorschriften mit ihren Erlauterungen und Zusatzen bildeten 
die Grundlage fUr das Extrapostwesen. 

N ach und nach wurde das Extrapostwesen erheblich verbessert. 
Auf allen Stationen wurden eigene Postbalter (s. d.) angestellt, die 
eine bestimmte Anzahl von Postillionen und Pferden unterhalten 
muBten. Am 11. 4. 1766 erschien ein Extrapostreglement, welches 
das Extrapostgeld fUr das Pferd und die Meile auf 8 gute Groschen 
(bei Courier- und Stafettenpferden auf 12 gute Groschen) und das 
Postillionstrinkgeld auf 3 gute Groschen fUr die Meile festsetzte. 
Die langen Extrapoststrecken wurden durch Errichtung neuer Extra
poststationen abgekiirzt und es wurden auch genaue Bestimmungen 
tiber die Bespannung der Extraposten getroffen. Iufolge der schlech
ten Wegeverhaltnisse war damals eine starke Bespannung der Posten 
erforderlich. Das Reisen mit der Extrapost war deshalb verhiiltnls
milBig teuer. Mindestens muBten 3 Pferde genommen werden, bei 
3 Personen 4 Pferde, bei 4 Personen 5 Pferde, bei 5 Personen gar 6 Pferde 
mit 2 PostiIlionen usw. Eine eigentiimliche Einrichtung war die 
sogenannte "Poste royale", d. h. der Extrapostgeldbetrag fiir eine 
Meile, der von den in Berlin und Breslau ankommenden oder von dort 
abfahrenden Extrapostreisenden deshalb erhoben wurde, weil sie 
sich von ihrer Wohnunf,l abholen oder dorthin fabren lassen konnten. 
Aus den Ertragen der Poste royale wurde ein Grundstock zur Unter
stiitzung der Posthalter gebildet, eine Einrichtung, ahnlich der frii
heren Pferdekasse (s. Poststrafkasse). 

Auf kiirzeren Poststrecken muBte die Bestimmung, daB die Post
halter verpflichtet waren, eine bestimmte Anzahl von Pferden nUl 
fUr den Extrapostverkehr zu unterhalten, fallen. Auf diesen Strecken 
wurden im J abre 1767 wieder Reihefahrten unter den Biirgern ein-
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gefiihrt und die Posthalter von der Verpflichtung zur U nterhaltung 
besonderer Extrapostpferde entbunden. 

1m 19. Jahrhundert wurde das gesamte preuBische Extrapost
wesen umgestaltet und erheblich verbessert. Der Bau von Kunst
straBen, die Verbesserungen der Wege, Briicken und Fahren, die 
polizeiliche Sorge flir die Sicherheit dpr LandstraBen, die gesetzlichen 
Vorschriften iiber die Wegraumung des Schnees und die Vermehrung 
der Posthaltereien trugen wesentlich zur Beschleunigung des Posten
ganges und zu vermehrter Piinktlichkeit in der Befilrderung beL 
Dadurch wurde auch zugleich das Extrapostwesen (Extrapost-, 
Courier- und EstafettenbefOrderung) gehoben. N ach und nach wurde 
mit fast allen Posthaltereistationen ein Extrapostdienst verbunden. 
Die durch Vermehrung der regelmaBigen Posten erhohten Pferdebe
stande der Posthaltereien gestatteten cine groBere Ausdehnung des 
Extrapostwesens. Die Abfertigung der Extraposten, die friiher an 
vielen Orten den Posthaltern allein iiberlassen war, wurde durch
gehend den P Anst iibertragen. Dadurch wurde Bedriickungen des 
reisenden Publikums vorgebeugt und eine bessere tlberwachung des 
Extrapostbetriebes erzielt. Das Abfertigungsverfahren, die BefOrde
rungsfristen, die Grundsatze der Bespannung und die Gebiihren 
wurden den veranderten Wagen- und Wegeverhaltnissen angepaBt. 
Die Bestimmungen dariiber wurden verOffentlicht, um die Reisenden 
vor unbegriindeten Forderungen der Posthalter, der Unterbeamten 
und Postillione zu schiitzen, sie andererseits aber auch von unbilligen 
Anspriichen zuriickzuhalten. Auf rasche Gestellung der Extrapost
und Courierpferde sowie vorschriftsmaf.liger und bequemer Wagen 
wurde, selbst in Zeiten starksten Verkehrs (Messen, Manover usw.), 
streng gehalten. Ebenso wurde die piinktliche Innehaltung der Be
forderungsfristen fiir Extraposten (40 Minuten auf die Meile) sowie 
fiir Couriere und Estafetten (30 Minuten auf die Meile) iiberwacht. 
So wurde erreicht, daB die Reisenden in allen Teilen des Reiches zu 
jeder Tages- und J ahreszeit ohne Aufenthalt mit gewechselten Pfer
den sicher und piinktlich weiter befOrdert werden konnten. 

Die Entwicklung des Extrapostwesens bei der bayerischen und 
wiirtte m bergischen sowie beiderTaxisschen Postverwalt ung 
war ungetahr die gleiche wie in PreuBen. Auch die iibrigen ehemaligen 
deutschen Landespostverwaltungen (Baden, Braunschweig, Hannover, 
Sachsen, Oldenburg, Mecklenburg und Hansestadte) hatten im groBen 
und ganzen ahnliche Einrichtungen wie in PreuBen. Wenn zwischen 
den einzelnen Verwaltungen auch in mancher Beziehung ein Wett
bewerb bestand und wenn sie auch oft geneigt waren, fiir sich Sonder
rechte in Anspruch zu nehmen und kleinstaatlichen N eigungen nach
zugeben, so waren sie doch anderseits gezwungen, aufeinander 
Riickslcht zu nehmen, um den Bediirfnissen der Reisenden und des 
Verkehrs gerecht zu werden. Es kam hinzu, daB die Extraposten 
vielfach mehrere Postgebiete durchfuhren, so daB die Einzelverwal
tungen genotigt waren, untereinander besondere Abmachungen zu 
treffen, durch welche der Gang der Posten geregelt sowie die Piinkt
lichkeit und Sicherheit gewahrleistet wurde. Auf diese Weise kam es 
nach und nach von selbst, daB sowohl hinsichtlich der Bauart der 
Postwagen als auch beziiglich der Beforderungsbedingungen und der 
sonstigen Einrichtungen eine tlbereinstimmung bei den einzelnen 
Postverwaltungen eintrat. 

Die Extraposten wurden in groBem Umfang auch bei Hoffestlich
keiten und bei Reisen AlIerhOchster und Hochster Herrschaften be
nutzt. Zu diesen Reisen war gewohnlich eine groBe Zahl von Pferden 
und Postillionen erforderlich. Damit die Posthaltereien den an sie ge
stellten Anspriichen geniigen konnten, muBten Ihnen oft von weit 
entfernten Posthaltereien Aushilfspferde iiberwiesen werden. Was 
die Post in dieser Beziehung zu leisten vermochte, zeigte sich z. B. 
im Jahre 1835 bei einer Reise des preuBischen Konigs nach Kalisch 
und von dort nach Teplitz. Auf einigen der 81 Relais waren je 600 
Pferde erforderlich. In Lieguitz wurden an einem Tage allein 145 Ex
traposten mit einer Bespannung von 570 Pferden abgefertigt. 

Faehverbiinde der Post- uud Telegraphenbeamten be
stehen in Deutschland seit 1890. Dem zuerst - am 
6.6. 1890 - gegriindeten "Verband Deutscher Post
assistenten" blieb die Anerkennung durch die RPV fast 
zehn Jahre hindurch versagt. Ursachen der Griindung 
waren in erster Linie unbefriedigende personalpolitische 
Verhaltnisse - die Personalordnung von 1871 sah fUr 
die Post- und Telegraphenassistenten keinerlei BefOr
derungsstellen vor -, in zweiter Linie das Bestreben 
auf Verbesserung der wirtschaftlichen Verhaltnisse der 
Beamten durch SelbsthiHeeinrichtungen. Der Staats
sekretar des RPA v. Stephan sah in der Satzungs
bestimmung des Verbandes, "die Interessen des Post
assistentenstandes zu vertreten", die Gefahr, daB Un
zufriedenheit unter den Beteiligten geweckt und Dienst
zucht, Ansehen und Geltung der Postverwaltung ge
fahrdet werden konnten. Durch Warnungen vor dem 
Beitritt zum Verbande, Versetzungen der Vorstands
mitglieder und Dienstentlassungen suchte die Postver
waltung die Ausbreitung des Verbandes zu hindern und 

F 

I 

Durch die betrachtliche Vermehrung der ordentlichen Personen· 
posten (s. d.) sowie durch den Bau der Eisenbahnen verloren die 
Extraposten etwa von 1860 an immer mehr an Bedeutung. In ver
schiedenen Gegenden des Deutschen Reichs sind aber noch bis vor 
wenigen Jahren Extraposten abgefertigt worden. So war z. B. das 
vor den Toren der Reichshauptstadt gelegene P A Eberswalde noch 
bis 1914 eine wichtige Extrapoststation. In dem in der Schorfheide 
gelegenen J agdschloB Hubertusstock verlebten aile neuvermahlten 
Prinzen und Prinzessinen ihre Flitterwochen. AuBerdem kam der 
Kaiser jahrlich mehrmals zur J agd in die Schorfheide. Die BefOrde· 
rung des gesamten Hofstaates sowie der Postkuriere und aller Sen· 
dungen flir die Kaiserliche Hofkiiche dorthin geschah von Ebers· 
walde mit Extraposten. 

Die Bliitezeit der Extraposten waren die Jahre 1835-1840. 
Dies geht am besten aus der jahrlichen Einnahme an Extrapostgel· 
dern hervar. Sie betrug: 

1840 = 572 410 Taler 
1845 = 430 481 
1852 = 172 600 
1854 = 219 786 
1856 = 272 737 
1865 = 156 500 

Die Einnahme an Extrapostgeldern hat dann standig abgenommen, 
bis sie zuletzt nur einige tausend Mark jahrlich betrug. Seit 1919 
werden Extraposten nicht mehr gestellt. Die Vorschriften iiber 
Extraposten, die bis dahin in den ADA Abschn. V, 1 und 2 enthalten 
waren, sind mit dem gleichen Zeitpunkt weggefallen. 

II. Recht. Den Extraposten waren friiher durch 
Konigliche Verordnungen und spater durch das PG 
gleich den ordentlichen Posten besondere Vorrechte 
eingeraumt (s. V orrecht der Post). In besonderen Fallen, 
wo die gewohnlichen Postwege gar nicht oder schwer . 
zu befahren waren, konnten die ExtraposteI,l; sich der 
Neben- und Feldwege sowie der ungehegten Acker und 
Wiesen unbeschadet des Rechts der Eigentiimer auf 
Schadensersatz bedienen. Eine Pfandung gegen sie war 
nicht erlaubt. Jedes Fuhrwerk muBte den Extraposten 
auf das iibliche Signal ausweichen. Bei Unfallen waren 
die Anwohner der StraBe verbunden, den Extraposten 
die zu ihrem Weiterkommen erforderliche Hille gegen 
volle Entschadigung schleunigst zu gewahren. Die Tor
wachen und Briickenwarter waren verpflichtet, die Tore 
und Schlagbaume sofort zu offnen, sobald die Postillione 
das vorgeschriebene Signal gaben. Eine Entschadigung 
fiir den Verlust oder die Beschadigung von Sachen, die 
der Reisende bei sich fiihrte, sowie bei einer kOrperlichen 
Beschadigung des Reisenden wurde bei der Extrapost 
nicht gewahrt (§ II PG). 

Reute gilt die Beforderung mit Sonderfahrten, die 
durch Kraftfahrzeuge ausgefiihrt werden (s. Kraftposten, 
Sonderfahrten), als ExtrapostbefOrderung im Sinne des 
PG (PO § 51, III). 

Schriftwesen. Stephan S. 60, 132, 193, 304, 767ff.; Aschenborn 
S. 202 Anm. 14, 208ff.; ScholzS.178ff.; NlgglS. 24ff. Boedke. 

seine Auflosung herbeizufiihren. Der Verband setzte 
sich, unterstiitzt von Reichstagsmitgliedern und Tages
zeitungen, besonders aber durch die groBe Opferwillig
keit vieler Mitglieder durch, bis er 1899 vo~ Staats
sekretar des RPA v. Podbielski nach einer Anderung 
der Verbandssatzung anerkannt wurde. Damit war der 
Weg fiir die Postfachverbande geebnet. 1m Laufe der 
nachsten Jahrzehnte wurden weitere Verbande gegriin
det, V ~rbande teilten sich und vereinigten sich wieder 
usw. Uber die Begriindung und Entwicklung der z. Z. 
noch bestehenden Postfachverbande ist Naheres aus der 
nachstehenden Ubersicht zu ersehen, in der sich auch 
Angaben iiber die Zeitschriften der Postfachverbande 
und das Schriftwesen im einzelnen finden. 

Schriftwesen. Knlemann, Die Berufsvereine. Gustav Fischer, 
J ena 1908; Kleemann, Dip Sozialpolitik der Reichs-Post· und Tele
graphenverwaltnng gegeniiber ibren Beamten, Unterbeamten und 
Arbeitern. Gustav Fischer, Jena 1914; Jahrbuch fiir Verkehrs· 
beamte. Johs. Ibbeken, Schleswig 1911 (S.173ff. und S.261); 
Sonderheft zum Reichsarbeitsblatt. Reimar Hobbing, Berlin 1925 
(Schaubilder und Vbersicbten). 
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Bezeichnung des Verbandes usw. 

1 

1. Verband Deutscher Post· 
assistenten 

umbenannt in: 

a) Verband Deutscher Post· und 
Telegraphenassistenten 

b) Verband mittlerer Reichs·Post· 
und Telegraphen.Beamten 

GfiindUngSiahrll1 Sitz des I Gebiet, iiberdassich 

(soweit bekannt) Verbandes usw. erstreckt 
und ·tag '1 der Verband usw. 

I 2 3 4 

6.6. 1890, Berlin [Reichspostgebiet,l 

I 
seit 1920 ein. i 

schlieBlich I 
23.1. 1891 

1. 10. 1907 

Bayem und I 
Wiirttemberg 

I 
c) Verband Deutscher Post· und 13.3.1920 

Telegraphenbeamten 

2. Vereinigung der hoheren 
Reichs·Post· und Telegra. 

phenbeamten 

3. Bund gepriifter Sekretare 
und 0 bersekretare der 
Reichs.Post· und Telegra· 

phenverwaltung 
umbenannt in: 

a) Bund der Inspektoren und Amt· 
manner der Reichs· Post· und 
Telegra phenverwaltung 

b) Bund der Inspektoren und 
Amtmanner der Deutschen 
Reichspost, E. V. 

4. Verband Deutscher Post· 
und Telegraphen. Unterbe· 

beamten 
umbenannt in: 

1900 

24.40.1907 

1. 10. 1921 

7.8.1925 

7.8.1908 

a) Verband der unteren Post· und 1910 
Telegra phen beamten 

b) Reichsverband Deutscher Post· 1920 
und Telegraphenbeamten 

5. Verband der Deutschen 
Reichs· Post· und Telpgra. 

phenbeamtinnen E. V. 

6. Oberpostschaffner·Ver. 
einigungen Deutschlands 

umbenannt in: 

a) Bund Deutscher Oberpost. 
schaffner 

b) Bund Deutscher Post· und 
Telegraphen.Assistenten, ·Be
triebsassistenten und -Anwarter 

c) Bund Deutscher Post- und 
Telegraphenassistenten, -Sekre· 
tare und -Anwarter 

d) Reichsbund der mittleren Be· 
triebsbeamten der DRP, E. Y. 

'25.2.1912 

1900 
(als lose Ver· : 

einigung) I 

imJahre 1912 

1920 

1921 

1925 

Berlin 

Berlin 

Berlin 

Berlin 

Berlin 

I 

Reichspostgebiet 
ausschlieBlich 
Bayem und 
W iirttem berg 

I 
Reichspostgebiet I 

ausschlieBIich ' 
Bayem und 
Wiirttemberg 

I 
Reichspostgebiet ! 

: Reichspostgebiet 
! auBerBayern u. 
; Wiirttemberg 

! Reichspostgebiet 

I 

7. Verband Deutscher Post· 10.10.1909 Wandsbek Reichspostgebiet 
agenten 

Zahl der 
Bezirks· 
vereine 

5 

39 

38 

38 

40 

35 

38 

37 

Zahl der 
MitgJieder 

6 

26000 

2650 

14000 
(einschl. des 
korperschaft

lich ange
schlossenen 
Bayrischen ! 

,Postbeamten-i 
vereins 

123200 

38500 

11850 

7200 

I
I Spitzenorganisatlon 

(s. d.) 

7 

I Deutscher Be
amtenbund 

Reichsbund der 
hOheren Be
amten 

Deutscher Be
amtenbund 

Deutscher Be
amtenbund 

Deutscher Be
amtenbund 

Deutscher Be
amtenbund 

Deutsche Post
gewerkschaft 



Fachverbande der Post- u. Telegraphenbeamten 

Der Verband usw. vertritt folgende 
wichtigsten Ziele 

8 

Vertretung der Berufs- und Stan
desbelange und Forderung der 
8,llgemeinen und beruflichen Bil
dung seiner Mitglieder; Hilfe bei 
unverschuldeter wirtschaftlicher 
Notlage der Mitglieder und ihrer 
Hinterbliebenen 

Forderung der Berufsarbeit und 
Pflege der Standesangelegenhei
ten der Mitglieder 

Vertretung der Standesbelange der 
Mitglieder 

Die beruflichen, geistigen und wirt
schaftlichen Interessen seiner 
Mitglieder mit allen gesetzlich 
erlaubten Mitteln zu fordern und 
zu vertreten und das Standes
bewuJ3tsein zu heben; Wohl
fahrtseinrichtungen 

Vertretung der beruflichen, recht
lichen und wirtschaftlichen Be
lange der Mitglieder; Selbst. 
hilfeeinrichtungen 

Forderung der Belange der aus 
dem untern Dienst hervor
gegangenen Beamten des mitt
leren Betrie bsdienstes 

Forderung der allgemeinen und 
beruflichen Bildung, der Vater
landsliebe und der Kollegialitat; 
Wahrnehmung der Belange der 
Verbandsmitglieder; Schaffung 
von Wohlfahrtseinrichtungen 

'Niiheres liber den Verband usw. ! Na~e de: FaCh·r 
. . . zeltschnft (aile 

,1St III folgenden ~chnft. bisher gefiihrten I 
, werken zu fmden , Namen) I 

9 I 10 I 

i Win t e r s Geschichte des I Deutsche post-r',1 
: Verbandes der mittleren, zeitung 

Post- und Telegraphen-I 
Beamten. Verlag Deut-
scher Postverband, Ber-
lin 1915. 

1m Zeichen des I 
Verkehrs, : 

I dann I 

Blatter fiir Post I 

l und Telegra-I 
! phie ' 

; Will ems en, Die orga-/, Postalische 
nisationen der mittleren Rundschau 

, Reichs-, Post. und Tele
graphenbeamten. Verlag I 

' Krauer, Frankfurt(Main) 
1919 

Jahrbucn des Reichs· lDeutsche Post 
verbandes (Selbstverlag, ! 

jahrlich erscheinend) 

,Unter dem 
i Reichsadler 

Die Postwelt 

Jahrbuch fiir Postagenten Der Postagent 
1912, 1913, 1914, 1920, 
1922, 1924, 1926. Vel" 
lag Paul Forster, Breslau, 
Matthiasstr. 29 

Jahr der 
Begrlindung 

11 

1890 

1905 

1906 

1903 

1908 

1908 

1904 

1909 

i 

223 

Verlag 

12 

Deutscher Postver· 
band, Berlin 
SW 61 

Richard Dietze, 
Berlin W 50 

Bund del' Inspek. 
toren usw. (wie in 
Spalte 1) 

I Verkehrs -Verlag 
I Union, Ernst,Som· 
i mer, Berlin W 57, 

/Verlag des Reichs-

I 
bundes usw., Ber
linSW61 

I 

I 

Paul Forster, Bres 
lau, Matthias-
straJ3e 29 
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Bezeichnung des Verbandes usw. 

1 

8. Gewer kschaft Deutscher 
Post- und Tele gra phe n be-

amten 
umbenannt in: 

Bund Deutscher Post- und Tele-
gra phenbeamten (Zivildienst be-
rechtigte) 

9. Deutscher Verkehrsbund 
Abt. Post-, Telegraphen- und 

Ferns prechpersonal 

10. Deutsche Postgewerk
Bchaft 

(RechtBnachfolgerin von: 

a) Verband des Bayerischen Post
und Telegraphenpersonals 

b) Verband des Wiirttembergi
Bchen Post- und Telegraphen
personals 

c) der Deutschen Postgewerk
schaft, Sitz Berlin) 

Griindungsjahr 
und -tag 

(soweit bekannt) 

2 

8.11. 1920 

12.9.25 

1. 1. 1921 

1. 7. 1921 

11. Bund der Post- und Tele- 21. 10. 1921 
gra.phenbeamten der Zivil

anwarterlaufbahn 

Sitz des 
Verbandesusw. 

3 

Berlin 

Berlin 

Miinchen 

Berlin. 
Stra.lau 

l'aehzeitsehrUten der Post- und Telegraphenbeamten. 

a) In Deutschland: 
AlIe Fachverbande (B. d.) der Post- und Telegraphen

beamten haben eine eigene Fachzeitschrift. Naheres er
gibt die Ubersicht zum Aufsatz Fachverbande (s. d.). 
FUr Beamte aller Gruppen bestimmt sind die Fachzei
tungen: Deutsche Verkehrszeitung (s. d.), Verkehrs- und 
Betriebswissenschaft in Post- und Telegraphie (s. d.) und 
Archiv fiir Post- und Telegraphie (s. d.). 

b) 1m Auslande 
bestehen ebenfalls Fachzeitschriften der Fachverbande 
und solche allgemeiner Art fiir Post- und Telegraphen
beamte, u. a. 

Zusammenstellung der Fachzeitschriften s. Seite 226. 

Fahrende Landbrieftriiger s. Landpostfahrt 

Fahrende Posten oder "Fahrposten" (zum Unterschied 
von Reitposten) waren Einrichtungen zur regelmaBigen 

Gebiet, iiber das sich Zahi der ! Zahi der I Spitzenorganisation der Verband usw. Bezirks-
erstreckt vereine I Mitglieder (s. d.) 

I I 

I 4 I 6 I 6 I 
Reichspostgebiet 37 I 18000 

auBer Bayern 

I und Wiirttem-
berg, Freie i 
Stadt Danzig I 

i I ! I I 

I I ! 

I i 

I Reichspostgebiet 45 40000 

I 

Reichspostgebiet 98 Orts- 30000, 
gruppen davon 6000 

im alten korperschaft
Reichs- Hch durch 
post- den Verband 

I gebiet, Deutscher 
100 Ob- Postagentcn 
mann-

I ReichspoBtgebiet 

I i 
, I 

schaften 
in 

Bayern 
und 

Wiirttem
berg 

35 8200 

i 

7 

Deutscher Be-
amtenbund 

Allgemeiner 
Deutscher Be-
amtenbund 

Deutscher Ge
werkschafts
bund (iiberden 
Gesamtver
band deutscher 
Beamtenge
werkschaften 
[ christlich -na
tional]) 

I wie vorstehend 
I unter 10 
I 

Beforderung von Personen und Giitern mit Fahrzeugen 
und gegen feste Vergiitungen (Ordinari-Posten). Sie 
entstanden um die Mitte des 17. Jahrhunderts, verkehr· 
ten anfangs 14tagig und seltener, spater in einwochigen 
und kiirzeren Zwischenraumen auf wichtigeren Post· 
straBen. Fahrende Extraposten waren besonders ver· 
langte schnelle BefOrderungsgelegenheiten zu erhOhten 
Gebiihren. Die Bezeichnung "Fahrpost" war bis Ende 
der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts fiir den dann 
"Paketpost" benannten Dienstzweig im Gebrauch (s. 
Fahrpostsendungen ). 

1m 16. Jahrhundert vereinzelt erwahnte "Postwagen" 
waren keine offentlichen Verkehrsmittel, dienten viel· 
mehr fiirstlichen und andern Personen fiir Reisezwecke; 
die Post stellte in der Regel nur die Bespannung. Aus 
dieser Einrichtung gingen die Extra posten (s. d.) hervor. 

Schriftwesen. Moser, Johann Jacob, Teutsches Staatsrecht. 
6. Teil. Frankfurt u. Leipzig 1752. S. 259ff.; Ohmann, Die Anfange 
des Postwesens und die Taxis. Duncker & Humblot, Leipzig 1909. 
S.48. Anm. 3; L'Union Postale 1889. S.82. Brunner. 



Der Verband USW. vertritt folgende 
wichtigsten Ziele 

8 

Die allgemeine und berufliche Aus
bildung der Mitglieder zu fordern 
und die Bernfs- und Standes
belange unter Anwendung aller 
gesetzlichen Mittel zu vertreten; 
unverschuldeter wirtschaftlicher 
Notlage der Mitglieder und ihrer 
Hinterbliebenen abzuhelfen. 

Die wirtschaftlichen, wirtschafts
politischen, rechtlichen und so
zialpolitischen Belange der Mit
glieder wirksam und nachhaltig 
zu vertreten. 

Verbesserung der Gehalts-. Lohn·, 
Dienst- und Pensionsverhaltnisse 
der Mitglieder, ihrer Witwen 
und Waisen, Hebung des Stan
desbewuBtseins, der geistigen 
Weiterbildung usw. der Mit
glieder 

Hebung des Postzivilanwarter
standee 

Fahrgelder - Fahrgelderstattung 

I 
Nilheres iiberden Verband usw.\ Na.me de! Fach-

. . zeltschnft (aile 
1St III folgenden Schrlft- bisher gefiihrten 

werken zu finden ' Namen) 
I 

9 10 

Neue deutsche 
Postzeitung 

I 

Das Postfach- I 
blatt i 

· 1 I , 

Jahrbiicher des Deutschen I Post und Tele-l 
Verkehrsbundes, Ver- graphie, Organ I 
lagsanstalt Courier (s'l des Post-, Te
letzte Spalte); jahrlich legraphen- und 
erscheinend : Fernsprech-

· personals im 
i Deutschen V er~ 

. I kehrsbund 
I dann 
• Post und Tele-

I
' 

'I graphie, Organ 
der Allgemei-

i nen Deutschelil 
i Postgewerk- I 
I schaft, Mit-l 
i gliedschaft im 

Deutschen Ver-
i kebrsbund 1) I 
I ' 

Kratofiel, 25 Jahre:Deutsche Post-I 
bayerischer Postver- I gewerkschaft I 
band. Verlag Deutsche: (Nachfolgerin 
Postgewerkschaft (s. ! der Bayeri-
letzte Spalte), Miinchen I schen Post, 
1925 ' Wiirttember-

i gischen Post 
I und Deutschen 
! Postgewerk-

schaft [Berlin]) 
I 

I .' 

Die Standesvertretung des Die Postwarte 
Postzivilanwiirters, ihr 
Ziel, Verlag (wie in letzter 
Spalte) Berlin 1925 

i 

! 
! 
I 

Jabr der 
Begriindung 

11 

11.-30.6. 
1921 

1. 7. 1921 

1921 

1925 

1921 

1921 

225 

Verlag 

12 

Postbund der Zivil
dienstberechtig
ten, Verlagsanstalt 
G. m. b. H., Berlin 

Verlagsanstalt 
CourierG.m. b.H. 
Berlin SO 16 

Verlag Deutsche 
Postgewerkschaft 
Miinchen, Seidl
str.9. 

Verlag Bund usw 
wie Spalte 1) 

1) Aus Anlal3 der tJberfiihrung der bls dahln als Fachverband selbstandigen "Allgemeinen Deutschen Postgewerkschaft" in den 
Deutschen Verkehrsbund. . 

Fabrgelder s. Reise- und Umzugskosten 
Fabrgelderstattung, Riickvergiitung des Fahrgeldes an 

den Reisenden tritt ein, wenn die Reise aus Griinden 
unterbleiben muB, die entweder durch die personlichen 
Verhaltnisse des Reisenden bedingt oder von der Post zu 
vertreten sind. 

Nach der preul3ischen PO vom 10.8.1712 trat Erstattung ein, 
wenn die Beforderung unmoglich wurde, weil die Pilltze durch von 
weiterher kommende Reisende, die den Vorrang vor neu hinzutreten
den hatten, bereits besetzt waren. Trat der Reisende aus eigener 
Entschliel3ung von der Reise zuriick oder war er beim Abgang der 
Post nicht zur' Stelle, so war Erstattung ausgeschlossen. Die PO 
vom 26. 11. 1782 erweiterte diese Vorschrift dahin, daB Erstattung 
auch dann eintrat, wenn zwar im Beiwagen noch Platz war, der Rel
sende aber die Benutzung des Beiwagens ablehnte, oder wenn den 
Reisenden vor der Abfahrt plOtzlich elne Schwllche oder Krankheit 
iiberfiel. 1m Laufe der Zeit traten Griinde der Billigkeit immer mehr 
zugunsten der Relsenden in den Vordergruud. 

Handworterbuch des Postwesens. 

Wiechmann. 

Die jetzt giiltige PO vom 22. 12. 1921 sieht Erstattung 
vor, wenn und soweit die Post die durch die Annahme 
des Reisenden eingegangene Verbindlichkeit ohne sein 
Verschulden nicht erfiillen kann und wenn der Reisende 
an der Benutzung der Post verhindert ist und die Er
stattung mindestens 15 Minuten vor dem planmaBigen 
Abgange der Post beantragt. Sogar ein nach Abgang 
der Post gestellter Antrag kann beriicksichtigt werden 
bei plotzlicher Krankbeit des Reisenden oder wenn son
stige Billigkeitsgriinde vorliegen und die Reichspostkasse 
keine geldliche EinbuBe erleidet. Bei Unterbrechung 
einer Reise wird das Fahrgeld nach denselben Grund. 
satzen anteilmaBig erstattet. Personen, die wahrend der 
Fahrt von der BefOrderung ausgeschlossen werden (s. 
AusschlieBung von der Personenbeforderung), haben 
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Land 

Amerika (USA) 

" Argentinien 

Belgi~n 

Bulgarien 

Diinemark 
Grollbritannien 

" 
Irland 

Britisch -Indien 

Finnland 

Frankreich 

" 
" 

" 

" 
" Holland 

Niederl. Indien 

Italien 
Norwegen 

Osterreich 

" Philippinen 
Portugal 

Schweden 

" 
Tschechoslowakei 

" 
" 

Bezeichnung 

The Postmaster's Advocate 
The Postal Record 
EI Telegrafo 
Revista de Correos y Teiegrafos 
Le Ralliement 

Telegrafo-Postensko-Soznanie 

Dansk Postblad 
The Post 
St. Martin's-le-Grand 

An Dion 
Official Organ of Ceard-Cu
mann an Posta 

The Indian Post and Telegraph 
Magazine 

Postitor,vi, Suomen Postiydistyk
sen Aanenkattaja. Organ for 
Postforeningen i Finland 

Annales des Postes, Telegraphes 
et Telephones 

Federation Postale 
Le cri Postal 
P.T.T. 

Le Professionel des P. T. T. 
Le Travailleur des P.T.T. 
Le Syndicaliste des P.T.T. 
Le Militant des P. T. T. 
Orgaan 

Tijdschrift vor Posteriyen e Tele
grafie 

Orgaan van den Bond van Amb
tenaren en Beamten bij den 
Post-, Telegraaf- en Telefoon
dienst in Nederlandsch-Indie 

L'Unione 
Posthornet 

Organ for Det norske Post
mannslag 

Die Reichspostgewerkschaft 

Technische Union 
The Post-Telegraph Review 
o Telegrafo Postal 

Svensk Trafiktidning 

Nordisk Posttidskrift 
Schweizerische Post-, Telephon

und Telegraphen-Union 

Schweizerische Post-, Zoll- und 
Telegraphenzeitung 

Gewerkschaft der Postler 
Obrana 
Ceskoslovenska Posta, Telegraf a 

Telefon 

keinen Anspruch auf Erstattung des Fahrgeldes und der 
Gepiickgebiihr (s. d.). 

Bei Zeitkarten findet eine anteilmiillige Erstattung des 
Fahrgeldes nur statt, soweit Fahrten aus postdienst
lichen GrUnden nicht ausgefiihrt worden sind. 

Ort des Erscheinens I 
Washington D. C. 

" Buenos-Aires 

" Briissel 

Sofia 

Kopenhagen 
London 

Dublin 

Calcutta 

Helsingfors 

Paris 

" 

" 

" Haag 

Leyden 

Bandamg 

Rom 
Oslo 

Wien 

" Manila 
Lissabon 

Stockholm 

GeIle 
Bern 

" 
Reichenberg 
Prag 

" 

Verlag 

M. T. Finnan 
Federacion Postal y Telegrafica 

Syndicat National du Personel 
des Ch.P. T. T.M. 

Union des Ouvriers des Postes, 
Telegraphes et Telephones 

Dansk Postforening 
Union of Workers Postoffice 
R. W. Hatswell General Post-Of

fice 
Cavendish Row 4 

R. W. Hanson Post Box 131 

Helsingin Uusi Kirjapaino Oy 

Librairie de l'Enseignement tech
nique 

Federation Nationale des P. T. T. 

Syndicat National des Agents des 
P. T. T. (France-Colonies) 

Centrale Bond van NederI. P. T. T.
Personeel 

A. W. J. Stofkoper, Rotterdam 

Dagoweg 35, Bandreng 

Federazione dei Sindicati P. T. T. 

Reichsgewerkschaft der Post- uncI 
Telegraphenangestellten 

Technische Union 
Jose Topacio 
Associacao de Classe do Persoal 

Maior dos Correios e Telegrafos 
Statens Jiirnwiigars BefiilsfOr

bund, Posttjiinstamiinnens Fo
rening u. Svenska Tegraft
janstemannens Forening 

Verband Schweiz. Post- u. Tele
graphen-Angestellter und Ver
band eidgenossischer Telephon
und Telegraphen-Arbeiter ,Bern, 
Engestralle 1 

Verband schweizerischer Post
beamten 

Gewerkschaftsverband der Postler 

Wiechmann. 

Fiir die Erstattung der Gebiihr fiir Reisegepack (s. Ge
piickgebiihr) sind die fiir die Riickgabe des Personen
geldes geltenden Grundsatze mallgebend. 

Erstattet wird nur auf Antrag gegen Empfangsbescheini
gung und Riickgabe der Fahrkarte oder des Gepackscheins. 
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Die Sondergebiihr fiir Vorausbestellung einer Fahr-
karte wird nicht erstattet. Kra use. 

Fahrkarte (Passagierbillet, Reiseschein, Fahrschein) ist 
ein postseitig dem Reisenden iibergebener Ausweis 
(Offentliche Beweis- und Legitimationsurkunde), del' 
zur Benutzung einer del' PersonenbefOrderung dienen
den Post berechtigt. 

Die Fahrkarte wurde urspriinglich auf den Namen des Reisenden 
ausgestellt, auch wurde auf ihr die N ummel' des Platzes angegeben, 
der dem Reisenden im Wagen zustand. 1846 fiel die Namensangabe 
auf allen Postkursen mit nicht mehr als 2 Stationen weg. 1872 wurde 
fUr Personenposten mit bedeutendem Personenverkehr odeI' mit kurz 
bemessenen Abfertigungsfristen eine vereinfachte Fahrkarte mit 
Vordruck flir Gepackschein (s. d.) auf del' Riickseite eingeflihrt. 

Es werden Einzelfahrkarten zur einmaligen Be
nutzung einer Post und Zeitkarten ausgegeben, die 
zur regelmaBigen Benutzung einer bestimmten Post 
gegen ermaBigte Gebiihr berechtigen. 

Als Einzelfahrkarten werden zwei verschiedene 
Vordrucke benutzt, je nachdem die Reise ohne Vor
behalt oder unter dem VorbehaIte geschieht, daB im 
Hauptwagen oder in den etwa mitkommenden Beiwagen 
noch unbesetzte Platze vorhanden sind. 

Die Fahrkarten sind VOl' Antritt del' Reise bei del' 
PAnst zu losen; sie werden nur in dem Umfange aus
gegeben, als Platze vorhanden sind. Vorausbestellung 
ist unter gleichzeitiger Entrichtung des Fahrgeldes fiir 
den Tag del' Bestellung und fiir den folgenden Tag gegen 
eine Sondergebiihr zulassig, jedoch nur bei den PAnst 
am Anfangs- und Endpunkt del' Linie und nul' fUr die 
ganze Strecke. 

Werden Reisende an den Haltestellen (s. HaItestellen 
del' Personenposten) aufgenommen, so miissen sie die 
Fahrkarten bei del' nachsten P Anst lOsen. In Bayern und 
Wiirttemberg geben die Postillione in solchen Fallen 
Zwischenscheine aus, an deren Stelle del' Reisende bei 
del' nachstfolgenden P Anst eine Fahrkarte erhalt. 

Bei Kraftposten (s. d.) gibt in del' Regel del' Wagen
fiihrer die Fahrkarten aus; er verwendet dazu Fahrkarten
blocks, die mit fortlaufender Nummer versehen sind und 
die Angabe del' Fahrstrecke und des Fahrpreises ent
halten. Bei Vorausbestellung am Schalter erhalt del' 
Reisende einen Berechtigungsschein, den er an den 
KraftwagenfUhrer bei Losung del' Fahrkarte zuriick
zugeben hat. 

Als Zeitkarten werden Wochen- und Monatskarten 
ausgegeben, die nicht iibertragbar sind. Zustandig hier
fiir sind die betriebsleitenden PAnst, die dieserhalb von 
den OPD nahere Weisung erhalten. 

In Wiirttemberg wurden friiher auf bestimmten Strecken auch flir 
Hin- und Riickfahrt giiltige Fahrkarten zu ermaBigten Preisen aus
gegeben. 

Von 1865 an wurden in PreuBen und spateI' im Gebiet des Nord
deutschen Bundes und des Deutschen Reichs von PAnst in bestimm
ten Badeorten sogenannte AnschluBfahrkarten flir die Bahnbenutzung 
und umgekehrt von del' Bahn AnschluBkarten fUr die Postbenutzung 
ausgegeben. Die Eiurichtung hat indessen nicht viel Anklang gefun
den. Sie ist im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts wieder weg
gefallen. 

Wegen del' Fahrpreise s. Personengeld, wegen Zuriick
nahme von Fahrkarten s. Fahrgelderstattung. 

Krause. 
Fahrpostsendnngen. Gegensatz: Briefpostgegenstande. 

Friiherer - rechtlich belangloser - Sammelbegriff del' 
Dienstanweisungen del' preuBischen, del' norddeutschen 
Bundes- und del' Reichspost; im inneren Verkehr und 
Wechselverkehr (s. d). fiir Briefe mit Wertangabe, Post
vorschuBsendungen (Postnachnahmen) undPakete (Wert-, 
Einschreib- und gewohnliche Pakete) gebraucht. 

1m zwischenstaatlichen Verkehr wurden die gleichen Gegen
stllnde ausschl. der Briefe mit Wertangabe darunter verstanden. 

Fahrriider. Das heutige Fahrrad hat sich aus dem 
Hochrad mit Vollgummi und TretkurbeIn (auf del' Achse 
des Vorderrades) entwickelt. Seine besonderen Kenn
zeichen sind die Luftbereifung (Luftreifen mit Schutz
decke [Mantel]), die spater YOm Fahrrad auf den Kraft
wagen iibergegangen iat, die niedrige Bauart, die eine 

besondere Tretkurbelachse mit Zwischeniibertragung auf 
das Hinterrad (durch Kettenzahnrader und Kette) er
fordert, und schlieBlich die Lagerung samtlicher Achsen 
(Vorderrad-, Hinterrad-, Tretkurbelachse und Pedale) 
in Kugellagern. Das neuzeitliche Rad hat Kugellager 
mit Kugelkafigen, die die KugeIn des Lagers in genauem 
Abstand voneinander halten unter VergroBerung del' 
Kugel gegen friiher, und ferner Freilaufnaben mit Riick
trittbremse am Hinterrad, die besonders in hiigeligem 
Gelande und in dichtem StraBenverkehr von Vol'teil 
sind und das Rad schonen (die iibliche Vorderradbremse 
ist bei groBer Geschwindigkeit gefahrlich und verursacht 
leicht Beschadigungen am Mantel, wenn der Bremsgummi 
zu sehr abgenutzt ist). Fahrrader mit Hilfsmotor haben 
sich wenig bewahrt; die Motore sind wegen ihrer hohen 
Umlaufzahl und schwachen Bauart fiir den Dauerbetrieb 
im Postdienst nicht geeignet und beanspruchen das Rad, 
insbesondere den Rahmen, zu sehr. Auch Versuche, statt 
gepreBter Luft eine elastische Masse in die Luftreifen zu 
fUllen, haben keinen Erfolg gehabt; sie nehmen StoBe 
nur an einer Stelle des Radumfangs auf, wiihrend sich 
diese bei Luftreifen durch Verdichten der Luft auf den 
ganzen Reifen fortpflanzen. 

Bei del' DRP werden Fahrrader als Zwei- und Drei
rader benutzt, diese als Kasten-Dreirader, z. B. zum Zu
stellen von Eilpaketen oder als Rader ohne besonderen 
Wagenkasten zum Briefkastenleeren. Zweirader be
nutzen z. B. die Landzusteller und die Eilbrief- und 
Telegrammzusteller. Zum Kastenleel'en verwendet .. man 
in den groBen Leerungsbezirken del' bei groBen VA zu
sammengefaBten Bridabfertigungen neuerdings auch 
Kraft-Dreirader. 

Fahrrader erfordern sorgfaltige Pflege und haufige 
auBere und innere Reinigung, die meist ander Benutzungs
stelle selbeI' vorgenommen wird. GroBere Instandsetzun
gen (Rahmenbriiche, Tretkurbelbriiche, Auswechselung 
von Radern) werden entweder von einem Unternehmer 
oder bESSel' in eigenen Bezirkswerkstatten (s. Werkstat
ten) vorgenommen. Die Gebrauchsdauel' eines Rades 
wird durch sorgfaltige Behandlung der auBeren Teile 
(VernickeIn und Emaillieren) wesentlich erhOht; die dazu 
erforderlichen Einrichtungen lohnen sich nul' in groBeren 
Werkstatten, denen daher die Rader nach liingerem Ge-
brauche zuzufiihren sind. K a 8 t e Il. 

S chI' if t w e sen. Ledat, Die Mittel des Postverkehrs. Bd. 21 
del' Sammlung Post und Telegraphie in Wissenschaft nnd Praxis. 
R. v. Decker's Verlag (G. Schenck), Berlin 1923. S. 47 ff. 

Fahrt· nnd tiberht'gergebiihren s. Reise- und Umzugs
kosten 

Faktage-Fahrten = Paketzustellfahrten s. Zustelldienst 
(Paketzustellung) 

Fallsehiiehte sind wegen des senkrechten freien Falles 
und des dadurch verursachten Aufpralles nur fiir leichte 
Gegenstande (einzelne Schriftstiicke) verwendbar. Sie 
bestehen aus rechteckigen Schachten, in del' Regel aus 
Zinkblech, die aus einzelnen Schiissen zusammengesetzt 
sind. Dabei ist zu beachten, daB an den StoBstellen 
keine den Fall hemmende Vorspriinge entstehen. Urn 
zu verhindern, daB durch einen del' Bewegung entgegen
gesetzten aufsteigenden Luftzug Schriftstiicke am 
Fallen gehindert werden, werden aIle Offnungen mit 
Klappen vel'schlossen. Bei Rohrpostanlagen benutzt 
man Fallrohre (s. Rohrpost). Bedingung ist stets, daB 
die zu verbindenden Stellen untereinander liegen. Man 
kann durch Einbau weichenahnlicher Klappen auch mit 
einem einzigen Fallschacht mehrerer untereinander 
liegender Stellen verbinden. 

Fallsehneeken sind schraubenformig gewundene Gleit
bahnen (s. d.), die den Zweck haben, den groBen Platz
bedarf del' Gleitbahnen zu vermeiden. Sie dienen haupt
saehlich zum Abwartsbefordern von groBeren und 
schwereren Gegenstanden, z. B. von Briefbeuteln, und 
werden je nach dem Verkehr, als ein- oder zweigangige 
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Schnecken ausgebildet. Die Schneckengange werden 
mit einem Blechmantel umgeben, del' oben zur Ver
meidung von Zugluft mit Klappen verschlossen wird; 
die Fallschnecken erscheinen somit von auBen als auf
recht stehende groBe Blechzylinder. 

Beim Gleiten werden die Beutel durch die Schleuder
kraft gegen den Blechmantel gedriickt; aus diesem Grunde 
sind Fallschnecken fiir Pakete, die sich dabei querstellen 
und die Gange verstopfen konnen, weniger geeignet. 
Fallschnecken sind z. B. beim BriefP A (02) und beim 
PA W 8 in Berlin eingebaut; mit einer groBeren Zahl 
ist die Postverladestelle des Pennsylvania-Bahnhofes in 
New York ausgeriistet (s. PostverladesteUen). 

S. auch Mechanisierung des Postbetriebes. 
Schriftwesen. Kasten, Die technischen Einrichtnngen des 

Briefverkehrs. Moeser, Berlin 1914; Archiv 1913 S.347ff; L'Union 
Postale 1926 S. 109 ff. 

Falschgeld im Postkassendienst. Die Miinzverbrechen 
und Miinzvergehen sind in den §§ 146-152 RStGB 
behandelt. Begrifflich sind zu unterscheiden: 1. Falsch
miinzerei, d. i. Nachmachen von Geldzeichen und Ver
andel'll verrufener, d. h. auBer Kurs gesetzter Geld
zeichen, urn ihnen das Aussehen noch geltender Geld
zeichen zu geben; 2. Miinzverfalschung, d. i. Ver
andel'll echter Geldzeichen zur Herbeifiihrung des Aus
sehens solcher hoheren Wertes oder Verringern des 
Wertes echter Miinzen durch Beschneiden, Abfeilen usw.; 
3. Miinzbetrug, d. i. das Inverkehrbringen von nach
gemachten oder verfalschten Geldzeichen, auch wenn 
diese als echt empfangen, aber nachtraglich als nach
gemacht oder verfalscht erkannt worden sind; 4. Ein
fiihren von nachgemachten oder verfalschten 
Geldzeichen aus dem Auslande zum Zwecke der Ver
breitung; 5. Anschaffen oder Anfertigen von 
Stempeln, Platten usw. zum Zwecke eines 
Miinzverbrechens. Die Strafbestimmungen gelten 
fUr Hartgeld und Papiergeld und werden gleichmaBig 
auf Schuldverschreibungen, Banknoten, Aktien usw. 
angewandt. Falschmiinzerei wird mit Zuchthaus nicht 
unter zwei Jahren bestraft, bei mildel'llden Umstanden 
mit Gefangnis. Jede von der Reichsbank herausgegebene 
Banknote und jeder Rentenbankschein tragt den Ver
merk: "Wer Banknoten - Rentenbankscheine - nach
macht odeI' verfalscht oder nachgemachte oder ver
falschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit 
Zuchthaus nicht unter zwei Jahren bestraft." 

Die Kassenbeamten del' DRP miissen falsche und ver
falschte Geldzeichen anhalten und den Vor8chriften 
(ADA VIII, 1) entsprechend behandeln, auch ihr mog
lichstes zur Aufdeckung von Miinzverbrechen und Miinz
vergehen beitragen. Sind 80lche Geldzeichen in die Post
kasse gelangt, so muB del' Beamte, in dessen Kasse 
das falsche oder verfalschte Stiick festgestellt wird, 
den Schaden als Minderbetrag vertreten. Damit die 
Beamten nach Moglichkeit vor Schaden bewahrt werden 
konnen, werden ihnen die Merkmale jeder auftauchenden 
Falschung mitgeteilt. Bei Verlusten, die auf tauschend 
ahnlich nachgemachte Falschungen zuriickzu{iihren sind, 
werden die Vorschriften iiber die Niederschlagung von 
Fehlbetragen (s. Mehr- und Minderbetrage) angewandt. 

Familienbeiriite heiBen Wohlfahrtsausschiisse, die von 
einzelnen Postfachverbanden ins Leben gerufen sind, 
urn Familienangehorige verstorbener Mitglieder in allen 
bei Todesfallen zu ordnenden Angelegenheiten zu unter
stiitzen. 

Die Bildung von Familienbeiraten wurde zum ersten 
Male 1893 im Verband mittlerer 'Reichs-Post- und 
Telegraphenbeamten angeregt. Die personlichen und 
wirtschaftlichen Vel'hiiltnisse del' Beamten lieBen es 
wiinschenswert erscheinen, an jedem groBel'en Orte 
beim Ableben eines Verbandsmitglieds auf Wunsch del' 
Hinterbliebenen einen Familienbeirat mit del' Erledi
gung aller bei einem Todesfall zu besorgenden Angelegen
heiten zu betrauen. Im Juli 1894 wUl'l:le in del' "Deut-

schen Post-Zeitung" ein Aufruf zur Griindung von 
Familienbeiraten veroffentlicht. Diese wurden dann bis 
1902 in samtlichen Bezirken gebildet. Die aus den 
Verbandsbeitragen del' Mitglieder gebildeten Familien
beiratskassen erhielten 1912 die Bezeichnung "Hinter
bliebenen-Unterstiitzungskassen", die Familienbeirate 
wurden haufig zu ausfiihrenden Organen del' Kassen 
bestellt. Nach den jetzt giiltigen Satzungen besorgen 
die Familienbeirate auch die Bestattung solcher Mit
glieder, die keine AngehOrigen hinterlassen. Sie nehmen 
sich fel'ller alleinstehender Mitglieder in el'llsten Krank
heitsfallen fiirsorglich an und unterrichten sich an Hand 
eines Verzeichnisses del' Witwen und minderjahrigen 
Kinder verstorbener Mitglieder dauel'lld iiber deren per
sonliche Verhaltnisse und wirtschaftliche Lage. 

Schriftwesen. Fritz Winters, Geschichte des Verbandes der 
mittleren Post· nnd Telegraphenbeamten. Verlag Dentscher Post
verband, Berlin 1915; Deutsche Postzeitung 1893 S. 373, 1894 
S.205. 

Fangbrief dient zur Uberfiihrung eines verdachtigen 
Beamten. Er ist ein del' Post zur Beforderung anver
trauter Brief. Del' Postbeamte, del' ihn unterdriickt, 
macht sich nach den Vorschriften des § 354 RStGB 
strafbar. Ein Brief (s. Brief Begriff) ist auch dann del' 
Post anvertraut, wenn er von del' Postbehorde selbst, 
mit' erdichteter Anschrift in den Postverkehr gebracht 
wird, urn die Zuverlassigkeit eines Postbeamten zu 
erproben (RGSt vom 12. 1. 1880 Ed. 1 S. 61ff.; Urteil 
des Kammergerichts vom 29. 11. 1924, DVZ 1925 
S. 105). 

Fangvorrichtung. Diente zur tl"bernahme von Brief
beuteln durch Bahnposten in BahnhOfen, die von den 
Ziigen ohne Aufenthalt durchfahren wurden. Sie bestand 

Amerikanische Fangvorrichtung. 

urspriinglich (in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts) 
bei der preuBischen Post aus einem Netz, das wahrend 
der verlangsamten Fahrt des Zuges an einer 6 FuB 
langen Stange aus dem Fenster des Bahnpostwagens 
gesteckt wurde und in das ein auf dem Bahnsteig stehender 
Beamter der OrtsP Anst den Briefbeutel warf. Da hierbei 
Verletzungen diesel' Beamten vorkamen, die Briefbeutel 
auch haufig neben das Netz geworfen wurden und dann 
unter die Rader des Zuges gerieten, wurde Mitte der 
60er Jahre eine "Fangvorrichtung neuer Art" in einem 
besondel'll Raume der Bahnpostwagen angebracht. Ein 
Fangarm Mste den Briefbeutel von einem neben dem 
Gleise stehenden "Postfangp£ahl" abo Der Fangal'm war 
nicht leicht zu. bedienen. Bei Regen, Nebel oder Schnee
treiben verfehlte er oft sein Ziel und del' Beutel blieb 
am Pfahle hangen. Wegen ihrer Mangel wurden die 
Fangvorrichtungen 1875 in Deutschland beseitigt. 1m 
Auslande, namentlich in den Vereinigten Staaten von 
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Amerika und in England, sind verbesserte Einrichtungen 
getroffen, die ein gefahrloses Abgeben und Abnehmen 
von Briefbeuteln gestatten. Die in den Vereinigten 
Staaten gebrauchliche Fangvorrichtung ist aus den vor· 
stehenden Abbildungen zu erkennen. 

Uber das Abwerfen von Briefbeuteln s. d. 
Fanstpakete s. Beutelstucke 
Federgelder, wie sie kurz genannt wurden, oder Ver

gutungen auf kleine Schreibbedtirfnisse, wie die amtliche 
Bezeichnung lautete, gab es schon bei der preuBischen 
Postverwaltung. Bereits in der Dienstinstruktion von 
1850 (Abschn. XII § 10) sind sie aufgeflihrt. Diese 
"Aversionalbetrage" wurden zur Beschaffung von 
Federn, Ziehfedern, ReiBfedern, Bleistift, Rotel, Feder
messern, Radiermessern, Falzbeinen, Linealen und 
Gummi gezahlt und waren zunachst auf die flir damalige 
Verhaltnisse betrachtliche Summe von 5 Talern flir die 
Beamten und 1 Taler fur die Unterbeamten jahrlich 
festgesetzt. Blaustifte wurden geliefert. Die Hohe der 
Betrage hat vielfache Schwankungen durchgemacht. 
Zunachst wurde sie auf 3 Taler fUr die Beamten ermaBigt. 
1868 erhielten die Oberpostdirektoren und Postrate 
8 Taler, die Kanzleibeamten 6 Taler, die ubrigen Be
amten 4 Taler jahrlich; Unterbeamte erhielten keine 
Verglitung mehr. 1876 betrug sie flir die vorgenannten 
Beamtengruppen bei den OPD 24, 18 und 12 M, fur 
die Beamten bei den VA 1 und II 9 M, fUr vollbeschaf
tigte mit Schreibwerk befaBte Unterbeamte 3 M jahr
lich. Die Vergutung wurde monatlich, fur die Beamten 
der OPD und OPK spater vierteljahrlich im voraus 
gezahlt. Der Bedarf an Tinte, Streusand, Siegellack, 
Bindfaden, Heftzwirn und Heftnadeln wurde den Be
amten in Natur geliefert. 1m Jahre 1910 (Amtsblatt 
des RPM Vf Nr. 103/1910) wurden die Betrage erheblich 
herabgesetzt, und zwar flir alle hoheren und mittleren 
Beamten mit Ausnahme der Kanzleibeamten bei den 
OPD auf 6 M, flir die Kanzleibeamten auf 12 M und 
flir die Unterbeamten auf 2 M. Die Verglitung wurde 
allgemein vierteljahrlich im voraus gezahlt. Am 1. 1. 
1922 (Amtsblatt des RPM Vf Nr.87/1921 S.217) ist 
die Verglitung weggefallen. Samtlichen Beamten werden 
seitdem Federhalter, Stahlfedern, Bleistifte, Tintenstifte 
und Buntstifte auf Kosten der Postkasse geliefert. 
Sonstige Schreibmittel, wie Radiergummi, Ziehfedern, 
ReiBfedern, Schabmesser, Falzbeine, Lineale usw. haben 
die Beamten auf eigene Rechnung zu beschaffen. 

Bachmann. 
Fehlbetrage der DRP. Ein Fehlbetrag liegt bei kame

ralistischer Rechnungsflihrung im Sinne der Reichs
haushaltsordnung (s. d.) vor, wenn die gesamten Ein
nahmen nicht ausgereicht haben, die gesamten Ausgaben 
zu decken. Ein Fehlbetrag ist mithin begrifflich der 
Gegensatz zum ReinuberschuB (s. d.). Ein Fehlbetrag 
ist daher auch keineswegs gleichbedeutend mit einem 
Verlust in kaufmannischem Sinne, ebensowenig wie der 
ReinliberschuB mit Gewinn verwechselt werden darf. 
Es kann ein Gewinn erzielt worden sein und doch ein 
Fehlbetrag vorliegen, namlich wenn der Gewinn nicht 
ausgereicht hat, die Ausgaben flir Anlagevermehrung 
zu decken. Ebenso kann ein Verlust entstanden sein 
und doch noch ein KassenuberschuB, also ein Rein
uberschuB, vorliegen, namlich wenn dabei so wenig 
Ausgaben flir Anlageerneuerungen aufgewandt worden 
sind, daB nicht einmal die notwendigen Abschreibungen 
hierdurch ausgeglichen wurden. 

Nach § 8 des Reichspostfinanzgesetzes (s. d.) sind 
Fehlbetrage der DRP aus der Rlicklage zu decken. 
Die Rucklage der DRP hat nach dem, was vorstehend 
gesagt worden ist, mithin eine weitergehende Zweck
bestimmung als die sog. Reservefonds, die in kauf
mannischen Unternehmungen liblich sind; denn diese 
werden im allgemeinen nur zur Deckung tatsachlicher 
Verluste angegriffen. So bestimmt z. B. § 262 HGB flir 
Aktiengeselischa£ten: "Zur Deckung eines aus der Bilanz 

sich ergebenden Verlustes ist ein Rcscrvefonds zu bil
den." Die Deckung erfolgt beim Kaufmann auch nur 
in der Weise, daB der Verlust von der Rucklage abgebucht 
wird. Die Rlicklage ist flir den Kaufmann auch lediglich 
ein Passivposten, ein Saldo. Es ist nicht erforderlich, 
daB diesem Passivposten gegenliber ein formlicher Rlick
lagefonds auf der Aktivseite ausgebracht wird, wohl ist 
das aber bei der DRP notig, da die Deckung des Kassen
fehlbetrags nur in der Weise vonstatten gehen kann, 
daB gleichzeitig mit der Abbuchung von der Rucklage 
ein entsprechender Betrag aus dem Rucklagefonds 
flussig gemacht und in die Kasse uberfuhrt wird. Reicht 
der Rucklagefonds nicht aus, einen Fehlbetrag der DRP 
zu decken, so gerat die DRP in Schulden. Da Zuschlisse 
aus der Reichskasse an die DRP nach § 7 des Reichs
postfinanzgesetzes nicht geleistet werden durfen, muE. 
die Finanzpolitik der DRP dafUr sorgen, daB ein solcher 
Fall unbedingt vermieden wird. Gebbe. 

Fehlende nnd iiberzahlige Postsendnngen s. Entkartung, 
Fehlmeldeverfahren fUr Pakete 

Fehlmeldeverfahren fiir Pakete bezweckt die Herbei
schaffung fehlender Pakete oder die Feststellung des 
tatsachlichen Verlustes und bildet die Grundlage flir 
die Ersatzleistung (s. Ersatzverfahren). Das Fehlen 
eines gewohnlichen Pakets kann nur bei der Bestim
mungsP Anst nach der Paketkarte festgestellt werden. 
Als fehlend gilt ein Paket, das nach Ablauf der durch
schnittlichen BefOrderungsdauer zwischen Aufgabe- und 
Bestimmungsort nicht eingetroffen ist. Als Ursachen 
des Fehlens kommen Fehlleitung, Zuruckbleiben und 
unrichtige Ablieferung von Paketen, Abweichungen in 
den Anschriften von Paket und Paketkarte, Abfallen 
del' Paketaufschrift sowie Verlust des Pakets in Betracht. 

I. Geschichte. SoIange die Pakete mit den zugehi:irigen Be
gleitpapieren vereinigt befOrdert und einzeln in den Karten nach
gewiesen wurden, konnte das Fehlen eines Pakets bei den Kurs
P Anst festgestellt werden. Zur Herbeischaffung des Pakets wurde 
ein LaufzetteI (s. Fragebogen und Laufschreiben) auf der Befarde
rungsstrecke abgelassen. Gelang hierdurch die Herbeischaffung des 
Pakets nicht, so wurde es im Amtsblatt des RPM - seit 1846 -
aufgerufen. Mit iiberzahligen Paketen - als solche galten damals 
Sendungen, die durch irgendeinen Umstand von ihrem Begleltbrief 
getrennt waren und deren Empflinger nicht zu ermitteln war -
wurde ebenso verfahren. Dabei ist zu beriicksichtigen, daB bis zum 
Jahre 1871 fiir Pakete nur eine Bezeichnung mit mehreren Buchsta
ben oder Nummern oder Zeichen und die Angabe des Bestimmungs
orts - nicht die volle Anschrift - vorgeschrieben war. 

Das Fehlmcldeverfahren im heutigen Sinne wurde am 1. 3. 1850 
eingefiihrt, und zwar zunachst nur fiir Pakete, die auf bestimmten 
Strecken mit der Eisenbahn befiirdert wurden. N ach diesem Ver
fahren hatten die PAnst an der Eisenbahn die Laufzettel iiber feh
lende und die Anzeigen iiber iiberzahlige Pakete an bestimmte Post
anmeldestellen (s. d.) einzusenden, die den Ausgleich vornahmen. 
Dies Verfahren wurde erstmalig im Jahre 1871 und spaterhin hau
figer geandert und vereinfacht. 

II. Betrieb. Das Fehien eines gewohnlichen Pakets, 
eines Einschreibpakets und eines unversiegelten Wert
pakets, das weder leicht verderbliche Ware noch lebende 
Tiere (s. Sendungen mit lebenden Tieren) enthalt oder 
das nicht mit Nachnahme belastet ist, wird, ohne daB 
Absender oder Empfanger benachrichtigt werden, der 
AufgabePAnst durch Postkarte mitgeteilt. Die zu
gehOrige Paketkarte wird von der BestimmungsP Anst 
ein Jahr lang gesondert aufbewahrt. 

Das Fehlmeldeverfahren wird eingeleitet, wenn es sich 
urn Nachnahmepakete oder urn Pakete mit leicht ver
derblichem Inhalt oder lebenden Tieren handelt - von 
Amts wegen - sowie, wenn der Absender odcr Emp
fanger nach dem Verbleib der Sendung Nachforschungen 
anstellen. 

Man unterscheidet das fOrmliche und das vereinfachte 
Verfahren. 

1. Das formliche Fehlmeldeverfahren wird an
gewandt fur gewohnliche Pakete (einschl. der Einschreib
pakete und der unversiegelten Wertpakete) mit Waren 
im Gesamtwert von mehr als 30 RM, ausgenommen 
Lebensmittel, Zigarren, Zigaretten und Tabak, sowie 
flir versiegelte Wertpakete. 
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a) Verfahren bei den PAnst. 
Ein von Amts wegen als fehlend zu behandelndes 

Paket wird bei der BestimmungsP Anst vermerkt. Bei 
einzeln zu behandelnden Wertpaketen wird die Aufgabe
P Anst sofort durch Einschreibbrief oder - bei hoher 
Wertangabe - telegraphisch benachrichtigt. Geht das 
Paket nicht innerhalb 2 Tagen seit der Eintragung ein, 
so wird der Empfanger benachrichtigt und um Abgabe 
der Erklarung ersucht, daB ihm das Paket noch nicht 
zugegangen sei. Hierauf wird das Paket der Aufgabe
P Anst als fehlend gemeldet. Handelt es sich um Pakete, 
deren Inhalt offensichtlich oder vermutlich aus leicht
verderblichen Gegenstanden oder lebenden Tieren im 
Gesamtwerte von mehr als 30 RM besteht, so hat die 
BestimmungsP Anst gleichzeitig ein Doppel der Fehl
meldung an die zustandige Postanmeldestelle zu senden. 
Die AufgabeP Anst vermerkt die Fehlmeldung und stellt 
innerhalb ihres Bereichs Nachforschungen nach dem 
Verbleib des Pakets an. Gelingt die Ermittlung nicht 
so wird dem Absender das Fehlen der Sendung mit de~ 
Ersuchen mitgeteilt, den Inhalt des Pakets genau an
zugeben und schriftlich zu erklaren, daB er die Sendung 
nicht zuriickerhalten habe. Der entstandene Schrift
wechsel wird dann der zustandigen Postanmeldestelle 
iibersandt. Die im Postbetriebe aufgefundenen iiber
zahligen Pakete, d. s. Pakete, zu denen die Paketkarten 
am Bestimmungsort fehlen, und deren Empfiinger aus 
der Aufschrift und durch Riickfrage bei der Aufgabe
P Anst nicht zu ermitteln ist, ferner Pakete ohne Auf
gabezettel (s. d.) und Aufschrift werden den Postanmelde
stellen mit Meldung zugefiihrt. 

b) Verfahren bei den Postanmeldestellen. 
Die eingehenden Fehlmeldungen bewahrt die Post

anmeldestelle zunachst auf. Die von den PAnst ein
gesandten iiberzahligen Pakete werden der Riickbrief
stelle (s. d.) oder der sonst bestimmten Dienststelle zur 
Feststellung des Inhalts zugefiihrt. Pakete, deren Ab
sender oder Empfiinger hierdurch nicht ermittelt werden, 
nimmt die Postanmeldestelle in halbwochentlich aufzu
stellende Verzeichnisse auf, die jeder der andern 16 An
meldestellen regelmaBig zugesandt werden. Die Aufgabe 
der Postanmeldestellen ist es nun, die fehlgemeldeten 
Pakete in den Verzeichnissen der iiberzahligen Pakete zu 
ermitteln. Gelingt die Ermittlungnichtinnerhalb 10 Tagen, 
so wird die AufgabePAnst unter Beifiigung des Schrift
wechsels benachrichtigt und von dieser die Ersatzleistung 
in die Wege geleitet. AuBer den halbwochentlichen Ver
zeichnissen haben die Anmeldestellen iiber die bis zum 
Ablauf des vorhergegangenen Monats als iiberzahlig ein
gegangenen, noch nicht untergebrachten Pakete Monats
verzeichnisse aufzustellen und den iibrigen Anmelde
stellen ebenfalls zu iibersenden. Der Inhalt nicht unter
zubringender Pakete wird verkauft oder vernichtet. 

2. Das vereinfachte Fehimeideverfahren wird an
gewandt fiir gewohnliche Pakete (einschlieBlich der Ein
schreibpakete und der unversiegelten Wertpakete) mit 
Lebensmitteln, Zigarren, Zigaretten und Tabak oder mit 
einem Inhalt bis zum Gesamtwert von 30 RM und unter
scheidet sich von dem formlichen Verfahren dadurch, 
daB die Anmeidestellen im allgemeinen be\ den Nach
forschungen nicht mitwirken. Die Ermittlungen be
schranken sich in der Regel auf den Bereich der Aufgabe
und BestimmungsPAnst. Nur wenn besondere Um
stande vorliegen, werden nahere Ermittiungen ein-
geleitet. Kra use. 

Fehl- und Vergiitungsbetriige (Rechnungsfehlbetrage 
und Rechnungsvergiitungsbetrage) im engeren Sinne 
sind die Unterschiede, die bei der Priifung von Ein
nahmen und Ausgaben, die dem Rechnungshof gegen
tiber nicht beIegt zu werden brauchen, nacb deren Ver
rechnung ermittelt und in einfacher Weise verrechnet 
werden. Sie werden von den OPD - oder soweit die 
Priifung der Belege den VA iiberlassen ist, von diesen -

m?natlich in einer Nachweisung. zusammengestellt und 
bel den sogenannten "Vermischten Einnahmen" oder 
"Vermischten Ausgaben", also nicht bei den sonst fiir 
die betreffenden Einnahmen und Ausgaben zustandigen 
Verrechnungsstellen vereinnahmt oder verausgabt. In 
Betracht kommen dabei hauptsachlich Unterschiede aus 
folgenden Belegen: Nachgebiihrenliste, Karte fiir Nach
ansatze, Lagergebiihrenliste, Nachweisung iiber Post
und auBergewohnliche Telegraphengebiihren, Einnahme
buch iiber Telegraphengebiihren, Personengeldliste, Ein
nahmebuch iiber Stiickgutgebiihren, Einnahmebuch iiber 
Gebiihren fiir Benutzung Offentlicher Sprechstellen, Ent
lastungskarten und Lohnliste. 1m Gegensatz hierzu 
werden Unterschiede, die bei Einnahmen und Ausgaben 
ermittelt werden, die de!li Rechnungshof (s. Rechnungs
hof des Deutschen RelChs) gegeniiber beIegt werden 
miissen, bei der zustandigen Verrechnungsstelle aus
geglichen; sie miissen auch in jedem Einzelfalle durch 
e~ne Kassenanweisung (s. Kassenanweisungen) zur Ver
emnahmung oder Verausgabung angewiesen werden, 
wenn nicht der Ausgieich dadurch herbeigefiihrt werden 
k~nn, daB der urspriingliche Beleg anderweit festgestellt 
wud. Durch i(assenanweisung miissen ferner auch die 
Unterschiede angewiesen und bei der zustandigen Ver
re~hnungsstelle verrechnet }Verden, die der Rechnungshof 
bm der Priifung der Rechnung ermittelt; sie werden 
um eine Verwechsiung mit den gewohnlichen FehI- unci 
Vergiitungsbetragen zu vermeiden, als "Einnahmen oder 
Ausgaben aus der Priifung der Rechnung" bezeichnet. 
FehI- und Vergiitungsbetrage aus dem Postanweisungs-, 
ZahIkarten- und Zahlungsanweisungsverkehr sowie aus 
dem Gebiihrenzettelverkehr werden durch Zu- oder 
~bsetzen in der nachsten Annahme- oder Auszahlungs
hste und solche aus der Abrechnung mit der Postbetriebs
krankenkasse und mit der Krankenkasse fUr Post- und 
Telegraphenbeamte (s. Krankenfiirsorge) durch Zu- oder 
Absetzen in der nachsten Beitragsnachweisung ver
rechnet. Solche aus dem Versicherungsrentenverkehr 
(~. Rentenverkehr) werden durch den Nachweis der 
Uber- und Zuschiisse ausgeglichen. 

Fehlbetrage werden kassentechnisch wie Minder
betrage, Vergiitungsbetrage wie Mehrbetrage behandelt 
(s. Mehr- und Minderbetrage). Fehlbetrage werden mit
hin, wenn der Zahlungspflichtige nicht ermittelt werden 
kann und wenn sie nicht durch einen Mehrbetrag der
selben Kasse aus demselben Monat gedeckt werden, von 
dem schuldigen Beamten eingezogen. Vergiitungsbetrage 
diirfen, wenn ein Empfangsberechtigter nicht vorhanden 
ist, dem Kassenbeamten nur in Hohe eines von ihm im 
selben Monat gedeckten Minderbetrags ausgezahlt wer
den; sonst stellt der Vergiitungsbetrag einen Mehrbetrag 
dar. Naheres s. ADA VIII, 1 und Mehr- und Minder-
betrage. G ebb e. 

Feldbnehhandlungen 
sollten 1m Kriege 1914/18 die Truppen mit Lesestoff (Biichern 
Zeitschriften, Zeitungen) versorgen. Sie wurden Anfang 1916 zu
gelassen und entweder an Unternehmer verpachtet oder als reine 
Militarbetriebe verwaltet. Die Hauptbuchhandlung befand sich 
meistens am Etappenhauptort, weitere Vertriebsstellen in den 
Unterkunftsorten. Biicher und Zeitschriften an Feldbuchhandlungen 
durften als Postpakete versandt werden. 1m Oktober 1916 bestanden 
bereits 274 Feldbuchhandlungen. 

Schriftwesen. Schracke, Geschichte der deutschen Feldpost im 
Kriege 1914/18. Verlag der Reichsdruckerei, Berlin 1921. S. auch 
Feldpost. 

Feldpaketverkehr. Die Beforderung gewohnlicher und 
eingeschriebener Pakete in Militardienstangelegenheiten 
gehOrte zu den Aufgaben der Feldpost (s. d.). 

Privatpakete der Angehiirigen des Feldheers sind in friiheren 
Kriegen wiederholt dnrch die Feldpost befOrdert worden. Schon 
die erste Feldpostdienst-Instruktion von 177S Bah diese Moglichkeit 
vor. Starke Unzutraglichkeiten entstanden bei dem Privatpaket
verkehr in den Befreiungskriegen, Beschrankung flir die Zukunft 
war die Folge. Zugelassen wurde der Privatpaketverkehr dnrch 
die Feldpost wieder 1848 und 1849, nach den in den Feldziigen 
dieser Jahre gemachten schlechten Erfahrungen aber nicht 1864 
und 1866. Ein letzter Versuch mit Privat-Feldpostpaketen wurde 
1870/71 gemacht, er mullte aber bald wieder stark eingeschrankt 
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werden. In die Feldpostdienstordnung von 1907 war deshalb die 
Bestimmung aufgenommen, daB die Feldpost nicht auf die Beforde
rung von Privatpackereien berechnet sei; dagegen wurde die Mit
wirkung der Postverwaltung fiir einen etwa spater einzurichtenden 
Packereiverkehr in gewissem Umfang in Aussicht gesteUt. In den 
AB zur Feldpostdienstordnung waren nur die besonderen Vor
schriften flir die Annahme von Paketen an die im Felde stehenden 
Truppen fiir den Fall enthalten, daB die Postverwaltung nach Ver
standigung mit der MilitarbehOrde einen besonderen Befiirderungs
dienst flir solche Sendungen einrichten wiirde. Ein solcher Paket
verkehr wurde, zuerst versuchsweise, im Oktober 1914 eingerichtet, 
nur flir gewohnliche Pakete; Einschreibung, Wertangabe und Nach
nahme waren nicht zugelassen .• Es durften 5 kg schwere Pakete 
ohne Paketkarte mit Ausriistungs- und Bekleidungsstiicken flir eine 
Einheitsgebiihr von 25 Pf. versandt werden, die bei bestimmten 
Militar-Paketdepots - je eines fiir den Bereich jedes Armee
korps - aufzuliefern oder ihnen von den AufgabeP Anst zuzufiihren 
waren. Mit der Abgabe an die Paketdepots war die Tatigkeit' und 
Verantwortlichkeit der RPV beendet. Die weitere Befiirderung und 
Ausgabe der Pakete an die Empfanger war Aufgabe der Heeres
verwaltung. Yom 22.2.1915 ab wurde die Annahme und Beforde
rung von Privatpaketen eine dauernde Einrichtung. Das Hochst
gewicht betrng 10 kg, die Gebiihr flir 5 kg 25 Pf., flir jedes weitere 
kg 5 Pf. Fiir Verlust und Beschadigung wurde keine Haftung iiber
nommen. Spater folgte die Zulassung von Privatpaketen aus dem 
Felde nach der Heimat. 

1m April 1915 wurden bei jederEtappen-Inspektion ein Etappen
Giiter- und Paketamt, eine Etappen-Paketstelle am Etappen
hauptort und Etappen-Giiterstellen nach Bedarf in den Orten 
des Etappengebiets eingerichtet. Diese Dienststellen wurden yom 
15. 5. 1916 ab dem Chef des Feldeisenbahnwesens unterstellt. In 
der Heimat wurden in der Nahe der Grenze groBe Sammel-Paket
amter eingerichtet, denen die Versorgung ganzer Armeen zugewiesen 
wurde. Pakete aus dem Felde hatten die Militar-Paketamter 
zu bearbeiten. Das Verfahren wurde schlieBlich besonders dadurch 
vereinfacht, daB die Pakete nach der Heimat schon im Felde nach 
den Vorschriften des Selbstbeklebeverfahrens postfertig gemacht 
und unter U mgehung der Militarpaketamter einer giinstig gelegenen 
Heimatp Anst zugefiihrt wurden, von wo sie in den freien Verkehr 
gelangten. 

Die Zahl der Privatpackereien betrug 1870/71 1 853 686 Stiick. 
In der Weihnachtswoche 1914 gelangten iiber 8 Millionen Privat
pakete ins Feld; die sonstigen Hochstzahlen waren: in der Richtung 
nach dem Felde im Marz 1915 2 183 544 Stiick, in der Richtung 
aus dem Felde im 1. Halbjahr 1917 4465418 Stiick. 

Schriftwesen. Scilracke, Geschichte der deutschen Feldpost 
im Kriege 1914/18. Verlag der Reichsdrucker,i, Berlin 1921. S. auch 
Feldpost. W. S c h war z. 

Feldpost war ein Zweig des Postwesens, der nur im 
Kriege eingerichtet wurde und dazu bestimmt war, die 
Postverbindung zwischen den Truppen und der Heimat 
aufrechtzuerhalten. Sie beforderte 1. heeresdienstliche 
Sendungen, 2. Privatsendungen der Heeresangehorigen. 
Ihr Arbeitsgebiet war beschriinkt, weil sie mit einfachsten 
Mitteln arbeiten mullte; deshalb konnten weder aIle sonst 
bestehenden Arten von Sendungen zugelassen, noch aIle 
Dienstverrichtungen der heimatlichen PAnst tibernom
men werden. Die FeidP Anst nahmen eine Zwitterstellung 
ein. In posttechnischen Angelegenheiten unterstanden 
sie dem RPA, im tibrigen waren sie HeeresbehOrden und 
standen ala solche unter den Truppenbefehlshabern. 

Geschichte. Unter dem GroBen Kurfiirsten gab es noch keine 
fiirmliche Feldpost. Die Postverbindung zwischen Armee und 
Heimat wurde durch Dragoner (Posttrabanten) unterilalten, die 
zu je zwei von drei zu drei Mellen stationiert waren und De
peschen und Briefe bis zum nachsten kurfiirstlichen P A brachten 
(s. Dragonerposten). In der preuJ3ischen Geschichte wird ein FeidP A 
zuerst 1715 wahrend des vorpommerschen Krieges erwahnt; die 
alteste Feldpostdienst-Instruktion ist am 25. 4. 1715 erlassen. Das 
FeidP A hatte sicil mit dem Heere fortzubewegen und durch reitende 
Postillione die regelmaBige Verbindung mit dem nachsten heimat
lichen Postkurse herzustellen. Die Briefe an die Soldaten des Heeres 
muBten bis Stettin freigemacht werden; von da erhob das FeldPA 
ein Porto von 6 Pf. fiir den Brief. Die angekommenen Briefe wurden 
von Ordonnanzen der Truppenteile abgeholt und durften nur an 
diese ausgehandigt werden. Dagegen konnte jeder Soldat seine 
Briefe unmittelbar beim FeldPA aufgeben. Urn die BefOrderung 
zu sichern, wurden bis zur Grenze oder ilis zum nachsten PAvon 
3 zu 3 Meilen Relais von wenigstens je 2 Postillionen bestellt. 

Spater, namentlich im Siebenjahrigen Kriege, wurde die Ein
richtung weiter ausgebaut; flir jedes Armeekorps wurde ein FeldPA 
a ufgestellt, von dem sicil 2 - 4 Feldpostexpeditionen abzweigten. 
Hei Ausbruch des Bayrischen Erbfolgekrieges 1778 wurde ein zaltl
reiches Feldpostdienstkorps aufgestellt, auch eine Instruktion flir 
den Feldpostdienst herausgegeben. In allen spateren Kriegen ist 
die Feldpost tatig gewesen, so namentlich in den Befreiungskriegen 
1813/15, im Schleswig-Holsteinschen Kriege 1848, im Badischen Feld
zuge 1849, bei der Teilmobilmachung von 1851, in den Kriegen gegen 
Danemark 1864, gegen Osterreich 1866 und gegen Frankreich 
1870/71. 

In den Befreiungskriegen besall jedes Armeekorps ein FeidP A, 
jede Brigade cine Feldpostexpedition. Das Personal wurde von der 
Postverwaltung ausgewiiillt, unterstand aber in der Ausriistung 
nnd im an Bern Dienst dem Kriegskommissar, Noch im Laufe des 

Krieges wurde der Betrieb dem GP A unterstellt. Spater hat die 
Verteilung der FeldPAnst auf die Truppenverbilnde je nach deren 
Zusammensetzung mehrfach gewechselt. Die Doppeleigenschaft der 
Feldpost als postalische und militarische Einrichtung ist bis auf die 
N euzeit erhalten geblieben. Durch die Feldpostdienstordnung vom 
21. 5. 1862 wurden fiir die Armeekommandos ArmeeP A unter einem 
Armeepostmeister eingefiihrt. Die FeidP A unterstanden dem 
ArmeePA, dieses dem Feld-OberPA. Nach den Erfahrungen in 
den Kriegen von 1864 und 1866 wurde das Feldpostwesen im Riicken 
des Heeres mit den Etappeneinriciltungen in Verbindung gebracht. 
Zur Erhaltung gesicherter Postverbindungen zwischen Heer und 
Heimat waren an geeigneten Punkten Feldpostrelais vorgesehen. 
Die Leitung des Etappenpostdienstes bei jeder Armee wurde einem 
Etappen-Postdirektor iibertragen. In dieser Organisation 1st die 
Feldpost im Kriege 1870/71 tatig gewesen; sie ist im wesentlichen 
in die spateren Feldpostdienstordnungen iibergegangen. 

Nach der zuletzt giiltigen Feldpostdienstordnung vom 30. 4. 1907, 
die gemeinsam vom Kriegsministerium und dem RPA erlassen war, 
wurden bei Ausbruch des Weltkrieges (1914) aufgestellt: 1 FeldPA 
fiir das GroBe Ha uptq uartier mit planmaBiger Starke von 1 Feld
Oberpostsekretar (FOPS), 2 Feldpostsekretaren (FPS), 4 Feldpost
schaffnern (FPSchaffn), 7 Feldpostillionen (FPostillionen), 5 Train
soldaten, je 1 Feldpostexpedition fiir jedes Armee-Ober
kommando (1 FOPS, 1 FPS, 3 FPSchaffn, 4 FPostiliione, 3 Train-
80Idaten), je 1 FeldPA fiir jedes Armeekorps (1 Feldpostmeister, 
4 FPS, 5 FPSchaffn, 8 FPostillione, 7 Trainsoldaten), je 1 Feldpost
expedition fiir jede Division (1 FOPS, 4 FPS, 3 FPSchaffn, 
4 FPostiliione, 6 Trainsoldaten - bei Kavalleriedivisionen 2 FPS, 
2 FPSchaffn, 4 FPostillione, 3 Trainsoldaten), auBerdem 1 Post
Pferde- und Wagendepot fiir jede Armee und eine groBere 
Zahl von Feldpoststationen fiir das Etappengebiet nnd als Um
schlagstelle auf den EtappenstraBen. Die oberste Leitung des Feld
postdienstes im Felde lag in den Handen des Feld-Oberpost
meisters im GroBen Hauptquartier (1914-1918 Wirkl. Geh. Ober
postrat Domizlaff), der durch mehrere Feld-Oberpostinspek
toren unterstiitzt wurde. Fiir den Bereich jeder Armee war fiir 
die Leitung des Feldpostdienstes 1 Armee-Postdirektor vor
gesehen, der durch mehrere Armee-Postinspektoren in der 
Beaufsichtigung des Dienstbetriebs unterstiitzt wurde. Den Feld
postmeistern bei den Generalkommandos lag die Aufsicht iiber die 
Feldpostexpeditionen bei den Divisionen ob, die dem Generalkom
mando zugeteilt waren. Militarisch waren unterstellt: der Feld
Oberpostmeister und das FeidP A des GroBen Hauptquartiers dem 
Generalquartiermeister, der Armee-Postdirektor dem Etappen
inspektor, die Feldpostexpedition des Armee-Oberkommandos dem 
Oberquartiermeister, das FeldPA des Generalkommandos dem Chef 
des Stabes, die Feldpostexpedition bei der Division dem Divisions
kommandeur. Die Feldpostbeamten unterstanden der Strafgewalt 
der militarischen Vorgesetzten, daneben auch der der Feldpost
vorgesetzten. Die FeidP Anst hatten sich im allgemeinen im Haupt
quartier des Truppenbefehlshabers einzurichten. 

Fiir die Einrichtung von U mschlagstellen und zur Versorgung 
der Truppen im Etappengebiet besaB jeder Armee-Postdirektor 
Ausriistung und Personal fiir 15 Feldpoststationen. Die Pferde zur 
Herstellung von Fuhrverbindungen im Bereich jeder Armee befanden 
sich im Post-Pferde- und Wagendepot. 1m Laufe des Krieges wurde 
flir jeden Armeebereich ein Postkraftwagenpark eingerichtet. 

In posttechnischer Beziehung lag die oberste Leitung des Feld
postwesens beim RPA, bei dem eine besondre Feldpostabteilung 
gebildet wurde. Aile FeidP Anst (mit Ausnahme der Feldpost
stationen) hatten iiber aile wichtigen Vorkommnisse ein Kriegs
tagebuch zu fiihren und regeimaBig, zuerst aile 10 Tage, spater 
monatlicil, einen Rapport an das RPA und den Armee-Postdirektor 
abzusenden. 

R e c h t. Fiir den Feldpostverkeilr galten die allgemeinen gesetz
lichen Bestimmungen iiber den Postverkehr sowie die Vorschriften 
der Feldpostdienstordnung. 

Die Dienstvorschriften, nach denen sicil der Feldpostdienst 
abwickelte, waren in der Feldpostdienstordnung vom 30. 4. 1907 
und den dazu erlassenen AB enthalten. Weitere Anordnungen 
wurden durch die Feldposterlasse ertellt. Aile diese Vorschriften 
galten gleichmaJ3ig auch flir die von der bayrischen und wiirttem
bergischen Postverwaltung aufgestellten FeidP Anst. 

Mobilmach ung und A usriistung. Das Personal der Feldpost 
wurde seit 1809 im Frieden vorausbestimmt, die Einberufungsvf 
wurden vorbereitet. Die Beamten iibernahmen ihre Feldpostdienst
stelle bei der Mobilmachung. Die obern Beamten hatten sich selbst 
einzukleiden und auszuriisten; die untern Beamten wurden fiir 
Rechnung der Heeresverwaltung ausgeriistet; teils waren die Aus
riistungsstiicke vorher beschafft, teils wurden sie von der Heeres
verwaltung nach der Mobilmachung geliefert. Die Trainsoldaten 
wurden den Feldpostdienststellen bei Eintritt der Moililmachung 
von den militiirischen Kommandostellen zugewiesen. Das Personal 
der Feldpost wurde nach der Kriegsbesoldungsvorschrift besoldet 
und verpfiegt. Die FeidP Anst wurden mit Feldgerat, Fahrzeugen, 
Biiro- und Betriebsgerat ebenfalls auf Kosten der Heeresverwaltung 
ausgestattet; das notwendige Gerat sowie die Fahrzeuge waren 
sclton im Frieden bereitgestellt. Die Pferde wurden fiir Rechnung 
und teilweise durch Vermittlung der Heeresverwaltung beschafft; 
diese trug auch die Kosten fiir Beschaffung der notigen Vordrucke. 

Verkehrsmittel. Bis ins Etappengebiet wurden zur Post
befOrderung im allgemeinen Postsonderziige mit Bahnpostbegleitern 
benutzt. Innerhalb des Bereichs der Feldpost wurden die Verbin
dungen durch Eisenbahn, Kraftwagen oder Fuhrwerke hergesteilt. 
In einzelnen Fallen dienten auch andre Hilfsmittel zur Beforderung, 
wie Feld- und Forderbailnen, Seilbailnen, StraBenbahnen, Tragtier
kolonnen, Reitposten, Fahrrader, Scilienenkraftwagen, Tauchboote. 
Da andre Verkehrsmittel versagten oder nicht ausreichten, wurden 
1m spiitern Verlaufe des Krieges vereinzelt Flugpostverbindungen 
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gebraucht, namentlich nach den baltischen Inseln (Usel usw.) und 
yom April 1918 ab In der Ukraine (Luftpostkurse Brest-Luck
Berditschew- Kiew, Berditschew-Odessa-Cherson, Kiew-Jeka
terlnoslaw). 

Gegenstande des Feldpostverkehrs. Die Feldpost war be
stimmt zur BefOrderung von 1. militardienstlichen Send ungen, 
und zwar gewohnlichen und eingeschriebenenBriefen, Postkarten, 
Geld- und Wertsendungen, gewohnlichen und eingeschriebenen 
Paketen, Postanweisungen bis 800M.; 2. Sendungen in Privat
angelegenheiten der Heeresangehorigen, und zwar gewohn
lichen Briefen bis 250 g, Postkarten, Geldbriefen bis 1500 M. und 
250 g Gewicht, Postanweisungen yom Feldheer bis 800 M., von der 
Heimat bis 100 M., ferner Zeitungen in Briefform oder unter Band, 
endlich (seit Februar 1915) Packchen bis 550 g. Spater waren auch 
Postschecks nach dem Heere und Zahlkarten nach der Heimat 
zugelassen. Die Sendungen waren auBerlich als Feldpostbrief (seit 
1848), Feldpostkarte, Feldpostanweisung zu bezeichnen. Vordrucke 
zu Feldpostkarten, Feldpostanweisungen, spater auch Feldpost
kartenbriefen, waren in der Heimat kauflich zu erwerben, im Felde 
wurden sie den HeeresangehOrigen unentgeltlich geliefert. Fiir 
Briefe nach dem Felde stellte die Reichsdruckerei kaufliche Brief
umsehIage mit besonderem Aufdruck fiir die Anschrift her. Auf den 
Vordrucken waren die Angaben fUr die Aufschrift verschieden, je 
nachdem, ob sie fiir die Heimat oder fiir das Feld bestimmt waren. 
Auf Sendungen nach dem Felde war der Absender anzugeben, bei 
Sendungen an Angehorige mobiler Truppen aber kein Bestimmungs
ort. Auf Sendungen aus dem Felde hatten Offiziere und Beamte 
Namen und Dienstgrad anzugeben, die Sendungen von Mannschaften 
muBten den Soldatenbriefstempel des Truppenteils tragen. Unter 
auBergewohnlichen Verhaitnissen, auf dem Marsch, nach Gefechten, 
war auch fiir Mannschaften Einzelauflieferung zugelassen. An
wendung von Kurzschrift war erlaubt. Die BefOrderung von Privat
paketen gehOrte nicht zu den Aufgaben der Feldpost. 

Gebiihren. Heeresdienstliche Sendungen waren portofrei. Fiir 
Sendungen von und an HeeresangehOrige in deren eigenen Angelegen
heiten bestand Portovergiinstigung. Portofrei befOrdert wurden 
aile Privatbriefe bis 50 g, Geldbriefe bis 50 g und 150 M. Wertangabe 
nach der Heimat und Postanweisungen nach der Heimat. Die iibrigen 
Gebiihrenbetrage waren: fiir Briefe iiber 50 - 250 g 20 Pf. (vom 
28. 11. 1914 ab bis 175 g 10 Pf.), Packchen von iiber 275 g bis 550 g 
20 Pf. (ab 3.2.1915), Geldbriefe iiber 50 bis 250 g bis 300 M. Wert 
20 Pf., iiber 300 bis 1500 M. Wert 40 Pf., Postanweisungen nach 
dem Heere bis 100 M. 10 Pf. Yom 15. 6. 1918 ab konnten in Privat· 
angelegenheiten bis 800 M mit Postanweisungen ins Feld gesandt 
werden. Gebiihr bis 400 M 10 Pf. fiir je 100 M., iiber 400-600 M. 
50 Pf., iiber 600-800 M. 60 Pf. Yom 1. 8. 1916 ab waren Zahl
karten bis 800 M. nach der Heimat zugelassen, Yom 30.10. 1916 
ab bis 10000 M. Gebiihr bis 25 M. 5 Pf, dariiber 10 Ff. Die 
Zeitungsumschlaggebiihr betrug bei wochentlich einmaligem 
Erscheinen 30 Pf., bei wochentlich zwei- bis dreimaligem Erscheinen 
60 Pf., bei haufigerem Erschelnen 120 Pf. vierteljahrJich; sie wurde 
Yom 1. 4. 1918 ab auf 45, 90 und 150 Pf. erhOht. Fiir Zeitungen 
nach Art der Zeitungsbahnhofsbriefe wurde ohne Riicksicht auf 
die Zahl der Stiicke eine Gebiihr von monatJich 12 M. erhoben. 

Anspruch auf Portovergiinstigung hatten auch die yom Personal der 
freiwilligen Krankenpflege ausgehe' den Sendungen, dagegen nicht 
solche an HeeresangehOrige in rein gewerblichen Angelegenheiten der 
Absender. Deutsche Geschafte im Felde konnten die Feldpost benutzen, 
hatten aber keine Portovergiinstigung, sondern muBten die Gebiihren 
des Inlandsverkehrs entrichten. Fiir gebiihrenpfJichtige Sendungen aus 
der Heimat bestand Portozwang. Zustellgeld wurde im Felde nicht 
erhoben. - 1m Felde wurden Freimarken des gewohnlichen Verkehrs 
verwandt. 

B etrie b. Bei den Sendungen an Heeresstellen und Heeres· 
angehorige war zu unterschelden, ob es sich um Empfanger in festen 
Standorten im Inland oder bei mobilen Truppen handelte. Die 
ersten, die sog. stabilen Sendungen, wurden wie im Fripdens
verkehr behandelt, die andern, die sog. mobilen Sendungen, 
muBten auf die am schnellsten erreiehbare Postsammelstelle 
geleitet werden. Postsammelstellen, deren Einrichtung zuerst in 
der Instruktion fiir den Feldpostdienst yom 1. 6. 1854 vorgesehen 
war, wurden bel Kriegsausbrueh an groBen Verkehrsmittelpunkten 
mit guter Bahnverbindung eingeriehtet. Die wie in friiheren Kriegen 
so auch im Weltkriege zunaehst noeh vorgesehene Trennung der 
Sendungen in eilige (fiir Behorden, Offiziere, Beamte) und Mann
schaftsbriefe fiel bald weg. Bei den Sammelstellen wurde die 
Post in mehreren Arbeitsgangen nach Truppengattungen, Unter
abteilungen und Truppenkorpern verteilt und sodann bestimmten, 
in der Nahe der Grenze gelegenen PA, den Leitpun kten, fUr jede 
Armee einem besonderen, zugefUhrt. Diese hatten die Post weiter 
ins Feld zu leiten. 

Als Hilfsmittel fUr die Verteilung der Sendungen wurde die 
Feldpostiibersieht beuutzt, eine Zusammenstellung aller selb· 
standigen Truppenteile, Verbiinde und FeldbehOrden mit Angabe 
der zustandigen FeldP Anst, die im RP A aufgesteIIt, nach den ein
laufenden Veranderungsmeldungen berichtigt und im allgemeinen 
von 7 zu 7 Tagen neu herausgegeben wurde. Die FeldP Anst hatten 
jede Anderung In der Truppenzusammensetzung und in der Zu
gehOrigkeit zu ihrem Bereich zu melden. Die Zahl der in der Feld· 
postiibersicht aufgefUhrten Heereseinheiten belief sieh schlieBlich 
auf rund 30 000. 

Von den Leltpunkten gelangte die Post mit der schnellsten Be
fiirderungsgeiegenheit, im allgemeinen. mit Bahnposten in Post· 
sonderziigen, ins Feld. Von den letzten Bahnstationen aUS wurde sie 
mit Kraftwagen und Fuhrwerk den FeidP Anst zugefUhrt. Bel den 
FeldP Anst war eine Zustellung nur fUr die Sendungen an die Dienst
stellen, Offiziere und Beamten der Kommandobehorden vorgesehen, 
im iibrigen muBte die Post fUr die einzelnen Truppenverbande ge
schiossen durch mit Ausweis versehene Kommandierte abgeholt 

werden. Die Einschreib-, Wert- und Paketsendungen wurden den 
Abholern auf Grund eines besondern Kontrollbuchs iibergeben. 
Eilzustellung war im Felde ausgeschlossen. 

Zur Beforderung besonders wichtiger und elJiger Sendungen in 
MlJitar- und Feldpostdienstangelegenheiten war die Dberbrlngung 
in besonderen Taschen durch reitende Postillione (Estafetten) 
vorgesehen. Diese aus friiheren Zeiten stammende Einrichtung 
wurde im Laufe des Weltkriegs aufgehoben. 

Unanbringliche Sendungen an Heeresangehorige muBten mit 
einer schriftlichen Angabe iiber den Grund der UnanbringJichkeit 
von den Truppen unverziiglich an die FeldP Anst zuriickgegeben 
werden. Diese hatten die Nach- oder Riicksendung zu veranlassen. 
Wenn der Absender den Wunsch ausdriickte, daB der nicht bekannte 
Aufenthaltsort des Empfangers durch die PostbehOrde ermittelt 
werde, so wurde durch die heimatliche OPD beim Zentral-Nach
weisbiiro des Kriegsministeriums nachgefragt. 

Die bel den FeldP Anst aufgelieferten Sendungen muBten sobald 
wie mogJich abgesandt werden. Die FeldPAnst hatten die Brief· 
post vorzusortieren, vor allem moglichst viele Ortsbunde zu fertigen, 
die auf erreichbare Bahnposten geleitet werden konnten. Die iibrige 
Briefpost wurde den Postverteil ungstellen zugefUhrt, die an 
giinstig gelegenen Orten in der Heimat eingerichtet wurden. Spater 
wurden in den einzelnen Landeru und Provinzen Deutschlands 
besondere Sortierstellen eingerichtet, denen die Postverteilung
stellen die Briefsendungen iiberwiesen, die sie nicht selbst in Orts
bunde aufnehmen konnten. 

Fiir Sendungen, die innerhalb des Heeres verblieben oder weiter· 
gesandt werden muBten, wurden bald Feldausgleichs· oder Heeres
briefstellen, in der Regel am Etappenhauptort, eingerichtet. 

Kassenwesen. Das Kassenwesen war so einfach wie moglich 
geregelt. Dber personliche und sachliche Kosten hatten die FeidP Anst 
mit der Feldintendantur abzurechnen. Die auf Postanweisungen 
eingezahiten Gelder waren an die Feldkriegskassen abzuJiefern. 
Postanweisungen an Heeresangehorige wurden den Empfangern 
durch die Truppenkassen ausgezahlt. 1m Weltkriege wurde fUr Ein
und Auszahlungen zwischen Truppenkassen und FeldPAnst mehr 
und mehr der bargeldlose Verkehr durchgefUhrt. Die endgiiltige 
Abrechnung fand zwischen der GPK in Berlin und der General
kriegskasse statt. 

Zeitungswesen. Die BefOrderung der Zeitungen ins Feld 
wurde besonders dadurch beschleunigt, daB die Zeitungsendungen 
Yom Oktober 1904 ab bereUs beim Postzeitungsamt (s. d.) in Berlin 
und bei anderen groBen VerlagsP Anst nach der Feldpostiiberslcht 
verteilt und unter Umgehung der Sammelstellen in Zeitungsbeuteln 
und Paketen unmittelbar iiber die Leitpunkte ins Feld gesandt 
wurden. Sogar zweimalige tagliche Absendung wurde zugelassen. 
Vom Marz 1915 ab wurden Zeitungsbahnhofsbriefe (s. d.) und Zeitung· 
sendungen naeh Art der Bahnhofsbriefe nach dem Kriegsgebiet 
zugelassen; die Gebiihr betrug 12 M monatlich fUr jeden Zeitungs
bahnhofsbrief. Das Armee-Verordnungsblatt und die deut
schen Verlustlisten wurden allen im Felde stehenden preuBischen 
und sachsischen Stiiben, Truppenteilen und Feldverwaltungsbehorden 
gebiihrenfrei geliefert; Versendung an die FeidP Anst, Verteilung 
durch militarische Dienststellen. Auch an der Verteilung der Kriegs
zeitungen (s.d.) auf die Truppenverbande hat sieh die Feldpost 
vielfach beteiligt. 

Feld-Paketverkehr (s. d.). 
Statistisches. Zahi der Feldpostdienststelien und Beamten: 

1870/71: 88 FeldPAnst mit 960 Beamten, 1914/18: mobil gemacht 
149 FeidP Anst mit 2627 Beamten, im Laufe des Krieges Hochst
stand 740 FeldPAnst (einschl. 417 Feldpoststationen) mit 8131 
Beamten sowie 6115 militarischen und andern Hilfskraften (zus. 
13 246). Zahl der Postsammelstellen anfangs 11 mit 3000 Kopfen, 
Hochststand 23 mit 14 431 Kopfen. 

Briefpost 1870/71 in beiden Richtungen im ganzen 101 381 900 
Sendungen, 1914/18 Umfang der Briefpost fUr eine Infanteriedivision 
rd. 300 Sacke taglich, Hochstzahi der von den Postsammelstellen 
ins Feld gesandten Briefbeutel 2 557 000 im Monat, Zahl der tag
lichen Briefsendungen ins Feld im Durchschnitt 9,9 Millionen (im 
Februar 1917 12,1 Millionen), Zahl der tiiglichen Briefsendungen 
aus dem Felde nach der Heimat im Durchschnitt 6,8 Millionen 
(im Marz 1918 7,9 Millionen). Insgesamt in der Richtung nach dem 
Felde 17,7, in der Richtung nach der Heimat 11 Milliarden Sendungen 
wiihrend des ganzen Krieges. Zahl der bei den Postverteilungstellen 
bearbeiteten Sacke aus dem Felde Marz 1918: 185000 Stiick. Von 
Anfang August 1914 bis Ende Dezember 1918 bei den FeldPAnst 
91 567000 Briefbeutel eingegangen und 31 940000 nach der Heimat 
abgesandt. Fiir den Postanweisungsverkehr sind keine genauen 
Zahlen ermittelt. Paketverkehr in Militardienstangelegenheiten 
1870/71 126916, 1914/18 5656000 Stiick. Fiir den Zeitungsverkehr 
fehlen genaue Zahlen; 1870/71 monatlich 69 600 Stiick, Dezember 
1917 allein yom Postzeitungsamt in Berlin an die FeldPAnst ab
gesandt 5 882 857 Stiick. 

Schriftwesen. ]'eldpost-Dienstordnung Yom 30.4.1907 nebst 
AB.; Stephan: B. E. Croles Illustrierte Geschichte der Deutschen 
Post. Verlag von Friedrich Luckhardt, Berlin und Leipzig (0. J.); 
Die N orddeutsche Feldpost wahrend des Krieges mit Frankreich 
1870/71; Zum fUnfzigjahrigen Bestehen der Oberpostdirektlonen. 
Denkschrift, Berlin 1899; Schracke, Geschichte der deutschen Feld
post im Kriege 1914/18. Verlag der Reichsdruckerei, Berlin 1921: 
Archiv 1882 S. 317ff., 1902 S. 759ff., 1908 S.649ff., 692ff., 1918 
S. Iff., 1922 S. Iff. W. S c h war Z. 

Feldpost bei iiberseeisehen Unternehmnngen. Fur den 
Postverkehr der Truppen, die an der Ostasiatischen 
Expedition 1900/01 teilnahmen, wurde eine besondere 
Feldposteinrichtung geschaffen. Es wurden eingerichtet 
1 Feldpost-Expedition unter 1 Feld.Oberpostsekretarund 
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9 Feldpoststationen. AuBerdem .. beteiligten sic~ a~ Feld
postdienst die deutschen OrtsP A in Schanghal, Tsmgtau 
und Kiautschou. Die Leitung hatte ein Armee-Post
direktor, dem spater ein Armee-Postinspektor beigegeben 
wurde. Das Gesamtpersonal belief sich auf 49 Beamte 
und 26 Trainsoldaten. In posttechnischer Beziehung 
unterstand die Feldpost dem RP A, im iibrigen dem 
Kommando des Expeditionskorps. Zur Beforderung zwi
schen Heimat und China dienten von Militarpersonen 
verwaltete Schiffsposten (s. d.), die auf allen Transport
dampfern vorhanden waren. Sammelstelle fiir Brief- und 
Geldsendungen nach China war das Marine - Post
biiro (s. d.) beim HofPA in Berlin, fiir Feldpostpackereien 
das P A 5 in Bremen. Zu verteilen war die Post nach 
88 Unterabteilungen des Expeditionskorps. Bekleidung 
und Ausriistung war dem Klima angepaBt. Feldgerate 
usw. wurden dem Bestande der Feldpost entnommen. 
Als Fahrzeuge zur Postbeforderung in China dienten 
meist zweiradrige Karren. 

Zugelassen waren Brief· und Geldsendungen, Postanweisnngen 
und Zeitungen wie sonst im Feldpostverkehr und zu denselben 
Gebiihrensatzen und Portovergiinstigungen, auEerdem Pakete an 
die Truppen bis 2'/. kg (Gebiihr 1 M.), nach der Heimat bis 10 kg 
zu den sonst flir Pakete aus Ostasien nach Deutschland vorgesehenen 
Satzen. Die Pakete wurden in wasserdichte Sacke verpackt. Die 
Briefpost wurde in 2 Wochen dreimal abgesandt, die Paketpost 
aIle 2 Wochen. 1m Operationsgebiet wurden die Verbindungen 
durch Eisenbahn, Karrenposten, MiIitar·Transportboote und Melde· 
reiter hergestellt. Versandt wurden ins Feld 3 000 299 Briefsendungen, 
40412 Pakete, 6847 Postanweisungen, 1099 Geldbriefe, nach der 
Heimat 2 432 510 Briefsendungen, 6600 Pakete, 28 161 Postanweisun
gen, 1353 Geldbriefe. 

Fiir die Angeh1irigen des Expeditionskorps wurde ein Tele
graphenverkehr durch Einfiihrung eines besonderen Schliissel
verfahrens ermiiglicht; Preis flir eine Nachricht 6 M. Befiirdert 
wurden in der Richtung nach Ostasien 1978, in der Richtung nach 
der Heimat 1303 Privattelegramme in" 335 und 287 Sammeltele
grammen gegen die ermaBigte Gebiihr. 

Auch beim Hereroaufstand in Deutsch - Siidwest
afrika 1904-1907 wurde fiir die Truppen eine Feldpost 
in Starke von 1 Feldpost-Expedition fiir das Haupt
quartier und 4 Feldpoststationen fiir die operierenden 
Abteilungen geschaffen. Die oberste Leitung der Feld
post hatte der Vorsteher des PA in Windhuk. Sam~el
stelle fiir Briefsendungen nach dem Felde war das Marme
Postbiiro in Berlin (s. d.), fiir Pakete das PA 2 in Ham
burg. Zu verteilen waren die Sendungen nach 201 Unter
abteilungen. Die Pakete wurden in Sacken befordert. 
Zur Herstellung der Postverbindungen im Operations
gebiet richtete dip Heeresverwaltung Postrelais-Patrouillen 
ein; als Beforderungsmittel dienten im allgemeinen die 
landesiiblichen Ochsenwagen. 

Zugelassen waren gewiihnliche Briefsendungen (bis 50 g porto
frei iiber 50 g 20 Pf.), Postanweisungen zu den auch sonst fiir den 
Feldpostverkehr geltenden Bedingungen. Geld- und Wertsendungen 
durften nicht befiirdert werden, auch nicht in Militardienstangelegen
heiten. Anfang Marz 1904 wurden auch Pakete bis 2'/. kg Gewicht 
gegen eine Gebiihr von 1 M. zugelassen. Ferner wurde wie bei der 
ostasiatischen Expedition ein Telegrammverkehr fiir die Truppen 
nach besonderem Schliisselverfahren eingerichtet; die Gebiihr betrug 
fiir Offiziere usw. 3 M., fiir die iibrigen Militarpersonen 1.50 M. 
Insgesamt wurden befiirdert in der Richtung nach dem Felde: 
2830 236 Briefsendungen, 2795 Postanweisungen, 108 329 Pakete 
(in 10266 Sacken), in der Richtung nach der Heimat: 5655702 
Briefsendungen, 152 083 Postanweisungen, 11 671 Telegramme. 

Bei de~ p16tillcli'eD: Ausbruch' deS Weltkrieges war die 
Abordnung besondrer Beamten fUr den Feldpostdienst 
aus der Heimat nach den deutschen Kolonien nicht mog
lich. Die Leiter der Postverwaltungen in den Kolonien 
muBten die notigen Vorkehrungen selbst treffen. 1m 
allgemeinen wurde fUr die Heeresangehorigen der Feld
postverkehr fiir Briefsendungen und Postanweisungen 
nach den Vorschriften der Feldpostdienstordnung ein
gerichtet, in Deutsch-Siidwestafrika wurden spater auch 
Pakete bis 5 kg im Feldpostverkehr zugelassen. Der Be
trieb wurde durch Feldpoststationen abgewickelt, die nac~ 
Bedarf den Truppenkorpern zugeteilt wurden. FeidP A 
und Feldpost-Expeditionen wurden nicht aufgestellt. 

Schriftwesen.1 Schracke, Geschichte der deutschen Feldpost 
im Kriege 1914/18. Verlag der Reichsdruckerei, Berlin 1921; Archiv 
1900 S. 666ff., 1903 S. 581ff., 613 ff., 1905 S. 249 ff. S. auch Feldpost. 

W. Schwarz. 

Feldpostbund, Deutseher, e. V. 
Unter diesem Namen ist 1921 eine Vereinigung von friiheren An

gehOrigen der Feldpost, der Etappentelegraphie und der deutschen 
Postverwaltungen in den vormals besetzten feindlichen Gebieten 
gegriindet worden, nachdem einige Monate vorher ein bayerischer 
Feldpostbund e. V. in Miinchen entstanden war. Zwecke des Bundes 
sind: Pflege des kameradschaftlichen und vaterIandischen Geistes 
bei seinen MitgIiedern, Vertretung ihrer persiinlichen Belange, Unter
stiitzung notleidender MitgIieder und ihrer Hinterbliebenen, Sicherung 
der letzten Ehren fiir die Mitglieder, Fiirsorge fiir die im Feindesland 
gebIiebenen Graber von Angehiirigen der RPV, Fiirderung der Feld
poststiftungen, Fiirderung aller staatIichen Einrichtungen, die Samm
lung und Bearbeitung von Gegenstanden des ehemaligen Feldpost-, 
Etappentelegraphen·, Kolonlalpostwesens und der deutschen Post
einrichtungen in den vormals besetzten feindIichen Gebieten be
zwecken. Der Bund ist poIitisch und reIigiiis unparteiisch; sein,Sit71 
ist Leipzi!.._ 

Feldpoststiftung 
war eine im Februar 1916 durch den Feld-Oberpostmelster ins Leben 
gerufene Stiftung, deren Mittel aus regelmaBigen monatlichen Bei
tragen der Feldpostbeamten zusammenflossen. Sie diente zur Unter
stiitzung der Hinterbliebenen von gefallenen Postbeamten. Der 
Restbestand ist in die Stiftung Tiichterhort (s. d.) iibergegangen. 

Schriftwesen. Schracke, Geschichte der deutschen Feldpost 
im Kriege 1914/18. Verlag der Reichsdruckerei, Berlin 1921. S. auch 
Feldpost. 

Feldpostuniform s. Dienstkleidung 
Fensterbriefumsehliige sind Umschlage mit einer durch

sichtigen Flache, durch welche die auf dem Inhalt an-
gebrachte Aufschrift zu lesen ist. ." 

Sie wurden im innern deutschen Verkehr Yom 1. 2. 1908 ab 
zugelassen, im Verkehr mit Osterreich-Ungarn und dem Ausland 
von Januar 1910 ab, und zwar fiir gewiihnIiche und eingeschriebene 
Briefsendungen, ausgenommen Briefe mit Zustellungsurkunde. Die 
durchsichtige FIache, das Fenster, darf eingeklebt sein, wenn die 
Verbindung mit dem Briefumschlag fest und ohne Falten und 
Krauselungen ist. Das Fenster muE ebenso wie die Aufschrift der 
Einlage in der Lilngsrichtung des Briefes laufen, muE S? durchsic~tig 
seln daE man die Aufschrift gut lesen kann, darf bel Lampenlicht 
nicht spiegeln, die Abstempelung des Briefes nicht beeintrachtigen 
nnd die Anbringung einer gut haftenden Schrift nlcht hind ern. 
Briefumschlllge die in ihrer ganzen A usdehnung durchsichtig sind 
oder bei den en' das Fenster ausgeschnitten ist, sind unzulassig. 

Die angeflihrten Vorschriften gelten auch fiir den A uslands
verkehr jedoch mit der Abweichung, daE bei Einschreibsendungen 
des Ausl~ndsverkehrs das Fenster einen festen Bestandteil des 
Umschlags bilden muE. 

Fensterreinigung s. Reinigung, Liiftung und Heizung 
der Dienstraume 

Fernheizwerke (s. auch Heizkraftwerke, Heizung, 
Ofenheizung). Fernheizwerke dienen zur Verteilung von 
Warme zur Raumheizung auf groBere Entfernungen 
und meist auf mehrere Gebaude von einer Warmequelle 
aus. Als Trager der Warme kann, wie bei einer Sammel
heizung, ~?wohIDampf als auch Wasser benutzt werden. 
Da zur Uberwindung des Widerstandes der langeren 
Leitung ein entsprechend hoher Dampfdruck erforderlich 
ist, so muB man bei Dampffernheizungen einen hoheren 
Druck als bei gewohnlichen Sammelheizungen und daher 
Hochdruckdampfkessel verwenden, die vor den Nieder
druckkessem der Sammellieizung den Vorteil des bes
seren Wirkungsgrades haben und im Durchschnitt 
70 vH der Brennstoffwarme gegen rund 50 vH def 
Niederdruckkessel ausnutzen. Hierauf und auf der 
besseren Uberwachung beruht der wirtschaftliche Vor
teil des Fernheizwerkes, der sich noch dadurch steigern 
laBt, daB der Hochdruckdampf vor der Benutzung in 
der Heizung zum Betrieb einer Kraftmaschine (Dampf
turbine) benutzt wird, so daB aus dem Fernheizwerk 
ein Heizkraftwerk wird. Der wirtschaftliche Vorteil 
dieser Verbindung von Krafterzeugung und Heizung 
besteht hauptsachlich darin, daB die bei jeder Kraft
maschine entstehende Abfallwarme in der Heizung aus
genutzt wird. Diese Abfallwarme wird Z. B. bei Dampf
kraftwerken mit dem Kiihlwasser, das zum Nieder
schlagen des verbrauchten Dampfes erforderlich ist, 
als Verlust abgeleitet; bei Dieselmaschinen kommen 
zu dem die Arbeitszylinder der Maschine abkiihlenden 
Wasser noch die Auspuffgase als Warmeveriustbringer 
hinzu. 

Eine Abart der Fernheizung ist die Stadteheizung, 
bei der ein groBerer Stadtteil von einer Stelle aus mit 
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Warme versorgt wird. 1hr wesentlicher Bestandteil sind 
die Rohrleitungen, die aus Mangel an Platz in der Regel 
in Kanalen unter dem Fahrdamm verlegt werden mussen, 
wodurch die Anlagekosten au.Berordentlich erhoht 
werden. Die Warme wird dabei gegen besondere Be
rechnung ebenso wie Gas und Strom von den stadtischen 
Werken abgegeben. Die Berechnung der abgegebenen 
Warme erfolgt dabei in einfacher und zuverlassiger 
Weise durch Messen des Kondenswassers, in das der 
Heizdampf in jedem Anschlu.B verwandelt wir~: Der 
Vorteil der Stadteheizung liegt au.Ber der fiir die Offent
lichkeit wichtigen besseren Ausnutzung des Brennstoffes 
fur den Benutzer in der Ersparnis des Bedienungsperso
nals fUr die Kesselanlagen und dem sauberen und ein
fachen Betrieb. FUr Postgebaude empfiehlt sich die 
Beibehaltung eines Ersatzkessels und eines Brennstoff
bestandes fiir den Fall einer Storung der offentlichen 
Warmezufuhr. Die Stiidteheizung hat auch fiir die 
Versorgung der Stadte mit elektrischer Kraft insofern 
eine Umwalzung mit sich gebracht, als sich dadurch 
wieder groBe Zentralen in der Stadt oder deren Nahe 
als zweckmaBiger und wirtsch~ftlicher erwiesen haben 
als die Fernversorgung durch Uberlandwerke. 

Schriftwesen. Archlv 1922 S.33ff. Kasten. 

Feuerlos~heiuriehtungen. 

Zur Sicherung der Postgebaude gegen Feuer werden in erster Linie 
Verabredungen mit der Ortsfeuerwehr getroffen. Bei Feuersgefahr, 
ganz gleich welchen U mfangs, wird die Feuerwehr zuerst gerufen und 
<lann mit den vorhandenen Loschmitteln vorgegangen. 

Feuerhahne, Hydranten werden zur Benutzung durch die Feuer
wehr in unmittelbarer Nahe der Grundstiicke auf den StraBeu oder 
auf dem Hofe angelegt, im Innern der Gebaude aber im allgemeinen 
nicht. Denn hier liegt die Gefahr nahe, daB die Hahne usw. verqual
men, im Stich gelassen werden miissen und nicht mehr geschlossen 
werden konnen, so daB neben einem hohen Druckverlust fiir die von 
der Feuerwehr benutzten AuBenhydranten ein erheblicher Wasser
schaden entstehen wiirde. Nur vor den Zugangen zu Fernsprech
betriebssalen und Umschalterraumen werden noch vor Verqualmung 
geschiitzte Feuerhahne vorgesehen, urn nach Verbrauch der Losch
apparate und bei weiterer Ausdehuung des Feuers sofort wirksam 
mit groBen Wassermassen 16schen zu konnen. Die Schlauche hierfiir 
werden so lang bemessen, daB die zu schiitzenden Raume vollstandig 
beherrscht werden konnen. Auch wird darauf gehalten, daB die 
";chlauchkupplungen mit denen der Ortsfeuerwehr iibereinstimmen. 
Sonst werden im Innern der Posthauser je nach dem Umfang der 
Raume nur Handspritzen, Wassereimer, Kiibelspritzen oder andre 
NaB- und Trocken16scher bereit gehalten. Fiir Kraftwagen-, Hoch
spannungs-, Telegraphen- nnd Fernsprechanlagen kommt als Losch
mittel auch Tetrachlorkohlenstoff in Frage. 

Durch Besichtigungen, gelegentliche Proben oder aueh Probe
alarme wird das Personal iiber die Lage und Verwendung der Feuer-
16schgerate regelmaBig aufgeklilrt. Fiir graB ere Gebilude werden be
sondere Feuerloschordnungen aufgestellt, die jede im Hause 
besehaftigte Person kennen muB. Ferner werden geeignete Beamte 
fiir den bis zum Eingreifen der Feuerwehr auszuiibenden Losehdienst 
ausgebildet. 

1m iibrigen s. ADA IV, 1 und VI, 4. 
Schriftwesen. Telegraphenpraxis 1923 Heft 3 S. 60ff., Heft 4 

S. 1ff., Heft 6 S. lif. Nissle. 

Feuerversieherung der Postgebiiude. 
Posteigene Gebaude nnd die darin beflndlichen Ansstattungs

gegenstande, Vorrate usw. werden gegen Fenersehaden nur ver
siehert, wenn hierzu eine gesetzliehe Verpflichtung besteht, wie z. B 
in Anhalt, Baden, Hamburg, Hessen, Lippe, Oldenburg und Waldeck. 
Sonst gilt fUr posteigene Gebaude der Grundsatz der Selbst- (Nicht-) 
Versicherung. Beim Ankauf schon bebauter Grundstiicke durch 
die DRP werden bestehende Feuerversicherungen mogllchst bald 
aufge16st. Die Versicherung angemieteter Gebaude und Raume 
wird den Vermietern iiberlassen. Doch beansprucht die DRP bei 
Hergabe erststelliger Hypotheken an U nternehmer fiir nell zu 
errichtende Mietpostgebaude (s. d.) die Aushilndigung eines Hypo
thekensicherungsscheins iiber die Versicherung der Gebaude gegen 
Feuerschaden. Dasselbe verlangt sie beim Verkauf entbehrlich ge
wordener Postgrundstiicke vom Kaufer, wcnn dieser das Kaufgeld 
nicht bei der Auflassung in einer Summe entrichtet. 

Finanzergebnisse. Die gri:iBeren VA hatten vor dem 
Kriege besondere Ubersichten uber die Finanzergebnisse 
zu fuhren, d. h. die planmaBigen Einnahmen und Aus
gaben, getrennt nach den Titeln und Arten, fiir eine 
Reihe von Jahren in einer Nachweisung zusammen
zustellen, um Schwankungen in den Einnahmen und 
Ausgaben feststellen ~~nd ihren Ursachen nachgehen zu 
ki:innen. Mit diesen Ubersichten wurde mithin fiir die 
vA der gleiche Zweck verfolgt wie mit der fiir die OPD 

vorgeschriebenen W!!tschaftsiibersichten (s. d.). Die 
Vorschrift ist fiir VA noch nicht wiederaufgenommen 
worden. 

Uber Finanzergebnisse der DRP s. Jahresberichte. 
Fingerhiite . aus Gummi werden im Stempelgeschaft 

und Briefabfertigungsdienst benutzt; sie erleichtern den 
Beamten das Erfassen der Sendungen. 

Fingierte Beraubung von Postsendungen s. Entwendung 
und Beraubung von Postsendungen vor ihrer Einlieferung 

Finnland. 
I. Geschichte. Das finnische Postwesen ist im 17. Jahrhundert 

von dem schwedischen Grafen Per Brahe, dem damaligen General
gouverneur Finnlands, geschaffen worden. 1m Gegensatz zu andern 
Landern war die finnische Post von Anfang an eine der Allgemein
heit dienende Staatsverkehrsanstalt. Erste Postverbindung 1638 
zwischen Stockholm und Abo, der damaligen Hauptstadt Finnlands; 
spater Postverbindungen im lnnern des Landes. Die Post wurde 
zunachst durch "Postlilufer" (Post16pare) oder mit Ruder- oder 
Segelbooten befordert. Die Postlanfer wurden spater durch Post
reiter und Postfuhren ersetzt. N ach der Einverieibung Finnlands 
in das russische Reich wurde eine Postdirektion in Abo eingerichtet, 
die 1819 in die neue Hauptstadt Helsingfors verIegt wurde. 1857 
Einfiihrung der Freimarken; 1862 erstmalige Postbefiirderung mit 
der Eisenbahn auf der Strecke Helsingfors-Tavastehus. Die Selb
standigkeit des finnischen Postwesens wurde 1890 aufgehoben. Am 
1. 5. 1891 wurden in Finnland die russischen Gebiihren und die 
russischen Postwertzeichen eingefiihrt. N eben den russischen Wert
zeichen behielten die finnischen zunachst ihre Giiltigkeit fiir die 
Freimachung der Sendungen innerhalb des GroBfUrstentums und 
fiir solche nach dem Ausland; fUr Sendungen nach RuBiand jedoch 
durfte yom 1. 1. 1892 ab die Freigebiihr nicht mehr in finnischen 
Freimarken entrichtet werden. Am 1. 8. 1900 wurden die finnischen 
Postwertzeichen von der Benutznng fUr Sendungen nach dem ge
samten Ausland ausgeschlossen, urn mit Ablauf des Jahres 1900 
vollig beseitigt zu werden. Die Verfassung der Post des nnabhangigen 
Freistaates Finnland griindet sich auf die Verordnung yom 26. 7. 
1918, durch die aIle friiheren Verordnungen dieser Art beseitigt 
wurden. 

II. Verfassung. Das finnische Postwesen wird von 
der Generaldirektion der Posten geleitet, die dem Mini
sterium des Verkehrs und der Offentlichen Arbeiten 
angegliedert ist. An der Spitze steht der Generaldirektor. 
Die Generaldirektion umfaBt 3 Abteilungen: Sekretariat 
(Personalabteilung), Verkehr, Kassen- und Rechnungs
wesen, denen Abteilungsdirektoren vorstehen. Der 
Generaldirektor hat dem Minister des Verkehrs und der 
offentlichen Arbeiten iiber alle wichtigen das Postwesen 
betreffenden Angelegenheiten zu berichten. Fiir die 
Verwaltung ist das Land in 7 Bezirke eingeteilt, von 
denen 5 je einem Postinspektor unterstellt sind; in den 
Bezirken Aland und Lappland ist die Verwaltung den 
Postmeistern von Mariehamn und Rovaniemi iibertragen. 
Die Bahnposten bilden einen besonderen Bezirk unt~r 
einem Bahnpostvorsteher. Die PAnst zerfallen in PA 
(4 Klassen) (Postikonttoreja, Postkontorer), Postexpedi
tionen (Postitoimituksia, Postexpeditioner), Poststa
tionen (Postiasemia, Poststationer), Posthaltestellen 
(Postipysakkeja, .. Posthaltepunkter). In den Stadten 
vermitteln die P A, auf dem Lande die Postexpeditionen 
samtliche Postdienstgeschafte. Die Amtsgeschiifte der 
Poststationen sind beschrankt. Die Poststationen 
I. K1asse diirfen keine Pakete, Nachnahmesendungen 
und Postanweisungen nach dem Ausland annehmen; 
die Poststationen II. Klasse befassen sich nur mit ge
wohnlichen und eingeschriebenen 1nlandssendungen. Die 
Posthaltestellen vertreiben nur Postwertzeichen und 
vermitteln den Verkehr der gewi:ihnlichen Sendungen. 
In groBeren Stadten gibt es ZweigP Anst (Postkontors
filialer), die dem HauptPA unterstehen und mit un
beschrankten Annahmebefugnissen ausgestattet sind. 
Nach der letzten Zahlung, 1923, waren vorhanden 75 
Postkontore, 468 Postexpeditionen, 497 Poststationen 
I. Klasse, 284 Poststationen II. Klasse, 1367 Posthalte
stellen. 1m eigentlichen Beamtendienst wurden 896 
mannliche, 1103 weibliche, im unteren Dienst 5324 
Krafte beschiiftigt. 

III. Beamtenverhaltnisse. Die oberen Beamten der Haupt
verwaltung miissen das hohere, die Vorsteher der Postkontore I. und 
II. Klasse sowie die Postinspektoren das niedere Rechtsex(lmen 
abgelegt haben. Die Vorsteher der Postkontore III. und IV. Klasse 
sollen einen vollstandigen Lehrgang einer Handelsschule durch
gemacht und das "Studentenexamen" bestanden haben. Die Leiter 
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der Postkontore heiBen "Postverwalter" (postfiil'Valtare); Post· 
melster (postmitster) ist in Finnland ein Alterstitel fiir untere Be· 
amte. Das Personal der P Anst zerfitllt in Beamte (tjl1nstemitn) und 
untere Beamte (betjente). Bel den Postkontoren werden beschiiftigt: 
erste Expedienten (lOrsta expediWrer), Expedienten (expedIWrer), 
erste Buchhalter (forsta bokhAllare), Buchhalter (bokhAllare), Ex· 
peditionsgehilfen (expeditionsbitritden). Erste Expedienten gibt 
es auller hei den Postinspektionen nur bei den Postkontoren In 
Helsingfors, Abo, Wiborg, Tammersfors als Abteilungsleiter und 
Vertreter der Postverwalter dieser Stitdte. Von den ersten Ex· 
pedienten wild dieselbe Vorbildung wie von den Postverwaltern 
III. und IV. Klasse verlangt. Die Expedienten werden bei den 
iibrlgen Postkontoren als Stellenvorsteher und Vertreter der Post· 
verwalter beschltftigt. Die ersten Buchhalter haben die verant· 
wortungsvolleren, die Buchhalter die minder verantwortungsvollen 
Stellen des Betriebsdienstes inne. Die Expedienten und ersten 
Buchhalter miissen eine Mittelschule durchgemacht haben; sie 
konnen in hohere Dienststellen belOrdert werden, wenn sie nach 
mindestens 5 jahriger Expedientendienstzeit die fiir die hOheren 
Dienststellen notigen Priifungen abgelegt haben. 

Die Postexpeditionen werden von Postexpeditionsvorstitnden 
(postexpeditionsforestAndare) geleitet. An ihre Vorbildung werden 
dieselben Anforderungen wie an die Expedienten usw. gestellt. 
Mit Ausnahme der Stellen fiir die oberen Beamten der Haupt· 
verwaltung sind alle Stellen des Postdienstes unverheirateten weib· 
lichen Personen zugitnglich. Verheiratete Frauen erhalten die 
Berechtigung zur Einnahme solcher Stellungen, wenn sowohl die 
Frau als auch der Ehemann schriftlich die Verantwortung fiir die 
dienstlichen Handiungen der Frau iibernehmen. Fiir die Beamten 
des unteren Dienstes wird mindestens Volksschulbildung veriangt; 
sie haben einen Unterweisungslehrgang im Postdienst durchzu· 
machen, befordert konnen sie nur werden, wenn sie eine Mittel· 
schule besucht haben. 

IV. Postzwang. Der Postdienst ist Staatsmonopol. Ohne 
staatliche Genehmigung diirfen Privatpersonen und Gesellschaften 
keine Briefe, Postkarten und Kreuzbandsendungen gegen Bezahlung 
befordern. 

V. Gebfihrenfrelhelt. Elnige BehOrden, Beamte und wissen· 
schaftliche Gesellschaften geniellen Gebfihren· und Portofreihelt. 
Die Gebiihrenfreiheit bezieht sich auf Porto, Versichernngs' und 
Einschrelbegebiihr; die Portofreiheit lediglich auf das Porto. Ffir 
gebiihrenfreie Briefe Melstgewicht 2 kg, fiir mit der Eisenbahn 
oder Dampfschiff zu belOrdernde Pakete 20 kg, bel andrer Be· 
forderungsweise 10 kg. Das Gewicht gebfihrenfreier Geldpakete 
darf ausnahmsweise 25 kg betragen. 

VI. Betrieb. 
A. Briefpost. Gewohnliche Briefe. Es sind mit Ausnahme 

der Ortssendungen, deren Meistgewicht 500 g betritgt, kelne Be. 
schritnkungen des Gewichts und der Ausdehnung festgesetzt, die 
Sendungen mfissen jedoch zur Postbeforderung geeignet sein. In 
die gewohnlichen Briefe dfirfen aUe Gegenstitnde eingelegt werden, 
die darin befordert werden konnen, auchMetall· undPapiergeld.Gebfihr 
nach Gewichtsstufen von je 20 g; fiir Ortssendungen ermalligte 
Gebiihr. Die Postkarten unterliegen den Bestimmungen des 
Weltpostverkehrs, keine Ermitlligung fiir Ortspostkarten. Ffir 
Drucksachen gelten die Festsetzungen des Weltpostverkehrs, 
jedoch werden Frachtbrlefe und Konossemente im innern Verkehr 
als Drucksache behandelt. Meistgewicht 2 kg, fiir Ortsdrucksachen 
500 g; Gebiihr nach Gewichtsstufen von 50 g; fiir Ortsdrucksachen 
erml1Bigte Gebfihr. Fiir GeschUtspapiere, ausgenommen Fracht· 
briefe und Konossemente, gelten gleichfalls die Bestlmmungen des 
Weltpostvertrages; Meistgewicht und Gewichtsstufen wie bei den 
Drucksachen. Warenproben Meistgewicht 500 g, Ausdehnungs· 
grenzen 30 x 20 x 10 cm, in Rollenform 30 cm Litnge und 15 cm 
Durchmesser. Gewichtsstufen 50 g, keine ErmitBigung fiir Orts· 
sendungen. Mischsendungen bis 2 kg, Ortssendungen bis 500 g 
zugelassen. 

Einschreibung. Alle Briefpostsendungen (Briefe, Postkarten, 
Drucksachen, Geschltftspapiere, Warenproben) kBnnen eingeschrieben 
werden; sie mfissen in der Aufschrift das Wort "Kirjattava" oder 
"Rekommenderas" tragen. Freimachungszwang. Gegen eine be. 
sondere Gebiihr kann der Auflieferer einer Einschreibsendung ver. 
langen, dall die P Anst die "Obereinstlmmung einer vorgelegten Ab. 
schrift oder eines Auszugs mit dem Inhalt der Einschreibsendung 
beglaubigt und die "Obergabe der Urschrift zur PostbefOrderung 
bestatigt. Bei Verlust einer Einschreibsendung wird - auch im 
Falle hBherer Gewalt - eine Entschitdigung von 50 finnischen Mark 
(1 finnische Mark = 0,81 deutsche M) gezahlt; Verjithrungsfrist 
2 Jahre yom Tage der Auflieferung an gerechnet. Keln Ersatz ffir 
Beschadigung oder Verlust des Inhalts. Der Geschitdigte kann je. 
<loch in diesem Falle gegen den schuldigen Beamten gerichtlich vor. 
gehen. 

Verschlossene Taschen. Die Landbewohner kBnnen sich unter 
bestimmten Bedingungen gegen eine vierteljithrlich im voraus zu 
zahlende Gebiihr zur BelOrderung ihrer Postsachen von und nach 
der P Anst verschlossener Taschen (Irtolaukut, LBsv!tskor) bedienen. 
Mehrere Personen oder eine Pfarre konnen unter bestlmmten Be. 
dingungen eine Tasche gemeinsam benutzen. 

B. Wertsendungen. Wertbriefe konnen verschlossen und offen 
aufgeliefert werden, offen, wenn der Inbalt von der P Anst beglaublgt 
werden soll. Briefe, die finnisches Geld enthalten, mfissen immer 
offen aufgellefert werden. Briefe mit auslitndischem Gelde mfissen 
offen aufgeliefert werden, wenn der Wert 120 000 finnische Mark 
iibersteigt. Freimachungszwang. Die Gebiihr setzt sich zusammen 
aus Brief·, Einschreib· und Versicherungsgebiihr und eintretenden. 
falls einer Zuschlaggebiihr ffir den postamtlichen Verschlull. Bei 
Yerlust oder Beschiidigung eines Wertbriefs wird Ersatz bis zur 
Hohe des versicherten Betrags auch im Faile hoherer GewaIt ge. 

leistet. Betrfigerische Wertangabe hat den Verlust der Entschiidi· 
gung zur Folge und wird auJ3erdem bestraft. Kein Ersatzanspruch 
bei verschlossen aufgelieferten Wertbriefen mit finnischem Geld. 
Verjl1hnmg innerhalb zweier Jahre Yom Tage der Auflieferung an 
gerechnet. 

C. Postanweisungen. Meistbetrag 5000 finnische Mark, Ge· 
biihr nach Betragsstulen von je 100 Mark. GiiItigkeitsdauer 2 Monate, 
nach Ablauf dieser Frist konnen Postanweisungen nur auf Er· 
mitchtigung der Generalpostdirektion, fiir die eine besondere Gebiihr 
erhoben wird, ausgezahlt werden. Telegraphische Postanweisungen 
sind bei den zu diesem Dienst ermitchtigten P Anst zugelassen. FUr 
die auf Postanweisung eingezahlten Betriige leistet die Postver· 
waltung Gewahr. 

D. Posta uftritge (Postitoimitettava, Postuppdrag). Der Post· 
auftragsdienst ist am 1. 7. 1916 eingefiihrt; Meistbetrag 1200 fin· 
nische Mark. 

E. Nachnahmen (Postietuanti, PostfBrskott). Meistbetrag 
5000 finnische Mark. Die Postverwaltung leistet dafiir Gewithr, 
dall eine Nachnahmesendung nicht ohne Einziehung des Nach· 
nahmebetrages ausgehitndigt wird. 

F. Zeitungs dienst. Die Tittigkeit der Post erstreckt slch auf 
die Annahme der Zeitungsbestellungen, ihre "Obermittlung an die 
Verleger und die BelOrderung der Zeitungsnummern. J ede Zeitungs· 
nummer mull einen Zettel von wenigstens 6 x 3 cm tragen, auf 
dem in lateinischen Buchstaben der Name der BestimmungsPAnst 
und darunter die Anschrift des Empfitngers aufgedruckt sind. Das 
Meistgewicht einer Zeitungsnummer mit Beilagen ist 250 g. J edoch 
diirfen die von den Staatsbehorden ausgegebenen Veroifentlichungen 
und die Parlamentsberichte diese Grenze fiberschreiten. Die Gebiihr 
besteht aus einer Vermittlungsgebiihr von 5 vH des Bezugsprelses 
und einer BelOrderungsgebiihr. Wenn der Bezieher die Zeitung 
unmittelbar beim Verleger bestellt, tallt die Vermittlungsgebiihr 
weg. Den Postbeamten ist verboten, die Bezieher in der Wahl einer 
Zeitung zu beeinflussen, sich mit der Gewinnung von Beziehern 
zu befassen, eine Zeitung Dritten zum Lesen zu geben, Dritten Aus· 
kunft fiber N amen, Art oder Zahl der bestellten Zeltungen zu geben. 

G. Postpakete. Meistgewicht im innern Verkehr 50 kg bei 
ausschlielllicher Beforderung mit der Eisenbahn; 20 kg bei Dampf· 
schiffbeforderung; 10 kg bei Beforderung auf Landwegen. Das 
Gewicht von Geldpaketen darf in jedem Fall bis zu 25 kg betragen. 
Ffir einige Orte bestehen Gewichtsbeschritnkungen. Gebiihr nach 
Gewichtsstufen bis 1 kg, fiber 1 bis 3 kg, fiber 3 bis 5 kg, fiber 5 kg 
fiir jedes weitere kg. Einschreib· und Wertpakete sind zugelassen. 
Auch die gewohnlichen Pakete werden nur gegen Anerkenntnis an 
den Empfitnger oder seinen Bevollmachtigten bestellt. Bei Verlust 
oder Beschiidigung gewBhnlicher Pakete wird im innern Verkehr 
keinerlel Entschitdigung gezahlt. Ffir Einschreib· und Wertpakete 
wird in der gleichen Weise wie fiir Einschreib· und Wertbriefe Er· 
sa tz geleistet. 

Schriftwesen. Nordisk Posttidskrift 1923 S.67ff., S.266ff., 
1924 S. 168ft; Postverket I Finland 1638-1920. En Atterblick pll. 
dess Utveckling utgiven av Poststyrelsen till Finska Miissan 1920. 
Helsingfors 1920; Finnland im Anfang des XX. Jahrhunderts S. 668; 
Suo men Tilastollinen Vuosikirja uusi sarja kahdeskymmenestolnen 
vuosikerta 1924 tilastollisen paittoimiston julkaisema Helsinki, 1925 
valtioneuvaston kirjapaino S. 157/158; Archiv 1890 S. 541ff., 1902 
S. 481ff.; Recueil S.224ft Brandt. 

Fischer, Paul David, Dr. jur., Exz., Unterstaatssekretar 
im RPA (1895-1897). * 2. 6. 1836 in Berlin aIs 80hn 
eines Postbeamt~n (Vater zuletzt Postrat). 1863 Assessor· 
priifung, 1867 Ubertritt zum GP A, 1867 Oberpostrat, 
1870 Geh. Postrat und vortr. Rat, 1875 Geh. Oberpostrat. 
1880 Direktor im RP A, 1890 Wirkl. Geh. Rat, 1895 
Unterstaatssekretar, 1. 1. 1898 in den Ruhestand ge· 
treten, 1899 Leiter der 8chantung.Eisenbahn (bis 1908). 
t 13. 3. 1920. Begriinder und erster Kurator des 
Postarchivs. Reiche schriftstellerische Tatigkeit, u. a. 
"Die Verkehrsanstalten des Deutschen Reichs" (in 
V. Holtzendorffs Jahrbuch der Gesetzgebung usw.), 
"Post und Telegraphie im Weltverkehr". 

FJaggen. 
Geschichte. Die friihere preullische Post fiaggte in den preulli· 

schen Farben. Auch die preuBischen Postschiffe fiihrten seit 1817 
die Staatsflagge mit dem Adler und dem Eisernen Kreuz, die Ihnen 
besondere Rechte und wertvolle Vergfinstigungen beim Anlaufen der 
SeehMen gewahrte. Die Schiffe der preuJ3ischen Kriegsmarine trugen 
dieselbe Flagge und fiihrten daneben noch den Wimpel. Nach der 
Grfindung der Postverwaltung des Norddeutschen Bundes wurden 
auf Anordnung des Bundeskanzlers Bundesfiaggen und nach Griin· 
dung des Deutschen Reiches eine Kaiserlich deutsche Postflagge 
geschaffen. Sie entsprach der deutschen Kriegsflagge, war weill und 
wurde durch eln schwarzes Kreuz in vier Felder geteilt. In der Mitte 
des Kreuzes ruhte auf einer weiBen Scheibe der heraldische preullische 
Adler. Das obere Feld neben der Flaggenstange zeigte auf schwarz· 
weill·rotem Grunde das Eiserne Kreuz, das untere eln goldgelbes Post· 
horn. Spater wurde die Benutzung der Reichskriegsflagge aus· 
schlieBlich auf Kriegsmarine und Heer beschrilnkt und daneben eine 
Reichsdienstflagge eingefiihrt. Sie bestand aus der schwarz· 
weiBroten Flagge mit einem in der Mitte des weillen Feldes an· 
gebrachten, die dienstliche Bestimmung und den Verwaltungszweig 
kenntlich machenden Abzeichen. Ffir die RPV war dies ein gelbes 
Posthorn mit der Kaiserkrone dariiber. Der Staatssekretar v .Stephan 
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(s. d.) war mit dem Wegfall des Eisern~n ~reuzes in ~er PostfIa;gge 
nicht recht einverstanden, gab aber schheBhch nach mit der bezeiCh
nenden Bemerkung: "Das Aussehen der Flagge ist mir ziemlich 
gleichgiiltig. Das Ansehen ist die Hauptsache. v. St." 

Die nach der Staatsumwalzung auf Grund der Reichs
verfassung yom 11. 8. 1919 geschaffene Reichs post
flagge besteht aus drei Querstreifen, schwarz, rot und 
goldgelb, vo~ denen der m~ttlere urn ~in ~iinf~el bre~ter 
ist als die belden Randstrmfen. Er tragt m semer Mltte 
ein goldgelbes Posthorn mit goldgelber Schnur und zwei 
goldgelben Quasten, das Schallstiick nach der Stange 
gewendet, auf der die Flagge gehiBt wird. Das V:~r
haltnis der Hohe zur Lange des Flaggentuchs betragt 
2 : 3. Deutsche Schiffe, die im Auftrage der DRP die 
Post befOrdern, ohne im Eigentume des Reichs zu stehen, 
haben, solange sie die Post an Bord haben, neben der 
Handelsflagge die Reichspostflagge im GroBtop. Fiir 
die gleiche Zeit sind die Schiffe berechtigt, die Reichs
postflagge als Gosch auf dem Bugspriet zu fiihren. 

FUr jedes reichseigene oder angemietete Postgebaude, 
das ganz oder vorwiegend zu Dienstzwecken benutzt 
wird, soli in der Regel eine Reichspostflagge nach dem 
vorgeschriebenen Muster vorhanden sein. ~iir Dienst
gebaude von groBer Ausdehnung, z. B. mIt mehreren 
StraBenfliigeln, konnen auch mehrere Flaggen beschafft 
werden. Sind nur kleinere Dienststellen oder einzelne 
beamtete Personen in Privatgebauden mietweise unter
gebracht, so wird von einer Beflaggung abgesehen. Fiir 
Dienstwohnungen und solche Gebaude, die ausschlieB
lich Dienst- und Dienstmietwohnungen enthalten, werden 
in der Regel keine Flaggen auf Reichskosten beschafft. 
Sollten in einzelnen Fallen aus besonderen Griinden 
Ausnahmen geboten erscheinen, so ist die Entscheidung 
des RPM einzuholen. Urn ohne Gefahr oder besondere 
kOrperliche Gewandtheit flaggen zu konnen, wird ein 
Treppenabsatz im Innern des Dachbodens mit einer 
Dachluke am FuBe der Fahnenstange angelegt. Frei
stehende Flaggenmasten, z. B. in Vorgarten, werden 
entweder ganz in den Reichsfarben gestrichen oder 
unter dem Kopfe mit einem etwa 30 em breiten Ring 
in diesen Farben versehen. Bei vaterlandischen Feiern 
oder andern besonders Anlassen ist fiir ein Flaggen auf 
den Dienstgebauden stets einheitliches Vorgehen der 
Reichs- und Staatsbehorden Bedingung. Vgl. auch 
RGBl1921 Nr. 45 S. 483. Nissle. 

Flascbenposten. Schon seit langer Zeit hcrrscht unter 
den Seeleuten der Brauch, wichtige Mitteilungen, die 
sich auf andre Weise nicht iibermitteln lassen, in eine 
Flasche einzuschlieBen und diese den Wellen anzuver
trauen. Namentlich in der Stunde der Gefahr bedient 
man sich dieses Mittels, urn eine letzte Nachricht iiber 
das Schicksal eines Schiffes und seiner Bemannung zu 
hinterlassen. Schon Columbus hat auf seiner denk
wiirdigen Fahrt nach Westen im Jahre 1493 von einer 
Art Flaschenpost Gebrauch gemacht, indem er wahrend 
eines schweren Sturmes ein ZedernfaBchen mit Nach
richten fiir den Konig von Spanien den Wellen iibergab. 
Allerdings hat diese Post den Empfanger nicht erreicht. 

Von der Mitte des 19. Jahrhunderts ab sind Versuche 
gemacht worden, die Flaschenposten dadurch der Wissen
schaft und der Schiffahrt dienstbar zu machen, daB man 
sie zur Erforschung der Geschwindigkeit und Richtung 
der Meeresstromungen benutzte. Namentlich Fiirst 
Albert von Monaco wandte dieser Frage seine besondere 
Aufmerksamkeit zu. Der Gedanke ist dann auch von 
verschiedenen Seiten verwirklicht worden, 80 von der 
deutschen Seewarte in Hamburg und vom amerikanischen 
Marinedepartement in Washington. Die deutsche See
warte gibt zu dem Zweck schon seit dem Jahre 1878 
Vordrucke zu Flaschenpostzetteln aus, die die Schiffer 
mit Angaben iiber Ort und Zeit des Aussetzens ausfiillen 
und in etwas beschwerte Flaschen verpackt, iiber Bord 
weden sollen. Die Finder der Flaschen Bollen die Vor
drucke durch Angaben iiber Ort und Zeit des Auffindens 

erganzen und sie unmittelbar oder durch ein deutsches 
Konsulat der deutschen Seewarte in Hamburg einsenden. 
Natiirlich erreicht nur ein geringer Teil der so versandten 
Flaschenpostzettel seine Bestimmung. Doch hat die 
Einrichtung den Erfolg gehabt, unsere Kenntnis von 
den Stromungen der Weltmeere nach mancher Richtung 
hin zu erweitern. Die Flaschenposten sind zum Tell mit 
einer iiberraschenden Geschwindigkeit befordert worden. 
Beispielsweise hat eine im Bereiche des Aquatorialstroms 
ausgeworfene Flasche in 154 Tagen 2700 Seemeilen, also 
17 Seemeilen taglich, zurUckgelegt. 

Hier und da werden Flaschenposten von Bewohnern 
einsamer Inseln auch als Verkehrsmittel benutzt. Bei
spielsweise ist dies auf den Westmann-Inseln der. Fall, 
die etwa 1 Meile von der Siidkiiste Islands entfernt liegen. 
Wollen die 'Bewohner dieser Inseln Briefe an Bekannte 
an der Siidkiiste Islands abschicken, so legen sie sie in 
eine Flasche und fiigen fiir den Finder und Weiter
beforderer der Briefe etwas Tabak bei. Die Flasche wird 
bei Siidwind ins Meer geworfen, so daB sie nach Island 
heriibergetrieben wird. 

Schriftwesen. Archiv 1901 S.598, 1911 S.252. Herzog. 
Flugpostdienst s. Luftpostverkehr 
Flugpostverbindungen im Kriege s. Feldpost, Luftpost-

verkehr 
Forderbander dienen vorwiegend zum Einsammeln von 

Gegenstanden an verschiedcnen Stellen und zum Befor
dern der eingesammelten Gegenstande nach einer Sam
melstelle, die entweder feststeht oder veranderlich ein
gerichtet ist. Die Bander sind auch zur Verbindung von 
nur zwei Stellen geeignet. Sie sind von allen maschinell 
angetriebenen Fordereinrichtungen die einfachsten und 
betriebssichersten, versperren aber leicht die Durch
gange und werden daher am besten in Tischreihen ein
gebaut oder neben einer langeren Tischreihe aufgestellt. 
Man benutzt sie neuerdings auch zum Verteilen von 
Gegenstanden; dabei biiBen sie aber ihren Hauptvorzug, 
die groBe Einfachheit, ein . 

Forderbander benutzte man, als Aufziige noch mcht 
betriebssicher genug durchgebildet waren, zuerst bei der 
Post als Steigbander zum Heben von Paketen in Post
verladestellen (s. d.). Ais Beispiel ist in Abb. 1 ein For
derband des Postbahnhofes in Koln wiedergegeben. Die 
Steigbander haben gegeniiber dem Aufzugbetrieb mit 
Handwagen den Nachteil, daB sie fiir geordnete Pakete 
nicht geeignet sind; die Pakete konnen erst nach dem 
Verlassen des Bandes verteilt werden; auch erfordern sie, 
wie die Abb. 1 erkennen laBt, eine groBe Grundflache. 

In neuerer Zeit sind Forderbander hauptsachlich in 
Paketannahmestellen benutzt worden (Abb. 2). Hier 
nehmen sie die aufgelieferten Pakete auf und befordern 
sie in die Nahe der Laderampe. Die Pakete werden auch 
hier erst nach dem Abnehmen von dem Bande geordnet 
und zu den Ladeluken abgetragen. Eine Losung mit 
maschinenmiiBigen Hilfsmitteln hat sich dafiir noch 
nicht finden lassen. Neuerdings werden an Stelle der 
Forderbiinder auch die ohne Betriebskraft arbeitenden 
Rollbahnen (s. d.) benutzt. 

Auf den Bahnsteigen der Postverladestelle des Penn
svlvania-Bahnhofes in New York (s. Postverladestellen) 
werden zum Beladen der Bahnpostwagen mit Briefpost 
Forderbander mit Abwurfwagen benutzt. Der Abwurf
wagen ist in der Langsrichtung des Bandes fahrbar, so 
daB er vor jedem Bahnpostwagen aufgestellt werden kann; 
es kann dabei aber zur Zeit immer nur ein Wagen be
laden werden. 

Man kann Forderbander auch senkrecht anordnen, 
muB dann aber, urn Gegenstande aufwarts zu beweg~n> 
gegen das B~nd. ein zwei~es andriicken.. Abb. 3 ~elgt 
eine solche EmrlChtung, dIe man wegen lhrer Aufwarts
bewegung als Banda ufz ug bezeichnet. 

Schriftwesen. F6rdertechnik 1914 S.267ff.; Zeitschrift des 
Vereins deutscher Ingenieure 1917 S. 709ff.; Archlv 1913 S. 340ff., 
1916 S.161ff. Kasten. 
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Formulare s. Vordrucke 
Fraehtkarten dienen beim Auslandspaketverkehr zur 

Uberweisung der Pakete von einer Verwaltung zur 
andern. Eintragung der Pakete in die Frachtkarten 
in der Regel einzeln; doch kOnnen sich die Verwaltungen 
iiber die Eintragung der Pakete nur nach Stiickzahl ver
standigen, was u. a. die deutsche Postverwaltung fUr 
den Verkehr mit einer ganzen Anzahl von Verwaltungen 
getan hat. In den Frachtkarten werden auch die von 
Verwaltung zu Verwaltung zu vergiitenden Gebiihren
anteile verrechnet. Zu dem Zweck enthalten die in del' 

.-\ hI.>. 1. Stcigb"nd. 

Abb. 2. Doppelforderband in der Paketannahme des Postamts 
SW 19 in Berlin. 

VO zum Postpaketabkommen (s. d.) des WPV vor
gesehenen Frachtkarten zwei Geldspalten: in die eine 
werden die Betrage aufgenommen, die die Absendungs
verwaltung an die Empfangsverwaltung zu vergiiten 
hat, also die Gebiihrenanteile, die dem Bestimmungs
lande del' Pakete und den etwaigen Zwischenverwaltungen 
zustehen, in die andre die Betrage, die die Absendungs
verwaltung von der Empfangsverwaltung zu bean
spruchen hat, also Gebiihrenanteile fiir nach- oder 
zuriickzusendende Pakete Bowie sonstige postmaBige 
und nichtpostmaBige Gebiihren, die auf den nach- oder 
zuriickzusendenden Paketen haften, z. B. Zoll- und 
Stempelgebiihren, deren Niederschlagung nicht mag
lich war. 

Gleiche Geldspalten enthalten auch die besonderen Frachtkarten, 
deren Verwendung die deutsche Postverwaltung fiir den Verkehr 
mit einer Anzahl von fremden Landern (z. B. Schweiz, ()sterreich, 
'fschechoslowakei, Ungarn) mit den fremden Verwaitungen ver
einbart hat. Diese besonderen Frachtkarten sind darauf berechnet, 
den Dienst der AuswechslungsP Anst dadurch zu erleichtern, daB der 
Vordruck den im Verkehr mit dem betreffenden Lande bestehenden 
besonderen Verhaltnissen in jeder Weise angepaBt ist. Beispielsweise 
enthalten die fiir den Verkehr mit {)sterreich bestimmten Fracht
karten einen Vordruck, der es ermoglicht, die verschiedenen Arten der 
nur nach Stiickzahl einzutragenden Pakete in cinfaehster Weise 
in den Karten zu vermerken. In solehen Fallen wird u . U. davon 
abgesehen, ncb en der Zahl der nach Stiickzahl zu iiberweisenden 
Pakete auch die Vergiitungsbetrage dafiir anzusetzen; diese Betrage 
werden dann auf Grund der Stiickzahl nachtraglich in den Ankunfts
verzeichnissen (s. d.) berechnet, die die EmpfangssteUen der Fracht
karten aUmonatlich aufzustellen hahen. 

Fragebogen und Laufsehreiben dienen zur Nach
forschung nach vermiBten Postsendungen. 

Das Verfahren gestaitet sich dabei wie folgt : Halt der Absender 
oder Empfanger nach einer gewiihnlichen Briefsendung Nachfrage, 
so wird ihm ein Fragebogen zur Ausfiillung iibergeben. Er wird 
dabei darauf aufmerksam gemacht, daB im Faile der Feststellung 
richtiger Aushiindigung die Laufschreibengebiihr nachtraglich ein. 
gezogen wiirde. Wird die Nachfrage bei der AufgabePAnst gehalten, 
so sendet sie den Fragebogen zunachst an die BestimmungsPAnst, 
die ihn dem Empfanger zur Erklarung voriegt, ob er die Sendung 
erhalten hat. Verneint er die Frage, so forscht die Bestimmungs-

Abb. 3. Bandaufzug. 

P Anst in ihrem Bereich nach der Sendung und vermerkt das Er
gebnis in dem Fragebogen, del' dann an die AufgabePAnst zuriick
geht. Diese benachrichtigt den Antragsteller, wenn der Empfanger 
den Empfang der Sendung anerkannt hat, und zieht die Lauf
schreibengebiihr ein. Hat der Empfanger dagegen erklart, er habe 
die Sendung nicht erhaiten, so sendet die AufgabePAnst den Frage
bogen an die Riickbriefstelle (s. d.). Wird die Sendung hier ermittelt, 
so wird sie zuriickgegeben, andernfaUs benachrichtigt die Aufgabe
PAnst den AntragsteUer gebiihrenfrei. Wird der Antrag auf Nach
forschung bei del' BestimmungsP Anst gesteUt, so untersucht diese 
die Sache in ihrem Bereich, vermerkt das Ergebnis im Fragebogen 
und sendet ihn an die AufgabePAnst. 

Handelt es sich urn Sendungen mit wertvollem Inhalt (Geld, 
Wertsachen, Wechsel, Ausweispapiere, Schriftwerke usw.) oder be
dingen sonstige besondere Umstande (z. B. wiederhoites Abhanden
kommen von Sendungen nach dem Bestimmungsort) ein naheres 
Eingehen auf die Sache, so JaGt die AufgabePAnst nach erfolgloser 
Anfrage bei del' Riickbriefstelle ein Laufschreiben ab, das der Reihe 
nach allen P Anst zugeleitet wird, auf welche die Briefscndung zu 
leiten gewesen ware. Das Laufschreiben gelangt schlieBJich - wenn 
die Sendung inzwischen nicht ermittelt worden ist - an die Bestim
mungsPAnst, die somit zum zweiten Male mit der Nachfrage befaBt 
wird. Sie steUt nochmals N achforschungen nach der Sendung an 
und scndet das Laufschreiben dann an die AufgabePAnst zuriick. 
Dicse benachrichtigt den AntragsteUer, nachdem sie zuvor gegebenen
faUs nochmals bei der RiickbriefsteUe nachgefragt hat. Solche An
frage empfiehlt sich z. B., wenn zwischen dem Einlieferungstage 
del' Sendung und der ersten Anfrage bei der RiickbriefsteUe ein ver
haitnismaBig kurzer Zwischenraum gelegen hat. Wird die vermiBte 
Scndung durch das Laufschreiben crmittelt, so muB die Aufgabe
P Anst aUe P Anst, denen das Laufschreiben vorgelegen hat, be
nachrichtigen. 

Nachfrageschreibcn nach Einschreibsendllngen, Wertsendungen 
und gewiihnlichen Paketen werden zunachst an die Bestimmungs
PAnst gesandt. Diese vermerkt das Ergebnis ihrer Nachforschungen 

I auf dem Schreiben und sendet es an die AufgabePAnst zuriick. 



238 Franck - Frankreich 

1st die Senduug ausgehiindigt worden, so benachrichtigt die Aufgabe
P Anst den Antragsteller unter Einziehung der Laufschreibengebiihr. 
1st die Sendung dagegen nicht ermittelt, so erlaBt die Aufgabe
P Anst, wenn es sich urn eine Einschreibsendung oder urn ein ver
siegeltes Wertpaket handelt, ein Laufschreiben, in dem die beteiligten 
PAnst den Verbleib der Sendung bis zum Bestimmungsort nach
zuweisen haben. Bei gewohnlichen Paketen (einsch!. der Einschreib
pakete und der unversiegelten Wertpakete) wird in der Regel kein 
Laufschreiben abgelassen; bei Ihnen bleiben die Ermittlnngen auf 
den Bereich der Aufgabe- und BestimmungsPAnst beschrankt, wenn 
Absender und Empfanger glaubhaft erkliirt haben, daB Ihnen die 
Sendung nicht zugegangen sei, und wenn Ermittlungen bei Unter
wegsP Anst von vornherein aussichtslos erscheinen. In gleicher 
Weise kann auch bei den nach Stiickzahl zu behandelnden Wert
paketen verfahren werden. In besonderen Fallen (z. B. bei starker 
Zunahme der Ersatzfalle nach oder aus einem bestimmten Orte 
oder einer bestimmten Richtung) werden notigenfalls weitere Er
mittlungen eingeleitet. N achfragen nach Postanweisungen und 
Zahlkarten senden die P Anst an das BezirksPSchA. 

1m Auslandsverkehr werden bei Nachfragen nach gewohnlichen 
Briefsendungen Fragebogen auf besonderem Vordruck mit franzo
sischer tJbersetzung erlassen. Die deutschen P Anst senden die 
Fragebogen entweder unmittelbar an die fremden Bestimmungs
P Anst oder an Vermittlungsstellen im Bestimmungsland. Nahere 
Einzelheiten ergibt das Briefpostbuch (s. d.), das anch Bestimmungen 
dariiber enthalt, wohin N achfrageschreiben wegen Einschreib
sendungen, Wertbriefen, Wertkastchen, Postanweisungen und Post
auftragen nach dem Auslande zu richten sind. Fiir Postpakete 
und Postfrachtstiicke nach dem Ausland enthalt das Paketpostbuch 
(s. d.) die gleichen Angaben. 

Wegen der Laufzettel iiber zuriickgelassenes Reisegepack s. Fund-
gegenstande. Bra n d t. 

Franck, Robert, Exz., Unterstaatssekretar im RPA 
(1908-1911). * 29_ 7_ 1853 in Tilsit, 1871 in den 
Postdienst eingetreten, 1889 Postrat, 1893 Oberpostrat 
und standiger Hilfsarbeiter im RPA, 1894 Geh. Postrat 
und york Rat, 1900 Geh. Oberpostrat, 1905 Direktor 
im RPA, 1908 Unterstaatssekretar, 1911 Wirkl. Geh. 
Rat, 1. 12. 1911 in den Ruhestand getreten. 
t 9. 10. 1922. 

Frankozettel s. Gebiihrenzettel 
F'rankreieh. 
1. Geschichte. Schon im 13. Jahrhundert hatte die Pariser Uni

versitat eine Botenanstalt, die bis ins 17. J ahrhundert bestand. Ge
ordnete, aber nur fiir den Dienst des Konigs und des Staates bestimmte 
Kurierstrecken richtete zuerst Ludwig IX. durch den EriaB vom 
19. 6. 1464 ein. Es heiBt darin: "Ledit seigneur et Roy ayant mis 
en deliberation avec les seigneurs de son conseil, qu'il est moultt) 
necessaire et important a ses affaires et a son estat de s~avoir dile
gemment nouvelles de taus costez, et y faire, quand bon luy sem
blera, s~avoir des siennes; d'instituer et d'etablir en toutes les villes, 
bourgs, bourgades, et lieuse que besoin sera juge plus commodes, un 
nombre de chevaux courants de traitte en traitte par Ie moyen 
desquels ses commendements puissent estre promtement executez, 
et qu'il puisse avoir nouvelles de ses voisins quand il voudra, veut et 
ordonne ce qui en suit." Yon 4 zu 4 Meilen (lieiis) sollten dazu ge
eignete Personen vier bis flinf Pferde halten (quatre ou cinq chevaux 
de legere taille, bien enharnachez et propres it courir Ie galop durant 
Ie chemin de leur traitte). Die Oberleitung dieser Posten wurde einem 
conseiller grand-maistre des eoureurs de France iibertragen, der sieh 
stets in der Nahe des Konigs aufzuhalten hatte. Die Postmeister 
hatten aile vom Konig abgesandten Personen, die mit einem Passe 
versehen waren, sowie die Briefe des Konigs und seiner oberen Be
amten zu befOrdern; auf den Briefen hatte jeder an der Beforderung 
beteiligte Postmeister Tag und Stunde des Empfangs und der Weiter
gabe zu vermerken. Bei Todcsstrafe war es den Postmeistern ver
boten, ihre Pferde ohne Erlaubnis des Konigs und des Generalpost
meisters an andre Personen zu vermieten. Dem Papst und den Flir
sten befreundeter Staaten war die Benutzung der Posten erlaubt; 
jedoch muBten sich die Kuriere eine genaue Priifung ihrer Briefe und 
Sachen von den Postmeistern gefallen lassen. Die Postmeister er
hielten die Eigenschaft der Beamten des Konigs, unterstanden aber 
zunachst dem Generalpostmeister, dem das Recht der Ernennung 
und Absetzung der Postbeamten iibertragen war. Der Generalpost
meister erhielt neben seinem Einkommen als "officier domestique 
ordinaire de l'hostel et maison" des Konigs ein Gehalt von 800 Pa
riser Pfund (1 Pariser Pfund = 1'/, Fr.) und als Ruhegehalt 1000 
Pfund. Die Postmeister bezogen ein Gehalt von 50 Pfund tournois 
(1 Pfund tournois = 1 Fr.) und fiir jeden commis eine weiterjl Ver
giitung von 100 Pfund. Fiir die Beforderung der koniglichen Kuriere 
empfingen die Postmeister eine Vergiitung von je 10 Sols (1 Sol [spa
ter soul = 5 Cts.) fiir das Pferd und den Postillion bis zur Entfernung 
von 4 Meilen. Die Briefe waren kostenfrei zu befOrdern. 

Aus der Zeit Ludwigs XII_, Franz 1., Heinrichs II. und Franz II. 
liegen Urkunden iiber Anderungen im Postwesen uicht vor. Karl IX. 
iibertrug dureh EriaB vom November 1565 dem "cher et bien arne 
valet de chambre ordinaire" Jean du Mas die erbliche Wiirde als 
Generalpostmeister (controlleur general des postes et chevaucheurs). 
Unter Heinrich IV. verzichtete Jean du Mas freiwillig auf seine Wiirde. 
Heinrich IV. richtete durch EriaB vom Marz 1597 neben den gewohn
lichen Poststationen sogenannte Relais ein. Die Benutzung der Post
und Relaispferde wurde der Allgemeinheit gegen Bezahlung frei-

') Soviel wie beaucoup. 

gegeben. Der EriaB enthiilt auch die Bestimmung, daB die Aus
riistung der Posthaltereien nicht gepfiindet werden darf. 

Am 15. 10. 1627 erlieB Kardinal Richelieu eine PO, die die erste 
Gebiihrenordnung fiir Briefe bekannt gab. Sie verbot das Einlegen 
von Gold, Silber, Edelsteinen usw. in Briefe, anderseits gestattete sie 
den Postbeamten, kleinere Summen bis zu 100 Pfund von den Post
benutzern entgegenzunehmen und den BestimmungsPAnst im Ab
rechnungswege zur Auszablung zu iiberweisen. Hiermit war die 
Grundlage eines Postanweisungsdienstes geschaffen. Ludwig XIV. 
und Kardlnal Richelieu betrieben planmaBig widerrechtliche Brief
eroffnungen. Richelieu richtete 1628 das "Cabinet noir" (schwarzes 
Kabinett, S. d.) in dem PA zu Paris ein, wo aile Briefe zu politisehen 
Zweeken durchsucht und dann als Unterlage zu Angebereien benutzt 
wurden. 

1630 wurden Provinzial-Postbehorden "Maitres des courriers con
trolleurs provinciaux" in Paris, Orleans und Soissons, spater auch 
in andern Provinzen eingerichtet. Die mit der Verwaltung diesel' 
Stellen Beauftragten bezogen aile aus der Beforderung des nieM
amtlichen Briefweehsels herriihrenden Gebiihren. 1632 wurde durch 
Gesetz die Beforderung von Wertgegenstanden in Briefen unter der 
Bedingung zugelassen, daB sie offen eingeliefert und von den Post
beamten in ein Verzeichnis eingetragen wurden. Von 1672 ab wur
den die P A, die bisher verpachtet waren, in Generalpacht gegeben. 
Durch EriaB vom 12. 6. 1790 wurde der letzte Vertrag mit den 
Generalpachtern aufgelost; seitdem wird die Post als Staatsver
kehrsanstalt betrieben. Die oberste Verwaltung flihrte zunachst ein 
kollegialischer Verwaltungsrat. Napoleon beseitigte durch Erlall 
vom 19.3.1804 diese Verfassung und stellte an die Spitze der Ver
waltung einen General-Postdirektor. Die Verwaltung wurde von 
einer Stelle aus geleitet; als Aufsichtsglieder der Generalverwaltung 
waren in den Departements Postinspektoren tatig. Am 1. 1. 1850 
wurden die Postfreimarken eingefiihrt. 1877 wurde die Telegraphie, 
die bis dahin eine unter dem Ministerium des Innern stehende eigene 
Verwaltung gebildet hatte, mit dem Postwesen vereinigt. Die Post
verwaltung war im Laufe der Zeit verschiedenen Ministerien unter
stellt. Durch EriaB des Priisidenten der franzOsischen Republik vom 
5. 2. 1879 wurde flir das Post- und Telegraphenwesen, das vorher 
dem Finanzministerium unterstellt gewesen war, ein selbstandiges 
Ministerium gebildet. 1887 wurde dies Ministerium durch die General
direktion der Posten und Telegraphen ersetzt, die wieder dem 
Finanzministerium unterstellt wurde. Am 5. 1. 1889 wurde die 
Generaldirektion der Posten und Telegraphen von dem Finanz
ministerium abgeli:ist und dem Ministerium fiir Handel und Industrie 
zugeteilt. 1895 wurden Zwischenbehorden zwischen der General
direktion der Posten und Telegraphen und den Departementsdirek
tionen dureh Zusammenfassung von Departements zu "Regional
direktionen" geschaffen. 1906 ist das franzosische Post- und Tele
graphenwesen dem Ministerium der offentlichen Arbeiten unter-
stellt worden. • 

II. Ve rf ass u ng. Leiter des franzosischen Postwesens 
ist das dem Ministerium der offentlichen Arbeiten ange
gliederte Unterstaatssekretariat der Posten und Tele
graphen. In jedem Departement besteht eine "Post
und Telegraphendirektion", der die Post- und Tele
graphenanstalten des Departements unterstellt sind. 
Die Gesamtzahl der Departements ist in 15 Bezirke (re
gions) eingeteilt. Der Departementsdirektor der Be
zirkshauptstadt, der die Direktion seines eigenen De
partements leitet und die obere Verwaltung des Bezirks 
ausiibt, fiihrt den Titel Bezirksdirektor (Directeur re
gional). Die acht BPA bilden besondere Direktionen, 
die von den DepartementsbehOrden unabhiingig sind 
und unmittelbar unter der Hauptverwaltung stehen. 
Der PostbefOrderungsdienst auf den Eisenbahnen ist 
durch weitgehende Benutzung besonderer Postziige ge
regelt. Die Eisenbahngesellschaften sind verpflichtet, 
auf Verlangen der Postverwaltung auf jeder Linie tag
lich einen Postsonderzug in beiden Richtungen unent
geltlich verkehren zu lassen_ Diese Postsonderziige 
konnen eine beliebige Zahl von Postwagen enthalten; 
den EisenbahngeseIlschaften ist jedoch gestattet, den 
Ziigen auch eine Anzahl Personenwa~en anzuhangen_ 
Man unterscheidet PA (recettes), HilfsP A (etablissements 
de facteur-receveur), PAg (agences postales) und 
Hilfsstellen mit und ohne Zustelldienst (recettes auxili
aires und distributions auxiliaires). In Paris bestehen 
als Zweigstellen der groBeren Bezirksamter (bureaux 
centraux) PAnst, "bureaux auxiliaires", die neben der 
Nummer ihres Bezirksamts einen Unterscheidungsbuch
staben fiihren_ Die P A vermitteln samtliche Postdienst
geschiifte. Der Vorsteher des PA der Departements
hauptstadt (receveur principal) nimmt die Abrechnungs
geschiifte mit samtlichen Dep~rtementsP Anst wahr. 
Die Amtsgeschiifte der HilfsP A und P Ag sind be
schriinkt; jene werden von Beamten, diese von Privat
personen verwaltet, die - wie die facteurs-receveurs -
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auch den Zustelldienst besorgen. Die Inhaber der mit 
wesentlich eingeschrankten Befugnissen ausgestatteten 
Hillsstellen sind gleichfalls Privatpersonen. In Algerien 
gibt es Hilfsstellen, deren Inhaber lediglich mit der 
Freimachung, Absendung und Aus~abe von Briefsen
dungen betraut sind. Die HillsP A, P Ag und Hilfs
stellen fertigen keine formlichen Abrechnungen; sie 
fiihren ihre Einnahmen und Ausgaben taglich auf das 
Ihnen vorgesetzte P A zuriick. Der Postdienst an Bord 
der zum Seepostdienst bestimmten Schiffe wird durch 
Postbeamte (agents embarques) versehen. Frankreich 
unterhalt im Ausland P Anst in Alexandrien, Port Said, 
Konstantinopel, Smyrna und Tanger sowie ein geord
netes Postwesen in den franzosischen Kolonien. 

Die franzosische Post befaBt sich mit dem Briefpost-, 
Postanweisungs-, Postscheck-, Postauftrags-, Zeitungs
und Postsparkassendienst sowie mit der Uberwachung 
des Postpaketdienstes. 

HI. Beamte.~verhaltnisse. Emplois supe
rieurs (hohere Amter), sind folgende: Directeur, sous
directeur, chef et sous-chef de bureau it l' Administration 
centrale; inspecteur general, inspecteur general adjoint, 
directeur regional, directeur, sous-directeur, inspecteur, 
ingenieur en chef, ingenieur ordinaire, sous-ingenieur, 
chef de section, receveur des P. T. T. hors classe, Iere et 
Heme classe, chef de bureau central teIegraphique ou 
teIephonique de Iere et Heme classe, chef de bureau 
central de cheques postaux et chef de bureau central 
radiotelegraphique de Heme classe. 

Bea m te des Betrie bsdie nstes. Die Anwarter, 
surnumeraires (Supernumerare), miissen mindestens 
17 Jahre, diirfen jedoch nicht iiber 25 Jahre alt sein 
und miissen die franzosische StaatsangehOrigkeit haben. 
Vor der Annahme Feststell~ng der Diensttauglichkeit 
durch Post- oder beamtete Arzte. Die vorgeschriebene 
Aufnahmepriifung erstreckt sich auf Erdkunde, Rechnen, 
Algebra und Geometrie, Physik und Chemie, auf die 
Niederschrift eines Diktats und Abfassung eines Auf
satzes. Die Bewerber konnen sich auf Wunsch auBer
dem im Linearzeichnen, in Englisch, Deutsch, Italienisch, 
Spanisch, Tiirkisch, Arabisch (Aufsatz und Ubersetzung 
ohne Worterbuch) sowieiiber wissenschaftliche und be
triebliche Berufsfragen priifen lassen. Vor ihrer Zu
Jassung zum Dienst erhalten die Bewerber eine wissen
schaftliche und betriebliche Ausbildung von dreimona
tiger Dauer. Nach einer Vorbereitungszeit von gewohn
lich 2 Jahren werden die Supernumerare ihren Leistun
gen und ihrem Dienstalter entsprechend zu "commis" 
ernannt. Die commis konnen in folgende Dienststellen 
einriicken, sofern sie die fiir jeden Dienstgrad jahrlich 
festgesetzten Bedingungen erfiillen: Contr6leur, chef 
de brigade (service postal), redacteur, agent instructeur, 
contr61eur principal, chef de section, receveur, inspec
teur, sous-directeur, directeur; directeur, chef et sous
chef de bureau it l' Administration centrale usw .... 

Beamtinnen (Dames employees). Zur Aufnahme
priifung fUr den Beamtendienst werden zugelassen: 
Helferinnen, Kurzschriftschreiberinnen fiir Schreib
maschine (dames steno-dactylographes), sowie tiichtige 
Maschinenschreiberinnen der Postverwaltung (dames 
dactylographes) nach wenigstens flinf Dienstjahren, die 
Witwe oder eine verheiratete oder verwitwete Tochter 
eines im Dienst verstorbenen oder im Kriege gefallenen 
oder an den Folgen von im Kriege erhaltener Verwun
dung oder Krankheit verstorbenen Beamten oder Ar
beiters, die Ehefrau oder eine unverheiratete oder ver
witwete Tochter eines durch im Kriege erhaltene Ver
wundung dienstunfahig gewordenen Beamten oder Ar
beiters. Mindestalter 17 Jahre, Altersgrenze 30 Jahre, 
fiir die Helferinnen usw. und die Waisen, 40 Jahre fiir 
die Witwen und Beamten und Arbeiter. Bei Mangel an 
solchen Bewerberinnen werden auch der Verwaltung 
nicht angehorende weibliche Personen zugelassen. Die 
Priifungsgegenstande sind die gleichen wie bei den 

Supernumeraren. Nach bestandener Priifung werden 
die Bewerberinnen nach MaBgabe der freien Stellen zu 
Beamtinnen (dames employees) ernannt. Als Beforde
rungsstellen stehen den Beamtinnen Bureaustellen bei 
den Departementsdirektionen und der Hauptverwaltung 
offen. Die im Telegraphen- und Fernsprechdienst be
schaftigten Beamtinnen konnen Aufsichts- (surveillantes) 
und Oberaufsichtsbeamtinnen (surveillantes principales) 
werden. 

Beamte des unteren Dienstes. Man unterscheidet 
folgende Klassen: Brigadiers-chargeurs (Aufseher im 
Verladedienst), Ihnen liegt der Bahnhofsaufsichtsdienst 
ob; courriers-convoyeurs (Bahnpostbegleiter), sie be
fordern geschlossene Briefbeutel und arbeiten im Bahn· 
postwagen Briefsendungen um; entreposeurs (Umlade
stellenverwalterl sind mit dem Austausch, der Auf
bewahrung und in gewissen Fallen mit der Beforderung 
von Briefbeuteln betraut; courriers-ambulants (Bahn
postschaffner) haben in den Bahnposten die Briefkasten 
zu leeren, die Briefschaften zu stempeln, die Beutel zu 
offnen, zu schlieBen und auszutauschen; gardiens de 
bureau de direction (Amtsgehillen) haben neben den 
Hilfsleistungen in den Bureaus die Dienstraume zu 
reinigen; gardiens de bureau sedentaires entsprechen 
etwa den Postschaffnern im inneren Dienst; chargeurs 
(Verlader); facteurs-chefs .~es Postes (Brieftragervor
steher) fiihren bei groBen P A die Aufsicht iiber die Brief
trager und nehmen am Zustelldienst teil; facteurs des 
Postes de Paris (Brieftrager in Paris); facteurs de villes 
des departements (Brieftrager der Departementsstadte) 
werden auf Vorschlag der Departementspostdirektoren 
von den Departementsprafekten ernannt; facteurs
ruraux (Landbrieftrager) werden gleichfalls von den 
Departementsprafektpn ernannt; jeunes facteurs (ju
gendliche Telegrammzusteller); facteurs adultes des 
Telegraphes (Telegrammzusteller). AuBerdem gibt es 
Helferinnen und Helfer (auxiliaires). Eine groBe Anzahl 
der Stellen des unteren Dienstes ist Militaranwartern 
und Kriegsbeschadigten vorbehalten. 

AuBer dem Gehalt beziehen die Beamten Ortszulagen 
sowie Kinderzulagen; fUr das dritte und jedes weitere 
Kind ist die Kinderzulage wesentlich hoher als fiir die 
beiden ersten Kinder. Die Kenntnis einer im Dienste der 
Verwaltung benutzten fremden Sprache berechtigt zu 
einer monatlichen Zulage. Die Brieftrager erhalten ein 
StiefPlgeld (indemnite de chaussures). 

Die Ruhegehalter und Hinterbliebenenbeziige sind 
durch Gesetz vom 14.4. 1924 neu geregelt worden. Das 
Anrecht auf Ruhegehalt wird mit dem vollendeten 
60. Lebensjahr und nach dreiBig Dienstjahren erworben. 
Die Beamten des sog. aktiven Dienstes (die Bahnpost
beamten und gewisse Klassen des unteren Betriebs
dienstes) erwerben den Anspruch auf Ruhegehalt schon 
nach Vollendung des 55. Lebensjahres bei fiinfundzwanzig 
Dienstjahren. Ohne Riicksicht auf das Alter und die 
Dienstzeit·konnen Beamte, die ihr Leben fiir das Allge
meinwohl aufs Spiel gesetzt haben, oder auf die im Dienste 
ein Anfall ausgeiibt worden ist, ein Ruhegehalt in Hohe 
von 3/4 ihrer letzten Beziige erhalten. Ferner sind ruhe
gehaltsberechtigt solche Beamte, die infolge von im 
Dienst erworbener Krankheit, Verwundung oder schwerer 
Gebrechen dienstunfahig geworden sind. Die Dienst
unfahigkeit wird von einem besonderen AusschuB fest
gestellt, der aus einem von der Verwaltung vereidigten 
Arzt, drei vom Minister bestimmten Beamten und zwei 
aus der Klasse des dienstunfahigen Beamten gewahlten 
Beamten besteht. Bei Dienstunfahigkeit andrer Beam
ten ist fiir den Bezug von Ruhegehalt mindestens flinf
zehnjahrige Dienstzeit Bedingung. Die Hinterbliebenen
beziige betragen fiir die Witwe 50 vH, fiir die Waisen 
10 vH des Ruhegehalts, zu dem der Verstorbene be
rechtigt war; Witwen- und Waisengeld diirfen den Ruhe
gehaltsbetrag nicht i1bersteigen. 
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IV. Der Postzwang erstreckt sich auBer auf die 
dienstlichen Briefsendungen des Staates auf verschlossene 
und offene Briefe und allgemein auf geschriebene Gegen
stande jeder Art. 

Ausgenommen sind: die Benachrichtigungen der Steuereinnehmer 
an die Steuerpflichtigen ihres Bezirks, die durch Zollbeamte unter 
Kreuzband von einer Zollstelle zur andern zu befOrdernden Dienst
briefe, die durch Vermittlung der Blirgermeister zu verteilenden Be
nachrichtigungen der Verwaltung der indirekten Steuern an die 
Steuerpflichtigen, die durch expresse Boten zu befOrdernden Brief
schaften, ferner Gerichtsakten, Waren begleitende Rechnungen, 
Zettel usw., die auBer der Warennummer Bezeichnungen in Ziffern 
Buchstaben oder Worten tragen, die zur Kennzeichnung der Ware~ 
und des Empfangers dienen, Frachtbriefe, Dienstbriefe der Befiirde
rungsanstalten, mit N ummern versehene Zettel auf Stoffballen, die 
zwischen Rerstellern und Arbeitern mit Fuhrwerk oder Eisenbahn 
ausgetauscht werden usw. 

V. Portofreiheit (franchise de port) genieBen amtliche Sendun
gen; die Bestimmungen darliber trifft der Prasident der Republik. 
Man unterscheidet unbegrenzte und begrenzte Freiheit; sie ist unbe
grenzt, wenn sie ohne Rlicksicht auf den Personenkreis und die Orte 
ausgelibt wird, begrenzt, wenn sie nur bestimmten Personen zuge
standen und auf bestimmte Orte beschrankt ist. 

VI. Betrieb. 
A. Briefpost (poste aux lettres). Briefe: Meistgewicht 1'/, kg, 

Ausdehnung nicht liber 45 <l.IIl, bei Rollen nicht liber 75 cm Lange 
und 10 cm Durchmesser. Geblihr nach Gewichtsstufen bis 20 g, liber 
20 bis 50g, liber 50 bis 100 g, fUr jede weiteren 100 g oder Teil davon 
Einheitssatz. Das Gewicht der Freimarken darf von dem Brief
gewicht nicht abgezogen werden. FUr ungenligend freigemachte 
Briefe wird das Doppelte des Fehlbetrags erhoben. Kartenbriefe 
(cartes - lettres) mit eingedruckter Freimarke, zulassig die bei ge
wiihnlichen Briefen erlaubten Einlagen; liber 20 g dieselben Ge
biibren wie bei gewiihulichen Briefen. Postkarten (cartes postales), 
zulassig auch nichtamtlich ausgegebene, jedoch nicht kleiner als 
9 x 7 und nicht griiBer als 14 x 9 cm. Den Bestimmungen nicht 
entsprechende Postkarten werden wie ungenligend freigemachte 
Briefe behandelt. Ansichtskarten mit schriftlichen Mitteilungen auf 
der,linken Vorderseite, jedoch nicht auf der Rlickseite, genieBen er
maBigte Gebiihr. Drucksachen (Imprimes). Meistgewicht 3 kg 
Ausdehnungsgrenzen wie bei gewiihnlichen Briefen. Geblihr nach 
Gewichtsstufen bis 50 g, liber 50 bis 100 g, dann flir je weitere 100 g. 
ErmaBigte Gebiihr fUr Wahlerkarten, Stimmzettel usw., fUr Blinden
schriftsendungen, Benachrichtigungen in Steuerangelegenheiten. 
Drucksachen mit schriftlichen Mitteilungen oder unzulassigen Zu
satzen unterliegen auBer dem Doppelten des Fehlbetrags eines 
Briefes gleichen Gewichts einer besonderen Zuschlaggeblihr. Ge
schafts pa piere (Papiers d'affaires) bis 20 g ermaBigte Gebiihr, 
liber 20 g unterliegen sie den Bedingungen und den Gebiihrensatzen 
fUr gewiihuliche Briefe. Warenproben (Echantillons de marchan
dises). Meistgewicht 500 g, Ausdehnungsgrenzen 30 x 30 x 30 oder 
45 x 15 x 15 cm. Gebiibr nach Gewichtsstufen von je 100 g. FUr 
die Verpackung gelten dieselben Bestimmungen wie im Weltpost
verkehr. 

B. Werts end ungen (Valeurs declarees). In Wertbriefen und 
Kastchen dUrfen versandt werden Banknoten, Gutscheine, Zins- und 
Dividendenscheine, Rypothekenbriefe, Vertrage, Plane usw.; in 
Kastchen nur Edelsteine und Schmucksachen. Wertangabe be
grenzt; betrligerische wird mit Geiangnis von einem Monat bis zu 
einem Jahre und mit GeldbuBe bestraft. Die Gebiihr setzt sich zu
Bammen aus Brief-, Einschreib- und Versicherungsgebiihr; sie wird 
stets im voraus erhoben und in Freimarken verrechnet. Bei Ver
lust oder Beschadigung einer Wertsendung - hohere Gewalt aus
genommen - leistet die Postverwaltung dem Absender oder auf 
dessen Verlangen dem Empianger Ersatz fUr den wirklich erlittenen 
Schaden bis zur Riihe der Wertangabe. Strittige Ersatzansprliche 
werden vor die blirgerlichen Gerichte gebracht. Bei Verlust oder 
Beschildigung infolge Zerbrechens eines Kastchens wird kein Ersatz 
geleistet, wenn das Kastchen nicht wenigstens eine Dicke von 8 mm 
gehabt hat. 

C. Postanweisungen (Mandats poste). 1m Verkehr mit den 
franziisischen Kolonien, den franziisischen PAnst im Ausland sowie 
den Rilfsstellen und bei telegraphlschen Postanweisungen ist Riichst
betrag festgesetzt, sonst keine Beschrankung des Betra.ges. Gebiihr 
richtet sich nach der Riihe des Betrages. Bei allen P Anst, die am 
Postanweisungsdienst teilnehmen, werden auf volle Frankenbetrage 
lautende Postbons (s. d.), deren Betrag begrenzt ist, ausgegeben und 
eingeliist. 

D. Posta uftrage (Recouvrements d'effets de commerce). 1m 
Wege des Postauftrags werden eingezogen Betrage auf Empfangs
bescheinigungen, Rechnungen, Wechsel und liberhaupt aIle Randels
papiere, seien sie protestfahig oder nicht; ausgenommen sind Lot
terielose, Versichenmgs-, Zins- und Dividendenscheine usw., sowie 
Postauftrage mit dem Vermerk "postlagernd". Die Riihe der ein
zuziehenden Betrage ist im innern Verkehr unbegrenzt, im Verkehr 
mit den Kolonien sind Riichstbetrage festgesetzt. Einem Postauf
trag kiinnen 15 Anlagen beigefligt werden, wenn der Wert des ein
zelnen Papiers 10 Franken nicht liberschreitet; 5 Anlagen bei einem 
Betrage liber 10 bis 5000 Franken, 1 Anlage, wenn der Wert 5000 
Franken libersteigt. Den Brieftragern ist ausdriicklich untersagt, 
sich auLlerdienstlich mit der Einziehung von Geldbetragen zu be
fassen; dieses Verbot erstreckt sich auch auf die Ehefrauen der Brief
trager und auf die Rilfsbrieftrager. 

E. Zeitungsdienst (Abonnements aux journaux et autres 
publications periodiques). 1m innern Verkehr werden Bestellungen 
auf Zeitungen und Zeitschriften von den PA, RilfsPA und Brief
tragern entgegengenommen; die Tatigkeit der Post erstreckt sich 

jedoch nur auf die tJbermittlung der Bestellung und des Zeitungs
geldes an den Verleger. FUr jede Zeitungsbestellung wird auBer der 
Postanweisungsgebiihr eine bestimmte Vermittlungsgeblihr erhoben. 
Das Zeitungsgeld wird dem Verleger mit Postanweisung iibersandt 
der die einzelnen Zeitungsnummern unter Streifband mit der Auf: 
schrift des Beziehers aufzuliefern hat. Die als solche besonders zu 
kennzeichnenden Zeitungssendungen werden gegen eine ermaBigte 
Geblihr befiirdert. 

F. Nachnahmen ~Envois contre remboursement). Alle Gegen
stiinde, bei denen Einschreibung und Wertangabe zulassig ist kiinnen 
bis zu einem festgesetzten Riichstbetrage mit N achnahme 'belastet 
werden. 

G. Postp akete (Colis postaux). In Frankreich wird der Post
paketdienst im N amen und unter der iJberwachuug der Postverwal
tung von den Eisenbahngesellschaften, den staatlich unterstiitzten 
Dampfergesellschaften, in Korsika von den Postkurieren und in den 
Departements Bas-Rhin, Raut-Rhin und Moselle von der Post wahr
genommen. 1m Innern Frankreichs auBerhalb des Tatigkeitsbereichs 
der Eisenbahngesellschaften sind bestimmte PAnst zur Ausiibung 
des Paketdienstes ermachtigt. Das Meistgewicht eines Postpakets 
betragt 10 kg. Wertangabe und Nachnahme sind bis zu bestimmten 
Riichstbetragen zugelassen. Verboten ist, in Postpaketen Briefe oder 
schriftliche Mitteilungen zu versenden. Gewiihnliche Pakete dUrfen 
kei~ gemiinztes Geld, keine Gold-, Silber- oder Wertsachen enthalten. 
Es 1st jedoch gestattet, den Postpaketen eine off ene, den Inhalt be
tr~ffende Rechnung sowie ein Doppel der Anschrift des Empfangers 
Ill1t der Angabe des Absenders beizufiigen. Die Gebiihr wird erhoben 
nach Gewichtsstufen bis 3 kg, iiber 3 bis 5 kg, iiber 5 bis 10 kg. Pakete, 
die nicht am Bahnhof ausgehandigt, sonderu dem Empfanger zuge
stellt oder postlagernd abgeholt werden, unterliegen einer Zuschlag
gebiihr. Bei Verlust oder Beschadigung eines Postpakets - hiihere 
Gewalt ausgenommen - wird dem Absender oder auf dessen Ver
langen dem Empfanger ein dem wirklichen Verluste oder der Be
schadigung entsprechender Ersatz geleistet, jedoch sind Riichst
betrage festgesetzt fUr gewiihnliche Pakete bis 3 kg liber 3 bis 5 kg 
iiber 5 kg. Bei Wertpaketen Ersatzleistung bis zu; Riihe der Wen: 
angabe. Der Absender hat au/3erdem Anspruch auf Erstattung der 
Befiirderungsgebiihren. 

R. Postsparkasse (Caisse nationale d'epargne). Die National
sparkasse, auch Postsparkasse (Caisse d'epargne postale) genannt 
ist unter der Gewahrleistung des Staates durch das Gesetz Yom 9. 4: 
1881 am 1..1. 1882 eingerichtet worden. Am Sparkassendienst neh
men die P A und RilfsP A in Frankreich, Korsika, Algerien, Tunis 
und des FUrstentums Monako teil. Flir die Einzahlungen ist ein 
Mindest-, flir die Guthaben ein Riichstbetrag festgesetzt. Unter dem 
Mindestbetrag bleibende Summen kiinnen durch Aufkleben von Frei
marken auf Sparkarten (Bulletins d'epargne) gespart werden. Mit den 
belgischen und italienischen Postsparkassenverwaltungen besteht ein 
Abkommen, wonach Guthaben auf belgischen oder italienischen Spar
blichern auf die franziisische Postsparkasse und umgekehrt iiber
trag en werden kiinnen. Eine besondere Einrichtung bilden die 
Schiffspostsparkassen (s. d.) (Succursales navales). Bei jeder Marine
division und an Bord eines jeden dem Staate gehiirenden Schlffes 
befindet sich eine Zweigstelle der Postsparkasse, die yom Verwal
tungsrat der Division oder dem Zahlmeister verwaltet wird, die Spar
kassenblicher ausstellt, die Einzahlungen entgegennimmt und die 
Auszahlungen leistet. 

Schriftwesen. Le Quien de la Neufville, Origine des postes 
chez les Anciens et chez les Modernes, 1708. N eubearbeitung ohne 
Verfassernamen 1730 unter dem Titel "Usage des postes chez les 
Anciens et les Modernes". Beide Werke enthalten die iilteren fran
ziisischen Postedikte; Le cabinet noir et M. de Vaulchier, Paris 1828' 
Arthur de Rothschild, Ristoire de la poste aux lettres depuis ses 
origines les plus anciennes jusqu'a nos jours. Paris 1873; A. Belloc, 
Les postes fran~aises Recherches historiques sur leur origine, leur 
developpement, leur legislation 1886; P. Jaccottey, Trait<! de legis
lation et d'exploitation postales 1891; M. Block, Dictionnaire de 
l'administration francaise, 3 ed. Art. Poste, p. 1839ff., Annuaire de 
la Direction generale des postes et des telegraphes; Stephan S. 627' 
Recueil S. 240ff.; Archiv 1873 S. 569, 607, 1874 S. 60, 1879 S. 133: 
1877 S. 536, 1889 S. 29,377,1891 S. 587, 617, 1895 S. 697; L'Union 
Postale 1920 S. lif.; Bulletin des Postes, des Telegraphes et des 
Telephones, S. 945ff. Brandt. 

Fraueuzuschlag s. Besoldung 
Freibefiirderung auf den Posten bedeutet die gebiihren

freie BefOrderung von Personen und deren Gepack auf 
den der Personenbeforderung dienenden Posten. 

Eine freie Befiirderung von Personen auf den Posten war urspriing
lich grundsatzlich ausgeschlossen. Nur Kinder bis zu einem bestimm
ten Alter konnten ohne Zahlung von Personengeld mitgenommen 
werden, wenn fUr sie kein besonderer Sitzplatz in Anspruch genom
men wurde. Die Altersgrenze schwankte zwischen 4 und 6 Jahren. 
1m iibrigen war Freibefiirderung nur auf Ausnahmen beschrankt 
unter besonderer Bewilligung im Einzelfalle. So bestimmte z. B. die 
preuLlische PO yom 26. 11. 1782, daB Personen unentgeltlich nur auf 
ausdriickliche Anweisung des Generalpostmeisters befiirdert werden 
durften. 

1m Laufe der Zeit sind einige FreibefOrderungen ein
gefiihrt worden, sie beschranken sich aber im wesent
lichen auf Fahrten, die durch dienstliche Riicksichten 
bedingt werden. So ist die unentgeltliche Benutzung der 
Personenposten (s. d.) gestattet bei Reisen zur Vertretung 
von Postamtsvorstehern an dienstfreien Sonntagen und 
zum Kirchenbesuch; die Landzusteller und Botenpost-
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beforderer diirfen auf ihren Dienstgangen die Posten un
entgeltlich benutzen, wenn Platz vorhanden ist. Beamte, 
die sich im Vorbereitungsdienst befanden, konnten friiher 
bei Reisen zum Zweck ihrer weiteren Ausbildung und zu 
dienstlichen Priifungen die Personenposten gleichfalls 
unentgeltlich benutzen; auBerdem war Zoglingen ge
wisser militarischer Erziehungsanstalten Freifahrt bei der 
Aufnahme in die Anstalt und nach ihrer Entlassung zuge
standen. Diese Freifahrten, soweit sie iiberhaupt noch 
bestehen, sind jetzt, nachdem die Pferdepersonenposten 
auf einen geringen Bruchteil zusammengeschrumpft sind, 
bedeutungslos geworden. 

Bei den Kraftposten (s. d.) Mnnen Freifahrten be
willigt werden, soweit sie durch den Kraftpostdienst be
dingt sind (Fahrkartenpriifung durch Postbeamte, Be
sichtigung des StraBenzustandes durch Postbeamte und 
durch technische Beamte des StraBenaufsichtsdienstes, 
Zollbeamte, die ihre Priifungen wahrend der Fahrt aus
iiben miissen usw.). Auch die Mitglieder des Verwal
tungsrats der DRP genieBen freie BefOrderung, um sich 
iiber die Einrichtung des Postkraftfahrbetriebs zu unter
richten. AuBerdem haben die bayerischen und badischen 
Landtagsabgeordneten fiir ihre Person Anspruch auf 
unentgeltliche Beforderung auf den Kraftposten ihres 
Landes. Die Berechtigung zur Freifahrt muB durch Aus
weis oder durch Genehmigung des betriebsleitenden P A 
nachgewiesen werden. 

Die Mitglieder des Reichstags und Reichsrats sind seit 
1. 8. 1925 berechtigt, die regelmaBig und nach Bedarf 
verkehrenden Kraftposten ohne Erlegung des Fahr
preises im Einzelfalle zu benutzen. Sie haben dabei 20 kg 
Freigepack. Als Entgelt fiir diese Beforderung erhalt die 
DRP einen Pauschbetrag. 

Neben der freien Beforderung fiir die Person bestand 
friiher auch in gewissem Umfange Gebiihrenfreiheit fiir 
die GepackbefOrderung. Die Gewichtsgrenzen hierfiir 
haben erheblichen Schwankungen und Abweichungen 
unterlegen. Es handelt sich um Verschiedenheiten von 
10-60 Pfund, bei dienstlichen Fahrten betrug die Ge
wichtsgrenze sogar 100 Pfund. Seit 1. 10. 1918 ist die 
Freibeforderung von Gepack aufgehoben. Krause. 

Freimaehung von Postsendungen = Entrichtung der 
Gebiihren durch den Absender. 

I. Geschichte. Die Entrichtung der Gebiihren war nach der 
preuBischen PO yom 26.11.1782 in der Regel Sache des Emp
tangers. Wollte der Absender die Gebiihr freiwillig iibernehmen 
so war dies zuIassig. Ein Freimachungszwang bestand nur fiir Brief~ 
an den Konig, die Mitglieder des Koniglichen Rauses und gewisse 
hohe Staatsbeamte in eigenen Angelegenheiten des Absenders sowie 
fUr Briefe ~ach L~ndern, mi~ de~en nicht iiber Gebiihren abgerechnet 
wurde. DIe Gebuhr stand m Jedem Fall dem BestimmungsP A zu 
und muBte entweder mit der Sendung zugleich bar iibersandt oder 
durch Abrechnung ausgeglichen werden. Nach dem "Expeditions
modus" von 1849, der die Einzeleintragung der gewohnlichen Briefe 
aufhob, wurde der vom Absender bezahlte Gebiihrenbetrag mit 
roter Tinte auf der Riickseite der UmschIage (spater mit Rotstift 
auf der Vorderseite) vermerkt. Die richtige Vereinnahmung der 
]'reigebiihren wurde durch Eintragen in die Karte und durch Nach
priifen der Eintragung bei der nachstbeteiligten Postdienststelle 
sichergestellt. 

Die erste und einschneidendste Umwalzung auf diesem Geblet 
war die Einfiihrung der Freimarken (Bayern 1849 PreuBen und 
Sachsen 1850, WiirtteI]lberg 1851) (s. Postwertzeichen). Sie hatte 
bald. sehr bedeu~ende Anderungen der Gebiihrenordnungen und der 
B~tnebsf0n.nen 1m Gefol~e. Um das Kleben bei der Freimachung 
ffilt WertzelChen entbehrllCh zu machen, wurden im Laufe der Zeit 
auch gestempelte Briefumschlage (Frankokouverts) Streifbander 
und Postkarten, sowie Postanweisungen, Kartenbri~fe, Rohrpost
karten und Rohrpostumschlage mit eingedruckter Freimarke an 
de,n Postschaltern ver~auft, von denen die Briefumschlage. Streif
bander und Kartenbnefe (s. d.) wegen geringer N achfrage _ wieder 
aufgehoben wurden und die iibrigen in der Zeit des Wllhrungsver
falls verschwanden und neuerdings z. T. wieder vorrlltig gehalten 
werden .. V?n lllnge~er Dauer war die Einrichtung, daB die Reichs· 
druckerel mchtamt!Ich hergestellte Umschlllge Kartenbriefe Karten 
und Streifbander auf Verlangen mit Freimark~nstempeln be'druckte. 
Au~h das wurde schlieBlich entbehrlich durch die Erfindung von 
Frelm~chungs.. ~d Fr.eistempelmas~hinen (s. Barfreimachungs' 
maschm~n). dIe eme groBere Beweg!Ichkeit im Gebrauch boten. 
Das Frelmachen durch Barzahlung und Einzelvereinnahmung der 
Gebiihren war in den letzten Jahrzehnten vor dem Kriege 1914-1918 
auf Ausnahmefalle beschrankt. nahm aber wllhrend des Wahrungs
verfal\s. als der Markendruck der Geldentwertung nicht mehr folgen 
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konnte! voriibergehend nochmaIs einen groBen Umfang an nnd spielt 
neue!dmgs dadurch •. daB man den Scheckverkehr und mechanische 
Vernchtungen zu Rilie genommen hat welche die Randbuchungen 
ersetzen. wieder eine groBe Rolle. • 

II. Betrie b. Fiir die Freimachung gelten folgende 
Vorschriften: 

1. Frei mach ungszwang. Alle Postsendungen, auBer 
den gewohnlichen und eingeschriebenen Briefen und 
Postkarten, je.doch einschl. der Rohrpostsendungen und 
Nachnahmebnefsendungen, miissen yom Absender frei· 
gemacht werden. 1m Auslandsverkehr erstreckt sich der 
Freimachungszwang auch auf eingeschriebene Briefe und 
Postkarten. ~endungen, die danach dem Freimachungs. 
zwang unterliegen, 'werden, wenn sie nicht oder nicht 
ausreich~nd. freigemacht sind, nicht abgesandt. Jedoch 
wer~en 1m lll?erdeut~chen Verkehr (einschl. Saar
ge~)let) unzu,relChend frergemachte Drucksachen (einschl. 
B.lindenschrlf:sendungen), Warenproben, Geschaftspa
plere und Misch~endungen ?efordert; dasselbe gilt fiir 
d~n Verkehr mIt de~ Frelen Stadt Danzig, soweit 
dIe Sendungen das Merstgewicht fiir den innerdeutschen 
Verkehr nicht iiberschreiten. 1m gesamten sonstigen 
Auslandsverkehr werden unzureichend freigemachte 
Drucksachen (einschl. Blindenschriftsendungen), Waren
proben, Geschaftspapiere und Mischsendungen nicht abo 
gesand~. Gehen jedoch solche unzureichend freigemach. 
ten Bnefsendungen ausnahmsweise aus dem Ausland in 
Deutschland ein, so werden sie mit Nachgebiihren belegt 
und den Empfangern ausgehandigt. 

~oweit danach nicht oder unzureichend freigemachte 
Br!efs~ndungen vorkommen, betragt die N !l.chge biihr 

1m lllnerdeutschen Verkehr (einschl. Saargebiet) 
sowi~ i~ Verkehr mit der :i!'reien Stadt Danzig, 
sowert dIe Sendungen das Merstgewicht des innerdeut
schen Verkehrs nicht iiberschreiten, das Il/2fache des 
Fehlbetrags, abgerundet auf volle 5 Pf., mindestens aber 
10 Pf.; 
. im gesamte~ sonstigen A uslandsverkehr (also auch 
1m Verkehr nut der Freien Stadt Danzig, soweit die Sen
dungen das Meistgewicht des innerdeutschen Verkehrs 
iiberschreit~n) das Doppelte des Fehlbetrags, mindestens 
10 Cts. Bel Sendungen nach Deutschland wird der Be
trag auf volle 5 Pf. abgerundet und mindestens der 
Betrag von 10 Pf. berechnet. 

1m innerdeutschen Verkehr (nicht auch im Verkehr 
mit dem Saargebiet, wohl aber im Verkehr mit der Freien 
Stad~ Danzig, soweit die Sendungen das Meistgewicht fUr 
~~n l~nerdeu~schen Verkehr nicht iiberschreiten) wird 
fur nIcht frelgemachte gebiihrenpflichtige Dienstbriefe 
und Dienstpostkarten nur der einfache Fehlbetrag nacho 
erhoben. 
I~ V~reins~erke.hr (Weltpostverkehr) konnen die 

Veremslander fur Brlefe und Postkarten nach einem 
L~nde den Freimachungszwang einfiihren, wenn dieses 
seme Gebiihren fiir diese Sendungen unter einen bestimm
ten ~etrag (20 Cts. fiir den einfachen Brief) sinken HiBt. 
In dIesem FaIle kann das betreffende Land auch seiner
seits den Freimachungszwang einfiihren (SchluBprotokoll 
zum WPVertr Art. III). 

Fiir den Verkehr mit Nichtvereinslandern besteht 
zum Teil Freimachungszwang fiir aIle Briefsendungen' 
Naheres im Briefpostbuch (s. d.). ' 

Sind im innerdeutschen Verkehr Briefe Drucksachen 
a.eschaft~'pa:riere, Warenproben oder Mischsendungen: 
die d~s fur Ihre Gatt~ng zugelassene Meistgewicht iiber
schrerten, versehentlich abgesandt worden, so sind sie 
dem Empfanger auszuhandigen. wenn dieser den Ge
biihrenunterschied gegen die Packchen- oder Paket
gebiihr nachzahlt. 

2. Mittel der Freimachung. 
A. Aufkleben von Freimarken durch den 

Absender. 
Mit Freimarken miissen zunachst die Briefkastensen

dungen frcigemacht werden. Die Freimarken sollen aber 
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auch auf die am Schalter einzuliefernden Sendungen nach 
Moglichkeit yom Absender im voraus aufgeklebt sein. 
Es sind moglichst wenig Marken zu verwenden. Die 
Marken Bollen in die obere rechte Ecke der Aufschrift
seite der Sendungen oder Paketkarten geklebt werden. 
Reicht der Raum dort nicht aus, so diirfen auch andre 
Stellen der Vorder- und Riickseite beklebt werden. Die 
Marken diirfen aber keine Schriftzeichen, Siegelabdriicke 
u. dgl. verdecken, nicht iiber die Rander, bei Vordrucken 
nicht auf die Abschnitte iibergreifen und den Raum fUr 
Zustellvermerke und Empfangsbescheinigungen nicht 
beeintrachtigen. Auf Wertbriefe und Wertkastchen sind 
die Marken mit Zwischenraumen aufzukleben, so daB 
sie nicht Beschadigungen des Umschlags verbergen 
konnen. Wegen der von Landesbehorden benutzten 
DienBtmarken s. Dienstpostwertzeichen. Bei den P Anst 
werden die mit Marken freigemachten Sendungen ge
priift und die Marken entwertet. Die Priifung erstreckt 
sich auf die Echtheit und Giiltigkeit der Marken und auf 
die Richtigkeit des verklebten Betrages. Bei der Echt
heit ist auf Reinheit und Scharfe des Drucks und der 
Farbe, auf die Randlochung und auf Spuren friiherer 
Entwertung zu achten. Ungiiltig sind Marken fremder 
Verwaltungen und cchte Marken, welche mit Kollodium, 
Gummi oder Lack iiberzogen und damit gegen das Ein
dringen der Stempelfarbe geschiitzt sind. Die Verwen
dung gefalschter oder gebrauchter Marken ist unter 
Strafe gestellt, auch in andern Landern (s. Postwert
zeichen, strafrechtlicher Schutz). U ngiil tige Marken 
zahlen nicht als Freimachungsmittel. 1st ein zu geringer 
Betrag in Marken verklebt, so ist bei Einlieferung am 
Schalter der Rest nachzuerheben; auf Sendungen aus 
dem Briefkasten wird, falls die Nachfreimachung durch 
den Absender nicht ohne Verzogerung moglich ist, die 
yom Empfanger einzuziehende Nachgebiihr ausgeworfen. 
Entwertet werden die Freimarken durch Aufdrucken des 
Aufgabestempels (s. d.). 

Vgl. ADA V, 2 und Postwertzeichen. 
B. Barzahl ung d urch den Absender. 
Die bar gezahlten Gebiihren miissen, wenn die An

nahmebeamten nicht Freimarken als Gegenwert ver
kleben, durch eine Einnahmebuchung zur Postkasse 
verrechnet werden. Die Sendungen, deren Freigebiihren 
durch eine Einnahmebuchung verrechnet sind, werden 
nach verschiedenen Verfahren gekennzeichnet. 

1. Ei nzel b uch ung des Barfreibetrages und hand
schriftlicher Freimachungsvermerk kommen in 
Frage, wenn die Gebuhr fur eine Paket- oder Wertsen
dung so hoch ist, daB der Raum zum Aufkleben der 
notigen Freimarken nicht ausreicht. Wortlaut des Frei
vermerks auf derSendung oder Paketkarte " ... HM . .. PI. 
Nachw. in ..... " oder im Auslandsverkehr "Taxe per(;me 
.... HM . .. Pf." Dieser Freivermerk wird rot umrahmt 
und von zwei Beamten unterschrieben. 

2. Summarische Buchung der Barfreibetrage. 
a} fiir Selbstbucherpakete, deren Gebiihren yom 

Postscheckkonto des Auflieferers abgebucht werden. Die 
Selbstbucher miissen die Freigebiihr fiir aIle Sendungen 
auf den Paketkarten und in der Gebiihrenspalte der Ein
lieferungsbiicher angeben und in dieser aufrechnen. Die 
Paketkarten erhalten nach Priifung durch die Post einen 
Stempel "Gebiihr bezahlt", der u. U. auch mit dem 
Tagesstempel vereinigt werden kann (s. auch Selbst
bucher). 

b} fiir Pakete unter Verwendung von Zahlkassen. 
Die zu erhebenden Gebiihren werden mit den Betrags
hebeln der Zahlkasse eingestellt, die Paketkarte wird in 
die Maschine eingefiihrt und erhalt bei deren Betatigung 
einen Frei- und Tagesstempel. Gleichzeitig wird ein 
Kontrollstreifen bedruckt und aufgerechnet, dessen 
Summe das jeweilige Kassensoll angibt und bei Abnahme 
des Kassenbestandes in Einnahme gebucht wird (s. Zahl
kassen). 

c} fUr Briefse nd unge n unter Verwendung von 
Frei mach ungs maschinen. Die Sendungen miissen 
in groBeren Mengen zu gleichem Gebiihrensatz ein
geliefert und bezahlt werden und durchlaufen eine Bar
freimachungsmaschine, die ihnen den Frei- und Tages
stempel aufdruckt und die Zahl der Freistempelungen 
durch ein Zahlwerk feststellt. In Wiirttemberg sind 
auBer diesen Maschinen auch Barfreimachungshand
stempel ohne Zahlwerk in Gebrauch. Bei ihnen muB die 
zwangslaufige Gegenprobe auf den Gesamtbetrag durch 
Betriebsvorschriften ersetzt werden (s. Barfreimachungs
maschinen ). 

C. Verwendung von Freistemplern d urch den 
Absender. Freistempler sind Stempelmaschinen mit 
Zahlwerk und mit Firmenangabe im Freistempel. Sie 
werden von den Benutzern kauflich erworben und konnen 
zum Freimachen nach Belieben benutzt werden (s. Barfrei. 
machungsmaschinen). Samtliche Freistempel (B und C) 
werden in roter Farbe abgedruckt. 

D. Weitere Verrechnungsarten bei der Zahlung 
der Freigebiihren sind die Portoablosung (s. d.) und die 
Stundung (s. d.). 

Endlich gibt es noch einige Moglichkeiten, Freigebiih
ren, die im Ausland entstehen, zu iibernehmen. Es sind 
dies die Antwortscheine im Weltpostverkehr (s. d.), die 
Antwort-Postkarten (s. Postkarten mit Antwortkarte) 
und die Gebiihrenzettel (s. d.). 

1m iibrigen s. PO (ADA V, I) nebst AB, ADA V, 2, 
WPVertr nebst YO. K. Schwarz. 

Freimarken s. Postwertzeichen 
Freimarkenheftehen sind Heftchen mit Deckeln aus 

Steifpapier, die einzelne Blatter mit Freimarken und 
dazwischenliegende Schutzblatter enthalten. Die Blatter 
mit Freimarken sind durchlocht, die Schutzblatter und 
die Deckel mit Geschiiftsanzeigen bedruckt. 

Die Heftchen wurden bei der RPV 1910 eingefiihrt. Der Verkaufs
preis stimmte mit dem Nennwert der Marken iiberein. Die Werbung 
der Geschiiftsanzeigen wurde einer groBen Anzeigengesellschaft 
vertragsmaBig iibertragen. Spatere Auflagen enthielten neben 
Geschaftsanzeigen auch kurze Angaben iiber Postgebiihrensatze und 
den Postscheckverkehr (s. d.). An den Schalterstellen wurden Hin
weisschilder angebracht. Die ersten Auflagen enthielten 12 Frei
marken zu 10 und 16 zu 5 PI.; von der vierten Auflage (1911) an 
wurden die Heftchen mit 20 Marken zu 5 und 10 Marken zu 10 PI. 
ausgestattet. Die bayrische Postverwaltung gab Ende 1911 ebenfalls 
Markenheftchen mit dem gleichen Inhalte aus. 1916 wurde eine 
einmalige Auflage von Heftchen mit 30 Marken zu 2' /, Pf. aus· 
gegeben, dann folgten (1916) Heftchen zu 3 M (Inhalt 20 Marken 
zu 7' /,,10 Marken zu 15 PI.), 1917 Heftchen zu 3 M (Inhalt 10 Marken 
zu 7' /" 10 Marken zu 15, 5 Marken zu 5, 5 Marken zu 10 Pf.), 1918 
Heftchen zu 3 M (Inhalt 10 Marken zu 15, 8 zu 10, 4 zu 7' /" 8 zu 
5 PI.), 1920 Heftchen zu 4 M (Inhalt 10 Marken zu 20, 8 zu 15, 4 zu 
10, 8 zu 5 PI.), ferner Heftchen zu 8 M (Inhalt je 10 Marken zu 10, 
30 und 40 Pf.), 1921 Heftchen zu 12 M (je 5 Marken zu 10 und 30 Pf., 
je 10 Marken zu 40 und 60 Pf.). Da bei der stelgenden Geldentwertung 
der Inhalt der Markenheftchen den Gebiihrensatzen nicht mehr 
entsprach, wurde die Ausgabe 1922 eingestellt. Nach Einfiihrung 
der festen Wahrung trat das Bediirfnis nach Markenheftchen wieder 
hervor. Der Vertrag mit der Anzeigenfirma wurde geWst und die 
Werbung von Geschaftsanzeigen der inzwischen entstandenen Reichs· 
Postrekiamegesellschaft (s. Postrekiame) iibertragen. 

Seit Oktober 1925 werden neue Markenheftchen aus
gegeben, die 20 Marken zu 5 und 10 Marken zu 10Pf. 
enthalten; auf jedem Blatt befinden sich 10 Freimarken. 

Freimarkenrollen, 
die zur Beschickung der Postwertzeichengeber (s. d.) schon friiher 

amtlich hergestellt wurden, durften von 1908 an auch an Privat· 
personen abgegeben werden, zunachst aber nur von den P A, zu 
deren Ausstattung Wertzeichengeber gehiirten. Bald darauf wurde 
auch fiir andere P A der Bezug durch das PA 68 in Berlin SW zu
geiassen. Wahrend die Freimarken in Rollenform zunachst zum 
Nennwert verkauft wurden, wurde von 1910 an eine Gebiihr von 
25 Pf. (Mehrkosten der Herstellung durch Handarbeit) fiir jede Rolle 
zu 1000 Stiick erhoben. Anfangs gab es nur Rollen mit Marken zu 5 
und 10 Pf., 1910 wurde auch die Herstellung von Rollen mit 3 Pf.
Marken zugelassen, im Laufe desselben J ahres weiter die Herstellung 
von Rollen in allen niederen Markenwerten bis zu 80 Pf. Der Auf
schlag von 25 Pf. wurde am 1. 5. 1911 aufgehoben, vom gleichen Zeit
punkt an konnten die P A die Uarkenrollen durch die OPK und die 
Reichsdruckerei beziehen. Yom 1. 1. 1914 an wurden nur noch 
Rollen zu 500 Stiick an die Postbenutzer abgegeben. Wahrend der 
Zeit der Geldentwertung wurde vom 1. 1. 1922 wieder ein Zuschiag 
fiir die Herstellungskosten erhoben, der mehrfach erhaht wurde. 
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1m· September 1923 Mrte die- Herstellung yon Markenrollen ganz 
auf und wurde erst Dezember 1923 nach Festigung der Wiihrung 
wieder aufgenommen. Ein Herstellungszuschlag, zu dessen Erhebung 
die DRP nach PO § 49, I befugt ist, wird seitdem nicht beansprucht. 

Freistempler s. Barfreimachungsmaschinen 

Freiwilliges Ausseheiden ans dem Dienste. Die Ent
lassung eines Beamten, der frciwillig aus dem Dienste 
ausscheiden will, geschieht durch die Behorde, der seine 
Anstelluna zusteht. Der Beamte hat das Recht, seine 
Entlassung zu fordern, wenn dies auch im Reichs
beamtengesetz nicht besonders ausgedriickt ist. Die Ent
lassung muE genehmigt werden, wenn der Beamte seine 
Dienstgeschiifte ordnungsmiiBig erledigt hat und auf 
aIle Rechte aus dem Beamtenverhaltnis verzichtet. Ein 
klagbares Recht auf Gewiihrung der Entlassung steht 
ihm allerdings nicht zu. Nach Ziffer 106 der Ausfiihrungs
bestimmungen zum Reiehsbesoldungsgesetz yom 30. 4. 
1920 (Besoldungsvorschriften) in der Fassung vom 
14. 7. 1924 (RGBl S. 193) ist der freiwillig ausscheidende 
Beamte ausdriicklieh darauf hinzuweisen, daB im FaIle 
seiner Wiederanstellung bei der Festsetzung des Besol· 
dungsdienstalters und des Grundgehalts der neuen Stelle 
auf das Besoldungsdienstalter und das Grundgehalt der 
friiheren Stelle keine Riicksicht genommen werden darf. 
Wegen der Entlassung der Minister (Reichsbeamten-
gesetz § 35) s. Ruhestand. Bachmann. 

Friedensvertriige, betr. das Postwesen, seit 1648. 
1. Westfalischer Friede, Osnabriick den 14. 10. 1648, Art. IX 

§ 1; Miinster (Westf.), den 24.10.1648, § 69: Und weil der Offent
lichkeit daran liegen mnB, daB nach Wiederherstellung des Friedens 
dfe wechselseitigen Handelsbeziehungen wieder aufgenommen werden, 
so ist man iibereingekommen, daB allcs, was wiihrend des Krieges 
znm Nachteil des Handels und entgegen dem gemeinen Nutzen eigen
machtig, widerrechtlich nnd ohne Zustimmung des Kaisers oder der 
Kurfitrsten an Steuern und Abgaben im Reichsgebiet eingefiihrt 
worden ist (usw.), wie auch eben so die iibermaJ3ige Belastung und 
Behinderung der Posten und was sonst zur Beeintrachtigung von 
Handel und Schiffahrt beitragt, durchaus abgestellt, dagegen den 
ProYinzen, Hafen und Fliissen, jedem zu seinem Teile, ihre friiheren 
Sicherheiten an Rechten und Nutzungen, wie vor dem Kriege, von 
neuem verliehen und ungeschmalert erhalten werden sollen 
(s. J. J. SchmauB, Corpus Iuris publici sacri Romani Imperii acade
micnm, Wien 1774 S. 741; Henri Vast, Les grands trait"s du regno 
de Louis XIV. Paris 1893 S. 12; Urkundentext lateinisch). 

2. Friede von Tolentino yom 19.2.1797 (Frankreich und der 
Papst) Art. XXIII. - Die franzosische Postanstalt in Rom wird im 
Umfang ihrer friiheren Einrichtung wiederhergestellt werden 
(s. A. de Clercq, Reeueil des traites de la France, Paris 1864-1907, 
Bd. I S. 316; Urkundentext franzosisch). 

3. Friede von Badajoz yom 6.6.1801 (Frankreich und Por
tugal) geheimer Art. 4. - Falls es Portugal gelingt, ungeachtet dieses 
Friedensschlusses, cinen Bruch mit England zu vermeiden, soli der 
Postschiffsverkehr zwischen den beiden vertragschliellenden Staaten 
in seinem jetzigen Umfang aufrechterhalten bleiben, mit der Mall
gabc, daB er nicht erweitert und auch keinen anderen Zwecken als 
denen des Postverkehrs dienstbar gemacht werden darf (s. A. de Clercq 
Bd. I S. 437; Urkundentext franzosisch). 

4. Friede von Jonkoping Yom 10.12.1809 (Danemark und 
Schweden) Art. VI. - Die beiden hohen vertragschIieBenden Teile 
kommen tiberein, den Postverkehr zwischen ihren Landcrn und im 
Durchgange dureh dfe Staaten beider Monarchen in dem Umfang, 
wie er Anfang 1807 bestand, wiederherzustellen. Demzufolge werden 
die beiden Regierungen weehselseitig Postkommissare bestellen, 
und zwar die danische Regierung zu Helsingborg, die schwedfsche 
zu Helsingor. Diese Postkommissare diirfen keinerlei Posthoheit 
fiir ihre Regierungen ausiiben, d. h. weder mit der Verteilung von 
Briefen aus ihren Landern am Orte ihres Amtssitzes noeh mit deren 
Einsammlung von Absendern daselbst oder im Lande der anderen 
Regierung fiir ihre eigenen Lander sich befassen; dies wird vielmehr 
ausschlieBIich durch Vermittlung der Leiter der ortlichen Post
beMrden geschehen, die iiber die Briefe der Stiiekzahl naeh Quittung 
erhalten und erteilen sollen, namentlich iiber Wertbriefe, deren 
Inhalt aus Geld oder aus geldwerten Urkunden bcsteht. 

Zur Hintanhaltung von Zollhinterziehungen werden, ebenso wie 
bis zum Jahre 1807, auch hinfort die Briefbeutel und Kartensehliisse, 
welche die beiden Regierungen wochentlich zweimal durch ihre 
Postillione und auf ihre Kosten im Durchgang durch dfe Staaten 
beider Monarchen befiirdern lassen, mit Bleisiogeln und Vorlege
schlossern versehen werden, und zwar die schwedischen Briefbeutel 
durch den danischen Kommissar in Helsingborg, die danischen durch 
den schwedischen Kommissar in Helsingor. Bleisiegel und Vorlege
schlOsser der schwedfschen Briefbeutel werden durch einen Beamten 
der danischen Zollverwaltung oder einen anderen Beauftragten des 
Konigs von Danemark wieder abgenommen werden, sobald der schwe
dfsehe Postillion die danische Grenze in der Richtung nach Hamburg 
iibersehreitet. Entsprechende MaBnahmen sind hinsichtlieh der 
schwedischen Kartenschliisse in der Richtung von Hamburg nach 
Schweden anzuwenden, damit sie nieht geoffnet werden, solange sie 

sich im danischen Staatsbereich befinden. Umgekehrt wim das Blei
siegel oder das VorlegeschloB, dfe in Helsingor an den oder die Durch
gangsbriefbeutel aus Diinemark iiber Schweden nach Norwegen 
durch den scawedischcn Kommissar angelegt sind, durch den yom 
Konig von Schweden damit beauftragten Beamten abgenommen 
werden, sobald der diinische Postillion dfe schwedfsch-norwegische 
Grenze iiberschreitet. Der schwedischen Regierung bleibt es anheim
gestellt, hinsichtlich der riickkehrenden Kartenschliisse aus N orwegen 
iiber Schweden nach Danemark gleichartige Vorkehrungen anzu
wenden, um den dauernden VerschluB der Briefbeutel wahrend ihrer 
BefOrderung iiber schwedisches Gebiet sicherzustellen. 

Es besteht Einverstandnis, daB die Postkommissare in den Grenz
stMten Helsingor und Helsingborg den Zustand der zu- und ab
gehenden Briefbeutel zu priifen haben, um bekunden zu konnen, 
dall wahrcnd deren BefOrderung durch das Gebiet der in Betracht 
kommenden 5taaten ein lI1iBbrauch oder cine Unregelmamgkeit nicht 
vorgekommen ist, oder um, falls solche yorgekommen sein sollten, 
den regelwidrigen Zustand der l'osten festzustellen. Weiterhin 
besteht Einverstandnis dariiber, daB es zu den Aufgaben der Kom
missare in den vorbenannten beiden Stadten gehoren soil, die Fracht
zahlungen fiir dfe DurchbefOrderung der Posten durch die Staaten 
des Konigs von Danemark und durch Schweden zu regeln, und daB 
dfe obersten PostbehOrden beider Regierungen fiir dfe regelmaJ3ige 
Befriedigung der Frachtfiihrer Gewahr leisten, welche die BefOrderung 
und W citerschaffung der fremden Posten von Bezirk zu Bezirk oder 
Yon Ort zu Ort besorgen. 

Der danische Regierungspostkurs nach Danisch-LappIand oder 
Finnmarken soli nach dem Stande von 1798 wiederhergestellt werden, 
mit der Abweichung, daB die Posten nicht mehr, wie damals, au! 
schwedischem Gebiet geteilt werden, um einerseits nach Tromsoe, 
andererseits nach Wardoehuus BefOrderung zu erhalten; vielmehr 
sollen dfe Posten fortab bis zur tJbergabe an den Beamten der 
diinischen Regierung in Tromsoe ungeteilt bleiben. 

Die hohen vertragschlieBenden Teile sind einverstanden, daB die 
Wiederherstellung des Postendurchgangs durch die Gebiete ihrer 
Staaten mit dem 1. 1. 1810 beginnen soli. 

Wenngleich das Verfahren der PostbefOrdenmg im Durchgang 
durch die Gebiete beider Monarchen, wie in diesem Artikel bestimmt, 
bereits den Bediirfnissen beider Lander nach Offenhaltung der Ver
kehrswege sowie den W linschen beider Monarchen, ihre U ntertanen 
an soIcher Wohltat teiInehmen zn lassen, entsplicht, behaltcn .ieh 
die hohen vertragschlieBenden Toile dennoch weiteres Einverstandnis 
iiber kiinftige Anderungen vor, die sie im Interesse beider Regierungen 
fiir erforderlich erachten solltcn, und ein beziigliches tJbereinkommen 
soil gegebenenfalis als besonderer Artikel zu dfesem Vertrage be
trachtct werden, mit der MaBgabe, als ob seine Vereinbarungen 
wortlich in dfesen aufgenommen waren. Soweit indessen die beiden 
Regierungen sich liber Anderungen in dem durch gegenwartigen 
Artikel vcreinbarten Verfahren nicht einigen sollten, haben die vor
liegenden Abreden als Richtschnur fiir dfe beiderseitigen Beamten 
zu dienen, die mit der BefOrderung der Posten und der tJberwachung 
des gegenwiirtig angeordneten Verfahrens befallt sein werden (s. G. F_ 
de Martens, Nouveau Recueil de traites, Gottingen 1817-1842, 
Bd. I S. 225; Urkundentext franzosisch). 

5. Friede von Kiel Yom 14.1. 1814 (Diinemark nnd Schweden} 
Art. XXV. - Artikel VI des Vertrags von Jonkoping, betr. Post
kurse, \Vird aufgehoben, soweit dfe wechselseitigen Beziehungen 
durch das Ausscheiden Norwegens ihr Ende gefunden haben (s. 
Martens, a. a. O. Bd. I S. 676; Urkundentext franzosisch). 

6. Friede von Berlin yom 21. 10. 1866 (PreuBen und Sachsen) 
Art. XVI. - Da nach Artikel 6 unter 10 der Reformvorschlage yom 
10. Juni d. J. das Postwcsen zu denjenigen Angelegenheiten gehOrt, 
welche der Gesetzgebung und Oberaufsicht der Bundesgewalt unter· 
liegen, nun aber Seine Majestat der Konig von Sachsen auf Grund 
dieser Vorschlage dem Norddeutschen Bunde beitritt, so verspricht 
Derselbe auch schon Yon jetzt an, weder durch AbschluB yon Ver
triigen mit anderen Staaten, noch sonst etwas vornehmen zu lassen, 
wodurch der definitiven Ordnung des Postwesens im N orddeutschen 
Bunde irgendwie vorgegriffen werden konnte (s. Martens, Nouveau 
Recueil General de trait"s etc., G6ttingen 1843-1875, Bd. XVIII 
S. 371; Urkundentext: deutsch). 

Die "ReformvorschHtgc" waren die "PreuJ3ischen Grundziige 
einer neuen Bundesverfassung", dfe den norddeutschen Staaten, 
auBer Hannover, Sachsen und beiden Hessen unter dem 10. 6. 1866 
durch Preullen vorgelegt worden waren, mit der Anfrage, "ob sie 
evcntuelI, wenn in der Z"ischenzeit bei der drohenden Kriegsgefahr 
die bisherigen Bundesverhaltnisse sich IOsen sollten, einem auf der 
Basis dfeser Modifikationen des alten Bundesvertrags (d. h. der 
Beschliisse des Wiener Kongresses 1815) neu zu errichtenden Bunde 
beizutreten geneigt sein wiirden" (s. Aegidf u. Klauhold, Das Staats
archiv, Bd. 11, Hamburg 1866, S.87, 104). Art. 6 unter 10 der 
"Grundziige" lantete: "Der Gesetzgebung und Oberaufsicht der 
Bundesgewalt unterliegen dfe nachstehenden Angelegenheiten 
(unter 1 bis 9: usw.); 10: das Post- und Telegraphenwesen." 

7. Friede von Konstantinopel yom 4. 12. 1897 (Griechenland 
und die Tiirkei) Art. XII. - Die Postverkehrsbeziehungen zwischen 
der Tiirkei und Griechenland, dfe seit einigen Jahren unterbrochen 
waren, sollen gemaB den einschliigigen allgemeinen Vertragen wieder
hergestelit werden, sobald die Postverwaltungen beider Lander eine 
beziigliche besondere tJbereinkunft getroffen haben werden. 

Inzwischen sollen die beiderseitigen Postverwaltungen in den Stand 
gesetzt werden, an den von ihnen zu bezeichnenden Grenziibergangs
stellen ihre Briefbeutel und Postpakete auszutauschen, dfe unter 
ordnungsmaJ3igem SiegelverschluB auf dem Land- oder Seewege 
befordert werden und zum Verbleiben in einem der beiden Lander 
oder zum Durchgang durch ein solches bestimmt sind (s. Martens, 
Nouveau Recueil General de traites, 2. Serie Gottingen und Leipzig 
1877-1908, Bd. XXVIII S. 635; Urkundentext franzosisch). 
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8. Friede von Lausanne yom 18.10.1912 (ltalien und die 
Tiirkei) Art. VII. - Die italienische Regierung verpfJichtet sich, 
die italienischen Postanstalten in der Tlirkei zu demselben Zeitpunkt 
zu schlieBen, zu dem dies von seiten der anderen Staaten, welche 
Postanstalten in der Tiirkei unterhalten, geschehen wird (s. Archives 
diplomatiques. Recueil de diplomatie et d'histoire, Paris 1913 S. 18' 
U rkundentext franzosisch.) , 

9. Friede von Brest· Litowsk Yom 9.2.1918 (Mittelmachte 
lmd die Ukraine) Art. VIII: Die Herstellung der offentlichen und 
Privatbeziehungen (usw.) werden in Einzelvertragen mit der 
Ukrainischen Volksrepublik geregelt, welche cinen wesentlichen 
Bestandteil des gegenwartigen Friedensvertrags bilden und, soweit 
tnnlich, gleichzeitig mit diesem in Kraft treten. - Hierzu: Deutsch
ukrainischer Zusatzvertrag yom gleichen Tag und Ort· abgeschlossen 
auf Grund des vorstehenden Art. VIII; Art. 3: Die'Vertrage Ab· 
kommen und Vereinbarnngen, die zwischen Deutschland und'RuB. 
land vor der Kriegserklarung in Kraft gewesen sind, treten zwischen 
den vertragschlieBenden Teilen .... wieder in Kraft (usw.). -
RGBI 1918 S. 1010, 1030. Hierher gehOrende Postvertrage sind: 
tJbereinkommen, betr. besondere Beziehungen zwischen der dentschen 
nnd der russischen Postverwaltnng nebst VO yom 20. 3./1. 4. 1898 
(s. Archiv 1898 s. 361); tJbereinkommen, betr. den Anstausch von 
Postpaketen zwischen Deutschland nnd Finnland auf dem Seewege, 
Yom 27. 5./18. 6. 1900 (Amtsblatt des RP A 1900 S. 543); Erganznngs· 
libereinkommen, betr. die Erweiterung des Postpaketdienstes 
zwischen Deutschland nnd Finnland, Yom 18.7./30.7.1903 (Amts· 
blatt des RPA 1903 s. 275); tJbereinkommen, betr. den Austansch 
von Postanweisnngen nebst VO Yom 10. 10./11. 12. 1903 (Amtsblatt 
des RPA 1904 S.99); tJbereinkommen, betr. den Austansch von 
Nachnahmepaketen, nebst VO Yom 16. 6./21. 5./3. 6. 1908 (Amtsblatt 
des RPA 1908 S.219). 

Der Vertrag ist zufolge Art. 292 des V crsailler Friedens (s. Ziffer 13) 
auBer Kraft getreten. 

10. Friede von Brest· Litows k yom 3.3.1918 (Mittelmachte 
nnd RuBland) Art. XII = Ziffer 9 (s. 0.) Art. VIII. Hierzu: Deutsch· 
russischer Znsatzvertrag, yom gleichen Tag nnd Ort; abgeschlossen 
auf Grund des vorstehenden Art. XII. - Art. 3 = Art. 3 des Zusatz· 
vertrags zu Ziffer 9. - RGBl1918 S. 480, 622. Wegen der hierher· 
gehOrenden Postvertrage s. zu Ziffer 9. 

Der Vertrag ist zufolge Art. 292 des VersaiUer Friedens (s. Ziffer 13) 
auBer Kraft getreten. 

11. Friede von Berlin yom 7.3.1918 (Deutschland und Finn· 
land) Art. 5: Die iufolge des Krieges anBer Kraft getretenen Vertrage 
zwischen Deutschland und Rnllland sollen fiir die Beziehungen 
zwischen den vertragschlieBenden Teilen tnnlichst bald durch nene 
Vertrage ersetzt werden, die den veranderten Anschaunngen und 
Verhaltnissen entsprechen (usw.). Einstweilen werden die Verkehrs· 
beziehnngen zwischen den beiden Laudern durch ein gleichzeitig mit 
dem Friedensvertrage zu nnterzeichnendes Handels· nnd Schiffahrts· 
abkommen geregelt werden. - Hierzu: Handels· nnd Schiffahrts· 
abkommen zwischen Deutschland nnd Finnland yom gleichen Tag 
nnd Ort; Art. 14: Die vertragschlieBenden Teile kommen liberein, 
zwischen beiden Landern den Postverkehr nnter Zugrundelegnng 
der Bestimmnngen des Weltpostvertrags nnd seiner Nebenakbommen 
aufznnehmen. Die naheren Festsetzungen erfolgen durch Abkommen, 
die zwischen den beiderseitigen Verwaltnngen geschlossen werden. -
RGBI 1918 S. 701, 712. 

Der Vertrag ist zufolge Art. 292 des Ver~ai1ler Friedens (s. Ziffer 13) 
anBer Kraft getreten. 

12. Friede von Bukarest Yom 7.5.1918 (Mitteimachte und 
Rumanien) Art. XXIX: Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen 
den Verbiindeten Machten nnd Rumanien werden in Einzelvertragen 
geregelt, die einen wesentlichen Bestandteil des Friedensvertrags 
bilden nnd, soweit darin nichts Anderes bestimmt ist, gleichzeitig 
mit diesem in Kraft treten. - Hierzn: Deutsch·rumanischer wirt· 
schaftspolitischer Zusatzvertrag zu dem Friedensvertrag (usw.). 
Abschn. C: Abkommen liber den Post· nnd Telegraphenverkehr; 
Art. 1: Rnmanien wird: a) auf Grund des Art. 21 des Weltpost· 
vertrags mit Deutschland ein Sonderabkommen fiir den rumanisch
deutschen Postverkehr schlieBen nnd darin Deutschland solche Er· 
maBignngen der Gebiihren und andere Erleichterungen zugestehen, 
daB dieses in bezug auf seinen ankommenden nnd abgehenden Post· 
verkehr nicht nnglinstiger als irgendein an Rumanien nnmittelbar 
angrenzendes drittes Land gestellt ist; bis zum Ablauf von zwei Jahren 
nach der Ratifikation des Friedensvertrags wird jedoch Deutschland 
die besonderen Vergiinstignngen im ankommenden nnd abgehenden 
Postverkehr nicht in Anspruch nehmen, welche Rumanien zurzeit 
an Griechenland nnd Montenegro gewahrt; - b) der Zulassnng des 
Postiiberweisungs· (Postgiro·) Verkehrs zwischen Deutschland und 
Rumanien spatestens ein Jahr, nachdem dieser Dienstzweig fiir den 
inneren rumanischen Verkehr eingefUhrt wird, zustimmen. - Dazu 
ferner: Deutsch·Rumanischer rechtspolitischer Zusatzvertrag zu dem 
Friedensvertrag (usw.); 3. Kapitel: Wiederherstellung der Staats· 
vertrilge, Art. 9: Die Vertrage, Abkommen nnd Vereinbarnngen, die 
zwischen den vertragschlieBenden Teilen vor der Kriegserklarnng in 
Kraft gewesen sind, treten vorbehaltlich abweichender Bestimmungen 
des Friedensvertrags nnd seiner Zusatzvertrilge bei deren Ratifikation 
mit der MaBgabe wieder in Kraft, daB, soweit sie fiir eine bestimmte 
Zeit unkiindbar sind, diese Zeit um die Kriegsdauer verlilngert wird. -
Hierzu: Anlage 3, Verzeichnis der deutsch·rumanischen Vertrage, 
Ziffer 5: tJbereinknnft, betr. die Einrichtung eines direkten Post· 
und Telegraphendienstes nebst einem SchluBprotokoll yom gleichen 
Tage, yom 1. 3./17. 2. 1899 - s. Reichstagsdrucksache Nr. 1616 
(13. Legislaturperiode, II. Session 1914/18), S. 18, 38, 74, 130. 

DerVertrag 1st zufolge Art. 292 des Versailler Friedens auBer Kraft 
getreten. 

13. Versailler Friede yom 28.6.1919 (Deutschland und die 
alliierten und assoziierten Machte) Art. 283: Yom Inkrafttretcn des 

gegenwllrtigen Vertrags ab lassen die Hohen vertragschlieBenden 
Teile unter der Bedingung, daB Deutschland die besonderen in diesem 
A~!kel enthalte.nen Bestimmungen befolgt, die nachstehend auf· 
gefuhrten tJberemkommen und Abreden, soweit sie davon betroffen 
,!erden, wieder gelten. - Postalische tJbereinkommen: tJber. 
elnkommen und Abreden des Weltpostvereins, nnterzeichnet in 
Wien am 4.7.1891; tJbereinkommen und Abreden des Weltpost· 
vereins, unterzeichnet· in Washington am 15. 6. 1897; tJbereinkommen 
und Abreden des Weitpostvereins, unterzeichnet in Rom am 26.5. 
1906. - Deutschland verpflichtet sich, seine Einwillignng zum Ab· 
schlusse von Sonderabreden mit neuen Staaten, wie sie durch die 
tJbereinkommen nnd Abreden, betr. den Weltpostverein .•.. , vor. 
gesehen sind, nicht zu verweigern, soweit die neuen Staaten diesen 
tJbereinkommen und Abreden beigetreten sind oder beitreten werden 
- s. RGBI 1919 S. 687, Gesetz yom 16.7.1919. - Hierzu: Verein' 
barung zwischen den Ver. Staaten von Amerika, Belglen dem 
Britischen Reiche und Frankreich einerseits und Deuts~hland 
andererseits, betr. die militarische Besetzung der Rheinlande (vgl: 
Art. 432 des Friedensvertrags) Art. 12: Die Postbeamten haben allen 
Befehlen, die Ihnen von dem Hochstkommandierenden der alliierten 
nnd assoziierten Armeen oder seinem Vertreter zu militiirischen 
Zwecken erteilt werden, Folge zu leisten. Der offentliche Postdienst 
arbeitet nnter Leitnng der deutschen Behorden weiter, ohne daB 
jedoch dadnrch der militarische Postdienst beeintrilchtigt werden 
soli, der von den Besatznngsarmeen eingerichtet worden ist; diese 
haben das Recht, fUr die militarischen Bedlirfnisse aile bestehenden 
Postverbindungen in Anspruch zu nehmen. Die genannten Armeen 
sind berechtigt, auf samtlichen bestehenden Postlinien Postwagen 
mit aHem erforderlichen Personal fahren zu lassen. Die deutsche 
Regiernng hat nnentgeltlich und ohne Prlifnng die bei ihren Post· 
amtern von den Besetzungstruppen oder dem Hohen AusschuB oder 
fUr die Besetznngstruppen oder den Hohen AusschuB eingelieferten 
Briefe und Pakete zu bef1irdern und haftet flir den Wert aller von 
der Post verlorenen oder gestohlenen Briefe oder Pakete - s. RGBI 
1919 S. 1337, Gesetz yom 16. 7. 1919. 

Vgl. hierzu das Abkommen zur Durchfiihrnng des Londoner 
Schlullprotokolls (sog. Dawes·Abkommen) yom 5. 5. 1925, nebst 
Bekanntmachung yom 30. 5. 1925, betr. die finanzielle Regelung 
der Leistungen Deutschlands aus Art.4-12 des Rheinlandab· 
kommens (RGBI 1925 II S. 315, 316). - Kapitel II und III: Post, 
Telegraph und 'Felephon (RGBl II S. 337-344) im "Verzeichnis der 
Arten und Leistungen aUs Art. 8-12 des Rheinlandabkommens", 
namlich: (1. bis 11. usw.), 12. Bef1irderung von Postsendungen, die 
von den Allilerten ausgehen oder an sie gerichtet sind, soweit die 
Annahme oder Zustellung dnrch die Deutsche Post erfolgt; 13. Be· 
forderung von Briefsendungen und Paketen in geschlossenen Siicken 
oder blollgehend, die deutscherseits an die fremden Feldposten aus· 
gehandigt oder von Ihnen zur Weiterbef1irderung an andere fremde 
Feldposten oder nach dem Auslande libernommen werden; 14. Be· 
forderung von alliiertem Personal auf Postkraftwagenlinien oder 
sonstigen Personenpostlinien; 15. Stundung der Post ..• gebiihren. 

Staedler. 
Fritsch, Bruno, Exz., Unterataatasekretar im RP.A 

(1897-1901). * 26. 6. 1842 in Deaaau, 1862 in den 
Poatdienat eingetreten, 1880 Postrat, 1881 Oberpostrat 
und atandiger Hilfaarbeiter im RP.A, 1883 Geh. Postrat 
und vortragender Rat, 1886 Geh. Oberpostrat, 1894 
Direktor im RP.A, 1897 Unterstaatssekretar, 1901 Wirkl. 
Geh. Rat, 1. 1. 1902 in den Ruhestand getreten. 

Fiihrungs- und Beschii.ftigungszeugnisse. Ftir die Prii· 
fung, ob Bewerber um eine Stelle im Beamtendienst 
der DRP aich in den bisherigen Lebensverhaltnissen 
achtbar erwiesen haben, mtissen sie sich tiber ihre Fiih· 
rung und Beschaftigung yom Verlassen der Schule 
bis zur Meldung durch vollstandige und bestimmte 
amtliche oder sonst glaubhafte Fiihrungs. und Beschaf· 
tigungszeugnisse ausweisen. 

Fiirsorgekassen sind innerhalb einiger Fachverbande 
der Post· und Telegraphenbeamten (a. d.) wahrend der 
Beamtenbewegung der letzten Jahrzehnte gegriindet 
worden, um hilfsbedtirftige Mitglieder der Verbitnde, 
soweit die Untersttitzungamittel der DRP zur Rebung 
der Notlage im Einzelfalle nicht auareichen, zu unter· 
sttitzen. Die bedeutendste unter den Fiirsorgekasaen 
ist die des Verbandes Deutscher Post· und Telegraphen. 
beamten. Ihre Griindung, achon 1897 beabsichtigt, 
vollzog sich 1901 mit der MaBgabe, daB ihre Wirksam. 
keit nach .Ansammlung eines ausreichenden Stamm· 
vermogens yom Jahre 1905 ab zu beginnen hatte. 
Der Fiirsorgekasse flieBt laufend ein .Anteil yom Mit. 
gliedsbeitrag zu; freiwillige Beitrage, Schenkungen, 
Siihnebetrage (aus Vergleichen in Beamtenbeleidigungs. 
fallen) u. a. m. vermehren die Einnahmen der Kasse. 

Schriftwesen. Winters, Geschichte des Verbandes der mitt· 
leren Post· und Telegraphenbeamten. Dentscher Postverband, 
Berlin 1915. S. 215 ff., 574. 
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Fuhrkosten s. Vergutungssatze fur Postfuhrleistungen 
Fundgegenstiinde. Es sind zu unterscheiden: a) Gegen

stande, die aus Postsendungen herriihren oder zum Reise
und Handgepack gehOren; b) Gegenstande, die jemand 
in den Geschiiftsraumen oder BefOrderungsmitteln der 
Post (Schaltervorraumen, Dienstraumen, Wagen, Brief
kasten usw.) verloren hat; c) Gegenstande, die beim Ab
bruch von Postbaulichkeiten gefunden werden. 

Zu a) Lassen Reisende Gepack zuriick, so fordert die P Anst 
durch eine Bekanntmachung im Posthausflur und im Wartezimmer, 
die vier Wochen aushangen mul3, den Eigentiimer auf, sich zu 
melden; aul3erdem werden die PAnst der eigenen Strecke und notigen
falls der anschliel3enden Strecken durch Laufzettel benachrich
tigt. Die gefundenen Betrage oder die ErlOse aus dem Verkauf 
der vorgefundenen Gegenstande werden gemal3 § 26 PG nach Abzug 
der darauf lastenden Postgebiihren und der sonstigen Kosten zur 
Postunterstiitzungskasse (s. d.) vereinnahmt. In Bayern fliel3en 
diese Gelder dem Unterstiitzungsfonds zu; in Wiirttemberg werden 
sie seit 1. 4. 1909 infolge der Auflosung des Unterstiitzungsvereins 
fiir Angestellte der Verkehrsanstalten der Konig-Karl-Stiftung fiir 
Angehorige der vormals WUrttembergischen Post- und Telegraphen
verwaltung zugefiihrt. Innerhalb der Verjahrungsfrist von 30 Jahren 
(BGB § 195) zahlen diese Kassen dem Absender oder Empfilnger 
auf Antrag die Ihnen zugeflossenen Summen ohne Zinsen zuriick. 

Zu b) Behandiung gemal3 BGB §§ 978ff. Der Finder hat die 
Sache unverziiglich an die zustiindige oder die nachste V Anst ab
zuliefern; keinerle! Anspruch auf Finderlohn, auch nicht fiir die 
Verwaltung, wenn sie den Eigentiimer gefundener Sachen ermittelt. 
Der Empfangsberechtigte wird durch Bekanntmachung im Schalter
vorraum aufgefordert, sich binnen 6 Wochen zu melden; nach 
Ablauf dieser Frist offentliche Versteigerung und Vereinnahmung 
des Erioses zur Postkasse. Der Empfangsberechtigte kann binnen 
drei Jahren nach Ablauf der in der Bekanntmachung bestimmten 
Frist die Herausgabe des eriosten oder gefundenen Betrages verlangen. 

Zu c) Gegenstande von kiinstlerischem oder geschichtlichem Werte 
sowie Schatze, die beim Abbruch zutage gebracht werden, bleiben 
Eigentum der DRP und sind unentgeltlich an sie abzuliefern. 

1m iibrigen vgl. ADA II, 1 und PO (ADA V, 1) nebst AB. 
Schriftwese n. Dambach S. 169ff.; Aschenborn S. 214ff. 
Funktionszulagen s. Zulagen 
FutterkostenzusehuB 

wurde den Posthaltern bis 1924 nach den Satzen von 2,6 und 10 vH 
der Vergiitung fiir die regelmilBigen Postfuhrleistungen gczahlt, 
sobald der Durchschnittspreis des Hafers nach-amtlicher Feststellung 
auf dem fiir die Posthalterei (s. d.) mal3gebenden Marktorte gewisse 
Preisstufen iiberschritt. Die Hineinarbeitung eines Futterkosten' 
zuschusses in die Postfuhrvertrage (s. Postfuhrvertrag) hatte friiher 
den Vorteil, dal3 hinsichtlich der regelmaBigen Postfuhrleistungen 
fiir einen liingeren Zeitraum feste Satze verabredet werden konnten, 
und dal3 bei einem Anziehen der Futterpreisc nicht jedesmal allc 
Vergiitungssiitze geandert zu werden brauchten. Der Futterkosten
zuschul3 wurde ohne weiteres gezahlt, soba!d der Haferpreis den im 
Postfuhrvertrag angegebenen Durchschnittspreis iiberschritt, ebenso 
fie! die Zahlung des Zuschusses bel einer Preissenkung olme 
weiteres weg. 

Posthaltereien mit nicht mehr als 5 vollbeschiiftigten Pferden 
erhielten keinen Futterkostenzuschul3, die iibrigen nur dann, wenn 
die Posthalter sich durch die Gewilhrung des Zuschusses zur Annahme 
mill3iger Vergiitungen fiir die regelmaBigen Postfuhrleistungen 
bestimmen liel3en. 

Bis zum Jahre 1891 wurde der Futterkostenzuschul3 nur nach 
Stufenfolgen: 2, 6, 10 vH oder 3,9, 15 yH gewlihrt. Die hOheren 

Zuschul3satze waren dnrch kostspielige N ebenleistungen (Beiwagen 
und Extraposten) begriindet. Nachdem diese Leistungen infolge 
des fortschreitenden Ausbaus der Eisenbahnen eingeschrankt worden 
waren oder ganz aufgehOrt hatten, fielen auch die Vorbedingungen 
fiir die Zahlung der hohen Futterkostensiitze fort. Seit 1891 wurde 
beim Abschlul3 von neuen Postfuhrvertriigen der Zuschul3 nur nach 
den Siitzen von 2, 6 und 10 vH gvewahrt. 

Der Futterkostenzuschul3 wurde nur dann gezahlt, wenn er im 
Postfuhrvertrag ausdriicklich zugesichert war. Das RPM teilte den 
OPD mit, welche Marktorte des Bezirks und welche Preisstufen bei 
der Festsetzung des Futterkostenzuschusses zugrunde zu legen 
waren. Fiir die einzelnen Posthaltereien wurden die Preise des Markt
orts als mal3gebend angenommen, wo der Unternehmer seinen Bedarf 
an Hartfutter am vorteilhaftesten beziehen konnte. Liel3 sich auf 
dem Markte, dessen Preise nach dem Postfuhrvertrage zugrunde 
gelegt waren, der Haferpreis ausnahmsweise nicht ermitteln, weil 
dort wahrend eines Monats kein Hafer zu Markte gebracht worden 
war, so wurde der auf dem Markte zuletzt ermittelte monatliche 
Haferdurchschnittspreis der Berechnung zugrunde gelegt. 

Nachdem in der Nachkriegszeit und namentlich in der 
Zeit des Wiihrungsverfalls infolge des fortgesetzten und 
schnellen Steigens der Futterpreise eine Festsetzung der 
Postfuhrvergutung fur einen langeren Zeitraum unmog
lich geworden war, fiel auch der FutterkostenzuschuB 
nach und nach weg. In allen neu abgeschlossenen Post
fuhrvertragen wurde eine Gewahrung von Futterkosten
zuschuB nicht mehr vorgesehen. Weil die Preise auf dem 
Futtermarkt immer noch ansteigen und die Mehrzahl 
der Posthalter auch die hauptsachlichste Vorbedingung 
fUr die Gewahrung von FutterkostenzuschuB, namlich 
die Annahme maBiger Vergutungen ffir die regelmaBigen 
Leistungen nicht mehr erfullt, beabsichtigt die DRP, 
kunftig von der Zahlung eines Futterkostenzuschusses 
uberhaupt abzusehen. Seit Anfang 1925 ist deshalb ein 
bewegliches Verfahren fUr die Erstattung der Futter
kosten an die Posthalter eingeftihrt. Die Betrage, die 
der Posthalter fur Futter aufwenden muB, werden 
monatlich festgestellt. Sind sie hOher als die Preise, die 
beim AbschluB des Postfuhrvertrages galten, so wird dem 
Posthalter der Mehrbetrag erstattet. Sind sie dagegen 
niedriger als sie z. Z. des Vertragsabschlusses waren, so 
muB der Posthalter den Unterschied zurUckzahlen. Den 
Posthaltern ist es freigestellt, an diesem zuniichst ver
suchsweise eingefuhrten Verfahren teilzunehmen. Von 
509 Posthaltern, die es z. Z. im Reichspostgebiet gibt, 
ha ben sich 160 dem Verfahren angeschlossen. Die ubrigen 
haben es vorgezogen, den Postfuhrvertrag zu kiindigen, 
weil sie mit der ihnen zugestandenen Postfuhrvergutung 
nicht mehr glaubten auskommen zu konnen. In die 
bevorstehendc Neuausgabe des Abschnitts VI der ADA 
werden die Bestimmungen tiber die Gewahrung von 
FutterkostenzuschuB jedenfalls nieht wieder aufgenom-
men werden. Boedke. 

G 
Galakleidung s. Dienstkleidung 

Garantie s. Ersatzpflicht der Post 

Garantietaxe = Versicherungsgebtihr. S. d. und auch 
Wertsendungen. 

Gebiihrenbezug im Weitpostverkehr. Nach den WPV
Vertr verbleiben die ffir Sendungen des Weltpostverkehrs 
erhobenen Gebuhren in gewissen Fallen der Verwaltung, 
die sie erhoben hat; in andern Fallen hat eine Gebuhren
teilung derart stattzufinden, daB die Verwaltung, die 
die Gebuhren erhoben hat, Anteile an der Gebuhr, u. U. 
die volle Gebiihr, an die Bestimmungsverwaltung, u. U. 
an die etwaige Zwischenverwaltung, verguten muB. 

1m einzelnen liegen die Verhilltnisse bei den verschiedenen Dienst
zweigen foigendermal3en:. 

a) Briefverkehr. Fiir den gesamten Briefycrkehr innerhalb 
des WPV gilt die Bestimmung, dal3 jede Yerwaltung die Ge
biihren, die sie erhebt, auch behiilt. Diese Bestimmung, die 
einen der wichtigsten Grundsiitze des WPV bedeutet, beruht auf 
der Erwagung, dal3 im allgemeinen jeder Sendung der einen Richtung 
eine gleiche Sendung der andem Richtung entspricht, und dal3 
deshalb die Verwaltungcn nicht zu Schaden kommen, wenn sie 

Gebiihren nur fiir Scnduugcn der einen Richtung bcziehen. A b
rechnullgcn aus Anlal3 des Briefverkehrs kommen im Weltpost
verkehr nur vor, soweit Antwortscheine (s. d.) aus einem Lande 
zum andem versRndt sind, soweit es sich um Briefdurchgangs
kosten (s. d.) handelt, die den Zwischenverwaltungen zustehen, 
wenn Briefschaften im Durchgang durch andre Lander oder zur See 
befOrdert werden, endlich hinsichtlich der Nachnahmegebiihren 
(s. N achnahmeabreclmung), die nach einem ·Beschlusse des Post
kongresses in Stockholm halbscheidiich zwischcn Aufgabe- und Be
stimmungsverwaltung zu teilen sind. 

b) Wertbrief- und Wertkiistchenverkehr. Beim Wertbrief· 
und Wertkiistchendienst waren frUher Anteile an den Versicherungs
gcbllhren fiir Wertbriefe und Weltkiistchen und an den Gewichts
gebllhren fiir Wertkiistchen von Yerwaltung zu Verwaltung zu ver
giiten. Nachdem auf die Abreclmung hieriiber seit einer langen 
Reihe von J ahren verzichtet worden ist, hat der Postkongrel3 in 
Stockholm (1924) diese Abrechnung endgiiltig fallen lassen, so dal3 
jetzt auch beim Wertbrief- und Wertkiistchenverkehr der Grund· 
satz gilt, dal3 jede Verwaltung die Gebiihren behiilt, die sie 
erhoben hat. Abrechnungcn aus Anlal3 des Wertbrief- und Wert
kiistchenverkehrs kommen nur nocli vor hinsichtlich der Brief
durchgangskosten (s. d.) und hinsichtlich der Nachnahme
gebiihren (s. Nachnahmcabrechnung); ferner insofern, als bei nach
oder zuriickzusendenden We1'tkastchen die etwaigen nicht 

I post malligen Gebiihren, sDweit ih1'e Niede1'schlagung nicht 
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moglich ist, von Verwaltung zu Verwaltung angerechnet werden 
miissen (s. Paketabrechnung). 

c) Postpaketverkehr. Beim Postpaketverkehr bildet es die 
Regel, daB die bei der Aufgabe erhobenen Gebiihren unter die 
an der Beforderung beteiligten Verwaltungen verteilt 
werden; die Gebiihrenanteile werden von Verwaltung zu Verwaltung 
in den Frachtkarten (s. d.) angesetzt; auf Grund der Gebiihren
angaben in den Karten werden die Paketabrechnungen (s. d.) auf
gestellt. In dieser Weise werden in den Frachtkarten vergiitet: die 
Anteile an den Land- und Seebefiirderungsgebiihren, die Anteile 
an den Versicherungsgebiihren und die voU der Bestimmungs
verwaltung zukommenden Eilzustellgebiihren. In den Frachtkarten 
werden auch Gebiihrenanteile fiir nach- und zuriickzusendende 
Pakete sowie die etwa auf solehen Paketen haftenden, nicht post
maBigen Gebiihren angerechnet. Dagegen bleiben in den Fracht
karten auBer Betracht die Nachnahmegebiihren, iiber die be
sonders abgerechnet wird (s. Nachnahmeabrechnung), die Riick
scheingebiihr und die Behandlungsgeblihr fiir Wertpakete, die der 
Aufgabeverwaltung verbleiben. Auch die Gebiihren fiir Unzustell
barkeitsmeldungen, fiir N achfragen, fiir Zustellung und Verzollung 
von Paketen kommen fiir die Vergiitung in den Karten nieht in 
Betracht, da sie der Verwaltung verbleiben, die sie erhebt. Die 
Gebiihr fiir ZollgebiihrenzetteI flieBt der die Verzollung bewirkenden 
Verwaltung ZU, wird von ihr im GebiihrenzetteI (s. d.) vermerkt 
und mit den Gebiihrenzettelbetragen im Wege besonderer Abrech
nung an die Verwaltung vergiitet, die die Gebiihr zu beanspruchen 
hat. 

d) Postanweisungsverkehr. Die Gebiihren fiir Postanwei
sungen werden halbscheidlich zwischen Aufgabe- und Bestim
mungsverwaltung geteilt (s. Postanweisungsabrechnung). Vber 
sonstige Gebiihren im Postanweisungsverkehr (Gebiihr fiir Auszah
Iungsschein, Eilzustellgebiihr usw.) wird nicht abgereehnet; die Ge
biihren verbleiben der Verwaltung, die sie erhebt. 

e) Postiiberweisungsverkehr. AUe Gebiihren verblelben 
der Verwaltung, die sie erhebt. 

f) Postauftragsverkehr. Desgleichen. Die auf Auftrags
Postanweisungen verreehneten Gebiihren werden aber in gIeieher 
Weise wie die Gebiihren gewohnlleher Postanweisungen halbseheid
Iieh geteilt. 

g) Postzeitungsdienst. 1m allgemeinen keine Gebiihren
abrechnung, abgesehen davon, daB bei den iiber ZwischenUinder 
beiOrderten Zeitungen und Zeitschriften die Zwischenverwaltungen 
Briefdurchgangskosten (s. d.) zu beanspruchen haben. Fiir die 
von einem Lande zum andern iiberwiesenen Verlagsstiicke hat 
die Verlagsverwaltung den etwaigen Zwisehenverwaltungen die 
Briefdurehgangskosten und der Absatzverwaltung die ihr zukom· 
mende Zeitungsgebiihr zu vergiiten. Herzog. 

Gebiihrenfreiheit im Postseheekverkehr. Die Sendun
gen der PSchA. oder P Anst an die Postscheckkundeg 
sowie die Briefe der Postscheckkunden an die PSchA 
werden in Postscheckangelegenheiten gebiihrenfrei be
fordert (§ 6 PSchG). FUr die Versendung der Briefe der 
Postscheckkunden an die PSchA. sind gelbe Briefum
schla~e (Scheckbriefumschlage) zu benutzen, die die 
PSchA gegen Berechnung der Kosten an die Postscheck
kunden verabfolgen. Die Umschlage konnen auch durch 
Privatdruckereien hergestellt werden, sie miissen aber 
in der GroBe, in der Farbe des Papiers sowie im Aufdruck 
mit den amtlichen genau iibereinstimmen. Benutzt der 
Postscheckkunde andere als die amtlich vorgeschriebenen 
Umschlage, so sind die .Briefe freiz~machen. Fiir um
fangreiche Sendungen an die PSchA diirfen die Post
scheckkunden beliebige Umschlage benutzen. Sie miissen 
sie aber mit der Anschriftseite eines gelben Scheckbrief
umschlags bekleben. Solche Briefsendungen werden ge
biihrenfrei befordert, auch wenn sie ausnahmsweise das 
Gewicht von 500 g iiberschreiten. Fiir Briefe, die in den 
vorgeschriebenen gelben Scheckbriefumschlagen aus
nahmsweise unter "Einschreiben" versandt werden oder 
durch Eilboten zugestellt werden sollen, ist nur die Ein
schreibgebiihr oder das Eilzustellgeld zu entrichten. 

Nach einem Beschlusse des Postkongresses in Stock
holm (1924) werden im Verkehr von Land zu Land die 
Briefe mit der Angabe "Auszug aus dem Postscheck
konto" (Extrait de compte !J.e cheque postal) gebiihren
frei befordert, die die PSchA an ihre Postscheckkunden, 
gleichviel in welchem Vereinsland diese wohnen, ab-
senden. Lorek. 

Gebiihrenfreiheiten im Weltpostvereinsverkehr. Ge
biihrenfrei wurden im WPVVerkehr urspriinglich nur 
postdienstliche Sendungen befOrdert. Nach den 
Stockholmer WPVVertr bezieht sich diese Gebiihren
freiheit auf Briefsendungen, Wertbriefe, Postanweisun
gen und Postiiberweisungen, nicht aber auf Wert
kastchen und Postpakete. Seit dem PostkongreB in 

Rom (1906) werden weiter Kriegsgefangenen
sendungen gebiihrenftei befOrdert; der KongreB war 
damit einem Beschlusse der ersten Haager Friedens
konferenz (1899) gefolgt, dem die Absicht zugrunde 
lag, das ohnehin beklagenswerte Los der Kriegsgefangenen 
durch Erleichterung ihres Verkehrs mit der Heimat 
soviel als moglich zu lindern. Die Gebiihrenfreiheit 
gilt fiir Briefsendungen, Wertbriefe, Wertkastchen und 
Postpakete - samtlich mit Ausnahme der mit Nach
nahme belasteten Sendungen -, die fiir Kriegsgefangene 
oder internierte Kriegfiihrende bestimmt sind.;,oder von 
ihnen herriihren, ferner fiir die gleichen Sendungen im 
Verkehr der Auskunftsstellen, die in den kriegfiihrenden 
oder in neutralen Landern fiir die Kriegsgefangenen 
oder Internierten eingerichtet sind. Der PostkongreB 
in Stockholm (1924) hat eine neue Gebiihrenfreiheit 
im WPVVerkehr eingefiihrt, indem er bestimmt, daB 
Briefe mit der Angabe "Au~.zug aus dem Post
scheckkonto", die die PSchA an ihre Postscheck
kunden versenden, gebiihrenfrei befordert werden, gleich
viel in welchem Vereinslande diese wohnen. 

Gebiihrenfreiheitsmarken werden in einigen Landern 
(Danemark, Schweiz, Portugal usw.) zum Bekleben 
solcher Postsendungen benutzt, fiir die Portofreiheit 
zugestanden ist. 

Gebiihrenhinterziehung. Nach § 27 PG wird mit dem 
vierfachen Betrage der hinterzogenen Postgebiihr, jedoch 
niemals unter einer Geldstrafe von 3 RM, bestraft: 

1. Wer Briefe oder politische Zeitungen, den Bestim
mungen der §§ 1 und 2 zuwider, auf andre Weise, als durch 
die Post, gegen Bezahlung befOrdert oder verschickt; 
erfolgt die Beforderung in versiegelten, zugenahten oder 
sonst verschlossenen Paketen, so trifft die Strafe den 
BefOrderer nur dann, wenn er den verbotwidrigen Inhalt 
des Pakets zu erkennen vermochte; 

2. wer sich zu einer gebiihrenpflichtigen Sendung einer, 
von der Entrichtung der Postgebiihr befreienden Be
zeichnung bedient oder eine solche Sendung in eine andre 
verpackt, welche bei Anwendung einer vorgeschriebenen 
Bezeichnung gebiihrenfrei befOrdert wird; 

3. wer Postwertzeichen nach ihrer Entwertung zur 
Freimachung einer Sendung benutzt; inwiefern in diesem 
Falle wegen hinzugetretener Vertilgung des Entwertungs
zeichens eine hartere Strafe verwirkt ist, wird nach den 
allgemeinen Strafgesetzen beurteilt; 

4. wer Briefe oder andre Sachen zur Umgehung der 
Postgefalle einem Postbeamten oder Postillion zur Mit
nahme iibergibt. 

In den unter Nr. 2. und 3. bestimmten Fallen ist die 
Strafe mit der Einlieferung der Sendung zur Post ver
wirkt. 

Nach § 29 PG wird, wer wissentlich, urn der Postkasse 
das Postfahrgeld zu entziehen, ohne Bezahlung mit der 
Post reist, mit dem vierfachen Betrage des hinterzogenen 
Postfahrgeldes, jedoch niemals unter einer Geldstrafe 
von 3 RM bestraft. Der Mindeststrafsatz von 3 RM 
i,J;l den §§ 27 und 29 PG beruht auf dem Gesetz zur 
Anderung des PG yom 5.2. 1925, Art. I unter 1 c), 
RGBII S. 10. 

Das PG regelt. als strafrechtliches Sondergesetz die 
Strafbarkeit der Posthinterziehungen einheitlich und 
abschlieBend. Es ist nicht zulassig, Handlungen, die nur 
auf Hinterziehung von Postgebiihren oder von Post
fahrgeld gerichtet sind, nach den Vorschriften des 
RStGB zu bestrafen. Treten aber zu den Tatbestanden, 
die eine Handlung als strafbar nach dem PG (§§ 27,29) 
kennzeichnen, noch andre nach dem RStGB strafbare 
Tatbestande hinzu, so kann wegen dieser Tatbestande 
gegen den Tater auf Grund des RStGB vorgegallgen 
werden.lIst eine Posthinterziehung durch das PG nicht 
mit Strafe bedroht, so kann sie nicht etwa nach dem 
RStGB bestraft werden. Dies trifft z. B. zu fiir die Fane, 
wo Drucksachen und andren gegen ermaBigte Gebiihren 
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zugelassenen Briefsendungen briefliche Mitteilungen 
entgegen den Bestimmungen der PO beigepackt werden. 

§ 27 Ziffer I umfa3t auch die Zuwiderhandlungen 
gegen §§ I a und 2 a PG (s. Postzwang). Die Strafbarkeit 
einer Zuwiderhandlung gegen den Postzwang hangt nicht 
davon ab, da3 der Tater an Beforderungsgebiihr sparen 
wollte. Die durch das PG angedrohte Strafe ist vielmehr 
auch verwirkt, wenn die gewahlte Beforderung mehr 
Kosten verursacht als die durch das Gesetz vorgeschrie
bene BefOrderung mit der Post. BefOrderer ist, wer yom 
Absender unmittelbar oder mittelbar eine Sendung an
nimmt, urn sie dem Empfanger zuzuleiten oder zuleiten 
zu lassen. Der Beforderer bleibt stranos, wenn er trotz 
Anwendung der erforderlichen Sorgfalt nicht zu erkennen 
vermochte, da3 sich in dem ihm zur Beforderung iiber
gebenen Paket postzwangspflichtige Briefe oder Zei
t,ungen befanden. Briefe und Zeitungen verschickt 
derjenige, der sie einem andern zur Beforderung iiber
gibt oder iibergeben la3t. 

Zu den gebiihrenpflichtigen Sendungen aus § 27 
Ziffer 2 gehoren alle Postsendungen, fiir die regelmaJ3ig 
die volle Gebiihr zu entrichten ist. Als eine von der 
Entrichtung der Gebiihr befreiende Bezeichnung ist 
daher nicht nur die Angabe "Postsache" oder "Tele. 
graphensache", sondern auch die mi3brauchliche An
wendung der Bezeichnung "Gebiihrenpflichtige Dienst
sache" oder "Frei durch AblOsung" anzusehen. Die 
Strafbarkeit hangt nicht davon ab, da3 der Absender 
genau die Postvorschriften iiber die Bezeichnung der 
ohne Gebiihr zu befordernden Sendungen beachtet, es 
geniigt vielmehr, da3 die gewahlte Bezeichnung geeignet 
ist, die Postbeamten in den Irrtum zu versetzen, da3 
eine gebiihrenfrei zu befordernde Sendung vorliegt. 
Die Tat ist vollendet mit der Einlieferung der Sendung 
bei der Post ohne Riicksicht darauf, ob tatsachlich eine 
gebiihrenfreie Beforderung erfolgt ist. Die Gebiihren
hinterziehung kann auch darin bestehen, da3 einer 
Sendung, die mit einem der vorstehenden Vermerke 
versehen ist oder im Postscheckverkehr (s. d.) gebiihren
frei gema3 § 6 PSchG befordert wird, eine gebiihren
pflichtige Sendung beigefiigt wird. 

Unter die Strafbestimmung des § 27 Ziffer 3 £allt die 
Benutzung eines bereits entwerteten Postwertzeichens 
(s. d.) zum Freimachen einer Postsendung. Die Tat ist 
vollendet mit der Einlieferung der Sendung bei der Post. 
Die Verwendung mu3 in der Absicht geschehen sein, den 
Anschein der Gebiihrenzahlung zu erwecken. Dies ist 
nicht der Fall, wenn der Absender au3er bereits ent
werteten Freimarken noch nicht entwertete, zur ord
nungsmaJ3igen Freimachung geeignete und ausreichende 
Marken verklebt oder wenn er zwar entwertete, aber 
nicht mehr giiltige Marken oder solche Auslandspost
wertzeichen verwendet, die zur Freimachung von Post
sendungen in Deutschland nicht zugelassen sind. Den 
entwerteten Postwertzeichen des § 27 Ziffer 3 PG sind 
Freistempelabdriicke gleichgestellt, die bereits einmal 
zum Freimachen einer Postsendung gedient haben 
(Gesetz iiber die Weltpostvereinsvertrage und den straf
rechtlichen Schutz von Freistempelabdrlicken yom 23. n. 
1921, Art.3, RGBl S. 1375). Neben der Strafe aus 
§ 27 Ziffer 3 PG hat der Tater die Strafe aus RStGB 
§ 276 Abs. 2 verwirkt, falls er das Entwertungszeichen 
auf der Marke vor seiner Benutzung entfernt hat. Unter 
die Strafbestimmung des § 27 Ziffer 3 PG fallt nicht die 
Verwendung falscher oder gefalschter Postwertzeichen 
und Freistempelabdriicke (s. Postwertzeichen, straf
rechtlicher Schutz). 

Die Bestrafung aus § 27 Ziffer 4 PG hat zur Voraus
setzung, da3 die dem Postbeamten oder Postillion mit
gegebenen Briefe oder andern Sachen bei ordnungs
maJ3iger Auflieferung mit der Post befOrdert werden 
konnen. 1st dies nicht moglich und nicht zulassig, dann 
liegt auch keine Postgebiihrenhinterziehung vor. Da
gegen ist bedeutungslos, ob die mitgegebenen Briefe 

und Sachen postzwangspflichtig sind oder nicht. Vor
aussetzung fiir die Strafbarkeit ist ferner, da3 dem Tater 
bewu3t gewesen ist, da3 der Beforderer ein Postbeamter 
oder Postillion ist und die Briefe und Sachen wahrend 
seines Dienstes an eine andre Person befordern soll, und 
da3 die Mitnahme als eine Hinterziehung von Postgebiihr 
aufzufassen ist. Gleichgiiltig ist dagegen, ob der Tater 
dem Postbeamten oder Postillion eine Entschadigung 
fiir seine Mlihewaltung und in welcher Form gewahrt. 
Tater ist, wer die Gegenstande iiber.gibt oder iibergeben 
la3t. Die Tat ist voUendet mit der Ubergabe des Gegen
standes, auch wenn der Postbeamte oder Postillion 
seinen Dienstgang noch nicht angetreten hat. Der Be
griff des Postbeamten und Postillions beschrankt sich 
nicht auf Personen mit Beamteneigenschaft im Sinne 
des Reichsbeamtengesetzes, sondern umfa3t alle Per
sonen, die mit der Besorgung von Postgeschaften be
traut sind. Diese machen sich, falls sie postzwangs
pflichtige Sendungen mitnehmen, aus § 27 Ziffer I PG 
strafbar. Auch kann beim Auftraggeber aktive und beim 
Postbeamten oder Postillion passive Bestechung vor
liegen. 

Eine Bestrafung aus § 29 PG kann nur erfolgen, wenn 
der Tater vorsatzlich eine BefOrderungsgelegenheit be
nutzt, die fiir die Beforderung von Personen gegen Ent
richtung eines Fahrpreises zur Postkasse bestimmt ist 
(Personenpost, Karriolpost mit Personenbeforderung, 
Kraftwagensonderfahrt, PO § 51). Die Tat ist vollendet, 
sobald der Postwagen abfahrt. Der vor der Abfahrt 
der Post entdeckte Versuch, sich der Bezahlung des 
Fahrgeldes zu entziehen, ist nicht strafbar. Bei Benut
zung einer nur der Postsachenbeforderung dienenden 
Fahrgelegenheit (Giiter- oder Karriolpost) kann nur der 
die Person widerrechtlich mitnehmende Postillion im 
Wege des Dienststrafverfahrens bestraft werden. 

Hinterzogene Gebiihr im Falle des § 27 Ziffer I (Zu
widerhandlung gegen den Postzwang) ist die Post
gebiihr, die der Absender fiir die der Post vorenthaltene 
Sendung bei ihrer ordnungsmaJ3igen Einlieferung als 
freigemachte Postsendung zu entrichten gehabt hatte. 
Hierbei ist folgendes zu beachten: 

1. Werden in einem verschlossenen Paket mehrere an 
verschiedene Empfanger gerichtete, gegen die ermaJ3igte 
Ortsgebiihr freigemachte briefliche Mitteilungen ver
schickt, damit sie der Empfanger des Pakets als Orts
sendungen bei der PAnst des Bestimmungsortes ein
liefere (Sammelpaket), so ist fiir jede Briefsendung, 
gleichviel welcher Art, die Gebiihr flir einen freigemachten 
Fernbrief von entsprechendem Gewicht hinterzogen. Die 
fiir die Beforderung am Bestimmungsort etwa entrich
teten ermaJ3igten Ortsgebiihren sind auf die hinterzogene 
Geblihr nicht anzurechnen, da diese Betrage nach dem 
Willen des Absenders Gebiihren fiir die Postbeforderung 
am Bestimmungsorte sein, nicht aber zur teilweisen 
Freimachung der Briefsendungen als Fernbriefe dienen 
soUten. Bedeutungslos ist, ob das Paket mit der Post 
oder auf andre Weise gegen Bezahlung befordert wird. 
Auch oHene Briefsendungen (insbesondere Postkarten 
und Drucksachen) werden durch eine wenn auch nur 
streckenweise BefOrderung im geschlossenen Paket zu 
verschlossenen Briefen. 

2. Werden in einem Paket mehrere, an verschiedene 
Empfanger gerichtete briefliche Mitteilungen, gleichviel 
welcher Art, mit der Post, der Eisenbahn oder durch ein 
andres Beforderungsmittel gegen Bezahlung verschickt, 
und verteilt sie der Empfanger gegen Bezahlung oder 
la3t sie gegen Bezahlung verteilen, so ist die Geldstrafe 
unter Zugrundelegung der Gebiihr eines freigemachten 
Fernbriefes fiir jede einzelne, an einen besonderen 
Empfanger gerichtete Mitteilung unter Beriicksichtigung 
des Gewichts der Sendung zu berechnen. Werden jedoch 
die Mitteilungen yom Paketempfanger unentgeltlich 
verteilt, so liegt eine Gebiihrenhinterziehung nur vor, 
wenn das Paket gegen Bezahlung auf andre ·Weise als 
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durch die Post befordert worden ist. Hinterzogen ist 
dann die Paketgebiihr. 

1st das Paket nach dem Auslande bestimmt und nicht 
der Post zur Beforderung iibergeben, so ist die Welt
postbriefgebiihr hinterzogen. Wird das Auslandspaket 
bei einer deutschen P Anst aufgeliefert, so beschrankt 
sich die Post auf die Verweigerung der Annahme der 
Sendung unter Hinweis darauf, daB die Versendung von 
brieflichen Mitteilungen jeder Art, die eine andre An
schrift als die des Paketempfangers tragen, in Post
paketen des Weltpostverkehrs verboten ist [Postpaket
abkommen (s. d.) vom 28.8.1924 Art. 14 Abs. 1 unter d]. 

3. Versendet jemand mehrere von ihm allein her
ruhrende, ffir ein und denselben Empfanger bestimmte 
Briefe in einem Paket gegen Bezahlung auf andre Weise 
als durch die Post, so hat er die Postpaketgebiihr hinter
zogen. Die Paketgebiihr ist in diesem Fall auch dann 
der Berechnung der Geldstrafe zugrunde zu legen, wenn 
die Briefgebiihr ffir Beforderung der Briefe geringer 
gewesen ware. Dies gilt auch fUr den Fall, daB nur ein 
Brief in dem Paket enthalten gewesen ist. Der Absender 
kann nicht mit Erfolg geltend machen, daB er die Post 
nur zur Beforderung des Briefes benutzt haben wiirde. 

4. Bei der verbotwidrigen Beforderung postzwangs
pflichtiger Zeitungen kann die Zeitungsgebiihr (s. Zei
tungsgebiihren), die Gebiihr ffir Zeitungspakete (s. d.) 
oder fUr gewohnliche Pakete (s. d.) oder die Druck
sachengebiihr hinterzogen sein. Welche dieser Gebiihren 
der Berechnung der Hinterziehungsstrafe zugrunde zu 
legen sein wird, ist unter Berucksichtigung der beson
deren Art und Weise der verbotwidrigen Beforderung 
der Zeitung zu entscheiden. Die Zeitungsgebiihr ist als 
hinterzogen anzusehen, wenn eine Zeitung unter Um
gehung des Postzwangs einem oder mehreren Beziehern 
fortlaufend ffir einen langeren Zeitraum zugestellt wird 
oder eine -fortlaufende langere Zustellung von vorn
herein in Aussicht genommen war. War in diesem Falle 
die Versendung der Zeitung auch als Zeitungspaket zu
lassig, so ist die Zeitungspaketgebiihr als hinterzogen 
anzusehen, wenn sie geringer ist als die Zeitungsgebiihr. 
Die Zeitungszustellgebiihr ist neben der Zeitungsgebiihr 
nicht zu beriicksichtigen. Handelt es sich nur um eine 
einmalige oder um eine mehrmalige nicht fortlaufende 
verbotwidrige Zeitungsbeforderung, so wird je nach 
Lage des Falls Paket-, Zeitungspaket- oder Druck
sachengebiihr als hinterzogen gelten mtissen. 1m Zwei
felsfaU ist die niedrigere Gebiihr zu nehmen. 

Die Strafe wegen Postgebiihrenhinterziehung (§ 27) 
wird im ersten Riickfall verdoppelt und bei ferneren 
Riickfallen auf das Vierfache erhOht. 1m Riickfall be
findet sich derjenige, der abermals eine Hinterziehung 
begeht, nachdem er wegen einer der im § 27 bezeichneten 
Hinterziehungen yom Gericht oder im Verwaltungswege 
bestraft worden ist. Die StraferhOhung wegen Riickfalls 
tritt auch ein, wenn die friihere Strafe nur teilweise 
verbiiBt oder ganz oder teilweise erlassen ist, bleibt 
jedoch ausgeschlossen, wenn seit der VerbiiBung oder 
dem Erlasse der letzten Strafe bis zur Begehung der 
neuen Hinterziehung drei Jahre verflossen sind (PG 
§ 28). Die dreijahrige Frist beginnt mit dem Tage der 
Bezahlung der Geldstrafe oder der letzten Teilzahlung 
oder mit dem Tage des Straferlasses. Als schon einmal 
bestraft ist anzusehen, wer eine iiber ihn aus § 27 PG 
verhangte Geld- oder Haftstrafe wenigstens zum Teil 
bezahlt oder verbiiBt oder im Gnadenwege erlassen 
erhalten hat. Ffir die Verhangung der Riickfallstrafe 
ist bedeutungslos, welcher der vier FaIle des § 27 bei 
der V orstrafe vorgelegen hat. Dagegen scheiden Strafen 
aus § 29 aus. Gegen Jugendliche (s. Poststrafverfahren) 
wird die Geldstrafe, wenn sie den Mindeststrafbetrag 
von 3 EM iibersteigt, auf einen Betrag ermaBigt, der 
zwischen der Mindeststrafe und der Halfte der nach dem 
PG verwirkten Strafe liegt (Jugendgerichtsgesetz vom 
16.2. 1923, RGBl I S. 135, § 9 Abs. 3). 

AuBer der Strafe muB nach § 30 PG in den Fallen des 
§ 27 die Postgebiihr, die fiir die BefOrderung der Gegen
stande mit der Post zu entrichten gewesen ware, und 
in dem Falle des § 29 das hinterzogene Fahrgeld gezahlt 
werden. In dem FaIle des § 27 unter Nr. 1 haften der 
Absender und der Beforderer fiir die Gebiihren gemein
schaftlich. Die Verpflichtung zur Zahlung der hinter
zogenen Gebiihren und Fahrgelder ist keine Strafe, 
sondern eine zivilrechtliche Folge der rechtskriiftigen 
Straffestsetzung und daher weder im Urteil des Straf
gerichts noch im Strafbescheid oder im Rekursbescheid 
festzustellen. Die Erstattung der Gebiihren wird viel
mehr von der OPD besonders angeordnet. Da es sich 
um keine aus einem PostbefOrderungsvertrag entstan
dene Gebiihrenforderung der Post handelt, gilt fiir sie 
nicht die einjahrige Verjahrungsfrist des § 8 Post
gebiihrengesetzes vom 19. 12. 1921 (RGBI S. 1593), 
sondern die dreiBigjahrige Verjahrung des § 195 BGB. 
Die hinterzogenen Gebiihren und Fahrpreise konnen auf 
Grund des § 25 PG im Verwaltungszwangsverfahren 
(s. d.) beigetrieben werden. Die Dauer der Haft, die an 
die Stelle einer nicht beizutreibenden Geldstrafe tritt, 
ist vom Richter festzusetzen und darf sechs Wochen nicht 
iibersteigen (PG § 31). Eine Geldstrafe ist nicht bei
zutreiben, wenn die gesetzlichen VollstreckungsmaB
nahmen erfolglos waren oder amtsbekannt ist, daB sie 
erfolglos bleiben wiirden. 1st der Verurteilte nur zur 
Bezahlung eines Teiles der Geldstrafe imstande, so ist 
der Restbetrag in Haft umzuwandeln. Eine Umwand
lung in Gefangnis ist in keinem FaIle gestattet. 

Nach § 32 PG sind die PostbehOrden und Postbeamten, 
die eine Posthinterziehung entdecken, befugt, die dabei 
vorgefund~~en Briefe oder andern Sachen, die Gegen
stand der Ubertretung sind, in Beschlag zu nehmen und 
solange ganz oder teilweise zuruckzuhalten, bis ent
weder die hinterzogenen Postgefalle, die Geldstrafe und 
die Kosten gezahlt oder durch Kaution sichergestellt 
sind. In der Regel wird es kaum notwendig sein, von 
dieser Befugnis Gebrauch zu machen, es wird vielmehr 
geniigen, wenn die PAnst Briefe gegen Riickgabe des 
Briefumschlages dem Empfanger aushandigt und, falls 
er hiermit nicht einverstanden ist, vom Umschlag eine 
beglaubigte Abschrift zu den Akten zuriickbehalt. Bei 
verbotwidriger Zeitungsbeforderung wird es in der Regel 
moglich sein, in Zeugengegenwart den Tatbestand der 
Posthinterziehung festzusteUen, ohne daB es einer Be
schlagnahme der Zeitungen bedarf. 1st aber eine Be
schlagnahme einer Postsendung auf Grund des § 32 PG 
erforderlich, so hat die beschlagnahmende P Anst dem 
Empfanger der Postsendung umgehend die Beschlag
nahme gebiihrenfrei mitzuteilen. Die Postbehorden sind 
nicht befugt, unter Verletzung des Postgeheimnisses 
(s. d.) die beschlagnahmten Sendungen zur Ermittlung 
des Absenders usw. zu offnen. 1st der Absender aus der 
AuBenseite der Sendung nicht ersichtlich und durch 
Befragen des Empfangers nicht zu ermitteln, so hat die 
OPD unter Beifiigung der Sendung Strafantrag bei der 
zustandigen Staatsanwaltschaft zu erstatten. S. auch 
Beschlagnahme von Postsendungen. 

Die in den §§ 27-29 bestimmten Geldstrafen flieBen 
zur Postunterstiitzungskasse (s. d.) (PG § 33). Hierbei 
macht es keinen Unterschied, ob die Geldstrafe von der 
Postbehorde oder vom Gericht festgesetzt worden ist. 

Soweit im PG besondere Strafbestimmungen fiir Post
hinterziehungen feblen, sind die Bestimmungen des 
RStGB anzuwenden. So ist die Frage, ob eine Post
hinterziehung strafrechtlich eine Ubertretung oder ein 
Versehen ist, aus § 27 RStGB in der Fassung des Art. I 
der Verordnung tiber Vermogensstrafen ~nd BuBen 
yom 6.2. 1924 (RGBl I S. 44) zu beurteilen: Ubertretung 
liegt vor, wenn die nach dem PG verwirkte Strafe nicht 
mehr als 150 EM betragt, ein Vergehen bei einer hoheren 
Geldstrafe. Die nach § 30 PG der Post zu erstattenden 
hinterzogenen Gebiihren bleiben hierbei auBer Betracht. 
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Sind mehrere einzelne Hinterziehungen desselben Taters 
aus einem einheitliehen Entsehlusse hervorgegangen 
und daher als eine einheitliehe fortgesetzte Straftat zu 
beurteilen, so ist die Hohe der Gesamtstrafe fur die 
Entscheidung maBgebend, ob eine Ubertretung oder ein 
Vergehen vorliegt. Hat jedoch jemand m~hrere. selb
standige, zeitlich auseinanderliegende PosthmterzIehun
gen begangen, die nicht aus einem einheitlichen Ent
schlusse hervorgegangen sind, so ist nach RStGB § 78 
fUr jede Hinterziehung die Strafe besonders, und zwar 
jedesmal in MindesthOhe von 3 RM festzusetzen. Jeder 
Hinterziehungsfall bildet dann fur .~ich je nach der Ho~e 
der verwirkten Geldstrafe eine Ubertretung oder em 
Vergehen. 

Unter die Poststrafbestimmungen fallen nur die im 
1nlande verubten Posthinterziehungen. Gleichgiiltig 
ist, ob der Tater Inlander oder Auslander ist (RStGB 
§ 3). 1st die Posthinterziehung nicht vollendet, so darf 
eine Bestrafung wegen Versuchs in keinem FaIle statt
finden (RStGB § 43 Abs.2). Wenn mehrere eine Post
hinterziehung gemeinsam begehen, wird jeder von ihnen 
als Tater bestraft (RStGB § 47). Als Mittater konnen in 
Frage kommen die 1nhaber und gesetzlichen Vertreter 
von Handelsfirmen, von Gesellschaften jeder Art und 
Genossenschaften, von Vereinen und sonstigen Ver
einigungen, von Behorden und Korperschaften des 
offentlichen Rechts, wenn sie schuldhaft unterlassen 
haben, eine gesetzwidrige Versendung zu verhindern. 
Wer nach RStGB § 48 Anstifter einer Posthinterziehung 
ist, hat die Strafe aus PG § 27 ff. verwirkt. Dagegen ist 
eine Bestrafung als Gehilfe nur zulassig, wenn die Post
hinterziehung ein Vergehen ist, dies dem Gehilfen bekannt 
war oder er es wissen muBte. Der Gehilfe ist milder zu 
bestrafen als der Tater. Bei der gegen ihn festzusetzendcn 
Strafe kann bis auf ein Viertel der im PG festgesetzten 
Strafe herabgegangen werden (RStGB §§ 49, 44). 

Zuwiderhandlungen gegen §§ 27ff. PG verjahren in 
3 Jahren yom Tage an gerechnet, an dem die Post
hinterziehung begangen worden ist [EinfUhrungsgesetz 
zum StGB fur den Norddeutschen Bund yom 31. 5. 1870, 
§ 7 (~undesgesetzblatt S. 195)]~ Ob ein Vergehen oder 
eine Ubertretung vorliegt, ist fur Beginn und Dauer der 
Verjahrungsfrist bedeutungslos. Die Verjahrung wird 
durch jede Handlung des Richters gegen den Tater 
wegen der begangenen Handlung unterbrochen (RStGB 
§ 68). Wegen Verjahrung bei ErlaB eines Strafbescheides 
aus § 35 PG s. Poststrafverfahren. Unkenntnis oder 
unrichtige Auslegung der postgesetzlichen Bestimmun
gen schutzt den Tater nieht vor Strafe. Es kommt 
auch nicht darauf an, ob sein 1rrtum entschuldbar ist. 
Zur Strafbarkeit geniigt einfaches Verschulden. Dies 
ist bei Zuwiderhandlungen gegen § 27 Abs. 1 Ziffer 1, 2 
u. 3 als vorliegend zu erachten, wenn der Tater fahrlassig 
im gewohnlichen strafrechtlichen Sinn gehandelt hat. 
Nur die Zuwiderhandlung gegen § 27 Ziffer 4 setzt vor
satzliches Handeln des Taters voraus. 

Geschichte. Schon die brandenburgischen Kurfiirstcn erlieBen 
zahlreiehe sog. Patente, in denen sie zum Sehutze des Postregals Yor 
privatem Wettbewerb und zur Verhiitung von Gebiihrenhinter
ziehungen harte Strafen festsetzten. Die Patente bildcten zusammen 
mit andern fiir die Postbenutzer bestimmten Edikten des Herrsehers 
und mit den Yom Leiter der Post unterzeiehneten Avertissements, 
Publikanda, Bekanntmachungen usw. die Postgesetze. 1m Anfang 
des 18. Jahrhunderts wurden aile preuBischen Postedikte, Patente, 
Avertissements und sonstwie bezeichneten Verordnungen geordnet 
und als vollstandiges Postgesetzbuch fiir aile Postbeamten und 
Untertanen unter dem Namen einer "Postordnung" am 10. 8. 1712 
Yom Konig Friedrich I. (1701-1713) vollzogen. Friedrich der GroBe 
(1740-1786) erlieB unterm 26. 11. 1782 die erneuerte und erweitertc 
allgemeine Postordnung fiir samtliche Konigliche Provinzen. Dieso 
PO behandelte im 16. Abschnitt die Vcrhiitung und Bestrafung der 
Postdefraudationen, enthielt aber auch an anderen Stellen zahlreiche 
Strafbestimmungen fiir Gebiihrenhinterziehungen (Contraventionen). 
Nach § 1 des 16. Abschnitts wurden Fuhrleute, Landkutscher, 
Karrenfiihrer, Sohiffer, Landleute und Reisende, wenn sie versiegelte 
und verschlossene Briefe Zlir Bestellung an- und mitnahmen, fiir 
jeden ersten Fall mit einer Strafe von 10 Talern und im Wieder
holungsfall mit der doppelten Geldstrafo bestraft. 1m Faile der 
Zahlungsunfiihigkeit wurden das erstemal eine 8tagige Gefangnisstrafe 

bei Wasser und Brat, das zweitemal14 tagige Festungsarbeit und bei 
noch afteren Wiederholungen weit betrachtlichere Strafen verhangt. 
Ebenso sollte nach § 2 bestraft werden, wer Fuhrleuten usw. oder 
Reisenden verschlossene Briefe zur Bestellung mitgab oder von ihnen 
annahm. Wer seinen durch expressen Boten zu befOrdernden Briefen 
Briefe eines andern beipackte, wurde mit einer Geldstrafe von 
6 Talern bestraft (§ 5). Invalide und verabschiedete Soldaten ver
loren, wenn sie haufig Postdefraudationen begingen und gleichsa~ 
ein Gewerbe daraus machten, ihre Gnadengelder und wurden mit 
Festungsarbeiten beschaftigt (§ 6). Fuilrleute, Schiffer usw. wurden 
im Faile der An- und Mitnahme von Paketen im Gewicht bis zu 
40 Pfund im einzelnen und von Geldsummen zur Bestelltmg das erste
mal mit 50 Talern und das zweitemal mit 100 Talern bestraft, an 
deren Stelle im Nichtzahlungsfall Gefiingnis- und Festungsstrafe trat. 
Bei noch ofterem Riickfall wurden Wagen, Pferde und Schiffsgerat 
beschlagnahmt (§ 7). Fiir jeden fremden Brief, den ein Absender mit 
eigenen Briefen in einem Umsehlag versandte, war ferner im 3. Ab
schnitt § 6 cine Strafe von 10 Talern festgesetzt. Jedem Reisenden 
war bei 100 Taler Strafe untersagt, fremdes Reisegepack als das 
seinige auszugeben, damit ein andrer tJberfrachtgebiihren sparte 
(Abschnitt 12, § 4). Die den Postillionen heimlich mitgegebenen 
Pakete wurden beschlagnahmt (Abschnitt 2, § 8). Aile weiteren in 
der PO enthaltenen Strafbestimmungen einzeln aufzufiihren, wiirde 
zuweit flihren. Das Allgemeine Landrecht fiir die PreuBischen 
Staaten yerbot allgemein, damit der Staat die Posten zum gemeinen 
Besten unterhalten kanne, und wegen doren Benutzung gesichert sei, 
etwas Zll unternehmen, was ullmittelbar zur Sehmalerung der Post
einkiinfte gereichte (Allgemeines PrellBisches Landrecht Teil II 
Titel 15 § 142). Ferner lautete § 156: "Wie die vorfallenden Post
contraventionen zu bestrafen, ist in den besonderen Postordnungen 
festgesetzt." N achdem PreuBen 1848 in die Reihe der verfassungs
maBigen Staaten eingetreten war, wurde das Postwesen im Wege 
der ordentlichen Gesetzgebung durch das Gesetz iiber das Postwescn 
yom 5. 6. 1852 neu geregelt. Die Strafbestimmungen fiir Posthinter· 
ziehungen waren in einem besonderen Abschnitt IV in 12 Para
graphen cnthaltcn. Diese Bestimmungcn sind die Vorlaufcr der 
Strafbestimmungen des jetzt geltenden PG, sie sind weiter ausgedehnt, 
wei! damals das Postregal auch die Personen-, Geld- und Paket
befOrderung umfaBte. Die geringste Strafe betrug 5 Taler. Dieser 
Betrag war auch fiir Hinterziehung des Personengeldes regelmaBig 
verwirkt. Gegen Strafe verboten war damals ferner, Briefe oder 
andre Gegenstande, fUr die cin hoheres Porto zu entrichten war, 
unter andre Sachen zu verpacken, die nach einer geringeren Taxe 
befOrdert wurden (Bestimmung wurde durch Gesetz yom 21. 3. 1861 
§ 4 aufgehoben), ferner Gegenstande unter Streifband oder Kreuz
band mit der Post einzuliefern, die iiberhaupt oder wegen verbotener 
Zusatze unter Streifband nicht versandt werden durften. Das Gesetz 
iibcr das Postwesen des N orddeutschen Bundes yom 2. 11. 1867 
(Bundes-Gesetzblatt S. 61) enthielt wiederum einen besonderen 
Abschnitt IV "Sf,rafbesf,immungen bei Post- und Porto-Defrau
dationen" in Anlehnung an Absclmitt IV des PreuBischen PG. 
Jedoch wurde die Mindestgeldstrafe auBer fiir Zuwiderhandlungen 
gegen das BefOrderungsverbot (Gegensatz: Versendung) auf 1 Taler 
herabgesetzt. Ferner wurde die Ull1wandlung der Geldstrafe in l!'rei
heitsstrafe im Nichtbeitreibuugsfalle dem Richter zugewiesen mit 
der J\faBgabe, daB Betrage von einem Taler bis zu 2 Talern gleich 
einem Tage Gefiingnis sein sollten, und daB die Gefangnisstrafe 
mindestens 1 Tag, Mchstens 6 W oehen betragen sollte. Die Herab
setzung des Mindeststrafbetrags wurde mit der durchschnittlichen 
Geringfiigigkeit der Portohinterziehungen begrlindet, auch verspraeh 
man sich davon eine Verminderung der Rekurse und der Straferlall
gesuchc. Das Reichspostgesetz vom 28.10.1871 (ltGBl S.347) 
braehte eine Einschrankung der Strafbestimmungen infolge der 
Freiga be der gewerbsmiiBigen Pcrsonen befOrderung. Ferner wurde 
die Strafbarkeit postordnungswidrig besehaffener Kreuzband- und 
Streifbandsendungen aufgehoben, weil sich herausgestellt hatte, 
daB gcrade diese tJbertretung zum graBten Teil aus Unkenntnis der 
Bestimmungen der PO begangen wurdc, eine krill1inelle Strafe bierfiir 
zu hart cl'schicll) es vielmehr genitgte, ordnungswidrig beschaffene 
Sendungell als nicht freigemachte Briefe unter Anreehnullg der vcr
welldeten Briefmarken zu behandeln. In Bayern und Wiirttcmberg 
hutte keine derartige Strafbestimmung bestanden. Die Geldstrafe 
wurde allgemein, aueh iiir den BefOrderer, auf den vierfachen Betrag 
der hinterzogenen Gebiihr, mindestens auf 1 Taler festgesetzt. Die 
Bestimmungen iiber Verjahrung, Gesetzeskonkurrenz, iiber Versueh 
und Tcilnahme bei Hinterziehungen wurden aus dem Gesetz yom 
2. 11. 1867 nieht iibernommen, da fiir diese Fragen das Bundes
Strafgesetzbuch gelten sollte. Die Riickfallfrist wurde von 5 auf 
3 Jahre verkiirzt. Die Bestimmung iiber die Umwandlung der Geld
strafe in Frciheitsstrafc wurde mit dem Bundes-Strafgesetzbueh in 
Einklang ge bracht. Seit Geltung des Reichspostgesetzes sind die 
Strafbestimmungen nur insoweit geandert worden, als die Geld_ 
entwertung nach dem Weltkriog und die Einfiihrnng der Reichsmark· 
wahrung dazn AnlaB boten. Durch Gesetz iiber Anderungcn des 
PG yom 13. 12. 1922 § 4 (RGBl 1 S. 913) wurde der Mindeststrafsatz 
der §§ 27 und 29 auf 500 M erMht und durch Gesctz zur Anderung 
des Postgesetzes vom 5.2.1925, Art. I unter lc (RGBl I S. 10) auf 
3 RM festgesetzt. 
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Postrecht. Manzsche K. u. K. Hof·Yerlags· unll Universitats-Buch
handlung, Wien 1909. T. Teil S.197fL; Niggl S.30fL; Derselbe 
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Deutsches Post· und Telegraphenstrafrecht (Bd. 12 der Sammlung 
Post und Telegraphie in Wissenschaft und Praxis) 2. Auf I. R. 
v Decker's Verlag (G. Schenck), BerlIn 1923. S. 24ff.; Scholz S.22 
A'nm.14, S.28 Anm.20, S.46 Anm.19b, S.55. K. Schneider. 

Gebiihrenhinterziehnngen im Weltpostverkehr. Der 
WPVertr verpflichtet die Vereinsliinder, MaBnahmen zu 
ergreifen oder ihren gesetzgebenden Korperschaften vor· 
zuschlagen, urn die betmgerische Verwendung falscher 
oder schon gebrauchter Postwertzeichen und Freistempel 
zur Freimachung von Postsendungen unter Strafe zu 
stellen. Auf Grund dieser zuerst yom PostkongreB in 
Wien (1891) angenommenen Bestimmung sind im La:ufe 
der Zeit in allen Landern entsprechende Strafbestlm. 
mungen erlassen worden. 

Urn die Anwendung dieser Strafbestimmungen zu 
sichern, sieht die VO zum WPVertr ein Verfahren vor, 
wonach sich die Postverwaltungen gegenseitig behilflich 
sein mussen, urn im FaIle der Verwendung mutmaBlich 
falscher Postwertzeichen oder nachgemachter Frei· 
stempel die Unterlagen fur die strafrechtliche Verfolgung 
des Falles zu beschaffen. Die Grundziige dieses Ver· 
fahrens sind folgende: Wird auf einer Postsendung das 
Vorhandensein eines falschen (nachgemachten oder schon 
gebrauchten) Postwertzeichens ?der ~ines nachgemachten 
Freistempels festgestellt, so wlrd dIe ~endung :--- falls 
nicht etwa die Landesgesetzgebung dIe Sofortige Be
schlagnahme erfordert - mit Anschreiben als eingeschrie. 
bener Dienstbrief an die BestimmungsPAnst gesandt; 
gleichartige Anschreiben werden gleichzeitig den Ver
waltungen des Aufgabe- und des Bestimmungslandes 
ubermittelt. Die BestimmungsP Anst ladet den Emp. 
fanger zur Feststellung der widerrechtlichen Handlung 
vor und darf ihm die Sendung nur aushandigen, wenn 
er die fallige Gebuhr zahlt, Namen und Anschrift des 
Absenders angibt und bereit ist, nach Kenntnisnahme 
yom Inhalt die ganze Sendung oder den Teil der Sendung 
(Umschlag, Streifband usw.) zuruckzugeben, der die 
Aufschrift und das als falsch bezeichnete Wertzeichen 
oder den als falsch bezeichneten Freistempel enthalt. 
Das Ergebnis der Verhandlung mit dem Empfanger 
wird durch Verhandlungsschrift festgestellt; diese Schrift 
wird mit den Belegen der Verwaltung des Aufgabelandes 
iibersandt, damit diese die nach ihrer Gesetzgebung 
erforderlichen weiteren Schritte tun kann. 

S. auch Briefmarkenfalschungen, Poststrafverfahren. 
Gebiihrenmarke dient in Danemark zur Verrechnung 

der Gebiihr von 10 Oere fiir besondere Dienstleistungen 
der Schalterbeamten, z. B. fiir das Schreiben einer 
Anschrift, AusfUllen von Vordrucken usw. 

Gebiihren- nnd Stempelmarken werden in Bayern fur 
Rechnung der bayerischen Finanzverwaltung .durc~ die 
PAnst vertrieben. Bezug und Verrechnung Wle bel den 
sonstigen Wertzeichen fur Rechnung andrer Verwal
tungen (s. d.). 

Gebiihrenzettel kommen vor 
a) bei Wertkastchen und Paketen nach und 

aus dem Ausland, wenn der Absender seine Sendung 
- abgesehen von den im voraus zu entricht~nden Ge
biihren - frei von allen Gebiihren oder frel nur von 
Zollgebiihren aushandigen lassen will, 

b) im Postscheckverkehr. 
Zu a) Gebuhrenzettel bei Sendungen des Aus

lands ver ke hrs. 
Urspriinglich wurden in dieser Form lediglich J<'reigebUhren ver

rechnet fUr deren Berechnung der AufgabePAnst die Unterlagen 
fehlten: Die den Sendungen beizugebenden Zettel hieJ3en "l!'ranko
zettel". 1877 wurde das Verfahren auch auf Zollgebiihren ausge
dehnt. Die Zettel erhielten 1919 die Bezeichnung "Zoilgebiihren
zettel"; seit 1923 heWen sie "Gebiihrenzettel". 

1m Weltpostvereinsverkehr sind Zollgebiihrenzettel 
erstmalig im Postpaketabkommen von Wien 1892 e~
wahnt. Es gilt als Regel, daB Empfanger den Zoll un~ dIe 
mit der zollamtlichen Behandlung verknupften sonstigen 
Gebuhren entrichtet (Art. 7 des Wertbrief- und Wert
kastchenabkommens und Art. 10 des Postpaketabkom-

mens von Stockholm yom 28.8.1924-). Der Absender 
kann jedoch verlangen - u. U. nachtraglich -, daB 
Sendung dem Empfanger entweder frei von allen Ge
buhren (Zoll., Stempel-, Prufungskosten, Verzollungs
postgebuhr, Zuschlagen zu den Beforderungskosten usw.) 
oder frei nur von Zollgebuhren ausgeliefert werde. In 
diesem Fallehat AufgabePAnst Gebuhrenzettel nach 
vorgeschriebenem Muster beizufugen und Paket nebst 
Paketkarte mit gelbem, einen entsprechenden Vermerk 
tragenden Klebezettel zu kennzeichnen. Gebuhrenzettel 
sind auch im Verkehr mit den Zollausschlussen (s. d.) 
zugelassen. Die entstandenen Gebuhren werden gemaB 
dem Verlangen des Absenders in dem Gebuhrenzettel 
vermerkt und unter Rucksendung dieses Zettels durch 
Anrechnung des Betrags auf die AufgabePAnst ein
gezogen. Fur Behandlung des Gebuhrenzettels kann 
Bestimmungsland besondere Zettelgebuhr - hiichstens 
25 Centimen - erheben (Art. 9 Postpaketabkommen 
von Stockholm yom 28. 8. 1924). Deutscherseits werden 
20 Pf. erhoben, die in Freimarken auf dem Gebuhren
zettel verrechnet und den sonstigen im Gebuhrenzettel 
vermerkten Betragen zugesetzt werden. 

Uber die Betrage erledigter Gebuhrenzettel bedarf 
es einer Abrechnung zwischen den Postverwaltungen, 
damit die Verwaltung, die die Betrage verauslagt hat, 
sie erstattet bekommt. Fur die Abrechnung nimmt jede 
Verwaltung, die Betrage auf Grund der aus eine.m andern 
Lande zuruckgekommenen Gebuhrenzettel emgezogen 
hat, diese Betrage in eine monatliche Zusammenstellung 
auf, die der andern Verwaltung spatestens bis Ende des 
Monats, der auf den Abrechnungsmonat folgt, zur Pm
fung ubersandt wird. Die SchluBsummen der Zusammen
stellung werden dann je nach der getroffenen Verab
redung in die Hauptabrechnungen uber Postpakete 
(s. Paketabrechnungen), in die Postanweisungs.Haupt
abrechnung (s. Postanweisungsabrechnung) oder. in die 
Zusammenstellungen uber Nachnahme-PostanweIsungen 
(s. Nachnahmeabrechnungen im Auslandspostverkehr) 
aufgenommen. 

Zu b) Gebuhrenzettel im Postscheckverkehr. 
Ge biihrenzettel erhalt der Postscheckkunde (s. d.) mit 
dem Kontoauszuge (s. d.J als Belege fur die von seinem 
Konto abgebuchten Preise fUr gelieferte Drucksachen 
(Uberweisungs- und Scheckhefte usw.), Postscheck
kundenverzeichnisse oder Frei- und Telegraphengebuh
ren usw. Die Buchungsgebiihren fiir Scheckauftrage 
werden auf den Lastschriftzetteln (s. d.) vermerkt. 

Gedinge (Akkord) bezweckt, die Wirtschaftlichkeit des 
Betriebes durch Steigerung der Arbeitsleistung zu er
hiihen und entsprechend dieser Steigerung das Ein
kommen der Arbeiter zu verbessern. Die Arbeiter 
werden angeregt, die Arbeitszeit voll auszunutzen; 
Mangel der Werkzeug- und Bauzeugbeschaffung sowie 
der Bauart usw. der Werkzeuge werden von ihnen bei 
der Betriebsleitung zur Sprache gebracht, Anregungen 
auf Verbesserungen des Arbeitsganges gegeben, unfahige 
und unfleiBige Krafte von der Arbeiterschaft selbst ent
fernt. Die Gefahr einer Verschlechterung der Arbeits
gute liiBt sich durch geeignete MaBnahmen beseitigen. 

I. Geschichte. Die Gedin~earbeit war bereits lange ,,-or ~em 
Kriege in zahlreichen Industnen und Gewerben allgemem em
gefiihrt· die Staatsumw;Uzung hatte jedoch unter dem Schlagwort 

Akkord = Mord" die Gedingearbeit iiberall beseitigt. Das bereits 
~or dem Kriege iibliche Wortspiel war z. T. berec~tigt, 'Yeil die 
Arbeitgeber in vielen Fallen die Gedingesatze aHem bestlmmten 
und durch unzutassige Hinaufschraubung der geforderten LeIstungen 
die Arbeitskraft zu stark ausbeuteten. Diese Gefahr ist jetzt be· 
hoben' das Gedingeverfahren wird in den meisten Tarifvertragen 
durch besondere Vereinbarungen zwischen Arbeitgebern und Arbeit· 
nehmern geregelt. Aus diesem Grunde findet jetzt das Ge~nge
verfahren in Industrie und Gewerbe dauernd weitere VerbreItung. 

Bei der vormaligen Bayerischen Post- und ~eleg~aphe!:,verwaltung 
war das Gedingeverfahren schon vor dem Knege m groJ3erem Urn· 
fange und mit gutem Erfolge bei der Apparatenwerkstatte d~s Tele
graphenkonstruktionsamtes in Mii~che!l und auJ3~rdem m ~en 
Stangenzubereitungsanstalten SchleIBhelm und Rothenbach em· 
gefiihrt. . . .t 

1m alten ReichspostgeblCt besteht das Gedingeverf~hren S~l 
tangerer Zeit bei der Hauptkraftwagenwerkstatt (s. d.) m Berlm· 
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Borsigwalde; eingefiihrt ist oder wird es im Telegraphenbaudienst 
und bei den Telegraphenzeugamtern. In gewissem Umfange (aus 
Grundlohn und Stiicklohn gemischte Regelung) findet das Gedinge
verfahren Anwendung im Telegrammzustelldienst bei Telegramm
zustellern unter 21 Jahren. 

II. Recht. Die rechtliche Grundlage fiir das Gedinge 
im Bereiche der DRP bilden die tariflichen Verein
barungen mit den wirtschaftlichen Vereinigungen der 
Arbeitnehmer (AnI. 4 zum Tarifvertrag [so Tarifvertrage] 
fUr die Arbeiter im Bereiche der DRP yom 31. 3. 1924 
"Grundsatze fUr die Ausfiihrung von Arbeiten im Ge
dinge" und fiir den Telegrammzustelldienst in der An
merkung 1 zu den Lohntafeln (Ani. 2 zum genannten 
Tarifvertrag). Die Vereinbarungen sind monatlich 
kiindbar. 

III. Betrie b. Das Gedinge in den Hauptkraftwagen
werkstatten ist im wesentlichen wie folgt geregelt: Aile 
Arbeiten, bei denen das Gedinge moglich und wirt
schaftlich ist, sind im Gcdinge zu vergeben und aus
zufiihren. Die Bestimmung dariiber, welche Arbeiten 
nicht im Gedinge auszufiihren sind, steht dem Amts
vorsteher zu. Vor seiner Entscheidung ist der Betriebsrat 
(s. Betriebsvertretungen) zu hOren. Die Stiickzeit (die 
Gedingebasis) ist die Zeit, die ein Arbeiter von durch
schnittlicher Leistungsfiihigkeit bei gewohnlicher Ar
beitsleistung zur ordnungsmaBigen Ausfiihrung der 
Arbeit gebraucht. Die Ermittlung der Stiickzeit geschieht 
durch einen yom Amtsvorsteher dafiir bestellten be
sonderen Zeitermittler. Erhebt der Arbeiter gegen die 
yom Zeitermittler festgesetzte Stiickzeit Einspruch, so 
wird, falls keine Einigung erzielt wird, die Angelegenheit 
vor den StiickzeitausschuB gebracht. Der Stiickzeit
ausschuB besteht aus drei Arbeitern und drei Vertretern 
der Postverwaltung. Die fertiggestellte Arbeit wird 
durch einen yom Amtsvorsteher zu bestimmenden 
Arbeitprufer abgenommen. Die erarbeiteten Stuck
zeiten (d. i. der Unterschied zwischen der festgesetzten 
Stiickzeit und der wirklichen Arbeitszeit an dem Ge
dinge) werden mit dem Lohn in die Abrechnung ein
gesetzt und vergiitet. Der Gedingeiiberverdienst ist in 
seiner Hohe unbeschrankt. 

Arbeitern, die bestimmte, hoher zu bewertende Ar
beiten ausfiihren, aus besonderen Griinden aber nicht 
am Gedinge beteiligt werden konnen, erhalten eine Be
wertungszulage in Hohe von 25 v H zum bisherigen 
Lohne. Lucke. 

GefiilIe im Postgebiihrenwesen. Postgebiihren sind eine 
vertragsmaBige Gegenleistung, keine offentliche Abgabe, 
werden aber in der Gesetzgebung mitunter als Gefalle 
bezeichnet und ihnen beigerechnet. 

1. 1m § 6 des Posttaxgesetzes yom 28. 10. 1871 war 
bestimmt, daB die P Anst Briefe, Scheine, Sachen usw. 
an den Empfanger erst dann aushandigen durfte, wenn 
die "Postgefalle" bezahlt worden war. 

2. Nach § 25 des PG yom 28.10. 1871 durfen die 
P Anst unbezahlt gebliebene Betrage an Personengeld, 
Porto und Gebuhren "nach den fiir die Beitreibung 
offentlicher Abgaben bestehenden Vorschriften" exeku
tivisch einziehen lassen. 

3. Nach § 27 desselben Gesetzes ist strafbar, wer Briefe 
oder andre Sac hen zur Umgehung der "Portogefalle" 
einem Postbeamten oder Postillion mitgibt. 

4. § 459 der ReichsstrafprozeBordnung behandelt die 
Strafbescheide der Verwaltungsbehorden wegen Zuwider
handlung gegen die Vorschriften uber die Erhebung 
offentlicher Abgaben "und Gefalle". 

5. § 136 des Gerichtsverfassungsgesetzes regelt die Zu
standigkeit in Strafsachen wegen Zuwiderhandlungen 
gegen die Vorschriften uber die Erhebung offentlicher, 
in die Reichskasse flieBender Abgaben und "Geffille". 

6. § 353 RStGB bedroht die Beamten mit Strafe, die 
wider besseres Wissen unberechtigte Gebiihren erheben 
und das zu Unrecht erhobene nicht zur Kasse bringen. 

Schriftwesen. Wolcke S.122. 

Gegenwerte der Gebiibren im Weltpostverkehr. Die 
Ge biihren sind in den Weltpostvereinsvertragen (s. d.) 
in Goldfranken (s. d.) festgesetzt. Die Umwandlung in 
die Landeswahrung solI in jedem Vereinslande nach 
einem Gegenwert erfolgen, der dem Werte des Gold
franken in der eigenen Wahrung so genau wie moglich 
entspricht. Die Gegenwerte sind durch die beteiligten 
Postverwaltungen im Einvernehmen mit der Schwei
zerischen Postverwaltung festzusetzen; in derselben 
Weise ist bei Anderungen der Gegenwerte zu verfahren. 
Etwaige neue Gegenwerte treten immer zum Ersten 
cines Monats, friihestens aber 14 Tage nach ihrer Be
kanntgabe durch das Internationale Bureau des WPV 
(s. d.) in Kraft. 

Gehalt S. Besoldung 
Gehaltsabzugsverfahren. Der DRP stehen fUr die 

zwangsweise Einziehung von Geldforderungen, die ihr 
Beamte aus dem Dienstverhaltnis schulden, folgende 
Wege offen: 1) die gerichtliche Zwangsvollstrek
kung in das Einkommen und Vermogen des Beamten 
auf Grund einer vollstreckbaren gerichtlichen Ent
scheidung oder eines vollstreckbaren Defektenbeschlus
ses (s. BeitreibungsbeschluB); 2) die A ufrechn ung 
gegen die Diensteinkommensforderung des Beamten. 

Die Aufrechnung (BGB §§ 387 ff.) bietet gegenuber der 
gerichtlichen Zwangsvollstreckung den Vorteil der Ein
fachheit, Schnelligkeit und Billigkeit. Der Beamte wird 
durch sic in die Rolle des Klagers gedrangt. Die Auf
rechnung gegen das Diensteinkommen, das Wartegeld 
und das Ruhegehalt des Beamten sowie gegen die Hinter
bliebenenbezuge ist nur soweit zulassig, als die Beziige der 
Pfandung unterworfen sind (BGB § 394, ZPO § 850 Abs. 1 
Ziff. 8 und Abs.2). Die Pfandungsgrenze ist auch bei 
Ausiibung des Zuriickbehaltungsrechts (BGB § 273) zu 
beachten. Die Erklarung der Zuriickbehaltung durch die 
Post ist in diesem Fall cine Erklarung der Aufrechnung. 
Nur wenn der Beamte durch vorsatzliche, unerlaubte und 
strafbare Handlungen (Diebstahl, Unterschlagung, Be
trug, Untreue, vorsatzliche Sachbeschadigung) der Post 
Schaden zugefiigt hat, ist die PostbehOrde bei der Zu
ruckbehaltung der Bezuge des Beamten nicht auf die der 
Pfandung unterliegenden beschrankt. So ist in RGZ 
Bd. 85 S. ll8 gesagt: "Wer das Dienstverhaltnis zu vor
satzlicher strafbarer Schadigung des Dienstherrn miB
braucht, muB es sich nach den Geboten der Billigkeit 
und des richtigen Rechtes als Folge seiner Arglist ge
fallen lassen, daB die formell erwachsene und bestehende 
Lohnforderung durch die Schadensersatzgegenforderung 
ausgestrichen wird; er darf nicht beanspruchen, den 
notigen Lebensunterhalt als Entgelt aus der Hand dessen 
zu erhalten, den er derart beschadigt hat." 

Wegen des Verfahrens bei Privatschulden der Beam
ten s. d. 

Schriftwesen. ADA X, 2 §§ 83ff.; Delius, Beamtenhaftpflicht
gesetze des Reiches und der Lander. 3. Auflage. Vereinigung wissen
schaftlicher Verleger (Walter de Gruyter & Co.), Berlin und Leipzig 
1921. S. 257 unter 3, S. 263 unter c; Perels-Spilling, Reichsbeamten
gesetz. Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Berlin 1906. S.28 VII, 
S. 263 II, S. 270 II; Reimer, Umfang und Art der Amtshaftung. 
Franz Vahlen, Berlin 1920. S.69 Ziff.88. K. Schneider. 

Gehaltszettel (G.). Die G. sind im Bereich der DRP durch 
NachrichtenblVf Nr. 365 von 1920 eingefUhrt worden, 
und zwar aus AniaB der Durchfuhrung des § 20 des Be
soldungsgesetzes yom 30.4. 1920 (Amtsbl S. 103), der 
die Auszahlung der Gehalter durch Uberweisung auf ein 
Konto vorsah. Den Beamten, deren Diensteinkommen 
auf ein Kanto uberwiesen wurde, solIte auf Antrag ein G. 
ausgestellt werden, der die ihnen bargeldlos ausgezahlten 
Dienstbezuge und die Abzuge unter Angabe des uber
wiesenen Betrags nachzuweisen hatte. Das anderte sich, 
als § 14 der vom Reichsfinanzminister auf Grund des 
Einkommensteuergesetz€s vam29. 3. 1920 (RGBl S. 359) 
erlassenen Bestimmungen uber die vorlaufige Erhebung 
der Einkommensteuer durch Abzug yom Arbeitslohn fiir 
das Rechnungsjahr 1920 (Zentralblatt fUr das Deutsche 
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Reich S. 852) - Erzbergersche Steuerreform - folgende 
Vorschrift brachte: "Der Arbeitgeber ist verpflichtet, 
dem Arbeitnehmer auf dessen Verlangen monatlich und 
bei Beendigung des Arbeitsverhaltnisses eine Bescheini
gung iiber den ausgezahlten Lohn und den einbehaltenen 
Betrag (Steuerabzug) auszustelIen." Durch Nachrichten
blVf Nr. 508 von 1920 wurde bestimmt, daB kiinftig aIle n 
Beamten, Ruhegehaltsempfangern und Empfiingern von 
Hinterbliebenenbeziigen ein G. bei der Zahlung der 
Dienstbeziige auszufertigen ware. Durch die Ausferti
gung des G. solite der Pflicht geniigt werden, die der DRP 
als Arbeitgeberin aus der Steuervorschrift erwuchs. Die
sem Zweck dient der G. in der Hauptsache auch heute 
noch. Die zur Zeit giiItigen Bestimmungen sind in § 39 
der yom Reichsfinanzminister unterm 5. 9. 1925 er
lassenen Durchfiihrungsbestimmungen (Reichsbesol
dungsblatt Nr. 34, AmtsblVf Nr. 549) zum Einkommen
steuergesetz yom 10. 8. 1925 (RGB! I S. 189) enthaIten; 
sie lauten: "Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer auf 
Verlangen eine Bescheinigung iiber die im abgelaufenen 
Kalendervierteljahr an ihn gezahlten Beziige und die da
von einbehaltene und abgefiihrte Steuer auszuhandigen. " 
Die Steuervorschrift sieht allerdings nur vor, daB die Be
scheinigung auf Verlangen und fiir das Vierteljahr zu er
teilen ist, wahrend der G. bei jeder GehaItszahlung aus
gefertigt und nicht formlich bescheinigt wird. Durch die 
Ausfertigung des G. wird mithin der Steuervorschrift 
nicht formlich geniigt; es wird durch ihn aber erreicht, 
daB vierteljahrliche Bescheinigungen im Sinne der Steuer
vorschrift nicht verlangt werden. Die regelmiiBige Aus
fertigung des G. ist einfacher als die Ausstellung zahl
reicher fOrmlicher Bescheinigungen am Ende eines jeden 
Vierteljahrs. 1m iibrigen werden die G. vielfach benutzt, 
urn die Abziige del' Zahlungsempfanger zusammen
zusteIlen, so daB die Abzugsliste (s. d.) nicht gefiihrt zu 
werden braucht. 

Wahrend der Zeit des Wahrungsverfalls und des Wie
deraufbaus bildete der G. auBerdem das Mittel, dem Ge
haltsempfanger eine Abrechnung iiber das ihm zu
stehende Diensteinkommen und die einbehaltenen Ab
ziige in die Hand zu geben, was bei der dauernden Ande
rung der Betrage notig war. Seitdem die Wahrung sich 
wieder gefestigt und auch das Diensteinkommen wieder 
eine festere Regelung gefunden hat, verliert del' G. in 
diesel' Beziehung me hI' und mehr an Bedeutung. 

Die Lohnzettel fiir Angestellte und Arbeiter haben die 
gleiche Entwicklung durchgemacht. Del' Tarifvertrag 
fUr die Arbeiter im Bereich der DRP yom 31. 3. 1924 
(Beilage zum Amtsbl Nr. 32) bestimmt iiberdies im 
§ 16 Abs. 3: "Bei den Lohnzahlungen ist dem Arbeiter 
eine iibersichtliche Abrechnung auszuhandigen. In 
diesel' miissen die Einzelbetrage fiir den Lohn und die 
Abziige - Versicherungsbeitrage, Steuerabzug uSW. -
aufgefiihrt werden." Wo Lohnzahlung in geschlossenen 
Umschlagen iiblich ist, kann die Abrechnung auf dem 
Umschlag (der Lohntiite) gegeben werden. G ebb e. 

Geheime Kanzlei des RPIU (GK) hat die Aufgabe, Rein
schriften, Abschriften und Vervielfaltigungen nach den 
Entwiirfen von Vertragen, Urkunden, Gesetzesvorlagen 
und sonstigem Schriftwechsel des RPM in deutscher und 
in fremden Sprachen zu fertigen. Sie ist dcn Fachbiiros 
des RPM (s. Biiros des RPM) gleichgestellt und steht 
unter del' Leitung eines Ministerial-Kanzleidirektors. In 
der GK sind 34 Beamte und Beamtinnen, 9 Drucker und 
5 Amtsgehilfen beschaftigt. Die planmaBig angestellten 
Kanzleibeamten fiihren die Amtsbezeichnungen: Mini
sterial- Kanzleiassistenten, Ministerial- Kanzleisekretare 
und Ministerial-Kanzleio bersekretare. 

Der GK sind als Nebenbetriebe das Drucksachen
lager und die Druckerei angegliedert. 1m Druck
sachenlager werden postdienstliche Druckwerke - ADA, 
Sondervorschriften, Lehrbiicher usw. - fiir das gesamtc 
Reichspostgebiet verwaltet und auf Anfordern als Dienst
stiicke an die OPD sowie als Eigenstiicke an Beamte und 

auBerhalb der DRP stehende Bezieher gegen Bezahlung 
abgegeben. In del' Druckerei werden Vervielfaltigungen 
im Zinkdruckverfahren mit einer taglichen Auflage von 
6300 Druckseiten hergestelit. 

Zur Erledigung des taglichen Arbeitsanfalis dienen 
folgende technische Hilfsmittel (s. auch Biiromaschinen) 
und Apparate: 

25 Schreibmaschinen, 
1 Kontophotapparat zur photographischen Anfel'ti

gung von Zeichnungen und Druckschriften, 
2 Zinkdruckschnellpressen mit je 1,5 PS elektrischem 

Antrieb, 
3 Zinkdruckhandpressen, 
1 Rotaprint-Vervielfaltigungsmaschine mit elektri

schem Antrieb, 
1 Opalograph-Apparat zu einfachen Vervielfaltigun-

gen, 
1 Hand-Papierschneidemaschine und 
1 Heftmaschine mit Hand- und FuBbetrieb. 
Seit dem Ubergang des bayerischen Postwesens auf 

die DRP (1920) besteht auch bei der Abteilung VI des 
RPM in Miinchen (s. Reichspostministerium) eine Dienst
stelle unter der Bezeichnung "Geheime Kanzlei ·der Ab
teilung Miinchen des RPM". 

Geschichte. Die GK wurde bei der Grtindllng des GPA in 
der Regicrungszeit Konig Friedrich I. von PrellJlen (1701-1713) 
errichtet. Unter Friedrich Wilhelm I. (1713-1740) wurde im Jahre 
1716 das erste Kanzlei-Reglement erlassen. 1m Jahre 1772 ftihrte 
der Generalpostmeister v. Derschall (s. Leiter des Postwesens) Ver
bessenmgen im Kanzleidienst ein, die "Abktirzllng des Geschafts
gangs, Beschlcllnigung lind Korrektheit der Mllnda" bezweckten. 
1846 erbielt die GK eine metallographische Presse, mit der 
sie die Zirklllarverftigllngen vervielfiUtigte und einen groBen Teil 
der Vordrucke herstellte. Urn die Mitte des vorigen Jahrhllnderts 
wurde der GK allch die Schriftleitllng des Postamtsblatts (s. Amts
blatt des RPM), die Anschaffllng lind Verwaltllng der Biiro
bedtirfnisse fUr das G P A lind der Druck lind die Lieferung bestimmter 
Vordrucke fUr die OPD tibertragen. Als Stephan seine "Geschichte 
der PrelllJischen Post" schrieb, bestand das Personal der GK 
allBer dem Vorsteher ailS 7 Geheimen Kanzleisckretaren, 6 Assistenten 
und 5 Kanzleidienern. 

Schriftwesen. Stephan S.713ff. 

Geheime Registratur des RPM sammelt, ordnet und 
bewahrt planmaBig die im RPM aufkommenden Schrift
stiicke auf (s. auch Registratur). Die Geheime Registra
tur zerfallt in 16 Arbeitsgruppen, in denen ebensoviel 
Beamte unter Leitung eines Vorstehers tatig sind. Von 
diesen Gruppen dienen 5 dem GeschaItsverkehr in Te
legraphen-, Fernsprech- und Funkangelegenheiten, 3 sind 
mit dem Schriftwechsel in Personalangelegenheiten be
faBt, 2 bearbeiten Angelegenheiten des Postbauwesens, 
die iibrigen die Angelegenheiten des Postwesens ein
schlieBlich des Kassen- und Rechnungswesens. Eine An
zahl von Beamten des unteren Dienstes leistet die 
notigen Hilfen usw. 

Del' Geheimen Registratur sind das Geheime Archiv 
(s. d.) und die Kartei fiir allgemeine Vf des RPM: an
gegliedert. Seit del' Vereinigung des bayerischen Post
wesens mit der DRP befindet sich eine selbstandige 
Abteilung del' Geheimen Registratur in ~iiinchen bei 
der Abteilung VI des RPM: (s. Reichspostministerium). 

Neuerdings ist, urn die Geschaftsabwicklung im RPM 
zu vereinfachen und zu beschleunigen, die registratur
maBige Behandlung des Schriftwechsels fiir einzelne, 
scharfer abgegrenzte Arbeitsgebiete (z. B. Kraftfahl'
wesen, Luftpost, Zeitungswesen, Statistik) den mit del' 
Bearbeitung beauftragten Biirostelien iibertl'agen 
worden, denen damit auch die Verwaltung del' ein
schlagigen Akten zugefallen ist (sog. Fachregistl'aturen). 

Geschichte. Nachdem in den llltesten Zeiten der PrclIBischen 
Post auf Anlegung lind Einrichtung einer Registratllr bei der obersten 
Leitllng des Postwesens wenig geachtet worden war, wurde erstmalig 
linter Konig Friedrich Wilhelm I. (1713-1740) die Registratllr beim 
GPA nach einem bestimmten Plan angelegt. Nach ihrer Zerrtittllng 
im Siebenjahrigen Kriege lind dllrch die franziisische Postregie (s. Ge
Bchichte der Post unter III) verbesserte Generaipostmeister v. Derschall 
(s. Leiter des Postwesens) 1770 die Registratllr grtindlich. Sie wurde 
1786 noch von 2 Registratoren lind 2 Assistenten verwaltet. In der 
Folgezeit, besonders in den Kriegsjahren 1806-1815, geriet die 
Registratur wieder in Unordnllng. Viele Aktenstticke kamen ab-
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handen oder wurden vernichtet. 1816, als das neue GPA·Gebaude 
bezogen wurde, waren 47 580 Aktenstiicke vorhanden. Erst der 
Hofrat und Archivar Matthias, der selbst 50 Jahre in der Re· 
gistratur des GPA tlitig war, schill eine dauernde Ordnung. 1821 
wurde fUr die Fiihrung der Geheimen Registratur' und Haupt· 
J ournalgescbafte eine neue Anweisung (Instruktion) entworfen, die 
spliter wiederholt gelindert wurde. Bei der Umgestaltung der Post· 
verwaltung (1850) wurden die Akten der Geheimen Registratur 
nach sachlichen Gesichtspunkten geordnet, dabei eine grot.le Zahl 
von Akten an die OPD abgegeben und die Registratur in 4 Abtei· 
lungen gegliedert (Abt. A Postkurs·, Eisenbahn· und Dampfschiff· 
wesen, Tax· und Speditionsverhliltnisse, Wagenbauwesen, konven· 
tionelle Verhliltnisse mit auswiirtigen Staaten; Abt. B Telegraphen· 
wesen; Abt. C Postfinanzwesen, Kassen·, Rechnungs·, Etats· und 
Beamtenverhiiltnisse, Zeitungswesen, Portofreiheiten, Statistik usw.; 
Abt. D Postgesetzgebung und Verwaltung, innere Einrichtung der 
Postanstalten, Postbauwesen, Contraventionsangelegenheiten, Post· 
fuhrwesen. 

Schriftwesen. Stephan S.708f!., 711f1. 
Geheimes Archiv des RPM ist unter dem Generalpost. 

meister v. Nagler (s. d.) beim preuBischen GPA als Ge· 
heimes Postarchiv geschaffen worden. "Ein wichtiger 
und damals auch angedeuteter Zweck desselben war," 
wie v. Stephan (s. d.) in seiner "Ge.~chichte der PreuBi· 
schen Post" (S. 713) schreibt, "eine Ubersicht der Grund· 
satze der Postverwaltung, wie sie sich im Laufe der Zei· 
ten ausgebildet haben, und der Gestaltung der inneren 
und auBeren Verhaltnisse des Post· Institutes nach den 
geschichtlichen Hauptmomenten ihrer Entwicklung zu 
gewahren sowie iiber die Zustande des Postwesens in 
auslandischen Staaten ein kritisch gesichtetes und 
zweckmaBig geordnetes Material zu beschaffen." 

Die grundlegenden, im Jahre 1822 begonnenen Arbeiten 
hat der Archivar Matthias ausgefiihrt. Nachdem das 
Geheime Archiv 25 Jahre lang als besonderes Biiro 
der obersten PostbehOrde bestanden hatte, ist es 
1846 mit der Geheimen Registratur (s. d.) des GPA 
vereinigt worden. Sein damaliger Aktenbestand um· 
faBte rund 250 Bande. Seitdem ist im Zusammenhang 
mit der gewaltigen Entwicklung des Postwesens, der 
Ubernahme andrer deutscher Postverwaltungen (Thurn 
und Taxis, Hannover usw.) durch PreuBen, der Ver. 
einigung der Telegraphie mit der Post usw. die Zahl der 
Akten des Geheimen Archivs auBerordentlich gewachsen. 
Sie belauft sich zur Zeit auf rund 2500 Bande. Die 
altesten Akten reichen zuriick bis in die Zeit des GroBen 
Kurfiirsten (1640-1688). 

Das Geheime Archiv bietet als Sammelstelle wichtiger 
Akten und Schriftstiicke bei der Hauptverwaltung einen 
reichen Quellenstoff flir die Geschichte des Post. und 
Telegraphenwesens in Deutschland. Auch v. Stephan 
selbst hat in seinem Werk "Geschichte der PreuBischen 
Post" vieles ausJien Akten und Urkunden des Geheimen 
Archivs verwertet. 

Geldaustausehverfahren ist eine Einrichtung der DRP 
zur Forderung des Geldumlaufs (s. d.). Es besteht darin, 
daB entbehrliche Gelder der Postkassen an Orten ohne 
Reichsbankanstalt (in Bayern ohne Niederlassung der 
Reichsbank oder der Bayerischen Staatsbank) gegen 
Postschecke (s. d.) - nicht auch Postiiberweisungen 
(s. d.) - sogleich wieder in den Verkehr gegeben werden. 
Von dem Verfahren darf nur im Verkehr mit Anstalten 
des offentlichen Rechts und nur dann Gebrauch gemacht 
wemen, wenn es fiir die Reichspostkasse vorteiThaft ist, 
d. h: wenn die Zugverrindungen mit der Stelle, an die 
sonst die entbehrlichen Gelder abzuliefern waren, so un· 
giinstig sind, daB bei einer Versendung der Gelder dahin 
Zlnsverluste eintreten wiirden, oder wenn durch die Ver. 
Rendung der Gelder unverhaltnismaBig hohe Kosten er· 
wiichsen. Die Zulassung ist in jedem FaIle von der Ge· 
nehmigung der OPD abhangig. Liegt die Einfiihrung des 
Verfahrens fiir P Ag im Bediirfnis oder best'. hen in beson· 
derpn Fiillen Zweifel iiber die Anwendbarkeit des Ver· 
fahrens, so ist Bericht an das RPM erforderlich. Die zu 
dem Verfahren zugelassenen Kassen miissen sich u. a. 
verpflichten, ihr Postscheckguthaben g. F. so zu be. 
messen, daB es yom Augenblicke der Geldabhebung bis 
zur Abbuchllng der Schecke Deckung fiir diese bietet. 

Fur nicht gedeckt gewesene Schecke werden Verzugs. 
zinsen zu einem Satz von 3 vH iiber dem jeweiligen 
Reichsbankdiskontsatz gefordert. AuBerdem zieht die 
Hingabe nicht gedeckt gewesener Schecke die Aussper. 
rung yom Verfahren nach sich. 

Die Anwendung des Verfahrens erfordert besondere 
Vorsicht und dauernde Uberwachung, damit es nieht 
zum Schaden der Reichspostkasse ausschlagt. Resonders 
zu beachten ist, daB die Postkassen nur tatsachlich 
entbehrlicbe Gelder abgeben diirfen. Es ist nicht 
gestattet, zur Befriedigung des Geldbediirfnisses der 
Teilnehmer Gelder anzusammeln oder von der OPK 
oder der zustandigen Postanweisungskasse (s. d.) anzu· 
ford ern. Damit bei den PSchA gepriift werden kann, 
ob die angenommenen Postschecke richtig gedeckt ge· 
wesen sind, sind diese alB "Geldaustausch"·Schecke zu 
kennzeichnen und getrennt von den im bargeldlosen 
Zahlungsverkehr in Zahlung genommenen Schecken 
nach besonderen Vorachriften mit dem PSORA zu ver. 
rechnen. Ganz besondere Voraicht ist den Teilnehmern 
gpgeniiher notwendig, denen im bargeldlosen Zah· 
lungsverkehr zugestanden worden ist, daB die von ihnen 
eingelieferten Zahlkarten (s. d.) abgesandt werden, ohne 
daB die GutschJift der dabei in Zahlung genommenen 
Schecke oder Uberweisungen abgewartet wird; bei 
diesen Teilnehmern muB auBerdem iiberwacht werden, 
daB aueh die zur Auffiil]ung des Postscheckguthabens 
benutzten Schecke oder Uberweisungen der Reichspost· 
kasse gutgeschrieben worden sind, bevor Gelder an die 
Teilnehmer abgegeben werden. 

Die Teilnehmer miissen sich iibrigens bereit erklaren. 
auch dem PAin BedarfsfiiIlen mit verfiigbaren Geldern 
gegen Post· oder Reichsbankschecke auszuhelfen. Das 
hierbei zu beobachtende Verfahren hat der Amtsvor· 
steher zu regeln. Er kann auch bei Geldbedarf die ihm 
bekannten Postscheckkunden erauchen, verfiigbare Gel· 
der mit Zahlkarte auf ihr eigenes Konto bar einzuzahlen. 

Gebbe. 
Geldbrieitragertasehen s. Brieftragertaschen 
Geldkarten filr das Aw;land dienen zur Eintragung der 

Wertbriefe und Wertkastchen (s .. Wertbrief· und Wert· 
kastchenabkommen) bei deren Vberweisung von einer 
Verwaltung zur andern. Die Wertbriefe und Wertkast· 
chen werden einzeln in die Geldkarten eingetragen. 
Eine in den Geldkarten enthaltene Geldspalte dient 
ausschlieBlich dazu, die auf nacho oder zuriickzusenden. 
den Wertkastchen haftenden Zoll·, Stempel. und son
stigen nicht postmaBigen Gebiihren anzurechnen, die 
bei der Nach· oder Riicksendung nicht niedergeschlagen 
werden konnen. Wegen der weiteren Verrechnung der 
in dieser Weise angerechneten Gebiihren s. Paket· 
abrechnungen. 

Die Geldkarten werden mit den in sie eingetragenen 
Sendungen zu Geldbunden vereinigt; diese werden mit 
in die Briefkartenschliisse fiir das Ausland (s. Brief· 
kartenschliisse im Auslandsverkehr) aufgenommen. 

Geldsehriinke werden zur Aufbewahrung der Bar· und 
Wertzeichenbestande im Bedarfsfalle bei den in Frage 
kommenden· Dienststellen (OPK, ZahlsteIlen, Annahme· 
stellen usw.) aufgestellt. Beschaffung durch die OPD. 
S. auch Schwimmende Geldschranke. 

Geldumlauf. Unter "Geld" veratehen wir nach Helffe· 
rich (s. Schriftwesen) "die Gesamtheit derjenigen ~b· 
jekte, welche in einem gegebenen Wirtschaftsgebiete 
und in einer gegebenen Wirtschaftsverfassung die or· 
dentliche Bestimmung haben, den Verkehr (oder die 
Ubertragung von Werten) zwischen den wirtflchaftenden 
Individuen zu vermitteln". Nach Wagemann (8. Schrift· 
wesen) ist Geld "der Trager der Werteinheiten mit allge· 
meiner und unbedingter Zahlungskrait". 

Geldumlauf = Zahlungsmlttelumlauf. Als gesetzliche 
Zahlungsmittel gelten in Deutschland nur die fiir Rech· 
nung des Reichs ausgeprii.gten Reichsgoldmiinzen und 
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die Noten der Reichsbank (§ 3 des Bankgesetzes yom 
30. 8. 1924, RGBllI S. 235 - Amtsblatt Vf Nr. 635, 
von 1924). Daneben kommen als Zahlungsmittel noch in 
Betracht die ebenfalls fiir Rechnung des Reichs aus
gepragten Scheidemiinzen aus Silber und unedlem Metall 
und die Noten der nach dem Bankgesetz zugelassenen 
Privatnotenbanken (d. s. die Bayerische Notenbank 
[Bayerische Staatsbank] in Miinchen, die Wii.rttembergi
sche Notenbank in Stuttgart, die Badische Bank in 
Mannheim und die Sachsische Bank in Dresden), sowie 
schlieBlich bis zur beendeten Auflosung (Liquidation) 
der Rentenbank die Rentenbankscheine. Nach § 1 des 
Bankgesetzes ist es Au£gabe der Reichsbank, den Geld
umlauf im gesamten Reichsgebiet zu regeln, die Zah
lungsausgleichungen zu erleichtern und fiir die Nutzbar
machung verfiigbaren Geldes zu sorgen. Der Gesamt
betrag der Noten, die die Reichsbank in Umlauf setzen 
darf, ist begrenzt durch die verfiigbare Deckung, die 
nach § 28 des Banll"gesetzes zu mindestens 40 v H in 
Gold oder Devisen - davon mindestens % in Gold -
und fiir den Rest in diskontierten Wechseln oder Schecken 
bestehen muB. Der Gesamtbetrag der tatsiichlich in 
Umlauf zu setzenden Reichsbanknoten wird durch die 
auf die Erhaltung der Wiihrungsfestigkeit eingestellte 
Kreditpolitik der Reichsbank bestimmt. Die Hohe des 
Umlaufs an Noten der Privatnotenbanken richtet sich 
nach dem Gesamtbetrage der im Umlauf befindlichen 
Reichsbanknoten. Die Privatnotenbanken diirfen nam
lich, vorausgesetzt, daB sie nach den fiir die Reichsbank 
geltenden Vorschriften geniigende Deckung haben, nach 
§ 3 des Privatnotenbankgeset,zes yom 30.8. 1924 (RGBI 
II S. 246) bis zur Beendigung der Auflosung der Renten
bank zwar fiir hOchstens 194 Millionen RM Noten aus
geben, aber niemals mehr als 8,5 vH der im vorange
gangenen Vierteljahr durchschnittlich im Umlauf ge
wesenen Reichsbanknoten. Auf die Menge der in Um
lauf zu setzenden Reichsmiinzen hat die Reichsbank 
keinen EinfluB. Sie wird nach § 7 des Miinzgesetzes 
vom 30.8. 1924 (RGBI II S. 254) durch den Reichs
minister der Finanzen unter Zustimmung des Reichs
rats bestimmt. Goldmiinzen zu 20 RM diirfen nach § 7 
des Mii.nzgesetzes auch fiir Rechnung von Privatpe~
sonen von den Miinzstatten ausgepragt werden, sowelt 
diese nicht fUr das Reich beschiiftigt sind. 

Die Aufgabe der Regelung des Geldumlaufs verlangt 
aber nicht nur, daB die Reichsbank Noten und die yom 
Reich empfangenen Miinzen in ausreichender Menge 
ausgibt, es bedarf auch noch steten Eingreifens der 
Reichsbank fiir die richtige Verteilung in ortlicher Be
ziehung. Denn es ist durchaus nicht der Fall, daB sich 
die im Umlauf befindlichen Zahlungsmittel von selbst so 
verteilen, wie der Verkehr es verlangt. Vielmehr wiirden 
sich, da die Zahlungsmittel ihrer Bestimmung gemaB 
iiberall im Giiter- und Leistungsverkehr als Tausch
mittel in Zahlung gegeben und genommen werden, selbst 
aber keine nach Angebot und Nachfrage sich absetzende 
Ware darstellen und auch nicht darstellen sollen, sehr 
bald Verscbiebungen in der Verteilung der Zahlungs
mittel auf die einzelnen Wirtschaftsgebiete ergeben, 
W6nn. bier nicht regelnd eingegriffen wiirde. Die Reichs: 
bank muB zu dem Zwecke sorgfaltig beobachten, bel 
welchen Reichsbankstellen mehr ein- als ausgezahlt 
wird und ob mehr groBe oder mehr kleine Stiicke ge
bracht oder verlangt werden; sie muB die Bestiinde bei 
allen ihren Dienststellen laufend nach den einzelnen 
Arten iiberwachen und zur Vermeidung von Stockungen 
im Zahlungsverkehr stets rechtzeitig'iir einen Ausgleich 
sorgen. Bei Losung dieses Teils der Aufgabe haben aile 
Reichs- und StaatsbehOrden die Reichsbank zu unter
stiitzen. Die DRP hat daran hervorragenden Anteil. 
Schon der Umstand, daB an jedem Reichsbankplatz 
eine Postkasse an den Giroverkehr (s. d.) der Reichsbank 
angeschlossen ist und die in den Postkassen entbehrlich 
werdenden Zahlungsmittel auf das Konto bei der Ort-

lich zustiindigen Reichsbankstelle eingezahlt werden, 
tragt wesentlich dazu bei, daB die ill den einzelnen Wirt
schaftsgebieten vorhandenen Zahlungsmittel in ihnen 
erhalten bleiben. Wenn die Reichsbankanstalten als 
die Sammelbecken bezeichnet werden, aus denen Geld 
genommen wird oder in die entbehrliches Geld abflieBen 
kann, so konnen die Postkassen in diesem Bilde mit 
den Saugnapfen und Springbrunnen verglichen werden, 
die den Kleinverkehr entlasten oder mit Zahlungsmitteln 
versorgen und in ihrer Gesamtheit gewaltige Summen 
umsetzen. Die Kassenvorschriften der DRP Behan vor, 
daB entbehrliche Gelder ohne jeden Verzug den Giro
postkassen (s. d.) und von diesen der Reichsbank zuge
fiihrt werden, damit sie von da so schnell wie moglich 
wieder in den Verkehr gebracht werden konnen. Keine 
Postdienststelle darf mehr Bargeld in ihrer Kasse halten, 
als sie fiir die nachsten 24 Stunden wirklich gebraucht. 
Eine Ansammlung von Zahlungsmitteln in eigenen Zen
tralkassen findet nicht statt; OPK und GPK arbeiten 
bargeldlos. An Orten ohne Reichsbankanstalt wird von 
der DRP iiberdies ein unmittelbarer Geldaustausch mit 
Kassen des offentlichen Rechts (s. Geldaustauschver
fahren) gep£legt, um ein unnotiges Hin- und Hersenden 
von Zahlungsmitteln zu vermeiden. Die Postkassen 
wirken ferner hervorragend mit, wenn neue Zahlungs
mittel in den Verkehr gebracht oder alte aus ihm zuriick
gezogen werden sollen. Weitere Pflichten, die sich aus 
der Regelung des Geldumlaufs ergeben, bestehen darin, 
daB aile nicht mehr umlaufsfahigen Stiicke nicht wieder 
ausgegeben und Falschstiicke angehalten werden. Auch 
hieran beteiligen sich die Postkassen im Rahm.t}n ihr~r 
Aufgaben wie alle andern offentlichen Kassen. Uber dIe 
Behandlung der Falschstiicke s. Falschgeld. 

1913 befanden sich im Umlauf in Milliarden Mark: 
Reichsbanknoten 2,1; Reichskassenscheine 0,11; Privat
banknoten 0,14; Miinzen 3,7: zusammen: 6,05 Milliarden 
Mark. 

Anfang September 1925 befanden sich im Umlauf: 
Reichsbanknoten 2,59: Reichskassenscheine 1,71: Privat
banknoten 0,18: Miinzen 0,51; zusammen: 4,99 Milliar
denRM. 

Schriftwesen. Heliferich, Das Geld. C. L. Hirschfeld, Leipzig. 
1. Aufl. 1903 8.210, 3. Aufl. 1916 8.220; Wagemann, Allgemeine 
Gcldlehre. Engelmann, Berlin W 15 1923. Bd. I 8.95; Jubilaums
denkschrift der Reichsbank 1876-1900 8.191-200. Gebbe. 

Geldzihlmasehinen (Abb.) dienen zum Einzahlen 
aller Hartgeldarten in Beutel und zum Herstellen von 
Rollen; sie sind fUr Handbetrieb oder elektrischen An-

Geldzahlmaschine. 

trieb eingerichtet. Ihre Verwendung ist dort zweckmaBig 
und wirtschaftlich, wo erfahrungsgemaB viel Hartgeld 
zusammenflieBt, also in der Hauptsache bei groBeren 
Geldsammelstellen. Die Maschine zahlt 1000 Stiicke 
einer Miinzart in 2 Minuten in Sacke: soli die gleiche 
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8tiickzahl in (20) Rollen verpackt werden, so sind dazu 
ungefahr 5-6 Minuten notig; ein geiibter Geldzahler 
braucht fiir diese Arbeit 25-30 Minuten. Falschstiicke 
scheidet die Maschine aus. Die Bedienung ist so einfach, 
daB eine besondere Ausbildung unnotig ist. 

Lieferer: Neue Geldzahlmaschinen G. m. b. H., Ber
lin NW 6, Luisenstr. 21. 

Geldzustellung S. Zustelldienst 
Gelegenheits-Postwertzeiehen werden aus besonderen 

Anlassen (vaterlandischen Gedenktagen, Ausstellungen 
usw.) ohne postdienstliche Notwendigkeit fiir eine be
schrankte Zeitdauer herausgegeben. Hierzu gehoren 
Z. B. die bei der Jahrhundertwende Ende 1899 erschie
nenen Jahrhundertpostkarten, die anlaBlich der Deut
schen Nationalversammlung 1919, der Deutschen Ge
werbeschau Miinchen 1922 und der Deutschen Verkehrs
aussteIlung Miinchen 1925 herausgegebenen Postwert
zeichen, ferner die Gedenkausgaben zum 50jahrigen 
Bestehen des Weltpostvereins (s. d.) 1924 (Stephan
marken) und zur Jahrtausendfeier des Rheinlandes 1925. 
1m Auslande sind Gelegenheitsmarken in sehr groBer 
Zahl erschienen. Wegen der Wohltatigkeitsmarken S. d. 

Nach einem zuerst yom PostkongreB in Washington 
(1897) gefaBten Beschlusse war die Verwendung von 
Gelegenheits- (Erinnerungs-) Postwertzeichen im Welt
postverkehr untersagt. Der PostkongreB in Madrid 
(1920) hat das Verbot wiederaufgehoben. 

Gemeinniitzige Wohnungsbauhilfe fiir Post- und Tele
graphenbeamte, e. V. (Arbeitsgemeinsehalt der Postfaeh
verbiinde im OPD-Bezirk Berlin). Gegriindet 1924 mit 
dem 8itz in Berlin. Gegenstand des Unternehmens ist 
die Beschaffung von Geldmitteln zur HersteIlung von 
Wohnungen fiir vertriebene, versetzte oder sonst durch 
die Not der Zeit wohnungslose Beamte der DRP als Er
ganzung der behOrdlichen Wohnungsfiirsorge (s. d.). 
Mitglieder des Vereins konnen aIle im Dienst befindlichen 
Beamten der DRP werden. AuBerdem gehoren ihm 
satzungsgemaB als Mitglieder an: je ein Vertreter der in 
Berlin ansassigen Bezirksgruppen zahlreicher Postfach
verbiinde und zwei Vertreter der OPD Berlin. 

Der Verein gibt an Angehorige der DRP auf den Na
men lautende Anteilscheine (Hausscheine) in Hohe von 
je 25 Goldmark aUB, die bis zu 4 vH jahrlich verzinst 
werden und den Inhaber zur Beteiligung am Gewinn des 
Vereins berechtigen. Beamte, die Inhaber von Haus
scheinen sind, werden bei der Verteilung der mit den 
Mitteln des Vereins errichteten Wohnungen in erster 
Linie beriicksichtigt. 

Hausscheine konnen yom Inhaber 3 Jahre nach dem 
Erwerb zum JahresschluB gekiindigt werden. Die Kiin
digung ist schriftlich bis zum 1. 10. des betreffenden 
Jahres an den Vorstand zu richten. Die Riickzahlung 
geschieht im Laufe des Monats Dezember desselben 
J ahres. Fiir den Todesfall fallen die Kiindigungsbeschran
kungen weg. Die falligen Betrage werden auf schrift
lichen, an d\'ln Vorstand zu richtenden Antrag sofort 
gegen Riickgabe der Hausscheine - ohne Priifung der 
Empfangsberechtigung - ausgezahlt. 

Die durch den Erwerb von Hausscheinen dem Verein 
zuflieBenden Gelder werden als wertbestandige Hypo
theken im Sinne des Gesetzes iiber wertbestiindige Hypo
theken yom 23. 6. 1923 (RGBI I s. 407) angelegt. 

HeJJ. 
Generaldirektion der Posten und Telegrapheu ist viel

fach eine Bezeichnung fiir die oberste Post- und Tele
graphenbehorde in fremden Landern, wo fiir die Post
und Telegraphenverwaltung kein besonderes Ministerium 
besteht, Z. B. in Argentinien, Bolivien, Bulgarien, Chile, 
Ecuador, Island, Lettland, Litauen, Memelgebiet, Mexiko, 
den Niederlanden, Norwegen, Paraguay, Persien, Polen, 
Rumanien, Siam, Tiirkei, Ungarn, Uruguay und Vene
zuela (s. diese Lander). In der Regel ist die General
direktion der Posten und Telegraphen einem bestimmten 

Ministerium, Z. B. dem Handelsministerium, unter
stellt. 

In Bayern hieB die ZentralbehOrde fiir das Post- und 
Telegraphenwesen von 1898-1907 ebenfaIls "General
direktion der Koniglich Bayerischen Posten und Tele-
graphen" (s. Bayerische Post). .. 

In Wiirttemberg fiihrte bis zum Ubergang des Landes
postwesens auf das Reich die jetzige OPD Stuttgart die 
Bezeichnung "Generaldirektion der Wiirttembergischen 
Posten und Telegraphen" mit entsprechenden weit
gehenden Befugnissen; sie war dem Ministerium der 
auswiirtigen Angelegenheiten nachgeordnet (s. Wiirttem
bergische Post). 

S. auch Geschichte der Post unter III. 

General-Gouvernement Warsehau. Posteinrichtungen 
wahrend des Krieges 1914/18 S. Deutsche Post in den 
wahrend des Weltkrieges von deutschen Truppen be
setzten Gebieten 

Generalpostkasse. 
Geschichte. Nachdem der GroJJe Kurliirst im Jahre 1652 in 

dem Ober-Postdirektor (spaterem General-Postmeister) eine beson
dere Zentralstelle liir die oberste Leitung der Staatsposten in den 
kurbrandenburg-preuJJischen Landen gesehaffen hatte (s. Gesehichte 
der Post, Verwaltung), ergab sieh bald die Notwendigkeit, liir das 
Kassen- und Rechnungswesen in den Angelcgenheiten der Staats
posten ebenfalls eine besonderc zentrale Dienststelle zu haben. Zu 
dem Zweek wurde im Jahre 1664 die GPK eingerichtet. Samtliche 
P A muBten mit ihr vierteljahrlich abrechnen. Die GPK hatte die 
Itechnungen zu priifen und die Hauptrechnung aufzustellen. Diese 
wurden anfanglich von drei Kommissarien des Geheimen Staatsrats 
gepriift. Konig Friedrich Wilhelm I. iiberwies die Priifung der 
Reehnungen der von ihm gegriindeten Generalreehenkammer. Aueh 
fiihrte er die monatliehen Kassenausziige ein. Die zentrale Abrech
nung der PA mit der GPK blieb im groJJen und ganzen bis 1849 
bestehen. Nur liir Sehlesien hatte Friedrich der GroBe voriiber
gehend eine besondere Provinzialverwaltung mit der Befugnis der 
selbstandigen Rechnungslegung dureh die sehlesische Postkasse ein
gerichtet. J edem P A war aber in bezug allf die A brechnllng eine 
Anzahl von PAnst geringeren Umfangs (Postexpeditionen usw.) 
zugeordnet. Selbst die Durchliihrung der Steinschen Reformen 
vermochte an der zentralen Verwaltung der Posten und an der zen
tralen Abrechnung zunaehst nicht viel zu andern. Erst mit der Ein
richtung der Oberpostdirektionen (s. d.) am 1. 1. 1850 traten die 
Oberpostkassen (s. d.) als Bezirkskassen ins Leben, auf die allch die 
Rechnungslegung gegeniiber der Rechnungskammer iiberging. Die 
OPK in Berlin wurde dabei mit der Wahrnehmung der Kassen- und 
Itechnungsgesehafte liir die Zentralverwaltung (GPA) betraut, wlih
rend die GPK selbst eingezogen wurde. Diesel' Zustand erhielt sieh 
bis zum Schlusse des Jahres 1874. Yom 1. 1. 1875 liihrte die OPK 
in Berlin wieder die Bezeiehnung GPK. Sie wurde gleichzeitig wieder 
der IInmittelbaren Leitung des G P A unterstellt, hatte aber die Kassen
und Rechnungsgeschafte fiir den OPDBezirk Berlin mit zu besorgen. 
Die Planstellen und die AlIsgabetitel liir das Personal der GPK 
wurden hierbei auf den Haushalt der Hauptverwaltllng (RP A) 
genommen. 1m Jahre 1921 wurden sie indessen wieder dem Haushalt 
der OPD in Berlin zugewiesen, jedoch ohne daB dadurch in dem 
Verhaltnis der GPK als einer dem RPM unmittelbar IIntergeordneten 
Dienststelle eine Anderung eintrat. Am 1. 4. 1924 wurden del GPK 
die Geschafte einer Bezirkskasse iiiI' den OPDBezirk Berlin ab
genommen und der neueingeriehteten OPK in Berlin iibertragen. 

Betrie b. Die GPK nimmt nur die Kassen- und Rech
nungsgeschiifte (Rechnungslegung) fUr das RPM wahr; 
sie besorgt weiter die Zentralabrechnung mit samtlichen 
OPK des alten Reichspostgebiets, mit der OPK in Stutt
gart und mit dem Rechnungsbiiro in Miinchen, das 
fiir das bayerische Gebiet die Zentralabrechnungsstelle 
bildet. Ferner rechnet die GPK mit tiber 100 fremd
landischen Verwaltungen sowie mit den Landesversiche
rungsanstalten und allen Berufsgenossenschaften tiber 
Rentenzahlungen ab. Sie regelt den Girover~~hr aller 
Giropostkassen (s. d.) mit der Reichsbank. Uber das 
Gesamtergebnis der planmaBigen Einnahmen und Aus
gaben hatte die GPK bis zum 31. 3. 1924 mit der Reichs
hauptkasse abzurechnen und an sie auch laufend aIle 
entbehrlichen Gelder abzufiihren. Das anderte sich, als 
mit dem Inkrafttreten des Reichspostfinanzgesetzes 
(s. d.) am 1. 4. 1924 die DRP von der allgemeinen Reichs
finanzverwaltung 10sgelOst wurde. Die GPK wurde 
damit die Endstelle fiir den Abrechnungsverkehr iiber 
planmaBige Einnahmen und Ausgaben; ihr Aufgaben
kreis erweiterte sich dadurch, daB sie seitdem auch noch 
mit den Geldanstalten abzurechnen hat, bei denen die 
Postscheckgelder, der Riicklagefonds und sonstige vor-



256 Genesungsheime - Gerichtsstand der Post 

ubergehend entbehrliche Gelder zinstragend angelegt 
werden. 

Schriftwesen. Stephan S.131, 191ff., 300ff., 733ff., 742ff. 
Gebbe. 

Genesnngsheime s. Erholungsheime, Krankenflirsorge 

Gepackgebiihr ist das Entgelt flir die Beforderung des 
Gepacks mit den Posten, soweit Gewicht und Umfang die 
Grenzen ubersteigen, die fUr Freigepack und das unter 
personlicher Obhut des Reisenden stehende Handgepack 
festgesetzt sind. 

Bis 1. 10. 1918 wnrde den Reisenden auf allen ordcntlicheu Posten 
Freigepack bis zu einem bestimmten Gewieht gewahrt. Die Gewichts
grenzen waren verschieden festgesetzt. 

Die Thurn und Taxisschen Posten gewahrten Freigepack im Ge
wicht von 30 - 40 Pfund, und zwar nur fiir Kleidungsstlieke, die der 
Reisende zum eigenen Gebrauch mitfiihrte, nicht aber flir Waren 
oder Geld. Fiir Kinder, die zum halben Personengeld befordert wur
den, waren nur 20 Pfund fiir Freigepaek zugestanden. Die erste ein
heitliche Posttaxe in PreuBen (giiltig vom 1. 1. 1699 an) sah 30 Pfund 
Freigepaek vor; die preuBisehe PO von 1782 gestattete, 40 - 50 Pfund, 
in MeBzeiten sagar bis 60 Pfund geblihrenfrei mitzunehmen. Bei 
Dienstreisen war die Grenze flir Freibeforderung des Gepacks auf 
100 Pfund erweitert. 

1m allgemeinen betrug die Gewichtsgrenze flir das im ganzen zu
gelassene Reisegepack 100 Pfund. Stellenweise war die Grenze auf 
150 Pfund festgesetzt. Soweit die Freigewiehtsgrenze libersehritten 
wnrde, war eine Gebiihr naeh bestimmten Satzen zu entriehten, die 
nach dem Gewicht, dem Wert des Inhalts und der Entfernung abge
stuft waren. Die Uberfracht wurde pfundweise nach dem Satze flir 
Lebensmittel bereehnet, die der geringsten Geblihr unterlagen; 
fiihrte der Reisende Saehen von Wert mit sieh, so muLlte er den Satz 
fiir Kaufmannsware bezahlen, der um '/,_'/, hoher war als der flir 
Lebensmittel. Fiir Ubergewicht bei Dienstreisen - liber 100 Pfund -
war die Geblihr nach dem Satze flir Lebensmittel zu entrichten. 

Spater wurde die Geblihr in Anlehnung an die Satze fiir Pakete 
(s. d.) mit 5 Pf. bis 75 km, mit 10 Pf. liber 75 km fiir das kg berechnet, 
Mindestgeblihr 25 oder 50 Pf., bei Wertangabe Versieherungsgeblihr 
nach den Bestimmungen fiir Wertsendungen (s. d.). 

Die Ge buhren fUr Reisegepack bei den P fer de po s ten 
werden nicht mehr durch die PO, sondern durch das 
Amtsblatt des RPM festgesetzt; zur Zeit 3 Gewichts
stufen: bis 10 kg, uber 10-20 kg, uber 20-50 kg. Ver
sicherungsgebuhr fUr Wertangabe wie bei Postsen-
dungen. . 

Bei den Kraftposten (s. d.) werden die Gepack
gebiihren von den OPD durch besonderen Tarif fest
gesetzt, der durch Aushang bei den StreckenP Anst und 
an sonst geeigneten Stellen bekanntzumachen ist. Be
stimmend fUr die Hohe der Gebiihr sind Entfernung oder 
Gewicht oder beides, wobei jedoch die ortlichen und 
Teuerungsverhaltnisse sowie der Verkehrsumfang und 
die Wirtschaftlichkeit des Betriebes zu berucksichtigen 
sind. 

Bei Extraposten (s. d.) wurde eine besondere Ge
buhr flir das Gepack bis zu einem bestimmten Gewicht 
nicht erhoben; seine Beforderung war in die Extrapost
gebuhr miteingeschlossen, deren Hohe u. a. von der Zahl 
der Pferde abhangig war, die ihrerseits wieder durch das 
Gewicht der Gesamtladung, einschl. der Personen, be
stimmt wurde. Uberstieg das Gewicht des Gepacks ge
wisse Grenzen, so daB eine zu starke Belastung des Ge
schirrs zu beflirchten war, so muBte unter gleichzeitiger 
Erhohung der Extrapostgebuhr ein weiteres Hilfspferd 
eingestellt werden. 

Fur die Gepackgebuhr bci fahrenden Landzustel
lern (s. Landpostfahrten) gelten die Bestimmungen fiir 
Pferdeposten. 

Die Gebtihr flir das Reisegepack der mit den Karriol
posten (s. d.) und Guterposten (s. d.) fUr Rechnung 
des Posthalters befOrderten Reisenden flieBt in die Reichs
postkasse. 

Wegen Erstattung der Gepackgebiihr unter gewissen 
Voraussetzungen s. Fahrgelderstattung. 

Recht. Die Erhebung der Gebtihr flir Reisegepack ist 
durch die PO yom 22. 12. 1921 begrlindet, welche die 
Grundlage fur den BefOrderungsvertrag bildet. Die be
treffende Bestimmung (§ 58) lautet: "Die Gebuhr fur 
das Reisegepack und die etwaige V ersicherungsge buhr 
werden nach den von der Post bestimmten Satzen er
hoben." Die Satze werden fiir die Pferdeposten durch 

das Amtsblatt des RPM bekanntgegeben, bei den Kraft
posten durch Aushang des Tarifs bei den Strecken
P Anst, wodurch dem Erfordernis der in solchen Fallen 
iiblichen Veroffentlichung Rechnung getragen ist. 

Krause. 

Gepaeksehein ist der Beleg uber die postordnungs
maBige Auflieferung von Reisegepack (s. d.), eine offent
liche Beweis- und Legitimationsurkunde (RGSt Bd. 37 
S. 318). 

Ursprlinglich erhielt der Reisende keinen Gepackschein liber 
Reisegepack; er hatte auf seine Sachen selbst zu achten und im Falle 
des Verlustes keinen Anspruch auf Ersatz aus der Postkasse. Uber
gab er das Gepack dem Postillion oder Schirrmeister zur Verwahrung 
gegen Trinkgeld, so hafteten diese personlich. Bei den Thurn und 
Taxisschen Posten wurde eine Bescheinigung auf Verlangen aus
gestellt. Spater wurde die Bescheinigung allgemein eingeflihrt. Das 
preuBische Reglement vom 31. 7. 1852 schrieb vor, daB dem Reisen
den liber das Reisegepack eine Bescheinigung (B agagezetteI) zu er
teilen war. Diese Regelnng besteht heute noch. 

Es sind zwei Gepackscheinvordrucke im Gebrauch, von 
denen der eine in der Weise mit der Fahrkarte (s. d.) ver
einigt ist, daB diese sich auf der Vorderseite, der Gepack
schein auf der Ruckseite befindet. Dieser vereinfachte 
Vordruck wird bei Posten mit starkem Reiseverkehr be
nutzt. Der andere Vordruck dient lediglich als Gepack
schein; er besteht aus einem Stammteil mit 4 anhangen
den Aufgabenummern, die auf die Gepackstucke geklebt 
werden. 1m ubrigen enthalten beide Vordrucke auBer 
der Aufgabenummer Angaben uber den Aufgabe- und 
Bestimmungsort, uber die Stuckzahl, das Gewicht und 
die Gepackgebuhr sowie zutreffendenfalls die Wertan
gabe und die Versicherungsgebuhr. 

Das Reisegepack wird nur gegen Ruckgabe des Gepack
scheins ausgehandigt. Eine Verpflichtung, die Berech
tigung des Inhabers des Gepackscheins zu prufen, be
steht flir die Post nicht. Kann der Gepackschein nicht 
beigebracht werden, so ist die Post zur Auslieferung des 
Gepacks nurverpflichtet, wenn die Empfangsberechtigung 
glaubhaft gemacht wird. Postseitig kann in diesem Falle 
Sicherheitsleistung beansprucht werden. 

Schriftwesen. Aschenborn S.192; Scholz S.172. 
Krause. 

Geriehtsstand der Post. Unter Gerichtsstand versteht 
man das ortlich und sachlich zustandige Gericht, bei 
dem der Beklagte Recht zu nehmen. verpflichtet ist. 
1m PG findet sich eine ausdruckliche Bestimmung nur 
im § 13, wonach die Klage auf Ersatzleistung (s. Ersatz
pflicht der Post) gegen die Oberpostdirektion zu richten 
ist, in deren Bezirk der Ort der Einlieferung der Sendung 
liegt. Da die OPD bureaumaBig (Gegensatz kollegial) 
verwaltet werden, so ist die Klage gegen den Prasidenten 
der OPD zu erheben (Deutsche Reichspost, vertreten 
durch den Prasidenten der OPD in A.). Aber auch 
sonstige Klagen gegen die DRP sind gegen den Prasi
denten der zustandigen OPD, d. h. der OPD zu richten, 
in deren Bezirk der Anspruch entstanden ist oder das 
Schwergewicht des Anspruches liegt, sofern es sich nicht 
um einen Anspruch handelt, fUr den aus allgemeinen 
Grunden oder durch besondere Regelung der Zustandig
keit im Verwaltungswege das RPM zustandig ist. 1st 
dies der Fall, so kann das RPM im Einzelfall cine OPD 
mit der Fuhrung des Rechtsstreits beauftragen. 

Die Stellung der DRP im biirgerlichen Rechtsstreit, 
fUr den das Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) in der 
Fassung yom 22. 3. 1924 (RGBl I, S.299) und die 
ZivilprozeBordnung in der Fassung yom 13. 5. 1924 
(RGBl I. S. 437) maBgebend sind, ist im wesentlichen 
denselben Grundsatzen unterworfen wie die jeder andern 
Partei. 

Fur Klagen, deren Gegenstand an Geld oder Geldes
wert die Summe von 500 RM nicht ubersteigt, ist das 
Amtsgericht (GVG § 23), andernfalls die Zivilkammer 
des Landgerichts zustandig (GVG § 71). Gegen das 
Urteil des Amtsgerichts ist nur die Berufung an das 
Landgericht zulassig (GVG § 72). Zur Entscheidung 
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iiber die Berufung gegen das in erster Instanz ergangene 
Urteil des Landgerichts ist das Oberlandesgericht zu
standig (GVG § II" Ziff. I). In Rechtsstreitigkeiten 
iiber vermogensrechtliche Anspriiche ist die Zulassigkeit 
der Berufung durch den Wert des Beschwerdegegen
standes bedingt (B~rufungssumme zur Zeit 50 RM, ver
anderlich gemaB § 5IIa ZPO). Gegen das Urteil des 
Oberlandesgerichts ist das Rechtsmittel der Revision 
gegeben, iiber die das Reichsgericht entscheidet (GVG 
§ 133 Ziff. I). In vermogensrechtlichen Streitigkeiten 
ist die Zulassigkeit der Revision durch den Wert des 
Beschwerdegegenstandes bedingt (Revisionssumme zur 
Zeit 1800 RM, veranderlich gemaB § 546 Abs. I ZPO). 

Ohne Riicksicht auf den Wert des Streitgegenstandes 
sind die Landgerichte ausschlieBlich zustandig: 

1. fUr die Anspriiche, die auf Grund des Reichs
beamtengesetzes gegen die DRP erhoben werden,. 

2. fiir die Anspriiche gegen Reichsbeamte wegen Uber
schreitung ihrer amtlichen Befugnisse oder wegen pflicht
widriger Unterlassung von Amtshandlungen. 

K. Schneider. 

Gesamtreehnnng (.Jahresreehnnng) der DRP. In der 
Gesamtrechnung der DRP werden die Kassenrechnungen 
samtlicher OPK sowie die des Rechnungsbiiros der 
Abt. VI (Miinchen) und die der GPK zusammengefaBt 
und die Einnahmen und Ausgaben den Ansatzen des 
Haushaltsvoranschlags usw. gegeniibergestellt. Sie wird 
yom Reichspostminister dem Rechnungshof des Deut
schen Reichs zur Priifung vorgelegt. Der Rechnungshof 
iibermittelt die gepriifte Rechnung dem Verwaltungsrat 
(s. d.), der iiber die Entlastung der Verwaltung entschei
det (RPFG § II). Die Gesamtrechnung hat fiir die DRP 
mithin die gleiche Bedeutung wie die Reichshaushalts
rechnung (Jahresrechnung - RHO § 72) fUr die all
gemeine Reichsfinanzverwaltung (RHO § 83). 

Die Gesamtrechnung wird yom Rechnungsbiiro des 
RPM auf Grund der Jahresiibersichten (s. d.) auf
gestellt. Sie enthalt nicht nur Kapitel- und Titelsummen, 
sondern die Jahressummen aller Verrechnungsstellen 
(Untertitel und Titelabteilungen) sowie aIle sonstigen 
Angaben, die fiir die Fortschreibung der Vermogens
konten und die Aufstellung der Jahresbilanz (s. d.) der 
DRP erforderlich sind. In einer Anlage wird nach
gewiesen, wie sich die Gesamtsummen aus den Betragen 
nach den Jahresiibersichten zusammensetzen, so daB der 
Rechnungshof priifen kann, ob die in den Buchhalterei
rechnungen nachgewiesenen Einnahmen und Ausgaben 
richtig in die Gesamtrechnung iibergegangen sind. 

Gesehiiftsberiehte sind Veroffentlichungen der DRP 
iiber ihre Gesamtverhaltnisse, die von ihr gemaB § 2 des 
Reichspostfinanzgesetzes (s. d.) j ahrlich dem Reichstag 
und dem Reichsrat iiber das jeweils abgelaufene Rech
nungsjahr (s. d.) - zusammen mit einer Gewinn- und 
Verlustrechnung und einer Bilanz (s. Jahresbilanz d. 
DRP) - vorzulegen sind. 

Nach den yom RPM fiir seine Dienststellen gegebenen 
Anordnungen sollen in den Geschaitsberichten aIle wich
tigen Vorgange und MaBnahmen wirtschaftlicher Art 
erortert werden, z. B. Grundziige der Verkehrs- und Wirt
sehaftspolitik, Abwicklung des Inlands- und Auslands
verkehrs, betriebstechnische Erscheinungen, Beziehungen 
zu anderen Verkehrs- und Wirtschaftsgebieten, wesent
liehe Verbesserungen und Vereinfachungen jeder Art, 
Tarifanderungen, bedeutsame Vertragsabschliisse, Bau
wesen, grundlegende personalpolitische MaBnahmen usw. 

Der erste derartige Bericht ist fiir das Wirtschaftsjahr 
1924 (April 1924 bis Marz 1925) herausgegeben worden. 
Er gibt in Form einer 74 Seiten starken Druckschrift 
erschOpfend Auskunft iiber die Wirtschaftsgestaltung der 
DRP in der angegebenen Zeit. 

Geschichtliche VorIaufer der jetzt auf Grund des RPFG zu er
stattenden GescMftsberichte waren die der "Stat.istik der Deutschen 
Reichs-Post- und Telegraphen-Verwaltung 1922" und der abge
kiirzten "Statistlk der Deutschen Reichs-Post- und Telegraphenver-

Handwilrter buch des Postwesens. 

waltung flir 1923" beigefligten Geschaftsberichte, ferner in der Zeit 
vor der StaatsumwaIzung die Verwaltungsberichte, die nach 
altern Herkommen in den deutschen Llindern und im Deutschen 
Reich dem Staatsoberhaupt in gewissen Zeitabschnitten liber die 
Flihrung der GescMfte zu erstatten waren. 

Die den Statistiken von 1922 und 1923 beigegebenen Geschlifts
berichte baben einen Umfang von je 4 Druckseiten und enthalten die 
wichtigsten Tatsachen liber den Wiederaufbau, die Vereinfachungen 
in Verwaltung und Bettieb und die Wirtschaftsfiihrung der RPV in 
den Jahren 1920-1922 sowie 1923. 

Der Inhalt und der Umfang der Verwaltungsberichte sowie ihr 
Zeitfolge sind sehr verschieden. Der erste Verwaltungsbericht der 
PreuBischen Postverwaltung wurde auf Grund einer Preul3ischen 
Kabinettsorder vom 9.6. 1827 am 10.1. 1828 mit der -aberschrlft" -aber
sicht der Resultate der Postverwaltung seit dem Juli 1821 bis ult. 
Dezember 1827" durch Generalpostmeister von Nagler (s. d.) erstattet. 
Weitere Berichte folgten bis 1891 alIe 3 Jahre und von da ab aUe 
5 Jahre. Von 1911 ab solIte nur alIe 10 Jahre berichtet werden; der 
im Jahre 1921 fUr die Jahre 1911-1920 faIlige Bericht wurde aber 
"wegen der in der Umbildung begriffenen Tarif-, Personal- und Be
triebsverhiiltnisse" nicht erstattet. Die Verwaltungsberichte bilden 
eine wichtige QueUe fUr die Erforschung der geschichtlichen Ent
wickiung der DRP. Angeflihrt sei nur, daB der erste Verwaltungs
bericht von 1827 z. B. liber die Einrichtung von SchneUposten, die 
Einfiihrung von Kursuhren, von Uhren an Postgebliuden, AufsteUung 
von Briefkasten usw. berichtet. 1m Bericht von 1879 erscheinen zum 
erstenmal Angaben liber das Telegraphennetz, den Telegraphentarif 
sowie liber die Telegrapheneinrichtungen in Berlin und liber die Feld
telegraphie, ferner werden die ersten mit dem Fernsprecher angestell
ten Versuche erwlihnt. -aber die Post und Telegraphie in den dent
schen Schutzgebieten (s. Post in den ehemals deutschen Schutz
gebieten) und liber die deutschen Postanstalten im Ausland (s. 
deutsche Posteinrichtungen im Auslande) sind die ersten Angaben 
im Bericht von 1896 enthaIten. 1m Bericht von 1906.wird die Ein
flihrung der Funkentelegraphie und in dem von 1911 die Einflihrung 
des Postscheckdienstes (s. Postscheckverkehr) dargelegt. 

Mliller. 
Gesehiiftsbiieher werden bei den Geschaftstellen (s. d.) 

des RPM, des TRA, der OPD und V Anst neben den 
Geschaftsordnungen (s. d.) gefiihrt. Darin sind die fiir die 
Stelle wichtigen Vf, Entscheidungen usw. einzutragen. 
ZweckmaBig werden diese Bucher durch Karteien (s. d.) 
ersetzt oder als Lose-Blatt-Biicher eingerichtet, damit sie 
stets iibersichtlich bleiben. 

Gesehiiftsordnnng der Postkongresse nnd Postkonfe
renzen. Jeder PostkongreB bestimmt die Geschafts
ordnung fiir seine Arbeiten und Beratungen. Auch die 
Postkonferenzen bestimmen ihre Geschaftsordnung selbst. 
Einige die Geschaftsordnung der Postkongresse und 
Postkonferenzen betreffende Bestimmungen sind jedoch 
durch den WPVertr geregelt. Dieser bestimmt, daB jedes 
Land sich durch einen oder mehrere Beauftragte ver
treten lassen kann, die von ihrer Regierung mit den 
notigen Vollmaehten versehen sind, daB sich ein Land 
notigenfalls auch durch die Abordnung eines anderen 
Landes vertreten lassen kann, daB aber eine Abordnung 
nicht mehr als zwei Lander einschL desjenigen, das sie 
urspriinglich beglaubigt hat, vertreten darf. Der WPVertr 
bestimmt ferner, daB jedes Land bei.den Beratungen nur 
eine Stimme hat. (Wegen des Stimmrechts der Kolonien, 
Schutzgebiete usw. s. Kolonialstimmen.) 

Gesehiiltsordnnngen (GO) werden beim RPM, beim 
TRA, den OPD und den V Anst benutzt. Sie werden bei 
jeder ~ieser Dienststellen besonders aufgestellt, geben 
einen Uberblick iiber die Geschafte, regeln deren Vertei
lung auf die Beamten, bestimmen den allgemeinen Ge
schaitsgang, die Sicherheitsvorkehrungen (Wachtdienst, 
Feuer, Einbruch) u. dgl. Die GO der BahnPA (s. d.) 
enthalten auBerdem in einem zweiten Teile die besondern 
Vorschriften fiir den Bahnpostdienst (z. B. Handhabung 
und Uberwachung der Beleuchtungs- und Bremsvor
richtungen der Bahnpostwagen (s. d.), Behandlung der 
gesandtschaftlichen Schreiben, der Dienstmappen des 
;Reichskanzlers, der Minister, Verfahren beim Aussetzen 
des Bahnpostwagens, bei Betriebs1;6rungen, Unfallen 
usw.). Nicht in die GO aufzunehmen sind Vorschriften 
der ADA oder solche, die sich oft andern. Die GO soIl 
sich iiberhaupt auf das unbedingt Notwendige be
schranken. 

Die zur ortlichen Reglung des Betriebsdienstes zu 
erlassenden Sondervorschriften brauchen nicht in die 
GO aufgenommen zu werden, sondern konnen ent-
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weder getrennt nach den Sachgebieten (Betrieb, Ver
waltung, Kassendienst usw.) ubersichtlich unter laufen
der Nummer in besonderen Heften oder fur jedes Stuck 
der ADA als Anhang dazu in der Reihenfolge der Para
graphen zusammengestellt werden. 1m ersten Falle ist 
entweder auf einem der ADA vorzuklebenden Blatt 
auf die Zusammenstellung zu verweisen oder es sind 
die in Betracht kommenden SteUen der Dienstanweisung 
durch Hinweise (Sternchen) zu kennzeichnen und die 
Nummern der Sondervorschriften am FuBe der Seiten 
mit den gleichen Hinweiszeichen anzugeben. Die Hin
weise sind zweckmaBig durch farbige Tinte hervorzu
heben. 

Die GO und die zu ihr erlassenen Anderungen werden 
den Beamten bekanntgegeben, was diese durch Namens
unterschrift in der GO anzuerkennen haben. Je ein 
Stuck der GO befindet sich auBer bei den leitenden Be
amten aller Dienststellen auch bei den Abteilungen, 
Referaten und soweit notig, bei einzelnen Geschiiftsstellen 
(s. d.) des RPM, des TRA und der OPD; den Geschiifts
stellen der V Anst werden in der Regel nur Auszuge aus 
der GO des VA geliefert. 

Die GO ist nur fiir gewohnliche Verhaltnisse berech
net. Bei auBergewohnlichen Vorkommnissen ordnen die 
leitenden Beamten die notigen Abweichungen von der 
GO an. 

In der Regel sind die GO gebundene oder geheftete 
Bucher. Urn sie ubersichtlich zu halten, empfiehlt es 
sich, sie als "Lose-Blatt-Bucher" u. U. auch als Karteien 
(s. d.) zu fUhren. L. Schneider. 

Geschiiftspapiere. Dazu gehOren alle Schriftstucke und 
Urkunden, die ganz oder teilweise geschrieben oder ge
zeichnet sind, nicht die Eigenschaft einer eigentlichen 
und personlichen Mitteilung haben, z. B. ProzeBakten, 
offentliche Urkunden, Fraehtbriefe, Rechnungen, Quit
tungen, Abschriften von Vertragen, geschriebene Noten
blatter usw., die die Form und Beschaffenheit von 
Drucksachen (s. d.) haben mussen; sie sind im inneren 
und zwischenstaatlichen Verkehr zur BefOrderung 
zugelassen. 

Geschiiftspapiere sind als besonderer Versendungs
gegenstand im zwisehenstaatlichen Verkehr bereits 
seit 1. 1. 1875 (durch den Berner Postvereinsvertrag), 
im inneren Verkehr dagegen erst seit dem 1. 4. 1900 
eingefiihrt worden. 

Sie werden gleich den gewohnlichen Briefsendungen 
(s. d.) auf Grund eines zwischen Post und Absender 
abgeschlossenen Werkvertrags (Postbeforderungsvertrags) 
befOrdert. Naeh deutschem und Weltpostrecht haftet 
die Post fUr diese Sendungen nicht. Der Absender kann 
sieh die Haftung durch "Einschreiben" sichern. 

Dienstvorsehriften: 1. Form und Beschaffenheit 
wie bei Drucksachen: Meistgewieht im innern Verkehr 
1 kg, im Weltpostverkehr 2 kg. Ausdehnungsgrenzen im 
innern Verkehr fiir gewohnlich nicht vorgeschrieben, im 
Weltpostverkehr 45 cm in jeder Richtung, bei Rollen
form im inneren und im Weltpostverkehr 75 em Lange, 
10 em Durchmesser. 2. Geschiiftspapiere mussen im 
inneren Verkehr den Absendervermerk "Geschaftspapiere" 
tragen und vollstandig freigemacht sein. 3. Geschiifts
papiere, die den Bestimmungen nicht entspreehen, 
werden nicht befordert oder unterliegen der Briefgebuhr. 

Gebuhren: a) im inneren Verkehr und im Verkehr 
mit der Freien Stadt Danzig, mit Litauen und Memel
gebiet, Luxemburg und Osterreich bis 250 g 10 Pf., uber 
250-500 g 20 Pf., uber 500 g bis 1 kg 30 Pf.; 

b) im Weltpostverkehr mit den Landern des Welt
postvereins fiir je 50 g oder einen Teil von 50 g 5 Cts. 
mit der MaBgabe, daB der Satz bis auf 4 Cts. herunter
gehen und bis auf 8 Cts. erhoht werden kann. Mindest
satz 25 Cts., doeh kann der Mindestsatz bis auf 20 Cts. 
ermaBigt werden. . 

1m tibrigen vgl. PO nebstAB (ADA V, l)und WPVertr 
nebst VO (Weltposthandbuch). R a abe. 

Geschiiftssprache des Weltpostvereins. Die Geschiifts
spraehe des Internationalen Bureaus des WPV ist 
die franzosische. Die Verwaltllngen kOnnen die 
Sprache vera breden, die sie in ihrem weehselseitigen 
Dienstverkehr anwenden wollen. Bei den im WPV
Verkehr benutzten V ordrue ke n ist zwischen solchen 
fiir den Gebrauch der Verwaltungen und solehen fiir 
den Gebrauch der Versender zu unterseheiden. Die 
ersten miissen, wenn nichts andres vereinbart ist, in 
franzosiseher Sprache abg~faBt sein und konnen zwi
schen den Zeilen eine Ubersetzung in einer andern 
Spraehe (der Sprache des Landes, das die Vordrueke 
ausgibt) tragen. Die Vordrucke fUr den Gebrauch der 
Versender mussen, wenn sie nieht in franzosischer 
Spraehe gedruckt sind, eine Ubersetzung in dieser 
Sprache tragen. Welche V ordrucke als solche fiir den 
Gebraueh cler Versender anzusehen sind, ist in den VO 
zu den WPVVertr angegeben. Es gehoren dazu z. B. 
die Vordrucke zu Ruckscheinen, zu Naehnahme-Post
anweisungen, zu Postausweiskarten, zu Fragebogen und 
Laufsehreiben u. a. m. 

Geschiiftsstellen (GSt). Als GSt werden bei der DRP 
die von den Burobeamten .des RPM, des TRA und der 
OPD bekleideten Dienststellen bezeichnet, ferner die 
Teilbetriebe der V Anst. Bei den V Anst zerfallen die 
GSt in selbstandige und nichtselbstandige. Als selb
standige GSt gelten im allgemeinen die Teilbetriebe mit 
einem bestimmt abgegrenzten Geschiiftsgang (Brief
annahme und -ausgabe, Paketannahme, Briefabfertigung, 
Briefentkartung, Zeitungsstelle, Zustellgeschiift usw.), die 
einem fUr die ordnungsmaBige Abwicklung der Geschiifte 
verantwortlichen Beamten (Stellenvorsteher) und dem 
Amtsvorsteher oder einem Abteilungsleiter unmittelbar 
unterstellt sind. Die Stellenvorsteher sind Beamte des 
gehobenen mittleren Dienstes. 

Geschenke in verwaltungsteehnischem Sinne sind frei
willige Zuwendungen von fremden Personen an Beamte, 
Angestellte oder Arbeiter der DRP fur eine zu deren 
dienstlichen Obliegenheiten gehOrende Handlung. 

Die DRP hat, ebenso wie alle andern Verwaltungen, 
von jeher grundsatzlich die Meinung vertreten, daB die 
Annahme solcher Geschenke mit der Wahrung des An
sehens der Verwaltung und der Beamten usw. nicht ver
einbar sei. Besonders hat sich die RPV fruher in all
gemeinen Verfiigungen gegen das Trinkgelderunwesen 
gewandt. In Einzelfallen, die bestimmungsgemaB dem 
RPM (friiher dem RPA) zur Entscheidung vorgelegt 
wurden, ist die Annahme von Geschenken nur ganz aus
nahmsweise genehmigt worden. 

Das Reichsbeamtengesetz schreibt im § 15 Abs. 2 vor, 
daB jeder Reichsbeamte zur Annahme von Geschenken 
oder Belohnungen in bezug auf sein Amt der Genehmi
gung der obersten Reichsbehorde bedarf. Entsprechend 
bestimmt § 16 des Reichsangestelltcn-Tarifvertrags vom 
2. 5. 1924, daB der Angestellte Belohnungen, sonstige 
Geschenke oder andre Vorteile fiir eine zu seinen Ob
liegenheiten gehorende Handlung weder fordern noch 
sieh versprechen lassen oder annehmen darf; Ausnahmen 
kann nur die oberste Reiehsbehorde zulassen. Endlich 
enthiilt die Arbeitsordnung fur die Arbeiter im Bereich 
der DRP vom 18. 111921 im § 8 Abs. I das bestimmte 
Verbot der Annahme von Geschenken und Trinkgeldern 
in bezug auf die dienstliche Tatigkeit. 

Die Vertretungen des Personals haben die ablehnende 
Haltung der Postverwaltung gegeniiber der Gewahrung 
von Gesehenken an das Personal durch dritte Personen 
ausdriicklich gebilligt und angeregt, den Spend ern ge
gebenenfalls anheimzustellen, die Rctrage ciner Wohl
fahrtseinrichtung ftir die Angehorigen der DRP zu tiber
weisen. S. auch Belohnungen. 

Geschichte der Post. 
In hal t sub e r sic h t: I. V 0 r g esc hie h t e. G e -

schiehte bis 1490. II. Die Taxissche Post, 
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III. Die Post in Brandenburg-Preu13en
Deutschland. A. a) VerwaItung. I.Bis zur Er
richtung des Geheimen Rates 1651. 2. Seit Errichtung 
des Geheimen Rates 1651. 3. Die preuJ3ische Lehns
post. 4. Die Verwaltungsordnungen von 1713/1723. 
5, Die Post im Staate Friedrichs II. (1740-1786). 6. Die 
Verwaltungsordnung nach 1806. 7. Seit 1848. b) Ver
w al tungsrech ts pree hung. B. Gesetzge bu ng. 
1. Die Zeit bis 1817. 2. Von 1817-1852. 3. Die Zeit 
von 1852-1871. 4. Von 1871-1919. 5. Seit 1919. 
IV. S chrift wesen. 

I. Vorgeschichte. Geschichte bis 1490. 
Die Einrichtungen, die seit langem als "Posten" be

zeiehnet werden, sind weder in einem bestimmten Jahr 
"entstandcn" noeh von irgendeiner Personlichkeit oder 
einem Staatswesen "erfunden" worden, vielmehr das 
Ergebnis einer jahrtausendelangen Entwicklung aus ein
fachen Formen und maneherlei Wurzeln heraus. Sobald 
die Menschen sieh zu gro13eren Gemeinschaften zusam
menschlossen, suehten und fanden sie Mittel und Wege, 
um Nachrichten und Giiter iiber raumliehe Entfernungen 
hinweg auszutausehen. Dieser Verkehr geschah urspriing
lich von Mund zu Mund und von Hand zu Hand, bis er 
sieh allmahlich vermittelnder Krafte bediente und naeh 
Bildung von gro13eren Maehtbereiehen zur wohlgeord
neten behOrdliehen Einriehtung gedieh. J e naeh der 
Kulturstufe, auf die sich die Volker erhoben, und naeh 
der Art der Beziehungen ihrer Glieder zueinander 
wurden die Entwicklungsstufen in kiirzeren oder langeren 
Zeitraumen durchlaufen. 

Ansatze zu einem geordneten Naehriehtendienst finden 
sieh bei den alten .Agyptern, Babyloniern, Assyriern, 
Phonikern und Persern. Als Auftraggeber kamen in 
erster Linie die staatlichen und militarischen Machthaber 
und ihre Beauftragten in Betracht. 1m Perserreich 
seheinen unter Cyrus zuerst Anstalten zum pferde
weehsel (Stafetten) entstanden zu sein. In Grieehenland 
reiehten fiir die Uberlandbeforderung von Naehriehten 
Fu13boten (Hemerodromen) aus. Bei den Romern war 
es Gebrauch, Privatbriefe an Reisende, Handelsleute, 
Schiffer zur Beforderung zu iibergeben. Wenn die ge
legentliche Beforderung nicht ausreichte, so pflegten 
reiche Leute eigene Briefboten zu senden. Dagegen 
unterhielt der Staat fiir Regierungszwecke schon in der 
republikanischen Zeit eigene Boten, die cursores, statores, 
viatores und tabellarii genannt und meist der Klasse 
der Sklaven oder Freigelassenen entnommen wurden. 
Sie iiberbrachten die Befehle des Senats an die Feld
herren und Statthalter in den Provinzen; auch diese 
unterhielten Botenverbindungen mit der Hauptstadt 
und mit den Standorten der Legionen. Bei wichtigen 
Anlassen wurden Pferde und Wagen, auf gewisse Ent
fernungen verteilt, bereitgehalten, um Eilboten usw. 
rnoglichst schnell weiterzubefordern. Unter Augustus 
wurde diese Einrichtung der Stafettenkurse zur Regel, 
aus ihr entwickelte sich nach einigen Jahrhunderten mit 
zunehmender Ausdehnung und Verbesserung des Stra13en
netzes eine Art Staatspost (s. cursus publicus) zur 
Depeschen- und Personenbeforderung. Da diese nicht 
fiir jedermann benutzbar war, dauerten die sonstigen 
Arten des Naehrichten-, Reise- und Giiterverkehrs, mehr
faeh bereits von eigenen Verbanden gewerbsmaBig be
trie ben, fort. 

1m Kalifenreieh erhielten sich die der Staats- und 
Militarverwaltung dienenden Einriehtungen noeh jahr
hundertelang nach dem Untergange der Romerherrsehaft. 
Bei den Ostgoten, Langobardel,l;, Merovingern und Van
dalen dagegen verfielen die Uberreste des romisehen 
Stra13ennetzes und Verkehrs vollstandig. Die Franken
kOnige von Childerieh (um 700) bis zu Ludwig dem From
men (814-840) rnu13ten sieh darauf beschranken, ihren 
Untertanen die Beherbergung der Fiirsten und ihrer 
Sendboten sowie die Leistung des notwendigen Vor
spanns zur Pflicht zu machen. Keine Urkunde bereehtigt 

zu der Annahmc, es hatten zur Zeit Karls des Gro13en 
geregelte Einrichtungen zur Beforderung von Nach
richten und Personen bestanden. Es fehlten dazu aIle 
Voraussetzungen, denn das geistige Leben des Volkes 
war noeh wenig entwiekelt und die Kenntnis des Lesens 
und Schreibens das Vorrecht einiger weniger Gebildeter. 

Erst yom 12. Jahrhundert an gaben die Ausbreitung 
der Romischen Kirehe und das allmahliehe Erwachen 
neuen staatlichen, wirtsehaftliehen und wissensehaft· 
lichen Lebens Anla13 zur Entwicklung eines regeren 
Verkehrs und zur Ausbildung des Botenwesens (s. d.). 

Frankreieh (s. d.) sehuf unter Ludwig XI. (1461-1483) 
dureh Edikt yom 19. 6. 1464 besondere Einriehtungen, 
um amtliche Sendungen zu befordern und den Kurieren, 
Gesandten und Beamten des Konigs ein schnelles und 
sicheres Reisen zu ermogliehen. Zu dem Zwecke ~rden 
in bestimmten Abstanden Stationen angelegt, an denen 
die Kuriere und die Reisenden, die sie zu geleiten hatten, 
frische Pferde und Unterkunft erhielten. Fiir diese 
Stellen zum Weehseln der Pferde wurde die Bezeichnung 
"Post" gebraucht, die sich vorher schon in Italien ein
gebiirgert hattc. An dieses italienisehe und franzosisehe 
Muster lehnte sieh aueh der um die Wende zur Neuzeit 
von den Habsburgern eingeriehtete Hofkurierdienst an, 
aus dem jene V Anst hervorging, die fiir weite Gebiete 
des Heiligen Romischen Reiehs Deutscher Nation den 
Begriff der "Post" im weiteren Wortsinn verkorperte. 

II. Die Taxissche Post. 
Entstehung und Entwieklung des Taxisschen Post

wesens sind eng verbunden mit der Maehtentfaltung und 
den Sehieksalen des Herrseherhauses der Habsburger. 
Erzherzog Maximilian, noch zu Lebzeiten seines Vaters, 
des Kaisers Friedrich III. (1440-1493), zum Romischen 
Konig gewahlt (1486), hatte durch seine Heirat mit 
Maria, der einzigen Erbin KarIs des Kiihnen, Herzogs 
von Burgund (1467-1477), im Jahre 1477 zu den alt
habsburgisehen Landen Osterreieh, Steiermark, Karnten, 
Krain und Tirol auch das Gebiet erworben, das die 
heutigen Niederlande und Teile Belgiens mit der Haupt
stadt Briissel umfa13te. 1m April 1489 kam er nach 
Innsbruck, um hier die tirolisehe Regierung fUr seinen 
unfahigen Vetter Sigismund zu iibernehmen. Der sehr 
bewegliche und fUr alles Neue und die Fortsehritte seiner 
Zeit empfangliche junge Fiirst wechselte seinen Aufent
halt haufig, und so mag er in dem Bemiihen, eine Ver
kehrsverbindung zwischen Innsbruck und seinem je
weiligen Hoflager herzustellen, auf die franzosischen 
Stafettenkurse und die Einrichtungen aufmerksam ge
worden sein, die im Venezianischen, in Mailand und in 
Rom seip, langerer Zeit bestanden. Er fa13te den Ent
schlu13, Ahnliehes aueh fiir seine Zwecke zu schaffen. 

In weiten Gebieten Italiens iibten damals Leute aus 
der Gegend urn Bergamo, unter ihnen auch Angehorige 
einer Familie Tassis, den Kurierberuf aus. Die Tassis 
hatten ihre Heimat in dem langobardischen Orte CornelIo 
im Tale des Brembo nordlich von Bergamo und nannten 
sieh naeh dem nahegelegenen Berge Monte Tasso "Tassi 
del CornelIo". Sie fiihrten ihre Herkunft noch weiter 
zuriick auf einen italienischen Ahnen "della Torre", zu 
Deutsch "vom Thurm", und fiigten auch diese Bezeich
nung ihrem Familiennamen ein. Ein Joanettus de Per
gamo, wahrscheinlich personengleieh mit Janetto von 
Tassis, kam als papstlicher Kurier wiederholt an den 
habsburgisehen Hof, und ihn berief Maximilian auch in 
seine Dienste naeh Innsbruck. In den Tiroler Rait
(Rechnungs-) Biichern fiir 1490 finden sich unterm 
11. 12. 1489 au13er 300 rheinischen Gulden, die an 
"Johannetn Daxen Obristn postmaister durch Wap
tistum seinen vettren zu nottdorft der post" verausgabt 
wurden, am 9. 1. 1490 weitere 15 Gulden an den "post
potn petern de Lator" und am 1. 2. 1490 endlieh 25 Gul
den an "franziskum seinen brueder" ausgewiesen. Dieser 
Janetto von Tassis, sein Bruder Franz und beider Neffe 
Johann Baptista waren sonach wohl die erst en gesehicht-

17* 



260 Geschichte der Post 

lich beglaubigten "Taxis" im Dienste der Habsburger. 
Der erwahnte Peter de Lator ("La Torre") darf ebenfalls 
als Verwandter der Familie gelten. 

Maximilian nahm sich vor, auch einen Reitkurs nach 
den Niederlanden einzurichten, und suchte die an der 
Strecke gelegenen Stadte (u. a. im Juli 1490 Speyer) fiir 
das Unternehmen zu gewinnen; er stieB aber bei ihnen 
auf Widerstand oder doch Teilnahmslosigkeit. Gleich
wohl scheint die Verbindung, nach einer Memminger 
Chronik zu schlieBen, noch im gleichen Jahr oder bald 
darauf zustande gekommen zu sein, und zwar wohl 
ebenfalls durch jene Taxis. Aus den Jahren 1495-1500 
sind mehrere Poststundenpasse erhalten, die sich auf 
die Strecken Mailand-Innsbruck-FernpaB-Fiissen
Durach bei Kempten-Boos bei Memmingen-Elchingen 
-Wiirttemberg-Rheinhausen (gegenuber Speyer)
Worms-Niederlande beziehen. 

Maximilians Sohn Philipp, der seinem 1493 auf den 
Kaiserthron gestiegenen Vater in der Regierung der 
Niederlande folgte, ernannte Franz von Taxis durch 
Bestallung vom I. 3. 1501 zu seinem Hauptpostmeister. 
Als Philipp durch seine Vermahlung mit der Infantin 
Johanna im Jahre 1504 auch Konig von Kastilien ge
worden war, traf er mit Franz von Taxis in Briissel am 
18. I. 1505 ein Abkommen, wonach dieser sich ver
pflichtete, auf seine Kosten zwischen den Niederlanden, 
dem kaiserlichen Hof in Deutschland, dem Hoflager des 
franzosischen Konigs und dem spanischen Hofe durch 
reitende Boten Postkurse anzulegen, an deren Stationen 
je ein Pferd zum Wechseln bereitgehalten werden solite. 
Hierfiir wies ihm die niederlandische Hofhaltung eine 
Jahresvergiitung zu. Die Bezeichnung "Post" wurde 
ganz im Sinne der damaligen franzosischen Stafetten
kurse gebraucht. Nach Philipps Tode (1506) trat sein 
Sohn Karl I. (als Kaiser von 1519 an Karl V.) zunachst 
die Regierung der Niederlande und Kastiliens, 1516 als 
Nachfolger seines GroBvaters Ferdinand auch jene von 
Aragonien und Neapel an. Die dadurch notwendig ge
wordene weitere Ausdehnung des Hofkurierdienstes 
vol1zogen Franz von Taxis und sein Neffe Baptista auf 
Grund eines am 12. 11. 1516 mit ihnen abgeschlossenen 
Vertrags. Der Betrieb sollte im einzelnen vervollkomm
net und die BefOrderung der Depeschen beschleunigt 
werden. Den Taxis' wurde schon damals die Gerichts
barkeit iiber die dienstlichen Vergehen ihrer Angestellten 
zugesprochen. 

Eine Mitbesorgung von Privatbriefen durch die 
Taxisschen Kuriere war in den Vertragennicht ausdriick
lich vorgesehen, jedoch auch nicht ausgeschlossen; sie 
bildete anfangs wohl eine nicht zuriickgewiesene Neben
einnahmequelle der Kuriere und des Unternehmens. 
Zum Vorteile gereichte es der Einrichtung, daB Karl V. 
deutscher Kaiser und Herr der spanischen Monarchie 
in einer Person war. Mit Riicksicht hierauf gaben die 
Reichsstande, durch deren Gebiet die Kurse liefen, still
schweigend oder auf Bitten der Taxis' ihre Zustimmung. 
Auch standen Taxis' eine Anzahl von Verwandten bei 
Durchfiihrung des Unternehmens tatkriiftig zur Seite_ 
Schwierigkeiten, die verschiedene Reichsstadte machten, 
begegneten die Taxis' in der Weise, daB sie ihre Stationen 
nicht in die Stadte, sondern vor die Tore legten. Als 
aber Karl V. 1555 abdankte, sein Sohn Philipp Spanien 
und die Niederlande erbte, wahrend sein Bruder Ferdi
nand Kaiser wurde, gestalteten sich die Verhaltnisse zu
nehmend ungiinstiger. Einkaiserlicher Befehl (21. 8.1563), 
den Leonhard von Taxis als niederlandischen General
postmeister unverhindert zu lassen und seinen Kurieren 
behilflich zu sein, hatte nur wenig Erfolg. Durch den 
Abfall der Niederlande und den Verlust der von dort 
bezogenen Einkiinfte geriet das Taxissche Unternehmen 
vollig in eine mehrere Jahrzehnte andauernde schwere 
wirtschaftliche Krise. Diese machte sich der Taxissche 
Postmeister Henot in Koln zunutze, indem er entschei
denden EinfluB auf die Posten im Reiche zu gewinnen 

suchte. Es kam schlieBlich zum offenen Zwist zwischen 
ihm und Taxis, der 1579 wieder in den GenuB des 
niederlandischen Generalpostmeisteramts gelangt war. 
1586 ernannte Rudolf II. (1576-1612) Henot zum 
kaiserlichen, von Taxis unabhangigen Postmeister von 
Koln und betraute ihn mit weitreichenden Befugnissen 
in Postsachen. Henot ging besonders gegen das Boten
wescn scharf vor und schuf sich dadurch viele Wider
sacher. Seine Anstrengungen, die Taxis im Reiche 
vollends zu verdrangen, scheiterten aber, weil er der 
wirtschaftlich Schwachere war. Durch Eingreifen der 
Augsburger Handelshauser der Fugger, Ilsung und Welser, 
die Geldhilfe leisteten und die Zahlung der den Post
haltern usw. geschuldeten Lohne ermoglichten, bekam 
Leonhard von Taxis die Posten wieder in seine Hand, 
und nach Vergleich mit Henot konnte er die von diesem 
gewiesene zeitgemaBe Umwandlung des Unternehmens 
mit Erfolg betreiben. Richtunggebend war der Gedanke, 
die Einrichtung so zu festigen, daB sie sich "aus eigenem 
nahren konne". Es gelang ihm, Rudolf II. fiir die Auf
fassung zu gewinnen, daB das Recht, in ganz Deutsch
land Posten anzulegen, eine Gerechtsame des Kaisers 
sei, die er ausschlieBlich und ohne Befragen der Reichs
stande ausiiben konne. Mit Philipp II. von Spanien 
(1555-1598) kam eine Vereinbarung zustande, wonach 
die spanisch-niederllindischen Hofposten in Deutschland 
aufgehoben und an deren Stelle die Reichsposten treten 
sollten. Die Ausiibung des in Anspruch genommenen 
Hoheitsrechts iibertrug der Kaiser dem Leonhard von 
Taxis, den er am 16. 6. 1595 zum Generaloberstpost
meister im Reiche ernannte; ferner ergingen Verord
nungen gegen das "Nebenbotenwerk", insbesondere 
gegen die stadtischen Botenanstalten, denen das Recht, 
unterwegs Pferde und Postillione zu wechseln, abge
sprochen wurde. Viele Reichsstande setzten dem Vor
gehen des Kaisers und seines SchiitzJings erbitterten 
Widerstand entgegen, so daB die Streitigkeiten einen 
betrachtlichen Umfang und auBerste Scharfe annahmen. 

Die Taxis stiegen auch weiterhin in der kaiserlichen 
Gunst. Am 16.1. 1608 erlangte Leonhard von Taxis den 
erblichen Reichsfreiherrnstand. Dessen Sohn Lamoral 
(1612-1624) erhielt vom Kaiser Mathias (1612-1619) 
am 27. 7. 1615 das Generaloberstpostmeisteramt im 
Reiche fiir sich und seine mannlichen Erben zu Lehen; 
ein kaiserlicher ErlaB vom 27. 10. 1616 genehmigte, daB 
das Lehen nach Erloschen des Mannesstammes auf die 
weibliche Linie und deren mannliche Nachkommen 
iibertragen werden kOnne. Am 8. 6. 1624 erhob Kaiser 
Ferdinand II. (1619-1637) Lamoral von Taxis in den 
erblichen Reichsgrafenstand. 

Nach Leonhard II. von Taxis, der das kaiserliche Amt 
nur 4 Jahre inne hatte, leitete zunachst seine Witwe 
Alexandrine als Vormiinderin ihres Sohnes Lamoral 
Claudius Franz (1628-1676) das niederlandische und 
Reichspostwesen. Auf ihr Betreiben und nach AnhOren 
des Kurfiirsten-Kollegiums erlieB der Kaiser unterm 
12.8.1637 neuerdings eine scharfe Verordnung gegen 
das sogenannte "Nebenpost- und -botenwesen", die sich 
auch gegen die Stadteboten auswirkte, zumal diese unter 
den Kriegsdrangsalen ohnedies hart zu lei den hatten. 
In dem unaufhorlichen Kampf des Taxisschen Unter
nehmens mit den Reichsstanden spielte neben der poli
tischen Zerrissenheit auch die religiose Spaltung des 
Reiches eine wichtige Rolle. In der Regel wurde die 
Taxissche Anstalt von den katholischen Fiirsten unter
stiitzt, von den protestantischen aber bekampft oder 
nur mit Widerstreben geduldet. Die Reichsstande 
wurden in ihrem Widerstand gegen Taxis noch dadurch 
bestarkt, daB die Kaiser in ihren osterreichischen Erb
~nden ungeachtet 4er Lehensverleihung an Taxis ihre 
ergenen Posten (s. ()sterreich) hatten. 

1m Westfalischen Frieden (1648) sah sich das ohn
machtige Reich genotigt, den Reichsstanden, vor allem 
den weltlichen Kurfiirsten, vermehrte Rechte zu-
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zugestehen, wodurch die Lage der Taxisschen Anstalt 
immer schwieriger wurde. 

Der Kurfiirst von Brandenburg, als der machtigste 
Reichsfiirst, lieE seine Landesposten in keiner Weise 
von Taxis antasten; auch Kursachsen, Braunschweig 
und Liineburg, Mecklenburg und Oldenburg richteten 
von Taxis unabhangige Posten ein. Um sich schadlos 
zu halten, ging Taxis mit steigendem Nachdrucke be
sonders dem Botenwesen der rheinischen und siiddeut
schen Stadte zu Leibe, die in dem ungleichen Kampfe 
schlieBlich unterliegen muDten. 

Zur Hebung des auDeren Ansehens der Reichspost 
trug Kaiser Leopold I. (1658-1705) dadurch bei, daD 
er Eugen Alexander von Taxis (1676-1714), der seit 
1681 spanischer Fiirst war, durch EriaD vom 4. 10. 1695 
in den erblichen Reiehsfiirstenstand erhob. 

Den SchluDstein der Erneuerung des Reichspost
wesens bildet die unterm 17. 10. 1698 von Kaiser Leo
pold I. auf Vorschlag seines Generalpostmeisters er
lassene allgemeine Rcichspostordnung. Sie enthalt in 
20 Abschnitten eine Zusammenfassung aller wesentlichen 
Verwaltungs- und Betriebsanordnungen iiber das Post
wesen. Kaiser Joseph 1. (1705-1711) bestatigte sie am 
27. 10. 1706 in ihrem vollen Wortlaute. Damit war der 
Ubergang yom Habsburgischen Hofkurierdienst zur all
gemein zuganglichen Reichs-Verkehrs-Anstalt beendet. 

Durch den Spanischen Erbfolgekrieg geriet das 
Taxissche Unternehmen in neue Bedrangnis. Wieder 
ging das der Krone Spanien unterstellte Generalat uber 
die niederlandischen Posten dem Hause Taxis verloren. 
FUrst Anselm Franz (1714-1739) verlegte daraufhin 
seinen Wohnsitz und die Leitung der gesamten Ge
schafte von Brussel nach Frankfurt (Main). Seiner Um
sicht gelang es, die niederlandischen Posten 1725 gegen 
Zahlung einer jahrlichen Pacht zuruckzugewinnen. 

Der Verlauf des Osterreichischen Erbfolgekrieges 
(1741-1748) lieD es dem Fursten Alexander Ferdinand 
von Taxis (1739-1773) ratsam erscheinen, sich auf die 
Seite des Wittelsbachers Karl Albrecht zu stellen. Dafur 
ubertrug ihm dieser nach Erlangllng der Kaiserkrone 
(1. 2. 1743) seine Vertretung beim Reichstag zu Regens
burg, das sog. Prinzipalkommissariat, ferner erhob er 
das Reichspostgeneralat zum Thronlehen. Nach dem 
Tode Kaiser Karls VII. (1742-1745) gelang es Taxis, 
die alten Beziehungen zum Hause Habsburg wieder
herzustellen, worauf Kaiser Franz I. (1745-1765) den 
Fiirsten als Prinzi palkommissar belieE. 1748 siedelte das 
Haus dann nach Regensburg uber, wo es heute noch 
seinen Wohnsitz hat. Die Oberleitung der Posten ver
blieb in Frankfurt (Main). Um die vom Kaiser betriebene 
Aufnahme des Fursten Taxis ins Reichsfurstenkollegium 
wirksam zu machen, erwarb Fiirst Karl Anselm (1773 
bis 1805) am 22. 10. 1785 die Reichsgrafschaft Friedberg 
und die Herrschaften Scheer, Dlirmentingen und Bussen 
in Schwaben urn 2100000 Gulden. Auf Grund dieses 
Besitzes gelangte Karl Anselm in den Flirstenrat des 
schwabischen Kreises. Kaiser Joseph II. (1765-1790) 
erhob dieses Gebiet am 16. 7. 1787 zu einer unmittelbaren 
reichsgefursteten Grafschaft. Die Familie Taxis hatte 
damit den hOchsten Punkt ihres Ansehens und Ein
flusses, ihrer Macht, Wirksamkeit und Einklinfte er
reicht. 

Ais in dem nunmehr folgenden Zeitabschnitt unter den 
Wirkungen der Franzosischen Revolution Europa aus 
den Fugen barst, wurde auch die Taxissche Anstalt von 
den Wogen des Umsturzes der alten Ordnung erfaDt. 
Die Besitzungen in Belgien gingen verloren; infolge des 
Luneviller Friedens (9.2. 1801) fielen die Posten in den 
osterreichischen Niederlanden und auf dem linken Rhein
ufer an Frankreich. Als Entschadigung erhielt das 
Haus Taxis durch den Reichsdeputations-HauptschluD 
(25. 2. 1803) das geflirstete Damenstift Buchau nebst 
Stadt, die Abteien Marchtal und Neresheim, das Amt 
Ostrach und andern Besitz als Flirstentum zugesprochen 

und den ungeschmalerten Fortbestand seiner Posten in 
dem Zustande zugesichert, in dem sie sich, ihrer Aus
dehnung und Ausubung nach, zur Zeit des Luneviller 
Friedens befanden. Mit der Errichtung des Rheinbundes 
und der Auflosung des Deutschen Reiches (1806) erlosch 
auch das erbliche Reichspostgeneralat. Zugleich verlor 
Flirst Alexander (1805-1827) die Landeshoheit uber 
seine schwabischen Besitzungen; das Gebiet fiel an 
Bayern, an Wurttemberg und an Hohenzollern-Sig
maringen. Die Posthoheit ging an die selbstherrlich 
gewordenen Rheinbundfursten uber. Die neuen Staaten 
ubernahmen die Posten teils in eigene Verwaltung gegen 
Entschadigung des Hauses Taxis (Bayern, Baden), teils 
ohne solche (Wurttemberg), teils gaben sie die Auslibung 
des Postregals dem Fursten zu Lehen. Die nachfolgenden 
Ereignisse [Volkerschlacht bei Leipzig (1813), Auflosung 
des Rheinbundes, Errichtung des Deutschen Bundes] 
hatten fur Taxis mehrfach gunstige Wirkungen. Wiener 
KongreE und Deutsche Bundesakte (8. 6. 1815) be
stimmten, daD Taxis in dem durch den Reichsdeputations
HauptschluE oder spatere Vertrage bestatigten Besitz 
und Genusse der Posten in den verschiedenen Bundes
~~aaten so lange verbleiben sollte, als nicht durch freie 
Ubereinkunft andre Vertrage abgeschlossen wurden. In 
jedem FaIle versicherte du Bund dem Hause seine naeh 
Art. 13 des Reichsdeputations-Hauptschlusses gegriin
deten Rechte und Anspruche auf Belassung der Posten 
oder auf eine angemessene Abfindung. Ein Entschadi
gungsanspruch wurde dem Flirsten auch noch fur die 
FaIle eingeraumt, in denen Taxissche Posten seit dcm 
Jahre 1803 durch Gesetzgebung oder selbst durch Ver
trag aufgehoben worden waren (wie in Wurttemberg). 
Auf Grund des Art. 17 der Bundesakte gelang es dem 
Hause Taxis, bei verschiedenen deutschen Bundesstaaten 
durch Einzelvertrage sich im Besitz der Posten zu er
halten oder auch deren Besitz zu erwerben oder wieder
zuerlangen oder fur den Verzicht auf seine Rechte 
entschadigt zu werden. 

Flir die Abtretung der Posten in den von PreuDen 
neuerworbenen rechtsrheinischen Landesteilen erhielt 
Taxis einige in der Provinz Posen gelegene Domanen
guter (Furstentum Krotosehin) als Mann-Thronlehen, 
das am 29. 5. 1819 zu einem Furstentum unter preuJ3i
scher Landeshoheit erhoben wurde. Wlirttemberg uber
trug die Verwaltung der Posten 1819 dem Hause Taxis 
neuerdings zu Lehen, hob das LehensverhiHtnis aber 
in beiderseitigem Einverstandnisse gegen Barabfindung 
des Flirsten vom 1. 7. 1851 an wieder auf (s. Wlirttem
bergische Post). 

Am 2.8.1850 trat die Taxissche Verwaltung dem 
deutsch-osterreichischen Postverein (s. d.) bei, wodurch 
ihre Eingliederung in einen mehr das Gemeinwohl be
tonenden Verwaltungskorper bedeutsam vorbereitet war. 

1m Kriege 1866 lieD PreuBen nach der Einnahme 
Frankfurts (16.7.) sofort die dortige Taxissche OPD 
durch den Geheimen Postrat Stephan (s. d.) besetzen 
mit dem Ziele, das Taxissche Postwesen endgliltig 
aus Deutschland zu beseitigen. Das schwierige Ab
losungswerk flihrte Stephan mit Umsicht und Nachdruck 
zu Ende. Durch Vertrag vom 28. 1. 1867 ubernahm 
PreuBen am 1. 7. 1867 das Taxissche Postwesen mit allen 
Rechten und allem Zubehor an unbeweglichem und 
beweglichem Eigentum in samtlichen Staaten und Ge
bieten, in denen es sich noch ganz oder teilweise im 
Besitze und Genusse des furstlichen Hauses befand 
[Hohenzollernsche Lande, mittel- und norddeutsche 
Kleinstaaten - soweit in einzelnen nicht bereits staat
Iiche Postverwaltungen bestanden oder das Postregal 
(s. d.) schon vorher von PreuDen ausgelibt wurde -, 
Frankfurt (Main), Freie und Hansestadte Lubeck, 
Bremen und Hamburg], in seine Verwaltung und ge
wahrte dem Fursten Maximilian Karl eine Abfindung 
von 3 Millionen Talern in bar. 
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Mit dem Umsturze des deutschen Staatswesens Ende 
1918 fiel das letzte Vorrecht des Rauses Taxis (Wiirde 
eines Kronoberstpostmeisters in Bayern). B ru nne r. 

III. Die Post in Brandenburg-PreuBen
Deutschland. 

Die Geschichte der Staatspost in PreuBen - Deutsch
land ist, einschlieBlich ihrer brandenburgisehen Vor
gesehiehte, zugleich die' Gesehichte ihrer Sonderstellung 
in Verwaltung und Gesetzgebung. 

A. a) Verwaltung. 
1. Bis zurErrichtungdesGeheimenRates. 1651. 
Die ersten brandenburgischen Posteinriehtungen gehen 

bis auf 1610 zuriick. Sie dienten anfangs, wie iiberall, 
aussehlieBlieh dem Behordenverkehr des Landesherrn. 
Erst die Verarmung des Landes dureh den DreiBig
jahrigen Krieg legte die Nutzung der Staatspost zu Er
werbszwecken durch Zulassung des Publikums nahe. 
Noch war der Landesherr nur der Unternehmer des 
Postbetriebs, nieht unahnlich dem Taxisschen Unter
nehmerbetriebe hinsichtlich der Kaiserlichen Posten im 
alten Reiche. 

Wettbewerb der Taxisschen (s. unter II.) und 
derlandesherrlichen Unternehmerbetriebe. Vor 
1516 gab es im alten Reiehe nur Landesposten nach dem 
iiberlieferten Vorbilde der romisch-reehtlichen Verwal
tungsgrundsatze auf der Grundlage stadtiseher Spann
dienstpflicht zugunsten der Landesherren. Kein Ge
winnzweck bestand. Reehtsgrund der Einrichtung war 
das sog. StraBenregal, indem der Spanndienst eine Nut
zung der StraBe darstellte. Seit 1477 trat ein erhohter 
Bedarf der Kaiserliehen Staatskanzlei nach regelmaBiger 
Verkehrsverbindung mit den Niederlanden ein. lndessen 
bestand keine Aussicht auf Spanndienstleistungen 
seitens der Landesherren zugunsten des Kaisers. 1m 
Jahre 1516 erbot sich Graf Taxis zur Verrichtung der 
Spanndienstleistungen fiir die kaiserliehen Zwecke. 1m 
Plane des Unternehmens lag dessen Selbsterhaltung 
durch Nutzbarmachung der Post fiir das Publikum. In 
iiblicher Form genehmigte ein Kaiserliches Patent den 
Plan. Ein Rechtsgutaehten der Kurfiirsten von 1570 
lieB die Taxis-Posten .. als Kaiserliches Regal gelten. 1m 
Jahre 1615 kam der Ubergang zum Lehnssystem: Taxis 
wurde im Besitze seiner Posteinkiinfte erblich gesichert 
durch Kaiserliche Belehnung. Ein neues Gutachten der 
Kurfiirsten von 1637 erklarte die Post als Landesregal. 
Wo die Landesherren die Taxis-Posten wciterhin dul
deten, forderten sie als Gegenleistung u. a. Gebiihren
freiheit fUr ihren eigenen Postverkehr (Ursprung der 
fiirstlichen Portofreiheit). Der Westfalische Friede 1648 
lieB die Regalfrage unerortert. In Brandenburg wurden 
Taxissehe Posten nicht geduldet. 

2. Seit der Errichtung des Geheimen Rates 
1651. 

Von einer einheitliehen Gesamtstaatsverwaltung ist 
in Brandenburg erst seit 1651 zu spreehen. Bis dahin 
war der Staat verwaltungstechnisch ein Bund von 
Landern (d. s. die spateren Provinzen) unter Leitung von 
Statthaltern, mit standischer Selbstregierung unter 
Personalunion. 1m Geheimen Rat von 1651 (Geheime
ratsordnung vom 4. 12. 1651) entstand die erste Zentral
verwaltungsbehorde fiir aIle Lander unter der dienst
liehen Oberleitung des Kurfiirsten selbst, mit 19 Abtei
lungen (Departements) und 12 Abteilungsleitern (Ge
heimen Raten) sowie (seit 1652) einem Direktor (seit 
1658: "Oberprasident") als standigem Vertreter des 
Kurfiirsten. Die saehliche Zustandigkeit des Geheimen 
Rats war auf Gegenstande beschrankt, die aus Zweck
maBigkeitsgriinden in eine Rand zusammenzulegen waren 
(Landcsmiliz, Auswartige Angelegenheiten, Verhaltnis 
zum Romischen Reich) oder als sog. Regalien dem Rer
kommen nach zur persanlichen Zustandigkeit des Landes
herrn gehorten. Die Mehrzahl dieser Regalien (Lehns-, 
Miinz-, Seehandlungssachen) wurde in der Abt. 18 des 
Geheimen Rats bearbeitet, getrennt davon, in der Abt. 14, 

die Postangelegenheiten. Schon 1652 wurde die Abt. 14 
der personlichen Oberleitung des neuen Direktors des 
Geheimen Rats unterstellt, der als solcher die Amts
bez.eiehnung "Oberpostdirektor" (spater "Generalpost
melster") fiihrte und in den laufenden Geschaften von 
einem Postdirektor (spater Postrat) vertreten wurde 
(s. Leiter des Postwesens). Dies ist der Anfang der 
Sonderstellung der Post innerhalb der allgemeinen 
Staatsverwaltung. Folgeriehtig wurden die OrtsP Anst 
in den "Landern" - Zwischenbehorden im Sinne der 
heutigen OPD gab es nicht - von der Zustandigkeit der 
Landes- (Provinzial-) Regierungen ausgenommen (Er
lasse vom 9.3. 1655 und vom 22.8. 1670). Die Ein
richtung und Unterhaltung der Post wurde aus der 
Kurfiirstlichen Schatullverwaltung bestritten, zu der 
auch die Einnahmen £lossen. Es blieb bei dieser Ordnung 
de.: ~ost, als in den folgenden Jahrzehnten unter plan
maBIgem Abbau der standischen Regierung in den 
Land~rn .(Pro,?nzen) und ihrer Umformung zur Kreis
orgamsahon dIe zentrale Staatsregierung sich venval
tungstechnisch ausdehnte, wobei neben dem Geheimen 
Rat von 1651 die Obersten Staatsbehorden (Ministerien) 
entstanden und der Geheime Rat sieh selbst zum , Staats
ministerium" umwandelte. Die Post blieb vo~ dieser 
Entwicklung unberiihrt und bewahrte ihre schon 1652 
erlangte Zentralstellung auBerhalb der neuen Ministerien 
in unmittelbarer Leitung durch den Ersten (Premier-) 
Minister (vertreten, wie bisher, durch den Oberpost
direktor, dieser durch den Postdirektor). 

3. Die preuBisehe Lehnspost. 
Als in den letzten Jahren des kurfiirstliehen Staates 

ein stetig wachsender Geldbedarf die Finanzverwaltung 
(Finanzdirektorium) zu besonderen MaBnahmen ver
anlaBte, wirkte sich die Sonderstellung der Post nach
driicklich aus. Da sie von den MaBnahmen der Zentral
finanzbehorde nicht erreicht wurde, so tat man den 
Schritt, die Post aus der landesherrlichen Schatull
,:erwaltung auszuscheiden und naeh privatwirtschaft
lIChen Grundsatzen einzurichten. Eine eigentliehe Ver
pachtung, wie sie damals bei den Domanen iiblich wurde, 
lieBen die geltenden Grundsatze bei den Regalien nieht 
zu. Man griff deshalb "nach dem Exempel andrer be
nachbarter Kurfiirsten des Reiehs" zu dem Auskunfts
mittel der Errichtung einer Lchnspost (15. 6. 1700). 
Lehnstrager wurde der damalige Oberhauptmann der 
Kurfiirstlichen Schatullamter (Graf von Wartenberg) 
unter der Bezeichnung als Generalpostmeister. Seine 
wesentliche Lehnspflicht war, die Postiibersehiisse mag
lichst hochzutreiben und sie nach Anordnung von Fall 
zu Fall an zuschuBbediirftige Kassen abzufiihren. Die 
oberste Postbehorde erhielt damals die Bezeichnung 
"Generalpostamt" (s. auch Reichspostministerium). Dem 
Ersten Minister blieb sie nach wie vor unterstellt. Die 
Einrichtung der Lehnspost bestand nur bis 1711. 

4. Die Verwaltungsordnungen von 1713/1723. 
Friedrich Wilhelm I. (1713-1740) versuehte erstmals 

die Einordnung der Post in die allgemeine Staatsverwal
tung. Durch ErlaB vom 27.3.1713 wurden alle obersten 
Verwaltungsbehorden fiir Domanen und Regalien zum 
"Generalfinanzdirektorium" zusammengezogen, und die
sem wurde auch die Postverwaltung unterstellt. 1m 
Jahre 1723 folgte eine neue Verwaltungsordnung, die 
als alleinige Oberste StaatsbehOrde das General-Ober
Finanz-, Kriegs- und Domanendirektorium einsetzte 
(ErlaB vom 24. 1. 1723) mit 5 Abteilungen (von Ministern 
geleitet) und 17 Referenten (Raten). Post- und Miinz
sachen gehorten zur 4. Abteilung. Schon bald muBte die 
Post wieder ausgeschieden werden, hauptsachlich wegen 
ihrer vielfachen Beriihrung mit auBerpreuJ3ischen Staats
einrichtungen, die dazu fiihrte, daB die im wesentlichen 
naeh Provinzialgebieten zustandigen Abteilungen des 
Generaloberdirektoriums samtlich mit Postangelegen
heiten befaBt werden muBten. Durch ErlaB vom 15. 2. 
1723 wurde daher die Postverwaltung als "Generalpost-
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amt" wieder, nach dem Vorgange von 1652, dem Prasi
denten des Generaloberdirektoriums, d. i. dem Konig, 
personlich und unmittelbar unterstellt, jedoch ohne des
wegen die Eigenschaft einer eigenen Abteilung zu er
langen. Die Vertretung des Konigs nahm hierbei der 
Finanzminister wahr, der insoweit die Amtsbezeichnung 
"Generalpostmeister" fiihrte. Die laufenden Postver
waltungsgeschafte besorgten zwei Geheime Rate beim 
Generalpostamt. 

5. Die Post i m Staate Friedrichs II. (1740-1786). 
In das J ahr 1740 fallt der Ausbau einer 6. Abteilung 

des Generaloberdirektoriums, umfassend Handels-, Ge
werbe- und Verkehrsangelegenheiten. Zur 6. Abteilung 
gehorte seit 1745 auch das GPA, nunmehr unter der un
mittelbaren Oberleitung des Handelsministers als Gene
ralpostmeister. Die Zahl der Rate wurde verdreifacht 
(auf 6; dazu 2 Assessoren), so daD die sog. Kollegial
ordnung der PostbehOrde sich von selbst ergab. Die 
friihere Oberleitung des Postwesens durch den Konig 
als Prasidenten des Generaloberdirektoriums blieb auch 
weiterhin bestehen und kam darin zum Ausdruck, daD 
die Berichte des GPA unter Umgehung des Generalober
direktoriums unmittelbar an den Konig ergingen. 

Eigentiimlich wirkte sich die Sonderstellung der Post 
bei der Umordnung der preuDischen Steuerverwaltung 
im Jahre 1766 aus. Durch Kabinettsorder vom 9. 4. 1766 
wurde die Verwaltung der indirekten Abgaben vom 
Generaloberdirektorium abgctrennt, als besondere Be
horde eingerichtet und vom Juni 1766 ab unter Heran
ziehung franzosischer "Regisscure" (vertraglich an
genommenes Personal mit Gehalt und Gewinnanteilen) 
verwaltet. Der Betrieb der neuen Steuerbehorde be
riihrte sich mit der Form der Abgabenverpachtung 
altesten Rechts. Regalien verfielen demnach, da sie 
grundsatzlich unverpachtbar waren, dieser sog. franzo
sischen Regie nicht. Eine Ausnahme bildete wiederum 
nur das Postregal, indem es gegen die Regel in franzo
sische Regie genommen wurde. Dennoch blieb dabei 
die Postverwaltung an sich selbstandig und unabhangig 
von der ebenfalls regiemaDig betriebenen Steuerverwal
tung. Die neue Betriebsform der Postregie erfaDte neben 
dem Geschaftsbereiche des GP A auch die besondere 
preuDische Postverwaltung im neuerworbenen Schlesien. 
Sie bestand im wesentlichen in verscharften MaDnahmen 
zur Entdeckung und Verfolgung von Postiibertretungen 
bei gleichzeitig verscharfter Einschrankung des freien 
Verkehrsgewerbes (Verordnung vom 11. 4. 1766). Ais 
1769 nach dem allgemeinen MiDerfolge die franzosische 
Regie wieder abgeschafft wurde, behielt es bei der durch 
sie herbeigefiihrten Zusammenlegung der altpreuDischen 
und der schlesischen Postverwaltung im GP A sein Be
wenden. Ein Rest der selbstandigen schlcsischen Post 
erhiclt sich in der preuDischen Hofwiirde des "General
crblandpm~tmcisters in Schlcsien ". 

Bei dcm so verstarkten GP A wurde 1782 ein "Direktor 
des G P A" als standiger Vertreter des Handelsministers 
eingesetzt. Die kollegiale Amtsordnung des GPA blieb 
dabei aufrechterhalten. 

6. Die Verwaltungsordnung nach 1806. 
Steins Neuordnungsplan (s. auch Verwaltung) ver

suchte von neuem, die Postverwaltung in die allgemeine 
Staatsverwaltung einzuordnen. Ein ErlaD vom 16. 12. 
1808 errichtete u. a. ein Ministerium des Innern, mit 
Bezirksregierungen in allen Landesteilen, dem auch das 
Postwesen unterstellt war. Das GP A wurde dabei der 
1. Abt. des Ministeriums des Innern ("Allgemeine Poli
zei") angegliedert, die naturgemaD im technischen Post
verwaltungsdienst eine selbstandige Oberleitung aus
zuiiben weder berufen noch imstande war, so daD inso
weit das GPA dennoch die selbstandige Leitung behielt. 
Den mittleren Behorden, den Bczirksregierungen, stand 
entsprechend und mangels eigener Postprovinzialbehor
den fur Auskunft in technischen Angelegenheiten cin 

zugeteilter Postdirektor zur Seite (Verordnung vom 
26. 12. 1808). 

Die Einrichtung erwies sich sehr bald als untragbar. 
Schon 1810 sah daher der Hardenbergsche Neuordnungs
plan eine Abanderung dahin vor, daD die Post eine eigene 
(4.) Abteilung des Ministeriums des Innern bilden sollte, 
mit dem Generalpostmeister als Abteilungsleiter. Die 
Abteilung fiir Allgemeine Polizei hatte in Postsachen nur 
auf Erfordern von Fall zu Fall mitzuwirken (Verordnung 
vom 27. 10. 1810, Gesetzsammlung S. 3). 

Eine abcrmalige Neuerung vom 3. 6. 1814 (Gesetz
sammlung S. 40) trcnnte vom Ministerium des Innern 
ein selbstandiges Polizeiministerium und das GPA abo 
Die Postbehorde stand damit als "Postdepartement" 
wieder auDerhalb der Ministerien und unmittelbar unter 
dem Ersten Minister (jetzt "Staatskanzler"). Nach dem 
Wegfalle des Staatskanzleramts (1817) trat an dessen 
Stelle der Konig personlich als oberster Leiter des Post
wesens. Hierbei behielt es bis zum Ende des absoluten 
Staates sein Bewenden. 

Wahrend dieses Zeitabschnitts geschahen die ersten 
weiter ausgreifenden Schritte zur Ausdehnung der preu
Dischen Post auf auDcrpreuDische Lander des deutschen 
Bundesgebictes, wie sie sich in den Jahren 1866 und 1867 
in groDem MaDstabe wiederholen sollten. Schon am 
13.11. 1717 war das Postwesen von Anhalt-Bernburg 
vertraglich von PreuDen iibernommen worden. Jetzt 
folgten gleichartige Vertrage mit Schwarzburg-Rudol
stadt (27. 12. 1815), Schwarzburg-Sondershausen (20.2. 
1816), Anhalt-Dessau (20. 12. 1816), Waldeck (9.3.1834), 
Oldenburg-Birkcnfeld (1837). Die anhaltisch-preuDische 
Post unterlag wegen des Versendungsverkehrs auf der 
Elbe den besonderen Vereinbarungen der Zusatzakte 
zur Elbschiffahrtsakte vom 23. 6. 1821/13. 4. 1844 (Ge
setzsammlung 1844 S. 458 § 4-). 

7. Sei t 1848. 
Die Neuordnung des Staates im Jahre 1848 fiihrte u. a. 

zur Schaffung eines Handelsministeriums (ErlaD vom 
17. 4. 1848, Gesetzsammlung S. 109), dem jetzt das Post
departement (als 1. Abt.) angegliedert wurde. Das Amt 
des Generalpostmeisters ging auf den Handelsminister 
iiber. Mit dem 1. 1. 1850 traten zum ersten Male eigene 
PostprovinzialbehOrden, die OPD, ins Leben (ErlaD vom 
19. 9. 1849, Gesetzsammlung S. 299). Betrachtlich er
~eitert wurde das preuDische Postgebiet durch den 
Ubergang von Hannover, Kurhessen, Nassau, Frankfurt 
(Main) und Schleswig-Holstein auf den PrenDisehen 
Staat (Erlasse vom 19. 12. 1866 und vom 5. 4. 1867, 
Gesetzsamm.~ung 1866 S. 889, 890; 1867 S. 487) sowie 
durch die Ubernahme des Taxisschen Postwesens; S. 

PreuDische Friedensvertrage mit Hessen vom 26. 9. 1866 
(Art. 10), mit Meiningen vom 8. 10. 1866 (Art. III); 
Staatshaushaltsgcsetz vom 22. 12. 1866 (Gcsctzsammlung 
S. 812); Vertrag zwischen PreuDen und dem Fiirsten 
von Thum und Taxis vom 28. 1. 1867 (Gesetzsammlung 
S. 354), Uben'ahmcgcsetz vom 16.2. 1867 (Gesetzsamm
lung S.353), Erlasse vom 25.3. und vom 25.5. 1867 
(Gesetzsammlung S. 399, 848). Am 15. 10. 1867 ging die 
Postverwaltung vom Handelsministerium auf den Pra
sidenten des Staatsministeriums iiber (vgl. 1810; ErlaD 
vom 28.9.1867, Gesetzsammlung S.1780). 

Schon vorher hatte die Norddeutsche Bundesverfas
sung (Publikandum vom 26. 7. 1867, Bundesgesetzblatt 
S. 1) das preuDische Postwesen auf den Norddeutschen 
Bund libertragen (Art. 48-52, in Kraft ab 1. 1. 1868), 
die obere Leitung der Postverwaltung dem Bundes
prasidium (d. h. dem Konig von PreuDen) vorbehaltend. 
An dessen Stelle trat am 1. 1. 1868 der Bundeskanzler 
(ErlaB vom 18. 12. 1867, Bundesgesetzblatt S. 328). Das 
preuDische GPA wurde zugleich zum GPA des Nord
deutschen Bundes und bildete die 1. Abt. des Bundes
kanzleramts. In der personlichen Oberleitung trat nir
gends ein Wechsel gegen die Zeit vor 1867 ein, auch 
nicht, als 1871 der Norddeutsche Bund im Deutschen 
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Reiche aufging (1. 1. 1871, Reichsverfassung 1871 
Art. 48-52). Die standige Zunahme der Reichsverwal
tungsgeschafte zwang nach wenig Jahren dazu, das 
Reichskanzleramt durch Abtrennung des GP A zu ent
lasten, zumal nach dessen Verschmelzung mit der 
Generaldirektion der Telegraphen, der 2. Abt. des Reichs
kanzleramts; Verordnung vom 22. 12. 1875 (RGB! S. 379). 
Nur die Personalunion (im Reichskanzler) blieb bestehen. 
Erst 1880 kam es zur Gleichstellung der Postverwaltung 
mit den ubrigen in zwischen aus dem Reichskanzleramt 
hervorgegangenen Reichsamtern, wobei die Bezeichnung 
"Generalpostamt" in "Reichspostamt" umgeandert 
wurde (ErlaB vom 23.2. 1880, RGB! S.25) (s. auch 
ReichsverfassungsrechtIiche Bestimmungen uber das 
Postwesen ). 

Beim Ubergang auf das neue Reich 1919 blieb das 
RPA als RPM fortbestehen (ErlaB vom 21. 3. 1919, 
RGB! S.327) unter Ausdehnung seiner Zustandigkeit 
auf Bayern und Wurttemberg (ab 1. 4. 1920, Gesetz 
vom 27. 4. 1920, RGB! S. 643) (s. auch Bayerische Post, 
Wurttembergische Post). HaushaItstechnisch hat die 
PostverwaItung durch das Reichspostfinanzgesetz vom 
18. 3. 1924 (RGB! I s. 287) eine ausgepragte Sonder
stellung erfahren, indem sie unter Herauslosung aus dem 
allgemeinen Reichshaushalt (nicht aus der allgemeinen 
Reichsverwaltung) zu einem selbstandigen Wirtschafts
korper (Reichsbetrieb) im Sinne privatwirtschaftlicher 
Geschaftsfuhrung umgewandelt worden ist. 

b) Verwaltungsrechtsprechung. 
Die §§ 14 und 34-46 des PG sind der Rest einer weit 

ausgedehnteren Rechtsprechungsbefugnis der Post
behorde in PreuBen. Rechtsprechung als Zubehor der 
Verwaltung bildete mit eine der Grundlagen der Staats
ordnung im 18. Jahrhundert. Fur den Bereich der preu
Eischen Post erteilte insoweit die ersten in sich gesehlos
senen Vorschriften die PO vom 10.8.1712 (s. Postord
nungen). Durch sie war dem GPA die Rechtsprechung 
in allen "burgerlichen" Rechtstreitigkeiten sowie in 
allen gemeinen und Dienststrafsachen, soweit sie in den 
Bereich des Postwesens fielen, zugewiesen (Kapitel III 
§ 4). Es bestand daher weder in Ersatzstreitfallen (§ 14 
PG) noch im Gebuhrenhinterziehungsverfahren eine aus
helfende Mitwirkung der ordentIichen Gerichte im Sinne 
der jetzt geItenden Ordnung (§§ 31, 35, 38, 46 PG). An 
gemeinen Straftaten, die der Rechtsprechung der Post
behiirde unterlagen, erwahnt die PO von 1712 u. a. be
sonders: Diebstahl auf PostgrundstUcken (Kapitel VI 
§ 3, vgl. § 243 Ziffer 4 RStGB), Erschleichung fremder 
Postsachen als Betrugsfall (Kapitel VIII § 4), Unter
schlagung gefundener Postversendungsgegenstande (Ka
pitel XI § 3). Heimliche Mitnahme von Postsachen durch 
PostilIione wurde wegen Verletzung der durch den 
Amtseid begrtindeten Pflichten als Meineid bestraft 
(Kapitel II § 4). Der Beweis der richtigen Ausgabe der 
Postsendungen an abholende Empfanger durch den 
Amtseid des Ausgabebeamten war durch Kapitel VIII 
§ 4 geordnet (vgl. § 47 PG). 

Schon 1717 begannen in PreuBen die langwierigen 
Arbeiten zur Erneuerung des ProzeBrechts (Kriminal
ordnung vom 1. 3. 1717). Die Postjustiz blieb indessen 
noch jahrelang von ihnen unberuhrt. Die PO vom 
26. 11. 1782 behauptet noch in vollem Umfange die Post
justizhoheit von 1712 (Abschn. 15 § 2). Neue Beweis
regeIn erteilen Abschn. 5 § 9 betr. Herstellung des Ver
schlusses von Postsendungen unter Wahrung des Brief
geheimnisses (s. Postgeheimnis) und Abschn. 13 § 6, betr. 
den Nachweis des ununterbrochenen Postgewahrsams an 
Wertsendungen, bei deren Offnen ein Teil des angege
benen Inhalts fehlt. Die Zwangsvollstreckungsorgane der 
ordentlichen Gerichte ("Land- und Ausreiter") wurden 
in Postsachen dem GPA unmittelbar untersteUt (Ab
schnitt 15 § 4; vgl. § 25 PG). 

Neue allgemeine Grundlagen fur die Verwaltungsrecht
sprechung schuf die preuBische Allgemeine Gerichts-

ordnung vom 6. 7. 1793, nach deren im Entwurfe lange 
zuvor vorliegenden ProzeBregeln die Verwaltungsbehor
den bereits seit 1749 zu verfahren Anweisung hatten 
(Ressortreglement vom 19. 6. 1749, Regulativ vom 12. 2. 
1782). Die Allgemeine Gerichtsordnung (AGO) unter
schied zwischen einem burgerlichen Verwaltungsstreit
verfahren ("fiskalische Zivilprozesse", Titel25 §§ 1-33) 
und einer VerwaItungsstrafjustiz ("fiskalische Unter
suchun,gen", ebenda §§ 34-107). Diese bildet die Grund
lage der §§ 34-46 PG. Eine vollstandige Zwangsvoll
streckungsbefugnis der Verwaltungsbehorden best and 
neben derjenigen der ordentlichen Gerichte (Titel35 
§ 105). Der Beweis durch Diensteid des Beamten ist 
auf den Bereich der Aushandigung von Postsachen be
schrankt (Titel7 § 40). Das "summarische und ab
gekurzte Verfahren" (vgl. § 35 PG) war eine von du 
AGO im Titel 28 "Von exekutivischen Prozessen" be
handelte ProzeBform, die etwa dem UrkundenprozeB 
der ZPO (§§ 592-605) entspricht; sie wurde geandert 
durch die §§ 6 und 7 der Verordnung vom 1. 6. 1833 
(Gesetzsammlung S.37) und durch §§ 1-27 der Ver
ordnung vom 21. 6. 1846 (Gesetzsammlung S.291). 

Den Abbau der VerwaItungsjustiz forderfe nachdruck
lich die Verordnung vom 26. 12. 1808 (Gesetzsammlung 
S. 679). Der fiskalische ProzeB des Titels 35 AGO wurde 
grundsatzlich den ordentlichen Gerichten uberwiesen. 
Die Verwaltungsrechtsprechung wurde auf das Verfahren 
in Hinterziehungssachen und auf das Verwaltungszwangs
verfahren beschrankt. Hier liegen die Ursprunge des 
neueren Poststrafverfahrens, wie es zuerst im § 43 des 
preuBischen PG von 1852 geordnet war und uber das 
Norddeutsche PG von 1867 in das PG von 1871 uber
gegangen ist. 

Die Neubildung des gesamten preuBischen Zivilpro
zesses, eingrlcitet 1833, fiihrte endlich mit zum Unter
gange des fiskalischen Untersuchungsverfahrens (AGO 
Titel35 §§ 34-107). Ein Rest erhielt sich im Geschiifts
bereich der preuBischen Finanzbehorde, und zwar im 
Gesetz wegen Untersuchung und Bestrafung von ZolI
verge hen vom 23. 1. 1838 (Gesetzsammlung S. 78). Hier 
suchte und fand die preuBische Postgesetzgebung, die 
seit 1818 im Flusse war, Anlehnung. Dem ganzen 
Abschn. V PG von 1871 entspricht im preuBischen PG 
von 1852 der eine § 43, der im wesentIichen das Ver
fahren des Zollstrafgesetzes von 1838 auch fur die Ver
folgung von Posthinterziehungen als Richtschnur vor
schreibt. Mit diesem Rest ihrer frUheren Justizhoheit 
ist die preuBische Post auf den Norddeutschen Bund 
und weiterhin auf das Deutsche Reich ubergegangen. 
Sowohl das Norddeutsche PG von 1867 als auch das PG 
von 1871 lehnen sich, gerade bei ihrer ausfuhrlicheren 
Fassung der Vo~schriften betr. das Poststrafverfahren 
(s. d.) weitgehend an das alte preuBische Zollstrafrecht 
von 1838 an. 

B. Gesetzgebung. 
1. Die Zeit bis 1817. 
Konnte man im brandenburgischen Staate seit 1651 

von einer einheitlichen Staatsverwaltung sprechen, so 
war damit der Schritt zu einer einheitIichen, allgemeinen 
Staatsgesetzgebung noch nicht getan. Immerhin war 
die Staatspost bei ihrer verwaltungstechnischen Sonder
stellung besser als andre Verwaltungszweige geeignet, 
auch in gesetzgeberischer Hinsicht sich aus der uber
kommenen Enge des landerweise abgestellten Gesetz
gebungsverfahrens provinzieller Zustandigkeit zu be
freien. In der Tat sollte es fruhzeitiger als auf andren 
Gebieten bei der Staatspost zu einer allgemeinen gfsetz
lichen Regelung des Gegenstandes fUr den gesamten 
kurftirstlichen Staat kommen. Die Myliussche Privat
sammlung brandenburgischer Gesetze fUhrt zwischen 
1655 und 1699 noch eine betrachtliche Zahl von PO von 
provinziell begrenzter Geltung auf. Aber am 10. 8. 1712 
ergeht dann zum ersten Male eine Allgemeine, d. h. fur 
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den ganzen Staat einheitlich geltende preuDisehe PO 
fiir aIle Landesteile. Die PO war kein Geseiz im Sinne 
der neueren Staatslehre, vielmehr, der Zeit entsprechend, 
eine selbstherrliche Verordnung des Landesherrn. Ihr 
Inhalt mischte sich aus Bestandteilen, die von der heuti
gen Auffassung als Gesetz formellen Sinnes, als gesetz
vertretende und als Verwaltungsordnung untersehieden 
werden. 

Rasch folgte dem Vorgange der allgemeinen Postrechts
aufzeichnung die preuBische Gesetzgebung auf 'andern 
Gebieten. Friedrich II. schritt bereits friihzeitig zur 
Schaffung eines Allgemeinen Staatsgesetzbuchs, das 
bei offentliehen und Verwaltungsreeht namentlich auch 
die Postgesetzgebung berticksiehtigte. Die ersten Teile 
des Entwurfs konnten schon 1749 und 1751 veroffent
licht werden. Bei ihnen war auch das Postrecht behan
delt. Indessen ging der ganze Entwurf als Handschrift 
zugrunde. Erst 1780 kam der Konig auf sein Gesetz
bueh zurtick. Indessen drangten beim Postwesen die 
Verhaltnisse nach besehleunigter Rechtsaufzeiehnung. 
Es kam daher noeh erst zwischenein zu einer vorlaufigen 
Erneuerung der Allgemeinen PO von 1712 unter dem 
26. 11. 1782. Aueh sie war noeh weiter nichts als eine 
Verordnung, selbst im Sinne des 18. Jahrhunderts. Die 
preuDische Gesetzgebungskommission von 1781, selbst 
erst die Keimzelle eines Beamtenparlaments im abso
luten Staate, hat sich mit der PO von 1782 noeh nieht 
befaBt. Inhaltlich weist diese daher noch dieselbe Mi
sehung der Gegenstande auf, wie ihre Vorgangerin von 
1712. 

Beide PO (1712 und 1782) waren aussehlieBlich im 
GPA bearbeitet worden. Umgekehrt war bei der end
lichen Herstellung des "AIlgemeinen Landrechts" (1794), 
das im Teil II Titel15 "vom Postregal" handelte und 
dabei im wesentlichen einen Auszug aus der PO von 
1782 brachte, die Postverwaltung zur Mitarbeit am Ge
setzentwurfe nicht herangczogen worden. Man hatte 
versucht, die Post gesetzgeberisch in das Staatsganze 
einzugliedern, nachdem es auf dem Gebiete der Verwal
tung nicht hatte gelingen wollen. Der Versuch miBlang 
auch hier. Auf Antrag des GP A muBte das Allgemeine 
Landrecht alsbald bci Teil II Titel15 beriehtigt werden 
(Verordnung vom 12. 6. 1804). Die Post hatte ihre 
Sonderstellung abermals behauptet. 

Die Verordnung vom 12. 6. 1804 war im Sinne des alten 
Staatsrechts ein Gesetz formellen Sinnes, da sie unter 
Mitwirkung der Gesetzkommission zustande gekommen 
war. 

2. Von 1817-1852. 
Der Wiener KongreB (1815) hatte die Rheinprovinz 

an PreuBen gebracht, in der seit 1795 (Friede zu Basel) 
franzosischcs Recht geherrscht hatte, darunter nament
lich franzosisches Postrecht. Noch jetzt gilt in Frank
reich ein Postgesetz aus damaFger Zeit (Gesetz vom 
25. Frimaire VIII, d. i. 16. 12. 1799, s. Bulletin des lois 
1920 S. 383). Eine preuDische Kabinettsorder vom 3. Il. 
1817 (Gesetzsammlung S. 289) ordnete eine Prtifung an, 
ob und in welchem Umfange das franzosische Recht 
beizubehalten und das preuBische Recht entsprechend 
zu andern sei. Die preuBische Postverwaltung nahm 
ihren Abschnitt des Aligemeinen Landrechts (Teil II 
Titel15) sogleich in Angriff und 1egte schon 1818 den 
Entwurf zu einem Aligemeinen PG ftir die preuDische 
Monarchie vor. Der Entwurf ist nicht Gesetz geworden. 
Dagegen kam es am 18. 12. 1824 zum ErlaB einer Ver
ordnung, in der wenigstens das Postgebiihrenwesen zu
sammenhangend neugeordnet wurde. Zugleich brachte 
man in diesem "Portotaxregulativ" (Gesetzsammlung 
S. 225) eine Anzah1 seit 1794-1804 ergangener Vor
schriften tiber Versendungsbedingungen ,unter. Nach 
dem Jahre 1848 wurde dem Portotaxregulativ von 1824 
die Eigenschaft als Gesetz formellen Sinnes insofern bei
gelegt, als man Anderungen nur noch dureh Gesetze 
verfassungsmiWiger Form vornahm. 

Die Grundsatze, betr. die sog. Gesetzesrevision von 
1817, wurden noeh zweimal gewechselt (1826 und 1832). 
Beidemal wurde der Postgesetzentwurf von 1818 wieder
holter Neubearbeitung unterworfen (1828/29und 1844/46). 
Ein PG kam gleichwohl nicht zustande. 

Einen rascheren Gang nahmen die Dinge erst seit dem 
Friihjahr 1848. In kurzen Zwischenraumen folgten jetzt 
einander eine Kabinettsorder vom 8. 4. 1848, betr. die 
ErmaDigung der Portotaxe fiir Geld- und Paketsen
dungen (Gesetzsamm1ung S. 99) nebst Erganzung durch 
den AllerhOchsten ErlaB vom 25. 6. 1848 (Gesetzsamm
lung S. 191), die AllerhOchsten Erlasse vom 24.5. 1848 
(Gesetzsammlung S. 165), durch den das heutige Post
anweisungsverfahren in seinen Grundztigen eingerichtet 
wurde, vom 25.8. 1848, betr. Aufhebung des Franko
zwangs ftir Einschreibbriefe (Gesetzsammlung S. 256), 
vom 21. 9. 1848, betr. Anderungen des Portotaxregu
lativs von 1824 (Gesetzsammlung S. 313). Weder die 
sog. oktroyierte Vcrfassung vom 5. 12. 1848 (Gesetz
samm1ung S.375) noch die Verfassungsurkunde vom 
31. 1. 1850 (Gesetzsamm1ung S. 17) beschaftigen sich 
mit den einzelnen Staatsverwa1tungszweigen, gedenken 
also insoweit auch nicht der Postverwaltung. Nur Art. 31 
der oktroyierten Verfassung von 1848, betr. die Unver
letzlichkeit des Briefgeheimnisses, bertihrte das Postwesen 
durch seine Vorschrift: "Das Briefgeheimnis ist unver
letzlich. Die bei strafgerichtlichen Untersuchungen und 
in Kriegsfallen notwendigen Beschrankungcn sind durch 
die Gesetzgebung festzustellen. Das Gesetz bezeichnet 
die Beamten, welche fiir die Verletzung des Geheimnisses 
der der Post anvertrauten Briefe verantwortlich sind." 
In der veranderten Fassung des Art. 33 der preuBischen 
Verfassungsurkunde von 1850 ist der dritte Satz weg
gelassen, in Anlehnung an § 142 der Verfassung des 
Deutschen Reichs vom 28. 3. 1849 [RGBl Frankfurt 
(Main) S. 101], verkiindet im Gesetz betr. die Grund
rechte des deutschen Volkes vom 27. 12. 1848 (ebenda 
Sttick 8). 

An Einzelgesetzen ergingen weiterhin: der AllerhOchste 
ErlaB vom 19.9. 1849 (Gesetzsammlung 1850 S.299), 
betr. die zeitgemaBe Umgestaltung der Verwaltung des 
Postwesens; ein Gesetz vom 21. 12. 1849 (Gesetzsamm
lung S.439) tiber die ErmaBigung der Briefportotaxe; 
weitere AllerhOehste Erlasse vom 25. 3. 1850 (Gesetz
sammlung S. 300), betr. das Verfahren in Untersuchungs
sachen wcgen Post und Portohinterziehungen, vom 3. 4. 
1850 und vom 4. 9. 1850 (Gesetzsammlung S. 300, 399), 
tiber Dienst- und Rangverhaltnisse der Oberpostdirek
toren, })ostrate und Postinspektoren sowie der Vorsteher 
der PAr. und II. Klasse, end1ich ein Gesetz vom 2. 6. 
1852 (Gesetzsammlung S.300), betr. die ErmaBigung 
des Giiterportos auf den preuJ3ischen Posten. 

Inzwischen waren auch die Arbeiten an dem Post
gesetzentwurfe von 1844/46 wiederaufgenommen wor
den. Nach zwei Entwtirfen vom August und vom Ok
tober 1851 kam das Gesetz unter dem 5. 6. 1852 zustande 
(Gesetzsammlung S. 345). Seine Eigenart lag in der 
Stoffbeschrankung auf 52 Paragraphen, die bei dem 
Umfange des Gesamtgegenstandes nur dadurch erreicht 
wurde, daB man den viermal groBeren Rest, darunter 
erhebliche aus dem Portotaxregulativ von 1824 tiber
nommene Teile,an die Verordnung de1egierte (s. § 50 
des Postgesetzes von 1852; erlaBzustandig wurde "die 
Postverwa1tung", wegen der Gebtihren zu Ziffer 3 und 5 
unter Mitwirkung der Finanzverwaltung, S. Kabinetts
order vom 13. 2. 1852, Nr. 243 der Landtagsdrucksachen 
II. Kammer, 3. Session, S. 25). Hiernach erging das 
Postreglement vom 31. 7. 1852 (Amtsblatt des Post
departements S. 477). Seitdem erscheint die preuBisch
deutsche Postgesetzgebung auf allen Gebieten in der 
Dreigliederung nach Gesetzen formellen Sinnes, gesetz
vertretenden Verordnungen und Verwaltungsverord
nungen (Dienstanweisungen). Dabei stand u. a. neben 
dem Portotaxregulativ 1824 und der abandernden Ge-
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b~hrengeset~ge?ung als Verordnung ein Regulativ tiber 
die Portofrelhelten (s. § 98 des Portotaxregulativs). 

3. Die Zeit von 1852-1871. 
Die Postgesetzgebung schritt rtistig fort. In den Zeit

raum vom Juli 1852 bis Ende 1867 fielen: der ErlaB 
vom 31. 7. 1852 (Gesetzsammlung S. 548), betr. Ver
legung der OPD Merseburg nach Halle (Saale), die Ge
setze vO.m 16. 5. 1853 (Gesetzsammlung S. 217), betr. 
PostverslCherungsgebtihr und Postzollgewicht; vom 21. 5. 
1860 (Gesetzsammlung S.209) wegen anderweiter Ab
grenzung des Postzwangs und wegen des Verhaltnisses 
der Eisenbahnen zur J?ost; vom 21. 3. 1861 (Gesetz
sammlung S. 161) zur Anderung von Taxvorschriften' 
vom 16.9. 1862 (Gesetzsammlung S.315) wegen Auf: 
hebung des Ortsbriefbestellgeldes. 

Das Postreglement vom 31. 7. 1852 wurde unter dem 
27.5. 1856 (Amtsblatt des Konigl. Postdepartements 
S. 227) und unter dem 21. 12. 1860 (Amtsblatt des 
Konigl. Postdepartements S. 475) erneuert. 

1m Norddeutsch~n Bunde wirkte die preuBische Post
gesetzgebu~g .unllllttelbar fort. Die Bundesverfassung 
von 1867, die m den Art. 48-52 die Landesposten inner
halb des Bundesgebiets auf den Norddeutschen Bund 
tiberleitete, ?ehielt die preuBische Gliederung des Post
rechtsstoffs m Gesetz formellen Sinnes und gesetzver
t~etende yerordnung ni~~t nur bei, sondern tibertrug 
die preuBIschen Grundsatze, betr. das Sachliche der 
Rechtsstoffscheidung zwischen Gesetz und Verordnung 
a?-f die Fo~men der Bundesgesetzgebung (Art. 48). Inde~ 
die formhche Gesetzgebung (Bundesverfassung Art. 2) 
vom Bereiche der gesetzvertretenden Postverordnungen 
ausgesc~lossen wurde (Art. 48 Abs. 2), fiel ftir deren 
ErlaB dle so~~t ~urchweg geltende Notwendigkeit be
sonderer Er~acht~gung ("Delegation") durch Gesetz in 
fo~.mell~m . Smne 1m Norddeutschen Bunde, wie auch 
spaterhm 1m Deutschen Reiche weg. 

Das preuBische PG von 1852 wurde zum kaum ver
anderten Vorbilde ftir das norddeutsche Bundespost
~esetz vom 2. 1.1. I8?7 (B~de~gesetzblatt S.61), das 
mdessen ~. a. dle Bnefgehelmmsvorschrift aus Art. 33 
der preuBlschen Verfassungsurkunde von 1850 tiber
nahm (§ 5~), nachdem im Reichstage des Norddeutschen 
Bundes die Aufnahme der Vorschrift in die Bundes
verfassung abgelehnt worden war. Die Bestimmung des 
~llerh6chsten.Erlasses vom 24.5. 1848, betr. die Haftung 
1m Postanwelsungsverkehr, tibernahm § 17 des Nord
deutschen Postreglements vom 11. 12. 1867 (Amtsblatt 
de.r No~ddeutschen Postverwaltung S. 403), selbst seiner
selts eme kaum veranderte Neuausgabe des letzten 
preuBischen Postreglements von 1860. 

Zum ErlaB del' Postreglements im Norddeutschen 
Bunde wurde, entsprechend dem Art. 50 der Bundes
verfassung ~.u~ch § 57 PG von 1867 das Bundesprasidium, 
d. h ... der. Komg von PreuBen, ermachtigt, von dem die 
Ermachtlgung zufolge Erlasses vom 18. 12. 1867 (Bundes
gesetzblatt S. 328) weiterhin auf den Bundeskanzler 
ti~erging, der zugleich preuBischer Ministerprasident war. 
Dle verstreute preuBische Postgebtihrengesetzgebung 
wurde im Norddeutschen Posttaxgesetz vom 4. II. 1867 
(Bundesg.eset~blat~ S.75) gesammelt und erneuert 
(10-Pf.-~m~eltsbnef~eb~hr ab I. I. 1868), das preuBische 
P~.rt?frelheltsregulatlv m die Form eines verfassungs
maBlgen Bundesgesetzes (5. 6. 1869, Bundesgesetzblatt 
S. 141) tibergeleitet; neben ihm blieb eine Verordnung 
("Regulativ" vom 15. 12. 1869) bestehen. 

4. Von 1871-1919. 
Bei der Erweiterung des Norddeutschen Bundes zum 

Deutschen Reiche (I. 1. 1871) gingen Art. 48-52 der 
Bundesverfassung im wesentlichen unverandert in die 
Reichsverfassung vom 16. 4. 1871 (Bundesgesetzblatt 
des Deutsche.n Bundes S. 63) tiber, jedoch mit beschrank
tel' Geltung m Bayern und Wtirttemberg. Das PG von 
1867 und das Posttaxgesetz von 1867 wurden mit un-

erheblichen Anderungen als Reichsgesetze unter dem 
28. 10. 1871 .ne?- verabschiedet (RGB! S. 347 und 358); 
das Po~tofrelheltsgesetz von 1869 erhielt die Eigenschaft 
als RelChsgesetz anderweit unmittelbar beigelegt (§ 2 
des Gesetzes vom 16.4. 1871) und wurde auf Bayern 
und Wtirttemberg ausgedehnt (Gesetz vom 29. 5. i872, 
RGB! S. 167). Das Norddeutsche Portofreiheitsregulativ 
blieb in Kraft. Das Postreglement von 1867 wurde unter 
dem 30. 11. 1871 erneuert (Amtsblatt S. 557)' die Haft
pflichtvorschrift aus § 17 des Postreglement~ von 1867 
(Postanweisungen) ging jetzt in § 6 Abs. 4 des PG tiber. 
Die Ermachtigung zum ErlaB des Postreglements ver
blieb zufolge § 50 PG beim Reichskanzler (Verfassungs
and~rung zu. Art. 50 der Reichsverfassung von 1871), 
der mdessen Jetzt in mehrfacher Hinsicht an die Beteili
gung des Bundesrats gebunden wurde (§ 50 Abs. 8 PG). 
Seit seiner Erneuerung vom 18. 12. 1874 fUhrt das Post
reglement die Bezeichnung "Postordnung" und wurde 
seitdem im Zentralblatt fUr das Deutsche Reich ver
ktindet (s. d. 1875 S. 6). 

Schon vor dem ErlaB des Reichspostreglements von 
1871 erging unter dem 22. 9. 1871 (Amtsblatt S. 333) 
eine Verordnung des Reichskanzlers tiber die Einfiihrung 
von Postmandaten (jetzt: Postauftrage, § 18). 
~m PG wurde in der Folgezeit nur wenig geandert. 

Sem § 4 wurde 1875 aufgehoben, um in die Form eines 
besonderen "Eisenbahnpostgesetzes" (s. d.) (20. 12. 1875, 
RGB! S.318) iiberzugehen; durch Gesctz vom 20. 12. 
1899 (RGB! S. 715), das die deutschen Privatposten 
aufhob, wurde u. a. § 1 PG auf den Ortsbriefverkehr 
ausgedehnt. 

Haufigere Anderungen erfuhr das Posttaxgesetz von 
1871, so unter dem 17.5.1873 (RGBI S. 107, Einheits
paketgebiihr von 50 Pf. u. a. in.), vom 3.11. 1874 (RGBI 
S. 127, Wahrungswechsel), vom 20. 12. 1899 (RGBI 
S. 715, Einheitsbriefgewicht von 20 g, Nachbarortsver
kehr), vom 11. 3. 1901 (RGB! S. 15, SchlieBfachgebiih
ren), vom 22. 5. 1910 (RGB! S. 837, Scheingebiihren). 

Erneuerungen der PO 1874 folgten einander am 8.3. 
1879 (Zentralblatt S. 185), II. 6. 1892 (Zentralblatt 
S. 428), 20.3.1900 (Zentralblatt S. 53), 28.7.1917 (RGBI 
S.763). Wichtigere Erweiterungen der PO aus diesem 
Zeitabschnitte betreffen die . Einfiihrung der Haftung im 
Postnachnahmeverkehr (12. 11. 1912, Zentralblatt S. 830) 
und der Postkreditbriefe (23.4. 1914, Zentralblatt S. 264). 

Das Gebiet des Postscheckwesens wurde erstmals be
treten in den Reichshaushaltsgesetzen vom 30. 3. 1900 
(§ 6; RGB! S. 139) und vom 18. 5. 1908 (RGB! S. 197), 
denen die PSchO vom 6. 11. 1908 (RGB! S. 587) folgte, 
iiberleitend zum PSchG vom 26.3. 1914 (RGBI S.85, 
fiir Bayern und Wiirttemberg nur teilweise geltend), 
nebst PSchO vom 22.5.1914 (RGB! S. 131; daneben 
die Scheckdienstanweisung, entsprechend dem Grund
satze der dreigliedrigen Rechtsordnung: Gesetz formellen 
Sinnes, gesetzvertretende Verordnung und Verwaltungs
verordnung). Die PSchO war naeh ihrem ErlaB durch 
den Reichskanzler dem RfichGtage zur Kenntnis zu 
bringen (§ 10 PSchG). Zur Besorgung des Protest
geschafts wurde die PQfit durch Gesetz vom 30. 5. 1908 
(§§ 3 und 4; RGB! S. 321) ermachtigt. 

Der Krieg 1914/18 brachte eine Anderung der Post
gebiihrengesetzgebung durch Einfiihrung einer mit den 
Postgebiihren zu erhebenden auBerordentlichen Reichs
abgabe (Gesetz vom 21. 6. 1916, RGBI S. 577; geandert 
durch Gesctz vom 18.6.1917, RGB! S.551 und vom 
26.7. 1918, RGBI S.975) sowie zwei Anderungen des 
PSchG von 1914 durch Gesetz vom 30. 5. 1917 (RGBI 
S.469; Herabsetzung der Stammeinlage) und vom 
25. 3. 1918 (RGBl S. 149; Gebtihrcn). 

5. Sei t 1919. 
Der Ubcrgang zum Freistaat lieB die Postgesetzgebung 

sachlich unverandert. Die Weitergeltung der Art. 48-52 
der Reichsverfassung von 1871 und ihrer Tragweite hin
sichtlich der neu eingerichteten Kraftfahrzeuglinien 
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wurde in der Verordnung vom 24. 1. 1919 (RGBl S. 97; 
§ 6) ausdrticklich festgestellt. In Angelegenheiten der 
Gesetzgebungsformen traten im § 50 PG an .. die Stelle 
des Bundesrats der StaatenausschuB (§ 2 des Ubergangs
gesetzes vom 10.2. 1919, RGBl S. 169), an die Stelle 
des Reichstags im § 10 PSchG von 1914 die National
versammlung (§§ 2 und 3 des Gesetzes vom 4. 3. 1919, 
RGBl S. 285). 

Mit dem 11. 8. 1919 traten die Reichsverfassung von 
1871 und das Ubergangsgesetz von 1919 auBer Kraft 
(Art. 178, 181 der Reichsverfassung von 1919, RGBl 
S. 1383). Den bisherigen Art. 48-50 der Reichsver
fassung von 1871 entsprachen in der Reichsverfassung 
von 1919 die Art. 6 Ziffer 1 (Gesetzgebung) und 88 (Ver
waltung, Verordnungswesen), dem Art. 52 (Bayern und 
Wtirttemberg) der Art. 170. Die Vorschrift betr. das 
Briefgeheimnis ging aus § 5 PG in verbesserter Fassung 
auf Art. 117 der Reichsverfassung von 1919 tiber (vgl. 
auch Art. 34/1919). 1m tibrigen bEeb tibergangsweise 
die Postgesetzgebung einschl. der Kraftfahrzeuglinien
verordnung von 1919 ihrem Bestande nach unverandert 
(Art. 178 Abs. 2 der Reichsverfassung). Aufrechterhalten 
blieb vor allem die Einrichtung von gesetzvertretenden 
Postverordnungen ohne das Erfordernis einer Verwal
tungsermachtigung durch Gesetz forme lIen Sinncs (Dele
gation; Art. 88 Abs. 3 der Reichsverfassung). Ersehwert 
wurde ihr ErlaB jedoch, indem der Reichskanzler nicht 
mehr allein zustandig blieb (vgl. PG § 50, PSchG von 
1914 § 10), sondern an die Mitwirkung samtlicher Reichs
minister (Art. 52 der Reichsverfassung von 1919) ge
bunden und der Reichsrat (Art. 60-67 der Reichsverfas
sung) als Naehfolger des Bundesrats (Art. 6-10 der 
Reichsverfassung von 1871) nicht nur in Einzelfragen 
des Postverordnungsrechts (vgl. § 50 Abs. 4 PG), sondern 
in jedem Falle beteiligt wurde (Art. 88 Abs. 3 der Reiehs
verfassung). Als beratende Kiirpersehaft trat ein Ver
kehrsbeirat, errichtet dureh Reichsregierung und Reichs
rat, hinzu (Art. 88 Abs. 4). 

Die ersten Sehritte der neuen Postgesctzgebung seit 
1919 bestimmte die Markentwertung. Zur Heraufsetzung 
der Gebtihren ergingen nacheinander virr Postgebtihren
gesetze vom 8. 9. 1919 (RGBl S. 1519), vom 29. 4. 1920 
(RGBl S. 683, geandert unterml1. 8.1920, RGBl S. 1575), 
vom 23. 3. 1921 (RGBl S.237) und vom 19. 12. 1921 
(RGBl S. 1593). Die Posttaxgesetzgebung von 1871 bis 
1899 sowie die Abgabengesetze von 1916-1918 wurden 
auBer Kraft gesetzt (§ 8 des Gesetzes vom 8. 9. 1919) 
und § 50 PG teilweise aufgehoben (Ziffern 6 und 7; 
s. § 8 Abs. 2 des Gesetzes vom 29. 4. 1920). Zahlreiehe 
Gebtihrenvorsehriften gingen aus der PO auf das Gesetz 
iiber. Die Portofreiheitsgesetzgebung von 1869/72 wurde 
abgesehafft (Gesetz vom 29. 4. 1920, RGBl S. 678). Zur 
Abkiirzung des Gesetzgebungswegs betreffs der laufenden 
Postgebiihrenanderung, wie sie der zunehmenden Geld
entwertung entspraeh, wurde vom 1. 1. 1922 ab der 
Reiehstag beziiglieh seiner Beteiligung an diesem Zweige 
der Gesctzgebung dureh einen AussehuB von 21 Mit
gliedern aus seiner eigenen Mitte, die Gesetzesform dureh 
die der Verordnung ersetzt (§ 7 des Gesetzes vom 19. 12. 
1921). Demnaehst ergingen in der Zeit vom Juni 1922 
bis August 1923 im ganzen 10 Verordnungen, namlich 
vom 1. 6., 13.9., 3. 11. und 5. 12. 1922 (RGBl S.489, 
727,835,898), vom 5.1.,13.2.,21. 3., 18.6., 12.7. und 
14. 8. 1923 (RGBl S. 45, 121, 210, 392, 619, 785). Die 
beiden letzten Verordnungen erstreekten sich mit auf 
Postseheckge btihren. 

Da der Geldentwertungsvorgang cine weitere Be
schleunigung des Gesetzgebungsverfahrens erforderte, 
so ging man zu einer nahezu unbeschrankten Verord
nungsbefugnis der Verwaltung (Reiehspostminister) tiber, 
indem man fiir die Postgebiihren einschl. der Postseheck
gebiihren dureh Gesetz feste Grundbetrage sowie einen 
beweglichen VervielfaltigungsmaBstab (Schltisselzahl, 
entsprechend dem Stande der Personalbesoldung) ein-

ftihrte, wobei die fortschreitende Neuberechnung der 
Gebtihrensatze und deren Einftihrung in den Verkehr 
der Verwaltungsverordnung tiberlassen blieb. Nur noch 
ftir MaBnahmen auBerhalb der Gebtihrenfestsetzung im 
Vervielfaltigungswege blieb die Postverwaltung (Reichs
postrninister) an die Mitwirkung des Reichsrats und 
eines Reichstagsaussehusses von 28 Mitgliedern gebunden 
(Gesetz vom 17.8.1923, RGBl S.797). Die hiernach 
erlassenen Gebtihrenverordnungen des Jahres 1923 er
gingen unter dem 24. 8. und 7. 9. (Amtsblatt des RPM 
S. 351, 371), dem 19. und 27. 9. (RGBl S. 897, 919), dem 
10.,20. und 27. 10. sowie dem 6. 11. (Amtsblatt des RPM 
S.435, 453, 465, 477). 

Bei den Postscheckgebiihren hatte man unter dem 
8. 9. 1919 (RGBI S. 1522) und dem 22. 3. 1921 (RGBI 
S. 242) versucht, dem Marksturz im Wege der fiirmlichen 
~esetzgebung zu folgen. Auch mer war indessen der 
Ubergang vom Gesetz zur Verordnung unter Ersetzung 
des Reichstags durch einen AusschuB von 21 Mitgliedern 
gefolgt (Gesetz vom 19~ 12. 1921, § 1 Abs. 4; RGBl 
S. 1597). Die demnachst erlassenen Gebtihrenverord
nungen sind im Jahre 1922 unter dem 1. 6., 13. 9., 3. 11. 
und 5. 12. ergangen (RGBI S. 491, 730, 838, 899), im 
Jahre 1923 eben so unter dem 5. 1., 13. 2. und 18. 6. 
(RGBl S. 16, 122, 394). 

Eine besondere Zeitungsgebtihrenordnung (Nachrich
tenblatt des RPM 1923 S. 157) bildete sich an den §§ 5 
und 6 der Postgebtihrenverordnung vom 13. 2. 1923 
(RGBI S. 121) heraus, nachdem bereits die Gebiihren
verordnungen vom 13. 9. und vom 3. 11. 1922 (RGBl 
S.727, 835) den Gegenstand mitbehandelt hatten. In 
der Folgezeit ist bei allen Veranderungen der Postgebtih
rengesetzgebung (Verordnungen zufolge des Gesetzes 
vom 17. 8. 1923, RGBI S. 797) das Zeitungsgebtihren
wesen mitberticksichtigt worden. 

Neben der Gebtihrenordnung wurde die Haftpflicht
ordnung des PG durch die Markentwertung beeinfluBt. 
n.;in Gesetz vom 6. 5. 1920 (RGBl S. 893) erhiihte, in 
Anderung des § 9 PG, den Hiichstentschadigungssatz 
im Postpaketverkehr von 3 auf 10 M flir je 0,5 kg. Ein 
weiteres Gesetz vom 13. 12. 1922 (RGBl S. 913) steigerte 
diesen Satz weiter auf 500 M und gleichzeitig den beim 
Verluste von Einschreibbriefen gezahlten Entschadi
gungssatz von 42 M, in Anderung des § 10 PG, auf 
2000 fi1. Dasselbe Gesetz (1922) anderte den Strafsatz 
bei Posthinterziehungen (§ 27 PG) von 3 in 500 M und 
t;~teilte endlich dem RPM die Ermachtigung, mit der 
Anderung der beiden Entschadigungssatze (nicht auch 
der des Strafsatzes) im Verordnungswege fortzufahren, 
entsprechend dem Steigen oder Fallen der Paket- und 
der Einschreibgebuhr. Auf Grund dieses Ermachtigungs
gesetzes sind in der Zeit vom Januar bis November 1923 
zusammen 2 Bekanntmachungen und 12 Verordnungen 
des RPM ergangen, namlich die Bekanntmachungen vom 
10.1. und 5. 3. (Amtsblatt des RPM S. 27, 102) und die 
Verordnungen vom 3. und 26.7., vom 24.8., 1., 15. und 
28.9., vom 10. 15. und 31. 10., vom 6., 12. und 20. ll. 
(Amtsblatt des RPM S. 217, 288, 367, 392, 415, 431, 
443, 471, 479, 482, 501). 

1m Jahre 1921 kam es zur Erneuerung der PO, des 
PSchG und der PSchO. Die PO von 1917 erging neu 
unter dem 22. 12. 1921 (RGBI S. 1609), zum ersten Male 
auch mit Geltung ftir den inneren Verkehr der Lander 
Baycrn und Wiirttemberg. Sie iibertrug die Verordnungs
befugnis aus Art. 88 Abs. 3 der Reichsverfassung von 1919 
ftir eine Reihe von Gegenstiinden von der Reichsregierung 
auf die Postverwaltung (Reiehspostminister): Rohrpost 
(s. d.), Luftpost (s. Luftpostverkehr), z. T. Personen- und 
Gepackbefiirderung, sowie Gebiihren, §§ 47 II, 58 VI, 59, 
62, 63). Schon vorher waren das PSehG von 1914 in 
neuer Fassung zufolge Gesetzes vom 22. 3. 1921 (RGBl 
S. 242), die PSehO ebenso zufolge Bekanntmachung vom 
7.4. 1921 (RGBI S. 459) verkiindet worden. Durch § 14 
der PSchO von 1921 wurden die gleichartigen Verord-
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nungen der Lander Bayern und Wiirttemberg auBer 
Kraft gesetzt. 

Eine grundsatzliche Neuordnung erfuhr das Verkiin
dungsverfahren. Nachdem es bereits im Kriege auf dem 
Wege iiber die Bundesratsverordnung vom 6.8. 1914 
(RGBl S. 357) und ihre Erneuerungen dazu gekommen 
war, daB die entsprechenden Anderungen zu §§ 18 und 
18a der PO von 1900 auBer im Zentralblatt auch im 
RGBl verkiindet wurden und auch schon die PO von 
1917 der Verkiindung durch das RGBl neben der im 
Zentralblatte teilhaftig geworden war, fielen nach dem 
8. 10. 1920 (s. Zentralblatt S. 1478) die Verkiindungen 
im Zentralblatt allgemein weg, soweit es sich um Post
verordnungen mit Rechtsvorschriften handelte (s. DVZ 
1922 S. 31). Um wiederum das RGBl zu entlasten, wurde 
den Verwaltungsamtsblattern allgemein gesetzliche Ver
kiindungsfahigkeit beigelegt (Gesetz vom 13. 10. 1923, 
RGBl 1 S. 959 und Mitteilung vom 1. 12. 1923, RGBl 1 
S. 1236). An ihr nahmen fiir den Bereich der Postgesetz
gebung das Amtsblatt des RI'M und das Nachrichten
blatt des RPM teil (Amtsblatt des RPM 1923 S.27), 
das Nachrichtenblatt bis zu seinem AufhOren Ende 
Februar 1924 (s. Amtsblatt des RPM 1919 S. 527, Nach
richtenblatt 1924 S. 67). Seit Anfang 1926 erscheint das 
Amtsblatt des RPM (s. d.) mit dem Untertitel "Bekannt
machungen der DRP". 

Den Abschlu13 des WahrungsverfaIls brachte fiir den 
Bereich der Post die Gebiihrenverordnung vom 22. 11. 
1923 (RGBl 1 S. 1104), die fiir die Bemessung der Post
und der Postscheckgebiihren die Steuermark als Schliissel
zahl einfiihrte (vgl. § 3 des Gesetzes vom 17.8. 1923, 
RGBl S.797 und Verordnung vom 23. 11. 1923, betr. 
die UmsteIlung des Postscheckverkehrs auf Rentenmark, 
RGBl 1 S. 1132). Das Gesetz vom 13. 12. 1922 betr. 
§§ 9, 10 und 27 PG wurde erst durch Gesetz vom 5.2. 
1925 (RGBll S. 10) aufgehoben, nachdem zur ander
weiten Festsetzung der Ersatzbetrage noch die drei 
Verordnungen vom 26. 11. und vom 20. 12. 1923 (Amts
blatt des RPM S. 524,575) sowie vom 15. 5. 1924 (Amts
blatt des RPM S.293) ergangen waren. 

Eine neue Grundlage der gesamten Postgesetzgebung 
hat das Reichspostfinanzgesetz (s. d.) vom 18. 3. 1924 
(RGBl 1 S.287) gebracht. Der Verkehrsbeirat (Art. 88 
Abs. 4 der Reichsverfassung von 1919) ist beseitigt 
worden. Der neu eingesetzte Verwaltungsrat (s. d.) 
(§§ 3-6 des Gesetzes) ist an Gesetzen formeIlen Sinnes 
sowie an gesetzvertretenden Verordnungen insoweit be
teiligt, a1s der Gegenstand die wirtschaftliche Seite der 
Postverwaltungstatigkeit angeh~ '(auch: Lohntarife, An-
1egung von Postscheckge1dern, Ubernahme und Aufgabe 
von Dienstzweigen). Grundlegende Gegenstande, die 
das Verhaltnis der Postbenutzer zur Postverwaltung 
regeIn, sind der formlichen Gesetzgebung (Reichstag und 
Reichsrat) vorbehalten. Die Verordnungen iiber die 
Benutzung der Verkehrseinrichtungen und iiber die Ge
biihrenbemessung erla13t aIlein der Reichspostminister 
ohne Beteiligung des Reichsrats, ebenso aIle Verwaltungs
verfiigungen. 

Gesetzvertretende Postgebiihrenverordnungen ergingen 
seit Erla13 des Reichspostfinanzgesetzes unter dem 9. 5. 
1924 (Amtsblatt des RPM S.285), 7.8. 1924 (nur Zei
tungsgebiihren betr., Amtsb1att des RPM S. 502), 1. lO. 
und 18. 12. 1924 (Amtsblatt des RPM S. 572, 693), 
~.5. 3. und 22. 6. 1925 (Amtsblatt des RPM S. 181, 327). 
Uber Postscheckgebiihren ist in den Verordnungen vom 
Oktober und Dezember 1924, iiber Zeitungsgebiihren 
(Zeitungsgebiihrenordnung) in den Verordnungen vom 
Mai 1924 und vom Marz 1925 mitbestimmt. 

Die Verordnung betr. Kraftfahrzeuglinien vom 24. 1. 
1919 ist durch das Kraftfahrliniengesetz vom 26. 8. 1925 
(RGBl 1 S. 319) aufgehoben worden. 1m § 6 des Gesetzes 
ist das Verhaltnis der Post zu den Landesbehorden hin
sichtlich des Betriebs von Postkraftfahrlinien neu ge
ordnet. 

Wegen der Geschichte der Bayerischen Post s. Bayeri
sche Post, wegen der Geschichte der Wiirttembergischen 
Post s. Wiirttembergische Post. 

1m iibrigen s. auch Botenwesen, Brieflogen, Cursus 
publicus, Dragonerposten, Estafetten, Fahrende Posten, 
Itinerarien, J uden brief trager, Kaufmannsposten, Kloster
boten, Litzenbriider, Metzgerposten, Oberpostamter, 
Postamter, Postmeilensaulen, SchneIlposten, Schwarze 
Kabinette, Stadtposten, Stadteboten, Tatarenposten, 
Universitatsboten, Verwaltung. 

IV. Schriftwesen. ZuI: Stephan, DasVerkehrsleben imAltertum 
in "F. v. Raumers Historisches Taschenbuch". 4. Folge, 9. Jahr
gang. F. A. Brockhaus, Leipzig 1868; Ohmann, Die Anfange des 
Postwesens nnd die Taxis. Dnncker & Humblot, Leipzig 1909; 
Veredarius, Das Buch von der Weltpost. 3. Auf!. Herm. I. Mei
dinger, Berlin 1894. S. 21ff. 

Zu II: Goller, Jakob Henot. Verlag Carl Georgi, Born 1910; 
Grosse, Die Beseitigung des Thurn und Taxisschen Postwesens in 
Deutschland durch Heinrich Stephan. I. C. C. Brun's Verlag, 
Minden (Westf.) 1898; Mehler, Das fiirstliche Haus Thurn und 
Taxis in Regensburg. Regensburg 1898; Riibsam, Johann Baptista 
v. Taxis, Ein Staatsmann und MUitar, 1530-1610. Herdersche 
Verlagsbuchhandlung, Freiburg i. B. 1889; Riibsam und Freytag, 
Postgeschichtliche Dokumente des Fiirstlich Thurn und Taxisschen 
Zentralarchivs zn Regensburg (1504-1909). Privatdrnck, Regens
burg 1914; Schulte, Geschichte des mittelalt rlichen Randels und 
Verkehrs. Dunck r & Humbl?t, I,eipzig HOO. 1. Bd., S. 500ff.; 
Amtsblatt 1871 S. 98ff.; Archlv 1901 S. 653ff., 1910 S. 261ff., 1916 
S. 298ff., 1918 S. 194ff.; Das Bayerland, 34. Jahrgang. Bayerland 
Verlag, Miinchen 1922. S.1ff. 

Zu III: Stephan; Matthias. "Uber Posten und Postregale. E. S. 
Mittler, Berlin, Posen und Bromberg 1832. S t a e dIe r. 

Gesellsehaft zur Erforsehung der Postgesehiehte in 
8ayem, E. V., Sitz und Geschiiftsstelle in Miinchen. 
Gegriindet 1922 von dem Staatssekretar, spateren 
Reichspostminister Dr. Stingl (s. d.). Vereinszweck ist 
Ermittlung, Sichtung und Verarbeitung der postgeschicht
lichen Quellen in Schriftwerken und Archiven. DRP 
und Bayerische Staatsregierung fordern die Bestre
bungen des Vereins. Bei RPM Abt. Miinchen und den 
OPD in Bayern besorgt je ein Referent die von der Ver
waltung iibernommenen Geschafte. Vereinsschrift ist 
das "Archiv fiir Postgeschichte in Bayern" (s. d.), das 
halbjahrlich erscheint und den Mitgliedern geliefert wird. 

Gesetzgebung im Postwesen. Das Postwesen ist nach 
Art. 88 Reichsverfassung (RV) ausschlie13lich Sache des 
Reichs. Nach Art. 6 Ziff. 7 hat das Reich die aus
schlieBliche Gesetzgebung iiber das Postwesen. 

Wahrend vor dem Jahre 1866 in Deutschland noch 13 eigene 
staatIiche Postwesen und auJlerdem die Fiirstlich Thurn und Taxis
sche Post bestanden, waren bis zum 1. 7. 1867 (Geburtstag des Nord
deutschen Bundes) noch 10 Postverwaltungen vorhanden. Durch 
die Bundesverfassung wurde das Postwesen fiir das gesamte Gebiet 
des N orddeutschen Bundes als einheitliche Staatsverkehrsanstalt 
eingerichtet (Art. 48-52). Es gab auJler der Post des Bundes nur 
noch die Postverwaltungen von Bayern, Wiirttemberg und Baden. 
Die Badische Post ging durch die im Jahre 1870 zwischen dem 
Norddeutschen Bunde, Baden und Ressenvereinbarte Verfassung 
des Deutschen Bundes (Bundesgesetzblatt 1870 S.627) mit Wir
kung vom 1. 1. 1872 ab (Protokoll vom 15. 11. 1870, BundesgeEetz
blatt S. 651) in der Norddeutschen Bundespost auf. Es bestanden 
seitdem nur noch drei Postverwaltungen: 

a) die Reichspost, 
b) die Bayerische Post (s. d.), 
c) die Wiirttembergische Post (s. d.). 
Dieser Rechtszustand galt auch unter der neuen Reichsverfassung 

yom 11. 8. 1919 (RGBI. S. 1383) bis zum 1. 4. 1920. Durch die 
Staatsvertrage yom 29./31. 3. 1920 gingen die Verwaltung und das 
gesamte Eigentum der Bayerischen und Wiirttembergischen Post 
auf das Reich iiber. 

Die Gesetzgebung im Postwesen war bereits, seitdem Bayern und 
Wiirttemberg durch die Vertrage yom 23./25.11. 1870 dem Deut
schen Bund beigetreten waren, gemaJl Art. 48 RV eine Reichs
angelegenheit. Fiir die Landesgesetzgebung war nur noch in be
schranktem Umfange Raum (Art. 52 RV). Die landesgesetzlichen 
Vorbehalte zugunsten Bayerns und Wiirttembergs sind, soweit der 
Postverkehr mit den Nachbarstaaten des Auslandes in Frage kam, 
mit dem Inkrafttreten der neuen Reichsverfassung, im iibrigen seit 
dem 1. 4. 1920 vollstandig weggefallen. 

Das Postrecht des Deutschen Reichs, insbEsondere das 
PostgEsetz vom 28. lO. 1871, beruht auf der bewahrten 
preuJ3ischen Gesetzgebung. Die preuJ3ische Gesetz
gebung baut sich im wesentlichen auf den BEstimmungen 
des Preu13ischen Allgemeinen Landrechts (ALR) von 
1794 auf. Die Grundlagen der heutigen Gesetzgebung 
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lassen sich aus vielen Vorschriften des ALR leicht nach
weisen. Vielfach geandert, in seinen Grundztigen aber 
aufrecht erhalten, findet das PreuBische Postrecht seine 
Zusammenfassung als Gesetzbuch im PG vom 5. 6. 1852 
(Gesetzsammlung S.345). Abgesehen von den Be
stimmungen tiber das Postregal und den Strafvorschrif
ten ist das Postrecht unverandert in das PG des Nord
deutschen Bundes vom 2. 11. 1867 (Bundesgesetzblatt 
S. 61) und von dort in das Reichsgesetz tiber das Post
wesen vom 28. 10. 1871 (RGBl s. 347) tibergegangen. 
Das PG ist seitdem mehrmals geandert worden durch 
die sog. Postgesetznovelle vom 20. 12. 1899 (RGBl S.715), 
durch das Postgebtihrengesetz vom 29. 4. 1920 (RGBl I 
S. 683) § 8 hinsichtlich einzelner Teile des § 50 Nr. 6 und 7, 
durch das Gesetz vom 6. 5. 1920 betr. Anderung d~s § 9 
des PG (RGBI I S. 893), durch das Gesetz tiber Ande
rungen des PG vom 13. 12. 1922 (RGBl I S. 913), durch 
das Reichspostfinanzgesetz (s. d.) vom 18.3. 1924 
(RGBl I S. 287) § 15 Abs. 3 und durch das Gesetz zur 
Anderung des ~9vom 5.2. 1925 (RUBl I S. 10). Die 
meisten dieser Anderungen sind durch den Wahrungs
verfall und spater durch die Wiederaufrichtung einer 
festen deutschen Wahrung notwendig geworden. Sach
lich ist an den Bestimmungen des PG seit 1871 nichts 
geandert worden. 

Was die Form der Gesetzgebung selbst betrifft, so 
gilt das allgemeine, fUr das Zustandekommen von Reichs
gesetzen geltende Verfassungsrecht (Art. 68ff. RV). In 
diesem Rechtszustand ist auch grundsatzlich 4.urch das 
Reichspostfinanzgesetz vom 18. 3. 1924 eine Anderung 
nicht eingetreten. Was der Reichsgesetzgebung vorbe
halten ist oder bisher durch Reichsgesetz geregelt ist, 
bedarf auch in Zukunft der reichsgesetzlichen Regelung. 
Allerdings ist durch das Reichspostfinanzgesetz die 
Reichsgesetzgebung auf verschiedenen Gebieten aus
geschaltet worden. So beschlieBt nicht der Reichstag, 
sondern der Verwaltungsrat (s. d.) tiber die Feststellung 
des Voranschlags und die Entlastung d.~r Verwaltung, 
tiber die Aufnahme von Krediten und die Ubernahme von 
Btirgschaften. Es bedarf daher nicht mehr eines Reichs
gesetzes (§ 15 Abs.2 Reichspostfinanzgesetz). Nur das 
Gehalt des Reichspostministers wird im Reichshaushalts
plan (Reichsgesetz, Art. 85 Abs. 2 RV) veranschlagt und 
unterliegt der verfassungsmaBigen BeschluBfassung durch 
Reichsrat und Reichstag. K. Schneider. 

Gesetzsammlungsamt in Berlin NW 40, Scharnhorst
straBe 4, dem Reichsministerium des Innern unterstellt, 
besorgt den Verlag des Reichsgesetzblattes, der PreuBi
schen Gesetzsammlung und der 4 Verordnungsblatter 
des Reichsfinanzministeriums (Amtsblatt der Reichs
finanzverwaltung, Reichszollblatt, Reichssteuerblatt, An
hang zum Reichssteuerblatt). Die Geschafte der Ver
lagsP Anst ftir diese Blatter nimmt das Postzeitungsamt 
(s. d.) in Berlin wahr. 

GeBchichte. Am 27. 10. 1810 wurde auf Grund der "Koniglichen 
Verordnung liber die Erscheinung und den neuen Verkauf der Gesetz
sammlung" flir Besorgung der Verlags- und Vertriebsgeschafte flir 
die PreuLlisehe Gesetzsammlung daB " Gesetzsammlungs-Debit
Komtoir" in Berlin eingerichtet. Am 1. 1. 1825 wurde dieses Amt 
aus Ersparnisrlicksichten mit dem am 1. 1. 1822 in Berlin gegrlindeten 
"Koniglichen Zeitungs-Komtoir" zusammengelegt. Beide Xmter 
fiihrten nunmehr die gemeinsame Bezeichnung "Konigliches Gesetz
sammlungs-Debit- und Zeitungs·Komtoir". An die Stelle der Be
zeichnung Gesetzsammlungs·Debit-Komtoir trat 1876 die Be
zeichnung Gesetzsammlungsamt. Die sonstige Geschichte des Amts 
lauft bis Ende 1925 Hand in Hand mit der des Postzeitungsamts. 
Seit 1. 1. 1926 ist das Gesetzsammlungsamt dem Reichsministerium 
des Innern unterstellt. ' 

Schriftwesen. Archiv 1910 S. 577ff., 1926 S. 105ff. S. auch 
Postzeitungsdienst. R a abe. 

Gesetz und Verordnung im Postreeht; Ursprung der 
Reehtsstolfseheidung zwisehen PG und PO. Die PO ist 
seit 1924 dazu bestimmt, "die Bedingungen und Gebtih
ren fiir die Benutzung der Verkehrseinrichtungen" fest
zusetzen (§ 2 RPFG vom 18. 3. 1924, RGBl I S. 287; 
verfassungsvertretendes Gesetz). Der Gesetzgebung im 
forrnlichen Sinne [Reichsverfassung (RV) 1919 Art. 6 

Ziffer 7] sind nur "grundlegende Sachen, die das Ver
haltnis des Publikums zur Postverwaltung regeln", vor
behalten (ungeschriebener Verwaltungsgrundsatz, ent
sprechend Art. 88 Abs.3 RV von 1919: aufgehoben 
durch § 15 RPFG). Die PO ist hiernach gesetzvertretende 
Verordnung unmittelbar aus Verfassungsrecht und bedarf 
zu ihrem Bestehen keiner Ermachtigung durch ein Gesetz 
aus Art. 6 RV. 

1. DaB der Stoff des Postverkehrsrechts zwischen dem 
Gesetz im f6rmlichen Sinne und der gesetzvertretenden 
Verordnung aufzuteilen sei, ist seit der Errichtung des 
Verfassungsstaats in PreuBen Grundsatz (§ 50 des preu
Bischen PG von 1852, Gesetzsammlung S. 345: die PO 
war gesetzvertretende Verordnung kraft Ermachti
gung durch das PG); den Bestand der PO als gesetz
vertretender Verordnung unmittelbar aus Ver
fassungsrecht fiihrte die norddeutsche Bundesver
fassung von 1867 (Art. 48) ein, was die RV von 1871 
(Art. 48) iibernahm. Den § 50 des preuBischen PG von 
1852 iibernahmen nacheinander § 57 des norddeutschen 
PG von 1867 (Bundesgesetzblatt S. 61) und § 50 PG von 
1871 (RGBl S. 347), doch ohne die ursprtingliche (1852) 
Ermachtigungswirkung. 

Wortlaut des Art. 48 RV von 1871 (BundesVerfassung von 1867): 
"Die Gesetzgebung des Reichs (Bundes; gemeint ist die Gesetzgebung 
im fOrmIichen Sinne) in Post- und Telegraphenangelegenheiten er
streckt sich nicht auf diejenigen Gegenstande, deren Regelung nach 
den in der Norddeutschen Post- und Telegraphenverwaltung maf3-
gebend gewesenen (nach den gegenwartig in der preuf3ischen Post
und Telegraphenverwaltung maf3gebenden) Grundsatzen der regle
mentarischen Festsetzung (d. i. der PO) ... liberlassen ist." Wegen 
des sachlichen Inhalts der preuf3ischen Grundsatze S. zu 2. Der An
nahme der preuBischen Grundsiitze lag 1852 die Absicht moglichster 
Stoffentlastung des ersten PG im preuBischen Verfassungsstaate zu
grunde, wobei indessen die Postben utzer der Klagbarkeit 
ihrer Ansprliche gegen die Postverwaltung, soweit sie bis 
dahin yom Gesetz gewahrt waren, nicht veri ustig gehen 
sollten. ]\fan wahlte, der damaligen Rechtsauffassung entsprechend, 
den Ausweg, daB der in das Gesetz im fOrmlichen Sinne nicht aufge 
nommene Rechtsstoffteil, der in die PO (Postreglement) zu verweisen 
war, mit blirgerlich-rechtlicher Vertragsnatur, d. h. mit 
Klagbarkeit vor den ordentlichen Gerichten a usgestattet 
wurde (Anregungen des Handelsministers V. d. Heydt zu dem Ent
wurfe zum preuBischen PG von 1852 Yom August 1851, in den Akten 
des preuf3ischen GPA zum PGEntwurf, 14 Bde, 1794-1867). 

2. Wie der Rechtsstoff zu scheiden sei, erlauterte § 50 
des preuBischen' PG von 1852 durch eine (nicht zwin
gende) Aufzahlung von Gegenstanden. Sie ist mit 
unwesentlichen Anderungen iibcr § 57 des norddeutschen 
PG von 1867 in § 50 Abs. 3 PG von 1871 tibergegangen; 
dieser ist seit 1919 mehrfach durch Gesetz geandert 
worden. 

In der Begriindung des Entwurfs zum preuf3ischen PG von 1852 
war die Rechtsstoffscheidung, wie folgt, veranschlagt: a) Gesetzes
masse: verfassungsmaf3ige Aufgabe der Post (Regal), Ausschluf3 des 
freien Beforderungsgewerbes (Postzwang), Garantie (d. h. Haftung 
fiir Versehulden Dritter; Ersatzieistung fiir Sehiiden bei der Befarde
rung), Vorrechte, Poststraf- und -strafjustizrecht; b) Verordn ungs
masse: Einlieferung zur Post, Einlieferungsverbote, Zurlickforde
rung eingelieferter Postsachen, Zustellung, Unzustellbarkeit usw. (siehe 
Drucksachen Nr. 125 von 1852, Zweite Kammer, III. Session, S. 32). 

Das norddeutsche PG von 1867 nahm die Vorschrift 
betr. Schutz des Briefgeheimnisses aus Art. 33 der 
preuBischen Verfassungsurkunde von 1850 auf (§ 58 
Abs.2 = § 5 PG von 1871), nachdem die Unterbringung 
der Vorschrift in der norddeutschen Bundesverfassung 
von 1867 miBlungen war (s. Stenographische Berichte 
von 1867 I. Legislaturperiode Bd. II S.174f£., 518f£.); 
seit 1919 ist § 5 PG gegenstandslos (Art. 117 RV von 
1919; vgl. RV von 1849 § 142). 

Wegen der Widerstande in der Weimarer National
versammlung gegen Art. 117 S. deren Drucksachen in 
der Handausgabe von Heilfron, Verlag R. Hobbing, 
Berlin (ohne Jahr), Bd. II S. 677, 697, 706, 719, Bd. V 
S. 3243, 3330, 3332, 3342, Bd. VI S. 3651, 3656, 3660, 
3664, 3667, 3670, Bd. VII S. 3880. 

Auch in die PO drangen frtihzeitig Gegenstande auBer
halb der Aufzahlung des § 50 PG ein. Hervorzuheben 
sind die selbstandigen Haftvorschriften bei den Geld
vermittlungsgeschaften der Post: Postanweisungen in 
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§ 17 des norddeutschen Postreglements von 1867, uber
nommen aus Abs. 1 des Erlasses yom 24. 5. 1848, preu
Bische Gesetzsammlung S. 165, seit 1871 ubergegangen 
auf § 6 Abs.4 PG; Postauftrage 1871, Amtsblatt der 
Deutschen Reichspostverwaltung S.333; Postnachnah
men 1912, Zentralblatt S. 330; Postkreditbriefe 1914, 
Zentralblatt S. 264. 

Schriftwesen. Jacobi, Das Verordnungsrecht im Reiche seit 
dem November 1919 (im Archiv des 6ffentlichen Rechts). Tiibingen 
1920. S. 333. Staedler. 

Gesundheitspflege. Die DRP hat von jeher versucht, 
die Arbeitsbedingungm des Personals im Postbetriebe 
den FordEfungen dEf G€sundheitslehre entsprechend zu 
gestalten. Ihre Fursorge erstreckt sich dabei 1. auf 
richtige BemeEsung der Arbeitszeit, 2. auf zweckmaBige, 
der Gesundheit forderliche Einrichtung der ArbeitE
statten und 3. auf den Schutz des Personals gegen 
die besonderen Betriebsgefahren des Postdienstes. 

Zu 1. S. LeistungsmaB und Urlaub. 
Zu 2. Es sind RegEln fur zweckmaI3ige Lage und 

GroBe der Dienstraume und sonstigen Arbeitsstatten 
(z. B. Bahnpostwagen) sowie fur deren Ausstattung, Be
leuchtung, Heizung, Luftung, Reinigung usw. auf
gestellt. V gl. dazu ADA IV und Reinigung, Heizung 
und Luftung der Dienstraume. 

Wegen dEr baulichen Gestaltung der Dienstraume 
s. Architektur, bauliche Einrichtungen, bautechnische 
Einzelheiten bei Postgebauden. Wegen der Beleuchtung 
und Heizung s. d. Fur die Verbesserung der Luft
verhaltnisse in den Dienstraumen ist durch Einbau 
von Luftungsanlagen (s. d.) gesorgt. Auf Reinhaltung 
der Dienstraume wird besonders geachtet (tagliche 
Reinigung, Benutzung von Staubsaugern, Aufstellung 
von Spucknapfen usw.). Die Vorschriften dienen auch 
der Verhutung der Tuberkulosegefahr (s. Tuberkulose
flirsorge). Der Feuersgefahr in den Dienstraumen und 
Bahnposten wird durch Feuerloschvorrichtungen be
gegnet (s. FeuerlOscheinrichtungen). Fur das. Verhalten 
des Personals bei Branden im Postgebaude smd Feuer
lOschordnungen erlassen. Samtliche Dienststellen sind 
mit Waschgelegenheiten ausgcstattet, in den groBeren 
Dienstgebauden sind Badeeinrichtungen (s. d.) vor
handen. Den Beamten stehen seit 1898 im Dienst2 
Kochgelegenheiten zur Verfugung, in Erfrischungs
raumen (s. Erfrischungsanstalten) werden dem Personal 
Speisen und Getranke zu wohlfeilen Prciscn .vera~folgt. 
Fur die erste Aufnahme und Behandlung 1m Dlenste 
erkrankter Beamten sind bei groBeren VAnst (vorzugs
weise in Fernsprechamtern) Krankenzimmer (s. d.) ein
gerichtet. Kleiderablagen (s. d.) dienen zur ordentlichen 
Aufbewahrung dEf Dienst- und der ?urgerlichen Kle~du~g 
des Personals. Besondere Vorschnften bestehen fur die 
Ausstattung der Dienstwachtzimmer, Reinigung der 
Abortanlagen usw. Die Uberwa?hung der Dienstr~ume 
usw. auf die flir den Gesundheltsschutz erforderlichen 
Einrichtungen ist den Postvertrauensarzten (s. d.) uber
tragen. Der ErlaB uber die Bildung und die Aufgaben 
der B2amtenausschusse im Bereiche der Reichs-Post- und 
Telfgraphenverwaltung yom 25. 6. 1920 (Amtsbl. ~920 
S. 225 ff.) hat den Ortsbeamtenausschussen (s. BetrJebs
vertretungen) u. a. das Recht ubert~agen, auf die Be
kampfung von Unfall- und Gesund~eltsgefahren, beson: 
dEfs im Betriebe, zu achten, den Dlenstvorgesetzten bel 
dieser Bekampfung durch Anregung, Beratung und Aus
kunft zu unterstutzen sowie auf die Durchflihrung der 
Unfallverhutungsvorschriften hinzuwirken. Zur Forde
rung der Bestrebungen flir korperliche Ert~c~tigung haben 
sich an verschiedenen Orten Postsportveremlgungen (s. d. ) 
gebildet; a.n einigen Orten sind fur die Beamtinnen der 
Fernsprechamter mit Unterstutzung ~er DRP versuchs
weise pflichtmaBige Leibesubungen emgeflihrt. 

Zu 3. MaBregeln zum Schutze gegen Gefahren fiir 
Leben und Gesundheit des Personals sind je nach Lage 

des Einzelfalles getroffen. AIle V Anst sind z. B. im BEsitz 
einer "Anweisung zur Bekampfung gemeingefahrlicher 
Krankheiten im Post- und Telegraphenverkehr", die 
uber das Verhalten beim Auftreten ansteckender Krank
heiten bestimmt. Das im Bahnhofs- und Bahnpostdienst 
beschaftigte Personal wird in kurzeren Zeitabstanden 
auf die b€sonderen Gefahren seines Dienstes von Amts 
wegen hingewiesen. Die Bahnposten sind zur leichtern 
Hilfeleistung bei Unfallen usw. mit Verbandkasten (s. 
Postverbandkasten) ausgertistet. S. auch Unfallfursorge. 

Schriftwesen. Eisenstadt, Beitrage zu den Krankheiten der 
Postbeamten. Verlag des Deutschen PostverbandR, Berlin 1910; 
Kleemann, Die Sozialpolitik der Beichs-Post- und Telegraphen· 
verwaltung gegeniiber ihren Beamten, Unterbeamten und Arbeitern. 
Gustav Fischer, Jena 1914; Archiv 1908 S. 713ff.; DVZ 1912 S. 449ff. 
S. auch Wohlfahrtswesen. Traxdorf. 

Gewiihrleistung im WeJtpostverkehr. Nach dem WP 
Vertr ubernehmen die Vereins-Postverwaltungen keinerlei 
Verantwortlichkeit ftir gewohnliche Briefsendungen und 
im Postwege bezogene Zeitungen und Zeitschriften. Fur 
andere Sendungen haften sie nach folgenden Bestim
mungen. 

a) Einschreibsendungen, Paket- und Wert
sendungen. Bei Einschreibsendungen Haftung 
nur ftir Verlust, Ersatzbetrag ohne Rucksicht auf den 
Wert der Sendung 50 Fr., wenn sich Absender nicht 
mit geringerem Betrage begnugt. Bei Paket- und 
Wertsendungen Haftung auBer fUr Verlust auch fur 
Beraubung oder Beschadigung, ferner bei Postpaketen 
nach einem KongreBbeschluB, der in Abkommen nicht 
ubergegangen, auch bei verzogerter Beforderung oder 
Zustellung, wenn Inhalt ganz oder teilweise verdorben. 
Ersetzung des wirklichen Schadens (jedoch nicht mittel
baren Schadens oder entgangenen Gewinns) bei Wert
sendungen bis zur Hohe der Wertangabe, bei gewohn
lichen Postpaketen bis 20, 25, 40 Fr., je nachdem Sendung 
bis 1 kg, uber 1 bis 5 kg, uber 5 bis 10 kg schwer. Er
stattung auch der Beforderungsge buhre n (nicht 
aber der Versicherungsgebuhren) bei vOlligem Verlust 
usw. Wird eine Paket- oder Wertsendung wieder
gefunden, so kann der Entschadigte die Sendung 
gegen Ruckzahlung des Ersatzbetrags zuruckverlangen. 
Die Verantwortlichkeit der Postverwaltungen ist aus
geschlossen im Fall haherer Gewalt (wenn die Post
verwaltungen die Haftung daftir nicht ausdrucklich 
ubernehmen), ferner, wenn sich uber die Sendur,gen 
kein Nachweis fiihren laBt, weil die Dienstpapiere durch 
hahere Gewalt vernichtet sind, sodann, wenn es sich 
urn Sendungen mit verbotwidrigem Inhalt handelt, 
endlich, wenn der Ersatzanspruch nicht innerhalb J ahres
frist, yom Tage der Auflieferung an gerechnet, gestellt 
wird. Bei Paket- und Wertsendungen Haftung ferner 
ausgeschlossen, wenn der Schaden durch Schuld oder 
Fahrlassigkeit des Absenders oder nattirliche Beschaffen
heit des Gutes herbeigeflihrt ist; bei Wertsendungen 
jeder Art, wenn in betrugerischer Weise ein zu hoher 
Wert angegeben ist; bei Wertbriefen und Wertkastchen 
bei Seebeforderung, wenn die beteiligte Verwaltung 
keine Haftung ubernimmt. S. auch Seebeforderung. 

b) Postanweisungen. Gewahrleistung fUr den ein
gezahlten Betrag bis zur Aushandigung an den Emp
fanger. 

c) Postuberwe.i.sungen. Haftung bis zur .Hoh~ 
des Betrags der Uberweisungen fUr Fehler, dIe bel 
der Gutschrift gemacht sind, ferner ftir :f.ehler in den 
an andre Verwaltungen ubermittelten Uberweisungs
listen, dagegen keine Haftung fUr Verzogerungen bei 
Ubermittlung oder Ausfuhrung von Uberweisungen. 

d) Postauftrage. Haftung fUr Postauftragsbriefe, 
auch ftir Briefe, in denen Postauftragspapiere zuruck
oder weitergesandt werden wie fUr Einschreibbrief
sendungen. Bei Verlust von Postauftragspapieren Ersatz 
des Schadens, hochstens nach dem Ersatzbetrag ftir 
Einschreibbriefsendungen. Haftung fUr die eingezogenen 
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Betrage wie fiir Einzahlungen im Postanweisungs- und 
Posttiberweisungsverkehr. Keine Haftung fiir Verzoge
rungen irgendwelcher Art, auch nicht fiir Verzogerungen 
bei Protesterhebung, wenn diese zugelassen. 

e) Nachnahmesendungen. Haftungftir Sendungen 
mit Nachnahme wie fiir gleichartige Sendungen ohne 
Nachnahme. Ftir ordnungsmaBig eingezogene Nach
nahmebetrage Haftung wie fUr eingezogene Postauftrags
betrage. Haftung htichstens in Hohe des Nachnahme
betrags, wenn die Sendung ohne Einziehung des Betrags 
oder gegen Einziehung eines zu geringen Betrags aus
gehandigt ist, ferner, wenn ein Betrtiger den Betrag 
eingezogen hat. 

f) Wer hat Anspruch auf Schadenersatz? Der 
Absender, jedoch bei Paket- und Wertsendungen der 
Empfanger, wenn er bei Empfangnahme einer beraubten 
oder beschadigten Sendung Vorbehalte gemacht hat 
oder wenn er nachweist, daB der Absender zu seinen 
Gunsten auf die eigenen Rechte verzichtet hat. 

g) Verantwortliche Verwaltung. Zur Zahlung 
von Schadenersatz ist verpflichtet die Aufgabeverwaltung 
jedoch beim Postanweisungsverkehr die Bestimmungs
verwaltung, wenn der Betrag dem richtigen Empfanger 
gezahlt werden soll, beim Posttiberweisungsverkehr die 
Verwaltung, bei der der Anspruch angemeldet ist. Der 
Verwaltung, die Ersatzbetrag gezahlt hat, steht Rtick: 
griff auf die verantwortliche Verwaltung zu, d. h. bel 
Einschreib-, Paket-, Wertsendungen die Verwaltung, 
die die Sendung unbeanstandet tibernommen hat und 
die richtige Aushiindigung oder Weitergabe nicht na~h
weisen kann, sonst die Verwaltung, in deren Geblet 
der Fehler gemacht ist. LaBt sich die verantwortliche 
Verwaltung nicht feststellen, so tragen die beteiligten 
Verwaltungen den Schaden zu gleichen Teilen. Durch 
Zahlung des Ersatzbetrags tritt die verantwortliche Ver
waltung bis zur Hohe dieses Betrags in aIle Rechte des 
Entschadigten ein beztiglich aIler etwaigen Ansprtiche 
gegen den Empfanger, den Absender oder Dritte. 

h) Zahlungsfrist. Zahlung der Ersatzbetrage mog
lichst bald nach Feststellung der Haftpflicht der Post, 
jedenfalls aber innerhalb einer Frist, die 6 Monate~ 
im Verkehr mit tiberseeischen Landern 9 Monate, bel 
Postpaketen allgemein 1 Jahr, vom Tage der Nachfrage 
an gerechnet, betragt. Zahlung durch die dazu ver
pflichtete Verwaltung in der Regel erst, wenn verant
wortliche Verwaltung Ersatzpflicht anerkannt hat. Je
doch kann die Aufgabeverwaltung den Absender fiir 
Rechnung der Zwischen- oder Bestimmungsverwaltung 
entschiidigen, wenn diese eine ordnungsmaBig anhangig 
gemachte Sache nicht binnen 6 Monaten, im Verkehr 
mit tiberseeischen Landern (auBer bei Posttiberweisungen) 
binnen 9 Monaten erledigt. 'Hinausschiebung del' Ersatz
leistung tiber die sonst geltenden Fristen hinaus statt
haft, wenn die Frage, ob hohere Gewalt vorliegt, noch 
nicht geklart ist, oder wenn bei Postanweisungen die 
Frist zur Feststellung der Verantwortlichkeit trotz un
verzogerter Behandlung nicht ausreicht. 

i) Erstattung von Ersatzbetragen. Die ver
antwortliche Verwaltung hat der Verwaltung, die Zah
lung geleistet hat, die verauslagten Ersatzbetrage mit 
Postanweisung, mit Wechseln oder in barem Geld, das 
im Glaubigerland umlaufsfahig ist, zu erstatten; es kann 
auch Erstattung im Wege der Abrechnung vereinbart 
werden. Bei nicht rechtzeitiger Zahlung (d. h. wenn 
nicht die Zahlung innerhalb 3, beim Posttiberweisungs
verkehr innerhalb 2 Monaten erfolgt) sind Verzugs
zinsen (7 vH) zahlbar, auch muB die verantwortliche 
Verwaltung die Kosten der verzogerten Zahlung tragen. 
S. auch Ersatzpflicht der Post. 

Schriftwesen. Archiv 1923 S. 118ff. 
Herzog. 

Gewiehtsermittlung und Gewiehtsangabe. Eine Er
mittlung des Gewichts der Postsendungen ist notig, 
1. um festzustellen, ob das Meistgewicht tiberschritten 

ist, 2. um die Gebtihren zu berechnen und 3. um die 
Haftpflicht der Post zu begrenzen und festzulegen. 

Die Gebtihren sind beiBriefen,Drucksachen, Geschafts
papieren, Warenproben, Mischsendungen und Paketen 
nach Gewichtsstufen gestaffelt. Fiir die Haftpflicht hat 
die Gewichtsermittlung bei Wertsendungen und Paketen 
insofern besondere Bedeutung, als damit die Moglich
keit gegeben wird, durch spateres Nachwiegen fest
zusteIlen, ob wahrend der Postbeforderung eine Ver
anderung mit der Sendung vor sich gegangen ist. AuBer
dem begrenzt sich bei Paketen ohne Wertangabe die 
Haftpflicht nach dem Gesamtgewicht des Pakets (s. 
Pakete) (im inneren Verkehr 3 RM ftir jedes halbe kg 
der Sendung). 

Das Gewicht wird bei del' Einlieferung der 
Sendungen ermittelt, und zwat bei Wertbriefen und 
Wertkastchen nach ganzen und halben g, bei gewohn
lichen und eingeschriebenen Paketen und bei unver
siegelten Wertpaketen bis 100 RM nach ganzen und 
halben kg, bei versiegelten Wertpaketen mit barem 
Gelde, Wertpapieren, Edelsteinen und EdeImetallen, bei 
versiegelten Wertpaketen tiber 1000 RM und bei allen 
Wertpaketen nach dem Ausland nach kg und g, bei 
sonstigen versiegelten InIandspaketen bis 1000 RM nach 
kg und Gewichtsteilen von 50 g_ DberschieBende Ge
wichtsteile werden nach vorstehenden Grundsatzen voIl 
gerechnet (1/2 g, 1/2 kg, 50 g) und aufgezeichnet. Das 
Gewicht wird bei Wertbriefen und Wertkastchen 
auf diesen selbst niedergeschrieben, bei Pakete n auf 
der Paketkarte, bei den versiegelten Wertpaketen 
auBerdem auf dem Aufgabezettel des Pakets. Das er
mittelte Gewicht der Wertsendungen wird auch in der 
Einli.eferungsbescheinigung (s. d.) angegeben, die 
der Auflieferer von der Post erhalt. GroBeren vertrauens
wiirdigen Firmen kann gestattet werden, ihre Paket
sendungen selbst zu wiegen und zu buchen. Ausgenom
men hiervon sind die Wertsendungen, bei denen die 
Gewichtsermittlung und Gewichtsangabe der Post ob
liegt (s. Selbstbucher). 

Fiir die Gebtihrenberechnung zahlt das Gewicht 
der den Sendungen etwa anhangenden Nachnahmepost
anweisungen und -zahlkarten und das der ZusteIlungs
urkunden nicht mit. 

Gewohnliche Postdienstpakete werden nicht gewogen. 
Wertsendungen werden beim Eingang am Bestim

mungsort nachgewogen. Die richtige Gewichtsermitt
lung fiir gewohnliche Pakete, von der die Gebtihren
ermittlung abhiingt, wird durch hiiufige Stichproben 
bei den Aufgabe- und BestimmungsP Anst tiberwacht. 

Als Gerate zum Wiegen sind verschiedene Arten von 
Brief- und Paketwagen in Gebrauch. 

Vor der Einfiihrung der Gewichtsermittlung nach g und kg war 
die postalische Gewichtseinheit das Zollpfund (= 500 g, eingeteilt 
in 30 Zollot = 16'1. g), das Gewicht des Zollvereins. Vor der Ein
fiihrung des Zollgewichts galt in den einzelnen Landern verschiedenes 
Gewicht (preuJ.Iisches, bayerisches, kiilnisches, Wiener usw. Gewicht). 

K. Schwarz. 
Gewinn- und Verlustreehnung s. Bilanz, Jahresbilanz 

der DRP, Kaufmannische Buchftihrung 
Gewinnverteilungsplan s. Reingewinn 
Gewohnliehe Sendungen sind nach PO und WP Vertr 

Briefsendungen (s. d.) und Pakete, die nicht einge
schrieben und nichtunterWertangabe aufgeliefert werden. 

Giesberts, Johann, Reichspostminister (1919--1922). 
* 3. 2. 1865 in Straelen (Kr. Geldern), 1899 Arbeiter
sekretar und Schriftleiter, 1905-1908 Mitglied des 
Deutschen Reichstags, 1906-1918 Mitglied des PreuB. 
Abgeordnetenhauses, 1918 Unterstaatssekretar im Reichs
arbeitsamt, 19. 2. 1919 Reichspostminister, 24. 11. 1922 
zUrUckgetreten. 

Gieseke, August, Direktor im RPA (1901-1908), 
Wirklicher Geheimer Rat, Exz. * 19. 12. 1846 in Jtihnde 
bei Dransfeld, 1865 in den Postdienst eingetreten, 1881 
bis 1885 Vorsteher des Deutschen PA in Konstantinopel, 
1886Postrat, 1894 Vortragender Rat im RPA, 1898 Geh. 
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Oberpostrat, 1901 Direktor im RPA, 1. 7. 1908 in den 
Ruhestand getreten, t 10. 3. 1926. Langjahriger Mit
arbeiter Stephans, besonders verdient urn die Ausgestal
tung der Post in den ehemals deutschen Schutzgebieten 
(s. d.) und urn die Ausbreitung und Vervollkommnung 
der friiheren deutschen P Anst im Auslande (s. Deutsche 
Posteinrichtungen im Auslande). 

Giropostkassen heiBen die Postkassen (s. d.), die ein 
Reichsbankkonto unterhalten. Nach den mit dem 
Direktorium der Reichsbank getroffenen Vereinbarungen 
haben die GPK, die OPK (in Bayern die Rechnungs
biiros der OPD), die PSchA und die VA am Sitz einer 
Reichsbankanstalt ein Reichsbankkonto zu unterhalten. 
Sind an einem Reichsbankplatz mehrere vA vorhanden, 
so unterhalt nach Bestimmung der OPD das HauptPA 
oder das P A, das am ge~ignetsten gelegen ist, das R~ichs
bankkonto. Andere V A an solchen Orten und VA am 
Sitze einer OPK erhalten nur bei Bedarf ein eigenes 
Reichsbankkonto. Hieriiber sowie iiber die Not
wendigkeit, ausnahmsweise fUr ein VA auBerhalb des 
Reichsbankplatzes ein Reichsbankkonto einzurichten, 
entscheiden die OPD im Einvernehmen mit der zu
standigen Reichs bankanstalt. 

Die Grundlage fiir die Teilnahme der Postkassen an 
dem Reichsbankgiroverkehr bilden die "Allgemeinen 
Bestimmungen iiber den Geschaftsverkehr mit der 
Reichsbank" und das zwischen dem RPM und dem 
Reichsbankdirektorium getroffene Abkommen. 

Die Giropostkassen benutzen ihr Reichsbankkonto 
zur Einzahlung der entbehrlichen Barmittel auf das 
Konto und zur Abhebung der erforderlichen Barmittel 
von dem Konto sowie zur Uberweisung entbehrlicher 
Guthabenbetrage an eine andre Girokasse oder zur 
Leistung von Zuschiissen an andre Giropostkassen 
(s. Geldumlauf und Postanweisungskassen), ferner zur 
Entgegennahme von Zahlungen Dritter und zur Leistung 
von Zahlungen an Dritte (s. bargeldlose Zahlungen). 
Ein Mindestguthaben braucht von den Giropost
kassen nicht gehalten zu werden; nur darf der 
Bestand zur Vermeidung der KontoschlieBung nicht 
unter 10 RJJI sinken. Die GPK hat auf ihrem Konto 
das mit dem Reichsbankdirektorium vereinbarte Gut
haben zu unterhalten. Die OPD konnen die OPK und 
groBe vA mit besonderem Hauptkassenfiihrer ermach
tigen, ihr Giroguthaben durch Ziehen von gelben Schecken 
zu Lasten der GPK zu verstarken. Diese Schecke werden 
von der Reichsbank einge16st, bevor die Lastschrift auf 
dem Konto der GPK ausgefiihrt worden ist. Giropost
kassen, die gelbe Schecke ziehen diirfen, haben bei der 
taglichen Abrechnung mit der Reichsbank ihr Guthaben 
stets bis auf den Betrag, der zur Vermeidung der Konto
schlieBung stehen bleiben muB, an die GPK zu iiber
weisen. Andre Giropostkassen diirfen auf ihrem Reichs
bankkonto stets nur ein Guthaben stehen lassen, das 
dem Bedarf fiir die nachsten 24 Stunden entspricht. 
PSchA konnen ein Giroguthaben unterhalten, das aus
reicht, urn die Postschecke, die erfahrungsgemaB bis 
zur nachsten Abrachnung mit der Reichsbank am 
Schalter zur Ein16sung gegen Reichsbankiiberweisungen 
vorgelegt werden, auf diesem Wege einlosen zu konnen. 
D:e Giroablieferungen sind stets auf volle Hundert
markbetrage zu bemessen. 

Postkassen ohne eigenes Reichsbankkonto konnen das 
Reichsbank;konto der fiir sie zustandigen Giropostkasse 
zur Empfangnahme und zur Leistung von Girozahlungen 
benutzen. Sie ersuchen die Giropostkasse urn Entgegen
nahme oder Ausfiihrung der Zahlung und rechnen 
dariiber mit ihr im Wege der Abrechnung (s. d.) abo 

Gebbe. 

Giroverkehr (Giro, italienisch = Kreis oder Kreislauf) 
i~t die edelste, Bargeld ersparende Zahlungsform, die 
Uberweisung von Konto zu Konto. Er unterscheidet 
sich vom Kontokorrentverkehr dadurch, daB er auf 
reine Zahlungsgeschiifte beschrankt ist und daB die 

Kontoinhaber stets iiber ein Guthaben verfiigen miissen. 
Der Giroverkehr wurde friiher ausschlieBlich von be
sonderen Girobanken betrieben; gegenwartig bildet er 
einen Geschaftszweig fast alIer Depositen- und Noten
banken und ~ndrer scheckfahiger Geldanstalten. Die 
Auftrage zur Uberweisung von Geldbetragen von einem 
Konto auf ein andres fallen nicht unter den Begriff 
des Schecks. Die Auftrage zur Zahlung eines Betrags 
aus dem Guthaben werden in der Regel durch Schecke 
erteilt. Schecke mit dem Vermerk "Nur zur Verrech
nung" genieBen scheckrechtlichen Schutz (sie konnen z. B. 
auch .. protestiert werden), stehen aber in der Wirkung 
den Uberweisungen insoweit gleich, als die bezogene 
Geldanstalt solche Schecke nicht bar ein16sen, sondern 
nur zur Verrechnung auf ein andres Konto verwenden darf. 

Die wichtigste Giroverkehrseinrichtung ist der Giro
verkehr der Reichsbank. Er dient dem GroBzahlungs
verkehr und der Regelung des Geldumlaufs. Dem all
gemeinen personlichen und offentlichen Zahlungsverkehr 
dient der Postscheckverkehr (s. d.) der DRP mit mehr 
als 800000 Konten; er hat AnschluB an den Postscheck
verkehr der Freien Stadt Danzig (s. d.) und an den 
Postscheckverkehr in der Schweiz (s. d.), Osterreich (s. d.), 
Danemark (s. d.) und Ungarn (s. d.). Uber den Girover
kehr der GroBbanken ist AnschluB an den zwischen
staatlichen Giroverkehr gegeben. Der Giroverkehr der 
deutschen Sparkassen verfolgt ahnliche Ziele wie der 
Postscheckverkehr. 

Uber den AnschluB der Postkassen an den Giroverkehr 
der Reichsbank s. Giropostkassen. Uher bargeldlose 
Zahlungen s. d. 

Gleitbahnt'n (Rutschen) dienen zur AbwartsbefOrde
rung haupt,sachlich schwererer und groBerer Gegenstande, 
z. B. von Paketen und Briefbeuteln, die beim senk
rechten Fall (s. Fallschachte) durch den Aufprall be
schadigt wiirden und das Personal verletzen konnten. 
Die Neigung und Breite der Gleitbahnen richtet sich 
nach der Art der Gegenstande. Fiir Briefbeutel benutzt 
man der Raumersparnis halber vorzugsweise schnecken
formig gewundene Gleitbahnen (s. Fallschnecken), die 
fiir Pakete weniger geeignet sind, da sie durch sich 
querstellende Pakete verstopft werden. 

Das Gefalle der Gleitbahnen ist abhangig von der 
GroBe, dem Gewicht und der Glatte der Oberflache der 
zu befordernden Gegenstande; es muB daher fiir jeden 
Fall besonders ausgeprobt werden. Bei Paketen laBt 
sich wegen der Unterschiede in der GroBe und dem 
Gewicht, vor allem auch in der Verpackung, keine fiir 
aIle FaIle geeignete Neigung erzielen. Damit nun lang
sam gleitende Pakete nicht durch schnell gleitende ein
geholt werden, muB man entweder eine Pause eintreten 
lassen oder die ganze Bahll mit Paketen beschicken, 
also eine zusammenhangende Kette von Paketen bilden, 
und dann erst mit der Abnahme der Pakete unten be
ginnen. Auf jeden Fall muB man, damit die Gegenstande 
nicht durch zu groBe Geschwindigkeit am untern Aus
lauf beschadigt werden, die Neigung unten allmahlich 
in die Wagerechte iiberleiten, e. F. die Bahn noch etwas 
nach oben kriimmen und einen Puffer, z. B. aus leeren 
~acken, anbringen. 

1st der Hohenunterschied zwischen den Endpunkten 
der Beforderungsstrecke nicht groB genug, urn die 
Pakete in gleitende Bewegung zu versetzen, so muB 
man entweder Rollbahnen (s. d.) oder Forderbander 
(s. d.) einschalten. 

Da man nach verschiedenen Richtungen verteilte 
Pakete auf einer Rutsche nur nacheinander befOrdern 
kann, so benutzt man sie gewohnlich nur fiir sortierte 
Pakete. Will man am untern Auslauf verteilen, so 
empfiehlt es sich, die Pakete vor dem Einwurf mit den 
Ordnungsnummern beschreiben zu lassen, damit am 
untern Auslauf keine Stockungen eintrete~. 

Rutschen werden bei allen groBern P A, besonders 
Paketzustellamtern benutzt. Auch die Postverlade-
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stellen (s. d.) sind in der Regel mit Gleitbahnen aus
gel iistet. Eine griiBere Anzahl ist in die Postverlade
stelle des Pennsylvania-Bahnhofes in New York eingebaut; 
auch im Postbahnhof in Berlin 0 17 befindet sich eine 
griiBere Gleitbahnanlage, die zur Befiirderung der Pakete 
von den im ObergeschoB liegenden Bahnsteigen zur 
Ankunftspackkammer im ErdgeschoB dient. 

S. auch Mechanisierung des Postbetriebes. 
Sehriftwesen. Sehwaighofer, Die Meehanisierung des Post

betriebes. Sonderabdruek aus q.em Bayerisehen Industrie- und 
Gewerbeblatt 1925 Nr. 25; Kasten, Die teehnischen Einrichtungen 
des Postverkehrs. Moeser, Berl1n 1914. K as ten. 

GIeitende Gehaltsstaffel s. Besoldung 
Gnadenbeziige s. Hinterbliebenenversorgung 
Goldenes Amtsblatt s. Beamtenlaufbahnen bei der Post 

(Geschichte) 
Goldfrank ist der Frank, der in den WPVertr als 

Vereinswahrung angenommen ist, In Goldfranken 
sind aIle Gebtihrensatze der WPVertr festgesetzt; in 
Goldfranken sind auch die Abrechnungen im Brief
verkehr (Briefdurchgangskosten und Gebtihren ffir Ant
wortscheine) sowie im Paketverkehr (Gebtihrenvergtitun
gen von Land zu Land) aufzustellen und zu begleichen. 
Der Goldfrank ist nicht der Frank irgendeines Landes, 
sondern ist eine Rechnungseinheit, deren sich die 
WPVertr bedienen, um Gebtihren und Vergtitungssatze 
a uszudrticken. 

I. Gesehichte. Bis zum PostkongreLl in Madrid diente im 
Weltpostverkehr die Frankenwahrung der lateinischen Miinzunion 
als Grundlage fUr die Gebuhrenfestsetzung und die Ausgleiehung 
der Abreehnungen. Man ging dabei von der Annahme aus, daLl der 
Frank ein unveranderlicher WertmaLlstab sei. Tatsaehlieh verschlug 
es vor dem Weltkriege wenig, ob man sieh bei Preisfestsetzungen 
und Zahlungen z. B. dcs sehweizerischen oder dcs franziisischen 
Franken bediente. Ais sich dann im Laufe und im Gefolge des 
Krieges der Wert der Munzeinheit in den versehiedenen Franken
landern vollig versehob und es schlieLllich so viele verschiedene 
Franken gab, wie Frankenllinder vorhanden waren, entstanden 
Unsicherheiten und Zweifel, die dadureh nicht zu heben waren, 
daLl man, wie es zeitweilig meist geschah, die im Wert am hiichsten 
stehende Wahrung - es war in der Regel die Schweizer Wahrung -
grundlegend machte. Zur Beseitigung der Schwierigkeiten nahm 
der PostkongreLl in Madrid (1920) nach langen Verhandlungen den 
Goldfrankcn als Grundlage fiir die Gebuhrenfestsetzung und die 
Ausgleichung der Abrechnungen an. Nach dem WPVertr von Madrid 
soUte der Wert des Goldfranken gleich sein "der Menge Goldes 
(nach Gewicht und Feingehalt), wie sie dem MiinzfuLl der Hinder, 
die den Franken als Miinzeinheit haben, nach der geltenden Gesctz
gebung entspricht". Dem Werte des Goldfranken soUten aUe Ver
einslander die Gebiihren in der eigenen W iihrung zwar grundsatz
Heh so genau wie moglich anpassen; doeh war den VereinsHindern 
bei Festsetzung der Gegenwerte fUr die Gebiihrensatze im Brief
verkehr weitgehend freie Hand gelassen, derart jedoeh, dall die 
Gegenwerte iiber den Goldwert nicht hinausgehen durften. Znr 
U mrechnung des Goldfranken in die Wahrungen der einzelnen 
Lander muLlte nach den yom PostkongreLl in Madrid gefaLlten 
Beschliissen der Devisenkurs eines Landes gewiihlt werden, des sen 
Geldsystem folgende Bedingungen erfUllte: EinlOsbarkeit des Papier
geldes in das dem N ennwert dieses Geldes entsprechende eigentiiche 
Goldgeld, ferner Freiheit der Goldausfuhr. Diese Bedingungen 
erfUUte vor aUem das Geldsystem der Vcreinigten Staaten von 
Amerika, so dai3 die Umrechnungen der Goldfrankenbetrage in 
Betrage von Landeswahrungen und umgekehrt in der Regel uber 
den amerikanischen DoUar erfolgten. Fiir Zahlungen lieLl der Post
kongrei3 in Madrid grundsatzlieh die Zahlung in Gold zu. Bei Ver
wendung von Wechseln war zu unterscheiden, ob das Giaubigeriand 
obige beiden Bedingungen erfUllte oder nicht. 1m ersteren FaUe 
war der Schuldbetrag stets in die Wahrung des Gllinbigerlandes 
nach dem Pariverhiiltnis der Goldmiinzen (d. i. des Goldfranken 
zum Goldgeld des Giaubigerlandes) umzuwandeln und mit der so 
festgestellten Snmme zu zahlen. 1m zweiten Faile war, wenn die 
Verwaltungen nichts anderes vereinbart hatten, der Schuldbetrag 
zunachst in die Wahrung eines die obigen Bedingungen erfUllenden 
Landes nach dem Pariverhiiltnis der Goldmunzen umzuwandeln; 
die so berechnete Summe war dann in die Wahrung des GHiubiger
landes nach des sen Devisenkurs, ausnahmsweise auch in die Wahrnng 
dnes andern Landes, umzureclmen und mit dem so ermittelten 
Betrage zu zahlen. 

II. Recht. Der PostkongreB in Stockholm (1924) 
hat den Goldfranken als WertmaBstab ffir die Gebtihren
festsetzung und die Begleichung der Abrechnungen bei
behalten, jedoch, da es ihm erwtinscht erschien, Gewicht 
und Feingehalt der zwischenstaatlichen l\1tinzeinheit im 
Vertrag festzulegen und von der Bezugnahme auf eine 
bestimmte Landergruppe abzusehen, den Begriff des 
Goldfranken dahin geandert, daB als Goldfrank 

Handworterbuch des Postwesens. 

der Frank zu 100 Centimen im Gewicht von 1°/31 g und 
mit einem Feingehalt von 0,900 festgesetzt wurde. Ftir 
die Gebtihrenfestsetzung wurde der Grundsatz beibe
halten, daB die in jedem Vereinslande festzusetzenden 
Gebtihren flir alle Gattungen von Postsendungen dem 
Werte des Goldfranken so genau wie miiglich zu ent
sprechen haben. Beim Briefverkehr wurde aber die 
Freiheit der Verwaltungen, die Gebtihren weitgehend 
nach eigenem Ermessen festzusetzen, dahin eingeschrankt, 
daB sich die tatsachlich erhobenen Gebtihren einnerhalb 
bestimmter Mindest- und Meistsatze zu halten haben. 
Die Grundsii.tze libel die Begleichung von Schuldbetragen 
anderte der PostkongreB in Stockholm dahin, daB 
Schuldbetrage fortan grundsatzlich in Gold oder in der 
Wahrung eines Landes zu begleichen sind, wo Papier
geld auf Sicht gegen Gold eingetauscht wird und wo 
Einfuhr und Ausfuhr des Goldes frei ist. Nur wenn 
Schuldner- und Glaubigerland einverstanden sind, 
Mnnen ktinftig Wechsel in der Wahrung des Glau
bigerlandes benutzt werden; in diesem FaIle wird der 
Goldfrankenbetrag tiber die Wahrung eines Goldwahr
ungslandes in die Wahrung des Schuldnerlandes und 
aus dieser in die Wahrung des Glaubigerlandes um
gewandelt. 

Schriftwesen. DVZ 1920 S. 345, 1921 S. 57, 1922 S. 5; Denk
sehrift zu den Weltpostvereinsvertragen von Madrid (DVZ 1921 
S. 341ff., Archiv 1925 s. 221ff.); gleiehe Denkschrift zu den Welt
postvereinsvertragen von Stockholm (Archiv 1925 S. 232ff.): Her-
zog S. 24. Herzog. 

Grabe, Postrat, s. Leiter des Postwesens 
Gradabzeichen s. Dienstkleidung 
Granzow, Wilhelm, Exz., Unterstaatssekretar im RPA 

(1911-1917). * 7. 2. 1855 in Strelitz Alt, 1871 in 
den Postdienst eingetreten, 1891 Postrat, 1896 Ober
postrat und standiger Hilfsarbeiter im RPA, 1898 Geh. 
Postrat und vortr. Rat, 1900 Oberpostdirektor, 1902 
Geh. Oberpostrat, 1908 Direktor im RPA, 1911 Unter
staatssekretar, 1916 WirkL Geh. Rat, 1. 1. 1918 in den 
Ruhestand getreten. 

Graphoiogisehe untersuchungen s. Handschriftenver
gleichung 

Grenz-Ausgangs-( Eingangs- )Postanstalten. Grenz-
A usgangsPAnst werden die PAnst genannt, die Brief-, 
Geld- oder Paketkartenschltisse auf auslandische 
Die nststelle n fertige n, Grenz-EingangsPAnst die 
PAnst, die solche Kartenschltisse vom Ausland 
empfangen. Die naheren Vorschriften iiber Abferti
gung und Entkartung solcher Kartenschltisse sind in 
den VO zum WPVertr, zum Wertbrief- und Wertkast. 
chenabkommen und zum Postpaketabkommen enthalten. 
Die Grenz-Ausgangs- und Grenz-EingangsPAnst haben 
unter gewissen Voraussetzungen auch bei Erledigung 
der Laufschreiben mitzuwirken. 

Aile Sendungen naeh dern Ausland miissen den Grenz-Ausgangs
P Anst zur Aufnahme in die von ihnen zu fertigenden Kartenschliisse 
zugefUhrt werden; jedoch sind samtliehe deutschen P Anst ermachtigt, 
nach einigen N achbariandern Beutel ohne Karte mit gewohnlichen 
Briefsendnngen nach den innerdeutschen V orschriften zu fertigen. 
Pakete naeh dcm Auslande mussen, um die Leitung auf die Grenz
AnsgangsPAnst sicherzustellen, von der AufgabePAnst mit einem 
Lcitzcttel beklebt werden, der den Namen dieser PAnst ersehen 
lai3t; auf den Paketkarten ist ebenfalls der Name der Grenz-Ausgangs
PAnst zu vermerken. Pakete und Paketkarten yom Auslande 
miisscn von del' Grenz-EingangsPAnst mit dem Namen des Zoll
orts (faUs der Bestimmungsort nicht selbst Zollort ist) bezeichnet 
werden, solem die Verzollung nicht berdts an der Grenze erfolgt. 

Nicht- oder unzureichend freigemachte Briefsendungen nach 
dem Ausland mussen von den Grenz-A usgangsPAnst mit Angabe 
des va m Empfanger einzuziehenden Betrags in Franken und Centimen, 
derartige Sendungcn au s dem Ausland von der Grenz·Eingangs
PAnst mit Angabe des dnzuziehenden Betrags in der Reichswahrung 
versehen werden. 

Grenzverkehr. Nach dem WPVertr kiinnen sich die 
Postverwaltungen tiber die Einftihrung ermaBigter Ge
btihren fiir Briefsendungen in einem Umkreis von 30 km 
(Grenzverkehr) verstandigen. Von dieser Befugnis hat 
die deutsche Postverwaltung ffir ihren Verkehr mit 
Belgien, Danemark, den Niederlanden und der Schweiz 
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Gebrauch gemacht. ErmaBigte Gebiihren gelten in 
diesem Grenzverkehr fiir Briefe und Postkarten, im 
Grenzverkehr mit Danemark auch fiir Geschaftspapiere, 
insofern fiir diese eine ermaBigte Mindestgebiihr fest
gesetzt ist. (Naheres s.Briefpostbuch Abt. A). 

Als Grenzbezirk, innerhalb dessen die ermliJ3igten Gebiihren 
gelten, ist ein Umkreis von 30 km in der Weise zu verstehen, dall 
die ermalligten Gebiihren fiir den gegenseitigen Verkehr aller der 
P Anst anwendbar sind, deren Entfernung voneinander in der Luft
linie nicht mehr als 30 km betragt. (Die 30 km sind also nicht etwa 
so zu verstehen, als wenn die ermalligten Gehiihren innerhalb eines 
Streifens von 30 km Breite langs der beiderseitigen Grenze Geltung 
hatten.) 

Schriftwesen. Meyer-Herzog S. 22 und 42; DVZ 1897 S.394. 

Grieehenland. 
I. G esc hie h t e. Ein geregeltes Postwesen war in Griechenland 

wahrend der tiirkischen Herrschaft unbekannt. Erst unter der Regie
rung des Grafen Kapodistrias erschien am 24. 9. 1828 ein ErJall, der 
die Einrichtung einer regelmaBigen Verbindung zwischen der Insel 
Aegina, dem damaligen Sitz der Regierung, und einigen Punkten 
im iibrigen Griechenland anordnete. Der Hauptartikel dieses Er
lasses lautete: "Fiir den brieflichen Verkehr zwischen der Regierung 
und den Volksbehiirden wird ein Postdienst eingerichtet; wenn 
Privatpersonen sich dieser Einrichtung auch fiir ihren Briefwechsel 
bedienen woIIen, so steht Ihnen dieses frei." 

Es wurden P Anst in Epidauros, Argos, Tripolis und Syra er
richtet, deren Verwaltung die Biirgermeister oder Sanitatsbeamten 
an diesen orten als N ebenamt iibernahmen; fiir die Leitung des 
ganzen Betriebs wurde ein Postdirektor ernannt. Eine 1829 er
lassene PO enthaIt den ersten Postgebiihrentarif. Die fiir das 
griechische Festland bestimmten Briefe mullten samtIich nach Patras 
oder Lutraki geleitet werden, von wo aus sie dem Regierungs
Statthalter dnrch ein besonderes Schiff oder durch eines der im 
Golf von Korinth Standort habenden Kriegsfahrzeuge iibermittelt 
wurden; diese Briefschaften nach den Inseln gingen zunachst nach 
Syra und von da mit den sich darbietenden Schiffsgelegenheiten 
weiter nach ihren Bestimmungsorten. Aullerdem bestand eine Art 
Postverbindung zwischen Griechenland und den J onischen Inseln. 
Znr Unterhaltung einer regelmalligen Verbindung zwischen den 
P Anst im Peloponnes hatte die Postverwaltung im ganzen sechzehn 
berittene Kuriere und neun FuBboten angenommen. Nachdem 1833 
die Republik dem Konigreiche Platz gemacht hatte, wurden zu
nachst die Postverbindungen und P Anst vermehrt. 1836 legte ein 
koniglicher Erlall den Kapitanen, Matrosen und Reisenden der Yom 
Ausland einlaufenden Schiffe die Verpflichtung auf, aIIe Briefe, 
die sie bei sich fiihrten, der ersten grieehischen P Anst auszuliefern, 
deren Sitz sie beriihrten; eine ahnliche Vorschrift galt auch fiir den 
Verkehr zu Lande. Ein koniglicher Erlall yom 23.12.1841 be
stimmte, daB die General-Postdirektion besondere Boten, je naeh 
Bediirinis beritten oder zu FuB, zur Beforderung der Postsendungen 
zwischen den Postorten und den Gemeindehauptorten nehmen 
sollte. Die Kosten des Unternehmens wurden den Gemeinden auf
erJegt; die Regierung behielt sich jedoch das Recht vor, diejenigen 
Gemeindeposten, die im Laufe der Zeit einen 'UberschuB ergeben 
sollten, auf eigne Rechnung zu iibernehmen. Bei der Einrichtung 
des elektrischen Telegraphen 1859 iibernahm die General-Postdirek
tion zugleich die Leitung des Telegraphenwesens. Postfreimarken 
wurden am 1. 10. 1861 eingefiihrt. 

II. Verfassung. Die oberste Verwaltungsbehorde 
des griechischen Postwesens ist das "Ministerium der 
Posten, Telegraphen und Telephone". Dem Ministerium 
unterstehen neun "Provinzialdirektionen", denen die 
P Anst untergeordnet sind. Die P Anst zerfallen je nach 
ihrer Bedeutung in vier Klassen; das PA in Athen fiihrt 
die Bezeichnung "Zentralpostamt". 

Ill. Postzwang erstreckt sich auf die verschlossenen Briefe, 
Zeitungen und Drucksachen, geschriebenen Karten und Karten
briefe, Warenproben, Pakete, die zur Postbefiirderung zugelassen 
sind, Geschafts- und Handelspapiere, Postanweisungen und alle 
andern im Weltpostvertrage bezeichneten Gegenstande. Aus
genommen sind unter gewissen Bedingungen Briefschaften usw. 
von Behorden, Sendungen, die innerhalb einer Stadt in person
lichen Angelegenheiten durch Dienstboten oder bezahlte Personen 
befOrdert werden, in Kisten wie Waren mit Frachtbrief versandte 
Drucksachen, von Zeitungsverlegern und Agenten in Paketen ver
sandte Zeitungen, gedruckte Ankiindigungen und andre Druck
sachen, die in derselben Stadt verteilt werden, die gesetzmaBig mit 
der Eisenbahn oder mit Schiffen versandten Pakete, die von Eisen
bahn- und SchiffahrtsgeseIIschaften mit eigenem Personal beforderten 
Schriftstiicke. 

IV. Portofreiheit genieBen die dienstlichen Sendungen der 
Staatsbehorden; die von dem Syllog (Bundesversammlung) zur Ver
breitung niitzlicher Biicher abgesandten Druckwerke, die Dienst
briefe der Muftis (Richter), die Briefe und Drneksaehen der National
biieherei, Sendungen industrieller und Handelsgesellschaften, deren 
Satzungen der Wirtschaftsminister genehmigt hat. MiBbrauch der 
Portofreiheit wird mit Geldstrafe bestraft. 

V. Betrieb. 
A. Briefpost. Gewohnliehe Briefe (grammata) bis 100 g 

zullissig. Freimaehungszwang. Die Ausdehnung der Briefe dari in 
keiner Richtung 35 em, in Rollenform 35 cm Lange und 15 cm 

Durchmesser iiberschreiten. Kartenbriefe (bracheiai epistolai). 
Es diirien nur die von der Postverwaltung herausgegebenen Karten
briefe benutzt werden. Irgendwelche Gegenstande in die Karten
briefe einzulegen, ist verboten. Postkarten (epistolika deltaria), 
nieht amtlich herausgegebene zullissig. Zeitungen imd Zeit
schriften (ephimerides kal periodika syggrammata). Die PAnst 
befassen sich nicht mit der Vermittlung von Zeitungsbestellungen. 
Die Zeitungen usw, miissen wie Drucksachen mit der Aufschrift 
des Empflingers versandt werden. Besondre ermaBigte Gebiihr. 
Meistgewicht 2 kg. Drucksachen (entypa). lIfeistgewicht 2 kg. 
Ausdehnung in keiner Richtung iiber 45 cm, in Rollenform 75 cm 
Lange und 10 cm Durchmesser. Freimachungszwang. Geschafts
papiere (dikai6grapha kal dik6grapha). Freimachungszwang. Aus
dehnung und Meistgewicht wie bei Drucksachen. Waren proben 
(delgmata emporevmaton). Meistgewieht 350 g. Ausdehnungsgrenze 
30 x 20 x 10 cm, RoIIenform 30 em Lange, 15 cm Durchmesser. 
Mischsendungen zullissig. 

AIIe Briefsendungen konnen unter Einschreibung (apostolal epl
siistasei) befiirdert werden. Es ist verboten, in Einschreibbriefen 
Wertpapiere oder Geld zu befiirdern. 1m FaIIe des Verlustes einer 
Einschreibsendung, hohere Gewalt ansgenommen, erhalt der Ab
sender eine Entschadigung von 25 Drachmen (1 Drachme = 0,81 M). 

B. Postanweisungen. Die am Postanweisungsdienst tell
nehmenden P Anst werden durch koniglichen ErlaB bezeichnet. 
Meistbetrag 1000 Drachmen. Die Gebiihr wird nach den geldIIchen 
und wirtschaftlichen Verhaltnissen des Landes festgesetzt. Giiltig
keitsdauer einer Postanweisung 2 Monate Yom Aufgabetag an 
gerechnet. Nach Ablauf dieser Frist Auszahlung nur nach Er
machtigung des Ministeriums. Fiir verzogerte Auszahlung iiber
nimmt der Staat keine Verantwortung. 

C. Postpakete. Meistgewicht 10 kg, Ausdehnungsgrenze 60 x 60 
x 40 cm. Die Pakete diirien weder Briefe, noch Rechnungen oder 
sonstige Schriftstiicke enthalten, die das Geprage einer Mitteilung 
haben. 1m Falle des Verlustes oder Beschadigung, hahere Gewalt 
ausgenommen, wird eine nach dem Gewicht abgestufte Entschadi
gung gezahlt, vorausgesetzt, dall der Schaden nicht durch die Be
schaffenheit des Inhalts oder durch FahrHlssigkeit des Absender
entstanden ist. In Athen und Patras, den einzigen Stadten, wo dis 
Pakete zugestellt werden, wird eine Zustellgebiihr erhoben. Fiie 
Pake~, die nicht binnen 5 Tagen nach dem Eingang abgeholt werdenr 
ist eine Lagergebiihr zu zahlen. Fiir die PAnst mit Eisenbahn-, 
Dampfschiff- oder Fuhrwerkverbindung besteht ein Eilpaketdienst, 

D. Postsparkasse. Die Postsparkasse ist am 1. 4. 1902 in 
Kreta, im Jahre 1915 im gam en Staat eingerichtet worden. Mindest
einlage 1 Drachme, Hochstguthaben 3000, fiir affentlichen Belangen 
dienende Konten 8000 Drachmen. Der gesetzlich festgesetzte Zins
fuB betragt 5 v. H. Die Sparkassengelder werden bei der National
bank von Griechenland oder in Staatsrenten angelegt. 

Ein Wertbrief- und Postauftragsdienst besteht in Griechen
land nicht. 

Schriftwesen. Archiv 1875 S. 381ff.; Sieblist S. 3041f.; Recueil 
S.527ff. Brandt. 

Gro8britannien. 
I. Geschichte. tJber die ersten postartigen Einriehtungen in 

England ist wenig bekannt. Sicher ist nur, daB sowohl die amtlichen 
wie die nichtamtlichen Briefschaften durch Boten und Fuhrleute 
(carriers) befOrdert wurden, die urn die Zeit der Rosenkriege (1455 
bis 1485) anfingen, einen regelmaBigen Dienst mit Packpferden zu 
unterhalten. Da ein Pferdewechsel noch nicht bestand, war die 
Beforderung sehr langsam. Heinrich I. (1100--1135) benutzte zuerst 
kanigliche Boten, Nuncii genannt. Auch bei den Baronen waren in 
jener Zeit solche Nuncii im Dienst, die den Briefwechsel der Barone 
untereinander vermittelten. Unter Heinrich III. (1216-1272) kam 
fiir die Boten die konigliche Dienstkleidung auf. Anianglich muBten 
die Boten eigene Pferde halten oder Pferde benutzen, die dem Hof
staat oder den Baronen gehorten. Unter Eduard I. (1272-1307) 
richtete man Stellen ein, in denen Mietpferde unterhalten wurden. 
Aus der Zeit Eduards II. (1307-1327) sind noch einige nichtamtliche 
Briefe erhalten, die auf der Riickseite den Vermerk "Haste Post 
Haste" tragen. 1481 richtete Eduard IV. (1461-1483) wkhrend 
des Krieges mit Schottland eine Poststrecke mit Pferdewechselstellen 
auf. j~ 20 Mellen, vermutlich zwischen York und Edinburgh, ein. 
Hemnch VIII. (1509-1547) verbesserte die Posteinrichtungen und 
liihrte das Amt des "Master of the Postes" ein, das zu Lebzeiten des 
Kanigs Brian Tuke bekleidete. 

Zu Anfang der Regierung der Kanigin Elisabeth (1558-1603) 
entstanden haufig Streitigkeiten mit den in London wohnenden 
fremden Kauneuten wegen des von Ihnen besorgten Postverkehrs 
mit dem Auslande. 1558 erliell der Staatsrat der Konigin eine Be
k~nnt~achung "zur Abhilfe der Unordnung beziiglich der Posten, 
die Bnefpakete nach und aus iiberseeischen Landern befOrdern", 
Wahrscheinlich hatten die FlamIander in England im 15. Jahr
hundert einen eigenen Postdienst zwischen London und dem Festland 
ein~erichtet und einen Angehorigen ihrer Korperschaft rum Post
mClster bestellt. Spater beanspruchten sie es als ein Recht einen 
Postmeis~er fiir die Strangers' Post (Auslandspost) zu ernenn'en; im 
GenuB dieses Rechtes befanden sie slch seit 1514. Dieser Zustand 
wllhrte bis zum Jahre 1558, in dem die fremden Kauneute wegen der 
Frage der Ernennung eines Postmeisters untereinander zeriielen. 
Die Flamlilnder wahlten Raphael van den Putte mit Unterstiitzung 
des spanischen Gesandten, dagegen bestimmten die Italiener, die zu 
jener Zeit eine betrachtliche fremde Korperschaft bildeten, einen aUB 
ihrer Mitte fiir den erledigten Posten, Da die streitenden Parteien 
sich nicht einigen konnten, unterbreiteten sie ihre Angelegenheit dem 
englischen Rat. Zum Erstaunen der Fremden wurde Ihnen nun das 
Recht zur Ernennung eines Postmeisters offentlich bestritten Die 
englischen Kaufleute richteten verschiedene Bittschriften a~ den 



GroBbritannien 275 

Privy Council, in denen sie heryorhoben, daB sie durch die Behorden 
der A uslandspost benachteiligt wlirden, indem diese die Briefe der 
englischen Kaufleute nach dem Festland zurlickhielten und so den 
fremden Kaufleuten die Vorteile glinstiger Marktpreise verschafften. 
Unter AuffUhrung wfiterer Beschwerden forderten sie die Anstellung 
eines englischen Postmeisters. Der Privy Council entschied schlieBlich, 
daB dem Master of the Postes sowohl die englische als aueh die 
Auslandspost unterstellt, und daB die Amtsbezeichnung dieses 
Beamten in Chief Postmaster abgeandert werden salle. Zum ersten 
Chief Postmaster von England wurde 1581 Thomas Randolph ernannt. 

Unter der Regierung Elisabeths scheinen die ersten Pferdeposten 
in Irland wahrend der Kriege O'Neils (1595-1602) zur Meldung der 
militarisehen Ereignisse eingerichtet worden zu scin. Shakespeare 
(1564-1616) braueht abweehselnd fUr NachrichtcnbefOrderung die 
"'.,. orte "post" und "carriers". 

Jakob I. (1603-1625) schul die "thorough post" und die "post for 
the packet". Jene bestand aus besondern Boten, die die thorough 
post, d. h. die ganze Strecke, durchritten. Sie trat im Jahre 1603 ins 
Leben. Flir den Dienst der post for the packet muBte jeder Post
meister mindestens zwei Pferde bereit halten. Beim Empfang eines 
Pakets mit Briefen von einer vorhergehenden Stelle war er ver
pflichtet, es innerhalb der nachsten Viertelstunde nach der folgenden 
Stelle weiterzusenden. Urn zu yerhindern, daB die Kuriere die Be
forderung unterwegs verzogerten, muBten die Postmeister die An
kunftszeit der Boten auf der Rlickseite eines jeden Briefs Ycrmerken. 
Flir die Paketpost muBten die Postmeister mindestens zwei Leder
saeke zur Aufnahme der Briefpakete zur Verfiigung haben. Aul.lerdem 
blieb den Postmeistern liberlassen, die Kuriere mit Hornern auszu
rlisten, die sie beim jedesmaligen Antreffen von Gesellschaft, 
mindestens aber yiermal auf jeder Meile zu blasen hattcn. linter 
Jakob I. (1603-1625) durften allJJer den Briefschaften des Konigs 
\lur die Briefe der Gesandten in den Lederbeutcln der Paketpost 
befordert werden. 

Erst unter der Regierung Karl I. (1625-1649) entstand ein Post
dienst fUr den inneren nichtamtIichen Verkehr. In einem EriaB von 
1635 hob der Konig hervor, daB bis zu jencr Zeit eine regelmal.ligc 
Verbindung zwischen England und Schottiand nicht vorhanden 
gewesen ware, "weshalb er seinem Postmeister von England befehle, 
einige durchgehende Posten zwischen London und Edinburgh ein
zurichten, die die Hin- und Rlickfahrt in sechs Tagen zu bewerk
steIIigen und aIle Briefe mit sich zu nehmen hatten, die nach Postortcn 
an der Strecke oder nach Orten in ihrer Nahe bestimmt seien". 
GIeichzeitig wurde angcordnet, daB zur Briefbefi:irderung eine grallere 
Anzahl von Orten der Hauptstrecke durch Ncbenpostell (Bye posts) 
mit Lincoln, Hull und andern Stadten verbunden werden sollten. 
Weiter wurden Befehle wegen der Einrichtung von Posten nach 
Chester und Holy head, nach Exeter und Plymouth erlassen. 
SchlieBlich wurde in AlIssicht gestellt, daB so bald wie moglich auch 
Postverbindungen mit Oxford und Bristol sowie liber Colchester mit 
Norwich hergestellt werden sollten. 1637 wurde bestimmt, daB nur 
die im Dienst des General-Postmeisters stehenden Boten Briefe 
befordern dlirften. Ausnahmen wurden nur fUr Briefe nach Orten 
zugelassen, die keine Verbindung mit der Koniglichen Post hatten, 
ferner fUr durch offentlich bekannte oder durch besondere Boten oder 
durch Freunde befi:irderten Briefe. 

Die Verwaltung dieser neuen Posteinrichtungen fUr den inneren 
Dienst wurde Thomas Witherings Ubertragen, der vorher zum Post
meister flir den Auslandsyerkehr ernannt worden war; aber schon 
1640 w,:rde er wegen angeblicher Ungehorigkeiten in der Verwaltung 
seiner Amter entsetzt und Philipp Burlamachy mit der Leitung der 
Post unter der Oberaufsicht des Principal Secretary of State betraut. 

Die Verordnllng, nach der nur die durch den Postmeister des 
Konigs beschMtigten Personen berechtigt sein sollten, Bricfe zu be
fordern, v.erursachte groBe Unzufriedenheit, da dies als cine IIngerecht
fertigte 1Jberschrcitung der Vorrechte der Regierung angesehen 
wurde. Das Unterhaus beauftragte daher 1642 einen Ausschull, 
Ermittlungen in der Sache anzustellen, und auch spater noch lenkte 
die Angclcgenheit die Allfmerksamkeit des Parlaments auf sich. 
Aber der Nutzen der Einrichtung war zu groll, als daB die Regierung 
sich des Vorrechtes hatte begeben mogen, und 1644 wurde Edmund 
Prideaux, der spatere General-Anwalt der RepubIik, durch einen 
BeschluB der beiden Hauser des Parlaments zum "Chief Postmaster" 
ernannt. Prideaux richtete in allen Teilen des Konigsreichs eine 
wochentliche Briefbeforderung ein. 

Zu Anfang Uberliell man dem Postmeister die Einklinfte, wogegen 
er die Lasten der Verwaltung zu tragen hatte. Ais die Einnahmen 
sich spater vermehrten, ging man dazu Uber, das Amt des Post
meisters zu verpachten, ein Verfahren, das bei den Nebenposten 
(Bye posts) fast bis zum Ende des 18. Jahrhunderts gelibt wurde. 

Unter Cromwell (1649-1658) und seinem Parlament wurde das 
Postwesen 1657 durchgreifend geandert. Die Verordnung hebt als 
Beweggrund fUr die Einrichtung von Posten besonders hervor, "daB 
sie das beste Mittel seien, mancherlei gefahrIiche und bose AnschIage 
gegen die Republik zu entdecken und zu verhindern". Zur Zeit der 
Wiederherstellung des Konigtums wurde die Verfassung der Post
verwaltung, die ihr unter der Republik gegeben worden war, durch 
ein Gesetz, das lange den N amen Post Office Charter gefUhrt hat, 
bestatigt. 1663 wurden die Einklinfte der Potverwaltung durch 
das Gesetz 15 Car. II. e 14 dem Herzog Jacob von York und seinen 
mannIiehen Erben fUr ewige Zeit ausgesetzt. Damals hatten die Ein
nahmen schon den Betrag von 21 000 Pfund Sterling erreicht. Zum 
gleichen Betrage war das Amt des Postmeisters auch in Pacht gegeben. 

In London rief 1683 ein Tapezierer, Robert Murray, eine "Penny 
Post" fUr die Befi:irderung von Brieien lind kleinen Paketen ins 
Leben, die er einem William Dockwra libertrug. Die ultraprotestan
tische Partei bezeiehnete diesen Schritt als einen Anschlag der 
J eSlliten, und man hob hervor, daB, wenn man den Inhalt der Brief
saeke sorgfaltig prUfen wollte, man einer Menge von papistischen 
Ranken auf die Spur kommen wiirde. Trotzdem scheint Dockwra 

das Unternehmen wahrend einiger Jahre mit Erfolg gefUhrt zu haben, 
bis der daraus erzielte Gewinn den N eid der Regierung erregte. Sie 
bezeichnete das Unternehmen als eine Beeintrachtigung der Gerecht
same der Krone und verleibte es der Koniglichen Postverwaltung 
ein; dagegen wurde dem Dockwra spater ein Ruhegehalt von 
200 Pfund Sterling gewahrt. So begann die "London District Post" 
ihre Wirksamkeit, !iir die spater Dockwra als Controller bestellt 
wurdc, und die bis 1854 eine besondere Abteilung des General Post 
Office bildcte. Untcr der Beschuldigung der unordentlichen Ver
waltung seines Amtes wurde Dockwra 1698 entlassen. 

Die 1663 dem Herzog von York ausgesetzten Einnahmen der 
PostYerwaltung wurdcn bd seiner Thronfolge 1685 dem Konige, 
seinen Erben und N achfolgern libertragen. Der Ertrag wurde damals 
auf 65000 Pfund Sterling jahrlich gescMtzt. 1708 machte Povey 
den Versuch, in Wettbewerb mit dcr staatlichen Penny Post eine 
"Halfpenny Post" ins Leben zu rufen; das Unternehmen wurde aber 
im Wege des Rechtsstreits unterdrlickt. 

1710 wurden die gesetzlichen Bestimmungen liber das Postwesen 
voIlig umgestaJtet. Die frliheren Gesetze und Verordnungen wurden 
aufgehoben, und das Gesetz yom 9. Regierungsjahr der Konigin Anna 
(1664-17H) (Statute of 9. Anne c. 10) trat an deren Stelle. Dieses 
Gesetz bildete bis 1837 die Grundlage der Posteinrichtungen. Es 
sah die Einrichtung cines General Post Office fUr die drei Konig
reiche und die Kolonien vor; der Leiter hatte die Amtsbezeichnung 
"Her Majestys Postmaster General" zu fUhren. Ihm wllrde auller
dem die Ermachtigllng erteilt, je ein "Chief Lettre Officc" in London, 
Edinburgh, Dublin, New-York und in Westindicn einzurichten. 
1784 wurden die Geblihrenfreiheiten wcsentlich eingeschriinkt. 

Eine der wichtigsten N euerungen des britischen Postwesens wurde 
durch die Vcrwirklichung der Plane John Palmers 1784 herbei
gefUhrt. Bis dahin befOrderten reitende Boten (post-boys and horse
back) mit ciner durchschnittlichcn Schnelligkeit Yon 3-4 englischen 
MeiIcn in der Stunde, einschliel.llich der Haltezeiten, die Postbeutel. 
Palmer, yon Beruf Theaterdirektor in Bath, schlug 1783 dem Premier
Minister Pitt vor, die Briefsacke soyiel wie moglich mit den Reise
wagen (passenger coaches) zu befordern, die durch gut bewaffnete 
und yertrauenswlirdige Wachter zu begleitcn scien. Unter andern 
wichtigen Veranderungen regte er an, den Abgang der Posten so 
zeitig zu legen, daB sie in London und, soweit moglich, auch in 
andern Stadten zur selben Zeit eintreffen mochten, damit die Briefe 
gleichzeitig zugesteIlt werden kiinnten; auBerdem sollten die Posten 
zu einer den Postbenutzern gelegenen Zeit in London eingchen sowie 
auch von dort abgesandt werden, da die Posten bisher zu jeder Stunde 
der Nacht abgefertigt wurden. 

Diese PIane stieJJcn auf hcftigen Widerstand der Beamten der 
Postverwaltung; da aber Pitt ihre Richtigkeit erkannte, wurden sic 
durch seinen l!;intIuB Yom Parlament angenommen. Palmer wurde 
dann als "Controller-General of the Post Office" mit der Dureh
fUhrung seiner Plane gegen ein J ahresgehalt yon 1500 Pfund Sterling 
beauftragt. Die einge!iihrten Verbesserungen hatten eine erhebliche 
und stetige Zunahme der Sendungen und eine Vermehrung der Ein
nahmen zllr J<'olge. 1792 wurde Palmer mit einem jahrlichen Ruhe
gehalt yon 3000 Pfund Sterling seines Amtes enthoben. 1813 be
willigte ihm das Unterhaus eine 8chenkung yon 50 000 Pfund Sterling. 
Er starb 1818. 

Eine wichtige Neuerung war 1792 die Einrichtllng des Post
anweisungsdienstes, der zuerst in England ausgebiIdet worden ist. 
Seinen Ursprung verdankt er dem Wunsche der itegierung nach Ein
richtung einer Vermittlungsstelle, durch die Soldaten und Matrosen 
ihre Ersparnisse auf einfache Weise naeh der Heimat liberweisen 
konnten. 1799 wurden fUr die Flihrer der Schiffe, die die 1Jbernahme 
der Sacke mit 8chiffsbricfen yerweigcrten, schwere Strafen verordnet. 
Die Geblihr!iir die Schiffsbriefe wurde auf die HaIfte der gewahnlichen 
festgesetzt. 1834 legte der General-Postmeister, Herzog yon Rich
mond, den Lords des Schatzamtes ein Yerzeiclmis der notwendigcll 
Neuerungen vor. Von diesen ist bcsonders die Vcrschmelzung der 
schottischen und irischen PostYcrwaltung mit dem General Post 
Office in London hervorzuhcben. Der Herzog von Richmond richtete 
ferner cine tagliche rostverbindung mit Frankrcieh so\yie neue mail 
coach-Verbindungen im inneren Verkehr eill" auch fiihrte er fUr die 
Beamtcn der PostYerwaltung feste Gehiiltcr' ein. 1830 wurdcn bei 
der Eriiffnung der Eisenbalm zwischen Liverpool lind "fanchester 
die Posten des dortigen Bezirks zllm erstcnmal mit dem neuen Ver
kehrsmittcl befi:irdert. 1835 wurden infolge der fortgesetzten Be
miihungen des Leutnants Waghoon die Posten nach Indien zum 
erstenmal auf dem IInmittelbaren Weg durch das Mittelmcer und 
liber die Landenge von 8uez bcfordcrt (s. 1Jberlandpost). Spater 
wurde auch eine unmittelbare Yerbindung mit, Australien und China 
auf diesem Wege eingerichtet. Durch stctige und plauyolle Ver
besserung der Uberseeischen PostYerbindungcn wurde der postverkehr 
Englands Zll hoher Bliite gebracht. 1837 erschien bei dem Bueh
handler Charles Knight in London cine Flugschrift "Post Office 
Reform, Its Importance and Practicability". Die Vorschlage des 
Verfassers jener Schrift, Rowland Hill (s. d.), verlangten eine Um
gestaltung des britischen Postwesens, indem sie statt der teueren, 
nach der Entfernung und dem Inhalt der Sendung vielfach ab
gestuften Geblihr, den einheitlichen Satz von 1 Penny fUr alle Briefe 
innerhalb des Vereinigten Konigreichs bis zum Gewicht von '/, Unze 
forderten. Die Plane Rowland Hills wurden am 10. 1. 1840 zum 
Gesetz erhoben, und am 6. 5. 1840 die ersten Postfreimarken mit 
dem Kopf der Konigin Viktoria ausgegeben. In das Jahr 1848 flillt 
die Einrichtung der Book Post (Buchpost). Flir Gegenstande der 
Buehpost wurde eine e.inheitliche Geblihr festgesetzt. Die dureh die 
Buchpost geschaffenen Erleichterungen wurden bald auch auf den 
Verkehr mit den Kolonien ausgedehnt. 

1858 maehte der Postmaster General Lord Colchester den Versuch, 
den Freimachungszwang fUr Briefsendungen des inneren Verkehrs 
einzufiihren. Gegen diese MaEregcl erhob sich indes ein heftiger 
Widerstand, und sie muEte wieder aufgegeben werden. 1859 schlug 

18* 
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Charles W. Sikes in einem Brief an den Sehatzkanzler Gladstone vor, 
die Postanweisungsamter zur Einriehtung von postamtliehen Spar
banken zu benutzen. Gladstone ging darauf ein, und im Laufe der 
Parlamentssitzung 1860/61 wurde ein Gesetz liber die Einrichtung 
von Postsparkassen nach dem Plane des Mr. Sikes genehmigt; sie 
traten am 16. 9. 1861 in Wirksamkeit. Zu den Dienstzweigen der 
britischen Postverwaltung kam 1865 die Post-Renten- und Lebens
versicherungs-Anstalt hinzu. 

Am 5. 2. 1870 ging das Telegraphenwesen, das sieh bis dahin in 
den Handen von Erwerbsgesellschaften befunden hatt~, durch Ankauf 
an die Postverwaltung liber und wurde mit ihr zu ciner gemein
schaftliehen Verwaltung vereinigt. Dem WPV trat England bei 
seiner Begrlindung, am L 7. 1875, beL Seit 1880 werden Postal 
Orders (Postbons [s. d.]) liber bestimmte kleine Betrage ausgegeben, 
die an irgendwclche Empfiinger zur Abhebung der Betrage versandt 
werden konnen. Am 1. 8. 1883 wurden im inneren Verkehr die Post
pakete und am 1. 9. 1889 die telegraphischen Postanweisungen ein
geflihrt. 

Am 9. 7. 1890 brach in London der erste grolle Streik der Brief
trager aus, in dessen Verlauf der General Postmeister 450 Beamte 
aus dem Dienst entliell. Auf Grund von Abkommen mit einer Reihe 
von Eisenbahngesellschaften wurden am L 2. 1891 die Railway 
Letters (Eisenbahnbriefe) cingeflihrt. Hierdurch war Gelegenheit 
geboten, Briefe bis zu 1 Unze gegen die Brief- und eine besondere an 
die Eisenbahn zu entrichtende Geblihr mit dem nachsten Eisenbahn
zug mitzugeben entweder zur Niederlegung bei einem Bahnhof, 
d. h. bahnlagerud (to be called for), oder in einen Briefkasten des 
Bestimmungsorts (to be posted on arrival). Am 25. 3. 1891 wurde 
die Eilzustellung flir Briefe und Pakete eingeflihrt. Von Weihnachten 
1898 ab wurde flir den Briefaustausch zwischen Grollbritannien und 
seinen Kolonien das "Penny-Porto" eingeflihrt, wodurch dieser 
Verkehr im wesentlichen dem inlandischen gleichgestellt wurde. 
Seit dem 1. 1. 1909 ist den britischen PAnst auf Grund der Old Age 
Pension Act von 1908 die Auszahlung der Altersrenten libertragen. 
Urn den Wohltatigkeits- und andern Gesellschaften die Moglichkeit 
zu geben, die Wochenbeitrage ihrer Mitglieder durch Briefmarken 
entrichten zu lassen, beschloll die Postverwaltung, von April 1913 
ab die auf Blieher, Vordrucke oder Karten nach vorgeschriebenem 
Muster aufgeklebten Briefmarken unter Abzug einer Gebiihr von 
2'/, vH bei einem Werte der Marken von mindestens 50 Pfund 
Sterling zurlickzukaufen. Februar 1916 wurden Sparkassengut
scheine unter dem Namen "Kriegssparkassenbons" ausgegeben; seit 
November 1920 wurden sie als Volkssparkassenbons bezeichnet. 

II. Verfassung_ Das Post-, Telegraphen- und Fern
sprechwesen GroBbritanniens bildet eine Ministerial
abteilung, die die Bezeichnung "Post Office" flihrt. An 
der Spitze steht der Postmaster Gcneral, der als Mitglied 
des Staatsministeriums dem Parlament verantwortlich 
ist und der Krone unmittelbar untersteht; in geldlichen 
Fragen ist or vom Schatzamt abhangig. Dem Post
master General unmittelbar verantwortlich ist der 
"Secretary"_ Das schottische Postwesen leitet unter der 
Aufsicht des Londoner Secretary ein Secretary mit dem 
Amtssitz in Edinburgh. Dem Sccretary des Post Office 
unterstehen ein Joint Second Secretary, je ein Direktor 
fur den Postdienst (Director of Postal Services) und flir 
Telegraphen- und Fernsprechdienst (Director of Tele
graphs and Telephones); auBerdem einc Anzahl von 
Assistant Secretaries und Principals (Burovorstehern). 

Die Hauptverwaltung gliedert sich in flinf Abteilungen, 
die wiederum in Buros zerfallen. Die erste Abteilung 
"Mails Branch" bearbeitet die Angelegenheiten des Post
betriebsdionstes; die zweite "Telegraph and Telephone 
Branchs" die des Telegraphen- und Fernsprechbetriebs; 
die dritte "Staff Branch" die Personalangelegenheiten 
mit Ausnahme der Dienstbezuge; die vierte "Establish
ments Branch" die Besoldungsangelegenheiten; die flinfte 
"Buildings and Supplies Branch" die Bau-, Ausstattungs
und Gesehiiftsbedurfnissaehen. Die offentlichen, also 
aueh die Postgebaude in GroBbritannien, stellt ein be
sonderes Amt, das "Office of Works" her, dcm der 
Buildings and Supplies Branch die Plane liefert. AuBer 
den groBen Abteilungen bestehen bei der Hauptverwal
tung noch besondere Zweige; der "Investigation Branch" 
flir die Untersuchungen von Amtsvergehcn usw., das 
"Solicitor's Office" zur Mitwirkung in Rechtsangelegen
heiten; der "Intelligence Offioer" (Pressereferent) und 
seit 1. 7. 1923 der "Woman Establishment Officer" zur 
Bearbeitung der das weibliche Personal betreffenden 
Sonderfragen; die Stelle ist einem weiblichen Beamten 
vorbehalten_ Eine besondere Abteilung der obersten 
Beharde ist das "Accountant-General's Department" 
fur das gesamte Kassen- und Rechnungswesen mit einem 
Comptroller and Accountant General an der Spitze, der 

den gleichen Rang wie der Joint Second Secretary be
kleidet und in allen geldliehen Fragen der Ratgeber des 
Postmaster Generals ist_ Die auf den Postanweisungs
dienst bezuglichen Rechnungsarbeiten werden von dem 
"Money Order Department", die Postsparkassenange
legenheiten in dem "Savings Bank Department" erledigt. 
Fur den Aufsichtsdienst bestehen bei der Hauptverwal
tung 3 Abteilungen: Postal Traffic Section, Telegraph 
and Telephone Traffic Section, Wireless Seetion_ 

Abgesehen von London, Edinburgh und 8 andern 
groBen Stadten ist das Postgebiet GroBbritanniens in 
12 Postbezirke eingeteilt, an deren Spitze je ein Surveyor 
steht- Jedem Surveyor sind Assistant Surveyors und 
eine Anzahl von Btirobeamten zugeteilt. In den 
8 groBen Stadten gelten die Postmaster als Surveyors, 
denen auBerdem ein kleiner Bezirk im Umkreis ihres 
Amtsorts untersteht. Sudirland bildet einen besonderen 
Postbezirk unter der Aufsicht des Postmasters von Bel
fast. Die PAnst zerfallen in Head-Offices (Hauptamter) 
mit uneingeschrankten Befugnissen; Branch Post-Offices 
(ZweigPAnst), die in groBen Stadten zur Entlastung der 
HauptPAnst dienen; "Town Sub-Offices" (Stadtunter
iimter), die im allgemeinen nur Briefe einsammeln und 
sie unverteilt und ungestempelt an das Hauptamt 
weitergeben und Postwertzeichen .verkanfen; Sub-Offices 
(Unteramter), die in kleineren Orten des einem Head 
Office zugeteilten Bezirks eingerichtet sind, ihre Sendung 
in der Regel mit dem vorgesetzten Head Office aus
tauschen und zum groBten Teil vom Postanweisungs
und Postsparkassendienst ausgeschlossen sind_ 1923 
gab es 550 Head Offices, 300 Branch Post-Offices, 6300 
Town Sub-Offices, 14215 Sub-Offices. Der ~~hnpost
dienst wird von Travelling Post-Offices (BP A) wahr
genommen_ GroBbritannien unterhiilt eine Anzahl von 
P Anst im Ausland und ein nach dem Vorbild im Mutter
land eingerichtetes Postwesen in seinen Kolonien. 

III. Beamtenverhaltnisse. Die Vorsteher der 
Head- und Sub-Offices heiBen Postmasters (Head-Post
masters und Sub-Postmaster)_ Die Head-Postmasters, 
unter denen sich nur wenige Frauen befinden, sind durch
weg Berufsbeamte; die Sub-Offices werden zum graBten 
teil von Ortseinwohnern verwaltet_ Nehmen die Dienst
geschiifte bei einem Sub-Office den Inhaber voll in An
spruch, so wird das Amt in der Regel einem aus der Post
kasse besoldeten Berufsbeamten ubertragen. Die nieht 
vollbeschiiftigten Sub-Postmasters beziehen Vergiitungen, 
die nach dem Geschaftsumfang der P Anst bemessen 
werden und sehr verschieden sind. Die Postmasters 
haben Sicherheit zu stellen und sind fur den Barverkehr 
verantwortlich. Die Head-Postmasters nehmen den 
graBten Teil ihres Personals unter eigener Verantwort
liehkeit an; fur die Besetzung der mittleren Dienststellen 
ist die Genehmigung des Surveyors und die Zustimmung 
des Postmaster Generals natig. Den nieht festbesoldeten 
Sub-Postmasters ist die Annahme ihrer Hilfskriifte, die 
zum groBen Teil aus Frauen bestehen, uberlassen. Die 
Postmasterstellen besetzt der Postmaster General. Die 
erledigten Stellen werden ausgeschrieben und die Be
werbungen durch die Vermittlung der Vorgesetzten 
unter Beifugung des Gutachtens uber die Befiihigung 
des Bewerbers der Hauptverwaltung vorgelegt_ 

In London besorgen die Sorters, Sorter Tracers, Tracers 
und Bagmen den gesamten Abfertigungs- und Entkar
tungsdienst, und zwar die drei ersten das Stempel~. und 
Verteilen ger Briefe, die letzten die Behandlung (Uber
gabe und Ubernahme) der gesehlossenen Beutel, wahrend 
die Counter Clerks and Telegraphists den Schalter-, Post
anweisungs-, Postsparkassen- und Telegraphendienst 
verrichten. AuBerhalb Londons wird der ganze innere 
Post- und Telegraphenbetriebsdienst der Verkehrsamter 
von einer einzigen Beamtenklasse, den Sorting Clerks and 
Telegraphists, wahrgenommen_ Die Postmen werden 
im Zustelldienst, zum Leeren der Briefkasten, Stempeln 
der Briefe und zu Bahnhofsgangen verwendet_ Die 
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Klassen der Postmen und der Porters (Pakettrager) er
ganzen sich zur Halfte aus den Telegrammzustellern und 
den Aushilfskraften im Briefzustelldienst, den Assistant 
Postmen; zur andern Halfte aus friiheren Angehorigen 
des Heere~ oder der Flotte. Die Bewerber diirfen nicht 
unter 18 (Porters nicht unter 20) und in der Regel nicht 
iiber 30 Jahre alt sein. Die Anstellung geschieht erst 
nach Ablegung einer PriiIung, und zwar auf ein Jahr 
zur Probe. Die Stellen fiir Sorters, Sorter Tracers, 
Tracers, Bagmen, Sorting Clerks and Telegraphists, 
Counter Clerks and Telegraphists und fiir Telegraphists 
sind zum kleineren Teil den Brieftragern, Pakettragern 
und Telegrammzustellern vorbehalten, die ihre Bcfahi
gung dazu durch eine Priifung in Lesen, Rechnen, Recht
schreibung, Aufsatz und Erdkunde nachzuweisen haben. 
1m iibrigen werden diese Stellen mit sonstigen Bewerbern 
besetzt, die zum Eintritt in den Post- und Telegraphen
dienst eine Aufnahmepriifung als Learners (Lehrlinge) 
abzulegen haben. Fiir die Annahme als Learner ist ein 
Mindestalter von 15, fiir die als Telegrammzusteller von 
13 Jahren vorgeschrieben. Die Lehrlinge werden gewohn
lich nach zweijahriger Dienstzeit fest angestellt. Sie 
riicken in der Provinz zunachst in die Stellen als Sorting 
Clerks and Telegraphists, in London in die fltelJen als 
Counter Clerks and Telegraphists oder als Sorters ein. 
Je nach Dienstalter, Leistungen und Begabung konnen 
sie dann hohere Dienstellen erreichen, und zwar als 
Overseera, Clerks, Principal Clerks, Assistant Super
intendents 2. und 1. Klasse, Superintendents, Chief 
Superintendents, Assistant Postmaster, Postmaster usw.; 
doch hangt das Aufsteigen von einigen Priifungen ab; 
in der Priifung fiir Clerks-Stellen in London wird die 
Kenntnis zweier fremder Sprachen, Mathematik, eng
lische Geschichte und Kurzschrift verlangt. In die 
hoheren Verwaltungsstellen konnen nur solche Beamte 
einriikcen, die die "hohere Verwaltungspriifung fiir den 
Zivildienst" bestanden haben. 

-Fiir die Besoldung ist das Personal in Besoldungs
klassen eingeteilt. Die Besoldung richtet sich nach dem 
Dienstalter und nach der Ortsklasse, die fiir jeden Ort 
nach seinen Teuerungsverhaltnissen festgesetzt wird. 
Seit 1. 3. 1920 werden besondere Teuerungszulagen ge
zahlt. Die Bewilligung der Gehaltszulagen hangt in jedem 
Fall davon ab, daB sich der Beamte nach dem Bericht 
seines Vorgesetzten gut gefiihrt hat. Au13erdem ist fiir 
gewisse Beamtenklassen bei einer bestimmten Gehalts
stufe, der Efficiency Bar (Befahigungsschranke), eine 
besonders peinliche Priifung der Fahigkeiten, Leistungen 
und Fiihrung vorgeschrieben. Nur solche Beamte riicken 
weiter im Gehalt auf, die in ihrer Dienststelle unbe
schrankt verwendbar sind. 

Die Anspriiche der Beamten auf Ruhegehalt regelt 
das "Pensionsgesetz" von 1859. Es unterscheidet zwi
schen Ruhegehalt und einmaligem Gnadengeschenk. 
Dieses wird den angestellten Beamten und Brieftragern 
bewilligt, die vor Ablauf einer zehnjahrigen Dienstzeit 
durch Krankheit dauernd dienstunfahig geworden sind, 
und besteht in dem Betrag eines Monatsgehalts fiir jedes 
zuriickgelegte Dienstjahr. Das Ruhegehalt betragt 40/60 
und wird den festangestellten Beamten gewahrt, die 
nach mindestens zehnjahri.ger Dienstzeit wegen dauernder 
Dienstunfiihigkeit oder nach Vollendung des 60. Lebens
jahrs aus andern Griinden in den Ruhestand treten. 1st 
die Dienstunfiihigkeit durch einen Betriebsunfall ver
ursacht worden, so erhalt der Beamte auBer dem gesetz
lichen Ruhegehalt noch cine jahrliche Entschadigung, 
die in jedem Fall mit Riicksicht auf die Art des Unfalls 
und die Besoldung des Beschadigten festgesctzt wird. 
Eine Verpflichtung der PV zur Hinterbliebenenfiirsorge 
besteht nicht. 

IV. Postzwang erstreckt sich auf die Briefbeforderung. 
V. Gebiihrenfreiheit ist beschriinkt auf den amtlichen Brief

wechsel der Minister und der hOchsten Beamten sowie auf dic Bitt
schriften usw. an den Konig und das ParJament. 

VI. Betrieb. A. Briefpost. Briefe (letters). Keine Gewichts
beschriinkung. Ausdehnungsgrenze 24 X 12 X 12 Zoll (1 Zoll = 
2,54 cm). Gebiihrenstufen bis 1 Unze, iiber 2 bis 3 Unzen, weiter 
je 1 Unze (1 Unze = 28,34 g). Postkarten (Post cards). Nicht
amtlich ausgegebene zuliissig, MindestgroBe 4 X 23/. Zoll, Hochst
maB 51/, X 31/, Zollo Zeitungen und Zeitschriften (newspapers 
and periodicals). Die P Anst befassen sich nicht mit der Vermittlung 
des Zeitungsbezuges Es gibt 2 Arten von Zeitungen und Zeit
schriften: solchc, die beim General Post Office eingetragen sind 
(registered newspaper) und solche, boi denen dies nicht der Fall ist. 
Die das Gewicht von 2 Pfund (1 Pfund = 16 Unzen = 453 g) nicht 
tiberschrcitenden, nicht eingetragenen Zeitungen und Zeitschriften 
werden gegen die Drucksachengebiihr befOrdert; schwerere unter
liegen der Brief· oder Paketgebiihr. Beim General Post Office konncn 
nur solche Zeitungen und Zeitschriften eingetragen werdcn, die 
ganz odcr zum groBen Teil aus politischen oder zeitgemiiBen Nach
richten bestehen, in GroBbritannien, dem Freistaat Irland, einer 
groBbritannischen Besitzung oder cinem groBbritannischen Schutz
gebiet gedruckt sind, sofern der Verlag einen verantwortlichen vom 
Postmaster General anerkannten Vertreter in GroBbritannien oder 
IrJand unterhiilt. Die Druckschriften mtissen in mindestens sieben
Higigen Zeitraumen erscheinen und im Kopf der ersten Seite unab
gektirzt, auf den andern Seitcn am Kopf ausflihrlich oder abgekiirzt. 
die Benennung und den A usgabetag der Zcitung enthalten. Bei den 
unter Umschlag aufgeJicfcrten, eingetragenen Zcitungen usw. mnB 
der U mschlag zur leichten Inhaltspriifung zu beiden Seiten offen 
sein. Mcistgcwicht der eingetragcnen Zeitungen 2 Pfund, Aus
dehnungsgrcnze 2 X 1 X 1 FuB. 

Druc ksachen (book post). Meistgewicht 2 Pfund. Ausdchnungs
grenze 2 X 1 X 1 Full. Keine Ausdehnungsgrenze bei von und an 
Rcgierungsstellen geriehteten Drucksachen. Kein Freimaehungs
zwang. Gebiihrenstufen bis 1 Unze, tiber 1 bis 2 Unzen, wciter je 
2 Unzen. Das lIfeistgewicht iibersehreitende Drucksachen unter
liegen dcr Briefgebtihr. Auf den Drucksaehen sind aile Zusatze zu
lassig, die nicht die Eigenschaft einer pcrsiinlichen Mitteilung haben. 
Waren proben bilden keine besondere Versendungsart; sie unter
liegen dcr Brief- oder Paketgebtihr. Aile Briefpostsendungen konnen 
eingesc!)rieben (registered) werden. Freimachungszwang. Geld 
und Wertsachen diirfen in Einschreibsendungen befiirdert werden. 
Riickscheine sind zulassig. 1m Briefkasten vorgefundene Einsehreib
sendungen unterJiegen der doppelten Einschreibgebtihr. Sendungen 
aus dem Briefkasten, deren Inhalt aus Geld, Gold- oder Silberuhren 
oder Schmucksachen bcsteht, werden von Amts wegen gegen die 
doppelte, vom Empfiinger zu zahlende Gehiihr eingeschrieben. Zur 
Ersatzleistung bei Verlust oder BescMdigung von Einschreib
sendungen ist die groBbritannische Postverwaltung gesetzlieh nicht 
verpfliehtet. Bei Verlust oder BescMdigung einer gewiihnlichcn 
eingeschriebenen Sendung zahlt sie jedoch aus Billigkeitsgriinden 
eine Entschiidigung bis zu 5 Pfund Sterling. Durch Zahlung hOherer 
Einschrcibgebtihrcn kann sich der Absender cincn Ersatzbetrag bis 
400 Pfund Sterling siehern; jcdoch besteht auch in diesem Falle flir 
die Postverwaltung zur Ersatzleistung keine gesetzliehe Verpflichtung. 
Ein Ersatzanspruch fiir eine Einschreibsendung ist auf einem be
sonderen von der Postverwaltung ausgegebenen Vordruck zu stell en. 
Postlagernde Sendungen ("To be called for") aus dem Ausland 
und solche an Schiffsreisende in Hafenorten werden 2 Monate, die 
aus GroBbritannien lind dem Freistaat Irland herrtihrenden 14 Tage 
zur Verfligung dcr EmpHinger gchaJten. 

Alle Briefpostsendungen werden dcn Empfangern gehiihrenfrei 
zugestellt. Zur Abholllng der Postsachen sind A usgabetacher 
(private boxes) anzumieten, die Miete richtet sich nach der Klasse 
der P Anst. Die Fachmiete wird verdoppelt, wcnn die Bereitstellung 
der Sendungcn zur A bholung schon zwischen 6 und 7 Uhr morgens 
verlangt wird. Bei PA mit Nachtdienst ist Abholung der Sendungen 
nach SchalterschluB wahrend der N acht moglieh. Zu der Faehmiete 
fiir ein gewiihnliches Abholerfach tritt bei N achtabholung die doppelte 
Faehmiete hinzu. Die llaehts abzuholenden Briefe muB der Absondcr 
in besolldere rote Umschlage mit der Aufschrift "Special Private Box 
Night Delivery" (besonderes Ausgabefach, Naehtausgabe) verpacken. 
Gegen Entrichtung einer besonderen Gebiihr konnen die Postsendungen 
in verschlieBbaren Taschen (private bags) zugestellt werden. 

B. Postanweisungen (Money orders). Die am Postanweisungs
dienst teilnehmenden P Anst werden durch den "Post Office Guide" 
veroffcntlicht. Meistbetrag 40 Pfund Sterling, Gebiihr naeh Betrag
stufen. Wer eine Postanweisung einzahlcn will, hat die notigen 
Angaben auf einem von der Postverwaltung unentgeltlich aus· 
gegebcnen Vordrnck niederzuschreiben. In dem Verlangschreiben 
mtissen dcr Familienname und wenigstens der Anfangsbuehstabe des 
Vornamens des Absenders und Empfangers sowie der Bestimmungs
ort und Betrag vermerkt werden. Der Name des Empflingers kann 
wegbleiben, wenn die Postanweisung ihm durch Vermittlung eines 
Bankhauses ausgezahlt werden soli; in diesem ]<'all gentigt es, quer 
auf die Aufschriftseite wie bei einem 'Yechsel, die Worte "and Co" 
zu setzen, cin Bankhaus braucht nicht angegeben zu werden. Dies 
Verfahren (Crossing) kann der Absender auch nachtraglich bei Post
anweisungen anwenden, die auf den Namen eines bestimmten 
EmpHingers ausgestellt sind. Kaeh dem Verlangsehreiben fertigt der 
Annahmebeamte die Post.unweisung aus, die der Einzahler dem 
EmpHinger zu iibermitteln hat. Das Verlangschreiben iibersendet die 
Aufgabe- der Be,tin:mungsP Amt. Bei der Auszahlung hat der 
Empfiingcr sich durch Namensnennung des Absenders auszuweisen. 
Postanweisungen mit dem Vermerk "and Co" werden nur an Banken 
ausgezahlt, der A bsender braucht dabci nicht genannt zu werden. 
Urn sich gegen unberechtigte Auszahlung zu sichern, kann der Ab
sender dem Empfiinger die Postanweisung mit Einsehreibbrief iiber
mitteln, oder er nennt in dem Brief mit dem er die Postanweisung 
versehickt nicht seinen Namen oder er bestimmt, daB die Post
anweisung erst nach 10 Tagen ausgezahlt wird, damit der Empfanger 
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ihm in der Zwischen zeit den Eingang der Postanweisung bestlitigen 
kann, oder er versieht die Postanweisung mit dem Vermerk "and Co". 
Gegen eine besondere Gebiihr kann der Absender amtliche Nachricht 
iiber die Auszahlnng (Advice of payment) veriangen. Telegraphische 
Postanweisnngen (Telegraph Money Orders) sind bei den mit Tele
graph ansgeriisteten P Anst zuUissig. AuBer der Postanweisungs
und Telegrammgebiihr wird fiir die telegraphischen Postanweisungen 
eine Zuschlaggebiihr erhoben. Telegraphische Mitteilnngen an den 
Empfanger bis zn hiichstens 12 Worten sind gegen Entrichtung der 
Telegrammgebiihr zuliissig. Die Postanweisungen sind 12 Monate 
vom Tage der AnssteUung an giiltig; die Giiltigkeitsdauer kann 
gegen besondere Gebiihr verlangert werden. 

Die groBbritannische Postverwaitung gibt Postbons (Postal 
Orders) zu bestimmten Betrligen aus, bei denen Teilbetrlige bis zu 
5 Pence durch Aufkleben von hochstens 3 Freimarken dargestellt 
werden konnen. Bei der Ansgabe versieht der Postbeamte die Postal 
Orders mit seiner Namensunterschrift nnd bedruckt sie mit vor
geschriebenem Tagesstempei. Der Absender hat auf der Postal 
Order den Namen des Empfiingers zu vermerken, der Name der Eid
IOsungsP Anst ist nicht notig. Eine Postal Order kann auch wie eine 
Postanweisung gekreuzt (crossed), d. h. mit dem Vermerk "and Co" 
versehen werden. Solche Postal Orders sind nnr dnrch Vermittlung 
eines Bankhauses zahlbar. Giiltigkeitsdauer eiuer Postal Order 
3 Monate nach dem Ausgabemonat, Verllingerung auf weitere 
3 Monate gegen nochmalige Zahlung der Gebiihr zuHissig, dariiber 
hinaus ist Verllingerung der Giiltigkeitsdauer nnr auf Ermlichtigung 
des Money Order Department moglich. 

C. Postpakete (Parcels). Am Postpaketdienst nehmen aile 
P Anst teil. Meistgewicht 11 Pfund. Ausdehnungsgrenzen 3 FuB 
6 Zoll Lange oder 6 FuB in Lange und U mfang zusammen. J edes 
Postpaket muB in der linken obern Ecke den Vermerk "Parcel-Post" 
tragen. Freimachungszwang. Gebiihrenstufen bis 2, 5, 8, 11 Pfund. 
Bei einer groBen Zahl von PAnst Barfreimachung zugelassen. Keine 
Paketkarte. In den Stadten laBt die PV die Pakete von den Auf
lieferern einsammeln bei ei ner Mindeststiickzahl von wochentlich 
oder 10 auf einmai. Unter besondereu Bedingungen sammeln auch 
die Landzusteller Pakete ein. Die Pakete werden gebiihrenfrei zu
gestellt, Abholung gest-attet. Ersatzleistung bei eingeschriebenen 
Paketen wie bei Einschreibbriefen, bei gewohnlichen bis 2 Pfund 
Sterling. Gesetzliche Verpflichtung znr Ersatzleistung besteht nicht. 
Kein Ersatz bei gewohnlichen Paketen mit Bargeld, Uhren, Gold
und Silbersachen. 

D. Postsparkasse (Post Office Savings Bank). Gegen Vor
legung des Sparbuchs konnen Einlagen und Abhebungen bei jeder 
am Sparkassendienst teilnehmenden P Anst bewirkt. werden. Das 
Sparbuch (Deposite Book) stelit die P Anst unentgeitlich aus, bei der 
die erste Einlage gemacht wird. Zu diesem Zweck hat der Sparer 
die Erkllirung abzugeben, daB er noch keine Sparrechllllug hat. 
Name, Beruf und Auschrift des Sparers sowie Tag und Hohe der 
Einlage trligt der Postbeamte unter Beisetzung seines Ramen. und. 
des Abdrucks des Tagesstempels in das Sparbuch ein. Die weiteren 
Einlagen werden in der gleichen Weise dnrch Beisetzung des Namens 
des Postbeamten und des Abdrucks des Tagesstempels vermerkt. 
Besondere Sparbiicher werden benutzt, wenn die erste Einlage llUter 
10 s bleibt. In diesen werden die Betrage dnrch dem Sparbuch 
anhangende Abschnitte im Werte von je 1 s dargestellt. Hat das 
so angesammeite Sparguthaben den Betrag von 1 Pfund Sterling 
erreicht, wird es in ein zur baren Verrechnung der Einlagen dienendes 
Sparbuch eingetragen. Zum Sparen kleinerer Betrage als 1 s gibt 
die PV Sparkarten aus, in denen die Einlagen durch Freimarken 
verrechnet werden. Sparkarten im Werte von 1 s werden von allen 
Sparstelien als Einlagen angenommen. Aueh verleiht die Post
sparkasse zum Sparen von Geldstiicken verschlossene Sparbiichsen, 
die nur von der Ausgabestelle geoffnet werden konnen, gegen Zahlung 
von 3 s. Bei der ersten Einlage werden 2 s vergiitet, 1 s dient zur 
Verrechnung der Eintragungsgebiihr. Sparrechnungen werden 
jedermann ohne Riicksicht auf Alter und Geschlecht eroffnet. Fiir 
Minderjahrige unter 7 Jahren miissen im Namen des Kindes Ver
wandte oder Freunde die erforderlichen Erklarungen abgeben. Gut
haben konnen Kinder nur abheben, wenn sie das 7. Lebensjahr voll
endet haben. 

Milldesteinlage 1 S. Hohe der Einlagen und Guthaben unbegrenzt, 
jedoch kann die Regierung Beschrankungen festsetzen. Besondere 
Erleichterungen bestehen fUr menschenfreundliche Gesellschaften, 
Wohltatigkeitsanstalten und lihnIiche Einrichtungen. Antrage auf 
Riickzahlungen (Withdrawels) sind an den Controller des Savings 
Bank Departement zu richten. Diese Dienststelle iibersendct dem 
AntragsteUer ein Ermachtigungsschreiben (Warrant); Riickzahlung 
gegen Voriegung des Sparbuchs und des mit Empfangsanerkenntnis 
versehenen Ermachtigungsschrcibens in der Regel nach 1-2 Tagen 
vom Empfang des Ermiichtigungsschreibens an, obwohl grund
satzlich 10tagige Kiindigungsfrist besteht. Bei Abhebungen bis 
10 Pfund Sterling telegraphisches Verlangen auf Riickzahlung am 
selben Tage gegen Zahlung der Telegramm- und einer besonderen 
Gebiihr zulassig. Ohne vorherigen Antrag kiinnen Guthaben bis 
~ Pfund Sterling bei jeder Sparkassenstelle abgehoben werden. 
Uberweisung von Guthaben von einer Rechnung auf eine audre sowie 
auf nichtamtliche Sparkassen und gewisse Regierungssparkassen 
GroBbritanniens zuHissig, ebenso Uberweisungen von diesen Kassen 
auf die Postsparkasse. ZinsfuB 21/, vH kann nur durch Gesetz 
geiindert werden. Zinsflihig sind Guthaben von 1 Pfund Sterling ab. 
Der Zinsenlauf be~innt am 1. des auf den Einzahlungsmonat folgenden 
und hort am lefzten des dem Auszahlungsmonat vorangehenden 
Monat, auf. Die Zinsen werden bis zum SchluB des Jahres berechnet 
und dem Guthaben zugeschrieben. Gegen eine geringe Vermittlungs
gebiihr iibernimmt die Sparkasse fUr Rechnung des Sparers den An
und Verkauf von Staatspapieren, auah konnen Guthaben der Bank 
von England iiberschrieben werden. Sowrit Anteile (Dividenden) 

zahlbar sind, werden sie der Rechnung des Inhabers gutgeschrieben 
oder mit Postanweisung ausgezahlt. Die dem Guthaben zu
geschriebenen Anteile tragen Zinsen wie gewohnliche Einlagen. Mit 
der Aufbewahrung von Wertpapieren befaBt sich die Postsparkasse 
nicht. Dureh Vermittlung der Sparkasse kiinnen Lebensversiche
rungen und Leibrenten bis 100 Pfund Sterling abgeschlossen und 
die Versicherungsbeitrage von den Guthaben abgeschrieben werden. 
Bei dem Savings Bank Department konnen Sparer, die das 16. Lebens
jahr vollendet haben, letztwillige Verfligungen iiber ihr Guthaben 
eintragen lassen. Die laufenden Rechnungen fiihrt nur die Haupt
verwaltung, der jeder Postmeister taglich einen Einzelnachweis iiber 
die Ein- und Auszahlungen zn iibersenden hat. Aile Postsparkassen
geschafte stehen unter dem Schutze des Amtsgeheimnisses. Der 
Rechenschaftsbericht der Postsparkasse wird mit dem Jahresbericht 
des Generalpostmeisters dem Pariament vorgelegt. 

E. Sparkassengutscheine. Die meisten PAnst GroB-
britanniens verkaufen Sparkassengutscheine von 1 Pfund Sterling 
(Einkaufspreis 16 s), 12 Pfund Sterling (Einkaufspreis 9 Pfund 
Sterling 12 s) und 25 Pfund Sterling (Einkaufspreis 20 Pfund Sterling). 
Durch Vermittlung des Controller and Accountant General kann 
man sich Gutscheine von 26 Pfund Sterling (Einkaufspreis 20 Pfund 
Sterling 16 s) bis 500 Pfund Sterling (Einkaufspreis 400 Pfund Sterling 
verschaffen. Die Gutscheine von 1, 12 und 25 Pfund Sterling bestehen 
aus 3 Teilen: einem Empfangsschein flir den Kaufer und 2 Doppeln 
zur Eintragung des Namens des Eigentiimers beim Postal Service 
Department in London. Wer zum erstenmal solche Gutscheine 
kauft, erMlt ein Gutscheinheft und eine persiinliche Karte Holder's 
card) mit einer Buchungsnummer. AuBerdem hat der Kliufer eine 
Unterschriftskarte (Signature card) auszuflillen, die die Nummer 
der Holders card erhalt. Die Signature card wird mit den Doppeln 
dem Postal Service Department iibersandt. Bei einem neuen Ankauf 
von Gutscheinen hat der Kaufer sein Gutscheinheft und die Signature 
card zur Eintragung der Buchungsnummer auf die neuen Gutscheine 
vorzulegen. Beim Ankauf von Gutscheinen iiber 26 Pfund Sterling 
werden keine Gutscheinhefte ausgesteUt, dafUr wird das Verlang
schreiben beim Postal Service Department aufbewahrt. Zum Ankauf 
von Gutscheinen durch Ansammlung kleinerer Betrage werden 
Karten mit 32 Feldern ausgegeben, in die Sparkassenmarken zu jc 
6 d aufzukleben sind. Mit der vollen Karte kann ein Gutschein zu 
1 Pfund Sterling -(Einkaufspreis 16s) angekauft werden. Sparkassen
gutscheine werden nur zu persiinlichen Zwecken, nicht an Erwerbs
gesellschaften usw. verkauft; jedoch kann der Postmaster General 
Gesellschaften zu gegenseitiger Hme, Wohltatigkeitsanstaiten us\\". 
zum Ankauf von Sparkassengutscheinen ermachtigen. Doch kann 
man Sparkassengutscheine zugunsten andrer Personen erwerben, 
auch flir Minderjahrige unter 7 Jahren, jedoch konnen diese Gut
scheine erst eingelost werden, wenn das Kind das 7. Lebensjahr 
vollendet hat. Niemand kann mehr als 500 einfache Gutscheine oder 
den Gegenwert davon besitzen oder daran teilhaben; dies gilt auch 
flir GeseUschaften. Am Ende des ersten und der folgenden Jahre 
werden die Zinsen dem Gutschein dergestalt zugeschrieben, daB ein 
einfacher Gutschein nach 5 Jahren den N ennwert von I-Pfund Sterling, 
und nach 10 .Tahren unter Hinzurechnung einer Sondergutschrift 
(Bonus) von 1 s den Wert von 1 Pfund Sterling 6 s erreicht hat. 
Die Gutscheinzinsen unterliegen nicht der Einkommensteuer. Gut
scheine und Zinsen kiinnen auf schriftlichen, an den Controller des 
Postal Service Department zu richtenden Antrag eingeWst. werden; 
nach der Ermiichtigung des Postal Service Department Auszahlung 
durch cine P Anst oder Bank. Sparkassengutscheine konnen nur 
auf Ermlichtigung des Postmaster General gegen eine besondere 
Gebiihr in Ausnahmefallen auf eine andre Person iibertragen werden. 
Gutscheineigentumer tiber 16 .Jahre konnen dUTch eine bei dem 
Controller des Postal Service Department niederzulegende ErkIarung 
letztwillig iiber den.Betrag ihrer Gutscheine verfUgen. Verlorene 
Gutscheine, deren Nummer angegeben werden kann, werden gegen 
rine besondere Gebiihr vom Postal Service Departmeut ersetzt. Aile 
auf den Gntscheindienst beziiglichen Geschafte stehen unter dem 
Schutze des Amtsgeheimnisses. 

Schriftwesen. Stephan S.609; Archiv 1877 S.579ff., 1879 
S.521ff., 1881 S.682ff., 1884 S. 193ff.. 1887 S. 18ff., 1889 S.637, 
1890 S.56ff., 377, 1891 S.129ff., 1899 S.715ff., 1908 S.410ff., 
1910 S. 255ff.; L'Union Postale 1885 S. 109ff., 129ff., 1888 S. 195ff., 
1891 S. 66ff., 1892 S. Iff., 1893 S. 207ff., 1915 S. 135ff., 1920 S. 148; 
Reports of the Postmaster General seit 1855 jahrlich; W. Lewins, 
Her Majesty's Mails 1864; G. B. Hill, Life of Sir Rowland Hill and 
the history of penny postage. 1880; J. W. Hyde, The Royal Mail, 
1885; The romance of the British Post Office, its inception and 
wondrous development. London 1887. L. W. Partridge and Co; 
The History of the early Postmarks of the British Isles. From their 
introduction down to 1840. By John G. Hendy. London. L. Upcott_ 
Gill, Bazaar Buildings, Drury Lane, W. C.; Joyce, Herbert, The 
history of the Post Office from its establishment down to 1836. 
Landon 1893; Norway, Arthur, H., History of the Post-Office packet 
service between the years 1793-1815. London 1895; Sieblist S. 79ff.; 
Recueil S. 33 Iff. ; Swift, H. G., A history of postal agitation from 
fifty years ago till the wider "history of our times". London 1900; 
Sir Rowland Hili. The Story of a Great Reform. Told by His 
Daughter. London 1907; Annales des Postes, Telegraphes et Toh'
phones. Librairie de I'Enseignement Technique. 3 Rue TMnard. 
Paris Ve. 1925 S.19ff. Brandt. 

GroBe Bauten. Bezeichnung (seit 1923) fUr alle Neu-, 
Urn- und Erweiterungsbauten bei der DRP, deren tiber
schlagliche Kosten ftir sich allein oder, wenn zurn Bau
vorh~hen der Ankauf von Grund und Boden notig ist, 
einschl. der Grunderwerbskosten 100000 RM tiber
schreiten. \Vegen der Neubauten usw., die tiber diese 
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Kostengrenze nicht hinausgehen, s. Kleine Baubediirf
nisse. 

Der Bauausflihrung mull bei "Grollon Bauten" stets ein "A us
fiihrlieherBauentwurf" zugrunde gelegt werden. VorHiufer in 
der Regel ein Vorentwurf (AllgemeineI' Ba uentwurf) (s. Bau
entwurf). Jeden "Grollen Bau" mull das RP~I genehmigen, doch 
ist die Feststellung del' "Ausflihrlichen Bauentwiirfe" zu Bauten, 
deren reine Baukosten (ohne die Kosten des Grunderwerbs) 100000 
RM nicht iiberschreiten, - nach Genehmigung des "Allgemeinen 
Bauentwurfs" durch das RPM - den OPD iiberlassen, falls sieh das 
RPM im Einzelfalle nicht die Naehpriifnng vorbehalten hat. 

Grundeigentnm erwirbt die DRP 1. zur Herstellung 
oder Erweiterung posteigener Bauten, wenn den Be
triebsanforderungen zweckmaBig nur durch Bauausfiih
rung fiir eigene Rechnung entsprochen werden kann, also 
namentlich in groBen Orten, oder wenn zu hohe Mieten 
gefordert werden, 2. zwecks dauernder Beibehaltung 
solcher schon postseitig benutzten Gebaude, die urspriing
lich von Privatpersonen usw. hergestellt und der DRP 
zunachst gegen Miete iiberlassen worden sind. Zu beiden 
Zwecken darf seit Inkrafttreten des Reichspostfinanz
gesetzes yom 18.3.1924 (s. d.) Grundeigentum auch 
enteignet werden. 

Neue Bauplatze miissen in der Regel folgenden Anfor
derungen entsprechen: 1. Die Lage zum Verkehrsmittel
pUnkt des Ortes und zum Bahnhof muB giinstig, 2. die 
Zuganglichkeit fiir Dienstzwecke und fiir c.las Publikum 
muB ausreichend gesichert sein. 3. Verkehrsstiirende An
lagen (Theater, Markte, Schulen usw.) diirfen sich nicht 
in unmittelbarer Nahe befinden. 4. Das Grundstiick 
darf nicht im Uberschwemmungsgebiet eines Wasser
laufes Hegen. 5. Das Grundstiick muB schulden- und 
lastenfrei iibergeben werden kiinnen. Miiglichst werden 
Grundstiicke gewahlt, die nicht nur fiir die dem augen
blicklichen Bedarf entsprechenden Gebaude, sondern 
aU?h fiir spatere Erweiterungsbauten Platz bieten. 

Uber den Erwerb, Tausch oder Verkauf von Postgrund
stiicken entscheidet allein das RPM. 

Das Eigentum an den Postgrundstiicken, die friiher den einzelnen 
Landespostverwaltungen gehort hatten, ist durch das Gesetz iiber 
die Rechtsverhaitnisse der znm dienstlichen Gebrauch ciner Reichs
verwaitung bestimmten Gegenstande vom 25. 5. 1873 anf die DRP 
iibergegangen. Mietpostgebande (s. d.) sind namentlich in den 
J ahren nach dem Weltkrieg in grollerer Zahl angekanft worden. 
Die Zahl der posteigenen Grundstiicke (ausschl. in Bayern und 
Wiirttemberg) betrug 

im Jahre 1875 260 
1900 502 
1910 647' 
1915 
1925 

Anllerdem besitzt die DRP noch Rechte an fremden Grund
stiicken, die von ihr mit posteigenen Gebanden besetzt sind. 

Riieksichten auf den Haushalt maehen es meist nnmoglich, 
Kanfe Zng urn Zng ansznflihren, zwingen vielmehr dazu, die Ver
kanfer an langfristige Angebote zn binden. In der Regel sehliellt 
daher die DRP Kanfvertrage ab oder nimmt Angebote entgegen, 
in denen sie sich ein Riicktrittsrecht bis zu einem weiter hinaus~ 
liegenden, von der voranssiehtlichen Bewilligung der Haushalts
mittel abhangigcn Zeitraum vorbehiilt. Die Yertr;ige und A ngebotc 
werden gerirhtliC'h, notariell odeI' von dncm nach den LanJcs
gesetzen dazu befugten Bemnten beurkundet. Muster zn Kauf
vertragen nnd Yerkaufsangcboten enthl1lt ADA IV, 1. 

Der Einfaehheit und Kostenersparnis wegen sind in den Staats
gebieten Prenllen, Saehsen, Thiiringen, Anhalt, Waldeck und Ham
burg im Einverstandnis mit den Landesregierungen scit 1922 bzw. 
1923 ein fiir allemal die Vorsteher der pX odeI' ihre berufenen Ver
treter dazu bestimmt worden, Vertdige oder ErkUirungcn wegen 
Ubertragung des Eigentums anf die DRP unter Beidriickung des 
Dicnstsiegels oder Dienststempels des P A zn benrkunden. Den 
Grundbuchamtern in den genanntcn Staatsgebieten ist diese Er
maehtigung durch die VerordnungsbUitter del' Lander "offenkundig 
gemaeht" worden. 

Geht ein reiehseigenes Grundstiiek aus dem Besitz einer andern 
Reiehsverwaltung in den Besitz der DRP iiber, so wird anstatt 
cines formliehen Kanfvertrags nur ein Uberlassnngsabkommen ab
gesehlossen. 

Beim Ankanf von Grundstiicken entstehende Nebenkosten 
(Stempel-, Auflassnngs-, Beurknndungs-, Vermessungskosten usw.), 
ferner Besitzveranderungsabgaben und Steuern, die nieht auf Grund 
der Abgaben- und Gebiihrcnfrciheit des Reiehs anEer Ansatz bleiben, 
werden in den Kaufvertragen usw. mogliehst in valier Hohe dem 
Verkanfer auferlegt. Mindestens mull del' Yerkaufer die etwaige 
Umsatz- und Wertznwaehssteuer ganz und die Grunderwerbsstener 
zurH;ilfte tragen. Kaeh dem Rciehsbestenerungsgesetz vom 15. 4. 1911 
ist die DRP von der Zahlung aller Gerichtsgebiihren befreit und kann 
ferner von Gemeinden und weiteren Kommunalverbanden nur im 
gleichen Umfang wie die Landcsbehiirden zu mittelbaren Stcnern 

herangezogen werden, die auf den Erwerb von Grundstiicken gelegt 
werden. 

Die OPD haben die Kaufvertrage usw. vorzubereiten und ab
znsehliellcn und die vom RPM genehmigten Vertrage odeI' angenom
menen Angebote auszuflihren. 

Die Verwaitnng des GlUndeigentums liegt den OPD und V X ob. 
Sind mehrere V X oder Dienststellen anf einem Grundstiick unter
gebraeht, so bestimmt die OPD, wem die Grundstiicksverwaltung 
obliegt. Die hiermit beauftragte Stelle hat sieh iiber aile Veroffent
lichungen iirtlieher Behorden odeI' iiber sonstige Vorkommnisse, 
die flir das Grundstiick von Bedeutung sind, unterriehtet zn haltell 
ulld n. F. das zur Wahrung del' Rechte der DRP Erforderliche 
rechtzeitig zu veranlassen. In Betracht kommen dabei Festsetzung 
neuer Fluchtlinien flir die angrenzenden odeI' die ZufahrtstraEen, 
Xnderungen in del' Bebaunng del' Nachbargrundstiicke, Benutzung 
del' Grenzmauern oder Giebel durch Nachbarn u. dgl. 

Uber die posteigenen Grundstiieke flihrt jede OPD ein laufend 
zu berichtigendes Verzeichnis. Aullerdem wird flir jedes posteigene 
Grundstiiek ein Grundblatt in doppelter Ansfertignng auf vor
geschriebenem Muster angelegt. Je eine Ausfertigung bekommen 
(JPD und RPM. Das Grundblatt enthait auEer einem einfaehen 
Lageplan Angaben iiber den FIacheninhait, J ahr und Preis der 
Erwerbung, Art del' Bebauung und del' Benutzung usw. 

Von Staatsstenern, die auf Grund- und Gebandebesitz gelegt 
werden, ist die DRP nach dem Reichsbesteuernngsgesetz befreit. 
Zu Realstenern kann sie von den Gemeinden und weiteren Kom
munalverbanden nur in gleichem U mfang wie die betreffenden 
Landesbehorden herangezogen werden. Die in einem Staate, einer 
Gemeinde oder einem weiteren Kommnnalverband fiir die Be
nutzung offentlieher Einrichtungen und flir einzelne Handlnngen 
allgemein festgesetzten Gebiihren (Benutzungs- und Verwaitungs
gebiihren) miissen von del' DRP gezahlt werden, wenn ihr nieht ein 
besonderer Rechtstitel auf Gebiihrenfreiheit zusteht. Dasselbe gilt 
flir Beitrage (auch Strallenbaubeitrage), die zur Deekung del' 
Kosten flir Hersteliung und Unterhaltung offentlicher Einriehtungen 
von denjenigen Grundeigentiimern erhoben werden, denen hier
durch besondere wirtschaftliche Vorteile erwaehsen. 

Einquartierungslasten kommen fiir die zum Dienstgebrauch 
bestimmten Riiume der DRP nicht in Betracht. Wegen Einquartie
rungslasten flir Dienstwohnungen s. "Dienstwohnungen". 

Sollen entbehrlich gewordene Grundstiicke abgegeben werden, so 
haben die OPD ebenfalls die nach den landesgesetzliehen Bestim
mungen zu beurkundenden Verkaufs- oder Tauschvertrage vor
zubereiten, abzuschliellen und auszufiihren. Vorerwahnte allgemeine 
Ermachtigung del' Postamtsvorsteher in einzelnen Landern zur 
Beurkundung von Vertragen erstreekt sich aber nur auf Ankaufs-, 
nicht anch anf Verkaufs- oder Tausehvertrage. Wegen der Be
dingungen, die flir den Verkauf von Postgrundstiicken aligemein 
geiten, s. ADA IV, 1. Bei Abtretung von Flachen, die nach der 
Fluchtlinienfestsetznng znr Stralle fallen, an Gemeinden werden 
in del' Regel fOrmliche Kaufvcrtrage nicht abgeschlossen. Sie werden 
an die Gemeinde in einfachster Form anf Grund einer besonderen, 
durch das RPM flir die OPD ansgestellten Vollmacht iibereignet. 

HeE. 
Grundgehalt s. Besoldung 
Grnndstiicksstempelmarken mit dem Uberdruck "Um

satzstener" s. Umsatzstempelmarken 
GruBpfIicht fiir die Angehiirigen der DRP in und auEer 

Dienst richtet sich nach den allgemeinen Verkehrs
formen. Sie besteht nicht nur den Dienstvorgesetzten 
gegeniiber, sondern nach Lage <ler Verhaltnisse im Einzel
fall auch gegeniiber anderen Beamten usw. Wichtig sind 
in dieser Hinsicht zwei Erkenntnisse des Reichsdiszipli
narhofs vom 10. 12. 1894 und vom 2. 3. 1903. Das erstc 
lautet dahin, daB auch die Verweigerung eines GruBes 
gcgeniiber pin em Beamten, der keine dicnststrafrecht
lichen Bdugnisse hat, gegen die Beamtenpflichten ver
stoBen kann, und im zweiten wir<l ausgefiihrt, daB der 
Angesehuldigte durchaus seine Stellung und die im Ver
kehr zwischen Beamten verschiedenen Ranges schon 
flir ein ersprieBliches Zusammenarbeiten erforderlichen 
Riicksichten verkenne, wenn er der Meinung sei, ein 
achtungswidriges Verhalten kiinne auBer Dienst nur 
gegeniiber Vorgesetzten in Frage kommen. 

Guatemala. I. Verfassung. An der Spitze der dem 
Handelsministerium unterstellten Postverwaltung steht 
ein Generaldirektor, der von einem Unterdirektor unter
stiitzt wird. Das Hauptpostamt von Guatemala flihrt 
den Namen Hauptverwaltung. Die PAnst heiBen Ad
ministrationes, sie zerfallen in vier Klassen. Die zwischen
staatlichen Eisenbahnen Mittelamerikas befiirdern die 
Post auf Grund besonderer Vertrage; in bestimmten 
Ziigen verkehren Bahnposten, in denen besondere Bahn
postbeamte (Agent€s ambulantes) den Dienst wahrneh
men. Nach den nicht an der Eisenbahn gelegenen Orten 
wird die Post mit Kraftwagen, Saumtieren und FuBboten 
befiirdert. 
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II. Betrieb. 
A. Briefpost. Briefe. Als Brief wird jede Sendung betraehtet, 

die so versehlossen ist, daG der Inhalt ohne Verletzung des Ver· 
sehlusses nieht gepriift werden kann. Drueksaehen und Ge· 
sehaftspapiere. Meistgewieht 2 kg, Ausdehnungsgrenze 45 em in 
irgendeiner Riehtung. Warenproben. Meistge"ieht 500 g, Aus
dehnungsgrenze 30 X 20 X 10 em, in Rollenform 30 em Lange und 
15 em Durebmesser. Postlagernde Send ungen diirfen nur an 
Reisende und s61ehe Empfiinger geriehtet werden, die keinen festen 
Wohnsitz haben und sieh nur kurze Zeit an einem Orte aufhalten. 
Bei der Abholung wird von dem Empfiinger eine Zusehlaggebiihr 
erhoben. Einsehreibsend ungen miissen zur Priifung des In
halts offen aufgeliefert werden. Ausdehnungsgrenze 75 X 10 X 10 em. 
Eilzustellung und Sehliellfaehabholung sind eingefiihrt. 

B. W ertse n d u nge n (Correspondeneia eertifieada con valores 
deelarados). Fiir diesen Dienstzweig sind die PAnst in drei Klassen 
eingeteilt, dementspreehend sind H6ehstbetrage fiir die Annahme, 
Ausgabe USW. der Wertsendungen festgesetzt. Zur Absendung mit 
derselben Post darf ein Absender an einen Empfiinger nur Wert
sendungen mit einem Gesamtwertbetrag aufliefern, der den fiir 
eine Sendung festgesetzten H6ehstbetrag nieht iibersteigt. Ver
sicherungsgebiihr 3 v. H. des Wertbetrags. 

b) Postpakete (Eneomiendas). Meistgewieht 15 Pfund (1 Pfund 
= 453,6 g), Ausdehnungsgrenze 100 X 50 X 50 em fiir mit der 
Eisenbahn, 2 kg und 30 X 20 x 20 em fiir dureh FuGboten zu be
f6rdernde Pakete. Die Pakete miissen zur Inhaltspriifung offen 
aufgeJiefert werden. Einsehreibung zugelassen. Der Empfiinger 
erhait eine Benaehriehtigung, auf Grund deren er die Sendung bei 
der BestimmungsPAnst abholen mUG. 

Sehriftwesen. Arehiv 1894 S. 92ff.; Reeueil S.537ff. 
Brandt. 

Giiltigkeitsdauer der Postanweisungen des WeUpost
verkehrs. Nach dem Postanweisungsabkommen (s. d.) 
des WPV diirfen Postanweisungen nur so lange ohne 
weiteres ausgezahlt werden, als sie noch giiltig sind. 
Sie behalten ihre Giiltigkeit bis zum Ablauf des ersten 
Monats, der auf den Monat der Einzahlung folgt; im 
Verkehr mit auBereuropaischen Landern verlangert Eich 
die Frist urn 4 Monate. Nach Ablauf der Frist diirfen 
die Postanweisungen nur auf Grund einer von der Auf
gabeverwaltung auf der Postanweisung auszustellenden 
Zahlungsermachtigung (s. d.) ausgezahlt werden, die der 
Anweisung von neuem Giiltigkeit fiir eine Frist von 
gleicher Dauer wie die erste Giiltigkeitsfrist verleiht. 

Giiterposten sind neben den Personenposten (s. d.), 
Karriolposten (s. d.) und Botenposten (s. d.), Landpost
fahrten (s. d.) und Privatpersonenposten eine Gattung 
der Posten auf gewohnlichen StraBen (s. d.). Sie werden 
nicht nur zu Postbeforderungen nach auBerhalb, sondern 
auch zu regelmaBigen Fahrten nach und von den Bahn
Mfen und den Landungsplatzen der Dampfschiffe sowie 
zur Verbindung von StadtPAnst untereinander ein
gerichtet. Wertsendungen und Pakete werden mit den 
Giiterposten ohne Einschrankung befordert. Die nach 
auswarts fahrenden Giiterposten und in einzelnen Fallen 
auch die Bahnhofsgiiterposten werden zur Beforderung 

HaftpfJieht des Absenders. Die Haftpflicht des Ab
senders (Abs.) ist im PG nicht geregelt. MaBgebend 
sind deshalb die Bestimmungen des BGB und der PO, 
insbesondere §§ 5 VII und 27 III PO. Dabei ist zu unter
scheiden, ob durch die Sendung des Abs. die Post oder 
ein Dritter (Abs. und Eigentiimer anderer Postsendungen) 
geschadigt worden und, wenn es sich urn eine Schadigung 
der Post handelt, ob ein giiltiger Beforderungsvertrag 
mit dem Abs. zustande gekommen ist. 1st dies der Fall, 
so haftet der Abs. sowohl nach §§ 276, 278, gegebenenfalls 
§ 254 BGB als auch nach § 27 III PO. Die Vorschriften 
des biirgerlichen Rechts werden nach allgemeinen Grund
satzen allerdings nur im FaIle des Verschuldens ange
wandt, die Bestimmungen der PO im Verhaltnis zur 
Post auch ohne Verschulden. 1st ein Beforderungsver
trag mit der Post nicht zustandegekommen, Z. B. wenn 
es sich urn einen Schaden handelt, der durch von der 
Postbeforderung ausgeschlossene Gegenstande (s. Aus
schlieBung von der Postbeforderung) entstanden ist, so 

von Reisenden und deren Gepack benutzt. Den Post
haltern (s. d.) wird gestattet, mit den Giiterposten auf 
demBockplatze neben demPostillion Reisende auf eigene 
Rechnung zu befordern. Die Gebiihr fiir das Reise
gepack flieBt dagegen der Postkasse zu. 

. Wegen der zu den Giiterposten benutzten Wagen S. 

Postwagen. S. auch Beforderungsfristen, Begleitung der 
Posten, Postfuhrvergiitung, Regelbespannung. 

Giiterpostwagen S. Postwagen 
Guthaben auf Postseheekkonto. Dem Postscheckkonto 

werden gutgeschrieben die Stammeinlage, die mit Zahl
karte eingezahlten und 9ie von einem anderen Konto 
iiberwiesenen Betrage. Uber die gutgeschriebenen Be
trage mit Ausnahme .. der Stammeinlage kann der Post
scheckkunde durch 'Uberweisung auf ein anderes Post
scheckkonto oder durch Scheck jederzeit verfiigen. Der 
Betrag, der auf dem Konto nach Ausfiihrung der Gut
schriften und Lastschriften verbleibt, ist das Guthaben. 
Es wird dem Postscheckkunden nicht verzinst. Die 
DRP fiihrt die auf den Konten angesammelten Guthaben
betrage, soweit sie fiir die Auszahlungen nicht fliissig zu 
halten sind, der Wirtschaft durch Ankauf von Wert
papieren und Gewahrung von Darlehen wieder zu. 
Dies ist von hoher volkswirtschaftlicher Bedeutung, zu
mal es sich vielfach urn Betrage handelt, die ohne den 
PSch V bar in zahlreichen Kassen oder Geldtaschen 
brach liegen wiirden. Die aus der Anlegung des Gut
habens flieBende Zinseinnahme wird zur Deckung der 
Unkosten des PSch V verwendet, so daB es moglich ist, 
die Gebiihren fiir Ein- und Au.~zahlungen im PSch V sehr 
niedrig zu halten und die Uberweisungen sowie den 
Briefverkehr zwischen den PSchA und den Postscheck
kunden gebiihrenfrei auszufiihren. 

Gutsehriftzettel erhiilt der Postscheckkunde (s. d.) 
mit dem Kontoauszuge (s. d.) als Belege fiir die seinem 
Konto gutgeschriebenen Zahlkarten- und Uberweisungs
betrage. Es werden dazu die Abschnitte am linken 
Rande der Zahlkarten (s. d.) und Postiiberweisungen 
(s. d.) - soweit Postanweisungen gutgeschrieben werden 
auch die Abschnitte der Postanweisungen - benutzt. 
Die Abschnitte der Zahlkarten und Postanweisungen 
tragen den Au.~gabestempel der AufgabePAnst, die Ab
schnitte der Uberweisungen den Tagesstempel des 
LastschriftPSchA. 

H 

1m Postiiberweisungsverkehr nach dem Auslande 
werden gleichfalls die Abschnitte der Uberweisungen 
als Gutschriftzettel benutzt; im Verkehr aus dem Aus
lande werden dazu besondere Vordrucke verwandt. 
S. Postiiberweisungsabkommen. 

haftet der Abs. auch der Post gegeniiber nur auBer
vertraglich, und zwar auch ohne Verschulden. Denn die 
Bestimmung der PO ist eine die Allgemeinheit bindende 
Rechtsnorm (PO = Rechtsverordnung). Dem Dritten 
gegeniiber haftet der Abs. stets nur auBervertraglich, 
und zwar nur, wenn ihn ein Verschulden trifft (§ 823 
Abs. 1, 831 BGB, gegebenenfalls auch § 823 Abs.2 in 
Verbindung mit PO §§ 5 VII und 27 III sowie § 367 
Nr. 5a RStGB). 

Haftpflieht der Beamten. Die Postbeamten sind als 
Reichsbeamte (§ 1 des Reichsbeamtengesetzes) fiir die 
Erfiillung ihrer Dienstpflichten zivilrechtlich, strafrecht
lich und dienststTafrechtlich verantwortlich. Bei einer 
Verletzung der Dienstpflicht setzen sie sich der Gefahr 
zivilrechtlicher Haftung, strafgerichtlicher und dienst
strafrechtlicher Bestrafung aus. 

1. Zivilrechtliche Haftung. Sie kann eintreten, 
wenn der Beamte in Ausiibung einer Diensthandlung oder 
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infolge Unterlassung einer solchen seiner eigenen Behorde 
oder einem Dritten Sehaden zufUgt. 

Die Haftung des Beamten der eigenen Behorde gegen
uber richtet sich nach dem an seinem dienstlichen Wohn
ort geltenden Landesrecht (§ 19 des Reichsbeamten
gesetzes). Fehlen landesgesetzliche Bestimmungen, so 
sind die Grundsatze uber den Dienstvertrag (BGB § 611) 
anzuwenden. Ferner konnen vereinzelt Beamte auch 
aus § 823f£. BGB haftbar gemacht werden. Als Landes
recht gilt fUr die in Preullen angestellten Reichsbeamten 
das Allgemcine Landrecht fiir die Preul3ischen Staaten, 
Teil II, TitellO, §§ 88-91. 

§ 88. Wer ein Amt ubernimmt, mull auf die pflicht
mal3ige Fuhrung desselben die genaueste Aufmerksam
keit wenden. 

§ 89. Jedes dabei begangene Versehen, welches bei ge
horiger Aufmerksamkeit, und nach den Kenntnissen, die 
bei der Verwaltung des Amtes erfordert werden, hatte 
vermieden werden konnen und sollen, mull er vertreten. 

§ 90. Vorgesetzte, welche dureh vorschriftsmal3ige 
Aufmerksamkeit die Amtsvergehungen ihrer Unter
gebenen hatten hindern konnen, sind fUr den aus Ver
naehlassigung dessen entstehenden Schaden, sowohl dem 
Staat, als einzelnen Privatpersonen, welche darunter 
leiden, verhaftet. 

§ 91. Doch findet in beiden Fallen (§ 89, 90) die Ver
tretung nm alsdann statt, wenn kein anderes gesetz
mal3iges Mittel, wodurch den nachtheiligen Folgen eines 
solchen Versehens abgeholfen werden konnte, mehr 
ubrig ist. 

Nach diesen Bestimmungen ist die Haftung in ganz 
Preullen zu beurteilen, mithin auch in den gemeinrecht
lichen Gebieten und in dem Teile des preul3ischen 
Staatsgebietes, in dem besondere landesrechtliche Be
stimmungen uber die Beamtcnhaftung fehlen, wie in dem 
Teile der Rheinprovinz, in dem fruher franzosisches Recht 
galt (RGZ Bd.95 S.344). Der Postbeamte haftet in 
Preullen fur jedes Versehen, auch wenn es gering ist. Er 
haftet aber erst an zweiter Stelle. Solange die DRP 
ihren Anspruch noch gegen eine andre Person ver
folgen kann, darf sie den Beamten nicht in Anspruch 
nehmen. Unkenntnis der einschlagigen Gesetzes- und 
DienstanweisungsvorschriJten entschuldigt nicht, eben
sowenig im allgemeinen Uberlastung mit Dienstgeschaf
ten. Besondere FaIle der Schadenshaftung konnen ent
stehen aus Haushaltsu berschreitungen, a ullerplanmal3igen 
Mehrausgaben und Mallnahmen, durch die Verbind
lichkeiten entstehen. fUr die Mittel im Haushalt 
nicht vorgesehen sind (Reichshaushaltsordnung [so d.] 
yom 31. 12. 1922 §§ 32, 33, RGBl 1923 II S. 17). 
Der Beamte haftet 80wohl fur einen Schaden, den 
er der DRP an ihrem Eigentum zufugt, als auch 
fur einen Schaden, der durch sein Verschulden einem 
Dritten entstanden ist, fUr den aber die DRP gesetzlich 
aufzukommen hat. Fur eine Ersatzleistung aus dem 
Postbeforderungsvertrage (PG § 6f£.), die durch Ver
schulden eines Postbeamten entstanden ist, wird die DRP 
den schuldigen Beamten in Ausubung ihres Ruckgriffs
rechtes haft bar machen. Nur selten haftet die DRP fUr 
eine Amtspfliehtverletzung ihrer Beamten auf Grund des 
Reichsbeamtenhaftpfliehtgesetzes (RBHG) Yom 22. 5. 
1910 (RGBl S. 798). Die gesamte Tatigkeit der Post 
stellt, von wenigen Ausnahmen abgesehen, keine Aus
ubung offentli.cher Gewalt im Sinne des § 1 RBHG dar. 
Die Postbeamten sind vielmehr regelmal3ig in der Er
fUllung der Aufgabe der DRP als Verkehrsvermittler 
tatig, diese ihre Tatigkeit ist aber nach der standigen 
Rechtsprechung der Gerichte und nach dem Schrifttum 
nieht Ausubung offentlicher Gewalt. Eine Tatigkeit in 
Ausubung offentlicher Gewalt liegt vielmehr nur vor bei 
der Beaufsichtigung, Verwaltung und Leitung des Post
wesens, insbesondere bei Mallnahmen aus Art. 3 der 
Postgesetznovelle yom 20. 12. 1899, bei Durchfuhrung 

des Posthinterziehungsverfahrens (s. Poststrafverfah
ren), beim Verwaltungszwangsverfahren (s. d.), bei 
der Aufnahme von Postprotesten, soweit es sich nicht 
urn die AusfUhrung der eigentli.chen Postbefiirderungs
vertriige und urn eine daraus entspringende Haftung han
delt (s. Postauftrage). Tritt aber eine Haftung der DRP 
aus § 1 RBHG ein, so bnn die DRP nach § 2 des Ge
setzes von dem schuldigen Beamten Ersatz verlangen. 
Unregelmal3igkeiten, die sich Postbeamte bei formlichen 
Zustellungen zuschulden kommen lassen, konnen nur 
zur Haftung der schuldigen Beamten, nicht aber zu einer 
Haftung der DRP fUhren. Denn fur die Haftung der 
Post aus Postbefiirderungsvertragen sind allein die post
rechtli.chen Vorschriften (PG, PSchG, PO, PSchO, WP
Vertr) mallgebend. Nach § 6 RBHG bleiben die Vor
schriften andrer Reichsgesetze unberuhrt, soweit sie, 
wie PG §§ 6f£., insbesondere § 12, die Haftung des Reichs 
iiber einen gewissen Umfang hinaus ausschliellen. An 
diesem Rechtszustande ist auch dureh Art. 131 der 
Reichsverfassung nichts geandert. Diese Verfassungs
bestimmung bestatigt lediglich die grundsatzliche Haf
tung des Reichs fur Amtspflichtverletzungen seiner Be
amten in AUSiibung der ihnen anvertrauten offcntlichen 
Gewalt in dem fruheren Umfange des RBHG. Soweit 
weder Bestimmungen des Postsonderrechts noch das 
RBHG in Frage kommen, haftet die DRP fUr Schaden, 
die durch Verschulden ihrer Beamten Dritten zugefUgt 
werden, nach dem allgemeinen biirgerlichen Recht (ins
besondere § 831 BGB). Mehrere Beamtc haften der Post 
als Gesamtschuldner. Wegen der Haftbarmachung der 
Beamten bei Unterschlagungen und bei Defekten an 
Kassengeldern und andern Gegenstanden s. Beitrei
bungsbeschlull. 

Hat die DRP auf Grund ihrer Haftung an erster Stelle 
Ersatz geleistet, so kann sie den Postbeamten, der den 
Schaden verschuldet hat, in Anspruch nehmen, indem 
sie entweder 

a) in den dafUr vorgesehenen Fallen einen Beitrei
bungsbeschlull gegen den Beamten erlallt, oder 

b) durch Zuriickbehaltung des Diensteinkommens des 
Beamten und Aufrechnung sich schadlos halt (s. 
Zuriickbehaltungsrecht der Post), oder 

c) den Beamten auf Schadensersatz verklagt. 

In einer Klage kann der schuldige Beamte die Ab
lehnung seiner Ersatzpflicht nicht damit begrunden, daB 
die DRP vorsatzlich oder fahrlassig unterlassen hahe, den 
Schaden durch Gebrauch eines Rechtsmittels abzuwen
den (BGB § 839 Abs. 3). Dagegen mull sich die DRP 
beim Vorliegen der Voraussetzungen des § 254 BGB einen 
Schadensausgleich gefallen lassen. 

Fur Klagen der DRP gegen ihre Beamten wegen Scha
densersatzanspriiche aus dem Dienstverhaltnis ist stets 
in erster Instanz das Landgericht und in lctzter das 
Reichsgericht zustandig (s .. Reehtsweg). Anspruche der 
DRP gegen ihre Beamten aus dem Dienstverhaltnis ver
jahren in 30 Jahren, bei Ausubung des Riickgriffsrechtes 
aus § 2 RBHG in 3 Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem 
die DRP den Ersatzanspruch des Beschadigten anerkannt 
hat oder zur Ersatzleistung rechtskriiftig verurteilt wor
den ist. Auch kann bei einem Anspruch aus unerlaubter 
Handlung eine dreijahrige Verjahrung in Frage kommen 
(§ 852 BGB). 

Die Haftung des Beamten Dritten gegenuber riehtet 
sich ausschlielllich nach BGB § 839 Abs. 1 und 3: 

1. Verletzt ein Beamter vorsatzlich oder fahrlassig die 
ihm einem Dritten gegeniiber obliegende Amtspflicht, 
so hat er dem Dritten den daraus entstehenden Schaden 
zu ersetzen. Fallt dem Beamten nur Fahrlassigkeit zur 
Last, so kann er nur dann in Anspruch genommen wer
den, wenn der Verlctzte nicht auf andre Weise Ersatz 
zu erlangen vermag. 



282 Haftpflicht der Beamten 

3. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Verletzte 
vorsatzlich oder fahrlassig unterlassen hat, den Schaden 
durch Gebrauch eines Rechtsmittels abzuwenden. 

Der Postbeamte muB eine Amtspflichtverletzung, die 
ihm nicht nur gegentiber seinem Dienstherrn, der DRP, 
sondern auch gegentiber dem geschadigten Dritten ob
liegt, verletzt haben. Nur dieser Dritte, demgegentiber 
der Beamte die Amtspflicht zu erftillen hatte, kann einen 
Anspruch aus § 839 BGB geltend machen. Ob diese Vor
aussetzung gegeben ist, muB nac~ dem Inhalt der Dienst
vorschrift entschieden werden, gegen die der Beamte ge
handelt hat. Gleichgtiltig ist, ob ein VerstoB gegen Ge
setz, Verordnung, Dienstanweisung, allgemeine oder be
sondere Anordnung, sei sie auch nur mtindlich ergangen, 
vorliegt. Den Gegensatz zu diesen, einem Dritten gegen
tiber obliegenden Amtspflichten bilden solche Dienstvor
schriften, die bloBe Ordnungsvorschriften ftir den inneren 
Dienst sind (z. B. Einhaltung der Dienststunden). Haupt
sachlich kommen Vorschriften in Betracht, die zum 
Schutze der der Post anvertrauten Sendungen vor Ver
lust und Beschiidigung erlassen sind. Die Gerichte haben 
z. B. folgende Amtspflichten eines Postbeamten als unter 
§ 839 BGB fallend erklart: die Verpflichtung des Post
beamten zur Beobachtung der vorgeschriebenen Vor
sichtsmaBregeln bei Auszahlung postlagernder telegraphi
scher Postanweisungen (Urteil des Oberlandesgerichts 
Kolmar yom 5.7. 1905 in Rechtsprechung der Ober
landesgerichte Band 12 S. 117), die Pflicht des Post
beamten zur sorgfiiltigen Behandlung eines Eilwert
briefes (Urteil des Reichsgerichts yom 1. 11. 1910 in der 
Juristischen Wochenschrift 1911 S. 46; Urteil des Reichs
gerichts yom 17. 9. 1912 im "Recht" 1912 Nr. 2940), die 
Pflicht des Telegraphenbeamten zur BefOrderung eines 
Telegramms (auch gegenuber dem Empfanger!, Urteil 
des Reichsgerichts yom 30. 4. 1912 im "Recht" 1912 
Nr. 1791). Dritter kann auch ein Beamter der eigenen 
Verwaltung sein. Der Postbeamte ist ftir aIle dienst
lichen Verrichtungen verantwortlich, deren Erledigung 
ihm obliegt, er haftet auch ftir einen durch Unterlas
sung entstandenen Schaden. Neben ihm haftet der 
Aufsichtsbeamte, der seine Aufsichtspflicht tiber den 
schuldigen Beamten vernachlassigt hat. Verschulden, 
also Vorsatz oder Fahrlassigkeit, mnB vorliegen. Vor
satzlich handelt der Beamte, der sich bewuBt ist, eine 
Pflichtverletzung zn begehen. Das bloBe Erkennen
mtissen reicht nicht aus (vgl. Juristische Wochenschrift 
1910 S. 484). FahrHissig handelt, wer die im Verkehr er
forderliche Sorgfalt auBer acht laBt (§ 276 BGB). Es 
gentigt nicht, daB der Beamte beim Handeln keine schad
lichen Folgen fur andre sieht oder beabsichtigt, sondern 
der Beamte ist auch zur Uberlegung verpflichtet, ob sie 
nicht moglich sind, und hat fur die Anwendung der mog
lichen Folgen Sorge zu tragen. Er haftet, wenn er bei 
Beobachtung der fur einen Durchschnittsbeamten seiner 
Dienststellung im Verkehr crforderlichen Sorgfalt in der 
Lage gewesen sein muB, seine Handlungsweise als einen 
VerstoB gegen seine Amtspflicht zu erkennen (RGZ 
Bd. 85 S. 72). Der Grad der Fahrlassigkeit ist gleich
gtiltig (RGZ Bd. 51 S. 191). Zwischen Dienstpflichtver
letzung und Schaden muB ein ursachlicher Zusammen
hang bestehen. Hat bei der Entstehung des Schadens 
ein Verschulden des Beschadigten mitgewirkt, so ist fUr 
die Frage, ob der schadigende Postbeamte oder der 
Dritte den ganzen Schaden zu tragen hat, oder ob der 
Schaden nach dem Verhaltnis des beiderseitigen Ver
schuldens zwischen beiden zu teilen ist, § 254 BGB maB
gebend. Wenn noch ein zweiter Ersatzpflichtiger, z. B. 
die DRP, vorhanden ist, muB sich der Beschadigte an 
diesen wenden, sofern nur Fahrlassigkeit des Beamten 
vorliegt (§ 839 Abs. 3 BGB). Der Postbeamte ist dann 
dem Dritten nur insoweit haft bar, als der Beschadigte 
von dem andern Ersatzpflichtigen, u. U. der DRP, gar 
keinen oder nur einen geringeren Ersatz erlangen kann. 
Der Postbeamte kann somit aus demselben Schadens-

fall bei gleichzeitiger Haftung der DRP sowohl dem Be
schadigten fur den ihm von der DRP nicht ersetzten 
Schaden als auch der DRP fUr den von ihr dem Beschii
digten geleisteten Ersatz haftbar werden. Die Ersatz
pflicht des schuldigen Beamten dem Dritten gegentiber 
entfallt, wenn dieser vorsatzlich oder fahrlassig unter
lassen hat, den Schaden durch Gebrauch eines Rechts
mittels abzuwenden. Hat z. B. der Absender eines Pa
ketes seinen Anspruch gegen die DRP deswegen verloren, 
weil er die sechsmonatige Frist des § 14 PG zur Anmel
dung seines Ersatzanspruchs bei der DRP nicht gewahrt 
hat, so hat er auch in Hohe des verlorenen Anspruchs 
keinen Anspruch dem Postbeamten gegentiber, durch 
dessen Fahrlassigkeit das Paket beschiidigt oder in Ver
lust geraten ist. Diese Vergtinstigung steht jedoch dem 
Beamten nicht bei vorsatzlicher Beschiidigung zu. Sind 
mehrere Beamte wegen der gleichen Pflichtwidrigkeit 
haftbar, und zwar teils wegen vorsatzlicher, teils wegen 
fahrlassiger Amtsverletzung, so kann der Beamte, dem 
nur Fahrlassigkeit zur Last fallt, den Beschadigten zu
nachst an den verweisen, dem Vorsatz zur Last fallt. 
Der Anspruch gegen den Beamten verjahrt nach § 852 
Abs. 1 BGB in 3 Jahren yom Zeitpunkt an, in dem der 
Beschadigte von dem Schaden und der Person des Er
satzpflichtigen Kenntnis erlangt hat, ohne Rticksicht 
auf diese Kenntnis in 30 Jahren von der Begehung der 
Handlung an. Wenn sich der Beamte nur einer Fahr
lassigkeit schuldig gemacht hat, beginnt die Verjahrung 
gegen ihn als Nachverhafteten erst von dem Zeitpunkte 
an, wo sich herausstellt, daB ein vorverhafteter Ersatz
pflichtiger, von dem Ersatz zu erlangen ist, nicht vor
handen ist. Wird ein Beamter durch die unerlaubte 
Handlung auf Kosten des Beschadigten ungerechtfertigt 
bereichert, so gilt ftir die Herausgabe der ungerecht
fertigten Bereicherung die dreiBigjahrige Verjahrung des 
§ 195 BGB. Wegen der Antrage auf Benennung des 
schuldigen Beamten gegentiber dem Beschadigten s. 
Namhaftmachung der beteiligten Beamten. 

2. Strafrechtliche Haftung. Wenn sich ein Post
beamter bei Austibung seines Dienstes eine strafbare 
Handlung zuschulden kommen laBt, hat er tiber die 
jeden Tater regelmaBig treffende gerichtliche Strafe 
hinaus bei Begehung eines Amtsdeliktes die besonderen, 
nur fUr Beamte vorgesehenen schweren Strafen aus 
RStGB §§ 331 ff. zu erwarten. Die Amtsdelikte werden 
in eigentliche und uneigentliche Amtsdelikte unter
schieden. Eigentliche Amtsdelikte sind solche, die nur 
von einem Beamten oder Amtstrager (RStGB § 359) 
begangen werden konnen, uneigentliche dagegen solche 
Delikte des gemeinen Rechts, bei denen die Beamten
eigenschaft nur einen erschwerenden Umstand bildet. 
Diese Trennung bereitet jedoch in einzelnen Fallen 
Schwierigkeiten, wenn wie im § 354 in ein und demselben 
Paragraphen eigentliche und uneigentliche Amtsdelikte 
vereinigt sind. Fallt z. B. dem Postbeamten eine unbe
fugte, vorsatzliche Eroffnung eines verschlossenen Briefes, 
die Gestattung der Eroffnung oder Hilfeleistung dabei 
(Tatbestand des § 299) zur Last, so liegt ein uneigent
liches, nach ~ 354 strafbares Amtsdelikt vor, sind da
gegen andre Tatbestande des § 354 gegeben, so liegt ein 
eigentliches Amtsdelikt vor (RGSt Bd. 28 S. 102). 
Tiiter einer nach § 354 strafbaren Handlung konnen nur 
Postbeamte sein. Ihnen sind Eisenbahnbeamte, die 
gleichzeitig im Postdienst beschiiftigt werden, gleichzu
stellen (RGSt Bd. 35 S. 80). Die Verletzung des Post
geheimnisses als Amtsdelikt der Postbeamten ist nur 
nach § 354 RStGB strafbar (s. Postgeheimnis). 

Von den sonstigen, im 2. Teil des 28. Abschnittes des 
RStGB §§ 331 ff. aufgefuhrten Amtsverbrechen und ver
gehen sind fur die DRP, in deren Betrieb zahlreiche Be
amte mit Geld und andern Sachen Befassung haben, 
sowie offentliche und private Urkunden herstellen, be
sonders beachtenswert: 
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§ 348 (Urkundenfiilschung). Ein Beamter, welcher, zur Aufnahme 
offentlicher Urkunden befugt, innerhalb seiner Zustandigkeit vor
satzlich eine rechtlich erhebliche Tatsache falsch beurkundet oder in 
iiffentliche Register oder Biicher falsch eiutragt, wird mit Gefangnis 
nicht unter einem Monat bestraft. 

Dieselbe Strafe trifft einen Beamten, welcher eine ihm amtlich 
anvertraute oder zugiingliche Urkunde vorsatzlich vernichtet, bei
seite schafft, beschildigt oder verfiilscht. 

§ 349 (schwere Urkundenfiilschung). Wird eine der im § 348 be
zeichneten Handlungen in der Absicht begangen, sich oder cinem 
andern einen Vermiigensvorteil zu verschaffen oder einem anderu 
8chaden zuzufiigen, so ist auf Zuchthaus bis zu zehn Jahren und zu
gleich auf Geldstrafe von einhundertfiinfzig bis zu dreitausend Mark 
zu erkennen. 

§ 350 (Amtsunterschlagung). Ein Beamter, welcher Gelder oder 
andre Sachen, die er in amtlicher Eigenschaft empfangen oder in 
Gewahrsam hat, unterschliigt, wird mit Gefiingnis nicht unter drei 
Monaten bestraft; auch kann auf Verlust der biirgerlichen Ehren
rechte erkannt werden. 

Der Versuch ist strafbar. 
§ 351 (schwere Amtsunterschlagung). Hat der ~eamte in Be

ziehung auf die Unterschlagung oder Kontrolle der Emnahmen oder 
A usgaben bestimmte Rechnungen, Register oder Biicher unrichtig 
gefiihrt, verfiilscht oder unterdriickt, oder unrichtige Abschliisse oder 
Ausziige aus diesen Rechnungen, Registern oder Biichern, oder un
richtige Belege zu denselben vorgelegt, oder ist in Beziehuug auf die 
Unterschlagung auf ]'assern, Beuteln oder Paketen der Geldinhalt 
fiilschlich bezeichnet, so ist auf Zuchthaus bis zu zehn J ahren zu er
kennen. 

Sind mildernde U mstande vorhanden, so tritt Gefiinguisstrafe 
nicht unter sechs Monaten ein. 

Die Bestrafung nach § 348 Abs. 1 erstreckt sich nur 
auf die falsche Beurkundung iiffentlicher Urkunden und 
die falsche iiffentliche Buch- und Registerfiihrung durch 
den zustandigen Beamten. Dagegen kiinnen Gegenstand 
eines Vergehens des Abs. 2 Urkunden jeder Art sein, die 
dem Beamten amtlich anvertraut oder zuganglich sind_ 
Tatbestand dieses Vergehens kann Vernichten, Beiseite
schaffen, Beschiidigen oder Verfalschen sein. Bedroht 
ist im § 348 nur vorsatzliches Handeln. Als Urkunds
beamte im Sinne des § 348 Abs. 1 werden Postbeamte in 
zahlreichen Fallen tatig, insbesondere bei fiirmlichen Zu
stellungen (Ausfertigung der Zustellungsurkunden und 
der beglaubigten Abschriften), bei der Ausstellung von 
Postausweiskarten (s. d.), beim Fertigen der Postprotest
urkunden und der beglaubigten Abschriften, als Post
vollstreckungsbeamte bei Aufnahme von Protokollen (s. 
Verwaltungszwangsverfahren), vor allem aber bei der 
Erteilung von Posteinlieferungsbescheinigungen in den 
Fallen, wo der Beamte mit seinem Namen die Bescheini
gung vollzieht. Die Eintragungen des Auflieferers in den 
Posteinlieferungsscheinen oder Biichern werden durch 
die von dem Beamten unter HinzufUgung seines Namens 
bescheinigte Einlieferung Teile der iiffentlichen Urkunde. 
Postanweisungen und Zahlkarten erhalten die Eigen
schaft iiffentlicher Urkunden, wenn sie mit den dienst
lichen Angaben iiber Auflieferung und Buchung ver
sehen sind; auch hier erstreckt sich die iiffentliche Ur
kundeneigenschaft auf die von dem Auflieferer auf 
dem Stamm der Sendung gemachten Angaben. Auch 
Poststempelabdriicke, welche die Zeit der Aufgabe oder 
die Zeit der Ankunft einer Postsendung angeben, rechnen 
zu den iiffentlichen Urkunden. Die Einzahlungslisten 
fUr Zahlkarten und Postanweisungen rechnen nicht zu 
den iiffentlichen Registern und Biichern des § 348 Abs. 1. 
Ebcnsowenig haben Zustellvermerke auf Paketkarten, 
Post- und Zahlungsanweisungen, sowie auf Abliefcrungs
scheinen (s. d.) die Eigenschaft iiffentlicher Urkunden. 

Der Vermiigensvorteil des § 349 braucht nicht ein gc
setzwidriger zu sein, sondern kann auch ein erlaubter, 
dem Tater oder einem andcrn zustehender V orteil sein. 
§ 350 wird nicht nur angewandt, wenn der Beamte inner
halb seiner Amtsbefugnis Gelder oder andre Sachen unter
schlagt, sondern auch dann, wenn cr zur Empfangnahme 
der Gelder zwar nicht verpflichtet war, der Zahlende aber 
die Berechtigung oder Verpflichtung des Bcamten zur 
Entgegennahme der Gelder irrtlimlich angenommen hat. 
§ 351 ist nicht allein auf Kassenbeamte anzuwenden, 
sondern auf aIle Beamte, die Sac hen in amtlicher Eigen
schaft empfangen und unterschlagen. Auch amtliche 
Biicher und Schriftstiickc der DRP kiinnen Gegenstand 

der Unterschlagung sein. Der Begriff der Register und 
Biichcr des § 351 umfaDt aIle nach amtlicher Anordnung 
zum Nachweis und zur Kontrolle der Einnahmen und 
Ausgaben zu fiihrenden Biicher und Nachweise, mithin 
im Gegensatz zu § 348 Abs. 1 auch die lediglich fUr den 
inneren Dienst der DRP bestimmten Biicher usw. 

Die Verurteilung eines Beamten zu einer Zuchthaus
strafe hat seine dauernde Unfahigkeit zur Bekleidung 
iiffentlicher Amter von Rechts wegen zur FoJge (RStGB 
§ 31). Dieselbe Rechtsfolge tritt ein, wenn das Gericht 
auf den Verlust der biirgerlichen Ehrenrechte oder auf 
die Aberkennung der Fiihigkeit zur Bekleidung iiffent
licher Amter erkennt. Neben einer Gefangnisstrafe kann 
auf den Verlust der biirgerlichen Ehrenrechte nur er
kannt werden, wenn die Dauer der erkannten Strafe 
3 Monate erreicht und entweder das Gesetz den Yerlust 
der biirgerlichen Ehrenrechte ausdriicklich zulaDt oder 
die Gefangnisstrafe wegen Annahme mildernder Um
stande an die Stelle von Zuchthaus tritt (RStGB § 32). 
Auf Unfahigkeit zur Bekleidung iiffentlicher Amter auf 
die Dauer von 1-5,Tahren kann erkannt werden neben 
einer Gefangnisstrafe, mit welcher die Aberkennung der 
biirgerlichen Ehrenrechte hatte verbunden werden kiin
nen (RStGB § 35). 

3. Dienststrafrechtliche Haftung. Ein Beamter, 
der pflichtwidrig handelt, setzt sich nicht aUein der Ge
fahr aus, zivilrechtlich haftpflichtig gemacht und ge
richtlich bestraft zu werden, sondern er verstiiDt auch 
gegen seine Pflichten aus dem Reichsbeamtengesetz 
(RBG), kann dienstlich zur Verantwortung gezogen und 
bestraft werden. MaDge bend Bind folgende Paragraphen 
des RGB: 

§ 10 .. Jeder Reichsbeamte hat die Verpflichtung, das ihm iiber
tragene Amt der Verfassung und den Gesetzen entsprechend gewissen
haft wahrzuuehmen und durch sein Verhalten in und auGer dem 
Amte der Achtung, die sein Beruf erfordert, sich wiirdig zu zeigen. 

§ 13. Jeder Reichsbeamte ist fiir die Gesetzmalligkeit seiner amt
lichen Handlungen verantwortlich. 

§ 72. Ein Reichsbeamter, welcher die ihm obliegenden Pflichten 
[§ 10, lOa, lOb')] verletzt, begeht ein Dienstvergehen und hat die 
Disziplinarbestrafung verwirkt. 

VerstiiBt der Reichsbeamte gegen die Pflichten aus 
den angefiihrten Paragraphen, so begeht er ein Dienst
vergehen und hat Dienstbestrafung nach den §§ 73ff. des 
RBG zu erwarten. Die Dienststrafen werden unterschie
den in Ordnungsstrafen unrl Entfernung aus dem Amte 
(§ 73). Ais Ordnungsstrafen kiinnen Warnung, Verweis 
oder Geldstrafe verhangt werden; Geldstrafe kann mit 
Verweis verbunden werden (§ 74). Die Entfernung aus 
dem Amte kann in Strafversetzung oder Dienstentlassung 
bestehen. Unkiindbar angestellte Beamte kiinnen nur 
im Wege des fiirmlichen Dienststrafverfahrens mit Dienst
entlassung bestraft werden. Strafversetzung ist Vcr
setzung in ein andres Amt, jedoch mit Verminderllng 
des Diensteinkomrnens urn hiichstens 1/5, Statt der Ver
minderung des Diensteinkommens kann auf Geldstrafe 
bis zum H(\ch~tbetrage des Doppelten des monatlichen 
Diensteinkommens erkannt werden. Die Dienstentlassung 
hat den Verlust des Titels und Ruhegehaltsanspruchs von 
Rechts wegen zur Folge (§ 75). Bei der Wahl der Strafe 
hat die Behiirde nicht allein die Schwere des Dienstver
gehens, sondern auch die gesamte Fiihrung des Beamten 
zu beriicksichtigen. Auf Dienstcntlassung muD erkannt 
werden, wenn der Beamte gegen § lOa Abs. 2 und 3 im 
Riickfall sich vergangen hat. 

1m Dienststrafverfahren wird ein fiirmliches und ein 
nichtfiirmliches Verfahren unterschieden. 1m nicht
fiirmlichen Dienststrafverfahren diirfen die Dienstvor
gesetzten vVarnungen und Verweise gegen die ihnen 
untergeordncten Beamten verhangen (RBG § 80); ferner 
sind Geldstrafen zugelassen, deren Hiichstbetrag ver-

" §§ lOa und lOb sind eingefiigt durch Gesetz iiber die Pflichten 
der Beamten zum Schutze der Republik vom 21. 7. 1922 (RGBl I 
S. 590) und auferlcgen den Beamten in ihrer amtlichen Tiitigkeit und 
in der Offentlichkeit besondere Pflichten zum Schutze der verfassungs
malligen republikanischen Staatsform, der Reichsfiagge und der ver
fassungsmaBigen Regierung des Reichs und der Lander. 
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schieden hoch ist, je nachdem, ob die zustandige niedere 
(VA), hahere (OPD) oder oberste Beharde (RPM) die 
Geldstrafe festsetzt (RGB § SI). Das fiirmliche Dienst
s:rafverfahren besteht aus einer schriftlichen Vorunter
suchung und einer miindlichen Verhandlung. In erster 
Instanz entscheiden die Disziplinarkammern, in zweiter 
Instanz der Reichsdisziplinarhof (RBG § S6ff.). Das 
durch das RBG geregelte Dienststrafverfahren entspricht 
nicht mehr den heutigen Zeitverhaltnissen; besonders 
fehlen bestimmte Verfahrensvorschriften fiir die Vor
untersuchung; ein Verteidiger in derselben ist nicht zu· 
gelassen, die Miiglichkeit des Wiederaufnahmeverfahrens 
nicht gegeben u. a. m. Die Reichsregierung hat im Hin
blick hierauf einen Gesetzentwurf einer Reichsdienst· 
strafordnung ausgearbeitet, der zur Zeit dem Reichstag 
vorliegt (s. Dienststrafordnung). 

Schriftwesen. Arndt, Reichsbeamtengesetz. 2. Auf!. Vereini· 
gung wissenschaftlicher Verleger (Walter de Gruyter & Co.), Berlin 
und Leipzig 1922. S.33, 36ff., 165, 166; Delius, Beamten·Haft· 
pflichtgesetze des Reiches und der Lander. 3. Auf!. Vereinigung 
wissenschaftlicher Verleger (Walter de Gruyter & Co.), Berlin und 
Leipzig 1921; Ebermayer/Rosenberg, Reichs·Strafgesetzbuch. Ver
einigung wissenschaftlicher Verleger (Walter de Gruyter & Co.), 
Berlin und Leipzig 1920. S. 902ff.; Hanke, Haftung der nichtrichter· 
lichen Reichsbeamten gegeniiber dem Reiche, insbesondere im Post· 
und Telegraphendienst. M. u. H. Marcus, Breslau 1913; Hatschek, 
Lehrbuch des deutschen und preuBischen Verwaltungsrechts. 2. Auf!. 
A. Deichertsche Verlagsbuchhandlung (Dr. Werner Scholl), Leipzig 
und Erlangen 1922. S.300/302; Laband, Deutsches Reichsstaats· 
recht. 7. Auf!. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tiibingen 1919. 
S. 105/107; Meissner, Staatsrecht des Reichs und seiner Lander. 
2. Auf!. Reimar Hobbing, Berlin 1923. S. 282/283, 286/287; Archiv 
1911 S.129ff., 1922 S.339ff.; Olshausen, Kommentar zum Straf
gesetzbuch fiir das Deutsche Reich. 8. Auf!. Franz Vahlen, Berlin 
1910. 2. Bd. S. 1114ff.; Perels/Spilling, Reichsbeamtengesetz. 2. Auf I. 
Ernst Siegfried Mittler & Sohn, Berlin 1906. S. 35/37, 45ff., 64/65; 
Reichert, Civilrechtliche Haftung der Post- und Telegraphen-Beam
ten, Dissertation. H. Laupp jr., Tiibingen 1906; Reimer, Umfang 
und Art der Amtshaftung (Beitrage zur Lehre von der Amtshaft
pflicht in PreuBen und im Reich, Heft 3). Franz Vahlen, Berlin 1920; 
von Schelhorn, Amtshaftung. (Biicher fUr Recht, Verwaltung und 
Wirtschaft, herausgegeben von der Freien Vereinigung fiir Rechts
und Verwaltungskunde) Kameradschaft Verlagsgesellschaft m. b. H, 
Berlin 1925; Stengel/Fleischmann, Warterbuch des Deutschen 
Staats- und Verwaltungsrechts. 2. Auf!. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 
Tiibingen 1911. 1. Bd. S. 366/367; Schliwa, Ratschl1ige bei Unter
suchungen wegen strafbarer Handlungen im Post- und Telegraphen
betriebe. F. Bars Buchdruckerei, Neisse 1911. K. Schneider. 

Haftpflicht der Post fiir Postseodnogen nnd bei Person en
beforderung s. Ersatzpflicht der Post 

Hafinng fiir Auskiinfte s. Auskunftserteilung und Aus
kunftshaftung 

Haiti. 1. Verfassung. Das Postwesen Haitis wird 
von der General-Postadministration in Port-au-Prince 
geleitet_ Die P Anst zerfallen in 2 Klassen: P..ii, an 
deren Spitze "Postdirektoren" stehen, und P Ag. In 
einer Anzahl kleinerer Gemeinden ohne P Anst versehen 
Militarposten den Postdienst. Die Postsachen werden 
im Innern im allgemeinen mit Pferden oder Maultieren 
befiirdert. Die "Postkuriere" sind mit Stundenzetteln 
a usgesiistet. 

II. Postzwang besteht nicht. 
III. Betrieb erstreckt sich auf die Briefpost. Bei Briefen kein 

Meistgewicht, Gebiihrenstufen 15 g. Die Verwaltung gibt Karten
briefe und Postkarten aus. Drucksachen, Geschafts papiere 
und Warenproben unterliegen der gleichen Gebiihr; Meistgewicht 
250 g, Gebiihrenstufen 50 g. Einschreibung bei allen Sendungen 
zulllssig; bei Verlust muB der verantwortliche Postdirektor odcr 
Postagent eine EntschMigung von 10 Gourde (1 Gourde = 5 Fr.) 
zahlen. Verjllhrung 1 Jahr vom Aufgabetag an. 

Schriftwesen. Recueil S.930/31. 

Haltestellen der Personenposten (s. d.) sind zwischen 
zwei Stationen gelegene Ortlichkeiten, an denen die Per
sonenposten planmaBig zur Aufnahme oder zum Ab
set zen von Reisenden halten. 

Die Entfernungen zwischen den Stationen, unter denen man den 
Standort einer Posthalterei zu verstehen hat, waren friiher sehr ver
schieden. Sie betrugen bisweilen mehrere MeiIen. Da es sowohl zur 
Durchfiihrung eines geordneten Reiseverkehrs als auch aus Griinden 
der Sicherheit und zur Verhiitung von Unterschlagungen an Personen
geld (s. d.) und Gepiickgebiihren (s. d.) nicht erwiinscht war, daB die 
Posten an beliebiger SteUe anhielten, wurden zwischen den Stationen 
an geeigneten Orten HaJtesteUen eingerichtet, bei denen die Posten 
zur Aufnahme und zum Absetzen von Reisenden anhieJten. Trat 
ein Wechsel der Reisenden nicht ein und war auch aus postdienst-

lichen GrUnden ein Anhalten nicht erforderlich, so fuhren die Posten 
an den Haltestellen voriiber. Nachts konnte aus Riicksichten der 
Sicherheit an einzelnen Haltestellen die Personcnaufnahme iiberhaupt 
ausgeschlossen werden. Wollte ein Reisender auf freier Strecke die 
Post verlassen, weil seine Wohnung an der StraBe lag, oder um den 
Weg nach seinem Wohnort abzukiirzen, so hatte er dies dem zuletzt 
beriihrten P A mitzuteilen, damit der Postillion (s. d.) entsprechende 
Weisung erhielt. FUr den Zugang an Haltestellen war Voraussetzung, 
daB in den Postwagen (s. d.) noch freie Platze vorhanden waren. Beim 
Abgang war zu beriicksichtigen, daB, wenn dadurch ein Beiwagen 
von der Haltestelle ab entbehrlich wurde, der Reisende in diesem 
Platz zu nehmen hatte. 

Die Grundsatze fiir die Einrichtung von Haltestellen 
sind im allgemeinen dieselben geblieben. Bei den Kraft
poste n (s. d.) werden die Haltestellen durch Haltestellen
tafeln gekennzeichnet und in den Fahrplanen mit den 
Zeiten des Eintreffens der Post bekanntgemacht. Die 
Entfernungen zwischen den Haltestellen sind maBgebend 
fiir die Berechnung des Personengeldes und der Gepack
gebiihr. Bei Zu- und Abgang der Reisenden zwischen den 
Haltestellen werden die Gebiihren beim Zugang von der 
vorhergehenden, beim Abgang bis zur folgenden Halte-
stelle berechnet. Kra use. 

Handbneh fUr Post nnd Telegraphie, letzte Auflage 
Berlin 1915, gedruckt in der Reichsdruckerei. 

Das Buch ist eine Sammlung der Gesetze, Verordnungen, Bestim
mungen und internationalen Vertrage iiber das Post-, Posttax- und 
Portofreiheitswesen, den Postprotest, Postscheckverkehr, das 
Telegraphen- und Fernsprechwesen und die Funkentelegraphie. 
Sein InhaJt ist zum graBten Teil veraltet. 

Handbiieher und Jahresnachweisnngen sind die Biicher, 
in denen die OPK die nichtfeststehenden Ausgaben nach
zuweisen hat. Fiir jede Buchhaltereirechnung (s. d.) ist 
ein A usga behandbuch und gegebenenfalls eine Jahres
nachweisung erforderlich. Das Ausgabehandbuch ent
halt so viele Spalten, wie es bei den fiir die Buchhalterei
rechnung zusammengefaBten Kapiteln Verrechnungs
stellen (Titel, Untertitel, Titelabteilungen) gibt. Die 
Jahresnachweisungen haben l\Ionatsspalten. Sie miissen 
daher nach den Verrechnungsstellen getrennt gefiihrt 
werden, erforderlichenfaUs tritt eine weitere Trennung 
nach Ausgabearten ein. Die VA 'erscheinen dabei fiir 
jede Verrechnungsstelle oder Ausgabeart untereinander. 
Die Jahresnachweisungen haben den Vorzug, daB die 
im Laufe eines Jahres geleisteten Ausgaben einer Dienst
stelle fiir eine bestimmte Verrechnungsstelle oder Aus
gabeart iibersichtlich nebeneinanderstehen, so daB die 
Jahressumme gebildet werden kann; sie lassen aber nicht 
zu, daB der einzelne Gegenstand der Ausgabe noch be
sanders bezeichnet wird. Indessen kiinnen, wenn fUr die 
einzelnen VA eine ausreichende Zahl von Zeilen vor
gesehen wird, in der Jahresnachweisung auch noch die 
Ausgaben fiir einen bestimmten Zweck fiir sich so zu
sammengcfaBt werden, daB der Jahresaufwand fest
gestellt werden kann. Welche Ausgaben in Jahresnach
weisungen nachgewiesen werden durfen, ist im Benehmen 
mit dem Rechnungshof bestimmt worden. Nach diesen 
Richtlinien hat jede OPD ihre OPK mit Anweisung zu 
versehen. In Frage kommen dabei hauptsachlich Aus
gaben, die mit einer gewissen RegelmaBigkcit erscheinen 
und gewiihnlich von den VA selbstandig geleistet werden 
diirfen. In den Ausgabehandbiichern werden dagegen 
die Ausgaben unter Einzelbezeichnung Monat fiir Monat 
in der Reihenfolge gebucht, wie sie zur Verrechnung ge
langen. Sollen Ausgaben, die in Handbuchern zu' ver
rechnen sind (d. h. also nicht in Jahresnachweisungen 
verrechnet werden diirfen), zusammenhangend nach
gewiesen werden, was bei Bauten, soweit nicht eine 
besondere Rechnung zu legen ist, stets von einem be
stimmten Betrage an zu geschehen hat, so muB zu dem 
Zweck je eine besondere Abteilung im Handbuch odor 
ein besonderes Heft angelegt werden. Fur die Forde
rungsnachweise (s. Kassenanweisungen) uber Dienst
reisen bei dienstlichen Auftragen (Vertretungen) und 
iiber Versetzungsreisen wird die Jahresnachweisung von 
der OPD gefuhrt. 
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Handels-, Genossenschafts- nnd Vereinsregister s. Emp
fanger 

Handschriftenvergleichungen dienen als Hilfsmittel bei 
der Entlarvung von Postdieben. In den Ermittelungs
verfahren wegen Postveruntreuungen spielt die Hand
schriftenvergleichung haufig eine wichtige Rolle. Die 
Echtheit der Unterschriften unter Postablieferungs
scheinen oder Postanweisungen wird bestritten, Schuld
scheine und Quittungen sind gefalscht, wahrend der 
PostbefOrderung entwendete Schecke, Wechsel und 
Guterbenachrichtigungskarten tragen gefalschte Unter
schriften des unberechtigten Ein16sers. Durch geschickte 
Ausschabungen und durch Einsetzen oder HinzufUgen 
von Worten werden Postanweisungen, Zahlungsanwei
sungen oder Quittungen auf hahere Betrage verfalscht. 
Telegrammfalschungen, Briefe von ungenannten Per
sonen, gefalschte Passe und Postausweiskarten haben 
haufig eine besondere Rolle gespielt. Wenn in solchen 
Fallen nicht auf andre Weise ein Gestandnis des Taters 
zu erzielen war, so blieb in der Regel nichts andres 
ubrig, als die Schriftvergleichung. 

In der neueren Wissenschaft stehen sich die Anhanger 
der sog. Graphometrie (Schriftmessung) und die Sach
verstandigen, die ihr Gutachten auf Grund einer wissen
schaftlichen Handschriftenvergleichung abgeben, schroff 
gegenuber. 

Die Schriftmessung wird hauptsachlich von ihrem 
Erfinder, dem bekannten Schriftsachverstandigen Langen
bruch in Berlin-Lichterfelde, angewandt. Langenbruch 
geht davon aus, daB der "individuelle Rhythmus der 
Handschrift eines Menschen in seinem Ausdehnungs
verhaltnis genau meBbar" sei. Er behauptet, daB es 
hei seinem VerhaItnis-SchriftmeBverfahren moglich sei, 
Handschriften ungenannter Personen, Falschungen uSW. 
selbst in starkster Verstellung als die einer bestimmten 
Personlichkeit einwandfrei festzustellen. Seine Gegner 
geben zu, daB die eigentumlichen Ausdehnungsverhalt
nisse einer Handschrift bisweilen mathBmatisch genau 
meBbar seien, aber nur dann, wenn es sich um gleich
lautende Worter natiirlicher, d. h. unverstellter Hand
schriften handele. Sie hestreiten aber die Moglichkeit, 
die Ausdehnungsverhaltnisse einer Handschrift mit dem 
Verhaltniszirkel genau zu messen, wenn die eine Probe 
die natiirliche Handschrift ist, die zweite dagegen ver
stellte Schriftzuge aufweist. Es wird behauptet, daB 
Langenbruch nachweislich eine ganze Reihe grober 
Fehlgutachten abgegeben habe. 

Die wissenschaftliche Handschriftenvergleichung ar
beitet hauptsachlich nach dem Verfahren von Dr. 
Schneickert, dem Vorsteher des Erkennungsdienstes des 
Berliner Polizeiprasidiums. Wie bei der Kriminalver
folgung bei einem leugnenden Verbrecher die Uberein
stimmung seiner Person mit der des Gesuchten als fest
gestellt gilt, wenn das Ubereinstimmen soundso vieler sog. 
Merkmale zweiter Ordnung (KorpergroBe, Haare, Augen 
usw.) und etwa vorhandener Merkmale erster Ordnung 
(Warzen, Narben, Leberflecke, Verstummelungen uSW. an 
bestimmter Stelle) einen Zweifel an der Gleichheit der 
Person nicht mehr zulassen, so verhalt es sich auch 
bei der Feststellung der Dbereinstimmung von Hand
schriften auf Grund des Verfahrens der "Indizien
identitat". Auch eine Handschrift hat ihre Merkmale 
zweiter und erster Ordnung. J?iejenigen zweiter Ord
nung sind zu erblicken in der Ubereinstimmung dieser 
oder jener Buchstabenform, der Schriftlage, der "Bin
dungsform, der Satzzeiehen usw. Erst bei der Uber
einstimmung einer groBeren Anzahl dieser Schriftmerk
male zweiter.9rdnung kann man von einer Wahrschein
lichkeit der Uberainstimmung red.~n, die zur GewiBheit 
werden kann, wenn auch eine Ubereinstimmung von 
Schriftmerkmalen erster Ordnung nachweisbar ist, d. h. 
solcher Schrifteigentumlichkeiten, die sozusagen per
sonlich eigentumlich, also eigenartig sind, die vielleicht 
erst der millionste Mensch wieder in seiner Schrift ahn-

lich auf weist. Diese Merkmale erster Ordnung in der 
Handschrift sind dasselbe, was Narben, Leberflecke, 
Tatowierungen und ahnIiche Absonderlichkeiten bei der 
Personenbeschreibung eines Menschen darstellen. Nicht 
das einzelne verdachterregende Anzeichen entscheidet, 
sondern es ist in der Summe aller zusammentreffenden 
Merkmale mitbestimmend. 

Die Schriftvergleichung hat in vielen Fallen zur Dber
fUhrung von Postdieben usw. bereits bei der postamt
lichen Untersuchung beigetragen. ¥ancher Angeschul
digte gab, nachdem man ihm die Ubereinstimmungen 
in seiner Handschrift zeigte, die Tat reumutig zu. MiB
lich ist es indessen, wenn der Angeschuldigte, obwohl er 
offenbar der Tater ist, bei seinem Leugnen verharrt 
und nicht zu einem Gestandnis zu bewegen ist. Die 
Gerichte sind in solchen Fallen meis~.ens sehr vorsichtig 
und verurteilen nur dann, wenn die Ubereinstimmungen 
in der Handschrift so deutlich erkennbar sind, daB auch 
ein Laie, also auch der Richter selbst, sie wahrnehmen 
kann. Immerhin ist die Schriftvergleichung bei allen 
eingangs bezeichneten Falschungen so wichtig, daB jeder 
Postuntersuchungsbeamte gut daran tut, bei seinen Er
mittelungen einen tuchtigen Schriftsachverstandigen zu 
Rate zu ziehen, wenn er nicht selbst uber weitgehende 
Erfahrungen auf dies em Gebiet verfugt. Boedke. 

Handschriftstempel S. Postscheck, Postuberweisung 
Handwageu S. Postwagen 
Handwerker S. Arbeiter 
Hauptfiirsorgestelle S. Schwerbeschadigtenfursorge 
HauptkraUpostwerkstiitte Bamberg wurde 1925 in 

Betrieb genommen. Sie hat die Kraftfahrzeuge der 
DRP des bayerischen Geschaftsbereichs in groBeren 
regelmaBigen Zwischenraumen einer Nachschau zu 
unterziehen, groBere Instandsetzungen auszufUhren und 
wichtigere Ersatzteile auf Lager anzufertigen. Ferner 
hat sie das Kraftfahrpersonal auszubilden, Probefahrten 
auszufUhren und technische Versuche anzustellen. 

Der Bau der Hauptkraftpostwerkstatte Bamberg 
wurde eingeleitet, weil die 1914 in Betrieb genommene 
Hauptwerkstatte Neuaubing den infolge Ausbreitung 
des Kraftfahrbetriebs gesteigerten Anforderungen nicht 
mehr genugen konnte. Das Grundstuck ist rd. 19000 qm 
groB. Die baulichen Anlagen gliedern sich in: 

1. Verwaltungsgebaude mit den Betriebs- und 
Verwaltungsbureaus sowie einem Schul- und Lehr
mittelsaal. 

2. Magazi nge ba ude. Nutzbare Lagerflache 8000 qm; 
dient zur Aufnahme samtlicher GroB- und Kleinteile 
fUr den Wagenbau. 

3. Wer khalle n mit anschIieBenden Gurtelbauten. 
Sie sind in der Hauptsache fur den Ab- und Aufbau der 
Kraftwagen bestimmt und enthalten Abteilungen fUr 
die Holzbearbeitung, Werkzeugschlosserei, fUr den Fahr
gestellbau und die Lackiererei sowie fUr die Dreherei. 
Den Verkehr vermitteln cin Laufkran und zwei elektrische 
Einschienenbahnen. 

4. Kesselha us mit elektrischer Strom- und HeiB
dampferzeugung; enthalt auch die Schmiede und die 
S pe nglerei. 

5. Hinterstellungsschuppen fUr instandzusetzen
de und instandgesetzte Fahrzeuge. Bieten Baum fur 52 
Kraftwagen. 

Zum Einfahren und Ausproben der im Werk fertig
gestellten Kraftwagen ist eine Fahrschleife von rund 
700 m Lange und Bremsberg vorhanden. 

Das Werk hat eine AnschluBbahn von 1,6 km Lange. 
Der Werkbahnhof ist so angelegt, daB die Zufuhr der 
Wagen bis jeweils an die Verwendungsstellen, sogar bis 
zu den Lastenaufzugen im Innern der Hallen moglich 
ist. Die Wagen werden mit eigener Lokomotive zu-
gefuhrt. Liebe. 

Hauptrechnung S. Buchhaltereirechnungen 
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Haupt\'ertrag ist eine ftir den Weltpostvertrag (s. d.) 
gem benutzte Bezeichnung, durch die angedeutet wird, 
daB dieser Vertrag die grundlegenden Bestimmungen 
tiber die Verfassung und den Bereich des WPV enthiilt 
und daB der Beitritt zu ihm Vorbedingung fUr die Zu
gehOrigkeit zum WPV ist. 

Hauptverwaltung bedeutet soviel wie oberste Post
und Telegraphenverwaltung (Zentralverwaltung). Die 
Hauptverwaltung der DRP liegt in den Handen des 
RPM. In dem Voranschlag der DRP ist eine besondere 
Abteilung ftir die Hauptverwaltung gebildet und ent
sprechend bezeichnet, in der die auf das RPM ent
fallenden Personalausgaben nachgewiesen werden. 

Hauptwerkstatt fiir Postkraftwagen in Berlin-Borsig
walde. Sie besteht seit 1919. Die DRP erwarb das 
25 532 qm groBe Grundsttick mit allen Baulichkeiten 
und Maschinen von der Generaldirektion der Heeres
werkstatten, die auf dem Gelande eine Heereswerkstatt 
fUr Zugmaschinen unterhalten hatte. Nach Erweiterung 
der Fabrikanlagen und Ausrtistung mit den neuesten 
Maschinen ist die Hauptwerkstatt eine neuzeitlich ein
gerichtete Kraftwagenwerkstatte groBter Art. 

Die Hauptwerkstatt hat die Aufgabe, alle Kraftwagen 
der DRP, ausgenommen die des bayerischen und 
wiirttembergischen Geschiiftsbereichs und einiger OPD
Bezirke im Westen des Reichs, nach Verriehtung 
einer gewissen kilometrisehen Leistung - etwa 40 000 
bis 50000 km - in allen Teilen zu prtifen und grtind
lich zu tiberholen. Ferner hat sie groBere Instand
setzungsarbeiten auszuftihren, die sich in den Kraft
wagenwerkstatten (s. d.) der Betriebe oder in den Be
zirkswerkstatten nicht ordnungsmaBig durchftihren 
lassen. Auch neue Aufbauten fUr Kraftomnibusse, Last
kraftwagen, elektrische Kraftwagen usw. werden in 
der Hauptwerkstatt hergestellt. 

Der Betrieb gliedert sich in folgende Anlagen: 
1. Stellmacherei und Tischlerei. Hier werden die Wagen· 

aufbauten iiberholt und neue Aufbauten hergestellt. 
2. Sattlerei und Lackiererei fiir samtliche Lackier·, Sattler

und Polsterarbeiten. 
3. Klempnerei zur Instandsetzung von Kiihlern, Tanks und 

Beleuchtungsanlagen sowie zur Herstellung von Armaturen (Motor
hauben, Kotfliigel, Rohrleitungen, Blechbeschlage usw.). 

4. Werkzeugmacherei mit besonderen Schleifmaschinen fiir 
die Instandhaltung der Werkzeuge des Betriebs und der Werkzeuge 
fiir die Wagenausriistungen. 

5. Schmiede mit Fall· und'Lufthammern. 
6. Mechanische Werkstatt mit Zylinder·, Kurbelwellen· und 

Zapfenschleifmaschinen, Stoll- und Frasmaschinen sowie Drehbanken. 
7. Hauptmontagehalle, in der gleichzeitig bis zu 200 Fahr

zeuge iiberholt werden konnen. 
Die Hauptmontage hat besondere Abteilungen fiir Getriebe·, 

Steuerungs-, Vorder- und Hinterachsbau. Ferner sind angegliedert 
der Motorenbau und ein Motorenpriifraum mit mehreren Brems
standen. Fiir Montagezwecke sind Reifenpresse, Schweil3· und Druck
luftanlagen vorhanden. 

Zur Aufbewahrung von Stoffen und Ersatzteilen stehen iibersicht· 
liche und neuzeitlich eingerichtete Lagerra ume zur Verfiigung. 
Ferner hat die Hauptwerkstatt Eisenbahnanschlullgleis mit Kopf· 
und Seitenrampen, Portalkrane sowie Lauf- und Hebekrane und 
Schienenwege. 

Ein Lehrsaal mit vielen Modellen, Bildern, Skizzen usw. dient 
zur Unterweisung der zu kraftfahrtechnischen Lehrgangen abgeord
neten Verwaltungsbeamten (s. Kraftfahrbetrieb). 

Die Hauptwerkstatt hat seit 1923 eine selbstandige 
Wirtsehaftsftihrung. Rechnung wird dureh kaufman
nische doppelte Buehftihrung (s. Kaufmiinnisehe Buch
fUhrung) gelegt. FUr die abgehenden Postsendungen, 
Telegramme, Orts- und Ferngespriiehe zahlt die Haupt
werkstatt wie jedes Privatunternehmen die gesetzlichen 
Gebtihren. Das Grundsttiek mit den Gebauden und 
Anlagen ist der Hauptwerkstatt tibereignet worden. 
Sie muB das Anlagegeld verzinsen und tiIgen und tragt 
auch siimtliche Grundsttickslasten und -steuern. Be
triebserweiterungen muB die Hauptwerkstatt aUB 
eigenen Mitteln bestreiten. 

Schriftwesen. Archlv 1920 S.1fl.; VBW 1924/25 S.243ff. 

Hausbriefkasten s. Briefkasten 
UausgeId s. Angestelltenversicherung 

Liebe. 

Haushaltsiibersehreitungen s. Reichshaushaltsordnung, 
PlanmiiBig 

Hausverwaltung. Jedes VA ist ftir den guten baulichen, 
verkehrssicheren und gesundheitlich einwandfreien Zu
stand der ihm zur ausschlieBlichen Benutzung zugewie
senen Riiume, Fluren und Treppenanlagen selbst ver
antwortlich. Die Verantwortung fUr den guten und ver
kehrssieheren Zustand der Gebiiude, HMe usw. sowie fUr 
die Instandhaltung und Besehaffenheit der gemein
schaftlich benutzten Flure, Treppenanlagen, Sammel
heizungen usw. und der Dienstwohnungen und ver
mieteten Riiume (alIgemeine Hausverwaltung) 
tragt dagegen das die Grundstticksverwaltung besorgende 
VA (s. Grundeigentum) oder bei OPDGebauden die 
OPD. Die fUr den guten baulichen Zustand verantwort
liehe Stelle hat daftir zu sorgen, daB Arbeiten, die ihrer 
Natur nach keinen Aufschub dulden, z. B. Instandhaltung 
der SchlOsser an den Eingangsttiren, Erneuerung zero 
broehener Fensterseheiben, kleine Dach- und Rinnen
instandsetzungen, Beseitigung von Schaden an Ttir
und Fensterbeschliigen sowie an Wasserleitungshahnen 
usw., stets unverztiglich ausgefUhrt werden, u. U. unter 
nachtraglicher Einholung der etwa erforderlichen Ge
nehmigung einer vorgesetzten Dienststelle. Zur all
gemeinen Hausverwaltung gehOrt auch die Reinhaltung 
der Hofe und die Verpflichtung, dafUr· zu sorgen, daB 
entsprechend den ortlichen Polizeiverordnungen die 
StraBen mit den Zugangen zu den Grundsttieken ge
reinigt und von Schnee und Eis freigehalten und bestreut 
werden und in den Sehalter- und Eingangsfluren gefahr
drohende Glatte ferngehalten wird, ferner die V erpflich
tung zur Beflaggung usw. (s. Flaggen) der Dienstgebiiude 
bei vaterlandischen Feiern oder ahnlichen besonderen 
AnHissen, soweit sich die anderen Reichs- und Staats
behOrden am Ort an der Veranstaltung beteiligen. Ftir 
Gebiiude mit Sammelheizung gilt auBerdem die "An
weisung zur Herstellung und Unterhaltung von Zentral
heizungs- und Ltiftungsanlagen in reichseigenen Ge
bauden der Post- und Telegraphenverwaltung und der 
Reichsdruckerei". deren Betriebsvorschriften in jedem 
Heizraum ausgehiingt werden. S. auch Reinigung, Ltif
tung und Heizung der Dienstraume. 

HeeresbriefsteIlen am Etappen.Hauptort zur Bearbei
tung der innerhalb des Heeres verbleibenden Feldpost
sendungen s. Feldpost 

Heeresfaehsehulen. Die militiirischen Fachschulen 
haben die Aufgabe, die AngehOrigen der Wehrmaeht 
(Maunschaften und Unteroffiziere) ftir einen geeigneten 
spiiteren Zivilberuf vorzubereiten. Je nach der Art 
dieses Berufs findet die Ausbildung statt auf den Heeres
oder Marinefachschulen ftir Verwaltung und Wirt
schaft oder auf den Heeres- oder Marinefachschulen 
fUr Gewerbe und Technik. Die meisten Wehrmacht
angehorigen erstreben die Beamtenlaufbahn und wenden 
sieh daher dem auf die Verwaltung zugeschnittenen 
Lehrplan zu. 

Nach dem Lehrplan der Heeresfachsch ulen ftir 
Verwaltung und Wirtschaft wird durch den Unterricht 
der Unterstufe (Klasse IX, VIII und VII) das Volks
schulwissen wiederholt, erweitert und vertieft, so daB 
die gute Volksschulbildung schon bei AbschluB des 
Besuchs der Unterstufe vorhanden ist. Die l\1ittelstufe 
(Klassen VI, V, IV, III) hat mit der Oberstufe (Klassen 
II und I) zusammen die Aufgabe, die Bildung so zu 
heben und zu erweitern, daB sie der als Unterprimareife 
bezeichneten als gleichwertig an die Seite zu stellen ist. 
In den am Ende der Lehrgange liegenden AbschluB
priifungen sind die Kenntnisse fur den Beamtenberuf 
nachzuweisen, und zwar berechtigt die AbschluBprtifung I 
zum Eintritt in Stellen des einfachen mittleren Dienstes, 
die AbschluBprtifung II zum Eintritt in Stellen des 
gehobenen mittleren Dienstes. Soweit die Lander bei 
ihrer Schutzpolizei ftir die Polizeibeamten Lehrgange 
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eingefiihrt haben, lehnen sich diese eng an die der 
Heeresfachschulen an, das gleiche trifft auf die Ab
schlu13priifungen zu. 

Der Unterricht der Marinefachsch ule n, deren Auf
bau unter Anpassung an die durch den Wechsel von 
Bord- und Landjahren gegebenen Verhiiltnisse au13erlich 
von dem der Heeresfachschulen abweicht, bewegt sich 
im Gegensatz zu der neunklassigen Heeresfachschule in 
12 aufsteigenden Klassen. Auch unterscheidet die 
Marinefachschule nur 2 Stufen, und zwar die bis zur 
Klasse 5 reichende Hauptstufe, die auf die Abschlu13-
priifung I vorbereitet, und die die Klassen 4 bis 1 um
fassende Oberstufe, die zur Abschlu13priifung II fiihrt. 

Die Priifungszeugnisse gelten fiir die Laufbahnen 
bei der DRP nur dann, wenn sie von einem Vertreter 
der DRP als Mitglied des Priifungsausschusses unter
zeichnet sind. Die Heeres- und Marinefachschulen fiir 
Verwaltung und Wirtschaft haben fiir Wehrmacht
angehorige, die sich dem Kaufmannsberuf widmen 
wollen, einen besonderen, hierauf geriehteten Lehrplan. 
Am Schlusse des Lehrgangs findet die AbschluDpriifung 
fiir Kaufleute statt, an der ein Vertreter der Handels
kammer teilnimmt. 

Soldaten der nichttechnisehen Truppen mit hand
werklichen oder technischen Vorkenntnissen, die An
gehiirigen der technischen Truppen des Heeres (Kraft
wagen-Batterien, Pioniere, Kraftfahrtruppen, Nach
richtentruppen) und die der technischen Laufbahnen 
der Marine konnen auf den Fachsch ule n fiir Gewer be 
und Technik die Gesellenpriifung, die Meisterpriifung 
und die Technikerpriifung ablegen. An diesen Priifungen 
sind Vertreter der Handwerkskammer und der sonsi 
zustiindigen Behiirden beteiligt. Die so vorgebildeten 
Versorgungsanwiirter eignen sich fiir Stellen, zu deren 
Wahrnehmung bestimmte handwerkliche oder technischc 
Kenntnisse nachgewiesen werden miissen. Ribbe. 

Heeresrenten s. Militarversorgungsgebiihrnisse 

Heizkraftwerke (s. auch Fernheizwerke, Heizung, 
Ofenheizung). Heizkraftwerke sind eine Vereinigung 
von Heizungen und Kraftwerken, bei denen die Heizung 
den wichtigsten Teil bildet, die Krafterzeugung nur 
Nebenbetrieb ist. Der Betrieb der dazu gehorenden 
Kraftmaschinen erfordert hiihere Dampfdrucke als sie 
bei den Niederdampfdruckheizungen iiblich sind. 

Beim Dampfheizkraftwerk wird der hochgespannte 
Dampf zuniichst zur Arbeitsgewinnung (Stromerzeugung) 
in Kraftmaschinen, Turbinen oder Kolbenmaschinen, 
entspannt, als Niederspannungsdampf mit geringem 
Uberdruck der Heizung zugefiihrt, wo er zu Wasser 
niedergeschlagen und den Dampfkesseln wieder zu
gcfiihrt wird. Um den Unterschied zwischen Kraft
und Wiirmebedarf ausgleichen zu konnen, wiihlt man 
als Heizung am besten eine Warmwasserheizung, die ein 
Aufspeichern erwiirmten Wassers in einfachster Weise 
ermoglicht; der Abdampf der Kraftmaschine erwarmt 
das Heizwasser in Gegenstromvorwarmern, von denen 
das Wasser nach Bedarf in die Heizung oder die Speicher
behiilter flieDt. Den Umlauf des Heizwassers besorgen 
elektrisch angetriebene Pumpen (Warmwasserpumpen
heizung). Die Wirtschaftlichkeit der Heizkraftwerke 
beruht u. a. darauf, daD die mit selbsttatiger Zufuhr 
des B~!"nnstoffes und selbsttiitiger Abschlackung sowie 
mit Uberhitzern versebenen Hochdruckdampfkessel 
einen besseren Wirkungsgrad als die sonst bei Heizungen 
iiblichen fiir Handfeuerung eingerichteten guDeisernen 
Gliederkessel (etwa 75 vH zu 50 vH) haben, daD 
ferner die in den Hochdruckkesseln verfeuerte Stein
kohle bei gleichem Wiirmewert meist billiger ist als 
der in Gliederkesseln benutzte Koks, und daD fiir die 
Krafterzeugung im allgemeinen nicht mehr a18 ein 
Zehntel der dem Brennstoff entnommenen nutzbaren 
Wiirme verbraucht wird. Die Wirt8chaftlichkeit ist also 
um so besser, je mehr Kraft erzeugt wird; es muD jedoch 

auf aIle FaIle moglich sein, die Wiirme des Abdampfes 
in der Heizung nutzbringend zu verwerten, weil sonst 
der Abdampf und die in ihm enthaltene Wiirme ins 
Freie geleitet werden muD. Reicht dagegen die yom 
Kraftbetrieb abfallende Wiirme nicht fiir die Heizung 
aus, so setzt man entspannten Kesseldampf hinzu. 

Ungiinstig fiir das wirtschaftliche Ergebnis sind die 
verhiiltnismiiDig hohen Anlagekosten fiir die Dampf
erzeugung (hoher Preis der Hochdruckdampfkessel, die 
ein besonderes Kesselhaus erfordern) und die kurze 
Benutzungszeit an etwa 180-200 Heiztagen im Jahr 
je nach den Witterungsverhiiltnissen. Kasten. 

Heizung 
A. von Gebauden (s. auch Fernheizwerke, Heiz

kraftwerke, Ofenheizung, Reinigung, Liiftung und 
Heizung der Dienstraume)_ Arbeitsriiume miissen in der 
gemaDigten Zone in der kalten Jahreszeit kiinstlich 
erwiirmt werden. Fiir P6stdienstraume ist eine gute 
Erwarmung besonders wichtig, da ein groDer Teil der 
Arbeit sitzend ausgefiihrt wird, ohne die Moglichkeit, 
sich durch korperliche 'l'atigkeit zu erwiirmen. AuDer
dem kann an manchen Stellen, z. B. an Schaltern, nur 
durch ausreichende Heizung dem Entstehen von Ge
sundheitsschiidigungen durch Zugluft vorgebeugt werden. 

1m Durchschnitt rechnet man in Deutscilland 180 
bis 200 Heiztage im Jahr, die in der Regel Ende Oktober 
beginnen und im Mai end en. Manchmal tritt noch 
Mitte Juni ein Kiilteriickfall ein, der zur Wiederauf
nahme der Heizung zwingt. Heizungen werden auf einen 
Wiirmegrad von -20 ° auDen und von +20 ° innen 
berechnet; beim Brennstoffverbrauch ist zu beriick
sichtigen, daD die durchschnittliche AuDenwarme er
heblich hiiher liegt, z. B. fiir Berlin um +3°. Man 
rechnet fiir den Quadratmeter beheizte Flache fiir 
Wohngebiiude 40 kg Koks, die sich aber fiir Dienst
gebaude wesentlich erhiihen (bis auf 60 kg/qm), beson
ders dann, wenn sich in Ihnen hohe Fernsprechsale mit 
Oberlichten befinden. 

Ais Brennstoff ist Gaskoks am gebriiuchlichsten 
und preiswertesten, wenn nicht am Ort oder in nachster 
Nahe billige und minderwcrtigere Brennstoffe, z. B. 
Torf oder Braunkohle, zu haben sind. Der meist wesent
lich teurere Schmelz- und Hiittenkoks ist nur dann zu 
empfehlen, wenn sein Preis hochstens 20 vH hoher 
ist als der des Gaskoks. 

Man unterscheidet a) Ofenheizung (s. d.), b) Sam
melheizung. 

Die Sammelheizung ist die fiir Postdienstriiume 
iibliche und zweckmiiJ3igste Heizung. Sie hat fiir den 
Dienstbetrieb vor allem den Vorteil, daD die Dienst
riiume von den Heizern nicht betreten zu werden 
brauchen und von Kohlen- und Aschenstaub frei bleiben. 
Nachteilig wirkt, daD (auDer bei der Luftheizung) die 
Luft beim Anheizen nicht erneuert wird, soweit dies 
nicht durch Undichtigkeiten der Fenster und Tiiren und 
bei starkem Wind auch durch die Wiinde geschieht. Die 
groDere Trockenheit der Luft vermeidet man bei der 
Sammclheizung durch Liiften (s. Liiftungsanlagen) und 
durch haufiges feuchtes Abwischen der Heizkorper; Ver
dunstungsgefiiDe sind wenig wirksam und wegen der in 
groDeren Betrieben nicht vermeidbaren Vcrunreinigungen 
aus gesundheitlichen Griinden zu verwerfen. 

Fiir die Herstellung und Unterhaltung von Sammel
heizanlagen hat das RPM 1910 eine besondere An
weisung erlassen. 

Eine Sammelheizung besteht aus folgenden Teilen: 
1. der Kesselanlage, gewohnlich im Keller, mog

lichst in dessen Mitte, gelegen, 
2. den Rohrleitungen und (bei der Luftheizung) 

den Kaniilen zur Wiirmeverteilung, 
3. den zur Warmeabgabe bestimmten Heizkorpern 

mit den Regel- und Stellvorrichtungen. 
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Naeh Art des Warmetragers, d. h. des Stoffes, der 
die im Kessel entwiekelte Warme aufnimmt, dureh die 
Rohrleitungen oder KaniHe zu den Heizkorpern fiihrt 
und sie in diesen an die Raumluft abgibt, unterscheidet 
man Luft-, Dampf- und Warmwasserheizungen. 

1. Luftheizungen werden nur noeh wenig benutzt, 
da bei ihnen die Gefahr besteht, daB durch Undiehtig
keiten des Kessels (Kalorifer genannt) giftige Verbren
nungsgase in die Raume eindringen; die zur Verteilung 
der Warme dienenden Kanale sind im Sommer dem 
Verstauben ausgesetzt, bieten dem Ungeziefer Wege 
und Sehlupfwinkel und stellen unerwiinschte Ver
bindungen zwischen verschiedenen Stockwerken her. 
Bei der Luftheizung ist im Vergleieh zu allen andern 
Heizungen vorteilhaft, daB sie gleichzeitig als Liiftung 
wirkt. 

2. Die Dam p f h e i z u ng ist von allen Sammelheizungen 
die in der Anlage billigste. Dies beruht auf der groBen 
Leistungsfahigkeit des Dampfes als Warmetrager, der 
als Wasser in den Heizkorpern niedergesehlagen wird 
und dabei die in den Kesseln aufgenommene betraeht
liehe Verdampfungswarme wieder abgibt. Rohrleitungen 
und Heizkorper erhalten infolgedessen die kleinsten Ab
messungen. Die Dampfheizung hat den Mangel, daB 
die Heizkorperoberflaehe so heiB wird, daB der sieh 
damuf ablagernde Staub gerostet wird, die Wande 
sehwarzt und die Sehleimhaute der Atmungswege reizt. 

3. Die Warmwasserheizung ist in ihrem Aufbau 
und ihrer Wirkungsweise der Dampfheizung ahnlich. 
Da aber die Warmeverteilung groBere Wassermengen 
erfordert, weil Wasser verhaltnismaBig weniger Warme 
als Dampf aufzunehmen und fortzuleiten vermag, so 
erfordert sie weitere Rohrleitungen und groBere Heiz
korper, ist also in der Anlage teurer, wegen der besseren 
Ausnutzung des Brennstoffes aber billiger im Betriebe 
als die Dampfheizung. Wegen der niedrigeren Ober
flaehenwarme der Heizkorper, die naeh der Au!3en
warme eingestellt wird, ist sie angenehmer als die Dampf
heizung und ihr aus gesundheitlichen Griinden vor
zuziehen. 

B. von Bahnpostwagen (s. d.). 
Sie geschieht wahrend der Fahrt im AnschluB an 

die Dampfheizung des Zuges, w:~hrend der Vorbereitungs
zeit mit besonderen eisernen Ofen oder Vorheizanlagen, 
die entweder von der Eisenbahnverwaltung vorgehalten 
werden oder auch, wie beim Postbahnhof in Berlin 
SW 77, Luckenwalder StraBe (s. PostbahnhOfe), reiehs
eigen sind. 

C. von Kraftwagen (s. d.). 
Sie wurde friiher mittels der Auspuffgase versucht. 

Diese konnen aber, da die Heizrohre schwer dicht zu 
halten sind, in das Wageninnere eindringen und Gas
vergiftungen hervorrufen. Die Benutzung des Kiihl
wassers des Motors scheitert in kalten Gegenden an 
der Gefahr des Einfrierens. Bewahrt hat sieh neuer
dings die Verdampferkiihlung, bei der das Kiihlwasser 
verdampft und als Dampf der Heizung zugefiihrt wird. 
Das in der Heizung niedergesehlagene Wasser flieBt 
zum Motor zuriiek; seine Temperatur bleibt dabei hoch 
genug, um ein Einfrieren zu verhindern. 

Schriftwesen. Archiv 1922 S.33ff.; VDJ-Nachrichten 1925 
Nr.12. Kasten. 

Helgoland. Die Inselhat .~n der ungiinstigen Jahreszeit 
wochentlieh 2 mal, in den Ubergangsmonaten 3 mal und 
wahrend der Hauptbadezeit 7 mal woehentlieh Post
verbindungen mit Cuxhaven und Hamburg. Die Post
sac hen naeh und von Helgoland werden nur dureh die 
Dampfer der Hapag Seebaderdienst G. m. b. H. befor
dert. Die Postdampfer ankern auf der Reede. Zwischen 
den Postdampfern und der kleinen Landungsbriieke 
werden die Postsaehen in Motorbooten der Landgemeinde 
befordert. Helgoland ist ZollausschluBgebiet (s. Zoll
aussehliisse ). 

Pakete von der Insel Helgoland naeh dem deutschen 
Zollinland miissen daher von Zollinhaltserklarungen (s. d.) 
begleitet sein; statistische Anmeldeseheine sind dagegen 
nieht erforderlieh. Pakete naeh der Insel Helgoland, 
die mit Inlandspaketkarten aufgeliefert werden miissen, 
brauehen von einer Zollinhaltserklarnng nieht begleitet 
zu sein, jedoeh ist auf den Paketkarten der Inhalt der 
Pakete fiir Zwecke der ZollbehOrde auf Helgoland in 
einfaeher Art anzugeben, z. B. Kleider, Wasche, 2 Fla
schen Wein; auch ist ihnen ein statistischer Anmelde
schein beizufiigen. 

1m iibrigen gelten fiir den Postverkehr Helgolands die 
Vorsehriften des innern Verkehrs, insbesondre aueh die 
Ge biihrensatze. 

Geschichte. Auf Helgoland gab es wlihrend seiner Zugehiirig
keit zu Danemark bis 1807 kein geordnetes Postwesen. Da die Be
vOikerung der damaligen Zeit, nnr auf Fischerei angewiesen, sehr 
abgeschlossen lebte, bestand nur ein liuBerst geringer Briefverkehr, 
den die Fischerschaluppen vermittelten, die ihre Ladung nach Ham
burg oder sonstwohin brachten. Die Besitzergreifung Helgolands 
durch die Englander 1807 im Kriege mit Danemark brachte einen 
p16tzlichen Umschwung ailer VerhiUtnisse hervor. Die lnsel wurde 
namlich wlihrend der Kontinentalsperre der Hauptstapelplatz fUr 
Kolonialwaren, die man von hier aus in Deutschland und Holland 
einzufiihren versuchte. Zahlreiche Schilfe ankerten auf der Reede 
und 16schten ihre Schlitze am Strande. Unter diesen Umstanden 
ergab sich die Notwendigkeit einer geordneten Posteiurichtung. 
England ernannte einen koniglichen Postmeister. Die Post wurde 
jetzt durch englische Schilfe besorgt. Die Kaufmannschaft hatte 
eine eigne Borse, und der Postverkehr war rege. Auch nach Deutsch
land wurde manches Postfelleisen unter Lebensgefahr fiir die Schilfer 
heimlich nach der von den Franzosen aufs schiirfste bewachten 
deutschen Nordseekiiste iiberbracht. 

Mit dem Fall der napoleonischen Herrschaft in Deutschland sank 
die Bedeutung der Insel, die im Kieler Frieden 1814 England zu
gesprochen worden war, noch schueller, als sie entstanden war. 
Helgoland wurde wieder die unbedeutende kleine Fischerinsel, deren 
Einfi5rmigkeit nur dann und wann durch eine Strandung unter
brochen wurde. Nachdem die so reichlich flieBende Goldqueile der 
Kontinentalsperre p16tzlich versiegt war, trat eine Zeit bitterer 
Armut ein. Die Fischerei, die eigentliche Erwerbsquelle, war wiihrend 
der Schmnggelzeit vernachJassigt worden und konnte sich erst nach 
und nach wieder erholen. Das Postwesen ging wahrend dieser N ot
jahre gleichfalls sehr znriick. Die Briefe wurden durch Vermittlung 
des StadtPA in Hamburg befi5rdert; jeder Schiffer, der von Cuxhaven 
nach Helgoland kam oder von dort nach Cuxhaven fuhr, war ver
pflichtet, die Post mitzllnehmen. Diese Befi5rderung war sehr un
regelmiWig uud wllfde im Winter oft monatelang unterbrochen. 
Geld- und Paketverkehr waren ganz ausgeschlossen. Erst als gegen 
Ende der zwanziger Jahre durch die Griindung des Seebades neue 
Verkehrs- und Erwerbsquellen fUr Helgoland erschlossen wurden, 
entstanden wieder regelmaBige Postverbindungen. England ge
wahrte der Kolonie einen jiihrlichen ZuschuB von erst 50, dann 60 
und zuletzt 80 Pfund Sterling als Besoldung fUr einen Postschiffer 
(mail carrier), der wochentlich nach Cuxhaven fahren, die Post hin
bringen und abholen muGte. Die Stelle eines mail carrier bekleidete 
von 1845-1891 der Schiffer Erich Michel KruB (t 1895). Bis 1881 
befiirderte er die Post wochentlich einmal mit Segelschiff zwischen 
Helgoland und Cuxhaven. Nach EinfUhrung einer regelmiWigen 
Dampferverbindung zwischen Helgoland und dem Festland (1881) 
besorgte KruB die Postbefi5rderung zwischen der Landungsstelle 
der Dampfer und dem PA. Seit 1891 stand er im Dienste der RPV. 
Er hat seine oft mit Gefahr verbundenen Dienstpflichten mit groGer 
Gewissenhaftigkeit ausgefiihrt. 

Die Anfang der dreiLliger Jahre zwischen Helgoland und Hamburg 
ins Leben gernfene Dampfschiffahrt ermoglichte wahrend der Bade
zeit eine wochentlich zwei- bis dreimalige Postverbindung. Mitte der 
siebziger Jahre bestanden zwischen Helgoland und Hamburg zwei 
Verbindungen (Hamburg - Amerikanische Paketfahrt - Aktiengesell
schaft und Adlerlinie) und eine Verbindung zwischen Helgoland und 
Bremerhaven (Norddeutscher Lloyd). 

Bis 1865 verwaltete die Freie und Hansestadt Hamburg das 
Helgollinder Postwesen; in ihrem Dienst und Solde stand auch der 
Postmeister. Die Gebiihren wareu zu dieser Zeit sehr hoch, Post
anweisungen nur nach Hamburg Zllliissig, Pakete ausgeschlossen. 
Der englische Statthalter Maxse fordcrte das Postwesen von Hamburg 
zuriick. Bei der Abstimmung iiber die Angelegenheit 1865 in der 
deutschen Bundesversammlung stimmten mit Ausnahme PreuBens 
aile Mitglieder flir Uberlassung der Post an Helgoland. N ach dem 
Ubergang der Post in den Besitz Helgolands (1866) wurden die 
Gebiihren ermaf.ligt und der Paket- und Geldverkehr eingefiihrt. 
1868 wurde eigene Briefmarken ausgegeben zu '/" 1, 2 uud 6 Schilling 
mit dem Kopf der Konigin Viktoria in den drei Landesfarben griin, 
rot, weiB; ihnen folgten 1873 noch solche zu '/., oJ. und 1'/, Schilling. 
1875 wurden diese Werte aufgehoben und Marken in englischer und 
deutscher Reichswahrung zu 1, 2, 5, 10, 25 und 50 Pf. sowie Post
karten zu 5 Pf. und Umschlage mit eingepragter Marke zu 10 Pf. 
eingefUhrt. Die Handler kauften die bei den Sammlern sehr beliebten 
Marken in groBen Meugen an, so daB der Postkasse hieraus ein nicht 
unerheblicher Gewinn erwllchs. Am 15. 6. 1873 wurde nach einem 
mit dem GPA in Berlin geschlossenen Abkommen die Gebiihr fiir 
Briefe, Postkarten. Drucksachen und Warenproben der fUr den innern 
deutschen Verkehr gleichgestellt, und Postanweisungen und "Man-
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date" wurden mit Giiltigkeit fiir ganz Deutschland eingefiihrt. Nur 
fiir'·die Fahrpostsendungen (s. d.) wurde wegen der kostspieligen 
Seebefiirderung ein geringer Aufschlag erhoben. Das Postabrech
nungsbiiro in Berlin stelIte die Abrechnung der gegenseitigen For
derungen aus den Brief- und Frachtkarten vierteljahrlich auf und 
sandte sie zur Priifung und Anerkennung an das PAin Helgoland. 
Der tlberschuB aus dieser Abrechnung floB in die allgemeine Landes
kasse der Kolonie. 

Am 1. 1. 1875 wurde fiir das PA in Helgoland die deutsche Reichs
wahrung eingefiihrt, wahrend bis dahin nach Hamburger "Mark 
Courant" gerechnet worden war. Gleichzeitig wurden die Beziehungen 
zwischen der Helgolandischen Post und der RPV nach den Grund
satzen des Berner Postvertrags (s. Weltpostverein) geordnet. J ede 
Verwaltung bezog fortan die erhobenen Gebiihren fiir eiufache und 
eingeschriebene Briefe, Postkarten, Drucksachen und Warenproben 
fiir sich. 

1883 wurde bei dem PAin Helgoland ein Postsparbankbetrieb 
fiir den Umfang der Insel eroffnet. Die Ein- und Auszahlungen 
waren in deutscher Wahrung zu machen. Der Mindestbetrag einer 
Einlage war auf 1 M festgesetzt, die Spareinlagen muBten auf volle 
Mark lauten. Als Entschadigung fiir die Wahrnehmnng der Spar
kassengeschafte erhielten der Postmeister und die Beamten viertel
jahrlich zahlbare Vergiitungen, die den Betrag VOIl 5 Pf. fiir jede 
Ein- und Auszahlung nicht iibersteigen durften. Die Guthaben wur
den von 20 M ab mit 3 vH YOm Ersten des auf den Einzahlungstag 
folgenden Monats an verzinst. Der Hochstbetrag des Guthabens 
war auf 2000, die Gesamteinzahlung innerhalb eines J ahres auf 
1000 M festgesetzt; die Zinsen waren in diesen Betragen nicht 
eingerechnet. Die den Betrag von 2500 M an Guthaben und Zinsen 
iibersteigenden Summen trugen keine Zinsen. Die Einschrankungen 
galten nicht fiir milde Stiftungen und ahnliche AnstaIten. Einlagen 
wurden von allen Personen angenommen, die das 6. Lebensjahr 
iiberschritten hatten. Abhebungen bis 20 M waren ohne Kiindigung 
zuIassig; fiir Abhebungen iiber 20-200 M war 3tagige und tiber 
200 M monatliche Kiindigung vorgeschrieben. Die Schweigepflicht 
der Postbeamten erstreckte sich auch auf die Sparkassengeschafte. 
Allmonatlich hatte der Postamtsvorsteher den tlberschuB der Ein
zahlungen iiber die Auszahlungen an das Landesschatzamt abzu
fiihren. Der sich aus dem Postsparbankbetrieb ergebende Rein
ertrag floB in die Landeskasse. 

Durch das am 1. 7. 1890 zwischen Deutschland und GroBbritannien 
abgeschlossene Abkommen wurde die Insel an Deutschland ab
getreten. Am 9. 8. 1890 wurde die dentsche Flagge neben der eng
lischen gehiBt, am 10. 8. wehte die deutsche Flagge allein auf Helgo
land. Das englische Schild am Postgebaude in Helgoland wurde am 
9. 8. abends entfernt und am nachsten Morgen durch ein deutsches 
Posthausschild ersetzt. Yom 10.8.1890 ab galten fiir den Post
und Telegraphenverkehr die innerdeutschen Gebiihren. Zur Frei
machung der auf der Insel aufgelieferten Postsendungen waren fortan 
die Wertzeichen der RPV zu verwenden. Bis zur Abtretung Helgo
lands an Deutschland bestanden auf der Insel voneinander getrennt 
ein PA und ein TA, die von der "Landschaft", also nicht von der 
britischen Kolonialregierung, unterhalten wurden. Die Einnahmen 
des P A flossen zur Landschaft; die Telegrammgebiihren dagegen 
bezog die deutsche RPV als Eigentiimerin des Deutschland und 
Helgoland verbindenden Kabels. Die Unterhaltungskosten des TA 
und die Aufwendungen fiir das aus zwei Beamten bestehende Per
sonal hatte jedoch die Landschaft zu tragen. Die Landschaft gab 
die Postgerechtsame auf der Insel ohne Entschadigungsanspruch 
zugunsten der RPV auf. 

Bei der tlbernahme des Post- und Telegraphenwesens durch die 
RPV wurden die beiden V Anst zu einer einzigen vereinigt. Das 
PA in Helgoland wurde in die Klasse der damaligen PA II (jetzt 
P A mittleren Umfangs) aufgenommen. Leiter der vereinigten V Anst 
wurde der friihere Kolonialpostmeister Hornsmann. Das P A wurde 
zunachst dem RP A unmittelbar unterstellt und nur hinsichtlich der 
Angelegenheiten des laufenden Dienstes und des Abrechnungswesens 
der OPD in Hamburg untergeorduet. Dies dauerte jdoch nur bis 
zur Einverleibung der Insel in das preuBische Staatsgebiet (1. 4. 1891). 
Seitdem untersteht das PAin Helgoland vollstandig der OPD Ham
burg. Unter der deutschen Verwaltung wurden insbesondre die 
Postverbindungen Helgolands verbessert. Ein reichseigenes Post
gebaude ist am 10. 9. 1895 in Betrieb genommen worden. 

Schriftwesen. Archiv 1875 S. 198ff., 1880 S.282ff., 1883 
S. 780 und 783, 1890 S. 595ff., 1895 S. 300 und 607ff.; Blatter fiir 
Post und Telegraphie 1926 S. 52ff. Brandt. 

Hilisbetriebe s. Nebenbetriebe 
Hilfskasse fiir Beamte der deutschen Reichs-Post· nnd 

Telegraphenverwaltung (friiher Bothesche Kassen), um
fassend eine Sterbekasse, eine Spar-, Darlehns- und 
Witwenkasse und eine RuhegehaltszuschuBkasse. Die 
Kasse befindet sich in Geschaftsaufliisung. Ais Ersatz 
ist ein Versicherungsverein fUr Post- und Telegraphen· 
beamte (s. d.) in Berlin gegriindet worden. 

Die Sterbekasse der Hilfskasse gewahrte beim Tode 
eines Mitglieds (auch von Ehefrauen) den Hinterblie· 
benen die erforderlichen Mittel zur Bestreitung der Be
erdigungs- und Krankheitskosten in Form eines Sterbe
geldes. Die Spar-, Darlehns- und Witwenkasse 
sammelte Spareinlagen der Mitglieder an, gewahrte ihnen 
Darlehen und den Witwen und Waisen ehemaliger Mit
glieder laufende Zuschiisse. Die R uhegehal tsz usch uB-

Handworterbuch des Postwesens. 

kasse zahlte ihren Mitgliedern bei der Versetzung in den 
. Ruhestand einen ZuschuB zum gesetzlichen Ruhegehalt, 
der den Unterschied zwischen Diensteinkommen und 
Ruhegehalt moglichst ausgleichen sollte und dadurch 
den Ubertritt in den Ruhestand erleichtern half. 

Geschichte. Die Sterbekasse, urspriinglich fiir die preuBischen 
Telegraphenbeamten bestimmt. i2t 1862 von dem damaligen Tele
graphendirektor in Halle (Saale), spateren Oberpostdirektor in 
StraBburg (EIs.) Bothe ins Leben gerufen worden. Bei einem an
fanglichen J ahresbeitrag von 9 M wurde den Hinterbliebenen eines 
Versicherten eine Beihilfe von 450 M gesichert. Spater wurden 
einheitliche, auf je 300 M bemessene Versicherungssummen ein
gefiihrt. Nach fiinfzehnjlihrigem Bestehen hatte die Kasse 124000 M 
Sterbegelder ausgezahlt. 1872 fiihrte ein A ufru! Bothes zur Bildung 
einer Spar- und Unterstiitzungskasse fliT Hinterbliebene verstorbener 
Telegraphenbeamten, 1874 griindeten die Selbsthilfevereinigungen 
der Telegraphenbeamten eine dritte Kasse, die RnhegehaltszuschuB
kasse fiir die Deutschen Telegraphenbeamten, die gemeinschaftlich 
mit den beiden andern Kassen verwaltet wurde. Die Vermogens
bestande der Hilfskasse sind durch den Wahrungsverfall im Jahre 
1923 entwertet worden; daher Geschaftsauf16sung (s. oben). Die 
Botheschen Kassen haben in der Zeit ihres Bestehens segensreich 
gewirkt; nach dem letzten, durch die Zeitverhaltnisse noch wenig 
beriihrten Jahresbericht 1918 hatten bei der Sterbekasse 54477 
Mitglieder 67379 Versicherungen iiber rd. 52'/. Millionen M Sterbe
geld abgeschlossen; der Spar-, Darlehns- und Witwenkasse gehiirten 
428 und der RnhegehaltszuschuBkasse 1680 Mitglieder an. 

Hilfspostanstaiten. Hierunter sind bei der DRP die Post
hilfstellen (s. d.) zu verstehen, die aber nicht zu den 
P Anst im gesetzlichen Sinne zahlen, sondern nur Hilfs
anlagen fiir den Landzustelldienst (s. Zustelldienst) dar
stellen. 

Hill, Rowland. Englischer Postreformer; * 3. 12. 1795, 
t 27. 8. 1879. War zuerst Lehrer, dann Geschafts
fUhrer der Londoner Gesellschaft zur Kolonisierung 
Siid-Australiens. Hatte sich schon friih Gedanken 
iiber eine StraBenpost gemacht, in der Briefe wahrend 
der Fahrt verteilt werden sollten, ferner iiber eine Rohr
post u. a. 1835 begann er, sich mit der Portofrage zu 
befassen. Als Ergebnis seiner Untersuchungen veroffent· 
lichte er 1837 die bekannte Schrift: Post Office Reform, 
its Importance and Practicability (in 30 000 Stiick ver
breitet). Er schlug darin EinfUhrung des einheitlichen 
Satzes von 1 Penny (81/ 2 Pf.) fUr den Brief und die 
Verwendung von Briefmarken oder gestempelten Brief
umschlagen vor. Die Penny-Port.o Bill wurde 1839 
angenommen und das Pennyporto am 10. 1. 1840 im 
Vereinigten Konigreich eingefUhrt. Dami t war der alte 
vielstufige Tarif mit seinen iibertrieben hohen Satzen 
beseitigt und die Postbenutzung dem ganzen Yolk 
erschlossen. Die Einnahmen der englischen Postver
waltung gingen infolge der plotzlichen Einfiihrung des 
billigen Einheitssatzes zunachst stark zuriick und iiber
schritten erst 1851 wieder den Stand von 1839. Hill 
erhielt 1844 ein Ehrengeschenk von 265000 M (13000 .t.) 
aus einer offentlichen Sammlung, 1846 wurde er "Secre
tary to the Postmaster General", 1854 "Chief Secretary". 
Bei seinem Abschiede 1864 wurde er durch Verleihung 
des Bathordens in den Ritterstand erhoben; er behielt 
ferner sein volles Diensteinkommen von 40 800 M 
(2000£) als Ruhegehalt und iiberdies bewilligte ihm das 
Parlament einNationalgeschenk von 408000M (20000£). 
Weitere Ehrungen: Goldene Medaille der Society of Arts, 
Ehrendoktor der Rechte der Universitat in Oxford, 
Ehrenbiirger der City von London. Bestattet in del" 
Westminster-Abtei unter den GroBen des britischen 
Volkes. Denkmal in der City von London gegeniiber 
der Borse (errichtet 1882). 

Schriftwesen. G. B. Hill, The life of Sir Rowland Hill and 
the history of penny postage. London 1880; Sir Rowland Hill, 
The story of a Great Reform. Told by His Daughter. London 1907; 
A. Jiirgensohn, Weltporto-Reform. Das nahende Weltpennyporto 
in neuer Beleuchtung. Liebheit und Thiesen, Berlin 1909/10; Emil 
Sax, Die Verkehrsmittel in Volks- und Staatswirtschaft. 2. Auf!., 
2. Band. Julius Springer, Berlin 1920. L. S c h n e ide r. 

Hinterbliebenenversorgung. Urn den Hinterbliebenen 
der Beamten und Ruhegehaltsempfiingern zur Deckung 
der Kosten fiir die Beerdigung und fiir eine dem Tode 
des Beamten etwa voraufgegangene Krankheit Mittel 
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in die Hand zu geben, sowie urn ihnen den Ubergang 
in die durch das Ableben des Ernahrers geschaffenen 
neuen Verhaltnisse zu erleichtern, wird ihnen fiir das 
auf den Sterbemonat folgende Vierteljahr (Gnadenviertel
jahr) noch die volle Besoldung oder das volle Warte
geld oder Ruhegehalt gezahlt. Ist ein Beamter infolge 
eines Betriebsunfalls gestorben, so erhalten die Hinter
bliebenen, wenn ihnen nicht das Gnadenvierteljahr ge
wahrt wird, ein Sterbegeld. Nach Ablauf der Zeit, fiir 
die die Gnadenbeziige gewahrt werden, erhalten die 
Hinterbliebenen Witwen- und Waisengeld, die Hinter
bliebenen von Unfallverstorbenen Hinterbliebenenrente. 

Geschichte. Hinterbliebenenversorgnng bei den 
friiheren Landesposten in Deutschland. Gnadenbewilli
gungen nach Art des Gnadenvierteljahrs wurden in PrenBen 
durch die Kabinettsorder yom 27.4.1816 [PreuBische Gesetz
sammlung (GS) S. 134] eingefiihrt. Unterschieden wurden dabei 
Beamte, die zu einem Kollegium gehiirten, und Offizianten, die nicht 
im kollegialischen Verhliltnis standen. Die Hinterbliebenen der 
ersten erhielten ein Gnadenvierteljahr, die der andern nur einen 
Gnadenmonat, doch konnte ihnen bei besonderem Kostenaufwand 
auch ein Gnadenvierteljahr bewilIigt werden. Durch Kabinettsorder 
yom 27.5.1816 (GS S.201) erhielten auch die Hinterbliebenen der 
Ruhegehaltsempfanger Anspruch auf einen Gnadenmonat. In 
Ba yern wurde ein Sterbegehalt gewahrt, das am 1. 1. 1909 den 
Bestimmungen im Reich angepaBt wurde. In Wiirttemberg flihrte 
die Gnadenbewilligung die Bezeichnung "Sterbenachgehalt", es 
wurde am 1. 8. 1907 yom 1'/, monatigen auf den 2 monatigen Gehalts
betrag erhiiht. 

Trager der Wit wen- und Waisenversorgung waren in den 
gr6Beren deutschen Staaten friiher im allgemeinen Witwen- usw.
Kassen mit besonderen, vielfach den Staatshaushalten angegliederten 
Grundst6cken, zu denen die Beamten Beitrage leisten muBten, 
wahrend der Staat Zuschiisse zahlte. Die durch das Patent und 
Reglement yom 28. 12. 1775 in PreuBen ins Leben gerufene Allgemeine 
Witwen-Verpflegungs-Anstalt stand zunachst, von berufsmaBigen 
Seefahrern abgesehen, allen nicht mit einer chronischen Krankheit 
behafteten Ehemannern unter 60 Jahren ohne Unterschied der Reli
gion, des Alters und des Stan des offen. Erst die Kabinettsorder 
yom 27.2. 1831 (GS Nr. 1275) beschrankte den Kreis der ver
sicherungsfahigen Personen auf die Zivilbeamten, die nach der 
Kabinettsorder Yom 17.7.1816 (GS S.214) und spateren Ordern 
zum Beitritt verpfIichtet worden waren. Diese Beschrankung 
geschah im Grunde, urn der Anstalt, die unter geldlichen Schwierig
keiten zu kiimpfen hatte und darum dauernd hohe Zuschiisse 
erlorderte, zu einer giinstigeren geldlichen Verfassung zu verhelfen. 
Durch spiitere Verordnungen und Gesetze wurden noch andre Zivil
beamte einbezogen, so daB schlieBlich neben den Geistlichen und 
Lehrern aile im unmittelbaren Staatsdienst angestellten Zivil
beamten beitreten konnten, die nach dem Pensionsreglement Yom 
30. 4. 1825 ruhegehaltsberechtigt waren und daher zum "Pensions
fond" beitrugen. Beamte mit einem festen Einkommen unter 
250 Reichstalern jiihrlich durften jedoch nur hiichstens 50 Taler 
versichern. 1m iibrigen betrug die hiichstzuliissige Versicherungs
summe 1000, flir Beamte mit einem Beitrittsalter von mehr als 
50 Jahren 500 Taler, die niedrigste 12 Taler 12 Groschen. Eine grund
legende Umgestaltung brachte das Gesetz yom 17.5.1856 (GS 
S. 477), durch das eine auf versicherungstechnischen Erfahrungs
grundlagen aufgebaute Beitragsstaffel eingeftlhrt und ein Staats
zuschnB von 12'/, vH vorgesehen wurde. Die Leistungen der Kasse 
bestanden in der Zahlung der versicherten J ahrespension in Halb
jahresbetriigen als Witwenpension. Von dem Beitritt zur Allgemeinen 
Witwen-Verpflegungs-Anstalt entband die Zugehiirigkeit zur "Berliner 
aligemeinen Witwen-Pensions- und Unterstiitzungskasse". Diese 
versicherte neben einer lebensliinglichen Witwenrente ein Begrabnis
geld von einem Viertel des jiihrlichen Rentenbetrags, zahlbar beim 
Tode des Ehemanns. Eine Waisenversorgung gab es daneben bis 
zum Inkrafttreten des Gesetzes, betr. die Fiirsorge fiir die Witwen 
und Waisen der unmittelbaren Staatsbeamten Yom 20. 5. 1882 in 
PreuBen nicht. In Ba yern sah schon. das Edikt iiber die Verhiiltnisse 
der Staatsdiener (9. Beilage zur Verfassungsurkunde yom 26. 5. 1818) 
eine Versorgung der Witwen und der Waisen vor, jedoch nur flir die 
Staatsdiener (pragmatische Beamte s. Ruhestand unter I). Die Witwe 
eines verstorbenen pragmatischen Beamten im Dienst erhielt '/. des 
ruhegehaltsfahigen Gehalts, die eines verstorbenen Beamten im Ruhe
stand '/, des Ruhegehalts des Verstorbenen als Witwenpension; in 
Fallen besonderer Bediirftigkeit war Erh6hung urn die Halfte m6glich. 
J edes eheliche Kind eines pragmatischen Beamten erhielt bis zum 
Eintritt in das 21. Lebensjahr, wenn Halbwaise '/" wenn Vollwaise 
3/10 der Witwenpension als Unterhaltsbeitrag. Die im Jahre 1807 
zur Entlastung der Staatskasse eingeleitete Bildung eines Witwen
und Waisenfonds durch Zwangsbeitriige der Beamten mit einem 
Gehalt oder Ruhegehalt von mehr als 600 Gulden ist, weil die auf
kommenden Betriige zur Deckung der VerpfIichtungen nicht aus
reichten, nicht verwirklicht worden. Die angesammelten Betrage 
wurden 1865 zur Griindung eines Unterstiitzungsvereins nebst einer 
T6chterkasse fiir die K6niglich Bayerischen Staatsdiener verwandt. 
1900 fielen die Beitrage der pragmatischen Beamten weg. Die nicht
pragmatischen Beamten hatten urspriinglich kein Recht auf Hinter
bliebenenversorgung und entrichteten, als sie es erhielten, keine 
Witwen- und Waisengeldbeitrage. Die Witwenpension betrug bis 
1908 '/. des Ruhegehalts, das dem verstorbenen Ehemann am Todes
tage zustand oder zugestanden hatte, doch wurde der iiber 1800 M 
hinausgehende Betrag der zugrunde zu legenden Summe nur zu '/. 

beriicksichtigt. Durch das am 1. 1. 1909 in Kraft getretene Beamten
gesetz Yom 15. 8. 1908 wurden die Hinterbliebenenbeziige fiir die 
Witwen und die ehelichen oder als solche anerkannten Kinder aller 
unwiderrufIichen Beamten, Wartegeld- und Ruhegehaltsempfanger 
einheitlich festgesetzt, und zwar auf die fiir das Reich nach dem 
Beamtenhinterbliebenengesetz vom 17.5. 1907 (RGBI S.208) 
geltenden Satze. In Wiirttemberg bestanden Versorgungsan. 
spriiche nur fiir lebensllinglich angestente Beamte, die dafiir Beitrage 
zur "Witwen- und Waisenkasse fiir Zivilstaatsdiener" entrichten 
muBten. Die nicht lebenslanglich angestellten Beamten konnten 
Witwen- und Waisengeld fiir ihre Hinterbliebenen durch Beitritt 
zum "Unterstiitzungsverein fiir Angestellte der Verkehrsanstalten'· 
erlangen. Durch das Erganzungsgesetz yom 1. 8. 1907 zum Beamten
gesetz Yom 28.6. 1876 wurde der Versorgungsanspruch auch auf 
Kiindigungsbeamte ausgedehnt. Das Waisengeld wurde von 40 auf 
50 vH des Ruhegehalts erhiiht, das dem Verstorbenen am Todestage 
zustand oder zugestanden hiitte. Mindestbetrag 350 M, H6chst
betrag 4000 M. Waisengeld fiir Kinder unter 18 Jahren, wenn Halb
waisen 20 vH, wenn Vollwaisen 33'/, (vorher 25) vH. In Baden 
wurden den Zivildienern schon im Jahre 1810 durch das Statut des 
"GroBherzoglich Badischen Civildiener-Witwen-Fiskus" (Badisches 
Regierungsblatt 1810 S.225ff.) Versorgungsanspriiche fiir ihre· 
Hinterbliebenen gegen Beitragsleistung (zunachst fiir jeden Gulden 
Beitrag 11 Gulden Benefizium, nach dem Gesetz Yom 23. 6. 1876 
25 vH der "immatrikuIierten Jahresbesoldungen") eingeraumt. 
Die Staatskasse leistete gegebenenfalls Zuschiisse. Durch das Staats
dieneredikt vom 30. 1. 1819 (Staats-undRegierungsblatt S. 11) erhiel
ten die Hinterbliebenen "der in dem Witwenfiskus immatrikuIierten 
Staatsdiener" Anspruch auf Versorgungsgehalte, und zwar 50 vH 
des Benefiziums aus der Witwenkasse als Witwenpension und einen 
ZuschuB in H6he von 20 vH des Benefiziums fiir jedes Kind. Die 
Hinterbliebenen der nicht zu den eigentlichen Staatsdienern geh6rigen 
weltlichen Zivildiener erhielten ihre Versorgung aus der 1846 
errichteten "Witwenkasse fiir die Angestellten der Zivilstaats
verwaltung". 1m Bereiche der Thurn und Taxisschen Post
verwalt ung bestanden bei der nbernahme durch PreuBen zugunsten 
der Witwen und Waisen der unmittelbaren Postbeamten 4 wohltatige 
Stiftungen: die Bolzsche Stiftung flir Witwen und Waisen VOn Post
beamten, die Postillionshilfskasse, die Vrintz-Berberichsche Stiftung 
und die Weidtnersche Stiftung. Diese Stiftungen gingen durch den 
nbertragungsvertrag yom 28. 1. 1867 auf PreuBen iiber, das nach 
Art. 13 dieses Vertrags sich verpfIichtete, die Hinterbliebenen in 
ahnlicher Weise zu unterstiitzen, wie dies seither durch die Fiirstlich 
Thurn und Taxissche Postverwaltung geschehen war. 

Bis zum 1. 7. 1881, dem Zeitpunkte des Inkrafttretens des Gesetzes, 
betr. die Fiirsorge fiir die Witwen und Waisen der Reichsbeamten. 
der Zivilverwaltung vom 20. 4. 1881 (RGBI S. 85), waren die VOn 
den einzelnen Landesregierungen ernannten oder angestellten Post
beamten hinsichtlich ihres Beitritts zur Witwenkasse usw. den 
bestehenden Landesgesetzen unterworfen. Die unmittelbaren Reichs-

. beamten waren berechtigt, aber nicht verpflichtet, der Witwen
versorgungsanstalt desjenigen Landes beizutreten, zu dessen Unter-· 
tanenverband sie gehOrten. Das angeflihrte Gesetz gab den Post
beamten das Recht, aus der Landesanstalt auszuscheiden. Blieben 
sie Mitglieder und wonten sie von der Entrichtung von Beitragen 
zur Reichskasse, die dieses Gesetz vorsah [3 v H des ruhegehalts
fahigen Diensteinkommens, des Wartegelds oder Ruhegehalts -
aufgehoben durch Gesetz vom 15. 3. 1888 (RGB! S. 45) zum 1. 4.1888], 
befreit sein, so muBten sie durch eine schriftliche Erklarung fiir ihre 
kiinftigen Hinterbliebenen auf Witwen- und Waisengeld aus der 
Reichskasse verzichten. Die in Betracht kommenden Landes
anstalten sind in Anlage A zur AmtsblattVf Nr.67 yom 23.6.1881 
(Amtsblatt S. 231) aufgefiihrt. 

Recht. A. Gnadenvierteljahr, Sterbegeld. Nach 
§ 7 des Reichsbeamtengesetzes (RBG) besteht das Gna
denvierteljahr in der Vorauszahlung der Besoldung des. 
Verstorbenen fUr das auf den Sterbemonat folgende 
Vierteljahr in einer Summe, unbeschadet weitergehender 
Anspriiche, die ihm vor ErlaB des RBG und vor dem 
Eintritt in den Reichsdienst zugestanden worden sind. 
Zur Besoldung in diesem Sinne gehoren auBer dem 
Gehalt auch die sonstigen dem Verstorbenen aus Reichs
mitteln gewahrten Diensteinkiinfte, nicht aber Dienst
aufwandentschadigungen; von Reprasentationsgeldern 
werden 20 vH abgezogen. Einen gesetzlichen Anspruch 
darauf haben nur die Witwe oder eheliche oder legiti
mierte AbkOmmlinge des Verstorbenen. 

Die Auswahl unter den etwa flir die Auszahlung in Frage
kommenden Hinterbliebenen trifft die vorgesetzte Dienstbeh6rde, 
ohne daB dadurch der Auseinandersetzung zwischen den Erben vor-
gegriffen wird. Voraussetzung fiir den gesetzlichen Anspruch bildet 
die Wahrnehmung einer im Haushalt aufgeflihrten Stelle durch den 
Verstorbenen, planmaBige Anstellung ist nicht Vorbedingung. 
Durch das Abanderungsgesetz zum RBG vom 17.5.1907 (RGB! 
S. 201) ist nachgegeben worden, daB auch Hinterbliebene eines 
Beamten, der nicht mit der Wahruehmung einer solchen Stelle 
betraut gewesen ist, das Gnadenvierteljahr erhalten k6nnen (Kann
bewilligung). Die Gewahrung wird im allgemeinen davon abhiingig 
gemacht, daB der Beamte dauernd beschaftigt gewesen ist, und daB 
ihm bei seiner Versetzung in den Ruhestand voraussichtlich ein Ruhe-· 
gehalt, sei es auf Zeit oder lebenslanglich, gewahrt worden ware 
(s. "Ruhestand" unter II B 2). In Ermangelung einer Witwe oder 
von ehelichen oder solchen gleichzuachtenden Abk6mmlingen kanll 
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mit Genehmigung des RPM oder der OPD das Gnadenvierteljahr 
aueh dann gewahrt werden, wenn der Verstorbene Verwandte der 
aufsteigenden Linie (in der urspriingliehen Fassung des RBG auf 
Eltern 'besehrankt), Gesehwister, Gesehwisterkinder oder Pflege
kinder, deren Ernahrer er ganz oder iiberwlegend gewesen ist, in 
Bediirftigkeit hlnterlaBt, oder wenn und soweit der N achlaB nicht 
ausreicht, die Kosten der letzten Krankheit und der Beerdigung zu 
decken (§ 8 RBG). 

Die Vorschriften fiir die Gewahrung des Gnadenviertel
jahrs erstrecken sich sinngemaB auch auf die Hinter
bliebenen verstorbener Beamter, die in den einstweiligen 
(§ 31 RBG) oder dauernden (§ 69 RBG) Ruhestand 
(s. d.) versetzt waren. 

Bei den letzten ist in das Ruhegehalt auch eine etwaige auf Grnnd 
des Offizierspensionsgesetzes vom 31. 5. 1906 (RGB! S. 565) gewahrte 
Verstiimmelungszulage, Kriegszulage und Alterszulage, Ruhegehalts
erhOhung oder Tropenzulage einzurechnen. Friiher wurde den 
Hinterbliebenen der Ruhegehaltsempflinger das volle Ruhegehalt 
nur fiir den auf den Sterbemonat folgenden Monat gew1lhrt, auf das 
diesem folgende Vierteljahr wurde die Bewilligung durch das Ab
anderungsgesetz vom 17.5.1907 (vgl. oben) ausgedehnt. 

Daraus, daB das Gnadenvierteljahr fiir das auf den Sterbemonat 
folgende Vierteljahr gezahlt wird, ist abzuleiten, daB die von dem 
Verstorbenen etwa noeh nieht abgehobene Besoldung fiir den Sterbe
monat den Erben als solchen zusteht. So wird in der Praxis aueh 
veriahren. Die einem Beamten oder Ruhegehaltsempfiinger vor dem 
Ableben gezahlten Besoldungs- oder Ruhegehaltsteile werden in 
keinem Falle wieder eingezogen. 

Die Hinterbliebenen eines infolge eines Betriebsunfalls 
verstorbenen Beamten haben nach § 2 unter 1 des Un
fallfiirsorgegesetzes vom 18. 6. 1901 (RGBl S. 211) An
spruch auf Sterbegeld, falls ihnen nicht auf Grund 
Rechtsanspruchs oder durch Gnadenbewilligung das 
Gnadenvierteljahr gewahrt wird. Das Sterbegeld wird 
in Hohe des einmonatigen Betrags des der Berechnung 
des Unfallruhegehalts (s. "Ruhestand" unter II C 2a) 
zugrunde zu legenden Diensteinkommens oder, wenn 
der Verstorbene sich bereits im Ruhestande befunden 
hat, in Hohe des einmonatigen Ruhegehaltsbetrags in 
der Regel an die Witwe oder, wenn eine solche nicht 
vorhanden ist, an den Angehorigen gezahlt, der die 
Beerdigung besorgt. 

B. Witwen-und Waisengeld,Hinterbliebenen
rente. Gesetzlichen Anspruch auf Witwen- und 
Waisengeld haben die Hinterbliebenen (Witwen und 
die ehelichen oder ala solche anerkannten Kinder) von 
Beamten, denen zur Zeit ihres Todes im FaIle der Zur
ruhesetzungRuhegehalt zugestanden hiitte (s. Ruhe
stand unter II B 2) und von ausgeschiedenen Beamten, 
die Ruhegehalt kraft gesetzlichen Anspruchs oder 
Gnadenruhegehalt zu beziehen hatten (§ 1 Beamten
hinterbliebenengesetz = BHblG). 

Durch den Reichskanzler kann Witwen- und Waisengeld bewilligt 
werden a) den Hinterbliebenen eines Beamten, dem bei seiner Zur
rUhesetzung am Todestage auf Grund § 39 RGB (s. Ruhestand 
unter II B 2) im Gnadenwege ein lebensIangliches Ruhegehalt 
hatte bewilligt werden konnen (§ 9 BHbIG), b) den Hinterbliebenen 
eines Beamten, der unter dem Vorbehalt des Widerruf. oder der 
Kiindigung angestellt war, und den Hinterbliebenen eines im Ruhe
stand verstorbene-n Beamten, auf dessen friiheres BeamtenverhaItnis 
dies zutraf und dem auf Grund § 37 RBG (s. "Ruhestand" unter 
II B 2) ein Gnadenruhegehalt bewilligt war, (§ 10 BHbIG). Die 
Zahlung der Hinterbliebenenbeziige beginnt mit Ablauf der Zeit, 
fiir die Gnadenbeziige gewilhrt sind, oder, wo dies nicht zutrifft, mit 
dem auf den Sterbetag folgenden Tage, fiir nachgeborene Waisen 
mit dem Tage ihrer Geburt (§ 12 BHbIG). 

Das Witwe ngeld besteht in 60 vH des Ruhegehalts, 
das dem Verstorbenen am Todestage zustand oder zu
gestanden hatte. Mindestsatz: 1/3 des niedrigsten ruhe
gehaltsfahigen Diensteinkommens (s. Ruhestand unter 
II C 2b) aus der Besoldungsgruppe A I, Hochstbetrag: 
die Halite des ruhegehaltsfahigen Diensteinkommens 
aus der Besoldungsgruppe B 2 (§ 2 BHblG). 

Das Witwengeld belief sich urspriinglich [Gesetz vom 20. 4. 1881 
(vgl. oben Geschichte, letzter Abs.)] nur auf 40 vH des ruhegehalts
filhigen Diensteinkommens des Verstorbenen. Die Erhohung auf 
60 vH ist durch Art. 3 der 7. Erganzung zum Reichsbesoldungs
gesetz (BesG) vom 25. 10. 1922 (RGBI I S. 802) erfolgt. Die untere 
und die obere Grenze der Witwengeldbetrage, die urspriinglich auf 
300 und 5000 M jahrlich festgesetzt waren, sind durch § 31 unter II 
des BesG vom 30. 4. 1920 (RGB! S. 805), durch die 3. Erganzung 
dazu vom 21. 11. 1921 (RGBI s. 1365) und durch die 7. Erganzung 
vom 25. 10. 1922 (RGBI I s. 802) dem Geldstand entsprechend erhOht 
worden. Die obige Fassung hat die Vorschrift iiber die Begrenzung 

durch Art. 3 I der 9. Erganzung vom 18. 6. 1923 (RGBI I S. 385) 
erhalten. 

Das Waisengeld betragt jahrlich a) fiir jedes Kind, 
dessen Mutter noch lebt und zur Zeit des Todes des 
Beamten zum Bezug von Witwengeld berechtigt war, 
l/S des Witwengelds, b) fiir jedes Kind, auf dessen Mutter 
eine dieser Voraussetzungen nicht zutrifft, 1/3 des Wit
wengelds (§ 3 BHblG). 

Witwen- und Waisengeld diirfen weder einzeln noch zusammen 
den Betrag des RuhegehaJts iibersteigen, das dem Verstorbenen am 
Todestage zustand oder bei seiner Zurrnhesetzung zugestanden hatte, 
gegebenenfalls Kiirzung der Slttze in gleichem Verhaltnis (§ 4 BHblG). 
Besonderen Kiirzungsvorschriften unterliegt das Witwengeld fiir den 
Fall, daB die Witwe mehr als 15 Jahre jiinger als der Verstorbene 
gewesen ist (§§ 6, 7 BHblG). Eine Witwe, deren Ehe innerhalb dreier 
Monate vor dem Ableben geschlossen worden war, hat keinen An
spruch auf Witwengeld, wenn die Eheschliellung zu dem Zweck 
erfolgt ist, der Witwe den Witwengeldbezug zu verschaffen (§ 8 
BHblG). Hinterbliebene aus einer von dem Beamten nach seiner 
Zurruhesetzung geschlossenen Ehe haben keinen gesetzlichen An
spruch auf Hinterbliebenenbeziige, doch konnen Ihnen solche naeh 
Art. 6 Ziffer 6 des Gesetzes iiber Einstellung des Personalabbaus und 
Anderung der Personalabbau-Verordnung vom 4.8.1925 (RGBI I 
s. 181) von der obersten ReichsbehOrde bewilligt werden. Nach 
Art. 6 Ziffer 2 desselben Gesetzes kann der geschiedenen Ehefrau 
eines verstorbenen Beamten oder Ruhegehaltsempfiingers, wenn dieser 
allein fiir schuldig erkUirt worden ist, eine Witwengeldbelhilfe 
bis zur Hohe des gesetzlichen Witwengeldes gewahrt werden, wobei 
aber die Beihilfe und etwaige gesetzliche Hinterbliebenenbeziige 
ebenfalls die Ruhegehaltsbeziige des Verstorbenen nicht iiberschreiten 
diirfen. 

Das Recht auf Witwen- und Waisengeldbezug erliseht fiir jeden 
Beteiligten mit Ablauf des Monats, in dem er sich verheiratet oder 
stirbt, und fiir Waisen aullerdem mit Ablauf des Monats, in dem sie 
das 18. Lebensjahr vollenden (§ 14 BHbIG). Ein Wiederaufleben 
des Witwengeldanspruchs im Falle des Ablebens des Ehemanns aus 
einer neuen Ehe ist nicht vorgesehen, doch kann nach Art. 6 Ziffer 3 
des Gesetzes vom 4.8. 1925 (vgl. oben) der witwengeldberechtigt 
gewesenen Witwe, deren Ehemann innerhalb 10 J ahren nach ihrer 
Wiederverheiratung stirbt, eine Witwengeldbeihilfe bis ,zur Hohe 
der erloschenen Witwengeldanspriiche unter Anrechnung etwa neu 
erworbener Versorgungsanspriiche gewahrt werden. Das Recht auf 
Witwen- und Waisengeldbezug ruht, solange der Berechtigte nicht 
Reichsangehoriger ist. Besonderen Ruhevorsehriften unterworfen 
sind in sinngemaBer 'Ubertragung der Bestimmungen in § 59 und 
§ 57 Punkt 2 RBG (s. "Ruhestand unter II C 2 d) die Beziige von 
Hinterbliebenen, denen ailBerdem Versorgungsanspriiche aus einer 
Beschaftigung des Verstorbenen aullerhalb des Reichsdienstes zu
stehen, wenn das Ruhegehalt unmittelbar oder mittelbar aus offent
lichen Mitteln gewahrt wurde (§ 15, 2 BHbIG); von Hinterbliebenen, 
die im Reichs- oder in einem sonstigen offentlichen Dienst ein Dienst
einkommen erhalten (§ 15, 3 BHblG) sowie von Witwen, die ein 
Ruhegehalt beziehen, das ganz oder zum Teil unmittelbar oder 
mittelbar aus offentlichen Mitteln flieBt (§ 16 BHblG). 

1st ein Beamter oder ein ausgesehiedener Beamter verschollen, so 
kann Witwen- und Waisengeld von der obersten ReichsbehOrde auch 
schon vor der Todeserklarnng gew1thrt werden, wenn das Ableben 
des Verschollenen mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist 
(§ 18 BHblG). 

Wie bei den Ruhegehaltsempfiingern (s. Ruhestand unter II A) 
sind durch das Gesetz, betr. Ergltnzung und Regelung von Beziigen 
der Ruhegehalts- und Wartegeldempfiinger sowie der Hinterbliebenen 
[Pensionserganzungsgesetz (PEG)] vom 21. 12. 1920 (RGBI s. 2109) 
und durch die Abanderungsgesetze dazu die Alt- und Neuhinter
bliebenen in ihren Beziigen jeweilig gleichgestellt worden. Vor 
Erlall dieses Gesetzes hatten die Hinterbliebenen lediglich auf die 
Beziige Anspruch, die Ihnen beim Ableben des Beamten oder aus
geschiedenen Beamten zustanden. Nur fiir die Hinterbliebenen vor 
dem 1. 4. 1907 verstorbener Kriegsteilnehmer war durch § 20 BHblG 
nachgegeben worden, daB ihnen, wenn ihneu nach den friiheren Ge
setzen Witwen- und Waisengeld zugestanden hatte und die Ehe 
schon zu der Zeit des Krieges bestanden hatte, Witwen- und Waisen
geld unter Zugrundclegung der durch Art. 1 Nr. X des Abanderungs
gesetzes zum REG vom 17.5.1907 (RGBI S.205) erhOhten Ruhe
gehaltssatze bewilligt wiirde (s. Ruhestand unter II C 2a). 

Nach § 4 PEG werden iiir die Beamtenwaisen neben den Waisen
geldern auch Kinderzuschlage in der gleichen Hohe und unter 
den gleichen Voraussetzungen gezahlt, wie sie Beamte im Dienst 
iiir ihre Kinder erhalten. 

Schriftwesen. Wegener, Das Patent und Reglement fiir die 
Koniglich PreuBische Allgemeine Witwen-Verpflegungs-Anstalt. 
R. Decker, Berlin 1862; Schoefert, Der preuBische Beamte. Carl 
Flemming, Glogau 1852; Dutzmann, Das Pensionswesen der 
preuBischen unmittelbaren Staatsbeamten und ihrer Hinterbliebenen. 
A. Steins Verlagsbuchhandlung, Potsdam 1903; Archiv 1908 S.21, 
1909 S. 129; Grosse, Die Beseitigung des Thurn und Taxisschen 
Postwesens in Deutschland durch Heinrich Stephan. Minden (W.) 
1898; Herrfeldt, Archiv der Postwissenschaft. Frankfurt am Main, 
1829-1846. Bachmann. 

Binweissehilder an Postgebauden s. Architektur 

Boehdruekstempel der PSeh 1. Der Stempel zeigt den 
Reichsadler, auf dessen Brustschild die Ordnungsnum
mer des PSchA und der Unterscheidungsbuchstabe deS! 

19* 
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Stempels angegeben sind. Die Umschrift lautet: "Deut
sches Postscheckamt". Am unteren Rande befindet sich 
die Tagesangabe, z. B. 21. 8. 25. Der Stempel wird in 
blauer Farbe mit einer Pragemaschine abgedruckt, so 
daB Adler und Inschrift in Pragedruck erscheinen, und 
zwar Adler, Monat und Jahr weiB auf blauem Grunde, 
Umschrift, Brustschild und Tag dagegen blau auf weiBem 
Grunde. Der Stempel dient im wesentlichen als Echt
heitsmerkmal fur die Zahlungsanweisungen (s. d.) der 
PSchA, der Postkreditbriefe (s. d.) usw. 

Hoehdruekstempelmasehinen s. Biiromaschinen im 
Postscheckverkehr 

Hiifle, Anton, Dr. phil., Reichspostminister (1923 bis 
1925). * 19. 10. 1882 in Otterbach (Bez. Kaiserslautern), 
1907 Referendar, 1920 Mitglied des Deutschen Reichs
tags, 30. 8. 1923 Reichspostminister, 9. 1. 1925 zuruck. 
getreten, t 20. 4. 1925. 

Hiihere Gewalt s. Ersatzpflicht der Post 
Hofpostamt, jetzt PA 1 in Berlin C (Spandauer 

Str. 13/14). 1st Mittelpunkt des postalischen Geld
verkehrs der Reichshauptstadt und erledigt namentlich 
folgende Dienstgeschiifte: 

1. Annahme von Postanweisungen und Zahlkarten, 
Einschreib- und Wertbriefen, gewohnlichen und ein
geschriebenen Paketen, unversiegelten und versiegelten 
Wertpaketen; 

2. ZustelIung von Post- und Zahlungsanweisungen, 
Wertbriefen, Nachnahmebriefsendungen und Postauf
tragen im Bezirk des BriefPA (s. d.) sowie von versie
gelten Wertpaketen fUr den Gemeindebezirk Berlin 
(s. auch Paketpostamt); 

3. Ausgabe von Post- und Zahlungsanweisungen sowie 
von Wertbriefen fUr Abholer aus dem Bezirk des BriefP A, 
von versiegelten Wertpaketen fUr Abholer aus dem 
Gemeindebezirk Berlin (Ausnahme: Reichsbank; s. 
Sonderpostamter) ; 

4. Entkartung und Abfertigung alIer nach dem Ge
meindebezirk Berlin gerichteten Wertbriefe und Wert
beutelstucke (die Wertbriefe werden nach der Ent
kartung den BriefzustelIamtern zugefUhrt) sowie der im 
Durchgange zu bearbeitenden (d. h. weiterzusendenden) 
Wertbriefe und Wertbeutelstiicke; 

5. Ausgleich des Barverkehrs der P A des OPDBezirks 
Berlin durch eine GeldsammelstelIe (s. d.). 

Geschichte. Als der GroBe Kurfiirst im Jahre 1646 die branden
burgische Staatspost begriindete, richtete er gleichzeitig eine Kur
flirstliche P Anst in Berlin ein. Sie war anfiinglich im Schlo3 unter
gebracht. Der Raum wurde jedoch infolge Erweiterung der Post
anlagen bald zu klein. 1683 siedelte die PAnst daher zusammen 
mit der Verwaltung der Staatsposten in ein dazu angekauftes Haus 
an der Langen Briicke iiber. Die StraBe, in der es jetzt lag, erhielt 
den N amen "Poststraf3e" und das Posthaus die StraBennummer 1. 
Am 15.6.1700 erhielt die PAnst den Namen "Hofpostamt". 
Die eingegangenen Sendungen muBten damals von der Post abo 
geholt werden, was mit vielen U nzutraglichkeiten fiir Post und 
Publikum verbunden war. Dies fiihrte 1712 zur Einstellung der 
ersten Brieftrager. 1719 wurde die Zustellung auch auf die Pakete 
ausgedehnt. Der erste Briefkasten erschien 1766 und wurde auf 
dem Flur des HofPA aufgestellt "zur Gemachlichkeit der Corre
spondenten und zur Facilitierung derer Correspondenz". Dem HofP A 
war auch der 1705 gegriindete "Posthof" in der Oranienburger Stralle 
unterstellt, auf dem sich die Stalle, Wagenschuppen und Postillions
wohnungen befanden (s. Postfuhramt). Nach der Schlacht bei Jena 
(1806) geriet das HofP A unter franzosische Verwaltung, von der es 
erst 1812 wieder befreit wurde. In dieser Zeit hauste im HofPA auch 
das 1809 von den Franzosen geschaffene beriichtigte schwarze Kabi
nett, in dem taglich 2000 Briefe heimlich geoffnet und wieder ver
schlossen wurden. 

1816 siedelte das HofPA nach dem Postgrundstiick In der Span
dauer und Konigstralle iiber. Wenn es dort auch grollere Raume 
erhielt, so reichten doch seine Einrichtungen im ganzen fiir den 
Postverkehr der sich schnell vergrollernden Hauptstadt (1700: 
28500 Einwohner, 1800: 172000 Einwohner, 1826: 225000 Ein
wohner) bald nicht mehr aus. Die Postverwaltung muBte sich daher 
zu einer Betriebserweiterung entschlieBen. Am 1. 12. 1827 richtete 
sie 62 sog. "Briefsammlungen" ein, die iiber die ganze Stadt verteilt, 
bei Kaufleuten u. dgl. untergebracht und der am selben Tage be
griindeten "Stadtpost-Expedition des Hofpostamts" unterstellt 
wurden. Diese erhielt im Rahmen des HofP A insofern eine besondre 
Stellung, als sie einen eigenen Beamtenstab bekam und der Vorsteher 
des HofPA diese Beamten nicht eigenmachtig versetzen konnte. 
Die "Briefsammlungen", die auBerlich dureh ein Schild "Konig
liche Briefsammlung Nr .•.. " gekennzeichnet waren, nahmen zuerst 

nur gewohnliche Stadtbriefe an, spater auch Stadtbriefe mit Geld
einlage sowie Briefe naeh aullerhalb, stempelten und fiihrten sie 
taglich sechsmal der Stadtpostexpedition zu. Als Entschadigung 
erhielten die Inhaber 3 Pi. fiir jeden angenommenen Brief. 

Der Betrieb des HofPA vergrollerte sieh immer mehr. 1831 hatte 
es eine Hauptkasse, eine Stadtpostexpedition, eine Dekartierungs
expedition, eine Briefannahme, eine Geldexpedition, eine Pack
kammerexpedition, eine Hauptniederlage und 9 Enkartierungs
Expeditionen. Die Zahl dieser Enkartierungs-EXpeditionen wurde 
nach und nach auf 13 vermehrt. AuBerdem entstanden noch eine 
Briefausgabe, besondre Expeditionen fiir die Annahme von Per· 
sonen, fiir Extraposten und Estafetten, fiir die Sachen des Konig
lichen Hauses und eine Geldausgabe-Expedition. 

Die Eroffnung des Eisenbahnbetriebes machte die Einrichtung 
von Bahnhofs-Expeditionen notwendig, die dem HofP A unt erstellt 
wurden. Sie begannen ihre Tatigkeit 

auf dem Magdeburger 
" Anhalter 
" Frankfurter 

Stettiner 
Hamburger 

Bahnhof 1838 
1841 
1842 
1842 
1846. 

AuBerdem waren im Laufe der Zeit dem HofPA noch 9 auswartige 
Postexpeditionen (in Zehlendorf, Altlandsberg, Werneuchen, Bernau, 
Biesental, Groll-Schonau, Copenick, Zossen und Charlottenburg) 
zugeteilt worden. Die Zahl der Briefsammlungen hatte sich auf 
77 erhOht. Mit dem Anwachsen des Geschaftsumfangs stieg auch 
die Zahl der Beamten des HofP A. Wahrend es 1831 etwa 30 Beamte 
zahlte, waren es 1848 schon 127 (einschlieBlieh des Hofpostmeisters), 
zu denen noch 307 Unterbeamte und 51 Postillione kamen. 1m 
ganzen hatte also das HofP A in diesem J ahr einen Bestand von 
485 Kopfen. Davon entfielen etwa 150 auf die Stadtpostexpedition, 
deren Vorsteher inzwischen (1847) den Titel "Postdirektor" be
kommen hatte. Er durfte aueh unmittelbar an das GPA beriehten, 
hatte jedoeh die Berichte zunachst dem Hofpostmeister vorzulegen, 
der Bemerkungen hinzuiiigen oder sein "vidi" beisetzen konnte. 
Verfiigungen des GPA an die Stadtpostexpedition wurden dem 
HofP A nachriehtlieh mitgeteilt. 

Am 1. 1. 1850 (bei der Neuordnung des PreuCisehen Postwesens) 
erhielt Berlin eine OPD und der V orsteher des HofP A wurde unter 
Beibehaltung seines Titels "Hofpostmeister" gleiehzeitig Oberpost
dlrektor. Er war also Bezirkschef und Amtsleiter in einer Person. 
Sein BUro ftihrte die Bezeichnung "Cabinet". Es bearbeitete u. a. 
auch die Postsachen des Koniglichen Hauses (s. KabinettsP A). Die 
9 auswartigen Expeditionen wurden vom HofP A abgezweigt und 
der neuen OPD Potsdam untersteUt. 1m folgenden Jahre, am 
1. 5. 1851, versehwanden die Briefsammlungen. An ihre Stelle 
traten 8 neue Stadtpostexpeditionen mit folgenden Aufgaben: Ver· 
kauf von Wertzeichen, Annahme gewohnlieher Briefe, von Briefen 
mit baren Einzahlungen oder mit angegebenem Werte bis zu 100 
Talem [rekommandierte (eingeschriebene) Briefe erst seit 1853]. 
Leerung der Briefkasten, Stempelung und Absendung der Briefe, 
Abfertigung der Brieftrager und Stadtpostboten. Die neuen Ex
peditionen traten unter die Leitung der Stadtpostexpedition des 
HofPA, die aus diesem AniaB den Namen "Centralstadtpostexpedi
tion" und die Nummer 1 erhielt. 

Der stark erweiterte Verkehr des HofPA zwang zu einer Auf
teilung der Dienstgeschafte. Am 1. 7. 1859 wurde es in 3 Abteilnngen 
zerlegt. Die 1. Abteilung, deren Verwaltung ein Postrat iibernahm, 
umfaBte die Zentralstadtpostexpedition mit ihren "Filialen", den 
Stadtpostexpeditionen und den Expeditionen auf den BahnhOfen, die 
2. Abteilung unter Leitung eines Postinspektors samtliche Annahme
und Abfertigungsstellen, die 3. Abteilung unter Leitung eines Post
kassenkontrolleurs die Dekartierungs- und Ausgabestellen. Die drei 
Beamten erhielten die Befugnisse, die Disziplinargewalt und die 
Verantwortlichkeit eines P 11.-Vorstehers. Dem Oberpostdirektor 
bleib nur die Leitung der Kabinettsexpedition. Am 17. 5. 1862 
wurden die Stadtpostexpeditionen, deren Befugnisse inzwischen 
mehrfach erweitert worden waren, in selbstandige P Anst umgewan
delt und der OPD Berlin unmittelbar unterstellt. Eine weitere 
Verkleinerung des Dienstbetriebes erfuhr das HofPA am 1.1. 1864 
durch die Umwandlung der bereits am 1. 12. 1863 nach der Oranien
burger Stralle verlegten Lokal-Paekkammer nebst der Dekartierungs
expedition fiir Lokalfahrposts.mdungen llnd der Abfertigung der 
Faktagefahrten (Paketzustellfahrten) in eine selbstandige Stadtpost
expedition Nr. 24 (s. PaketPA), femer der Zentralstadtpostexpedition 
in eine selbstandige StadtPAnst unter dem Namen "Hauptstadt
postexpedition" (s. BriefP A). Die drei Abteilungen des HofPA 
konnten infolge dieser Mallnahmen wieder zu einer zusammen
gezogen werden. Neu hinzutraten im September 1864 eine Sammel
stelle fiir Lagersendungen unter dem Namen "Postrestantebureau" 
(der im Februar 1865 auch die Verwaltung der Wertzeiehen fiir den 
ganzen OPD-Bezirk Berlin iibertragen wurde), im .Tahre 1865 eine 
Postanweisungsreehnungsstelle fiir den OPDBezirk Berlin unter 
der Bezeiehmmg "Postanweisungsbureau" und im November 1867 
ein Marinepostbiiro (s. d.). 

Bei Errichtung der Postverwaltung des neugegriindeten Deutschen 
Reichs im Jahre 1871 verloren die HofPA in Konigsberg (Pr.), 
Dresden, Braunschweig und Schwerin (Mecklb.) die Berechtigung 
zur Weiterfiihnmg dieses N amens. Er verblieb mit AlierhOehster 
Genehmigung allein dem HofPA in Berlin, um die Ubcrlieferung zu 
wahren. 

1877 mullte das HOfPA einige Dienststellen an das StadtPA 
(die friihere Hauptstadtpostexpedition) abgeben, ein Vorgang, der 
sieh 1890 wiederholte. 1895 ging die V crwaltung der Wertzeichen 
yom HofPA auf die Reichsdruekerei (s. d.) iiber. 1901 iibemahm das 
HofP A die Bearbeitung und Zustellung der Postauftrage und Post
naehnahmen vom BriefP A (dem friiheren StadtP A), trat aber dafiir 
einige Monate spater die Postiagerstelle (Postrestantebureau) an das 
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BriefP A ab. Seit diesem Jahre sind wesentliche Andernngen in den 
Anfgaben des HofPA nicht eingetreten. Seine jahrhnnderteaite 
Bezeichnung hat es am 25. 8. 1919 iufoige der Staatsumwaizung ab
iegen miissen. Es heiLlt seitdem PAl in Berlin C. 

S c h r i f t we sen. Archiv 1884 S. 97 ff., 1898 S. 504 ff. 
L. Schneider. 

Hoheitszeiehen an Postgebanden S. Architektur 

Honduras. I. Verfassung. An der Spitze del:! Post
wesens steht ein Generaldirektor, der dem Ministerium 
des Innern untergeordnet ist. Die P Anst zerfallen in 
3 Klassen: Administrationen 1. und II. Klasse und PAg. 
Den Leitern der Administrationen 1. und II. Klasse 
sind die BezirksPAnst unterstellt. 

II. Postzwang erstreckt sich auf die BefOrdernng der Briefe, 
Postkarten, Drncksachen, Geschaftspapiere nnd Warenproben. 

III. Portofreiheit. Man unterscheidet vollstandige nnd teil
weise. Vollstandige Portofreiheit geniellen der Prasident der Re
publik, die Staatsminister und der Generaipostdirektor, teilweise 
der Prasident des obersten Gerichtshofs, die Mitglieder des Ron
gresses wahrend der Tagung, die Unterstaatssekretare, der Sekretar 

Inhaberseheek S. Postscheck 
Inkrafttreten der WeItpostvereinsvertrage. J eder Post

kongreB bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
von ihm beschlossenen Vertrage. Der Zeitpunkt wird 
j edesmal so gewahlt, daB ausreichend Zeit verbleibt, 
um die Ratifikation (s. d.) der Vertrage zu bewirken und 
ihre Ausfiihrung vorzubereiten. Die Stockholmer WPV
Vertrage yom 28.8. 1924 sind am 1. 10. 1925 in Kraft 
getreten. 

Innere Gesetzgebung und Weltpostverein. AIle in den 
WPVVertragen (s. d.) enthaltenen Vorschriften gelten 
nur fiir die zwischen den Vereinslandern ausgetauschten 
Sendungen, nicht aber fiir Sendungen des inneren Ver
kehrs der Vereinslander. Das hindert nicht, daB zwischen 
dem Weltpostverkehr und dem inneren Verkehr der 
Vereinslander vielfache Beziehungen hin und her gehen, 
und zwar bestehen diese darin, daB einerseits die Vereins· 
verwaltungen auf Sendungen des Weltpostverkehrs viel
fach, namlich in aHen den Fragen, iiber die in den Ver
einsbestimmungen nichts gesagt ist, Vorschriften ihres 
inneren Verkehrs anzuwenden befugt sind, und daB sich 
anderseits die Vorschriften fiir den Inlands- und den 
Auslandsverkehr erfahrungsgemaB vielfach gegenseitia 

beeinflussen. " 
Eine ausdriickliche Einwirkung auf die innere Gesetz

gebung der Vereinslander sieht der WPVertr insofern 
vor, als er die vertragschlieBenden Lander verpflichtet, 
"die notwendigen MaBnahmen zu ergreifen oder ihren 
gesetzgebenden Kiirperschaften vorzuschlagen", urn Be
triigereien mit Freimarken, Freistempelabdrucken, Ant
wortscheinen und Postausweiskarten sowie die Ver
sendung gewisser Betaubungsmittel in Postsendungen 
unter Strafe zu stellen. (Derartige Strafvorschriften in 
Deutschland in den §§ 275, 276 Abs. 2, 360 Nr. 4/5 RStGB, 
im Gesetz iiber die WPVVertrage und den strafrecht
lichen Schutz von Freistempelabdrucken yom 23. n. 
1921 und im Gesetz yom 30. 12. 1920, abgeandert durch 
Gesetz yom 21. 3. 1924, zur Ausfiihrung des internatio
nalen Opiumabkommens.) In gewissen Fallen verweisen 
der WPVertr und die Nebenabkommen ausdriicklich auf 
die Landesgesetzgebung der Vereinslander. Dabei handelt 
es sich meist um solche Angelegenheiten (z. B. Zoll
bestimmungen u. dgl.), die mit dem eigentlichen Post
verkehr nicht unmittelbar zu tun haben und die der 
WPV deshalb als nicht zu seiner Zustandigkeit gehorig 
ansieht. 

Schriftwesen. Meyer-Herzog S. 19; Herzog S.20. 
Herzog. 

Insehriften an Postgebauden S. Architektur 
Insinuation von Posts en dung en s. Postzustellungswesen 
Instandhaltungsarbeiten S. Kleine Baubediirfnisse 

I 

des kommandierenden Generals, der Sekretar des Generalpostdirektors, 
die Postadministratoren und Postagenten. Aile dienstlichen Sendnn
gen der Regiernng werden portofrei befiirdert, ebenso die Zeitung 
"Amerique centrale". 

IV. Betrieb. 
A. Briefpost. Briefe. Reine Beschrankung des Gewichts und 

der Ausdehnung; Gebiihrenstufen 15 g. Postkarten, auch mit 
Antwort. Drucksachen und Geschaftspapiere nnterliegen 
denselben Bestimmnngen. Meistgewicht 1 kg, Ausdehnnng in keiner 
Richtnng iiber 45 cm. Warenproben. Meistgewicht 350 g, Aus
dehnungsgrenze 30 X 20 X 10 cm, Gebiihrenstufen 50 g. Misch
send ungen zulassig. Einschreibsend ungen. Freimachungs
zwang. Rein Ersatz. 

B. Postanweisungen. Die am Dienst teilnehmenden PAnst 
bestimmt die Generaldirektion. Meistbetrag 100 Pesos, Gebiihr 
2 v. H. Giiltigkeitsdauer 90 Tage. Betrage, die nicht 6 Monate 
nach Ablanf der Giiltigkeitsdauer zuriickgefordert sind, verfallen 
dem Staat. Sonstige Dienstzweige bestehen nicht. 

Schriftwesen. Recueil S.931. 

Hunde, Verbot der Verwendung von Ziehhunden S. 

Zustelldienst (Landzustellung) 

Institut liir Verkehrswissensehaft s. Verkehrswissen
schaft 

Interimsroek S. Dienstkleidung 
Internationale Vereinigungen der Post- und Telegra

phenbeamten. 
I. Vorlaufer. 
1. MaiHinder Telegraphenbeamte regten 1898 an, zur Jahrhundert

feier der Erfindnng der elektrischen Saule durch Volta in dessen 
Geburtsstadt Como einen zwischenstaatlichen Beamtenkongrell zur 
Besprechung von Dienst- und StandeRfragen abzuhaiten. Dieser 
Kongrell in Como fand vom 31. 5. bis 7.6.1899 im Broietto dort 
statt. Er wurde vom italienischen Minister fUr Post nnd Telegraphie, 
Marchese di San Giuliano im N amen des Ronigs von Italien eroffnet 
nnd war von 39 deutschen, 30 franzosischen, 17 ungarischen, 5 schwei
zerischen, 4 osterreichischen, 4 englischen, 3 rnmanischen Vertretern 
und je 1 bnlgarischen, norwegischen, nordamerikanischen, argen
tinischen, japanischen und ecuadorischen Vertreter der Post- und 
Telegraphenbeamten besucht; italienische Beamte waren in groller 
Zahl zugegen. Den Hohepunkt des festlichen Teils bildete die Ent
hiillung einer Gedenktafei am Voltadenkmai mit dem Wortlaut: 

Omaggio 
Dei Telegrafisti d' Ogni, nazione 

nel primo centenario 
Dell' invenzione della Pila 

MDCCCXCIX 
(Huldigung der Telegraphisten aller Nationen aniaBlich der 1. Jahr. 
hundertfeier der Erfindung der elektrischen Saule, 1899). 

Dienst- und Standesfragen wurden in drei Sitznngen unter 
wechselndem Vorsitz (Frankreich, Argentinien, Italien) erortert. 
Mit dem Rongrell wurden ein Wettelegraphieren (Telegraphisten
wettstreit) und Reisen nach Mailand, Bologna, Florenz und Rom 
verbunden. 

2. AnUilllich der Weltausstellung fand in Paris auf Beschlull des 
Rongresses von Como eine 2. zwischenstaatliche Zusammen
k u nft der Post- und Telegraphenbeamten vom 19. bis 25. 8. 1900 
statt. Sie umfallte nur festliche Veranstaltungen, an die von 204 an
gemeldeten deutschen Teilnehmern nur 95 einigen Anschlull fanden. 
Die Zusammenkunft war ungeniigend vorbereitet und wurde mangel
haft durchgefiihrt. 

II. Zustande gekommene Vereinigungen. 
1. Die "Federation Internationale des P T T". 
Ein KongreB der franziisischen Postbeamten in Mar-

seille im Jahre 1910 faBte den BeschluB, eine zwischen
staatliche Vereinigung aller Postbeamten anzuregen. 
Der AnstoB ging von einem russischen und einem eng
lischen Vertreter aus, die als Gaste an der Zusammen
kunft teilnahmen. Auf diesen BeschluB hin fand aber
mals ein zwischenstaatIicher PostkongreB in 
Paris am 6. und 7. 6. 1911 statt, bei dem Bulgarien, 
~ngland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederland, 
Osterreich und die Schweiz vertreten waren. Die deut
schen Post- und Telegraphenbeamten hatten durch ihre 
groBte Vertretung, den Verband mittlerer Reichs-Post
und Telegraphenbeamten die Beteiligung abgelehnt, 
einmal in Erinnerung an die Unzutraglichkeiten bei der 
1. Pariser Zusammenkunft, dann auch, weil durch einen 
bulgarischen Antrag auf AnschluB an die allgemeine 
Arbeiterbewegung politische Absichten mit der Bewegung 
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verbunden schlenen. Der KongreB schuf eine Satzung 
der zu griindenden"Federation Internationale 
des P T T". Zweck des zwischenstaatlichen Bundes 
sollte sein (Art. 3 der Satzung): 

"a) das Studium aller Berufsfragen zu erleichtern; 
b) an der Verbesserung der ideellen und materiellen 

Lage seiner Mitglieder zu arbeiten; 
c) die internationale Solidaritat unter den Beamten 

der Post, Telegraphie und Telephonie zu pflegen." 
Sekretar dieser ersten zwischenstaatlichen Postbeam

tenvereinigung wurde der Verbandssekretar der Schwei
zerischen Postbeamten, Felix Koch in Bern, der durch 
ein- bis zweimal monatlich in Schreibmaschinenschrift 
erscheinende, franzosisch abgefaBte "Bulletins Mensuels" 
die Verbindung zwischen den angeschlossenen Fachver
banden aufrechtzuerhalten und neue Mitglieder - auch 
Deutschland - zu werben suchte. Ihre zweite Zusam
menkunft hielt die Internationale Foderation des PTT 
am 25. und 26.6. 1914 in London ab; an ihr nahmen, 
jedoch nur als Zuhorer, auch zwei deutsche Vertreter 
teil. Eine Reihe von Berufsfragen wurde erortert, u. a. 
Fragen der Berufskrankheiten, ei~.er zwischenstaatlichen 
Arbeiterschutzgesetzgebung, der Uberstundenarbeit, der 
Arbeitszeit und des Mitbestimmungsrechts. Bald nach 
der Tagung fand jedoch die inzwischen auf 160000 Mit
glieder angewachsene Internationale Foderation durch 
den Weltkrieg ihr Ende. 

2. Die Internationale der P T T Betriebe (IPTT). 
1m August 1919 regte der VollzugsausschuB der Fede
ration nationale des PTT in Frankreich mit Unter
stiitzung eines Abgeordneten der englischen Union of 
Postoffice Workers und unter Beteiligung spanischer 
Abgeordneter an, die Postinternationale wiederaufzurich
ten. An diese Anregung anschlieBend, erlieB am 1. 11. 
1919 die Federazione Postale Telegrafica Telefonica 
Italia einen Aufruf an aile Post- und Telegraphenbeamten 
der Welt, "ohne Riicksicht auf die Grenzen ein Ideal zu 
errichten: die internationale Post- und Telegraphen
gewerkschaft und zu diesem Zweck eine Konferenz nach 
Wien einzuberufen. Diese fand am 5.2.1920 statt, 
kam aber nicht zur Einigung iiber den vom Gewerk
schaftsverband der Postangestellten in Wien vorgelegten 
Satzungsentwurf. Die deutschen und die schweizerischen 
Vertreter stimmten dem Entwurf nicht zu, weil er den 
AnschluB aller der Internationale beitretenden Post
fachverbande iiber ihre Gewerkschafts-Landeshaupt
stellen an den Internationalen Gewerkschaftsbund 
(Amsterdam) forderte; anders geartete Fachverbande 
sollten durch besonderen BeschluB der Internationale 
nur dann zugelassen werden konnen, wenn sie den Grund
satz des Klassenkampfes anerkannten. Auf einer weiter~n 
Konferenz in Bern am 15.6. 1920 suchte man die 
Verstandigung zwischen den freigewerkschaftlich (nach 
der Amsterdamer Internationale hin) eingest~.llten Ver
banden Englands, Frankreichs, Italiens und Osterreichs 
und den parteilosen Verbanden Deutschlands, Hollands 
und der Schweiz herzustellen durch die Satzungsformel 
(Art. II) "in groBen Arbeitnehmerfragen arbeitet die 
IPTT Hand in Hand mit dem Internationalen Gewerk
schaftsbund in Amsterdam", die angenommen wurde. 
Damit wurde die "Internationale der PTT" auf breiter 
Grundlage moglich. Ihre Satzung wurde durch ihren 
vom 31. 10. bis 3. 11. 1920 in Mailand tagenden 
I. KongreB beschlossen. Ihr Begriff wurde festgelegt 
als "Zusammenfassung des gewerkschaftlich organisierten 
Post-, Telegraphen- und Telephonpersonals", als ihr 
Zweck festgesetzt "die wirtschaftlich-rechtlichen und 
ideellen Interessen des Post-, Telegraphen- und Telephon
personals zu wahren". Der Mitgliedsbeitrag betragt 
10 Sohweizer Cts. je Mitglied und Jahr. 

SatzungsmaBige Glieder der IPTT sind: a) der inter
nationale KongreB, zu dem jeder angeschlossene 
Verband bis zu 10 000 Mitgliedern I, von 10-50 000 Mit
gliedern 2, von 50-100000 Mitgliedern 3 und bei mehr 

als 100 000 Mitgliedern 4 Vertreter entsenden darf; 
b) der VollzugsausschuB mit 7 vom KongreB (a) 
gewahlten Mitgliedern; c) das Sekretariat - Sekretiir 
und Stellvertreter, die ebenfalls vom KongreB (a) ge
wahlt werden -; d) die korrespondierenden Mit
glieder, die von solchen Landern ernannt werden, die 
im VollzugsausschuB nicht vertreten sind. Das Sekre
tariat gibt eine Zei tschrift "Internationale PTT" in 
deutscher, franzosischer und englischer Sprache heraus; 
Sitz des Sekretariats ist Wie n (Sekretar: Dr. Ludwig 
Maier). 

Der 2. KongreB der IPTT fand vom 18. bis 21. 8. 
1922 in Berlin (Reichstagsgebaude) statt. Reichspost
minister und Reichstagsprasident begriiBten die Mit
glieder. Der KongreB behandelte zahlreiche Berufs- und 
Beamtenfragen; mit ihm war u. a. eine A usstell ung 
hervorragender kiinstlerischer, schriftstellerischer, tech
nischer usw. Leistungen von AngehOrigen der DRP 
(in den Raumen des ehemaligen preuBischen Herren
hauses) verbunden. 

Yom 14. bis 17.9.1924 fand in Wien der 3. Kon
greB der IPTT statt, auf dem 22 angeschlossene Ver
bande vertreten und Gastabgesandte aus Skandinavien 
und Nordamerika zugegen waren. Erortert wurden Be
rufsfragen. 

Nach dem Ergebnis dieses 3. Kongresses sind 
a) der IPTT folgende Verbande angeschlossen: 
Belgie n: Syndicat National du Personnel des 

ChPTTM in Briissel; 
Bulgarien: L'Union postale, Mlegraphique et MM

phonique de Bulgarie in Sofia; 
Danzig: Bund der Post- und Telegraphenbeamten 

in der Freien Stadt Danzig in Danzig-Langfuhr; 
Dan e mar k: Dansk Telegrafforening in Kopenhagen; 
Deutschland: Reichsverband deutscher Post- und 

Telegraphenbeamten in Berlin SW 48, 
Deutscher Verkehrsbund, Abteilung Post-, Telegra

phen- und Fernsprechpersonal in Berlin SO 16, 
Verband der deutschen Reichs-Post- und Telegraphen

beamtinnen in Berlin W 57, 
Verband deutscher Post- und Telegraphenbeamten in 

Berlin SW 61 ; 
England: Union of Postoffice Workers in London; 
Frankreich: Federation nationale des PTT in Paris; 
Italien: Federazione dei Sindicati PTT in Rom!); 
Lettland: Latvijas Pasta-Telegrafa un Telefona 

Aroda Saveeniba in Riga; 
Luxemburg: Federation des Facteurs des Postes 

du Gr. D. de Luxembourg in Luxemburg; 
Niederlande: Centrale-Bond van Neederlandsch 

PTT Personeel in s'Gravenhage; 
Centrale Neederlandsche Ambtenaarsbond in Den 

Haag; 
Niederlandisch - Indien: Bond van Ambtenaaren 

en Beambten bij den Post-, Telegraaf- en Telefoondienst 
in N.-I. in Weltevreden; 

Osterreich: Postgewerkschaft in Wien; 
Saarge biet: Vereinigung der Post- und Telegraphen

beamten des Saargebietes in Saarbriicken; 
Schweiz: Verband eidgenossischer Postangestellter 

in Bern, 
Verband schweizerischer Postbeamten in Bern, 
Verband schweizerischer Telegraphen- und Telephon

beamten in Basel, 
Verband eidgenossischer Telephon- und Telegraphen

arbeiter in Bern; 
Tschechoslowakei: Gewerkschaft der PosHer in 

Reichenberg, 
Svaz obecnich zemskych a statnich zrizencu in Prag, 
Spolok Slovenskych postarov in Bratislava; 
Vereinigte Staaten von Amerika: National Fe-

deration of Postoffice Clerks in Washington. 

1) Am 27. 9. 25 aufgel6st. 
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b) Mitglieder des Vollzugsausschusses: 

1. W. Bowen, England, Priisident, 
Leon Digat, Frankreich, 
Armand Fraiture, Belgien, 
Else Kolshorn (Verband der deutschen Reichs

'Post- und Telegraphenbeamtinnen), Deutschland, 
Hubert Lenz (Reichsverband deutscher Post- und 

'Telegra phen beamten), Deutschland, 
George Mischon, Schweiz, 
Guiseppe Spazzellini, Italien. 

Ersa tz mi tglie der: 
Ferdinand Bender (Deutscher Verkehrsbund), 

Deutschland, 
, Jose ph Tichak, Tschechoslowakei, 

H. van GieBel, Niederlande, 
Johannes Schneider (Deutscher Postverband), 

Deutschland, 
Franz Rohner, Schweiz, 
R. H. Waterberg, Niederlande, 
MiB Herring, England. 

3. Der Internationale Bund christlicher Ver
biinde des Post-, Telegraphen- und Telephon
personals wurde am 2. und 3.8.1922 in Salzburg 
unter Teilnahme des Sekretiirs des Internationalen 
Bundes der christlichen Gewerkschaften Serarens 
(Holland) gegrtindet. Vertreten waren hollandische, 
{isterreichische, italienische Verbiinde und ein deutscher 
Verband (Deutsche Postgewerkschaft in Munchen); 
belgische und bulgarische christliche Postfachverbiinde 
hatten der Grtindung schriftlich zugestimmt. In der 
Satzung wurde u. a. folgendes festgelegt: "Der Bund 
steht auf dem Boden der christlichen Grundsiitze, ... er 
verwirft daher den Terror und den Klassenkampf sowohl 
der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer. Der Bund ist 
berufen, in erster Linie auf Grund gemeinsamer Bera
tungen und Aktionen die Interessen des Post-, Tele
graphen- und Telephonpersonals auf wirtschaftlichem. 
sozialem und staatlichem Gebiete im Rahmen seiner 
Prinzipien wahrzunehmen" (Art. 2). Der Bund sucht 
dieses Ziel auf gesetzmiiBigem Wege zu erreichen, und 
zwar u. a. durch (Art. 4) 

Errichtung und Erhaltung eines zwischenstaatlichen 
Sekretariats [Sekretiir ist z. Z. Schreuers, Maastricht 
(Holland)]; 

Abhaltung von "Kongressen"; 
Sammlung von Stoff uber die Lage des Post- usw. 

Personals; 
Veroffentlichung von Schriften, Fachblattern usw. 
AIle 3 Jahre wird ein "Internationaler KongreB" ab

gehalten, der durch den Vorstand des Bundes und die 
Vertreter der angeschlossenen Verbande (bis zu 1000 
Mitgliedern 1, tiber 1000 bis 5000 Mitgliedern 2, tiber 5000 
bis 10 000 Mitglieder 3 Stimmen, fur jede weiteren oder 
angefangenen 10000 Mitglieder 1 Stimme mehr, im 
Rochstfalle 6 Stimmen) gebildet wird (Art. 8). 

Ein aus 7 Mitgliedern bestehender Vorstand wird 
vom KongreB aus den von den Verbanden Vorgeschla
genen gewiihlt (Art. 7). Vorsitzender ist z. Z. der Gene
ralsekretar der Deutschen Postgewerkschaft Kratofiel 
in Mtinchen. Der KongreB setzt auch den Bundesbeitrag, 
jeweils fur 3 Jahre, fest (Art. 10). . 

Der christlichen Postinternationale gehOrten Ende 
1925 folgende Postfachverbiinde an: 

Deutschland: Deutsche Postgewerkschaft in Mun
chen, 

Bund der Post- und Telegraphenbeamten der Zivil
anwarterlaufbahn in Berlin; 

Italie n: Nationale Post- und Telegraphen-Union; 
Niederlande: Nederlandsche Bond van christelijk 

prot. Post-, Telegraaf- en Telefoon-Personeel, 
Nederlandsche Roomsch Katholiken-Bond van Post-, 

Telegraaf- en Telefoon-Personeel; 

Osterreich: Gewerkschaft christlicher Post-, Tele
gra phen - und Fernsprechangestellten Osterreichs; 

U ngarn: Christliche Organisation des ungarischen 
Post- und Telegraphenpersona~s. 

III. Allgemeines. Vom 21.-23. 9. 1925 fand in 
Budapest der 2. KongreB des Internationalen Bun
des statt, auf dem Belgien, Deutschland, Holland, 
Osterreich und Ungarn vertreten waren. Beschlossen 
wurde u. a., die Entwicklung des Beamtenrechts zu 
verfolgen, ffir die Erhaltung der PTT-Einrichtungen 
als StaatsanstaIten einzutreten und den Kampf um die 
Sonntagsruhe im Post- und Telegraphenbetrieb fort
zusetzen. Die Postinternationalen unter II, 2 und 3 
haben sich mehrfach mit allgemeinpolitischen 
Fragen befaBt. 1919 legte die IPTT bei der 
ungarischen Regierung Verwahrung gegen die ruck
sichtslose Behandlung der ungarischen Postgewerk
schaften ein; auf Anregung der IPTT erhoben auch die 
Postbeamtenverbiinde Belgiens, Frankreichs und Italiens 
bei ihren Regierungen Einspruch gegen das von der 
ungarischen Regierung ausgesprochene Todesurteil des 
Gewerkschaftssekretiirs Levai, dessen Vollstreckung 
jedoch nicht verhindert werden konnte. 1920/1921 
befaBte sich auf deutschen Antrag der VollzugsausschuB 
der IPTT mit der Frage des ZusammenschluBrechts der 
Beamten des Saarge biets; das Sekretariat wandte sich 
in einem Schreiben an den Volkerbund gegen das Be
amtenstatut der Saarbeamten. Diese erhielten die Ver
einigungsfreiheit wieder, inwieweit auf die geschilderten 
MaBnahmen hin, HiBt sich nicht sagen. 

Am 25. und 26. 2. 1923 nahm auf Anregung deutscher 
und hollandischer Postbeamtenverbiinde der Vollzugs
ausschuB der IPTT in einer besonders hierftir nach 
Basel einberufenen Sitzung zur Besetz ung des Ruhr
ge biets durch franzosische Truppen Stellung. In einer 
EntschlieBung sprach man sich gegen die Besetzung aus 
und richtete einen Aufruf an die beteiligten Regierungen, 
die friedliche restlose Losung der Gesamtfrage dem'Vol
kerbund anzuvertrauen, in den Deutschland unverzug
lich als vollberechtigtes Mitglied aufgenommen werden 
musse. Der Vorsitzende Bowen (England) und der 
Sekretiir Dr. Maier trugen die EntschlieBung dem 
Sekretar des Volkerbunds, Drummond, vor, der er
kliirte, daB die Angelegenheit nur von einer Regierung 
vor den Volkerbund gebracht werden konne. Die fran
zosischen und belgischen Postverbiinde ubernahmen es, 
ihren Regierungen die EntschlieBung zuzufuhren. Erfolg 
hatte sie nicht, wie der VollzugsausschuB in seiner 
Sitzung in Salzburg am 17. und 18. 9. 1923 selbst fest
gestellt hat. 

Auch der Internationale Bund christlicher Verbiinde 
usw. befaBte sich in einer am 18. 4. 1923 in Mtinchen 
abgehaltenen Vorstandssitzung mit der Ruhrbesetzung 
und nahm eine EntschlieBung an, in der Gewalttiitigkei
ten verurteilt wurden und erkliirt wurde, daB kein Be
amter und Arbeiter gezwungen werden durfe, seine Ge
fuhle zu verleugnen und gegen sein eigenes Gewissen und 
sein Vaterland zu arbeiten. Auch ihr blieb der Erfolg 
versagt. 

Schriftwesen. Schriider, Geschichte der internationalen 
Beamtenbewegung. Verlagsanstalt des Deutschen Beamtenbundes 
G. m. b. R., Berlin 1925; Tatigkeitsbericht des Sekretariats des 
IPTT (1. 7. 1922 bis 30. 6. 1924). (Sekretariat des IPTT Wien XVIII 
Peter-Jordan-Str.96.) Wiechmann. 

Internationales Bureau des Weltpostvereins ist der 
Name der Zentralstelle des WPV, die in Bern wirkt 
und unter der Oberaufsicht der schweizerischen Post
verwaltung steht. Sie ist dazu bestimmt, den Vereins
landern als Verbindungs-, Auskunfts- und Beratungs
stelle zu dienen. Das Bureau solI insbesondere Mit
teilungen jeder Art, die fUr den zwischenstaatlichen 
Postdienst von Bedeutung sind, sammeln, ordnen, ver
offentlichen und verteilen, sich in streitigen Fragen auf 
Verlangen der Beteiligten gutachtlich auBern, Antragen 
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auf Anderung von KongreBbesc~~tissen die geschaft
liche Folge geben, angenommene Anderungen bekannt
machen und, ganz allgemein, sich mit den Ausarbeitun
gen, Zusammenstellungen und Aufgaben befassen, die 
die WPVVertr und die VO ihr zuweisen. 

Solche Aufgaben sind u. a.: die Vorbereitung der Arbeiten der 
Postkongresse und Postkonferenzen sowie der Druck und die Ver
teilung der Verhandlungsberichte und sonstigen Drucksachen der 
Kongresse und Konferenzen; die Beschafiung von Ausklinften 
liber Fragen des Auslandspostdienstes, deren die Vereinsmitglieder 
bediirfen; die Herausgabe einer Vereinszeitschrift "L'Union Postale" 
in deutscher, englischer, spanischer und franzosiseher Sprache; die 
Herausgabe von Zusammenstellungen liber die Ausfiihrung des 
WPV und der Nebenabkommen; die Herausgabe eines Verzeich
nisses aller PAnst der Welt; die Beschaffung und Verteilung der 
Antwortscheine sowie der Postausweiskarten; die Herausgabe von 
ZusammensteIlungen der in den VereinsUindern flir die verschiedenen 
Vereinsgebiihren festgesetzten Gegenwerte; die Wahrnehmung der 
Geschafte einer Ausgleichstelle fiir die Verwaltungen, die eine 
solche Mitwirknng flir ihren Abrechnungsverkehr wiinschen; Mit
wirkung bei AufsteIlung der Abrechnungen iiber die Briefdurchgangs
kosten; Herausgabe einer allgemeinen Poststatistik. 

Die Kosten ftir,}Unterhaltung des Bureaus ~ dtirfen im 
allgemeinen 300 000 Fr. im Jahr nicht tibersteigen. 
Diese Kosten sowie die auBerordentlichen Kosten, die 
der Zusammentritt eines Kongresses, einer Konferenz 
oder eines Ausschusses verursacht, ebenso die Kosten 
ftir etwaige dem Bureau tibertragene besondere Arbeiten 
werden von den Vereinslandern gemeinsam getragen. 
Die Schweizerische Postverwaltung\verauslagt die Kosten 
zunachst und legt sie nach einem im Vertrage bestimmten 
Schltissel (Einteilung der Lander in 7 Klassen, deren 
jede ihren Beitrag nach einer bestimmten Zahl von Ein
heiten leistet, z. B. in Klasse 1 nach 25, in Klasse 2 
nach 20 Einheiten, bis herunter zu Klasse 7 mit 1 Ein
heit) auf die Vereinslander urn. Nach diesem Verteilungs
schltissel werden auch die yom Internationalen Bureau 
herausgegebenen Druckwerke auf die Verwaltungen ver
teilt. 

An der Spitze des Internationalen'f·Bureaus steht ein 
Direktor, dem ein Vizedirektor nebst dem erforderlichen 
Stab von Beamten zur Seite steht. Der Direktor des 
Bureaus nimmt an den Verhandlungen der Postkongresse 
und Postkonferenzen, jedoch ohne Stimmrecht, teil. 
p'ie Geschaftssprache des Bureaus ist die franzosische. 
Uber seine Geschaftsftihrung gibt das Bureau alljahr
lich einen Bericht heraus. In diesem Bericht pflegen 
auch die Gutachten, die das Bureau in streitigen oder 
nichtstreitigen Angelegenheiten erstattet hat, verOffent
licht zu werden. 

Schrlftwesen. Meyer-Herzog S. 9ff; Herzog S. 13 if. 
Herzog. 

Internationales Postboreau in Montevideo. Bei GMin
dung des Stidamerikanischen Postvereins (s. d.) im Jahre 
1911 wurde als Geschaftsstelle dieses Vereins das "Inter
nationale Bureau der Stidamerikanischen Posten" in 
Montevideo gegrtindet, dem ftir den Bereich der beteilig
ten Lander ahnliche Aufgaben oblagen, wie sie das Inter
nationale Bureau des Weltpostvereins (s. d.) ftir den 
Bereich des WPV hat. Nach Erweiterung des Stidameri
kanischen Postvereins zum Panamerikanischen Post
verein (s. d.) hat das Bureau in Montevideo die Be
nennung "Internationales Bureau des Panamerikanischen 
Postvereins" erhalten. 

Invalidenrenten s. Rentenverkehr 

Invaliden- und Hinterbliebenenversieherung. Sie ist 
durch das 4. Buch der Reichsversicherungsordnung (RVO) 
reichsgesetzlich geregelt. Die Versicherungspflicht 
erstreckt sich auf diejenigen im Dienste der DRP bescMf
tigten Personen, die im Arbeiterverhaltnis stehen (s. Ar
beiter) und demnach !rei Erwerbsunfahigkeit keinen An
spruch auf Versorgung an die DRP haben. Es sind im 
allgemeinen diePersonen, die unter den Tarifvertrag fUr 
die Arbeiterim Bereiche der DRP fallen (s. Tarifvertrage), 
aber auch die von einer Mittelsperson (Amtsleiter, Post
agent) fUr die Wahrnehmung des unteren Beamtendien
stes angenommenen und gelohnten Personen. Ver-

sicherungsfrei sind die planmaBigen undfnichtplan
maBigen Beamten sowie die Beamten im Vorbereitungs
dienst. Versicherungsfrei ist auch, wer invalide ist oder 
eine Invaliden-, Witwen- oder Witwerrente aus der In
valid en- und Hinterbliebenenversicherung oder eine 
Witwerrente aus der Angestelltenversicherung bezieht. 
A uf An trag wird von der Versicherungspflicht befreit, 
wer von der DRP Ruhegehalt, Wartegeld oderahnliche 
Beztige im Mindestbetrage der niedrigsten Invaliden
rente erMlt und daneben Anwartschaft auf Hinterblie
benenbeztige hat. Einen solchen Antrag kann auch 
stellen, wer im Laufe eines Kalenderjahres Lohnarbeit 
nur in bestimmten Jahreszeiten fUr nicht mehr als 
12 Wochen oder tiberhaupt fUr nicht mehr als 50 Tage 
tibernimmt, im tibrigen aber seinen Unt~rhalt selbstandig 
erwirbt oder ohne Entgelt tatig ist. Uber den Antrag 
entscheidet das Versicherungsamt. 

Die Versicherungsbeitrage werden nach Beitrags
wochen gezahlt, die mit dem Montag j eder Kalenderwoche 
beginnen, und zwar in sechs nach dem Wochenverdienst 
abgestuften Lohnklassen, in denen seit dem 28. 9. 1925 
Wochenbeitrage von 25 bis 140 Reichspfennig erhoben 
werden. Die Stellen, die den Lohn zahlen, entrichten 
auch die Beitrage; sie kleben bei jeder Lohnzahlung Bei
tragsmarken (s. Invalidenversicherungsmarken) in Quit
tungskarten ein, die den Versicherungspflichtigen in der 
Regel von den Ortspolizei- oder Gemeindebehorden aus
gestellt werden, soweit dazu nicht die V Anst befugt sind. 
Die Hii.lfte des Nennwerts der Beitragsmarken wird als 
Anteil des Versicherungspflichtigen yom Lohn einbehal
ten; fUr Versicherte der Lohnklasse I und fUr Lehrlinge 
entrichtet die DRP den vollen Beitrag. Auf den Marken 
wird der Entwertungstag (letzter Tag der Beitragswoche) 
handschriftlich oder durch Stempel in Ziffern - Tag, 
Monat, Jahr - angegeben. Wahrend der Beschaftigung 
im Post- und Telegraphendienst bewahrt die lohnzah
lende Dienststelle die Quittungskarten auf. 

Trager der Invaliden- und Hinterbliebenenversiche
rung sind die Versicherungsanstalten und die Sonder
anstalten (z. B. Knappschafts-Pensionskassen). Ihre Ein
nahmen setzen sich zusammen aus dem Erlose ftir Bei
tragsmarken, aus Zinsen fUr Wertpapiere, Ertragen von 
Grundstticken und dgl. 1m alten Reichspostgebiet wer
den die Arbeiter der DRP bei der zustandigen Landes
Versicherungsanstalt versichert, in Bayern bei der Ar
beiterpensionskasse II der Deutschen Reichsbahn (Son
deranstalt). Ais Erganzungseinrichtung besteht die'y er
sorgungsanstalt der Deutschen Reichspost (s. d.). Uber 
die Mitwirkung der Post bei der Zahlung der Invaliden
renten und tiber den Verkehr mit den Versicherungs
tragern s. Rentenverkehr. An Invaliden- und Hinter
bliebenenbeztigen haben die PAnst ausgezahlt 1891 
13,5 Millionen M, 1900 73,7 Millionen M, 19lO 143,8 
Millionen M, 1915 178,5 Millionen M und 1924 335,7 
Millionen M. 

Die Beitragsmarken ftir die Invalidenversicherung 
werden von den P Anst verkauft. Der Landbevolkerung 
wird der Bezug der Beitragsmarken durch die Land
zusteller erleichtert, die einen Bestand der gangbaren 
Sorten mit sich ftihren. Der Wert der verkauften Bei
tragsmarken betrug 1891 78,2 Millionen M, 1900 lO3,9 
Million:en M, 19lO 158,3 Millionen M, 1914 204,7 
Millionen M. In den Kriegsjahren 1914/1918 nahm der 
Bedarf an Beitragsmarken infolge der Einberufung vieler 
Arbeitnehmer zum Heeresdienst und ihre Befreiung von 
der Beitragspflicht abo 1m Jahre 1919 wurden 489 
Millionen Sttick Beitragsmarken (Gesamtwert 269,9 
Millionen M) und 1924 Beitragsmarken im Gesamtwerte 
von 279 Millionen M verkauft. 

Geschichte. Die Invaliden- und Altersversicherung ist durch 
Reichsgesetz vom 22. 6. 1889 eingeflihrt worden. Sie bezweckte 
- in Erfiillung der Kaiserlichen Botschaft vom 17.11.1881, die 
es ffir eine Pflicht des Staates erkIarte, flir "eine positive Forderung 
des Wohles der Arbeiter" zu sorgen -, allen versicherungspflichtigen 
Personen die Sorge urn die Zukunft zu erleichtern, ihnen im FaIle 
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der Invaliditat oder nach Erreichung einer bestimmten Altersgrenze 
eine bis zum Lebensende zahlbare Rente zu sichern. In den Kreis 
der Versicherten wurden aile wirtschaftlich unselbstandigen Per
sonen ohne Unterschied des Geschlechts einbezogen. Das Gesetz 
trat am 1. 1. 1891 in Kraft, nachdem zuvor die Krankenversicherung 
(Gesetz yom 15. 6. 1883) und die Unfallversicherung (Gesetz yom 
6. 7. 1884) eingefiihrt worden waren. Die auf dem Gebiete der 
Arbeiterversicherung erlassenen Gesetze (Invaliden-, Kranken-, 
Unfallversicherung) sind spater in der am 19. 7. 1911 vollzogenen 
RVO zusammengefaBt worden. Diese erhielt eine neue Fassung 
am 15. 12. 1924 (RGBI I s. 779ff.), die inzwischen mehrmals ge
andert ist. 

Bei Einfiihrung der Invalidenversicherung wurden von den An
geh6rigen der Post- und Telegraphenverwaltung der Versicherungs
pflicht unterworfen: die SchreibbiIfen, Lohnschreiber, Aushelfer, 
Telegraphenarbeiter, unmittelbar aus der Reichskasse entlohnten Bau
aufseher, Bauarbeiter, Scheuerfrauen und Handwerker der reiehs
eigenen Posthaitereien. Das Gesetz yom 13. 7. 1899 bezog auBerdem 
aus der Klasse der Beamten die Postagenten ein, deren Beschaftigung 
im Postdienst den Hauptberuf bildete, ferner die Posthilfsboten, 
soweit sie standig im Postdienste beschaftigt waren und die Ge
hilfinnen in Schreibhilfen- und Postgehilfinnenstellen der P.A III, 
doch blieben Beamte, deren J ahreseinkommen 2000 M iiberstieg, 
von der Versicherungspflicht befreit. Die Telegraphengehilfinnen 
wurden nach der Entscheidung des Reichsversicherungsamts Yom 
7. 10. 1904 von der VersicherungspfIicht ausgenommen, weil ihre 
Stellung den tJbergang zur ruhegehaltsbereehtigten Anstellung 
bildet. 

Die DRP hat die Leistungen im Dienste der Arbeiterversicherung 
friiher ohne Entgelt ausgefiihrt. Eine yom Reichsversicherungsamt 
1910 zur Gedenkfeier der Unfall- und Hinterbliebenenversicherung 
verfaBte Schrift erkennt die der Sache des Volkswohls dienenden 
Leistungen der Post in folgendem Satz an: "DaB sich die Deutsche 
Unfall- und Invalidenversicherung als durchfiihrbar erwiesen hat, 
ist in betrachtlichem MaBe der Mitwirkung der Post zu danken. 
NamentIich hiitte sich sehwerlich die Auszahlung der ungeheuren 
Zahl von Renten so glatt bewerkstelligen lassen, wie es tatsachlich 
der Fall gewesen ist, hii tte der Gesetzgeber nicht auch die groBe 
Verkehrsanstalt in den Dienst der Arbeiterversicherung gestellt." 
Seit 1922 wird die DRP fiir ihre Leistungen, d. h. fiir den Vertrieb 
der Invalidenversicherungsmarken und fiir die Zahlung der Renten, 
nach der RVO von den Versicherungstragern usw. entscbildigt. 

Schriftwesen. Kleemann, Die Sozialpolitik der Reichs-Post
und Telegraphenverwaltung gegeniiber ihren Beamten, Unter
beamten und Arbeitern. Gustav Fischer, Jena 1914; Archiv 1890 
S. 737ff., 1904 S. 687ft., 1906 S. 745ff., 1908 S. 230ff., 1912 S. 557ff., 
1915 S.161ff., 1917 S.1ff., 1924 S. 177ff., 1925 S.178ff.; Blatter 
fiir Post und Telegraphie 1925 S. 158ff. S. auch Wohlfahrtswesen. 

Traxdorf. 
InvalidenversieherungsIDarken 

(zur Entrichtung der Beitrage zur Invaliden- und Hinterbliebenen
versicherung [s. d.]) wurden durch daa Gesetz yom 22. 6. 1889 betr. 
die Invaliditats- und Altersversicherung eingefiihrt und yom 27. 12. 
1890 ab durch die PAnst vertrieben. Die Marken - lange Zeit Bei
tragsmarken oder Versicherungsmarken genannt - wurden fiir 
4 Lohnklassen hergestellt; daneben wurde eine -Zusatzmarke als 
Doppelmarke ausgegeben. Sie trugen den N amen der Versicherungs
anstalt sowie die Augabe der Lohnklasse und des Wertes. J ede 
P Anst hatte die Marken der Versicherungsanstait zu fiihren, in deren 
Bezirk sie lag; unter Umstanden erhielt eine PAnst einen eisernen 
Bestand an Beitragsmarken von einem nahegelegenen PA des Nach
barbezirks. Auch den Landbrieftragern wurde versuchsweise der 
Vertrieb der Beitragsmarken libertragen (eiserner Bestand bis 
h6chstens 5 M). Neben den PAnst befaBten sich mit dem Vertrieb 
der Marken besondere Markenverkaufsstellen, die von den Ver
sicherungsanstalten eingerichtet wurden und eiserne Bestande von 
dem zustandigen PA erhielten. tJber Antrage auf Umtausch von 
verdorbenen Beitragsmarken hatten die Versicherungsanstalten zu 
entscheiden. 1m vormaligen K6nigreich Sachsen war die Einziehung 
der Beitrage und Verwendung der Marken den Krankenkassen und 
Gemeindebeh6rden libertragen, an den Postsehaltern wurden deshalb 
dort nur Doppelmarken vorratig gehalten. 1897 wurde zugelassen, 
daB die Landbrieftrager zwei Werte von Beitragsmarken fiihrten, 
und 1899, daB sie griiBere Bestellungen auf Beitragsmarken auf dem 
nachsten Zustellgang besorgten. 

Am 1. 1. 1900 wurden nach dem Invalidenversicherungsgesetz 
yom 13. 7. 1899 5 LohnkIassen unter Wegfall der Doppelmarke sowie 
Einwochen-, Zweiwochen- und Dreizehnwochenmarken eingefiihrt, 
diese in Bogen zu 30 Stlick. Auf Grund der Reichsversicherungs
ordnung (RVO) Yom 19. 7. 1911 wurden fiir die freiwillige Ver
sicherung am 1. 1. 1912 Zusatzmarken eingefiihrt, die am 1. 10. 1921 
wieder weggefallen sind (Gesetz yom 23. 7. 1921). Yom 1. 10. 1921 
ab bestanden 8 Lohnklassen, Mehrwochenmarken wurden nur noch 
in vollen Bogen abgegeben, in Orten mit mehreren P.A nur von einem 
P A; welche Werte bei den P Anst zu fiihren waren, richtete sieh nach 
dem 6rtlichen Bedlirfnis. Yom 1. 1. 1923 ab wurden keine Mehr
wochenmarken mehr vertrieben. In der Zeit des Wiihrungsverfalls 
wurden die Werte der Versicherungsmarken immer mehr erh6ht und 
die Zahl der Lohnklassen stark vermehrt. Am 1. 10. 1921 ging die 
Herstellung der Versicherungsmarken, die bis dahin die Reiehs
druckerei besorgt hatte, auf das Hauptmlinzamt in Mlinchen liber. 
Seit dem 20.8. 1923 gibt es nur noeh Einheitsmarken flir aIle Ver
sicherungsanstalten. In der letzten Zeit des Wahrungsverfalls wurde 
von der Ausgabe neuer Marken abgesehen, daflir wurden die vor
handenen zu einem Vielfachen des N ennwertes verkauft. 

Yom 5. 1. 1924 ab sind neue Marken mit der Bezeich
nung "Invalidenversicherungsmarke" auf wertbestan-

diger Grundlage in 5 Lohnklassen ausgegeben worden, 
und zwar Einwochenmarken. Seit 18.2.1925 wer
den auch wieder Zweiwochenmarken (erstmalig am 
5.5. 1924, aber nur in vollen Bogen und mit gewissen 
Einschrankungen ausgegeben) in den gangbarsten Werten 
vorratig gehalten, wo ein Bediirfnis besteht, und in 
beliebiger Menge abgegeben; u. U. sind .~ie in Mengen 
von mindestens 50 Stiick von andem P A zu beziehen. 
Am 28.9.1925 ist eine 6. Lohnklasse dazugekommen. 
Vgl. auch die RVO in der Fassung der Bekanntmachung 
yom 15.12.1924 (RGBI I S.779). 

Die Landzusteller haben im Bedarfsfalle die in ihrem 
Bezirk gangbarsten Arten der Einwochenmarken mit 
sich zu fiihren, sie miissen auch den Markenbezug der 
im Landzustellbezirk vorhandenen Markenverkams
stellen vermitteln. Der Vorsteher des ZustellPA kann 
im Bedarfsfall auch den Hilfsstellen den Verkauf von 
Invalidenversicherungsmarken iibertragen. Der Urn
tausch verdorbener Invalidenversicherungsmarkel1 ist 
yom Eigentiimer unmittelbar bei der Versicherungs
anstalt zu beantragen. Unverdorbene Invalidenversiche
rungsmarken konnen von den P Anst gegen solche einer 
andem Art umgetauscht werden, wenn sie giiltig und 
unbeschadigt sind und mit Sicherheit als ungebraucht 
erkannt werden konnen. W. Schwarz. 

Irak. I. Verfass ung. Das Postwesen leitet der 
Generaldirektor der Posten und Telegraphen in Bagdad. 
Es gibt zwei Zentralpostamter in Bagdad und Bassorah, 
femer 27 Haupt- und 41 HillsPA. Sie unterstehen un
mittelbar dem Generaldirektor. 

II. Postzwang erstreekt sieh auf die Briefe. 
III. Betrieb. 
A. Briefpost. Briefe. Meistgewieht 2 kg, Ausdehnungsgrenzen 

45 cm in einer Richtung, bei Rollenform 75 cm Lange und 10 em 
Durchmesser. Gebiihrenstufen 20 g. Postkarten, auch mit Ant
wort, eingeflihrt; nichtamtlieh ausgegebene zulassig. Drueksaehen 
nnd Gesehaftspapiere: Meistgewieht 2 kg, Ausdehnungsgr"nzen 
wie bei den Briefen. Geblihrenstufen 50 g, kein Freimachungszwang. 
Warenproben: Meistgewicht 500 g, Ausdehnungsgrenzen 30 x 20 
x 10 em, in Rollenform 30 em Lange und 15 em Durchmesser. 
Gleiche Geblihr wie bei Drucksachen und Warenproben, kein Frei
maehungszwang. Blindensehriftsend ungen: Meistgewicht 3 kg. 
Geblihrenstufen bis 500, liber 500 bis 2500, liber 2500 g. Kein Frei
machungszwang. Einschreibung bei allen Briefpostsendungen 
zugelassen. Freimachungszwang. Flir Verlust oder Besehiidigung 
einer Einsehreibsendung ist die Postverwaltung nicht verantwort
lich, jedoeh kann sie aus BiIJigkeitsgriinden eine EntschMigung 
von 25 Rupien gewahren. Postlagernde A bhol ung ist nur 
Fremden und Reisenden bis zur Dauer von 3 Monaten gestattet. 

B. Postanweisungen. Aile PAnst mit Ausnahme einiger 
Zweigstellen nehmen am innern Postanweisungsdienst teil. Meist
betrag ist festgesetzt. Geblihr naeh Betragsstufen. Die P Anst 
geben Postbons (s. d.) der groBbritannischen Postverwaltung aus 
und lOsen sie gegen indisches Geld zu bestimmtem Wechseikurs 
ein. 

C. Postpakete. Meistgewieht 10 kg. Freimachungszwang. 
Gebiihrenstufen 250, liber 250 bis 500, weiter je 500 g. Die Post
verwaltung iibernimmt keine Ersatzpflieht, sie kann jedoch allS 
Billigkeitsgrlinden fiir Verlust oder Beschadigung Ersatz bis zu 
25 Rupien gewiihren. 

D. Nachnahme. Bei Briefen, kleinen Paketen und eingeschrie
benen Paketen zuIassig. Meistbetrag ist festgesetzt. Die Post
verwaltung leistet nur flir die tJbermittlung der einge16sten Betrage 
Gewahr. 

Sonstige Dienstzweige bestehen nicht. 
Schriftwesen. Supplement No.2 au Recueil de renseignements 

sur I'Organisation des Administrations de l'Union et sur leurs ser-
vices internes. Juni 1925. S.12ft. Brandt. 

Irland. 
I. Geschichte. Das Postwesen Irlands hat sieh im allgemeinen 

unter den gieiehen Bedingungen wie das englisehe (s. GroBbritannien) 
entwiekelt, unter dessen Leitung es jahrhundertelang gestanden 
hat. tJber die ersten Posteiurichtungen Irlands ist wenig bekannt. 
Sicher ist nur, daB die 6ffentlichen und niehtamtlichen Brief
sehaften durch Boten bef6rdert wurden. 1m 16. Jahrhundert 
wurden berittene Boten Zllr Bef6rderung amtlieher Briefe nach 
den versehiedenen Teilen Irlands verwandt. Aueh EdeIleute be
dienten sich dieser "Intelligencers" genannten Boten zur Besorgung 
ihrer Briefe. Unter der Regierung Elisabeths (1558-1603) scheinen 
Pferdeposten in Irland wahrend der Kriege O'NeiJs (1595-1602) 
z\lr Meldung der militarisehen Ereignisse eingeriehtet worden zu 
sein. Karl I. (1625-1649) 'ordnete zur schnellern tJbermittlung 
von N aehricMen und Befehlen zwischen der englischen Regierung 
und Dublin Castle die Einrichtung einer w6chentlichen Verbindung 
mit Paketbooten zwischen Dublin und Chester sowie zwischen 
Milford Haven und Waterford an. Cromwell behieit diese beiden 
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Seeverbindungen bei; nach der Wiederherstellung des Kiinigtums 
wurde indes die Verbindung zwischen Milford Haven und Water· 
ford aufgehoben. Die Gebiihr fiir Briefe von London nach Dublin 
war auf 6 d. festgesetzt: fiir Briefe nach Orten im Innern Irlands 
wurde eine Nachgebiihr erhoben. Fiir die eingezogene Verbindung 
wurde eine neue zwischen Port Patrick und Donaghadee einge' 
richtet; dies war ein kurzer und bequemer Weg zwischen Schott· 
land und dem N "rden von Irland. Wahrend einer Reihe von 
J ahren wurde die Post auf dieser Linie in einem offenen Boot be· 
fordert; fiir jede Fahrt iiber den engen Kanal hatte die PV eine 
Guinee zu entrichten. Spater bewilligte die PV 200 Pfund Sterling 
zum Bau eines grol3eren Boots fiir diesen Dienst. Wahrend der letzten 
J ahrzehnte des 18. und der ersten des 19. J ahrhunderts hatte Irland 
jedoch sein eigenes Postwesen. Das irische Parlament erliel3 nam· 
lich 1784 ein Gesetz, das in Verbindung mit den britischen Ge· 
setzen aus dem 24. Regierungsjahr Georgs III. (1760-1820) die 
Trennung des irischen von dem englischen Post Office herbeifiihrte 
und einen selbstandigen Postmaster General fiir Irland einsetzte 
(British acts 24, Ges. III c. c. 6. 8). Wilhelm IV. verordnete 1831 
die Wiedervereinigung der beiden Post Offices. Durch die Griin· 
dung des Freistaates Irland (Saorstat Eireann) im Dezember 1921 
hat Irland sein eigenes Postwesen wiedererhalten. 

II Verfassung und Beamtenverhaltnisse. Die 
Leitung des Postwesens ist dem Ministerium der Posten 
und Telegraphen (An Roinn Puist Agus Telegrafa) uber· 
tragen. Der Minister ist dem Parlament (Oireachtas) 
verantwortlich. Die eigentlichen Verwaltungsgeschafte 
fUhrt ein Sekretar (An Runaidhe), der dem Minister 
gegenuber die Verantwortung tragt und bei einem 
Wechsel in der Regierung sein Amt nicht niederzulegen 
braucht. Die PA zerfallen in flinf Klassen; auBerdem 
gibt es UnterP A, eine Art P Ag. 

Die Bewerber fUr den Postdienst, haben eine Aufnahme· 
prlifung abzulegen und mussen bestimmte Anforderungen 
hinsichtlich des Gesundheitszustandes, Alters, der Staats· 
zugehOrigkeit usw. erfullen. Die Beamten sind ent· 
sprechend ihrer Tatigkeit in Gehaltsklassen eingeteilt, die 
fUr mannliche und weibliche Beamte verschieden fest· 
gesetzt sind. AuBer dem eigentlichen Gehalt werden 
Teuerungszulagen gewahrt. Aile angestellten Beamten 
haben Anrecht auf Ruhegehalt. Hinterbliebenenversor· 
gung besteht nicht, jedoch erhalten die Hinterbliebenen 
eines im Dienst verstorbenen angestellten Beamten eine 
Beihilfe. 

III. B etrie b. 
A. Briefpost. Briefe: Erste Gebiihrenstufe 3 Unzen (1 Pfund 

= 16 Unzen = 453,6 g), weitere je 1Unze. Fiir die nach Eintritt der 
Schlul3zeit eingelieferten Briefe, die noch mit der nachsten Post 
befiirdert werden sollen, wird eiue Spatlingsgebiihr erhoben. Post· 
karten, nichtamtlich ausgegebene zulassig; Hiichstausdehnung 
5'/. x 3'/. Zoll (1 Zoll = 2,5 em), MindestgroBe 4 x 2'/. Zollo Sie 
diirfen nicht diiuner sein als die amtlichen. Drucksachen. Meist· 
gewicht 2 Pfund. Gebiihrenstufen bis 1 Unze, iiber 1 bis 2, iiber 2 
bis 4, iiber 4 bis 6 Unzen und weiter je 2 Unzen. Geschaftspapiere 
werden den Drucksachen zugerechnet. Warenproben werden je 
nach Gewicht wie Briefe oder Postpakete behandelt. Zeitungen 
und Zeitschriften, die unter der Anschrift der Empfiinger gegen 
die Zeitungsgebiihr be!Ordert werden sollen, miissen gegen eine feste 
einmalige jahrliche Gebiihr bei dem General Post Office eingetragen 
sein und folgende Bedingungen erfiillen: der Inhalt muB aus polio 
tischen oder sonstigen N achrichten von allgemeiner Bedeutung be· 
stehen; die Druckschriften miissen im Freistaat Irland gedruckt und 
veroffentlicht sein; mindestens einmal in 7 Tagen nach Nummernfolge 
erscheinen; auf der ersten Seite die Benennung und den Ausgabetag 
der Druckschrift ohne Abkiirzung tragen, diese Angaben miissen 
auch im Kopf der folgenden Seiten vorhanden sein, konnen jedoch 
abgekiirzt werden; Zeitungsbeilagen miissen ihrem Inhalte nach dem 
Hauptblatt entsprechen, mit der Zeitung verOffent'icht werden und 
auf jeder Seite die Benennung der Druckschrift tragen. Die Beilagen 
dlirfen nicht umfangreicher und schwerer als das Hauptblatt sein. 
Meistgewicht eines Zeitungspakets 2 Pfund, Ausdehnungsgrenze 
2 FuB (1 FuB = 12 Zoll = 30,5 cm), 1 FuB Breite und 1 FuB Hohe. 
Die Gebiihr wird nach dem Gewicht jeder Zeitungsnummer berechnet, 
Gebiihrenstufen je 6 Unzen. Aile Briefpostsendungen konnen ei n· 
geschrieben werden. Fiir die Einschreibung wird keine Einheits· 
gebiihr erhoben, es sind vielmehr Abstufungen vorgesehen, von deren 
Hohe die Hohe des Ersatzes abhangt. J e nach der Gebiihr wird eine 
Entschadigung von 5 bis 400 Pfund Sterling gewahrleistet. Bar· 
ireimachung ist bei gleichartigen Sendungen zulassig, wenn sie in 
solcher Zahl aufgeliefert werden, daB die Gesamtgebiihr mindestens 
1 Pfund Sterling betragt. Schliel3h.chabholung und Zustellung 
mit verschlossenen Taschen sind eingefiihrt, desg!. Eilzustel· 
lung. 

B. Postanweisungen werden von dem Annahmebeamten aus· 
gefertigt und dem Einzahler zur "Ubermittlung an den Empianger 
iibergeben. Die BestimmungsP Anst erhiUt einen Einzablungsschein, 
aus dem die Hohe des Betrages und die Namen des Absenders und 
Empfangers hervorgehen. Bei der Auszahlung vergleicht die Be· 
stimmungsP Anst die Postanweisung mit dem Einzahlungsschein. 
Giiltigkeitsdauer 12 Monate vom Tage der Ausgabe an. Gebiihr nach 

Betragstufen. Postanwei~ungen an die Zollbehorde und die Finanz
verwaltung zur Begleichung von Zollen und Steuern werden bei Ver· 
legung des Steuerzettels usw. gebiihrenfrei befiirdert. Telegraphische 
Postanweisungen sind im Verkehr mit den an das Telegraphennetz 
angescblossenen P Anst zulassig. Die Postverwaltung des Freistaats 
Irland gibt Postbons (s. d.) aus, die auch in Grol3britannien und einer 
Anzahl der britischen Kolonien eingel1ist werden konnen. Giiltig· 
keitsdauer 3 Monate vom Ausgabetag an, danach ist Einl5sung nur 
nach erneuter Gebiihrenzahlung zulassig. Nach Ablauf von 6 Monaten 
vom Aufgabetag an konnen Postbons nur auf Ermachtigung des 
General Post Office ausgezahlt werden. 

C. Postpakete. Meistgewicht 11 Pfund. Ausdehnungsgrenzen 
3 FuB 6 Zoll Lange und 6 Ful3 Umfang. Gebiihrenstufen bis 2, iiber 
2 bis 5, iiber 5 bis 8, iiber 8 bis 11 Pfund. Freimachungszwang. Die 
Gebiihr hat der Absender in Freimarken auf die Sendung zu kleben. 
Bei Verlust oder Beschadigung eines gewohnlichen Pakets Ersatz 
bis zu 2 Pfund Sterling; kein Ersatz fiir Geld, Gold, Silber, Edel· 
steine usw., wenn diese Gegenstande in gew5hnlichen Paketen ver
sandt werden. Bei Einschreibpaketen Ersatzleistung wie bei Ein
schreibbriefen, jedoch kein Ersatz fiir Geld. 

D. Postsparkassen. Am Postsparkassendienst nehmen die 
meisten P Anst teil. Die Postsparkasse eroffnet jedermann ohne 
Riicksicht auf Alter und Geschlecht eine Rechnung; Kinder kiinnen 
Guthaben erst nach Vollendung des 7. Lebensjahres abheben. Die 
Sparkassenbenutzer erhalten Sparbiicher, die zu Einlagen und Ab· 
hebungen bei allen am Sparkassendienst teilnehmenden PAnst des 
Freistaats benutzt werden konnen. Mindesteinlage 1 sh; Betrage 
unter 1 sh konnen durch Verrechnung von Postfreimarken auf Spar· 
karten gespart werden. Wenn eine Sparkarte den Wert von 1 sh 
erreicht hat, wird sie bei allen Postsparkassenstellen als Elnlage an· 
genommen. Aile Sparkassenstellen geben Sparbiichsen (bome·safes) 
aus, die zur Ansammlung kleinerer, der Sparkasse zuzufiihrenden 
Betrage dienen und nur von den Sparkassenstellen geoffnet werden 
konnen. Abhebungen bis zu 1 Pfund Sterling sind jederzeit gestattet; 
bei hOheren Betragen hat der Sparer einen besonderen Antrag an den 
"Controller, Post Office Savings Bank, Dublin", zu richten. Tele· 
graphische Abhebungen sind bis 10 Pfund Sterling gegen eine beson· 
dere Gebiihr und die Gebiihr fiir das Telegramm zulassig. Die Zinsen 
betragen 2'/. V. H., sie werden am JahresscbluB dem Guthaben zu· 
geschrieben; zu diesem Zweck miissen die Sparbiicher dem Controller, 
Post Office Savings Bank, Dublin, eingesandt werden. Der Zinsenlauf 
beginnt mit dem Ersten des auf die Einzahlung fol!!~nden Monats 
und hOrt mit dem Ersten des Auszablungsmonats auf. Uberweisungen 
von einer Postsparkassenrechnung auf eine andre oder auf eine son· 
stige Sparkasse sind zulassig. Ein Sparer, der das 16. Lebensjahr voll· 
endet hat, kann verfiigen, dal3 bei seinem Ableben das Guthaben ganz 
oder teilweise einem Verwandten oder Freunde ausgezahlt wird. 
Diese Verfiigung wird bei dem Controller Post Office Safing, Bank, 
Dublin, eingetragen. Aile auf den Postsparkassendienst beziiglichen 
Vorgange stehen unter dem Schutze des Amtsgeheimnisses. Der In· 
haber einer Postsparkassenrechnung kann bestimmen, daB die seine 
Rechnung betreffenden Mitteilungen nicht an seine personliche An· 
schrift, sondern an eine P Anst gesandt werden. 

Schriftwesen. I.'Union Postale 1883 S. 175 If.; Archiv 1884 
S.197; Recueil S.435f!. Brandt. 

Island. 
I. Geschichte. Die Insel hatte vor 1859 nur aine drei· bis vier· 

malige Verbindung jahrlich mit Danemark durch Segelschiffe; von 
1859 bis 1870 fiinf· bis sechsmal jahrlich mit Privatdampfschiff. 
Seit 1870 verkehrte das koniglicb daniscbe Dampfschiff "Diana" 
in der Zeit vom 1. 3. bis Anfang Dezember siebenmal j ahrlich nach 
bestimmtem Fahrplan. 

Vor 1873 bestand auf Island kein eigentliches Postwesen. Der 
Stiftsamtmann, damals der hOchste Beamte des Landes, schickte 
von Reykjavik aus drei· bis viermal jahrlich Briefe in staatsdienst· 
lichen Angelegenheiten an die andern Amt· und Sysselmanner des 
Landes. Die Einwohner durften den Boten nichtamtliche Briefe 
gegen eine in die Landeskasse fliel3ende Gebiihr zur Befiirderung 
mitgeben. Bestimmte Fahr· oder Gangzeiten waren fiir die Boten 
nicht festgesetzt; sie sollten, wie ihre Anweisung sagte, "nur suchen 
moglichst bald fortzukommen". Da sie aber oft secbs bis acbt 
Stunden und mitunter noch langer von den Beamten aufgehaJten 
wurden, war die Befiirderung der Post sehr langsam, und ein Brief 
konnte drei Wochen brauchen, urn von der Westkiiste nach der 
Ostkiiste und umgekehrt zu kommen. Nach vielen Verhandiungen, 
die 15 Jahre gedauert haben, gelang es endlich, vom 1. 1. 1873 ab 
ein geordnetes Postwesen auf Island einzurichten, das dem "Landes· 
hOvding" (Landesoberhaupt) unterstellt und von dem Postmeister 
in Reykjavik verwaJtet und beaufsichtigt wurde. AuBer einem P A 
in Reykjavik wurden 15 Postexpeditionen und 54 Briefsammelstellen 
eingerichtet. 

I. Verfassung. An der Spitze der islandischen Post
verwaltung steht ein dem Ministerium der offentlichen 
Arbeiten und des Verkehrs untergeordneter General
direktor (aiJalpcstmeistari), der von einem General
sekretar (p6stritari) und andern Beamten unterstutzt 
wird. Es gibt keine BezirksbehOrden. Die P Anst ze~~ 
fallen in vier Klassen: zur ersten geh6ren die HauptPA 
(p6ststofur) in Reykjavik, Isafjordur, Akureyri und 
Seydisfjordur. Die zweite Klasse (p6stafgreioslur) um
faBt 42 P Anst. Diese beiden Klassen unterstehen un· 
mittelbar der Generaldirektion. Die von Brieftragern 
verwalteten PAnst der dritten Klasse (brjefhiroingarsta-
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air), zur Zeit 201, und die der vierten Klasse (viakomu
stauir), zur Zeit 174, unterstehen je nach ihrer Lage 
einer P Anst I. oder II. Klasse. Die P Anst I. und II. 
Klasse nehmen an allen Dienstzweigen teil, diejenigen 
der II. Klasse ohne Telegraphenbetrieb befOrdern jedoch 
keine telegraphischen Postanweisungeg. Die brjefhir
oingarsta5ir befassen sich nicht mit der Ubermittlung von 
Postanweisungen und Nachnahmesendungen. Die via
komustaoir sind nur mit der Annahme und Ausgabe ge
wiihnlicher Sendungen betraut. 

II. Postzwang erstreckt sich auf die Beforderung von Post
sendungen zwischen Orten mit PAnst. Ausnahmen sind zuHissig, 
wenn die Beforderung sich ohne Schadigung der Postkasse ermog
lichen HUlt und wenn sie auf eigene Rechnung oder durch Dienst· 
boten uSW. geschieht. Auch diirfen Schiffsreeder und BefOrdernngs
untemehmen den zwischen ihren Geschiiftsstellen erforderlichen 
Briefwechsel, soweit er sich auf ihren Betrieb bezieht, durch ihre 
eignen BefOrdernngsmittel befOrdern. 

III. Portofreiheit. 1m innern Dienste Islands gibt es keinerlei 
Portofreiheit. J edoch tragt der Staat fiir gewisse Arten von amtlichen 
Sendungen die BefOrderungskosten. 

IV. Betrieb. 
A. Briefpost. Briefe: Meistgewicht nnd Ausdehnnngsgrenze 

wie im Weltpostverkehr. Gebiihrenstufen bis 20 g, iiber 20 bis 
125 g, iiber 125 bis 250 g; bei Briefen iiber 250 g Gebiihrenstufen 
wie im Weltpostverkehr. 1m Ortsverkehr ermiil3igte Gebiihr, Stufen 
je 250 g. Das Einlegen von Geld, Wertpapieren usw. ist verboten; 
Zuwiderhandlungen werden mit Geldstrafen geahndet. Karten
briefe werden fiir Orts- und Fernverkehr ausgegeben. Postkarten: 
ErmaBigte Gebiihr im Ortsverkehr. Postkarten mit Riickantwort 
werden auch fiir den Orstverkehr ausgegeben. Nichtamtlich her
gestellte zuliissig; sie miissen jedoch nach Form, GroBe und Papier
starke den amtlichen entsprechen. Ansichtskarten zulilssig. Zei
tungen und Zeitschriften: Die PAnst befassen sich nicht mit 
der Vermittlung des Zeitungsbezuges, jedoch werden die in Island 
erscheinenden und zu festen Preisen verkauften, mindestens einmal 
jiihrlich erscheinenden Zeitungen und Zeitschriften nach §§ 2ff. 
und 11 ff. des isliindischen Postgesetzes gegen ermiiBigte Gebiihr 
befOrdert. Ein Verleger, der hiervon Gebrauch machen will muB 
den N amen der Druckschrift und ihre Erscheinnngsweise gegen 
eine besondere, alljahrlich im voraus zu entrichtende Eintragnngs
gebiihr bei der AufgabeP Anst eintragen lassen. Die Sendungen 
werden mit besonderen Wertzeichen freigemacht. Ausdehnungs
grenze 39 x 24 x 24 cm; das Gewicht darf bei Beforderung zu 
Pferde 2'/, kg, bei andrer Beforderung 5 kg nicht iiberschreiten. 
Gebiihrenstufen 500 g, in der Zeit yom 15. 10. bis 14 4. wird die 
doppelte Gebiihr erhoben. Drucksachen: Freimachungszwang. 
Meistgewicht in der Zeit Yom 15. 4. bis 14. 10. 2 kg, Yom 15. 10. 
bis 14.4. 750 g. Keine besonderen Vorschriften iiber Form, Um
fang usw., doch miissen sich die Sendungen zur Befiirderung mit 
andern eignen. Sonst gelten die Bestimmungen des Weltpost
verkehrs. Gebiihrenstufen 50 g, ermaBigte Ortsgebiihr. Geschiifts
papiere sind als besonderer Briefpostgegenstand nicht eingefiihrt. 
Warenproben: Freimachungszwang. Meistgewicht 250 g, Ge
biihrenstufen 50 g, ermaBigte Ortsgebiihr. Mischse nd ungen als 
solche nicht eingefiihrt; sie unterliegen der Briefgebiihr. Mit Aus
nahme der Zeitungen konnen die Briefpostgegenstande einge
geschrieben werden. Freimachungszwang. Die Sendungen miissen 
den Vermerk "NB" oder "moolt med" tragen. Bei Verlust Ent
schiidigung von 20 Kronen, Verjahrungsfrist 1 Jahr Yom Tage der 
Aufgabe an. Fiir den Freimarkenverkauf erhalten die Post
beamten eine Vergiitung von 4 v. H. EilzusteU ung und bei den 
PAnst I. Klasse Schliellfachabhol ung sind eingefiihrt. 

B. Wertbriefe. Keine Beschrankung des Wertbetrags. 1m 
innern Verkehr beglaubigt die AufgabePAnst auf Verlangen des 
Absenders den Inhalt, wenn er aus isliindischem Gelde besteht. 
Fiir die Beglaubigung wird eine besondere, nach dem Wertbetrag 
abgestufte Gebiihr erhoben. Den Postbeamten ist verboten, den 
Inhalt der nach dem Auslande gerichteten Wertbriele zu beglaubigen. 
Gebiihr setzt sich zusammen aus der Gebiihr fiir einen gewohnlichen 
Brief und der Versicherungsgebiihr, die nach dem Wertbetrag 
abgestuft ist. Fiir N ach- oder Riicksendung wird eine besondere 
Gebiihr erhoben. Bei Verlust oder Beschiidigung Ersatz bis zur 
Hohe des wirklichen Wertes in der Grenze der Wertangabe. Ver
jahrungsfrist 1 Jahr yom Tage der Aufgabe an. 
-. C. Postanweisungen. Meistbetrag 1000 Kronen. Gebiihr nach 
Betra~sstufen bis 25, iiber 25 bis 100, dann fiir jede weitere 100 
Kronen. Die Postanweisungen konnen nicht auf Dritte iibertragen 
werden. Telrgraphische Postanweisungen sind bei den an das 
Telegraphennetz angeschlossenen PAnst I. und II. Klasse zugelassen. 
Fiir die auf Postanweisung eingezahlten Betrage leistet die Post
verwaltung Gewahr, jedoch nicht fiir verzogerte Auszahlung. 

D. Postpakete. Meistgewicht 5 kg iiir die auf dem Wasser
wege, 2'/. kg fiir die zu Plerde, 1 kg fiir die zu Full zu befOrdernden 
Pakete. Die auf dem Wasserwege oder zu Pferde zu befOrdernden 
Geldpakete diirfen 8 kg, die zu FuB zu befOrdernden 2'/, kg wiegen. 
Ausdehnungsgrenze bei den zu Wasser zu befOrdernden Paketen 
1 m in der Lange, Breite oder Dicke, bei BefOrderung zu Pferde 
46 x 24 x 24 cm. Die zu Full zu befOrdemden Pakete miissen 
sich in dem Befordernngssack unterbringen lassen. Gebiihrenstufen 
im Fernverkehr bis 1 kg und weiter je 1/, kg mehr. 1m Ortsverkehr 
Einheitsgebiihr obne Riicksicht auf das Gewicht. Freimachungs
zwang. Wertangabe zutassig. Bei Verlust oder Beschadigung eines 
gewohnlichen Pakets, hohere Gewalt ausgenommen. Entschiidigung 

bis zu 1/, Krone fiir jedes 1/. kg. Bei Wertpaketen Ersatz des wirk
lichen Schadens in der Grenze der Wertangabe. Bei den schwierigen 
Verkehrsverhaltnissen Islands wird der Paketdienst nur zwischen 
den an der Meereskiiste gelegenen P Anst aufrecht erhalten. J edoch 
werden Frachtstiicke bis 2'/. kg nach jeder andern PAnst gegen 
eine besondere Gebiihr befOrdert. Diese wird in der Zeit vam 15. 4. 
bis 14. 10. nach Gewichtsstufen von 500, in der Zeit Yom 15. 10. 
bis 14. 4. von 125 g erhoben. Aile Pakete dieser Art miissen die 
Bezeichnnng "landveg" tragen. 

E. Nachnahmen. Mit Ausnahme der nach § 11ft. des islandi
schen Postgesetzes befiirderten Zeitungen und Zeitschriften konnen 
aile Sendungen mit N achnahme belastet werden. Meistbetrag 
1000 Kronen. Die Postverwaltnng gibt besondere Nachnahme
vordrucke heraus. Die Sendungen miissen die Bezeichnung "post
krafa" tragen, bei Paketen muB sie auch auf der Paketkarte stehen. 
Die Gebiihr setzt sich zusammen aus der gewohnlichen Gebiihr 
fiir die Sendung, einer besonderen Nachnahme- und der Post
anweisungsgebiihr. Von dem Vorliegen einer Nachnahmesendung 
benachrichtigt die BestimmnngsP Anst den Empfanger. Einlosungs
Irist 15 Tage, bei postlagernden Nachnahmen 1 Monat. Doch kann 
der A bsender allgemein eine EinlOsungsfrist bis zu 1 Monat vor
schreiben. Die Postverwaltnng leistet fiir die Einziehung der Nach
nahmebetrage Gewahr. 

Schriftwesen. Archlv 1874 S. 623ff.; Recueil S.559ff. 
Brandt. 

ItaUen. 
I. Geschichte. Wegen der Posteinrichtungen Italiens im Alter

tum s. Cursus publicus. 1m Mittelalter besorgten den Nachrichten
verkehr in Italien Boten der Kaufleute und der aufbliihenden Stiidte. 
Schon im 13. J ahrhundert bestand zwischen einer Reihe der wichtigsten 
Handelspliitze Toscanas und Oberitaliens und den Messeorten der 
Champagne ein regelmaBiger Botendienst. 1m 14. Jahrhundert 
richtete die Florentiner Kaufmannschaft einen genau geregelten 
Botendienst zwischen Florenz und A vignon ein. Die Satzungsbiicher 
der Florentiner Handelsschaft enthalten aus dem Jahre 1394 "Ver
ordnnngen fiir die Fuhrleute, iiir die Kuriere und die BefOrderung 
von Briefen nebst Strafen fiir die Verletzung des Briefgeheimnisses" 
(Regole sui vetturali, sui cursori e sul trasporto delle lettere, punizioni 
per la violazione del segreto epistolare). Spater wurden Taxissche 
Posten in Italien eingerichtet. Karl V. belehnte mit Einwillignng 
der Republik das Haus Taxis mit dem kaiserlichen Postwesen in 
Venedig. Am 30. 9. 1564 ernannte Kaiser Maximilian II. den Johann 
Anton de Taxis zum kaiserlichen Postmeister in Rom. Aus einem 
in der Stadtbiicherei zu Bergamo aufbewahrten Brief des Papstes 
Leo X. Yom 18. 12. 1514 an den Vizekonig von Neapel, Don Raimondo 
di Cardona, worin sich der Papst fiir den Leiter der papstlichen 
Posten, Gabriel Tasso, verwendet, geht hervor, daB die von Gliedern 
des Hauses Tassis verwalteten Posten des Papstes bis in das Jahr 1460 
zuriickreichen. 

Auch in Mailand nnd Neapel traten Taxissche Posten in Wirk
samkeit. Landesherrliche Posten entstanden im Konigreich Sardinien, 
im Kirchenstaat, in den Herzogtiimern Parma und Modena, im 
Grollherzogtum Toscana und im Konigreich beider Sizilien. 

Nach der Griindnng des italienischen Einheitsstaates (17. 3. 1861) 
fiel der Regierung des neuen Konigreichs die Aufgabe zu, auch daB 
Postwesen zu vereinheitlichen. Der erste Schritt hierzu war die 
Aufhebung der selbstandigen Landesposten und die Bildung ein
heitlicher Postkreise (compartimenti postali), deren Begrenzung 
im wesentlichen der friiheren politischen Einteilnng Italiens ent
sprach. Die vollstandige Vereinheitlichung des Postwesens wurde 
durch den Koniglichen ErlaB .vom 25. 11. 1869 herbeigefiihrt, der 
im damaligen Umfang des Konigreichs Italien am 1. 7. 1870 und fiir 
den dem italienischen Gebiet im September 1870 einverleibten Rest 
des Kirchenstaates am 1. 1. 1871 in Kraft getreten ist. Dnrch den 
EriaB wurde als oberste Verwaltung fiir das italienische Postwesen 
eine besondere Generalpostdirektion geschaffen, die nur in ihren 
Beziehungen zum Gesamt-Staatshaushalt dem Ministerium der 
offentlichen Arbeiten untersteUt wurde, im iibrigen aber selbsti1ndig 
war. Eine Sonderstellung wnrde dem papstlichen PA vorbehalten_ 
Nach der Einverleibung des Kirchenstaates wurde dem Papst durch 
das "Garantiegesetz" yom 13. 5. 1871 das Recht zuerkannt, ohne 
jede Einmischung der italienischen Regierung mit dem Episkopat 
und mit der gesamten katholischen Welt frei zu verkehren und im 
Vatikan oder in einem andern der papstlichen Aufenthaltsorte Post
und Telegraphenanstalten mit Yom Papst selbst gewahlten Beamten 
einzurichten. Das piipstliche P A konnte geschlossene Briefpakete 
unmittelbar mit den Auswechselstellen der fremden Verwaltungen 
austauschen oder auch seine Briefschaften den italienischen P Anst 
iibergeben. Die mit dem Siegel des papstlichen PA verschlossenen 
Kartenschliisse oder Briefsendungen sou ten in beiden Fallen durch 
das italienische Staatsgebiet gebiihren- und kosteufrei durchgehen. 
Da dem italienischen Postwesen durch die weitgehende Gebiihren
freiheit, die die Sendungen an Senatoren, Abgeordnete, Minister, 
Mitglieder der koniglichen Familie und eine graBe Anzahl offentlicher 
und andrer Anstalten genossen, bedeutende Einnahmen verloren
gingen, wurde die Gebiihrenfreiheit 1874 neu geregelt; sie wurde nur 
noch dem Konig und der K6nigin fiir die von ihntm abgesandten 
und an sie gerichteten Briefschaften bewiIligt; der Papst und der 
Heilige Stuhl behielten die im Art. 12 des Gesetzes yom 13. 5. 1871 
gewiihrleistete Gebiihrenfreiheit. Am 1. 1. 1874 trat das italienische 
PG yom 23. 6. 1873 in Kraft. Als wesentliche Neuerungen wurden 
durch dies Gesetz Postausweiskarten (biglietti di ricognizione 
personale) und Postkreditbriefe (titoli di credito postale) eingefiihrt. 
Am 1. 1. 1876 wurde die Postsparkasse gegriindet. Der Paket
befiirdernngsdienst im inneren Verkehr des Konigreichs wurde 1881 
die Schliellfachabholung 1889 eingefiihrt. Durch Koniglichen EriaB 
yom 10. 3. 1889 wurden die beiden~ Generaldirektionen fiir das Post-
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wesen und fiir das Telegraphenwesen aufgehoben, und beide Dienst
zweige einem besonderen Ministerium fiir Posten und Telegraphen 
unterstellt. Der Konigliche Erlal3 yom 27. 1. 1890 rief eine neue 
Korperschaft, den "Verwaltungsrat der Posten und Telegraphen" 
als eine begutachtende Behorde ins Leben. Als Mitglieder wurden 
bestimmt der Unterstaatssekretar im Ministerium der Posten und 
Telegraphen als Vorsitzender, die Generalinspektoren als standige 
Mit!;lieder, der zustandige Divisionschef oder Chef der Reehnungs· 
abteilung, je naeh der Natur der zu behandeinden Angelegenheiten, 
als weebseinde Mitglieder. Dureh das Erganzungsgesetz yom 12. 6. 
1890 zum PG wurde die Zusehlagsgebiihr fiir nieht freigemachte 
Briefe von Soldateu bis zum Unteroffizier einsehliel3lieh an ihre 
naehsten Verwandten abgesehafft, die "Ubertragung von Post· 
anweisungen des inneren Verkehrs auf eine dritte Person eingefiihrt 
und das N aehnahmeverfahren, das schon bei Paketen zulassig war, 
auf Wert· und Einsehreibbriefe ausgedehnt. Ferner braehte das 
Erganzungsgesetz die Einriehtung des Eilzustelldienstes. Dureh 
Gesetz yom 15. 7. 1907 wurde das Fernspreehwesen verstaatlieht. 
Naeh dem Ankauf der Fernspreehnetze dureh den Staat (1908) 
wurde in dem Postministerium eine besondere Generaldirektion fiir 
das Fernspreehwesen gebildet, die spater mit der Generaldirektion 
fiir das Telegraphenwesen vereinigt wurde. Dureh Gesetz yom 
6.9.1917 wurde der Postseheekdienst am 21. 12. 1918 eingefiihrt. 
Seit dem 23. 4. 1925 fiihrt die italienisehe Post· und Telegraphen· 
verwaltung ihren eigenen Haushalt und ist dadureh tatsaehlieh 
unabhangig geworden. Gleiehzeitig sind die drei Generaldirektionen 
(Personal, Postdienst, Elektrisehe Dienstzweige) zu einer General· 
direktion vereinigt und ein neuer Verwaltungsrat, bestehend aus 
7 Mitgliedern (5 Faeh- und Finanzbeamten und 2 Niehtfaehbeamten), 
gebildet worden. 

II. Verfass ung. An der Spitze des italienischen Post
wesens steht das Ministerium der Posten und Tele· 
graphen. Dem Minister ist ein Generaldirektor nacho 
geordnet. In jeder Provinzhauptstadt gibt es eine Pro· 
vinzialpostdirektion, in Trient, Triest und Zara Post· 
und Telegraphenkommissariate. Diese BehOrden leiten 
und uberwachen den Postdienst der ganzen Provinz, 
schlagen die notigen Verbesserungen vor und rechnen 
mit den P Anst abo Den Aufsichts· und Priifungsdienst 
nehmen Bezirksinspektoren (Ispettori distrettuali) wahr, 
denen nach Bedarf beigeordnete Inspektoren (ispettori 
aggiunti) und Vizeinspektoren (Vice ispettori) fur den 
Aufsichtsdienst und Priifungsbeamte (Verificatori) fur 
die Rechnungspriifung nachgeordnet sind. Die Inspek. 
toren unterstehen einer besonderen Abteilung der Haupt. 
verwaltung. Die Provinzialdirektionen werden von In· 
spektoren der Hauptverwaltung (Ispettori centrali am· 
ministrativi) uberwacht. Die PAnst, die den Provinzia~: 
direktionen,. untergeordnet sind, zerfallen in HauptPA 
(Uffici), PA I., II., III. Klasse (Ricevitorie) und PAg 
(Collettorie ). 

Das Postwesen der italienischen Kolonien untersteht 
dem Kolonialministerium und ist im allgemeinen dem 
des Mutterlandes nachgebildet. 

III. Beam tenverhiil tnisse: 
In Italien scheidet man die Postbeamten in eigentliche 

Beamte (Personale di ruolo), d. h. in die Beamtenliste 
eingetragene, und in Beamte auBerhalb der Liste (Per. 
sonale fuori di ruolo). Die eigentlichen Beamten zero 
fallen in 3 Gruppen: 

1. die Direktionsbeamten (Personale direttivo); 
2. die Verwaltungs., Rechnungs. und Betriebsbeamten 

(Personale amministrativo, contabile e d' ordine); 
3. die unteren Beamten (Ruolo di terza categoria). 
Zur 1. Gruppe gehoren der Generaldirektor, die Gene· 

ralinspektoren, Abteilungsvorsteher (Capi divisione), 
Unterabteilungsvorsteher (Capi sezione), Oberdirektoren, 
Inspektoren und Vize.Inspektoren, Obersekretare und 
Sekretare, Hilfsarbeiter (volontari) und Bibliothekare; 
zur 2. Gruppe die Obersekretare fur den Post· und Tele· 
graphendienst sowie die Eleven (alunni), die Ober· 
Telegraphensekretiire und Telegraphensekretare, die 
Postdirektoren (capi d'ufficio), die weiblichen Beamten 
(ausiliarie), die Betriebssekretare (ufficiali d'ordine), die 
Obermechaniker und Mechaniker; zur 3. Gruppe die 
Oberschaffner (commessi superiori), Ober·Brieftrager 
(brigadieri), Bahnpostschaffner (messageri), Brieftrager 
(portalettere), weiblichen Hilfsbeamten (commesse), die 
Unterbeamten ftir Instandsetzungsarbeiten (agenti di 
manutenzione) und die Mechanikergehilfen (operai meca· 
nici). 

Durch Koniglichen ErlaB haben seit 1. 10. 1919 Zivil
beamte, die wenigstens 20 Jahre gute Dienste geleistet 
haben, Anspruch auf Ruhegehalt, wiihrend diejenigen, 
die nach mehr als fiinfjiihriger, aber vor Vollendung einer 
zwanzigjahrigen Dienstzeit unfahig zur Fortfuhrung oder 
Wiederaufnahme des Dienstes geworden sind, Anspruch 
auf eine Entschiidigung haben. Die Witwe eines nach 
zwanzigjahriger Dienstzeit verstorbenen Zivilbeamten 
hat Anspruch auf Hinterbliebenengeld, wenn sie nicht 
infolge richterlichen Urteils durch ihre Schuld von ihrem 
Manne geschieden war, und wenn auBerdem (falls die 
EheschlieBung stattgefunden hat, nachdem der Beamte 
das fiinfzigste Lebensjahr zurtickgelegt hatte) die Ehe 
wenigstens zwei Jahre vor Beendigung des Dienstver
hiiltnisses geschlossen war, oder wenn Kinder, selbst 
nachgeborene, aus einer nach diesem Zeitpunkt ge· 
schlossenen Ehe vorhanden sind, oder wenn endlich der 
Tod auf eine dienstliche Ursache zurtickzuftihren ist. 

Zu den Beamten aul3erhalb der Liste, den agentifuori ruolo, 
gehiiren die Telegraphenboten, jugendliehen Telegrammzusteller, 
Landbrieftrager, Postboten im Landzustelldienste (proeaeei), 
Kastenleerer usw., die Postagenten (eollettori), die Vorsteher der 
P A und Telegraphenamter (rieevitori), die Hilfsbeamten bei diesen 
Amtern (supplenti), die aueh zu Vertretungen der Vorsteher heran
gezogen werden. 

Die von Postvorstehern verwalteten P A und Telegraphenamter 
(rieevitorie) werden naeh der Hohe der planmal3igen und niehtplan' 
maJ3igen Einnahmen in drei Klassen eingeteilt. Wird eine Post
vorsteherstelle frei, so wird sie im Postamtsblatt (bollettino uffieiale 
del Ministero) und im Gemeindeamtsblatt ausgesehrieben; aul3erdem 
wird bei der Provinzialdirektion, zu der das Amt gehOrt, sowie in 
dem den Postbenutzern zugangliehen Teile des Amtes selbst eine 
Bekanntmaehung ausgehangt. Um freiwerdende Stellen konnen 
sieh Postvorsteher andrer Amter, friihere Postvorsteher, Hilfs· 
beamte und Personen, die bis dahin der Postverwaltung noeh nicht 
angehiirt haben, aueh solehe weibliehen Gesehleehts bewerben. 
Bewerber, die nieht Postvorsteher sind oder gewesen sind, miissen 
das 21. Lebensjahr vollendet und das 50. nieht iibersehritten, eine 
bessere Sehulbildung genossen oder wenigstens die Versetzung von 
der 1. in die 2. Klasse eines staatliehen oder gleiehbereehtigten 
Gymnasiums erreieht haben. Fiir Witwen von Beamten, Post· 
vorstehern, Unterbeamten oder von im Felde gebliebenen AngehOrigen 
des Soldatenstandes gilt als Altersgrenze das 60. Lebensjahr; aul3er· 
dem brauchen sie ebenso wie die Hilfsbeamten, die wenigstens 3 Jahre 
Vertreter von Postvorstehern gewesen sind, nur gewohnliehe Schul· 
bildung nachzuweisen; die mannlichen Bewerber miissen gedient 
haben oder vom Militardienst befreit sein. Aul3erdem kann die 
Verwaltung, wenn sie es naeh der Bedeutung des ausgeschriebenen 
Amtes fiir erforderlich halt, die Kenntnis einer oder mehrerer fremder 
Sprachen verlangen. Zu allen Bewerbungen kiinnen auch nieht mehr 
im Dienste befindliehe Beamte mit guter Dienstfiihrung zugelassen 
werden, wenn sie ihre letzte Dienststellung nicht schon liinger als 
2 Jahre, yom Tage der Ausschreibung an gereehnet, aufgegeben 
haben. Die Bewerbungen um Postvorsteherstellen priift ein Aus
schuB, der alljiihrlich durch einen Ministerialerlal3 ernannt wird und 
aus dem Generaldirektor oder einem Generalinspektor, dem zu· 
standigen Unterabteilungsvorsteher (Capo sezione) und 3 weitern 
Mitgliedern besteht, von denen 2 aus den Beamten im Range eines 
Unterabteilungsvorstehers und der dritte aus den Postvorstehern 
von Rom genommen werden; fiir diese 3 Mitglieder werden 3 Stell· 
vertreter aus den gleichen Beamtenklassen bestimmt. Als Schrift· 
fiihrer wird noeh ein Beamter einer Unterabteilung zugezogen. Den 
Vorsitz im Aussehul3 fiihrt das im Range hiichststehende oder bei 
gleichem Range das dem DienstaIter nach iilteste Mitglied. Der 
Ausschul3 tritt mindestens monatlieh zweimal zusammen und ordnet 
die Bewerber, die sieh gemeldet haben, naeh folgender Reihcniolge: 

a) Postvorsteher und Hilfsbeamte mit mindestens einjailriger 
Dienstzei t; 

b) Waisen und Witwen von Beamten und Unterbeamten (di 
molo), von im Kriege gefallenen Angehiirigen des Soldatenstandes, 
Angehiirige des Soldatenstandes, die im Kriege verwundet worden 
sind oder sieh Krankheiten zugezogen haben, so dal3 sie ihren Ab· 
sebied nehmen muBten, aber trotzdem fiir den Verwaltungsdienst 
noeh geeignet sind; 

c) Postvorsteher und Hilfsbeamte mit einer Dienstzeitunter 
einem Jahre, der Verwaltung noeh nicht angehiirende Personen unter 
Voranstellung verabschiedeter Soldaten naeh ihrem beim Militlir 
erreichten Dienstgrade. 

Die Bewerber unter b) miissen mit notarieller Beglaubigung nach· 
weisen, dal3 ihnen die niitigen Mittel zum Lebensunterhalte fehlen, 
die Waisen diirfen das 35. Lebensjahr nicht iiberschritten haben 
und miissen, wenn sie weibliehen Geschleehts sind, ledig oder ver
witwet sein. Aus der hiernach aufgestellten Bewerberliste wahlt der 
Aussehul3 die fiir die frei gewordenen Amter geeigneten Personen aus 
und schJagt unter Einreichung eines ausfiihrliehen Gutachtens dem 
Ministerium ihre Ernennung zu Postvorstehern vor. Das Ministerium 
gibt dem Bewerber N achrieht; binnen 2 Monaten, yom Tage dieser 
Mitteilung an, mul3 der Bewerber melden, daB er bereit ist, die ihm 
angebotene Stelle anzutreten, dal3 er einen geeigneten, gehiirig aus· 
gestatteten Dienstraum zur Verfiigung stelit, und dal3 er fiir die 
regelrechte Fiihrung der Dienstgeschafte sorgen will; dann erst erhiHt 
er seine Ernennung zum Postvorsteher, die im Postamtsblatt bekannt· 
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gegeben wird. Hat sich ein Bewerber noch um die "tlbertragung 
andrer Postvorsteherstellen bemiiht, so mull er 10 Tage nach der 
amtlichen Benachrichtigung erklaren, ob er die ihm angebotene 
Stelle annehmen will; nimmt er sie an, so werden seine iibrigen Be
werbungen hinfallig, schlagt er sie aus, so verliert er aui immer jeden 
Anspruch aui die Stelle. Bleibt einmal die Ausschreibung einer Stelle 
ohne Eriolg, so wird eine zweite vorgenommen; wenn sich .auch dann 
keine geeigneten Bewerber melden, wird die Stelle ohne weltres durch 
den Minister nach freier Wahl besetzt. Die jahrlichen Vergiitungen 
der Postvorsteher werden alle 3 Jahre nach bestimmten Grundsiitzen 
neu festgesetzt; sie sind in Monatsbetragen am Ende eines j eden 
Monats fallig und verpflichten den Postvorsteher zu folgenden 
Leistungen: Bezahlung der Hilfsbeamten; Anmietung der Die!1st
raume und Beschaffung der notigen Mobel; Beschaffung elnes 
Geldschrankes oder eisernen Gelasses zur Aufbewahrung der Wert
sachen; Beleuchtung, Heizung und Reinigung der DienstraUl!1e, 
Vornahme kleiner lnstandsetzungen, wie sie den Mietern gesetzllc.h 
obliegen; Beschaffung der Amtsbediirinisse und der Postflagge, die 
an staatlichen Festtagen zu hissen ist; Zustellung der EUbriefe,. Tele
gramme und, wenn sich kein Haupt-Fernsprechamt am Orte befmdet, 
der Benachrichtigungszettel fiir Gesprache am Fernsprech~r; B~
zahlung der Steuern und sonstigen Abgaben. AuBerdem smd die 
Postvorsteher da, wo die Postverwaltung es fiir zweckmilBig halt, 
verpflichtet, Briefschaften und Pakete in die Wohnung zuzustellen 
und den Austausch von Briefposten und Paketen an Eisenbahn
stationen oder an Kreuzungspunkten der Posten aui LandstraB~n 
besorgen zu lassen. Postvorsteher, die Leiter von Zweigiimte~ m 
den groBen Verkehrsorten sind, miissen die notigen Barzuschusse 
und die Zuschiisse an Postwertzeichen mit Ausnahme der Postkarten 
selbst abholen oder unter eigner Verantwortlichkeit abholen lassen; 
Zuschiisse, die das Gewicht von 3 kg iiberschreiten, werden den 
Amtern zugeschickt. In gleicher Weise miissen solche Postvorsteher 
fiir A bfiihrung der iiberschiissigen Gelder sorgen, wenn die Post
verwaltung am Orte keinen Wertsachenbeforderungsdienst unterhillt. 
Bei Festsetzung der J ahresvergiitung werden die mit den Bar
ablieferungen verbundenen Arbeiten besonders beriicksichtigt. Alle 
Postvorsteher haben Sicherheit zu stellen, deren Hohe sich nach 
der Gruppe des Amtes richtet. Postvorsteher, die mit der Einzahlung 
des Sicherheitsbetrages im Riickstande bleiben oder eine angeordnete 
ErhOhung nicht binnen 6 Monaten bewirken, werden, wenn sie nicht 
eine vorliiufige Sicherheit In andrer Weise leisten, des Dienstes ent
hoben. Wird dann in weitern 6 Monaten die Angelegenheit nicht 
endgUltig geregelt, so miissen sie ausscheiden, behalten aber. noc~ 
2 Jahre lang das Recht, sich wieder um PA zu bewerben. DIe rut 
der Vertretung von Postvorstehern betrauten Personen haben eine 
vorliiufige Sicherheit zu stellen. Jedem Postvorsteher ist die Aus
iibung aines Nebenberufs gestattet, soweit sie sich nach dem Ermessen 
des Ministers mit dem Ansehen der Verwaltung und der dem Post
vorsteher durch sein Amt gebotenen Zuriickhaltung vereinbaren 
laLlt, und soweit der fiir die Dienstraume und die Postbenutzer 
bestimmte TeU des Hauses von den fiir die Wahrnehmung des Neben
berufs eriorderlichen Rilumllchkeiten getrennt ist. Ais N ebenberufe, 
die mit der Stellung eines Postvorstehers unvereinbar sind, gelten u. a. 
das Amt eines Syndikus, eines Stadtsekretiirs, eines Rechtsanwal~s, 
:';achwalters oder N otars, eines Gemeindearztes, eines Lottene
einnehmers und eines staatlichen oder stadtischen Steuereinnehmers. 
1m allgemeinen gilt als Grundsatz, daB der N ebenberuf den Post
vorsteher weder hindern darf, die Pflichten seines Amtes zu erf\illen, 
noch ihn in Gegensatz zu den Eriordernissen der Verwaltung brmgen 
soli. Haben sich Postvorsteher schwere Vergehen zuschulden kommen 
lassen. so konnen sie, vorbehaltlich des regelrechten Dienststraf
verfahrens, des Dienstes auf unbestimmte Zeit enthoben werden und 
verlieren fiir diese Zeit ihre Vergiitung. Dieser Fall muB eintreten, 
sobald die Verhaftung eines Postvorstehers veriiigt wird, er kann 
eintreten, wenn der Postvorsteher wegen eines Verbrechen!!, vor 
Gericht geladen wird. Wird eine iiber einen Postvorsteher verhal!-gte 
einstweilige Amtsenthebung spater wieder aufgehoben, so kann ~.hl!l 
fiir die verlorengegangene Vergiitung eine angemessene Entschadl
gung gewahrt werden. 

Die bei den P A bescMftigten Hilfsbeamten (supplenti) werden 
von den Postvorstehern entlohnt. Den Hilfsbeamten kann durch 
Veriiigang des Provinzialdirektors, wenn besondere U mstande es 
rechtfertigen, auch durch die Postvorsteher der Dienst gekiindigt 
werden; in solchem Faile sind der Provinzialdirektion !lie. Griin~e 
anzuzeigen. Die Kiindigung tritt 3 Monate nach der MitteIlung m 
Kraft. Gegen die Kiindigung ist innerhalb 30 Tagen Beschwerde an 
die Disziplinarkammer beim Ministerium zulassig. Wollen Hilfs
beamte freiwillig ausscheiden, so miissen sie einen Monat vorher. ihre 
Entlassung beantragen, fiir die die Provinzialdirektion zustandig ist. 
Halten sie diese Frist nicht ein, so scheiden sie fiir immer aus dem 
Postdienst; andernfalls behalten sie 2 Jahre lang das Re~ht, sich 
wieder um Einstellung in den Postdienst zu bewerben. DIe 1Jber
nahme von Nebenberufen ist in ahnlicher Weise wie bei den Post
Yorstehern beschriinkt. 

Zu Postagenten (collettori rurali) und zu Landbrieftragern (porta
lettere rurali) werden Personen beider Geschlechter angenommen; 
sie miissen das 21. Lebensjahr vollendet, eine vorgeschriebene 
Gemeindeschule besucht und, wenn sie miinnlichen Geschlechts sind, 
ihrer Militiirpflicht geniigt haben. In einigen Gemeinden besorgen 
Gemeindebeamte den Landzustelldienst. 

IV. Postzwang erstreckt sich auf die Beforderung 
der Briefe, Kartenbriefe und Postkarten; Zeitungen und 
andre Drucksachen, Geschiiftspapiere und Warenproben 
sind vom Postzwang ausgenommen. 

V. Gebiihrenfreiheit !!enieBt unbeschrankt der 
Briefwechsel des Konigs, de; Konigin und des Papstes. 

Beschrankte Gebiihrenfreiheit haben die amtlichen Brief
schaften der Prasidenten der gesetzgebenden Kammern 
und aller mit der Ausfiihrung des Staatshaushalts be
trauten Biiros. MiBbrauch der Gebiihrenfreiheit wird 
mit Geldstrafe geahndet. 

VI. Betrieb. A. Briefpost. Briefe (Iettere). Keine Gewichts
und Ausdehnungsbeschrankungen. Gebiihrenstuien 15 g, ermaBigte 
Ortsgebiihr. Kartenbriefe (blglietti postali). Gleiche Bedingung~n 
wie bei den gewohnlichen Briefen: Postkarten (cartoUne postali), 
nichtamtlich ausgegebene zugelassen, ermiiBigte Ortegebiihr. 
Drucksachen (stampe). Meistgewicht 2 kg, Hochstausdehnung 
in einer Richtung 45 cm, in Rollenform 75 cm Lange und 10 cm 
Durchmesser. Gebiihrenstufen 50 g, Freimachungszwang. Fiir 
Besuchs- und Ansichtskarten mit Hoflichkeltsbezeugangen von 
hOchstens 5 Worten besondre Gebiihr. Eine Sonderklasse bilden die 
Zeitungen und Zeitschriften (stampe periodiche). Keine 
Gewichts- und Ausdehnungsbeschriinkung. Frelmachungszwang. 
Die Gebiihrensatze fiir die von Verlegern abgesandten Zeitungen usw. 
richten sich nach der Erscheinungsweise: mindestens 6mal wochentlich 
1 mal monatlich, 1 mal halbiahrlich; innerhalb dieser Gruppen Ge
biihrenstufen 50 g. Den Verlegern werden ZUI Barfreimachung der 
Zeitungen gegen Sicherheitsstellung laufende Rechnungen eroffnet. 
Nicht von Verlegern versandte Zeitungen unterliegen einer einheit
lichen Gebiihr nach Gewichtstuien von 60 g, sie miissen durch Post
wertzeichen freigemacht werden. Den Zeitungen usw. werden Ver
zeichnisse und andre in regelmaBlgen Fristen erscheinende Druck
schriften gleichgeachtet. Den Zeitschriftenpaketen diirfen aui den 
lnhalt beziigliche Rechnungen beigefiigt werden. GeschUts
papiere (pieghi di carte manoscritte). Melstgewicht 2 kg. Aus
dehnungsgrenze wie bei den Drucksachen. Kein Freimachungszwang. 
Gebiihrenstufen: erste 200 g, weiter je 50 g. Warenproben (cam
pioni merci). Freimachungszwang. Meistgewicht 360 g; Aus
dehnungsgrenzen 30 x 20 x 10 cm, in Rollenform 30 cm Lange 
und 15 cm Durchmesser. Gebiihrenstufen: erste 100 g, weiter je 60 g. 
Mischsend ungen zulassig. Alle Briefpostsendungen einschl. der 
Zeitungen konnen unter Einschrelbung (raccomandazione) ver
sandt werden. Freimachungszwang. 1m Briefkasten vorgefundene 
Einschreibsendungen unterliegen bei unterlassener oder unzu
reichender Freimachung der doppelten Einschreibgebiihr. Bei Ver
lust einer Einschreibsendung, hOhere Gewalt ausgenommen, wird 
eine Entschadigung gezahlt, die bei Verlust von Blindenschrift
sendungen auf den dritten Teil ermaBigt wird. Verjahrungsfrist 
1 Jahr Yom Aufgabetag an. Riickschelne (ricevute di ritorno) 
sind zuliissig. Der Absender bnn gegen Zahlung der Riickschein
und Telegrammgebiihr iiber die richtige Aushiindigung einer Ein
schreibsendung telegraphisch Nachricht erhalten. Postlagernde 
Briefe (Iettere ferme in posta) werden 1 Monat, von dem auf den 
Ankunftstag folgenden 1. oder 15. Monatstag gerechnet, ZUI Ver
fiigung des Empfangers gehalten. Die Empfanger solcher Briefe 
miissen sich ausweisen. 

Mit dem Verkauf der Postwertzelchen konnen auBer den 
PAnst die Tabakverkauier und andre der Verwaltung fernstehende 
Personen betraut werden. Diese Verkiiuier sowie die Postagenten 
und Landbrieftrager erhalten fiir den Wertzeichenverkauf eine 
EntscMdigung von 1 vH des Erllises. 

Eilzustell ung 1st eingefUllrt, das Verlangen 1st in der Auischrift 
durch den Vermerk .. per espresso" auszudriicken. 

Bel gewohnlicher Abholung wird iiir das A usga befach (casella 
aperta) eine einheitliche monatliche Fachmiete erhoben. Die Wete 
fiir ein SchlieBfach (casella chiusa) richtet sich nach der GroBe. 
Den Postbenutzern konnen die Gebiihren fiir die abgehenden und 
ankommenden Sendungen gegen Sicherheitstellung und Entrichtung 
einer Stundungsgebiihr gestundet werden. Die Gebiihrenstundung 
fiir offentliche Behorden und Beamte ist unentgeltlich, auch wird 
keine Sicherheitstellung beansprucht. 

B. Wertbriefe. Am Wertbriefdienst nehmen aile PAnst teil. 
Der Hochstbetrag der Wertangabe (Assicurazione di valori) richtet 
sich nach der Klasse der P Anst. Die Wertbriefe miissen mit 
mindestens 5 Siegeln verschlossen sein. Wertkastchen bilden im 
innern Verkehr keine Sonderklasse. Erhoben wird die Gebiihr fiir 
einen Einschreibbrief gleichen Gewichts und eine Versicherungs
gebiihr nach Betragstufen; Freimachungszwang. Bei Verlust oder 
Beschadigang, hohere Gewalt ausgenommen, Ersatz in der Grenze 
der Wertangabe; Verjahrungsfrist ein Jahr yom Tage der Aufgabe an. 

C. Postanweisungen (vaglia postali). Nach der Behandlungs
weise unterscheidet man zwei Arten: solche iiber geringere und solche 
iiber hOhere Betrage. Zur "tlbermittlung kleinerer Betrage bis zu 
einem bestimmten Hochstbetrag dienen besondere Vordrucke, die 
am Rande 5 Felder mit eingedruckten Betragen haben. Von diesen 
Feldern schneidet der Annahmebeamte so viele ab, daB das erste 
verbleibende Feld den runden Postanweisungsbetrag darstellt. 
Solche Postanweisungen werden postamtlich und offen der Be
stimmungsP Anst iibersandt. Sie sind mit einem Abschnitt zu 
schriftlichen Mitteilungen fiir den Empfanger versehen. Postanwei
sungen iiber hohere Betrage werden nach der Ausfertignng dem Ab
sender zur "tlbermittlung an den Empfiinger iibergeben, die Be
stimmungsP Anst erhiilt iiber solche Postanweisungen einen Ein
zahlungsschein. Bei diesen Postanweisungen ist die einmalige "tlber
tragung auf einen andern Empfiinger gestattet. Meistbetrag ist vor
geschrieben. Postanweisungen an Soldaten sind nur in kleinern 
Betragen zulassig; auch ist es verboten, an einem Tage an einen 
Soldaten mehrere Postanwelsungen abzusenden, deren Gesamtbetrag 
den fiir eine Soldatenpostanweisung festgesetzten Hochstbetrag 
iiberschreitet. Gebiihr nach Betragstuien. Telegraphische Post
anweisungen (vaglia telegrafici) sind zuIassig. AuBer der Post
anweisungs- und Telegrammgebiihr wird eine feste Zuschlaggebiihr 
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erhoben. Postanweisungen verlieren einen Monat naeh dem Ausgabe· 
monat ihre Giiltigkeit. Veriallene Postanweisungen konnen nur 
ausgezahlt werden, wenn das Ministerium die Giiltigkeitsdauer 
erneuert hat. Fiir die auf Postanweisungen eingezahlten Betrage 
leistet die Postverwaltung Gewahr. Unanbringliehe Postanweisungen 
veriallen naeh Ablauf von 2 Jahren vom Ausgabetag an gereehnet 
der Staatskasse. 

D. Postauftrage. Am Postauftragsdienst (Servizio delle 
riseossioni) nehmen nur die P A, nieht die PAg teil. Zur Einziehung 
mit Postauftrag sind zugelassen Empfangsanerkenntnisse, Reeh· 
nungen, Weehsel, Seheeke, allgemein alle bei Sieht oder zu bestimmter 
Frist zahlbaren Handelspapiere. Ausgenommen sind auslandisehe 
Lotterielose; die Zinsseheine der italienisehen Staatsrente, die bei 
allen PAnst eingelost werden, und die ausgelosten Staatsrenten· 
papiere, die kostenlos dureh die Postsparkasse eingelost werden 
konnen. Fiir die P A III. Klasse ist der Meistbetrag niedriger als bei 
den iibrigen P A festgesetzt; aueh sind bei jenen P A zu protestierende 
Auftrage nieht zugelassen. Die Zahl der Anlagen ist unbesehrankt, 
doeh diirfen sie nieht fiir mehr als 5 im Zustellbezirk der Bestimmungs· 
P Anst wohnende Sehuldner bestimmt sein. Die einzuziehenden 
Werte hat der Absender auf einem besonderen, von der Verwaltung 
gelieferten Vordruek zu verzeiehnen unter Angabe seines Namens, 
Vornamens und seiner Ansehrift, des N amens und Wohnorts der 
Sehuldner, des Betrags und des Falligkeitstags jedes Papiers. AuBer· 
dem hat er zu erklaren, ob er Teilzahlungen annimmt, ob die nieht· 
eingeli:isten Papiere an ihn zuriiek oder zur Protesterhebung weiter· 
gesandt, und ob die eingelosten Betrage seiner Postseheekreehnung 
gutgesehrieben werden sollen. Die Postauftrage sind der Aufgabe· 
P Anst zur Priifung offen vorzulegen, die den Postauftragsvordruek 
mit einem Priifungsvermerk versieht. Postauftrage mit auf den 
Inhaber lautenden Wertpapieren werden unter Wertangabe, die 
iibrigen unter Einsehreibung versandt. Zu protestierende Auftrage 
miissen am Falligkeitstage eingelost werden, bei den iibrigen betragt 
die Einli:isungsfrist 7 Tage. Bei Teilzahlung erMlt der Schuldner ein 
AnerkenntniR iiber den gezahlten Betrag, die Papiere werden alsdann 
an den Glaubiger zuriickgesandt. Die eingezogenen Betrage werden 
mit Postanweisung naeh Abzug der Postanweisungsgebiihr, die nicht· 
eingelosten Papiere unentgeltlich dem Glaubiger zuriiekgesandt. 
Bei Verlust eines Auftragsbriefs wird bei Einschreibung eine ein· 
heitliche, und zwar hohere Entschadigung als bei eingeschriebenen 
Sendungen, bei Wertangabe die versicherte Summe ersetzt. Fiir die 
eingezogenen Betrage leistet die Verwaltung Gewahr, sie iibernimmt 
aber keine Verantwortung fiir U nregelmaBigkeiten im Postauftrag' 
dienst. 

E. Bezug von Zeitungen und Zeitschriften. Alle PAnst 
nehmen Zeitungsbestellungen (associazioni ai giornali) gegen eine 
einheitliehe Vermittlungsgebiihr fiir jede best,ellte Zeitung entgegen. 
Der Bezugspreis wird den Verlegern mit gebiihreufreier Post· 
anweisung, auf der die Vermittlungsgebiihr in Freimarken verrechnet 
wird, iibersandt. Die Verleger miissen die Zeitungen unter der An· 
schrift der Bezieher gegen die gewohnliehen Gebiihren aufliefern. 
Die Postverwaltung gibt bei den dureh Vermittlung der P Anst 
bestellten Zeitungen den N achfragen der Empfanger Folge. 

F. Postpakete. Am Postpaketdienst (Servizio dei paeehi) 
nehmen aile PAnst teil. Meistgewieht 5, in bestimmten Fallen 10 kg. 
Ausdehnungsgrenze 50 cm in irgendeiner Richtung; als sperrig gelten 
solehe, die 50-60 em in einer Riehtung oder 105 em Lange und 
40 em in der Breite und Hohe iibersehreiten. Gebiihrenstufen bis 
1, 3, 5, 10 kg; fiir von Verlegern und Buehhandlungen abgesandte 
Biieherpakete ermaBigte Gebiihr naeh Stufen bis 1, 2, 3, 5 kg. Fiir 
sperrige Pakete 50 vH Zusehlag. Fiir Pakete mit Zivilkleidern usw. 
der Rekruten und Reservisten an ihre Angeh6rigen sind niedrige 
Gebiihren naeh Stufen bis 5, iiber 5 bis 10 kg festgesetzt. Wertangabe 
und Nachnahme bis zu bestimmtem Betrage zugelassen. Jedem Post· 
paket (paeeo postale) muB eine Paketkarte (bullettino di spedizione) 
beigefiigt sein. Es werden Paketkarten mit eingedruekten, den 
Gebiihrenstufen entsprechenden Wertstempeln ausgegeben. Bei 
Verlust oder Beschadigung eines gewohnlichen Pakets hat der Ab· 
sender oder auf sein Verlangen der Empfiinger Ansprueh auf eine 
festgesetzte Hochstentschadigung. Bei Wertangabe Ersatzleistung 
bis zur Hohe des angegebenen Wertes. Keine Ersatzleistung bei 
dureh hohere Gewalt entstandenem Sehaden. Verjahrungsfrist 
1 Jahr vom Aufgabetag an. Die Pakete werden den Empfangern 
kostenlos zugestellt, jedoch findet nur ein Zustellversueh statt. Fiir 
mehr als 3 Tage lagernde Pakete wird eine Lagergebiihr erhoben. 

G. A usweisbiicher (libretti di rieonoscimento) stellen die 
HauptP A und die PAl. Klasse gegen besondere auf der AuBenseite 
der Biicher dureh Freimarken zu verreehnende Gebiihr aus. Ge· 
wohnliche Postlagersendungen werden gegen Vorzeigung des Aus· 
weisbuchs ausgehandigt. Bei Abhebung nachzuweisender Sendungen 
und von Postanweisungsbetragen hat der Empfanger dem Buche 
ein Ausweisblatt zu entnehmen und dem Vordruck entsprechend 
auszufiillen. Die Benutzung der AusweisbHeher ist nieht vor· 
geschrieben, sie dienen nur zur Erleichterung des Ausweises. Giiltig· 
keitsdauer 3 Jahre vom Tage der Ausstellung an. Bei Verlust kann 
der lnhaber Ungiiltigkeitserklarung verlangen. Derartige Verlangen 
sind an das zustandige HauptP A zu richten. Das Ministerium ver· 
offentlicht die Ungiiltigkeitserklarung im Postamtsblatt. Auf Ver· 
langen des Inhabers kann der Verlust gegen Zahlung der Kosten den 
P Anst telegraphisch mitgeteilt werden. 

H. Postsparkassen (Casse postali di risparmio). Am Post
sparkassendienst nehmen samtliche P A teil, die auch die Sparhiicher 
(libretti di risparmio) ausstellen. Fiir jede Einlage (deposito) ist ein 
Mindestbetrag festgesetzt. Hochstguthaben sind nicht vorgeschrieben. 
Doeh tragen die Guthaben von bestimmtem Betrag an keine Zinsen. 
Kleinere Betrage konnen durch Aufkleberi von Freimarken auf 
Sparkarten (cartellini) gespart werden. Sparrechnungen konnen 
auch Minderjahrigen eroffnet werden, die selbstandig Abhebungen 
(rimboflli) machen diirfen, sofern ihre gesetzlichen Vertreter keinen 
Einspruch erheben. Es kann vereinbart werden, daB auf Spar
biichern der Minderjahrigen Riickzahlungen erst nach der HroB· 
jahrigkeit zu leisten sind. Sparguthaben konnen dureh eine offentliche 
oder notarielle Erklarung abgetreten werden. Die Spareinlagen 
werden von dem auf den Einzahlungstag folgenden 1. oder 16. des 
Monats ab verzinst; der Zinsenlauf hort am 1. oder 16. der dem Aus
zahlungstag vorangeht auf. Die bis zum 31. 12. jedes Jahres auf· 
kommenden Zinsen werden dem Guthaben zugeschrieben. Zu diesem 
Zweck sind die Sparbiicher der Hauptverwaltung einzureichen. Die 
Postsparkasse kauft auf Verlangen der Sparer aUB ihrem Guthaben 
Staatspapiere an. Die Sparkassengelder werden in Provinz· und 
Gemeindeanleihen und Staatsrenten angelegt oder nach dem Gesetz 
vom 8. 8. 1895 Nr. 486 in das Staatsschuldbuch eingetragen. Die 
italienische Postsparkasse steht auf Grund besonderer Vereinbarung 
im zwischenstaatlichen Verkehr mit Frankreich, GroBbritannien und 
Agypten, sie vermittelt den Spardienst fiir Rechnung der im Aus· 
land wohnenden Italiener und der Matrosen auf den Kriegsschiffen. 
AuBerdem vermittelt sie den Dienst der Sozialversicherung. Sie 
fiihrt einen von der Postverwaltung getrennten Haushalt. Die Post
vorsteher (s. unter III) erhalten fiir die TeUnahme am Postspar
kassendienst eine Vergiitung nach einem bestimmten Vomhundert· 
satz. Die Postsparkasse veroffentlicht jedes Jahr einen Rechenschafts· 
bericht. Nichtabgehobene Guthaben verfallen nach 30 Jahren del' 
Staatskasse. 

J. Postscheckverkehr. Postscheckamter bestehen in Rom, 
Bologna, Neapel und Triest. Yom vollendeten 18. Lebensjahr an 
kann sich jedermann eine Postscheckrechnung eroffnen lassen. 
Stammeinlage wird nicht verlangt. Fiir Einzahlung auf Scheck
rechnung ist Meistbetrag vorgeschrieben. Dem Zahlungsverkehr 
dienen Postschecke, Zahlungsanweisungen und 'Uberweisungen. Die 
Scheckguthaben werden mit 2 vH verzinst. Den Postscheckkunden 
konnen Postkreditbriefe (s. d.) ausgestellt werden. Auf Verlangen 
der Postscheckkunden werden ihren Rechnungen die fiir sie ein· 
gegangenen Postanweisungsbetrage sowie die eingezogenen N ach
nahme· und Postauftragssummen gutgeschrieben. Die nach dem 
Betrag abgestufte Gebiihr fiir Einzahlungen auf Postscheckreeh· 
nungen tragt der Absender. Die Gebiihren fiir Auszahlungen, 'Uber
weisungen USW. werden von der Postscheckrechnung abgeschrieben. 
Fiir die im Postscheckverkehr notigen Vordrucke sind besondere 
Gebiihren festgesetzt. Die Postverwaltung veroffentlicht jahrlich 
ein Verzeichnis der Postseheckkunden, das allen PAnst unentgelt.lich, 
den Rechnungsinhabern gegen eine Gebiihr iiberwiesen wird. 

Schriftwesen. Archiv 1873 S. 455ff., 1874 S.23, 72ff., 1880 
S.179ff., 1881 S.399ff., 1889 S.253, 1890 S.263ff., 296ff., 1891 
S.474ff., 1896 S.542ff., 571ff., 1898 S.443, 461ff., 1901 S. 480ff., 
1907 S.272, 1908 S.92ff., 1909 S.565ff., 1915 S. llff.; L'Union 
Postale 1890 S.181ff., 1921 S.175, 1925 S.112; Effenberger, Ge· 
schichte der osterreichischen Post. Wien 1913, Verlag der Zeitschrift 
fiir Post und Telegraphie. R. SpieB u. Co., Wien. S. 57ff., 157ft.; 
Sulle Poste Italiane, Roma 1879; Eug. Delmati, Manuale teorico· 
pratico dell' amministrazione delle Poste, Napoli 1883; Derselbe, 
Legislazione postale, Napoli 1890; Enrico Melillo. Le poste italiane 
nel medio evo. Alta e media Italia (476-1600). Con illustrazioni. 
Roma, Desclee, Lefbevre & Co. Editori; La posta nei secoli (Appunti 
Storici) Enrico Melillo. Napoli, Stab. Tipografico E. Pietrocola 1895; 
Enrico Melillo. Le Poste nel Mezzogiorno d'Italia (Ricerche storiche). 
Napoli, Stabilmento Tipografico E. Pietrocola 1897. Brandt. 

Itinerarien 
waren im Romischen Reiche StraBen· und Ortsverzeichnisse sowie 
kartenahnliche Darstellungen fiir Reisezwecke, in gewissem Sinne 
Vorlaufer der spateren Kurs· und Reisehandbiicher (s. auch Reichs· 
knrsbuch). In den "Itineraria scripta" waren nur die StraBen auf· 
gefiihrt und die N amen und Entfernungen der Stationen angegeben; 
nur in einzelnen Fallen waren mythologische und geschichtliche 
Bemerkungen eingeflochten. Das bedeutendste der erhalten ge· 
bliebenen Itinerarien dieser Art (etwa 10) ist das Itinerarium Anto· 
nini mit 372 Romerstrallennamen, verfaBt zur Zeit Diokletians, 
etwa 300 n. Chr. Die etwas jiingeren bildJichen Darstellungen des 
StraBennetzes hieBen "Itineraria pieta". Bekannt ist eine urn 1264 
hergestellte Wiedergabe der "Weltkarte des Castorius" unter dem 
Namen "Peutingersche Tafel". Konrad Celtes hatte sie in Worms 
aufgefunden und dem Augsburger Altertumsforscher und Rats
herrn Peutinger iiberlassen. 

Auch im Mittelalter wurden Reisehandbiicher vielfach noch ala 
"Itinerarien" bezeichnet. 

Schriftwesen. Miller, Die Weltkarte des Castorius. Verlag 
von Otto Maier, Ravensburg 1887; Veredarius, Das Buch von del' 
Weltpost. 3. Aufl. Herm. J. Meidinger, Berlin 1894. S. 27 ;,L'Union 
Postale_1889 S.82. Brunner. 
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Jahresberichte der Deutschen Reichspost. Nach § 2 
des Reichspostfinanzgesetzes (s. d.) hat die DRP dem 
Reichsrat und Reichstag alljahrlich einen Geschiifts
bericht (Jahresbericht) uber das abgelaufene Rechnungs
jahr mit einer Gewinn- und Verlustrechnung und einer 
Bilanz vorzulegen, aus denen sich die Finanzlage der 
DRP ergibt. Die Vorschrift entspricht der Bestimmung 
im § 260 des HGB, nach der der Vorstand einer Aktien
gesellschaft innerhalb einer bestimmten Frist von nicht 
mehr als 6 Monaten fiir das verflossene Geschaftsjahr 
eine Bilanz, eine Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
einen den Vermogensstand untl die Verhaltnisse der 
Gesellschaft entwickelnden Bericht dem Aufsichtsrat 
und mit dessen Bemerkungen der Generalversammlung 
vorzulegen hat. Bisher ist ein Jahresbericht der DRP 
noch nicht verofientlicht worden. Uber die Entwicklung 
des Postscheckwesens hat das RPM stets regelmaBig 
Jahresberichte veroffentlicht. S. Postscheckverkehr. 

Jahresbilanz der Deutschen Reichspost. Die DRP hat 
nach § 2 des Reichspostfinanzgesetzes (s. d.) dem Reichs
rat und dem Reichstag alljahrlich einen Geschaftsbericht 
uber das abgelaufene Rechnungsjahr mit einer Gewinn
und Verlustrechnung und einer Bilanz vorzulegen. 
Gleichwohl muB· die Rechnungsfuhrung nach § 7 a. a. O. 
den Vorschriften der Reichshaushaltsordnung (s. d.) 
genugen. Es entstand somit die Aufgabe, die kamerali
stische Rechnung so einzurichten, daB die Rechnungs
ergebnisse nach dem Vorbild der kaufmannischen dop
pelten Buchfuhrung (s. kaufmannische Buchfiihrung) die 
Unterlagen fur die Gewinn- und Verlustrechnung und fur 
die Bilanz liefern konnen. Die Aufgabe ist in der Weise 
gelost worden, daB die Einnahmen und Ausgaben nach 
den Grundsatzen, nach denen bei der kaufmannischen 
doppelten Buchfiihrung zu entscheiden ist, ob ein Ertrags
(Gewinn- oder Verlust-) Konto oder ein Vermogenskonto 
gegenuber einem Kassen-Zu- oder -Abgang zu ent- oder 
belasten ist, nach "Betrieb" oder "Anlage" getrennt 
werden. Die "Betriebs"spalte der Rechnung ist die 
Gewinn- und Verlustrechnung, die "Anlage"spalte ent
haIt die Vermogensrechnung, d. h. ~e Zahlen, die zu 
den Zahlen der Anfangsbilanz hinzugezahlt oder von 
ihnen abgezogen werden mussen, damit die SchluB
bilanz gezogen werden kann. Die Abschreibung~n er
scheinen in der Betriebsrechnung als Ausgabe und m der 
Vermogensrechnung als Minusausgabe - also als Ein
nahme. Die kameralistische Rechnung ist mithin so 
eingerichtet worden, daB sie als Ganzes wie ein Grund
buch bei der kaufmannischen doppelten Buchfuhrung 
fur die nur einmal im Jahre, namlich nach Fertigstellung 
der Rechnung, vorzunehmenden Be- und Entlastungen 
der Vermogenskonten benutzt werden kann. Der Haus
haltsplan ist entsprechend eingerichtet worden, da er 
nach §§ 56 und 66 RHO die Grundlage fiir die Rech
nungsfiihrung bilden muB. 

Die formliche Feststellung der seit dem 1. 4. 1925 
angewandten neuen Grundsatze fiir die Rechnungs
fiihrung der DRP (§ 7 des Reichspostfinanzgesetzes) 
steht noch aus. Bilanzen der DRP sind noch nicht ver
ofientlicht worden. 

Schriftwesen. Gebbe, Das Wesen der Bilanz und der kauf
mannischen doppelten Buchfiihrung und die Aufstellung von Bilanzen 
bel der Deutschen Reichspost (Bd. 80 der Sammiung Post und 
Telegraphie in Wissenschaft und Praxis). 4. und 5. Auflage. R. v. 
Decker's Verlag (G. Schenck), :tlerlin 1925. Gebbe. 

Jahresrechnung s. Buchhaltereirechnungen, Gesamt
rechnung 

Jahresiibersichten. Nach dem RechnungsabschluB 
(s. d.) haben die GPK und aIle OPK die Rechnungs
ergebnisse fiir das abgelaufene Rechnungsjahr in einer 
Jahresiibersicht uber die planmaBigen Einnahmen und 
Ausgaben zusammenzustellen. Dabei sind die Einnah
men und Ausgaben wie in den Buchhaltereirechnungen 

J 
(s. d.) den im Kassenanschlag urspriinglich aufgefiihrten 
Betragen gegenuberzustellen. Das Mehr oder Weniger 
ist anzugeben. Die Angaben mussen fiir jede Ver
rechnungsstelle mit den in die Buchhaltereirechnungen 
(s. d.) aufgenommenen SchluBsummenund bezuglich 
der Kapitel- und Titelsummen mit den aus den Kassen
ausziigen sich ~rgebenden Jahressummen genau uberein
stimmen. Die Ubereinstimmung mit den Buchern der 
OPK ist von der OPD in der Jahresiibersicht zu 
bescheinigen (fur die GPK yom Rechnungsbiiro in 
den Vorpriifungsverhandlungen). Die Jahresubersichten 
werden dem Rechnungsburo des RPM eingesandt. 
Eine Abschrift der JahresschluBsummen aus der 
Ubersicht zur Vergleichung der Zahl der Stellen fiir 
planmaBige Beamte· und der Dienstwohnungen mit 
dem Kassenanschlag sowie uber die Besetzung der 
Stellen und uber die Verwendung der Dienstwohnungen 
(s. unter Buchhaltereirechnungen) wird beigefugt. tIber 
den Zweck der Jahresubersichten s. Gesamtrechnung. 

Die Rechnungsergebnisse der OPD in Bayern und des 
Rechnungsburos in Miinchen werden von diesem zu
nachst in einer Jahresubersicht fur den Bereich der 
Abt. VI (Miinchen) des RPM in Miinchen zusammen
gestellt. 

Japan. 
I. Geschichte. Aus Urkunden, die elnen ZeitJ:aurn von un

gefahr 1000 Jahren umfassen, geht hervor, daB In Japan vom An
fang des 7. bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts zeitweise regel
mallige Posteinrichtungen bestanden haben, daB aber infolge der 
hSufigen Anderungen in den politischen und gesellschaftlichen Ver
hSitnissen des Landes diese Einrichtungen zu andern Zeiten fast 
ganz in Verfall geraten waren. Fest steht, daB die japanische Post 
ausschlieBlich fiir Regierungszwecke eingerichtet und dem Handeis
Bowie iiberhaupt dem nichtamtlichen Briefwechsei nicht zuganglich 
war. Dleser wurde durch besondere Boten befiirdert oder befreun
deten Reisenden anvertraut. Wahrend des angefiihrten Zeitraumes 
bestanden fUr Postzwecke Pferdewechseistellen, die 3 bis 4 Ri (1 Ri = 
ungefahr 2'/. eng!. Meilen oder 4 km) voneinander entfernt lagen 
und auf aUen Strallen zwischen den wichtigeren Stadten in Japan ein
gerichtet waren. Die Kosten fiir die Unterhaltung dieser Poststellen 
wurden durch den Erlos aus dem Verkauf von Reis gedeckt, der 
auf den zu diesen Stellen gehorenden Landereien gewonnen wurde, 
ferner durch Gebiihren, die fiir die Unterhaitung der Stellen er
hoben wurden und endlich durch Beitreibungen von den in der 
Nahe geiegenen Diirfern. Von 1630 ab, als Tokugawa zur Herr
schaft in Jedo gelangt war, wurden MaBnahmen zur Verbesserung 
der Posteinrichtung getroffen. Von dieser Zeit ab wurden aile 
Briefe der Regierung, sofern aie mit dem Siegel der Rojiu (Staats
rats) oder einer der eraten Staatabeamten verachlossen waren, nach 
allen Teilen des Landes versandt. Nichtamtliche Sendungen wurden 
jedoch nicht befordert, ebenso war auch der amtliche Brlefwechsel 
der Daimios (erblichen Lehnsfiirsten) von diesen Beforderungen aUB
geachlossen. Erst nach 1660 fanden sich Unternehmer, die die Be
fiirderung von GeschSfts- und personiichen Briefen vermittelten. 
Es entstanden fiir diesen Verkehr verschiedene Verbindungen: 
1. Die Sante J obikiaku genannte, regeimallige Botenverbindung 
zwischen den 3 Hauptstadten Jedo, Osaka und Kiyote. Diese 
Verbindung war fiir die Handelsbriefe eingerichtet worden. Sie 
wurden unter der Leitung von Aufsehern (Sai-rio) durch Post
pferde, die von der Regierung zu diesem Zwecke gegen bestimmte 
Mietspreise hergegeben wurden, befOrdert, neben nichtamtlichen 
wurden a.uch amtliche Sehreiben mit dieser Verbindung abgesandt. 
Einige Zeit nach Einrichtung dieser Strecke wurde sie bis Matsumay 
auf Jeso fortgefiihrt. Man unterhielt in bestimmten Entfernungen 
besondere Boten, die die Beforderung von wichtigen Briefen zu 
vermitteln hatten. 2. Die zur Mitteilung der Reispreise eingerichtete 
Verbindung. Sie wurde zwischen Osaka und Shimonoseki unter
halten und zeitweise bis Hakata, Nagasaki usw. ausgedehnt, urn 
den Stadten an dieser Strecke taglich von den Reispreisen Nach
rieht zu geben. Hin und wieder benutzte man die Verbindung auch 
zur BefOrderung von amtlichen unel personlichen Briefen; doch war 
sie im Vergleich zu der unter 1 angefiihrten Strecke nur von ge
ringer Bedeutung. 3. Die regelmalligen Posten fiir die Daimios. 
Mit diesen Verbindungen konnte der ganze amtliche Briefwechsel 
zwischen .Tedo und den Hoihaltungen der Daimios durch Postpferde 
befOrdert werden, die entweder von der Regierung fiir die verschie
denen Pferdewechselorte oder von den Daimios hergegeben wurden. 
Auch bei dieser Verbindung stand der Dienst unter der Leitung von 
Aufsehern. Den Lehnspflichtigen war es stillschweigend gestattet, 
person1iche Briefe mit den amtlichen Schreiben !hrer Lehnsherren 
abzusenden. 4. Der regelma/3ige Postdienst nach den Herrschaiten 
(Goriosho) der Shoguns oder Taikuns (Kronfeldherren). Amtliche 
Briefe aus Irgendeinem Orte der Goriosho der Shoguns wurden 
auf der Strecke in gieicher Weise befOrdert wie bei den Posten der 
Daimios. 5. Die kleine Post. Brlefschaften zwischen Orten, die 
10 bis 30 Ri (zuweilen auch 100 Ri) voneinander entfernt waren, 
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wurden den Boten der kleinen Post anvertraut, die Briefe und 
kleine Pakete mit mehr oder weniger Piinktlichkeit ihren Bestim
mungsorten zufiihrten. Neben diesen 5 Verbindungen bestanden 
noch andre zur Beforderung von Briefpostsendungen. Sie wurden 
entweder durch Dschunken gegen Zahlung einer bestimmten Ver
giitung befordert oder reisenden Prlestern und Kaufleuten anver· 
traut, oder auch Personen iibergeben, die Warensendungen auf den 
Riicken von Pferden oder BUffeln von einer Ortschaft zur andern 
iiberbrachten. Von allen diesen Beflirderungsmitteln wurde noch 
nach der Umwlllzung von 1868 Gebrauch gemacht. Diese Auflinge 
der Briefbeflirderung wurden im Jahre 1872 durch ein geregeltes 
Staatspostwesen nach amerikanischem Muster ersetzt, indem die 
japanische Regierung den Amerikaner Bryan mit der Einrichtung 
eigener Landesposten beauftragte. Dem WPV ist Japan am 1. 6. 1877 
beigetreten. Der Postpaketdienst ist durch Gesetz vom 16. 6. 1892 
am 1. 10. 1892 eingerichtet worden. 

II. Verfassung. Das japanische Postwesen wird 
von der Generaldirektion der Posten- und Telegraphen 
geleitet, die dem Verkehrsminister untersteht. Dem 
Verkehrsminister unmittelbar unterstellt ist auch die 
Generaldirektion der Postsparkasse. Ala Verwaltungs
behOrden bestehen 7 Verkehrsdirektionen mit dem 
Sitz in Tokio, Nagoya, Osaka, Sapporo, Hiroshima, 
Kumamoto und Sendai. Die Verkehrsdirektionen leiten 
in ihren Bezirken das Post-, Telegraphen- und Fern
sprechwesen, die Postsparkasse, die Lebensversicherung 
und iiberwachen die Elektrizitatswerke, die Wasserkraft
anlagen und die Handelsschiffahrt. Die P A zerfallen in 
drei Klassen. Die beiden P A I. Klasse in Tokio und 
Osaka heiBen Zentralpostamt. 

III. Beamtenverhaltnisse. Es gibt 3 Klassen von Staats
beamten. Die Beamten der 1. Klasse emennt der Kaiser, die der 
2. das Staatsministerium, die der 3. der Fachminister. Bei der 
Post- und Telegraphenverwaltung gehoren zur 1. Klasse der General
direktor, zur 2. die Abteilungsdirektoren der Hauptverwaltung 
und die Direktoren der Verkehrsdirektionen, zur 3. die iibrlgen 
Beamten. Bei der 3. Klasse unterscheidet man Ingenieure, Clerks 
1. und 2. Kiasse sowie Privatclerks. Die Vorsteher der PAl und II 
sind Clerks 1. Kiasse. Zu den Clerks 1. und 2. Klasse rechnen die 
Bureaubeamten der GeneraldirektionJ der Verkehrsdirektionen usw. 
und die Betriebsbeamten bei den PA I und II. Die Vorsteher der 
P A III sind Privatpersonen aus dem angesehenen Biirgerstand, 
die vor Antrltt ihrer Stellung durch Berufsbeamte unterwiesen 
werden. Sle erhalten elne Pauschvergiitung, aus der sie auch das 
von Ihnen anzunehmende Personal zu bezahlen baben. Die nach
geordneten Beamten der P A III heiBen Prlvatclerks. 

Die Anwil.rter fiir den hoheren Dienst miissen mindestens Uni
versitatsreife baben und eine schriftliche und miindliche Priifung 
vor einem aus hoheren Beamten und Universitatsprofessoren be
stehenden Ausschuf3 ablegen. Die bestandene Priifung berechtigt 
fiir alle Verwaltungen. Die in den Postdienst eintretenden Bewerber 
haben zunachst ein Probejahr abzulegen und riicken spater in die 
Vorsteher- und bOheren Dienststellen ein. Fiir den Eintritt in den 
mittleren Dienst 1st Mittelschul- oder ihr gleichwertige Vorbildung 
notig; die bei PAm beschaftigten Privatclerks miissen Volks
schulbildung haben. Zur Vorbereitung fiir den mittleren Dienst 
besteht in Tokio eine Post- und Telegraphenschule; Lehrgang 
2 Jahre. Die Beamten des unteren Dienstes bei den PA I und II 
zerfallen in zwei Gruppen, namlich fiir den Ortsdienst und den 
BefOrderungsdienst. Die Anwarter, die kraftig und unbescholten 
sein miissen, werden den Ortseinwohnem entnommen. 

IV. Postzwang. Der japanische Staat hat das Postmonopol. 
Niemand darf gewerbsmaf3ig Brlefe befordern. 

V. Portofreiheit genieBen nur die von den Postbehorden 
abgesandten oder an sie gerichteten Briefschaften, die das Post·, 
Telegraphen·, Fernsprech· und Funkwesen, den Postsparkassen. 
dienst, die Rentenzahlung, den Verkauf der staatlichen Stempel
marken usw. betreffen. Mif3brauch der Portofreiheit wird an Post· 
beamten mit Zwangsarbeit oder Geldstrafe von mindestens 500 Yen 
bestraft. 

VI. Betrieb. 
A. Brie f p 0 s t. Man unterscheidet 5 Klassen von Briefpost

gegenstanden: 1. Briefe; 2. Postkarten; 3. Verliffentlichungen 
(Zeitungen und Zeitschriften), die wenigstens einmal monatlich er
scheinen; 4. Biicher, Drucksachen, GeschMtspapiere, Lichtbilder, 
handschriftliche Aufsatze, Bilder, Zeichnungen, Warenproben, natur· 
geschichtliche Gegenstande; 5. landwirtschaftliche Samereien. AIle 
verschlossenen Sendungen und diejenigen, die nicht die fiir die 
Klassen 2 bis 6 gestellten Bedingungen erfiillen, werden als zur 
1. Klasse gebOrig behandelt. Das Gewicht der Sendungen der 
1. Klasse ist unbeschrankt; sonst bestehen Gewichts- und Ausdeh
nungsgrenzen. 

Wurfsendungen. Benachrichtigungen, Ankiindigungen usw. 
konnen i:q bestimmter Zahl ohne Anschrift aufgeliefert werden. 
Die Brieftrliger verteilen diese Sendungen, die keinen Aufgabe
stempel erhalten, naoh Gutdiinken. 

Barfreimaohung (Abonnement) kann die zustandige Verkehrs
direktion den Absendern von Zeitungen, Zeltschriften, Drucksachen 
usw. bei regeimaf3iger Auflieferung einer bestimmten Anzahl ge
statten. Gegen besondre Gebiihr kann der Empfanger die Zu
stellung der gewohnlichen Briefpost in verschlossener Tasche 
verlangen, die er zu stellen hat. 

S c h Ii e Bfa c h a b hoi u n gist eingefiihrt; die Gebiihr wird 
halbjahrlich im voraus erhoben und in Freimarken venechnet. 

Einschrelbung ist bei allen Brlefpostgegenstanden zuIassig. 
Bel Einschreibsendungen kann der Absender gegen besondre 
Gebiihr durch die Post Abschrlften von Urkunden beglaubigen 
lassen. Bei Sendungen, die' von der Post beglaubigte Urkunden 
usw. enthalten, ist Antrag auf Aufschriftsinderung unzulassig. 
Bei Einschreibsendungen bestatigen die P Anst gegen besondere 
Gebiihr die Stunde der Auflieferung. Die Sendungen miissen. den 
Vennerk "Bestatigung der Auflieferungsstunde" tragen. Die Be· 
stlmmungsPAnst iibersendet dem Absender eines solchen ·Briefes 
unverziiglich die Empfangsbestatigung des Empfangers. Bei Ver· 
lust einer Einschreibsendung, hohere Gewalt ausgenommen, Ent· 
schadigung 10 Yen. Verjahrungsfrlst 1 Jahr Yom Tage der Auf· 
gabe an. 

B. Wertsendungen. Bei allen verschlossenen Sendungen mit 
Ausnahme der eingeschriebenen, ist Wertangabe zulassig. Hochst· 
betrag 1000 Yen. Gebiihr besteht aus Einschreib- und Versicherungs· 
gebiihr. Die Versicherungsgebiihr fiir kurshabendes Geld ist doppelt 
so hoch wie fiir andem Inhalt. Hohere Wertangabe als der wirk-, 
liche Wertbetrag oder der wirkliche Wert der Ware 1st untersagt. 
Entschadigung bei Verlust oder Beschadigung bis zum angegebenen 
Wert, wenn der Schaden nicht durch hohere Gewalt, die Natur des 
Inhalts oder Fahrlassigkeit des Absenders herbelgefiihrt worden ist. 
Verjahrungsirist 1 Jahr vom Tage der Auflieferung an. 

C. Nachnahmen. Alle Wert· und Einschreibsendungen konnen 
mit Nachnahme belastet werden; Hochstbetrag 1000 Yen. Wenn 
Nachnahmesendungen ohne Einziehung des Nachnahmebetrags aus· 
gehandigt werden, Ersatzleistung in Hohe des Nachnahmebetrags; 
Verjahrung 1 Jahr vom Tage der Auflieferung an. 

D. Postauftrage. Ais Postauftragsanlagen sind zuIassig alle 
Arten von Handelspapieren, Zins· und Dividendenscheine, Eisen· 
bahnobligationen usw. Hochstbetrag 1000 Yen. Die Einziehungs· 
gebiihr fiir Werte ist bOher als die fiir Handelspapiere. Zu bestimmter 
Frist einzulosende Papiere miissen 5 bis 10 Tage vor dem Falligkeits· 
tage aufgeliefert werden. Bei Verlust oder VeriaIl Ersatz In Hohe 
der Werte; Verjahrung 1 Jahr vom Tage der Auflieferung an. 

E. Postanweisungen. Der Postanweisungsdienst ist in Japan 
1875 eingefiihrt worden. Mit Ausnahme einiger weniger nehmen 
alle P Anst an ihm tell, die nicht teilnehmenden werden durch be· 
sondere Vf des Verkehrsministeriums zur offentlichen Kenntnis ge· 
bracht. Es gibt gewohnliche und telegraphische Postanwelsungen 
sowie Postbons (s. d.). Der Meistbetrag elner Postanweisung ist 
300, elnes Postbons 20 Yen. Die nach dem Betrag abgestufte Ge
biihr wird In Freimarken verrechnet. Giiltigkeitsdauer 60 Tage 
vom Aufgabetage an, 90 Tage im Verkehr mit den Kurllen, Liu·Kiu, 
Bonin, lzu·Inseln, 120 Tage im Verkehr mit den Siidseeinseln. Nach 
Ablauf der Giiltlgkeitsdauer ist die Auszahlung nur gegen Aus
stellung eines Doppels zulassig. Fiir verspitete Auszahlung iiber· 
nimmt die Postverwaltung keine VerantwortUlig. 

F. Postpakete. Meistgewicht 1600 Momme (1 Momme = 
3,756 g), bei dringenden Paketen 600 Momme. Es sind Aus· 
dehnungsgrenzen festgesetzt. Die Gebiihr ist abgestuft nach dem 
Gewicht, und richtet slch auBerdem danach, ob das Paket fUr den 
Bezlrk der AufgabeP Anst oder einen andem bestimmt 1st. Bei 
Verlust oder Beschadigung eines Postpakets wird eine nach dem 
Gewicht abgestufte Entschadigung geleistet. 

G. Postsparkasse. Der Postsparkassendienst ist im Mai 1875 
eingefiihrt worden. Den SparkasBendienst vennitteln die P Anst, 
die am Postanweisungsdienst teilnehmen. Die Mindesteinlage be· 
tragt 10 Sen (1 Sen = rd. 3 Pf.), das HBchstguthaben 2000 Yen 
(1 Yen = 2,093 M). Unbeschrinkte Guthaben sind zulassig fiir 
offentliche Korperschaften, Tempel, Schulen, Vereinigungen, die 
nicht auf Gewinn gegriindet sind, usw. Der Zinsfuf3 betragt, von 
einigen Ausnahmen abgesehen, 4,8 vH. Die Zinsen werden am 
31. 3. jeden Jahres dem Gutbaben zugeschrleben. 

H. Postscheck· und ttberweisungsdienst 1st in Japan im 
Mirz 1906 eingefiihrt worden. Die Guthaben werden mit 3,6 vH 
verzinst, jedoch kann der ZinsfuB herabgesetzt werden, wenn das 
Guthaben 100 000 Yen iiberschreitet. 

J. A uszahl ung der R uhegehaiter usw. Durch kaiserlichen 
Erlaf3 vom 15.3.1910 sind die PAnst vom 1. 4. 1910 ab mit der 
Auszahlung der vom Staate bewiUigten Ruhegehalter nnd Hinter, 
bllebenenbeziige betraut worden. Auszahlung entweder in bar 
oder durch ttberweisung auf Postsparkassenkonto. 

Schriftwesen. L'Union Postale 1883 S. 210ff.; Sieblist S. 436f1.; 
Supplement au recuell des renseignements sur l' organisation des 
Administrations de I'Union et sur leurs services lnternes. Mai 1924. 
S.25ff.; The postal system in Japan. Herausgegeben vom Ver' 
kehrsministerium in Tokio. 1921; Archlv 1874 S.126, 1876 S.147ff., 
1880 S. 349ff., 1892 S.701ff., 1897 S. 685f1., 732ff., 751ff., 1906 
S.263ff. Brandt. 

Journali~re s. Schnellposten 

Judenbrieltriiger. Nach den Bestimmungen der in 
zahlreichen deutschen Stii.dten erlassenen Judenord
nungen bestanden fiir die Juden auch Einschrankungen 
im Verkehr mit der Post. So durften z. B. christliche 
Brieftrager den Juden die Briefe nicht ins Haus tragen, 
es war hierfiir ein Schutzjude aufgestellt, der die Briefe 
bei der Post in Empfang nahm und im Judenviertel 
zustellen muBte. Eine solche Einrichtung bestand in 
Hamburg, wo der letzte Judenbrieftrager 1832 bei Ver
staatlichung der Post verschwand. Auch in Frankfurt 
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a. M. wird ein Judenbrieftrager im Ratsedikt yom 14. 2. 
1756 erwahnt. 

Schriftwesen. Tholotowsky, Judenbrieftrager in Hamburg. 
Deutsche Reichspost 1896 S. 38: Faulhaber, Geschichte des Post· 
wesens in Frankfurt am Main. K. Th. VOlckers Verla~. Frankfurt 
'a. M. 1883. S.167. 

Jugoslawien. 
I. Geschichte. Jugoslawien (Siidslawien), amtlich "Konigreich 

der Serben, Kroaten und Slowenen" ist 1918/1919 aus der Vereinigung 
des Konigreichs Serbien mit Herzegowina, Bosnien, Kroatien· 
Slawonien, Dalmatien, Krain, dem siidlichen Steiermark, Batschka 
und dem westIichen Banat, Montenegro und Teilen Bulgariens und 
Mazedoniens entstanden. Eine eigene Postgeschichte von Bedeutung 
hat von diesen Gebieten nur das ehemalige Konigreich Serbien, dessen 
Hauptstadt Belgrad auch der Regierungssitz des neuen Staatswesens 
ist. Zur Zeit der Bliite des serbischen Staates im Mittelalter unter· 
hielten die Herrscher Verbindungen mit den verschiedenen Gebiets· 
teilen und den N achbarstaaten durch reitende Boten, auf kiirzere 
Entfernungen wurden auch FuBboten benutzt. Die Boten waren 
nicht nur zur Wahrung des Briefgeheimnisses verpflichtet, sondern 
hatten auch Stillschweigen iiber die Ihnen anvertrauten miindlichen 
Bestellungen zu beobachten. Nach der Eroberung Serbiens durch 
die Tiirken (1439) verschwand f1ir die Bewohner jeder Briefverkehr; 
nur die hOchsten tiirkischen Beamten unterhielten einen solchen mit 
Konstantinope!. Zur Zeit des ersten Aufstandes gegen die Tiirken 
(1804) machte sich ein lebhaftes Bediirfnis f1ir den Austausch von 
Nachrichten zwischen den Fiihrern der Aufstandischen geltend, die 
eine Anzahl Poststrecken mit Pferdewechsel einrichteten. Das gleiche 
geschah bei dem zweiten Aufstand (1815). Ein staatlich geordnetes 
Postwesen wurde in Serbien 1843 eingerichtet, nachdem das Land 
die inn ere Verwaltungsfreiheit erlangt hatte, politisch aber noch vom 
tiirkischen Reich abh1ingig war. 

N ach § 27 des Grundgesetzes iiber das Postwesen wurde zur Be· 
aufsichtigung und Verwaltung der PA eine PostbehOrde eingesetzt, 
die der Abteilung fiir innere staatliche Angelegenheiten angegliedert, 
aber mit dieser gleichberechtigt und innerhalb ihres GeschMtskreises 
selbstandig war. Am 15. 10. 1843 wurde in Belgrad das erste PA 
eroffnet, dessen Personal zunachst aus einem Postmeister, einem 
"Postoffizier" und einem Brieftrager bestand. Von Belgrad gingen 
4 Hauptpoststrecken aus, und zwar nach Radujewatz, Aleksinatz, 
Mokra·Gora und Losnitza. AuBer diesen Hauptstrecken gab es noch 
4 N ebenlinien. 

Zwischenstaatliche Beziehungen unterhielt Serbien zunachst 
nicht. 1847 wurde eine neue Verordnung iiber die betriebliche Ein· 
richtung des Postdienstes erlassen, die bis 25. 1. 1866 giiltig war. 
Dann kam ein neues Gesetz, das in seinen wesentlichen Grundziigen 
bis in die neueste Zeit bestand. Am 1. 10. 1866 wurden die ersten 
Briefmarken in tiirkischer Wahrung in Serbien eingefiihrt. Am 
2. 12. 1868 schloB Serbien einen Postvertrag mit Osterreich· Ungarn 
iiber den Brief· und Geldaustausch, der am 1. 9. 1869 in Kraft trat. 
Damit wurde das osterreichische PAin Belgrad und seine Zweigstelle 
in Aleksinatz, die unter dem osterreichischen EinfluB in Serbien ent· 
standen waren, aufgehoben. Durch diesen Vertrag wurde Serbien 
auch mit den iibrigen europa/schen Staaten in Verbindung gebracht. 
Dem WPV trat Serbien am 1. 7. 1875 bei. Mit der Angliederung an 
den WPV wurde das Postwesen ganz dem Ministerium fiir inn ere 
Angelegenheiten unterstellt und die bis dahin freiere eigene. Post· 
verwaltung damit beseitigt. Wahrend dieser ganzen Zeit hatte das 
serbische Postwesen kein besonderes Gesetz, das die Rechte und 
Pflichten der Beamten geregelt h1itte.Ein solches wurde erst um 
1889 erlassen. Es blieb bis in die neueste Zeit maBgebend. 

Bis in das 20. J ahrhundert hinein herrschte in Serbien gegen das 
Postwesen vollige Gleichgiiltigkeit; ein Postzwang bestand nicht. 
Bei mangelnder staatlicher Fiirsorge, unzureichender Ausbildung 
und Bezahlung des Personals entwickelten sich immer groLlere MiLl· 
stande in allen Dienstzweigen, die die serbische Regierung schlieBlich 
veranlaBten, fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen. Fiir die Neu· 
gestaltung des Postwesens wurde ein deutscher Beamter, der damalige 
Postdirektor, jetzige Oberpostdirektor Mosemann, ausersehen, der 
in der Zeit vom November 1913 bis August 1914 in Serbien tatig war. 
Seine VerbesserungsvorschUige erstreckten sich auf die Umgestaltung 
des Personalwesens und die Umbildung des Postanweisungs· und 
Postpaketdienstes. Er schuf eine Dienstanweisung fiir den gesamten 
Postanweisungsdienst, deren Herausgabe von allen serbischen P A 
freudig begriiBt wurde. Infolge des Kriegsausbruchs war es ihm 
nicht mehr moglich, die Dienstvorschriften iiber den Paketverkehr 
im Druck erscheinen zu lassen. 

In Montenegro war die Lage wllhrend der tiirkischen Herrschaft 
die gleiche wie in Serbien. Erst 1869 wurde eine P Anst nach italieni
schem Muster eroffnet. 1875 wurde der Postdienst nach serbischem 
Vorbild eingerichtet. 

In den ehemals zu Osterreich·Ungarn gehorenden Gebieten hat 
sich der Postdienst wie dort entwickelt. N ach der Griindung der 
Illyrischen Provinzen durch Napoleon 1807 bauten die Franzosen 
in Dalmatien noch heute bestehende StraBen und richteten Postver· 
bindungen ein. 

In Bosnien·Herzegowina bestand wllhrend der tiirkischen Herr
schaft kein geregeltes Postwesen. Unter der osterreichischen Herr· 
schaft (1878-1918) war der Post- und Telegraphendienst als eine 
Abteilung der Militllrverwaltung eingerichtet. 

N ach der Griindung des Konigreichs der Serben, Kroaten und Slo
wenen fiel der Regierung die Aufgabe zu, die verschiedenen, eigenartig 
eingerichteten Landesposten zu verschmelzen. In Serbien unterstand 
das Postwesen der Generaldirektion der Posten und Telegraphen, die 
dem Ministerium der offentlichen Arbeiten in Belgrad angegliedert 
war, in Montenegro der Generaldirektion der Posten und Telegraphen, 

Handwort,erbuch des Postwesens. 

die eine Abteilung des Ministeriums des Innern in Cetinje bildete. 
Die P Anst in Kroatien und Slawonien waren der Post· und Tele· 
graphendirektion in Zagreb, in Batschka und dem Banat der Post· 
und Telegraphendirektion in Temesvar, in Baranja der Post· und 
Telegraphendirektion in Pecs unterstellt. Die Direktionen waren 
der dem Handelsministerium angegliederten koniglichen General
direktion in Budapest untergeordnet. Die PAnst in Slowenien unter· 
standen den K. K. Post· und Telegraphendirektionen in Graz und 
Triest, in Dalmatien der K. K. Post- und Telegraphendirektion in 
Zara. Diese Direktionen waren der 3. Sektion des Handelsministe· 
riums (Post· und Telegraphensektion) in Wien unterstellt. In Bos· 
nien·Herzegowina wurden die PAnst von der Militllrpostdirektion 
in Sarajewo geleitet, die dem Kriegsministerium in Wien unter' 
geordnet war. 

Der Ukas vom 7. 12. 1918 schuf ein Ministerium der Posten und 
Telegraphen, das am 5. 1. 1919 die gesetzliche Bestlltigung erhielt. 
Das Gebiet des neuen Staates wurde in 9 Post· und Telegraphen· 
direktionen eingeteilt mit dem Sitz in Belgrad, Ljubljana, Veliki 
Betschkerek, Zagreb, Nisch, Skoplje, Sarajewo, Split und Cetinje. 
Am 27. 12. 1919 wurde die Direktion von Veliki Betschkerek nach 
N ovi Sad verlegt. Die Direktion in Nisch wurde am 1. 5. 1922 auf· 
gehoben; der groBere Teil wurde der Direktion Belgrad, und der iibrige 
der in Skoplje zugewiesen. 

II. Verfassung. An der Spitze des Postwesens des 
Konigsreichs der Serben, Kroaten und Slowenen steht 
nach der gemaB Artikel 130 der Verfassung erlassenen 
Verordnung des Jahres 1921 der "Minister der Posten, 
Telegraphen und Telephone". Das Ministerium gliedert 
sich in ftinf Abteilungen. Die erste "Allgemeine Abtei
lung" bearbeitet die Angelegenheiten des Personals, der 
Gesetzgebung, der Statistik, des Archivs, des Museums 
und der Biicherei des Ministers; die zweite, "Postabtei
lung", die Angelegenheiten des inneren und zwischen· 
staatlichen Dienstes und der Postverbindungen; die 
dritte, "Telegraphen. und Fernsprechabteilung", die 
Einrichtung und Unterhaltung der Telegraphen. und 
Fernsprechlinien und die Angelegenheiten des innern 
und zwischenstaatlichen Telegraphen- und Fernsprech
dienstes; die vierte, "Wirtschaftsabteilung", die Be
scha££ung der Ausstattungsgegenstande und Amtsbe
diirfnisse; die ftinfte, "Priifungsabteilung", die Priifung 
aller Rechnungen des Post·, Telegraphen· und Fern
sprechdienstes. Bei dem Ministerium ist ein aus hiiheren 
Beamten des Ministeriums bestehender Beirat zurBegut
achtung betrieblicher Fragen eingerichtet. Es gibt 8 Be
zirksbehiirden mit dem Sitz in Belgrad, Zagreb, Ljubljana, 
Sarajewo, Split, Novi Sad, Skoplje und Cetinje. Man 
unterscheidet drei Arten von P Anst, solche, bei denen 
der Dienst von Staatsbeamten wahrgenommen wi!:d, von 
Nichtbeamt~n verwaltete P Ag und GemeindeP A. Die 
GemeindePA bestehen hauptsachlich in dem Gebiete 
des ehemaligen -Konigreichs Serbien; sie werden auch 
in dem ehemaligen Konigreich Montenegro eingerichtet. 

Die GemeindeP A unterstehen hinsichtlich der Verrichtung des 
Dienstes zunachst der Beaufsichtigung des StaatsP A, mit dem sie 
unmittelbare Kartenschliisse unterhalten, und weiter in ihrer Ge· 
samtheit dem Postminister. Ihr Wirkungskreis umfaBt im wesent· 
lichen die Annahme und Zustellung von Briefen, Postkarten, Zei· 
tungen, Drucksachen, Preislisten, in Buch· oder Steindruck her· 
gestellten Verzeichnissen, Warenproben u. dg!. (auch von eingeschrie· 
benen und durch Eilboten zuzustellenden Sendungen dieser Art) bis 
zum Gewicht von 1 kg, ferner von Paketen ohne Wertangabe bis 
5 kg sowie die Annahme und Zustellung von Telegrammen. Nach 
Bediirfnis kann der Postminister anordnen, daB die GemeindeP A 
auch mit den iibrigen Zweigen des Post· und Telegraphendienstes 
sich zu befassen haben. Die Ausstattungsgegenstiinde, wie Brief
kasten, Ledertaschen, Stempel usw. haben die Gemeinden aus eigenen 
Mitteln zu bestreiten. Die Obliegenheiten ei.nes Gemeindepostmeisters 
hat nach Wahl der Gemeinde gegen eine maLlige Vergiitung aus Ge· 
meindemitteln der Gemeindeschriftfiihrer oder Schreiber wahr
zunehmen. Das Gemeindegericht ist verpflichtet, dem zustandigen 
staatlichen PAden Vor· und Zunamen der zum Gemeindepostmeister 
gewahlten und vor dem Ortsgeistlichen im Beisein des Gemeinde· 
vorstehers vereidigten Person bekanntzugeben. Urn eine gleich· 
maBige A usiibung der Dienstgesch1ifte sicherzustelIen, werd en bei 
den StaatsP A fiir die Ihnen unterstehenden Gemeindepostmeister 
Unterrichtskurse abgehalten. Die BefOrderung der Post von und zu 
den StaatsP A besorgt der Gemeindeposttrager, der nach Bedarf 
beritten ist. Die Posttrager werden nach der Vereidigung ebenfalls 
von der Gemeinde angestellt; ihre Vergiitung bestimmt der Ge· 
meindeausschuB. Die Vorsitzenden der Gemeindegerichte haben 
fiir die piinktliche Verrichtung des Postdienstes in ihrem Bereich 
zu sorgen. Bei Verlust einer eingeschriebenen Sendung sind der 
Vorstand des Gemeindegerichts und der Gemeindepostmeister ge· 
meinsam fiir den Schaden haftbar. Bei unordentlicher Dienstfiihrung 
in einem GemeindeP A hat die StaatsP Anst gleichzeitig dem Post. 
ministerium und der BezirksbehOrde Anzeige zu erstatten. Diese 
Behorde hat die Organe des Gemeindeamts zur Verantwortung zu 
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ziehen und ist befugt, die Schuldigen mit Geldstrafe zu belegen; 
gegen Urteile der Bezirksbehiirden kann innerhalb dreier Tage bei 
dem Postministerinm Berufung eingelegt werden. Ein Gemeinde
postmeister, der von der staatlichen PAnst dreimal wegen Unznver
Jassigkeit angezeigt worden ist, muJ.l auf Anordnung des Postministers 
yom Gemeindegerichte seines Dienstes enthoben werden. 

III. Beamtenverhaltnisse. Mit Ausnahme des 
Fernsprechdienstes, fiir den eine betriebliche Ausbildung 
mit anschliel3ender Priifung vorgesehen ist, wird niemand 
zu eineni Amt im Post- und Telegraphendienst zugelassen, 
der nicht in einer der beiden Post- und Telegraphen
berufsschulen (untere und hiihere Schule) vorgebildet ist. 
Diese Schulen werden zu bestimmten Zeiten eroffnet; 
der Unterricht wird nach einem yom Ministerium aus
gearbeiteten Plan erteilt. Die Anwarter mit Hochschul
bildung brauchen die Schule nicht zu besuchen; sie 
miissen jedoch die Priifungen der hoheren Schule ab
regen, zu denen sie erst nach einer mindestens zweijah
ligen betrieblichen Ausbildung im Post- und Telegraphen
dienst zugelassen werden. Beamte, die die untere Post
und Telegraphensehule mit Erfolg besucht haben, konnen 
nach einer besonderen Priifung zum Besuch der hoheren 
Schule zugelassen werden. 

Der Rang, die Beziige, die Rechte und Pflichten der 
Postbeamten sind 1923 gesetzlich geregelt worden. Die 
Ruhegehaltsberechtigung infolge von Dienstunfiihigkeit 
beginnt nach 15jahriger Dienstzeit; nach 35jahriger 
Dienstzeit wird Dienstunfahigkeit fiir die Ruhegehalts
gewahrung nicht mehr vorausgesetzt. Die Hinterblie
benenversorgung erstreckt sich auf die Witwen und die 
Kinder bis zum voIlendeten 21., wenn sie eine wissen
schaftliche Ausbildung erhalten, bis zum voIlendeten 
23. Lebensjahr. Tochter verlieren bei ihrer Verheiratung 
den Anspruch auf Waisengeld. Fiir die serbischen Post
und Telegraphenbeamten besteht folgende Rangordnung: 
Ministar (Minister), Generalni Direktor (Generaldirektor), 
Pomocnik Generalnog Direktora (Gehilfe des General
direktors), Nacelnik odeljenja (Abteilungsvorsteher), In
spektor Ministarstva (Inspektor beim Ministerium), 
Direktor oblasni (Bezirksdirektor), Pomocnik Direktora 
(Gehilfe des Direktors), Sef Odseka Ministarstva (Sek
tionschef im. Ministerium), Sef Odseka Direkcije (Direk
tionssektionschef), Visi Kontrolor Ministarstva (Ober
kontroIleur beim Ministerium), Inspektor direkciski (Be
zirksinspektor), Sekretar Ministarstva ili Direkcije (Mini
sterial- oder Direktionssekretar), Inzenjer (Ingenieur), 
Upravnik poste i telegrafa (Post- und Telegraphenamts
vorsteher), Kontrolor poste iIi telegrafa (Post- und Tele
graphenkontrolleur), Mehanicar (Mechaniker), Pisar 

Kabinetts-Postamt in Berlin. Eingerichtet 1860 unter 
dem Namen "Expedition flir die Postsachen des Konig
lichen Haus'es", untergebracht im Postgrundstiick 
Konigstral3e, unmittelbar der OPD Berlin unterstellt, 
rechnerisch dem HofP A zugeteilt. Leiter war zuletzt. 
ein Oberpostsekretar als "Vertreter des Oberpostdirek
tors". 1864 Name in "Cabinets-Expedition" geandert 
(ohne besondre Verfiigung), 1876 in "Kabinetts-Post
amt". Aufgehoben 1. 7. 1919, weil der Geschaftsumfang 
sich nach der Staatsumwalzung erheblich verkleinert 
hatte. DieArbeitendesKabinettsPAsindaufdasBriefPA 
und das PA 8 in Berlin, Franzosische Str. 9-12, iiber
gegangen. 

Dem KabinettsPA lag die Bearbeitung der Post
sachen des Hofes und einer Anzahl hoher Behorden ob 
(z. B. des Staatsministeriums, Kriegsministeriums [fiir 
die Allerh. KabinettsordersJ, des Auswartigen Amts, 
Reichsamts des Innern, Reichschatzamts usw.). Bear
beitung nach Sondervorschriften. Auslandssendungen 
des Auswartigen Amts und Postsendungen fiir den Kaiser 
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Ministarstva ili Direkcije (Ministerial- oder Direktions
Biirobeamter), Postansko - telegrafski cinovnik (Post
und Telegraphenbeamter), Kondukter poste (Postbeglei
ter), Magacinar (Lagerverwalter), Telefoniskinja (Fern
sprechgehilfin), Pripravnik (Anwarter), Pismonosa (Brief
trager), Raznosac telegrama (Telegrammzusteller), Ouvar 
telegrafskih i telefonskih linija (Leitungsaufseher), Slu
zitelj (Amtsdiener). 

IV. Postzwang. Der Staat hat das ausschliel3liche 
Recht zur Ausiibung des Postdienstes. 

V. Portofreihei t geniel3en die Staatsbehiirden und 
gewisse dem aIlgemeinen Wohl dienende Anstalten. 

VI. Betrieb. 
A. Briefpost, Briefe. Fiir das Gewicht und die Ausdehnung 

der Briefe, Postkarten, Drucksachen, Warenproben, Geschaftspapiere 
und Mischsendungen sind die Bestimmungen des WeJtpostverkehrs 
maJ.lgebend; iiir Zeitungen und Zeitschriften bestehen Abweichungen. 
Der Minister setzt die Postgebiihren nach den wirtschaftlichen und 
geldlichen Verhiiltnissen des Landes fest. Aile Briefpostsendungen 
kiinnen eingeschrieben werden. Bei Verlust, hOhere Gewalt aus
genommen, wird eine Entschadigung gewiihrt. Verjiihrungsfrist 
1 Jahr yom Tage der Aufgabe an. Postlagernde Send ungen 
werden 1 Monat aufbewahrt. Chiffre briefe (s. d.) sind nicht zu
gelassen. 

B. Postanweisungen. Am Postanweisungsdienst nehmen aile 
PAnst mit Ausnahme der GemeindeP A teil. Fiir telegraphische und 
gewiihnliche Postanweisungen sind je besondere Hiichstbetrage VOI'
geschrieben. Es diirfen. nur die amtlich ausgegebenen Vordrucke 
benutzt werden. Zustellung der Postanweisungsbetrage nur an gro
J.leren Orten; Eilzustellung zuJassig. Giiltigkeitsdauer 1 Monat nach 
Ablauf des Einzahlungsmonats. 

C. Pakete und Wertbriefe. Pakete mit und ohne Wertangabe 
sind bis 20 kg zugelassen. Wertangabe unbeschriinkt. Paketkal'te 
ist vorgesehrieben, es diirien nur die amtlichen Vordrueke benutzt 
werden. Bei Verlust oder Beschadigung eines gewiihnlichen Pakets 
wird eine Entsehiidigung gewllhrt, fiir die naeh Gewichtsstufen be
messene Hiichstbetrage festgesetzt sind. Meistgewieht der Wert
briefe 2 kg. Fiir Wertpakete und Wertbriefe besteht Freimachungs
zwang. Bei Verlust oder Beschadigung eines Wertbriefs oder Wert
pakets, hohere Gewalt ausgenommen, Entschadigung in der Grenze 
der Wertangabe. Reine Entschadigung fiir den Tod lebender Tiere, 
fiir das Auslaufen von Fliissigkeiten und den Bruch leieht zerbrech
lieher Saehen. 

D. Naehnahmen. Mit Nachnahme konnen belastet werden 
Einsehreibbriefsendungen, Wertbriefe und Pakete. Der Meistbetrag 
der N achnahme ist bei Briefen und Paketen verschieden. Die in 
Hohe der Postanweisungsgebiihr festgesetzte Nachnahmegebiihr 
wird yom Absender bei der Auflieferung erhoben und in Freimarken 
auf der Sendung oder der Paketkarte verrechnet. 

E. Sonstige Dienstzweige. Es besteht ein Postsparkassen
sowie seit 1921 ein Scheck- und t)berweisungsdienst. Zur Post
befiirderung werden die Eisenbahnen, Wagen, Pferde, Dampfschiffe, 
Rraftwagen und im Auslandsverkehr Flugzeuge benutzt. 

Schriftwesen. Memorandum kralewsko-srpskoj wladi i narod
nom predstawnischtwu. Rratak istoriski raswitak Poschtansko
Telegr. ustanowje u Srbiji. Beograd schtampano u schtamparili 
"Branko Raditschewitsch" gawr. Dawidowitscha i komp. 1909; 
Archlv 1903 S. 323/24; Recueil S.779ff. Brandt. 

und sein Gefolge wurden durch Kabinettsbrieftrager be
fordert, die auch alB Postkuriere zwischen Berlin und 
dem jeweiligen Hoflager reisten. Die Postkuriere befOr
derten ferner die Auslandssendungen des Auswartigen 
Amts bis zur Grenze. 

S c h r i f t w e sen. Archiv 1903 S. 716, 1920 S. 20 If. 

Kaiser Wilhelm-Stiftung fiir die AngehOrigen der Deut
~~hen Reichs-Post- und Telegraphenverwaltung, aus den 
Uberschiissen der Verwaltung der franzosischen Landes
posten durch die D RP wahrend des Deutsch -Franzosischen 
Krieges (1870/71) gebildet. Ihr Zweck ist die Wohlfahrt 
der AngehOrigen der DRP zu fordern und ihren Familien 
oder Hinterbliebenen zur Hebung der sittlichen und 
geistigen Bildung und des wirtschaftlichen Wohis Unter
stiitzungen zu gewahren. Flir eine Beriicksichtigung aus 
der Stiftung kommen aile, auch nicht mehr im Dienste 
befindlichen AngehOrigen der VerwaItung in Frage. Aus 
den Zinsen der Stiftung und den sonstigen Zuwendungen 
werden 1. Reisestipendien an Beamte zur Erweiterung 
der Sprachkenntnisse in fremden Landern oder zum 
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Studium der Verkehrseinrichtungen im Auslande ge
wahrt, 2. AngehOrige von Beamten in ihren Studien auf 
Universitaten oder hoheren Bildungsanstalten durch Sti
pendien unterstiitzt, 3. Beamtenhinterbliebenen Beihilfen 
zur Aufnahme in Erziehungsanstalten, Waisen-, Alters
versorgungs- oder Krankenhausern zugewiesen. 

Geschichte. Die RPV hatte wahrend des Krieges mit Frank
reich (1870/71) aus der Wahrnehmung des Landespostdienstes in 
den besetzten franziisischen Gebietsteilen einen tJberschuJ3 erzielt. 
Durch Reichsgesetz yom 20. 6. 1872 fiberwies der Deutsche Kaiser 
aus diesem tJberschuJ3 300 000 M zur Griihdung einer Stiftung 1m 
beschriebenen Sinne. N ach der Vereinigung von Post und Telegraphie 
durch Reichsgesetz yom 4. 3. 1876 wurden die Bestimmungen der 
Satzungen ffir die Stiftung durch elne Kaiserliche Order Yom gleichen 
Tage auch auf die Beamten der RTV ausgedehnt. 1890 war das in 
zinstragenden Wertpapieren, Hypotheken und Sicherheitsurkunden 
angelegte Vermogen auf 586350 M, im Jahre 1922 auf 4 243175 M 
angewachsen. Aus den Zinsen konnten jahrlich rd. 40 000 M fUr 
Reise- und Studienbeihilien und ebensoviel fUr Unterstfitzungen 
und andere Zwecke aufgewendet werden. Seit dem Wahrungsverfall 
im Jahre 1923 fehlen der Stiftung jegliche Elnnahmen; Studien· 
beihilfen, Unterstfitzungen usw. konnen vorIaufig nicht gewahrt 
werden. 

Schriftwesen. Archlv 1902 S.765. S. auch Wohlfahrtswesen. 
T raxdorf. 

Kameralistisehe Buehfiihrung [k. B.] (auch Verwal· 
tungsbuchfiihrung) ist die Buchfiihrung, in der die 
meisten offentlichen Verwaltungen ihre Einnahmen und 
Ausgaben nachweisen. Sie ist hervorgegangen aus der 
Buchfiihrung, in der die fiirstlichen Kammern iiber 
Einkiinfte abzurechnen pflegten, und hat ihre jetzige 
Form in der Hauptsache aus Wien erhalten. Sie ist 
iiberall da am Platze, wo die Einnahmen und Ausgaben 
tliner Verwaltung fiir eine bestimmte Zeit - Rechnungs. 
jahr oder Rechnungsperiode - durch einen Haushalts· 
plan (Etat) im voraus veranschlagt werden und wo 
auf Grund der abgeschlossenen Rechnung fiir diesen 
Zeitabschnitt untersucht werden muB, ob die Haushalts· 
ansatze eingehalten worden sind oder nicht, oder wo
durch Abweichungen entstanden sind; jedoch ist das Vor· 
handensein eines Haushaltsplanes nicht Vorbedingungfiir 
die Anwendung der k. B. Ihr Wesen besteht darin, 
daB die Einnahmen und Ausgaben einmal nach der Zeit· 
folge und einmal nach Stoffen geordnet aufgezeichnet 
werden; die Ordnung nach Stoffen muB, wenn ein Haus· 
haltsplan vorhanden ist, diesem genau entsprechen, 
damit eine Gegeniiberstellung mit den Haushaltsansatzen 
vorgenommen werden kann. Sie unterscheidet sich also 
von der kaufmannischen Buchfiihrung (s. d.) im Wesen 
dadurch, daB sie nur die Kassenzu- und .abgange inner
halb der Rechnungsperiode feststellt, wahrend die kauf· 
mannische Buchfiihrung samtliche oder wenigstens aIle 
leicht veranderlichen Aktiv- und Passivwerte, die in 
einem Unternehmen stecken, also auch Sachwerte, in 
ihrer wirklichen Hohe iiberpriift. Die k. B. laBt bei 
i.J:1rer Klarheit und Durchsichtigkeit eine vorziigliche 
Uberpriifung der Einnahmen und Ausgaben zu, eignet 
sich aber nicht fiir kaufmannische Betriebe und Unter· 
nehmungen, bei denen es darauf ankommt, Sachwerte 
in dem Umfang einzukaufen oder herzustelIen, wie Aus· 
sicht besteht, sie mit Gewinn abzusetzen. 

Die Reichsverwaltungen haben, wie aus § 56f£. der 
Reichshaushaltsordnung vom31. 12. 1922 (RGBI II 1923 
S.17) mittelbar hervorgeht, nach kameralistischen Grund
satzen Buch zu fiihren, obgleich § 55 vorsieht, daB die 
allgemeinen Grundsatze fiir die Kassen- und Buch
fiihrung der Reichsverwaltungen noch durch ErlaB der 
Reichsregierung festgestellt werden sollen. (Die Vor· 
arbeiten fiir den ErlaB einer Reichs·Kassen· und Bu
chungsordnung sind im Gange.) Nur Reichsbetriebe, 
die mit Riicksicht auf ih,en Wirtschaftszweck und ih,en 
Umfang kaufmannisch eingerichtet sind (§ 15 a. a. 0.), 
diirfen, falls sie ihre Biicher nicht nach den Grundsatzen 
der § 55f£. fiihren, die kaufmannische doppelte Buch· 
fiihpmg anwenden. 

Dber die Benutzung der k. B. bei der DRP als Unter· 
lage zu kaufmannischen Gewinn- und Verlustrechnungen 
und Bilanzen s. Jahresbilanz der Deutschen Reichspost. 

Gebbe. 

Kanada. 
I. Geschichte. Bei der Besitzergreifung durch die Englander 

1759 bestanden In Kanada keinerlei Postelnrichtungen. Auf den 
yom Statthalter der Kolonie lebhaft befiirworteten Wunsch der 
Kaufleute, elnen Postdienst zwischen Neuyork und Quebec Ins 
Leben zu ruten, gab die britische Regierung dem Generalpostmeister. 
Stellvertreter in N euyork den Auf trag zur Eroffnung elnes Post· 
verkehrs In mid mit Kanada. Eln Junger Schotte, Hugh Finlay, 
fibernahm es, eine Postverbindung zwischen Quebec und Montreal 
einzurichte,!. DafUr wurden ihm 20 v H der Postelnnahme zu· 
gesichert, anJ3erdem bekam er das Alleinrecht, die Erlaubnis zur 
Unterhaltung von Pferden und Fuhrwerken fUr die Beforderung 
von Reisenden zu erteilen. So war es ihm moglich, "Posthalter" 
zu gewlnnen, die gegen die maJ3ige Vergfitung von 2 Pence fUr die· 
Meile Pferde und Fuhrwerke fUr die PostbefOrderer bereitstellten. 
Auf der 180 Meilen langen Strecke (1 Meile = 1,609 km) zwischen 
Quebec und Montreal gab es 27 solche Posthalter, dagegen auJ3er 
in den genannten beiden Orten aufanglich nur zwei PA, namlich 
In Three Rivers und Berthier. Die Post verkehrte In jeder Richtung 
wochentlich zweimal; die Dauer der Beforderung auf der ganzen 
Strecke betrug gegen 40 Stunden. Die Postverwaltung In Neuyork 
stellte auJ3erdem eine Postverbindung zwischen Neuyork und Quebec 
her, die einmal monatlich anschlieJ3end an die Postschiffe nach 
und aus England verkehrte und den Bewohnern von Kanada einen 
regehnaJ3igen Postaustausch nicht nur mit Neuyork, sondern auch 
mit GroJ3britannien sicherte. Januar 1774 wurdeFlnlay zum "General· 
postmeister· Stellvertreter fiir den Nordbezirk von Amerika" er· 
nannt; nach selner .Bestallung sollte er fiir die Dauer selner Amts· 
fiihrung die Einnahmen des PAin Quebec behalten, "die er so 
sehr In die Hohe zu bringen gewuJ3t habe". Durch den im folgenden 
Jahr ausbrechenden Aufstand, der zur LosreiJ3ung der heutlgen 
"Vereinigten Staaten" von dem Mutterlande fiihrte, wurde auch 
der Postverkehr Kanadas in Mitleidenschaft gezogen. September 
1775 wurde die Postverbindung mit Neuyork aufgehoben, yom 
November 1775 ab gestalteten sich die Verhaltnisse dann so un
giinstig, daJ3 der gesamte Postdienst eingestellt werden muJ3te. 
Wlihrend des Winters und Friihlings wurde Quebec belagert. Nach 
Aufhebung der Belagerung wollte Finlay den Postverkehr wieder 
in Gang bringen, konnte es aber nicht, weil der Statthalter das 
Wiederanfleben des Alleinrechts der Posthalter. Personen mit Pferd 
und Wagen zu befOrdern, nicht gestattete. Der Postdienst blieb 
daher wlihrend der Daner des Krieges unterbrochen. Nach Friedens· 
schluJ3, 1783, setzte Finlay die Wiederherstellung jenes Alleinrechts 
durch, da sonst eln Postdienst im Lande nicht moglich war. Finlay 
wurde Generalpostmeister·Stellvertreter fiir ganz Kanada, Neu
schottland und Neubraunschweig. Die Post zwischen England und 
Kanada nahm wie vor dem Kriege zunlichst ihren Weg fiber Neu· 
york. Um von Halifax, dem mllitlirlschen Hauptquartier, eine 
ganz auf britischem Gebiet verlaufende Post nach Quebec zu haben, 
wurde 1787 elne Postverbindung zwischen Quebec und Halifax 
geschaffen, mit der Sendungen im Sommer aile 14 Tage und im 
Winter allmonatlich befordert werden konnten. Die Lange der 
Verblndung betrug 630 Meilen, die BefOrderungsdauer 21 bis 31 Tage, 
so daJ3 die PostbefOrderer taglich 20 bis 30 Meilen (rund 30 bi~ 48 km) 
zuriicklegten. Von Montreal aus trat zu jener Zeit eine Militarpost 
nach Ober· Kanada fUr die dortigen Militarstandorte und Grenz· 
ansiediungen in Wirksamkeit. Sie verkehrte nur elnmal im Jahr 
und wurde "Jahres·Express" genannt, glng anflinglich bis Michlli· 
mackinac am ZusammenfiuJ3 von Huron· und Michigansee, wurde 
aber nach sechsjahrigem Bestehen auf die Strecke bis zum Niagara 
verkUrzt. 1800 wurde John Heriot N achfolger Finlays als General· 
postmeister·Stellvertreter. Die weiJ3e BevOikerung hatte sich bis 
dahln auf 450000 Seelen vermehrt; doch waren im ganzen Lande 
nur 20 P Anst vorhanden. Heriot muJ3te aus geldlichen Schwierig
keiten In vlelen Fallen auf eigene Postaniagen verzlchten und den 
Provinzen fiberlassen, sich die Ihnen notwendig erscheinenden ort
lichen Verblndungen auf ihre Kosten zu schaffen. So entstanden, 
namentlich in Neuschottland und Neubraunschweil!, zahlrelche Post· 
verblndungen, die nicht der Postverwaltung unterstellt waren. Auf 
andern Strecken wurden die Posten ZWar postseitig angelegt, aber 
erst nachdem sich die beteiligten Kreise zur Zahlung von Zuschiissen 
bereit erklart hatten. 1816 wurde David Sutherland als Nachfolger 
Heriots oberster Leiter des Postw~sens in Kanada, N euschottland 
und Neubraunschweig. Er war bemfiht, neue PAnst und Post
verblndungen elnzurichten, soweit irgend auf angemessene EIn· 
nahmen gerechnet werden konnte, aber 1820 gab es in ganz Britisch
Nordamerika erst 49 PAnst. In den folgenden Jahren entwickelten 
sich die Posteinrichtungen etwas rascher, so daJ3 1824 69 PAnst 
in Betrieb waren. Die BevOikerung war jedoch mit dem Postwesen 
nicht zufrieden. Die Beschwerden bezogen sich zunachst darauf 
daJ3 der Leiter des Postwesens im Lande zu wenig zu sagen habe: 
da der ganze Dienst dem Generalpostmeister In London unterstellt 
sei. Ferner wurde beklagt, daJ3 Postiiberschiisse aus dem Lande 
herausgezogen wiirden und nach London fiossen, was nicht mit 
der friiher gemachten Zusage iiberelnstimme, daJ3 dem Lande keine 
Steuer (tax) auferlegt werden solie, auJ3er wenn es fUr Zwecke des 
Landes selbst notig sei und die gesetzgebenden Korperschaften des 
Landes die Steuer bewilligt hatten. Lebhafte Beschwerde wurde 
fiber die hohen Postgebiihren gefiihrt, und 1m Laufe der Zeit trat 
der weitere Wunsch nach gebiihreufreier ZeitungsbefOrderung 1m 
Lande immer dringender hervor. Elne besondere Gebiihr fiir Ver. 
sendung der Zettungen mit der Post war seit Beglnn des kanadischen 
Postwesens nicht festgesetzt gewesen. J edoch hatte sich die tJbung 
herausgebildet, fUr jedes regehnaJ3ig mit der Post versandte Zeitungs
stiick eine vierteljahrliche Gebiihr zu erheben die dem General
postmeister·Stellvertreter zufloJ3. Wenn auch' die Gebiihr nicht 
hoch war, hatten die Zeltungsverleger doch den lebhaften Wunsch 
sie abzuschaffen und die gebiihrenfreie Versendung ihrer Zeitunge~ 
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durehzusetzen. Dabel berlefen sie sieh darauf, daB eine gesetzJiche 
Grundlage fiir die an den Generalpostmeister-SteIIvertreter zu ent
riehtende Abgabe fehle und maehten geltend, daB In elnem so aus
gedehnten Lande, In dem es andre allgemein zugangJiche Bildungs
mittel kaum gabe, groBter Wert auf ungehlnderte Verbreitung der 
Zeitungen zu legen sei, und die Post durch deren freie BefOrderung 
dabei mit helien miisse. SehlieBlieh sah sieh die britisehe Regierung 
1844 veranlaBt, zwar nieht die freie Zeitungsversendung zu gewahren, 
wohl aber das Zeitungsvorreeht des Generalpostmeister-Stellvertreters 
abzuschaffen und fiir die ZeitungsbefOrderung eine gleiehmaBige, 
;fiir das ganze Land geltende Gebiihr von 'I. Penny fiir jede Zeitungs
i!lummer vorzuschreiben. Dem Generalpostmeister-Stellvertreter 
wurde als Ersatz fiir das wegfallende Vorreeht ein festes Gehalt 
bewilligt, das zunachst auf 2500 Pfund Sterling (50 000 M) und fiir 
die Zeit nuh dem Ausscheiden des derzeitigen SteIlenlnhabers auf 
1500 Pfund Sterling (30 000 M) bemessen wurde. Zur Priifung der Be
sehwerden der Ansiedler hatte die brltische Postverwaltung 1842 einen 
Beamten, W. J. Page, nach Kanada entsandt. Er fand unhaltbare Zu
stan de. Die Postmeister, die 20 v H der bei ihrem Amt aufkommenden 
Einnahmen beziehen sollten, miBbrauchten In weitem Umfang die 
ihnen zugestandene Gebiihrenfreiheit als Einnahmequelle. 1m 
iibrigen fand Page die Postelnrichtungen wenig entwickelt, Zustell
dienst bestand nur In drei Stadten Neuschottlands und zwei Stadten 
Neubraunschweigs. In allen Gebieten forderte das Postwesen hohe 
staatliche Zuschiisse. 1843 wurden auf Antrag von Page zunachst 
fiir Neuschottland und Neubraunsehweig zahlreiehe Postverbln
dungen aufgehoben, bei denen die Elnnahmen die Ausgaben nieht 
deekten. Dies rief lebhaften Widersprueh hervor. Aueh zur Ein
fiihrung der von der BevOlkerung dringend gewiinschten Gebiihren
herabsetzung war die brltisehe BehOrde naeh den von Page erhaltenen 
Aufsehliissen iiber die VerhiiJtnisse In Kanada zunaehst nieht geneigt. 
Darin trat Indes elne Veranderung ein, als einige Jahre spater Lord 
Clanriearde Generalpostmeister in England wurde. Er hielt die 
Zeit fiir eine ErmaBigung der Postgebiihren In Britisch-Nordamerika 
fiir gekommen und meinte, daB das Land fiir die Zusehiisse, ohne 
die elne Gebiihrenherabsetzung nicht moglieh sei, selbst aufkommen 
miisse daB es dann aber auch billig und recht sei, ihm die Ver
waltu~g des Postwesens selbst zu iiberlassen. Zur weiteren Klarung 
der Angelegenheit wurden MitgJieder der gesetzgebenden Korper
schaften von Kanada, Neuschottland, Neubraunsehweig und der 
Prinz-Eduard-Insel nach Montreal berufen. Bei den Verhandlungen 
spraehen sieh alle Beteiligten lebhaft fiir Verbesserungen im Post
wesen insbesondere fiir eine Herabsetzung der Briefgebiihr aus 
und e~kIarten, daB die von ihnen vertretenen Korpersehaften ohne 
weiteres bereit seien, die zur Herabsetzung der Postgebiihren er
forderJiehen Zusehiisse zu bewilligen, jedoeh wiinsehten sie getrennte 
Postverwaltungen fiir jede Provinz, weil sie der Ansieht waren, 
daB wenn jede Provinz ihr Postwesen selbst verwalte, am besten 
die Gewahr dafiir gegeben sei, daB das Verkehrsbediirfnis befriedigt, 
;rugleieh aber aueh die notige Wirtsehaftliehkeit beobaehtet werde. 
Die britisehen Behorden nahmen die Vorsehlage im wesentJiehen an 
und iibertrugen 1851 das Postwesen auf die Provlnzregierungen. 
Am 21. 4. 1851 wurden die ersten Freimarken ausgegeben. Die 
Briefgebiihr wurde fiir das ganze Land elnheitlieh auf 5 Cents fiir 
den einfaehen Brief von 'I, Unze festgesetzt. Die Zeitungsgebiihr 
('/, Penny oder 1 Cent fiir jede Zeitungsnummer) wurde zunaehst 
nieht verandert, doeh konnte jede Provlnz die Zeitungen innerhalb 
ihres Bereichs gebiihrenfrei befOrdern lassen; hiervon maehten 
1852 zuerst N eusehottland und bald danaeh aueh N eubraunsehweig 
Gebraueh. 1867 vereinigten sieh die fiiuf Provinzen zum Kanadisehen 
Bunde (Dominium Kanada). Zu den der neuen Regierung vor
behaltenen Angelegenheiten gehorte auch das Postwesen. Nach 
dem ZusammenschiuB der Provinzen wurden die bisherigen Landes
posten zu einer elnheitJichen. B~ndespost vereinigt. Dies~ el'lI!aBigte 
die Briefgebiihr auf 3 Cents filr die halbe Unze und setzte die Zertungs
gebiihr auf 'I, Cent fiir jede Nummer fest. 1875 wurde die Zeitungs
gebiihr auf 1 Cent fiir jedes Pfund ermaBigt. Elnige Jahre spater 
wurde eln Gesetz angenommen, wonach die Zeitungen im ganzen 
Lande dureh die Post gebiihrenfrei versandt werden sollten. Am 
1. 7. 1878 trat Kanada dem Weltpostverein bei. 1898 wurde die 
Pennygebiihr (2 Cent fiir die Unze) elngefUhrt und zugleich wieder 
eine Gebiihr fiir die Zeitungsversendung von 'I, Cent fUr jedes 
Pfund festgesetzt, weil die gebiihreufreie Versendung der Zeitungen 
neben elner schweren Belastung des Postbetriebs eln auBerordent
Jiches Steigen der an die Eisenbahnen zu zahlenden Beforderungs
kosten zur Folge gehabt hatte. Urn den Wettbewerb der In den 
kIeinen Orten erscheinenden Zeitungen mit denen der groBen Stadte 
zu erleichtern, wurde die gebiihrenfreie Zeitungsversendung Inner
halb eines zehnmeiligen Umkreises des Erschelnungsortes zugestan
den. Von 1903 ab wurde die Zeitungsgebiihr bei Entfernungen bis 
;ru 300 Meilen auf ',. Cent fiir das Pfund ermaBigt. 1908 wurde die 
300-MeiJen-Grenze abgeschafft, so daB seitdem die Zeitungen im 
ganzen Lande gegen eine Gebiihr von ", Cent fiir eln P~und.ver
sandt werden. April 1914 wurde der Postpaketdlenst emgefiihrt, 
der sleh auf Sendungen bis 11 Pfund (5 kg) erstreckt. 

II. Verfassung und Beamtenverhiiltnisse. 
Das kanadische Postwesen leitet der Minister der 
Posten, dem ein Unterminister nachgeordnet ist. Das 
Postgebiet ist in 13 Bezirksverwaltungen. einget.eilt; 
ihnen sind die BezirksP Anst unterstellt. DIe Bezirks
leiter sind dem Ministerium fur die Verwaltung des Post
wesens ihres Bezirks verantwortlich; unter ihrer Aufsicht 
iiberwachen Inspektoren die P Anst und den Bahnpost
dienst. Man unterscheidet drei Klassen von P Anst. 
Zur ersten gehiiren die pAin den groBeren Stadten. Sie , 

nehmen an allen Dienstzweigen teil. Die Postmeister 
beziehen ein festes Einkommen, das ebenso wie die 
jahrlichen Bezuge der Beamten haushaltmaBig fest
gesetzt wird. Der "AusschuB fur den Zivildienst" wahlt 
die Postmeister und die ubrigen Beamten aus. Diese 
P A werden nach ihrer Wichtigkeit in verschiedene 
Gruppen eingeteilt und dementsprechend die Bezuge 
der Postmeister festgesetzt. AuBerdem gibt es in den 
Stadt en ZweigPAnst (suboffices), die an allen Dienst
zweigen teilnehmen; einige jedoch nicht am Sparkassen
dienst. Die P Anst der zweiten Klasse nehmen ebenfalls 
an allen Dienstzweigen teil. Die Postmeister erhalten 
eine Vergutung, deren Hohe von der J ahreseinnahme 
der PAnst abhiingt. AuBerdem erhalten sie eine Ver
gutung fur Hergabe, Heizung und Beleuchtung der 
Dienstraume, die nach der Einnahme der P Anst bemessen 
wird, vorausgesetzt, daB sie 100 Dollar ubersteigt. 
Einige dieser P Anst sind in staatseigenen Raumen 
untergebracht, in diesem FaIle wird keine Entschadigung 
fUr Hergabe der Dienstraume usw. gezahlt. Die Post
meister mussen ihr nachgeordnetes Personal besolden. 
Die zur dritten Klasse gehOrenden P Anst befassen sich 
nicht mit dem Postanweisungs- und Postsparkassen
dienst, sonst nehmen sie aber an allen Dienstzweigen 
teil. Fur die Besoldung usw. der Postmeister gelten die
selben Bestimmungen wie fUr die Vorsteher der P Anst 
der zweiten Klasse. 

III. Der Postzwan!.l erstreckt sich nur auf Briefe und als Briefc 
versandte Rundschreiben. • 

IV. Portofreiheit. Der gesamte Briefwechsel der Bundes
regierung genieBt Portofreiheit. Der Generalgouverneur Kanadas, 
sein Sekretar, der Prasident und der Schriftfiihrer des Senats und 
des Unterhauses genieBen unbeschrankte Gebiihrenfreiheit fiir aile 
von Ihnen abgesandten oder an sie gerichteten Sendungen; gleich
falls die Mitglieder des Senats und des Unterhauses, aber nur wahrend 
der Dauer der Parlamentstagung. Die Mitglieder der beiden Kammern 
konnen aile auf Anordnung des Senata oder des Unterhauses ge
druckten Urkunden usw. jederzeit portofrei versenden. Auf Grund 
des Gesetzes iiber die Statistik werden die statistisehen Vordrucke 
der GeistJichen, Arzte usw. liber Geburten, EheschlieBungen, Sterbe
falle und ansteekende Krankheiten unter besonders vorgeschriebenen 
UmschIagen portofrei befOrdert; wenn diese Berichte jedoch ein
geschrieben werden soIlen, unterliegen sie der Einschreibgebiihr. 
Die Stimmzettelklisten werden nach dem Bundeswahlgesetz am 
Wahltage oder am Tage danach von den Wahlvorstehern an die 
zustandigen Wahlbeamten unter Einschreibung portofrei versandt, 
desgl. die Sehliissel zu den Wahlkasten. Diese Bestimmungen 
beziehen sieh aber nicht auf die Provinzialwahlen. Ferner sind 
portofrei Benachrichtigungen der Empfanger in Postzollangelegen
heiten, Bllndenschriftsendungen innerhalb Kanadas, aus Kanada 
nach Neufundland., nach den Vereinigten Staaten oder naeh Mexiko. 
Die in Gesehattsverbindung mit den Bundesmlnisterien stehenden 
Banken konnen Sendungen mit Zinsscheinen der Kanadischen 
Kriegsanleihe und sonstigen Staatswertpapieren unter besonderen 
Voraussetzungen eingeschrieben portofrei versenden. EndJich um
faBt die Portofreiheit den postdienstlichen SchriftweehseJ. 

V. Betrieb. 
A. Briefpost. Briefe. Keine Beschrankung des Gewichts und 

der Ausdehnung. Gebiihrenstufen von 1 Unze (1 Pfund = 16 Dnzen 
= 453,6 g); ermaBigte Ortsgebiihr. Wenn bei nic~tfreig~machten 
Briefen der Empfanger bekannt ist, wird er ersucht, die Frelmachung 
nachzuholen. Nicht oder ungeniigend freigemachte Sendungen 
werden jedoch grundsatzlich gegen die doppelte fehlende Gebiihr 
befOrdert. Kartenbriefe sind zu den gleichen Bedingungen wie 
gewohnJiche Briefe zugelassen. Postkarten. Einheitsgebiihr fiir 
Orts- und Fernverkehr. NichtamtJich hergestellte zuIassig. Die 
Postverwaltung gibt besondre Postkarten ZUlU Bedrucken mit An
kiindigungen, Bildwerken usw. heraus. Zeitungen und Zeit
schriften. Die PAnst befassen sich nicht mit der Vermittlung 
des Zeitungsbezugs. Fiir die Versendung von Zeitungen usw. be
stehen keine Gewichts- und Ausdehnungsbeschrankungen. In 
Kanada gedruekte und veroffentJichte, mlndestens cinmal monatlich 
erscheinende Zeitungen und Zeitschriften, die von den Verlegern 
an auBerhalb des Verlagsortes wohnende regelmiWige Bezieher 
und Zeitungshandler aufgeJiefert werden und nach Kanada, dem 
vereinigten Konigreich, nach Mexlko und gewissen englischen 
Besitzungen geriehtet sind, unterliegen einer nach Gewichtsstufen 
von 1 Pfund berechneten Pauschgebiihr. In Stadten oder Dorfern 
mit weniger als 10000 Elnwohnern werden Wochen-, Halbmonats· 
und Monatsschriften bis zu 2500 Stiick den im Umkreise von 40 Meilen 
(1 Meile 1609 m) des Verlagsorts wohnenden regelmaBigen Beziehern 
und Zeitungshandlern unentgeltlich iibermlttelt. In Stadten mit 
Zustelldienst durch Brieftrager unterliegen die am Orte veroffent
lichten und an Ortsbezieher usw. gerichteten Zeitungen und Zeit
schrlften einer Gebiihr naeh Gewichtsstufen von 4 Unzen. Die 
nach den vorstehenden Bedingungen zu befOrdernden Zeitungen 
und Zeitschriften miissen als solche bekannt oder anerkannt sein 
und mindestens einmal monatlich erscheinen. Sie miissen im Kopfe 
den Ort und Tag des Erscheinens sowie eine laufende Nummer 
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tragen. Andere Zeitungen und Zeitschriften unterliegen besondern 
Gebiihrensatzen. Drucksachen. Meistgewicht 5 Pfund, einzelne 
Biicherbande bis 10 Pfund zulassig. Gebiibrenstufen von je 2 Unzen. 
Daa zur Herstellung der Blindenschrift dienende Papier wird zu 
ermaBigter Gebiihr nach Gewichtsstufen von 4 Unzen versandt. 
Wurfsend ungen. Drucksachen mit der Aufschrift "An den Haus· 
herrn" ohne Angabe des Namens und der Wohnung des Empfiingers 
sind zulassig; sie werden, soweit der Vorrat reicht, an die Haus
haltungen verteilt. Fiir Massensendungen ist Barfreimachung vor
gesehen. Diese Sendungen miissen ein einheitliches Gewicht haben 
und in Paketen zu 50, 75 oder 100 Stiick verpackt sein. Gebiihr 
nach Gewichtsstufen von 2 Unzen. Die Gesamtgebiihr fiir eine 
solche Massenauflieferung muB mindestens 25 Dollar betragen, Be
gleichung durch Scheck. Geschaftspapiere unterliegen den Ge
biibren und sonstigen Bestimmungen fUr Briefe. Ware n pro ben. 
Meistgewicht 1 Pfund. Ausdehnungsgrenze 1 FuB x 8 Zoll x 8 Zoll 
(1 FuB = 12 Zoll = 30,5 cm), in Rollenform 1 FuB Lange und 6 Zoll 
Durchmesser. Gebiihrenstufen 2 Unzen. Mischsencl ungen zu
lassig. Alle Briefpostsendungen konnen ein!leschrieben werden, 
sie miissen wenigstens teilweise freigemacht sein. Inhaberpapiere, 
Banknoten, Schmucksachen usw. diirfen in Einschreibbriefen ver
sandt werden. 1m Falle des Verlustes wird der wirkliche Wert 
des Inhalts bis zum Betrage von 25 Dollar ersetzt, also keine Ein
heitsentschadigung. Verjiihrungsfrist 1 Jahr vom Tage der Auf
gabe an. Markenverkauf. AuBer bei den PAnst konnen Post
wertzeichen bei den vom Postminister hierzu ermachtigten Privat
leuten gekauft werden, die dafUr entweder eine Pauschvergiitung 
oder eine Vergittung von 1 v H erhalten. Es bestehen gewohnliche 
und SchlieBfachabholun.~. Wenn die Schlie13facher in staats
eigenen Gebauden untergebracht sind, flieBt die nach der GroBe 
des Fachs abgestufte Gebiihr zur Postkasse, andernfalls dem Post
meister zu. 

.s. Postanweisungen. Die Namen der am Postanweisungs
dienst teilnehmenden P Anst sind in dem Verzeichnis der P Anst 
Kanadas durch besonderen Druck gekennzeichnet, Anderungen 
werden den PAnst monatlich mitgeteilt. H6chstbetrag der Post
anweisungen 100 Dollar. Gebiibr nach Betragsstufen bis 10, iiber 
10-30, iiber 30-50, iiber 50-60, iiber 60-100 Dollar. Wer eine 
Postanweisung aufzugeben wiinscht, hat einen Verlangzettel aus
zufiillen, nach dem der Annahmebeamte die Postanweisung aus
fertigt. Die Postanweisung besteht aus zwei Teilen, del' eigentlichen 
Anweisung und der Einzahlungsbenachrichtigung fUr die Bestim
mungsPAnst; diese wird offen versandt, jene hat der Absender dem 
Empfiinger zu iibermitteln. Die Postanweisungen werden erst 
beim Vorliegen der amtlichen Einzahlungsoonachrichtigung aus
bezahlt. Einmalige tibertragung auf einen Dritten ist zulassig. 
Nach Ablauf eines Jahres yom Aufgabetag an verliert eine Post
anweisung ihre Giiltigkeit und kann dann nur auf besondere Er
machtigung des Postministers ausgezahlt werden. Die nicht fest
besoldeten Postmeister erhalten fUr jede eingezahlte Postanweisung 
eine Vergiitung von 4, fUr jede ausgezahlte eine solche von 1 vH. 
Die kanadische Postverwaltung gibt Postbons von 20 Cents bis 
10 Dollar aus. Giiltigkeitsdauer 1 Jahr vom Tage der Ausgabe an, 
danach Auszahlung nur auf Ermachtigung des Postministers. 

C. Postpakete. Meistgewicht 11 Pfund. Ausdehnungsgrenze 
30 Zoll Lange und 1 FuB in der Hohe oder Breite. J edoch werden 
Postpakete bis zu 3 FuB und 6 Zoll Hinge angenommen, wenn 
Lange und Breite 6 FuB nieht iiberschreiten. Keine Paketkarten. 
Geblihr nach Gewichts- und Entfernungsstufen. Sie wird in Frei
marken auf der Sendung verrechnet. Wertangabe bis 100 Dollar 
znlassig. Versicherungsgebiihr nach Betragsstufen der Wertangabe. 
AuBer Rechnungen usw., die sich auf den Inhalt beziehen, diirfen 
Briefe in Postpakete nicht eingelegt werden. Wenn ein Absender 
wiinscht, daB ein Brief gleichzeitig mit einem Paket ankommt, 
kann er einen solchen ordnungsma!3ig freigemacht auf seine Gefahr
an dem Pakete befestigen. 

D. Postsparkasse. Der Postsparkassendienst ist in Kanada 
am 1. 6. 1868 eingefiihrt worden. Mindesteinlage 1 Dollar, Hochst
betrag 1500 Dollar jahrlicb. Meistguthaben 5000 Dollar, wobei je
doch die Zinsen nicht mitgerechnet werden. Der ZinsfuB - gegen
wartig 3 v H - kann tiber 4, v H nur durch Gesetz erhiiht werden. 
Die Zinsen rechnen YOm 1. des auf die Einzahlung folgenden Monats 
ab und horen am 1. des Auszahlungsmonats auf. Sie werden am 
31. 3. jedes Jahres dem Guthaben zugesclirieben. Aile laufenden 
Rechnungen werden bei der Hauptverwaltung in Ottawa gefiihrt. 
Fiir die Wahrnehmung der Postsparkassengeschafte erhalten die 
nicht festbesoldeten Beamten eine Vergiitung von 7'/, Cents fUr 
jede 100 Dollar der Guthaben. Die Postsparkasse veroffentlicht am 
31. 3. jedes Jahres eincn Rechenschaftsbericht. 

Schriftwesen. Archiv 1919 S. 376ff.; The development of rates 
of postage, an historical and analytical study. By A. D. Smith B. 
Sc. of the Secretary's Office, General Post office, London; Recueil 
S.370ff. Brandt. 

Kantinen S. Erfrischungsanstalten 
Kanzlei heiBt die Stelle des RPM (hier "Geheime Kanz

lei" [so d.]), des TRA, der OPD und der groBern VAnst, 
wo der eigentliche Schreibdienst (Herstellung von Rein
schriften, Vervielfaltigung von Schriftstiicken usw.) er
ledigt wird. Mit der Kanzlei ist meistens auch die Ab
sendestelle verbunden, bei der die abzusendenden Schrift
stiicke gesammelt, in Briefumschlage (soweit moglich mit 
vorgedruckter Aufschrift) oder verschlieBbare Mappen 
gelegt und abgeschickt werden. Nicht eilige Schriftstiicke 
sind in der Regel taglich nur einmal abzusenden. Dabei 

sind aIle fiir eine Empfangsstelle vorliegenden Sachen 
in einen gemeinsamen Umschlag zu legen. Zeichnungen 
werden nicht in Rollen, sondern in Mappen verschickt. 

Zur Kanzlei gehOrt ferner oft eine Zeichenstelle. 
Um den Schreibdienst zu vereinfachen und zu be

schleunigen, werden Schreibmaschinen, Steindruckpres
sen, klein ere Druckmaschinen und sonstige V ervielfalti
gungseinrichtungen benutzt. 

Zu den Geschiiften des ersten Kanzleibeamten (Kanz
leivorstehers) beim RPM, dem TRA und den OPD ge
hOrt auch die Verrechnung der Stempelgebiihren fiir 
stempelpflichtige Schriftstiicke (Vertrage, Urkunden usw.) 
sowie die Beglaubigung von Abschriften. 

Um den Geschiiftsgang zu beschleunigen, ist eS bei 
groBen Dienststellen vorteilhaft, den Schreibdienst we
nigstens zum Teil in die Geschiiftsstellen (Referate usw.) 
selbst zu verlegen und dort Entwiirfe und Reinschriften 
nach Diktat und Stenogramm durch Maschinenschrei
ber(innen) anfertigen zu lassen, die u. U. nebenher noch 
andre Arbeiten (einfachen Schriftwechsel, Fiihrung von 
Biichern, N achweisungen u. dgl.) erledigen. 

Karriolposten sind neben den Personenposten (s. d.), 
Giiterposten (s. d.), Botenposten (s. d.), Landpostfahrten 
(s. d.) und Privatpersonenfuhrwerken (s. d.) eine Gattung 
der Posten auf gewohnlichen StraBen (s. d.). Sie sind in 
der Regel einspannig zu befOrdern. Eine Mehrbespannung 
ist nur auf sehr mangelhaften, nicht kunstmaBigen 
StraBen, und auch auf diesen fiir gewohnlich nur 
wahrend einiger Monate des Jahres zulassig. Fiir die 
Karriolposten gelten im allgemeinen die gleichen Vor
schriften wie ftir Gtiterposten (s. d.). Wegen der zu den 
Karriolpostfahrten benutzten Wagen S. Postwagen. 
S. auch BefOrderungsfristen, Giiterposten, Postfuhr
ordnung, Postfuhrvergtitung, Regelbespannung. 

Karriolpostwagen S. Postwagen 
Karteien sollen umfangreiche Nachweisungen, Ver

zeichnisse und 1?-!1handliche Nachschlagewerke ersetzen. 
Sie fordern die Ubersicht und erleichtern das Auffinden 
des Stoffs. Buchwerken gegeniiber haben sie den Vor
zug, daB neue Karten an jeder Stelle nach Bedarf ein
gefiigt un4. unbrauchbar gewordene leicht ersetzt werden 
konnen. Anderungen und Berichtigungen der Karten 
lassen sich durch beliebig viele Personen ausfiihren; 
ferner bieten die Karten mehr Raum fiir Eintragungen 
als ein handliches Buch. 

Bei Anlegung von Karteien ist zu beriicksichtigen, 
daB sie nur da wirtschaftlich sind, d. h. die Anlage und 
Unterhaltungskosten rechtfertigen, wo zahlreiche Ein
tragungen und Berichtigungen notig sind und die Samm
lung Mufig benutzt wird. Fiir Statistiken sind Karteien 
nur am Platze, wenn es sich um laufende Aufzeichnungen 
handelt. 

Die Karten, zu denen die NormgroBen (s. Normung) 
zu verwenden sind, werden in Kasten aufbewahrt. Zur 
Erleichterung des Gebrauchs werden Leitkarten an 
bestimmten Stellen (etwa nach jedem Buchstaben der 
Buchstabenfolge usw.) zwischen die Grundkarten ge
stellt; die Kartei wird so in Unterabteilungen zerlegt. 
Die Leitkarten sind etwas hoher als die Grundkarten 
oder mit. Vorspriingen (sog. Tabs) versehen, die zur 
bessern Ubersicht so versetzt werden, daB sie stufen
formig hintereinander stehen. Auf den Vorspriingen 
sind die Ordnungshinweise (Namen, Ziffern usw.) an
gegeben. Die Leitkarten sind in der Regel anders ge
farbt als die Grundkarten. Zur Kennzeichnung ein
zeIner Grundkarten (z. B. zur Wahrung von Fristen 
usw.) werden sog. Reiter, kleine Metallklammern, die 
verschieden gefarbt werden konnen, auf die Karten 
gesetzt. Urn die Verwendbarkeit der Reiter zu steigern, 
werden sie oft doppelfarbig geliefert, z. B. auf der einen 
Seite rot, auf der andern blau. 

Neuerdings werden vielfach an Stelle der Kasten
karteien auch sog. Flachkarteien (System Kardex usw.) 
benutzt. Die Karten sind hier auf Rahmen so iiber-
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einander angeordnet, daB von jeder Karte der obere 
Rand mit den Ordnungshinweisen sichtbar ist. Man 
iiberblickt also den gesamten Inhalt der Kartei und 
findet die gesuchte Karte, ohne zu blattern. Die Karte 
kann im Rahmen bearbeitet (berichtigt usw.),aber 
auch aus dem Rahmen herausgenommen werden. 1m 
letzten Fall entsteht eine Liicke im Felde, die anzeigt, 
daB hier eine Karte fehlt. 

Damit der Stoff liickenlos erfaBt wird, sind die Karten 
mit Hinweisen auf aIle Karten verwandten Inhalts zu 
versehen. 

Karteien werden im Postbetriebe stark benutzt, u. a. 
an Stelle der Firmen- und Vollmachtsverzeichnisse, der 
Abholerverzeichnisse, im Rentenverkehr, Zeitungsdienst, 
Postscheckdienst, bei den Personalstellen, den Haupt
kassen (Gehaltsstammkarten) u. dgl. 

Es kann oft, namentlich bei groBeren V Anst, zweck
maBig sein, die Geschaftsordnung (s. d.) in Form von 
Karteiblattern zu fiihren. 

Schriftwesen. Vogt·Porstmann, Die Kartei· Verlag "Organi· 
sation", Berlin W 66 (0. J.l; VBW 1924 S. 267ff., 282 if. 

. L. Schneider. 
Kartenbriefe [KJ (Briefkarten), eine vereinfachte Brief

form, bestehen aus einer einmal, in einigen Landern 
auch zweimal gebrochenen zusammenfaltbaren Doppel
karte, deren Rander, teilweise gummiert und rings durch
locht, beim VerschlieBen des K. aufeinandergeklebt und 
bei Offnung abgerissen werden. K dienen zur Ubermitt
lung kiirzerer Mitteilungen, die auf einer PQstkarte wegen 
Raummangels nicht niedergeschrieben werden konnen 
oder von keinem andern als dem Empfanger gelesen 
werden sollen; sie unterliegen den Vorschriften und Ge
biihren fiir gewohnliche Briefe. 

K., von dem Ungarn Dr. Kohn, genannt Akin, 1871 
erfunden, wurden zuerst von Frankreich bei der Pariser 
Rohrpost am 1. 5. 1879, 1882 in Belgien, 1886 in 
Osterreich und in den folgenden Jahren in den meisten 
and ern europaischen und in mehreren amerikanischen 
Staaten eingefiihrt. Die DRP schuf den K als neuen 
Versendungsgegenstand am 1. 11. 1897. Von den PAnst 
im Reichspostgebiet wurden bis zum Weltkrieg Vor
drucke mit eingedruckten Wertzeichen (zu 10 Pf.) zum 
Nennwert verkauft. Juni 1922 hat die DRP die K 
wegen zu geringen Absatzes wieder abgeschafft. 

KartoUelkredite 
sind wahrend der ungiinstigen Ernahrungslage im Herbst 1922 der 
Postbeamtenschaft zur Versorgung mit Winterkartoffeln zinsfrei 
gegeben worden. Bei den V Anst bildeten sich Zweckverbande, deren 
Ausschiisse durch Abschliisse mit Grol3handlern oder landwirtschaft
lichen Genossenschaften die Lieferung ausreichender Mengen von 
Kartoffeln sicherten. Die Ausschiisse waren verpflichtet, die zur 
Verfiigung gestellten Gelder lediglich zu Kartoffelankaufen zu ver
wenden, nur Mitglieder der Zweckverbande zu versorgen und die 
Vorschul3betrage bis zum Friihjahr 1923 zuriickzuzahlen. Die 
Kreditmal3nahmen hatten den gewiinschten Erfolg. 1m Herbst 
1923 lieE die ernste Finanzlage des Reichs nach Eintritt des Wah· 
rungsverialls eine Wiederholung jener segensreichen Mal3nahmen 
nicht Z11, im Jahre 1924, nach Festigung der Wirtschaftslage, war 
eine nochmalige Kreditgewahrung nicht notwendig. 

Kassenabsehliisse. Durch Kassenabschliisse wird bei 
kameralistischer Buchfiihrung festgestellt, ob die Kasse 
in Ordnung ist, d. h. ob die nach dem Stande der Ab
rechnung sich ergebende Schuld oder Forderung einer 
Kasse durch den Kassenbestand - bar oder in lagernden 
Belegen (Gebiihren) - und durch noch nicht verrechnete 
oder schwebende Schulden und Forderungen aus
geglichen wird. Dabei kann die Richtigkeit des Kassen
bestandes selbst nur durch Gegeniiberstellung des SolI· 
bestandes nach dem KassenabschluB mit dem durch 
Bestandsaufnahme (s. d.) zu ermittelnden Istbestand 
gepriift werden. Wird iiber die Kassenvorgange ein 
Kassentagebuch gefiihrt, so spricht man von einem 
KassenabschluB und einem BuchabschluB. Der Beweis 
dafiir, daB die Kasse in Ordnung ist, kann aber hierbei, 
selbst wenn die Fiihrung des Kassentagebuchs und die 
der iibrigen Biicher in verschiedenen Handen ruhen, 
auch nur als erbracht angesehen werden, wenn beide 

Abschliisse den gleichen Sollbetrag ergeben und der 
Istbestand sich mit dem Sollbetrag deckt. Unrerschiede 
zwischen dem Ergebnis des Kassentagebuchs und dem 
der AbschluBbiicher miissen daher, wenn die Fiihrung 
dieser Biicher in verschiedenen Handen ruht, unter 
allen Umstanden aufgeklart werden, weil sonst der 
haftpflichtige Teil nicht bezeichnet werden kann. Liegt 
die Fiihrung der Biicher in einer Hand, so bleibt der 
Kassenfiihrer fiir nicht aufgeklarte Unterschiede dieser 
Art allein verantwortlich (ADA VIII, 1 § 29). 

Wie oft Kassenabschliisse zu fertigen sind, richtet 
sich bei der DRP nach der Art der Kasse und den ort
lichen Verhaltnissen. Grundsatzlich muB bei jedem 
Wechsel in der Person des Kassenfiihrers ein Kassen
abschluB aufgestellt werden. 1m iibrigen haben P Ag 
am 15. und am Ende eines jeden Monats nach Auf
stellung der monatlichen Abrechnung (s.d.), Zweig
kassen in der Regel taglich und Abrechnungsstellen 
(s. d.) in der Regel wochentlich einmal, beide auBerdem 
am Monatsende, und Hauptkassen zweimal im Monat, 
einmal am letzten Werktag und einmal unmittelbar 
vor Einsendung der Abrechnung, einen vollstandigen 
KassenabschluB (d. h. mit BuchabschluB) aufzustellen 
und den Sollbestand mit dem Istbestand zu vergleichen. 
AuBerdem ist bei Hauptkassen das Kassentagebuch in 
Fristen von 8 zu 8 Tagen abzuschlieBen und der hieraus 
sich ergebende Sollbetrag mit dem Istbest~nde zu ver
gleichen. Gleichzeitig sind stets die zur Uberwachung 
des Guthabens auf Bank- und Postscheckkonten ge
fiihrten Biicher abzuschlieBen und abzustimmen. Bei 
der OPK (GPK) werden vollstandige Kassenabschliisse 
auBer beim Wechsel in der Besetzung der Rendanten
stelle am 24. jedes Monats aufgestellt; nur im April 
wird der AbschluB wegen des Abschlusses der Rechnung 
fiir das abgelaufene Rechnungsjahr am 30.4. auf
gestellt. AuBerdem wird taglich die Hohe des Bank
und Postscheckguthabens nach dem Haupttagebuch 
und den Abrechnungsbiichern iiber den Giro- und den 
Postscheckverkehr gepriift und mit den Eintragungen 
in den Kontogegenbiichern und Postscheckkontoaus-
ziigen verglichen. Gebbe. 

Kassenansehliige (s. Reichshaushaltsordnung) erhalten 
bei der DRP die OPD und das Telegraphentechnische 
Reichsamt, ferner die GPK fiir das RPM und auBerdem 
die Abt. VI (Miinchen) des RPM fiir ihren Bereich. Die 
Kassenanschlage fiir die OPD in Bayern werden von der 
Abt. VI des RPM selbst ausgefertigt. Die Regelung ent
spricht der Abmachung unter "Zu § 4" im SchluBproto
koll zum Staatsvertrage zwischen dem Deutschen Reiche 
V.nd dem Freistaat Bayern vom 29./31. 3. 1920 iiber den 
Ubergang der Post- und Telegraphenverwaltung Bayerns 
an das Reich (Amtsblatt des RPM Vf Nr. 30 von 1920). 

Kassenanweisungen. Die OPK (GPK) bediirfen als 
rechnungslegende Kassen zu jpder Vereinnahmung oder 
Verausgabung eines Betrags einer Anweisung der fiir die 
Durchfiihrung des Kassenanschlags (Haushaltsvoran
schlags) verantwortlichen BehOrde (OPD, RPM). Es 
ist aber nicht notwendig, daB diese Rechnungsausweise 
in jedem Faile vor der Vereinnahmung oder der Veraus
gabung eines Betrags erteilt werden. In welchen Fallen 
sie nachtraglich gegeben werden darf, ist genau geregelt; 
allgemein kann man sagen, daB die Kassenanweisungen 
bei Einnahmen, deren Hohe im voraus nicht feststeht, 
und bei Ausgaben, die die VA innerhalb ihrer Zustandig
keit selbstandig leisten diirfen, erst nachtraglich gegeben 
werden. Nach der Form, in der die Kassenanweisung 
erteilt wird, unterscheidet man: Anweisungsbiicher, 
formliche Kassen Vf, Anweisungen, die unmittelbar auf 
die einzelnen Belege (Einnahme- und Ausgabenach 
weisungen, Rechnungen, Forderungsnachweis usw.) ge
setzt werden, und Anweisungen, die erst in den Biichern 
erteilt werden, in denen die Einnahmen und Ausgaben 
von der OPK nachgewiesen werden. Anweisungs-
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bueher werden zur Anweisung der dureh Zahlungslisten 
zu verreehnenden, feststehenden Ausgaben benutzt; fur 
jede Buehhaltereireehnung ist gegebenenfall~. ein beson
deres Anweisungsbueh erforderlieh. Die VA, die fest
stehende Ausgaben fiir Rechnung der OPK zu leisten 
haben, erhalten Auszuge au~ dem Anweisungsbueh oder 
besondere Vf, die sie zu ihren Akten nehmen. Form
liehe Kassenverfugungen werden erteilt bei allen 
feststehenden Einnahmen, soweit sie nicht summariseh 
zu verrechnen sind, bei einzeln zu verreehnenden, nicht
feststehenden Einnahmen, wenn sich die zer Begrundlmg 
und Anweisllng cler Einnahmen erforderliehen Angaben 
nicht gut auf dell Einnahmebelegen sel\:'st medersehrf'iben 
lassen, bei fest8tehenden Ausguben, die einer ausfuhr
lichen Erlauterung oder Bf'griindung bediirfen, so daB 
die Anweisungsbueher nieht benutzt werden konnen, 
und bei nieht feststehenden Ansgaben, die von Fall zu 
Fall besonders angewiesen werden miissen und zu denen 
die Relege erst naeh der Zahlung beigebraeht werden 
ki:innen. Sind die Betrage dureh Vermittlung eines VA 
zu erheben und zu zahlen, so werden die KassenVf dem 
VA in der Regel mit dem Auf trag zugefertigt, den Betrag 
zu erheben oder zu zahlen und auf Grund und unter 
AnschluB der Verfugung an die OPK abzufuhren oder 
von ihr einzuziehen; in diesem Falle enthiilt die Vf 
zugleich die Anweisung fUr die OPK zur Vereinnahmung 
Qder Verausgabung des Betrags unter dem angegebenen 
Titel. 1st anzunehmen, daB das VA die Vf fiir seine 
Akten notig hat, so enthiilt die Vf die Bemerkung, den 
Betrag unter Bezugnahme auf die Vf an die OPK ab
zufiihren oder von ihr einzuziehen; die OPK erhiilt in 
solchem Falle eine Absehrift der Vf mit der fur die 
Verreehnung des Betrags erforderlichen Anweisung. Von 
der dritten Form der Kassenanweisung, namlieh die 
Anweisung unmittelbar auf den Reehnungs
beJeg zu setzen, wird Gebraueh gemaeht, wenn alle zur 
Begriindung einer nieht feststehenden Ausgabe oder zur 
Erlauterung einer nieht feststehenden, einzeln zu ver
rechnenden Einnahme notwendigen Angaben von der 
Dienststelle, die die Ausgabe zu leisten oder die Ein
nahme zu erheben hatte, in den Belegen angegeben 
werden konnen. Die Anweisungsformel lautet in diesen 
Fallen: ... RM ... Pf., wortlieh ... Reiehsmark 
... Pf. sind unter Kap .... Tit .... fur das Reehnungs
jahr ... zu verausgaben (oder zu vereinnahmen). Ort, 
Tag, OPD und Unterschrift." Forderungsnachweise 
werden dabei dann aufgestellt, wenn zur Belegung einer 
Ausgabe mehrere Belege erforderlieh sind, oder wenn 
mehrere Reehnungen uber gleichartige Ausgaben vor
liegen; eine einzelne Rechnung kann fur sich vorgelegt 
werden. Nach Anweisung werden die Reehnungen und 
Forderungsnachwcise in der Regel der Dienststelle, die 
sic aufgestellt hat, zur Verreehnung wieder zurtick
gesandt. Fiir gewisse Ausgaben sind J ahresforde
rungsnaehweise zulassig, d. s. Forderungsnaehweise, 
aus denen die Monatsbetrage regelma.l3ig zu verreehnen 
sind, die aber erst am Jahressehlusse angewiesen werden. 
Die vierte Form der Kassenanweisung, die Anweisung 
in den Buehern der OPK, kommt nur fiir die summa
risch zu verreehnenden Einnahmen und fiir bestimmte 
Ausgabearten, in Betraeht, und zwar nur fUr solehe 
Ausgaben die von den VA ohne vorherige Anweisung 
verrechnet und bei der OPK naeh den dariiber getroffe
nen Vorsehriften in Jahresnachweisungen verbueht 
werden. Die summarisch zu verrechnenden Einnahmen 
werden in der Raupt-Einnahmezusammenstellung, einem 
Teil der Rauptrechnung (s. Reehnungslegung), zur Ver-
einnahmung angewiesen. Gebbe. 

Kassenausfiille s. Entschadigungen auf Kassenausfalle 
Kassenausziige s. Rechnungsabschlusse 

Kassenbiieher sind naeh allgemeinem Sprachgebraueh 
alle Bucher, in denen Einnahmen oder Ausgaben naeh
gewiesen werden. Sie gehoren zu den Biiehern, deren 

unrichtige Fuhrung, Verfalschung oder Unterdruekung 
in Beziehung zu einer Amtsuntersehlagung dem schul. 
digen Beamten die hartere Bestrafung naeh § 351 RStGB 
eintragt (qualifizierte Amtsunterschlagung). Die Ab
reehnungsbiicher mit den Zustellern sind Kassenbiicher, 
also Biieher im Sinne des § 351 RStGB fUr den Beamten, 
dem die Fiihrung dieser Biicher obliegt, nieht fiir den 
Zusteller, der darin nur Empfangsbescheinigungen zu 
leisten und einzelne Spalten auszufiillen hat. 

Schriftwesen. Schliwa, RatschJage bei Untersuchungen wegen 
strafbarer RandJungen im Post- und TeJegraphenbetriebe. Bar's 
Druckerei G. m. booR., NeiBe 1911. 

Kassenpriifungen haben den Zweck, festzustellen, ob 
1. der Kassenbestand dem SolI nach den Biichern 

entspricht; 
2. die Kasse richtig gefiihrt worden ist, d. h. ob die 

Einnahmen vollzahlig und in richtiger Rohe rechtzeitig 
eingezogen und piinktlich gebucht, und ob samtliche Aus
gaben in der in den Biichern nachgewiesenen Rohe und 
an den angegebenen Tagen tatsachlich geleistet worden 
sind und zu leisten waren; 

3. bei der Verwaltung der Barmittel und etwaiger 
Bankguthaben riehtig verfahren worden ist, d. h. ob 
nicht Bestande in unzulassiger Rohe gehalten worden 
sind oder mit andern Worten, ob entbehrliche Barmittel 
oder Guthabenbestande stets unverziiglich an die zu
standige Stelle abgefiihrt, in Zahlung genommene Schecke 
stets unverziiglich eingezogen worden sind, ob dabei 
sachgemaB, also so vorgegangen worden ist, daB die 
Betriebsmittel der Verwaltung nur in der unumganglich 
notwendigen Weise beansprucht werden und 

4. die Biicher und Belege vorschriftsma.l3ig gefiihrt, 
vorgeschriebene Priifungen rechtzeitig und richtig aus
gefiihrt und die Einnahmen und Ausgaben so belegt 
worden sind, wie es die Rechnungslegung (s. d.) oder 
deren Vorbereitung erfordert, und ob die Sicherheits
vorschriften ausreichend sind und beachtet werden. 

Zu unterscheiden sind unvermutete Kassenpriifungen 
und solche, die an vorher festgesetzten Tagen ausgefiihrt 
werden. Unvermutete Kassenpriifungen sind in 
erster Linie notwendig, urn festzustellen, ob nicht Kassen
bestande voriibergehend widerrechtlich der Kasse ent
zogen werden. Daher muB ein Beamter, der mit einer 
unvermuteten Kassenpriifung beauftragt ist, darauf 
bedacht sein, daB die Priifllllg tatsaehlich iiberrasehend 
kommt, daB also der Fuhrer der zu priifenden Kasse 
nicht vorzeitig von der Absicht der Prufung Kenntnis 
erlangt, so daB er gegebenenfalls nicht mehr in der Lage 
ist, seine Kasse noeh vorher in Ordnung zu bringen. 

Naeh § 60 RRO sind samtliche Kassen des Reiehs 
mindestens jahrlieh unvermutet zu priifen. 1m ubrigen 
hat der zustandige Reichsminister tiber die Vornahme 
von Kassenpriifungen zu bestimmen. Bei der DRP 
werden die Kassen der VA zum Teil yom Amtsvorsteher 
oder in seinem Auf trag von ortlieh zustandigen Beamten 
und zum Teil von Beauftragten der OPD gepriift. Das 
Nahere iiber die yom Amtsvorsteher usw. vorzunehmen
den Priifungen ist durch die ADA genau festgelegt. 
Wann und wie oft die Kassen durch Beauftragte der 
OPD zu priifen Rind, bestimmt innerhalb der yom Reichs
postminister dafiir aufgestellten Richtlinien der Prasi
dent der OPD. Die OPK werden monatlich einmal beim 
RechnungsabschluB (s. d.) und jahrlich einmal unver
mutet von dem zustandigen Referenten der OPD unter 
Mitwirkung des Rechnungsdirektors gepriift. AuBerdem 
ordnet der Reichspostminister von Zeit zu Zeit cine un
vermutete Priifung einer OPK dureh Beauftragte des 
RPM an. Ahnliche Bestimmungen bestehen fiir die Prii
fung der GPK. Nach § 97 RHO steht auch dem Rech
nungshof (s. Rechnungshof des Deutsehen Reichs), soweit 
zur Uberwachllllg der WirtschaftsfUhrung ein AnlaB dazu 
gegeben ist, das Recht zu, auBerordentliche Kassen-
priifungen vornehmen zu lassen. Gebbe. 
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Kassenreehnung s. Buchhaltereirechnungen 
Kassenseheek s. Postscheck 

Kassen· und Reehnungswesen s. Abbuchungsverfahren, 
Abrechnung, Abrechnungsbiicher, Abrechnungspost. 
anstalten, Abrechnungsstellen, Abrundung, Abschlags
zahlungen, Abschreibungen, Abzugsliste, Amtskosten, 
Bargeldlose Zahlungen, Beamtenschecke, Bestandsauf
nahmen, Bestandspriifungen, Bezirksrechnungsstellen fiir 
Postanweisungen, Bilanz, Buchfiihrung, Buchhalterei
rechnungen, EinlOsung von Zinsscheinen, Eiserne Be
stande, Entschadigungen auf Kassenausfalle, Falschgeld 
im Postkassendienst, Fehl- und Vergiitungsbetrage, Geld
austauschverfahren, Geldumlauf, Gehaltszettel, General
postkasse, Gesamtrechnung, Giropostkassen, Girover
kehr, Handbiicher, Jahresnachweisungen und Haupt. 
rechnung, Jahresrechnung, Jahresiibersichten, Kame
ralistische Buchfiihrung, Kassenabschliisse, Kassen· 
anschliige, Kassenanweisungen, Kassenbiicher, Kassen· 
priifungen, Kaufmannische Buchfiihrung, Kopfstarken
nachweisungen, Lieferscheine, Mehr- und Minderbetriige, 
PlanmaBig, Postanweisungskassen, Postkassen, Ober· 
postkassen, Recbnungsabschliisse, Rechnungsjahr, Rech
nungslegung, Rechnungspriifung, Rechnungsstellen, Re
gelkassenbestande, Reichshaushaltsordnung, Sachrech. 
nungen, Schulden und Forderungen, Steuerabzug, Stun. 
dung, Verwahrgiiter, Verwahrgut- und VorschuBbuch, 
Verzugszinsen, Vorpriifung, Wertbestandige Zahlungs
mittel, Wertpa pierverwaltung, Zweigkassen. 

Kassenvorsehiisse s. Vorschiisse 
Kaufminnisehe Buehfiihrung. Die kaufmannische 

doppelte oder italienische Buchfiihrung ist eine Er
findungeines italienischen Monches und wurde von ihm 
1494 zuerst beschrieben. Sie iiberwacht - im Gegen
satz zur kameralistischen Buchfiihrung (s. d.) - nicht 
nur die Kassenzu- und -abgange wahrend einer gewissen 
Zeitspanne, sondern die gesamten Aktiven und Passiven 
eines Unternehmens in ihrer wirklichen Hohe und zeigt, 
wodurch Gewinne und Verluste innerhalb einer gewissen 
Zeitspanne entstanden sind. Dieses Ergebnis wird da
durch erreicht, daB in dem Hauptbuch zwei Reihen 
von Konten gefiihrt werden, namlich eine Reihe fiir 
die Vermogens,hestandteile (z. B. Grundstiicks
konto, Gebaudekonto, Maschinenkonto, Geratekonto, 
Debitoren· und Kreditorenkonto, Warenkonto, Effekten
konto, Kassakonto) und eine Reihe fUr die positiven 
und negativen Geschaftserfolge (z. B. Handlungs
unkostmkonto, Zinsenkonto, Mietvertragskonto, Pro
visionskonto, Abschreibungskonto, Gewinn· und Ver
lustkonto). Das Reinvermogen, d. i. das eigene 
Vermogen des Geschiiftsinhabers, wird im Kapital
konto nachgewiesen. Jede Belastung eines Kontos be
dingt die Entlastung,,'eines andern Kontos, so daB die 
Summe samtlicher Belastungen stets mit der Summe 
samtlicher Entlastungen iibereinstimmen muB. Der 
Kontenfiihrung liegt also der Gedanke zugrunde, daB 
jedem Zugang an einem Vermogensbestandteil ent
weder ein Abgang an einem andern Vermogensbestand
teil oder aber ein Gewinn und jedem Abgang an 
einem Vermogensbestandteil ein Zugang an einem 
andem Vermogensbestandteil oder aber ein Verlust 
gegeniibersteht. Indem die Sachkonten und die Er
folgskonten in der gleichen Weise wie die Personalkonten 
(Debitoren. und Kreditorenkonto) be- und entlastet 
werden, ihnen also etwas in das SolI (Debet) oder in 
das Haben (Kredit) geschrieben wird, stellt sich der 
Kaufmann auch diese Konten so vor, ala wenn ein 
andrer ihm fiir die Sollbetrage und er selbst einem andern 
fill' die Habenbetrage zu haften hatte, z. B. sein Haus
meister fur die dem Grundstuckskonto, sein Lager
verwalter ffir die dem Warenkonto zur Last geschriebenen 
Betrage, ein Herr X. fiir das Handlungsunkostenkonto, 
ein Herr Y. fiir das Zinsenkonto usw. 1m Anfang des 
Geschaftsjahres sind die Erfolgskonten leer, wiihrend sich 

die Be· und Entlastungen der Konten der ersten Reihe
mit EinschluB des Kapitalkontos gegenseitig ausgleichen;, 
1m Laufe des Geschaftsjahres muB sich, wenn das Kapital
konto wieder mit zur ersten Reihe gerechnet wird, das: 
Ergebnis der einen Reihe in jedem Augenblick mit dem 
der andern Reihe decken. Das ergibt sich aus folgender
Oberlegung. Solange nur Be- und Entlastungen auf 
Konten einer Reihe ausgefiihrt werden, bleibt die 
"Balance" in den Konten jeder Reihe erhalten. Steht 
der Belastung eines Kontos der einen Reihe die Ent
lastung eines Kontos der andern Reihe gegeniiber, so· 
tritt in jeder Reihe zwischen den Be- und Entlastungen 
ein Unterschied ein, der in beiden Reihen gleich groB
sein muB; er stellt sich in der einen Reihe als eine Be
lastung und in der andern Reihe als eine Entlastung 
heraus. Dieser Umstand ist fiir den AbschluB der Konten 
am Ende des Geschiiftsjahres wichtig. Die Konten 
werden namlich in der Weise geschlossen, daB die Salden 
aus den Vermogenskonten in ein noch nicht erwahntes. 
Konto, das Bilanzkonto, iibertragen werden, wahrend 
die Salden aus den Erfolgskonten in dem Gewinn- und 
Verlustkonto gesammelt werden. Dann muB, wie aus: 
dem oben Gesagten hervorgeht, der aus dem Bilanz
konto und dem Kapitalkonto sich ergebende Unter
schied mit dem Ergebnis des Gewinn- und Verlustkontos: 
iibereinstimmen und dort als SolI und hier als Haben 
erscheinen. Die Buchungen auf dem Gewinn- und Ver
lustkonto - die Gewinn· und Verl ustrechn ung
erlautem also eigentlich nur das Ergebnis aus dem 
Bilanzkonto und dem Kapitalkonto. Wird der aus, 
dem Gewinn- und Verlustkonto sich ergebende Salda 
auf das Kapitalkonto und der dann in diesem KontO" 
sich ergebende Saldo auf das Bilanzkonto iibertragen, 
so muB sich auf dem Bilanzkonto die "Bilanz", das 
Gleichgewicht, ergeben. Mit Beginn des neuen Geschiifts
jahres werden die Salden, die das Bilanzkonto empfangen 
hat, wieder an die Vermogenskonten und an das Kapital
konto zurUckgegeben - die genannten Konten werden 
wieder erOffnet -, wahrend die Erfolgskonten leer
bleiben, d. h. wieder von Null anfangen. Dafiir steht 
auf dem Kapitalkonto nunmehr das Reinvermogen, 
mit dem das neue Geschiiftsjahr beginnt. Etwaige Ent
nahmen werden imLaufe eines Geschiiftsjahres einem Ent
nahmekonto in das SolI gestellt, dessen Saldo am Schlusse 
auf das Kapitalkonto iibergeht. Das Gewinn- und Ver
lustkonto miiBte im iibrigen eigentlich Verlust- und 
Gewinnkonto heiBen, weil bei allen Erfolgskonten die 
Belastungen Verluste und' die Entlastungen Gewinne 
darstellen. DaB dem so ist, wird erkliirlich, wenn man 
sich in Fortsetzung des oben geschilderten Bildes vor
stent, daB die Inhaber der Erfolgskonten schlieBlich 
nicht zahlen kOnnen oder auf Gegenleistung verzichten, 
so daB die Belastungen als Verluste und die Entlastungen 
als Gewinne ausgebucht werden miissen, genau so, als' 
wenn der Inhaber eines Personenkontos zahlungsunfahig 
wird oder auf Gegenleistung verzichtet. Die Buch
fiihrung kann selbstverstandlich nur die Sollposten 
der Bilanz liefem. Die Ergebnisse miissen vor AbschluB 
der ;!3iicher mit dem Inventar (s. Bilanz) verglichen und 
in Ubereinstimmung gebracht werden. Das gilt VOI" 

allem fiir die Vomahme von Abschreibungen (s. d.), 
mit denen die Sachkonten zu entlasten sind, wahrend 
sie im Abschreibungskonto als Belastungen erscheinen 
und von dort als Verluste in das Gewinn- und Verlust
konto iibergehen. Auch die Verkaufsgewinne beim 
Warengeschiift werden in der Regel erst durch das 
Inventar ermittelt. Es ist niimlich iiblich, das Waren
konto beim Verkauf von Waren mit den Verkaufs
erlosen zu entlasten, anstatt ihm nur die Einkaufs
preise wieder in das Haben zu stellen und die Gewinne 
fiir sich zu behandeln, sie also sofort dem Gewinn
und Verlustkonto gutzubringen. Fabrikbetriebe fiihren 
neben den in Handelsbetrieben iiblichen Vermogens
konten in der Regel u. a. noch ein Fabrikationskonto, 
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um in jedem Augenblick die dem FabrikationsprozeB 
unterliegenden Werte zu erfassen. 

Die Unterlagen fUr die Fiihrung des Hauptbuchs bilden 
die Grundbiicher, die von den einzelnen Betriebs· 
stellen gefiihrt werden. Die gebrauchlichsten Grund· 
biicher sind: das Kassabuch, in dem aIle bar 
abgewickelten Geschaftsvorfalle vermerkt wer· 
den, das Memorial, in dem die gegen Ziel ab
gesehlossenen Gesehafte aufgezeichnet werden, 
und die Waren-Eingangs- und -Ausgangsbiicher. 
Die einfache Buchfiihrung kenntauBerdiesen 
Grundbiichern nur Konten iiber leicht verander· 
liche Vermogensbestandteile, also das Konto· 
korrentkonto, in dem die Glaubiger und Schuld· 
ner aufgefiihrt sind, das Warenkonto und allen
falls noch ein Wechselkonto, Effektenkonto und 
ahnliche. Bei der einfachen Buchfiihrung ist 
der innerhalb eines Gesehaftsjahres entstandene 
Gewinn oder Verlust nicht aus den Biichern 
zu berechnen, sondern nur aus den Bilanzen, 
die selbst auch nur auf Grund der Inventar· 
aufnahmen aufgestellt werden konnen. 

Schriftwesen. Obst, Das Buch des Kaufmanns. 
Carl Ernst Poeschel, Stuttgart 1922; Pape, GrundriB 
der doppeiten Buchiiihrung. G. A. Gloeckner, Leipzig 
1924. Gebbe. 

Kaufmannsposten. 
Zu den Markten und Messen reisende Kauf!eute 

waren seit friihesten Zeiten, besonders im Mittelalter, 
Vermittler ihres eigenen N achrichtenverkehrs und des· 
jenigen ihrer Geschaftsfreunde und andrer Auf trag· 
geber. RegelmaBig verkehrten f6rmliche Kaufmannsziige 
zwischen allen wichtigen europaischen Handelsstadten, 
insbesondere im Bereiche der deutschen Hanse, am Rhein, 
in Siiddeutschland und nach Venedig, wo seit 1228 ein 
deutsches Unterkunfts- und Handelshaus, der "Fondaco 
dei Tedeschi" bestand. Yom 14. Jahrhundert an unter· 
hielten einzelne Handelsherren, wie die Fugger in Augs· 
burg, und kaufmannische Verbande eigene Botenverbindungen nach 
den Stapelplatzen des Weltverkehrs. Ais den Kaufleuten andre 
Gewerbe selbstandig zur Seite traten und ebenfalls haufiger Boten· 
dienste bedurften, entwickelten sich aus den Kaufmannsboten all· 
mahlich die St1i.<lteboten (s. d.). 

Schriftwesen. Flegler, Zur Geschichte der Posten. Niirnberg 
1858. S.26; Huber, Die geschichtliche Entwicklung des modernen 
Verkehrs. H. Lauppsche Buchhandiung, Tiibingen 1893. S. 54ff.; 
Simonsfeld, Der Fondaco dei Tedeschi in Venedig. J. C. Cott.scher 
Verlag. Stuttgart 1887. 2. Bd. S. 3ff.; Veredarius, Das Buch von 
der Weltpost. 3. Auf!. Herm. J. Meidinger, Berlin 1894. S. 60ff.; 
Archiv 1923 S.467. Brunner. 

Kettenbahnen (Schragaufziige) unterscheiden sich von 
den gewohnlichen Aufziigen durch die schrage Fahr· 
bahn; sie sind leistungsfahig, betriebssicher und in ihrer 
Bauart keinen einengenden behordlichen Vorschriften 
unterworfen. Sie werden zur Aufwartsbeforderung von 
Handwagen, insbesondere fiir den Paketverkehr in 
PaketP A und auf PostbahnhOfen, benutzt. Ihr Haupt
bestandteil ist auBer der mit Gleisen versehenen schiefen 
Ebene eine von der Antriebsmaschine in Bewegung ge· 
setzte endlose Kette, die mit Hilfe von Vorspriingen 
(Mitnehmern) die Wagen mitnimmt. 

Abb. 1. Kettenbahn des Pe.ketpostamts in Berlin. 

Kettenbahnen fUr Pakethandwagen befinden sich u. a. 
beim PaketP A in Berlin N und beim Paketbahnhof 
der American Express Company in New York (s. Post· 
verladestellen). Die Kettenbahn beim PaketP A ist in 
Abb. 1 dargestellt. Sie iiberwindet eine HubhOhe von 

5,2 m bei einer Steigung von 1 m auf 5,75 m mit einer 
Geschwindigkeit von 0,35 m/sek und kann, wenn alle 
Mitnehmer besetzt sind, 14 Wagen gleichzeitig in einem 
Abstande von 7 Sekunden befordern. Es konnen in 
einer Stunde 500 Wagen mit einem Gewicht von je 

Abb. 2. Kettenbahn im Betrieb. 

1 t, also im ganzen 500 t, befordert werden; die Ketten· 
bahn ersetzt etwa 10 bis 12 Aufziige. Abb. 2 zeigt die 
Kettenbahn im Betriebe. 

S. auch Mechanisierung des Postwesens. 
g c h r if t we sen. Fordertechnik 1914 S. 258 ff.; Archiv 1913 

S. 340 ff. 

Kettenbriefe s. Sehneeballbriefe 

Kinderfiirsorge. Seit Ende 1924 und Anfang 1925 
sorgt die DRP fiir die Gesundung von erholungsbediirf. 
tigen Kindern der Post- und Telegraphenbeamten, in
dem sie deren Unterbringung in Erholungsheimen 
veranlaBt. Mit zahlreiehen Kindererholungsheimen in 
allen Teilen Deutschlands (Ostsee, Nordsee, Schwarz· 
wald, Riesengebirge usw.) hat sie zur Sieherung einer 
groBeren Zahl von Platz en Abkommen get-roffen. Zu 
den Verpflegringskosten zahlt die DRP einen nennens· 
werten ZusehuB, so daB die Eltern taglich nur etwa I RM 
bis I RM 40 Pf. aufzuwenden haben. Eltern kriippel. 
hafter oder epileptischer Kinder erhalten fiir die Unter
bringung der Kinder in Kriippelheimen Beihilfe. Nach 
Eingliederung in den Verb and des Vereins "Land
aufenthalt fiir Stadtkinder" erhalten die Kinder eine 
erhebliehe FahrpreisermiiBigung und sind gegen Unfall 
versiehert. 1925 konnten etwa 1000 Postbeamtenkinder 
mit einem KostenzuschuB von rund 40000 RM aus der 
Postkasse in Kindererholungsheimen Aufnahme finden. 

Schriftwesen. Amtsblatt des RPM 1925 S. 178,180,222,246, 
373, 433; Archiv 1925 S. 18I. 

Kinderzusehlag s. Besoldung 
Kleiderablagen - getrennt fiir mannliches und weib· 

Hehes Personal - werden in groBeren Postgebauden in 
besonderen Riiumen eingeriehtet, wenn die Aufstellung 
von Kleiderschranken in den Dienstraumen diese in 
betriebstorender Weise einengen wiirde. Fiir vorwiegend 
im AuBendienste tatiges Personal, z. B. fiir die Zusteller, 
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werden in der Regel keine besonderen Kleiderablagen 
hergestellt. In derartigen Fallen geniigen meist Leisten 
mit Kleiderhaken zum Aufhangen der Miitzen, Mantel 
und Zustelltaschen, die langs der Wande der Raume, 
z. B. der Zustell!!ale, angebracht werden. Kleiderablagen, 
in denen die Uberkleider usw. gegen Empfangnahme 
einer Nummer einer Warteperson zur Aufbewahrung 
iibergeben werden, gibt es im Bereiche der DRP nur ver· 
einzelt. Die Regel bildet die reihenweise Aufstellung 
von holzernen oder eisernen Kleiderschranken, die in 
Raumen, die nicht durch Warter usw. besonders beauf
sichtigt werden, unter VerschluB der Beamten bleiben. 
Eiserne Schranke werden neuerdings wegen der Raum
ersparnis bevorzugt. Fur den einzelnen Schrank wird 
dabei fUr gewohnlich eine Breite von etwa 40 cm und 
eine Tiefe von etwa 50 cm und eine Hohe von etwa 
200 cm (einschl. 10 cm Sockelhohe) vorgesehen. Meistens 
werden mehrere Schranke (2, 3 und 4) zu einem Mobel
stiick vereinigt. Dabei wird je ein Abteil in der Regel 
von zwei Personen benutzt. Bei einseitiger Aufstellung 
wird eine Gangbreite von mindestens 1,2 m, bei doppel
seitiger eine solche von 1,8 m freigehalten. Versuche, 
zur Raumllrsparnis die Kleidungsstiicke in Aufziehvor
richtungen an den Decken der Raume aufzubewahren, 
haben sich nicht bewahrt. S. auch Bauliche Einrichtungen. 

Kleiderkasse (K). Der Zweck der K bei der DRP 
besteht darin, daB gewissen Gruppen der gering be
soldeten Beamten, die zum Tragen von Dienstkleidung 
(s. d.) verpflichtet sind, diese in anstandiger, dauerhafter, 
gleichmaBiger und preiswiirdiger Beschaffenheit geliefert 
wird. In vielen Landern erhalten die Beamten die 
Dienstkleider von der Postverwaltung unentgeltlich. 
Die DRP hat von jeher nur eine Beihilfe zugeschossen. 

Geschichte. Bei der RPV trat die Kleiderkasse fiir Post
unterbeamte mit dem 1. 1. 1873 ins Leben. Sie wurde am Sitze 
jeder OPD fiir ihren Bezirk eingerichtet und umschloB zunachst nur 
die im nnmittelbaren Dienstverhiiltnis zur RPV stehenden lJ nter
beamten, wenn diese nicht schon, wie die Landbrieftrager und Post
fuBboten, in andrer Weise beliefert wurden, sowie die Vorsteher 
solcher PA, die eine Vergiitung fiir Unterhaltung von Privatunter
beamten bezogeu. Es wurde kein Zwang zum Beitritt ausgeiibt, 
sondern dieser sollte freiwillig sein. Die Tragezeit betrug fiir Miitze 
und Beinkleid 1 Jahr, fiir den Rock 111, und fiir den Mantel 4 Jahre. 
Der Riicktritt war nur beim Ausscheiden aus dem Dienste gestattet. 
Bei Versetzungen ging der Anspruch auf den neuen Bezirk iiber. 
Beim Tode wurde das Guthaben den Erben ausgezahlt, die erforder
lichenfalls auch die Scchuld berichtigen muBten. Gelieferte Stiicke 
blieben Eigentum des Ausgeschiedenen oder der Erben. Die Post 
zahlte eine Beihilfe von 30 RM jahrlich fiir Pakettriiger und von 24 RM 
fUr Brieftrager und Paketzusteller in groBen und teuren Orten. Die 
Beitrage der Beamten waren monatlich im voraus zu zahlen. Zu
nachst traten 2850 Beamte bei, Ende 1874 waren es bereits 15 640, 
1878 schon 22 921, nachdem bei der Vereinignng von Post und Tele
graphie auch den angestellten Telegraphenboten unter Gewahrnng 
einer Beihilfe von 24 RM der Beitritt eroffnet worden war. N ach 
Ablauf des ersten, vierjiihrigen Liefernngsabschnitts erging ein neues 
Statut vom 27. 10. 1877, das am 1. 4. 1878 in Kraft trat. Mit ihm 
wurde das Stellenverfahren eingefiihrt. Die Bezahlung an den Lieferer 
geschah nunmehr nach festen jiihrlichen Durchschnlttssummen (Bei
llilfe der Post und fester Beitrag des Mitglieds, der so bemessen war, 
daB beide Betrage innerhalb des von 4 auf 3 Jahre herabgesetzten 
Lieferungsabschnitts genau der Hohe der Anschaffungskosten ent
sprachen). Der Lieferer muBte Rocke und Mantel, die auf den Nach
folger des Stelleninhabers iibergingen, ohne besondere Vergiitung 
instand setzen. Die Landbrieftrager wurden jetzt zur Vereinfachung 
der Buch- und Kassenfiihrung einbezogen, die Tragezeit fiir ihre 
Rocke von 2 auf 111, Jahre herabgesetzt; ebenso allgemein die der 
Mantel von 4 auf 3 J allre. Die Beihilfe betrng fortan allgemein 30 RM 
fUr die planmaBigen Unterbeamten des inneren, Ortszustell- und Post 
begleitungsdienstes, fiir die vollbeschiiftigten planmaBigen Paket
trager und Stadtpostboten sowie fiir die Landbrieftriiger. Der Bei
tritt stand auBerdem jedem im unmittelbaren Dienstverhiiltnis zur 
Post sich befindenden Unterbeamten offen, jedoch zahlte die Post 
fiir solche keine Beihilfe. Seit 1879 wurden die Dienstkleider mit 
einem Abnahmestempel versehen; die Amtsvorsteher hatten jiihrlich 
zweimal die Kleidung zu besichtigen (1901 aufgehoben). 1891 wurden 
13 300 vollbeschiiftigte stiindige Posthilfsboten unter Zubilligung des 
Zuschusses von je 30 RM aufgenommen, und 1893 traten auch die 
stiindigen Posthilfsboten auf Vergiitung (an Stelle ihrer Vorsteher) 
unmittelbar ein. 

Die neuen Satzungen vom 30.6.1898 bestimmten die Trage
zeiten mit Wirkung vom 1. 4. 1899 folgendermaBen: Miitze und Hose 
1 Jahr, Winter- und Sommerrock 2 Jahre, Mantel 4 Jahre. Gleich
zeitig wurde der Liefernngsabschnitt wieder auf 4 Jahre erweitert. 
Aus gesundheitlichen Griinden lieB man seit 1903 allgemein die nicht 
ausgetragenen Winter- und Sommerrocke fiir Rechnung der Post-

kasse von Ansteckungsstoffen reinigen, bevor der SteUennachfolger 
oder der Lieferer sie erllielt. Schon lange vorher (1891) war angeordnet 
worden, daB Kleider nicht zuriickgegeben werden sollten, wenn der 
Trager an einer ansteckenden Krankheit gelitten hatte. Da man 
nicht hatte hindern konnen, daB mit solchen Stiicken Handel ge
trieben wurde, lieB man seit 1905 solche Kleider verbrennen. Bei 
der Einfiihrung des U mha ngs (1905), dessen Tragezeit 6 Jahre sein 
sollte, veriangerte man auch die des Mantels auf 6 Jahre und dehnte 
die Lieferungsfolge ebensoweit aus (bis Ende Marz 1909). 

Die nachste Erneuerung der Satzungen vom 10. 3. 1908 (giiltig 
ab 1. 4. 1909) brachte einige weniger wichtige Anderungen (z. B. 
Verkiirzung der Tragezeit fiir den Sommerrock auf 1'1, Jahre; fiir 
neue Kleiderkassenstellen im allgemeinen nur noch Belieferung mit 
neuer Kleidung; Beitrage der Mitglieder zweimal jahrlich - 1912 auf 
viermal jiihrlich umgestellt -; Veriangerung de,; Umhangs). Dagegen 
ergab die Satzung vom 30. 4. 1914 (giiltig ab 1. 4. 1915) mehrere 
wesentliche Verbesserungen (Sommermiitzc auf Wunsch lieferbar: in 
6 Jahren entweder 6 Sommer- und 2 Winter- oder 4 Sommer
und 3 Winterrocke; fiir Leitungsaufseher Litewka mit ver
deckten Knopffiachen und Hornknopfen; monatliche Mitglieds
beitrage; keine Riickgabepflicht mehr fiir den Sommerrock. Der 
Schaukommission sollte fortan auch ein unterer Beamter angehoren. 
Bei Vergebung der Lieferungen sollte das Handwerk mehr beriick
sichtigt werden). 

Der Krieg machte den Lieferern bald die vollstandige und recht
zeitige Erfiillung ihrer Aufgaben wegen Mangels an Stoffen und 
Arbeitskraften unmogJich. Es kamen schwere Zeiten fiir die K. und 
ihre Mitglieder. Man muBte schon 1915 das Tragen biirgerlicher Klei
dung gestatten. Fiir nicht gelieferte Stiicke wurde der vertragsmaBig 
festgesetzte Preis in bar gezahlt (i. D. 30 + 13 = 43 M.). SchlieBlich 
konnte Dienstkleidung nur noch fiir solche Beamten beschafft werden, 
die nicht im Besitze von biirgerJicher Kleidung oder die dauernd Wind 
und Wetter ausgesetzt waren. Die Stoffknappheit dauerte zunachst 
auch noch nach dem Kriege an. Die Satzung vom 8.9.1921 
beschrankte die Mitgliedschaft zur K. deshalb auf diejenigen mann
lichen Beamten der Besoldungsgruppen II - IV, die zum Tragen voll
standiger Dienstkleidung verpflichtet waren. Hiernach blieben aus
geschlossen: Beamte in Werkstatten, Batterieraumen usw., bei den 
OPD und im inneren Dienst der V Anst., Betriebsassistenten einschl. 
der Fiihrer von Bautrllpps, Telegraphenvorarbeiter. An Stelle des 
Waffenrocks trat die J oppe. Ais die Zuschiisse mit steigender Geld
entwertung und Geldnot des Reichs immer driickender auf der Reichs
kasse lasteten, driingte man von Reichs wegen auf Vereinfachung und 
Vereinheitlichung der Dlenstkleider und Einschrankung des Kreises 
ihrer Trager. Alimahlich einigte man sich auf Richtlinien fiir alle 
Reichsverwaitungen, und unter Hinweis anf § 19 des Besoldungs
gesetzes bildete sich der Grundsatz heraus, daB als anrechnungs
fahige Dienstkleidung 3 m Tuch geliefert wurden, wovon das 
Reich nur lis des Preises iibernahm. 1923 tauchte der Gedanke 
auf, den K. bei allen Behorden die Selbstverwaltung zugeben, 
um die Verwaltung zu entlasten und den Beamten Bewegungsfreiheit 
zu verschaffen. Der Wiihrnngsverfall erschwerte die K.-Wirtschaft 
ungemein. Die DRP ordnete schlieBlich an, daB riickwirkend 
vom 1. 4. 1923 die Einnahmen und Ausgaben der K. wertbestiindig 
anzuiegen seien. Die neueste Satzung vom 4.2.1924 (giiitig ab 
1. 4. 1924) stelite Beschaffung und Lieferung bei der Post auf vollig 
neue Grundlagen und richtete die K. als Selbstverwaltungskorper 
mit den Rechten einer juristischen Person ein. 

Die K sorgt fUr gute und vorschriftsmaBige Be
schaffenheit sowie fUr moglichst billige Preise; sie 
arbeitet naeh kaufmannischen Grundsatzen. Als jahr
lieh zustehende Kleidung gelten die aus 3 m Oberstoff 
herstellbaren Stiicke. Zweijahrige Lieferungsabschnitte. 
Die Dienstkleider werden durch Lieferer beschafft, mit 
denen Vertrage auf zunachst 4 Jahre abgeschlossen 
worden sind. Die Lieferungen sind Vollieferungen, d. h. 
der Lieferer besorgt auch die Stoffe und sonstigen zur 
Herstellung der Kleidungsstiicke erforderlichen Saehen 
selbst. Art der Stoffe genau vorgeschrieben. Abnahme 
der Dienstkleidung durch einen AbnahmeausschuD. 
ReichszuschuB wird jahrlich vom RPM festgesetzt. Er 
betrug im Jahre 1924: 1833000 RM. Monatliche Mit
gliederbeitrage, die bei der Gehaltszahlung einbehalten 
werden. Die K liefert auch fiir nicht zugehorige Beamte 
(ohne ReichszuschuB) zu den Bruttoherstellungskosten 
+ 5 vH. Generalunkosten, hochstens 20 vH unter 
Tagespreis. Verwaltungsglieder sind der Vorstand, be
stehend aus dem von der OPD ernannten Vorsitzenden, 
seinem Stellvertreter und drei Beisitzern, der Priifungs
ausschuB zur Priifung der Jahresrechnungen und Ent
scheidung von Streitigkeiten zwischen Vorstand und 
Mitgliedern sowie die aIle zwei Jahre einzuberufende 
Vertreterversammlung. Der ReichszuschuB betragt seit 
1. 10. 1924 ein Drittel der Kosten fur eine aus 3 m 
Oberstoff hergestellte Dienstkleidung und wird halb
jahrlich ausgezahlt (zwei Drittel tragt das K-Mitglied). 
Der Kreis der Trager ist neuerdings wieder auf aIle 
mannli9hen Beamten der Besoldungsgruppen II-IV er-



Kleidersacke - Kolonialpostwertzeichen 315 

weitert worden mit Ausnahme der Betriebsassistenten, 
der Bautruppfiihrer, der mit Sonderkleidung aus· 
gestatteten Kraftwagenfiihrer (s. Kraftfahrpersonal der 
DRP) und der Beamten des Drucker· und Maschinen· 
dienstes. Zahl der Mitglieder rd. no 000. 

Schriftwesen. Kleemann, Die Sozialpolitik der Reichs·Post· 
und Telegraphenverwaltung gegeniiber ihren Beamten, Unterbeamten 
und Arbeitern. Gustav Fischer, Jena 1914; Statistik der deutschen 
Reichs·Post· und Telegraphenverwaltung 1897 S. 101ff.; Archiv 1925 
S.182; L'Union Postale 1915. S.91, 107, 121, 141. Bergs. 

Kleidersiieke werden den Bahnpostbeamten zur Auf· 
bewahrung der wahrend der Fahrt getragenen Kleidungs. 
stiicke usw. seit September 1924 amtlich geliefert. Es 
sind einfache blaue Beutel; g. F. konnen dazu auch aus· 
gemusterte, zur Vermeidung von Verwechslungen blau 
gefarbte Briefbeutel benutzt werden. Neben den Klei· 
dersacken werden besondre Beutel zur Unterbringung 
der fiir die Fahrt benotigten Amtsbediirfnisse nicht ge· 
liefert. Die Beforderung der Kleidersacke nach und von 
den Bahnpostwagen gehOrt zu den Dienstobliegenheiten 
der sog. Wagenbesorger oder der sonstigen Bediensteten 
derPAnst. 

Kleine Banbediirfnisse. Bezeichnung (seit 1923) fiir 
aIle gewohnlichen und auBergewohnlichen Instandhal· 
tungsarbeiten bei der DRP, fiir die Arbeiten zum Einbau 
neuer oder zur Erweiterung bestehender SchlieBfach· 
anlagen (s. d.) sowie fiir andre kleine bauliche Ergan. 
zungen, Anderungen und Verbesserungen, einschl. kleiner 
Nell bauten, soweit sie nicht zu den GroBen Bauten (s. d.) 
zu rechnen sind. 

Der Umfang der "Kleinen Baubediirfnissc" der VA wird bei den 
regelmaBigen Besichtiguugen der Gebaude durch Beauftragte der 
OPD festgestellt. Die Besichtigungen finden nach Bedarf, in der 
Regel jahrlich einmal, bei kleinen, in gutem baulichen Zustand be· 
findlichen Gebauden u. U. auch in langern (zwei· bis dreijahrigen) 
Fristen statt. Die OPD melden ihren Bedarf an Mitteln zu "Kleinen 
Baubediirfnissen" fiir das nachste Rechnungsjahr bis Ende Januar 
beim RPM durch Ba umittel·Bedarfsnachweisungen in zwei· 
facher Ausfertigung auf Grund von tJbersichten der VA an. Kosten· 
iiberschlage, Kostenanschlage, Zeichnungen oder Erliiuterungs· 
berichte werden diesen Nachweisungen nicht beigefiigt. Das RPM 
bestimmt bei Riicksendung der einen Ausfertigung unter Bereit· 
st.eHung der Mittel die Arbeiten, die ausgeflihrt werden diirfen, und 
inwieweit zu einzelnen noch weitere Unterlagen vorzulegen sind. 
Ein Teil der iiberwiesenen lIfittel wird von den OPD den V A in 
Form von Pauschsummen zur Bestreitung der Kosten fiir gering· 
fiigige Arbeiten zur Verfiigung gestellt. Die VA diirfen im Rahmen 
dieser Pauschsummen geringfiigige Bauarbeiten, die ohne bautech· 
nische Vorkenntnisse beurteilt werden konnen, in post~igenen Gebau· 
den Instandsetzungen und dringliche kleine bauliche Anderungen, in 
angemieteten Raumen n ur Instandsetzungen, selbstandig ausfiihren 
lassen (in den Dienstriiumen hBchstens bis zu 150 RM im einzelnen, 
in den Dienstwohnungen sowie in postseitig vermieteten Riiumen 
bis zu 50 RM im einzelnen). Die OPD diirfen Bauarbeiten zur Be· 
friedigung "Kleiner Baubediirfnisse" in posteigenen und in Miet· 
raumen im einzelnen bis zu 10 000 RM anordnen. Dariiber hinaus 
muB, &uch wenn die OPD die Mittel haben, stets die Genehmigung 
des RPM eingeholt werden. Diese ist ferner in jedem Falle zur 
Herstellung von Badeeinrichtungen flir das Personal (s. d.) notig. 

Soweit es ohne Beeintriichtigung technischer, dienstlicher und 
wirtschaftlicher Belange unbedenklich ist, sollen Instandhaltungs· 
arbeiten mit Rllcksicht auf das Bauhandwerk auch in den Monaten 
ausgeflihrt werden, wo die Bautatigkeit sonst ruht. 

Laufende Instandhaltungsarbeiten und andere Bauausfiihrungen 
geringern Umfangs, zu denen keine besondern bautechnischen 
Kenntnisse notig sind, konnen von den VA beaufsichtigt werden. 
Innerhalb bestimmter Grenzen diirfen die OPD die Durchfiihrung 
kleiner Bauarbeiten auch den bei Ihnen angestellten Beamten des 
mittlern technischen Dienstes unter deren eigener Verantwortung 
iibertragen. 1m iibrigen ist die Beaufsichtigung der Bauarbeiten 
Sache der Hochbaureferenten bei den OPD. 

Kleine Instandhaltungsarbeiten an SchlOssern, Beschlagen, Gas· 
leitungen, ele],.-trischen Beleuchtungsanlagen usw. werden moglichst 
durch sachkundige Postbedienstete ausgeflihrt, denen Handwerks· 
zeug und Baustoffe geliefert werden. He B. 

Kleines Brief· nnd Paketpostbneh (fruher Kleiner Brief· 
und Paketposttarif) enthalt eine Zusammenstellung der 
wichtigsten allgemeinen Vorschriften fiir den gesamten 
Postverkehr mit dem Auslande sowie der Gebiihren· 
vorschriften und wichtigsten besonderen Versendungs. 
bedingungen fiir Sendungen nach den Hauptverkehrs· 
landern. Das Kleine Brief· und Paketpostbuch ist fiir 
P Anst bestimmt, bei denen Sendungen des Auslands· 
verkehrs selten und nur nach und aus einigen wenigen 
Liindern vorkommen. Soweit das Buch keinen oder 

nicht geniigenden AufschluB gibt, haben die P Anst bei 
dem ihnen von der OPD bezeichneten AuskunftsP A 
nachzufragen. Das Druckwerk ist zuerst 1922 erschienen 
und enthielt damals Gebiihren· usw. Vorschriften auBer 
fUr die europaischen Lander auch fiir eine Anzahl von 
auBereuropaischen Landern. Die Ausgabe 1926 des 
Buches berucksichtigt nur europaische Lander. 

Klosterboten. 
Die zahlreichen KlOster der Romischen Kirche unterhielten einen 

regen Verkehr untereinander und mit den kirchlichen Oberbehorden. 
Vermittler waren wandernde Monche und Laienbriider. Diese 
erhielten flir ihre Dienste Verpflegung, Obdach und Zehrgeld, flihrten 
gelegentlich aueh Auftriige der BevOlkerung aus und standen 1m 
Rufe groBer Zuverlassigkeit. In unwirtlichen Gegenden (Alpen) 
bestanden vereinzelt eigene Unterkunftsstiltten ffir die Boten. Den 
klOsterlichen Gebetsverbriiderungen dienten die "Rotelboten", naeh 
dem Pergamentsstreifen (rotula) benannt, den sie mitfiihrten und 
auf dem jedes Kloster die Namen der seit dem letzten Besuche des 
Boten verstorbenen Ordensmitglleder aufzeichnete. In gewissem 
Sinne bestehen Klosterboten in katholisehen Gegenden heute noeh. 

Schriftwesen. Huber, Die gesehichtliche Entwicklung des 
modernen Verkehrs. H. Lauppsche Buehhandlung, Tiibingen 1893. 
S.51; Schweiger·Lerchenfeld, Das neue Buch von der Weltpost. 
A. Hartlebens Verlag, Wien. S. 63; VeredariuB, Das Bueh von der 
Weltpost. 3. Auf!. Herm. J. Meidinger, Berlin 1894. S. 62; Archiv 
fUr Postgesehiehte in Bayern 1925, S. 37. Brunner: 

Kobelt, Rudolf, Exz., Unterstaatssekretar im RPA 
(1917-1919). * 21. 3. 1856 in Alsfeld (Hessen), 1874 
in den Postdienst eingetreten, 1894 Postrat, 1901 stan· 
diger Hilfsarbeiter im RPA, 1901 Geh. Postrat und vor· 
tragender Rat, 1905 Geh. Oberpostrat, 1908 Direktor 
im RPA, 1917 Unterstaatssekretar, 1918 Wirkl. Geh. 
Rat, 1. 5. 1919 in den Ruhestand getreten. 

Koeheinriehtungen. Fiir das Personal der VA, das 
nach Lage und Dauer des Dienstes die iiblichen Mahl· 
zeiten nicht zu Hause einnehmen kann, sind in den 
Dienstraumen Kochvorrichtungen im AnschluB an Gas
leitungen, Schnellwassererhitzer usw. zur Bereitung 
warmer Getranke und zum Anwarmen mitgebrachter 
Speisen aufgestellt. Die Kosten fiir Einrichtung, Gas 
und Wasser werden auf die Postkasse iibernommen. 

Erste Einrichtung 1898 nur bei VA mit anstrengendem 
Nachtdienst; seit 1905 auch Benutzung fiir die Tages. 
stunden zugelassen. 

Konig Karl·Stiftnng fUr die AngehOrigen der Wiirttem· 
bergisehen Postverwaltnng. Aus dem Anteile Wurttem· 
bergs an den Uberschiissen aus der Verwaltung der fran· 
zosischen Landespost durch die RPV wahrend des 
Deutsch·Franzosischen Krieges (1870/71) ist eine Stif· 
tung gegriindet worden, die die W ohlfahrt der AngehO. 
rigen der Wiirttembergischen Postverwaltung fOrdern 
und ihnen sowie ihren Hinterbliebenen Unterstiitzungen 
gewahren solI. Die Satzungen der Stiftung gleichen den· 
jenigen der "Kaiser Wilhelm·Stiftung fiir die AngehO. 
rigen der Deutschen Reichs· Postverwaltung" (s. d.). V gl. 
auch Amtsbl. der Wiirttemberg. V Anst 1874 Nr. 70. 

Kohlenvorsehiisse. 
Zur Linderung der dureh die versehleehterte Wirtschaftslage 

hervorgerufenen Not der Beamten steute im Jahre 1922 der Reiehs· 
finanzminister durch Vermittlung der Beamtenkreditkassen Mittel 
zur Verfiigung, aus denen auf Antrag Vorsehiisse zur Beschaffung 
von Heizstoffen gegeben worden sind. Die Vorsehiisse, die fUr 
andre Zwecke nieht verwendet werden durften, waren - u. U. in 
Teilbetrilgen - bis Aufang 1923 zuriickzuzahlen. Ruhegehalts· 
empfiingern und Hinterbliebenen von Beamten wurde der Beitritt 
zu den zur. Durehflihrnng jener MaBnahmen besteuten Zweckver· 
banden niGht gestattet. 1m Sommer 1923 wurde die Kreditgewiihrung 
aueh auf Vorschiisse ausgedehnt, die ffir die Umstellung der Zentral· 
heizung in Ofenheizung Verwendung fanden. Wenngleich fUr die 
Heizperiode 1923/24 noeh die gleiehen Voraussetzungen ffir die 
Hergabe von Kohlenvorsehiissen vorlagen, gestattete die Finanzlage 
des Reichs bei dem fortsehreitenden Wiihrungsverfall die Bereit· 
stellung weiterer Geldmittel nicht; auch die Zahlung von Vorschiissen 
aus noch vorhandenen Mitteln wurde unterbunden. Naeh Festigung 
der Wiihrung und Wiedereintritt geordneter Wirtsehaftsverhiiltnisse 
im Laufe des Jahres 1924 sind MaBnahmen zur Erleichterung des 
Bezugs von Heizstoffen ffir die Beamtensehaft nicht wieder notig 
gewesen. 

Kolonialpostwertzeiehen 
nennen Sammlerkreise die deutsehen Postwertzejehen, die eigens 
fUr die ehemals deutsehen Schutzgebiete (s. Post in den ehemals 
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deutschen Schutzgebieten) und die deutschen P Anst im Auslande 
(s. deutsche Posteinrichtungen im Auslande) herausgegeben worden 
waren. Die ersten Marken usw. wurden bei Einrichtung der ersten 
deutscheu P Anst in Marokko am 20. 12. 1899 ausgegeben, auf den 
Karolinen am 12. 10. 1899 und auf den Marianen am 8. 11. 1899. 
in den andern Schutzgebieten usw. wurden bei Aufnahme des deut· 
schen Postdienstes zunachst die Wertzeichen des Deutschen Reichs, 
des N orddeutschen Postbezirks (Tiirkei) sowie die der deutschen Post 
iu China (Kiautschou) benutzt. Spater wurden auch hier eigene 
Marken usw. herausgegeben. Die folgende tJbersicht gibt das J ahr 
der Einfiihrung der eigenen Postwertzeichen und daneben 
in Klammern den Tag der Einrichtung der ersten deutschen 
PAnstan. 

Deutsche Post in China 1898 (16. 8. 1886), 
in der Tiirkei 1884 (1. 3. 1870), 
flir Deutsch·Neuguinea 1898 (15.2. 1888), 

" ·Ostafrika 1893 (4. 10. 1890), 
" ,,·Siidwestafrika 1897 (7.7.1888), 

Kamerun 1897 (1. 2. 1887), 
" Kiautschou 1900 (26. 1. 1898), 
" die Marshallinseln 1897 (1. 10. 1888), 
" Samoa 1900 (21. 9. 1886), 
" Togo 1897 (1. 3. 1888). 

Die Wertzeichen der Deutschen Post in der Tiirkei wurden am 
1. 10. 1914 infolge Aufhebung der Kapitulationen (Vertrage, die den 
christlichen GroBmachten das Recht der Gerichtsbarkeitsausiibung 
flir ihre Untertanen durch die eigenen Konsuln geben) eingezogen. 
In den fibrigen Gebieten verloren sie zunachst durch feindliche Be· 
setzung usw. wahrend des Weltkrieges ihre Giiltigkeit; spater muBten 
sie infolge des Vertrags von Versailles vom 28.6. 1919 endgiiltig auBer 
Umlauf gesetzt werden. 

Kolonialdienstzeit s. Dienstalter, Dienstzeiten (unter 5) 
Kolonialstimmen. Die Frage, inwieweit die Kolonien, 

Schutzgebiete usw. der verschiedenen Lander auf den 
Postkongressen ein Stimmrecht auszutiben berechtigt 
sind, hat auf den Postkongressen zu vielfachen Er· 
orterungen AnlaB gegeben. Deutschland verfUgte fruher 
tiber zwei Kolonialstimmen. Nach dem WPVertr von 
Stockholm verftigen Frankreich tiber 3, die Vereinigten 
Staaten von Amerika, Japan, die Niederlande und 
Portugal tiber je 2, Belgien, Spanien und Italien tiber je 
1 Kolonialstimme. In dem von dem Stimmrecht der 
Kolonien, Schutzgebiete usw. handelnden Paragraphen 
des WPVertr von Stockholm sind die englischen Kolonien, 
Schutzgebiete usw. nicht aufgeftihrt. Das hangt damit 
zusammen,.daB die Stidafrikanische Union, der Austra· 
lische Bund, Kanada, Britisch·Indien, der Freistaat 
Irland und Neuseeland im Kopfe des WPVertr als selb· 
standige Vertragslander erscheinen und damit ohne 
weiteres tiber je 1 Stimme verftigen. Die kleinen brio 
tischen Kolonien werden von GroBbritannien mitver· 
treten, verftigen also nicht tiber eine besondere Stimme. 

Kolumbien. I. Verfassung. An der Spitze des Post· 
wesens steht seit 1. 1. 1924 das Ministerium der Posten 
und Telegraphen, das durch Gesetz Nr.31 des Jahres 
1923 geschaffen worden ist. Dem Minister sind ein 
Generaldirektor der Posten und ein Generaldirektor der 
Telegraphen untergeordnet. Die P Anst zerfallen in 
drei Klassen: PAg, Haupt. und Unteradministrationen. 
Die PAg (Agencias postales) sind in den Seehiifen ein· 
gerichtet, wo sie den Austausch der Auslandskarten· 
schltisse vermitteln. Die Hauptadministrationen be· 
stehen in den Departementshauptstadten und den be· 
deutenderen Handelsplatzen. In den weniger bedeuten· 
den Orten sind Unteradministrationen vorhanden, die 
einer Hauptadroinistration als AbrechnungsP Anst unter· 
stehen. In Puerto Columbia ist 1919 durch Gesetz 
Nr.96 eine AuswechselungsPAnst eingerichtet worden, 
die sich ausschlieBlich mit dem Austausch der Auslands· 
pakete befaBt. 

II. Beamtenverhiiltnisse. Die Vorsteher der PAg stehen im 
Rang den Hauptadministratoren gleich. Die Vorsteher der Unter· 
admiuistrationen heiBen Admiuistratoren. Bei den groBeren P Anst 
sind "Kassierer", "Buchhaloor", "Inspektoren", "Adjutanten",' 
"Offiziale" und "Brieftrager" vorhanden. Aile Beamte, die mit 
den Geldern der Staatskasse Befassung haben, miissen Sicherheit 
in Form von Hypotheken oder Pfandern usw. stellen. 1912 ist 
durch Gesetz Nr. 82 eine Hilfskasse fiir die Post· und Telegraphen· 
beamten gegriindet worden. Zu dieser Kasse flieBen 3 v. H. der 
monatlichen Roheinnahme der Post· und Telegraphenverwaltung, 
die gegen Beamte, PostIllione, Unternehmer verhiingten Geld· 
strafen sowie die Vertrags· und tJbertretungsstrafen. Die Kasse 
gewahrt ein einmallges Hinterbliebenengeld in Hohe eines J ahres· 

gehaltes, eine gleiche Entschadigung bei InvaJidit!it Mch mindestens 
zehnjiihriger Dienstzeit, nach mindestens einjahriger Dienstzeit ein 
Krankengeld in der Halfte der zuletzt erhaltenen Beziige, nach 
mindestens dreiBigjiihriger Dienstzeit ein Ruhegehalt nach dem 
halben Satze des letzten Einkommens, Versetzungskosten, wenn der 
Beamte die Versetzung nicht beantragt hat, ein Monatsgehalt, wenn 
der Beamte nach mindestens einjahriger Dienstzeit freiwillig aus· 
scheidet oder entlassen wird. 

III. Postzwang besteht in Kolumbien nicht. 
IV. Gebiihrenfreiheit geuieBen aile Briefschaften der Be· 

harden und der Kirche, die von dem Prasidenten der Republik, 
den Ministern, ErzbischOfen, BischOfen, Senatoren und Deputierten, 
den Mitgliedern des obersten Gerichtshofs und des Staatsrats, den 
Bezirksgouverneuren und fiberhaupt von den hohen Regierungs· 
beamten abgesandten Briefschaften, die Briefschaften, die die 
Kranken in den Krankenh!iusern an andre Bewohner des Lande;; 
absenden, sowie die Briefschaften und Pakete bis 10 kg von Privaten 
an die Kranken in den Krankeuhausern. Die Regierung kann die 
Gebiihrenfreiheit auch auf andre Briefschaften ausdehnen, di", 
dem offentlichen Wohl dienen. 

V. Betrieb. 
A. Briefpost. Der Dienst erstreckt sich auf Briefe (Cartas), 

Postkarten «Tarjetas postales), Drucksachen (Impresos gra· 
vables), Geschaftspapiere (Papeles de negocios) und Waren
proben (muestras). Zeitungen und Zeitschriften (Periodicos) 
werden gegen ermaBigte Drucksachengebiihr befOrdert. Alle Brief· 
postsendungen konnen eingeschrieben werden. Freimachungszwang. 
Bei Verlust einer Einschreibsendung Entschadigung von 10 Pesos. 

B. Wertbriefe (Valores declarados) sind nur im innern Ver· 
kehr zulassig; Hochstbetrag 60 Pesos. 

C. Postanweisungen (Giros postales) sind nur im inneren 
Verkehr zugelassen; Mindestbetrag 2, Hochstbetrag 40 Pesos. Die 
Gebfihr betragt 1 v. H. der Postanweisungssumme. An dem Dienst 
nehmen nur die wichtigeren P Anst teil. 

D. Postpakete (Encomiendas). Bei allen Paketen muB der 
Wert angegeben sein. Man unterscheidet zwischen Sendungen mit 
angegebenem Wert (de valor declarado) und mit gezahltem Wert· 
inhalt (de valor contado). Die Gebfihr ist flir beide Arten vel'· 
schieden. Bei Verlust Entschadigung bis zur Hohe des angegebenen 
Wertes. 

Sonstige Dienstzweige bestehen nicht. 
Schriftwesen. Sieblist S.347ff.; Supp\0ment au Recueil de 

renseignements sur I'Orgauisation des Administrations de I'Union 
et sur leurs services internes, Mai 1924. S. 65ff. Brandt. 

Kommunikationsabgaben s. Besteuerung im Post
wesen. 

Konknrs. Dem Gemeinschuldner, tiber dessen ge· 
samtes, der Zwangsvollstreekung unterliegendes Ver· 
mogen das Konkursverfahren eroffnet ist, muB zur 
Wahrung der Belange seiner Glaubiger und Schuldner 
die tatsachliche Verftigung tiber die fUr den Gemein· 
sehuldner eingehenden Sendungen entzogen werden. Um 
aber diese Gegenstande dem Konkursverwalter zugang
lich zu machen, bedurfte es gegentiber den gesetzlichen 
Vorschriften tiber das Postgeheimnis (s. d.) in Art. 117 
Reichsverfassung und § 5 PG einer ausdrtieklichen Ge· 
setzesbestimmung. Diese ist in § 121 der Konkurs· 
ordnung gegeben. Notwendig ist, um die Postsperre 
tiber den Gemeinsehuldner zu verhangen, eine Anord· 
nung des Konkursgeriehts. An den Gemeinsehuldner 
gerichtete Sendungen werden an den Konkursverwalter 
ausgehandigt. Mit der Aushandigung an ihn, der post· 
reehtlieh vollig an die Stelle des Gemeinschuldners tritt, 
hat die Post den mit dem Absender abgeschlossenen 
Beforderungsvertrag erftillt. Eine yom Gemeinschuldner 
ausgestellte Postvollmaeht (s. Vollmaeht) verliert wahrend 
der Dauer der Postsperre ihre Wirksamkeit. Dureh fOrm· 
liehe Zustellung dem Gemeinschuldner zuzustellende Briefe 
sind unzustellbar. Die Regeln gelten naturgemaB nicht 
fUr solehe Sendungen, die yom Konkursgericht oder 
Konkursverwalter ausgehen und als solche kenntlich 
sind, wenn das Konkursgericht in seinem BesehluB eine 
entsprechende Einsehrankung gemaeht hat. 

Kontoauszug ist die Mitteilung des PSchA an den 
Postscheekkunden (s. d.) tiber die Bewegungen auf seinem 
Postscheckkonto und den Stand des Guthabens (s. d.). 
Die gutgesehriebenen Betriige werden dureh die Ab· 
schnitte der Zahlkarten (s. d.) und Uberweisungen (s. Post· 
iiberweisungen) belegt, die abgebuchten Betrage durch die 
Lastschriftzettel (s. d.). Die Kontoausztige werden werk· 
taglich naeh Beendigung des Buchungsgeschiifts ausge· 
fertigt und am Abend desselben Tages abgesandt. Jeder 
Postscheckkunde erhalt also durch den Kontoauszug so· 
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:sofort Nachricht, sobald sich das Guthaben auf seinem 
Konto geandert hat. 

Kontokarte dient Postkassen zur Auffiillung ihres 
Postscheckguthabens und zu Zahlungen auf ein Post. 
scheckkonto, wenn die Postkasse kein Postscheckkonto 
hat und der Betrag dem Empfanger gebiihrenfrei zu 
iibersenden ist. Ferner werden mit Kontokarte die bei 
den P Anst besteilten Postscheckkundenverzeichnisse 
(s. d.) unter Einzahlung des Betrags beim Bezirks· 
PSchA bestellt und auch unter gewissen Voraus· 
setzungen die Betrage der Konto·Post. und Zahlungs. 
anweisungen (s. d.) den Postscheckkonten der Emp. 
fiinger zugefiihrt (ADA V, 7 § 11, IV). Freimarken werden 
auf den Kontokarten nicht verrechnet. Die Kontokarte 
entspricht im Vordruck im wesentlichen der gewohn· 
lichen Zahlkarte (s. d.), es fehit jedoch der Posteinliefe· 
rungsschein. 

Konto·Post· nnd ·Zahlnngsanweisnngen. Der Post· 
scheckkunde kann bei der P Anst, durch die er seine 
Postsendungen erhiilt, beantragen, daB aIle flir ihn 
eingehenden Post· und Zahlungsanweisungen seinem 
Postscheckkonto gutgeschrieben werden. Die P Anst 
vermerkt auf den eingegangenen Post· und Zahlungs. 
anweisungen die Nummer des Postscheckkontos des 
Empfangers (z. B. Konto Nr. 25010 PSchA BIn.) auf 
dem Hauptteil und dem Abschnitt und iibersendet die 
Anweisungen in Umschlagen mit vorgeschriebener be· 
sonderer Aufschrift zur Gutschrift an das PSchA, bei dem 
das Konto geflihrt wird. Das PSchA iibersendet dem 
Postscheckkunden nach der Gutschrift die A bschnitte mit 
dem Kontoauszuge (s. d.). Hat der Absender eine Post· 
anweisung flir einen Postscheckkunden unmittelbar an 
das PSchA gerichtet, so wird der Betrag gleichfalls 
dem Konto gutgeschrieben und der Abschnitt dem 
Postscheckkunden iibersandt. Der Postscheckkunde hat 
nicht das Recht, den Betrag einer Post. oder Zahlungs. 
anweisung nach der Gutschrift zu ver:Y"eigern. Wegen 
der fiir besondere FaIle zugelassenen Uberweisung der 
Betrage der Konto·Post· und Zahlungsanweisungen mit 
Kontokarte (s. d.) auf Postscheckkonto s. ADA V, 7. 

Kontrahierungszwang s. Beforderungspflicht der Post 

Konzession. Der Begriff "Konzession" (Verleihung des 
Ausiibungsrechts gewisser dem Reich oder Staate zu· 
stehender Befugnisse) ist der Postgesetzgebung fremd. 
Die Privatbeforderungsanstalten sind durch die Post· 
gesetznovelle yom 20. 12. 1899 verboten. Eine Ver· 
leihung des der Post zustehenden Regals an Dritte 
ist, so erwiinscht sie im einzeInen FaIle sein konnte, 
auch nicht unter gesetzlichen Einschrankungen zuge· 
lassen. Es empfiehlt sich fiir den Gesetzgeber, kiinftig 
eine solche Verleihungsmoglichkeit in gewissem Umfang 
in Aussicht zu nehmen, z. B. wenn solche Privat· 
beforderungsanstalten nur den Bediirfnissen eines ge· 
schlossenen Kreises von Beteiligten dienen und sich mit 
der nichtgewerbsmiiBigen BefOrderung von Sendungen im 
Ursprungsorte befassen. Sache der im einzeInen Faile 
festzustellenden Verleihungsbedingungen ware es, geld. 
liche Schaden flir die Post zu verhiiten. 

Kopfstarkennachweisnngen bilden ein Mittel zur Prii· 
fung der Anderungen im Personalbestand einer Betriebs· 
stelle. Sie wurden bei der RPV eingefiihrt, als auf Grund 
des Tarifvertrags yom 10. 12. 1920 zur wochentlichen 
Zahlung der Beziige an Lohnempfanger iibergegangen 
werden muBte (Nachrichtenblatt des RPM Vf Nr.42, 
1921, S. 42). Das Verfahren wurde auf auBerplanmaBige 
Beamte ausgedehnt, na.chdem die Haushaltsmittel fiir 
Hilfsleistungen, Stellvertretungen und Stellenverwal· 
tungen durch beamtete Hilfskrafte nicht mehr getrennt 
zu verwaiten waren und die Forderungsnachweise flir 
diese Zwecke wegfielen (Nachrichtenblatt des RPM 
Vf Nr. 230/1921 S. 123). Der Sinn der Einrichtung be· 
stand darin, daB die Zahl der Lohnempfanger und der 

auBerplanmaBigen Beamten nach den verschiedenen 
Kategorien getrennt fortlaufend festgestellt und jede 
Anderung in einer Bemerkungsspaite begriindet wurde, 
so daB die jeweils vorhandene Zahl der Hilfskrafte und 
dadurch die RechtmaBigkeit der geleisteten Zahlungen 
hiernach gepriift werden kOI).,ute. Da die Kopfstarken. 
nachweisungen aber keinen Uberblick dariiber gestatte· 
ten, wieviel der Hilfskriifte jeweils zu Stellenverwal· 
tungen, zu Vertretungen und zu auBergewohnlichen 
Hilfsleistungen gebraucht wurden, waren sie zur Uber· 
wachung der Sparsamkeit in der Personalwirtschaft 
wenig geeignet. Sie sind daher am 1. 4. 1926 wieder auf
gehoben worden (Amtsblatt des RPM Vf Nr. 168/1926 
S. 175). Seitdem wird der Personalbestand bei den 
Dienststeilen der DRP wieder getrennt nach standigen 
Dienstposten, nach Leistungen im Vertretungsdienst und 
nach Aushilfsleistungen iiberwacht. Nur fiir Telegraphen
arbeiter usw. sind Kopfstarkennachweisungen beibehal-
ten worden. Gebbe. 

Korrespondenzkarten s. Postkarten 
Kourierposten s. Stadtposten 
Kraetke, Reinhold, Staatssekretar des RPA (1901 bis 

1917). * 11. 10. 1845 in Berlin, 1864 als Posteleve in 
den preuBischen Postdienst eingetreten, 1874 Post· 
inspektor, 1881 Postrat im RPA, 1882 Oberpostrat, 
1884 Geh. Postrat und vortr. Rat, 1887 Geh. Ober
postrat, 1887-1890 Gouverneur von Deutsch·Neu· 
guinea, 1897 Direktor im RPA, 4.5. 1901 Staatssekretar, 
1911 Mitglied des preuBischen Herrenhauses, 1914 Ehren· 
doktor der Universitat Berlin, 8. 8. 1917 in den Ruhestand 
getreten. 

Kraftfahrbetrieb bei der DRP. Er gliedert sich in 
1. Kraftwagen. Uberlandverkehr zur Post· und Per

sonenbeforderung, 
2. Kraftfahrbetrieb im Orts· und Vorortverkehr der 

PAnst, 
3. Kraftfahrbetrieb im Telegraphenbaudienst. 
AIle drei Betriebszweige bilden ein einheitliches Ganzes 

in bezug auf Leitung, Betriebsfiihrnng und wirtschaft· 
liche Ausnutzung der Betriebseinrichtungen. 

Geschichte. Die Anfange des Postkraftwagenbetriebs gehen auf 
das Jahr 1898 zurUck. Das Ergebnis der in einigeu groBen Stadten 
und auf verschiedenen Landkursen angestellten ersten Versuche mit 
Kraftwagen war unbefriedigend. Die Wagen erwiesen sich wegen 
haufigen Versagens der Motoren und infolge andrer technischer 
Mangel als noch nicht geeignet fUr den Postdienst. Die Erfahrungen 
ausJandischer Postverwaltungen waren ebenso ungtinstig. ZIl An· 
fang des 20. Jahrhunderts konnte die RPV nach den inzwischen 
erzielten Fortschritten der Kraftwagentechnik der Verwendung von 
Kraftwagen ernent nahertreten. In den Jahren 1903 bis 1905 wurden 
in Berlin und Koln im innern Stadtbetriebe mehrere GUterpost- und 
Paketzustellwagen, in KOln ferner ein elektrischer Omnibus, mit dem 
die Brieftrager in die Zustellbezirke befOrdert wurden, in Betrieb 
genommen. Die Versuche mit diesen Wagen lieferten befriedigende 
Ergebnisse, so daB die RPV Veranlassung nahm, die Versuche auf 
weitere Gebiete auszudehnen und Kraftwagen auch ftir den Post· 
nnd Reiseverkehr Uber Land nutzbar zu machen. Die ersten Kraft· 
wagen· tiberlandlinien mit reichseigenen Kraftw3.gen im alten 
Reichspostgebiet wurden in deu Jahren 1906 und 1907, und zwar auf 
folgenden Strecken eingerichtet: 

1. Friedberg (Hessen)-Raustadt (Bez. Darmstadt), am 16.7. 
1906, 

2. Hersfeld - Friedewald - Schenklengsfeld - Hersfeld (Bez. Cas· 
sell, am 10. 9. 1906, 

3. Hamburg - Schnelsen - Ochsenzoll - Tangstedt - Wohldorf -
Hamburg, am 31. 1. 1907, 

4. ]<'riedberg (Hessen)-Ockstadt, am 6.6.1907, 
5. Cosel-Kandrzin, am 11. 7. 1907. 
Die nachsten Jahre brachten keine neuen tiberlandlinien, da die 

Ergebnisse auf den bestehenden Strecken nicht zum Weiterbau er· 
mutigten. In den Stadtbetrieben jedoch, wo die VorzUge der Kraft· 
wagen starker in die Erscheinung traten, wurde ihre Zahl von Jahr 
Zll Jahr vermehrt. 1910 verfUgte die RPV tiber 70 Kraftfahrzeuge, 
die vorzugsweise in groBeren Stadten zur Brief·, Paket- und Brief· 
tragerbeforderung benutzt wurden. AuBer in Berlin verkehrten 
reichseigene Postkraftwagen in Dortmund, Duisburg, Hamburg, 
KOln, Leipzig und Mannheim. 

Eine erhebliche Ausdehnung erfuhr das N etz der tiberlandlinien 
yom Jahre 1912 abo Anlall hlerzu gaben die gUnstigen Erfahrungen, 
die die bayerische und wUrttembergische Postverwaltung mit Kraft· 
wagen in bergigem GeJande gemacht hatten. Es wurden in ThUringen 
(OPD Erfurt) bis zum Kriegsausbruch 21 Kraftwagen·Personen. 
posten mit einer Streckenlange von 506 km und einem Wagenbestand 
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von 35 Kraftomnibusseu (25 achtzehnsitzige und 10 zwiilfsitzige) 
eingerichtet. Ferner wurden in den Jahreu 1912 und 1913 im OPD
Bezirk Cassel 3 neue Linien iu Betrieb genommeu. 1913 verfiigte 
die RPV iiber 179 reichseigene Kraftwagen, ferner wurden 26 an
gemietete Kraftwagen verwandt. Die Zahl der Kraftwagen-Personen
posten belief sich auf 27. 

Wahrend des Krieges ruhte der Verkehr auf den lJberlandlinien, 
da die Kraftomnibusse fast durchweg fiir heeresdienstliche Zwecke 
abgegeben werden muBten. Der Betrieb wurde im Friihjahr 1920 
wieder aufgenommen. Seitdem hat sich der lJberlandverkehr stark 
ausgedehnt. 

Der Ortsbetrieb mit Kraftwagen konnte auch wahrend des 
Krieges im groBen und ganzen aufrechterhalten werden. Die not
wendige Vermehrung der Fahrzeuge war dagegen erst nach Kriegs
ende miiglich. Die durch den Krieg lmterbrochene Umwandlung des 
Pferdebetriebs in Kraftfahrbetrieb ist iiberall da, wo es wirtschaftlich 
ist, weitergefiihrt worden. 

Zum Nutzen des Nachrichtendienstes fiir Heer und Heimat wurden 
wegen Mangels au Pferden erstmalig wahrend des Krieges Last
kraftwagen im Telegraphenbaudienst verwandt. 

In Bayern wurden als erste Postkraftwagenbetriebe im Jahre 
1905 folgende lJberlandlinien eroffnet: 

1. Bad TOlz-Lenggries, 10 km, am 1. 6. 1905, 
2. Bad TOlz-Bichl, 14,2 km, am 30.7.1905, 
3. Sonthofen-Hindelang, 7,6 km, am 1.8.1905. 
Die guten Erfahrungen veranlaBten die bayerische Postverwaltung 

zum weiteren Ausbau des Liniennetzes. 1914 waren bereits 127 Li
nien mit 155 Kraftwagen und 136 Anhangern im Betrieb. 

1m Bereich der wiirttembergischen Postverwaltung wurden 
schon 1904 in Stuttgart staatliche Kraftwagen zur Brief- und Paket
beforderung beniitzt. Die erste Postkraftwagenlinie wurde am 4. 10. 
1909 auf der Strecke Balingen - Rosenfeld - Oberndorf - Sulz (47,4 km) 
mit vier 14sitzigen Kraftomnibussen erOffnet. Bis Ende 1912 folgten 
7 weitere Linien. 1914 vor Kriegsausbruch wurden 37 Linien mit 
599 km StreckenHinge betrieben. Der Fahrzeugbestand belief sich 
auf 67 Kraftomnibusse. Last- und Personenanhiingewagen wurden 
nur in vereinzelten Fallen verwandt. 

Bei den ausHindischen Postverwaltungen hat sich der Kraftwagen
dienst gieichfalls stark ausgebreitet. In der Schweiz wurden Kraft
wagen zuerst 1903 zur BefOrderung von Postsendungen verwaudt. 
Der Wageupark wies 1924 auf: 

a) fiir ortliche PostbefOrderuug: 
11 Benzinkraftwagen, 
22 Elektromobile, 
36 elektrische Dreirader, 
2 elektrische Schlepper; 

b) fiir den lJberlandverkehr: 
169 Kraftomnibusse. 

An lJberlandlinien waren im Betriebe: 
1. Unternehmer-Motorposten: 

29 Linien mit 331 km Streckenlange, 
2. Regie-Motorposten (im Eigenbetrieb der Postverwaltung): 

83 Linien mit 1250 km StreckenIange, 
3. BehOrdlich zugelassene Motorposten: 

102 Linien mit 1165 km Streckenlange. 
In Osterreich begannen die Versuche mit Kraftwagen im Post

betrieb im Jahre 1905 mit gutem Erfolg. Die ersten Kraftposten 
im lJberlandverkehr (2 Linien) wurden 1907 er6ffnet. 1913 waren 
im Betriebe: 

37 staatliche Kraftwagenlinien 
mit 131 Personenwagen, 2 Personenanhangewagen und 4 Last
wagen, 

ferner 29 staatlich unterstiitzte Privatlinien 
mit 72 Personenwagen. 

Mit Beginn des Krieges 1914 wurde der Betrieb der Linien ein
gestellt. 

N ach dem Kriege richtete die osterreichische Postverwaltung ihr 
Augenmerk darauf, in den groBen Stadten die mit Pferdefuhrwerk 
ausgefiihrten Postfuhrleistungen durch Kraftwagenfahrten zu er
setzen und lJberlandlinien auf solchen Strecken einzurichten, fiir die 
eigentlich das Bediirfnis auf Errichtung von Eisenbahnlinien besteht, 
deren Bau jedoch wegen der Kostspieligkeit der Aufwendungen einst
weilen nicht moglich ist. Ferner kamen Strecken in Betracht, auf 
denen der Verkehr nur zu gewissen Zeiten eine groBere Starke auf
weist, so daB eine Eisenbahnverbindung unwirtschaftUch ware. Auf 
diesen lJberlandlinien sollten die Postkraftfahrten sowohl dem 
Reisenden- als auch dem Kleingiiterverkehr und dem Postverkehr 
dienen. 

Ende 1924 bestand Kraftfahrbetrieb fiir den 6rtlichen Post
befOrderungsdienst in Wien, Klagenfurt, Landeck und Linz. 

1m lJberlandverkehr waren 1924 im Betriebe: 
22 Jahreslinien mit 759 km Streckeniange, 
19 Sommerlinien mit 662 km StreckenUiBge, 

auf denen insgesamt 678 091 km zuriickgelegt wurden. Befordert 
wurden 309871 Personen. 

Der Fahrzeugbestand belief sich auf 
133 Benzin-Lastkraftwagen, 
91 Kraftomnibusse (9- bis 18sitzig), 
53 Anhangewagen, 
12 Anhangekarren, 
7 Kraftdreirader und -zweirader, 

26 eiektrische Kraftwagen. 
II. Recht. Grundlegendes Gesetz fiir den Kraft

fahrzeugverkehr und damit auch fiir den Kraftfahrbetrie b 

der DRP ist das Gesetz iiber den Verkehr mit 
Kraftfahrzeugen vom 3.5.1909 (RGBl S.437) mit 
den 1lnderunge~.durch 

a) Gesetz zur Anderung des Gesetzes iiber den Verkehr 
mit Kraftfahrzeugen vom 23.12.1922 (RGBl1923 I, S.I), 

b) Gesetz zur Abanderung des Gesetzes iiber den Ver
kehr mit Kraftfahrzeugen vom 21. 7. 1923 (RGBl I, 
S. 743), 

c) Verordnung iiber die 1lnderung des Luftverkehrs
gesetzes und des Gesetzes iiber den Verkehr mit Kraft
fahrzeugen vom 5.2. 1924 (RGBl I, S.43), 

d) Verordnung zur 1lnderung der Haftpflichthochst
summen im Kraftfahrzeug- und im Luftverkehr vom 
6. 2. 1924 (RGBl I, S. 42). 

Die Haftpflichtbestimmungen dieses Gesetzes gelten 
nicht fiir Haftungsanspriiche der Reisenden von Kraft
posten. Solche Anspriiche sind rechtlich nach den Be
stimmungen des PG (§§ II, 12) zu beurteilen, da Kraft
posten als ordentliche Posten anzusehen sind (PO § 51, I). 
Sonderfahrten gelten als Extraposten im Sinne des PG. 

Die zur Ausfiihrung des Kraftfahrzeuggesetzes von 
1909 erlassenen Bestimmungen sind in der Verordnung 
iiber den Verkehr mit Kraftfahrzeugen vom 3.2. 1910 
(RGBl S. 389) in der Neufassung vom 5. 12. 1925 
(RGBl I, S.439) gegeben. Danach hat die DRP volle 
Selbstandigkeit hinsichtlich 

a) der Priifung, Zulassung und Kennzeichnung ihrer 
Kraftfahrzeuge, 

b) der Priifung ihrer Kraftfahrzeugfiihrer sowie Er
teilung und Entziehung der Fahrerlaubnis, 

c) der Anerkennung von AngehOrigen ihres Dienst
bereichs als Sachverstandige. 

Ein Mitwirken der PolizeibehOrden und der sonst be
steIlten amtlichen Sachverstandigen kommt fiir die DRP 
nicht in Betracht. Die urspriingliche Fassung der Ver
ordnung von 1910 sah keine Bevorrechtung der RPV vor. 
Die friiheren siiddeutschen Postverwaltungen besaBen die 
Selbstandigkeit in Kraftfahrzeugangelegenheiten bereits 
vor der Verreichlichung auf Grund der von den Landes
regierungen getroffenen Regelung. 

Fiir die Bestellung von Fahrlehrern fiir den Post
kraftfahrzeugbetrieb ist die DRP gleichfalls selbstandig 
gemaB Verordnung betr. die Ausbildung von Kraft
fahrzeugfiihrern vom 1. 3. 1921 (RGBl S. 212) in der 
Fassung der Verordnung vom 21. 10. 1923 (RGBl I, 
S. 988). 

Das Kraftfahrzeugsteuergesetz vom 8.4.1922 
(RGBl I, S. 396) in der Fassung der Abanderung durch 
die zweite Steuernotverordnung vom 19. 12. 1923 (RGBI 
I, S. 1224) findet auf Grund freiwilliger Unterwerfung 
auch auf die DRP Anwendung. .. 

Hinsichtlich der Einrichtung von Kraftwagen-Uber
landlinien hat die DRP freie Hand; einer Genehmigung 
durch die Landesregierungen bedarf es nicht. Dieses 
Recht, das der Post wiederholt streitig gemacht worden 
ist, stiitzte sich auf § 6 der Verordnung betr. Kraftfahr
zeuglinien vom 24.1. 1919 (RGBI S. 97), die durch das Ge
setz iiber Kraftfahrlinien vom 26.8.1925 (RGBII, 
S. 319) ersetzt worden ist. In diesem Gesetz kommt die 
Sonderstellung der Post bei der Einrichtung von Kraft
fahrlinienklar zum Ausdruck. § 6 bestimmt, daB die 
DRP nich t verpflichtet sei, fiir ihre Linien, dieder 
Personenbeforderung dienen, die Genehmigung der Lan
desregierung einzuholen. Die beabsichtigte Einrichtung 
ist lediglich mit vierwochiger Frist vorher der obersten 
Landesbehorde des betreffenden Landes anzuzeigen. 
Eine solche Anzeigepflicht bestand bis dahin 
nicht. Erhebt die oberste LandesbehOrde innerhalb 
zwei Wochen nach Eingang der Anzeige gegen die be
absichtigte Einrichtung einer solchen Kraftfahrlinie der 
DRP Einspruch, weil nach ihrer Auffassung den offent
lichen Interessen durch Einrichtung der Linie nicht ge
niigend Rechnung getragen sei, und kommt eine Einigung 
nicht zustande, so entscheidet iiber die Berechtigung des 
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Einspruchs ein Schiedsgericht, zu dem das Reichsgericht 
aus seiner Mitte den Vorsitzenden, die DRP und die 
oberste LandesbehOrde je einen Beisitzer stellen. 

Die Bestimmungen gelten auch fUr Linien, die sowohl 
der Postsachen- wie der PersonenbefOrderung dienen, es 
sei denn, daB die DRP der obersten LandesbehOrde 
gegenuber unter AnfUhrung der tatsachlichen Verhiilt
nisse dargelegt hat, daB die einzurichtende Kraftfahr
linie fur die Postsachenbeforderung erforderlich ist. 

III. Wirtschaft. Der Kraftfahrbetrieb der DRP er
fullt neben den Leistungen fur den Postbeforderungs. 
dienst wichtige volksw:~rtschaftliche Aufgaben. Durch 
die Einrichtung von Uberlandlinien in Gegenden mit 
unzureichenden Verkehrsverbindungen werden Reise
verkehr, wirtschaftliche Entwicklung und Absatzmoglich
keit der Erzeugnisse dieser Gebiete wesentlich gehoben. 
Fur die Einrichtung der Linien sind nic~t lediglich 
Erwerbsrucksichten ausschlaggebend. Die Uberschusse 
aus dem Betrieb ertragreicher Linien tragen dazu bei, 
den Kraftwagenbetrieb zum allgemeinen Wohl auch auf 
solche verkehrsarmeren Gegenden auszudehnen, wo der 
Betrieb Zuschusse erfordert. Diese Aufgabe kann von 
andern Unternehmern, denen ein solcher Ausgleich nicht 
moglich ware, nicht erfullt werden. 

Die Vorzuge des Kraftfahrbetriebes im Orts- und 
Vorortverkehr liegen nicht allein in der groBeren Ge
schwindigkeit, sondern namentlich in dem bedeutenderen 
Fassungsvermogen der Kraftwagen. Hieraus ergibt sich 
ein Gewinn an Zeit und eine Verringerung der Zahl 
der Fahrten, was sich neben der Beschleunigung in der 
Beforderung der Postsendungen, vor allem in einer 
wirtschaftlicheren Ausnutzung des Betriebes auswirkt. 

1m Telegraphendienst, wo haufig schwere Lasten an 
Baustoffen auf weite Entfernungen zu befordern sind, 
macht sich der wirtschaftliche Vorteil der Kraftwagen 
infolge ihrer groBen Ladefahigkeit, der beschleunigten 
~eforderungsmoglichkeit und der groBeren Fahigkeit zum 
Uberwinden von Gelandeschwierigkeiten (wie StraBen
steigungen, Schneelage) besonders geltend. Die Ver
wendung von Lastanhangern, durch die die Betriebs
kosten sich nur maBig erhohen, tragt gleichfalls zu einer 
Verbilligung gegenuber andern Verkehrsmitteln bei. 

IV. Betrie b. Fur den Kraftfahrbetrieb gelten 
folgende Dienstvorschriften unq.. Richtlinien: 

~: Der Postkraftwagen- Uberlandverkehr. 
Uberlandlinien (s. Kraftposten) werden ganzjahrig 

(Dauerlinien) oder wahrend eines Teiles des Jahres, im 
allgemeinen in den Sommermonaten (Sommerlinien), be
trieben. Sie dienen zur BefOrderung von Postsachen, 
Reisenden, Reisegepack und Stuckgutern. Fur unmittel
bare Leitung und DurchfUhrung des Verkehrs, fur den 
Abfertigungs-, Werkstatten- und Kassendienst sind die 
Kraftpostlinien einem betriebsleitenden VA unterstellt, 
das von der OPD bestimmt wird. Die Einrichtung neuer 
Linien unterliegt der Genehmigung des RPM, fUr den 
bayerischen und wurttembergischen Geschaftsbereich der 
Abteilung Munchen des RPM und der OPD Stuttgart. 
Zum Betrieb der Kraftpostlinien diene~. in der Regel 
Kraftomnibusse (s. Kraftwagen). Auf Uberlandlinien, 
bei denen eine Personenbeforderung in groBerem Umfang 
nicht in Frage kommt, konnen Dreiradkraftwagen 
(Phiinomobile, s. Kraftwagen) zur Post-, und in be
schranktem MaBe zur PersonenbefOrderung verwendet 
werden. 1m Landpostdienst werden zur Zustellung und 
zur Postsachenbeforderung in vereinzelten Fallen auch 
Kraftrader (s. d.), u. U. mit Seitenwagen, benutzt. 

Die Fahrplane der Kraftpostlinien werden den Be
diirfnissen des Reiseverkehrs angepaBt und vor dem 
Inkrafttreten veroffentlicht sowie bei den P Anst der 
Linie ausgehiingt. Sie sind ferner in einer besonderen 
Abteilung des Reichskursbuchs (s. d.) aufgefUhrt. Auch 
auf den BahnhOfen, an sonstigen in die Augen fallenden 
und dem offent1ichen Verkehr 1eicht zuganglichen Stellen 

sowie in Gasthausern werden Aushangfahrplane an
gebracht. AuBer den Aushangfahrplanen werden ver
schiedentlich, namentlich fur Kraftpostlinien in land
schaftlich schonen Gegenden, Fahrplane in Form von 
Faltblattern und kleinen Heften herausgegeben, die 
kurze Beschreibungen und Abbildungen der Sehens
wurdigkeiten entha1ten. Unrichtigkeiten im Fahrp1an, 
verspatete Abfahrt oder Ankunft oder das Ausfallen 
einer Fahrt begrunden keinen Anspruch auf Entschadi
gung. 

Die Fahrpreise werden durch die OPD festgesetzt, fiir 
den bayerischen Geschaftsbereich durch Abteilung 
MUnchen des RPM. Sie werden nach einem Einheits
satz fur 1 km gebildet. Fur kurze Entfernungen konnen 
Mindestfahrpreise festgesetzt werden. 

FahrpreisermaBigungen bei Reisen mit den 
Kraftposten werden nur bei langerer Benutzung einer 
Kraftpost durch ein und dieselbe Person auf derselben 
Strecke gegen Losung von Zeitkarten (Wochen- oder 
Monatskarten) gewahrt (PO § 54, A B). Die ErmaBigung 
betragt auBerstenfalls 50 v. H. des Regelfahrpreises. Fur 
Schtilerkarten auf langen Strecken weiterer PreisnachlaB 
mit Genehmigung des RPM zulassig, der im a1lgemeinen 
hochstens 60 v. H. betragt. Auf Sommerlinien, fur die 
ein erhOhter Fahrpreis festgesetzt ist, konnen fi.ir Orts
ansassige Karten fUr 6 Fahrten zu ermaBigten Preisen 
ausgegeben werden. 

Freibeforderungen von Reisenden mit den Kraft
posten auf Grund gesetzlicher Verpflichtung. Eine solche 
besteht hinsicht1ich der bayerischen und badischen 
Landtagsabgeordneten auf den Kraftpostlinien inne.~halb 
Bayerns und Badens (seit 1919, also bereits vor Uber
gang der Linien auf das Reich). Ferner hatten die in 
Bayern gewahlten Mitglieder des Reichstags seit 1921 
freie Benutzung der Kraftposten in Bayern. 

Seit dem 1. 8. 1925 sind die Mitglieder des Reichstags 
und die Mitglieder des Reichsrats berechtigt, die Kraft
posten ohne Erlegung des Fahrpreises zu benutzen. Die 
Gebuhren werden abgelost und der DRP erstattet. Die 
Benutzung erstreckt sich nur auf die regelmaBig nach 
bestimmtem Fahrplan und nach Bedarf verkehrenden 
Kraftposten. Die Teilnahme an Sonderfahrten ist zu 
bezahlen. Reisegepack darf nur bis zum Gt;}Vicht von 
20 kg ohne Bezahlung befordert werden. Uber diese 
Gewichtsgrenze hinaus ist die tarifmaBige Gebuhr zu 
entrichten. 

Von einer Erhebung des Fahrgeldes wird ferner zum 
Nutzen des Betriebes abgesehen 

a) bei Reisen von Mitgliedern des Verwa1tungsrats 
(s. d.) der DRP (seit 1925), 

b) bei den zu Priifzwecken ausgefuhrten Reisen von 
Aufsichtsbeamten, 

c) widerruflich bei Reisen technischer StraBenauf
sichtsbeamten zur Besichtigung der von den Kraftposten 
befahrenen StraBen. . 

In allen anderen Fallen, also auch bei Dienstreisen von 
Beamten der DRP, ist das tarifmaBige Fahrgeld zu 
entrichten. 

Nach Ermessen der OPD kann gegen Erhebung einer 
Gebuhr die Vorausbestellung von Platzen auf den 
Kraftposten zuge1assen werden; auch schriftliche oder 
t.elegraphische Vorausbestellung ist zu1assig. 

Reisegepack (s. d.). 
Sonderfahrten (s. d.). 
Stuckguter (s. d.). 
Die Einnahmen aus dem Kraftpostbetrieb werden 

durch eine Personengeldliste nachgewiesen, die fUr jede 
Linie besonders gefuhrt und monatlich neu angelegt 
wird. 

2. Kraftfahrbetrieb im Orts- und Vororts
verkehr der PAnst. 

Ortskraftfahrbetriebe durfen nur mit Genehmigung 
des RPM, im bayerischen und wtirttembergischen Ge
schaftsbereich mit Genehmigung der Abteilung Munchen 
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des RPM und der OPD Stuttgart eingerichtet werden. 
Grundsatzlich ist zu unterscheiden zwischen GroB- und 
Kleinbetrieben. 

In groBen und mittleren Betrieben bildet der elek
trische Zweitonnen-Kraftwagen (s. Kraftwagen) das 
HauptbefOrderungsmittel fiir Bahnhofs-, Stadtpost- und 
Vororlsfahrten sowie fiir die Paketzustellung. Der Vor
teil der elektrischen Kraftwagen liegt darin, daB bei 
hiiufigem Anhalten und Anfahren, wie es bei den Paket
zustellfahrten unvermeidlich ist, die Kraftzufiihrung in 
einfachster Weise ab- und eingeschaltet werden kann, 
so daB hierdurch eine erhebliche Ersparnis an Strom 
erzielt wird. Daneben werden fUr geringer belastete 
Fahrten (Eilpaketzustellung, Briefbeutelbeforderung) 
drei· und vierradrige elektrische Kraftwagen von 0,25 t 
bis zu 1 t Nutzlast verwendet. 

Als Fiihrer fiir elektrische Kraftwagen werden Hilfs
postschaffner und Postschaffner ausgebildet. Sie haben 
bei der Paketzustellung Hilfe zu leisten. V oraussetzung 
fUr die Verwendung elektrischer Kraftwagen ist, daB die 
StraBen gut gepflastert und ziemlich eben sind. Bei 
Paketzustellfahrten sollen die Steigungen nicht mehr 
als 1: 20, bei Stadtpost- und Bahnhofsfahrten nicht 
mehr als 1 : 30 betragen. 

In kleineren Orlsbetrieben, wo im allgemeinen weniger 
umfangreiche Postladungen zu befordern sind und elek
trische Kraftwagen fiir die Leistungen sich nicht lohnten, 
auch wegen der Einrichtung kostspieliger Ladestellen 
zu unwirtschaftlich im Betriebe sind, werden Benzin
Dreiradkraftwagen (Phiinomo bile) verwendet. Dauer
steigungen der StraBen von 1 : 8 bis 1 : 10 bilden fiir 
diese Fahrzeuge kein Hindernis. Ais Fiihrer der Benzin
Dreiradkraftwagen sina, wie bei den elektrischen Kraft
wagen, Hilfspostschaffner und Postschaffner auszubilden. 
Bei Paketzustellfahrten hat der Fiihrer die Zustellung 
grundsatzlich selbst auszufiihren. Zuteilung eines Hilfs
zustellers nur in Ausnahmefallen. 

Zur Beforderung groBer Paketmengen werden Benzin
Lastkraftwagen benutzt, wenn elektrische Kraftwagen 
oder Dreiradkraftwagen fiir die Leistungen nicht aus
reichen, nach Bedarf auch Lastkraftwagen mit An
hiingern. In beschranktem Umfange werden vierriidrige 
Benzin-Kraftwagen zur Paketzustellung sowie zu Bahn
hofs- und Stadtpostfahrten benutzt, wenn die Ver
wendung elektrischer Kraftwagen nach den StraBen
verhiiltnissen nicht moglich ist oder die Lasten fiir 
Benzin-Dreiradkraftwagen zu schwer sind. 

Elektrokarren, Elektroschlepper s. d. 
In groBen Ortsbetrieben werden ferner Kraftrader 

fUr folgende Zwecke verwandt: 
a. Zweirader mit Seitenwagen fUr die Briefkasten· 

leerung, wo die Entfernungen es lohnend erscheinen 
lassen; 

b. Dreiriider (u. U. mit Anhiinger) 
a) zur Briefkastenleerung, wenn Zweirader nicht 

ausreichen, 
(1) zur Eilpaketzustellung, 
y) zur Beforderung von Briefkartenschliissen; 

3. Kraftfahrbetrie b im Telegraphenbaudienst. 
Zur Beforderung des Telegraphenbauzeugs und dessen 

Verteilung auf der Baustrecke sowie zum Sammeln und 
Abliefern von Restbestanden und gewonnenem Tele
graphenbauzeug werden Lastkraftwagen eingestellt, 
wenn andere BefOrderungsgelegenheiten (Eisenbahn, 
Wasserweg) nicht vorteilhafter sind. 1m Betriebe sind 
Benzin-Lastkraftwagen von 2 bis 5 t Nutzlast ohne oder 
mit Drehgestell. 

Ferner werden verwendet: 
a) Zwei- und vierradrige Lastenanhanger ohne oder 

mit Drehgestell, 
b) vierradrige Lastenanhanger mit Winde und Bock

gestell zur KabelbefOrderung. 

Daneben sind noch andere Kraftfahrzeuge besonderer 
Bauart im Gebrauch, die den besonderen Verwendungs
zwecken des Telegraphenbaudienstes dienen. 

Soweit fiir Telegraphenlastkraftwagen voriibergehend 
im Telegraphenbaudienst keine Verwendung ist, werden 
sie zu Leistungen fiir den Postdienst herangezogen. 
,Jedem Telegraphenbauamt ist ein Pe:~sonenkraftwagen 
zugeteilt, der fiir Dienstreisen zur Uberwachung der 
Bauarbeiten dient. Wenn der Wagen fUr Zwecke des 
Telegraphenbaudienstes voriibergehend frei ist, kann er 
nach Bedarf auch zu postdienstlichen Fahrten benutzt 
werden. 

1m Storungsdienst, namentlich zur schnellen Be
seitigung von Storungen bei kleineren SA(SelbstanschluB)
Amtern und in Telegraphen- und Fernsprechleitungen, 
in vereinzelten Fallen auch zur Beaufsichtigung der 
Bauarbeiten auf der Baustrecke (in weit ausgedehnten 
Baubezirken mit schlechten Verkehrsverbindungen) 
werden Kraftrader mit zweitem Sitz, u. U. mit Seiten
wagen, verwandt. 

V. Allgemeines. 

Zur Belehrung des Verwaltungspersonals werden 
kraftfahrtechnische Lehrgange bei der Hauptwerkstatt 
fiir Postkraftwagen in Berlin-Borsigwalde (s. d.) abo 
gehalten (seit 1922). Zu diesen Lehrgangen werden von 
den im Kraftfahrwesen der DRP (auBer Bayern und 
Wiirttemberg) tatigen Beamten einberufen die Referenten 
und Bureaubeamten del' OPD, soweit sie Angelegen
heiten technischer Natur des Kraftfahrwesens bearbeiten, 
ferner die Vorsteher von P A mit ortlichem Kraftfahr
betrieb und die Vorsteher der betriebsleitenden VA fiir 
den Uberlandverkehr, wie auch Betriebsbeamte. 

Kraftwagenwerkstatten s. d. 

Kraftwagenhallen s. d. 

Kraftfahrpersonal s. d. 

Um einen Uberblick iibcr die Wirtschaftlichkeit des 
Kraftfahrbetriebs zu gewinnen, laBt das RPM jahrlich 
fiir jede Kraftpostlinie oder die Kraftpoststiitzpunkte 
(d. s. V Anst, bei denen mehrere Kraftpostlinien ent
springen) sowie fiir jeden ortlichen Kraftfahrbetrieb 
genaue Ertragsberechnungen aufstellen. Eine Zu
sammenstellung wird dem Rechnungshof des Deutschen 
Reiches vorgelegt. 

Statistik. 

Betriebslangen der Kraftpostlinien in Kilometern. 

Kalender- I Frliheres I I Wlirttem-
jahr Reichspost- Bayem berg Zusammen 

gebiet 

1905 - 32 - 32 
1906 75 32 - 107 
1907 146 159 - 305 
1908 146 410 - 556 
1909 146 671 48 865 
1910 87 1082 65 1234 
1911 87 1 ;:179 65 1731 
1912 87 1917 208 2212 
1913 455 2314 479 3248 
1919 39 1085 561 1685 
1920 3155 2056 774 5985 
1921 5415 2646 1006 9167 
1922 5500 3631 933 10064 
1923 1) 5035 3588 868 9491 
1924 6315 3882 1037 11234 
1925 17462 5511 1738 24711 

1) Der auffallige Riickgang im Jahre 1923 ist auf die 
Wirkungen des Feindeinbruchs in das Ruhrgebiet zuriick
zufiihren. 
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Jahres-Kilometerleistungen im Kraftpostbetrieb. 

Kalender- FrUheres Wiirttem-
jahr Reichspost· Bayern berg zusammen 

gebiet 

1905 - 56158 - 56158 
1906 30071 108668 - 138739 
1907 147344 255905 - 403249 
1908 166727 723153 - 889880 
1909 161020 1125733 38446 1325199 
1910 136432 1962684 131280 2230396 
19U 140634 2685679 144102 2970415 
1912 133270 3599013 384656 4116939 
1913 591290 4644022 740597 5975909 
1919 17762 519153 457214 994129 
1920 1648329 2079171 888955 4616455 
1921 5826268 2904436 1205716 9936420 
1922 6577 558 3616551 1250751 11444860 
1923 1) 4518739 2845572 1089383 8453694 
1924 5884689 3402923 1039681 10327293 
1925 18044802 I 5 016 852 1718701 24780355 

Zahl der Kraftornnibusse im Uberlandverkehr. 

Kalender- Friiheres Wiirttem-
jahr Reichspost- Bayern berg zusammen 

gebiet 

1905 - 5 - 5 
1906 4 8 - 12 
1907 10 28 - 38 
1908 10 59 - 69 
1909 11 84 3 98 
1910 7 117 6 130 
1911 7 152 7 166 
1912 7 201 23 231 
1913 12 252 51 315 
1919 6 154 43 203 
1920 196 153 79 428 
1921 401 209 88 698 
1922 519 257 90 866 
1923 547 270 91 908 
1924 694 408 110 1212 
1925 1591 413 155 2159 

Zahl der mit Kraftposten beforderten Reisenden. 

Kalender- Friiheres I Wiirttem-
jahr Reichspost- Bayern berg zusammen 

gebiet 
I 

1905 - 66217 i - 66217 
1906 12583 116585 - 129 168 
1907 69462 230323 - 299785 
1908 78328 595345 I - 673 673 
1909 76793 801877 20301 898971 
1910 77831 1389298 69890 1537019 
1911 83576 1907236 78836 2069648 
1912 84835 2482776 213929 2781540 
1913 320237 3383725 386413 4090375 
1919 12640 524784 454401 991825 
1920 1112541 2170820 732757 4016118 
1921 4784890 2584599 812734 8182223 
1922 5521806 3219968 887888 9629662 
1923 3783179 2261063 696493 6740735 
1924 5584756 2400311 787560 8772627 
1925 19206469 3886473 1725311 24818253 

1) Der auffallige Riickgang im Jahre 1923 ist auf die 
Wirkungen des Feindeinbruchs in das Ruhrgebiet zuriick
zufiihren. 

Handw1lrterbuch des Postwesens. 

Zahl der elektrischen Vierradwagen im Orts- und Vororts
verkehr der P Anst. 

Kalender- Friiheres I Wiirttem-
jahr Reichs post- Bayern berg zusammen 

gebiet 

1907 6 
I 

- -
I 

6 
1908 9 - - 9 
1909 9 I 1 - 10 
1910 34 1 - 35 
1912 65 14 - 79 
1914 93 14 - 107 
1916 93 14 - 107 
1918 94 14 - 108 
1920 146 15 - 161 
1921 263 15 - 278 
1922 339 104 -- 443 
1923 465 104 

I 

- 569 
1924 593 154 2 749 
1925 1033 163 4 1200 

Schriftwesen. Archiv 1916 S.249ff., 1918 S.152ff., 1922 
S. 173ff.; L'Union Postale 1904 S. 157,188,1908 S. 70,1915 S. 161; 
DVZ 1903 S.515, 1904 S. 241, 323, 451, 1905 S. 437; Zeitschrift fUr 
Post und Telegraphie (Wien) 1904 S. 103, 143, 168, 183, 191, 1905 
S. 30, 31; G. Schatzel, Motor-Posten. Technik und Leistungsfahig
keit der heutigen Selbstfahrersysteme und deren Verwendbarkeit flir 
den iiffentlichen Verkehr. R. Oldenbourg, Miinchen 1901; Jahrbuch 
fUr Verkehrswissenschaften 1914 S. 54 ff. Liebe. 

Krattfahrpersonal der DRP. Das im Postkraftwagen
dienst beschiiftigte technische Personal besteht aus 
Beamten und Personen im Angestellten- und Arbeiter
verhaltnis. Nach den Tatigkeitsgebieten sind drei 
Gruppen zu unterscheiden: 

1. Fiihrer von Kraftwagen mit Verbrennungsmaschinen, 
2. Fiihrer elektrisch betriebener Kraftwagen, 
3. Werkstattpersonal. 
Fiir den Fiihrerdienst auf Kraftwagen mit Ver

brenn ungs maschine n besteht seit 1922 eine be
sondere Laufbahn. Von den Anwartern, die mindestens 
19 Jahre alt sein miissen und das 25. Lebensjahr nicht 
iiberschritten haben diirfen, wird verlangt, daB sie das 
Schlosser- oder Grobmechaniker-Handwerk erlernt, die 
Gesellenpriifung bestanden und eine mindestens ein
jahrige praktische Beschiiftigung als Geselle hinter sich 
haben. Nach einem einjahrigen Vorbereitungsdienst in 
einer Postkraftwagenwerkstatt (s. Kraftwagenwerk. 
statten) werden die Anwarter zum Hilfspostkraftwagen
fiihrer (Diatar) ernannt. PlanmaBig angestellt werden 
sie als Postkraftwagenfiihrer. Die weitere Laufbahn 
sieht fiir bewahrte Postkraftwagenfiihrer Stellen als 
Werkfiihrer, Werkmeister und Oberwerkmeister vor. 
Vor der BefOrderung zum Werkfiihrer und zum Ober
werkmeister ist cine Priifung abzulegen. 

Bei der groBen Schnelligkeit, mit der der Postkraft
wagenbetrieb sich nach dem Kriege entwickelt hat, 
konnte die DRP zunachst nicht an die Heranbildung 
geeig!).eter Leute fUr diesen Dienstzweig denken. In 
der Ubergangszeit wurden daher als Fiihrer fiir Kraft
wagen mit Verbrennungsmaschinen nur vollstandig aus
gebildete, griindlich erprohte Krafte eingestellt. Fiihrer, 
die sich nach langerer Tatigkeit fiir den Postkraft
wagendienst geeignet erwiesen haben, sind in das 
Beamtenverhaltnis iiberfiihrt worden, und zwar zu
nachst als Hilfs-Postkraftwagenfiihrer mit der plan
maBigen Anstellung als Postkraftwagenfiihrer. Die 
Fiihrer der Kraftwagen mit Yerbrennungsmaschinen 
miissen nicht nur sichere und zuverlassige Fahrer sein, 
sondern auch griindliche technische Kenntnisse besitzen, 
die sie befiihigen, die laufenden kleinen Instandsetzungen 
an den Fahrzeugen selbstandig auszufiihren. Helfer, 
die im Fiihrerdienst verwendet werden, sollen im all
gemeinen den an die Postkraftwagenfiihrer zu stellenden 
Bedingungen entsprechen. 

Als Fiihrer der elektrischen Kraftwagen, deren 
Bedienung wesentlich einfacher ist als die der Wagen 
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mit Verbrennungsmaschinen und keine besondere kraft
fahrtechnische Vorbildung erfordert, werden Beamte 
der Schaffnerklasse verwendet, die die DRP zu diesem 
Zweck ausbilden laBt. Sie stehen in einer niedrigeren 
Besoldungsgruppe als die handwerksmaBig vorgebildeten 
Fuhrer der Kraftwagen mit Verbrennungsmaschinen. 
Mit der Wagenpflege und der AusfUhrung von !nstand
setzungen haben die FUhrer der elektrischen Kraftwagen 
in der Regel keine Befassung. Dazu ist in den Werk
statten besonderes Personal eingestellt. Zur Fuhrung 
von Dreiradkraftwagen (Phiinomobilen) werden gleich
falls Schaffner ausgebildet. Die als Fuhrer elektrisch 
betriebener Kraftwagen und von Phanomobilen ver
wandten Beamten bleiben Postbetriebsbeamte und 
fuhren auch ihre Amtsbezeichnungen weiter. 

Fur den Dienst in den Kraftwagenwerkstatten werden 
auBer den beamteten Kriiften (KraftwagenfUhrern, Werk
fiihrern, Werkmeistern usw.) je nach GroBe des Betriebs 
Handwerker (Schlosser, Schmiede, Tischler, Stellmacher 
usw.) und andere Krafte ohne Beamteneigenschaft be
schiiftigt. 

Entsprechend der fur den Bahnpostbegleitungsdienst 
getroffenen Regelung erhalten die Fuhrer der Kraft
posten (s. d.) bei mehr als dreistundiger Abwesenheit 
vom dienstlichen Wohnsitz Abwesenheitsgelder. 
Ebenso konnen Abwesenheitsgelder auch an die FUhrer 
von Kraftwagen-Extraposten (Sonderfahrten, !:. d.) und 
von Sonderfahrten mit Lastkraftwagen im Uberland
verkehr sowie an die im Beamtenverhaltnis stehenden 
Fuhrer von Kraftwagen der Kraftwagenwerkstatten 
gezahlt worden. 

In Orten mit schwierigen Verkehrsverhaltnissen er
halten die mit der Fuhrung von Postkraftwagen be
trauten Schaffner zum Ausgleich fur die erhohte Ver
antwortlichkeit ihres Dienstes fur jede im eigentlichen 
Fahrdienst geleistete Dienststunde eine Zulage. Die 
Auswahl der Orte, die hierfiir in Betracht kommen, ist 
den OPD uberlassen_ 

Zum Schutz gegen Witterungsunbilden und die aus 
der Natur der Dienstgeschiifte erwachsende Gefahr einer 
ubermaBigen Verunreinigung der eigenen Kleidung wird 
das im Kraftwagendienst beschiiftigte Personal auf 
Kosten der DRP mit besonderer Dienst- und Schutz
kleidung ausgestattet. So erhalten alle Kraftwagen
fUhrer eine LedeJjacke, eine kurze Lederhose, ein Paar 
Lederhandschuhe, ein Paar LedC;l!gamaschen, einen Pelz
mantel und u. U. auch einen Olmantel. Fuhrer elek
trischer Kraftwagen erhalten auBerdem noch ein Paar 
Filzuberziehstiefel fUr den Winter. Statt der Leder
kleidung kann ihnen auch solche aus Manchesterstoff 
oder ahnlichem Gewebe geliefert werden. Schutzbrillen 
sind im allgemeinen nur fur KraftradfUhrer vorgesehen. 

FUr die Arbeiten an den Kraftfahrzeugen und in den 
Werkstatten werden als Schutzkleidung Arbeitsmantel, 
Drillichanzuge, Leder- oder Stoffschurzen und Holz
pantoffeln oder Holzschuhe geliefert. Die Angestellten 
und Arbeiter bei den Kraftwagensammlerladestellen, 
die haufig mit atzenden Fliissigkeiten zu tun haben, 
werden mit Saureanzugen und Gummifingern aus-
geriistet. . Lie be. 

Kraitpost (tlberland-Kraftpost) Haifa-Bagdad ver
kehrt einmal wochentlich (jeden Donnerstag) von Haifa 
uber Damaskus nach Bagdad. Mit ihr wird regelmaBig 
eine Briefpost befordert, die die Bahnpost Miinchen
Kufstein jeden Donnerstag fUr Bagdad absendet. Be
fOrderungsda~!lr Munchen-Bagdad 9 bis 10 Tage. In 
die mit der Uberland-Kraftpost zu befOrdernde Brief
post werden gewohnliche und eingeschriebene Brief
sendungen nach Mesopotamien und einigen Orten in 
Sudwestpersien aufgenommen, wenn sie den auffallenden 
Vermerk "By overland Mail Haifa-Bagdad" tragen 
und wenn neben der gewohnlichen Gebuhr die fur diese 
Sendungen festgesetzte besondere Zuschlaggebuhr in 
Freimarken auf ihnen verrechnet ist. 

Die Uberland-Kraftpost bringt in den Wochen, in 
denen die LuftpostKairo-Bagdad(s. Weltluftpostverkehr) 
nicht verkehrt, gegenuber der Luftpostbeforderung einen 
solchen Zeitgewinn, daB die Sendungen etwa 5 Tage 
fruher als mit der nachsten Luftpost nach Bagdad ge
langen. In de~ anderen W ochen bietet die Luftpost 
gegenuber der Uberland-Kraftpost einen Zeitgewinn von 
etwa 2 Tagen. 

Krattposten, in der geltenden PO als Kraftwagen
personenposten bezeichnet, sind ala ordentliche Posten 
anzusehen. Diese zuerst in der PO vom 22. 12. 1921 
auftretende Bestimmung bildet die rechtliche Grund
lage der Ordnung des Kraftpostbetriebs. Die fruheren 
PO enthielten keine derartige, jeden Zweifel aus
schlieBende Bestimmung. 

Wegen der Betriebsvorschriften s. Kraftfahr
betrieb. 

AuBer den regelmaBigen nach bestimmtem Fahrplan 
verkehrenden Kraftpostfahrten werden nach dem Er
messen der Post auch Bedarfsfahrten ausgefuhrt. Sie 
finden entweder gleichzeitig mit der fahrplanmaBigen 
Fahrt (Doppelfahrten) oder auBerhalb des Fahrplans, 
jedoch nur auf Linien statt, wo eine ordentliche Post 
verkehrt. Hierin liegt der Unterschied gegenuber den 
Sonderfahrten (s. d.), die an keine festen Strecken ge
bunden sind. Bedarfsfahrten konnen eingelegt werden, 
sofern bei Doppelfahrten auf dem Hin- und Ruckwege 
nach der Zahl der bereits vorhandenen oder noch zu er
wartenden Reisenden auf die Besetzung von mindestens 
der Halfte der Platze und bei Fahrten auBerhalb des 
Fahrplans auf der Hin- und Ruckfahrt auf die Besetzung 
von mindestens 3/4 der Platze des Bedarfswagens ge
rechnet werden kann oder der entsp!:Cchende Fahrpreis 
vor Beginn der Fahrt erlegt wird. Uber die Einlegung 
einer Bedarfsfahrt entscheidet das betriebleitende VA. 
S. auch P~sonenposten. 

KraUriider werden bei der DRP erst seit 1925 in 
groBerem Umfange benutzt. Es sind im Betriebe: 

Zweirader mit zweitem Sitz und seitlichem An
hanger. Fassungsvermogen des Seitenwagenkastens 
0,3 cbm (1-1,10 m lang, 0,55 m brett und hoch). Die 
Maschine hat einen oder zwei Zylinder, Viertaktmotor, 
Ketten- oder Kardanantrieb. Sie leistet 6-8 PS. Trag
fahigkeit 200 kg. 

Dreirader mit Kastenaufbau und Kastenanhanger 
von je 0,6-1 cbm Fassung. Der einzylindrige Viertakt
motor leistet 12 PS. Die Maschine hat Kettenantrieb. 
Tragfahigkeit 300 kg. 

Fur Kraftrader sind folgende Verwendungsmoglich
keiten vorgesehen: 
1. Zweirader mit rechtsseitlichem Anhanger 

a) fUr die Briefkastenleerung, wo die Entfernungen es 
lohnend erscheinen lassen und der StraBenverkehr die 
schnelle Fortbewegung des Kraftrads nicht hindert, 

b) an Stutzpunkten fur den Kraftbetrieb zu schleuniger 
Hilfeleistung bei Betriebsstorungen im Kraftpostverkehr 
und zur unvermuteten Priifung der Kraftposten unter· 
wegs, 

c) im Storungssucherdienst. 
2. Dreirader (soweit angebracht mit Anhanger) 

a) in solchen Fallen, wo Zweiriider fiir die unter I 
aufgefiihrten Zwecke nicht ausreichen, 

b) zur Eilpaketzustellung, 
c) zur BefOrderung von Briefkartenschliissen im Ge

wicht bis ~u 300 kg, 
d) zur Uberlandpostbeforderung, soweit die Ladung 

fur einen Boten zu FuB zu groB ist. 
Die Beschaffung der Kraftrader ist Sache der OPD. 

Liebe. 
Krattwagen werden im Betriebe der DRP verwandt 
1. zur PostsachenbefOrderung, 
2. zur PersonenbefOrderung, 
3. zur Guter- und LastenbefOrderung. 
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lhrer Antriebskraft nach unterscheiden sie sich in 
Kraftwagen mit 

a) Verbrennungsmaschinen, 
b) el~ktrischem Antrieb (elektrische Kraftwagen). 
1m Uberlandverkehr und zur BefOrderung groBerer 

Lasten werden Kraftwagen mit Verbrennungsmaschinen 
benutzt, elektrische Kraftwagen dagegen fast aus
schlieBlich im Stadt- und Vorortverkehr, wo im all
gemeinen keine iibermiWig langen Wegstrecken zuriick
zulegen sind, weil die kilometrische Ausnutzung der 

3. Lastkraftwagen, 
4. Dreiradkraftwagen (Phanomobile). 

1. Kraftomnibusse (Abb. 1 und 2). 
Es werden Kraftomnibusse mit 1 bis 11/2 t, 2-'bis 

21/2 t, 3 bis 31/2 t und 4 t Nutzlast verwandt, die eine 
der Nutzlast angepaBte Sitzzahl erhalten. Die GroBe 
der Wagen richtet sich nach dem Verkehrsbediirfnis, 
wobei von vornherein ein gewisser Spielraum fiir Mehr
belastungen durch Verkehrssteigerungen gelassen wird. 

Abb. 1. Offener Kraftomnibu8 mit 32 Sitzen 

Abb. 2. Dreiachsiger Kraftomnibus mit 48 Sitzen. 

Fahrzeuge durch die Leistungsfahigkeit der Batterien 
begrenzt ist. 

An der Lieferung der Postkraftwagen sind fast aIle 
leistungsfahigen deutschen Kraftwagenwerke beteiligt. 
Beschaffungsstelle ist das RPM, fiir den bayerischen Ge
schiiftsbereich die Abteilung VI (Miinchen) des RPM 
und fiir den wiirttembergischen Bereich die OPD in 
Stuttgart. 

A. Kraftwagen mit Verbrennungs-
maschinen. 

Sie gliedern sich in 
1. Kraftomnibusse, 
2. Personenkraftwagen, 

Am gebrauchlichsten sind 18-, 22- und 26sitzige Kraft
omnibusse. Daneben sind kleinere Fahrzeuge vertreten, 
9.ie bis zu 14 Personen fassen. Die groBten Wagen im 
Uberlandverkehr sind dreiachsig und haben 48 Sitz
platze. Sie sind 1925 in den Betrieb eingestellt worden. 

Bei der Wahl der Fahrgestelle fiir die Kraftomnibusse 
sind vollige Betriebssicherheit und moglichst niedrige 
Betriebskosten der Wagen Hauptbedingung. Die Fahr
zeuge Bollen allerorts im Kraftpostbetriebe der DRP 
unbeschrankt verwendbar und auch schwierigen Ge
lande- und ungiinstigen Witterungsverhaltnissen ge
wachsen sein, so daB die Wagen, je nach den Erforder
nissen des Betriebs, von Bezirk zu Bezirk ausgetauscht 
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werden konnen. Steuerung und Bremsen miissen zu
verlassig arbeiten. Besonderer Wert wird auf eine gute 
Federung gelegt, die das Fahren im Wagen angenehmer 
gestaltet und die fiir die Maschine schadlichen Er
schiitterungen mildert. Auf ebener StraBe sollen die 
Maschinen bis zu 40 km Geschwindigkeit entwickeln 

Abb. 3. Phiinomobil zur Postsacheubefiirderung. 

konnen. Seit Anfang 1925 werden fiir die Postkraft
omnibusse vorzugsweise Niederwagenfahrgestelle 
benutzt. Der Vorteil dieser Fahrzeuge liegt in der 
tiefen Lage des Schwerpunktes, wodurch ein ruhigeres 
und sichereres Fahren als bei den Fahrgestellen alterer 
Bauart erreicht wird. Bei den neueren Fahrzeugen ist 
zum leichten Anwerfen des Motors elektrische AnlaB
vorrichtung vorgesehen. 

des Handgepacks sind Gepacknetze vorhanden. DerAuf
bau ist im Innern mit naturpoliertem, fein gemasertem 
Edelholz ausgekleidet. Beschlage, Handgriffe usw. be
stehen aus poliertem Metall. Zur Aufnahme von Post
sachen befinden sich unter del' ersten und letzten Sitz
reihe von auBen zugangliche Wertgelasse. Del' Decklade

raum ist von einem Eisengitter umgeben 
und durch eine am Wagen befindliche, 
seitlich herausstellbare eiserne Leiter zu 
erreichen. Die geschichtliche chromgelbe 
Farbe der Postwagen ist auch fiir die 
Kraftomnibusse beibehalten worden. 1m 
bayerischen Geschaftsbereich sind die Om
nibusse jedoch kirschrot, im Bezirk der 
OPD Stuttgart braun lackiert. 

Fiir Kraftposten in rein landlichen Ge
genden sind entsprechend den besonderen 
Bediirfnissen (Mitnahme von Korben usw.) 
Wagen einfacherer Bauart (zumeist 14sit
zig) eingefiihrt worden, die gleichwohl in 
bezug auf Ausstattung allen billigen An
forderungen gerecht werden. 

Dem Extrapostverkehr (Sonderfahrten, 
s. d.) dienen offene Aussichtswagen 
verschiedener GroBen in bester Ausstat
tung mit wasserdichtem Segeltuchklapp
verdeck. Sie werden besonders in Gegen-
den mit starkem Sommerreiseverkehr 
(Oberbayern, Schwarzwald, Harz, Thii

ringen, den schlesischen Gebirgen) verwandt. Fiir den 
kursmaBigen Kraftpostverkehr sind diese Fahrzeuge 
nicht geeignet, weil bei ihnen kein Raum zur Unter
bringung von Post.ladung und groBerem Reisegepack 
vorgesehen ist. Neuerdings sind Kraftomnibusse mit 
abnehmbarem Oberteil des Aufbaus in den Dienst 
gestellt worden. Diese Wagen konnen je nach Bediirfnis 
als geschlossene Omnibusse oder als offene Aussichts-

wagen verwandt werden. 
Zur ersten Hilfeleistung bei Un

fallen sind die Kraftomnibusse mit 
Verbandkasten versehen. Ferner 
ist jedes Fahrzeug mit einem Fe uer
loscher ausgestattet, derim Fiihrer
abteil handbereit angebracht ist. 

2. Personenkr.!!.ftwagen. 

Abb. 4. Phiinomobil zur Post- und Personenbefiirderung. 

Sie werden zur Uberwachung des 
Kraftfahr- und Telegraphenbaube
triebs und zur schleunigen Beseiti
gung unterwegs eingetretener Sto
rungen benutzt. Die Wagen haben 
einen geraumigen offenen Aufbau 
mit vier odeI' sechs ledergepolsterten 
Sitzen, ein iiber den ganzen Wagen 
reichendes Klappverdeck aus wasser
dichtem Gummistoff, elektrische Be
leuchtung und Anlasser. 1m iibrigen 
gleichen diese Fahrzeuge guten Pri
vatpersonenwagen. Siewerdenneben
her auch zu Sonderfahrten (Extra
posten) ausgenutzt. 

Die A ufba ute n del' Postkraftomnibusse werden nach 
einheitlichen Vorschriften hergestellt. Bei groBter Platz
ausnutzung bieten die Wagen dem Reisenden dennoch 
einen beque men Sitz. Die Sitze sind auf Federn weich 
gepolstert und mit bestem Rindleder bezogen. GroBe 
Fenster, von denen mehrere herablaBbar sind, gestatten 
einen unbehinderten Ausblick ins Freie. Durch geeig
nete Vorrichtungen, wie kleine klappbare Fenster an 
del' Decke, Luftsauger usw., ist eine gute Durchliiftung 
des Wagens sichergestellt. Elektrische, an die Licht
maschine des Motors angeschlos.~ene Lampen geben eine 
reichliche Innenbeleuchtung. Altere Fahrzeuge haben 
zum Teil noch Azetylenbeleuchtung. Zur Unterbringung 

3. Lastkraftwagen. 
Zur Beforderung groBer Paketmengen im Orts- und 

Vorortsverk~hr der PAnst, zur Giiterbeforderung im 
Orts- und Uberlandverkehr und zur Beforderung von 
Telegraphenbaustoffen und -geraten dienen Lastkraft
wagen mit 2 bis 5 t Nutzlast. Sie erhalten im all
gemeinen einen Pritschenaufbau mit herunterklappbaren 
Seitenwanden, abklappbarer Riickwand und einem 
wasserdichten, auf abnehmbaren Spriegeln ruhenden 
Plan. Die Fahrzeuge des Telegraphenbaudienstes sind 
zum Teil mit Drehgestellen ausgerustet. Anstrich der 
Lastkraftwagen meist staubgrau. Seit 1925 sind Paket
kraftwagen mit festen Seitenwanden im Verkehr, die 
statt des Plans eine Eisenblechdecke tragen. In der 
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Riickwand befinden slch eine eisenbeschlagene Doppel
tiir und ein klappbarer Einsteigetritt. Ferner ist ein 
von auBen zugangliches WertgelaB vorhanden. Diese 
Wagen sind gelb lackiert. Sie werden auch nach Bedarf 
mit einem oder zwei Anhangern als Lastziige verwandt. 

Die Lastkraftwagen haben ebenfalIs, ausgenommen 
die alten Fahrzeuge, elektri
sche Licht- und Anlasseran
lage. Eine weitere Gattung von 
Lastfahrzeugen bilden die 
Tankkraftwagen, die in 
groBen Kraftfahrbetrieben zur 
Anfuhr von Betriebsstoffen be
nutzt werden. 

4. Dreiradkraftwagen 
(Phanomobile) (Abb.3u.4). 

Sie sind mit einem Kasten
aufbau versehen und werden 
zur Beforderung kleinerer Post
ladungen benutzt. Dal);eben 
sind Fahrzeuge fiir den Uber
landdienst im Verkehr, die mit 
einem zur Post- und Personen
beforderungeingerichtetenAuf
bau (5 Platzefiir Reisende) aus
geriistet sind. Diese Wagen 
haben sich im Betrieb als un
zureichend erwiesen und wer
den nach und nach zuriick
gezogen. Das Phiinomobil hat 
Vorderradantrieb, einen luft-
gekiihltcn Motor und ent-
wickelt bei 12 PS eine Ge-
schwindigkeit bis zu 40 km in 
der Stunde. Die reine Nutzlast betragt 600 kg. Das 
Vorderrad wird durch einen Lenkhebel gesteuert, der 
leicht mit einer Hand zu bedienen ist. Der Geschwindig
keitswechsel und das Einschalten des Riicklaufs werden 
durch einfaches Drehen des Lenkstangengriffs erreicht. 
Bedienung und Instandhaltung dieser Fahrzeuge 
bieten keine Schwierigkeiten, so daB Beamte der 
Schaffnerklasse als Phiinomobilfiihrer ausgebildet 
werden konnen. 

Zur wirtschaftlichen Ausnutzung des P08tkraft
wagenbetrie b8 tragt die Verwendung von An han
gern (Abb.5 und 6) bei, die sich in Personen
anhanger und Lastenanhanger unterscheiden. 1m 
Uberlandverkehr werden vierradrige Personen
anhanger benutzt, deren Innenausstattung der 
der Kraftomnibusse gleicht. Es sind Anhanger 
mit 10 bis 24 und vereinzelt mit noch mehr Sitzen 
im Betriebe. Am zahlreichsten sind 16- und 
18sitzige Personenanhanger vertreten. Die Brem
sen des Personenanhangers werden vom Fiihrer 
des Kraftwagens betatigt. Ein Teil der Anhiinger 
hat auBerdem im Wageninnern eine Spindel
bremse, die unabhangig yom Triebwagen bedient 
werden kann. 

Durch das Mitfiihren des Anhiingers erh6hen 
sich die Betriebskosten nur unwesentlich. Da 
die Anhanger iiberdies nur auf Teilstrecken mit beson
ders starkem Verkehr eingestellt zu werden brauchen, 
so ergeben sich aus ihrer Verwendung gegeniiber einer 
sonst notwendigen Einstellung weiterer Kraftomnibusse 
erhebliche wirtschaftliche Vorteile. 

Zur Beforderung von Postsachen, Reisegepack, 
Stiickgiitern und andern Lasten werden nach Bedarf 
zweiradrige Lastenanhanger mit 0,6 bis 1,5 t und vier
radrige Lastenanhiinger mit 2 bis 5 t Tragfahigkeit 
benutzt. Fiir den Telegraphenbaudienst sind daneben 
noch Anhiinger besonderer Bauart (zur Stangenbeforde
rung, zur Kabelbeforderung, mit Drehgestell usw.) ver
treten. 

B. Elektrische Kraftwagen. 

An elektrischen Kraftwagen sind im Betriebe der 
DRP vorhanden: . 

1. Dreiradrige Fahrzeuge (sog. Befwage n) mit einer 
Nutzlast bis zu 0,5 t und Wagenfiihrer nebst Begleiter; 

Abb. 5. 16sitziger Personenanh1inger. 

2. Vierradwagen mit 0,6 t und I t Nutzlast und 
Wagenfiihrer nebst Begleiter. 

Befwagen und 0,6-Touner haben einen einfachen 
Kastenaufbau zur Aufnahme der Postladung. Die Ein
tonner sind ahnlich wie die nachstehend beschriebenen 

Abb. 6. Einachsiger Lastanhanger. 

Zweitonner eingerichtet. Mit einer frisch aufgeladenen 
Batterie legen die Wagen durchschnittlich 50 bis 60 km 
zurUck. Bef- und l-t-Wagen werden nicht mehr be
schafft, weil sie sich als unwirtschaftlich erwiesen haben. 

3. Vierradrige Zweitonner (Abb. 7 und 8). 
Diese Wagen sind auf Grund langjahriger Erfahrungen 

so vervollkommnet worden, daB sie gegenwartig als 
die geeignetsten Fahrzeuge fiir Stadtbetriebe mittleren 
und groBeren Umfangs angesehen werden konnen. 
Ihre besonderen Vorziige sind Betriebssicherheit, spar
samer Stromverbrauch sowie einfache Bedienung und 
Wartung. Zur Fiihrung der elektrischen Zweitonner, 
wie iiberhaupt aller elektrischer Kraftwagen, werden 
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Postschaffner ausgebildet. Die Wagen konnen sowohl 
zu Bahnhofs- und Stadtpostfahrten wie auch zur Paket
iustellung benutzt werden und sind fUr diese Zwecke 

I Wagenkastens befi~de~ sich ein von auB~n zugangliches 
WertgeiaB. Der ErnstIeg an der Ruckselte des Wagens 
ist vertieft. Zu beiden Seiten des Einstiegs im Wagen-

Abb. 7. Elektrischer Zweitonner fiir den Stadt· und Vorortverkehr. 

innern befinden sich Sitze fUr 
die Schaffner. Ein Sprach
robr ermoglicht eine Ver
standigung mit dem Wagen
fUhrer. Zur ubersichtlichen 
Lagerung der Pakete sind 
an den Seitenwanden in 
balber Hohe starke, 40 cm 
breite, Ieicht nach der Wand 
geneigte Tragbretter ange
bracht, die herabgeklappt 
werden konnen, sobald der 
Laderaum, etwa bei Balrn
hofsfahrten, voll ausgenutzt 
werden soll. Der Wagen
kasten faBt rund 9 cbm; es 
konnen demnach bis zu 400 
Pakete, bei Zustellfahrten bis 
zu 320 Pakete geladen wer
den. Ais Innenbeleuchtung 
dient eine elektrische Decken
lampe, die so angebracht ist, 
daB sie zugleich eine uber der 
Tiir in die Ruckwand einge
setzte Drahtmilchglasscheibe 
beleuchtet, auf die das Er-

besonders eingerichtet. Der Wagenkasten hat an beiden 
Seitenwanden je ein festes, nicbt berablaBbares Fenster. 
Ein wei teres, kleineres festes Fenster befindet sich an 
der Vorderwand zum Fuhrersitz. Die einfliigelige Tur 
an der Ruckseite des Wagens ist mit einem herablaB· 
baren Fenster ausgestattet. Samtliche Fenster sind mit 

kennungszeichen aufgemalt 
ist. Der Strom zur Beleuchtungseinrichtung wird der 
Antriebs-Sammlerbatterie entnommen, die aus 40 Zellen 
in einem Batterietrog besteht und bei den der Zahl nach 
am meisten vertretenenWagen mit Kettenantrieb 
unter dem Fahrgestellrahmen aufgehangt ist. Sie wiegt 
etwa 900 kg. Die Batteriespannung betragt 80 Volt, 

die Ladegleichstromspannung 
II 0 Volt. Mit einerfrisch auf
geladenen Batterie legt der 
Wagen bei normalcn StraBen
verhaltnissen rund 55 km zu
ruck. Der Motor, ein Zwei
kollektor -Hauptstrommotor, 
leistet etwa 10 PS bei 900 bis 
1000 Uml./Min. Er gibt dem 
Wagen eineStundengeschwin
digkeit von etwa 20 km_ 

Die Aufbauten der elek
trischen Zweitonner des baye
rischen Geschaftsbereichs 
weisen gegenuber den vor
stehend beschriebenen Fahr
zeugen im fruheren Reichs
postgebiet einige Abwei
chungen auf. Insbesondere 
haben die bayerischen Wagen 
Kardanantrieb. Bei diesen 
Wagen liegt die Batterie 
uber der Vorderachse unter 
der Haube. -

Abb. 8. Elektrischer Zweitonner des bayerischen Geschattsbereichs. 

Wahrend fruher fur Omni
busse und Lastkraftwagen 
allgemein Vollgummireifen 
verwandt wurden, rustet die 
DRP 1924 die seit geschlos
senen und offenen Kraftomni-

starken Drahtgittern versehen, um die Scheiben vor 
dem Druck der dagegenliegenden Paketlast zu schutzen. 
Das Dach ist mit einem Gepackgitter umgeben und 
kann etwa 350 kg tragen. Zum Besteigen des Verdecks 
dient eine neben dem Fuhrersitz angebrachte, unten 
herausstellbare eiserne Leiter, die ein bequemes Besteigen 
yom Erdboden aus ermoglicht. 1m vorderen Teil des 

busse sowie die elektrischen 
Zweitonner mit Riesenluftreifen und die Lastkraft
wagen mit elastischen Vollreifen aus_ Hierdurch 
werden Fahrgestell und Aufbau der Wagen geschont, 
was zur Steigerung der Betriebssicherheit und zur Ver
minderung der Instandhaltungskosten beitragt. Weitere 
V orteile der neuen Bereifungsarten sind Erhohung der 
Fahrgeschwindigkeit, Betriebsstoff- und Stromersparnis 
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und namentlich auch Schonung der LandstraBen, ein 
Umstand, der bei dem immer mehr zunehmenden Kraft
wagenverkehr besonders hervorzuheben ist. Zum Auf
pumpen der Riesenluftbereifung fiihren die Kraftomni
busse eine Motorluftpumpe mit sich. 

1m Zusammenhang mit der BereHung bleibt noch zu 
bemerken, daB die mit Luftreifen versehenen Kraft
wagen der DRP mit Geschwindigkeitsmessern und damit 
verbundenen Kilometerzahlern ausgestattet sind. Die 
iibrigen Kraftwagen werden nach Bedarf mit einfachen 
Kilometerzahlern versehen. Liebe. 

Kraftwagenballen dienen zur Unterstellung der Kraft
wagen, um diese gegen schadigende Wittenmgseinfliisse 
wie Regen und Frost zu schiitzen. Zur Vermeidung oder 
Einschrankung von Leerkilometern sollen die Wagen
hallen sich moglichst auf dem Postgrundstiick oder in 
dessen Nahe befinden. Bau und Einrichtung~der Wagen
hallen richten sich danach, ob Kraftwagen mit Ver
brennungsmaschinen oder elektrische Kraftwagen unter
zustellen sind. 

1. Wagenhallen fiir Kraftwagen mit Ver
brenn ungsmaschinen. 

Hier ist eine allseitig geschlossene Unterstellung er
forderlich. Das Grundstiick solI moglichst an die Lei
tungen fiir Gas, Wasser, Elektrizitat und Entwasserung 
angeschlossen sein. Je nach den ortlichen Bauvor
schriften kann das Gebaude in Mauerwerk, Beton, Well
blech oder Fachwerk ausgefiihrt werden. Der FuBboden 
solI aus Zementbeton bestehen und Gefalle nach einem 
Entwasserungsloch haben. In welchem MaBe sog. Putz
oder Arbeitsgruben vorzusehen sind, die es ermoglichen 
sollen, von unten an die Kraftwagen heranzu'kommen, 
richtet sich nach dem Bediirfnis. Die Arbeitsgrube soll 
an die Entwasserungsanlage angeschlossen sein. Zur 
Beleuchtung sind moglichst elektrische Gliihlampen zu 
benutzen. Die Verwendung offenen Lichts ist wegen der 
groBen Gefahr eines Ziindschlages ausgeschlossen. Andere 
Lichtquellen wie Gas, Petroleum, Azetylen sind nur dann 
gestattet, wenn die Beleuchtungskorper auBerhalb der 
Raume angeordnet und durch starke, luftdicht ein
gemauerte Glasscheiben yom Unterstellraum vollig ab
geschlossen sind. Die Wagenhallen miissen frostfrei ge
halten werden, um eine Beschadigung der Kraftwagen
maschinen durch zerstorende Frostwirkungen zu ver
hiiten. Bei Ofenheizung muB die Feuerung sich auBer
halb des Unterstellraums befinden. Fiir groBere Wagen
hallen kommt Dampf- oder Warmwasserheizung in Frage. 
In der Wagenhalle muB sich ein Wasserhahn mit An
schluBgewinde fiir einen Spritzschlauch befinden. Ferner 
miissen zur Bekampfung von Benzinbranden Feuer
lascher mit Schaumwirkung und Kasten mit trockenem 
Sand nebst einer Schaufel vorhanden sein. 

Mit jeder Kraftwagenhalle ist in der Regel eine Werk
statt zur Erledigung der laufenden Instandsetzungs
arbeiten und eine feuer- und ziindschlagsichere Lagerung 
der Betriebsstoffe, wie Benzol, Benzin usw., verbunden. 

Statt der festen Wagenhallen konnen in besonderen 
Fallen zerlegbare Kraftwagenhallen aus Holz, 
Asbest oder Wellblech verwandt werden. Bei diesen 
Hallen bedarf es lediglich des Baues eines leichten 
Grundes und der Herrichtung des FuBbodens. Die Halle 
kann dann gegebenenfalls leicht abgebrochen und an 
anderer Stelle wieder aufgebaut werden. 

2. Wagenhallen fiir elektrische Kraftwagen. 
Fiir elektrische Kraftwagen, die gegen Frost un· 

empfindlich sind und keine leicht entwend- und verwert
baren Teile besitzen wie die Kraftwagen mit Verbrennung
maschinen, geniigen zur Unterstellung ungeheizte Fach
werkbauten oder einfache Holzschuppen mit Pappdach. 
Die Halle soIl mit einer Putz- oder Arbeitsgrube ver
sehen sein, um ein leichtes Herankommen an die unteren 
Wagenteile zu ermoglichen. 1st das Grundstiick gut 

bewacht, so brauchen keine Hallentore vorgesehen zu 
werden. Vielfach werden die elektrischen Kraftwagen in 
den vorhandenen offenen Pferdewagenhallen unter
gestellt, auch unter den Glasdachern vor den Paket
verladerampen, wenn der Verladebetrieb ruht. 

Die Wagenhallen fiir Kraftwagen mit Verbrennungs
maschinen und fiir elektrische Kraftwagen sind durchweg 
als Flachbauten ausgefiihrt, d. h. die Kraftfahrzeuge sind 
zu ebener Erde untergestellt. 

Nachdem der Kraftfahrbetrieb der DRP eine immer 
groBere Bedeutung gewonnen und zu einer starken Ver
mehrung der Kraftfahrzeuge gefiihrt hat, erwachsen aus 
deren Unterstellung in den GroBst,iidten, namentlich aber 
in Berlin, groBe Schwierigkeiten. Besonders im Stadt
innern ist der Grund und Boden, wenn er iiberhaupt zu 
erlangen ist, zu teuer, um ihn mit einfachen Flachbauten 
fiir Wagtmhallen groBerer Ausdehnung zu besetzen. 
EinenAusweg bot der Bau mehrgeschossiger Wagen
hallen, wie eine solche 1924 von der ungarischen Post
verwaltung in Budapest aufgefiihrt wurde. Die DRP 
hat zuerst in Berlin auf dem Grundstiick der friiheren 
Posthalterei in der MockernstraBe eine zweigeschossige 
Wagenhalle errichten lassen, die jedoch in mancher Hin
sicht von der Budapester Ausfiihrung abweicht. 

Die Wagenhalle hat drei Tore, von den je eins als 
Einfahrt fiir die Benzinkraftwagen und die elektrischen 
Kraftwagen, das dritte als Ausfahrt dient. 1m ersten 
GeschoB zu ebener Erde werden die Benzinkraftwagen 
untergestellt. Es ist Platz fiir 40 Kraftwagen in 10 Einzel
standen zu je 4 Wagen vorge~ehen. Das zweite GeschoB 
dient zur Unterstellung der elektrischen Kraftwagen. Es 
bietet Raum fiir 70 Fahrzeuge. An der rechten und 
linken Seite des Gebaudes sind zwei offene Rampen mit 
einer Steigung oder einem Gefalle von 1 : 10 fiir die 
getrennte Auffahrt und Abfahrt der elektrischen Kraft
wagen angeordnet. Laufunfahige elektrische Wagen 
werden durch eine Winde iiber die Auffahrtrampe hoch
gewunden. 

Mit der Wagenhalle sind zwei groBere Werkstatten fiir 
Benzin- und elektrische Kraftwagen verbunden. Ferner 
sind vorhanden eine Ladestelle mit Umformeranlage fiir 
Sammler mit 50 Zapfstellen, eine Tankeinrichtung fiir 
30000 kg Betriebsstoff und eine Vulkanisieranstalt. 

Die Anlage ist 1925 in Betrieb genommen worden. 
Liebe. 

K~!lftwagenwerkstatten bestehen an den Stiitzpunkten 
der Uberlandlinien und in den Ortsbetrieben. Die Werk
statten, die den betriebsleitenden VAnst als sog. Hilfs
betriebe (s. Nebenbetriebe) angegliedert sind, haben fiir 
die laufende Instandhaltung der zugeteilten Fahrzeuge 
und die unmittelbare technische Durchfiihrung des Be
triebs zu sorgen. Sie sind fiir die ordnungsmaBige Ab
wicklung des Verkehrs von groBter Bedeutung und stellen 
sozusagen das Riickgrat des Kraftfahrbetriebs dar. 

In den ersten Jahren nach Einfiihrung des Kraftfahr
betriebs im alten Reichspostgebiet war die Instand· 
haltung der Kraftwagen den Lieferern gegen eine Kilo
metervergti.tung vertragsmaBig iibertragen. Dieses Ver
fahren fiihrte vielfach zu lastigen Weiterungen und bot 
keine ausreichende Sicherh~~t fiir die Aufrechterhaltung 
eines geordneten Betriebs. Uberdies hatte sich in andern 
staatlichen Kraftwagenbetrieben, wie in Bayern, gezeigt, 
daB die Selbstunterhaltung bei groBerem Verkehr auch 
in wirtschaftlicher Hinsicht vorteilhaft war. Die RPV 
loste deshalb in den Jahren 1917 und 1918 die Vertrage 
mit den Unternehmern und iibernahm die Unterhaltung 
der Kraftwagen selbst. 

Die Ausstattung der Kraftwagenwerkstatten richtet 
sich nach dem Umfang des Betriebs. Grundsatzlich 
sind sie mit allen Schlosser-, Schmiede- und Tischler
werkzeugen ausgeriistet, die zur Ausfiihrung der kleineren 
Instandsetzungen erforderlich sind. Ferner gehoren 
Werkbank, Drehbank, Bohrmaschine, Feldschmiede und 
Feuerloscher zur Einrichtung. Die Werkstatten sollen 
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Heizung haben und tunlichst mit WasserausguB und 
Gas versehen sein. Elektrische Beleuchtung ist am 
zweckmaBigsten. Fiir groBere Werkstatten wird in der 
Regel Kraftantrieb vorgesehen. Mit jeder Werkstatt 
ist ein Lager verbunden, in dem die Ersatzteile in Lager
gestellen aufbewahrt werden. GehOren fiinf oder mehr 
Wagen zu einem Stiitzpunkt, so wird der Werkstatt 
ein Werkfiihrer zugeteilt. Die laufenden Instandsetzungen 
werden in der Regel von den KraftwagenfUhrern aus
gefiihrt. 

GroBere Instandsetzungen der Kraftwagen werden in 
den sog. Bezirkswerkstatten ausgefiihrt, die sich 
in fast allen OPDBezirken befinden. In einigen dieser 
Werkstatten im Westen des Reichs findet auch die 
groBe Uberholung von Kraftwagen statt, die sonst, mit 
Ausnahme des bayerischen und wiirttembergischen 
Geschaftsbereichs, der Hauptwerkstatt fiir Postkraft
wagen in Berlin-Borsigwalde (s. d.) vorbehalten ist. 
Den Bezirkswerkstatten steht im allgemeinen ein Werk
meister vor. 

Kraftwerke mit Dampf- oder Dieselmaschinenbetrieb 
dienen zur Stromversorgung Iiir Licht und Kraft. 
Eigene Kraftwerke haben vor der offentlichen Strom
versorgung den Vorteil der Unabhangigkeit von Offent
lichen StDrungen (Unruhen, Streiks usw.), in der Regel 
aber den Nachteil des hoheren Strompreises, wenn sie 
nicht als Heizkraftwerke (s. d.) ausgebildet sind. Friiher 
bei der DRP vorhandene Kraftwerke sind daher meist 
gegen einen Anschlu13 an di~ offentliche Stromversorgung 
ausgetauscht worden, zumal die Werke bei dem hohen 
Stromverbrauch der groBern V Anst Vorzugspreise zu 
gewahren pflegen. AuBer bei der Stadtrohrpost in 
Berlin, die. iiber mehrere Dampf- und Dieselanlagen 
verIiigt, besteht ein eigenes Kraftwerk bei der Haupt
funkstelle in Konigswusterhausen mit einer Leistung 
von rund 500 KW, verteilt auf 4 Dieselmotoren. 

Schriftwesen. Archiv 1923 S.44ff. 

Krankenfiirsorge (s. auch Gesundheitspflege und Post
vertrauensarzte). Krankenfiirsorge wird den Angehorigen 
der DRP gewahrt durch die gesetzliche Krankenversiche
rung nach der Reichsversicherungsordnung yom 19.7. 
1911 in der Fassung yom 15. 12. 1924, durch Verwaltungs
maBnahmen und Bestimmungen der Tarifvertrage (s. d.). 
Krankenversicherungspflichtig sind die Ange
hOrigen der DRP, die in Krankheitsfallen ihre Dienst
beziige nicht weiterbeziehen, das sind im allgemeinen 
die in einem privatrechtlichen Dienstverhaltnis zur 
DRP stehenden Personen. Postagenten, deren Tatig
keit als Postagent ihren Hauptberuf bildet, sind 
ebenfalls krankenversicherungspflichtig. Die Geschafte 
der reichsgesetzlichen Krankenversicherung werden 
bei der DRP durch die Postbetriebskrankenkassen 
(s. unter I) wahrgenommen. Uber die gesetzliche Fiir
sorge hinaus werden den unter den Reichsangestellten
Tarifvertrag fallenden Personen im FaIle einer durch 
Unfall oder Krankheit verursachten Arbeitsunfahigkeit 
die Dienstbeziige unter Abzug der reichsgesetzlichen 
Barleistungen (Krankengeld, Hausgeld) fiir eine durch 
die Lange der Dienstzeit bestimmte Dauer gewahrt, 
jedoch nicht iiber die Dauer des Dienstverhaltnisses 
hinaus. Arbeiter, die nach dem Tarifvertrag fUr die 
Arbeiter der DRP gelOhnt werden, erhalten im FaIle 
einer mit Dienstunfahigkeit verbundenen Erkrankung, 
die langer als 7 Tage dauert, yom 8. Tage an, wenn das 
Krankengeld nicht 70 V. H. des Lohnes erreicht, einen 
ZuschuB in dieser Hohe fUr eine durch die Beschaftigungs
zeit bestimmte Dauer, jedoch nicht iiber die Dauer des 
Dienstverhaltnisses hinaus. 

Nicht der Krankenversicherungspflicht unterliegen die 
Beamten der DRP. Den planmaBigen Beamten gewahrt 
die DRP die vollen Dienstbeziige wahrend der ganzen 
Dauer einer Krankheit fort .• Diatare und im Vor
hereitungsdienst (Probedienst) stehende, gegea Ver-

giitung beschaftigte Beamte beziehen ihr Dienst
einkommen bestimmungsgemaB auf die Dauer von 
39 W ochen, im Vorbereitungsdienst stehende Beamte, 
die Unterhaltungszuschiisse erhalten, beziehen diese 
auf die Dauer von 26 Wochen vom Beginn der Dienst
unfahigkeit an. Um die Krankenfiirsorge fiir die Be
amten der unteren Besoldungsgruppen und deren 
Familienangehorige damber hinaus zu verbessern. 
wurden am I. 3. 1913 als freiwillige Hilfskrankenkassen 
die "Krankenkassen fiir untere Beamte" gegriindet 
(s. unter 2). Zur Verhiitung und Behebung von Krank
heiten, namentlich der Lungenkrankheiten, hat sich 
ferner die DRP seit Ende der 90er Jahre des vorigen 
Jahrhunderts um Erleichterung der Aufnahmebedin
gungen fUr erkrankte PostangehOrige in Heilstatten 
bemiiht (s. Tuberkulosefiirsorge). Aus demselben Grunde 
haben die DRP oder die Postfachverbande eigene Er
holungsheime fiir PostangehOrige eingerichtet (s. Er
holungsheime). Eine Kr ank en fiir s 0 r gek ass e der 
DRP, deren Einrichtung vom RPM geplant ist, soIl den 
Beamten der DRP, die nicht die Moglichkeit haben, 
der "Krankenkasse fUr Post- und Telegraphenbeamte" 
(s. unter 2) beizutreten, Gelegenheit geben, sich und 
ihre FamilienangehOrigen in einer gleichfalls halbamt
lichen Krankenkasse fiir denKrankheitsfall zu versichern. 

1. Postbetriebskrankenkassen (bis 1. 10. 1922 
Postkrankenkassen genannt) bestehen bei jeder OPD 
(einschl. Wiirttemberg) unter deren Aufsicht und der 
Oberaufsicht des RPM; fiir den Geschaftsbereich der 
Abteilung VI (Miinchen) des RPM ist bei der OPD 
Miinchen eine Postbetriebskrankenkasse fUr die acht 
OPD in Bayern zusammen eingerichtet. Sie gewahren 
neben der Krankenhilfe (Krankenpflege und Kranken
geld) eine Wochenhilfe, ein Sterbegeld fiir Familien
glieder des Versicherten und eine Familienhilfe. Das 
Krankengeld betragt mit Unterschieden in den OPD
Bezirken im Durchschnitt zwei Drittel des Grundlohns 
fUr den Kalendertag; die Krankenhilfe endet vorwiegend 
mit der 26. und 39. Woche. An Stelle der Krankenpflege 
und des Krankengeldes konnen die Kassen Kur und 
Verpflegung in einem Krankenhause gewahren, gege benen
falls wird den AngehOrigen ein Hausgeld in Rohe des 
halben Grundlohns gezahlt. Weibliche Versicherte er
halten als Wochenhilfe arztliche Behandlung, zu den 
Kosten der Entbindung einen einmaligen Beitrag und 
ein Wochengeld in Rohe des Krankengeldes, daneben 
u. U. auch ein Stillgeld. Als Sterbegeld wird das 40fache 
des Grundlohns, wenigstens ein Betrag von 50 RM 
gezahlt. Die Familienhilfe ist eine auf die Ehefrau 
und auf die mit dem Versicherten in hauslicher Gemein
schaft lebenden Tochter, Stief- und Pflegetochter aus
gedehnte Wochenhilfe. Die Beitrage, von denen die 
Versicherungspflichtigen zwei Drittel, ihre Arbeitgeber 
ein Drittel zu zahlen haben, werden in Hundertsteln des 
Grundlohnes bemessen. Ihre Hohe ist bei den einzelnen 
Kassen verschieden. Einziehung und Verrechnung ge
schieht bei der Beschaftigungsstelle des Versicherten. 
Die Postbetriebskrankenkassen einschlie13lich der Reichs
druckerei (s. d.·) besaBen 1924 ein Gesamtvermogen von 
1077 682 RM. Die Zahl samtlicher Pflichtmitglieder 
betrug 84374, der freiwilligen 39252, die Gesamtbei
trage machten 6804053 RM aus, wovon 1521984 RM 
von der DRP getragen wurden. Die Gesamtleistungen 
der Kassen bezifferten sich auf 6104890 RM. 

Geschichte. 1m ersten Reichsgesetz iiber die Krankenversiche
rung yom 15. 6. 1883 sind die im ArbeiterverMltnis stehenden An
gehiirigen der RPV noch nicht erwahnt, da s.ie nicht als in "stehenden 
Gewerbebetrieben" beschRftigt galten. Die im Telegraphenbau und 
im Maschinendienst (bei Rohrpostmaschinenstationen, Heizanlagen 
usw.) beschaftlgten versicherungspflichtigen Arbeiter wurden bei den 
Ortskrankenkassen verB'chert. 

DaB Gesetz, betr. Ausdehnung der UnfalI- und Krankenversiche· 
rung yom 28. 5. 1885 zog den Kreis der Versicherungspflichtigen 1m 
Post· und Telegraphenbetriebe so weit, daB yom 1. 10. 1885 ab auch 
bei der RPV beBondere Betriebskrankenkassen unter dem Namen 
"Postkrankenkassen" errichtet werden konnten. Versicherungspflich
tig waren zunachst nur die im Betriebsdienste beschRftigten An-
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gehorigen der RPV, soweit sie im Arbeiterverhaltnis standen. Durch 
Reichsgesetz yom 10. 4. 1892 wurde die Versicherungspflicht auch 
auf die nicht im Betriebsdienst, z. B. im Btiro-, Registraturdienste, 
beschMtigten Personen ausgedehnt, wei! bei dem haufigen Wechsel 
des Personals eine Trennung zwischen Betrieb und Verwaltung bei 
der Beurtei!ung der Beschaftigungsart nicht mehr klar durchzufUhren 
war. Hilfskrafte, die nicht wenigstens die Halfte ihrer durchschnitt
lichen Arbeitszeit im Post- und Telegraphendienste zubrachten, waren 
nicht versicherungspflichtig. 1m Jahre 1892 wurde den Bediensteten 
des Reichs in Krankheitsfallen der Fortbezug der Dienstbeztige fUr 
13 Wochen (seit 1903 fUr 26 Wochen) zugestanden. Der freiwillige 
Beitritt zur Postkrankenkasse war gestattet. Die ersten Satzungen 
der Postkrankenkasse hatte das RP A unterm 28. 8. 1885 heraus
gegeben. Der Versicherungsbeitrag "I\-urde auf 3 (spater 1'/. bis 2) vH 
des Arbeitsverdienstes bemessen, soweit er 4 M taglich nicht tiber
stieg. Den Versicherungsbeitrag hatte der Versicherungspfiichtige 
mit 'I. ('/. ZuschuB der Verwaltung), das freiwillige Mitglied ganz 
zu zahlen. An Krankengeld waren yom 3. Tage nach der Erkrankung 
'/3 des Arbeitsverdienstes, und zwar zunachst fUr 13, spater ftir 
26 Wochen zahlbar. Die Satzungen sind zur Anpassung an ver
anderte ZeitverhaJtnisse wiederholt umgearbeitet worden, die z. Z. 
gtiitigen Bestimmungen sind oben mitgeteilt. 

2. Krankenkassen fiir Post- und Telegraphen
beamte (bis April 1921 Krankenkassen fUr untere 
Beamte genannt). 1m Bereiche der DRP bestehen 37 
Krankenkassen fiir Post- und Telegraphenbeamte, und 
zwar je eine in den OPDBezirken des friiheren Reichs
postgebietes und eine fiir den Bereich der Abteilung VI 
(Miinchen) des RPM. In Wiirttemberg besteht unter 
Beschrankung auf das vor dem 1. 4. 1920 im Dienste 
der friiheren wiirttembergischen Postverwaltung be
findliche Personal ein postarztlicher Dienst, der den 
Beamten der unteren Besoldungsgruppen und ihren 
AngehOrigen kostenfreie arztliche Behandlung gewahrt. 

Der Beitritt zur Krankenkasse fUr Post- und Tele
graphenbeamte ist freiwillig und steht den Beamten 
der Besoldungsgruppen II bis IV bis zum 50. Lebens
jahr offen, die nicht Mitglieder der Postbetriebskranken
kasse sind. Von den Anwartern fiir die unteren Besol
dungsgruppen wird bei ihrer Annahme fiir den Dienst 
bei der DRP in Anspruch genommen, daB sie der Kranken
kasse als Mitglieder beitreten. Wartegeld- und Ruhe
gehaltsempfanger und Beamtenwitwen konnen Mitglieder 
bleiben, Witwen verstorbener Mitglieder die Mitglied
schaft fortsetzen. An der Krankenfiirsorge nehmen die 
AngehOrigen des Beamten (Ehefrau und Kinder bis 
zum 16. Lebensjahre) teil. Die Kassen gewahren arzt
liche Behandlung, Arznei, Brillen und sonstige kleinere 
Heilmittel. Die Dauer der Krankenpflege betragt bei 
Mitgliedern 26 Wochen, bei den AngehOrigen 13 Wochen. 
Aufwendungen fiir Kuren, Badereisen usw. werden von 
den Kassen nicht getragen. Bei der Unterbringung in 
Krankenhausern iibernimmt die Kasse in der Regel 
die Kosten fiir die Aufnahme in der billigsten Klasse 
eines offentlichen Krankenhauses. Die arztliche Be
handlung ist vertraglich verpflichteten .Arzten iiber
tragen; die Mitglieder haben freie Arztwahl. Die Kran
kenkassen unterhalten sich aus den Eintrittsgeldern, 
den Beitragen der Mitglieder, dem ZuschuB der DRP 
(1924 rd. 1 530000 RM),denZinsen des Kassenvermogens 
und aus freiwilligen Zuwendungen. Die Beitrage sind 
bei den einzelnen Kassen verschieden. Sie betragen 
monatlich im Durchschnitt fiir Mitglieder ohne Haus
stand 2 EM 87 Pf., fiir Mitglieder mit Hausstand 3 EM 
82 Pf. Fiir Wartegeld-, Ruhegehaltsempfanger und 
Witwen erheben einige Kassen ermaBigte Beitrage. Die 
Verwaltung der Kassen, denen die Rechte einer juri
stischen Person verliehen sind, fiihren ein Vorstand und 
ein AusschuB, der sich aus einem Vertreter der DRP 
und Vertretern der Kassenmitglieder zusammensetzt. 
Die Kassengeschafte erledigen die BezirksOPK. Die 
Mitgliederzahl der Kassen belief sich bei der Griindung 
am 1. 3. 1913 auf 62000 Beamte, Ende 1924 gehOrten 
ihnen rd. 151 500 Beamte als Mitglieder an. Dazu traten 
noch 323000 von den Kassen mitversorgte Familien
angehOrige. 91 vH aller beitrittsberechtigten Beamten 
waren Mitglieder der Kasse. Die Krankenkassen bilden 
insofern eine Gefahrengemeinschaft, als fiir alle im 
Reichspostgebiet bestehenden derartigen Krankenkassen 

eine besondere gemeinschaftliche Riicklage gebildet ist, 
die zur Gewahrung unverzinslicher, riickzahlbarer Dar
lehen oder auBerordentlicher Beihilfen an die einzelnen 
Kassen bei voriibergehender Bedrangnis oder in Fallen 
besonderer Not dient, wenn die eigene Riicklage der 
Kasse erschOpft ist. Der Hochstbetrag dieser gemein
schaftJichen Riicklage ist auf die Halfte des Jahresum
satzes der beteiligten Kassen festgesetzt. 1m Jahre 1924 
betrugen die Einnahmen samtlicher Postbeamtenkran
kenkassen 7193544 RM, die Ausgaben6347684 RM. 

Geschichte. Die Krankenkasse fUr Post- und Telegraphen
beamte (Krankenkasse fUr untere Beamte) besteht seit 1. 3. 1913. 
Die bis zur Anstellung von Postvertrauensarzten (s. d.) (1874) noch 
wenig entwickelte KrankenfUrsorge fUr die Beamten der DRP wurde 
zuerst durch die Einstellung der Vertrauensarzte ausgebaut, denen 
die unentgeltliche Behandlung der Beamten der unteren Besoldungs
gruppen in gewissem Umfange oblag. Als diese Ftirsorge nicht mehr 
ausreichte, wurden mehr und mehr Rufe nach Grtindung eigener 
Krankenvereine der Beamten laut. Die Bestrebungen fUhrten jedoch 
erst 1913 zur Grtindung der Krankenkassen fUr Post- und Telegraphen
beamte. 

Schriftwesen. Kleemann, Die Soziaipolitik der Reichs-Post
und Teiegraphenverwaltung gegentiber ihren Beamten, Unterbeamten 
und Arbeitern. Gustav Fischer, Jena 1914; Archiv 1886 S.322ff., 
1910 S. 609ff., 1919 S, 33ff., 201ff.. 1925 S. 177ff., S. 282ff.; 
Statistik der Reichs-Post- und Teiegraphenverwaltung 1885 S. 77ff., 
1889 S. 96ff., 1897 S.93ff., 1922 S.49ff., 1925 S. 179ff. 

Traxdorf. 
Krankenkassen filr Post- nnd Telegraphenbeamte ~. 

Krankenfiirsorge 
Krankenrenten s. Rentenverkehr 
Krankenzimmer. GroBe V Anst mit viel weiblichem 

Personal (Fernsprechamter und PSch.A) sind mit be
sondern Raumen ausgestattet, in denen Beamtinnen, 
die bei Ausiibung ihres Dienstes Unfalle (Verletzungen 
durch Starkstrom usw.) erleiden oder aus andern Ur
aachen erkranken, erste sachgemaBe Hilfe erhalten. 

KredithiUe. 
Die allgemeine Verteuerung der Lebenshaltung fUhrte 1918 zu 

einer Verschuldung der Beamten. Der Reichsfinanzminister stellte 
daher im November 1918 fUr die Zwecke einer Kredithilfe Reichs
mittel zur Gewahrung von Dariehen an pianmaBig und nicht plan
maBig angestellte Beamte bereit, die zu erleichterten Zins- und 
Rtickzahlungsbedingungen gegeben wurden. Innerhalb der DRP 
wurde den Post-Spar- und Darlehnsvereinen (s. d.) zunachst ein 
Kredit (annahernd 20 Millionen Mark) bei der GPK eroffnet, aus 
dem die Darlehen gezahlt wurden. Die Sparvereine hatten die 
im Wege des Kredits bezogenen Betriige zuniichst mit 2'/" dann 
mit 1'/, und schlieBlich mit 2 vH zu verzinsen und mit 75 "l'H, 
spater mit 80 und 94 vH zu tilgen. Die Vermittiung der Darlehen 
an die Beamten vollzog sich nach den Satzungen der Sparvereine. 
Die Vereine waren auch zur Hergabe von Darlehen an solche Bearute 
verpflichtet, die keine Sicherheit beibringen konnten, aber sonst 
kreditwtirdig erschienen. Die Darlehen durften das l'/.fache des 
reinen Jahresdiensteinkommens, im H6chstfalle nicht 10000, spater 
15 000 M tiberschreiten. Sie waren den Vereinen mit 3, spater mit 
4'/, vH zu verzinsen und im aJlgemeinen in 10 Jahren (spater 
1-3 Jahren) zurtickzuzahien. Den Beamtcn der DRP wurde auf 
Wunsch die Inanspruchnahme der Kredithilfe unter den gieichen 
Bedingungen auch blli der Verbandskasse der Spar- und Darlehns
vereine des Verbandes der deutschen Beamtenvereine freigestellt, 
der die GPK ihrerseits einen Kredit von 1 Million M eroffnete. 
Die Post-Spar- und Darlehnsvereine haben im Wege der Kredit
hilfe rund 25 Millionen M ausgeliehen; Ende Dezember 1923 konnten 
Antrage auf Gewiihrung von Kredithilfe nicht mehr berticksichtigt 
werden. Yom 1. 1. 1924 ab zahiten die Sparvereine die aufgenom
menen Kredite in Tilgungsraten von wenigstens 100000 M zurtick. 
Den SchluBbetrag aus der den Sparvereinen bewilligten Reichs
kredithilfe hatte die GPK im November 1923 mit der Reicbsbaupt
kasse abgewickelt. 

1m Frtihjahr 1924 reichten die Mittel der Sparvereine fUr die 
ErfUllung der vorliegenden Darlehnsantriige von Vereinsmitgliedern 
nicht mehr aus. Das RPM bewilligte deshaib den Vereinen einen 
Kredit von 2'/. Milliouen RM zu geringem Zinssatz; spater trat 
ein weiterer Kredit hinzu. Aus diesen Krediten sind den planmaBig 
und nicht pianmaBig angestellten Beamten Dariehen zum Zinssatz 
von hochstens 12 vH gegeben worden. Sie mtissen monatlich mit 
wenigstens 10 v H getilgt werden. 

Kreis postiimter. 
Der Ftirst Staatskanzier v. Hardenberg (1750-1822), der nach 

den Befreiungskriegen den Wiederaufbau des preullischen Staates 
nachdrticklich betrieb und zu dem Zwecke viele Anderungen in dem 
Behordenaufbau vornahm, beabsichtigte auch eine "Reorganisation 
des gesamten Postwesens". Sein Plan ging dahin, fUr jede Provinz 
eine OPD und als Bindeglied zwischen ihr und den kleinern PAnst 
KreisP A zu schaffen, denen eine bestimmte Anzahl dieser kleineren 
P Anst in bezug auf das Rechnungswesen, die Betriebsaufsicht usw. 
unterstellt werden sollte. Die Absicht Hardenbergs wurde jedoch 
nicht ausgeftihrt. Spater ist der Gedanke der Einrichtung von 
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KreisP A wiederholt von neuem aufgetaucht; dem Geschiiftsbereich 
der KreisP A sollten - etwa nach dem Muster der bei der Reichsbahn 
best.ehenden Betriebsamter, Verkehrsamter usw., denen die auBeren 
Dienststellen (Bahnhiife, Bahnmeistereien usw.) untergeordnet sind
mehrere P Anst kleinern U mfangs zugeteilt werden. Die oberste 
PostbehOrde hat sich diesen Bestrebungen stets mit Recht widersetzt. 
Die heutige Dreiteilung - RPM, OPD, V A - hat sich durchaus 
bewahrt, entspricht den Bediirfnissen der Verwaltung und des 
Betriebs am besten und wird deshalb auch, soweit sich die Verhiiltnisse 
iibersehen lassen, fiir die Zukunft beibehalten werden. 

Wahrend des Krieges sind deutsche KreisP A in dem besetzten 
Belgien eingerichtet worden. Sie entstanden 1915, wurden in den 
14 Verwaltungsbezirken eingerichtet und waren der deutschen Post
und Telegraphenverwaltung in Briissel unterstellt. Unter Ihnen 
standen die in ihren Bezirken gelegenen P A (s. auch Deutsche Post 
in den wahrend des Weltkriegs von deutschen Truppen besetzten 
Gebieten). 

Kreuzbandsendungen, auch Streifbandsendungen, Sen
dungen unter Band genannt, bei der preuBischen Post 
yom Anfange des 19. Jahrhunderts bis Mitte der 60er 
Jahre fiir Drucksachen gebrauchte Bezeichnung. S. 
Drucksachen. 

Kriegsbeihilfen s. Kriegszulagen 
Kriegsbesehiidigtenfiirsorge s. Schwerbeschadigtenfiir

sorge 
Kriegsdienstzeit s. Dienstalter, Dienstzeiten (unter Iff.) 
Kriegsgefangenensendungen werden im Weltpost

verkehr gebiihrenfrei befiirdert. Die Gebiihrenfreiheit 
bezieht sich auf Briefsendungen, Pakete und Wert
sendungen sowie auf Postanweisungen; jedoch sind Post
auftrage und Nachnahmesendungen von der Gebiihren
freiheit ausgeschlossen. 

Die Gebiihrenfreiheit der Kriegsgefangenensendungen ist zuerst 
vom PostkongreB in Rom (1906) beschlossen worden, der damit 
einem Beschlusse der ersten Haager Friedenskonferenz (1899) gefolgt 
ist, dem die Absicht zugrunde liegt, das ohnehin beklagenswerte Los 
der Kriegsgefangenen durch weitestgehende Erleichterung ihres 
Verkehrs mit der Heimat soviel wie moglich zu erleichtern. Die 
spateren Postkongresse haben die Gebiihrenfreiheit in tJbereinstim
mung mit den Beschliissen der zweiten Haager Friedenskonferenz 
1907) aufrechterhalten. 

Die Gebiihrenfreiheit bezieht sich auf Sendungen, die 
an Kriegsgefangene gerichtet sind oder von ihnen her
riihren. Sendungen der in einem neutralen Lande auf
genommenen und untergebrachten Kriegfiihrenden (Sen
dungen der Internierten) werden in gleicher Weise wie 
Kriegsgefangenensendungen gebiihrenfrei befiirdert. 

'AuBer den Sendungen der Kriegsgefangenen selbst 
werden auch Sendungen, die sich auf Kriegsgefangene 
beziehen, gebiihrenfrei befiirdert, wenn sie unmittelbar 
oder mittelbar von den in den kriegfiihrenden Landern 
oder in neutralen Landern, die Kriegfiihrende auf ihrem 
Gebiet aufgenommen haben, etwa eingerichteten Aus
kunftstelien iiber Kriegsgefangene aufgeliefert werden 
oder fiir sie bestimmt sind. 

Die Errichtung derartiger Auskunftsstelllm ist in der Haager 
Landkriegsordnung vorgesehen. Bei den A uskunftsstellen wurde 
im Weltkriege flir jeden Kriegsgefangenen ein Personalblatt angelegt 
und auf dem laufenden gehalten. In Deutschland kamen als Aus
kunftsstellen hauptsachlich das Zentralnachweisebureau des preuBi
schen Kriegsministeriums, die N achweisebiiros der Kriegsministerien 
in Miinchen, Dresden und Stuttgart und das Zentralkomitee der 
deutschen Vereine vom Roten Kreuz in Betracht. 

Wahrend des Weltkriegs sind viele Hunderte Millionen von Kriegs
gefangenensendungen gebiihrenfrei befOrdert worden. Von den Post
verwaltungen der neutralen Lander waren namentlich die der Schweiz, 
Schwedens und der Niederlande an der BefOrderung der Kriegs
gefangenensendungen beteiligt und haben sich dadurch ein unver
gangliches Verdienst erworben. Auch die Postverwaltungen der 
kriegflihrenden Lander haben alles getan. um den Postverkehr der 
Kriegsgefangenen ordnungsmaBig abzuwickeln. Besondere Schwie
rigkeiten machte die Behandlung der groBen Zahl von Kriegs
gefangenensendungen mit mangelhafter Aufschrift. Zur Ermittlung 
der Empfanger solcher Sendungen wurde in Deutschland am 26. 11. 
1914 die Kriegsgefangenenbriefstelle beim PA 24 in Berlin N ein
gerichtet. Dort wurde eine Kartei angelegt (Umfang 1835 Kasten 
mit je 1500 Namenskarten). Bei dieser Stelle sind annahernd 86 
Millionen ungeniigend bezeichnete Sendungen bearbeitet worden. 
Der gesamte Verkehr der in 170 Lagern und Tausenden von Laza
retten und Arbeitsstatten Deutschlands untergebrachten Kriegs
gefangenen beziffert sich auf Hunderte Millionen von Sendungen. 

Fiir die abzusendenden Kriegsgefangenensendungen war In Deutsch
land wie in den andern kriegfiihrenden Landern eine Liegefrist vor
gesehen, 1m allgemeinen 10 Tage. Die Sendungen muBten offen 
eingeliefert werden und mit der Bezeichnung "Kriegsgefangenen
sendung" und dem Abdruck des Dienststempels der HeeresbehOrde 

versehen sein. Die ein- und ausgehende Post wurde im Stammlager 
der Kriegsgefangenen, u. U. auch in den Lazaretten, gepriift. Un
zustellbare Pakete wurden zum :rei!, den Abmachungen entsprechend, 
nicht zuriickgesandt, sondern in den Lagern zum Besten der Lands
leute verwendet. 

Schriftwesen. Meyer-Herzog S.48f1.; Schracke, Geschichte 
der deutschen Feldpost im Kriege 1914/18. Verlag der Reichs-
druckerei, Berlin 1921. Herzog. 

Kriegsjahre s. DienstaIter, Dienstzeiten (unter 5) 

Kriegssehiffe kiinnen mit ihrem Heimatlande und mit 
anderen Kriegsschiffen geschlossene Briefposten durch 
die Land- und Seepostverbindungen anderer Lander 
austauschen (s. Briefverkehr mit Kriegsschiffen). 

Kriegssehreibstuben 
sind in den Kriegsjahren 1914-1918 durch private Hilfsbereitschaft 
und mit Unterstiitzung der amtlichen Organe, der Kirchen-, Schul-, 
Gemeinde- und besonders der PostbehOrden fiir die mit der Her
richtung der Feldpost, und Kriegsgefangenensendungen wenig ver
trauten BevOikerungskreise unterhalten worden. Die Einrichtung, 
der sich geeignete Beamte und Beamtinnen oder Beamte im Ruhe
stande zur Verfiigung stellten, hat zur Verringerung von Feldpost
sendungen mit unrichtiger und undeutlicher Anschrift oder mangel
hafter Verpackung wesentlich beigetragen. Aus kleinen Beitragen 
flir Abgabe von Vordrucken und Verpackungsstoffen, die von be
mittelten Schreibstubenbesuchern erhoben wurden, konnten die 
Schreibstuben ihre Unterhaltungskosten decken und den Stellen 
flir Kriegsliebesdienst vielfach kleine tJberschiisse zuflihren. 

Kriegssehuhmaehereien 
wurden in den Kriegsjahren 1917/18 in fast allen OPDBezirken ein
gerichtet. Sie sorgten flir Instandsetzung der FuBbekleidung (Holz
oder Ersatzsohlen), besonders der im AuBendienst beschiiftigten 
Person en. Die erste Kriegsschuhmacherei entstand in Berlin. Ihre 
Leitung lag in der Hand eines fachkundigen unteren Beamten 
(friiheren Schuhmachers). Einrichtung und Betrieb der Schuh
machereien geschah auf Kosten der Reichskasse (Hilfsbetrieb). 
Die Schuhinstandsetzungen wurden zu den Selbstkosten ausgefiihrt. 
N ach Wiedereintritt besserer Verhaltnisse in der Schuhversorgung 
sind die Kriegsschuhmachereien in den Jahren 1920-1922 wieder 
geschlossen worden. 

Kriegsspende von Angehiirigen der Reiehs-Post- und 
Telegraphenverwaltung, ein von den Vorstanden der 
postalischen Berufsvereinigungen nach Ausbruch des 
Krieges 1914/18 gebildeter AusschuB zur Einsammlung 
von Geldspenden usw., die die durch den Krieg hervor
gerufenen Notstande lind ern helfen soliten. Bis Ende 
Marz 1919 wurden durch Spenden rd. 31/ 2 Millionen M 
aufgebracht. In der Erwartung, daB der Krieg nicht von 
langer Dauer sein wiirde, wurden aus den Sammlungs
ertragnissen zunachst vorwiegend den groBen Organisa
tionen fUr Liebestatigkeit (Rotes Kreuz) namhafte Bei
hilfen zugefiihrt, spater sind die Spenden in erster Reihe 
fiir Zwecke der eigenen Berufsgenossen nutzbar gemacht 
worden. Das beim AbschluB der Sammeltatigkeit nach 
Kriegsende noch vorhandene Vermiigen (rd. 1,7 Mil
lionen M) wurde zur Errichtung einer Stiftung "Kriegs
stiftung fiir die Angehiirigen der Reichs-Post- und Tele
graphenverwaltung" (s. d.) verwendet. pie Restbestande 
aus den Sammlungen unter den deutschen Feldpost
beamten und der Sammlung im friiheren OPDBezirk 
Danzig sind der Stiftung "Tiichterhort" (s. d.) und der 
"Kaiser Wilhelm-Stiftung" (s. d.) iiberwiesen worden. 

Kriegsstiftung liir die Angehiirigen der Reichs-Post
und Telegraphenverwaltung_ Eine Stiftung, die aus der 
"Kriegsspende von Angehiirigen der Reichs-Post- und 
Telegraphenverwaltung" (s. d.) hervorgegangen ist. Ihr 
wurde das aus den Sammlungen in der Kriegszeit ver
bliebene Vermiigen von rd. 1,7 Millionen M iiberwiesen. 
Stiftungszweck war die Unterstiitzung der durch den 
Krieg geschadigten Angehiirigen der DRP. Es waren 
laufende und einmalige Unterstiitzungen, Beihilfen zu 
Kuren, Vergebung von Freistelien in Versorgungs-, Heil
und Erziehungsanstalten vorgesehen. Das Stiftungsver
miigen ist durch den Wahrungsverfali zerronnen. 

Kriegstagebueh s. Feldpost 
Kriegsteuerungszulagen s. Kriegszulagen 
Kriegsunterstiitzungen s. Kriegszulagen 
Kriegszeitungen 

entstanden In groBer Zahl wahrend des Krieges 1914/18 1m Felde 
selbst, z. T. handschriftlich oder durch Umdruck unmittelbar an 
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der Front, z. T. 1m besetzten Gebiet in Rlesenauilagen. Besonders 
welt verbreitet waren die Liller Kriegszeitung, der Champagne
Kamerad und die Feldzeitung der Bugarmee. Die Zeitungen wurden 
1m Felde im allgemeinen kostenlos verteilt, eine gro/3e Zahl von 
ibnen war auch in der Helmat zum Postvertrieb zugelassen. 1m 
besetzten Geblet wurden tellweise auch fremdsprachige Kriegs
zeitungen herausgegeben, die von der BevOlkerung vlel gelesen 
wurden. 

Schriftwesen. Schracke, Geschlchte der deutschen Feldpost 
1m Kriege 1914/18. Verlag der Reichsdruckerel, Berlin 1921. S. auch 
Feldpost. 

Kriegszulogen. 

1. Laufende Bewilligungen. 

1. Kriegsbeihilfenwurden zuerst seit 1. 10. 1915 
an verheiratete, verwitwete oder geschiedene Beamte 
mit Jahreseinkommen bis 2100 M fiir Kinder unter 
15 Jahren gezahlt (1-2 Kinder 6 M, jedes weitere Kind 
3 M monatlich mehr). Einkommensgrenze und Betrag 
wurden mehrfach erhOht. Vorubergehend Staffelung 
nach Tarifklassen und Einkommen. Seit 1. 4. 1917 
drei Gruppen (- 2300, - 4800, - 7800 M, nichtplan
maBige Beamte um je 300 M hOher) mit fallender Bei
hilfe, z. B. bei 1 Kind 27, 23, 10 M monatlich. Seit 
1. 1. 1919 aufgehoben und mit Kriegsteuerungszulagen 
vereinigt. - 2. Kriegsteuerungszulagen wurden 
neben den Kriegsbeihilfenam 1. 7. 1917 eingefiihrt, ge
staffelt nach Tarifklassen und Familienstand, seit 1. 4. 
1918 auseinandergezogen nach teueren und sonstigen 
Orten (teuere Orte = solche der Ortsklasse A und B 
Bowie die in Anlage 1 des Amtsblattes 26 von 1918 
aufgefiihrten). Seit 1. 1. 1919 mit den Kriegsbeihilfen 
(s. 1.) vereinigt (3 Einkommensgruppen, 3 Tarifgruppen, 
namlich Ortsklasse A, sonstige teuere Orte, iibrige Orte). 
1. 1. 1920 bis 31. 3. 1920 erhoht um 150 vH (ausschl. 
der Kinderzulagen). Seit 1.4.1920 aufgehoben. -
3. Kriegsunterstiitzungen konnten seit 1.7. 1916 
fiir unverheiratete, nichtplanmiiBige Beamte bei Be
diirftigkeit gezahlt werden (4-7,50 M monatlich). Vor
iibergehend auch nach Tarifklassen gestaffelt. -·4. A us
gleichzulagen seit 1. 4. 1918 fiir untere Beamte und 
Bausekretare, wenn sie sich bei der planmaBigen An
stellung in ihrem Einkommen verschlechterten. -
5. Diatenbeihilfen. Vom 1. 7. 1918 an erhielten ledige 
Assistenten, bautechnische Diatare und Gehilfinnen, 
wenn sie 1 Jahr den hochsten Diiitensatz bezogen hatten, 
1/12 der Jahressumme, verheiratete nach 5- oder 9jahriger 
Dienstzeit % des Wohnungsgeldzuschusses als Diaten
beihilfe. Ledige Postboten erhielten, wenn sie die 
10. Dienstalterszulage 1 Jahr bezogen oder eine anstel
lungsberechtigende Dienstzeit von 12 Jahren zuriick
gelegt hatten, 1/12 der Jahressumme ihres Hochsttage
geldes, verheiratete unter gleichen Voraussetzungen 
3/, des Wohnungsgeldzuschusses. - 6. Demobil
machungszulagen wurden yom 1. 12. 1918 bis 1. 3. 
1919 an mittlere und untere Beamte gezahlt, abgestuft 
nach den Lohngruppen der Eisenbahn von 120-30 M 
monatlich (Amtsblatt 18 und 29 von 1919). 

II. Einmalige Bewilligungen (einmalige Kriegs
teuerungszulagen, Beschaffungsbeihilfen) sind von 1916 
bis 1919 wiederholt nach dem Familienstande gestaffelt 
und bis zu gewissen Einkommensgrenzen hinauf gezahlt 
worden. Bergs. 

Kriminolitiit bel der Post. beit dem Jahre 1863 hat die 
PreuBische PostverwaItung statistische Ermittlungen 
dariiber veranlaBt, wie viele Postbeamte, Postunter
beamte, kontraktliche Diener und Postillione in jedem 
Jahre wegen Verbrechen, Vergehen und Ubertretungen 
zur gerichtlichen Untersuchung gezogen worden sind, und 
welches Ergebnis das Strafverfahren gehabt hat. 

Die Postverwaltung des Norddeutschen Bundes und 
die RPV haben diese Ermittlungen fortgesetzt. Sie sind 
indessen niemals veroffentlicht worden. Nur das Archiv 

fiir Post und Telegraphie von 1873 enthiilt eiilen Aufsatz 
von Dambach iiber die Kriminalstatistik der Postver
waltung fiir die Jahre 1863 bis 1872. 

Die Straftaten der Post beam ten lassensich in zwei 
Gruppen teilen: 

a) Verbrechen und Vergehen im Amte, d. h. 
solche Straftaten, die in einer offentlichen straf
baren Nichterfiillung oder UberschreitUng einer be
stimmten Dienstpflicht bestehen, und 

b) sogenannte gemeine Verbrechen und Ver
gehen, d. h. solche Straftaten, die in keiner Be
ziehung zum Dienste stehen, sondern auch von 
jedem Nichtbeamten begangen werden konnen. 

Die Verbrechen und Vergehen im Amte bestehen na
mentlich in der Unterschlagung amtlich empfangener 
Gelder usw. (§§ 350, 353 RStGB), Falschung der Kassen
~iicher und Belege § 351 RStGB) sowie in der unbefugten 
Offnung und Unterdriickung von Postsendungen und 
Telegrammen (§§ 354, 355 RStGB). Bei den gemeinen 
Vergehen und Verbrechen handelt es sich hauptsachlich 
um Eigentumsvergehen, Beleidigung, Korperverletzung, 
Widerstand gegen Beamte und Vergehen gegen die Sitt
lichkeit. 

Nachstehend folgen einige Ubersichten iiber die Krimi
nalitat bei der Post, die den amtlichen Unterlagen des 
RPM entnommen sind. 

1. Verhaltnis der Straffalle zur Gesamtzahl der 
Beamten 1863-1924. 

Gesamtzahl 
Zahl. der Straf-I Auf 1000 Beamte usw. Jahr der Beamten 

usw. fiille kommen Strafflllle 

1863 23000 169 7,35 
1872 48661 282 5,79 
1912 283172 292 1,03 
1922 475167 1186 

I 

2,50 
1923 441322 1300 2,94 
1924 382002 1200 3,18 

2. Zahl der Strafsachen un<J. deren Erledigung 
in den Jahren 1910-1912. 

Gesamtzahl der Davon 
Jahr StraffiUle Verur- Ein-

I 
Frei-

teilungen stellungen sprechungen 

1910 272 219 18 35 
1911 302 244 19 39 
1912 292 242 27 26 

3. Strafgerich tliche Un tersuc h ungen und 
ihre Verteilung auf das Personal 

1910-1912. 

Gesamtzahl Davon entfallen auf 
Jahr der I-----.---'-"'-'--~-------

Straffitlle Beamte Unter- sonstige 
beamte Personen 

1910 272 79 155 38 
1911 303 66 189 48 
1912 292 61 185 46 

Gesamt- darunter 
personal waren 
1912 283172 87846 128119 67207 
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4. Ubersicht 
ti ber die Kri
minalitat 1922 

bis 1924. 

.A. Straftaten in bezug auf das .Amt. 

Insgesamt waren beschiiftigt Verurteilt wurden 

1922 1923 1924 1922 I 1923 1924 
I 

Bes.-Gruppe X und hOher 3459 3573 3310 I - 1 -

" 
V-IX 91720 87689 79556 I 58 79 83 

" II-IV 154715 153551 143102 397 454 513 
Weibl. Beamte 55120 67154 68159 11 11 8 
Sonstige Personen 170153 129355 87875 522 473 393 

Zusammen (Summe .A) 475167 441322 382002 988 1018 I 997 
B. Straftaten ohne Bezug auf das .Amt. 

Bes.-Gruppe X u. hOher 
V-IX 
II-IV 

Weib1. Beamte 
Sonstige Personen 

Kriminal-Postdienststelle heiBt das Dezernat des Polizei
prasidiums in Berlin, dem die Bearbeitun~ aUer zum 
Nachteil der DRP vertibten Straftaten obliegt. 

Schon seit vielen J ahren war beim Polizeiprasidium Berlin ein 
besonderer Kriminalkommissar mit der Bearbeitung von Unter
suchungen beauftragt, die gegen Postbeamte wegen Ver· 
untreuungen usw. im Dienste gefiihrt wurden. Als im Laufe 
des Krieges die Kriminalitat zunahm und sich auch die Faile mehrten, 
in denen auch andre nicht der Post angehtirende Personen Straf· 
taten zum N achteil der Postverwaltung begingen (Postsackwagen 
und Briefkastenberaubungen, Avis-, Nachnahme·, Postanweisungs· 
und Scheckschwindeleien usw.), wurden immer mehr Dezernate 
des Polizeiprasidiums an der Bearbeitung dieser Strafsachen be
teiligt. Fiir die OPD bedeutete dies eine erhebliche Erschwernis des 
Dienstbetriebes, weil sie gezwungen war, mit zahlreichen J?ezernate.n 
des Polizeiprasidiums in Schriftwechsel zu treten, und well auch die 
Untersuchungsreferenten der OPD zur Besprechung mit den ver· 
sehiedenen Kommissaren, die infolge des Raummangels beim Polizei· 
prasidium in weit auseinanderliegenden Gebiiuden untergebracht 
waren nutzlose und zeitraubende Wege zuriicklegen muLlten. 

Im'Marz 1921 machte die OPD dem Polizeiprasidium deshalb 
den Vorschlag, ein Sonderdezernat einzurichten, das aile Ver· 
untreuungen zum Nachteil der Post, gleichviel ob ~ostbeamt.e oder 
andre Personen als Tater in Frage kamen, bearbelten und m den 
Raumen der OPD in enger Verbindung mit der Untersuchungs· 
abteilung der OPD untergebracht werden sollte. Das Polizeiprasidiu!ll 
stimmte zu und die Kriminal-Postdienststelle trat am 1. 4. 1921 m 
Wirksamkeit. 

Die Kriminal-Postdlenststelle ist z. Z. mit einem Kriminal· 
kommissar und fiinf Kriminalassistenten besetzt und befindet sieh 
zusammen mit der Untersuehungsabteilung der OPD in den Raumen 
des alten OPDGebiiudes in Berlin C 2, Ktinigstr. 61. Die OPD 
stellt die Dienstraume, die Ausstattungsgegenstande, einen Personen· 
kraftwagen sowie die Fernsprechanschliisse in den Dienstraumen 
und Wohnungen der Kriminalbeamten kostenlos zur Verfiigung. 
Der Kriminalkommissar fiihrt die Ermittlungen usw. im engsten 
Benehmen mit dem zustandigen Referenten der OPD. Bei der 
Kriminal· Postdienststelle werden ferner die tlberwachungsbeamten 
(Beamte des mittleren und unteren Postdienstes), die grtiLleren P A 
zugeteilt sind, im Kriminaldienst ausgebildet und mit allen ein· 
sehliigigen Bestimmungen sowie mit dem Gebrauch von Waffen 
vertraut gemacht. . 

Bei der Kriminal-Postdienststelle werden jahrlich durchschrutt· 
lieh 1000 Kriminaifalle bearbeitet. 1m Jahre 1924 sind allein von 
den Berliner Gerichten 124 Beamte, 56 Angestellte und Heifer sowie 
rund 200 andre Personen, die Veruntreuungen zum N achteil der 
Post begangen hatten, rechtskraftig verurteilt worden. Zahlreiche 
andre Faile in denen die Kriminal-Postdienststelle von andern OPD 
in Anspru~h genommen wurde, sind bei auswartigen Gerichten 
abgeurteUt worden. B 0 e d k e. 

Kuba. I. Verfassung . .An der Spitze des Postwesens 
steht die Genera1·Verkehrsdirektion, die dem Ministerium 
des Innern (Gobernaci6n) untersteIlt ist. Der General
direktor 1eitet aIle Verwa1tungsgeschiifte, die das Post·, 
Telegraphen- und Fernsprechwesen sowie die Faktorei 
und die elektrischen Industrien betreffen. Der Unter· 
Generaldirektor ist dem Generaldirektor nachgeordnet 
und mit der Leitung des Betriebsdienstes betraut. Bei 
der Generaldirektion sind fiir die verschiedenen Dienst
und Verwaltungsangelegenheiten besondere .Abteilungen 
gebildet, an deren Spitze .Abteilungsleiter stehen, die 
dem Unter-Generaldirektor untergeordnet sind. Es gibt 

2 1 
29 51 45 

126 191 136 
2 4 

41 38 17 
Summe B 198 282 203 

Hierzu 
" 

.A 988 1018 997 
Zusammen 1186 1300 1200 B 0 edke. 

zwei Klassen von P .Anst, Postverwaltungen und Orts V A. 
Jene befassen sich nur mit dem Post., diese mit dem 
Post- und Telegraphendienst. 

II. BetTieb. 
A. Briefpost. Die Briefpostsendungen werden in vier Klassen 

eingeteilt. Zur 1. Klasse gehtiren die Briefe, Postkarten und aile 
Sendungen, die ihrem Wesen nach eine perstinliche Mitteilung ent· 
halten sowie aile Gegenstande, die so verschlossen sind, daLl ihr 
Inhalt nicht gepriift werden kann. Gebiihrenstufen von je 1 Unze 
(1 Pfund zu 16 Unzen = 453,6 g), jedoch besteht fiir Postkarten 
eine besondere Gebiihr. Niehtamtlich ausgegebene Postkarten 
sind zugelassen. Die Sendungen der ersten Klasse unterliegen dem 
Freimachungszwang. Nicht freigemachte Selldungen werden zuriick
behalten, bis der Absender oder auf besondere Benachrichtigung 
der Empfiinger den Gebiihrenbetrag eingesandt hat. Unzureichend 
freigemachte Sendungen werden mit N aehgebiihrenmarken ver· 
sehen. Zur 2. Klasse gehBren die in dem Verzeichnis der Sendungen 
der 2. Klasse eingetragenen Zeitungen und Zeitschriften. Gebiihren· 
stufen von je 1 Pfund oder 1 Unze, je nachdem es sich um Sammel
oder Einzelsendungen handelt. Die 3. Klasse umfaLlt die nicht zur 
2. Klasse gehtirenden Drucksachen. Gebiihrenstufen von je 2 Unzen. 
Nicht oder unzureichend freigemachte Sendungen werden mit einer 
dem fehlenden Betrag entsprechenden Gebiihr belegt. Die 4. Klasse 
bilden die nieht zu den drei ersten Klassen gehtirenden Sendungen, 
insbesondere die Warenproben und Warensendungen bis zu 4 Pfund. 
Gebiihrenstuf£ll von je 1 Unze. Nieht oder unzureichend frei· 
gemachte Sendungen werden mit einer dem Fehlbetrag entsprechenden 
Gebiihr belegt. AIle Briefpostsendungen ktinnen eingeschrieben 
werden. Kein Ersatz bei Verlust einer eingeschriebenen Sendung. 
Eilzustellung bei allen Sendungen zulassig, jedoeh nur im Umkreis 
von 1 Meile (1609 m) der BestimmungsP Anst. 

B. Postanweisungen sind bis zu einem Meistbetrage zuliissig. 
Der Einzahler hat auf einem vorgeschriebenen Vordruck den N amen 
des Empfiingers und den einzuzahlenden Betrag anzugeben, worauf 
die P Anst die Postanweisung ausfertigt und dem Einzahler zur 
tlbermittlung an den Empfiinger iibergibt. Es ist eriaubt, mehrere 
Postanweisungen an demselben Tag an denselben Empfiinger ab· 
zusenden. J ede Postanweisung kann einmal an eine dritte Person 
iibertragen werden. 

C. Postpakete. Meistgewicht 11 Pfund. Gebiihrenstufen von 
1 Pfund, von 5 Pfund ab erhiihte Gebiihr. Die Ausdehnung eines 
Postpakets ist auf 3 FuLl 6 Zoll Lange und 2 FuLl 6 Zoll Breite be· 
schrankt (1 FuLl = 12 Zoll ~ 30,5 em). 

Sonstige Dienstzweige bestehen nicht. 
Schriftwesen. Reeueil S. 156ff. Brandt, 

Kursgeographie s. Postgeographie 
Kurssiicke s. Beutel 
Kursuhreu wurden in den zwanziger Jahren des 

19. J ahrhunderts bei der preuBischen Post eingeftihrt; 
sie dienten dazu, die ptinktliche Beforderung der Posten 
auf LandstraBen sicherzusteIlen und wurden den Be
gleitern dieser Posten mitgegeben. Seitdem infolge ver
anderter Zeitumstande die Kursuhren sich als tiber· 
fltissig erwiesen haben, sind sie seit Februar 1924 all
gemein aus dem Betrieb gezogen. 

Schriftwesen. Stephan S.791. 

Kurswagen s. Postwagen 
Kururlaub s. Urlaub 
Kurzsehrift im Postbetriebe s . .Abktirzungen im Post

betriebe 
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Ladestellen dienen dem Zweek, die Sammler aufzu
laden, die zur Beleuehtung der Bahnpostwagen (s. d.), 
Postabteile (s. d.) und Beiwagen (s. d.) oder zum Be
trieb elektriseher Kraftwagen (s. d.) benutzt werden. 

1. Ladestellen fiir Bahnpostwagensammler 
befinden sieh in der Regel auf dem Bahnhofsgelande 
oder in den Bahnhofs-Postdienstgebauden und sind 
meist an Kabel der Elektrizitatswerke angesehlossen. 
Wird Wechsel- oder Drehstrom geliefert, so muB er auf 
Gleiehstrom niedriger Spannung umgeformt werden. 
Das Laden der Sammlerbatterien gesehieht meist in der 
Weise, daB sie aIle parallel gesehaltet werden. Die er
forderliehe Ladespannung betragt 45 Volt. In jedem 
Stromkreis befinden sieh ein Amperemeter und eine 
Sieherung. Einige Ladestellen arbeiten mit einer stJan
nung von 100 Volt naeh besonderer Sehaltung. 

1m Bahnpostdienst werden drei Arten von Batterien 
verwandt, Normalbatterien, schwere und leiehte Bei
wagenbatterien. Die Normalbatterien bestehen aus 
16 Elementen in Zelluloidkasten oder HartgummigefaBen, 
von denen je 4 in einen gemeinsamen Holzkasten ein
gebaut sind. Die Batterien in ZelluloidgefaBen haben 
bei einem Entladestrom von 6 Ampere eine Leistungs
fahigkeit von mindestens 82 Amperestunden, die in 
HartgummigefaBen eine solche von mindestens 78 Am· 
perestunden. Eine Batterie wiegt 186 oder 194 kg. 

In den Bahnpostpackwagen (Beiwagen) mit geringem 
Lichtbedarf werden vielfach Batterien von 16 Volt 
Spannung (sogenannte schwere Beiwagenbatterien) 
verwandt, deren Elemente aIle in einen Kasten ein
gebaut sind. Jede Batterie besteht aus 8 ZeIluloidzellen 
mit einer positiven und zwei negativen Platten und 
leistet 16 Amperestunden bei 0;9 Ampere Entladung. 
Die Batterie wiegt 20 kg. Sie speist eine Lampe von 
10 HK wahrend 20 Stunden. Die leichten Beiwagen
batterien bestehen aus einem Kasten zu 8 Zellen und 
haben eine Leistungsfahigkeit von mindestens 5,6 Am
perestunden bei einem Entladestrom von 0,7 Ampere. 
Die Batterie wiegt 9,7 kg. Lieferung und Unterhaltung 
der Batterien im Bahnpostbetrieb ist im allgemeinen 
Sache der Gesellsehaft fiir elektrisehe Zugbeleuchtung 
in Berlin. Die Ladestellen werden durch Postpersonal 
bedient. 

2. Ladestelle n fiir ele ktrische Kraftwage n. 
Die Raume fUr den Ladestellenbetrieb miissen heizbar 
sein und wegen der sieh entwickelnden Gas.e eine gute 
natiirliche oder kiinstliehe Liiftung haben. Eine Lade. 
stelle fi.ir elektrische Kraftwagen weist im allgemeinen 
folgende Einrichtung auf. An den Wanden des Raumes 
werden in einem Mittenabstand von 1,75 m voneinander 
die Ladesehalttafeln (d. s. Stromzapfstellen) auf Eisen
konsolen befestigt. Vor jeder Ladetafel steht die zu 
ladende Batterie auf einem Rollkarren. Der fUr die 
Ladung geeignete Gleichstrom - nur solcher ist ver
wendbar - wird von einer Stelle nach dem Laderaum 
durch Kupferschienen geleitet, die iiber den Ladetafeln 
entlang fiihren. Von den Sammelschienen zweigen dann 
die Stromzufiihrungen zu den Ladetafeln abo 

1st keine zentrale Gleichstromversorgungsanlage vor
handen, sondern muB Drehstrom oder Wechselstrom 
dureh Einzelgleichrichter umgewandelt werden, so treten 
an Stelle der Ladetafeln Gleiehriehter, die in Form von 
Spinden hergestellt werden und an der Vorderwand die 
Ladetafel tragen. 

Die Batterien der elektrischen Kraftwagen der DRP 
haben 20 und 40 Zellen und wiegen etwa 300 bis 900 kg. 
Zur Ladung muB eine Spannung von 2,75 Volt fiir die 
Zelle, also bei 40 Zellen eine Gesamtspannung von 
110 Volt verfi.igbar sein. Eine Ladung dauert etwa 7 
bis 8 Stunden. 

Gleiehstrom von 110 und 2 X 110 Volt ist ohne 
weiters zum Laden der Batterien der 0,6 Tonner-, Ein-

L 
und Zweitonner-Wagen verwendbar. Bei Zweileiter
anlagen von 220 Volt ohne Nulleiter muB ein kiinst· 
lieher Nulleiter angelegt werden. Sog. Bef-Batterien 
fiir die 0,5 Tonnen-Wagen miissen bei lIO Volt zu je 
zwei hintereinander geschaltet geladen werden. In allen 
anderen Fallen und bei Gleiehstriom von 2 X 220 Volt 
werden U mformer (Einankerumformer mit Sparschaltung) 
benutzt. Wechsel- oder Drehstrom ist durch Motor
generatoren, Einankerumformer, GroBgleichrichter oder 
Einzelgleichrichter in Gleichstrom umzuwandeln. Wird 
Wechsel- oder Drehstrom in Form von Hoehspannung 
geliefert, so sind noch Hochspannungs-Transformatoren 
erforderlich. 

Mit jeder Ladestelle fUr elektrische Kraftwagen ist 
eine Sammelwerkstatt verbunden, der die Unterhaltung 
und Reinigung der Batterien sowie die Instandsetzung 
beschadigter Sammler obliegt. Die Ladestelle und die 
Sammlerwerkstatt sind mit Postpersonal besetzt. 

Schriftwesen. Archiv 1895 S. 65ff., 1898 S. 1ff.; Biittner, Die 
BeJeuchtung von Eisenbahn-Personenwagen. Julius Springer, Berlin 
1924. Liebe. 

Lagerkoste,n sind naeh dem WPVertr in Hohe von 
50 Cts. fiir jeden Postsack zahlbar, wenn geschlossene 
Briefposten, die von einem Postdampfer angebracht 
werden und von einem anderen Postdampfer zu iiber
nehmen sind, in einem Hafen gelagert werden. Die 
Zahlung ist jedoch - auBer wenn es sich um Lagerung 
von Briefposten in einem portugiesischen Hafen handelt 
- ausgeschlossen, wenn die Verwaltung des Lagerorts 
bereits eine Land- oder Seedurchgangsvergiitung (s. 
Briefdurchgangskosten) erhalt. Die Hohe der Lager
kosten wird bei Gelegenheit der aIle 5 Jahre stattfinden
den Durchgangszahlungen (s. d.) auf Grund von Aufzeich· 
nungen ermittelt, die die P Anst der Lagerorte iiber die 
Stiickzahl der kostenpflichtig gelagerten Briefposten 
fiihren. 

Gleiche Lagerkosten sind zahlbar, wenn Briefposten, 
die nacheinander mit verschiedenen Luftpostverbin
dungen zu befordern sind, vor ihrer Weitersendung ge
lagert werden. 

Landbrieitriiger·Anstalt (Landbrieftrager - Insti
t u t) = Landzustelldienst S. Zustelldienst (Landzustel
lung) 

Landbrieftriigerwagen S. Postwagen 
Landesbehiirden, Zustiindigkeit in Postsaehen. Da das 

Postwesen nach Art. 88 der Reichsverfassung ausschlieB
lich Sache des Reichs ist, so ist eine Zustandigkeit der 
Landesbehorden in Postsachen nicht begriindet. Soweit 
Landesbehorden auf dem Gebiete des Postwesens tatig 
werden, handeln sie entweder auf Ersuchen der Post 
oder auf Grund reichsgesetzlicher Ermachtigung. Dabei 
ist zu beriicksichtigen, daB die Post in allen Fallen, wo 
sie nicht als Tragerin der Posthoheit, sondern als 
juristische Person (Reichsfiskus) wie jede andere auf
tritt, den landesgesetzlichen Bestimmungen unter
worfen ist. 

Nach § 24 PG haben auf Requisition der PostbehOrden 
die Polizei- und Steuerbeamten und deren Organe zur 
Verhiitung und Entdeckung von Postiibertretungen 
mitzuwirken. 

Die P Anst sind nach § 25 PG berechtigt, riickstandige 
Gebiihren usw. (s. Verwaltungszwangsverfahren) nach 
den fiir die Beitreibung offentlicher Abgaben bestehenden 
Vorschriften beizutreiben. Ob die Zwangsvollstreckung 
durch die Post oder durch Gerichtsbehiirden vorzu
nehmen ist, richtet sich naeh den Gesetzen des Landes, 
in dem die Vollstreckung durchzufiihren ist. Als Voll
streckungsbehorden konnen Landesbehorden in Frage 
kommen. 

Ein Eingriff in dIe Posthoheit und in den Postbetrieb 
steht den Landesbehiirden nicht zu. Die Post wird sich 
aus allgemeinen Erwagungen den Anordnungen der 
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LandesbeMrden unterwerfen, solange dadurch der Post· 
betrieb nicht beeintrii.chtigt wird. So wird die Post trotz 
des in § 19 PG ihr eingeraumten Vorfahrtsrechts den 
groBstadtischen polizeilichen .Anordnungen iiber die 
Verkehrsregelung in den StraBen nachkommen miissen. 
Diese Anordnungen werden aber fiir sie unverbindlich, 
wenn sie die Durchfiihrung des Postbetriebes unmoglich 
machen oder so erschweren, daB die Erschwerung der 
Unmoglichkeit gleichkommt. Polizeiverordnungen, die 
das Halten und Entladen von Fuhrwerken auf der einen 
StraBenseite verbieten, werden auch von der Post be· 
achtet werden miissen. Sie werden aber im Einzelfalle 
gegenteiligen MaBnahmen der Post nicht entgegenstehen, 
wenn die groBe Zahl und das Gewicht der abzuladenden 
Pakete das Hiniibertragen der Pakete iiber den StraBen· 
damm nicht zulaBt. 

Die Kraftposten (s. d.) unterliegen nicht der sonst fiir 
Kraftfahrlinien erforderlichen Genehmigung der von der 
obersten LandesbeMrde festgt>setzten BeMrde, wohl aber 
unterlit>gen sie, soweit sie der PersonenbefOrderung 
dienen, der .Anzeige [§ 6 des Kraftliniengesetzesvom 
26.8.1925 (RGBI 1, s. 3]9)]. Dienen die Kraftposten 
lediglich zur PostsachenbefOrderung, so sind sie auch 
nicht anzeigepflichtig. Gagen die Einrichtung von Linien, 
die fiir die Personenbeforderung bestimmt sind, steht der 
obersten Landesbehorde ein Einspruchsrecht zu. Der 
Einspruch kann nur darauf gestiitzt werden, daB nach 
Auffassung der obersten LandesbeMrde dem offentlichen 
Nutzen durch Einrichtung der Linie nicht geniigeild 
Rechnung getragen sei. Kommt zwischen RPM und 
oberster LandesbeMrde eine Einigung nicht zustande, 
so entscheidet ein Schiedsgericht, bestehend aus einem 
Mitgliede des Reichsgerichts als Vorsitzendem und je 
einem Vertreter der DRP und der obersten Landes· 
heMrde. Dieselbe Regelung gilt auch fiir die Linien, 
die sowohl der Postsachen· wie der Personenbeforderung 
dienen (gemischte Linien) mit dem Unterschiede, daB 
das Einspruchsverfahren nicht stattfindet, wenn die 
DRP der oberstenLandesbeMrde gegeniiber unter .An. 
fiihrung der tatsii.chlichen VerhaItnisse dargelegt hat, 
daB die einzurichtende Kraftfahrlinie fiir die Post· 
sachenbefOrderung erforderlich ist. Die·Erklarung der 
Post unterliegt nicht der Wiirdigung durch das Schieds· 
gericht, fiir sie tragt die Post allein die Verantwortung. 
Zu beachten ist, daB die Linie fiir die Postsachen· 
be£orderung erforderlich sein muB; dies schlieBt nicht 
aus, daB mit einzelnen auf der Linie verkehrenden Wagen 
keine Postsachen befOrdert werden. 1m iibrigen bezieht 
sich das Kraftliniengesetz nur auf regelmaBige Fahrten 
auf bestimmten Strecken; Sonderfahrten (Ausflugs. 
fahrten) fallen nicht darunter. 

Wenn die Post bei der Einrichtung ihrer Linien, auch 
wenn diese zur Beforderung von Personen dienen, von 
der Genehmigung der obersten LandesbeMrde un· 
abhangig ist, so beruht dies darauf, daB auch die Per· 
sonenbefOrderung eine verfassungsmaBige Aufgabe der 
Post ist. Der Inhalt des Begriffs "Postwesen" ergibt sich 
einmal aus der geschichtlichen Entwicklung, sodann aus 
dem Gesetz iiber das Postwesen vom 28. 10. 1871. DaB 
vor dem Ausbau der Eisenbahn die PersominbefOrderung 
einen Teil des Postwesens ausmachte, ist bekannt. Wenn 
auch spaterhin die BefOrderung von Briefen, Paketen usw. 
die Hauptaufgabe der Post geworden ist, so ist doch die 
Personenbeforderung stets ein Zweig des Postwesens ge· 
blieben. Es hat keinen Abschnitt in der Entwicklung des 
Postwesens gegeben, in dem sich die Post nicht mit der 
Personenbeforderung befaBt hat. Dementsprechend geht 
das PG vom 28. 10. 1871 davon aus, daB die Personen· 
beforderung als ein Recht und eine Aufgabe der Post 
anzusehen ist. Dies ergeben z. B. die §§ II, 16, 29; 50 
Abs. 3 Ziff. 8 PG. Auch die Sonderfahrten (Extraposten 
im Sinne des PG) fallen unter den Begriff "Personen· 
befOrderung". . 

Der Landesbesteuerung unterliegt die Post nur in 
soweit, als das Reichsgesetz vom 10.8.1925 (RGBl 1, 
S. 252) iiber die gegenseitigen Besteuerungsrechte des 
Reichs, der Lander und der Gemeinden den Landem 
oder Gameinden die Befugnis zur Besteuerung gibt. 
Friiher galt das Reichsbesteuerungsgesetz vom 15. 4. 
1911 (RGBI S. 187). § I des Gesetzes von 1925 regelt die 
Gebiihrenpflicht (Gebiihren fiir die Benutzung der im 
offentlichen Nutzen von den Lii.ndern oder Gemeinden 
unterhaltenen Veranstaltungen sowie fiir die Handlungen 
ihrer BeMrden). Die Gebiihrenpflicht besteht nicht, 
wenn die Handlungen der BeMrden in Ausiibung einer 
offentlichen Gewalt veranlaBt und vorgenommen werden. 
Das Reich ist von allen Gerichtsgebiihren befreit. Nach 
§ 2 hat das Reich den Landern und Gemeinden die Bei. 
trage zu entrichten, die zur Deckung der Kosten fiir die 
Herstellung und Unterhaltung der durch den offentlichen 
Nutzen erforderten Veranstaltungen von den Grund· 
eigentiimern und Gewerbetreibenden erhoben 
werden, denen hierdurch besondere wirtschaftliche Vor· 
teile erwachsen. Zu diesen Beitragen geMren ins· 
besondere StraBenbaubeitrage. Da die Post kein Gewerbe 
betreibt, so kann sie nur als Grundeigentiimerin zu 
Beitragen herangezogen werden. Als solche Beitrage 
kommen insbesondere die sog. Vorausleistungen in Be· 
tracht, d. h. Beitrage zur Deckung von Kosten fiir eine 
auBergewohnliche Abnutzung der Wege (§ 12 Satz 5 des 
Finanzausgleichgesetzes vom 23.6. 1923, RGBI 1 S. 494). 
Diese Beitrage diirfen jedoch nur fiir Fahrten, die der 
entgeltlichen PersoneribefOrderung dienen, erhoben wer· 
den und diirfen fiir die iibrigen Benutzer der Wege nicht 
giiustiger sein. Fahrten, mit denen zugleich Postsachen 
und Personen befOrdert werden, fallen nur hinsichtlich 
der PersonenbefOrderung unter die Vorausleistungen. 
Der VerteilungsmaBstab wird so gefunden werden konnen, 
daB dasjenige Wagengewicht, das ohne die Personen 
allein zur Beforderung der Postsachen gebraucht wiirde, 
von dem tatsachlichen Gewicht des laufenden Kraft· 
wagens abgezogen wird. Wiirde also Z. B. statt eines 
Personenomnibusses im Gewicht von 2 t, der zugleich 
die Postsachen mitbefOrdert, fiir die Postsachenbeforde· 
rung allein ein Wagen im Gewicht von I t gebraucht, 
so ist die Post nur zur Zahlung der Vorausleistungen 
zur Haute verpflichtet. 

Die Post kann ferner gemaB § 6 Abs. 3 des Besteuerungs. 
gesetzes vom 10. 8. 1925 zu solchen Abgaben der Lander 
und Gemeinden herangezogen werden, die ganz oder zum 
Teil fiir die Unterhaltung der offentlichen Wege verwandt 
werden. Fahrten, die lediglich der PostsachenbefOrde· 
rung dienen, sind £rei. In Betracht kommen nur Pferde· 
gespanne der Post; denn nach § 12 Satz 4 des Finanz· 
ausgleichsgesetzes ist mit dem Inkrafttreten des Kraft· 
fahrzeugsteuergesetzes von Kraftfahrzeugen die Er· 
hebung von Chaussee· und ahnlichen Wegegeldern un· 
zulassig. Da die mit Pferden bespannten Postfuhrwerke 
fast ausschlieBlich der Postsachenbeforderung dienen, so 
hat diese Besteuerungsmoglichkeit keine wirkliche Be· 
deutung. Diese erschopft sich im wesentlichen in der 
Durchlocherung des § 16 PG. K. Schneider. 

Landpostdienst umfaBt die Zufiiphrung der Post. 
sendungen an die Bewohner des platten Landes an 
Orten ohne P .Anst und die Einsammlung der von ihnen 
aufzuliefernden Postsendungen durch Landzusteller und 
Posthilfstellen. Naheres S. Zustelldienst (Landzustellung) 
und Posthilfstellen. 

Landpostfahrten sind neben den Personenposten (s. d.), 
Giiterposten (s. d.), Karriolposten (s. d.) und Boten· 
posten (s. d.) sowie den Privatpersonenfuhrwerken (s. d.) 
eine Gattung der Posten auf LandstraBen (s. Posten auf 
gewohnlichen StraBen). Die Ausriistung von Land· 
zustellern mit Fuhrwerk solI in erster Linie zur Ver. 
besserung des Landpostdienstes dienen. Sie tritt haupt. 
sachlich da ein, wo der fahrende Landzusteller neben 
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der Landzustellung gleichzeitig eine Verbindung zwischen 
benachbarten PAnst herstellt oder wo die Land· 
zustellung mit Fuhrwerk zur Beschleunigung oder 
wegen auBergewohnlich starken Paketverkehrs notig 
erscheint. Die Landpostfahrten konnen auch zur Be· 
forderung der Postsachen zwischen den BahnhOfen und 
den P Anst mitbenutzt werden. Sie sind auch fur die Be· 
forderung von Personen bestimmt, die Gewahrung von 
Reisegelegenheit darf aber fiir ihre Einrichtung nicht 
maBgebend sein. 

Geschichte. 1880 wurde der Versuch gemacht, I,audbrieftrager 
mit Fuhrwerk ausznriisteu. Von 1881 an wurde die Einrichtung 
weiter ausgebaut. Die RPV hatte den Wagen, der Landbrieftrager 
das Pferd zu stelleu und zu unt.erhalten. Daiiir erhielt er eine feste 
Vergiitung und zum Ankauf des Pferdes, das versichert werden 
muBte, einen zinsfreien VorschuB aug der Postkasse. Fiir fahrende 
Landbrieftrager fiel die Gewlchtsbeschrankung (s. Belastungsgrenze) 
weg, die Wertgrenze wurde erweitert. Der Landbrieftrager bezog 
das Zustellgeld iiir Pakete im Einzelgewicht iiber 21/2 kg, auBerdem 
die Einsammlungsgebiihr fiir derartige Pakete sowie die Einnahme 
aus der ihm gestatteten Befilrderung von Personen uud deren Ge 
pack. Die Pferdehiichstleistung betrug 24-30 km taglich je nach 
den Wegeverhaltnissen (1882). Sonntags sollten die Pferde volle 
Rube haben, deshalb wnrden die Landpostfahrten Sonntags erforder· 
lichenfalls durch Botenposten ersetzt. nbcr Einnahmen aus der 
Personenbefiirderung wurde 1885 ein Merkbuch eingeiiihrt. Seit 
1914 wurden die Landpostfahrten teilweise durch Karriolposten 
ersetzt, wei! die Tatigkeit der fahrenden Landbrieftrager sich viel· 
fach hauptsachlich auf die Fiihrung des Fuhrwerks beschrankte. 
Wahrend des Krieges und der Zeit des Wahrungsverfalls wurde der 
groBte Teil der Landpostfahrten aufgehoben. 

R e c h t. Bei Beforderung von Reisenden mit Land· 
postfahrten kommt kein BefOrderungsvertrag zwischen 
dem Reisenden und der Post zustande. Die Landpost· 
fahrten sind keine ordentlichen Posten im Sinne des 
§ 11 PG. Die Post haftet dem Reisenden nicht nach 
§ 11 Abs. I PG. Tierhalter ist der Landbrieftrager, 
nicht die Post. (Vgl. auch PO § 51, I nebst AB.) 

Bet r i e b. Landpostfahrten sollen nur da einge. 
richtet werden, wo die Wege das ganze Jahr gut befahr· 
bar sind und ein Pferd die Fahrt ohne iibermiWige An· 
strengung ausfiihren kann. 

Wenn der Gesamtwert der Ladung bei postmaBigen 
Beforderungen von Postort zu Postort mehr als 3000 RM 
betragt, so ist den Landpostfahrten ein Beibote mit· 
zugeben. 

Die Wagen und erforderlichenfalls auch die Schlitten 
(s. Postwagen) werden fiir unmittelbare Rechnung der 
Postkasse beschafft und unterhalten; die Pferde sollen 
dagegen in der Regel dem Landzusteller gehoren, dem 
die Anschaffung durch Gewahrung eines zinsfreien Dar· 
lehns erleichtert werden kann. Die Pferde miissen ver· 
sichert werden. 

Die Vergiitungen fiir die Hergabe der Zugkraft haben 
die OPD fiir jede Landpostfahrt in einer jahrlichen 
Pauschsumme festzusetzen. Sie ist so zu bemessen, daB 
dem Landzusteller fiir seine besondere Miihewaltung, fiir 
die Wartung des Pferdes usw. ein DberschuB von 100 
bis 150 RM verbleibt. Wenn das wochentliche Leistungs. 
maB der Landzusteller nach Einrechnung der fiir die 
Pflege und Wartung des Pferdes sowie fUr das Reinigen 
und Schmieren des Wagens erforderlichen Zeit 48 Dienst· 
stunden iiberschreitet, so kann dem Landzusteller fiir 
die iiberschieBenden Stunden eine besondere Entscha. 
digung bis zum Hochstbetrage von 300 RM bewilligt 
werden. Dabei sind fiir Wartung und Pflege der Pferde 
usw. allgemein 7 Stunden wochentlich zu rechnen. 

Der fahrende Landzusteller kann Personen befordern, 
die sich bei ihm zur Mitfahrt melden und entscheidet tiber 
ihre Mitnahme (PO § 61). Dber die Zahl der Reisenden 
und das erhobene Personengeld usw. hat er ein Merkbuch 
zu fiihren; Fahrscheine werden nicht ausgegeben. Der 
Monatsbetrag ist an die Postkasse abzufiihren, er flieEt 
dem Landzusteller als EntscMdigung wieder zu. Dber 
die Vergtitung flir Hergabe der Zugkraft hat er ein 
Wirtschaftsbuch zu flihren. Die Zahl der mitzunehmen· 
den Personen wird von der vorgesetzten P Anst be· 
stimmt. 

Die Landpostfahrten sind in den letzten Jahren viel· 
fach durch neueingerichtete Kraftposten ersctzt worden. 

Schriftwesen. Archiv 1888, S. 333ff.; Aschenbom S. 179 ff.; 
188 if.; Scholz S.177ff.; DVZ 1926, S. 327 ff. W. Schwarz. 

Landzustelliibersieht (Dbersicht iibcr den Landzustell· 
dienst) wurde 1882 eingeftihrt; sie ist seitdem mehrfach 
geandert worden. Sie enthalt samtliche yom Land· 
zusteller zu beriihrenden Wohnstatten mit Angaben 
iiber deren Art (Dorf, Miihle, Abbau usw.) in abgekiirzter 
Form und ihre Einwohnerzahl, die Entfernung von 
Ortsmitte zu Ortsmitte, die planmaBige Ankunfts· und 
Abgangszeit nach dem erfahrungsmaBigen Durchschnitt, 
die Einteilung der Zustellbezirke sowie eine Karten· 
skizze, auBerdem Angaben iiber die s~~stigen Dienst. 
leistungen der Landzusteller. Letzte Anderung 1921. 
Die Anleitung zur Aufstellung der Landzustelltibersicht 
wird den P A auf besonderem Blatt geliefert. In Bayern 
ist die Landzustelltibersicht erst 1921 eingefiihrt worden. 

Landzustellung s. Zustelldienst 

LastsehriftzetteJ erhalt der Postscheckkunde (s. d.) mit 
dem Kontoauszuge (s. d.) als Belege flir die Ausfiihrung 
seiner Auftrage. Es werden dazu die Abschnitte am 
rechten Rande der Postiiberweisungen (s. d.) und Post· 
schecke (s. d.) benutzt, die der Postscheckkunde zu· 
sammen mit den tibrigen Teilen der Vordrucke ausfiillt. 
Beim PSchA werden die Abschnitte abgetrennt und 
durch Stempelabdruck vollzogen. Sie haben die gleiche 
Beweiskraft wie die von den P Anst ausgestellten Post· 
einlieferungsscheine. 

Laufschreiben (·zettel) s. Fragebogen und Laufschrei· 
ben 

Lebenseinkommen s. Besoldung 

Lebensmittelbesehaffungswesen der DRP. Die Schwie· 
rigkeiten in der Versorgung der Bevolkerung mit Lebens· 
mittehl und Bekleidungsgegenstanden wahrend des WeIt· 
kriegs fiihrten nach einer Besprechung zwischen der 
obersten Postbehorde und den Beamtenverbanden im 
Dezember 1917 zur Bildung von Lebensmittel· und Wirt· 
schaftsausschiissen innerhalb der DRP. Sie sollten iiber 
den Stand der Lebensmittelfragen aufklaren und not· 
wendige Lebensmittel beschaffen. Lebensmittel· 
ausschiisse bestanden bei allen VAnst mit mehr als 
200 Beamten. Sie kauften unter Verwendung zinsfreier 
Vorschtisse aus der Reichskasse Nahrungsmittel ein und 
verteilten sie an die Beamtenschaft. Am Sitze jeder OPD 
war ein WirtschaftsausschuB, der sich aus 5-7 Be· 
amten, Angestellten und Arbeitern zusammensetzte, ftir 
Reglung der Lebensmittelversorgung und Abstellung von 
Mangehl und Schwierigkeiten bemiiht. Um die Lebens· 
mittelversorgung nachdriicklicher betreiben zu konnen, 
wurde im Oktober 1919 ein dem RPM angegliedertes 
Le be ns mittel· Beschaffungsa mt der Reichs·Post· 
und Telegraphenverwaltung geschaffen. Es sollte in 
Fiihlung mit den Wirtschaftsausschiissen der OPD preis· 
werte Lebensmittel beschaffen. Die Lebensmittel· und 
Wirtschaftsausschiisse und das Lebensmittel·Beschaf· 
fungsamt sind, als sich ihre Aufgabe im Winter 1920/21 
erftillt hatte, wieder aufgehoben worden. 

Lebensversieherungen. Die DRP hat bis 1923 ihren 
Beamten den AbschluB von Lebensversicherungen durch 
besondere Abkommen mit bewahrten deutschen Lebens· 
versicherungsgesellschaften erleichtert, die einen zwischen 
3 und 10 vH der Pramie schwankenden PramienerlaB 
gewahrten, wenn die Versicherung durch die Post ver· 
mitteIt wurde. Hinzu trat nicht selten ErlaB der Ge· 
btihren flir Ausfertigung der Vasicherungsscheine und 
der Kosten fiir die arztIiche Un~!,rsuchung des zu Ver· 
sichernden. Durch Gesetz zur Anderung des Gesetzes 
iiber die privaten Versicherungsunternehmungen yom 
19.7.1923 sind alle Vergiiustigungsvertrage aufgehoben 
worden. Die Einziehung der Lebensversicherungsbeitrage 
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durch Einbehaltung vom Diensteinkommen der Beamten 
und ihre Abfiihrung an die Versicherungsgesellschaften 
durch die Reichspostkasse ist auf Veranlassung des 
Reichsministers der Finanzen gleichzeitig weggefallen, 
aber am 1. 1. 1926 wieder aufgenommen worden, um 
den Beamten den AbschluB einer Versicherung fiir sich 
und ihre AngehOrigen und die Zahlung der Beitrage zu 
erleichtern. Die Versicherungsgesellschaften vergiiten 
diese Vermittlungstatigkeit der DRP durch eine Ein
hebungsgebiihr. Der AbschluB besonderer Begiinstigungs
vertrage mit einzelnen Versicherungsgesellschaften ist 
kiinftig den Berufsverbanden der Beamten iiberlassen; 
auch bei der Feststellung des Todes eines Versicherten, 
der Auszahlung der Versicnerungssumme an den Ver
sicherten oder seine Angehorigen wirkt die DRP nicht 
mehr mit. 

Geschichte. Die Postverwaltung des Norddeutschen Bundes 
traf 1867 mit einigen deutschen Lebensversicherungsgesellschaften 
(Lebensversicherungsbank fiiI Deutschland in Gotha, N ordstern, 
Berliner Lebensversicherungs-Gesellschaft) Abkommen zu dem 
Zweck, den Beamten des untern Dienstes den AbschluLl einer Lebens
versicherung zu erleichtern. Zugunsten der Versicherten aus den 
Kreisen der planmaLlig angestellten unteren Beamten leistete die 
Postverwaltung beim AbschluLl einer Versicherung von 600 M bis 
1500 Meinen ZuschuLl von 17 vH zur Pramie (seit 1882 aus den 
planmaLligen Unterstiitzungsmitteln). Yom Jahre 1871 an schloLl 
die RPV ahnliche tlbereinkommen auch fiir die iibrigen Beamten 
(einschI. der Postagenten) ab, jedoch ohne Gewahrung eines Zu
schusses aus der Postkasse. Dafiir hatten die Versicherten die freie 
Veriiigung iiber den Versicherungsschein. Bei Versicherungen mit 
ZuschuLl beanspruchte die RPV, daLl Abtretungen und Verpfan
dungen aus dem Versicherungsvertrage oder dessen Aufhebung 
ihrer Genehmigung vorbehalten blieben, und daLl nach Eintritt 
des Versicherungsfalles die Versicherungssumme an die Postbehorde 
ausgezahlt wurde, die sie der Witwe, den groLljahrigen Kindern oder 
den Erben des Verstorbenen zufiihrte. Der urspriinglich nur den 
planmij,LJig angestellten unteren Beamten zugebilligte ZuschuLl ist 
seit der gesetzlichen Regelung der HinterbliebenenfiiIsorge (1884) 
auch den nichtplanmaLlig angestellten Beamten mit einer Mindest
dienstzeit von einem Jahre zugestanden worden. Die Vortelle 
erleichterter Abschliisse auf Lebensversicherungen wurden ferner 
1876 den Beamten der Telegraphenverwaltung und 1891 den Fern
sprechgehilfinnen und Posthilfsboten zutell. 1889 dehnte die RPV 
ihre vermittelnde Tatigkeit auf das Geblet der wenlger verbreiteten 
Rentenversicherung (5. d.) iiir unversorgt hinterlassene Tochter von 
Beamten aus. Einzelne der mit der DRP 1m Vertragsverhiiltnis 
stehenden Anstalten gewahrten den Versicherten Darlehen zur 
Bestellung der bis 1898 geforderten Amtskautionen (s. Kautionen). 
Unter Mitwirkung der RPV wurden von 1867 bis 1913 mehr als 
17 000 Lebensversicherungen iiber rund 24 Millionen Mark ab
geschlossen. Bis 1923 kamen mit 21 Gesellschaften Vertrage wegen 
Gewahrung besonderer Vergiinstigungen zustande, darunter erhielten 
acht Gesellschaften Zuschiisse (17 vH der Beitrage) aus der Post
kasse. Seit dem Eintritt des Wahrungsverfalls haben die Ver
sicherungsgesellschaften Versicherungsbeitrage vorlaufig nicht mehr 
eingezogen; es waren bis dahin von den Beamten des unteren Dienstes 
14386 Versicherungen (mit ZuschuJ3) und von den iibrigen Beamten 
83273 Versicherungen (ohne ZuschuLl) abgeschlossen worden. Ver
sicherungsabschliisse sind seit 1923 nicht mehr vermittelt worden. 

Schriftwesen. Kleemann, Die Sozialpolitik der Reichs-Post
und Telegraphenverwaltung gegeniiber ihren Beamten, Unter
beamten und Arbeitern. Gustav Fischer, Jena 1914; Statistik der 
Reichs-Post- und Telegraphenverwaltung 1897 S.110ff., 1922 
S.49ff. S. auch Wohlfahrtswesen. Traxdorf. 

Leistuugen (Lieferungen) S. Vergebung von Leistun
gen und Lieferungen 

LeistungsmaB (s. auch Arbeitszeit) bedeutet die wochent
liche Arbeitsleistung der BeamteIi.. 

N och 1872 wurde es nicht iiir angemessen erachtet, fiiI die Fest
stellung der Dienststunden bestimmte Regeln aufzustellen; die 
Wochenleistnng iiir expedierende Beamte schwankte zwischen 49 
und 75 Stunden, der Nachtdienst wurde fast iiberall einfach gerechnet. 
Auch 1874 wurde von dem EriaLl allgemeiner Regeln noch abgsehen, 
jedoch bestimmt, daJ3 der Dienst der mittleren Beamten im Regel
durchschnitt 9 bis 10 Stunden taglich zu betragen hatte, bei an
strengendem Dienst bis auf 8 Stunden herabgegangen werden konnte, 
und dal3 die wirkliehen Arbeitsstunden wahrend der N achtzeit 
1'12 tach zu reehnen waren. Fiir untere Beamte wurde kein bestimmtes 
ArbeitsmaLl festgesetzt. Von 1885 an war fiiI die Abmessung des 
Beamtenbedarfs die Zahl der in einer Woche zu leistenden Dienst
stunden mal3gebend. Diese sollten bei PAl und StadtP Anst mit 
anstrengendem Dienst 52 bis 54, bei weniger anstrengendem Dienst 
bis zu 60 Stunden betragen. Fiir PA II und III sowie iiir die unteren 
Beamten wnrden keine allgemeinen Regeln gegeben. Die l'/,fache 
Bereehnung des N achtdienstes beschrankte sieh auf die Zeit zwischen 
10 Uhr abends und 6 Uhr morgens. Das Arbeitsmal3 der Fernspreeh
gehilfinnen wurde 1892 im allgemeinen bei voller Tatigkeit auf 
7 Stunden taglieh festgesetzt. 

Bestimmtere Vorschriften folgten 1899. Danach konnte das 
LeistungsmaLl der Beamten in schwierigen Dienststellen, die an-

dauernd voll beschaftigt sind, bis auf 48 Stunden herabgesetzt 
werden, bei leichteren Arbeiten bis zu 54, bei ganz leichtem Dienst, 
wie bei den meisten PA III, bis zu 60 Stunden betragen, bei weib
lichen Beamten zwischen 42 und 48 Stunden; bei unteren Beamten 
durfte bei ganz schwierigen Leistungen bis auf 60 Stunden herab
gegangen werden, im iibrigen ArbeitsmaLl bis zu 69 Stunden znIassig. 
Fiir die Landbrieftrager wurde das HochstleistungsmaLl 1900 auf 
69 Stunden und 168 km (28 km am Tage) festgesetzt. Seit 1904 
waren auch Arbeitspausen wahrend der N achtzeit, die nur bis zu 
2 Stunden betragen, l'f,fach zu rechnen. Nachtwachtdienst wurde 
einfach gerechnet. Von 1912 ab konnte das Arbeitsmal3 der ge
hobenen unteren Beamten bei schwierigen Leistungen bls auf 56 Stun
den herabgesetzt werden. 

1m Nove m ber 1918 wurde das LeistungsmaB der 
untern Beamten auf 54 bis hOchstens 60 Stunden er
maBigt. Yom 1. 1. 1919 wurde das LeistungsmaB fiir 
aIle Beamten auf hochstens 48 Stunden festgesetzt, die 
Nachtdienststunden wurden einfach gerechnet und dafiir 
N ach tdie nste ntschadigunge n (s. d.) eingefiihrt; die 
Leistungen der weiblichen Beamten sollten sich zwischen 
42 und 48 Stunden bewegen. Der EriaB vom 20.9. 1921 
bestimmte, daB die Dienstzeit wochentlich mindestens 
48 Stunden zu betragen hiitte; soweit der Dienst in bloBer 
Dienstbereitschaft bestande, sollte die Zeit von 48 Stunden 
entsprechend erhoht werden. Fiir eine Uberschrcitung 
der 48stiindigen Wochendienstzeit konnte ein Ausgleich 
durch Dienstbefreiung zu andern Zeiten nachgelassen 
werden. MaBige Schwankungen des LeistungsmaBes 
sollen sich im Wechsel der W ochen ausgleichen. Bei 
groBeren Fernsprechvermittlungsstellen konnte die Lei
stung der im Vermittlungsdienst verwendeten Be
amtinnen bis auf 42 Stun den herabgesetzt werden. Eine 
Anderung brachte der ErlaB iiber die Regelung der 
Dienstzeit der Beamten vom 22. 12. 1923. Durch 
ihn wurde die Arbeitszeit grundsatzlich auf 54 Stunden 
wochentlich festgesetzt; es durfte jedoch herabgegangen 
werden: bis auf 51 Stunden im Klopfer-, Siemensstanz-, 
Hughessende-, Baudotsende-, Wheatston!lsende- und 
Funkdienst bei den Telegraphenamtern, bis auf 48 Stun
den fiir den reinen Fernsprechvermittlungs- (Schrank-) 
dienst, Bedienung der Zahlengebermaschinen und reinen 
Aufsichtsdienst im Orts-, Fern- und Meldeamt bei 
Fernsprechamtern und Fernsprech -Vermittlungsst~llen_ 
1m Bahnpostdienst durften u. U. Ruhepausen an Uber
lagerorten bis zu 1 Stunde (seit 1924 bis zu 3 Stunden) 
als Arbeitszeit angerechnet werden. Nachtwachtdienst 
und Dienstbereitschaft wurden nur zur Halfte als 
Arbeitszeit gerechnet (bis zu 2 Stunden voll). Nach 
Beschl uB der Reichsregierung vom 3.3.1925 kann 
die Dienstzeit auf 51 Stunden wochentlich herabgesetzt 
werden. Das ist (RPMVf vom 8. 6. 1925) geschehin 
fiir aIle Beamten mit besonders schwieriger, ununter
brochen anstrengender lebhafter Tatigkeit. Fiir Be
amte, deren Tatigkeit neben besonders schwieriger auch 
weniger anstrengende Arbeit umfaBt, ist das Leistungs
maB auf 51-54 Stunden festgesetzt, fiir andere Beamte, 
die im Laufe einer Woche wenigstens einen vollen Nacht
dienst zu verrichten haben, auf 53 Stunden. 

W. Schwarz. 

Leistungsnach weisung 
war die Unterlage fiiI die Festsetzung des Personalbedarfs bei den 
VA. Sie wurde als erste einheitliche Regelung auf diesem Gebiet 
1896 mit einer Anleitung zur Behandlung der Antrage auf 
Verstarkung des Beamten- nnd Unterbeamtenpersonals 
bei den VAnst und zur Aufstellung der zur Begriindung der 
Antrage vorznlegenden tlbersicht eingefiihrt. Die Leistungsnach
weisung sollte 1m allgemeinen d!,s gesamte Personal umfassen; nur 
ausnahmsweise war fiiI grol3e VA zugelassen, daLl nur die Geschafts
stellen ausfiihrlich aufzufiihren waren, bei denen Veranderungen ein
getreten waren, die iibrigen nur nachrichtlich. Die Leistungsnach
weisung hatte folgende Einteilung: Abt. I: Vorbemerkungen, 
Schalterstunden, ZweigP Anst, P Ag, Hilfsstellen, Posthalterei, Post
verbindungen (Zahl), Telegraphenbetrieb, Fernsprechbetrieb, Tele
graphenleitungen, Fernsprech-Verbindungsleitungen, Schreibappa
rate, Fernsprechapparate, Elemente,letzte Vermehrung des Personals 
von ... anf ..• , Zahl der jetzt erforderlichen und vorhandenen 
Beamten. Abt. II: Nachweisung des Beamtenbedarfs (elgentliche 
Leistungsnachweisung). Aus Ihr muLlte ohne weiteres zu ersehen 
sein, wleviel Beamte bei jeder Geschiiftsstelle gleichzeitig tatlg sein 
miissen. Zur Begriindung war die Zahl der wahrend der einzelnen 
Dienststunden zu bearbeitenden Sendungen usw. nach Zahlungen 
iiir einen angemessenen Zeitraum anzugeben, bei BP A Fahrordnung 
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nnd ttberslcht der einzelnen Bahnpost mit vorzulegen. Die fleamten· 
krMte waren so anzufiibren, da.13 die notige Zahl, Arbeltszeit, die 
Dienststundenzelt tilg1ich, wochentlich und 1m ganzen, das Mehr oder 
Weniger gegen friiher ohne weiteres zu eraehen war. Den Schlu.13 
bildete e1ne Zusammenstellung der GeschMtsstellen. Abt. m ent· 
hielt e1ne vergleichende ttbersicht iiber den Verkehrsumfang und 
die finanziellen Ergebnisse 1m laufenden und 1m Jahre der letzten 
Personalverstllrkung. In A bt. IV war e1ne einfache Grundri.l3zeich· 
nung der Dienstrilume vorgesehen, und Abt. V hatte die nllhere 
Begriindung des Mehrbedarfs zu enthalten. 

Die Lelstungsnachweisung iBt 1922 durch das Verfahren der 
Leistungszll.hlung (s. Leistungszllhlverfahren) ersetzt worden. 

W. Sohwarz. 
Leistnngsnaehweisnng der Postfnhrunternehmer bildet 

einen Teil des mit dem Posthalter abzuschlieBenden 
Postfuhrvertrags (s. d.). Sie sollgemaB § 5 dieses Ver· 
trages eine Auffiihrung aller regelmalligen Leistungen 
(Fahrten nach auBerhalb, Bahnhofsfahrten, Stadtpost. 
fahrten und Zustellfahrten) enthalten, die dem Unter· 
nehmer ubertragen werden. In der Leistungsnachweisung 
werden die Postengattungen nacheinander aufgefiihrt. 
In besonderen Spalten werden die Entfernungen fiir die 
Fahrten nach auBerhalb, die Regelbespannung der 
Posten und die zu benutzenden Wagengattungen fest. 
gesetzt. Fiir jede Postengattung ist zu ermitteln, wie 
oft sie wochentlich beladen hin oder zurUck oder,l>e· 
laden hin und zuriick verkehrt. Alsdann ist der Betrag 
der monatlich zu zahlenden Gesamtvergiitung fUr die 
regelmaBigen Leistungen zu e:rrechnen. 

Beim Hinzutritt Bolcher neuen Leistungen, fiir die 
ein Vergiitungssatz bereitB im Vertrage bedungen ist, 
sowie bei sonstiger Veranderung der Leistungen wird 
die Leistungsnachweisung neu aufgestellt und dem 
Posthalter zum Anerkenntnis vorgelegt. Nur wenn 
Leistungen hinzutreten, fiir die ein Vergiitungssatz im 
Vertrage nicht vorgesehen ist, bedarf es einer neuen 
Vereinbarung durch formliches Abkommen. 

Die Leistungsnachweisung bildet die Grundlage fiir 
die monatliche Verausgabung der Postvergiitung. Be· 
Bonders ve:rrechnet werden nur die Kosten fiir Beiwagen 
(s. d.), fiir tiberstunden im Paketzustelldienst, die ge· 
zahlten FutterkostenzuschiiBse (s. d.) sowie die Kosten 
fiir Unterstellung und Reinigung der Postwagen (B. d.). 

Leistungsziihlverlahren znr Ermittlnng des Beamten· 
bedarls mit ElnheitszahJen wurde jm Oktober 1922 an 
Stelle der bis dahin gebrauchlichen Leistungsnach. 
weisungen (s. d.) eingefiihrt (Anweisung zur Au!!. 
fuhrung von Leistungszahl ungen bei den VA, 
vgl. Post·Nachrichtenblatt·Vf Nr. 1066 von 1922). Das 
Verfahren ist nach den Gesichtspunkten wissenschaft
licher Betriebsfiihrung auf dem Erfahrungssatz auf· 
gebaut, daB der groBte Teil der Dienstleistungen zahlen· 
maBig erfaBt werden kann. Die einzelne Arbeitsleistung 
wird nach Einheitszahlen gewertet, die bei Zerlegung 
der Arbeit in ihre Einzelheiten durch zah1reiche Fest. 
stellungen und Beobachtungen im Betriebe gewo~en 
worden sind. Trotzdem gewahrt das Verfahren eine 
gewisse Dehnbarkeit dadurch, daB die Arbeitsleistung 
fiir eine Stunde den ortlichen VerhaItnissen entsprechend 
verschieden hoch angesetzt werden kann. Bei der Fest. 
setzung der Einheitszahlen sind die Umstii.nde bereits 
beriicksichtigt, die im regelmaBigen Verlauf der Arbeit 
die Leistung beeintrachtigen (unvermeidbare Pausen, 
allmahliche Ermiidung usw). Als Einheit ist die Zeit 
von 10 Sekunden gewahlt worden. Die Einheitszahlen 
sind in einer tJbersicht nach Betriebsstellen gegliedert, 
und zwar getrennt nach solchen fiir stundenweise er· 
faBte Leistungen im Post· und Telegraphendienst und 
nach solchen fiir Leistungen, die in ihrer Gesamtheit, 
nicht stundenweise, erfaBt werden. (Fiir den Fernsprech. 
dienst betragt die Einheit 15,65 Sekunden.) 

Die Berechnung des Beamtenbedarfs baut sich auf 
genauen Zahlungen auf, die bei den Dienststellen an 2 
bis 3 Werktagen vorzunehmen sind, und zwar fiir den 
groBten Teil der Dienststellen fiir jede Tagesstunde be· 
sonders. Die Verkehrszahlen konnen dabei, soweit es 
moglich ist, den Biichern und Listen entnommen werden; 
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im ubrigen sind Zahlungen notig (Verwendung von Zahl. 
zette1n). Die Zahlergebnisse werden in verschiedenen 
Zusammenstellungen ausgewertet, wobei auch die Neben· 
leistungen zu beriicksichtigen sind (Leistungen, die nach 
den ortlichen Verhiiltnissen verschieden lange Zeit in 
Anspruch nehmen). Nach den Zahlergebnissen fur den 
Betriebsdienst in Zusammenstellung I werden in Zu· 
sammenstellung II die fiir die einzelnen Dienststellen 
erforderlichen Dienststunden ermittelt und dem bis· 
herigen Ansatz gegenubergestellt. Fiir die Berechnung des 
Beamtenbedarfs fiir den Bahnhofsdienst, fiir Dienst. 
stellen ohne Stundenzahlung - Rechnungsstellen, 
Zeitungsstellen usw., Leitungsaufseherdienst, Boten· 
posten usw. - und fiir den Zustelldienst werden be. 
sondere Zusammenstellungen III-VII verwandt. Beim 
Zustelldienst wird unterschieden, ob es sich um ver
einigte oder getrennte Zustellung handelt. Die Zusteller 
haben besondere Merkzettel auszufullen; in einer an· 
gemessenen Zahl von Zustellbezirken werden die Zu· 
steller durch geeignete Beamte begleitet. Die Neben· 
leistungen der Zusteller (Ei~ziehung' von Zeitungsgeld 
usw.) werden in besonderer Ubersicht berechnet. Jedes 
P A hat eine Ubersicht uber die im Zustellbereich vor· 
handenen StraBen, Pliitze, Landorte usw. mit den' fur 
die Beurteilung der Zustellerleistungen wichtigen ~. 
gaben laufend zu fuhren, die als Unterlage fiir dIe 
Priifung der Zahlergebnisse und der AnsMze in den 
Zusammenstellungen dient. SchlieBlich werden aIle 
Dienststunden, die bisher und kiinftig bei den .einzelnen 
Dienststellen zu leisten sind, nach den Angaben in den 
Zusammenstellungen II-VII in die Hauptzusammen· 
stellung aufgenommen, wobei die Dienststunden in 
Besoldungsgruppen aufgeteilt werden. Hinter den 
Leistungen des Betriebsdienstes sind in der Haupt
zusammenstellung die Leistungen im Verwaltungsdienst 
nachzuweisen (Amtsleitung, Amtszimmer, Hauptkasse, 
Stellenvorsteher, Betriebsaufsicht). Die SchluBaufrech· 
nung ergibt den SoIl· und Istbestand an Kraften. AuBer
dem sind in der Hauptzusammenstellung die Schwer
kriegsbeschadigten mit dem Grade ihrer Leistungs
beschrankung, die Zahl der Krankheits· und Urlaubstage 
im letzten Jahr und die bei den zugeteilten P AK. b.e
schaftigten Krafte aufzufuhren. Fiir die kleinen P A 1St 
das Verfahren vereinfacht. 

Die OPD priift die Zahlenangaben und Berechnungen 
der VA nach und bestimmt die Zahl der Einheiten; die 
in einer Stunde bei den Dienststellen beansprucht werden 
kOnnen. Fiir die Dienststellen, deren Stundeneinheiten 
durch Zusammenstellungen I ermittelt sind, werden 
Schaublatter angefertigt, die die aus den Einheiten ge· 
wonnene Verkehrslinie Bowie fiir jede Stunde die Zahl 
der danach erforderlichen und die der dieDstplanmaBig 
vorhandenen Beamtenkrafte enthalten. Bevor die Zahl 
der erforderlichen Krafte endgiiltig festgesetzt wird, hat 
<las VA fur mehrere Tage den Versuch zu machen, mit 
den rein rechnerisch ermittelten Kraften den Dienst 
durchzufiihren. W. Schwarz. 

Leiter des Postwesens in Brandenburg.Preden und im 
Deutschen Reich yonder Griindung der brandenburgisch
preuBischen Staatspost durch Friedrich Wilhelm. den 
GroBen Kurfiirsten (1649), bis zur Gegenwart. 

I. Geh. Staatsrat (1649-1652). 
II. Oberpostdirektoren: 
1. (1652-1679) Freiherr v. Schwerin, Gehelmer Staatsrat 

und MInister, befestlgte die Stellung der brandenburgischen Post 
nach au.l3en. Neben Ibm Michael Matthias, Amtskammerrat, 
1664 Postdirektor, t 1684. M., um Elnrichtung und Organisation 
der Posten hoch verdient, veranla8te 11bemabme von Verwal~ 
und Betrieb des Postwesens auf den preu.l3ischen Staat. 

2. (1679-1682) v. Jena, Geh. Staatsrat und MInister. 
3. (1682-1694) v. Fuchs, Geb. Staatsrat und Minister. Neben 

ihm von 1684 ab als Postdlrektor Kammerrat v. Still en. 
'4. (1694-1697) v. Dankelmann, Geh. Staatsrat, selt 1688 

neben v. Fuchs zweiter Oberpostdlrektor. 
5. (1698-1700) v. Sohmettau, Geh. Rat und Gesandter. 

22 
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III. Generalpostmeister: 
6. (1700-1711) Kolb v. Wartenberg, erster Generalpostmeister 

(s. d.), Premierminister. Unter ihm als hervorragende lIfitarbeiter 
Geh. Staatsrat v. ligen und Postrat Grabe (1703-1732). G. 
leitete technischen Teil des Postwesens, war Verfasser der PO von 
1712 und Verbesserer der Portotaxen. 

7. (1711-1719) v. Kameke, Geh. Staatsminister. 
8. (1719-1745) Freiherr v. Gorne, Geh. Staatsrat und Finanz· 

minister. 
9. (1746-1749) Samuel v. Marschall, seit 1734 Staatsminister 

und neben v. Gorne zweiter Generalpostmeister. 
10. (1749-1753) v. Arnim, Staats- und Kriegsminister. 
11. (1753-1762) Reichsgraf v. Gotter, Staatsminister, aus

gezeichneter Verbesserer des Postwesens nach auBen und innen. 
12. (1762-1769) Heinrich IX., Graf v. ReuB, vorher Justiz

minister. Unter ihm die franzosische Postregie (s. Geschichte der 
Post III). 

13. (1769-1779) v. Derschau, Staats- trod Finanzminister, 
hervorragender Verwaltungsbeamter und Verbesserer des durch die 
Postregie zerriitteten Postwesens. 

14. (1779-1781) Michaelis, Geh. Staats- und Finanzminister. 
15. (1781-1800) Freiherr v. Werder, Geh. Staats- und Finanz

minister. Unter ihm als Direktor des GPA Staatsminister v. Go I d -
beck (1782-1795). 

16. (1800-1807) Graf v. d. Schulenburg-Kehnert, vorher 
erster Staats- und Kabinettsminister. 

17. (1808-1821) v. Seegebarth (s. d.). 
18. (1821-1846) v. Nagler (s. d.). 
19. (1846-1849) v. Schaper (s. d.). 
IV. Generalpostdlrektoren. 
20. (1849-1862) Schmiickert (s. d.). 
21. (1862-1870) v. Philipsborn (s. d.). 
V. StaatssekreUre des Reichspostamts: 
22. (1870-1897) v. Stephan (s. d.), bis 1875 Generalpostdirektor, 

1875 -1880 Genoralpostmelster, dann Staatssekretar. 
23. (1897-1901) v. Podbielski (s. d.). 
24. (1901-1917) Krlltke (s. d.). 
25. (1917-1919) Riidlin (s. d.). 
VI. Reichspostminister: 
26. (1919-1922) Giesberts (s. d.). 
27. (1922-1923) Dr. S tingl (s. d.). 
28. (1923-1925) Dr. Hilfle (s. d.). 
29. (seit 1925) Dr. Stlngl (s. d.). 
Schriftwesen: Matthias, tJber Posten und Postregale. E. S. 

Mittler, Berlin, Posen und Bromberg'1832; 'Stephan, S. 54f1., 120ff., 
179ff., 272f1., 691ff.; Postalische Rundschau 1913 S.161ff. 

Raa be. 
Leitfaden fiir den Post- ond Telegraphen·Betriebsdienst 

(Post-Leitfaden). 
1m Auftrage des Relchspostmlnisteriums herausgegeben von 

H. Herzog, Oberpostrat im RPM, Dr. W. Tapfer, Postrat im RPM, 
P. Gerbeth, Postrat im RPM, Dr. H. Heidecker, Postrat im Tele
graphentechnischen Reichsamt. R. v. Decker's Verlag (G. Schenck), 
Berlin 1921. Das Buch bildet eine Vorstufe zum "Postleltfaden" 
(s. d.). Es enthlilt in iiberslchtlicher, leicht faBlicher Form eine 
Zusammenstellung und, soweit niltlg; elne Erilluterung der iiber 
die verschledenen Dienstwerke zerstreuten Bestimmungen liber den 
Post- und Telegraphen-Betriebsdienst, und will so den Beamten 
des elgentlichen Betrlebsdienstes (bls einschl. Besoldungsgruppe VI) 
die Beherrschung nnd Anwendnng der Vorschrlften nach MogUch
kelt erleichtern. Hierzu trllgt elne weitgehende Gliederung des 
Stoffes nach den einzelnen Dienst- und Geschaftszwelgen sowle die 
Beigabe von zahlreichen Abbildungen aus dem Geblete der Tele
graphen- und Fernsprechtechnik bel. AuBerdem beriicksichtigt 
der Leltfaden auch die gesetzlichen Bestlmmungen fiber das Post
und Telegraphenwesen und die hauptsllchllchen Vorschrlften aus 
dem Beamtenrecht und gibt eine Anleitung fiir die Abfassung der 
im Post- und Telegraphen-Betriebsdienst vorkommenden Schrlft
stiicke mit einer grilBern Zahl von Musterschreiben. 

Lelthilfsmlttel s. PostIeitbehelfe 

Leitponkte, geeignete PAin der Niilie der Grenze zur 
Weiterleitung der Post nach dem KriegsschaupIatz. 
Vgl. Feldpost 

Leit- ond Beklebeliste s. Postleit behelfe 

LeUland. I. Verfass ung. An der Spitze des Post
wesens steht die Generaldirektion der Posten und 
Telegraphen, die dem Verkehrsministerium unterstellt 
ist. Bezirksbehorden gibt es nicht; die PAnet sind der 
Generaldir~~tion unmit~!'llbar untergeordnet. Man ~ter
echeidet P A, P und TA sowie HilfsP Anst. Die Amter 
nehmen an allen Dienstzweigen teil. Die HilfsP Anst 
zerfallen in vier Klassen; die der ersten KIasse ver
kaufen nur Postwertzeiehen; die der zweiten und dritten 
besorgen auBerdem die Annahme und Ausgabe gewohn
Heher und eingesehriebener Sendungen; die der vierten 
befassen sieh mit samtliehen Dienstzweigen, jedoch be
stehen Besehrankungen fiirden Wert- und Postanweisungs
dienst. 

II. Der Postzwang erstreckt sich auf den gesamten Postdienst. 
III. Betrie b. 
A. Briefpost. Briefe: Meistgewicht 2 kg. Geblihrenstufen 

20 g, ermaf3igte Ortsgebiihr. Fiir Postkarten Einheitsgebiihr. 
Flir Drucksachen, Geschllftspapiere und Warenproben 
Gebiihrenstufen je 50 g; fiir Blindenschriftsendungen je 
500 g. SchlieJ3faehabholung ist eingefiihrt; die Rohe der Faeh
miete richtet sieh naeh der GroBe des Orts. 

B. Wertbriefe. Meistgewicht im Ortsverkehr 400, im Fern
verkehr 8160 g. Fiir verschlossen aufgelieferte Briefe ist die Wert
angabe beschrllnkt, fiir offen aufgelieferte nnbeschriinkt. Wert
briefe unterliegen einer Gebiihr nach Gewichtsstufen und einer 
Versieherungsgebfthr von 1 vH der Wertangabe unter Festsetzung 
einer Mindestgeblihr. 

C. Postanweisungen. Betrag unbeschrankt; telegraphische 
nicht zuIassig. 

D. Postpakete. Meistgewicht 16 kg; Ausdehnungsgrenze 
125 cm. Geblihr nach Gewlchtsstufen. Fiir Pakete, die nicht binnen 
7 Tagen nach dem Eingangstag abgeholt sind, wird eine nach dem 
Gewlcht fiir jeden Tag berechnete Lagergebiihr erhoben. 

E. Nachnahmen. Betrag unbeschrllnkt. Der Dienst erstreckt 
sich auf Postpakete, Wertbriefe und Einschreibsendungen. Gebiihr 
2 vH des Nachnahmebetrags unter Festsetzung einer Mindest
gebiihr. 

F. Sonstige Dienstzweige bestehen nicht. Wegen des mit den 
Postverwaltungen von Estland und Litauen abgeschlossenen Sonder
abkommens s. unter Estland. 

Schriftwesen. Recueil S.594ff. Brandt. 

Liberia. 
Geschichte. Die Aufllnge der BriefbeWrderung in Liberia gehen 

vermutlich bis in die zweite HII!fte des 18. J ahrhunderts zuriick. 
Nachdem urn diese Zeit Dualu BoknIu Yom Stamme Vey im Gebiete 
Grand Cape Mount eine Art Silbenschrift erfunden hatte, begannen 
die Einwohner, namentlich die Angehilrigen des genannten Stammes 
zu schreiben und Briefe miteinander anszutauschen. Die Brief~ 
wurden durch Boten oder Freunde befilrdert, die am Bestimmungs
ort der Briefe wohnten. Der Hlluptling genoB dabei kein Vorrecht. 
Fiir die dem ilffentlichen Wohl eines Stammes oder einer Ortschaft 
dienenden Briefe wurde keinerlei Vergiitung erhoben. Die Ein
richtung bestand bis zur Griindung der Republik 1847. 

Nach der Unabhangigkeitserkillrung iibte die Regierung die 
Aufslcht iiber den Postdienst aus. 1854 beschloB die gesetzgebende 
N ationalversammIung die tJbernahme der BefOrderung amtlicher 
Briefposten und gewilhnlicher Briefsendungen durch die Post
verwalung. Fiir die Einrichtung von P Anst in der Stadt Monrovia 
und in den Bezlrken Grand Bassa und Slnoe wurde eln Betrag 
von 500 Dollar bewilligt. Der neue Postdlenst wurde dem Schatz
amt unterstellt. Das Postgesetz bestlmmte zu Postmelstern die 
Einnebmer der Hafeneingangszillle. Generalpostmeister war der 
Zollelnnehmer von Monrovia; er hatte der NationalversammIung 
alljll.hrlich liber die Postverwaltnng zu berichten. Postwertzeichen 
waren noch nicht eingefiihrt. Amtliche und gewilhnliche an auBer
halb der Republik wohnende Empfllnger gerichtete Briefe wurden 
kosteufrei befilrdert. Die Befiirderung von Posten im Inland auf 
nichtamtIiche Weise war strafbar. Die ersten Freimarken wurden 
1860 ansgegeben. 1892 wurde Arthur Barclay zum Generalpost
meister ernannt. Er richtete In Robertsport und in der Montferrado 
County am St. Paul-FluB PAnst elo, ermaBigte die Briefgebiihr 
flir den Weltpostvereinsverkehr und gab eioe neue Dlenstanweisnng 
sowle neue Postwertzeichen heraus. Barclay iibernahm nach kurzer 
Zeit auf Wunsch des Prasidenten der RepubIik das Schatzamt; die 
Leitung des Postwesens bewegte sieh aber fortan in neuzeitIichen 
Bahnen weiter. 

II. Verfaseung. An der Spitze des Postwesens steht 
ein Generalpostmeister, dem ein Sekretar, ein Rendant, 
ein Kassier und ein Wertzeiehenverwalter nachgeordnet 
sind. 

III. Betrieb. 
A. Brlefpost. Es gibt vier Klassen von Postsendungen. Zur 

1. Klasse gehilren die Briefe, Postkarten sowie aIle verschlossenen 
Sendungen und schriftliche Mitteilungen jeder Art. Gebiihrenstufen 
von 'Ii Unze (16 Unzen = 1 Pfund = 453,6 g). Die im Dienste der 
Republik stehenden Soldaten und Matrosen sind von der Gebiihren
entrichtung befrelt, wenn die Sendung als Soldaten- oder Matrosen
brief sowle durch die Unterschrlft des vorgesetzten Offiziers gekenn
zeichnet 1st. Der Empflinger einer Bolchen Sendung hat jedoch die 
eiufache Gebiihr zu zahlen. Die 2. Klasse umfaOt die Zeitungen 
und die jllhrlieh mindestens viermal erschelnenden Zeitschriften. 
Eio Verleger, der die Zeitungen usw. gegen die Gebiihr der zweiten 
Klasse zu versenden wilnscht, muO dies auf besonderem Vordrnek 
beantragen unter Beifligung von zwei Stiicken der letzten Ansgabe 
der Druckschrift. Fiir die Aufnahme der Zeit lIng usw. In das Ver
zeichnIs der Seodungen der 2. Klasse wlrd elne Eintragungsgebiihr 
erhoben. Die Druckschriften mlissen regelmllBig erscheinen, den 
Tag der Ausgabe und eine laufende Nummer tragen; sie dlirfen 
weder geheftet noeh gebunden sein. Der Inhalt solI die Leser liber 
Gegenstande von allgemeiner Bedeutung, liber Schriftwesen, Wissen
sehaften und Klinste oder liber einen besonderen Gewerbezweig 
nnterrichten. J ede Veroffentlichnng muO auf der ersten Seite den 
gedruckten Vermerk tragen: ,.Eingeschrieben als Sendung der 
2. Klasse beim P A •.. auf Grund des Gesetzes yom •.. " Gebiihren
stufen von je 1 Pfund. Zur 3. Klasse zahlen die librigen Druck
sachen; Gebiihrenstufen von je 2 Unzen. Freimachungszwang. Die 
4. Klasse umfaOt aile andern Sendungen. Meistgewieht 11 Pfnnd, 
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Ausdehnungsgrenze 3 FuLl (1 Ful.l = 30,5 cm). GebUhrenstufen von 
je 1 Unze bis zu 4 Unzen, darUber von je 1 Pfund. 

B. Postanweisungen. Der Postanweisungsdienst ist voriiber
gehend· eingestellt worden. 

C. Postpakete. Meistgewicht 11 Pfund. Gebiihrenstufen von 
je 1 Pfund. 

Sonstige Dienstzweige bestehen nicht. 
Schriftwesen. Supplement au Recueil de renseignements Bur 

I'organisation des Administrations de l'Union et sur leurs services 
internes. Mai 1924. S.57/58; L'Union Postale 1925 S.72ff.; 
v. Schweiger-Lerchenfcld, Das neue Bueh von der Weltpost. A. Hart-
lebens Verlag, Wien, Pest, I,eipzig. S.410. Brandt. 

Lielerseheine sind formblattmiiBige Mitteilungen iiber 
ausgefiihrte Lieferungen, in denen die gelieferten Dinge 
so genau aufgezeichnet sein miissen, daB die belieferte 
Stelle die Richtigkeit der Lieferung priifen kann. Die 
Lieferscheine sind, wenn die liefernde und die belieferte 
Stelle in einem Abrechnungsverkehr miteinander stehen, 
in der Regel mit dem Ersuchen verbunden, die Lieferung 
so zu buchen, daB die Buchung derjenigen der liefernden 
Stelle entspricht. Das ist wegen des notwendigen Ver
gleichens der Restschulden oder Restforderungen (des 
Saldovergleichens) wichtig_ Lieferscheine sind im innern 
Betriebe der DRP bei der .. Versendung von Zahlungs
mitteln, Schecken und Uberweisungen, Rechnungs
belegen, Wertzeichen, Wertpapieren und auch von 
Gegenstanden iiblich, die aus der Sachrechnung (s. d.) 
einer Dienststelle in die einer andern iibergehen. Bei 
Lieferung von Rechnungsbelegen werden Lieferscheine 
auch dann benutzt, wenn die liefernde Stelle den 
Betrag des Belegs als Schuld anzurechnen hat. Liefer
scheine sind ferner im Gebrauch im Verkehr mit der 
Reichsbank bei Einzahlungen sowie u. U. im Verkehr 
mit Lieferern beim Bezug von Waren oder bei Ablieferung 
von Altstoffen usw. Das Wesen des Lieferscheins als 
Begleitschreiben bedingt nicht, daB er der Sendung 
beigefiigt wird, wenn dies auch die Regel bildet. Wird 
der Lieferschein aus besonderen Griinden fiir sich in 
einem Briefumschlag versandt, so ist dieser auBerlich 
mit dem Vermerk "Lieferschein" zu versehen, damit 
der Lieferschein sogleich der belieferten Stelle zugefiihrt 
werden kann. Bei Verwendung von Lieferbiichern (z. E
von ZuschuBbestellbiichern) zu Mitteilungen iiber den 
Abgang von Lieferungen vertritt der Absende- (Zahlungs-) 
Vermerk der liefernderi Stelle den Lieferschein. 

Listenverfahren beim Anslands-Postanweisungsverkehr_ 
Neben dem Vereins-Postanweisungsverkehr (s_ Post
anweisungsabkommen), bei dem in der Weise verfahren 
wird, daB die Postanweisungen ohne Nachweis vom 
Aufgabelande nach dem Bestimmungslande iibersandt 
werden und die Abrechnung auf Grund der ausgezahlten 
Postanweisungen erfolgt (s_ Postanweisungsabrechnung), 
gibt es einen auf besonderen Abkommen beruhenden 
Postanweisungsverkehr, der von dem sag. Listenver
fahren Gebrauch macht, derart, daB die auf Post
anweisungen eingezahlten Betrage von einer Vermitt
lungsstelle (Auswechslungsanstalt) im Aufgabelande, der 
die Aufgabeanstalten die Postanweisungen zuzufiihren 
haben, mittels Listen CUberweisungslisten) einer Ver
mittlungsstelle des Bestimmungslandes iiberwiesen .wer
den; die Abrechnung findet dann auf Grund der Uber
weisungslisten statt. Das Listenverfahren findet z. B. 
bei dem Postanweisungsaustausch Deutschlands mit 
England und den Vereinigten Staaten von Amerika An
wendung, wobei noch der Unterschied besteht, daB 
die Postanweisungen selbst im Verkehr mit den Ver
einigten Staaten von Amerika den Uberweisungslisten 
beigefiigt werden, wogegen sie im Verkehr mit England 
im Aufgabelande zuriickbleiben, so daB es Sache der 
Vermittlungsstelle des BE)stimmungslandes ist, auf Grund 
der Angaben in den Uberweisungslisten neue Post
anweisungen auszufertigen. Die mit Empfangsbeschei
nigung versehenen Postanweisungen verbleiben bei An
wendung des Listenverfahrens in jedem Fall im Be
stimmungslande. Die aus irgendeinem Grunde nicht 
ausgezahlten Postanweisungen miissen beim Listen-

verfahren durch Aufnahme in eine Riickliste zuriick
gerechnet werden. 

Das Listenverfahren ermoglicht eine schnelle und einfache Ab
rechnung, ist aber gegenUber dem gewohnlichen Postanweisungs
verfahren mit manchen Mehrarbeiten verbunden, anch hat die 
Leitung Uber Vermittlungsstellen, ebenso z. F. die Ausfertigung 
neuer Postanweisungen, Verzogerungen im Gefolge. 

Schriftwesen. Meyer-Herzog S.169ff. 

Litauen. 1. Verfass ung. Das Post-, Telegraphen-, 
Fernsprech- und Funkwesen sind Staatsmonopol. Die 
oberste Leitung fiihrt die Generaldirektion der Posten 
und Telegraphen, die dem Verkehrsministerium unter
stellt ist. An der Spitze steht <.J:er Generaldirektor, ihm 
zur Seite ein Inspektor. Die P A sind in si~.hen Klassen 
eingeteilt, auBerdem gibt es P Ag und BP A. 

II. Betrieb. A. Briefpost. 1m Verkehr mit Deutsch
land, Estland und Lettland werden die Inlandsgebiihren 
angewandt. Gewohnliche Briefe Meistgewicht 2 kg; 
die Briefgebiihr, fiir Ortssendungen ermaBigt, wird fiir 
je 20 g oder Teil davon erhoben. Postkarten wie im 
Weltpostverkehr; Ortspostkarten unterliegen ermaBigter 
Gebiihr. Drucksachen: Meistgewicht 2 kg, Gebiihren
stufen je 50 g. Geschafts pa piere: Meistgewicht 2 kg, 
Gebiihrenstufen erste 150 g, weitere 50 g. Waren
proben erste Stufe IOOg, weitere 50g. Blinden
schriftse nd unge n: Meistgewicht 3 kg, Gebiihren
stufen je 500 g. 

Flir gewohnliche Sendungen kein Freimachungszwang, 
fiir nicht freigemachte wird die doppelte Gebiihr er
hoben; keine Sondergebiihr fiir postlagernde Sendungen. 

B. Wertbriefe: Meistgewicht 10 kg, fiir offen auf
gelieferte Wertbriefe hiihere Wertgrenze als bei ver
schlossen aufgelieferten. Erhoben wird die Briefgebiihr 
und eine Versicherungsgebiihr. 1m inneren Verkehr ist 
verboten, .in Wertbriefen Litas (litauische Mark) usw. 
zu befordern. 

C. Postanweisungen: 1m gewohnlichen Verkehr 
Hochstbetrag; bei Staatsdienstpostanweisungen keine 
Hochstgrenze. Telegraphische Postanweisungen zulassig. 

D. Postpakete. Meistgewicht 40 kg, Wertangabe 
bis zu bestimmtem Hochstbetrag zurassig. Die Ver
sicherungsgebiihr ist die gleiche wie bei Wertbriefen. 
Gewichtsstufen I, 3, 5 kg, iiber 5 kg je I kg. Bei Nach
oder Riicksendung wird die volle Gewichtsgebiihr er
hoben. Pakete an Empfanger im Orte werden 7 Tage, 
an Empfanger auf dem Lanrie 30 Tage nach dem Ein
gangstag kostenlos aufbewahrt; nach Ablauf dieser 
Fristen wird eine tagliche Lagergebiihr erhoben. 

E. Nachnahmen unterliegen einer besonderen nach 
der Hohe des Betrags abgestuften Gebiihr. 

F. Zeitungen und Zeitschriften. Die Gebiihr 
betragt 10 vH des Bezugspreises unter Festsetzung von 
Mindestge biihren. 

Wegen des mit den Postverwaltungen von Estland 
und Lettland abgeschlossenen Sonderabkommens s. 
Estland_ 

Schriftwesen. Supplement au Recueil de renseignements sur 
I'organisation des Administrations de l'Un[on et sur leurs services 
internes S.59ff. Brandt. 

Litewka s. Dienstkleidung 

Litzenbriider hieBen die Unterbedienten einzelner 
friiherer deutscher Landesposten. In Mecklenburg
Schwerin nahmen sie etwa die Stellung der heutigen 
Paketzusteller ein. Nach der mecklenburg-schwerinschen 
PO von 1770 hatten sie u. a. das Gepack der Reisenden 
zu besorgen und diese aus der Wohnung abzurufen. 
Ferner gehorte es zu ihrer Dienstaufgabe, Briefe, die 
binnen einer bestimmten Zeit nach Ankunft der Post 
nicht abgeholt waren, den Empfangern in die Wohnung 
zuzustellen. Zu Anfang des 19. Jahrhunderts wurden 
auch bei der schwedischen fahrenden und der danischen 
Post in Hamburg Litzenbriider verwandt. Dieselbe 
Bezeichnung hatten noch 1864 die bei der Post in Schles
wig-Holstein beschiiftigten Paketzusteller. 

22* 
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SchriftweBen. Archiv 1887 S.482ff., 571; Moller, Geschichte 
des Landes-Postwesens in Mecklenburg-Schwerin. Barensprnngsche 
Hofbuchdrnckerei, Schwerin i. M. 1897; J ahrbiicher des Vereins fiir 
mecklenburgische Geschichte. 62. J ahrgang, Schwerin 1897 S. 88, 
91, 243ff. Wolpert. 

Loehkartenmasehinen (Buchhaltungs- und Statistik
maschinen) haben den Zweck, die mit der Aufstellung 
von behOrdlichen und kaufmannischen Statistiken, mit 
der Buchfiihrung usw. verbundenen Kopf- und Hand
arbeiten moglichst weitgehend auf die Maschine abzu
walzen, die zugleich schneller und sicherer arbeitet aIs 
der Mensch. Die erste Maschine dieser Art stammt 
von dem Deutschamerikaner Hollerith, eine ahnliche 
von dem Amerika.ner Powers. 

Ver- :.;~ ~ 
tret "'" J;; 
1 g" 

c;j &! 
Ro. Betrng Lager Fracht > o p. 

Zum Lochen der Karte wird ein mit der Hand be
triebener Tastenlocher (Abb. 2) benutzt. Er enthalt 
12 Tasten mit den Zahlen 0-9 und 2 Hilfstasten; aIle 
Tasten wirken auf Lochstempel. Die zu lochende Karle 
wird auf einem beweglichen Sehlitten so in den Tasten
locher eingesehoben, daB die zuerst zu loehende Zahlen
reihe unter die in einer Reihe angeordneten Stempel 
zu liegen kommt. Durch das Niederdriieken einer Taste 
wird ein Loch in die Zahlenreihe eingestanzt; darauf 
riiekt der Sehlitten selbsttatig urn die Breite einer senk
reehten Zahlenreihe weiter, so daB beim naehsten Tasten· 
druek das Loch in die naehste Reihe kommt. Ein ge
iibter Locher kaun je naeh der Zahl der auf einer Karle 

auszufiihreuden Loehuugen 200-500 Karten in 
der Stuude fertigstellen. 

Die Haudloehmasehine besitzt einen selbsttatigen 
sag. Tabulator, der gestattet, nieht zu loehende 
Reihen wahlweise zu iiberspringen. 

000000 •• 00 ••• :000 : ••• 00 8 00- 0 . 0 

:: Jt:iiT:::~i::::::::~: :: J 
3 S S sl3 sis 3: 3 3 3 3 3' S 3 3 :3 3 3 3 S 3 3 3: S 3 3 §' 

Die Loehmasehine wird in ahnlieher Ausriistung 
aueh mit Kraftantrieb geliefert. Die Bedienung 
braueht bei diesem Locher die Loehtasten nur bis 
zur Reiehweite eines Elektromagneten zu fUhren, 
der dann den Stempel dureh die Loehkarte stoBt. _. __ ......... .... + ..... : .... .. ......... : ......... : ... .. .. ...... ....... : ....... ~ 

• 4 4 . 4 414 4 4 4 4 4 4 : <1 4 4 :4 44 4 4 4 4 4 : 4 44 :!. 
55565555: 5 . 555:55 . :555 •• 5 5 5 : . 5 . ~ 

Loehungen gleiehbleibender Art fiir groBere Kar
tenmengen werden durch einen Sehnellstanzer 
ausgefiihrt. 

'8:"~8;' 78~ .. ·8;;.·;18;..·8:·.: S; : ":.:,,.:.: .;. : ::"';~: ' ;": :; .. ::: ... ;;. ~. 
8 8 8 : 8 8 :8 8 8 8 8 8 8 

\)99999!9 9:99 91l 9 : 9 \) 9 '9 91l 99999' 9 9,1l 

Urn die Karten auf riehtige Loehung zu priifen, 
kann eine besondere Loch priifmaschine benutzt 
werden. Die Karten werden dureh Fiihlstifte ab
getastet, wobei fehlende oder fehlerhafte Loehungen 
selbsttatig angezeigt werden. 

Die geloehten Karten werden dureh eine Sortier
maschine (Abb. 3) gesehickt. ZudemZweckewer
den sie in SWBen auf eiuen oben an der Masehine 

angebrachten Kartentisch gestellt, der dureh eine mit 
Zuggewiehten an beiden Seiten versehene Stahlplatte an 
die Zufiihrung herangedriickt wird. An den Karten ist 
eine Eeke abgeschnitten, so daB eine verkehrt liegende 
Karle sofort entdeckt und in die riehtige Lage gebraeht 
werden kann. Ein sehwingendes Messer senkt sich nieder 
und sehiebt eine Karte naeh der andern dureh einen 
Schlitz naeh unten, wo sie von einer Walze erfaBt wird. 
Die Karten laufen dann an einer Biirste (einem Biindel 
feiner Stahldrahte) vorbei und in dem Augenbliek, wo 
die Biirste auf ein Loch trifft, wird dureh einen in den 
Stromkreis eingeschalteten Magneten eine Anzahl Sehie-

Abb. 1. Hollerith·Lochkarte. 

a) Die Hollerith - Maschine. Grundlage der 
Maschinenarbeit ist eine 18,7·8,2 cm groBe Karte aus 
diinnem Steifpapier (Abb. 1). Sie enthalt in Haupt
spalten nebeneinander die Angaben, die bearbeitet 
werden sollen. Das Beispiel in der Abb. 1 enthalt z. B. 
Vermerke iiber die Nummer des Vertreters, iiber die 
Nummer der verkauften Ware (Qualitat), die ;Nummer 
der Packung, Gewicht, Betrag usw. Jede Hauptspalte 
enthalt mehrere senkrechte Zahlenreihen von 0-9; im 
ganzen konnen 45 Zahlenreihen auf der Karte unter
gebracht werden. Diese Zahlen werden gelocht. Die 
Lochung in dem abgebildeten Beispiel zeigt an: der 

Abb.2. Hollerith-'l'astenlOCber. 

Verlreter Nr.46 hat von der Ware (Qualitat) 24 in 
der Packung 68 eine Menge von 250 kg fUr 125 M ver
kauft; die Ware stammt von Lager 55; Frachtkosten 
12 M 50 Pf.; Antell des Verlreters 5 vH. 

Die hier beschriebene Karle wird naeh den besonderen 
Unterlagen gelocht. Sollen die urspriinglichen Unter
lagen selbst als Lochkarten dienen, so werden sie so 
eingeriehtet, daB die Vermerke darin zunachst hand
schriftlich oder mit der Schreibmaschine niedergesehrie
ben und spater auf dem TastenIocher in Loehsehrift 
iibersetzt werden. Solche Karlen werden Dualkarlen 
genannt. 

nen so gesteuret, daB die Karte dureh 
Greifer eines paternosterartigen Ban
des in das Fach gefiihrt wird, das der 
gelochten Nummer der senkreehten 
Zahlenreihe entspricht. AIle Karten 
mit gIeieher Loehung kommen also in 
das gIeiehe Faeh. Haben die Karlen 
zwei- oder mehrstellige Zahlenreihen, 
so miissen sie zweimal, dreimal usw. 
clureh die Maschine geschickt werden, 
j t'desmal naeh Einstellung der Biirste 
auf die zu bearbeitende Zahlenreihe. 
Zum SehluB sind die Karlen sicher 
geordnet. Die Sorliermaschine be-
arbeitet etwa 20 000 Karten in der 
Stunde. 

Zum Einzelaufsehreiben der dureh die Loehkarten 
dargestellten Betrage, zum Zusammenzahlen dieser Be
trage und zum Aufsehreiben der SehiuBsummen dient 
die Tabelliermasehine (Abb. 4). Sie wird nach 
Wahl aIs ZahImaschine (mit 5 Zahlwerken) oder als 
Zahl- und Schreibmaschine (mit 5 Zahl- und 5-7 Schreib
werken) geliefert. Die Zahl- und Sehreibmaschine fiihrt 
nachstehende Arbeiten aus: 

1. Sie rechnet die gewiinschten Betrage zusammen; 

2. sie schreibt jede einzelne Karle ab und zeichnet 
gleichzeitig die SchiuBsummen auf; 
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3. sie schreibt die Gruppensumme vor jede Rechen
aufgabe; 

4. sie trennt die Rechenaufgaben 'selbsttatig durch 
eine freie Zeile. 

Die Maschine verrechnet in dieser Weise etwa 4500 Kar
ten stiindlich; wird auf die Abschrift der Einzelkarten 
verzichtet und soIl nur die SchluBsumme 
geschrieben werden, so verrechnet die 
Maschine die doppelte Anzahl Karten, also 
rund 9000 stiindli.ch. 

Ein besonderes Schaltbrett gestattet, 
aIle moglichen Kartenanordnungen durch 
ein und dieselbe Maschine laufen zu lassen. 

Die Maschine besitzt schlieBlich einen 
elektrisch betriebenen Gruppenpriifer, 
der die Kartengruppen selbsttatig trennt. 
Die Karten werden ahnlich wie bei der 
Sortiermaschine durch eine Zufiihrung 
yom Kartenstapel abgenommen und an 
einem Biirstenschlitten vorbeigefiihrt, wo
bei fiir jede Spalte der Karte eine be
sondere Biirste vorgesehen ist. Treffen eine 
oder mehrere dieser Biirsten auf eine 
durchlochte Stelle der Karte, so schlieBt 
sich durch die hinter der Karte befind
lichen Kontakte ein Strom, und dieser 
setzt die Zahlwerke in Bewegung. Die 
Tabelliermaschine tragt bis zu 5 Zahl
werke. J edes Zahlwerk zahlt in einer 
Stunde 10 000 siebenstellige Zahlen. Sor
tier- und Tabelliermaschine werden von 
einer Person bedient. 

b) Die Powers - Maschinen ahneln 
den Hollerith-Maschinen. Sie :verwendell 
eine Lochkarte nach dem Hollerithschen Muster. Die 
Grundzahl von 45 Lochspalten kann durch sog. Uber
lochungen um 10-20 v H gesteigert werdEll. 

Der Tastenlocher (Abb.5) hat eine Speichervor
richtung, die mit etwa 500 Karten gefiillt werden kann. 
Die Arbeit beginnt damit, daB 
fiir alle zu stanzenden Zahlen 
Lochstifte durch Druck auf 
die Tasten eingestellt werden. 
Fehleinstellungen lassen sich 
hierbei berichtigen. Nach dem 
Einstellen werden durch Druck 
auf eine Taste in einem Gange 
folgende Maschinenarbeiten aus
gefiihrt: 

1. Aus dem Speicher wird 
eine Karte selbsttatig in das 
Innere der Maschine befordert. 

2. Die eingestellten Stifte 
stanzen gleichzeitig aIle Locher. 

3. Die gelochte Karte wird 
selbsttatig in einen Behalter 
gebracht. 

Zum Lochen der Dualkarten, 
bei denen man den Wortlaut 
wahrend des Lochens sehen muB. 
kann man den gleichen Tasten: 
~<?cher mit einer geringfiigigen 
Anderung verwenden. Die Karten 
werden dann nicht in groBerer 
Anzahl, sondern einzeln in den Speicher gelegt. 1m 
iibrigen spielen sich die Arbeitsvorgange ab wie vor
stehend beschrieben. 

Angaben, die sich in aufeinanderfolgenden Karten
gruppen wiederholen, z. B. Tag, Monat, Abteilungs
nummer u. dgl. konnen nach der Einstellung stehen
bleiben, so daB sie jedesmal selbsttatig gelocht werden. 

Mit dem Tastenlocher Mnnen je nach det Zahl der 
Zll lochenden Spalten 300-700 Karten in der Stunde 
£ertiggestellt werden. 

Die Schie berloch maschine (Abb. 6) gestattet eine 
Einstellung der Lochstifte durch Schieber. Die einge
stellten Ziffern stehen in einer wagerechten Reihe, so 
daB man sie vor dem Lochen priifen und notigeufalls 
berichtigen kann. 

Die Kartenzu- und -abfuhr und das Lochen geschieht 

Abb.3. Hollerith-Sortiermaschine. 

selbsttatig wie beim Tastenlocher. Die Nullen brauchen 
nicht eingestellt zu werden; sie werden selbsttatig ge
locht. Die Schieber konnen festgelegt, brauchen also 
bei Wiederholungen nicht von neuem eingestellt zu 
werden. 

Abb, 4.. :B:olleritb-Tabelliermaschine. 

Zum Verteilen der Karten dient die Sortiermaschine 
(Abb. 7), die ahnlich wie die Hollerith-Maschine durch 
Abfiihlen der Locher arbeitet. Dieses Abfiihlen geschieht 
selbsttatig durch Fiihlstifte, die durch die Locher hin· 
durchtreten und mit Gegenstiften die Weichen einstellen. 
Die Karten miissen so oft durch die Maschine geschickt 
werden, wie die Zahlen Stellen besitzen. Sie liegen in 
einer Speichervorrichtung, die etwa 500 Stuck auf
nimmt und nachgefiillt werden kann, wahrend die 
Maschine liiuft. Die Verteilfiicher sind wagerecht in 
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gleicher Hohe angeordnet, so daB die Karten bequem 
herausgenommen werden konnen. Ein Fach nimmt etwa 
500 Karten auf; sobald es voll ist, halt die Maschine 
selbsttatig an. Die Maschine bearbeitet 18 000 bis 
21 000 Karten in der Stunde. Eine Person kann gleich
zeitig 2-3 Maschinen bedienen. 

Abb. 5. l'owers-Tastcu locllcr. 

An der Maschine kann eine Vorrichtung zum Aus
scheiden von Gruppen angebracht werden. Diese wird 
benutzt, wenn man aus den Karten nur eine gewisse 
Gruppe herausholen will. Ferner kann die Maschine 
mit Zahlwerken ausgeriistet werden, welche die Anzahl 
der in jedes Fach gelangten und die Summe aller durch 
die Maschine geschickten Karten zahlen. 

Der Tabellendrucker (Abb. 8) fiihrt nachstehende 
Arbeiten aus: 

Abb. 6. Powers-Schieberlochmn chine. 

1. Er set:l!P die auf den Karten eingelochten Angaben 
(auch die Uberlochungen) samtlich oder Wlter Weg
lassung bestimmter Spalten zu gedruckten Ubersichten 
zusammen. 

2. Er zahlt die in den Karten enthaltenen Werte 
(einschl. der tlberlochungen). .. 

3. Er druckt die Summen unter die Spalten der Uber· 
sicht. 

4. Jeder Zahler kann mit einem Endsummenwerk aus
geriistet werden, das die Einzelsummen zu einer End
summe zusammenzahlt und abdruckt. Nach Belieben 
konnen auch die Zwischensummen abgedruckt werden. 

Abb.7. Power - ·orticrmn.clline. 

5. Das Drucken der Einzelposten kann gespart werden. 
Die Maschine zahlt dann nur zusammen, druckt aber 
die Summen (im FaIle 4 auch die Endsummen) und setzt 
die Gruppennummer zur Bezeichnung der Posten davor, 
aus denen sich die Summe zusammensetzt. 

Abb. 8. Powers-Tabellendrucker. 

An Stelle von Zahlwerken konnen auch Buchstaben
drucker eingesetzt werden, mit denen Namen und Be
zeichnungen bis zu 20 Buchstaben gedruckt werden 
konnen. 
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Es lassen sich wie mit einer Schreibmaschine mehrere 
Durchschlage anfertigen, man kann mit Kopierfarbband 
arbeiten und von den Listen mit Kopiermaschinen Ab
schriften machen. SchlieBlich kann man die Angaben 
durch Benutzung von Hektographenband drucken lassen 
und von den Listm eine groBere Anzahl von Abschriften 
anfertigen. 

Die Maschine bearbeitet 4500 Karten in der Stunde, 
kann also in dieser Zeit 4500 Zeilen aus je 7· 9stelligen 
Zahlen drucken und die Betrage in den Spalten zusammen
zahlen. 

Anwend ungsge biete. Die Lochkartenmaschinen 
werden benutzt zur Lohnverrechnung, Lohnstatistik, 
Verrechnung und Uberwachung von Rohstoffen usw., 
Statistik des Warenumsatz€s u. dgl. Die Deutsche 
Reichsbahn verwendet sie u. a. zur Verrechnung von 
Gehiiltern und Lohnen, fUr die Giiterabfertigung und 
Verkehrskontrolle, zur Abrechnung von Dienstkohlen, 
Liefervertragen und Wagenmieten mit fremden Bahnen 
sowie zur Ermittlung der Wagenachskilometer. 

1m Betriebe der DRP sind Lochkartenmaschinen noch 
nicht eingefUhrt. Wahrend des Weltkrieges beim Post
rechnungsamt in Berlin ausgefiihrte Versuche, die Loch
kartenmaschine im Rentenrechnungsverkehr und zur 
Priifung der Feldpostanweisungen auszunutzen, sind 
fehlgeschlagen. Die Schwierigkeiten waren zu einem 
groBen Teil in den Kriegsverhaltnissen (mangelhafte 
Rohstoffe ffir die Lochkarten, ungeniigende Leistungs
fahigkeit des Helferpersonals usw.) begriindet, weniger 
auf Mangel der Maschinen zuriickz~iihren. Eine Ver
wendungsmoglichkeit besteht bei VA mit zahlreichem 
Personal (u. U. zusammengefaBten Betrieben) oder mit 
starkem Verkehr (z. B. Fernsprechiimtern mit erheb
lichem Sprechverkehr nach auBerhalb). 

Bei der Postverwaltung der Vereinigten Staaten und 
bei der schwedischen Postverwaltung werden Powers
maschinen zum Priifen usw. der Postanweisungen be-
nutzt. L. S c h n e Ide r. 

Lohnzettel s. Gehaltszettel 

Lotteriebriefe. Da in den verschiedenen Landern des 
Deutschen Reichs mit einer eignen Staatslotterie das 
Spielen in fremden Lotterien, soweit nicht besondere 
Abkommen bestehen, verboten ist, sind oUene Sen
dungen mit Anpreisungen einer am Bestimmungsort 
verbotenen Lotterie nach der PO (s. AusschlieBung von 
der PostbefOrderung) unzulassig. Enthalt eine ver
schlossene Sendung Lose oder Anerbieten zu einem 
verbotenen Gliicksspiel, so ist der Empfanger berechtigt, 
die Sendung auch nach der ()ffnung als verweigert an 
die PAnst zuriickzugeben; diese behandelt sie als un
zustellbar. 

Die Kg!. Sachsische FO von 1859 gestattete auch die Riickgabe 
unverlangt zugegangener Lose der eignen Landeslotterie (§ 23). 

Liiftung der Dienstraume, s. Reinigung, Liiftung und 
Heizung der Dienstraume 

Liiftungsanlagen sind ffir groBere Betriebsraume mit 
starkem Verkehr und entsprechender Staubentwicklung, 
z. B. fiir Briefabfertigungen, unentbehrlich. Liiftet man 
nur durch Offnen der Fenster, so kann dies bei kaltem 
'Vetter nur in Arbeitspausen geschehen, die aber den 
Betrieb hemmen, besonders in den Abendstunden, wo 
sich der Verkehr zusammendrangt. Liiftungsanlagen mit 
gesonderter Liiftungskammer und Rohrnetz haben sich 
wenig fiir diesen Zweck bewahrt; sie sind, wenn sie 
nicht durch Zugluft lastig fallen sollen, umstandlich und 
kostspielig und verlangen dauernde Benutzung, auch im 
Sommer; sonst werden sie durch Verstauben unbrauchbar. 

ZweckmaBiger und billiger, dabei fiir alle FaIle aus
reichend, sind Fensterventilatoren, die in der Nahe der 
groBten Staubentwicklung einzubauen sind. Das von 
ihnen oft ausgehende brummende Gerausch wird durch 
Herabsetzung der iiblichen Umdrehungszahl verringert. 

Da sie die Aufgabe haben, die verbrauchte und staubige 
Luft abzusaugen, so miissen sie so eingebaut werden, 
daB sie die Luft nach auBen blasen. Besteht hierbei die 
Gefahr, daB schlechte Luft, z. B. von in der Nahe be
findlichen Aborten, in den zu liiftenden Raum ein
gesaugt wird, so muB die Saugliiftung durch eine Druck
liiftung so erganzt werden, daB trotz der Saugliiftung 
in dem Raum noch ein geringer Uberdruck erzielt wird. 

In andern Raumen, zu denen auch die Entkartungen 
und das Briefzustellgeschaft gehiiren, geniigt meist eine 
Liiftung durch Offnen der Fenster, deren obere Fliigel 
zu diesem Zweck als Kippfliigel ausgebildet werden. 
In den ~rieftragersalen ergeben sich meist durch die 
Abwesenheit der Brieftrager wahrend des Zustell
geschafts die zum Liiften erforderlichen Pausen, so daB 
man nur in Ausnahmefallen eine kiinstliche Liiftung 
einrichten wird. 

Luftpostbriefkasten s. Briefkasten 

(..uftpostverbindungen im Weltpostverkehr (s. auch Luft
postverkehr) gelten laut BeschluB der Postkongresse in 
Madrid (1920) und Stockholm (1924) als auBergewohn
liche Verbindungen fiir die nicht die gewohnlichen 
Briefdurchgangskosten (s. d.), sondern besondere Ver
giitungen, die zwischen den beteiligten Verwaltungen 
besonders vereinbart werden, anwendbar sind. Fiir die 
mit Luftpostverbindungen zu befOrdernden Briefsen
dungen Mnnen die Postverwaltungen einen den aufzu
wendenden besonderen Kosten entsprechenden Zuschlag 
erheben. 

IBei den Luftpostverbindungen soil Festsetzung der Ver
giitungen derart erfolgen, daB die Fostverwaltungen der Lander, 
zwischen denen Luftpostverbindung besteht, 1m Elnvemehmen mit 
den LuftverkehrsgeseIlsehaften die Beforderungskosten fiir die in 
Flughafen ihres Gebiets verladenen Briefposten bestimmen; doeh 
kann jede Verwaitung, die eine Luftpostverbindung unterhalt, die 
Beforderungskosten fiir die ganze Strecke unmittelbar von jeder die 
Verblndung benutzenden Verwaltung erheben. Die Kosten fiir Be
nutzung einer Luftpostverbindung miissen fiir aIle nicht an den 
Betriebskosten beteiIlgten Verwaltungen gleich hoch festgesetzt 
werden. 

Sind Briefposten mit verschiedenen Luftpostverbindimgen zu be
fOrdern, so ist die Fostverwaltung des Landes, wo Verladung statt
findet, verpflichtet, die Verladung zu bewirken; dies gilt aber nicht, 
wenn es sich um Umladung zwischen Flugzeugen handelt, die auf
einanderfolgende Teilstrecken derselben Verbindung durchfIiegen. 
Werden in eOlchen Failen die Fosten vor der Weitersendung im 
Zwischenlande gelagert, so hat die Zwischenverwaitung auf Lager
gebiihren (50 ets. fiir jeden Sack) Anspruch. Hiervon abgesehen 
stehen den Postverwaltungen der iiberflogenen Lander keinerlei 
Vergiitungen fiir die auf dem Luftweg tiber ihre Gebiete befOrderten 
Briefposten zu. 

Luftpostverkehr (s. auch Luftpostverbindungen im 
Weltpostverkehr) ist eine Einrichtung zum Austausch 
von Postsendungen auf dem Luftwege. Als BefOrde
rungsmittel dienen dabei Flugzeuge oder Luftschiffe. 

I. Geschichte. Die DRF hat von Anfang an die Entwicklung 
der Luftfahrt aufmerksam verfolgt und die Bedeutung der lenk
baren Luftfahrzeuge als Verkehrsmittel rechtzeitig erkannt,. Schon 
im Jahre 1874 hielt der General-Fostmeister Stephan im wissen
schaftlichen Verein in Berlin einen offentlichen Vortrag iiber .. Welt
post und Luftschiffahrt", in dem er sich zuversichtlich iiber die 
Zukunft der Luftfahrt aussprach. SobaJd die Arbeit der Erfinder 
zur HersteIlung brauchbarer Flugzeuge und Luftschiffe gefiihrt 
hatte, begannen auch die Versuche der RFV, sie fiir die FostbefOroe
rung nutzbar zu machen. 1m Jahre 1912 wurden zum ersten Male 
Fostsendungen in groBerer Zahl auf einigen FIiigen befOrdert, die 
auf den Strecken Bork (Bahnhof)- Briick (Mark), Mannheim - Heidel
berg und Frankfurt (Main) - Darmstadt ausgefiihrt wurden. In demo 
selben Jahre fanden auch zur Forderung der Luftschiffahrt die 
ersten Versuche einer Fostbeforderung mit Zeppelin-Luftschiffen 
statt. AIle diese Fliige zeigten, daB Luftfahrzeuge, namentlich die 
Flugzeuge, zur Durchfiihrung eines regelmaBigen und sicheren Fost
verkehrs damals noch nicht geeignet waren. EinzeIfIiige mit Fost
beforderung auf kurzen Streckrn wurden allch im Jahre 1913 unter
nommen. Wahrend des Weltkriegs muBte der Gedanke des Luft
postverkehrs zunachst zuriicktreten; doch schnf die deutsche 
Heeresverwaltung auf dem ostlichen Kriegsschauplatz ein N etz von 
Luftverbindungen. das schlieBlich von HeJsingfors bis zur Krim 
mit Seitenlinien nach Bukarest und Rostow am Don reichte und auch 
zur FostbefOrderung benutzt wurde. 1m Inland untemahm die 
RFV 1918 den Versurh eines Luftpostverkehrs. indem sie von 
Februar bis Juni regelmiiBige FostfIiige allf der Linie Berlin - Han
nover- Koln verkehren lieB, wobei die HeeresfIiegertrnppe Fiihrer 
und Flugzeuge stelite. Die ZuverIiissigkeit des Betriebes befriedigte 
indes nicht. Deshalb verzichtete die RFV darauf, den fiugtechnischen 
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Tell. des Luftpostverkehrs selbst zu fibernehmen, fOrderte aber in 
der FoIgezeit den Flugdienst durch Mitgabe von Post, wo es irgend 
anging. 

Nach dem Kriege wurde die Verwaltung des Luftverkehrs dem 
nen geschaffenen Reichsamt fUr Luft- und Kraftfahrwesen fiber· 
tragen, das 1919 dem Reichsverkehrsministerium unterstellt wurde. 
Ais erstes Luftverkehrsunternehmen richtete die Deutsche Luft· 
Reederei 1919 anlilBlich der Tagung der Nationalversammlung In 
Weimar eine Flugverblndung zwischen Berlin und Weimar ein, 
die auch zur Brief· und ZeitungsbefOrderung diente. Da dieser 
Flugdienst sich als zuverlilssig erwies, wurden bald durch die Deutsche 
Luft·Reederei und andere Luftverkehrsgesellschaften fUnf neue 
Luftverkehrslinien mit PostbefOrderung eingerichtet. Die Flug· 
zeuge verkehrten auf den Linien Berlin - Braunschweig - Hannover
Gelsenklrchen Berlin - Hamburg - Westerland, Berlin - Warne· 
miinde, Berlin - Swinemfinde, Berlin - Stralsund - RUgen, also vor· 
wiegend nach Badeorten. Hierzu trat eine Luftpostbeforderung 
Berlin - Friedrichshafen durch das Zeppelin· Luftschiff "Bodensee". 
Juli 1919 muBte der Verkehr mit Flugzeugen wegen Betriebstoff· 
mangels elngestellt werden. Das Luftschiff "Bodensee" setzte seine 
Fahrten noch bis Dezember 1919 fort. Dann endete der deutsche 
Luftschlffverkehr, denn das Luftschiff muBte, ohne daB Ersatz 
vorhanden war, den ehemaligen Kriegsgegnern ausgeliefert werden. 
Ffir den Ubrigen Flugdienst verblieben nur 150 ehemalige Yom 
Feindbund nicht' beschlagnahmte Flugzeuge, die groBtenteils in 
der Hand der Deutschen Luft·Reederei waren. Urn die Wieder· 
aufnahme des Luftverkehrs 1920 zu ermoglichen, bewilligte das 
Reich Beihilfemlttel ffir die Verkehrsluftfahrt, wobei den Unter· 
nehmern die Pflicht auferlegt wurde, auf jedem Fluge Post bis zu 
100 kg frei zu befOrdern. Auf dieser Grundlage wurde von Jull 1920 
an elne Reihe von Luftpostverbindungen im Inlande und nach dem 
Auslande eingerichtet. Der Verkehr dauerte bel hilufig wechselnder 
LinieufUhrung bis zum Herbst 1921 und ruhte auch im Winter 
1920/21 nicht, obwohl dle Kfirze der Tage und die Witterungs· 
unbilden den Betrieb erschwerten. 1922 und 1923 wurde der Luft· 
postverkehr ,jedoch unter Ausschaltung der Wintermonate, fort· 
gesetzt und da das Luftverkehrsnetz fast nur noch zwischenstaatllche 
Verbindungen· umfaBte, immer mehr zu einem Postaustausch mit 
fremden Lilndern ausgestaltet. Auch 1924 lag die Hauptbedeutung 
des Luftpostverkehrs in der Herstellung schneller zwischenstaatllcher 
Verbindungen. Die Linien Innerhalb Deutschlands dienten als 
Zubringerlinlen ffir den zwischenstaatlichen Verkehr. Der Sommer 
1\124 brachte fUr Deutschland den ersten Versuch eines ffir die 
Postbef1irderung besonders wichtigen Nachtluftpostverkehrs auf 
den Llnien Berlin-Stockholm und Berlin-Kopenhagen mit be· 
friedigendem Ergebnls. Einen erfrenlichen Aufschwung nahm der 
Luftpostverkehr im Jahre 1925, weil das Netz der Luftverbin· 
dungen des Inlands und nach· dem Ausland erhebllch ausgebaut 
werden konnte. Zum ersten Male wurden auch dreimotorige GroB· 
flugzeuge (Junkers·Luftverkehr) eingesetzt. Der Winter 1925/1926 
brachte eine Verkehrspause und den ZusammenschluB der groBen 
Luftfahrtgesellschaften zu einer Einheitsgesellschaft, der Deutschen 
Lufthansa A.·G., die den Flugbetrieb im April 1926 auf einer gegen 
das Vorjahr wiederum vermehrten Anzahl von Linien aufnahm. 

Die DRP ist dauernd bemliht, durch mannigfache Werbearbelt, 
Aushilnge, Werbezettel, besondere Stempel, Luftpostwertzelchen, 
Veroffentlichung der Luftverkehrsangaben im Relchskursbuch und 
in den nichtamtllchen KursbUchern usw. die Luftposteinrichtungen 
In der Verkehrswelt bekanntzumachen. Zu einer volligen Einstellung 
des Luftpostverkehrs wird es auch in den Wintermonaten voraus· 
sichtlich nicht mehr kommen. Mit Schwankungen und RUck· 
schlligen in der Entwicklung des Luftpostverkehrs muB aber ge· 
rechnet werden, solange fUr den deutschen Luftfahrzeugbau dle von 
den friiheren Kriegsgegnern erlassenen "Begriffsbestimmungen" 
(Beschrilnkungen) gelten. 

Luftpoststatistlk 
A. Luftpostnetz (km). • . . . • . • 
B. 1m Luftpostverkehr zuriickgelegte Flug· 

1919 
1515 

1924 
7393 

kilometer. • . . . • • . . . • • 573 960 1620 842 
C. Beforderte Postsendungen (kg). . 2 385 13 689 
D. Beforderte Zeltungen (kg) . . . . 7 537 12 563 

II. Recht. § 11 des Luftverkehrsgesetzes (s. d.) yom 
1. 8. Hl22 enthiilt mit Riicksicht darauf, daB der Luftpost. 
verkehr im Nutzen der ganzen Bevolkerung liegt, fol· 
gende Bestimmung: Luftfahrtunternehmen mit einem 
flugplanmitBigen offentlichen Betriebe miissen auf Ver. 
langen der Postverwaltung mit jed e r flugplanmaBigen 
Luftfahrt Postsendungen gegen angemessene Vergiitung 
befordern. Der Umfang der Verpflichtung bemiBt sich 
nach den Bediirfnissen des Luftfahrtunternehmens und 
der Postverwaltung. Er ist im Streitfall vom Reichs· 
verkehrsminister und Reichspostminister festzusetzen; 
das gleiche gilt fiir die Hohe der Vergiitung. 

III. Wirtschaft. Der Luftpostverkehr beschleunigt 
die Beforderung und ist deshalb besonders zum Austausch 
folgender Gegenstiinde geeignet: 

1. Eiliger Nachrichten, deren Beforderung ala Tele· 
gramm zu kostspielig ware; 

2. eiliger Urkunden, z. B. wichtiger Geschiiftspapiere, 
Schiffspapiere, Frachtbriefe; 

3. Zeitungen; 
4. eiligerWarensendungen, bei denen nicht die H6he 

der Frachtkosten, sondern die Schnelligkeit der Bef6r· 
derung ausschlaggebend ist. 

IV. Be trie b. FUr den Luftpostverkehr sind folgende 
Bestimmungen erlassen: Die Luftposten befordern Sen· 
dungen (Luftpostsendungen), fiir die eine Zuschlaggebiihr 
(Luftpostzuschlag) entrichtet ist, andere Sendungen nur 
auf besondere Anordnung des RPM. Als Luftpostsen. 
dungen sind zugelassen: 

a) im Inlandsverkehr und nach der Freien Stadt 
Danzig: 

Gew6hnliche und eingeschriebene Briefsendungen jeder 
Art, gewohnliche Pakete beschriinkter Ausdehnung (ein· 
heitliche Art von Luftpostpaketen ohne Bezeichnung 
"dringend"), Zeitungen. 

b) 1m Auslandsverkehr: 
Gewohnliche und eingeschriebene Briefsendungen jeder 

Art, nach besonderer Bekanntgabe im Amtsblatt des 
RPM auch gewohnliche Pakete (dringende und nicht· 
dringende) und Zeitungen nach einzelnen Liindern und 
auf bestimmten Linien. 

Wertsendungen und Einschreibpakete sind von der 
Luftpostbeforderung vorlaufig noch ausgeschlossen. 

Die Zuschlaggebiihren (Luftpostzuschliige) sind nach 
dem Gewicht der Sendungen gestaffelt und nach der 
Hohe der Beforderungskosten festgesetzt. Eilzustellung 
ist bei Luftpostsendungen besonders zu bezahlen. Fiir 
die Freimachung der Luftpostsendungen Ulld fiir die 
Behandlung nichtfreigemachter oder unzureichend frei. 
gemachter Luftpostsendungengelten die Bestimmungen 
des allgemeinen Verkehrs. Zur besseren Kenntlich· 
machung der Luftpostsendungen empfiehlt sich die Ver· 
wendung von Luftpostwertzeichen (s. d.). AIle Luft· 
postsendungen miissen die deutliche Angabe "mit Luft· 
post"oder "Mit Flugpost" tragen. Klebezettel "mit Luft· 
post" werden von allen PA urientgeltlich abgegeben. 

Luftpostsendungen werden bei allen PAnst angenom· 
men. Gewohnliche Briefsendungen konnen auch durch 
die Briefkasten aufgeliefert werden. In Luftpostorten 
werden an verkehrsreichen Stellen besondere Luftpost· 
briefkasten (s. Briefkasten) aufgestellt. In groBen 
Luftpostorten vermittelt ein PA (LuftPAnst) den Luft· 
postdienst fiir den ganzen Ort. 

Befordert werden Luftpostsendungen grundsiitzlich 
mit den Luftposten; andere Beforderupgsmittel sind 
aber zu wiihlen, wenn sie eine friihere Uberkunft der 
Sendungen gewiihrleisten oder wenn ein Flug ausfiillt 
oder nicht beendet wird. Bei Beforderung mit anderen 
Verkehrsmitteln als der Luftpost sind zu behandeln 
a) Luftpostbriefsendungen wie Eilsendungeu; b) Luft· 
postpakete im Verkehr des Inlands und mit der Freien 
Stadt Danzig durchweg wie "dringende" Pakete, im 
iibrigen Auslandsverkehr wie dringende Pakete, soweit 
sie ala "dringend" aufgeliefert sind. 

Nach der Luftpostbeforderung werden die Sendungen 
mit einem besonderen Stempel (nicht Ankunftsstempel) 
bedruckt. Wortlaut: Mit Luftpost befordert ... (Be. 
zeichnung des LuftPA). Den Absendern konnen die 
Luftpostzuschliige erstattet werden, wenn eine Luft· 
postbeforderung aus Versehen oder wegen einer Betrieb· 
storung iiberhaupt nicht stattgefunden hat. Die DRP 
haftet fiir Luftpostsendungen nach den Bestimmungen 
des PG und der WPVVertrage. 

S. auch Luftpostzeitungen. 
Schriftweseu. Stephan, Weltpost und Luftschlffahrt. Springer. 

Berlin 1874; Ledat, Die Mittel des Postverkehrs. Bd. 21 der Samm· 
lung Post und Telegraphie In Wissenschaft und Praxis. R. v. 
Decker's Verlag (G. Schenck), Berlin 1923; Fischer v. Poturzyn, 
Jahrbuch fUr Luftverkehr. Richard Pflaum. Milnchen 1924; Archlv 
1920 S. 212ff., 1923 S. 253ff., 1924 S. 67 ff.; VBW 1925. 2. Jahrg. S.6ff. 

G re gor. 
Luftpostwertzeiehen dienen zum Freimachen der durch 

Luftpost zu befordernden Postsendungen (s. Luftpost. 
verkehr), und zwar fiir sich allein oder als Zusatzmarken 



Luftpostzeitungen - Luftverkehrsgesellschaften 345 

zu den gewohnlichen Freimarken. Zur Freimachung 
andrer Sendungen diirfen sie nicht benutzt werden, indes 
ist bei Einzelsendungen iiber eine abweichende Verwen
dung in Ausnahmefallen hinwegzusehen. Bei MiBbrauch 
ist die Freimachung ungiiltig. Luftpostmarken werden 
nur bei solchen P A vertrieben, wo ein Bediirfnis dazu 
vorliegt. 

Bevor amtliche Luftpostwertzeichen erschienen, gab as 1m 
Deutschen Reich wie auch in andem LlLndem Luftpostmarken und 
Luftpostkarten, die die Fluggesellschaften usw. fur einzelne Flfige 
ausgaben und die nicht als amtlich anzusehen sind. Die ersteu 
amtlichen Luftpostwertzeichen wurden im Mai 1917 von Italien 
herausgegeben, dann folgten Osterreich April 1918, die Vereinigten 
Staaten von Amerika Mal 1918, Schweiz April 1919 und das Deutsche 
Reich 1m Oktober 1919 mit den beiden Werten zu 10 und 40 Pf. 
(geflfigeltes Posthom und Flugzeug). Diese deutschen Wertzeichen 
wurden ebenso wie die 1922 und 1923 erschienenen Luftpostmarken 
durch die 1924 ausgegebenen Luftpostmarken in Rentenwahrung 
ersetzt. Gleichzeitig erschien auch die erste Luftpostkarte zu 15 Pf. 

Luitpostzeitungen sind einzelne Nummern von Zeitun
gen, die in Mengen von mindestens je 5 Stiick auf An
trag der Verleger an einen bestimmt bezeichneten Emp
fanger in Form besonderer Zeitungssendungen zur Luft
befOrderung (s. Luftpostverkehr) aufgeliefert werden. 
Luftpostzeitungen sind im inneren Verkehr, im Verkehr 
mit der Freien Stadt Danzig und mit andern, besonders 
im Amtsblatt des RPM bekanntgegebenen Landern zu
gelassen, z. B. mit Danemark, Holland, Schweden, 
Schweiz. 

Dienstvorschriften. 1. Die BefOrderung von Luft
postzeitungen kann sich auf die ganze Bezugszeit oder 
auf eine oder mehrere Wochen erstrecken. Nicht.ange
meldete Zeitungsstiicke werden von der Luftpostbeforde
rung ausgeschlossen. 2. Luftpostzeitungen miissen vom 
Verleger verpackt und durch die Aufschrift "Luftpost
zeitungen an ... " gekennzeichnet sein. 3. Die Verleger 
haben die Zeitungsstiicke bei der LuftPAnst oder Post
stelle auf dem Flugplatz, gegebenenfalls auch bei der 
VerlagsP Anst oder einer andern P Anst, einzullefern. 
Dabei miissen sie Tag, Zeit der Auflieferung sowie Zahl 
der zu versendenden Zeitungsstiicke der VerlagsP Anst 
vorher anzeigen. Luftpostzeitungen sind in der Regel 
auf dem Flugplatz oder beim LuftPA abzuholen. Sonst 
gewohnliche Zustellung, auf Antrag Eilzustellung. 4. Fiir 
die BefOrderung und Leitung der Luftpostzeitungen gel
ten dieselben Bestimmungen wie fiir Luftpostbriefsendun
gen. FUr die Beforderung der Luftpostzeitungen mit den 
gewohnIichen Verkehrsmitteln werden keine beson
deren Gebiihren erhoben. 

Gebiihren: 

a) nach dem Inland SOWle nach der Freien Stadt Danzig. 
Litauen einschl. Memelgebiet und t>sterreich eine Ge
samtgebiihr von 1 RM fiir 1 kg; 

b) nach dem Ausland eine Gesamtgebiihr nach einem 
fiir die einzelnen Lander verschiedenen Satze fiir 1 kg. 

In der Gebiihr sind die Zeitungsgebiihr, das Zustellgeld 
und die Gebiihr fiir etwaige auI3ergewohnliche Zeitungs
beilagen mit einbegriffen. 

Die Verleger zahlen die Gebiihren 
a) fiir eine Luftbeforderung von kiirzerer als einmonati

ger Dauer spatestens sogleich nach Beendigung der Be
forderung, 

b) fiir eine Luftbeforderung von einmonatiger oder 
langerer Dauer monatlich, wenn nicht besondere Um
stande auch hier die Vereinbarung kiirzerer Zahlungs
fristen erfordern. 

Die VerlagsPAnst vereinnahmt die Gebiihren in glei
cher Weise wie die Zeitungs-, Zustell- usw. Gebiihren. 

Gebiihrenerstattung fUr Luftpostzeitungen wie fiir 
Luftpostbriefsendungen und -pakete. . 

1m iibrigen s. Luftpostverkehr, Postzeitungsdienst und 
ADA V, 3. Raabe. 

Luftsehiffe (s. auch Luftpostverkehr). Die RPV wid
mete der Erbauung lenkbarer Luftschiffe von jeher 

groBe Aufmerksamkeit und gab besonders in der Frage 
der Motorenausriistung verschiedene Anregungen. Nach 
dem Vortrage, den Stephan 1874 im "Wissenschaftlichen 
Verein zu Berlin" iiber "Weltpost und Luftschiffahrt" ge
halten hatte, erhielt das GP A von Erfindern des In- und 
Auslandes viele Zuschriften, die aIle von Stephan per
sonlich gepriift wurden. Unter den Vorschliigen fand sich 
nichts, was flir die Verkehrsluftfahrt hatte verwertet 
werden konnen. Erst dem Grafen Zeppelin gelang 1898 
die Herstellung eines brauchbaren starren Luftschiffes. 

1912 gestattete die RPV der Deutschen Luftschiffahrts
A.-G. in Frankfurt (Main) die Einrichtung eigener Post
betriebsstellen an Bord der Luftschiffe flir die Annahme 
und Bearbeitung von Briefen und Postkarten, die von 
Mitfahrern aufgeliefert wurden. (Fahrten der Luft
schiffe "Schwaben", "Viktoria Luise" und "Hansa" 
wahrend der Sommermonate 1912 auf wechselnden, von 
Friedrichshafen [Bodensee] ausgehenden Strecken.) Ein 
regelmaI3iger Luftpostdienst mit einem Lenkluftschiff 
("Bodensee") fand 1919 auf der Strecke Berlin-Friedrichs
hafen (Bodensee) statt. Das Schiff legte die Entfernung 
von 610 km in 6-7 Stunden zuriick und beforderte auf 
seinen 100 Fliigen insgesamt 5000 kg Post. Yom 12. 
bis 15. 10. 1924 brachte das 70000 cbm groBe Zeppelin
Luftschiff "L. Z. 126 (Z. R. III)", nach seiner Ablieferung 
an die Vereinigten Staaten von Amerika "Los Angeles" 
genannt, auf seinem Fluge iiber das Atlantische Meer 
150 kg Briefe und Postkarten nach Amerika. Die Brauch
barkeit groBer I_uftschiffe fiir den iiberseeischen Post
verkehr ist damit erwiesen. Gleichzeitig erkannte man, 
daB ein Rauminhalt von mindestens 150000 cbm die 
Voraussetzung fiir die Wirtschaftlichkeit eines iibersee
ischen Luftschiffbetriebes bildet. In Deutschland diirfen 
nach den uns von den ehemaligen Kriegsgegnern in 
einer Note der Botschafterkonferenz yom 14.4.1922 "zur 
Sicherung des Verbotes einer militii.rischen und Marine
Luftfahrt" aufgezwungenen Regeln fiir den Bau von Luft
verkehrsmitteln, den sog. "Begriffsbestimmungen", nur 
kleine Luftschiffe bis zu 30 000 cbm Rauminhalt her
gestellt werden. Einige schOn gearbeitete Luftschiff
modelle sind im Lichthofe des Reichspostmuseums (s. 
Postmuseen) ausgestellt. 

Schrlftwesen. Archiv 1902 S.711ff., 731ff., 1907 S.l54ff., 
1908 S. 681ff., 728ff., 1911 S. 367ff.; VBW 1925/26 S.6ft. 

Luftverkehrsgesellsehaften sind nichtamtliche Unter
nehmungen zum Betriebe offentlicher Luftverkehrs
verbindungen, die teilweise mit Unterstiitzung des 
Reiches, der Lander oder der Stiidte begriindet worden 
sind. Zur Unterhaltung des zwischenstaatlichen Luft
verkehrs bilden Gesellschaften der an den einzelnen 
Linien beteiligten I_ander miteinander Betriebsgemein
schaften. Dabei wird im allgemeinen das Teilungs
(Pool) System angewandt. In Deutschland standen bis 
einflchieBlich 1925 zwei groBe Luftfahrtunternehmungen 
miteinander in Wettbewerb: 

1. Der Deutsche Aero-Loyd A.-G., Berlin und Staaken, 
1923 entstanden aus der Deutschen Luft-Reederei, dem 
Lloyd Luftverkehr Sablatnig und anderen Luftverkehrs
gesellschaften unter Beteiligung der Hamburg-Amerika
Linie und des Norddeutschen Lloyd. 

2. Der Junkers-Luftverkehr A.-G., Berlin und Dessau, 
1924 hervorgegangen aus den Junkers-Flugzeugwerken 
A.-G., Dessau. 

Diese beiden Unternehmungen haben sich aus wirt
schaftlichen Griinden und zur einheitlichen Durch
fiihrung des Verkehrs Anfang 1926 in der "Deutschen 
Luft-Hansa A.-G." zusammengeschlossen. 

Ferner gibt es im Deutschen Reich eine Reihe kleinerer 
Luftverkehrsgesellschaften, vorwiegendZweiggriindungen 
der genannten beiden friiheren GroBbetriebe. Die Ge
sellschaften unterhalten in den Flughiifen der von ihnen 
betriebenen Luftverkehrslinien im In- und Auslande 
Zweigniederlassungen (Flugleitungen). 
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Schriftwesen. Fischer v. Poturzyn, Jahrbuch fiir Luftverkehr 
1924. Richard Pflaum, Miinchen 1924; VBW 1926/26 S. 6 ff., 149 ff. 

Gregor. 

Luftverkebrsgesetz. Die im Luftverkehrsgesetz yom 
1. 8.1922 (RGBl IS. 681) getroffene Regelung des Luft
verkehrs beruht im wesentlichen auf der im § 11 fest
gesetzten Genehmigungspflicht der Untemehmen, die 
gewerbsmii.I3ig Personen oder Sachen durch Luftfa.hr
zeuge befordem (Luftfahrtuntemehmen). Sachen smd 
auch Briefe und Zeitungen. Soweit diese Gegenstii.nde 
dem Postzwang unterliegen oder ihre BefOrderung nach 
Art. 3 der Postgesetznovelle vom 20. 12. 1899 ver
boten ist, reicht die allgemeine Genehmigung des 
Luftfahrtuntemehmens als salcha nicht aus, sondem es 
bedarf einer Sondervereinbarung mit der Post, durch 
die klargestellt wird, daIl die postzwangspflichtigen 
Gegenstande im Auftrage der Post befOrdert werden. 
Eine Ausnahme wiirde nur fiir salcha Flugzeuge geIten, 
die die Eigenschaft eines "expressen Boten" haben 
(s. Expresser Bote). 

Luftfahrtuntemehmen, welche die Post selbst ein
richten wiirde, bediirfen nicht der Genehmigung, da 
die Post nicht gewerbsmaIlig handelt (s. Postwesen, 
rechtliche Natur). Uberdies unterliegen nach § 11 Abs. 4 
des Luftverkehrsgesetzes Reichs- und Staatsbetriebe, 
die im offentlichen Nutzen liegen, iiberhaupt nicht der 
Genehmigung. 

Solche posteigene Luftfahrtuntemehmen hat die DRP 
nicht eingerichtet; sie bedient sich vielmehr der privaten 
Luftfahrtuntemehmen. Nach § 11 Abs. 5 des Luft
verkehrsgesetzes ist jedes Luftfahrtuntemehmen mit 
einem £lugplanmaIligen offentlichen Betriebe auf Ver
langen der Postverwaltung verpflichtet, mit jeder £lug
planmaIligen Luftfahrt Postsendungen gegen an
gemessene Vergiitung zu befordem. Der Umfang der 
Verpflichtung bemiIlt sich nach den Bediirfnissen des 
Luftfahrtuntemehmens und der Postverwaltung. Er 
ist im Streitfall vom Reichsverkehrsminister und Reichs
postminister festzusetzen; das gleiche gilt fiir die Hohe 
der Vergiitung. Gegen diese Entscheidung ka~n ~er
halb zweier W ochen nach Zustellung das Relchswirt
schaftsgericht angerufen werden (§ 18 Abs. 2). 

K. Schneider. 
Lungenbeilstatten s. Krankenfiirsorge 

Lnxemburg. S. auch Deutsch-Luxemburgische Post
beziehungen. 

I. Geschichte. Seit 1604 mit Unterbrechungen bis znr franzo
sischen Revolution iibte die Familie Taxis in dem damals zu den 
Niederlanden gehorenden luxemburgischen Geblet die Postgerecht
same aus. Daneben bestanden, hauptsAchiich fiir den inneren Ver
kehr Privatposteu. Briefkartenschliisse wechselte Luxemburg seit 
1623 mit Frankfurt (Main), seit 1626 mit Koin, seit 1681 mit StraLl
burg seit 1701 mit Mainz, seit 1704 mit Metz, seit 1736 mit Augs
burg' und seit 1766 mit fast allen Staaten Europas. Am 1. 12. 1773 
erschien ein Reglement durch das unter teilweiser Benutzung 
von Privatboten ein reg~lmlU3iger Postdienst auf allen wichtigeren 
StraLlen des Landes eingerichtet wurde. Nach der Besitzergreifnng 
Luxemburgs dnrch das franziisische Revolutionsheer (1796) wurde 
die Post unter die "Administration Generale des postes et I!lessageries 
de France" gestellt. Die Privatposten (messagers partlcnliers ou 
pnv6s) betrieben Ihr Geschil.ft unter franziisischer Herrschaft weiter. 
Selbst die staatlichen P A bedlenten slch ihrer znr BefOrderung von 
Briefen nach Orten mit denen sie selbst keine Verblndungen hatten. 
1815 erhielt Wilhehn I., Konig der Niederlande, dnrch den Wiener 
KongreLl das zum GroLlherzogtum erhobene Land. Der gegen
wl1rtige luxemburgische Staat ist am 19. 4. 1839 durch den Londoner 
Traktat geschaffen worden; die Oberhoheit behielt zunii.chst der 
Konig der Niederiande. Nach ihrer Einsetzung verhandelte die 
iuxemburglsche Regierung zuniichst mit PreuLlen wegen Ausfibung 
des Postdienstes 1m GroLlherzogtum durch die preuLlische Post
verwaltung. Der auf 12 Jahre berechnete Vertrag wurde am 15.10. 
1840 in Berlin von den beiderseitigen Bevollmiichtigten unter
zeichnet. Am 6. 10. 1840 hatte aber Wilhelm I. von Holla!ld ab
gedankt und sein Naehfo!ger, Wilhelm II., verwelgerte dIe An
erkeunui.g des Vertrags. Am 1. 1. 1842 erhielt das GroLlherzogtum 
eine elgene Postverwaltung. Die ersten Briefmarken wurden 1852 
ausgegeben. 

ll. Verfassung. Die vereinigte Post- und Tele
graphenverwaltung ist der Generaldirektion der .Fina~zen 
unterstellt. Es gibt 6 Klassen von PAnst: elgentliche 
PA (bureaux de perception), PAg mit vollem Dienst 

(agences de plein exercice), HilfsP Ag (agences postales 
auxiliaires), Postpaketagenturen (agences de la poste 
aux colis), Relais (relais) und BriefPAg (agences a ser
vice limite de la poste aux lettres). Die PAg sind den 
P A unterstellt. Die P A und P Ag mit vollem Dienst 
nehmen an samtlichen Dienstzweigen teil. Die von 
Ortseinwohnern verwalteten HilfsP Ag befassen sich mit 
dem Vertrieb der Postwertzeichen, der Annahme von 
gewohnlichen und eingeschriebenen Briefsendungen, 
Nachnahmen und Postauftragen, der Annahme und 
Auszahlung von Postanweisungen, der Annahme und 
Zustellung von Postpaketen und Telegrammen. Den 
Postpaketagenturen, die im allgemeinen von Bahnhofs
vorstehem verwaltet werden, liegt die Annahme und 
Ausgabe von Paketen sowie der Verkauf von Wert
zeichen ob. Die von Brieftragem verwalteten Relais 
besorgen den Verkauf von Postwertzeichen, die Annahme 
von gewohnlichen und eingeschriebenen Briefen, von 
Wertbriefen, Nachnahmebriefsendungen, Postauftragen 
und Zeitungsbestellungen, die Annahme und Auszahlung 
von Postanweisungen, die Zustellung der angekommenen 
Sendungen, die Einziehung von Postauftragen sowie die 
Annahme und Zustellung von Telegrammen. Die Relais 
sind bisweiIen mit Postpaketagenturen vereinigt. Die 
an Eisenbahnhaltestellen eingerichteten BriefP Ag ver
kaufen Postwertzeichen, tauschen mit den Schaffner
bahnposten gewohnliche freigemachte Briefsendungen 
offen aus und halten die mit dem Vermerk "station 
restante" versehenen Briefsendungen zur Abholung 
bereit. 

III. BeamtenverhlLltnisse. Die Vorsteher der PA fiihren die 
Bezeichnung "percepteurs"; bei den groLleren Amtern sind ihnen 
fiir den technisehen Dienst Kommis und Supernumerare untersteIIt. 
1m unteren Dienst werden Bahnpostschaffner (facteurs convoyeurs), 
Brieftriiger (facteurs) und Landbrieitriiger (facteurs ruraux) be
schilftigt. Die Verwaltung der P Ag mit voIIem DIenst 1st tiichtigen 
Brieftrl1gern iibertragen, die auch die Postsendungen zustellen. 1923 
1st eln Diszlplinarrat geschaffen worden, in dem die Beamten ver
treten sind. Er besteht ·a) ana 3 Mitgliedern, wenn es Bleb um Ver
hl1ngung von Warnung, Verweis, Gehaltsabzug mit oder ohne Ver
weis handelt. Zwei Mitglieder erneunt der Leiter der Verwaltung; 
das dritte wird von der Beamtengrnppe bestimmt, zu der der An
gesehuldigte gehort· b) ana 6 Mitgliedern, wenn es sieh um Ver
setzung in eln andr~s Amt, in den zeltweiligen Ruhestand oder urn 
Dienstentlassung handelt. Zwei Mitglieder ernennt der Leiter der 
Verwaltung eln Mitglied wird aus der VorBtehergruppe, elnes aUB 
den KolllIlliS und eins ana der Grnppe der "faeteurs" entsandt. 

IV. Po s tzw a n g erstreekt sieh auf die BefOrderung von ~riefen, 
Postkarten und politisehen Zeitungen. Ausgenommen smd die 
fiir Reehnung der Verleger im Erscheinungsort ausgetragenen 
Zeitungen die von Privaten durch Dienst- oder expresse Boten 
befOrderte'n Briefe und Zeitungen (doeh darf ein expresser Bote 
Briefe usw nur von einem Absender fiir einen Empfiinger befOrdern), 
Zeitungen • die zu Paketen von mehr als 1 kg vereinigt sind und 
fiir sieh ~der in Buchhiindlerpaketen von mehr als 1 kg versandt 
werden' Waren begieitende Frachtbrlefe und Fakturen; Bestell
zettel die ihre Trager zur Abholung oder Ablieferung der von Ihnen 
befOrderten Waren ermii.chtigen. 

V Portofreihelt. Die amtIiehen Briefsehaften der GroLlherzogin 
geni~Llen unbeschriinkte Portofreiheit, ebenso die amtlichen zwischen 
Beamten und Behorden geweehselten Sendungen. 

VI. Betrieb. 
A. Brlefpost. Bei Briefen keine Gewichts- und Ausdehnungs

beschriinkungen' erste Gebiihrenstufe 20 g, weitere Stufen je 50 g. 
Von der Priv~tindustrie hergestellte Postkarten zngelassen. 
Drucksaehen. Meistgewieht 2 kg, Gebiihrenstufen 50 g, ermiiLllgte 
Gebiihr fiir Zeitungen usw. Bei Blindensehriftsend ungen 
Gebiihrenstufen 600 g. GeschlHtspapiere Meistgewicht 2 kg, 
GebiihrenBtufen 50 g. Warenproben Meistgewieht 350 g, ~e
biihrenstufen 50 g. Mischsend ungen zugeiassen. ~lle Bnef
postgegenstiinde konnen eingeschrieben werden. FreIIDa~h~gs
zwang. Bei Verlust, hOhere Gewalt ausgenomme~, Entschadigung 
60 Fr. Nachnahme, auLler bei Warenproben, zulIissig; Betrag be
schriinkt. 

B. Wertsendungen nach den fiir den Weltpo8tverke~ ge~ten
den Bestimmungen zuliissig. Wertbetrag beschriinkt. Betrugerrsche 
Wertangabe wird mit Geldstrafe oder Gefiingnis von einem Mouat 
bis zu einem J ahr geahndet. Bel VerJust oder Beschiidigung Ersl!tz 
bis zum angegebenen Wert. Keine Entsehiidlgung bei FahrllisBl!!
kelt des Absenders hoherer Gewalt, wenn der Schaden usw. dnrch 
die N atur des Geg~nstandes oder bei einer auswiirtigen P Anst ent
standen ist fiir die die Verwaltung keine Verantwortung fibernommen 
hat Verj~hrung 6 Monate yom Tage der Aufliefernng an. Die 
Gebiihr setzt sieh zusammen aus Brief-, Einschreib- und Versiche-
rungsgebiihr. . 
. C Postanwelsungen. Mit Ausnahme der Paket- und Bnef· 
PAg'nehmen siimtliehe PAnst am Postanweisungsdienst teil. Meist-
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betrag ist festgesetzt. Gebiihr nach Betragsstufen. Telegraphische 
Postanweisungen zuJassig. 

D. Postauftrage. Durch Postauftrag werden eingelOst: Quit
tungen, Rechnungen, Wechsel, Zins- und Dividendenscheine usw. 
Meistbetrag ist festgesetzt. 1m Rahmen des Meistbetrags konnen 
einem Auf trag mehrere Anlagen zur EinlOsung von verschiedenen, 
an demselben Bestimmungsort wohnenden Empfangern beigefUgt 
werden. Gebiihr besteht aus der Einschreib- und einer Vorzeige
gebiihr fUr jede Anlage; fUr ttbermittlung des Betrags Gebiihr nach 
Betragsstufen. Eine besondere Art ist die EinlOsung von Quit
tungen im Bereich der AufgabePAnst auf Grund von in doppelter 
Ausfertigung der PAnst zu iibergebenden Verzeichnissen. Ein
ziehungsgebiihr fUr jede Quittung nach Betragsstufen. 

F. Postscheck- und 'Uberweisungsverkehr. Stammeinlage 
wird verlangt. Bei ttberweisungen uSW. keine Betragsbeschrllnkung, 
fUr Schecks besteht Hochstbetrag. Bei ttberweisungen usw. Gebiihr 
nach Betragsstufen; bei Auszahlungen desgleichen Bowie Zuschlags
gebiihr von 0,1 vT der ausgezahlten Summe. 

G. Postpakete. Meistgewicht 20 kg. Freimachungszwang. 
Gebiihr nach Gewichtsstufen von je 1 kg. Wertangabe und Ein
schreibung zulassig, erforderlich, wenn der Inhalt aus Inhaber
papieren, Geld, EdelmetalI'oder Schmucksachen besteht. Bei Ver
lust oder Beschiidigung eines gewohnlichen Pakets Ersatz bis zu 
5 Fr. fUr 500 g, bei Einschreib- und Wertpaketen wie fiir Einschreib
und Wertbriefe. Kein Ersatz bei Verzogerung. Verjiihrung 6 Monate 
Yom Aufgabetag an. 

Schrift wesen. Stephan S. 521ff.; J. B. Reis, Histoire des Postes, 
des Telegraphes et des Telephones, Luxemburg 1897; Archiv 1900 
S.343ff.; Sieblist S.199ff.; Recueil S.597ff.; L'Union Postale 

E. Zeitungsdienst. Die zum Postzeitungsvertrieb zugelassenen 
Zeitungen usw. konnen durch die Post bezogen werden. Die Gebiihr 
setzt sich zusammen aus einer nach Gewicht und Erschdnungsweise 
abgestuften BefOrderungs· und einer ZusteJlgebiihr. 1924 S.25ft Brandt. 

M 
Malle-Posten s. Schnellposten 
Maniiverpostordnung. Postalisches Dienstwerk ent

haltend die Bestimmungen iiber Regelung des Post- und 
'!-'elegraphenverkehrs fiir Truppen wahrend militarischer 
Obungen im Frieden (Manover), am 1. 6. 1887 fiir den 
Bereich der preuBischen Militarverwaltung eingefiihrt 
und bis zum Weltkrieg in Kraft, seit 1922 durch die 
Reichswehrpostvorschrift (s. d.) ersetzt. 

Marinefaehsehulen s. Heeresfachschulen 
Marine-Postbiiro (s. auch Briefverkehr mit Kriegs

schiffen). Eingerichtet auf Grund einer Vereinbarung 
zwischen dem Koniglichen Marine-Ministerium und der 
PreuBischen Postverwaltung am 15. 11. 1867 als Ge
schiiftsstelle des HofPA in Berlin; am 1. 11. 1910 dem 
BriefPA in Berlin zugeteilt. Zweck: sicherer und regel
maBiger Austausch von dienstlichen und privaten Post
sendungen (Briefen, Postkarten, Drucksachen, Geschafts
papieren, Mischsendungen, Postanweisungen, Zahlungs
anweisungen) zwischen Deutschland und deutschen 
Kriegsschiffen im Auslande. Dienstsendungen sind 
gebiihrenfrei, fiir Privatsendungen die Inlandsatze zu 
entrichten. Dies gilt auch im Verkehr der Kriegsschiffe 
untereinander. 

Das Marine-Postbiiro schickt die Briefpost in jahrlich fort· 
laufend bezifferten Kartenschliissen (Marine-Briefposten) durch Ver
mittlung der auslandischen Postverwaltungen auf schnellstem Wege 
nach den Anlegehafen der Kriegsschiffe. In gleicher Weise senden 
die Marine-Schiffsposten, die seit 1. 10. 1895 auf den Kriegsschiffen 
eingerichtet sind (Verwalter: Marineangehoriger, in der Regel der 
Zahlmeister), die yom Schiffskommando und der Besatzung her
riihrenden Sendungen an das IIfarine-Postbiiro ab. Ein unmittel
barer Postaustausch zwischen Kriegsschiffen im Auslande ist nur 
vorgesehen, wenn dadurch eine beschleunigte ttberkunft der Sen· 
dungen erreieht wird. 

MalJgebend: Art. 77 des WPVertr nebst VO (Weltposthandbuch). 

Marine-Sehiffsposten s. Marine-Postbiiro 
Markenverkiiufer s. Verkaufsstande fiir den Einzel-

vertrieb von Wertzeichen jeder Art 

Markenverkaufsstelle der Reiehspost in Miinchen ver
kauft giiltige deutsche Postwertzeichen (s. d.) unter den 
gleichen Bedingungen wie die Versandstelle fiir Samm
lermarken in Berlin C 2 (s. d.). 

Marokko (ohne spanisches Gebiet). 
I. Verfassung. Das Postwesen ist selbstandig. Es 

wird. geleitet yom Post-, Telegraphen- und Fernsprech
amt ill Rabat. Fiinf Klassen von PAnst sind vorhanden: 
1. recettes de plein exercice (Amter mit vollem Dienst). 
die sich mit allen Zweigen des Post-, Telegraphen- und 
Fernsprechdienstes befassen; 2. recettes secondaires 
(~ebenamter) mit eingeschrankten Befugnissen; 3. eta
bhssements de facteurs-receveurs (Brieftrageranstalten), 
deren Inhaber selbst den Zustelldienst ausfiihren und im 
iibrigen die gleichen Dienstgeschiifte wie bei den Neben
amtern wahrnehmen; 4. agences-postales (Postagenturen) 
deren Befugnisse auf den Verkauf der Postwertzeiche~ 
und die Annahme und Ausgabe gewohnlicher und ein-

geschriebener Sendungen beschrankt sind. Einige PAg 
mit erweiterten Befugnissen nehmen bis zu bestimmtem 
Betrage am Postanweisungs- sowie am Telegraphen- und 
Fernsprechdienst teil; 5. distributions des postes (Post
ablagen), die nur mit dem Verkauf von Postwertzeichen 
und der Annahme und Ausgabe gewohnlicher Sendungen 
am Schalter betraut sind. 

II. Postzwang ist durch EriaB yom 5. 3. 1918 in demselben 
Umfange wie in Frankreich (s. d.) eingefiihrt worden. 

III. Betrieb. 
A. Briefpost. Die Vorschriften und Gebiihren des franzosischen 

Dienstes werden allgemein auf den marokkanischen Postdienst an
gewandt. Der ZusteJldienst ist nur bei groBern P AnBt eingefUhrt. 
Wo es lohnt, werden die Postsachen in verschlossenen Taschen zu
gestellt. EllzusteJlung ist nur bei Luftpostsendungen innerhalb des 
fUr Telegramme bestehenden ZusteJlbereichs zugelassen. 

B. Wertsend ungen. Der Dienst wird unter denselben Be
dingungen wie bei der franzosiscehn Postverwaltung wahrgenommen. 

C. Postanweisungen. Meistbetrag ist festgesetzt. Die Geld
betrllge werden nicht zugestellt; im iibrigen werden die Vorschriften 
und Gebiihren wie im inneren franzosischen Dienst angewandt. 

D. Postpakete. An dem Dienst nehmen nur die PAnst der 1. bis 
3. Klasse tell. Meistgewicht je nach der Beforderungsart 3,5 oder 
10 kg. Wertangabe und N achnahme sind zugelassen, sperrige Pakete 
nicht. 

E. Postauftrllge. Protest unzullissig. Sonst dieselben Be
stimmungen wie in Frankreich. 

F. Nachnahmen. Gleiche Bestimmungen wie in Frankreich. 
G. Zeitungsdienst. Unterliegt den gleichen Bestimmungen 

wie in Frankreich. 
H. Sparkasse. Die Zweigstelle der Caisse nationale d'epargne 

de France in Rabat nimmt den Postsparkassendienst nach den 
franzosischen Vorschriften wahr. 

Wegen der friiheren deutschen P Anst in Marokko s. Vormals 
deutsche Posteinrichtungen im Auslande. 

Schriftwesen. Recuell S.622/623. Bra ndti. 

Marokko (spanisches Gebiet). 
I. Verfassung. Das Postwesen leitet der dem 

"Hohen Beauftragten Spaniens" unterstellte Delegado 
de Fomento. Es gibt zwei Arlen von PAnst: solche ohne 
und mit Zustelldienst, Estafetas und Carterias. In den 
Feldlagern bestehen Estafetas militares de campana. 

II. Bet r i e b. Der Postdienst erstreckt sich auf die Be
fOrderung der Briefpost, der Sendungen mit gemiinztem Gelde, 
der Briefe und Kilstchen mit Wertangabe, Postpakete Post
anweisungen in spanischem und einheimischem Gelde ~nd der 
Nachnahmen. Auf die Sendungen finden allgemein die in Spanien 
geltenden Vorschriften Anwendung. Die Postdirektion in Tetuan 
vermittelt den Postsparkassendienst nach den spanischen Vor
schriften. 

Wegen der friiheren deutschen PAnst in dem spanischen Ein-
flulJgebiet Marokkos s. Deutsche Posteinrichtungen im Auslande. 

S c h r i f t w e sen. Recueil S. 624. 13 ran d t. 

Masehinenteehnisehes Biiro s. Bauwesen, BUros des RPM 

Massendrueksaehen s. Briefabfertigung, Drucksachen-
Verteilungsstellen 

Matthias, Michael, Postdirektor, s. Leiter des Post
wesen~ 

Meehanisierung des Postbetriebes. 

Inhalt. 
I. Allgemeines. 

A. Vorbemerkung. 
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B. Gliederung der postbetrieblichen Fordermittel. 
1. Unterscheidung nach der betrieblichen Zweck

bestimmung. 
2. Technische GIiederungen. 
3. Gliederung nach der Motortechnik. 

C. Bauteile der Mechanisierungen im Innern groI3er 
PA. 

II. Sonderbeispiele der Mechanisierung bei der 
schwedisohen und norwegischen Post. 
A. Briefforderer zur Kastenleerung beim HauptP A 

in Stookholm. 
B. Fordereinrichtungen fiir die PaketbefOrderung 

im HauptP A in Stookholm. 
C. Fordereinrichtungen fiir die Zeitungen im Haupt

PA in Stockholm. 
D. Meohanisierung des Postbetriebes in Gotenburg 

und Oslo. 
E. Halbmechanisierungen im Brieftragersaal in 

Gotenburg. 

m. Meohanisierungsbeispiele aus der neuen 
Praxis der DRP, insbesondere in Bayern. 
A. Meohanisierung des HauptPA(PA 1) in Miinchen. 

1. Sack- und Briefbundbeforderung. 
2. Forderbandanlage .zum selbsttatigen Ent

leeren von Briefkasten fiir das PAl in Miin
chen (Residenzstr.). 

B. Gliederbander, Elektroposten und Kreisforderer 
im ZentralbriefP A in Miinchen (P A 2). . 
1. Brettchenforderer und Briefbeutelrutsohen fur 

den im PA 2 ankommenden Verkehr. 
2. Holzplattenforderer fiir den yom P A 2 abo 

gehenden Verkehr und Kettenforderer, sowie 
Schaukelforderer und Druoksachenaufzug fUr 
den Innenbetrieb beim PA 2: 
a) Holzplattenforderer, 
b) Schaukelforderer fiir Briefbeutel, 
c) Sonderaufzug fiir die Drucksaohenbefor

derung, 
d) Sohaukelforderer fiir Briefbehalter mit 

Zieleinstellung, 
3. Elektropostanlage fiir die Verteilung der 

Briefpost. 
C. Paketverteilungsanlage im neuen Paketzustell

amt am Marsfeld in Miinohen. 
D. Mechanisierung des Paket P A (P A 3) in Niirnberg 

1. Vielfachschaltung der Verteilerbander. 
2. Kettenbahn zwischen der oberen Paketver

sandhalle und dem Hinterstellungsraum im 
sudliohen Posthof. 

3. Rampenforderer. 
4. Paketforderanlage. 
5. Leseband und Verbindungsrutsche. 

E. Brief- und Zahlkartenverteilgerate. 
1. Verteilgestelle im Briefverteildienst. . 
2. Zahlkartenverteilungsgerate fiir PSchA: 

a) Zahlkartenverteiltisch alterer Art, 
b) Zahlkartenverteilschranke neuer Art. 

IV. Sohriftwesen. 

I. Allgemeines. 
A. Vorbemerkung. 
Zur Mec1ui.nisierung des Postbetriebes dienen aile 

maschinenmaI3igen Einriohtungen, die den Handbetrieb 
entbehrlich maohen Bollen. Die allgemein an diese Ein
riohtungen zu stellenden Forderungen (geringer Platz
bedarf, Freihalten von Durohgii.ngen, gerauschloses und 
erschutterungsfreies Arbeiten, Vermeiden erhOhter Feuers
gefahr und von Zugluft in den Dienstraumen, sohlieI3lioh 
auoh befriedigender Eindruok) lassen sioh um so leiohter 
erftillen, je kleiner die zu befordernden Gegenstande sind. 
1m Postbetriebe ist - teilweise in tibereinstimmung mit 
der Entwioklung der Forderteohnik in Telegraphen-

amtern - die Mechanisierung des Postsoheokdienstes, 
wo es sioh um die Behandlung gleichmaI3iger Schrift
stucke handelt, am weitesten vorgeschritten, wahrend 
man im Zeitungs-, Paket- und Briefverkehr eine voll
standige Mechanisierung nur vereinzelt hat erreichen 
konnen, z. B. bei der DRP in Miinchen und Ntirnberg, 
im Ausland in Schweden (Stockholm, Gotenb1lrl!;) und 
in Norwegen (Oslo). 

Bei den maschinenmaI3igen Innenverkehrsmitteln BO. 
wohl bei der DRP als auch im Auslande handelte eB sich 
bis vor kurzem nicht um geBchloBBene SYBteme,son
dern meist nur um Anordnungen einzelner forder 
technischer Mittel, die teilweise zur Erganzung· des iIll 
ubrigen handbetrieblichen VerkehrsvollzugeB dienen. 
Die Anteilnahme an postalischen Gesamtmechanisie
rungen ist erst in den letzten Jahren gestiegen; die wirt
schaftliche Not der Gegenwart zwingt heute mebr ala 
frtiher dazu, allseitig Hochstleistungent zu erreichen. 
Man Bucht die Arbeitsteilung in groI3eren Betrieben 
weiteBtgehend durchzuftihren und uberall Kosten zu 
Bparen. Die Notwendigkeit, vielen KriegBverletzten 
leichte Beschaftigungsmoglichkeit zu schaffen. zwingt 
zur tunlichsten Beseitigung ubermaI3iger korperlicher 
Anstrengung. 

B. Gliederung der postbetrie blichen Forder-
mittel. ' 

1. Unterscheidung nach der betrieblichen 
ZweckbeBtimm ung. 

1m Gegensatze zum sog. Fern. oder Platzverkehr. 
der die Beforderung der Postsendungen nach auswarts 
(Ankunfts-, Abgangs- und Durchgangsdienst) oder von 
VA zu VA innerhalb einer Stadt oder von und zu den 
BahnhOfen innerhalb eines Ortes umfaI3t, meiBt unter 
Benutzung der allgemein im offentliohen Massen
verkehr gebrauchlichen Raumubertragungsmittel, steht 
die gesamte Zwischen- oder Innenbeforderung, 
die Bich ausschlieI3lich innerhalb der Betriebsgebii.ude, 
in deren Hofen, im Nachbargelande UBW. abspielt. FUr 
den Platz· oder den Fernverkehr kommt als beachtenB
werte Neuerung die Verwendung von StraI3enbahnen 
(s. PoststraI3enbahnbetrieb) und Kraftwagen (B. d.) oder 
Eisenbahnsackwagen mit sog. Einsetzern (s. Einsatz
Postkarren fiir Eisenbahn-Sackwagen Wld BabnpoBt
wagen) in Betracht. Die ZwiBchen- oder Innen
beforderung in groI3en Gebii.uden, ausgedehnten Hauser
gruppen, Posthofen, Bahnanlagen UBW. beginnt mit dem 
Betatigen von Vorrichtungen zum Ausladen der von auI3en 
eintreffenden Pakete, Briefbeutel usw. aUB den Eisen
bahnfahrzeugen, Schiffen UBW., z. B. unter Verwendung 
von Elektrobii.ngebahnen, Rutschen (B. Fallscbnecken), 
Laufkatzen, Becherwerken, Steiggurten. Kreisforderern, 
Forderbandern (s. d.), Verladebrucken usw. In enger 
Verbindung mit dieser, innerhalb der Gesamtheit aller 
"Zwischenbefiirderungen" zur Gruppe des sog. Lade
verkehrs gehorenden BeforderungBweise steht der sog. 
VerBchiebedienBt der EiBenbahnwagen (B. Verschiebe. 
anlagen), StraI3enbahnfahrzeuge uSW. innerhalb der 
BahnhOfe u. dgl., unter Benutzung von Dampfloko
motiven (s. PostbahnhOfe, PostverladeBtellen), Kranen, 
Benzol- und Sammlerfahrzeugen, Elektroschleppern (B. 
Elektrokarren,t Schlepper), Spillen, Verschie bewinden, 
Verschiebeanlagen mit endlosem Seil, Drehscheiben, 
Schiebebtihnen u. dgl. Es gehOren zum Ladeverkehr 
nicht nur der Ausladedienst, sondern auch der Umschlag 
deB Fernverkehrs und der Einladebetrieb, ferner die 
Anordnungen zum Verteilen und Stapeln der durch
laufenden PostBendungen in Pakethallen oder sonstigen 
Lagerplii.tzen, wobei auf deren zweckmaI3igste Aus
niitzung besonderes Augenmerk gelenkt werden muJ3. 
Durch Posttunnel, Stegbrucken, Elektrohii.ngebahnen. 
Aufztige (s. d.), Verladebrucken, Dauerforderer UBW. 
lassen sich bei zielbewuI3ter Einricbtung nur im reinen 
Ladedienste manche Vorteile erzielen, sondern aucb beirn 
Lagern durcbgebender Sendungen auf denlBabnBteigen 
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oder in den Pakethallen. Es stehen Ladeverkehr 
(mit seinem Verschiebedienst) und die Durch
gangs - Lagerstattenbedienung technisch und be
trieblich im engsten Zusammenhang. Raumiibertra
gungs- und Raumbenutzungsarten des Ladeverkehrs 
in weitester Auffassung des Begriffes (gesamter Lade-, 
Verschiebe- und Durchgangsverkehr oder Durchgangs
Lagerdienst) werden - im Gegensatz zur Forderung der 
im Orte aufgegebenen oder zuzustellenden Sendungen 
lediglich innerhalb der Gebaude - zuweilen auch als 
Gruppe des Eingangs- und A usgangs- oder Durch
gangs - Hauptverkehrs zusammengefaBt. Fill' den 
abgehenden Verkehr kommen die gleichen Hilfsmittel 
in Betracht wie fUr das Ausladen (im Ankunftsdienst) 
oder fill' den Umschlag. Der reine Orts - Innenver
kehr, der sich fUr ortliche Aufgabe- und Zustelldienste 
ausschlieBlich innerhalb groBer Postgebaude abwickelt 
(Zwischen- oder Innenbeforderung im engsten Sinne des 
Wortes), behandelt das Weiterleiten der in den Gebau
den, Lagern usw. eingetroffenen Sendungen zu den 
Grobverteilstellen oder Zwischenlagerplatzen, ferner 
deren Bedienung, das Verteilen der Sendungen auf die 
Feinverteilstellen bis zum Weiterleiten der abzubefor
dernden Pakete, Briefbeutel usw. an die Abfuhrgleise 
und an die sonstigen Einrichtungen des AuBenverkehrs 
der Stadt oder der Fernverbindungen. 

2. Technische Gliederungen. 
a) Zeit- und betriebstechnische Unterschei

d ungen. 
Nach ihrer Beschickungsmoglichkeit lassen sich die 

Fordereinrichtungen im wesentlichen in zwei Haupt
gruppen einteilen, namlich instetig oder aussetzend 
arbeitende Forderer (Dauerforderer) und in 
kurzfristig und bedarfsweise arbeitende Ein
zelforderer. 

Infolge ihrer ununterbrochenen Bewegung erzielen 
Dauerforderer, wozu sowohl die stetige Bewegung 
gewahrleistenden Einsammelvorrichtungen, also ins
besondere Fordergurte (s. Forderbander), Glieder
bander, Rollbahnen (s. d.), Rutschen, Schnecken 
(s. Fallschnecken), Forderrohre usw., als auch standig 
umlaufende Forderer mit aussetzender Beschickungsmog
lichkeit, wiez. B. Schaukelforderer, Becherwerke, 
Conveyoranlagen, Elektroposten, Standbah
nen und Hangebahnen mit Ketten- und Seil
betrieb, pneumatische Kreisbetriebsanlagen, 
Seilposten (s. d.) usw. gehOren, selbst bei kleinen 
Arbeitsgeschwindigkeiten, verhaltnismaBig groBe Lei
stungen. Sie miissen in P A vorgesehen werden, bei denen 
standig groBe Mengen kleiner und mittelgroBer Pakete, 
Briefsacke usw. zu bewegen sind. Zu den kurzfristig und 
bedarfsweise arbeitenden Einzelfiirdermitteln gehiiren 
u. &. die Einzelforderwagen ohue Anhub, sei es hand
betrieblicher, sei es mechanischer oder elektrischer 
Wirkungsweise, ferner die sog. Hubforderkarren 
oder -wagen, die Motorlastziige, Standbahnen 
und Hangebahnen ohne Ketten- und Seil. 
betrie b sowie die He bewer kze uge (Winden), Hand
und Ele ktroflasche nziige, Last- und Persone n
aufziige, Kipper, Krane usw. Diese bedarfsweise 
arbeitenden, teils raumbeweglichen, teils liniengebunde
nen Anlagen sind auf kurzen Strecken bei nur zeitweiligen 
Massenbeforderungen zweckmaBig. Bei groBeren Ent
fernungen (z. B. bei Gurt- oder Gliederbandeinrichtungen 
etwa fiir Endhaltestellenabstande von mehr als 200 m) 
bilden jene Einzelforderer die Regel, wenn die Paket
mengen usw. nicht sehr bedeutend sind und nicht stetig 
anfallen. Sie erfordern Bedienungsmannschaften in 
verhaltnismaBig starkerem Grade und weisen im Ver
gleich zu den Dauerforderern manche Fortbewegungs
schwierigkeiten auf. Auch Gefahren und Unfalle sind 
bei den bedarfsweise und kurzzeitig arbeitenden Forder
mitteln infolge der Unstarrheit der Betriebsabwicklung 
unter sonst gleichen Umstanden leichter gegeben als bei 

Dauerforderern. 1m Gegensatz zu diesen folgt bei jenen 
auf die Benutzung regelmaBig eine Fahrtpause. Oft ist 
es wegen der beschrankten Raume nicht moglich, die 
den dienstlichen Anforderungen jeweils" am besten ge
niigende Dauerforderanlage zu bauen. AuBere Verhii,lt
nisse zwingen mitunter dazu, bedarfsweise arbeitende 
Verfahren auch da einzufUhren, wo aus verkehrstech
nischen, bau- und betriebswirtschaftlichen Gesichts
punkten Dauerfordereinrichtungen technisch und wirt: 
schaftlich giinstiger waren. 

Bei kleinen Abstanden zwischen Sende- und Emp
fangsste!fe trachtet man grundsatzlich dana~)1, bei 
PaketP A, in Brieftragersalen, bei ZeitungsP A usw. 
moglichste Annaherung an streng fortlaufende Be
triebsanordnungen zu erreichen. Gleislose Elektro-Klein
fahrzeuge (s. Elektrokarren, Schlepper) werden iufolge 
ihrer billigeren Anlage, ihrer Unstarrheit (auch bei fest
gelegten Beforderungsplanen usw.) nicht nur bei wag
rechten, sondern auch bei schwachgeneigten Wegen 
haufig den Elektrobahnen mit Schienengleisen vor
gezogen, die auf dem Erdboden oder auf dem Hallen
boden und auf Geriisten verlegt sind l ). 

b. Raumtechnische Unterscheidungen. 
Entsprechend dem Beforderungssinne innerhalb der 

Dienstraume werden die Fordermittel aller Art noch 
eingeteilt in: 

IX) Anlagen fiir wagrechte Bewegungen und fiir 
s ch wach ge neigte Beforderungseinrichtungen, 

fJ) sen kre c h te Raumiibertragungsanlagen und fill' 
starke Neigungen (Hubforderer), 

y)Vorrichtungen, die die Sendungen aufeinander
folgend sowohl wagrecht als auch senkrecht fort
biten. 

Wagerechte oder schwach geneigte Forderungen sind 
Z. B. im Einzelforderbetrieb durch Handwagen (s. 
Postwagen), Elektrokarren (s. d.), gleislose Bahnen 
usw. durchfiihrbar, bei Dauerforderungen und andern 
durch Kettenbahnen (s. d.) oder Forderbander 
(s. d.), Rollenforderer (s. Rollbahnen) u. dgl. Senk
rechte oder stark geneigte Raumiibertragungen von unten 
nach oben oder von oben nach unten erfolgen teils durch 
senkrechte oder schrage Aufziige (s. d.), teils durch 
Heber (Elevatoren), Steigbander usw. Fill' beliebig 
gerichtete Forderungen kommen sowohl diese als auch 
Pendel-Becherwerke oder pneumatische Einrichtungen 
u. dgl. in Betracht. Fallrohre (s. Fallschachte, Fall
schnecken) sind fiir geneigte und fUr senkrechte Forde
rungen oder fill' Forderungen in Kurven, und zwar 
grundsatzlich der Schwerkraft folgend, verwendbar. 

Besonders wichtig im Hinblick auf den meist bestehen
den Raummangel ist die Art, wie die fiirdertechnischen 
Hilfsmittel untergebracht werden. Bei der Kostspielig
keit der Bodenflache der meist in bevorzugteren Stadt
bezirken gelegenen HauptP A, und da es notwendig ist, 
ungehindertenPersonen-und Karrenverkehr auch in den 
Dienstraumen aufrechtzuerhalten, wo Mechanisierungen 
vorgesehen werden, muB darauf geachtet werden, daB 
die Mechanisierungseinrichtungen die Arbeiten der Post
beamten und den Verkehr auf der Bodenfliiche nicht 
storen. Infolgedessen sind die maschinenmaBigen For
deranlagen unter sonst gleichen Umstanden vorzuziehen, 
die die betrieblich und wirtschaftlich zweckmaBigste 
Ausnutzung der Raume gestatten. Man unterscheidet, 
je nachdem die Fordereinrichtungen unmittelbar am 
Boden der Ab£ertigungsstellen usw. (zu ebener Erde oder 
im 1.,2. usw. Stockwerk) und ober- oder unterhalb dieser 

') tJber die technischen Einzelheiten der Innenf5rderbahnen, ins
besondre tiber die einschlagigen Wagen- und Lokomotivbauarten 
sowie tiber die hier in Frage stehenden Betriebsverfahren, sei es 
durch Seil oder Ketten (Seilf5rdernng oder Gleisseilbahn), sei es 
durch F5rderung mit offenem Seil (nach System von Orenstein & 
Koppel In Berlin), vgl. Htitte 1923 S. 561 ff. Elne besondere Be
f5rdernngsbahn fiir Pakete 1st die Kettenbahn 1m Paket PA In 
Berlin (s. Kettenbahnen). 
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Bodenflachen, oder an den Wanden und Decken der 
Dienstraume eingebaut werden: 

<X) sog. FI urver kehr (in den Erdgeschossen oder in 
den oberen Stockwerken), 

fJ) den Unterflurverkehr, 
y) den Uberflurverkehr. 

Bei den Verfahren zu '(1) und y) wickeln sich aIle Befor
derungen ohne wesentliche Inanspruchnahme der zur 
Verfiigung stehenden Bodenflachen abo 

Den meist wagreeht gerichteten oder sehwaeh ge
neigtE;!l Beforderungswegen des Flur- sowie des Unter
und Uberflurverkehrs steht der senkreehte Vermitt
lungsdienst zwischen ebener Erde und den oberen Stock
werken gegeniiber. Der Flurverkehr (ebenerdig oder 
in den oberen Stoekwerken eines Gebaudes), jeweils 
unmittelbar a~ Boden ausgefiihrt, muB bei jenen Bahn
hofen oder P A einsetzen, wo aus raumIichen Griinden 
zweckmaBige Mechanisierungen dureh Uber- oder Unter
fluranordnungen nieht moglich sind oder weil gegen 
deren Einbau sonstige Gesichtspunkte (z. B. baukiinst
lerisehe) spreehen. Die - alsdann postdienstlich wohl 
zweckmaBigsten - Hand- oder Elektrowagen (s. Elektro
karren), Postkarren mit oder ohne Hubeinrichtungen (s. 
Postwagen), Elektroschlepper (s. Schlepper) usw. haben 
den Vorzug verhaltnismaBig geringer Baukosten bei ort
licher Ungebundenheit sowie den Vorzug groBer Beweg
liehkeit (aueh bei kleinen Kriimmungshalbmessern und in 
schmalen Gangen). Der Verkehr ist tunlichst so zu ziigeln, 
daB bei gleichzeitigen Gegenseitigkeitsverbindungen keine 
betrieblichen Behinderungen eintreten. Auch Schmal
oder regelspurige Gleisbahnen (mit Hand- oder Elektro
betrieb) dienen dem Flurverkehr, sind auch dort an
gebraeht, wo keine versenkte oder gehobene Anordnung 
erreiehbar ist. Ortsfeste oder fahrbare Forderbander, 
Gurtforderer kommen ebenfalls in Betraeht, insoweit 
die GrundriBdurchsehneidungen beim Vollzug des Flur
verkehrs mit diesen Anordnungen in Kauf genommen 
werden konnen. 

Fiir Uberfl urforderunge n werden auBer diesen 
Dauerforderern aueh handbetriebliche und elektrische 
Hangebahnen oder Laufkatzen mit eingebautem Fla
schenzug, Laufwinden, Elektroposten, Schaukelforderer 
usw. benutzt; diese Anlagen dienen teilweise aueh dem 
Unterfl urverkehr. Sowohl gewohnliehe senkreehte 
A ufziige als aueh solche fiir den Schrag- oder senk
rechten Verkehr kommen postbetrieblich oft erganzend 
in BetrachP). 

. 3. GIiederung naeh der Motorteehnik. 
Entsprechend der Verschiedenheit des Antriebes, sei 

es dureh Handbedienung, sei es motoriseh, ergeben 
sich weitere Gliederungen. Der unmittelbare Hand
an trie b ist meist nur bei kleinen Tragkraften, sowie bei 
kurzen Forderwegen und bei seltenerer Benutzung zweek
maBig. Gesteigerten Anforderungen geniigen solche 
Handdienste kaum. Fiir groBeren Kraftbedarf werden, 
soweit nieht Hand-, Hebeliibersetzungen od. dgl. ein
geordnet werden, motorische Antriebe durehgefiihrt. 
Bei den Vorziigen des Elektromotors (maBige Anschaf
fungskosten, geringer Raumbedarf, ruhiger und stoB
freier Gang, Wegfall der Raueh- und RuBbelastigung, 
unbedeutende Bedienungserfordernisse, sofortige Be
triebsbereitschaft, wirtsehaftliches Anpassen an Be
lastungsschwankungen, verlustlose Umlaufregelungen, 
Leichtigkeit im Drehrichtungsandern usw.) steht der 
elektrisehe Antrieb fiirdertechnischer Anlagen heute an 
erster Stelle. Er wird sowohl bei unterbrochener Arbeits
weise wie bei Dauerschaltungen bevorzugt, sei es, daB 
werkeigene Kraftzentralen (Stromerzeugungsanlagen), 

') Vgl. Hanchen, Das Fiirderwesen der Werkstattenbetriebe. 
Ansschull iiir wirtschaftliche Fertigung beirn Reichskuratarium fiir 
Wirtschaftlichkeit in Industrie und Handwerk. Die hierbei var
gesehenen Einteilungen haben auch fiir den Pastbetrieb graBe 
Bedeutung. 

sei es, daB stadtische Netze die Speisung iibernehmen 
(s. Kraftwerke). Alle andern Ingangsetzungsarten, wie 
Z. B. Treibriemenanlagen, Dampf-, Diesel-, Wasser- und 
Luftdruckantriebe, treten gegeniiber der unmittelbaren 
Elektroversorgung in den Hintergrund und werden nur 
gelegentlich benutzt. Elektrische Betatigungen gestatten 
nicht nur zweckmaBige Fordergesehwindigkeiten, son
dern aueh Kraftsparschaltungen. Bedarfsweise und kurz
fristig arbeitende Anlagen verkleinern daher unwirt
schaftliche Zeiten und Ausgaben. 

C. Bauteile der Meehanisierungen im Innern 
groBer PA. 

In der Hauptsache lassen sich Vollmeehanisie
rungen des Postbetriebes durch gleichmaBiges Anein
anderreihen von Gurtfiirderern, Gelenkbandern (Platten
forderern), Paket- und Briefbeutelrutschen, Kreisfor
derern, Hangebahnen, Elektroposten, Becherwerken usw. 
erreichen. Das Herz der fordertechnischen Anlage bilden 
die Verteilerpliitze, wofiir statt der bisher gebriiuchlichen 
starren Faehwerke, Schrankeinrichtungen uSW. entweder 
Gliederungen von Paketrutschen, Forderbandern usw. 
um den Standort der Verteilerbeamten vorgesehen wer
den oder sog. Verteilerringe mit stiindiger Drehung, Ver
teilerkegel, Verteilerturbinen usw. Die einfaehste For
deranlage zum Ersatz handbetriebliehen Schiebens, 
Tragens oder Ziehens von Lasten sind die Forderer 
ohne Zugmittel, Z. B. die Rollenforderer (s. Rollbahnen), 
Schneeken und Spiralen, Forderrohre (s. Fallrohre, Fall
schneeken), Forderrinnen, Paketrutschen usw., also die 
iiberwiegend als Schwerkraftforderer dienenden Anlagen. 

1m Postbetriebe werden vereinzelt Rolle nforderer 
an den Verteilerpliitzen oder aueh an den Rampen zum 
Weiterleiten der Pakete auf geringe Streeken benutzt. 
Sie bestehen iiberwiegend aus nahtlos kaltgezogenen 
Stahlrohren von etwa 1 m Lange und 7-8 em Durch
messer. In Abstiinden von ungefahr 10-25 em sind die 
Rollen in eisernen Lagern befestigt. Neuerdings werden 
fiir diese auch Feinkugellager verwendet. Solehe Rollen
bahnen sind nieht nur bei geradlinigen Fordereinrieh
tungen, sondern aueh bei Kurvenfiihrungen anwendbar; 
die Rohre werden dann kegelformig gestaltet. Der 
Gegenseitigkeitsabstand der Rohre hiingt von der Lange 
der kiirzesten Last abo Er muB etwas kleiner sein als 
die halbe Lange dieses kiirzesten Fordergutes. Andern
falls miissen kleine Versendungsgegenstande auf groBe 
Stiicke aufgelegt werden. Eine Antriebskraft fiir Rollen
bahnbetrieb ist nur bei den selten vorkommenden Auf
wartsfOrderern notig. Bei alteren Bauarten werden etwa 
5 vR, bei neueren, mit Kugellagern ausgeriisteten An
lagen etwa 1-3 v H als GefallmaB reiner Schwerkraft
rollenforderer angenommen, wobei Geschwindigkeiten 
von 1/2 m in der Sekunde erreicht werden. Die Rollen
bahnen werden teils standfest, teils fahrbar eingerichtet. 
Zum Abwartsfordern auf groBere Hohen, vor allem bei 
Notwendigkeiten, kleine Neigungswinkel beizubehalten, 
werden Rollbahnen eingebaut. Standfeste Rollbahnen 
beeintraehtigen ebenso wie ebenerdige Fordergurte, 
Gliederbandforderer usw. leicht die Ausniitzung der Post
gebaude. Ein Liegenbleiben der Pakete bei sehwachem 
Gefalle oder ein Festklemmen zwischen den Rohren 
kommt bei Rollbahnen zuweilen vor, namentlieh bpi 
runden Paketen. 

Rohre, Rinnen und kastenformige Rutschen zum 
Befordern von Briefbeuteln, Paketen u. dgl. werden in 
der Regel mit einem Gefalle eingelegt, das einerseits ein 
sieheres Abgleiten der Sendungen gewahrleistet, andrer
seits ein Uberstiirzen der Gegenstande vermeidet. Man 
trachtet im Postbetriebsdienst grundsatzlich, schadi
gende Wirkungen des Freifallens zu vermeiden und wahlt 
den Neigungswinkel selten groBer als 30-35°. Holzerne 
Rinnen werden vereinzelt mit Zinkblech, Nickelinblech 
oder Messing ausgeschlagen, weil diese Stoffe nicht rosten 
und niedrigere Reibungszahlen hahen. Auch eiserne 
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Rinnen werden wegen ihrer Haltbarkeit gern verwandt. 
Sie miissen jedoch mit Rostschutzfarbe gestrichen und 
auf der RutschfHi.che mit Zinkblechauflagen versehen 
werden, um ein moglichst reibungsloses Abgleiten der 
Pakete, Briefbeutel usw. herbeizufiihren. Zinkblech oder 
Nickelinblechrutschen sind in ihrer Haltbarkeit be
schrankt. Daher kann dieser Stoff nur als zeitweilig 
auszuwechselnde Auflage in Betracht kommen. FUr die 
Posten, die mitunter empfindliche Gegenstiinde enthal
ten, werden an Stelle geradliniger Rinnen sog. Wendel
rutschen vorgesehen, d. h. man verlegt die Rinne nach 
der Art einer Schraubenlinie, wobei deren Steigungs
winkel dem gewohnlichen Gefalle von 30---35 0 hOchstens 
entsprechen muB. Die beim Paketzustellamt in Miinchen 
(am Marsfeld) gebaute Verteilerturbine der Rohr- und 
Seilpostanlagen G. m. b. H. (Mix & Genest) in Berlin
SchOneberg ist eine zweckmaBige Anordnung solcher 
schraubenliniger Eisenrinnen. 

Forderbander aus biegsamen Stoffen, Glieder
bander, Becherwerke und Kreisforderer gehoren 
zu den neuerdings im Postbetrieb am meisten ange
wandten stetigen Forderern mit mechanischen Zug
mitteln. Die meisten Gurte im Postbetriebsdienste be
stehen aus mehreren Lagen Baumwolle, die mit Balata
masse getrankt ist, oder aus Gummi. Die Gurte miissen 
im Gegensatze zu de~ leichten Forderbandern fiir Tele
graphenamter, PSchA u. dgl., wo Unterstiitzungen in 
einzelnen Punkten geniigen, gleichmaBig auf groBeren 
Langen gestiitzt werden. Dies wird durch enges Anein
anderriicken der Tragrollen versucht, doch fiihrt das 
zu holperigen 'Obergangen. Besser ist das Vorlegen 
eiserner Schienen, auf denen sich der Gurt abstiitzt. 
GroBerc Baukosten erfordert zwar die Laufrollenstiitzung, 
sie gewahrleistet aber geringen Kraftbedarf. Bei Ab
weichungen von geradliniger Fiihrung werden teils ge
bogene Schienenstiicke, teils Rollenbahniibergange oder 
stufenformige Aneinanderreihungen einzelner Teile von 
Gurtforderern tunlichst bei geringer Laufgeschwindigkeit 
der Forderer vorgesehen. Zum Antrieb der Gurtforderer 
benutzt man in der Regel Elektromotore. An den Ran
dern werden die Fordergurte haufig mit hOlzernen StoB
leisten oder mit Schienen eingefaBt. Die Forderbander 
aus biegsamen Stoffen sind im Postbetriebe wegen der 
Einfachheit der Bauart, des ruhigen Laufes und der 
Storungsfreiheit, sowie wegen der geringen Anspriiche 
an die Bedienung sehr beliebt. Nachteilig ist die geringe 
Haltbarkeit der Gurte, insbesondere bei Verwendung 
billiger Stoffe und starker Benutzung der Bander. Bei 
Steigungen iiber 30° ist die Verwendung von Mitnehmern 
oder von Leistenaufnagelungen notig. 

In den PaketPA in Stockholm, Gotenburg und Oslo, 
in mehreren norddeutschen V Anst usw., demnachst 
auch in den PaketP A Niirnberg und Augsburg sind die 
Paketschalterhallen mit Sammelbandern versehen, 
auf welche die Pakete unmittelbar aufgelegt werden 
konnen. Diese gleiten iiber Paketrutschen auf Steig
forderer, die zu einem Verteilungstische fiihren. Beliebt 
sind auch die Fordergurte zum selbsttatigen 
Briefkastenleeren in groBen Postgebiiuden. Von 
dieser MaBnahme wird namentlich in Schweden und Nor
wegen Gebrauch gemacht; ferner in einigen groBeren PA 
in Bayern (Miinchen, Augsburg usw.). Die Briefe werden 
hierbei von den Einwurfbandern auf Sammelbander 
geleitet, von wo sie entweder ununterbrochen oder in 
Zeitabstanden selbsttatig zu den Stempeltischen be
fordert werden. Es empfiehlt sich, die Fordergurte ver
senkt im FuBboden, an der Decke der Packkammerhallen 
oder in dem unter 'diesen befindlichen KellergeschoB 
u. dgl. zu fiihren. Fahrbare Elektrohangebahneleva
toren dienen zum Ausladen der Pakete aus Sackwagen 
usw. und zum 'Oberleiten in Fordergurtanlagen usw. der 
Pakethallen. 

Fiir die Kleinforderung in Telegraphenamtern, PSchA 
usw., insbesondere zur BefOrderung von Formblattern, 

werden die GurtfOrderer teils fiir wagrechte, teils fiir 
schrage oder senkrechte Weiterleitungen eingebaut. Sie 
stehen teils in Wettbewerb mit Hausrohrpostanlagen 
(s. Rohrpost), teils mit Seilposten, kleinen Aufziigen usw. 

Seilposten (s. Seilpost) sind im allgemeinen da am 
Platze, wo die Forderwege verhaltnismaBig kurz, die 
Versendungen aber stetig,. so groB sind, daB weder 
Biichsenrohrposten noch Ubermittlungen durch Boten 
zweckmaBig erscheinen. Beim Seilpostbetrieb tritt eine 
Verminderung betriebshemmender Schriftstiickanhau
fungen ein und ist ein gleichmaBiger Zu- und AbfluB 
der Sendungen gewahrleistet. Zwietusch & Co. in Berlin
Charlottenburg haben die Seilposten neuerdings auch fiir 
Kleinpackchenbeforderungen ausgebildet. Das selbst
tatige Verteilen und Einsammeln von Sendungen in 
Zettelform geschieht vorteilhaft mit Verteilbandern nach 
den Patenten der Rohr- und Seilpostanlagen G. m. b. H. 
(Mix & Genest) in Berlin-SchOneberg oder der Firma 
Zwietusch & Co. in Berlin-Charlottenburg. Wahrend 
friiher die Forderbiinder nur als SammIer benutzt werden 
konnten, d. h. lediglich zur Abbeforderung von Zetteln 
usw., die von mehreren Stellen nach einer einzigen Be
stimmungsstelle abgeliefert werden sollen, dienen die 
Verteilerbander von Mix & Genest und von Zwietusch 
& Co. zum wahlweisen Aufnehmen und Absetzen der 
Kassenschecke, der Telegramme usw. Mix & Genest 
haben dies durch Unterteilung der Forderbiinder in 
bestimmte Abschnitte und durch Zieleinstellungen mit 
Druckknopfbetatigung erreicht. Zwietusch & Co. ver
wenden Stahlbandergruppen. 

GIiederbander oder Gelenkbander der GroB
beforderung bestehen im wesentlichen aus hOlzernen 
Platten, Eisenplatten usw., die einzeln an das Zugmittel 
angeschlossen sind. Die Platten bander bilden bewegliche 
Tische, auf denen die Sendungen wahrend der Befor
derung ruhen. AIs Zugmittel dient iiberwiegend die 
Kette. Zur Stiitzung des Gliederbandes kommen in der 
Regel Laufrollen in Betracht. Bei der PaketbefOrderung 
mit Plattenbiindern lii.Bt sich ein 'Festklemmen der 
Schniire, der Briefbeutel usw. nur unter Benutzung be
sonderer Dichtungen vermeiden. 1m PA2 (Zentralbrief
postamt) in Miinchen sind zur Briefbeutelbeforderung 
vom Posthofe (HopfenstraBe) zur Briefannahme oder 
zur Briefzustellabteilung sowie umgekehrt Gliederband
forderer der Maschinenfabriken Fredenhagen in Offen
bach und Stotz in Kornwestheim bei Stuttgart in Be
trieb. In Chemnitz und in Reutlingen bestehen fiir Post
paketbeforderungen groBere Plattenbandforderer schon 
seit einigen Jahren. Vereinzelt werden die Gliederband
fOrderer auch zu Trogforderern ausgebildet, bei denen 
die Glieder als hOlzerne Troge, korbahnliche Behalter 
u. dgl. gebaut sind. Sie dienen im Postbetriebe zum Be
fOrdern gleichmaBiger Zeitungsbunde UBW. Zusammen
fassend ist hervorzuheben, daB Gliederbander an Stelle 
von Forderern mit biegsamen Biindern hauptsachlich 
bei schwerem Fordergut zu benutzen sind und insbeson
dere da, wo die Abnutzung biegsamer Bander zu groB 
werden wiirde, und wo groBere Gerausch- und Erschiit
terungsiibertragungen ohne Bedeutung sind. 

Paternosterwerke (teils in Verbindung mit Forder
bandern) werden zum Briefkastenleeren und fiir Zeitungs
paketbeforderungen benutzt. Sie bestehen teils aua 
festen, teils aus beweglichen Behiiltern zur Aufnahme 
der Briefe und Zeitungsbunde. Die GefaBe sind mit 
einem umlaufenden Zugmittel (Kette) verbunden. Ihre 
Lage behalten die Becher diesen Zugmitteln gegeniiber 
entweder stets unverandert bei (senkrechte Elevatoren) 
oder die FordergefaBe sind an einem umlaufenden Zug
mittel auBerhalb des Schwerpunktes beweglich auf
gehangt, so daB die Becher stets in die zur Aufnahme 
der Sendungen bestgeeignete Lage zuriickkehren konnen. 
FUr die Wahl der Becherform ist die Riicksicht auf gute 
Entleerung maBgebend. Der Abstand der Becher ist 
durch die GroBe der Sendungen und durch die Steigungs-
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art bestimmt; insbesondere muB dafiir gesorgt werden, I 
daB die jeweils austretenden Sendungen nicht auf den 
Riicken des vorangehenden Bechers treffen. 

Abb. 1. Brieff1irderer beim H&uptpostamt in Stockholm. 

Kreisfordererund sonstige einfache Hange bahne n 
mit handbetrieblicher oder selbsttatiger Fortbewegung 
haben neuerdings ebenfalls Eingang bei der Post ge
funden. Die Kreisforderer mit ihrer pendelnden Auf
hangung der Schaukeln in leicht beweglichen Gelenken 
kOnnen den verschiedensten Richtungen einer Anlage 
angepaBt werden. Ihr geringer Raumbedarf gestattet 
den Einbau auch bei beschrankten Raumverhaltnissen. 
Bedienung und Kraftverbrauch sind beim Verwenden 
einfacher Kettenantriebe gering. Die Kreisforderanlagen, 
die Hangebahngleise usw. sind so eingerichtet, daB die 
Beforderungen nach verschiedenen Richtungen erfolgen 
und die Sendungen von den Schienen beliebig abgelenkt 
werden konnen; neuerdings geschieht dies vollig selbst
tatig. Wesentliche Verbesserungen sind mit dem Ausbau 
der Seilposten im Sinne der Schaukelforderanlagen er
reicht worden. Die statt der handbetrieblichen Fort
bewegung der Fahrzeuge in Hangebahnen neuerdings 
bevorzugten elektrischen Anlagen selbsttatigen Betriebes, 
weisen groBe Anpassungsfahigkeiten an die ortlichen 
Verhaltnisse auf. Kurven und Steigungen konnen bei 
diesen elektrischen Forderern, wozu auBer den elektri
schen Hangebahnen auch die Elektroposten mit selbst
tatiger, in der Zielbestimmung wahlweise durchfiihrbarer 
senkrechter und wagrechter oder Schrag-Beforderung 
(von Einzelblattern oder von Packchen oder Brief
schalen) zu rechnen sind,ohne Schwierigkeiten befahren 
werden. Die Bodenflache bleibt bei allen diesen Anlagen 
fiir jeden andern Verkehr weitestgehend frei. Auch 
erweist sich das selbsttatige Ausladen der Fahrzeuge 
als bedeutender betrieblicher und wirtschaftlicher Er
folg. Hohe Leistungen sind bei kleinem Kraftbedarf 
erreichbar. Geringer Betriebsaufwand und niedrige 
Unterhaltungskosten, sowie groBe Schonung des Forder
gutes, Sicherheit und RegelmaBigkeit des Verkehrs, groBe 
Unabhangigkeit yom Personal, Einfachheit der Anlage 
bei verhaltnismaBig geringen Betriebskosten, Moglich
keit der Leistungssteigerung, stetige Bewegung des 
Fordergutes ohne hemmenden Zeitverlust usw. sind 
Merkmale, welche die Einfiihrung des elektrischen For
derers im Postbetriebe begiinstigen. Bei groBen Ent
fernungen zwischen Aufgabe- und Empfangsstellen sowie 
bei bedeutenden Stundenleistungen wahlt man iiber
wiegend den ununterbrochenen Ringbetrieb mehrerer 
Fahrzeuge. Bei kleinen Forderanlagen und kurzen Ent-

fernungen geniigt in der l{cgel der Pendelverkehr mit 
einem Fahrzeug, das zwischen den Endpunkten fahrplan
maBig hin und her lauft. Die beim Ringbetrieb mit 

mehreren Wagen erforderlichen Blockstellen werden 
durchKontakte an der Fahrbahn selbsttatig gesteuert. 
Elektromagnetisch wirkende Bremsen gestatten ein 
augenblickliches Halten der Fahrzeuge. Es liegt der 
Gedanke nahe, in groBen Paketzustellamtern sog. 
Elektrohangebahnen zur Beforderung vollbeladener 
Postkarren zu verwenden. 

Eine besondere Art von Elektrohangebahnen sind 
die Elektroposten, vondenen das System Haller
l\'[ix & Genest in der Praxis der Telegraphenamter 
zur Beforderung einzelner Telegramme und ferner 
in groBen Verwaltungsgebauden iiberwiegend fiir 
die Beforderung einzelner Aktenstiicke Verwendung 
gefunden hat. Es sind hier bei jedem Tisch Auf
ziige angebracht mit so viel Fachern, wie in dem 
Saal Sende- oder Empfangsstellen vorhanden sind. 
Samtliche Arbeitsplatze sind durch ein im Kreise 
gefiihrtes Gleis verbunden. Der Wagen, dessen Facher 
mit den Arbeitsplatzen der Abteilung iibereinstimmen, 
fahrt standig im Kreise. Erreicht er einen Arbeits
platz, so nimmt er die aufgegebenen Papiere mit 
und gibt gleichzeitig die fiir den Platz bestimmten 
Aktenstiicke abo Eine solche Anlage groBeren Umfangs 
wird z. B. beim Telegraphenamt in Oslo benutzt. 

1m ZentralbriefP A in Miinchen 2 (HopfenstraBe) befindet 
sich ebenfalls eine Elektropostanlage nach dem System 
l\'[ix & Genest, und zwar fiir die Beforderung von 
80 X 40 X 40 cm groBen Briefbehaltern, bei 70 kg Brutto
gewicht der Kasten (Behaltergewicht und Nutzgewicht). 
Fiir kleinere Einzelbehalter ist eine solche Kasten
Elektropost beim neuen Paketzustellamt in Miinchen 
vorgesehen. Beim P A 77 in Berlin sind Elektroposten 
fiir den Sackstiickverkehr eingerichtet. 

II. Sonderbeispiele der Mechanisierung bei 
der schwedischen und norwegischen Post. 

A. Briefforderer zur K&stenleerung beim HauptPA in 
Stockholm (Abb.l). 

Die eingeworfenen Briefe werden auf den Rutschen (A) emp
fangen. Beirn Einfallen schliellt sich ein elektrischer Stromkreis, 
der ein endloses Band (B) in Bewegung setzt. Die Briefe werden 
durch die Wendelrutsche (C) in den BehaIter (D) des Briefforder
aufzuges gebracht, der in bestimmten Zeltrllumen selbsttlltig seinen 
Inhalt in den Sammelkorb (E) der Briefabfertigung abgibt. Solange 
der BrieffOrderaufzug in TlItigkeit 1st, wird die Rutsche (0) durch 
eine Kl&ppe (F) geschlossen. 

Bemerkt sei, dall die meisten Strallenbahnen in Stockholm mit 
Brlefkilsten ausgestattet sind. Fiir Linien, die nicht zum HauptP A 
verkehren, werden die Leerungen in drei Gabelbezirken des Netzes 
durchgefiihrt; das Sammelergebnis von diesen Kilsten wird in die 
Linien iibergefiihrt, die am HauptP A vorbeifiihren. Ein Post
bedlensteter nimmt die Sendungen ab und wirft sie in die Ein
wurfoffnungen des HauptP A. 

B. Fordereinrichtungen fiir die Paketbeforderung im 
HauptPA in Stockholm (Abb.2). 

Die bel den Stadtannahmestellen aufgelieferten Postpakete 
werden mit Kraftwagen zum HauptP A befOrdert, wo sie gewogen, 
verteilt und weitergeleltet werden. Urn den Dienst zil erleichtern, 
sowie urn Zeit und Platz flir die Handarbeit zu sparen, miissen die 
fiir grollen Paketversand in Betracht kommenden Firmen ihre 
Postpakete selbst zum HauptP A brlngen. Diese Massensendungen 
werden bei der Stelle.d. in Empfang genommen, gewogen und be
klebt (offener Schalter A). Die Gebiihren werden gleichzeltlg mit 
dem Wiegen durch Toledo-Wagen festgestellt und an einem benach
barten Schaiter In Empfang genommen. Der Paketannahmeraum, 
der eine GrundrlBflache von 84 qm hat, 1st regeImalllg mit 2-6 
Beamten besetzt, die jahrlich mehr als 3 MllJionen Pakete annehmen. 
Die einzeln aufgegebenen Pakete werden im Raume (f), der an 
den Massenschalter anstoBt, angenommen, gewogen und beklebt 
und auf ein endlo~es Band f oder B gelegt, das von einem Elektro
motor angetrleben wird. Das Band ist langs der Wand zur Decke 
fiihrend angeordnet und bringt die Pakete an einen Verteilerplatz (0). 
Hier werden die Pakete nach Ausscheldung auf 4 Rutschen (D) 
verteilt, die sie in die Verteilkammern auf einen iThernahmetisch 
leiten. Dieser 1st von einer Reihe von Fachern umgeben, die ein 
schnelles Weiterleiten der Pakete gestatten. Auf dem riickwartlgen 
Teil dleser Facher befinden sich Tiiren, urn die Pakete zu sammeln 
und sie dann in die Postsacke (F) zu stecken. Die Beutel werden 
der Relhe nach von Sacktragern gefallt und auf Rollwagen an die 
Rampen (G) gebracht, wo sie auf Lastkraftwagen verladen werden. 

C. Fordereinrichtungen fiir die Zeitungen im Ha uptPA 
in Stockholm (Abb.3). 
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Die schwedische Postverwaltung hat elnen umfangreichen Zeitungs' 
dlenst zu bewaltigen; sle vermittelt die Abrechnungen der Bestel. 
lungen und setzt mit den Herausgebern die Hohe der Bezugsprelse 
fest. 1m HauptpA Stockholm aUeln werden im Jahre 80 Millionen 
Zeitungsstiicke verteilt, und es gehen von da 
jeden Tag ungefahr 1000 mit Zeitungen gefiillte 
groBe Sacke abo 

I 
so beobachtet derjenige, der dem Elnlauf am niichsten steht, die 
Aufschrlften s1lmtlicher Pakete, obwohl er alleufalls nur ffir eln 
Drlttel des Gesamtverkebrs die Abwurfsmogllchkelt und die Welter
leltungsnotwendigkelt besitzt (vorausgesetzt, daLl elne glelchml1Lllge 

Urn die Handarbeit tunlichst zu ersparen, sind 
ffir die Beforder der Zeltungen Innerhalb des 
HauptP A Stockholm folgende Anordnungen ge· 
troffen. 1m 1. und im 2. Stockwerk befinden 
sich insgesamt 19 Verteilerkammern (A), In deren 
Mltte je ein Tisch steht, urn den kreisformig die 
Facher zum Einordnen der Zeitungen nach den 
Bahnpoststrecken vorgesehen sind. Die In Ballen 
verpackten und nach Hauptllnien von den Ver· 
legern vorgezeichneten Zeltungen werden an elne 
Laderampe (E) angellefert. J eder Ballen tragt 
Aufschrift mit der Nummer der Verteilerkablne, 
nach der die Zeitungsballen zu leiten sind. Auf 
der Seite der Laderampe befinden sich drel For· 
derer, welche die Ballen bis zum Verteilerplatz 
befordern, und zwar sind es Paternoster·Aufziige 
(0) In Verblndung mit Forderblindern (D), die 
an passender Stelle, entsprechend den gewahlten 
Zieleinstellungen, kippen. Die Becherwerke stehen 
namlich durch Forderbander mit Weichenan
schliissen zu den Rutschen (E) so in Verbindung, 
daB die Ballen zu den Bestlmmungskablnen 
selbsttatig geleitet werden konnen. Wenn Z. B. 
ein Ballen fiir die Verteilerkammer A 13 be· 
stimmt 1st, so hat der Mann am Sender des 
Becherwerks (nachst der Rampe) nur den 
Hebel13 herabzulassen, der Ballen wird Infolge 
des durch die Fernsteuerung veranlaBten Welchen· 

Abb. 2. PaketWrderer beim Hanptpostamt In Stockholm. 

verschlusses bei allen Rutschen, mit Ausnahme 
der vom Forderband D zur Kablne 13 fiihrenden, unmittelbar in 
diese auf den Tisch (A 13) gefiihrt. Eine Signalanlage (G) gestattet, 
an der Rampe den Bewegungsvorgang so zu iiberwachen, daB der 
Ballen jeweils den verlangten Bestimmungsort erreichen muB. Der 
mit dem Feinverteilen betraute Angestellte legt den Ballen auf ein 
fabrbares Hangegestell (H), das langs der Facher Innerhalb der 
Kablne lelcht beweglich angeordnet ist. Auf einer der Gestellselten 
ist elne Papptafel befestigt, welche die Anzahl der In jedes Fach 
einzulegenden Zeitungsstiicke anzelgt. Die Verteilung wlrd auf 
diese Art schnell und sicher durchgefiihrt. Die Abbeforderung der 
Zeitungen nach der Bahn wird von der Stelle 1 aus durch elektrische 
Zeichen befohlen; Z. B. "Bereiten Sie den Sack fiir das Fabrzeug 
Nr. 34 vor". Die Verteiler binden alsdann Zettel an aIle Bunde an, 
die mit Nummer 34 abgehen sollen. 

Auf ein neues Klingelzeichen werden von beiden Stockwerken 
die Beutel auf einen Fordergurt J gelegt, der langs der Kabinen 
Iauft und die Sacke (durch Vermittlung von Rutschen) in Kraft· 
wagen des Posthofes fiihrt, in denen die Zeltungen zum Bahnhof 
befordert werden. Dleser Vorgang wickelt sich 
ohne Hast und mit einem MindestmaB von Hand· 
arbeit abo 

D. Mechanisierung des Postbetrlebs in 
Gotenburg und Oslo. 

Paketverteilung nach den Rlchtungen, Zustellbezlrken und . der
gleichen gegeben ist); aIle iibrlgen Pakete werden von dem zweiten 
oder drltten Beamten nochmals gesichtet. Es wird daher eln groLlerer 
Teil der Arbelt doppelt oder dreifach gelelstet. Zu diesen wIrt
schaftlichen M1Ingein tritt noch die Tatsache, daB das stAndlge 
VoriiberflieLlen von Paketen an den Augen der aufmerksam be· 
obachtenden Posthelfer bel dlesen eln Schwlndelgefiihi ausIost, das 
die Dienstabwlcklung u. U. beelntrachtlgt. Bel dem verhAltnls· 
m1lLlIg geringen Verkehr der PaketPA In Oslo und Gotenburg sowie 
bel der Unverbrauchtheit der Nerven des skandlnavlschen Volkes 
sind groLlere tJbelstande mit der Anordnung krelsender Vertellungs
ringe dort bisher nicht beobachtet worden. 

E. Halbmechanisierungen 1m BrieftrAgersaalln Goten· 
burg. 

Urn die Gange zwischen dem Brieftr1lgersaal und den Vorvertell
stellen auf eln MindestmaB zu beschranken, sind In Gotenburg sog. 
Halbmechanislerungen hergestellt worden. Die senkrechten Ver
teilgestelle enthalten je 60 Facher, die bedarfswelse so gekippt 

Ahnliche Einrlchtungen wie In Stockholm 
bestehen auch in Gotenburg und in Oslo, jedoch 
mit dem Unterschiede, daB bei den Hauptver· 
teilerstellen die Paketrutschen nlcht auf starre 
tJbernahmetische miinden, sondern auf kreisende 
Ringe von 2-3 m Innendurchmesser und rund 
1 m Brelte. Innerhalb dieser Ringe steht der 
Beamte. Er nimmt die Pakete von dem mit einer 
Geschwindigkeit von ungefahr 'I. m/s sich dre
henden Verteilungsringe ab, kennzeichnet sle 
nach den Abgangslinien und legt sie In die bei Ihm 
beflndliche Rutsche (zu den Zustellbezlrks
gruppen, Bahnstrecken usw.). Beflndet slch Inner· 
halb des Verteilnngsringes noch eln zweiter Be
amter, der Z. B. Riicken an Riicken mit dem 
ersten steht, so braucht der erste die Pakete 
nur In jene Rutschen einzufilgen, die In bequemer 
Relchweite von ihm angeordnet sind. Alle ilbrigen 
Pakete IaLlt er auf dem Verteilerring zum zweiten 
Mann wandern, der die Pakete In die ihm nachst· 
gelegenen Rutschen einlegen kann. Wird noch eln 
dritter oder vierter Beamter aufgestellt, so konnen 
diese jeweils die Ihnen allein zugehOrigen Pakete 
aufgrelfen, urn sie dann bel Ihnen nachstgelegenen 
Rutschen abzufiihren. Auf diese Weise kann er· 
reicht werden, daLl ohne groLle kiirperliche In· 
anspruchnahme des Personals die Pakete stets 
auf dem kilrzesten und bequemsten Weg nach 

Abb. 3. Zeitungsforderer beim Hanptpostamt In Stockholm. 

den Rutachen befOrdert werden. Diese Vertei. 
lungsringe haben grunds1ltzIlch den N achteil, daB nur elne ver. 
h1Iltnlsml1Lllg beschr1lnkte Anzahl von Beamten Innerhalb der 
Verteiler·lnnenfi1lche aufgestellt werden kann, und daB daher bel 
groLlerem Verkehr, Insbesondere bei Elntrltt von Spltzenbelastungen 
(im Welhnachtsdlenst usw.) gewisse Stauungen zu erwarten sind. 
Eine Erweiterungsfahigkeit dieser Anordnung 1st InfoIge der be. 
scbrAnkten Anzahl der im Rlnginnem unterzubringenden Beamten 
nur In geringem MaLle gegeben, und auLlerdem erschelnt die Arbelts
abwicklung Insofern unwlrtschaftlich, als eln groLler Vomhundert
satz von Beobachtungen, Handgrlffen und dergleichen nutzlos aus
gefiihrt wird. Wenn z. B. drel Beamte Innerhalb des Rlnges stehen, 

Handwiirterbneh des Postwesens. 

werden, daB die an den Vorvertellgestellen nach den Brief trAger
Hauptbezirken ausgeschledenen Brlefe von Fall zu Fall durch eine 
Kurbelbewegung genau In 60 Fllcher eines zweitellig an die Riick
selte der Gestelle anzufahrenden Sammelwagens entleert werden 
konnen. Dieser hat die Briefe samtlicher Gestelle In Nachelnander· 
fahrt aufzunehmen. Es 1st mithln zur Abbeforderung der Brlefe 
nur eln Mann notlg, und das wiederholte Hinundhergehen der 
Brleftr1lger (zu den Vorverteilstellen und umgekehrt) fAllt weg. 
Der Entleer·Sammelwal!en muLl slch scharf an die Riickselte jedes 
V orsortlergestells anpassen lassen, damlt die Briefe belm (jberkippen 
nicht durcheinandergeraten. Geplant 1st elne pnItfOrmlge Be· 
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dienung der Verteilgestelle und damit eine sitzende Arbeit (sehrage 
Anordnung der Gestelle und der Wagentische). 

Die Sammler werden handbetrieblich von Stelle zu Stelle gefahren. 
Elne motorlsche Fortbewegung nach dem Standbahn· oder nach 
dem Schwebebahnsystem wird nicht als notwendig erachtet. 

III. Mechanisierungsbeis piele a us der ne uere n 
Praxis der DRP, insbesondere in Bayern. 

A. Mechanisierung des Haupt P A (PA 1) in 
Miinchen. 

D 

senkrecht nach unten bewegen. Auf dem Verteiltisch 
angekommen, lOst sich die Sackzange selbsttatig, worauf 
dann mit Druckknopfsteuerung der Hubmotor einge. 
schaltet und die Laufkatze zuriickgesteuert wird. 

b) Nach Verteilung werden die Briefe einem Schalen· 
forderer (Abb. 5) iibergeben. Dieser besteht aus einer 
endlosen StahlboIzenkette, an der in Abstanden von rund 
2,4 m kastenformig ausgebildete Schalen pendelnd auf· 

gehangt sind. Die Schalen fahren an der 
Aufgabestelle zunachst in die Hohe, urn 
an der Decke entlang nach dem Abgabe. 
raum zu gelangen. Hier angekommen, 
werden die Schalen selbsttatig gekippt, 
so daB sich ihr InhaIt in eine geschlossene 
Rinne entleert, die im Abgabeschalter 
auf einen Tisch miindet. Zur Abminde· 
rung der Einwurfgeschwindigkeit ist dem 
Rutschenende eine Pendelklappe vor· 
gebaut. Die Einschreibbriefe werden 
entweder handbetrieblich vom Verteil· 
tisch zum AbgabeschaUerraum gebracht 
oder in verschlossenen Behaltern durch 
die Schalen. 

Abb. 4. Br;efbeutelfiirderanlage beim Postamt 1 in Mltnchen. 

c) Fiir die Beforderung der vom PAl 
abgehenden Briefbeutel (Abb. 4) sind 
drei Kettenforderer (Kreisforderer) vor· 

1. Sack· und Briefbundbeforderung. 
1m PA 1 (ResidenzstraBe) in Miinchen ist eine Brief. 

beutel· oder Briefbundforderanlage nach der Abb. 4 
von der Maschinenfabrik Stohr in Offenbach eingebaut 
worden. 

a) Die mit dem StraBenbahn.Postwagen oder Kraft· 
wagen beim PAl ankommenden Briefbeutel werden 

gesehen. Die auBeren Forderer II und I V 
dienen dazu, die Briefbeutel von den SackschlieBstellen 
nach einer in 2,5 m Hohe angeordneten Biihne zu bringen. 
Der mittlere Forderer III endigt beim StempeItisch. 
II, III und IV bestehen aus einer endlosen Kette, 
die durch Fiihrungsrollen auf Schienen (aus Winkel· 
eisen) getragen wird. In Abstanden von 2,4 m sind Sack· 
klemmen angeordnet, in die mit zwei Exzentern, die 

Abb. 5. SchaJenfiirderer. 

mit der Hand an die Sackzange einer elektrisch betrie· 
benen Laufkatze angehangt (Abb.4). Diese hebt die 
Beutel iiber BodenhOhe (rund 21/2 m) des Briefabfer· 
tigungsraums. Dann schaltet sich der Hubmotor selbst. 
tatig aus, der Fahrmotor schaltet sich selbsttatig ein, 
und die Laufkatze bewegt sich mit den damn hii.ngenden 
Briefbeuteln auf einem I· Trager nach dem Innern des 
Briefverteilsaals. Am Ende der Laufbahn angekommen, 
wird der Fahrmotor durch einen Endumschalter selbst· 
tatig aus· und der Hubmotor eingeriickt, und zwar fiir 
umgekehrte Bewegungsrichtung, daB sich die Briefbeutel 

durch Zahnsegmente miteinander verbunden sind, die 
Sacke eingehangt werden. Das Einklemmen der Brief· 
beutel geschieht von Hand gewohnlich wahrend des 
Laufs des-Forderers II, III oder IV. Fiir den Fall einer 
Storung, oder wenn der Beamte es nicht fertig bringen 
soilte, einen Beutel wahrend der Bewegung anzufiigen, 
kann durch Driicken auf einen Steuerungsknopf der 
betreffende Forderer kurzfristig zum Stillstand gebracht 
und nach Anfiigung durch neuerlichen Druck auf einen 
zweiten Steuerungsknopf wieder in Gang gesetzt werden. 
Die Abgabe der Beutel iiber der Biihne geschieht selbst· 



Mechanisierung des Postbetriebes 355 

tatig, indem hier der Handhebel, der mit den Exzentern 
in Verbindung steht, an einen Anschlag stoBt und den 
Exzenter offnet; die Beutel verlieren alsdann ihren Halt 
und gleiten auf die Biihne. Ein btigeUormiger Abstreifer 
sichert den Beutelabwurf; solite dieser trotzdem zufallig 
nicht eintreten (z. B. beim Hangenbleiben einer Sack
schleife in den Klemmbacken), so steht der gestorte 
Forderer sofort still, und zwar unter dem EinfluB einer 
elektrischen Verriegelung (AbreiBkontakt mit Rtickstell
federung und mechanische 
Bremsung des Forderers). 
Forderer III befordert 
hauptsachlich Einschreib
briefe. Die Beutel gleiten 
auf den Verteiltisch tiber 
eine klappbare Schurre 
(Wipprutsche), die mit 
einem Gegengewicht ausge
riistet ist und zur Ver
meidung von Belichtungs
mangeln aus Latten besteht. 
Sie ist in der Ruhelage 
wagrecht eingestellt, und 
nur beim Beutelabwurf wird 
die bewegliche Ablaufebene 
kurzfristig unter 45 0 ge
neigt, damit die Beutel 
sanft abgleiten. Die zum 
Versand fertigen Brief
beutel mit Einschreibe
briefen werden, sobald ein 
StraBenbahnwagen ange
kommen ist, mit der erwahn
ten Laufkatze vom Ein
schreibebriefschalter tiber 
die Biihne hinweg zur 
StraBenbahn befordert. 

eingeworfenen Briefe gelangen tiber eine kurze Rutsche 
auf eine Klappe, die sich bei einem bedarfsweise ein· 
zustellenden Gewicht oHnet, die Bander 1 und 3 ein· 
schaltet und die Briefe zunachst auf das Band 1 abo 
wirft. Der untere Teil der Rutsche ist so ausgebildet, 
daB die Briefschaften nicht mit voller Wucht auf die 
Klappe fallen konnen. Die vom Band 1 mitgenommenen 
Briefe werden an dessen Ende auf das schrag aufwarts 
ftihrende Band 3 und von diesem zum Stempeltisch iiber· 

Ane Beutel mtissen mit 
der Hand an der Sackzange 
der Laufkatze befestigt 
werden, wahrend das Ent
laden auf den FuBboden 
der Durchfahrt (also neben 
den StraBenbahnwagen) 
selbsttatig geschieht. Eine 
Klapprutschevonder Btihne 
zu den StraBenbahn- oder 
Kraftwagen bzw. den Ein
satzpostkarren (s. d. ) ge
stattet die Beforderung der 

A bb. 6. Fiirderbandanlage beim Postarot 1 in MUnchen (BriefkastenJeerung). 

Briefbeutel von der Btihne in der Richtung zum Post
ho£e_ Unter jedern Kreisfiirderer II, III und IV ist 
ein Drahtnetz angeordnet, damit beirn Ablosen eines 
Sackes die darunter arbeitenden Beamten nicht be
schadigt werden. 

2. Forderbandanlage zum selbsttatigen Ent
leeren von Briefkasten fiir da.s PA I in Miinchen 
(Reside nzstraBe). 

Die Ftihrung und Anordnung der von E. Zwietusch 
& Co. in Charlottenburg hergestellten Forderbander 
geht aus Abb. 6 hervor. Das Band 1 ruht in einem aus
gemauerten und mit Eisenplatten abgedeckten Schacht 
im KellerfuBboden; es wirft die Briefe auf das schrag 
a.ufwartsf.~hrende Band 3 ab, das die Briefe zurn Stempel
tlsch befordert. Das Forderband 2 ist in einer Hohe 
von rund 60-100 cm unter der Kellerdecke entlang 
gefiihrt und wirft in dieser Hohe die Briefe gleichfalls 
auf das Band 3 abo Um den Strombedarf auf ein Mindest· 
maB zu beschranken, ist eine selbsttatige Bedarfs· und 
eine Dauerschaltung vorgesehen. 

Fiir die Bedarfsschaltung wickelt sich der Betrieb 
folgendermaBen ab: 

Die in den Briefkasten an der AuBenmauer des P A 

geleitet. Das gleiche Verfahren gilt fiir Briefe, die in den 
Kasten der Schalterhalle gesteckt werden. Hier befindet 
~ich. in ~er Mitte. beide~ La~gsseite~ der Schreibpulte 
Je em Emlegeschlitz. DIe Briefe glelten tiber eine Ab. 
wurfrutsche auf die VerschluBklappe. Diese offnet sich 
selbsttatig,. nac~dem das en~sprechende Gewicht (etwa 
300 g) errelCht 1st, Bchaltet dIe Bander 2 und 3 ein und 
wirft die Briefe auf daB Band 3 ab, von wo Bie tiber eine 
~utsche auf das ~and 3 und von diesem zum Stempel
tIsch g~langen. Em Herausnehmen oder Herausfliegen 
der Brlefschaften aus den Bandern wird durch Sonder
verschltisse unmiiglich gemacht, die auch staubsicher 
wirken. 

Die Bander 1, 2 und 3 werden durch je einen l/a'PS, 
Elektromotor (I~OO Umdrehungen) ftir Drehstrom (von 
220 Volt) angetrleben. In verkehrsstarken Zeiten kann 
durch eine Fe~tstell.ung der Zeitrelais die Anlage fiir 
den DauerbetrJeb emgestellt werden. Die Klappen in 
den Abwurfrutschen der Briefkasten werden dann offen 
gehalten, so daB die eingeworfenen Briefe sogleich mit. 
genommen und am Stempeltisch laufend abgeworfen 
werden. 

Die Geschwindigkeit der Bander betriigt rund 
0,8 m/s. 
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B. Gliederbander, Elektroposten und Kreis· 
forderer im Zentralbrief P A in Miinchen (PA 2). 

L Brettche nforderer u nd Briefb e u telrutsche n 
fiir den im PA2 ankommenden Verkehr. 

Um die Beforderung der Postbeutel aua den im PA 2 
(Miinchen) ankommenden Kraftwagen nicht mehr von 
Hand und mit Karren in den gewundenen Gangen des 

" • • • • , • • • • 
IJn'ifzu.steiluti{j 

fEJ.Z) : 

,. 69 • t 
'. 
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geordnete Rollen nehmen die Sacke auf und iiber· 
geben sie dem Forderer. Die Erfahrung hat gezeigt, 
daB bei einem geringen Gewicht eines Sackes von 
nur wenigen Kilogramm eine Neigung von etwa 5 vH 
geniigt, um den Beutel unbehindert weiterrollen zu 
lassen. Die andern Rutschen sind ala Blechrinnen aus· 
gebildet und benotigen keine Rollen, da hier die Neigung 

Abb. 7. ttberbllok tiber die Mechanisierungs301age 1m Zentralbriefpostamt in MUnchen. 

Abb. S. 

Abb. Sa. 

Ahb. S nnd 8 a. Brettcheo1ijrderer mit BriefbeuteJrutscben 1m Zentra.lbriefpostamt in MUnchen. 

Gebaudes ausfiihren zu lassen, sind beim PA 2 forder· 
technische Anlagen eingebaut, die es gestatten, die 
Postbeutel selbsttatig zum Briefzustellgeschaft und zur 
Briefabfertigung zu befordern. Nach Abb.7, 8 und 8a 
fiihren insgesamt 4 Rutschen von aul3erhalb des Ge· 
baudes auf verschiedene, jedoch in ihrer Bauart gleich· 
artige Platten bander. Diejenigen Rutschen, die eine 
geringe Neigung aufweisen, sind als Rollenbahnen aus· 
gebildet. Eng aneinanderliegende, in Kugellagern ein· 

groB genug ist, um Postbeutel ohne weiteres zum For
derer gela.ngen zu lassen. Der Ausgang der Rutschen 
(nach der AuBenseite des Gebaudes zu) ist mit hera.b· 
klappbaren Einlaufen versehen. Wenn diese EinIaufe 
nach innen geklappt sind, gewahrleisten besondere Deckel 
wasserdichten AbschluB. Von den im Innern des Ge
baudes angebrachten Forderern wird der eine (mit den 
im Winkel anschlieBenden Gliederbandem) zur Brief· 
abfertigung gefiihrt, wahrend der andre Forderer zum 
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Briefzustellgeschaft iiberleitet. Diese Forderer haben 
als Zugmittel zwei gleichlaufende Stahlbolzenketten, 
die in Abstanden von etwa 100 mm mit Leisten aus 
Buchenholz verbunden sind. Von diesen ist jede ftillfte 
mit Quertragern und Laufrollen versehen, so daB durch 
die Ketten und die Holzleisten (mit ihren Quertragern 
oder Laufrollen) ein endloses Holzleistenband (ein Brett
chenforderer) gebildet wird. 

Wahrend man friiher die Holzleisten beiderseits nur 
mit einem Winkeleisen versah, das den Bolzen fiir die 
Rollen aufnahm, sind bei der hier vorgesehenen Bauart 
die Flacheisenquertrager vollstandig unter der Holz
leiste durchlaufend angeordnet, um deren Verziehen 
bei Witterungseinfliissen zu vermeiden. Die veraltete 
Schmierung mit 01 ist durch St,aufferbiichsen ersetzt. 
Die Brettchenforderer sind in einem leichten Eisenaufbau 
untergebracht, der in der Hauptsache aus vier durch 
senkrechte Stiitzen, schraglaufende und Querverbande 
vereinigten Winkeleisen besteht. 

Der Antrieb bei den Forderern II und III ist derart, 
daB die Hauptwelle durch Schneckengetriebe mit un
mittelbar gekuppeltem Motor bewegt wird. Schnecke 
und Schneckenrad sind in einem gemeinsamen, oldichten 
GuBgehiiuse untergebracht; die Schnecke lauft auf 
Kugellagern, der Gegendruck der Schnecke ist durch 
Druckkugellager aufgenommen. Um die das Triebmittel 
bildenden Forderketten in der richtigen Spannung zu 
erhalten, besitzt jeder Forderer an der der Antriebsstelle 
entgegengesetzten Seite eine besondere Spannstelle, die 
mit Spannlagern und Spannspindeln versehen ist. Das 
Plattenband zur Briefabfertigung erhiilt mittelbaren 
Antrieb derart, daB die Schneckenwelle mit Ketten und 
Kettenrad auf das Antriebskettenrad des Forderers 
einwirkt. Aus raumlichen Griinden war ein unmittel
barer Antrieb nicht moglich. Die Leistung der Glieder
bander ist so bemessen, daB die heutige Beforderungs
ziffer von Postbeuteln (rund 1500-2000 Stiick taglich) 
ohne weiteres verdreifacht werden kann. Der Kraft
bedarf der Plattenbandanlagen schwankt fiir volle Be
lastung zwischen 2 und 3 PS, ist also niedrig. 

Um die Briefbeutel der elektrischen Untergrundbahn
stelle III im Keller des Briefzustellgeschafts ohne hand
betriebliches Umladen auf Karren, in Aufziige usw. 
selbsttatig zum Ubernahmetisch zu befordern, ist die 
1910 von Siemens & Halske erbaute. fiihrerlose Post
Ele ktro - Untergrundbahn fur die Briefbeutel
beforderung yom Hauptbahnhof zum ZentralbriefPA 
in Mtillchen (5. Brieftunnelbahnen) nach folgenden Ge
sichtspunkten erganzt worden: Bei der Untergrundbahn 
sind die heiden vorderen in Fahrrichtung kommenden 
Wagen so ausgebildet, daB durch deren Kippen die 
Postsacke aus dem Wagen herausfallen. Die Kipp
bewegung des Wagens kann durch eine geeignete Hebel
iibersetzung von Hand leicht vorgenommen werden. Die 
dem Forderband zugewandte Seitenwand des Wagen
kastens ist am Untergestell hochklappbar gelagert. Durch 
eine Gelenkverbindung dieser Seitenwand mit dem Wagen
kasten wird bei der Kippbewegung des Kastens gleich
zeitig die Seitenwand hochgehoben. Sie gibt dadurch 
den fur das Abrutschen der Postsacke notigen Raum 
frei. Die Kraft fiir die Kippbewegung ist auf das geringst 
mogliche MaB beschrankt. Das Schlie Ben des Wagen
kastens erfolgt durch Ruckbewegung des Kipphebels_ 

Die aus den Kippwagen herausfallenden Postsacke 
gelangen in einen Kanal, in dem sich ein Plattenband 
(Brett-Forderer) bewegt. Dieses Plattenband besteht 
nur aus einer Kette, an der die Platten mit ihren beider
seitigen Rollen befestigt sind. Da die Platten in ver
schiedenen Ebenen gefiihrt werden mussen, um wag
rechte und senkrechte Krummungen nacheinander durch
laufen zu konnen, ist eine Kreuzgelenkkette gewahlt 
worden, die es gestattet, die Kette in verschiedenen 
Ebenen zu bewegen. Der Forderer ist in einem eisernen 
Gestell eingebaut. Der Antrieb besteht aus einem Motor 

mit Schneckengetriebe (unmittelbar gekuppelt). Die 
Welle des Schneckenrades triigt gleichzeitig das Antriebs
rad des Forderers. Dem Antrieb entgegengesetzt ist eine 
Spannstelle eingerichtet, mit der durch Spann spindel 
die Kette jederzeit in der notigen Spannung gehalten 
wird. Wenn in der Untergrundbahnstelle die Sacke ein
treffen, werden sie selbsttatig aus den Kippwagen auf 
den Forderer geleitet, der cine Verbindung zwischen 
Untergrundbahn und dem Platten band yom Posthofe 
zum Briefzustellgeschaft darstellt. der )?orderer bringt 
die Sacke zur Briefzustellung (auf den Ubernahmetisch) 
Die Anlage ist von der Firma W. Fredenhagen in Offen
bach (Main) ausgefiihrt worden. 

2. Holzplattenforderer fur den yom PA2 ab
gehenden Verkehr und Kettenforderer, sowie 
Schaukelforderer und Drucksachenaufzug fur 
den Innenbetrieb beim PA2. 

a) Holzplattenforderer (Abb.9). 

Abb. 9. HolzplattenfOrderer. 

Die Anlage dient zur BefOrderung von Postsacken 
yom Briefzustellraum zum Hof. Die Sacke werden in 
ein Schachtloch des Erdgeschosses eingeworfen und 
gleiten auf einer Bogenrutsche zum Holzbriickenband 
im Keller. Dieses bringt sie auf seinem ansteigenden 
Ende auBerhalb des Gebaudes in GelandehOhe, wo die 
Briefbeutel von Hand abgenommen und in Kraftwagen 
verladen werden. Der auBerhalb des P A befindliche 
Schacht ist mit einem heb- und senkbaren Deckel ab
gedeckt. Dieser ist bei Stillstand des Forderers ge
schlossen. Wenn das Plattenband in Betrieb genommen 
wird, hebt sich der Deckel selbsttatig auf rund 1,8 m 
Hohe, so daB die Sacke bequem yom Forderer ab
genommen werden konnen. Nach SchluB des Verlade
vorgangs wird der Deckel durch Handschalter wieder 
herabgelassen. Die LeistuDg des von Stotz in Kornwest
heirn gebauten Forderers betriigt 400 Sacke in der 
StuDde. 

b) Schaukelforderer fur Briefbeutel. 
Die Kreisforderer fur Sacke der Briefverteilraume 

befinden sich in der Langsachse der Briefannahme
abteilung neben den Saulen, und zwar Bowohl im Erd
geschoB wie im daruberliegenden 1. Stockwerk. Diese 
ahnlich den SackfOrderern im PAl ausgefuhrten Beutel
fOrderer dienen zur Fortbewegungder gefiillten Beutel von 
den sog. Versackungsstellen zum Einwurfschacht der Post
untergrundbahn. Der Forderstrang, der im allgemeinen 
an der Decke verlauft, ist bei der Beutelaufgabestelle 
soweit heruntergezogen, daB die Sacke an einer scheren
artig wirkenden Zange leicht eingehangt werden Mnnen. 
Bei der Abwurfstelle ist jeweils eine Vorrichtung an
gebracht, welche die Zange offnet, so daB die Sacke 
selbsttatig herabfallen. Der Antrieb des Forderers 
befindet sich in beiden Stockwerken an der Fensterwand 
und die Spann stelle am entgegengesetzten Ende. Die 
Leistung jedes Forderers betragt etwa 500 Sacke in der 
Stunde. 

1m Boden des 1. Stockes ist ebenso wie im ErdgeschoB 
eine Einwurfluke vorgesehen, die an den Empfangs
schacht der Untergrundstelle II anschlieBt. 

In die Sackzangen der BeuteHorderer schiebt der 
Beamte die plombierten Sacke mit dem Beutelkopf, 
ohne sie yom Boden zu heben; dabei offnet und schlieBt 
sich das Zangenmaul selbsttatig. Der Sack wird dann 
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durch den Forderer gehoben, bis nahe an die Decke 
gefiihrt und bis zur Einwurfofinung getragen. Damit 
die Sacke beim Gleiten yom 1. Stock bis zum Keller
geschoB nicht beschadigt werden, fallen sie auf eine 
Zwischenschurre, die jeden Sack der Rutsche des Sack
forderers yom ErdgeschoB zuleitet .. 

0) Sonderaufzug fiir die Drucksachenbefor
derung. 

Bei der Massenauflieferungsstelle im ErdgeschoB der 
Briefabfertigung des P A 2 werden die Drucksachen in 
Korben von 650 X 650 X 650 mm gesammelt, mit Hub
forderkarren in einen elektrischen Sonderaufzug gestellt, 
in den 1. Stock befordert und da mit handbetrieblichen 
Hubwagen (Bauart Schildkrote) nach den Drucksachen
verleilstellen gefahren. Nach Bearbeitung werden die 
Drucksachen in Beuteln mit den beschriebenen Sack
forderern weitergeleitet. 

d) Schaukelforderer fiir Briefbehalter mit 
Zieleinstell ung. 

Der Kreisforderer fiir Briefbehalter, und zwar unter 
Zieleinstellung der Schaukeln nach einem gemeinsamen 
Patent des RPM (Abteilung Miinchen) und der Maschi
nenfabrik Stotz .A.-G. in Kornwestheim bei Stuttgart 
dient zum Befordern der Fernbriefe von den Stempel
maschinen im ErdgeschoB zu den Vorverteilstellen im 
1. Stock oder von da zu den Verteilstellen im Erdgeschoil 
(Kreisketten- oder Schaukelforderer). Eine endlose Kette 
(Abb. 7) ist an den Raumdecken entlang gefilhrt und 
beriihrt eine Reihe von Belade- und Entladestellen. Die 
Kette ist in rund 2,8 m Hohe iiber FuBboden so gelagert, 
daB die Forderer an jeder beliebigen Stelle beladen und 
auf Empfangsrutschen entladen werden Mnnen. Die 
Kette tragt Schaukeln (Biigel mit daran aufgehangten 
Plattformen aua Blech), auf denen bedarfsweise mit 
Briefen und Drucksachen beladene Briefbehalter (40 X 25 
X 20 cm oder 25 X 18 X 15 cm) aufgestellt werden. Die 
Schaukeln sind so eingerichtet, daB sie an den Bestim
mungsstellen die Sendungen durch Umkippen der Schalen 
selbsttatig abgeben. 

Der Forderer beginnt im ErdgeschoB an der Antriebs
stelle im Stempelmaschinenraum. Als Antrieb dient ein 
Elektromotor von rund 21/2-3 PS, der aber Z. Z. nur mit 
50 vH beansprucht ist. Der Kettenstrang fiihrt zunachst 
nach einer Wendestelle, dann iiber die Ablegetische zweier 
Stempelmaschinen hinweg zumZwischenverteiltisch (Aus
scheidung der Orts- und Fernbriefe) zu einer weiteren Ab
lenkstelle, durchdringt hierauf die Decke zum 1. Stock 
und gelangt hier zu zwei Ablenkraderu. Dann wird er iiber 
die Stirnseiten der Vorverteiltische mit 5 Abwurfstellen 
oder iiber deren Verteilspinde zu den nachsten Ablenk
radern geleitet. Hierauf dringt der KreisfOrderer wieder 
in das ErdgeschoB ein und gelangt zu einer Spannstelle, 
dabei 2 Tische mit Abwurfstellen iiberquerend. Von der 
Spannstelle gelangt er iiber ein Wenderad; auf diesem 
Wege werden 3 weitere Tische mit Abwurfstellen be
dient. Nachdem noch ein vorletztes Wenderad durch
fahren ist, bewegt sich der Kettenstrang an weiteren 
6 Abwurfstellen vorbei zum letzten Wenderad. Von da 
gelangt er, iiber 2 Ablenkstellen die Stempelmaschine 
erreichend, zu der Antriebsstelle zuriick. Der Forderer 
besitzt zweierlei Schaukeln, und zwar Schalen fiir die 
V orverteilung und solche fiir die Kursverteilung. Auf 
die BeforderungsgefaBe fiir die Vorverteilung kommt 
jeweils ein Blechkasten von 400 X 250 X 200 mm zu 
stehen, auf die Schaukeln filr die Kurstische konnen je 
2 Blechkasten von 250 X 180 X 150 mm aufgestellt 
werden. Damit die Kasten mit Sicherheit an ihrer 
jeweiligen Bestimmungsstelle abgeworfen werden, haben 
die Schaukeln fiir die Vorverteilstellen die Kippvorrich
tung unten auf der rechten Seite (im Bewegungssinn des 
Forderers gesehen) und diejenigen fiir die Kurstische die 
AbwurfauslOsung oben beiderseits und in verschiedener 
Lage von der Mitte aus gemessen. Da die Kippvorrich
tungen der beiden Gruppen in verschiedener Hohe' an-

geordnet sind, kann ihre Betatigung nicht an einer un
gewollten Stelle erfolgen. Das Befordern der Briefe von 
den Stempelmaschinen zu einer Zwischenverteilstelle 
(Ausscheidung der Miinchen-Stadt-Briefe und der Fern
briefe im einzelnen oder u. U. Zusammenfassung in 
einige Ortsbunde fiir verschiedene groBere Stadte) erfolgt 
in den groBen Behaltern. Die bei der Zwischenverteilung 
anfallenden Briefschaften fiir auswarts werden in groBen 
Vorverteilkasten auf den vorbeiwandernden Vorverteil
schaukeln zu den Vorverteiltischen in den 1. Stock der 
Briefabfertigung des PA2 gebracht. An diesem ist die 
Einrichtung so getroffen, daB bei den ersten 4 Arbeits
platzgassen die Auslosung der Kippvorrichtung willkiir
lich vorgenommen werden kann derart, daB es die Be
amten in der Hand haben, die ankommenden Briefe 
nach Bedarf dem Forderer zu entnehmen. Die letzte 
Gasse besitzt dagegen eine feste Kippweiche; es werden 
zur Vermeidung von Irrforderungen an dieser Stelle 
samtliche noch auf den Vorverteilschaukeln befindliche 
Vorverteilbehalter abgeworfen. Der Abwurf der Brief
behalter von den Schaukeln auf die Verteiltische voll
zieht sich iiber Rutschen, auf denen die Briefbehalter 
bis in den Handbereich der Beamten heruntergleiten. 
Die, leeren Vorverteilkasten werden gesammelt und an 
derjAufgabestelle fiir leere Vorverteilbehalter (die sich 
hinter, der letzten Abwurfstelle fiir die Vorverteiltische 
befindet) auf die leeren Vorverteilschaukeln abgegeben 
und gelangen wieder zur Aufgabestelle bei den Stempel
maschinen zuriick. 

Der Kettenforderer ist fiir 14 Abwurfstellen einge
richtet. 

Die Schaukeln an dem rund 168 m langen Ketten
strang sind in Hauptgruppen von je 20 Schalen (ins
gesamt sind 155 Schaukeln im Betrieb) eingeteilt. 
Innerhalb je einer Hauptgruppe sind die Schalen ent
sprechend der Verkehrsdichte fiir die verschiedenen 
Eisenbahnstrecken wieder in Nebenreihen unterteilt, um 
Wartezeiten fiir das Beschicken moglichst zu vermeiden. 

An die kleinen Schaukeln sind"Tafeln mit der Bezeich
nung der Verteilstelle angehangt, bei der die Schale kippt 
und abwirft. Die Einstellung der Kippstelle kann am 
Mechanismus der Schaukel je nach Bedarf vorgenommen 
werden derart, daB bei starkem Verkehr nach einer Rich
tung auch Schaukeln, die vorher fiir eine andre Verteil
stelle bestimmt waren, herangezogen werden konnen. 
Es ist fiir die Umsteuerung nur ein Handgriff erforderlich. 

An ihrer Bestimmungsstelle werden die Briefbehalter 
auf Rutschen abgeworfen, auf denen sie in den Hand
bereich der Verteilbeamten gleiten. 

Sind die Kasten entleert, so werden sie gesammelt und 
wieder auf die Kursschaukeln des Forderers gestellt. 
Diese befOrdern sie in den 1. Stock zu der Abwurfstelle. 

Der Forderer hat eine Stranggeschwindigkeit von 
0,233 mis, so dail bei einer Schaukelentfernung von 
etwa 1080 mm aIle 4 Sekunden eine Schaukel folgt. 

Das auf Abb. 10 dargestellte eiserne Briefverteil
gestell ist von Oberingenieur Reinhardt nach den An
gaben des Reichspostministeriums Abt. Miinchen (Ge
meinsamkeitspatent) ausgefiihrt worden. Bei einer Ge
samthohe von 1,6 m und einer Breite von 1,1 m besitzt 
es einen Ablegetisch im AusmaB von lloo X 250 mm. 
Das Gestell besteht aus senkrechten Stahlrohrstiitzen 
mit aufgeschweiBten Bundringen, auf denen Blechplatten 
lagern, die nach der Riickseite des Gestells leicht geneigt 
sind. Es ist dadurch ein auf allen Seiten offenes Gesten 
mit 5 X 6 = 30 Fachern gebildet. In die einzelnen 
Abteilungen werden von riickwarts die Blechkasten 
(Abb. lOa) im AusmaBe von 250 X 180 X 150 mm mit 
ihrer offenen Seite nach vorn eingefiihrt, so daB der 
Beamte, der auf einem nach unten klappbaren Verteil
ledersattel sitzt, die zu bearbeitenden Briefe bequem in 
ane Behalter einlegen kann. Die Behalter werden von 
hinten aus dem Gestell genommen unter gleichzeitigem 
Einschieben von Vorratsbehaltern, um keinerlei Unter-
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brechung im Briefvertei1dienste zu veranlassen. Die 
Gestelle konnen je nach Bedarf in beliebiger Anzahl 
aneinandergereiht werden. Abb. lOb gibt eine Dar
stellung der Vorverteilbehalter. 

3. Elektro-
postanlage fiir 
die Verteilung 
der Briefpost. 

Die Anlage 
(Abb. 7, II und 
12) ist nach dem 
System Haller 
Mix & Genest 
ausgefiihrt und 
hat den Zweck, 
die beim PA 2 

__ ---------fflV'----------~ 

8 Wagen befahren dauernd das Gleis, wenn nicht ein 
Ausweichgleis zur Hinterstellung der Fahrzeuge ver
wandt wird, was aus betriebswirtschaftlichen Griinden 
fiir den Verkehr in geschiiftsruhigen Zeiten notwendig 

erscheint. Damit 
sich die Wagen 
nicht gegenseitig 
storen , i st die 
Anlage mit einer 
Blockscha1tung 
versehen. Es 

b1eibt hierdurch 
der Abstand zwi
schen den Wagen 
gewahrt. Soba1d 
ein Wagen den 
Aufzug Nr. 1 er
reicht, durch
fiihrt er ihn und 
nimmt hierbei 

Abb.10a. den etwa bereit-

einlaufende Brief
post nach sieben 
Stellen zu ver
teilen. (Gesamt
zahl der Sender 
oder Empfanger 
= 8.) Fiir das 
FordernderBrief
post sind meh
rere auf vier Ra
dern gelagerte 
Kiisten von 80 X 
40 X 40 cm vor
gesehen. Sie wie-

Abb. 10. Eisernes Briefver!eilgesten (Reinhardt). 

stehenden Kasten 
mit. Zu diesem 
Zweck ist in 
Stelle 1 der Auf
zug so gesteuert, 
daB sich dessen 
P1attform ober
ha1b der Auf
nahmeg1eise des 

Abb. 11 und 12.' Sende- und Empfangsstationen der Elektropost von Mix & Genest beim Zentralbriefpostamt in Milnchen. 

gen rund 30 kg und konnen mit einer Hochst1ast von 
40 kg be1aden werden. 

Das Be1aden der Kasten erfo1gt bei der Stelle 1, zeit
weilig auch bei der Stelle 2. Soba1d der Kasten be1aden 
ist, schiebt der Beamte ihn iiber eine schiefe Ebene in 
den Aufzug und driickt auf einen Steuerungsknopf. Der 
Aufzug setzt sich in Bewegung und hebt den Kasten 
bis in die Hohen1age des G1eises, dessen Fiihrung aus 
Abb.7 zu ersehen ist (punktierte Kennzeichnung). -

einfahrenden E1ektropostwagens befindet. Hat ferner in 
Stelle 1 der Beamte z. B. den Knopf Nr. 3 gedriickt, so 
fahrt der Wagen mit dem Kasten Nr. 1 bis zum Aufzug 3. 
Istder Aufzug 3 nicht besetzt, so wird erdurch einenKon
takt vom Wagen aus gesteuert, und zwar fiir eine 801che 
Hohe, daB sich die P1attform des Aufzugs unterha1b des 
Aufnahmeg1eises des Wagens befindet. Wiihrend der 
Durchfahrt durch den Aufzug 3 streift demnach der Wagen 
von Nr. 1 den Kasten auf den Aufzug Nr. 3 ab, und dieser 
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senkt den Kasten bis in die TischhOhe, worauf der Brief
behii.lter Nr. 1 selbsttatig aus dem Aufzug herausrollt. 
Hat der Beamte, der den Aufzug 3 bedient, genugend 
Briefbunde usw. zum Verteilen erhalten, so schaltet er 

nach 3, 4, 5 und 6 geschieht also vollig selbsttatig. Die 
Stelle 1 braucht bei Sendungen vom Vorverteilraum 
stets nur den Steuerknopf der Station 3 zu driicken. 
Es besteht ferner die Moglichkeit, daB Stelle 1 wahlweise 

Abb. 13. GrundriB des PaketzuBtellamts in Mllnchen. 
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Abb. U . AufriB des PaketzusteUamts In Milnchen. 

seinen Aufzug aus und uberfiihrt die Ladung selbsttatig 
zum Aufzug 4. Der nachste z. B. von Nr. 1 kommende 
Wagen wird den mitgefiihrten Kasten dann auf den 
Aufzug 4 abgeben. Hier erfolgt die gleiche Umschaltung 
auf den Aufzug 5 oder vom Aufzug aus nach dem Auf
zug 6, sobald die betreffende Stelle genugend mit Ar
beitsstoff versorgt iat. Die Kastenverteilung von Nr. 1 

nach Stelle 3, 4, 5 oder 6 senden kann. Die gleiche Ver
sandmoglichkeit ist auch von der Stelle 2 aus vorgesehen. 
Stelle 7 kann Bowohl von Stelle 1 als auch von Stelle 2 
aus beschickt werden. Alle leeren Kasten werden von 
den Aufzugen in die Wagen befordert und von diesen 
nach den ferngesteuerten Zielstellen mitgenommen. Bei 
der Stelle 8 rollen die Kasten selbsttiitig heraus. Es ist 
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grundsiitzlich die Moglichkeit vorgesehen, daB alle 
Stellen gegenseitig empfangen und senden kOnnen. 

Die Geschwindigkeit der Wagen in der Niihe der Auf· 
zuge betriigt 0,3 m/s auf den freien Strecken in den 
Giingen 0,5 m/s. Der Kraftbedarf der Wagenmotore 
ist 0,3 kW, der Aufzugsmotore 0,6 kW. 

C. Paketverteilungsanlage im neuen Paket· 
zustellamt am Marsfeld in Munchen. 

Durch die nach einem gemeinsamen Patent des RPM 
(Abt. MUnchen) und von Mix & Genest in Berlin·SchOne· 
berg gebaute Paketverteilanlage (Abb. 13-15) soli 
eine mit moglichst wenig Arbeitskriiften durchfUhrbare 
Verteilung der Pakete an die Zustell·Paketkammern 
und von diesen zu den Kraftwagen erreicht werden. Die 
Forderanlage ist in einem kreisrunden Gebiiude (Abb. 13 
und 14) unterge bracht, das durch einen Flugelbau mit dem 
westlich davorliegenden Langgebiiude ffir GroBfirmen· 
zustellung und ffir das Abtragungsgebiet des PA 8 (Ost. 
bahnhof) in Verbindung steht. Die Pakete werden von 
der Mitte des Erdgeschosses nach 6 Empfangsstellen ver· 
tent, von denen 4 im Rundbau und 2 im Langgebiiude 
liegen. Die aus den Eisenbahnwagen des Hauptbahn. 
hofs entnommenen Pakete werden zuniichst in Hand· 
wagen geladen, die zu je 5 oder 4 in besonders zu diesem 
Zweck geschaffene StraBenbahn·Trieb· oder Anhiinge· 
wagen hineingeschoben werden. Die StraBenbahn fiihrt 
bis zum Halsbau des Paketzustellamts, wo die Karren 
auf den ErdgeschoBflur und von hier handbetrieblich 
bis zum Mittelpunkt des Rundbaus gezogen werden. 
Dort befindet sich die Hauptverteilstelle mit 24 Einwurf· 
offnungen, die in zwei Ringen mit gemeinsamem Mit~el. 
punkt angeordnet sind (Abb. 15). Unter ~iesen Off. 
nungen, bei denen Pendelklappen das Uberstfirzen 
der Pakete verhindern, sind spiralig gebogene Rutschen 
eingebaut (Abb. 13), die in einem Winkel von 30-40° 
nach dem KellergeschoBboden ftihren. Unterhalb der 
Rutschen befindet sich eine Drehscheibe von etwa 
16 m Durchmesser, die auf 6 Eisenbahnriidern mit 
einer kreisrunden, an de(f3cheibenunterseite befindlichen 
Schiene gelagert ist. Sie wird dadurch in Umdrehung 
versetzt, daB 3 der Rader durch kompensierte Dreh· 
strommotore von je 3 PS angetrieben werden. Ober· 
halb der Scheibe befinden sich 6 feststehende Ftihrungs· 
rinnen, die konzentrisch gebogen sind und dann exzen· 
trisch am Rand derti Scheibe endigen. Die Ausgiinge 
der 24 Rutschen sind derart gebaut, daB immer die 
Fuhrungsrinnen aus je 4 Rutschen eine Forderlinie be· 
dienen. Es ist auf diese Weise also eine postbetrieblich 
und wirtschaftlich zweckmiiBige Vielfachschaltung der 
Absendung erreicht. Die in die Absendeoffnungen ge· 
legten Pakete von 70 X 70 X 70 cm Hochstumfang und 
von 25 kg Hiichstgewicht gleiten tiber die Rutschen und 
gelangen BchlieBlich in eine der 6 Ftihrungsrinnen, deren 
Boden die drehbare Scheibe bildet. Sobald das Paket 
die'BodenhOhe der Rinne erreicht hat, wird es im Sinn 
der Drehrichtung befordert und gelangt schlieBlich, nacho 
dem es zum exzentrischen Teil der Rinne gekommen ist, 
an den Rand der Scheibe. Gegenuber den Ausliiufen der 
Rinnen sind Fiirderbander vorgesehen, welche die Pakete 
zuniichst horizontal im Keller entlang und dann unter 
einem Winkel von rund 45-60° mit Steigbandern nach 
oben auf die Hohe des Erdgeschosses fUhren. Hier 
gleiten die Pakete uber eine nach unten geneigte Rutsche 
auf feste Verteilerkegel (mit Auffangleisten), wo sie von 
den Beamten aufgenommen und auf die Paketkammern 
verteilt werden. 

Das Steigband mit Forderrechen gestattet die-Schrag. 
forderung der Pakete im ailgemeinen bis 60°. Auch in 
senkrechter Anordnung sind diese Anlagen zum Paket· 
befordern geeignet; jedoch sind alsdann liingere und 
kraftigere Greiferhebel notwendig, was der hierbei meist 
beabsichtigten Verkleinerung der Bodenschlitze (um die 
GrundriBfliichen der Dienststellen ffir den Personen· und 
Karrenverkehr moglichst unbehindert freizugeben) ge· 

wisse Grenzen setzt; bekanntlich gleiten die Pakete bei 
groBem Neigungswinkel von den ohne Mitnehmer aus· 
gerusteten Forderbandern ab. Die Anordnung von 
Querleisten auf den Bandern gentigt meist nur bis zu 
einem Neigungswinkel von etwa 35°. Aufzuge und Pater· 
nosterwerke sind zur Paketbeforderung nur da'am Platze, 

Abb. 15. Grundrill der Hauptverteilstelle. 

wo sie von Hand beschickt werden kOnnen. Das Steig. 
band mit Forderrechen fUllt daher eine Lucke in der 
Fordertechnik aus. Durch eine Anzahl Arlie auf dem 
Steigbande werden die Pakete mitgenommen. Uber zwei 
Walzen fuhrt das Forderband, und zwar mit drehbaren 
Rechen in solcher Anzahl und in einer Ausbildung, daB 

Abb. 16. PaketzuBtellamt in Miinchen (Schaubild aUB der Ferne). 

die zu befordernden Pakete zwischen den Mitnehmern 
oder deren Stabe nicht hindurchgleiten konnen. An der 
Achse der Rechenanlagen sind Ftihrungshebel befestigt, 
deren mit Rollen versehene Enden zwischen zwei U .formi. 
gen Wangen laufen. Am 0 beren Ende des Steigbandes ver· 
iindern die Mitnehmer bei der Umkehr des Bandes ihre 
Lage von strahlenformiger zu wagrechter Stellung, also 
derart, daB die Pakete leicht tiber eine Rinne abgleiten 
kiinnen. Die Aufgabestelle und die in moglichst rechtem 
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Winkel zur Forderrichtung anschlieBende Paket-Abgabe
rutsche sind rechenartig unterbrochen, so daB die Mitneh
merstabe zwischen den Rutschengliedern durch Mnnen. 
Am unteren Ende des Bandes sind die Mitnehmerhebel in 
der Fiihnmg soweit zuriickgelegt, daB sie moglichst wenig 
Raum einnehmen. Durch das wagrechte Zuriickbiegen 
der Mitnehmer am oberen Bandende werden Klem
mungen der Pakete zwischen den Mitnehmern und der 
Abgaberutsche vermieden. Durch Lederwinkel an den 
Steigbandrandern ist verhiitet, daB iiber diese etwa 
diinne Pakete ausgleiten Mnnen. ZweckmaBig ist es, 
dem Band wenigstens eine kleine Neigung zu geben, 
damit die Pakete sich an das Band anlehnen und nicht 
riickwarts abstiirzen konnen. Um auch lange Pakete 
befOrdern zu konnen, wahlt man den Abstand der Steig
arme zu etwa 2 m. Treten irgendwelche Forderstorungen 
im Steigband ein, so wird dieses selbsttatig stillgelegt, 
bis eintretende Schaden behoben sind (Motorabschaltung 
unter der Einwirkung erhiihter Bandbewegungswider
stande usw.). 

Die Paketbeforderung aus den Packkammern erfolgt 
durch die auBen vorfahrenden Kraftwagen. Fiir Wert
pakete sind besonders verschlieBbare Raume vorgesehen. 
Die Verteilung der Paketkarten geschieht durch zwei 
Elektrohangebahnen, von denen eine sich im Rundbau 
befindet. Die zweite Elektrohangebahn fiihrt im Keller
geschoB nach dem Langgebaude und bedient die darin 
befindlichen Stellen 3 und 4. Die Elektropost (im Grunde 
jener des PA 2 ahnlich) hat fiir die Paketkartenverteilung 
die fiir Telegramm- und Aktenbefordenmg iibliche Aus
fiihrung leichter Bauart. 1m vorliegenden Fall sind fiir 
die kreisrunde Linie und fiir die Bahn nach dem Lang
gebaude je ein Wagen vorgesehen, der von der Sammel· 
stelle aus die Paketkarten selbsttatig an die Unterstellen 
verteilt und auch wieder von allen diesen Stellen aus die 
Karten einsammeln kann. Bei der Ausfiihrung der 
Paketverteilungsanlage ist besonders darauf Wert gelegt 
worden, daB die Sendungen moglichst vor freiem Fall 
bewahrt werden. Zu diesem Zweck endigen am Verteiler 
die Rutschen so hoch, wie es die raumlichen Verhaltnisse 
zUlassen, tunlichst am Rand der Einwurftrichter. Von 
den unteren Enden der Rutschen endigen 6 unmittelbar 
oberhalb der Drehscheibe, also am)30den der Fiihrungs
rinnen, die zur Vermeidung des Ubergleitens schmaler 
Pakete von einer Fahrlinie zur andern mit Boden-Leder
besatzen versehen sind. Die iibrigen iiber die gleichen 
Rinnen endigenden Rutschen miissen jedoch in einer 
Hohe von rund 70 em oberhalb der Drehscheibe aus
laufen, damit etwa vorher in die Rinne abgelegte Pakete 
in erster Linie abgleiten Mnnen. Um den freien Fall 
am Ende der Wendelbahnen zu verhiiten, werden diese 
Rutschen mit beweglichen Wippen ausgeriistet. Diese 
bilden die Fortsetzung des Bodens der Rutsche und 
stehen gewohnlich in wagrechter Ebene. Sie sind leicht 
beweglich und so ausgeglichen, daB sie sich schon bei 
geringer Belastung schnell nach unten neigen. 

Seitlich der Rutschenenden sind die Fiihrungsrinnen 
erhiiht, damit die Pakete beim Herabgleiten nicht von 
einer Rinne in die andre iibergeleitet werden konnen. 

Fiir fehlgeleitete Pakete innerhalb des Rundbaus ist 
handbetriebliche Riickgabe vorgesehen. Nur die in den 
Langsbau irrtiimlich geleiteten Pakete werden durch ein 
im Verbindungsgang von letzterem zum Rundbau an
geordnetes Forderband zur Riickbefordenmg in diesen 
iibergefiihrt (Vermeidung des Personenverkehrs iiber die 
StraBenbahnkreuzung im Halsbau). Zum Hintanhalten 
schadlicher Zugluftwirkungen ist die Luftheizung und 
die Liiftung grundsatzlich so vorgesehen, daB die Frisch
Iuft an der Decke des ErdgeschoEes einstromt und u. a. 
bei den Einwurftrichtern der Verteilerturbine abgesaugt 
wird. 

Wichtig sind die MaBnahmen, durch welche die beim 
Drehen der Verteilerscheibe entstehenden Erschiitte
rungen und Gerausche verringert oder vermieden werden 

konnen. Der yom Laboratorium fiir technische Physik 
der Technischen Hochschule Miinchen (Prof. Dr. Knob
la uch und Dr.-Ing. Reiher) festgestellte Befund ging 
dahin, daB die beim Drehen der Turbinenscheibe ent· 
stehenden Erschiittenmgen sich sowohl durch die Stiitzen 
auf den Boden iibertragen und dort als Bodenschall in 
die Nachbarschaft fortgeleitet werden, als auch von der 
Scheibe an die Luft iibergehen und Luftschall ver
anlassen. 

Als MaBnahme zur Verringenmg der Erzeugung und 
Fortpflanzung der Erschiittenmgen wurde vorgeschlagen: 

1. Grundbedingung fiir einen gerauschlosen Gang ist, 
daB die Laufscheibe und die Betriebsrader moglichst 
ebene Oberflachen besitzen. Unebene Stellen und GuB· 
fehler miissen vor Inbetriebnahme ausgebessert werden. 

2. Die Hauptquellen der Gerauschiiberleitung auf die 
Nachbarschaft sind die in den Tragstiitzen dem Boden 
zugefiihrten Erschiitterungen,- die sich als Bodenschall 
in die Umgebung fortpflanzen. Zur Abdampfung dieser 
Schwingungen soIl unter jeder Stiitze eine Grundlage 
angebracht werden. 

D. Mechanisierung des Paket P A (PA 3) in 
Niirnberg. 

1. Vielfachschaltung der Verteilerbander. 
Zur Verteilung der von den Bahnsteigen in Handkarren 

kommenden Pakete an die Zustellbezirksgruppen ist eine 
Forderbandanlage und eine Paketrutschenanordnung 
erforderlich. Diese Anordnungen gestatten es, von einer 
Sammelstelle aus die samtlichen Pakete betriebssicher 
und schnell mit geringstem Kraftaufwand abzufiihren. Zu 
diesem Zweck werden die am Bahnsteig vollbeladenen 
Handkarren mit senkrechten Aufziigen, die von Post
tunnelbodenflache oder von Bahnsteighiihe bis zum 
ZwischengeschoB des PaketP A bedarfsweise fahren, zum 
neuen Paketverteiler handbetrieblich verbracht. Der 
dort jetzt vorhandene Saulengang wird in der auf Abb. 17 
angegebenen Weise bis zum zweiten Saulenfeld erweitert 
und siidlich hiervon bis zur Stirnseite des Hauptgebaudes 
vergroBert. Er nimmt eine Verteileranlage auf, die es 
einerseits gestattet, von 3 siidlich gelegenen Arbeits
platzen aus samtliche 6 Zustellbezirksgruppen regelmaBig 
zu beschicken, andrerseits ohne Vielfachschaltung un
mittelbar yom westlichen Kopfe der Pakethalle aus. Die 
Paketverteileranlage wird in sog. Vielfachschaltung fiir 
die Forderbander 1-6, nach dem gemeinsamen Patent 
des RPM (Abteilung Miinchen) und von Mix & Genest 
in Berlin-Schoneberg ausgefiihrt. Die Rutschen 7 und 8 
konnen von den gleichen siidlichen Standorten der Viel
fachverteilerbeamten beschickt werden. Zwei· nordliche 
Rutschen 9 und 10 dienen zur Aufnahme der Pakete 
bei Spitzenbelastungen. Die Arbeitsweise bei der Ver
teileranlage ist folgende: 

Die mit Paketen beladenen Posthandwagen werden 
von dem Bahnsteig iiber einen Rampenforderer oder yom 
Posttunnel aus mittels Aufzug in die Paketzustellhalle 
eingefahren und Mnnen nachst den Einwiirfen 7 und 8 
aufgestellt werden (Abb. 17). Fiir die in Vielfachschal
tung der Forderbander 1-6 vorgesehenen 3 siidlichen 
Arbeitspmtze enthalten die Einwurfsgestelle je 6 Ein
wurfgefacher, und zwar jeweils 3 Ablagen neben- oder 
aufeinander. Die von den Handwagen entnommenen 
und nach Auszeichnung in die Verteilergefacher ein· 
gelegten Pakete wandern iiber eine Anordnung von Quer
und Langsgurten nach den Zustellgruppenplatzen 1-6. 
Es kann von jedem der vorbezeichneten 3 Arbeitsplatze 
aus in bequemer Armreichweite jede beliebige Zustell
bezirksgruppe 1-6 beschickt werden, ohne daB der 
Verteilerbeamte im wesentlichen seinen Arbeitsplatz 
verlassen muE. Die durch die Halle fiihrenden Langs
bander und der Verteiler sind so angeordnet, daB der 
tiefste Punkt der Forderanlage mindestens 2,4 m iiber 
dem FuBboden der Paketzustellhalle liegt. Das Herab
befordern der Pakete von den Forderbandern 1-6 auf 
den FuBboden der Halle (ErdgescboB) erfolgt bei jeder 
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Zustellbezirksgruppe 1-6 durch eine Rutsche, die ohne 
wertvollen Raum zu durchschneiden, an den Saulen der 
Pak~tzustellhalle herabgefuhrt ist. Die sudlich des vor
erwahnten Vielfachverteilergestelles eingebauten 2 Sende
trichter 7 und 8 gestatten, die Pakete mit Rutschen 
bedarfsweise dem ErdgeschoB der Paketzustellabteilung 
nach den Zustellbezirksgruppen 7 und 8 zuzuleiten. 
Das gleiche gilt ftir die nordlich eingebauten Rutschen 9 
und 10. Es dienen diese AbfluBwege 9 und 10 zur 
Ableitung der Sendungen meist nur bei groBem Paket
andrang, z. B. in der Weihnachtszeit. Auch an der West
seite der Fordergurtanlage werden die Bander 1-6 nur 
ausnahmsweise beschickt. Die Breite der fur die 
Verteileranlage verwendeten Forderbander betragt all
gemein 80 em, so daB Pakete von 70 X 70 X 70 em ohne 

iistl Pastiloj' 

ist freitragend und nur durch einen I-Trager gestlitzt. 
Die Wanddurchsetzungen der Kettenbahn werden zur 
Vermeidung von Zugluft durch elektrische Drehturen 
abgeschlossen. Diese werden von dem fahrenden Wagen 
durch Schienenkontakte gesteuert. 

3. Rampenforderer. 
Um das zeitraubende Fahren der Paketkarren uber 

den Posthof zu vermeiden, werden mngs der Sudseite 
des Postgebiiudes nachst dem Bahnsteig an 3 Stellen 
Rampenforderer angeordnet, die den Hohenunterschied 
zwischen Bahnsteig und ZwischengeschoB des PaketP A 
uberwindend (rund 20 v H), die Postkarren yom Bahnsteig 
nach dem Karrenabstellraum, zur Paketzustellhalle oder 
zur oberen Versandabteilung selbsttatig befordern. Die 
Rampenforderer bestehen aus Holzbohlen; den Zug 

... --... ~ ... -
Ro~'" ~ 
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Abb. 17. Grundrill der Mechanisierungsanlage beim Paketpostamt in NUrnberg. 

weiteres und durchaus betriebssicher befOrdert werden 
konnen, bei rund 20 kg Gewicht ftir eine Sendung (Forder
gurtgeschwindigkeit rund 1/2 m/s). 

2. Kettenbahn zwischen der oberen Paket
versandhalle und dem Hinterstellungsraum im 
siidlichen Posthof. 

Eine einfache Verbindung zwischen der oberen Paket
versandhalle und dem Hinterstellungsraum schafft eine 
Kettenbahn, die die Beforderung von beladenen oder 
von leeren Posthandwagen in beiden Richtungen uber
nimmt (bei ', rund 0,2 m/s Fahrgesohwindigkeit). Die 
Kettenbahn besteht aua einemBruckenbau, der 2 U-Schie
nen aufnimmt. Auf diesen laufen die Posthandwagen, 
die von einer Stahlbolzenkette mit Mitnehmern gezogen 
werden. Bau dieser Kettenbahn durch Maschinenfabrik 
Wilhelm Fredenhagen in Offenbach (Main). Um alle z. Z. 
in Ntirnberg vorhandenen Posthandwagen zur Beforde
rung auf dieser Bahn verwenden zu konnen, bekommen 
diese Fahrzeuge eine Zusatzeinrichtung, die auf die an 
der Kette angebrachten Mitnehmer paBt. Ausftihrung 
durch Sliddeutsche Waggonfabrik G. m. b. H. in Mun
chen-Sendling. Die Kettenbahn ist so eingerichtet, daB 
am Ende des Forderweges der Mitnehmer der Kette 
seine Angriffsstellung am Wagen durch die Umlenkung 
der Kette nach unten selbsttatig verla fit. Die Bahn ist 
rund 50 m lang und steigt rund 2 v H. Das Tragergerust 
im siidlichen Posthof ist durch eine Bodenstiitze gehal. 
ten; innerhalb des Hauptgebaudes ist eine solche nicht 
angebracht, urn keinen Raum zu verlieren. Die Briicke 

bildet eine Winkeleisengliederkette, auf der Buchenholz
platten befestigt sind, die mit Laufrollen gefiihrt werden. 
Jeder der 3 Rampenforderer ist in einem Eisenbau ein
geschlossen. Die Antriebe sind umschaltbar, so daB die 
Handwagen sowohl in der Richtung vom Bahnsteig 
zum PaketP A wie umgekehrt bewegt werden konnen. 
Ein Rampenfiirderer ahnlicher Art iiberwindet den 
Hohenunterschied zwischen der unteren Paketversand
abteilung und der Paketzustellhalle (rund 20 vH). Auch 
er ist ein Holzbruckengurt, der von einem Elektromotor 
angetrieben wird. Die Karren konnen mit dem Forderer 
in beiden Richtungen bedarfsweise gefahren werden. 
Neben diesen 4 von der Maschinenfabrik Gnott & Koh
ler in NeuB gebauten Gliederbandforderern (0,1 m/s 
Fahrgeschwindigkeit) sind ruhende Stege von 80 em 
Breite angeordnet, um den Personenverkehr auch wah
rend der ~arrenbewegungen nicht zu storen. 

4. Paketforderanlage. 
Um die an den Schaltern aufgegebenen Pakete standig 

in der Richtung zur Paketversandhalle abbefordern zu 
konnen, ist eine Gurtanlage eingebaut, welche die Pakete 
selbsttatig von unten zur oberen Paketversandhalle 
briugt. Zu diesem Zwecke werden 

a) an den Schaltern 3 Steigbander eingerichtet, die 
in einen an der Decke der Paketschalterhalle nachst der 
Saulenreihe entlang gefiihrten Samme~bandforderer 
miinden, 

b) bei der Paketaufgabestelle des Posthofes (Nordost
ecke) ein Steigband hergestellt, das an einem an der 
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Decke der unteren Paketversandhalle verlaufender For
derer einmiindet. Dieser Forderer f und das Sammel
band d (von den Schaltern kommend) bringen die Pakete 
zu Tischen in der oberen Versandhalle. Die Gurte 
laufen rund 1/2 m/s. Die Anlage ist von der Maschinen
fabrik Stotz A.-G. in Stuttgart-Kornwestheim aus
gefuhrt worden. 

5. Leseband und Verbindungsrutsche. 
Um das Ausscheiden der in der unteren Paketversand

halle zu verarbeitenden Pakete zu erleichtern, ferner um 
ein unnotiges Hin- und Hergehen der Verteilbeamten zu 
vermeiden und damit eine groBtmogliche Ersparnis an 
Personal zu erwirken, ist in der unteren Paketversand
halle ein fahrbares Leseband von 28 m Achsenabstand 
eingebaut. Der Antrieb besteht aus Elektromotor mit 
direkt gekuppelter Schnecke. Die seitlichen Schutz
wande der Forderer werden so ausgefuhrt, daB die 
Einfassungen unter die Oberkante der Gurte zu liegen 
kommen. Auf diese Weise kann man die Pakete be
quem vom Gurt abnehmen, ohne daB die Gefahr eines 
Beschadigens der Sendungen durch hervorstehende 
Schutzleisten od. dgl. besteht. Die Fordergeschwindig
keit der beiden Lesebiinder kann in weiten Grenzen 
verandert werden (0,5-1 m/s). Die Wendelrutsche, 
welche die obere und untere Versandhalle verbindet, 
wird so ausgefuhrt. daB Pakete von mindestens 
70 X 70 X 70 cm gleiten konnen. Die Ausmiindung der 
Wendelrutsche ist in etwa P/2 m Abstand von dem 
Leseband vorgesehen. 

n lIf 
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Abb. 18. Verteilgestell flir Briefe gewohnlicher GroBe. 

E. Brief- und Zahlkartenverteilgerate. 
1. Verteilgestelle im Briefverteil9:ienst. 
Zur Halbmechanisierung groBer BriefPA Bayerns ist 

die Beschaffung von Briefverteilgestellen mit Entleerer
wagen geplant (Ausfuhrung durch Maschinenschlosserei 
Wolf in Miinchen). . 

a) Das fiir Briefe gewohnlicher GroBe (12 X 18 cm) 
vorgesehene Normalgestell (Abb. 18) besitzt eine pult
formige Anordnung mit 4 mal 5 = 20 Einwurfoffnungen, 
in welche der vor dem Pult sitzende Verteiler die Briefe 
einlegt. Die Einwurfoffnungen miinden in kantige 
Schachte, die im unteren Teile durch einen kippbaren 
Boden verschlossen sind. Wenn mehr als 20 Zusteller
gruppen bedient werden mussen, so werden zwei Verteil
gestelle nebeneinander aufgestellt. 

Zum Einsammeln der vorverteilten Briefe ist es not
wendig: 1. die 20 Verteilfacher je eines Gestells auf einmal 
zu entleeren, 2. die nach den Zustellbezirken getrennten 
Briefe auch im EntIeerwagen getrennt zu halten. 

Zu diesem Zwecke ist ein Entleererwagen gebaut 
worden, der in das Verteilgestell eingefahren werden 
kann und eine den Verteilfachern genau entsprechende 
Raumeinteilung aufweist. Er enthalt kantige Blech
behalter, die den GrundriB des Wagens ausfiillen (4 mal 

5 = 20 Stiick). Soll nun ein Verteilgestell entleert 
werden, so wird der Sammelwagen von hinten in das 
Gestell eingefahren. Das Entleeren aller Verteilfacher 
auf einmal in den Sammelwagen hinein vollzieht sich 
folgendermaBen: 

An der Seite jeden Ve~~eilgestelles ist ein Hebel an
gebraeht, der durch ein Ubertragungsgestange mit den 

Abb. 19. Unterbild 1. VorverteiIgestelle flir Langbriefe. 

Drehachsen samtlicher Facherb6den verbunden ist. Wird 
der Hebel umgelegt, so entleeren sich gemeinsam aIle 
Verteilfacher, und zwar in die unter ihnen liegenden 
gleichnamigen Behalter des Sammelwagens. Nach Los
lassen des Hebels schnellen die Boden durch Federkraft 
in die gewohnliche Lage zuriick. Der Sammelwagen 
wird alsdann herausgezogen und fiihrt zum nachsten 
Verteilgestell, schlieBlich wird der gefiillte Sammelwagen 
dem Brieftragersaal handbetrieblich zugefuhrt. Statt 
des handbetrieblichen Karrenunterschiebens bei jedem 
Verteilgestell kann, wenn diese reihenweise giinstig auf
gestellt sind, auch eine Kettenbahnfiihrung usw. in 
Frage kommen. 

b) Die Vorverteilgestelle fur sog. Langbriefe (Packchen, 
Drucksachen, Zeitungen) sind ebenfalls pultformig an
geordnet. Sie werden in der den vorhandenen Sammel
bezirken entsprechenden Anzahl am besten halbkreis
formig nebeneinander aufgestellt (Abb. 19 Unterbild 1). 
Die Einzelgestelle sind 850 mm lang, 530 mm breit und 
1100 auf 1350 mm hoch; dabei ist jedes Gestell zusammen
klappbar, um im Nichtverwendungsfalle mit moglichst 
wenig Raumbeanspruchung wieder abgestellt werden 
zu konnen. 

Abb. 19. Unterbild 2. Samme\wsgen. 

In das den Verteilgestellen vorgelagerte Sackgestell 
sind Briefbeutel mit Sackhaltern eingehangt. Je ein 
vorderer und ein hinterer Sackhalter dient zum Auf
hangen eines Beutels; beide Halter sind in ihrer Lange 
so bemessen, daB sie die Beuteloffnung trapezmrmig 
gestalten, demnach eine gute Einwurfmoglichkeit geben. 
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ZuqAufnahme der nach Bezirken des ZentralbriefPA 
Miinchen grobverteilten Sendungen dienen die von riick
warts in die V orverteilgestelle einzufahrenden leicht
beweglichen Sammelwagen, die aus dem Unterwagen und 
dem Oberwagen bestehen (Abb. 19 Unterbild 2). 

Der Unterwagen von 750 X 450 X 500 mm GroBe ist 
ein Fahrgestell leichter Bauart mit zwei festen und zwei 
losen Laufrollen mit Gummibeleg. Auf der Plattform 
sitzt der Oberwagen mit seinen vier Laufkugeln in den 
dafiir vorgesehenen kreisrunden Lochern. Das Gestell 
des Oberwagens ist mit Drahtgitter versehen und bildet 
den sog. Sammelbehalter. Ist ein solcher gefiiUt, so wird 
er aus dem Verteilgestell mit seinem Unterwagen heraus
gezogen, wobei die als Schutz gegen das Uberwerfen 
der Langbriefe usw. dienende Pendelklappe K (Abb. 19 
Unterbild 1) nach riickwarts ausweicht und den Durch
gang des Sammelbehalters auch dann gestattet, wenn 
in diesem Sendungen iiber den Einwurfrand vorstehen. 

Ein bereitstehender Vorratswagen, der fiir jedes 
Gestell vorgesehen ist, wird alsdann eingeschoben, um 
eine Unterbrechung im Verteilen zu verhindern. Der 
Sammelwagen wird zu dem dafiir bestimmten Feinverteil
gesteU gefahren, sein Inhalt nach den Zustellbezirken 
verteilt und der Wagen zur Auswechslung wieder zum 
Vorverteilgestelle zuriickgebracht. Sowohl das Unter
fahrzeug als auch der Oberwagen Mnnen fiir sich allein 
zu besonderen Beforderungen (Gepackkorb- oder Druck-
sachenbefOrderungen usw.) verwandt werden. .. 

2. Zahlkartenverteilungsgerate fiir PS~hA. 
Die von den P Anst der OPDBezirke den PSchA iiber

mittelten Zahlkarten werden zur Verrechnung und Nach-
priifung der Rechnungsstelle des zustandigen PSchA 
zugefiihrt. 

a) Zahlkartenverteiltisch alterer Art. 
Unter Zuhilfenahme des aus Abb. 20 ersichtlichen 

Zahlkartenverteilungstisches alterer Art werden die 
Zahlkarten durch die auf verschiebbarem Klappsessel 
sitzende Beamtin in Haupt- oder Nebengruppen A, B, 
0, D usw. verteilt. Die wagrecht angeordnete Tisch
platte ist Z. B. beim PSchA in Miinchen mit 80 Einwurf
offnungen versehen, die sowohl den Hauptgruppen von 
A-Z als auch deren Nebengruppen 1, 2, 3 uSW. ~p.t
sprechen. Wenn Z. B. die Gruppe A insgesamt 6 Off
nungen benotigt, dient die erste davon etwa zur Auf
nahme samtlicher im Arbeitsbereich des PSchA liegender 
kleinerer P Anst ~.it dem Anfangsbuchstaben A, wahrend 
die folgenden 5 Offnungen flir groBere, namentlich be
sonders benannte Orte mit dem gleichen Anfangsbuch
staben A bestimmt sind. Alle links von der in der Mitte 
des Tisches sitzenden Verteilerbeamtin eingeworfenen 
Karten werden auf anschlieBenden Blechrutschen ge
leitet, die sich nach links abbiegen und beirn Auslauf an 
der linken Seitenwand zu einem Sarnmelbecken erweitern. 
Ebenso werden die rechts der Tischmitte eingeworfenen 
Karten nach den Sarnmelbecken der rechten Seitenwand 
gelenkt. Diese sind iibereinander angeordnet und ebenso 
bezeichnet wie die zugehOrigen Einwurfsoffnungen. Um 
das Herausfallen von Zahlkarten aus dem Sammelbecken 
zu verhindern, sind federnde Stahldrahtbiigel angeordnet. 
Links und rechts der Einwurfsoffnungen sind auf der 
Tischplatte noch 10 nach oben offene Ablegefacher vor
gesehen, die zur vorbereitenden Aufnahme der Karten 
aus groBeren Stadten und deren zugehOrigen ZweigP A 
dienen. Diese'Ablegefacher und sonstige kleine Sammel
becken werden mit der Hand entleert. 

b) Zahlkartenverteilschranke neuer Art. 
Die nach Entwiirfen von Beamten des PSchA in Miin

chen von der Maschinenschlosserei Wolf in Miinchen 
ausgefiihrten neu('n Schranke 'lind fiir je 32 Einwiirfe 
(4mal 8 .~chlitze) gebaut (Abb.21) und miissen bei 
!!'foBeren Amtern nebeneinander aufgestelit werden. Bei 
96 Verteilungsgruppen ist Z. B. die -GrundriJ3anordnung 
der Vorverteilschranke nach Abb. 21 am zweckmaJ3igsten 
U-formig, so daB die an der offenen Seite auf einem Dreh-

sessel sitzende Verteilbeamtin be quem alle drei zu
sammengehOrigen Schranke bedienen kann. In die jeweils 
in senkrechter Ebene befindlichen 4 mal 8 Einwurf
offnungen (im AusmaB von 120 X 46 mm) werden bei 

An,loot vom Arbeitsplatz aus. 

{j(jO 

Seitenansicht. 

GrundriJl. 

Si/z 
ollsgezogen 

Abb. 20. Zahlkartenverteiltisch alterer Art. 

jedem Schrank die Zahlkarten eingelegt und durch 
Scbachte zu 4 Sammelbebaltern eines Wagens (fiir jeden 
Schrank) weitergeleitet. Die Vorverteilung geschieht in 
gleicher Weise wie bei der im Abschnitt 2a genannten 
Ausflihrung. Zur Aufnahme und zur Abbeforderung der 
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Sammelbehalter dienen von riickwarts in die Schranke 
eingefahrene Sammelwagen, deren GesteUe auf zwei 
festen und zwei losen RoUen ruhen. Um die Sammel
behalter leeren zu konnen, wird der Sammelwagen von 
hinten jeweils aus dem VerteilgesteU herausgezogen, 
sogleich durch einen bereitstehenden Vorratswagen er
setzt und nach den Feinverteiltischen gefahren. Dort 
wird der Inhalt den Behaltern entnommen und den 
Arbeitsplatzen zugesteUt. Die BehiHter jedes Sammel
wagens konnen einzeln aus den Rahmen herausgezogen 
werden. 

S. auch Aufziige, Brieftunnelbahnen, Einsatz -Post
karren fiir Eisenbahn-Sackwagen und Bahnpostwagen, 

Minderbetrage von dem Kassenfiihrer zu decken. Eine 
Bestimmung, von welchem Betrage an ein Minderbetrag 
als Defekt im Sinne des § 134ff. des Reichsbeamten
gesetzes zu behandeln ist, besteht nicht. Strengge
nommen ist jeder Minderbetrag ein Defekt im Sinne des 
Reichsbeamtengesetzes. Indessen hat es sich zur Ge
wohnheit herausgebildet, daB Minderbetrage, auch wenn 
sie der Beamte nicht sogleich decken kann, nicht nach 
dem Defektenverfahren behandelt werden, wenn es sich 
um Betrage handelt, die nach ihrer Hohe nicht als 
auBergewohnlich anzusprechen sind und deren Tilgung 
nach den Einkommens- und Vermogensverhaltnissen 
des Beamten in angemessenen Teilbetragen auBer Zweifel 

t::I~~~ 
t::I~~~ 
t::I ~ c:::J [:=J 

t::I ~ c:::J t::I 
1=:1 t:::J c::J ~ 
c;;:J t:::J c:::J 0 
t::I c:::J c:::J c::J 
CJ c:::J c:::J CJ 

o 

Abb. 21. Zahikartenverteilschrank neuer Art. 

Elektrokarren, Fallschachte, Fallschnecken, Forderban
der, Gleitbahnen, Kettenbahnen, Rohrpost, RoUbahnen, 
Schlepper, Seilpost. 

Schriftwesen. Schwaighofer, Rohrpost-Fernanlagen. Piloty 
& LOhle, Miinchen 1916; Derselbe, Technik, Wirtschaft und Betrieb 
der Rohrposten. Kosel & Pustet, Berlin und Miinchen 1926; Der
selbe, Das Forderwesen in neuzeitlichen Postbetrieben groBer StMte. 
Kosel & Pustet, Berlin und Miinchen 1926; Zeitschrift fiir Fern
meldetechnik, Werk· und Geratebau 1921 S.217, 1922 S. 8; Baye· 
mches Industrie- und Gewerbeblatt 1925 Heft 5, 6 und 7; Zeit
schrift fiir Verkehrswissenschaft 1922 Heft 5 S. 30, 1923/24 Heft 5/6 
S.31, 1925 Heft 4 S. 117; Helios 1925 Heft 5; Illustrierte Elektro· 
woche 1925 Oktoberheft; VBW 1925 (1. Jahrgang) S. 299ff., 408ff., 
427ff.; DVZ 1925 S.183ff., 191ff., 195ff., 208ff., 218ff., 229ff., 
261ff.; Heeger, Mechanisierung des Postbetriebes. Dresden 1(126. 

Schwaighofer. 

Mem- Dnd Minderbetriige heiBen die Unterschiede, die 
bei den Kassen- und Buchabschliissen (s. Kassen
abschliisse) einer Kasse zwischen dem SoU- und Ist
bestande festgestellt werden. Mehrbetrage sind bei allen 
Reichskassen als planmaBige Einnahmen zu verrechnen, 

steht, vorausgesetzt daB der Beamte seine Ersatzpflicht 
anerkennt und es sich nicht um eine Amtsunterschlagung 
handelt. Bei der bevorstehenden Neuregelung des Be
amtenrechts ist eine Klarstellung dieser Frage zu erwarten. 

Die wichtigsten Bestimmungen der DRP iiber die 
Behandlung von Mehr- und Minderbetragen sind fol
gende: Mehr- und Minderbetrage, die innerhalb eines 
Monats in den Abschliissen einer Haupt- oder einer 
Zweigkasse (Abrechnungsstelle) (s. Abrechnungsstellen 
und Postkassen) auftreten, werden gegengerechnet; es 
wird unterstellt, daB ursachlicher Zusammenhang be
steht. Mehr- und Minderbetrage, die bei Neben- und 
Hilfskassen entstehen, gehen in die Abschliisse der Zweig
kasse iiber, der diese Kassen angegliedert sind, und wer
den mit deren Kassenunterschieden ausgeglichen, wenn 
nicht, was die Regel bilden wird, die Entschadigungen 
auf Kassenausfalle (s. d.) fiir die Neben- oder Hilfskasse 
besonders festgesetzt worden sind. Der Amtsvorsteher 
darf Mehr- oder Minderbetrage bei unzweifelhaft ursach-
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lichem Zusammenhang gegeneinander ausgleichen, auch 
wenn sie aus verschiedenen Monaten oder von verschie
denen Kassen (Abrechnungsstellen) herriihren. 

Von dem Vorkommen erheblicher Minderbetriige ist 
der OPD sofort Anzeige zu erstatten. Welche Unter
schiede als erheblich anzusehen sind, bestimmt die OPD 
nach dem Umfang des Geldverkehrs der einzelnen V An st. 

Die Minderbetrage sind nach Feststellung des Monats
abschlusses von den haftpflichtigen Beamten zu decken. 
Will ein Beamter einen Minderbetrag in Teilzahlungen 
decken, so ist an die OPD zu berichten. Nur wenn die 
Tilgung inner:~alb Jahresfrist gewahrleistet ist, ent
scheidet bei VA mit besonderem Hauptkassenfiihrer iiber 
sonst nicht anzeigepflichtige Minderbetriige der Amts
vorsteher selbstandig. 

Die nach dem MonatsabschluB festgestellten Mehr
betrage werden, bevor sie als planmiiBige Einnahmen 
vcrrechnet werden, bei der Hauptkasse in einer beson
deren Abteilung des Abschlusses oder in einem beson
deren Buche drei Monate schwebend gefiihrt. Das ist 
notwendig, weil sich die Priifung der Belege (s. Fehl
und Vergiitungsbetrage) u. U. so lange hinziehen kann. 
Wie die in den Monatsabschliissen festgestellten Mehr
und Minderbetriige ausgeglichen worden sind, ist bei den 
Abschliissen zu vermerken. Uber die Tilgung eines 
Minderbetrags in Teilbetriigen hat die Hauptkasse 
gegebenenfalls ein besonderes Konto im Abrechnungs
buch iiber schwebende Betriige anzulegen. 

Von der Aufklarung von Unterschieden zwischen dem 
Ergebnis eines nur auf Unterabschliissen beruhenden 
Hauptabschlusses einer Abrechnungsstelle und den 
Ergebnissen der Unterabschliisse, von Unterschieden 
aus dem VierteljahrsabschluB iiber Zeitungsgelder und 
von Unterschieden aus den Abschliissen der Fernsprech
rechnungsstellen und der RunlJIunkstammkartenstellen 
iiber die Solleinnahmen an Fernsprechgebiihren und 
Rundfunkgebiihren darf innerhalb gewisser Grenzen 
abgesehen werden, wenn darauf unverhaltnismaBig viel 
Zeit und Arbeitskraft zu verwenden ware. Naheres s. 
ADA VIII, 1. Sonst diirfen Anspriiche gegen Beamte 
oder Angestellte aus Kassen- oder Rechnungsfehlbetragen 
nur yom Reichspriisidenten niedergeschlagen werden 
(§ 53 RHO). Die Reichsminister sind zur Niederschlagung 
von Fehlbetragen bisher nicht e.17machtigt worden, obwohl 
die RHO die Zulassigkeit der Ubertragung einer solchen 
Ermachtigung vorsieht. Vielmehr ist bisher nur die 
Befugnis zur Niederschlagung von Anspriichen aus 
Sachschaden auf die Reichsminister und die nach
geordneten Behorden iibertragen worden, und zwar 
diirfen die OPD Anspriiche dieser Art bis zu 500 RM 
im Einzelfalle niederschlagen. Kassen- und Rechnungs
fehlbetrage, die sich zur Niederschlagung durch den 
Reichsprasidenten eignen, sind dagegen beim RPM an
zumelden; in der Regel ergeht dazu alljahrlich eine Auf
forderung an die OPD. In Frage kommen nur solche 
Faile, in denen die restlose Einziehung der Fehlbetrage 
von dem haftpflichtigen Beamten wegen der Umstande, 
die bei der Entstehung mitgewirkt haben, oder mit 
Riicksicht auf die wirtschaftliche Lage des Beamten 
eine besondere Harte darstellen wiirde; einen Teil der 
Fehlbetrage muB der Beamte auch schon getilgt haben. 
SteUt der Rechnungshof (s. Rechnungshof des Deutschen 
Reichs) bei der Rechnungspriifung Fehlbetrage fest, so 
hat er auch wegen Vereinnahmung der Betrage das 
Erforderliche zu veranlassen. Yom Rechnungshof fest
gestellte Fehlbetriige diirfen nur nach seiner Anhorung 
niedergeschlagen werden. Der Rechnungshof kann auf 
die AnhOrung verzichten. Von der Herbeifiihrung der 
Einziehung oder Auszahlung von Unterschiedsbetragen 
darf der Rechnungshof absehen, wenn es sich urn gering
fiigige Summen handelt oder wenn die Zuriickzahlung 
mit Weiterungen oder Kosten verbunden ware, die nicht 
im angemessenen Verhaltnis zu der Hohe des Betrags 
standen (§§ 104 und 105 RHO). G ebb e. 

Mehnvoehenmarken s. Invalidenversicherungsmarken 

Meinungsverschiedcnheiten zwischen Weltpostvereins
mitgliedern konnen durch das im WPVertr vorgesehene 
Schiedsgericht (s. Schiedsgerichte des Weltpostvereins) 
ausgetragen werden. AuBerdem besteht die Moglichkeit, 
bei Meinungsverschiedenheiten ein (unverbindliches) Gut
achten des Internationalen Bureaus des WPV einzu
holen; doch gibt dieses 801che Gutachten nur auf 
Verlangen aller beteiligten Verwaltungen abo Endlich 
kann bei Meinungsverschiedenheiten ein Abstimmungs
verfahren iiber die Auslegung der betreffenden Vereins
vorschrift herbeigefiihrt werden; das Verfahren ist dann 
dasselbe wie bei Vorschlagen in der Zeit .!\wischen den 
Versammlungen des Vereins, die sich auf Anderung von 
Vereinsvorschriften oder ErlaB neuer Vereinsvorschriften 
beziehen. (S. Abstimmungsverfahren im Weltpostver
kehr.) 

Schriftwesen. Meyer-Herzog S. 22; DVZ 1899 S.520. 

MerkbliUter iiber den Postverkehr. 
Wahrend des Krieges 1914-1918 gab die DRP besondere Merk

bJatter liber die Verkehrsbestimmungen fUr die KriegsschaupJatze, 
die Oststaaten, die von deutschen Truppen besetzten Gebiete, flir 
Kriegsgefangene und fUr neu eingefiihrte Gebiihren, in der Nach
kriegszeit fiir die von fremden Truppen besetzten deutschen Gebiete 
heraus. Die Blatter waren zum Aushang in den Schaltervorraumen 
und zur Abgabe an weitere Verkehrskreise bestimmt und wurden 
auch gelegentlich zur Werbung fiir die Zeichnung der Kriegsanleihe 
benutzt. 

Seit Mitte 1926 werden den Schulen einschl. der 
Fortbildungs-, Handels- und Gewerbeschulen Merkblatter 
geliefert iiber Postversendungsvorschriften, die hiiufig 
nicht beachtet werden, besonders solche, die fiir un
verzogerte Beforderung und Aushiindigung von Post
sendungen wichtig sind. Die Merkblatter sollen in den 
Schulen zu Unterweisungszwecken dienen. 

MeBstabe dienen zur Gebiihrenberechnung. AIle MeB
gerate, die im Betriebe der DRP angewendet werden, 
urn den Umfang der Leistungen zu bestimmen, sind eich
pflichtig nach der MaB- und Gewichtsordnung yom 
30. 5. 1908. Die Stabe sind 1 m lang, 8 mm hoch, 25 mm 
breit; sie haben Zentimeter- und Millimetereinteilung 
und sind an den Enden mit Metallplatten versehen. Be
schaffung durch OPD Berlin; Lieferer: Eloesser & Co. 
in Berlin. 

Metzgerposten waren im Gebietc des heutigen Wiirttem
berg, der Pfalz und in Baden, soweit es friiher zu Wiirt
tern berg gehorte, vorhanden. Behorden und Kaufleute, 
auch andere Personen, iibergaben den Metzgern, die 
regelmaBig zum Einkauf von Vieh in die nahere oder 
weitere Umgebung fuhren, Briefe zur Bestellung, auch 
Giiter in kleineren Mengen. Erste Erwahnung einer 
Metzgerpost 1595 in Tuttlingen, wo der Vogt bei seinem 
Amtsantritt den Metzgern erklarte, sie seien mit ihren 
Pferden zu Postritten verpflichtet und bekamen fiir den 
Tag und fiir je ein Pferd 5 Batzen. Z':I:eifellos haben die 
Metzger anfanglich auf Grund freier Ubereinkunft ahn
lich wie die Schiffer gegen bestimmte Entschadigung 
und vor allem gegen Gewahrung von Vorrechten sich 
zur Ausfiihrung regelmiiBiger Postritte und zum Halten 
von Pferden fiir Reisen reihum verpflichtet. Die Taxis
sche Post bekampfte an den Orten, wo sie sich einrichtete, 
sofort mit allen Mitteln die Metzgerpost, an der die 
Metzger offenbar weniger wegen der Einkiinfte als der 
damit verbundenen Vorrechte festhielten (Edikte Kaiser 
Rudolfs II. von 1597 und Kaiser Ferdinands II. von 
1627 und 1637). Nachrichten iiber die Metzgerposten 
sind nicht sehr zahlreich, wenn auch da und dort Metzger
ordnungen nachgewiesen werden konnen. So hat Herzog 
Johann Friedrich von Wiirttemberg unterm 26.6. 1622 
eine Post- und Metzgerordnung erlassen, die vorschrieb, 
daB an allen Postorren oder Orten, wo Metzgerposten 
sich befanden, fiir die Reisenden 3 gute Pferde "bei der 
Hand und fertig gehalten werden sollen". daB stets nur 
bis zur nachsten Post oder zum nachsten Orte, wo ein 
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anderes Pferd zu bekommen sei, geritten werden miisse, 
daB von der Meile ein halber Gulden zu bezahlen sei und 
Postillion und Pferde auf der Reise zu unterhalten seien, 
daB der Metzger fiir die Briefbeforderung "solange diese 
Teuerung wiihret" statt des halben Guldens von der 
Meilen 3/4 Gulden erhalten solIe, und daB der Metzger 
bei Beforderung v!ln Amtsbriefen siGh den Tag seiner 
Abreise und der Uberlieferung des Briefes auf einem 
"absonderlichen" Zettel bescheinigen lassen miisse. Aus 
der Ordnung geht auch hervor, daB die Metzger "der 
Posten halber bei den Landsdefensionswesen Freiheiten" 
genieBen. Die Metzgerposten verschwinden mit Ende 
des 17. Jahrhunderts. 

Schriftwesen. Sombart, Der moderneKapitaIismus. Duncker 
& Humblot, Mtinchen·Leipzig 1924. Bd. 2, S. 375; Loffier, Geschichte 
des Verkehrs in Baden. Winter, Heidelberg 1910. S. 166; Sax, Die 
Verkehrsmittel in Volks- und Staatswirtschaft. Springer, Berlin 
1920. Ed. 2, S. 471; l'Union Postale 1879 S. 166; Hartmann, Ent
wicklungsgeschichte der Posten. Wagner, Leipzig 1868. 8. 196. 

Korzendorfer. 

Mexiko: 
I. Geschichte. In Mexiko waren die Posten von altersher 

besonders geehrt und durch Gesetze mit allen Hoheits- und Vor· 
rechten der Gesandten ausgestattet. Die Beforderung geschah 
durch Boten, die von 6 zu 6 Leguas (1 Legua = 6,687 km) wechselten 
Unter der spanischen Herrschaft tibten lange Zeit Adelige die Post
gerechtsame aus. Am 14. 5. 1514 verlieh die Konigin von Spanien 
Donna Juana dem Dr. L. Lorenzo Galindez de Carvajal, seinen Erben 
und Nachkommen flir aile Zeiten das Amt eines Generalpostmeisters 
(correo mayor) von Indien und dem Festlande von Amerika. In 
Mexiko ist jedoch die Postgerechtsame dem Hause Carvajal an
scheinend wieder entzogen worden; denn am 27.8.1580 tibertrug 
der Vizekonig Heinrich von Mexiko die Post dem Martin Olivares. 
Gegen diese tJbertragung klagte die Familie Carvajal vor dem 
indischen Rate. Doch blieb die Klage erfolglos. N ach dem Tode 
des Olivares wurde die Post flir 58000 Pesos (1 Peso = 2,1 M) 
dem Alonzo Diaz de Barrera gerichtlich zugesprochen und ging 
dann durch verschiedene Hande auf Antonio Mendes Prieto tiber. 
Hiergegen erhob der Graf von Castillejo, ein Erbe von Galindez, 
Einspruch und verfocht sein Besitzrecht vor dem Rate von Indien 
durch verschiedene Instanzen hindurch. Aber auch diese Klage 
hatte keinen Erfolg. Durch EriaB Karls III. vom 13. 10. 1768 
ging das Postwesen im spanischen Amerika in die Verwaltung des 
Staates tiber. 

In der neueren Postgeschichte Mexikos werden zwei Abschnitte 
unterschieden; die Zeit von 1821, wo die bis dahin spanischen Posten 
iu die Verwaltung des neuen Staates Mexiko tibergiugen, bis 1884 
und die von 1884, nach Einflihrung des Postgesetzes und der Post
ordnung flir Mexiko, bis heute. 1m ersten Zeitraum blldete die 
Post hauptsachlich eine Einnahmequelle flir den Staat. Daher war 
auch die oberste Leitung des Postwesens nahezu 40 Jahre dem 
Finanzministerium tibertragen. Das Postmonopol, das durch hohe 
Geldstrafen geschtitzt war, erstreckte sich auf aUe Postsendungen, 
wozu aufangs nur Briefe und Drucksachen, seit 1855 auch Waren
proben und Pac];chen gehOrten. Die Postgebtihrensatze waren sehr 
hoch und nach Entfernung und Gewicht "ieIfiiltig abge.tuft. 1856 
wurde auBerdem flir aile Sendungen der Freimachungszwang ein
geftihrt. weil sich iufolge der hohen Gebtihrensiitze, die weder der 
Absender noch der Empfanger zahlen mochte, die Zahl der nicht
freigemachten und deshalb unanbringlichen Briefe von J ahr zu 
J ahr unverhiiltnisma13ig vergro13erte. Iufolge dieser Gebiihren
regelung wurde die Postbenutzung mehr und mehr ein Vorrecht 
der wohlhabenderen Gesellschaftsklassen. Die Verhaltnisse besserten 
sich erst mit dem Inkrafttreten des Postgesetzes vom 18. 4. 1883 
und der Postordnung vom 1. 10. 1883. In dem Gesetz, das am 
1. 1. 1884 in Kraft trat, wurde im Gegensatz zu der bisherigen 
Ansicht zum Ausdruck gebracht, daB die Post eine offentliche 
Staatsverkehrsanstalt sel. tJbereinstimmend damit wurde bedeutende 
ErmaBigung der Postgebtihren (um etwa 40 vH) vorgenommen, 
und der Tarlf wesentlich einfacher gestaltet. Die Freigebiihr fiir 
Sendungen nach andern Postorten wurde ohne Rticksicht auf die 
Entfernung nur nach Gewichtstufen, und zwar von je 15 g bei 
Briefen und von je 30 g bei Drucksachen und Warenproben fest
gesetzt. Daneben waren besonders niedrige Satze flir die Sendungen 
des Ortsverkehrs bestimmt. Den Vertrieb der Freimarken suchte 
man dutch Einrichtnn« amtlicher Verkaufsstellen bei Kaufleuten 
zu erleichtern. Postkarten, Kartenbriefe und Streifbander wurden 
neu eingeflihrt. Der Freimachungszwang fiir Postkarten, Druck
sachen, Warenproben und in gewissem Umfang auch fiir Briefe 
bUeb zwar bestehen, dagegen wurde das Postmonopol auf Briefe 
und Postkarten im Verkehr mit verschiedenen Postorten beschrankt. 
In den J ahren 1888 bis 1892 trat die mexikanische Postverwaltung 
auf Grund besonderer tJbereinkommen mit den Vereinigten Staaten 
von Amerika, mit England, Frankreich und Deutschland in Paket
verkehr. 1895 wurde im inneren mexikanischen Verkehre der Paket
dienst neu geregelt und der schon jm Postgesetze von 1883 vor
gesehene Postanweisungsdienst elngeftihrt. 

II. Verfassung. Die oberste PostbehOrde ist dem 
Ministerium des Verkehrs und der offentlichen Arbeiten 
unterstellt und heiBt "Generalpostdirektion". Die PAust 
zerfallen in "Lokaladministrationen", ZweigPAnst, PAg 

und "Bahnpostadministrationen". Die Administra
tionen unterstehen der Generalpostdirektion unmittel· 
bar. Die Lokaladministrationen zerfallen in 18, die PAg 
i.1). 6, die Bahnpostadministrationen in 5 Klassen. Zur 
Uberwachung der PAust ist das Postgebiet in 25 Auf
sichtsbezirke eingeteilt, an deren Spitze Inspektoren 
stehen. 

III. Beamtenvertattnisse. Das nachgeordnete Personal der 
P Anst besteht aus Offizialen (Officiales), Schreibern (EscribienteR) 
und Brieftragern (Carteros). Die Officiales werden nur bei den gro
Beren Lokaladministrationen beschiiftigt. Bei den groBten Lokal
administrationen gibt es noch einen Hilfschef (J efe auxiJiar) einen 
U.nterhilfschef (Subjefe aU'l:iliar) und einen Kassierer (Cajero). Ftir 
dIe Bezahlung des Personals erhaiten die PAnst bestimmte Jahres· 
summen. Aile Beamten, die mit Geld- und Wertsachen zu tun 
haben, mtissen Sicherheit in Hohe des Gehalts ftir zwei Jahre in 
Form von Hypotheken oder Pfii.ndern stellen. 

IV. Postzwang erstreckt sich auf die Briefpostgegenstande 
doch kann der ,staat das Recht zur Beforderung der Briefpost eine; 
Gesellschaft, emem Unternehmen und selbst einer Privatperson 
verleihen, wenn die Unverletzlichkeit der Korrespondenz gewahr
leistet wird, und dieselben Gebiihren wie von der Staatspost erhoben 
werden. Von dem Postzwang ausgenommeu sind: durch Dienst
personal usw. befOrderte Privatbriefe, Gerichtsakten, Frachtbriefe 
Rechnungen, Konossemente, ZoJlpapiere usw., die sich auf di~ 
WarenbefOrderung beziehen, die BriefbefOrderung zwischen Orten 
ohne Postdienst, die Dienstbriefe von BefOrderungsanstalten usw. 
die diese mit eigenen BefOrderungsmitteln und durch eigenes Personai 
befordern. Zuwiderhandlungen gegen den Postzwang werden mit 
Geldstrafe bis zu 10 Pesos oder mit Gefangnis bis zu 15 Tagen 
bestraft. 

V. Portofreihel t. Vollstandige Portofreiheit genieBen aile amt
lichen Sendungen, die von StaatsbehBrden, Militiirbefehlshabern 
Truppenkommandanten den Privatsekretariaten des Priisidente~ 
der Republik und der Staatssekretiire ausgehen. Das Industrie
departement (Fomento) der Bundesregierung genie13t Porto
freiheit, Sendungen an diese Behorde sind portofrei wenn sie Er· 
findungen oder wichtige Entdeckungen oder mete;eologiBche Be
nachrichtigungen betreffen, desg!. geologische, botanische, zoologische 
uSW. Mustersendungen. 

VI. Betrieb. 
A. Briefp 0 st. Die mexikanische Postgesetzgebung unterscheidet 

fiinf Klassen von Briefpostsendungen: 1. handschrlftliche Korre
spondenz und Gegenstande, die in verschlossenem Umschlag ver
sandt werden; 2. Zeitungen und Zeitschrlften; 3. aile andern Druck
sachen und Geschaftspapiere; 4. Muster ohne Wert; 5. Waren ent
haltende Pakete. Zur 1. Klasse gehoren Briefe (Cartas) Frei
machungszwang, jedoch werden unzureichend freigemachte be· 
fBrdert. Meistgewicht 6 kg, es darf ausnahmsweise tiberschritten 
werden, wenn die Sendung sich im Briefbeutel unterbringen liiBt, 
ohne seinen Inhalt zu beschiidigen. Gebtihr nach Gewichtsstufen 
von je 20 g; ermaBigte Gebtihr fiir Ortssendungen. Es werden 
Kartenbriefe (Tarjetas - cartas) und Postkarten (Tarjetas 
postales) ausgegeben. Das Meistgewicht der Sendungen der 2. Klasse 
(Publicationes periodicos) betriigt 5 kg. Gewichtsstufen von je 
500 g. Nach dem ermaBigten Tarif der Sendungen der 2. Klasse 
werden nur die Zeitungen usw. befOrdert, die in dem Verzeichnis 
der Sendungen der 2. Klasse eingetragen sind. Das Meistgewicht 
der Sendungen der 3. Klasse, Drucksachen (Impresos) und Ge
schlHtspapiere (papeles de negocios), betrl>gt 5 kg; Gebiihren
stufen je 100 g. Fiir die Sendungen der 4. Klasse, Waren proben 
(muestras), gelten die Bestimmungen des Weltpostvertrags. 6. Kiasse, 
Postpakete (bultos postales), Meistgewicht 10 kg. Der Raum
inhalt darf 50.cdm nicht iiberschrelten. Freimachungszwang. Ge
biihr nach Gewichtsstufen von 500 g und vier Zonen. Die Sen
dungen aller Klassen konnen unter Einschreibung (certificados) 
versandt werden. Bei Verlust elner Einschrelbsendung, hOhere 
Gewalt ausgenommen, hat der Absender Anspruch auf Entschadi
gung von 10 Pesos. Einschreibsendungen konnen mit Nachnahme 
(Reembolso) bls 200 Pesos belastet werden. 

B. Postanweisungen (giros postales). Aile Lokaladmlni
strationen und ZweigP Anst nehmen am Postanweisungsdienst tell. 
Hochstbetrag 200 Pesos, Gebiihr nach Betragsstufen. Zur Er
leichterung des kleinen Zahlungsverkehrs fUr P Anst, die nicht am 
Postanweisunp;sdienst teilnehmen, werden Postbons (s. d.) aUB
gegeben. 

Sonstige Dienstzweige bestehen nicht. 
Schriftwesen. Archlv 1878 S. 331ff., 1906 S. 187ff., 1919 

S. 186; SiebU~t S. 339ff.; Recuell S. 624ff. Brandt. 

Mietpostgebiiude sind Gebaude, die von Privatpersonen 
oder Gemeinden nach Vorschrift und unter Aufsicht der 
PostbehOrde fiir Postzwecke errichtet und der OPD gegen 
langfristige Vertrage mietweise iiberlassen werden. In 
ihnen wird auBer den Dienstraumen in der Regel eine 
Dienstwohnung fiir den Amtsvorsteher und u. U. auch 
eine fiir einen Beamten des untern Dienstes (Hauswart) 
vorgesehen. 

Besondere Mietpostgebaude zu errlchten war notig wegen der 
schnellen Ausdehnung des technischen Postbetriebes und wegen 
des immer grii13er werdenden Mangels an hierfiir geelgneten Murnen 
in vorhandenen Gebauden an Orten, wo reichseigene Gebiiude noch 
nicht gebaut werden konnten. Die ersten Mietpostgebaude wurden 
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1875 in Wesel, Offenbach (Main) uud Schweidnitz errichtet. Ihre 
Zahl nahm rasch zu und betrug (ausgenommen in Bayern und 
Wtirttemb~rg) 

im Jahre 1875 145 
1900 1667 
1910 2345. 

Seitdem hat ihre Zahl aUmahlich wieder abgenommen, well zahl
reiche Mietpostgebaude von der DRP kauflich iibernommen wurden 
(s. Grundeigentum). 1920 waren es (einschl. Bayern und Wiirttem
berg) noch 2138, Anfang 1925 noch rund 1900. 

Die Errichtung von Mietpostgebauden muB in jedem FaUe das 
RPM genehmigen. Die Baupliine zu den Mietpostgebiiuden werden 
von der DRP sorgfaltig gepriift, damit 1. die Raume den post
technischen Anforderungen entsprechen, 2. die Mieten moglichst 
niedrig gehalten werden. Vor dem Weltkriege soUten die Mieten 
den Betrag einer Verzinsung der Grunderwerbskosten mit 4 v H 
und der Baukosten mit 6 v H im aUgemeinen nicht iiberschreiten. 
Heute lassen sich diese Siitze nicht immer einhalten. 

In den Mietvertragen werden den Vermietern die gleichen Be
dingungen auferlegt wie bei andern angemieteten Raumen (s. An
mietung von Raumen). Daneben bedingt sich die DRP mog-' 
Iichst das Recht aus, die Liegenschaft unter AusschluB andrer 
Bewerber im Laufe des MietverhaItnisses oder innerhalb einer 
gewissen Frist kauflich zu erwerben (Ankaufsrecht, nicht Yor
kaufsrecht). Dabei verlangt die DRP von dem Vermieter ferner, 
daB er sich in dem Mietvertragals Eigentiimer verpflichtet, eine 
Vormerkung zur Sicherung des Anspruchs der DRP auf Ubertragung 
des Eigentums an dem Grundstiick in das Grundbuch eintragen zu 
lassen, und daB er diese Eintragung in dem Mietvertrag ausdriicklich 
bewilligt. Mietvertrage, in denen der DRP ein Ankaufsrecht ein
geraumt ist, sind nach den landesgesetzlichen Vorschriften zu be
urkunden (s. Grundeigentum), Anderungen bestehender Ankaufs
rechte nur mit Genehmigung des RPM zuHissig. Ais Ka ufpreis 
wurde friiher meistens der durch beiderseitige Sachverstandige, e. F. 
unter Hinzuziehung eines Obmanns ermittelte Schiitzungswert des 
Grundstiicks bei Ingebrauchnahme durch die Post festgesetzt. 
Neuerdings wird i.n der Regel als Kaufpreis der Wert vereinbart, 
den das Grundstiick nach Schatzung der Sachverstandigen oder des 
Obmanns bei Geltendmachung des Kaufbegehrens hat. 

1924 ist die DRP erstmalig durch den Haushaltplan ermachtigt 
worden, an Unternehmer fiir neue Mietpostgebaude, die der DRP 
ein Ankaufsrecht einraumen, erststellige Hypotheken bis zu 60 v H 
des Gesamtwertes der Grundstiicke (Bodenwert und Baulichkeiten) 
herzugeben, wenn das Grundstiick nicht mit dauernden Lasten und 
Einschrankuugen der Verfiigung und des Eigentums behaftet ist. 
Die Hypothekenzinsen werden dann bei Zahlung der Miete ein
behalten. Uber die Bewilligung solcher Hypothekendarlehn ent-
scheidet in jedem FaUe das RPM. He B. 

Mietwohnungen s. Dienstwohnungen, Vermietung von 
Raumen 

Militiiranwiirter. Darunter werden im landlaufigen 
Sinne im Gegensatz zu den Zivilamtern die Inhaber eines 
Versorgungsscheins, besonders des Zivilversorgungs
scheins (s. d.) verstanden. Der Ausdruck ist im amt
lichen Gebrauch mehr und mehr weggefallen. Man 
spricht jetzt in der Regel von Versorgungsanwartern (s.d.). 

ltlilitiirdienst·, Aussteuer· und Studiengeldversiehe
rung. 

Die RPV schloB1905 mit der Deutschen Militardienst- und Lebens
versicherungsanstalt a. G. in Hannover einen Vertrag, der den Post
und Telegraphenbeamten beim AbschluB von Militardienst
versicherungen Vergiinstigungen gewahrte. Durch Nachtrags
abkommen wnrden 1908 Tochteraussteuer- und Studiengeldver
sieherungen und 1910 Lebensversicherungen in den Vertrag auf
genommen. N ach Verschmelzung der Versicherungsanstalt mit der 
Berlinischen Lebens-Versicherungs-Gesellschaft (1915) sind die Ver
tragsbestimmungen auf diese iibergegangen. Stu di eng e I d v er -
sicherungen wurden unter Gewahrung von Vergiinstigungen auch 
bei der Deutschen Beamten-Lebensversicherung a. G., einer Anstalt 
des Verbandes Deutscher Beamtenvereine in Berlin, abgeschlossen, 
Die Post zog die Versicherungsbeitrage ein und fiihrte sie kosten
frei an die Anstalt ab, bis durch das Gesetz zur Anderung des Gesetzes 
iiber die privaten Versicherungsunternehmungen Yom 19. 7. 1923 
aile bestehenden Vergiinstigungsvertrage aufgehoben wurden. Der 
Kreis der Versicherungsteilnehmer unter den Postbeamten ist ver
lialtnismaBig klein geblieben; bis Ende 1922 waren 3412 Versiche
rungen iiber 9 Millionen 111 Versicherungssumme abgeschlossen. In 
neuerer Zeit sind Versicherungen noeh nicht wieder aufgenommen 
worden. 

Schriftwesen. KIeemann, Die SoziaIpolitik der Deutschen 
Reichs-Post- und Telegraphenvenvaltung gegeniiber ihren Beamten, 
Unterbeamten und Arbeitern. Gustav Fischer, Jena 1914. S. 180f!. 

Militiir-Paketiimter, militarische Dienststellen in der 
Heimat zur BearbAitung der Privatpackereien aus dero 
Felde s. Feldpaketverkehr 

Militiir-Paketdepots, Einrichtung zur B.eforderung von 
Privatpackereien fUr das Feldheer s. Feldpaketverkehr 

Handworterbuch des Postwesens. 

Militiirpostiimter (auch Offizierspostamter genannt) 
wurden durch Friedrich d. Gr. im Jahre 1742. nach 
Beendigung des 2. schlesischen Krieges, geschaffen. 

Es soliten "mittelm;Wige und nicht an der Grenze belegene Post
amter mit invaliden Offizieren" besetzt werden. Sie hieBen "Lieute
nants-" und "Capitans-Postamter". Spater kamen noch "Stabs
offiziers-Postamter" hinzu. Eine 1788 durch Friedrich Wilhelm II. 
gebildete Kommission zur Regelung des gesamten Invalidenwesens 
setzte fest, daB von 32 PAin der Provinz Schlesien 20, von den 152 
in den iibrigen Teilen des Konigreichs PreuBen 92 verabschiedeten 
Offizieren vorbehalten bleiben sollten. Da die Offiziere fiir den 
Postdienst nicht ausgebildet wurden, infolgedessen nichts oder 
nur wenig von ihm verstanden, beschrankte sich ihre Tatigkeit auf 
den Gehaltsbezug, wahrend das PAin der Regel durch einen Schreiber 
verwaltet wurde, den der Offizier bezahIen muBte. Dieser Zustand 
lieB sich auf die Daner nicht haIten. Eine Kabinettsorder yom 
25. 10. 1800 bestimmte daher, daB kiiuftig die invaliden Kapitane 
und Leutnants, deren P A ein Einkommen unter 400 TaJern er
brachten, nicht seJbst die Amter verwalten, sondern zu Titular
postmeisteru ernannt werden und ein Gehalt von 300 oder 200 TaJern 
jahrJieh beziehen sollten, je nachdem der Offizier den Kapitans- oder 
Leutnantsgrad erreicht hatte. Das Gehalt konnten die Titularpost
meister verzehren, wo es ihnen beliebte. Wollte einer dieser Offiziere 
ein P A seIbst iiberuehmen, so muBte er seine Eignung nachweisen. 
Durch Kabinettsorder yom 28. 2. 1805 wurde die Geldabfindung 
auch fiir die Stabsoffiziers P A eingefiihrt, trat hier aber nur auf 
Wunsch der Inhaber in Kraft. Diese bezogen dann ein Gehalt von 
300 TaIern Hihrlich. 

Die Zahl der Militar P A anderte sich oft. Sie wurde durch 
Kabinettsorder yom 27.12.1824 auf 132 (von im ganzen 243 PA) 
festgesetzt. Gleichzeitig bestimmte die Kabinettsorder, daB diese 
ZahI kiinftig weder vermehrt noch vermindert werden diirfe. Diese 
Vorschrift hat sich bis in die neueste Zeit hinein erhalten. 

Die TituIarpostmeister verschwanden erst bei der U manderung 
(Dezentralisation) des PreuBischen Postwesens am 1. 1. 1850. Von 
da an muBten die Offiziere die P A selbst verwalten. Eine Kabinetts
order Wilhelms 1. yom 13. 5. 1862 ging noch weiter uud setzte fest, 
daB fiir die Folge nur noch soIche verabschiedeten Offiziere zu Post
amtsvorstehern ernannt werden sollten, die korperlieh und geistig 
vollig riistig waren, die zur VerwaItung eines P A erforderlichen 
Dienstkenntnisse erworben und den Nachweis dieser Kenntnisse 
durch eine Priifung erbracht hatten. Die 132 Militar P A wurden in 
4 Gruppen eingeteilt: 3 P A mit HOO -1200 Talern Einkommen fiir 
Stabsoffiziere mit 750-1000 Talern Ruhegahlt, 15 PA mit 900 bis 
1000 Talern Einkommen fiir Stabsoffiziere mit weniger als 750 TaIern 
Ruhegehalt und fiir Hauptleute usw. 1. Klasse mit 745 TaIern Ruhe
gehalt, 62 P A mit 700 - 800 TaIern Einkommen fiir die iibrigen 
Hauptleute usw., 52 P A fiir Premier- und SekondeIeutnants. Die 
Bezeichnung Postmeister wurde durch Postdirektor ersetzt. Am 
12. 8. 1896 wurde di~ Gruppeneinteilung so geandert, daB 7 P A auf 
die erste, 46 auf die zweite, 40 auf die dritte und 39 auf die vierte 
Gruppe entfielen. Die Gehalter wurden auf 4400-5400 M, 3800 
bis 5000 M, 3400-4600 M und 3000-4200 M bemessen. Eine 
Kabinettsorder yom 8. 5. 1899 bestimmte, daB die Ietzten Gruppen 
allmahlich zu einer einzigen von 125 P A verschmolzen und diese nur 
noch durch verabschiedete Hauptleute usw. besetzt werden sollten. 
Die Besoldung fiir die beiden neuen Gruppen wurde anf 4400 bis 
5400 M und 3000 - 5000 M festgesetzt. Das BesoIdungsgcsetz Yom 
15.7.1909 brachte schlieBlich fiir aile 132 PA den Einheitssatz von 
3000-6000 M. Bei der Neure!!elung der Beamtenbesoldung am 
1. 4. 1920 kamen die Militar P.iI. in die Besoldnngsgruppen A X. 
Hierbei ist es im allgemeinen bis heute geblieben. Ein Teil der 
Amter ist jedoch seit 1922 in die BesoIdungsgruppe A XI iiberfiihrt 
worden. 

N ach den neuesten Vorschriften sind aUe Militiir P A zur Ver
sorgung patentierter Stabsoffiziere und, soweit der Bedarf aus deren 
Reihen nicht gedeckt werden kann, auch zur Unterbringung char. 
Maiore nnd patentierter Hauptleute und Rittmeister bestimmt. 
Die Offiziere werden der DRP auf Anfordern yom Reichswehr
minister iiberwiesen. Sie miissen bei einem PA einen Vorbereitungs
dienst von mindestens einjahriger Dauer ableisten und innerhalb 
dieser Zeit beim A usbildungsamte den Nachweis fiihren, daB sie 
sich die notigen praktischen Kenntnisse des Telegraphen- und 
Fernsprechbetriebes angeeignet haben. Nach AbIauf der Vor
bereitungszeit miissen sie ihre Betahigung fiir die Stelle eines Post
amtsvorstehers durch eine schriftliche Priifung bei der vorgesetzten 
OPD darlegen. Anwarter, die die Priifung bestanden haben werden 
in der Reihenfolge ihres Priifungsalters mit der Verwaltung frei
gewordener MiJitar P A. beauftragt, und zwar zunachst ein J ahr auf 
Probe. 1st die Probezeit befriedigend abgelaufen, so erhalten die 
Anwlirter die Stelle endgiiItig und zugleich die Ernennung zum 
Postdirektor. L. S c h n e ide r. 

Militiirversorgungsgebiihrnisse (Heeresrenten). Die Aus
zahlung der nach den Versorgungsgesetzen zu leistenden 
Entschadigungen und Versorgungsgebiihrnisse fiir An· 
gehorige der Wehrmacht, der friihern Schutztruppe und 
der Marine liegt den P Anst ob, die die Unterlagen fiir 
die Zahlung unmittelbar von den VersorgungsbehOrden 
erhalten. 

Geschichte. Am 1. 4. 1918 ging die Auszahlung der Militar
pensionen, Renten und Hinterbliebenenbeziige fiir den Bereich 
der preuBischen Heeresverwaltung von den Regierungshauptkassen 
und ihren Sonderkassen auf die PAnst iiber. Das Verfahren wurde 
durch eine "Anweisung zur Zahlung von Heercsbeziigen" (heraus-
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gegeben vom RP A) geregelt. Es ist mebrfach geandert worden, 
zuletzt mit Wirkung vom 1. 4. 1925. Die anfangs bel den OPD 
eingerichteten Militar-Rentenrec.hnungsstellen wurden nach Er
ledigung der Abrechnung ffir Marz 1922 aufgehoben. Selt 1. 4. 1922 
verkebren die P A mit den VersorgungsbehOrden unmittelbar und 
nehmen auch die Geschiifte wahr, die bis dahin den Militar-Renten
rechnungsstellen der OPD zufielen. Das Militarpensions- und Ver-
80rgungswesen ging gemall Ges. v. 5. 10. 1919 von der Heeres
verwaltung auf das Reichsarbeitsministerium iiber, mit dem am 
1. 7. 1923 auch das bis dahin dem Reichsministerium des Innern 
unterstellte Reichspensionsamt (friiher Pensionsabteilung fiir Heer 
und Marine) vereinigt wurde. Die Zahlung der R uhegehiilter fiir 
Offiziere, Beamte des friihetn Reichsmilitargerichts und des Ver
sorgungswesens und fiir deren Hinterbliebene, die ebenfalls durch 
die Post gezahlt wurden, ist am 1. 9. 1923 auf die Versorgungs
behOrden iibergegangen, die sie durch Postscheck leisten. Das Ver-
80rgungswesen 1st geregelt durch das Reichs· Versorgungsgesetz vom 
12.5. 1920 (geandert durch Ges. v. 22.6.1923 und in neuer Fassung 
vom 30. 6. 1923 verofientlicht). 

Betrieb. Die Versorgungsamter iibersenden den zah
lenden P Arrst, in deren Zustellbezirk der Zahlungsemp
fanger wohnt, bis zum 25.3. jedes Jahres die fiir ein 
Rechnungsjahr ausreichenden, gleichzeitig als Zahlungs
anweisung dienenden Quittungskarten fiir jeden Emp
fanger und zwar wdBe fii~. Rentenempfanger (R), griine 
fiir Hinterbl!ebene (H). Uber die Quittungskarten er
teilen die PA Empfangsanerkenntnis. Die Versorgungs
amter iiberweisen die von den P Anst ihres Bezirks zu 
zahlenden Versorgungsgebiihrnisse in einer Summe bis 
zum 26. des Monats im Postscheckwege der OPK des 
Bezirks, zu dem die P Anst gehOren. Gleichzeitig iiber
senden sie der OPK eine Ubersicht, wie sich die iiber
wiesene Gesamtsumme auf die P.A verteilt. Die OPK 
schreibt auf Grund der t!.bersicht den Betrag jedem P A 
durch den Nachweis der Uber- und Zuschiisse gut. Zahl
tag ist der 29. (28.) des Vormonats, im Februar der 
26. (25.), in Schaltjahren der 27. (26.). Die Empfangs
berechtigten erhalten yom Versorgungsamt als Ausweis 
Nummerkarten, und zwar die Rentenempfanger weiBe, 
die Hinterbliebenen griine. Die Betrage werden gegen 
Vorzeigung der Nummerkarte bei der PAust gezahlt. 
Die nach 6 Werktagen trotz Erinnerung nicht abgeho
benen Betrage werden in eine ~estliste aufgenommen 
und dem Versorgungsamt unter Ubersendung der Rest
liste zurUckiiberwiesen. Die Amtsvorsteher Mnnen die 
6tagige Frist verlangern. Nach Absendung der Rest
listen diirfen die PAnst nicht mehr zahlen. Vordrucke 
zu Jahresbescheinigungen erhalten die Empfangsberech
tigten von den P Anst bei der Zahlung fiir Marz. Sie 
haben die ausgefiillten und beglaubigten Bescheinigungen 
bei der Zahlung fiir April abzugeben, andernfalls sie die 
Aprilbeziige nicht erhalten. Die ausgezahlten Betrage 
werden von den P Arrst in Monatslisten eingetragen, die 
nebst den erledigten Quittungskarten bei den P A ver
bleiben und hier 2 Jahre aufbewahrt werden. nber 
die im Laufe des Jahres in Einzelfallen eintretenden 
.A.nderungen erhalten die PAvon den Versorgungs
amtern bis zum 25. des Monats Veranderungslisten, u. U. 
nebst den fiir neu hinzutretende Empfanger erforder
lichen Quittungskarten. .A.ndern sich die zu zahlenden 
Betrage im Laufe des Jahres allgemein, so berichtigen 
die Versorgungsamter die ihnen zuriickzugebenden Quit-
tungskarten. L. Schneider. 

Ministerialznlage s. Besoldung 
Misehsendungen. Bezeichnung ftir zusammengepackte 

Drucksachen, Geschaftspapiere, Warenproben und (im 
innern Verkehr) Blindenschriftsendungen. Sie sind im 
innern Verkehr durch die PO yom 28.7. 1917 eingefiihrt 
und auch im zwischenstaatlichen Verkehr zur Beforde
rung gegen ermaBigte Gebtihren zugelassen. 

Mischsendungen werden, gleich den gewohnlichen 
Briefsendungen (s. d.), auf Grund eines zwischen Post 
und Absender abgeschlossenen Werkvertrags (Post
beforderungsvertrag) befordert. Nach deutschem und 
Weltpostrecht haftet die Post fiir diese Sendungen nicht. 
Der Absender kann sich die Haftung durch"Einschreiben" 
sichern. 

Dienstvorschriften: 1. Keiner der zusammen
gepackten Gegenstande darf die fiir ihn vorgesehene 

Gewichtsgrenze oder Ausdehnung iiberschreiten. 2. Ge
samtgewicht im innern Verkehr hOchstens 1 kg, im 
Weltpostverkehr 2 kg. Ausdehnungsgrenzen im inneth 
Verkehr (auBer bei Rollenform) nicht vorgeschrieben, 
im Weltpostverkehr 45 cm in jeder Richtung, bei Rollen
form im innern und Weltpostverkehr 75 cm Liinge, 
10 cm Durchmesser. Warenproben diirfen die unter 
Warenproben angegebenen MaBe nicht iiberschreiten. 
3. Mischsendungen miissen im innern Verkehr den Ab
sendervermerk "Mischsendungen" tragen und vollstandig 
freigemacht sein. 4. Mischsendungen, die den Bestim
mungen nicht entsprechen, werden nicht befordert oder 
unterliegen der Briefgebiihr. 

Ge biihren: a) im innern Verkehr und im Verkehr 
mit der Freien Stadt Danzig, mit Litauen und Memel
gebiet, Luxemburg und Osterreich bis 250 g 10 PI., iiber 
250--500 g 20 PI., tiber 500 g bis 1 kg 30 Pf.; 

b) im Weltpostverkehr fiir je 50 g oder einen Teil 
von 50 g 5 Cts. mit der MaBgabe, daB der Gebiihrensatz 
bis auf 4 ets. heruntergehen und bis auf 8 ets. erhOht 
werden kann, mindestens 25 Cts., wenn sie Geschafts
papiere enthalten, und mindestens 10 (u. U. herunter 
bis zu 8) ets., wenn sie nur Drucksachen und Waren
proben enthalten. 

1m iibrigen vgl PO nebst AB (ADA V, 1), WPVertr 
nebst VO (Weltposthandbuch) und Drucksachen, Ge-
schaftspapiere usw. R a abe. 

Mittel- und Siidamerika. 
Postgeschichte. Bei der Eroberung Perns fanden die Spanier 

dort einen hochentwickelten Nachrichtendienst mit Wechselstellen 
vor, der von den Einwohnern viel benutzt und ·von Laufern ver
mittelt wurde. Diese Laufer besorgten nach Antonio de Herrera die 
Postsachen mit der Schnelligkeit von Reitern; auf den Wechselstellen 
libergaben sle sieh die Ladung von Schulter zu Schulter, so dall in 
dem Posteulauf keine nennenswerte Unterbrechung eintrat. An 
Stelle von Schriftzeichen, die den Peruanern unbekannt waren, be
nutzten sie mit Knoten versehene und auf verschiedene Art gefarbte 
Schnfire, Quippus genannt, deren geheim gehaltene und verschieden
artige Bezeichnung jede Verletzung des Briefgeheimnisses unmoglieh 
maehte. Besondre offentliehe Beamte, "Quippuseamaios", fiihrten die 
Aufslcht iiber die Staatsarchive. Bel Geld- und sonstigen Geschiiften 
und auch dichterischen Mitteilungen bedienten sich die Peruaner der 
Quippus mit derselben Lelchtlgkeit, als wenn sle des Scbreibens kun
dig gewesen waren. Und nicht allein Posten, sondern auch Fernmelde
elnrichtungen bestanden schon vor der Eroberung in Peru. Es wurden 
namlich Nachriehten auf miindiichem Wege durch "Rufer" ver
mittelt, die auf in gewissen Zwischenraumen voneinander errichteten 
Tiirmen aufgestellt waren. Auch in Mexiko (s. d.) gab es Posten von 
alters her. 

Ein Postwesen nach europiiisehen Begriffen richteten die Spanier 
ein. Dr. L. Lorenzo Galindez de Carvajal erhielt v9n der Konigin 
von Spanien Donna Juana mit Bestellungsurkunde vom 14.5. 1514 
das Amt eines "Generalpostmeisters (correo mayor) von Indien und 
des entdeekten oder noch zu entdeckenden Festlandes des Ozeans" 
mit dem ausdriicklichen Zusatze, dall diese Schenkung nicht allein 
fiir Lorenzo Galindez de Carvajal, sondern auch fiir seine Erben und 
Nachkommen ffir alle Zeiten In Kraft bleiben solle. Die Verleihung 
erstreckte sich auch auf die BefOrderung der amtlichen Briefschaften 
der Vizekonige, Statthalter und aller koniglichen Beamten, die ebenso 
wie die iibrigen Postbenutzer die Gebiihr ffir ihre Briefe bezahlen 
mul3ten. Dureh EriaB vom 27. 10. 1525 bestatigte Karl I. von Spa
nien (als deutscher Kaiser Karl V.) die Verleihung und dehnte sie 
zugleieh auf die Molukken und die andern Gewiirzinseln sowie auf 
aile entdeckten und noch zu entdeckenden Lander aus. Dem Lorenzo 
de Carvajal folgte nach seinem Tode sein Altester Sohn Diego in der 
Generalpostmeisterwiirde. Er liell schnelle, A visos genannte Schiffe 
zwischen Spanien und Westindien verkehren. Die Mitnahme von 
Reisenden und Waren war streng untersagt, da man die Art der Sehiffe 
als Schnellsegler unbedingt erhalten wollte. 1m Laufe der Zeit ging 
man dazu iiber, die Schiffe auf Kosten des Staats verkebren zu lassen. 
Von 1590 ab wurden auch gewisse Mengen Waren mit den Post" 
schiffen nach Amerika befOrdert' Allzu hiiuflg fanden die Fahrten 
nicht statt. Noch 1664 betrug die Zahl der Avisoschiffe, die nach Ver
einbarung mit der Handelsbehorde in Sevilla die Fahrt nach der neuen 
Welt ausfiihrten, nur vier im Jahre. Die Schiffe fubren von Sevilla 
naeh der kolumbischen Kiiste (Cartagena), dann iiber Havanna un
mittelbar nach Sevilla zuriick. Cartagena war der U mschlagsort fiir 
den Verkehr naeh und aus ganz Siidamerika, wilbrend sich in Havanna 
Verbindungen nach und aus Mexiko sowie den westindischen Inseln 
(Porto Rico, San Domingo usw.) anschlossen. Wie slch der Post
verkehr in Amerika wahrend der ersten Zeiten der Carvajalschen 
Post abwickelte, ist aus den zur Verfiigung stehenden Quellen im ein
zelnen nicht zu ersehen. Wahrscheinlich wurden zunachst in den 
Anlegehilfen der Schiffe, vielleicht auch noch in einigen andern Hafen
orten, Briefsammelstellen eingerichtet, wo Briefe abgegeben und wohl 
auch in Empfang genommen werden konnten. Innerhalb der iiber
seeisehen Gebiete dachte man zunachst nicht an die Errichtung von 
Postverblndungen. Sowohl im Aztekenreiehe als aucn 1m Lande der 
Inkas verschwand der wohlgeordnete Lliuferdienst, den die_ Spanier 
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bei ihrem ersten Eindringen vorgefunden hatten, bald voI1ig. Wer 
Briefe verseuden wollte, blieb auf die GefaIligkeit marschierender 
Militarpersonen oder auf besondere Boten angewiesen. N ach einem 
Berichte des Statthalters Juan Ramirez de Velasco aus dem Jahre 
1586 brauchte ein reisender Eilbote von Buenos Aires bis Santiago 
(Argentinien) 20 Tage und von da bis Lima 55 Tage, mithin zu der 
ganzen Reise von Buenos Aires bis Lima (etwa 3600 km) 75 Tage; es 
kam jedoch vor, daB dieselbe Strecke, je nach den FahrIichkeiten, 
denen man unterwegs begegnete, 4 Monate und mehr erforderte. Die 
ersten ordentlichen Posten des Hauses Carvajal scheinen in Peru 
entstanden zu sein, in desssen neuer Hauptstadt Lima Diego de 
Carvajal, der zweite Generalpostmeister von Indien, seinen Wohnsitz 
nahm, und wo auch aIle seine N achfolger aus dem Geschlechte der 
Carvajals ansassig waren. In Mexiko (s. d.) ist dem Hause Carvajal 
die Postgerechrsame anscheinend bereits im 16. Jahrhundert wieder 
entzogen worden. Dort wurde 1579 Don Martin de Olivares durch 
koniglichen ErIaB zum Generalpostmeister eruannt; der Carvajalsche 
Einsprnch dagegen hatte keinen Erfolg. In Kuba scheinen sich die 
Carvajals urn die Einrichtung einer Landespost nicht bemliht zu 
haben. AIs aber das dortige Postwesen 1756 gegen Zahlung von 
18000 Pesos (rnnd 80000 M) an Don Jose Cipriano de la Luz tiber
tragen wurde, sah sich der Graf von Castillejo, ein N achkomme Car
vajals, als Inhaber der Carvajalschen Postgerechtsame veranlaBt, 
im Wege der Klage dagegen vorzugehen; er hatte allerdings damit 
keinen Erfolg. In Pern wurde 1707 - demselben Jahre, in dem in 
Spanien die bis dahin von N achkommen der Taxis verwaltete Lehens
post in eine Staatspost umgewandelt wurde - durch koniglichen 
EriaB die nbernahme der Post in die Verwaltung des Staates ange· 
ordnet; doch wurde die DurchfUhrnng der MaBnahme auf Einspruch 
des Generalpostmeisters zunachst aufgeschoben und schliel3lich ganz 
aufgehoben, indem ein ErIaB Philipps V. von 1721 bestimmte, die 
Familie Carvajal sei im vollen Besitz ihrer Rechte zu erhalten, und 
wenn irgendwie eine N euerung eingetreten sei, so sei schleunigst der 
frlihere Zustand zugunsten des Hauses Carvajal wieder herzustellen. 
Philipps Nachfolger, :Ferdinand VI., bestatigte diese Anordnungen 
1755 und 1758. In Neu·Granada machte der Vizekonig Villalonga 
1720 den Versuch, eine Postverbindung zwischen Quito und Santa 
Fe (Bogota) ins Leben zu rufen, muBte den Plan aber auf Einsprnch 
der Familie Carvajal beim Rate von Indieu wieder fallen lassen. Einige 
Jahre spater - 1751 - hob der Vizekonig Don Jose Pizarro die Car· 
vajalschen Posten auf, errichtete einige Poststrecken, darnnter eine 
solche von Quito nach Cartagena, auf Staatskosten. Der Staatsbetrieb 
auf der Strecke von Quito nach Cartagena bewahrte sich, da hier in 
einem Jahre ein Reinertrag von 4600 Pesos (20000 M) aufkam. Der 
urn die Erhaltung seiner alten Rechte besorgte Generalpostmeister 
nahm seine Zuflucht zum koniglichen Hofe, erreichte auch eine ihm 
glinstige Entscheidung, aber nicht ohne Einschrankungen, die frliher 
nicht bestanden hatten. Es wurde verfUgt, daB das Haus Carvajal 
der Staatskasse die flir die Einrichtung von Poststrecken verausgabten 
Betrage zu erstatten habe, soweit sie nicht durch die Einnahme 
Deckung gefunden hatten; daB es aIle Postverbindungen zu errichten 
und zu erhalten verpflichtet sei, die die Behorden fUr den Staat und 
die Allgemeinheit ala notwendig erachten wilrden; daB die Verluste 
aus nicht lohnenden Poststrecken durch den nberschuB aus eintrag· 
lichen Strecken zu decken seien; und daB endlich, wenn der Post· 
dienst eingestellt oder veruachkassigt wilrde, der Vizekonig berechtigt 
gain solIte, die Posteinnahmen in seinem Verwaltungsbezirke mit 
Beschlag zu belegen und zur Aufrechterhaltung des Postdienstes 
zu verwenden, notigeufalls auch die Posteinnahmen im benachbarten 
Konigreiche Peru zu diesem Zwecke mit heranzuziehen. Lima blieb 
allezeit der Mittelpunkt der Carvajalschen Posten, die sich im 18. J ahr· 
hundert von der kolumbischen Kliste tiber Quito, Trnjillo, !.ima, 
Cuczco, La Paz und Oruro bis Potosi erstreckten. Es fehlte aber jeg· 
liche regelmaBige Verbindung zwischen den Landern an der West· 
kliste Slidamerikas und den Gebieten am La Plata. Der Generalpost· 
meister kiimmerte sich nicht urn den Postverkehr der La· Plata· Kolo· 
nie. Erst im 18. J ahrhundert regte D. Domingo des Basavilbaso, ein 
in Buenos·Aires ausiissiger friiherer Kaufmann, der auf vielen Ge· 
schaftsreisen die Unzulanglichkeit der Verkehrsanlagen lebhaft emp· 
funden hatte, die HersteIlung fester Poststrecken an. Nach jahre
langer Miihe und Arbeit erhielt schlieBlich Basavilbaso yom General
postmeister Vollmacht, die neu zu errichtende Post entweder selbst 
in Pacht zu nehmen oder das Recht der Ausiibung des Postdienstes 
im La· Plata·Gebiet an den Meistbietenden zu versteigern. Basa
vilbaso wahlte das zweite, indem er, wie es scheint, bei der Versteige
rung selbst das Meistgebot abgab. Tatsachlich ist Basavilbaso der 
eigentliche Griinder des Postwesens jener Gebiete geworden und hat 
es von 1748 an viele Jahre mit bestem Erfolg und zum Nutzen seines 
Heimatlandes verwaltet, ohne daB er von dem Inhaber der Post
gerechtsame in der ErfUllung seiner Aufgabe irgendwie behindert 
worden ware. Eine jahrliche Pacht hat er anscheinend an den General· 
postmeister uicht gezahlt, wenigstens scheint das daraus hervorzugehen, 
daB spater bei Ab15sung der Carvajalschen Postgerechtsame ein Er· 
tragnis aus dem Postwesen im La·Plata·Gebiet nicht in Rechnung 
gestellt wurde. Von der Bev61kerung des La·Plata·Gebiets wurde die 
Post des Basavilbaso in der ersten Zeit ihres Bestehens nur wenig be
nutzt; die Tiitigkeit der Post beschrankte sich deshalb in der Haupt· 
sache auf die Bef6rderung von Sendungen nach und aus Peru und 
Chile, sowie von Briefen nach und aus Europa. Der Verkehr mit Peru 
war verhl1ltnismiiBig einfach, weil die von alters her vorhandenen 
StraBen zu jeder Jahreszeit fUr Reiter, Lasttiere und FuBgl1nger be· 
nutzbar. waren. Anders war es mit dem Wege nach Chile, der im 
Winter nur von FuBboten und nur mit den allergroJlten Schwierig· 
keiten zuriickgeiegt werden konnte. Besonders bemerkenswert ist, 
daB die Posten des Basavilbaso in erheblichem Umfange Geldsen· 
dungen aus Chile und Oberperu naeh Spanien bef6rderten. Die Kauf· 
mannschaft in Chile und Peru muBte namlich zu jener Zeit fUr ihre 
Geldsendungen den Weg durch das La· Plata·Gebiet wahlen, weil der 
unmittelbarc Handels· und Schiffsverkehr zwischen Spanien llnd 

der Kiiste des Stillen Ozeans infolge der Seekriege fast ganz aufgehOrt 
hatte. Allerdings ergab sich dabei fiir die Geldsendungen aus Chile 
der nbelstand, daB Silbergeld uur im Sommer versandt werden 
konnte, weil es nur in dieser Jahreszeit moglich war, die schweren 
Silbersendungen mit Maultieren iiber die Kordilleren zu bringen. 
1m Gegensatze zum Geldverkehre, den Frachtschiffe von Buenos 
Aires aus vermittelten, nahm der Briefverkehr des La· Plata·Gebiets 
auch noch nach Einrichtung der Posten des Basavilbaso zunachst 
ausschlieBlich den Weg iiber Peru (Lima) und weiter iiber Cartagena 
und Havanna. Natiirlich war diese Beforderung iiullerst langsam, 
deshalb verzichteten die Kaufleute nicht selten auf die Benutzung 
der Post und suchten sich zur Bef5rderung ihrer Briefe eine andre 
Gelegenheit. Ein volliger Umschwung in den Postverhaltnissen nicht 
nur des La·Plata·Gebiets, sondern des gesamten Siidamerika, soweit 
es unter spanischer Herrschaft stand, trat unter Karl III. ein. Er 
richtete 1767 eine regelmaBige, zunachst aile 3 Monate verkehrende 
Schiffsverbindung zwischen Spanien (Coruna) und dem La Plata 
(Montevideo) ein. Es waren schnelle Schiffe, die in erster Linie dem 
Postverkehre nicht nur des La·Plata·Gebiets, sondern auch der Ge
blete jenseits der Anden dienen, zugleich aber auch unter gewissen 
Bedingnngen Waren befordern sollten. Der Postverkehr wurde so 
geregelt, daB ein in Montevideo neu bestellter Postdirektor die mit 
dem Postschiff aus Cornna eingegangenen Briefsacke schleunigst 
nach Buenos Aires weiterzusenden hatte, wo die Aussondernng der 
fiir Chile, Peru usw. bestimmten Postsachen und ihre Versendung mit 
den Reitposten besorgt wurde. Zum Leiter des Seepostdienstes und 
iiberhaupt des ganzen Schiffsdienstes war Basavilbaso, der Schopfer 
und Leiter der Posten im La·Plata·Gebiete, bestimmt worden. Er 
erlangte dadurch eine hervorragende Stellung, wurde jedoch nunmehr 
dem Generalpostmeister von Indien urn so mehr unbequem, als er 
sich, sogar schriftlich in einem Bericht an die Krone, fUr die Be
seitignng der alten Carvajalschen Postgerechtsame erkIart hatte. So 
kam es, daB der Generalpostmeister, der sich bis dahin urn die Posten 
im La· Plata·Gebiet iiberhaupt nicht gekiimmert hatte, Basavilbaso 
noch im Jahre 1767 seines Amtes als Postdirektor enthob und in der 
Person des Mateo Ramou de Alzaga einen neuen Leiter des Postwesens 
im La· Plata·Gebiet ernannte, dem die VerpfIichtung auferlegt wurde, 
eine jiihrliehe Pacht von 500 Pesos (2200 M) nach Lima zu entrichten. 
Am 1. 7. 1769 fUhrte Karl III. in deu spanischen Gebieten Amerikas 
die Staatspost ein unter Emennung Basavilbasos zum Verwalter 
der Landesposten. Fiir den Ubergang des Postwesens auf die Krone 
Spaniens wurde dem Grafen Castillejo, dem Vertreter der Familie 
Galindez als Entschadigung gewiihrt: 1. eine jahrliche Rente von 
14000 Pesos (1 Peso = 2,1 M) fiir ihn und seine Nachkommen, 2. der 
Titel eines Granden von Spanien, 3. 7000 Duros (1 Duro = 4 M) fiir 
seine Hin· und Rlickreise von Lima nach Madrid, 4. die Erlauhnis, 
aile seine Gliter in Pern zu verauBern und den Ertrag kostenfrei in 
Spanien einzufUhren, 5. eine von der Regiernng gezahlte Entschadi· 
gnng an aile Postpachter in Amerika auf die Zeit, die an der ErfUllung 
der mit dem Grafen von Castillejo abgeschlossenen fiinfjiihrigen Ver
trage noch fehlte. Basavilbaso hob das Postwesen im La·Plata·Staate 
besonders dadurch, daB er im Jahre 1769 sechs jahrliche Posten nach 
Peru und Chile griindete. Das waren damals die einzigen Verbin
dungen des weiten Gebiets der La· Plata· Provinz mit der iibrigen 
Welt. Von 1771-1788 wurden die Posten urn einige vermehrt; eine 
monatliche Post ging nach Potosi ab, eine andre monatlich nach Chile, 
eine weitre nach Pern und eine wochentlich nach Montevideo; dazu 
kameu die sechs J ahresposten nach Potosi und sechs nach Chile. 
Das Postwesen wurde nach der PO des Jahres 1762 und spater des 
J ahres 1794 verwaltet. Fiir den amtlichen Briefwechsel sowie fiir die 
Briefe der Beamten waren Gebiihren zu entrichten. Ausgenommen 
von jener Bestimmung waren allein die Staatsminister des Konigs, 
seine Sekretare, die koniglichen GerichtsanwaIte sowie die Prasi
denten und Statthalter in den Provinzen. 1798 wurden das Postregal 
und der Postzwang eingefUhrt, urn das Unwesen zu beseitigen, daB 
widerwillige Beamte besondere Briefboten ohne Wissen und Erlaubnis 
der Post abschickten. Unterm 20. 8. 1767 wurde die Unverletzbarkeit 
der Postsendungen ausgesprochen. Eine Ausnahme sollte nur dann 
statthaft sein, wenn es sich urn die Verfolgung schwerer Verbrechen 
handelte. Die Offnung der hier in Frage kommenden Briefe sollte 
in Gegenwart der Angeschuldigten durch die richterlichen Beamten 
geschehen. Die Post war zur Zeit der spanischen Herrschaft der Mittel
punkt jeder Verwaltungstatigkeit. Einer ihrer Hauptschaden war 
aber der, daB die Oberleitung sich in Spanien befand. Dorthin mullte 
mau sich urn Ernennung eines einfachen Brieftragers oder urn Be
stimmung des Verwalters der kleinsten P Anst wenden, wie es noch 
1802 der Fall war. In diese Verhaltnisse brachte die Lostrennung 
Mittel· und Siidamerikas von der spanischen Herrschaft einen volligen 
Umschwung. 

Wegen der gegenwartigen Posteinrichtungen in den Staaten 
Mittel· und Siidamerikas vgl. die Aufsatze iiber die einzelnen Lander. 

Schriftwesen. L'Union Postale 1878 S. 179ff.; Archiv 1878 
S.331ff., 1888 S.577ff., 1919 S.183ff. Brandt. 

~Iobile Sendungen im Feldpostverkehr an Militar
behOrden und HeeresangehOrige bei mobilen Truppen
teilen S. Feldpost 

MobeJ. Hierzu gehoren im wesentlichen die im Be
trieb der DRP gebrauchten Arbeitstische, Ausschiitte
tische, Briefabfertigungsspinde, Briefausgabeschranke, 
Entkartungsspinde, Packtische, Stempeltische, Steh
pulte, Verlesetische, Aktenschranke, Kleiderschranke, 
Aktenstander, Stiihle usw. Besonderer Wert wird auf 
eine zweckmaBige Form, Einrichtung und Aufstellung 
der Mobel gelegt; auch miissen sie den Anforderungen 
der Sicherheit entsprechen. Zur Herbeifiihrung einer 
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Einheitlichkeit in der Ausstattung der Dienstraume wird 
beabsichtigt, verschiedene Mobel, wie Arbeitstische Aus· 
schtittetische, Ausgabeschranke usw. zu normen. ' 

Monatsberichte sind Darstellungen tiber die Wirt· 
schaftsverhaltnisse der DRP, die das RPM allmonatlich 
herausgibt und die in knapper, aber erschopfender Form 
ein unmittelbares, frisches und lebenswahres Bild tiber 
die jeweilige, nicht selten Veranderungen unterworfene 
G:esamtl~ge der DRP geben. Sie enthalten Angaben tiber 
dIe Betnebsgestaltung und die Verkehrsleistungen (Ver. 
kehrszahlen) der einzelnen Betriebszweige. Ferner wer· 
den die im Berichtsmonat eingeftihrten Betriebs·, Ver· 
kehrs· und Ta~ferleichterungen und Vereinfachungen, 
von denen die Offentlichkeit sowie die allgemeine Wirt· 

Nachbarortsverkehr (s. Ortsverkehr) umfaBte den zwi· 
schen benachbarten Postorten gegen ermiWigte Orts· 
gebtihren zugelassenen Briefpostverkehr; er hat im 
ganzen Gebiete des Deutschen Reichs yom 1. 4.1900 
bis 6.5. 1920 bestanden. 

Geschichte. Die gegen Ende des 19. Jahrhunderts in Deutsch· 
land eingetretene gewaltige Ausdehnung der groBen Stadte und die 
sich besonders in den Industriebezirken standig verdichtende Be· 
siedelung des flachen Landes hatte zur Folge, daB viele politisch 
selbstandige und mit eigenen PAnst ausgestattete Gemeinden in· 
einander wuchsen. 1m Verkehr zwischen diesen baulich zusammen· 
hangenden oder unmittelbar aneinander grenzenden Orten bereitete 
die Abgrenzung der Geltungsbereiche fiir die Ortsbliefgebiihr groBe 
Schwieligkeiten, zumal die Grenzen der Zustellbezirke der P Anst 
eng benachbarter Orte sich oft nicht mit den Gemeindegrenzen 
deckten. Es kam daher haufig vor, daB fiir Teile einer Ortschaft 
die zum Zustellbezirk eines benachbarten Postortes gehOrten zwa; 
im Verkehr mit diesem benachbarten Postorte, nicht aber mit den 
iibrigen Teilen des eigenen zu einer anderen P Anst gehorenden· 
Ortes die ermaBigte Ortsbriefgebiihr galt. Zur Beseitigung dieser 
Vbelstande schaltete das Gesetz, betr. einige Anderungen von Be· 
stimmungen iiber das Postwesen Yom 20. 12. 1899 (RGBI S. 715) 
in das Gesetz iiber das Posttaxwesen im Gebiete des Deutschen 
Reichs yom 28. 10. 1871 (RGBl S. 358) einen neuen § 1 a ein, der 
den Reichskanzler ermachtigte, den Geltungsbereich der Ortstaxe 
auf N achbarorte auszudehnen. Zu dem N achbarortsverkehr sollten 
nicht nur zusammenhangende Postorte, sondern auch solche Post· 
orte zugelassen werden, die, ohne baulich zusammenzuhangen 
so nahe beieiuander lagen und in so engen wirtschaftlichcn Be: 
zichungen standen, daB sie als ein einheitlicher Verkehrsbezirk 
angesehen werden konnten (Begriindung des Entwurfs eines Ge· 
setzes, betr. einige Anderungen von Bestimmungen iiber das Post· 
wesen. Stenographische Berichte des Reichstags, 10. Legislatur· 
Peliode, I. Session 1898/1900, 2. Anl.·Band, AnI. Nr.116, S.993). 
Mitbestimmend fiir die Einfiihrung des N achbarortsverkehrs zu· 
sammen mit einer Ausdehnung der Ortsgebiihren auf Postkarten 
Drucksachen, Warenproben, auf die Yom 1. 4. 1900 ab zugelassene~ 
Geschaftspapiere und auf zusammengepackte Gegenstande (spatere 
Mischsendungen) war der Umstand, daB die Ausdehnnng des Post· 
zwangs auf Ortsbliefe unter Beseitigung nnd Verbot der Privatblief· 
befOrderungsanstalten (s. d.) sich beim Reichstag ohne gleichzeitige 
weitgehende ErmaBigungen im Postgebiihrenwesen nicht hatte 
durchsetzen lassen. 

Der § la des Gesetzes iiber das Posttaxwesen trat am 1. 4. 1900 
in Kraft. Dem Reichskanzler stand jedoch die Abgrenzung der 
N achbarortsbezirke nur innerhalb des Reichspostgcbietes zu. Fiir 
den inneren Verkehr Bayerns und Wiirttembergs hatten beide 
Staaten selbst gemaB Art. 52 Abs. 2 der Reichsverfassung yom 16. 4. 
1871 (RGBl S. 63) die erforderlichen Bestimmungen zu treffen. Da· 
gegen wurden fiir den Wechselverkehr (s. d.) zwischen diesen Staaten 
und dem Reichspostgebiet sowie zwischen den beiden Staaten 
untereinander die am N achbarortsverkehr teilnehmenden Postorte 
zwischeu den obersten Behorden der beteiligten Postverwaltungen 
vereinbart. ErmaBigte Gebiihren bestanden im Reichspostgebiet 
bisher nur fiir Bliefe innerhalb des Orts· und Landzustellbezirks 
des Aufgabepostortes abgesehen Yom OPDBezirk Berlin. Yom 
1. 4. 1900 ab wurden gemaB § 50 Ziff. 7 des PG durch die PO yom 
20.3.1900, § 37, auch fiir Postkarten, fiir Drucksachen, fiir die 
neu eingefiihrten Geschaftspapiere, fiir Warenproben und fiir zu· 
sammengepackte Gegenstande ermaBigte Gebiihren festgesetzt 
(Zentralblatt fiir das Deutsche Reich 1900, S.53ff.). 1m Berliner 
Bezirk galten yom 1. 4. 1900 ab ebenfaJls die ermaBigten Gebiihren. 
Fiir den innern Verkehr Bayerns, fiir den ermaBigte Ortsgebiihren 
bereits seit 1. 1. 1876 fiir Briefe, Postkarten, Drucksachen und 
Warenproben bestanden, wurden die Gebiihren fiir den Orts· und 
N achbarortsverkehr durch die PO fiir das Konigreich Bayern yom 
27.3. 1900 geregelt (Gesetz· und Verordnungsblatt fiir das Konig· 
reich Bayern S. 227). In Wiirttemberg bestand schon seit dem 
1. 9. 1851 ein Nachbarortsverkehr. Dieser umfaBte am 1. 4. 1900 
den Verkehr zwischen PAnst, die bis zu 10 km voneinander ent· 
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schaft bertihrt werden, bekanntgegeben und auch Einzel· 
v~rk0.mn:nisse a?gefiihrt, soweit sie fiir die Allgemeinheit 
wlChtlg smd. Die frtiher tiblichen Sonderveroffentlichun· 
gen, z. B. tiber den Umfang usw. des Postscheckverkehrs 
des Fu~kverkehrs usw., sind mit Einfiihrung der Mo~ 
natsbenchte weggefallen. Die in den Wirtschaftsberich· 
t~n festgestellten Monatsergebnisse bilden die Unterlage 
fur das durch den Jahres·Geschaftsbericht zu veroffent· 
lichende Jahresergebnis. Die Monatsberichte sind also 
Geschaftsberichte (s. d.) im kleinen. Sie werden im Amts· 
blatt des RPM verOffentlicht. Der erste Monatsbericht 
ist ftir Dezember 1925 erstattet worden (Amtsblatt des 
RPM 1926 S.61). 

Montierung s. Dienstkleidung 

fernt waren, und wurde vom 1. 7. 1900 ausgedehnt auf den Verkehr 
zwischen den nicht im Bezirk der AufgabePAnst gelegenen Orten 
desselben Oberamtsbezirks (PO fiir das Kiinigreich Wiirttemberg 
vom 27. 6. 1892 und yom 21. 5. 1900 Regierungsblatt fiir das 
Konigreich Wiirttemberg 1892 S. 197 un'd 1900 S. 369). Der Nach. 
barortsverkehr in Wiirttemberg war somit ein fiir allemal fest nm· 
grenzt ';Ind verhaltnismaBig weit ausgedehnt, wahrend im Reichs· 
postgeblet und in Bayern unter Beriicksichtigung der Verhaltnisse 
1m Einzelfall eine allmahliche, fortdauernde Erweiterung des Nach· 
baror~sverkehrs durch Einbeziehung weiterer Orte infolge der fort· 
schreltenden Bebauung und der znnehmenden Besiedelung des 
flachen Landes erforderlich wurde. 

Die ermaBigten Gebiihren fiir Postkarten, Drucksachen, Geschafts· 
paplere, Warenproben und zusammengepackte Gegenstande waren 
l~doch auf. die Dauer .fiir die Post nicht tragbar und wurden daher 
fur das RelChspostgeblet durch EriaB des Reichskanzlers yom 23 6 
1906, betr. Anderung der PO, Yom 1. 7. 1906 ab aufgehoben (Zent~al: 
blatt fiir ?as Deutsche Reich S. 901). Dementsprechend anderte 
Bayern seme PO yom 1. 8. 1906 ab (Bekanntmachung yom 15. 7 
1906, die PO fiir das K6nigreich Bayern Yom 27. 3. 1900 betr: 
Gese.tz. u.nd Ve~ordnu';Igs.Blatt fiir das K6nigreich Bayern S. 327).' 
Somlt bheben 1m RelChspostgebiet und in· Bayern nur noch er· 
maBigte Gebiihren fiir Briefe im Orts· und Nachbarortsverkehr 
?estehen. Wiirttemberg dagegen behielt seine ermaBigten Gebiihren 
1m volJen U mfang fiir seinen inneren Verkehr bei. 

ErmaBigte Gebiihren fiir Postkarten entstanden auch wieder im 
R.eichspostgebiet. und in Bayern dadurch, daB yom 1. 10. 1918 ab 
fur. Postkarten 1m Orts· und N achbarortsverkehr eine niedrigere 
RCichsabgabe (s. d.) als fiir Postkarten im sonstigen Verkehr erhoben 
wurde (Gesetz yom 26. 7. 1918, betr. Anderung des Gesetzes yom 
21. 6. 1916, betr. eine mit den Post· nnd Telegraphengebiihren zu 
erhebende auBerordentliche Reichsabgabe (RGBJ S. 975). Wiirttem· 
b~rg hob yom 1. 7. 1919 ab ebenfalls seine ermaBigten Gebiihren 
fur Drucksachen, Geschiiftspapiere, Warenproben und Misch· 
sendungen auf, so daB von diesem Zeitpunkt an bei allen drei deut· 
schen Postverwaltungen ermaBigte Gebiihren nur noch fiir Bliefe 
und . Postkarten bestanden (Vf, betr. Anderung der Wiirttem· 
berglschen PO, yom 24. 6. 1919, Regierungsblatt fiir Wiirttemberg 
S. 115). Ferner beseitigte die wiirttembergische Postverwaltung 
yom 1. 7. 1919 ab die starre Abgrenzung des Bezirks des Nachbar· 
ortsverkehrs nach der Entfernung der Postorte voneinander und 
nach de~ ZugehOrigkeit der Orte zu demselben Oberamtsbezirk 
~nd bestlmmte unter Anlehnung an die im Rcichspostgebiet und 
m Bayern. bestehenden Vorschriften als N achbarortsverkehr den 
Verkehr zWIschen benachbarten, von der Postverwaltung bestimmten 
Postorten einschlieBlich ihrer Landzustellbezirke. N ach dem Vber· 
ga,!g der Postverwaitnngen Bayerns und Wiirttembergs auf das 
Reich am 1. 4. 1920 wurden durch das Gesetz iiber Postgebiihren 
yom 29.4. 1920 (RGBI S.683) die ermaBigten Gebiihren fiir Post· 
karten und Bliefe im Orts· und N achbarortsverkehr Yom 6. 5. 1920 
aufgehoben. Das an diesem Tage in Kraft getretene Gesetz iiber 
Postgebiihren yom 29. 4. 1920 regelte u. a. auch die friiher durch 
die PO (PG § 50 Ziff. 6 und 7) festgesetzten Gebiihren fiir Post· 
ka1i:en,. Drucksachen, Geschaftspapiere und Mischsendungen aus· 
schheBlich und enthielt nur noch einheitliche Gebiihren fiir Brief· 
sendungen ohne Unterscheidnng zwischen Orts· und Nachbarorts· 
verkehr sowie Fernverkehr. 

Der N achbarortsverkehr hat im ganzen Deutschen Reich zu 
bestehen aufgehOrt. Fiir die Beseitigung des Orts· und Nachbar· 
ortsverkehrs war maBgebend. daB der Orts· und N achbarortsverkehr 
im Laufe der Jahre infolge des Wachstums der groBen StMte und 
der fortschreitenden Besiedelung des f1achen Landes einen groBen 
die Posteinnahmen schwer schadigenden Umfang angenommen hatte' 
Unzahlige und immer wiederholte Eingaben auf Erweiterung de; 
Nac.hbarortsverkehrs brachten eine dauernde Unruhe in das Post· 
gebuhrenwesen. Ferner verursachten vielfach Briefsendungen im 
Orts· und Nachbarortsverkehr der Post mehr Arbeit und Kosten 
als Fernsendungen, so daB auch aus wirtschaftlichen Griinden und 
u!lter ~eachtung des Grundsatzes von Leistung und Gegenleistung 
dlC Belbehaitnng ermaBigter Gebiihren fiir Briefe und Postkarten 
nicht mehr gerechtfertigt erschien. 
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Jetziger Rechtszustand: Vom 1. 4.1921 ab sind 
zwar auf Drangen des Reichstags ermaBigte Gebiihren 
fiir Postkarten und Briefe im Ortsverkehr wieder
eingefiihrt worden (Gesetz iiber Postgebiihren yom 
22. 3. 1921, RGBl S. 237); der friihere Nachbarorts
verkehr ist aber nicht wieder aufgelebt. Der auf Grund 
des Gesetzes iiber Postgebuhren yom 19. 12. 1921 (RGBl 
s. 1593) seit 1. 1. 1922 zugelassene Ortsverkehr zwischen 
Orten, die baulich zusammenhangen, aber durch die 
Zugehorigkeit zu verschiedenen Landern gehindert sind, 
sich zu einer Gemeinde zusammenzuschlieBen, kann 
nicht als Nachbarortsverkehr gelten. Es handelt sich 
dabei vielmehr um einen erweiterten Ortsverkehr, 
woriiber der Wortlaut des Gesetzes yom 19. 12. 1921, 
§ 1 Abs. 2 keinen Zweifel aufkommen laBt. 

Schriftwesen. Gesetz- und Verordnungsblatt fUr das Konig
reich Bayem, Miiuchen 1900 und 1906; Regierutlgsblatt fUr Wiirttem
berg. Stuttgart 1892, 1900 und 1919; Riickblick auf das erste Jahr
hundert der Koniglich Bayerischen Staatspost. Herausgegeben yom 
Koniglich Bayerischen Staatsministerium fiir Verkehrsangelegen
heiten. Miinchen 1909. S. 107 ff.; Weber, Post und Telegraphie 
im Konigreich Wiirttemberg. W. Kohlhammer, Stuttgart 1901. 
S. 193; Niggl S. 59ff.; Archiv 1900 S. 733ff., 1923 S. 145ff., 193ff. 

K. Schneider. 
Nacbgebiihr (fruher Porto genannt) ist die Gebuhr, die 

nicht yom Absender vorausbezahlt ist, sondern yom 
Empfanger eingezogen werden solI. 

Durch den in der PO und in den Weltpostvereins
vertragen neuerdings festgelegten weitgehenden Frei
machungszwang (s. Freimachung von Postsendungen) 
ist die Nachgebuhr seltener geworden als friiher. Sie 
entsteht noch bei nicht freigemachten Briefen und Post
karten, bei unzureichend freigemachten Sendungen und 
bei nachgesandten Paketen und Wertsendungen, fl. U. 
auch bei nachgesandten Briefsendungen, namlich dann, 
wenn die ursprungliche Gebuhr fur die neue Beforderung 
nicht ausreicht, z. B. bei Nachsendung von Ortsbriefen 
nach einem Ort des Fernverkehrs. Die Nachgebiihr bei 
nicht oder unzureichend freigcmachten Sendungen ist 
hohcr als die yom Absender vorausbezahlte :Freigebuhr, 
weil durch Einziehung und Verrechnung der Nachgebuhr 
fur die Post Mehrarbeit entsteht (fruher ein einheitlicher 
Zuschlag von 10 P£., jetzt das 11/2 fache des Fehlbetrages 
unter Aufrundung auf eine durch 5 teilbare Zahl, im 
Vereinsverkehr das Doppelte des Fehlbetrages). Mit 
Nachgebuhr belastete Sendungen werden dem Empfanger 
erst nach Bezahlung der Ge buhr a usgehandigt. V orher 
darf er von dem Inhalt keine Kenntnis erhalten. Ver
weigert der Empfanger die Zahlung, so gilt dies bei ge
wohnlichen Briefsendungen sowie bei allen Auslands
sendungen als Annahmeverweigerung. Bei unzureichend 
freigemachten Einschreibbriefen des Inlandsverkehrs 
kann der Empfanger die Auslieferung ohne Gebuhren
zahlung verlangen, wenn er den Absender namhaft macht 
und den Briefumschlag zuruckgibt. Den Fehlbetrag hat 
dann der Absender zu entrichten. Verweigert der Emp
Hinger die Zahlung der auf einem nicht freigemachten 
Briefe mit Zustellungsurkunde (s. Postzustellungswesen) 
lastenden Gebuhren, so werden diese nach Entlastung 
auf der zuruckgehenden voIlzogenen Zustellungsurkunde 
als Nachgebuhr ausgeworfen. Reichs- odeI' Staat~pe
horden konnen auch nach der Annahme und dem Off
nen einer Sendung die darauf haftenden Nachgebuhrcn 
yom Absender durch die Post einziehen lassen. Dazu 
bedarf es bei Postkarten eines schriftlichen Antrags, bei 
andern Sendungen der Ruckgabe der Umschlage. Die 
richtige Verrechnung der Nachgebuhren ist im Inlands
verkehr in folgender Weise sichergestellt. Die Bctrage 
werden mit Blaustift auf der Sendung vermerkt. Auf 
Grund von Feststellungen beim Eingang wird eine Nach
gebuhrenlistc gcfuhrt, deren Summe einen Gegenstand der 
Abrechnung mit der OPK bildet. Den einziehenden Stellen 
(Brief trager, Ausgabeschalter) werden die ihnen uber
gebenen Nachgebuhrenbetrage zugeschrieben. Bei der 
Dienststelle, der die Verteilung der Nachgebuhrensen
dungen an die Einziehungsstellen obliegt (Entkartung oder 

Zustellgeschaft), werden Ab~.chlusse uber Nachgebuhren 
aufgestellt. Bei groBeren P A wird die Hohe der Nach
gebuhren beim Eingang nicht festgestellt, auch werden 
keine Abschlusse uber Nachgebiihren gefestigt. Den PAg 
werden die Nachgebiihren in der Karte angerechnet. 
Nicht odeI' unzureichend freigemachte Briefsendungen 
des Auslandsverkehrs sind von den deutschen Auf
gabePAnst lediglich mit der Angabe T (= taxe a payer) 
- s. T-Stempel- zu versehen; die nach den Vereins
vorschriften auBerdem erforderliche Angabe des yom 
Empfanger einzuziehenden Betrags in Goldcentimen ist in 
Deutschland Sache derGrenz-AusgangsPAnst (s. d.). Die 
Umrechnung dieses Betrags in die Landeswahrung ist 
Sache der Bestimmungsverwaltung, in Deutschland der 
Grenz-EingangsPAnst. Diese haben die Nachgebuhr auf 
Sendungen yom Auslande in gleicher Weise, wie es fur 
den Inlandsverkehr vorgeschrieben ist, mit Blaustift auf 
der Aufschriftseite zu vermerken. K. Schwarz. 

Nachnahmeabrechnungen im Auslandspostverkehr sind 
notwendig, urn einerseits uber die auf Nachnahmepost
anweisungen ausgezahlten Betrage, anderseits uber die 
Anteile an Nachnahmegebuhren abzurechnen. Nachdem 
der PostkongreB zu Stockholm (1924) die Vorschriften 
fUr aIle Arten von Nachnahmesendungen (Brief- und 
Paketsendungen) vereinheitlicht hat, gilt fiir diese 
Sendungen allgemein die Vorschrift, daB die Nachnahme
gebuhr halbscheidlich zwischen Aufgabe- und Bestim
mungsverwaltung zu teilen ist; die Abrechnung tiber 
diese Gebuhrenanteile findet nach den Stockholmer Ver
tragen bei Gelegenheit der Abrechnung uber die auf 
Nachnahmepostanweisungen ausgezahlten Betrage statt. 
Die Nachnahmeabrechnungen gestalten sich danach wie 
folgt: Jede Verwaltung tragt die Betrage der in ihrem 
Gebiet ausgezahlten Nachnahmepostanweisungen all
monatlich in eine Zusammenstellung ein, der die mit 
Empfangsbescheinigung versehenen Nachnahmepostan
weisungen beigefugt werden. Von der SchluBsumme der 
Zusammenstellung wird der der Bestimmungsverwaltung 
der Nachnahmesendungen (also der Aufgabeverwaltung 
der Nachnahmepostanweisungen) zukommende Anteil 
an der von der Aufgabeverwaltung der Nachnahme
sendungen (also der Bestimmungsverwaltung der Nach
nahmepostanweisungen) erhobenen Nachnahmegebuhr 
abgezogen. Der Rest bildet eine Forderung der Ver
waltung, die die Nachnahmepostanweisungen ausgezahlt 
hat, und geht in eine Rechnung uber sonstige ausgezahlte 
Postanweisungen (s. Postanweisungsabrechnung) und 
weiterhin in die Hauptabrechnung uber Postanweisungen 
uber. 

Nachrichtenblatt der Abteilung VI (Miinchen) des Reichs
postministerinms enthalt: 1. Erlauterungen zu Amtsblatt
verfugungen und -mitteilungen. II. Verfugungen der 
Abteilung Munchen des RPM und Nachrichten. 

Unter I. werden die erforderlichen ErJauterungen zu Vf und Mit
teilungen im AmtsbJatt des RPM aufgenommen. Sie werden mit 
derselben N ummer und demselben Stichwort bezeichnet wie im 
Amtsblatt des ItPM. Unter II. werden die Vf der Abteilung Miin
chen des RPM unter fortlaufenden, an die bisherigen VfNummem 
anschliellenden Nummern veroffentlicht. 

Geschichte. Seit dem tlbergange der bayerischen Post- und 
Telegraphenverwaltung auf das Deutsche Reich am 1. 4. 1920 wird 
das Post-, Telegraphen- und Fernsprechwesen Bayerns mit dem des 
iibrigen Reicilspostgebiets einheitlich und gleichm;illig verwaltet. 
Da die Betriebsformen und Dienstvorschriften jedoch erst nach 
und nach unter Riicksicht auf die bisherige Entwicklung verein
heitlicht werden sollen, bediirfen die AmtsblattVf und -mitteilungen 
des RPM haufig einer Anpassung an die zum Teil noch abweichenden 
bayeriscilen Dienstvorscilriften. Diesem Zwecke verdankt das 
Nachrichtenblatt sein Entstehen. 

Nachrichtenblatt der Oberpostdirektion Stuttgart er
scheint unbestimmt. Es enthalt 1. "Erlauterungen zu 
Amtsblattverfugungen und -mitteilungen", II. "Ver
fUgungen der Oberpostdirektion", ferner "Nachrichten" 
und "Dienstnachrichten" (Personalnachrichten). Die 
Grunde fUr die Herausgabe des Blattes waren dieselben 
wie beim Nachrichtenblatt der Abteilung VI (Miinchen) 
des RPM (s. d.). 
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Naehriehtenblatt des Reiehspostministeriums, heraus
gegeben in Berlin seit 1. 1. 1920 zunachst unter der Be
zeichnung "Post-Nachrichtenblatt". 

Es diente zur Entlastung des Amtsblatts des RPM, das seitdem 
auBer Gesetzen uud Verordnungen nur solche Vf enthalten soUte, 
die wegen der Art oder der Wichtigkeit ihres Inhalts liingere Zeit 
aufbewahrt werden muBten. Aile andern, friiher durch das Amts
blatt mitgeteilten Vf wurden in das zweimal wochentlich (Mittwochs 
und Sonnabends) erscheinende Nachrichtenblatt aufgenommens 
N ach Wiedereintritt stetiger Verhaltnisse konnte der Inhalt de. 
Nachrichtenblattes wieder in das Amtsblatt iibergehen; das Nach· 
richtenblatt erscheint seit Ende Februar 1924 nicht mehr. (Letzte 
Nummer vom 29. 2. 1924.) 

Naehriehtenstelle des RPM. Die Beziehungen der DRP 
zur Presse sind erst durch die Kriegswirkungen allgemein 
enger und reger geworden. Wahrend des Krieges ergab 
sich die Notwendigkeit, fiir allgemeine Aufklarung zu 
sorgen. Auf den ErlaB des Reichskanzlers vom 9. 9. 1917 
hin ist bei jedem Reichsressort eine Pressestelle (Nach. 
richtenstelle) geschaffen. Die Nachrichtenstelle des RPM 
arbeitet in allen Angelegenheiten des Post- und Tele· 
graphenwesens eng mit der Presse zusammen. Sie unter
halt Verbindung mit allen bedeutenden Zeitungen GroB
Berlins und im Reiche (mit EinschluB der Provinz- und 
Kreisblatter), mit Fachzeitschriften, den Handelskam. 
mern und Zentralstellen fur Handel und Industrie. 
Diesen Stellen gehen die Pressenotizen der Nachrichten
stelle, soweit sie nicht durch die Presseabteilung der 
Reichsregierung oder durch Wolffs Telegraphenbiiro ver
breitet werden, unmittelbar zu. Die Tagespresse erhalt 
aufklarende Aufsatze, besonders uber Neuerungen. Der 
Leiter der Nachrichtenstelle nimmt an den Pressekonfe· 
renzen bei der Presseabteilung der Reichsregierung teil, 
wo vorbereitende MaBnahmen der DRP eri:irtert, in ihren 
Zwecken und Zielen begrundet, ferner Auskiinfte erteilt, 
Anregungen besprochen und Wunsche, Klagen und Be· 
schwerden zum Zwecke der Abstellung entgegengenom
men werden. Bei besonderen AnIassen werden Presse
vertreter zu Vortragen ins RPM oder zur Besichtigung 
neuer und sehenswerter Betriebseinrichtungen eingeladen. 
S. a uch Post und Presse. 

Nnehsendung von Postsendungen findet statt, wenn 
der Empfanger seinen Wohn- oder Aufenthaltsort ver
andert hat, der neue Aufenthaltsort bekannt ist, und 
Absender oder Empfanger nichts andres bestimmt hat. 
Ohne weiteres gilt das fur gewi:ihnliche und eingeschrie
bene Briefe und fur Post- und Zahlungsanweisungen. 
Postauftrage nebst ihren Anlagen werden nachgesandt, 
wenn der Absender nicht sofortige Rucksendung oder 
Weitergabe zum Protest oder Absendung an eine andre, 
namentlich bezeichnete Person verlangt hat. Briefe mit 
Zustellungsurkunde (s. Postzustellungswesen) werden wie 
gewi:ihnliche Briefe nachgesandt, wenn sie durch Nieder
legung bei der P Anst zugestellt sind und Empfanger 
Nachsendung beantragt hat. Ki:innen Briefe mit Zu
steIlungsurkunde am Bestimmungsort in keiner Weise 
zugesteIlt werden, so wprden sie, soweit sie von Gerichten 
usw. ausgehen, innerhalb des Amtsgerichtsbezirks, bei 
entsprechendem Vermerk in der Aufschrift auch inner
halb des Landgerichtsbezirks oder des Deutschen Reichs 
nachgesandt. Briefe und ZusteIlungsurkunden von nicht
gerichtlichen Behi:irden oder Einzelpersonen werden 
innerhalb des Deutschen Reichs nachgesandt, wenn in 
der Aufschrift nichts andres bestimmt ist. Fur Sen. 
dungen an Personen der Besatzung von Schiffen der 
Reichsmarine enthalten die AB der PO besondere Vor
schriften. NahE'res uber Antrage auf Nachsendung s. d. 
Gewi:ihnliche Briefe und Postkarten, die nach der Zu
steIlung oder Abholung mit neuem Bestimmungsort ver· 
sehen in die Briefkasten gelegt werden, sind nachzu
senden, wenn es sich nicht um Weitersendung an einen 
neuen Empfiinger handelt und der Inhalt der Sendungen 
seit der Aushandigung sich nicht verandert hat. Ebenso 
behandelte Drucksachen, Geschaftspapiere, Warenproben 
und Mischsendungen werden nicht abgesandt, wenn sie 

nicht von neuem freigemacht sind. Pakete und Wert
briefe werden nur nachgesandt, wenn es der Absender 
oder Empfanger verlangt. Hat bei Paketen der. Ab
sender durch einen Vermerk in der Aufschrift die Nach
sendung ausgeschlossen, so darf sie auch nicht auf Antrag 
des Empfiingers stattfinden. 

FUr Pakete wird bei der Nachsendung die Paket. 
gebuhr (~rforderlichenfalls auch die Einschreibgebuhr), 
fur Wertsendungen die Paket- oder Briefgebuhr sowie die 
Versicherungs- und Behandlungsgebuhr von Bestim
mungsort zu Bestimmungsort zugeschlagen, fur dringende 
Pakete die dreifache Paketgebuhr, wenn die Nachsen· 
dung ausdriicklich als dringend verlangt wird. FUr 
andre Sendungen werden keine neuen Gebuhren an
gesetzt, Postanweisungs- und Postauftragsgebuhren, die 
Einschreibgebuhr fur Briefsendungen sowie die Vorzeige
gebuhr fur Nachna~mesendungen werden nicht noch 
einmal berechnet. Uberschreiten Ortsbriefe und Orts
postkarten bei der Nachsendung den Geltungsbereich 
der Ortsgebuhr des Aufgabepostorts, so unterliegen sie 
der Ferngebuhr. Gewi:ihnliche Postanweisungen und 
te~egraphische Postanweisungen konnen auf dem Post· 
wege oder auf Antrag telegraphisch nachgesandt werden. 
Bei Nachsendung von Paketen und Wertbriefen inner· 
halb des Postorts kein Ansatz von Gebuhren. Eilsen
dungen sind auch bei de'!' Nachsendung als solche zu 
behandeln ohne nochmalige Berechnung von Zustell
gebuhren. Verweigert der Empfanger die Zahlung der 
Nachgebuhr, so sind die Sendungen als unzusteIlbar zu 
behandeln. 

Die angefuhrten Bestimmungen beziehen sich auf den 
InlaPtdsverkehr. Sie gelten im allgemeinen auch fUr Nach
sendung von Inlandssendungen nach dem Auslande und 
fur Nachsendung von Sendungen des Auslandsverkehrs 
nach dem Auslande. Doch sind in diesem FaIle noch 
folgende Sondervorschriften zu beachten: 

Bei Nachsendung von Briefsendungen (einsch!. der 
Wertbriefe und Wertkastchen) ins Ausland wird eine 
Nachgebiihr berechnet, WE'lln die fur die urspriingliche 
Befi:irderung entrichtete Gebuhr nicht ausreicht, also 
z. B. wenn eine Sendung des inneren Verkehrs nach dem 
Auslande nachgesandt wird, oder wenn eine Sendung 
aus einem Lande, im Verkehr mit dem ermaBigte Ge
buhren gelten, nach einem Lande nachzusenden ist, im 
Verkehr mit dem die aIlgemeinen Weltpostvereins
gebuhren Anwendung finden. War in solchem FaIle die 
Sendung fiir die ursprungliche Befi:irderung ausreichend 
freigemacht, so wird nur der Unterschied zwischen der 
urspriinglichen Gebuhr und der Gebuhr fur die BeWr
derung vom Aufgabeorte nach dem neuen Bestimmungs
orte als Nachgebuhr angesetzt. War die Sendung da
gegen fur die neue Befi:irderung nicht oder unzureichend 
freigemacht, 80 wird die Nachgebuhr so berechnet, als 
wenn die Sendung von Anfang an nach dem neuen Be
stimmungsorte gerichtet gewesen ware. 

Fur die Nachsendung von Paketen nach einem 
andern Lande ist Bedingung, daB das Paket den Be
dingungen fur die neue Befi:irderung entspricht. Die 
Nachsendung von Paketen des Vereinsverkehrs erfolgt 
im aligemeinen nur auf Antrag; doch kann die Nach
sendung innerhalb des Bestimmungslandes auch ohne 
Antrag erfolgen, wenn die Vorschriften dieses Landes 
es zulassen. Bei Nachsendung von Paketen nach dem 
Auslande werden die Gebuhren fUr die neue Befi:irderung, 
falls sie nicht etwa vor der Nachsendung entrichtetwaren, 
von Verwaltung zu Verwaltung in den Frachtkarten 
(s. d.) angesetzt. 

Die Nachsendung von Postanweisungen nach dem 
Auslande kann nur erfolgen, wenn das neue Bestimmungs
land am Postanweisungsdienst teilnimmt. Bei Nach
sendung auf dem Postwege wird eine Gebuhr nicht er· 
hoben, wenn die Nachsendung nach einem Lande erfo~t, 
das mit dem Aufgabelande einen Postanweisungsaus. 
tausch auf Grund des Postanweisungsabkommens (s. d.) 
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unterhalt. In diesem Falle wird die Postanweisung selbst 
nachgesandt, nachdem die nachsendende P Anst den 
Betrag in die Wahrung des neuen Bestimmungslandes 
umgerechnet hat. Bei Nachsendung nach einem Lande, 
das mit dem Aufgabelande keinen Postanweisungsaus
tausch unterhalt, ebenso bei Nachsendung von Inlands
Postanweisungen nach dem Auslande, kann die Nach
sendung dagegen nur mittels einer neuen gebiihren
pflichtigen Postanweisung erfolgen; in diesem Falle hat 
die nachsendende P Anst iiber den Betrag auf der ur
spriinglichen Postanweisung zu quittieren, diese mit 
einem Vermerk iiber die Nachsendung zu versehen und 
eine neue Postanweisung auszufertigen, wobei die Gebiihr 
fiir die neue BefOrderung von dem Postanwei!'ungsbetrage 
abzuziehen ist. Telegraphische Nachsendung von ge
wohnlichen und telegraphischen Postanweisungen nach 
dem Auslande ist statthaft, wenn das erste Bestimmungs
land mit dem neuen Bestimmungslande cinen Austausch 
von telegraphischen Postanweisungen unterhalt. Tele
graphische Nachsendung ist aber in jedem Faile nur 
derart angangig, daB eine neue telegraphische Anweisung 
nebst Einzahlungsmeldung ausgestellt wird; die tele
graphische Anweisung hat dann auf den Betrag zu lauten, 
der nach Abzug der auf die neue BefOrderung entfallenden 
Post- und Telegraphengebiihren verbleibt. 

Posta uftrage werden nach dem Auslande nicht 
nachgesandt. Innerhalb des Bestimmungslandes werden 
aus dem Ausland eingegangene Postauftragspapiere 
nachgeeandt, wenn der Zahlungspflichtige verzogen ist. 
Sind bei einem Postauftrag, der Wertpapiere fiir mehrere 
Zahlungspflichtige enthalt, nur ein Papier oder nur ein 
Teil der Papiere nachzusenden, so ha~.en die neuen Be
stimmungsP Anst die Erledigung (Ubermittlung der 
eingezogenen Betrage an den Absender oder Riicksen
dung der nicht eingelosten Papiere) nicht unmittelbar 
zu bewirken, sondern die Betrage oder die nicht ein
gelosten Papiere der ersten BestimmungsP Anst zu iiber
mitteln, damit diese sie bei der ihr obliegenden Erledi
gung des Postauftrags mitberiicksichtigt. 

Verfahren bei der Nachsendung: Bei Nachsendung ist 
der bisherige Bestimmungsort durchzustreichen und der 
neue auf der Vorderseite der Sendungen niederzuschrei
ben unter JIinzufiigung des Nachsendungstages. An
gaben und Anderungen mit blauer Tinte, Tintenstift oder 
Blaustift, nach dem nichtdeutschen Auslande in latei
nischer Schrift. Die von den Zustellern auf gewohnlichen 
Briefsendungen auf der Vorderseite niedergeschriebenen 
Nachsendungsvermerke werden durch Stichproben ge
priift. Bei Briefen mit Zustellungsurkunde sind die 
Nachsendungsvermerke auch gleichlautend am Kopfe 
der ZusteUungsurkunden niederzuschreiben. Die auf 
nachzusendenden Sendungen lastenden Nachgebiihren 
werden entlastet. Bei Nachsendung von Wert- und Ein
schreibsendungen, Paketen, Nacbnahmen, Postauftragen 
und Post- und Zahlungsanweisungen Vermerk im An
kunfts- oder Zustellbuch. Pakete werden bei der Nach
sendung mit einem Zettel aus hellgelbem Papier beklebt 
(Angabe der Gebiihren, Bestimmungsort, Wohnung, 
Aufgabestempel). Werden Pakete nach dem Ausland 
nachgesandt, so erhalten sie Leitzettel mid Leitvermerk, 
u. U. ist die Inlands-Paketkarte durch Auslands-Paket
karte zu ersetzen. Ablieferungsscheine werden, sowcit 
die Sendungen in Ankunftsbiicher eingetragen waren, 
bei der .Nachsendung beseitigt. Bedarf es bei Nachsen
dung von Postanweisungen nach dem Auslande der Aus
fertigung einer neuen Postanweisung, so muB diese aUe 
auf der urspriinglichen Anwei&ung vorhanden gewesenen 
Angaben enthalten. 

Wegen Nachsendung CUberweisung) von Zeitungen 
und Zeitschriften im Inlandsverkehr s. Postzeitungs
dienst, wege~ Nachsendung von Zeitungen nach dem 
Auslandc s. Uberweisung von Zeitungen im Weltpost
verkehr. 

Schriftwesen. Scholz S.42, 67ff.; Herzog S.53. 62, 74, 84. 

Naehtdienstentsehiidigungen sind fiir die Beamten der 
Betriebsverwaltungen wegen ihrer eigenartigen Tatig
keit im Jahre 1918 bei Wegfall der anderthalbfachen 
Anrechnung der Nachtdienststunden auf das ArbeitsmaB 
eingefiihrt worden (Amtsblatt des RPM Vf Nr.2/1919 
S. 1). Die Entschadigung wird fiir die zwischen 10 Uhr 
nachm. und 6 Uhr vorm. zur Abwicklung des Betriebs
dienstes geleisteten Arbeitsstunden (Amtsblatt des RPM 
Vf Nr. 222/1926 S. 234 nebst Anlage) gewahrt. Sie wird 
erst zahlbar, wenn min des ten seine v 0 11 e Stun-:le 
Nacht-, Spat- oder Friihdienst geleistet wird. Vgl. auch 
AdA VIII, 1 § 50, 3 u. Ani. 122 dazu. 

Niihstuben bei der Post. 
Auf Anregung der Reichsbekleidungsstelle richtete die DRP im 

Januar 1918 Nahstuben ein, in denen schadhafte Dienstkleider der 
Beamten und Arbeiter der Verwaltung ausgebessert und zum weiteren 
Tragen hergerichtet werden konnten. Die Nahstuben waren Hilfs
betriebe; die Instandsetzungen wurden zu den Selbstkosten aus
gefiihrt, die Arbeitsraume in den Dienstgebauden unentgeltlich 
liberlassen. Flir Heizung und Beleuchtung wurde nichts berechnet. 
N ach Wiedereintritt besserer Verhaltnisse in der Kleiderbeschaffung 
sind die Nahstuben in den N achkriegsjahren - in Berlin im Dezember 
1920 - wieder aufgehoben worden. 

v. Nagler, Karl Ferdinand Friedrich, preuB. General
postmeister (1821-1846). * 22. 1. 1770 in Anspach, 
1798 vortr. Rat fiir das neugebildete Anspach-Bayreuth
sche Departement, 1802 Geh. Legationsrat, 1809 Geh. 
Staatsrat und Direktor der 2. Sektion des Kabinetts
ministeriums, 1810-1821 auBer Dienst, 1821 General
Postamts-Prasident, 1823 Generalpostmeister, in dem
selben Jahre geadelt, 1824-1835 Bundestagsgesandter 
in Frankfurt (Main) - fiihrte wahrend dieser Zeit die 
allgemeine Leitung des Postwesens weiter -, 1835 
Geheimer Staatsminister. t 13. 6. 1846. 

Wahrend seiner Amtszeit wurde die Landzustellung (durch Land
brieftrager) eingerichtet (1824), die schon unter seinem Vorganger 
v. Seegebarth geschaffenen Schnellposten wurden vermehrt, die 
Extrapost-, Kurier- und EstafettenbefOrderungen vervollkommnet, 
Seepostverbindungen geschaffen, die Stadtpost in Berlin eingerichtet 
(1. 12. 1827) usw. Die oft geauBerte und auch von Stephan in seiner 
"Geschichte der PreuBischen Post" vertretene Ansicht, v. Nagler 
sei ein Gegner der Eisenbahnen gewesen und habe ihre Einfiihrung 
in PreuBen verzogert, ist durch neuere Forschungen widerlegt (vgl. 
u. a. den Aufsatz von Sautter "General-Postmeister v. Nagler und 
seine Stellung zu den Eisenbahnen" im Archiv 1917 S.169ff.). 

Nahreisen s. Reise- und Umzugskosten 
Namenseheek s. Postscheck 
Namhaitmaehung verantwortlieher Beamten bei Ver

lustfaUen usw. Die weitgehende Beschrankung der Haft
pflicht der Post hat zur Folge, daB die Post beam ten, 
die fiir Verlust oder Beschadigung einer Postsendung 
verantwortlich sind, von dem Absender in Anspruch 
genommen werden. Da dem Absender der beteiligte 
Beamte regelmaBig unbekannt sein wird, so stellt er 
bei der PostbehOrde den Antrag, ihm den Namen des 
oder der beteiligten Beamten mitzuteilen, urn gegen sie 
im Wege des biirgerlichen Rechtsstreits vorzugehen. 
Es ist davon auszugehen, daB ein Rechtsanspruch des 
Absenders auf Namensnennung nicht besteht (Ent
scheidungen der Oberlandesgerichte Bd. 28, 315). Ein 
solcher Anspruch ergibt sich auch nicht mittelbar aus der 
beschrankten Haftung der Post. Immerhin wird dem 
Absender an der Erfiillung seines Anspruchs gerade mit 
Riicksicht auf die vielfach ausgeschlossene Haftung der 
Post anerkanntermaJ3en viel gelegen sein. Die Post 
wird daher, von besonderen, nachstehend zu erorternden 
AusnahmefaUen abgesehen, in der Regel zur· Natnhaft
machung des beteiligten Beamten verpflichtet sein. 
Sie kann zur ErfiiUung dieser Pflicht aber lediglich im 
Verwaltungswege (Aufsichtsbeschwerde) angehalten wer
den. Nennt die BehOrde den Namen, so wird sie sich 
dabei, wenn der Beamte nur fahrlassig gehandelt hat, 
zweckmiWig jedes Urteils iiber die Schuld des Beamten 
enthalten, die Entscheidung dieser Frage vielmehr dem 
Richter aUein iiberlassen. Hat die BehOrde die Uber
zeugung, daB dem Beamten iiberhaupt kein vertret
bares Versehen zur Last faUt, so wird sie die Namens
nennung verweigern konnen. Denn sie hat keinen Vor-
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teil, im Gegenteil nur dienstlichen Schaden davon, wenn 
der Beamte in einen ProzeB verwickelt wird. In Zweifels
fallen, d. h. wenn die Schuldfrage ungeklart ist, wird sie 
sich allerdings zur Namensnennung entschlieBen miissen. 

Naturalnaehweis s. Sachrechnungen 
Nebenabkommen ist eine Bezeichnung, unter der die 

neben dem WPVertr (dem Hauptvertrag) bestehenden 
Weltpostvereinsvertrage (Wertbrief- und Wertkastchen
abkommen, Postpaketabkommen, Postanweisungsab
kommen, Postiiberweisungsabkommen, Postauftragsab. 
kommen, Postzeitungsabkommen) oft zusammengefaBt 
werden. 1m Gegensatz zum WPVertr, dem aIle dem 
WPV angehorenden Lander beitreten miissen, ist der 
Beitritt zu den Nebenabkommen in das Belieben der 
Vereinslander gestellt. 

Nebenamt ist ein besoldetes oder unbesoldetes Amt im 
Reichs·, Landes· oder Gemeindedienst oder im Dienst 
einer offentlich·rechtlichen Korperschaft, das von einem 
Beamten neben dem Hauptamt oder von einem Nicht· 
berufsbeamten ohne Hauptamt ausgeiibt wird. Zur 
trbernahme eines Nebenamts durch Beamte neben dem 
Hauptamt ist gemaB § 16 des Reichsbeamtengesetzes die 
Genehmigung der obersten ReichsbehOrde erforderlich. 
Als Nebenamter in dl'esem Sinne kommen insbesondere 
in Betracht die Amter in verwaltenden Korperschaften, 
wie Stadtverordnetenversammlung, KreisausschuB, Pro· 
vinzialausschuB usw. Die Tatigkeit als Abgeordneter des 
Reichstags oder eines Landtags sowie als SchOffe oder 
Geschworener wird nicht als Nebenamt angesehen. 
Ebenso ist nach der Ubung des RPM sowie der meisten 
andern Reichsbehorden fiir die Annahme des Ehrenamts 
als Mitglied eines Finanzgerichts oder eines der Aus
Bchiisse, die bei den Landesfinanzamtern gebildet sind, 
keine Genehmigung erforderlich. Zur Ausiibung, der 
Nebentatigkeiten bedarf der Beamte unabhangig davon, 
ob die Annahme der Genehmigung unterliegt oder nicht, 
im Einzelfall Urlaub, soweit die Tatigkeit in seine Dienst· 
zeit fallen wiirde; nur die Mitglieder des Reichstags oder 
Landtags sind nach Art. 39 der Reichsverfassung hiervon 
befreit. 

Zur Annahme eines ihm dienstlich iibertragenen Neben. 
amts, das seiner Vor. oder Berufsausbildung entspricht, 
ist der Reichsbeamte gemaB Art. 13 der Personal·Abbau
Verordnung (s. Personalabbau) verpflichtet. 

Beamte im Nebenamt, die nicht Berufsbeamte sind, 
also kein Hauptamt haben, sind bei der DRP insbeson· 
dere die Postagenten (s. Postagenturen) und die Post. 
hilfstelleninhaber (s. Posthilfstellen). Nur ein geringer 
Teil der Postagenten und Posthilfstelleninhaber besteht 
aus Beamten, die ihre Tatigkeit neben einem hauptamt. 
lichen Beamtenberuf ausiiben. Anfang 1926 waren von 
10108 Postagenten nur 136 Beamte anderer Behorden, 
Reichsbahnbeamte oder Lehrer. Die Post,agenten er· 
halten fiir ihre Tatigkeit Vergiitungen, wahrend. die 
Hilfsstelleninhaber unbesoldete Ehrenbeamte sind. Ein 
besonderes Merkmal der nebenamtlichen Tatigkeit der 
Postagenten und Posthilfstelleninhaber ist, daB sie nicht 
aIle Dienstgeschi1fte personlich wahrzunehmen brauchen, 
sondern sich durch Familienglieder oder sonst geeignete 
Personen vertreten lassen konnen. Auch die Postagenten 
im Hauptberuf, d. h. solche, die den Dienst selbst ver· 
richten und deren Arbeitskraft dadurch hauptsachlich 
in Anspruch genommen wird, bleiben begrifflich trotz der 
Sonderstellung, die sie durch ihre erhOhte Tatigkeit ein
nehmen, Beamte im Nebenamt. 

Einen Anspruch auf Ruhegeha~~ erwerben die Beamten 
im Nebenamt gemaB § 38 des Reichsbeamtengesetzes in 
der Regel nicht; in den Motiven zu dem Gesetz sind die 
Postagenten ausdriicklich als Beispiel zu § 38 angefiihrt. 

Beamte im einstweiligen Ruhestand bediirfen zur An· 
nahme von Nebenamtern keiner Genehmigung. 

Wegen der Geschichte und des Schriftwesens s. Neben· 
beschi1ftigung. Miiller. 

Nebenbesehiiftigung ist eine offentliche oder private 
Tatigkeit, die ein Beamter neben den amtlichen Dienst
verrichtungen ausiibt. Nach § 16 des Reichsbeamten
gesetzes bedarf ein Reichsbeamter zu einer Nehan
beschaftigung, die mit einer fortlaufenden Vergiitung 
verbunden ist, der Genehmigung der obersten Reichs
behOrde. Einer solchen Nebenbeschaftigung steht gleich 
der Betrieb eines Gewerbes und der Eintritt in den Vor
stand, Verwaltungs· oder Aufsichtsrat einer auf Erwerb 
gerichteten Gesellschaft; wenn die Vorstands·, Verwal· 
tungs. oder Aufsichtsratsstelle mittelbar oder unmittel
bar mit einer Vergiitung verbunden ist, darf nach der Vor. 
schrift des § 16 Abs. 1 Satz 3 des Reichsbeamtengesetzes 
der Eintritt nicht genehmigt werden. 

Ob die Vergiitung fiir die Nebenbeschaftigung in Geld 
oder anderen Leistungen besteht, ist gleichgiiltig, ebenso 
kommt es nicht darauf an, ob die laufende Vergiitung 
jahre., monate- oder tageweise oder fiir jedes einzelne 
Geschaft gezahlt wird. Der Umstand, daB die Genehmi
gung zur Ubernahme einer entgeltlichen Beschaftigung 
nicht eingeholt oder von der BehOrde versagt wird, hat 
auf die zivilrechtliche Giiltigkeit der aus der Neben
beschi1ftigung hervorgegangenen Rechtshandlungen kei
nen EinfluB. 

Die Musikausiibung durch Beamte ist durch besondere, 
von der Reichsregierung herausgegebene Richtlinien ge. 
regelt (Amtsblatt des RPM 1923 S. 473). Hiernach haben 
die Reichsbeamten Musizieren gegen Entgelt, wenn das 
RPM nicht fiir eine bestimmte Zeit das gewerbsmaBige 
Musizieren genehmigt hat, in jedem Einzelfall unter An
gabe des Unternehmers, des Tages und des Ortes der Ver
anstaltung, der Dauer der Musikausiibung sowie des hier
fiir vereinbarten oder erhaltenen Entgelts anzuzeigen. 
Nach diesen Anzeigen priift die BehOrde, ob es sich um 
ein gelegentliches oder etwa um ein gewerbsmaBiges 
Musizieren handelt. Die Musikausiibung in zweifelhaften 
Gaststatten und Raumlichkeiten, die dem Ansehen des 
Berufsbeamtentums in der Offentlichkeit schaden konn
ten, sowie das gewerbsmaBige Nachweisen der Gelegen
heit zur Musikausiibung ist den Reichsbeamten verboten. 

Eine Sondergruppe bilden die mit dem Hauptamt ver
bundenen Nebentatigkeiten, z. B. als von Amts wegen 
bestellter Aufsichtsrat bei einer Gesellschaft (Kabel
gesellschaft, Funkgesellschaft usw.). Der Beamte darf 
grundsatzlich fiir diese Tatigkeit keine besondere Ver
giitung erhalten, er hat aber fiir die aus diesem AnlaB 
ausgefiihrten Reisen Anspruch auf Erstattung der Reise· 
kosten, ferner kann ihm zur Deckung des aus der Neben· 
tatigkeit sich ergebenden Mehraufwands eine etwa von 
der Gesellschaft gewahrte Aufwandsentschadigung bis zu 
einer bestimmten Hohe, die nach der Art der Tatigkeit 
abgestuft ist, belassen werden (Vf des RPM vom 31. 12. 
1925 IV Q 1737). Zur Ausiibung einer ihm dienstlich 
iibertragenen Nebenbeschaftigung, die seiner Vor· und 
Ausbildung entspricht, ist der Beamte gemiiB Art. 13 
der Personalabbau.Verordnung (s. Personalabbau) ver· 
pflichtet. 

Fiir Postagenten und fiir vorlaufig des Dienstes ent
hobene Beamte hat das RPM ein fiir allemal widerruflich 
die Ausiibung von Nebenbeschiiftigungen, mit denen lau· 
fende Vergiitungen verbunden sind, genehmigt (Vf yom 
17.6.1924 IV Q 425). 

Zum Betriebe der Landwirtschaft neben dem Beamten
beruf ist keine Genehmigung erforderlich; ebenso ist der 
Betrieb eines Gewerbes durch die Ehefrau oder einem 
andern AngehOrigen des Beamten dem EinfluB der Be
~.orde entzogen. Beamte. im Wartestand sind in der 
Ubernahme von Nebenbeschi1ftigungen nicht beschriinkt. 
S. auch Nebenamt. 

Der Grundsatz, daB der Beamte seine ganze Kraft und 
Zeit seinem Amt widmen solI und deshalb zur Ausiibung 
von entgeltlichen Nebenbeschaftigungen und zur An· 
nahme von Nebeniimtern einer besonderen Genehmigung 
bedarf, folgt aus dem Wesen des Berufsbeamtentums: 
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Er ist zuerst im katholischen Kirchenrecht durch den 
Papst Gregor den GroBen (1073-1085) ausgesprochen 
worden und ging von da in das preuBische Beamtenrecht 
(Allgemeines Landrecht 1794) iiber. Bereits die preuBi
sche Kabinettsorder vom 13. 7. 1839 bestimmte, daB die 
Beamten Nebenbeschiiftigungen, die mit einer fortlaufen
den Vergiitung verbunden waren, nur mit Genehmigung 
der obersten BehOrde ausiiben diirften. Die Aufnahme 
der entsprechenden Bestimmung in das Reichsbeamten
gesetz (§ 16) begriindete der Abgeordnete Eysoldt bei den 
Verhandlungen im Reichstag kurz und treffend damit, 
daB niemand zweien Herren dienen kOnne (Reichstags
verhandlungen 1872, I. Legislaturperiode I. Bd. S. 174). 
Bei den Post- und Telegraphenbeamten kommt bei der 
Entscheidung iiber Antrage auf Genehmigung von 
Nebentatigkeiten noch als besonderer Gesichtspunkt 
hinzu, daB durch die Ausiibung von Nebentatigkeiten die 
Wahrung des Post- und Telegraphengeheimnisses nicht 
gefahrdet werden darf. 

8chriftwesen. Brand, Das Beamtenrecht. Heymanns Verlag, 
Berlin 1914; Arndt, Das Reichsbeamtengesetz. 2. Aufl. Vereinigung 
wissenschaftlicher Verleger (Walter de Gruyter & Co.), Berlin und 
Leipzig 1922; Perels-8piIIing, Das Reichsbeamtengesetz. 2. Aufl. 
E. S. Mittler & 80hn, Berlin 1906; Beamten-Jahrbuch. Verlags
anstalt des Deutschen Beamtenbundes, Berlin 1925, Heft 11. 

MiilIer. 
Nebenbetriebe. Als solche gelten Einrichtungen zur 

Ausfiihrung von Arbeiten, die nicht zu den eigentlichen 
Aufgaben der DRP gehOren, aber mit dem Postbetriebe 
zusammenhangen und durch eigenes Personal fiir un- . 
m'ittelbare Rechnung der Postkasse unter Verwendung 
amtlich beschaffter Werkzeuge und Werkstoffe aus
gefiihrt werden, wenn dies aus dienstlichen Grunden 
zweckmaBig und vorteilhaft ist. Es handelt sich dabei 
in erster Linie um Arbeiten, die zur Sicherung des Post
betriebs durch Postpersonal auszufiihren sind, ferner 
um Arbeiten, die aus ZweckmaBigkeitsgriinden, um die 
schnelle und leichte Abwicklung des Postbetriebs zu 
£Ordem, oder auch aus wirtschaftlichen Griinden eigenem 
Personal iibertragen werden. Namentlich kommen in 
Betracht: Werkstatten (s. d.) zur Instandsetzung von 
Dienstfahrradem (s. Fahrrader), von Briefbeuteln und 
Paketsacken, neuerdings auch von Rechen- und Schreib
maschinen sowie von Brief- und Paketwaagen, Tischlereien 
zur Instandhaltung oder Anfertigung von Mobeln, ferner 
Beutelschiittelwerke (s. d. ), Beutelstopfanstalten, Drucke
reien des RPM, der OPD und der PSchA, Anlagen zur 
Erzeugung elektrischer Kraft (s. Kraftwerke), Hebe
werke usw. und die 1925 in Berlin versuchsweise ein
gerichtete PlombengieBerei (s. PlombengieBmaschinen). 
Auch die Bedienung der Badeeinrichtungen (s. d.) fiir 
das Personal zahlt zu den Nebenbetrieben. Wegen der 
Ausfiihrung von kleinen baulichen Instandhaltungs
arbeiten durch sachkundige Postbedienstete s. Kleine 
Baubedtirfnisse. 

Nebenbetriebe, zu deren Arbeiten mindestens eine 
volle Arbeitskraft verwandt wird, werden H ilf s b e tri e b e 
genannt, fiir die besondere Vorschriften gelten. Fiir 
umfangreiche Hilfsbetriebe werden kurzgefaBte be
sondere Dienstanweisungen erlassen, von denen mehrere 
Stiicke sogleich nach ihrem ErlaB dem Rechnungshofe 
des Deutschen Reichs eingereicht werden. Bei den 
iibrigen Hilfsbetrieben enthalt die Geschaftsordnung 
(s. d.) der Dienststellen, denen sie zugeteilt sind, genaue 
Angaben iiber ihren Umfang und iiber die in ihnen 
auszufiihrenden Arbeiten. Auf wirtschaftliche Ausftih
rung der Arbeiten und auf sparsame Verwendung der 
beschafften Werkstoffe, Ersatzteile usw. wird besonders 
gehalten; ferner wird sorgfaltig dariiber gewacht, daB 
die beschafften Gegenstande nur zu Dienstzwecken be
nutzt werden. Urn dies sicherzustellen, hat jede Dienst
stelle, bei der Hilfsbetriebe bestehen, iiber die beschafften 
und verbrauchten Werkstoffe, Ersatzteile usw. Einnahme 
und Ausgabenachweisungen zu fiihren und fiir jedes 
Rechnungsjahr auBerdem eine Nachweisung tiber den 

Umfang und die Kosten der Hilfsbetriebe aufzustellen. 
Daneben wird Iiir jede Badeeinrichtung, auch wenn 
q..eren Bedienung keine volle Arbeitskraft erfordert, eine 
Ubersicht iiber die Betriebsergebnisse (Kosten und 
Leistungen) angefertigt. Die Nachweisungen und Uber
sichten gehen nach SchIuB des Rechnungsjahres an 
die OPD, die aus den Nachweisungen tiber den Umfang 
und die Kosten der Hilfsbetriebe eine Hauptzusammen
stellung fiir den ganzen Bezirk fertigt. Diese wird dann 
als allgemeiner Rechnungsausweis dem Rechnungshof 
des Deutschen Reichs iibersandt. 

FUr die Einrichtung und Aufhebung von Hilfsbetrieben 
sind die OPD zustandig. Handelt es sich urn selbstandige 
Werkstatten, so ist Genehmigung des RPM notig. 

S. auch Werkstatten und Kraftwagenwerkstatten. 
HeB. 

Nebengebiihren. Als Nebengebiihren werden nach 
heutigem Gebrauche die Gebiihren bezeichnet, die nicht 
unter die Begriffe BefOrderungsgebiihren (s. d.), Post
bankgebiihren (s. d.), Zeitungsgebiihren (s. d.), Personen
geld (s. d.) und Gepackgebiihr fallen. Nachstehend sind 
diese Nebengebiihren im Inlandsverkehr zusammen
gestellt, soweit sie nicht schon in den Aufsatzen Luft· 
postverkehr, Pakete, Wertsendungen, Postbankgebiihren, 
Zeitungsgebiihren, Personengeld, Gepackgebtihr oder in 
den Aufsatzen tiber die einzelnen Weltpostvereinsvertrage 
(s. d.) aufgefiihrt sind. 

1. AuBergewohnliche Zeitungsbeilagen 
eingefiihrt 1871 mit lIn Silbergroschen fiir jedes Stiick 

1874 " 1/, Pfennig """ 
1901 "1/4 ,, " je 25 g 
1906 "1/2 ,, " ,,25 g 

2. Einlieferungsbescheinigung fiir ein gewohn. 
liches Paket (fruher Scheingeld) 
eingefiihrt in PreuBen 1824 mit 2 Silbergroschen 

1827 " 1 " 
1848 abgeschafft 

1910 wiedereingefiihrt im Reich mit 10 Pf. 
3. Einschreibung 

a)PreuBen. 
1825 auBer dem gewohnlichen Briefporto einfaches 
Briefporto fiir die zuruckkommende Empfangs
bescheinigung und 2 Silbergroschen Scheingeld. 
1867: 2 Silbergroschen; die Empfangsbescheinigung 

des Empfangers kam nicht mehr zuruck. 
1875: 20 Pf. 
1924: 30 Pf. 

b)Bayern 
1810: 4 Kreuzer fiir Einschreiben und Einlieferungs

schein + 12 Kreuzer fiir die zuriickkommende 
Empfangsbescheinigung des Empfangers. 

1850: 6 Kreuzer ftir Einschreiben und Einlieferungs
schein, dazu u. U. 
6 Kreuzer fiir die aUf Verlangen zuruck
kommende Empfangsbescheinigung des Emp
fangers. 

1858: 6 Kreuzer 
1872: 7 " 
1875: 20 Pf. 

c) Wiirttemberg 
1814: 6 Kreuzer 
1868: 7 " 
1875: 20 Pf. 

4. Zustellung 
a)formliche Zustellung mit Zustellungs

urkunde; preuBische Einrichtung seit 1797. 1797 
ftir GerichtsbehOrden 3 gute Groschen + Brief
gebiihr fiir Riicksendung der Urkunde. 
1824 fiir GerichtsbehOrden 33/, Silbergroschen + 

Briefgebiihr wie vor. 
1839 fiir GerichtsbehOrden 4 Silbergroschen + 

Briefgebiihr wie vor. 
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1842 fiir GerichtsbehOrden 3 Silbergroschen + 
Briefgebiihr wie vor. 

1869 fiir BehOrden 1 Silbergroschen + Briefgebiihr 
wie vor. 

1871 fiir BehOrden 1 Silbergroschen + Briefgebiihr 
wie vor, 

fiir Private 2 Silbergroschen + Briefgebiihr 
wie vor. 

1875 fiir Behorden 10 Pf. + Briefgebiihr wie vor, 
fiir Private 20 Pf. + Briefgebuhr wie vor. 

1879 fiir aile 20 Pf. + Briefgebiihr wie vor. 

b) Abtragung von Postsendungen (friiher in 
PreuBen und Wiirttemberg Besteilgeld, in Bayern 
Zustellgeld genannt). 

Das Zustellgeld war urspriinglich personliche 
Einnahme der Brieftrager und Packer. Seine H6he 
wurde aber durch die Post festgesetzt. Spater 
wurde es zur Postkasse verrechnet, im Laufe des 
19. Jahrhunderts allmahlich abgebaut und nach dem 
Kriege von 1914-18 bis auf einige Reste ganz ab
geschafft. Wegen der Entwicklung der Satze im 
einzelnen s. Eilzustellung, Pakete, Postanweisungen, 
Wertsendungen, Zahlungsanweisungen, Zeitungs
gebiihren, Zusteildienst. 

5. Bahnhofs briefe eingefiihrt 1874 
fiir den Kalendermonat 12 M 
fiir die W oche 4 M 

6. Zeitungsbahnhofsbriefe (urspriinglich Zeitungs
sendungen nach Art der Bahnhofsbriefe) 

eingefiihrt 1907 mit 10 P£' fiir Stiick und Monat, 
mindestens 1 M, hochstens 12 M monatlich; 

1923: 5 Pf. fiir Stiick und Monat; 
1924: a) Grundgebiihr 50 Pf. monatlich, 

b) Einzelgebiihr je nach Erscheinungsfrist. 
7. Ruckschein 

eingefiihrt in PreuBen fiir Pakete 1856} 2 Silber-
fiir Briefe 1867 groschen 

im Vereinsverkehr 1858 = 20 Pfg. 

8. Einlieferung von Briefsendungen durch 
StraBen bahnbriefkasten (s. PoststraBenbahn
betrieb) 

eingefiihrt 1. 1. 1922 z. Zt. 5 Pf. 
9. Einsamml ung d urch die Landzusteller 

eingefiihrt in PreuBen 
1869 gewohnliche Briefsendungen frei 

alles andere 1/2 Silbergroschen. 
1883 Pakete iiber 21/2 kg 30 Pf. 
1888 " "21/2 ,, 20" 
1919 Einschreibbriefsendungen, Postanweisungen, 

Wertbriefe und Zahlkarten 5 Pf. 
Pakete bis 21/2 kg 10 " 
Pakete iiber 21/2 kg 20 " 

10. Einsamml ung von Paketen d urch die Orts
paketz usteller 

1889: 10 Pf. 
1923: 20 " 

11. Einlieferung von Sendungen auBerhalb der 
der Schalterstunde 

seit 1879 . . . . . . . . . 20 Pf. 
12. Hergabe, Unterhaltung und Leerung von 

Hausbriefkasten (friiher nach der wirklichen 
Leistung) 

1922: 120 M jahrlich + Leerungsgebiihr nach 
nach Zeit. 

1923: 15 M monatlich. 
13. Posta usweiskarte n 

seit 1909 . . . 
14. Postlager karten 

seit 1910 . . . 

. 50 Pf. 

. 25 Pf. 

15. Lagergeld (urspriinglich personliche Einnahme der 
Packmeister, seit 1825 zur Postkasse) 

1825: fiir die ersten 4 Tage 
bis 30 Pfund und bis 100 Taler 

1 Silbergroschen 
bis 60 Pfund und bis 500 Taler 

2 Silbergroschen 
iiber 60 Pfund und bis 1000 Taler 

3 Silbergroschen 
fiir jede weiteren 1000 Taler mehr 

1 Silbergroschen; 
bei langerer Lagerung die doppelten 

Satze fiir jede weitere Woche. 
1867 aufgehoben. 
1920 wieder eingefiihrt mit taglich 30 Pf. 
1923 taglich 10 Pf., hOchstens 6 M. 
1925 " 10 Pf., " 4 RM. 

16. Prufung der Empfangsberechtigung von 
Abholern 

seit 1921 jahrlich 6 M. 
17. Abholung am Schalter. 

Fiir die Abholung wurden in verschiebenen 
deutschen Staaten Fachgebiihren erhoben, die z. T. 
den Schalterbeamten zuflossen. Sie wurden durch 
die Posttaxgesetzgebung des Norddeutschen Bundes 
und des Deutschen Reiches iiberall aufgehoben. Vor
iibergehend waren sie nochmals eingefiihrt vom 
1. 10. 1919 bis 30. 12. 1923. Vom 15. 1. 1923 bis 
28. 2. 1923 bestand noch eine Abholungsbebiihr ffir 
Pakete. 

18. SchlieBfachge biihr, eingefiihrt 1901 
1901 kleines Fach 12 M, groBes Fach 18 M 

jahrlich, 
1924 kleines Fach 1,50 M, groBes Fach 2,25 M 

monatlich. 
19. Unzustellbarkeitsmeldung 

eingefiihrt 1882 . . . . 
20. La ufzettel, eingefiihrt 1825 

1825 
z. Zt ..... 

20 P£. 

5 Silbergroschen 
20 Pf. 

21. A usfertigung vonDo ppeln zu Posteinlieferungs
scheinen, zu Bescheinigungen iiber Zeitungsgeld 
und zu vom Empfanger verlornen Post- und 
Zahlungsanweisungen 

1919 eingefiihrt mit 25 Pf. 
seit 1923 . . . . . . . 10 " 

22. Stu n dung, eingefiihrt in PreuBen 1863 
1863 bis 50 Taler fiir je 1 Taler 1 Silbergroschen 

iiber 50 Talerfiir je 1 Taler 1/2 Silbergroschen 
seit 1875 jede Reichsmark 5 P£., mindestens 

50 Pf. 
In Bayern friiher 1 Postfach mit Kontofiihrung 

10 Gulden jahrlich. 
23. Beforderung verschlossener Taschen 

seit 1871 . . . . . . . . . 50 Pf. 
24. Verzollungspostgebiihr 

1881: 20 Pf. (einschlieBlich Zustellgebiihr fiir 
Pakete bis 3 kg) 

1886: 20 Pf. (einschlieBlich Zustellgebiihr fiir 
Pakete bis 5 kg) 

1924: 30 Pf. 
In der Zeit des Wahrungsverfalls bestanden auch noch 

andere Nebengebiihren, die aber seit Wiedereinfiihrung 
der Goldwahrung wieder verschwunden sind, u. a. fiir 
Zuriicknahme von noch nicht abgegangenen Postsen
dungen' und von Zeitungsbestellungen, Ausfertigungs
gebiihr fiir Antrage auf Riickforderung oder Aufschrifts
anderung bereits abgegangener Sendungen, Behandlungs
gebiihr fiir Abholungserklarungen und Vollmachten, 
Zuschlaggebiihren fiir postlagernde Sendungen, Gebiihr 
fiir Nachfrage nach postlagernden Sendungen auBerhalb 
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der Schalterstunden, Behandlungsgebiihr fUr Abkommen 
iiber Priifung der Abholer-Empfangsberechtigung. 

Wegen der Versicherungsgebiihr und Behandlungs
gebiihr bei Wertsendungen s. Wertsendungen. Wegen 
der Sonderge biihr fiir dringende Pakete s. dringende 
Pakete. Wegen der Vorzeigegebiihren fiir Nachnahme
und Auftragssendungen s. Postbankgebiihren. 

K. Schwarz. 
Neujahrsbriefverkehr. Zum Jahreswechsel, aber auch 

zu den andern hohen Festtagen - Ostern, Pfingsten, 
Weihnachten -, pflegt der Briefverkehr stark anzu
schwellen. Diese Steigerung tritt zu Neujahr zwar nicht 
mehr in dem Umfange ein, wie in der Zeit vor dem Kriege, 
sie ist aber doch noch so stark, daB die DRP gezwungen 
ist, in groBern Orten besondre Vorkehrungen zur glatten 
Abwicklung des Verkehrs zu treffen. In der Hauptsache 
bestehen diese in einer Verstarkung des Briefverteil- und 
des Zustellpersonals durch voriibergehend eingestellte 
Hilfskriifte (sog. Helfer) sowie in einer starkern Be
setzung der Bahnposten, soweit es der Raum in den 
Bahnpostwagen gestattet. Ferner wird die Zahl der 
Zustellgange am Neujahrstage notigenfalls verm~.hrt, es 
werden mehr Beforderungsmittel gestellt usw. Ahnlich 
wird auch, soweit notig, an den iibrigen hohen Festtagen 
verfahren. 

Neuseeland. 
I. Geschichte. Die Geschichte des Postwesens von Neuseeland 

ist noch jung. Die am 13. 12. 1642 von Tasman entdeckten, von 
Cook 1769-70 umsegelten Inseln wurden erst im 19. Jahrhundert 
von Europaern besiedelt. Die New Zealand Association griindete 
1839 Wellington an der Cookstra1le. Am 18.9.1840 wurde in Auck
land die britische Flagge gehiBt. Bei der Besitzergreifung des Landes 
wurde auch das Postwesen nach englischem Vorbild eingerichtet, 
und zwar wurde zunachst ein PA in Auckland in einem Eingeborenen
haus er6ffnet. Der Postmeister war nebenbei Gemeindeschreiber. 
Spater wurde der Postdienst von dem Gemeindedienst getrennt und 
einem Beamten iibertragen, der den Rang eines Clerk hatte; die 
Amtsbezeichnung Postmeister wurde dem Hafenzollverwalter ver
liehen. Erst 1853 wurde der Clerk vom Statthalter von Neuseeland 
mit einem Jahresgehalt von 300 Pfund Sterling zum Postmeister be
f6rdert. Der erste Generalpostmeister, namens Petre, wurde !854 
ernannt. Seine Tatigkeit bestand darin, da1l er einige HauptP A zu 
beaufsichtigen und die Beamten bei der Regierung Zll vertreten hatte. 
Am 1. 7. 1855 wurden die ersten Postwertzeichen ausgegeben. Petres 
Nachfolger, der Hon. H. J. Tancred, begann mit der Ver6ffentlichung 
von jahrlichen Geschaftsberichten. 

1862 bewilligte die Volksvertretung von N euseeland einen J ahres
zuschu1l von ~OOOO Pfund Sterling iiir eine Postverbindung mit 
Europa iiber Panama. Da die grollbritannische Regierung ihre Mit
wirkung ZIlr Einrichtung dieser Postverbindung ablehnte, beauftragte 
die Regierung von Neuseeland 1865 Dr. Featherstone, mit der Regie
rung von Neusiidwales iiber die Einrichtung dieser Postverbindung 
zu verhandeln. Diese Verhandlungen fiihrten 1866 Zllm Ziele. J edoch 
stellten sich der Ausiiihrung des Dienstes so zahlreiche Schwierig
keiten entgegen, da1l er 1868, nachdcm die Dampfschiffahrtsgesell
schaft zahhmgsunfahig geworden war, aufgegeben werden mullte. 
1869 schlo1l N euseeland einen neuen Vertrag iiber die BefOrderung 
der englischen Post auf dem Wege iiber San Franzisko; 1871 lief 
dieser Vertrag abo In der Folgezeit war die PV dauernd darauf be
dacht, die iiberseeischen Verbindungen, insbesondere mit dem Mutter
lande, auszubanen. 

Das seit 1862 vom Auditor-General der Kolonie wahrgenommene 
Postanweisungspriifungsgeschiift wurde 1864 der Postverwaltung 
zugeteilt. Februar 1865 wurde der Regierungssitz von Auckland nach 
Wellington verlegt, der Postverkehr nahm seitdem einen bedeutenden 
Aufschwung. Februar 1867 wurde der Postsparkassendienst ein
gefiihrt. Dem Weltpostvertrag trat N euseeland am 1. 10. 1891 beL 
1899 wurde der Post die Auszahlung der Altersrenten (Old-Age 
Pensions) ubertragen. Am 1. 1. 1901 trat ein neues PG (The Post 
Office Act 1900) in Kraft, das die.in einer Reihe von EinzelPG be
handelten Stoffe zusammenfallte. Am gleichen Tage wurde das 
"Welt-Penny-Porto'" cingefiihrt, d. h. es wurde die Gebiihr fiir den 
gew6hnlichen einfachen Brief nach einer grollen Zahl von Landern 
(in Europa: Portugal, Italien, Serbien, Schweiz) auf 1 Penny herab
gesetzt, und eine neue Penny-Freimarke mit der Aufschrift "Uni
versal Postage" (Weltgebiihr) eingefiihrt. 1905 kamen die Barfrei
machungsmaschinen in Gebrauch. 1906 wurden die zahlreichen 
Gebiihrenfreiheiten aufgehoben, nachdem sie 66 Jahre bestanden 
und einen betraehtlichen Einnahmeausfall verursacht hatten. Am 
6. 7. 1908 stellte die Postverwaltung ZIlm erstenmal einen Kraft
wagen in Wellington fiir die PaketzusteJlung und Briefeinsammlung 
ein. 1909 Wegfall des Ankunftstempels, Einfiihrung von Wert
zeichengebern. Am 1. 1. 1911 wurde der Wcrtbriefdienst mit einer 
Hiichstwertangabe von 400 Pfund Sterling und am 1. 10. 1911 ein 
unmittelbarer Postanweisungsaustausch mit Frankreich auf Grund 
eines besonderen Abkommens eingerichtet. Am 1. 6. 1912 wurde als 
besondere Postanweisung die domestie-money order bis 5 Pfund 
Sterling eingeliihrt; die Betrage dieser Postanweisungen werden den 
Empfangern in die Wohnung zugestellt. 

II. Verfassung. Das vereinigte Post- und Tele
graphenwesen Neuseelands wird yom "Post Office and 
Telegraph Departement" geleitet, an dessen Spitze 
der "Postmaster General and Minister of Telegraphs" 
steht. Er ist Mitglied der Regierung und der Volks
vertretung verantwortlich. Der standige Leiter der Ver
waltung fiihrt die Bezeichnung "Secretary", er ist dem 
Generalpostmeister verantwortlich. Das Postgebiet ist 
in 16 Bezirke eingeteilt: Auckland, Blenheim, Christ
church, Dunedin, Gisborne, Greymouth, Hamilton, 
Invercargill, Napier, Nelson, New Plymouth, Oamaru, 
Thames, Timaru, Wanganui und Wellington. Der Leiter 
einer Bezirksbehorde heiBt "Chief Postmaster" (Haupt
postmeister), er iibt die Aufsicht iiber die PAnst des 
Bezirks aus und leitet auBerdem das P A seines Amts
orts, das die Bezeichnung "Head Office" (Hauptpost
amt) fiihrt. Die BezirksPAnst heiBen "Sub-Offices" 
(Unteramter); sie zerfallen in solche, die von Berufs
beamten und solche, die von Kaufleuten, Lehrern, 

'Eisenbahnbeamten usw. nebenamtlich verwaltet werden. 
1922 waren insgesamt 2168 PAnst vorhanden. 

III. Beamtenverhaltnisse. Die Anwarter fiir den Beamten
dienst heWen "Cadets"; sie liihren nach YoJlendung des 18. Lebens
jahrs die Bezeichnung "Volunteers". Nach einer Vorbereitungszeit 
von mindestens drei Jahren werden die Volunteers zur Clerk-Priifung 
zugelassen. Es gibt sechs Beamtenklassen. Die Anwiirter fiir den 
untern Dienst hei1len "Learners" (Lehrlinge), sie riicken zu "Letter 
carriers" (Brief trag ern) und "Messengers" (Boten) auf und k6nnen 
zu "Exchange, Dispatch und Counter Clerks" (Ausweehselungs-, 
Abfertigungs- und Schalterbeamten) sowie zu "Sorters" (Verteilern) 
bef6rdert werden. 

IV. Po s t zw a n g erstreekt sich auf die Bef6rderung von Briefen 
jeder Art. Zuwiderhandlungen werden mit Geldbu1le geahndet. 

V. Betrieb. 
A. Briefpost. Briefe (letters): Meistgewieht 2 kg, Aus

dehnungsgrenzen 45 cm, in Rollenform 75 em Lange nnd 10 cm 
Durchmesser. Gebiihrenstufen von je 2 Unzen (1 Unze = 28,35 g). 
Fiir die nach Eintritt der Schlullzeit fiir cine Post aufgelieferten 
Briefe, die mit der Post noch befordert werden sollen, ferner fiir die 
bei den Bahnposten, den Postziigen und an Bord der Schiffe auf
gelieferten Briefe wird eine Spatlingsgebiihr (late letter fee) er
hoben. Die Gebiihr ist aber nicht liir die an Haltestcllen usw. ohne 
PAnst aufgelieferten Sendungen fallig. Barfreimachung ist zu
lassig bei einer Massenauflieferung von mindestens 240 Briefen. Die 
Postverwaltung gibt Kartenbriefe (letter-cards) heraus. Post
karten (post cards). Nichtamtlich ausgegebene versieht die Ver
waltung auf Antrag mit Markenstempel. Geschiiftspapiere 
(commercial papers). Meistgewicht 5 Pfund (1 Pfund = 453 g). 
Gebiihrenstufen bis 1 Pfnnd von je 4 Unzen, dariiber je 1 Pfund. 

Drucksachen (printed matter) unterliegen den Bestimmungen 
des Weltpostverkehrs; Meistgewicht und Gebiihrenstufen wie bei 
den Geschaftspapieren. Kein Freimachungszwang. Barfrei
mach ung bei AufJieferung von mindestens 240 gleichartigen Druck
saehen zulassig. Blindenschriftsend ungen bis 6'/, Pfund 
zniiissig; sie werden gebiihrenfrei bef6rdert. Waren proben (pat
terns) unterliegen den Bestimmungen des Wcltpostverkehrs. Meist
gewicht und Gebiihrenstufen wie bei den Drucksachen. Kein ]'rei
machungszwang. Zeitungen. (newspapers). Um gegen die cr
ma1ligte Zeitungsgebiihr befOrdert zu werden, miissen die Zeitungen 
usw. in der bei der Hanptverwaltung geliihrten Zeitungsliste ver
zeichnet sein. Die Gebtihr wird flir jede Zeitungsnummer berechnet, 
kein Freimachungszwang. Einschreibung ZIlliissig fiir Briefe, 
Kartenbriefe, Postkarten, Drucksachen, Zeitungen nnd Postpakete. 
Bei Verlust kann der Generalpostmeister eine Entschiidigung von 
h6chstcns 2 Pfund Sterling gewahren. Auch kann er an Stelle der 
Geldentschadigung den in Ycrlust geratenen Gegenstand ersetzen. 
Bei grii1leren P Anst sind S chi i ell lac her (private boxes) eingerichtet, 
die sich auBerhalb der Schaltervorraume befinden und jederzeit 
zuganglich sind. AuBerdem gibt es A usgabefiicher (call boxes), 
die so aufgestellt sind, daB man vom Schaltervorraum aus durch die 
Glasriickwand sehen kann, ob Sendungen darin liegen. Fur beide 
Arten von Abholungsfiichern ist Miete zu zahlen. EmpHinger, die 
an Poststra1lcn wohnen, k6nnen sich ihre Sendungen dureh v e r
schlieBbare Taschen (private bags) gegen cine besondere Gebuhr 
zufiihren lassen. An gr61leren Orten besteht Eilzustelldienst 
(express delivery). 

B. Wertbriefe. Wertangabe bis 400 Pfund Sterling zulassig. 
Geld dart in Wertbriefen versandt werden; jedoch wird liir den Ver
lust eines Briefes mit Geldinhalt eine Entschadigung von h6chstens 
5 Pfund Sterling gewiihrt. 

C. Postpakete (parcels). Meistgewicht 28 Pfund fiir die mit 
der Eisenbahn oder mit Dampfschiff, 11 Pfund fiir die mit Wagen 
und 5 Pfund liir die auf andre Weise ZIl bef6rdernden Pakete. AuBer
dem bestehen Ausdehnungsbeschrankungen. Gebiihr nach Gewichts
stufen. Bei Verlust oder Beschadigung wird Ersatz bis zu 2 Pfund 
Sterling fiir ein gew6hnliches Paket geleistet. Wertangabe zulassig. 

D. Postanweisungen. Meistbetrag einer Postanweisung 
(Money Order) 40, im Verkehr mit Rullland 30, mit den Vereinigten 
Staaten von Amerika und den franz6sischen Kolonien 20 Pfund 
Sterling. Telegraphische Postanweisungen zuH\ssig. Fur die auf 
Postanweisung eingezahlten Betrage leistet die Postverwaltung 
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GewAhr. Giiltigkeitsdauer 12 Monate nach dem Aufgabemonat. 
danach Auszahlung nur auf Ennachtigung der Rauptverwaltung. 
Die Postverwaltung gibt 9 Arlen von Postbons (s. d.) aus; Mindest· 
betrag 1, Rochstbetrag 20 Schilling. Giiltigkeitsdauer unbeschrAnkt. 
Die Postbons siud nur innerhalb Neuseelands zahlbar. 

E. Postsparkasse (Post Office Sa\ings Bank). Der Post· 
sparkassendienst ist in N euseeland am 1. 2. 1867 eingefUhrt worden. 
Mindesteinlage 1 Schilling; zum Sparen kleinerer Betrage werden 
Sparmarken ausgegeben, auf die Freimarken bis zum Betrage von 
1 Schilling aufzukleben sind. Von einem bestimmten Betrage ab 
werden die Guthaben nicht verzinst. Guthaben konnen auch auf die 
britische Postsparkasse und umgekehrt iibertragen werden. 

Die N euseelandische Postverwaltung besorgt auBerdem die 
Kassengeschafte einer groBen Anzahl von Staatseinrichtungen. 

Schriftwesen. Archiv 1882 S.635; Sieblist S.477ft.; Recueil 
S. 419ft.; L'Union Postale 1892 S. 95ff., 1898 S.59ff., 181ft., 1901 
S.61ff., 72, 1902 S.7ft., 1909 S.7ff., 23ff., 1910 S.136ft., 1911 
S.163ft., 183ft., 191, 1913 S.161ft., 177ft. Brandt. 

Nicaragua. I. Verfassung und Beamtenverhalt· 
nisse. Das Postwesen Nicaraguas wird von einem Gene· 
ralpostdirektor geleitet, der von dem Prasidenten der 
Republik ernannt wird und dem Minister der offent· 
lichen Arbeiten untergeord!let ist. In den Departements. 
hauptstadten bestehen P 4- 1. Klasse, denen die P Ans~· 
des Departements, die P A II. Klasse und die HilfsP A 
unterstellt sind. Die Vorsteher der PA II. Klasse und 
der HilfsP A sind entweder Telegraphisten oder Steuer· 
einnehmer. Die Bahnposten unterstehen der General· 
direktion. Die Anwarter fiir den unteren Dienst miissen 
gelaufig lesen und schreiben konnen, 16 Jahre alt sein 
und genaue Kenntnisse des Ortes haben, wo sie be· 
schaftigt werden sollen. Aile Beamte miissen Sicherheit 
in Geld hinterlegen. Die Posthalter (Contratistas po
stales) werden auf Vertrag angenommen. Den Post
beamten, ihren Verwandten bis zum zweiten Grad und 
den andern Staatsbeamten ist es verboten, sich um eine 
Posthalterei zu bewerben oder unmittelbar oder mittelbar 
einem solchen Unternehmen ihre Aufmerksamkeit zu 
widmen. 

II. Der Postzwang erstreckt sich auf die Briefbefiirderung. 
III. Portofreihei t genieBen die Sendungen des Prasidenten 

der Republik, des Staatssekretars, des Generalpostdirektors, des 
Prasidenten des obersten Gerichtshofs, der Abgeordneten des National· 
kongresses fiir die Dauer der Tagung, des Unterstaatssekretars der 
Republik, des Sekretars des kommandierenden Generals, des General
direktors der Telegraphen und seines Sekretars, des Sekretars des 
Generalpostdirektors und der Vorsteher der PA I. Klasse. Die 
Regierung kann Portofreiheit in Fallen eines offentlichen Nutzens 
gewahren. Die Zeitungen, die Werke der Schriftsteller des Landes 
und die von den offentlichen Verwaltungen gedmckten Schrift
stiicke werden gebiihreufrei befiirdert. 

IV. Betrieb. 
A. Briefpost. Freimachungszwang fiir aile Postsendungen. 

Postwertzeichen werden verkauft bei den P Anst, den offentlichen 
Steuerkassen und dazu ennachtigten Privatpersonen, die fiir den 
Verkauf eine Vergiitung von 8 vR erhalten. Die gleiche Vergiitung 
wird beim Einkauf von Postwertzeichen in Rohe von mindestens 
10 Pesos gew1lhrt. Bei Briefen kein Meistgewicht, Gewichtsstufen 
von 15 g. Nicht amtlich ausgegebene Postkarten zulassig nur, 
wenn sie den von der Verwaltung ausgegebenen entsprechen. Dr uc k
sac hen unterliegen den Bestimmungen des Weltpostverkehrs. 
Meistgewicht 2 kg, Gebiihrenstufen 50 g. Geschaftspapiere 
Meistgewicht und Ausdehnung wie bei Dmcksachen, Gebiihren· 
stufen 50 g. Waren proben Mcistgewicht 2 kg, Ausdehnungsgrenze 
30 x 20 X 10 cm, in Rollenform 30 cm Lange, 15 cm Durchmesser, 
Gebiihrenstufen erste 100 g, dann weiter je 50 g. Aile Briefpost· 
gegenst1lnde konnen eingeschrieben werden. Der Empfanger 
einer Einschreibsendung wird von der BestimmungsP Anst schrift
lich aufgefordert, sie bei der Post unter Vorlegung von Ausweis
papieren abzuholen. Bei Verlust einer Einschreibsendung, hiihere 
Gewalt ausgenommen, Entschadigung von 10 Pesos. Beamte, die 
den Verlust einer Einschreibsendung verschuldet haben, werden 
zum Ersatz herangezogen und anBerdem in eine Geldstrafe von 1 bis 
15 Pesos genommen. 

B. We r t b r i e f e. 1m Verkehr der PA I. Klasse Rochstbetrag 
der Wertangabe 2000 Pesos, im Verkehr der PAIl. Klasse 500 Pesos. 
Gebiihr besteht aus Gewichts-, Einschreib· und Versichemngsgebiihr. 
Bei Verlust oder Beschildigung, hiihere Gewalt und FahrUissigkeit 
des Absenders ausgenommen, Ersatz bis zur Rohe des ange· 
gebenen Wertes. 

C. Postpakete bis 5kg zulassig. Ausdehnungsgrenze 60cm 
in einer Riehtung; der Rauminhalt darf 20 cdm nieht iibersehreiten. 
Es ist verboten, in die Pakete sehriftliche Mitteilungen, Geld .. Gold, 
Silber, Edelsteine usw. einzulegen. Die Pakete werden ohne .l:'aket
karten versandt; die Freimarken auf die Pakete geklebt. Bei Ver
lust oder Beschadigung, hohere Gewalt oder FahrIassigkeit des 
Absenders ausgenommen, Ersatz des wirklich erlittenen Schadens, 
j edoch hOchstens 25 Franken. Sonstige Dienstzweige bestehen nicht. 

Sehriftwesen. Recueil S. 964ft. Brandt. 

Nichtplanmii.Big s. PlanmiiBig 

Nichtvereinsliinder sind die dem WPV nicht an
gehorenden Lander; in Hinsicht auf die Neben
abkommen des WPV sind Nichtvereinslander die
Lander, die den Nebenabkommen nicht bei
getreten sind. 

AuBerhalb des WPV standen Ende 1925 nur noch Afghanisten 
und Arabien sowie einige britische Besitzungen in Afrika (Nigeria, 
Nordrhodesia), in Asien (Malayische Staaten Johore und Trengganur 

Lakediven und Malediven) und in Ozeanien (Tonga- oder Freund
schaftsinseln). 

Eine unmittelbare Beziehung zwischen WPV und 
Nichtvereinslandern besteht in gewissem Umfange in
sofern, als in verschiedenen Nichtvereinslandern von 
Vereinsverwaltungen unterhaltene P Anst vorhanden 
sind. Diese gelten als zum WPV gehorend, so daB sich 
der Postverkehr mit ihnen durchweg nach den Vereins
vorschriften abwickelt. 1m iibrigen hat der WPV seit 
seiner Begriindung an dem Grundsatz festgehalten, daB· 
die Vereinsverwaltungen, die Postverbindungen mit 
Nichtvereinslandern unterhalten, diese den iibrigen_ Ver· 
einsverwaltungen zur Verfiigung zu stellen haben. 

Den Postverwaltungen, die Postverbindungen mit Nichtvereins·
landern unterhalten, ist es iiberlassen, die naheren Bedingungen 
hierfiir mit den beteiligten Nichtvereinsverwaltungen zu verein
baren. Doch enthillt der WPVertr eine Reihe von Richtlinien, 
die bei solchen Vereinbarungen innegehalten werden sollen. Durch 
diese Richtlinien, die sich z. B. auf die Gebiihreufestsetzung, die
Rohe und Ermittelung der Briefdurchgangskosten beziehen, wird. 
sichergestellt, daB sich der Briefverkehr mit NichtvereinsIandern. 
wenigstens in seinen Grundziigen dem Vereinsverkehr anpaBt. 

Das Postpaketabkommen des WPV enthiilt ebeufalls die aus
driickliche Festsetzung, daB die an diesem Abkommen beteiligten: 
Lander, die einen Postpaketverkehr mit nicht teilnehmen· 
den Landern unterhalten, allen andern beteiligten Verwaltungen 
gestatten miissen, diese Verbindungen zum Austausch von Post· 
paketen mit den nicht tellnehmenden Landern zu beniitzen. Auf
Grund dieser Bestimmung iibernimmt z. B. die DRP, die uach 
einem besondren Abkommen einen Postpaketaustauseh mit der
am Vereins-Postpaketdienst nicht teilnehmenden britischen Post· 
verwaltung unterhiilt, Postpaketeaus allen Liindern zur Weiter·~ 
befOrdemng naeh England und im Durchgang durch England. 
Aueh das Postanweisungsabkommen d.es WPV enthalt Bestimmungen 
iiber den Postanweisungsaustausch mit den am Abkommen 
nicht beteiligten Landern durch Vermittlung von Vereins· 
landern. Daraus ist besonders zu erwahnen, daB Postanweisungen. 
nach Nichtvereinslandern von der den Austausch bewirkenden. 
Vereinsverwaltung mit einer Erganzungsgebiihr belegt werden 
diirfen. 

Niederiande. 
I. Geschichte. Wie anderwiirts ist auch in den Niederlanden.. 

die Post aus dem Botenwesen hervorgegangen, das wohl in keinem 
andern Lande eine so ausgedehnte Entwicklung gehabt hat. Schon 
zu Beginn des 13. J ahrhunderts waren standige Boten zur Be
forderung von Briefen in Staatsangelegenheiten angestellt. Die· 
Boten reisten entweder zu Pferd oder zu FnB. Sie erhielten neben 
einem festen Gehalt eine Reiseentschadigung, die Boten zu FuB 
ein Drittel der Entschadigung eines reitenden Boten. Ahuliche· 
Boteneinrichtungen bestanden in den groBeren Stadten, wo die 
Boten Yom Magistrat angestellt und vereidigt wurden. Auch die 
stadtischen Boten reisten nur in dienstlichen Angelegenheiten ihrer' 
Auftraggeber; zur BefOrderung von persoulichen Briefschaften waren 
sie nicht bestimmt. Regelm1lBige Verbindungen tauchen erst im. 
16. Jahrhundert auf. Um die Mitte dieses Jahrhunderts unterhielten. 
Arnheim und Nymwegen solche Verbindungen nach dem Siiden, 
wahrscheinlich zum AnschluJ3 an die Taxisschen Posten von Briissel 
nach Oesterreich und Spanien. Ebenso bestand im Jahre 1571 ein 
geregelter Botendienst zwischen den beiden Stadten sowohl zu Lande
als auch zu Wasser. 

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts kommt neben den Regierungs· 
boten eine Regierungspost vor, (lie ebenfalls nur zur BefOrderung: 
von Briefen in Staatsangelegenheiten diente. Urspriinglich war fiir 
diesen Dienst ein Postmeister angestellt, der auch die Post zu be
fOrdern hatte und erst spater seine Postillione reisen lieB. Die nieht
amtlichen Briefschaften wurden durch Personen, die ohnehin zu 
reisen hatten, befOrdert. Ais mit der Zunahme des Verkehrs die' 
BefOrderung pers5nlicher Briefe eine gewinnbringende Besehiiftigung 
wurde, entwickelte sich zwischen den Stiidten ein der BefOrderung' 
personlicher Briefschaften dienendes Botenwesen, das nach und 
nach zu den Botenanstalten fiihrte, die einem Konsul oder Obmann 
unterstellt waren. Die Botenanstalten hatten die Befugnis, in den. 
Stiidten Briefkasten aufzustellen und die Stunde der Abreise der 
Boten an der Borse ausrufen zu lassen. Die Botenanstalt eines Ortes· 
befOrderte die Briefe nur in der Richtung nach einem zweiten Orte, 
wiihrend die BefOrderung in umgekehrter Richtung der Boten
anstalt des zweiten Ortes zufiel. Aus den Botenanstalten entwickelten 
sieh die P A. Der tJbergang geschah in der Regel durch Magistrats
beschluB, vielfaeh nahmen aber die Boten auch ohne weiteres und 
mit stillschweigender Genehmigung den Titel "Postmeister" an. 
Die Postmeisterstellen, die ein J ahreseinkommen von 6000 bill' 
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7000 Gulden und mehr einbrachten, waren zu jener Zeit groBtenteils 
in den Handen von Angehorigen der Senatorenfamilien; dabei waren 
die Inhaber soleher Stellen nieht selten Kinder von 2-15 Jahren. 
Bisweilen wurde das Postmeisteramt aueh an den Meistbietenden 
verpachtet, z. B. in einem FaIle in Middelburg fiir 16 300 Gulden. 
N ach und nach gingen die Stadte dazu tiber, das Postwesen in 
eigenen Betrieb zu tibernehmen und den Dienst durch festbesoldete 
Beamte versehen zu lassen, so in Rotterdam 1714, in Utrecht 1721, 
in Herzogenbusch 1727, in Arnheim 1733, in Leyden 1735 usw. 
J edes Postmeisteramt war selbstandig und berechtigt, seine Be
ziehungen zu andern Amtern durch Vertrage zu regeln. In den 
Provinzen Gelderland und Oberyssel kam es gegen Ende des 17. und 
zu Beginn des 18. Jahrhunderts vortibergehend zu einer Zusammen
fassung des gesamten Postwesens unter dem Statthalter von Gelder
land und dem Postmeister von Zwolle. Der Anfang zur endgilltigen 
Vereinheitlichung des Postwesens ging indes von der Provinz Holland 
aus. 

1m Jahre 1747 verzichtete der Magistrat des Haag zugunsten 
des Statthalters auf das Recht, Postmeister anzustellen. Damit war 
der erste Schritt zur hollandischen Staatenpost getan. Anf die 
tibrigen Stadte der Provinz wurde eingewirkt, ebenfalls ihre postali
sehen Rechte auf den Statthalter zu tibertragen. Es sollten dadurch 
namentlieh die offentlichen Geldverhaltnisse aufgebessert werden. 
Ais verschiedene Stadte sich wenig geneigt zeigten, ihre Postgerecht
same aufzugeben, wurde ein AusschuB von seehs Mitgliedern ein
gesetzt, der die Frage der Grtinduug eiuer Staatenpost prlifen sollte. 
Er beschloB, das Postwesen der ganzen Provinz alsbald an ,ieh zu 
ziehen und die beteiligten Postmeister und Stadte zu entschadigen. 
Die Entschadigungen wurden auf den durehsehnittlichen Rein
gewinn der Jahre 1738 -1747 festgesetzt und betrugen insgesamt 
rund 330 000 Gulden jahrlich, die den Empfangsberechtigten lebens
langlich zuerkannt wurden. Auf diese Weise trat die hollandische 
Staatenpost am 1. 7. 1752 ins Leben. An der Spitze der Staaten
post standen flinf Kommissare, von denen zwei in Amsterdam, 
zwei im Haag und einer in Rotterdam ihren amtliehen Wohnsitz 
hatten. J edem Kommissar war ein bestimmter Verwaltungsbezirk 
zugeteilt, mindestens einmal vierteljahrlich kamen die Kommissare 
im Haag zur Besprechung zusammen. Monatlieh hatten die P A 
eine Abrechnung aufzustellen und an den zustiindigen Kommissar 
einzureichen. Neben dieseu Abreelmungen wurden Vierteljahrs- und 
J ahresrechnungen gelegt. 

Das Briefgeheimnis galt zwar als unverletzlich; es gab aber 
Ausnahmen von diesel' Regel. Namentlich standen die Briefsehaften 
der fremdtandischen Gesandten nieht unter dem Schutze des Brief
geheimnisses. Bei den personlichen Briefschaften kamen Ver
letzungen des Briefgeheimnisses nur zu Zeiten politischer Verwiek
lungen vor. Dagegen war im Verkehr mit Niedertandiseh-Indien 
das Briefgeheimnis liberhaupt nicht gewiihrleistet. Da es verboten 
war, liber Angelegenheiten der Indischen Kompagnie zu schreiben, 
wurden aIle Briefe nach und aus Indien geoffnet und gelescn. 

In den librigen Provinzen Hollands kam es nicht zu einer ahnliehen 
Zusammenfassung des Postwesens, vielmehr erhielten sich dort die 
stiidtischen P A wahrend des ganzen 18. J ahrhunderts. Erst am 
12. 1. 1799 beschloB die gesetzgebende K6rpersehaft der batavischen 
Republik, das gesamte Postwesen zu verstaatlichen. Die Vor
bereitungen zogen sieh indes in die Lange, so daB die Staatspost 
erst am 1. 1. 1803 in Wirksamkeit treten konnte. Das Postwesen 
wurde dureh einen AusschuB von 7 Mitgliedern vcrwaltet. Ihm 
unterstanden 28 HauptPA und die in groBerer Zahl vorhandenen 
Unter- und NebenPA des Landes. Die Stadte, die bis dahin noeh 
ihr eigenes Postwesen gehabt hatten, erhielten auf weitere 25 Jahre 
eine Verglitung, die zuniichst naeh dem Durehsehnittsergebnis der 
letzten 10 Jahre bemessen wurde und sich von Jahr zu Jahr urn '/25 
verminderte. Den Postmeistern solcher Orte, an denen ein stadtisehes 
Postwesen nicht vorhanden gewesen war, wurde ein angemessenes 
Ruhegehalt gewiihrt. N aeh der Erhebung Hollands zum Kiinigreieh 
wurde durch ErlaB yom 27. 2. 1807 das Postwesen einem General
direktor unterstellt, dem drei Administratoren, ein Generalsekretar 
und llinl Inspektoren zur Seite standen. Das Postgebiet umlaJ3te 
5 Bezirke, denen am 2. 10. 1809 durch Aufnahme Ostfrieslands in 
das hollandisehe Staatsgebiet ein 6. Bezirk hinzutrat. Spater ist die 
Zahl der Bezirke weiter - bis auf 11 - vermehrt worden. 

II. Verfass ung: Gegenwartig wird das niederlan
dische Postwesen, das mit dem Telegraphen- und Fern
sprechwesen vereinigt ist, von der dem Ministerium £iir 
WasserstraBen angegliederten "Generaldirektion der 
Post und Telegraphie" (Hoofdbestuur der Posterijen en 
Telegrafie) verwaltet. An der Spitze steht der General
direktor (Directeur - Generaal). Zur Beaufsichtigllllg 
des Dienstbetriebes ist das Land in 11 Inspektions
bezirke eingeteilt. Die Inspektoren haben ihren Amts
sitz in Amsterdam, Arnheim, Dortrecht, Groningen, 
Haag, Hertogenbosch, Leeuwarden, Mastricht, Middel
burg, Utrecht und Zwolle. 

Die Orts~!ill-st zerfallen in HauptP A (Pos~kantoren) 
und HilfsP A (Hulpkantoren). Die HauptP A, 377 an 
der Zahl, rechnen unmittelbar mit der Hauptverwaltllllg 
abo Die Hulpkantoren, deren es 1273 gibt, nehmen 
an allen Dienstzweigen teil und sind einem benachbarten 
Postkantor unterstellt, mit dem sie abrechnen. An 
groBeren Orten gibt es Zweigstellen der HauptPA (Bij-

kantoren). Fur den Bahnpostdienst sind vier BP A (Spoor
wegpostkantoren) in Amsterdam, Rotterdam, Zwolle und 
Arnheim eingerichtet, die einem besonderen Inspekteur 
llllterstehen. AuBermit dem eigentlichen Postdienst 
(Briefpost, Postanweisungen, Postbons, Postauftriige, 
Zeitungen, Postpakete) befaBt sich die niederlandische 
Postverwaltllllg mit dem Postscheck- und Postspar
kassendienst, der Auszahlllllg der Alters- und Invaliden
renten und dem Dienste der staatlichen Unfallversiche-
rungs bank. .. 

III. Beamtenverhaltnisse. Die HauptPA zer
fallen je nach ihrer planmaBigen Einnahme in acht 
Klassen. Dementsprechend sind ihre Vorsteher (Direk
teure) in acht Gehaltsklassen eingeteilt. Bei den groBen 
Amtern sind als Vertreter der Direkteure "Adjunkt
Direkteuren"und als Stellenvorsteher "Hoofdcommiezen" 
beschaftigt. Die Betriebsbeamten gliedern sich in Sekre
tare (Commiezen) und Assistenten (Klerken) mit je ver
schiedenen Gehaltsklassen. Eine besondere Klasse bilden 
die Hilfsbeamten (Adsistenten). 1m llllteren Dienst gibt 
es "Konducteurs der Brievenmalen" (Postschaffner im 
Begleitungsdienst), "Hoofdbestellers" (Oberbrieftrager), 
"Bestellers" (Brief trager) , "Kantorknechts" (Postschaff
ner im Ortsdienst) und Postboten. Die Postboten werden 
im Zustell- und Kastenleerungsdienst beschiiftigt_ Brief
trager und Postschaffner, die in die Stellen £iir Oberbrief
trager, Konducteurs und Adsistenten aufrucken wollen, 
muss en eine Priifllllg ablegen. 

Die Inhaber von HilfsPA fiihren die Amtsbezeichnung 
"Brievengaarders". Sie werden aus den Ortseinwohnern 
gewahlt und konnen mannlichen oder weiblichen Ge
schlechts sein. Fiir eine Anzahl von Beamtenklassen 
besteht die Pflicht zur Sicherheitsstellung. Aile Be
amte haben mit vollendetem 65. Lebensjahr, bei vor
heriger Dienstllllfahigkeit nach vollendeter zehnjahriger 
Dienstzeit, Anspruch auf Ruhegehalt, die Hinterbliebenen 
auf Witwen- und Waisengeld; zur Ruhegehaltskasse 
haben die Beamten einmalige und laufende Beitrage zu 
entrichten. 

IV. Der Postzwang erstreckt sich auf Briefe bis 
500 g; ausgenommen sind Briefe, die sich ausschlieBlich 
auf die Gegenstande beziehen, mit denen sie versandt 
werden, sowie solche, die nur von einem Absender oder 
den Mitgliedern einer Familie innerhalb der Grenzen 
des Konigreichs verschickt werden, vorausgesetzt, daB 
der Beforderer nicht Unternehmer einer Post ist. 

V. Ge biihrenfreihei t. Die Briefschaften der Koni
gin, der Mitglieder der koniglichen Familie und des Hofes 
geni\lBen Gebiihrenfreiheit, ebenso die Dienstbriefe des 
Post-, Telegraphen- und Fernsprechwesens. 1m FaIle 
des Krieges oder andrer auBergewohnlicher Umstande 
kann die Gebiihrernreiheit auch auf andre Briefschaften 
ausgedehnt werden. 

VI. Betrieb. A. Briefpost. Briefe (brieven). Meistgewfcht 
2 kg, Gewiehtsstufen bis 20 g, tiber 20 bis 100, tiber 100 bis 300, 
tiber 300 bis 500, tiber 500 bis 1000, tiber 1000 bis 2000 g. 

Postkarten (brielkarten) unterliegen den Bestimmungen des 
Weltpostverkehrs. 1m inneren Verkehr ist es erlaubt, 1'1, em des 
oberen Randes der Aufschriftseite zur Angabe des Absenders, seines 
Standes usw. zu benutzen. Drueksaehen (gedruekte Stukken) 
Meistgewieht 2 kg, bis 500 g Geblihrenstufen zu je 50 g, dann weiter 
tiber 500 bis 750, iiber 750 bis 1000, tiber 1000 bis 1500, liber 1500 
bis 2000 g. Bei Barfreimachung wfrd ein NachlaB von 10 vH der 
Gebtihr fiir Drucksachen gewahrt. FUr bar freizumaehende Zeitungen 
und Zeitsehrilten besondere Gewichtsstufen. Zur Barfreimaehung 
sind zugelassen Drueksachen, die mindestens monatlich einmal 
erseheinen, wenn sie in wenigstens 100 Stlick, andre Drucksachen, 
wenn sie in wenigstens 2000 Stiick, Zeitungen und Zeitschriften, 
wenn sie wenigstens in 100 Stiiek am Sehalter aufgeliefert werden. 
Die Ermachtigung zur Barfreimaehung von Zeitungen und Zeit
sehriften kann nur fUr ein ganzes Vierteljahr erlangt werden. Die 
gesamte Gebiihr fiir diese Zeit ist im voraus zu entriehten. Die 
Sendungen mtissen auf dem Umsehlag oder Kreuzband die ge
druckte Bezeichnung "Frankeering bij abonnement", sowie die 
Angabe der AufgabePAnst tragen. Jede Zeitung usw. muB mit der 
Aufschrift des Beziehers versehen se:n. Abweiehend von dieser 
Regel diirfen ohne Aufsehriften die nach weniger wiehtigen P Anst 
gerichteten Zeitungsnummern aufgeliefert werden. Die bar .rei
gemachten Sendungen erhalten keinen Aufgabestempel. Einige 
Zeitungsverleger dlirfen ihre Zeitungen unmittelbar an den Bahn
postwagen aufgeben. 
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Blindenschriftsendungen bis 3 kg zulassig, Gewichtsstufen 
von je 500 g. Geschaftspapiere gelten als Briefe. Waren· 
proben bis 500 g zulassig. Unter Einschreibung (anteekening) 
konnen Briefsendungen jeder Art versandt werden. Freimachuugs' 
zwang. Die Einschreibung ist vorgeschrieben fiir Briefe, die Geld, 
Banknoten, Silber, Gold oder kostbare Gegenstande enthalten. Bei 
Verlust einer Einschreibsendung erMlt der Absender eine Ent· 
schadigung von 25 Gulden. Einschreib· und Wertsendungen konnen 
bis zum Betrage von 500 Gulden mit Nachnahme belastet werden. 

B. Wertbriefe (aangeteekende brieven met aangegeven waarde) 
bis 12 000 Gulden zugelassen. Die Gebiihr setzt sich zusammen aus 
der Brief·, Einschreib· sowie einer Versicherungsgebiihr fiir je 
100 Gulden. 1m Faile des Verlustes, Beraubung usw. eines Wert· 
briefes erhalt der Absender Ersatz bis zur Hohe der Wertangabe. 
Verjahrungsfrist ein Jahr. Kein Ersatz, wenn der Empfanger den 
Wertbrief unbeanstandet angenommen und dariiber Anerkenntnis 
geleistet hat. 

C. Postanweisungen (Postwissels). Am Postanweisungsdienst 
nehmen samtliche P Anst teil. Kein Hochstbetrag, Gebiihr nach 
Betragsstufen. Telegraphische Postanweisungen bis 500 Gulden zu· 
lassig. Aile PAnst konnen Postbons (s. d.) bis 10 Gulden ausgeben 
und einlosen. Giiltigkeitsdauer 6 Monate yom Tage der Ausgabe ab. 

D. Posta uftrage (lnvordering van gelden op quitantien en 
handelspapier). Bis 1000 Gulden konnen Betrage auf Quittungen, 
Rechnungen, Wechsel und allgemein aile Handelspapiere eingezogen 
werden, die ohne Kosten in einem Zeitraum von hochstens vierzehn 
Tagen einzulOsen sind. Die einzuziehenden Werte sind der P Anst 
mit einem Verzeichnis einzureichen. In jedes Verzeichnis konnen 
bis zu 30 Anlagen eingetragen, und mehrere PAnst mit der Ein· 
ziehung der Gelder beauftragt werden. Die Gebiihr setzt sich zu· 
sammen aus einer Einziehungsgebiihr fiir jeden Wert und der Post· 
anweisungsgebiihr. 

E. Zeitungsdienst beschrankt sich auf die tJbermittlung der 
Zeitungsbestellungen an den Verleger unter tJbersendung des Bezugs· 
preises mit besonderer Postanweisung. Wegen der Freimachung 
der Zeitungen vgl. unter Briefpost. Die Zeitungsgebiihr betragt 
wenigstens 10 vH des Bezugspreises; sie wird von den Verlegern 
in Form eines Preisnachlasses bezahlt. 

F. Postpakete zulassig bis 5 kg; Gebiihrenstufen bis 1 kg, 
iiber 1 bis 3, iiber 3 bis 5 kg. Wertangabe (Verzekerde waarde) 
bis 1000 Gulden zuliissig. Nach dem ersten vergeblichen Zustell· 
versuch wird fiir jede weitere Vorzeigung eine besondere Zustell· 
gebiihr erhoben. Bei Verlust oder Beschadigung gewohnlicher Pakete 
Ersatz dem Verlust entsprechend, jedoch uicht hOher als 21/, Gulden 
fiir das kg. Bei Verlust eines Wertpaketes wird die Wertangabe 
zugrunde gelegt. Bei teilweisem Verlust oder Beschadigung eines 
Wertpakets wird die Entschadigung fiir den verlorenen oder be· 
schadigten Teil der Sendung nach Artikel 93 des Handelsgesetz· 
buches geleistet. Kein Ersatz im Faile hOherer Gewalt, wenn der 
Verlust oder die Beschadigung durch die natiirliche Beschaffenheit 
der Sendung, durch mangelhafte Verpackung oder eigene Fahr· 
lassigkeit des Absenders herbeigefiihrt worden ist. Verjahrung 
innerhalb 6 Monate yom Tage der Auflieferung an gerechnet. 

G. Postsparkasse. Die Reichspostsparbank (Rijkspostspaar' 
bank), Sitz in Amsterdam, besteht seit 1. 4. 1881. Mindestbetrag 
einer Einlage 25 Cents (1 Cent = 0,17 M), kein Hochstbetrag. Der 
ZinsfuB ist durch Gesetz auf 2,64 vH festgesetzt, jedoch hat die 
Konigin das Recht, ihn herabzusetzen. Nicht verzinst werden Be· 
trage unter 1 und iiber 1200 Gulden. Die Einlagen barmherziger, 
religiOser und auf Gegenseitigkeit beruhender Gesellschaften werden 
bis 2400 Gulden verzinst. Um das Sparen kleinerer Betrage zu 
ermoglichen, werden Sparkarten unentgeltlich ausgegeben, die in 
20 Felder zur Aufnahme fiir Sparmarken zu 5 Cents eingeteilt sind. 
Zum Gebrauch fiir Volksschulen werden Sparkarten mit 100 Feldern 
zu 1 Cent ausgegeben. Wegen der Schiffspostsparkassen (s. d.). 

H. Dienst der staatlichen Versicherungsbank, eingefiihrt 
1901, auf Grund des Unfallversicherungsgesetzes. Die PAnst nehmen 
die Versicherungsgebiihren der Arbeitgeber entgegen und zahlen die 
von der Versicherungsbank festgesetzten Renten und Entschadigun· 
gen aus. Sie haben taglich der Bank die Einzahlungen und die 
Auszahlungen an Renten und Entschadigungen mitzuteilen und am 
Monatsende eine Abrechnung einzusenden. 

I. Postscheck· und tJberweisungsdienst, eingefiihrt am 
16. 1. 1918. Es besteht ein Postscheckamt im Haag. Stammeinlage 
wird nicht verlangt. Hohe der Einzahlungen und tJberweisungen 
unbeschrankt. Meistbetrag eines Schecks 5000 Gulden, unter ge· 
wissen Bedingungen ist der Betrag der Schecke unbeschrankt. Es 
werden Postkreditbriefe bis zu 6000 Gulden, Giiltigkeitsdauer 1 J ahr, 
ausgegeben. 

Schriftwesen. Stephan S.234ff.; Archiv 1903 S.246ff.; Het 
Brieven·Postwezen in de Republiek der vereenigde Nederlanden. 
Kernink (en) Zoom, Utrecht 1851; Geschiedeuis van het Postwezen 
in Nederland voor 1795. Dr. Overvoorde, Verlag A. W. Sijthoff, 
Leyden 1903; Sieblist S. 184ff ; Recueil S. 658ff. Brandt. 

Niedersehlagung von Dienstsehulden. Anspriiche der 
DRP gegen Beamte oder Angestellte aus Kassen· oder 
Rechnungsfehlbetragen sowie Forderungen gegen Be· 
amte, Angestellte oder Arbeiter auf Ersatz von Schaden 
infolge schuldhaften Verhaltens im Dienst diirfen nur 
vom Reichsprasidenten oder auf Grund einer von ihm 
erteilten Ermachtigung niedergeschlagen werden. Die 
Vf bedarf der Gegenzeichnung des zustandigen Reichs· 
ministers und des Reichsministers der Finanzen (RHO 
§ 53). Der Reichspostminister bedarf nicht der Zu· 
stimmung des Reichsfinanzministers (RPFG § 15 Abs. 2 

Satz 3). Kassenminderbetrage eignen sich im allgemeinen 
nicht zur Niederschlagung. Der Reichsprasident hat den 
Reichspostminister ermachtigt, Anspruche aus Kassen· 
und Rechnun~s.Fehlbetragen gegen Bedienstete der DRP 
nach den Umstanden bis zum Betrage von 500 RM zu 
ermaJ3igen oder zu erlassen, ferner Ersatzforderungen fiir 
Sachschaden, die gegen Postbedienstete im Post· und 
Telegraphenbetrieb und ·verkehr infolge eines pflicht. 
widrigen Verhaltens entstehen, nach Befinden der Um· 
stande zu ermaJ3igen oder zu erlassen und diese Befugnis 
allgemein auf nachgeordnete Behi:irden weiter zu iiber· 
tragen. Demzufolge haben die OPD die Befugnis er
halten, Ersatzforderungen fiir Sachschaden, die 
im Einzelfall urspriinglich 500 RM nicht iibersteigen. 
selbstandig zu ermaBigen oder niederzuschlagen. Sach· 
schaden sind alle Schaden, die infolge schuldhaften 
Verhaltens der Beamten, Angestellten oder Arbeiter 
im Dienst entstehen, mit Ausnahme der Kassen· und 
Rechnungsfehlbetrage. Zu ihnen rechnen nicht nur 
Schaden am Eigentum der Post, sondern auch Schaden, 
die durch Verlust oder Beschadigung von Paketen, Ein· 
schreib· und Wertbriefen oder im Telegraphenbaudienste 
infolge eines pflichtwidrigen Verhaltens entstehen. Vor· 
aussetzung fiir die ErmaBigung oder den ErlaB einer 
Dienstschuld ist Wiirdigkeit und Bedurftigkeit des 
Schuldners. Der Schuldner muB einen angemessenen 
Teil der Schuld bereits getilgt haben und darf nicht einer 
unredlichen Handlung beim Entstehen der Dienstschuld 
verdachtig sein. Ersatzforderungen fiir Sachschaden bis 
zu 20 RM werden im allgemeinen weder ermaBigt noch 
niedergeschlagen. Eine Dienstschuld ist auf die Post
kasse zu iibernehmen, wenn der Dienstschuldner zahlungs. 
unfahig ist und auch die zwangsweise Beitreibung keinen 
Erfolg verspricht. Zur Ablegung des Offenbarungseides 
wird der Schuldner vor Gericht geladen, wenn die Dienst· 
schuld mehr als 1600 RM betragt oder anzunehmen ist, 
daB der Schuldner iiber seine Vermi:igensverhaltnisse 
die Behi:irde tauscht, um sich der Tilgung der Dienst· 
schuld zu entziehen. 

Schriftwesen. ADA X, 2 § 80; Amtsblatt des RPM 1923 S. 231. 
K. Schneider. 

Niedersehlagung von Fehlbetragen s. Mehr· und Minder· 
betrage 

Niedersehlagung von Zollgebiihren. Die Niederschla. 
gung von Zollgebiihren und sonstigen nicht postmaBigen 
Gebiihren im Fane der Nichtaushandigung eines Pakets 
ist Sache der Zollverwaltungen. Die Postverwaltungen 
der am Postpaketabkommen (s. d.) beteiligten Lander 
haben sich aber durch dieses Abkommen verpflichtet, 
bei ihren Zollbehi:irden auf die Niederschlagung der Zollo 
gebiihren fiir 801che Pakete hinzuwirken, die nach dem 
Aufgabelande zuriickgehen, yom Absender preisgegeben, 
wegen vi:illigen Verderbs des Inhalts vernichtet oder nach 
einem dritten Lande nachgesandt werden, eben so fiir 
Pakete, die verlorengegangen, beraubt oder beschadigt 
sind. In Deutschland werden die Zollgebiihren nach 
den Vorschriften der Postzollordnung (s. Postzollwesen) 
niedergeschlagen; inwieweit dies in andern Landern 
geschieht, ist aus dem Paketpostbuch (s. d.) zu ersehen. 

Soweit Zollgebiihren usw. nicht niedergeschlagen 
werden, gehi:iren sie zu den ungedeckten Betragen, fUr 
die der Empfanger (im Falle der Nachsendung) oder 
der Absender aufzukommen hat. Derartige ungedeckte 
Betrage werden in den Frachtkarten (s. d.) von Ver· 
waltung zu Verwaltung angerechnet. Handelt es sich 
um verlorengegangene, beraubte oder beschadigte Pakete, 
so hat die fiir den Schadenersatz haftbare Verwaltung 
auch die ungedeckten Zollgebiihren usw. zu tragen. 

Die Beitreibung von Zollo und sonstigen nicht post
maBigen Gebiihren im Wege des Verwaltungszwangs. 
verfahrens (s. d.) ist nicht zulassig. Derartige Forde· 
rung en miissen eingeklagt werden, wenn nicht durch 
Ausubung des Zuruckbehaltungsrechts (s. d.) Befriedi· 
gung erlangt werden kann. 
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Nordiseher Postverein. 1m Jahre 1919 fand in Christia. 
nia eine Postkonferenz statt, an der Danemark, Nor
wegen, Schweden, Island und Finland beteiligt waren. 
Die drei erstgenannten Lander beschlossen hierbei die 
Begrundung eines engeren Postvereins im Sinne des 
WPVertr (s. Engere Vereine), der als Nordischer Post
verein im Jahre 1920 ins Leben getreten ist. Island wird 
dem Verein nicht beitreten, da es bei seiner entfernten 
Lage keinen Vorteil von der Zugehorigkeit zu dem Verein 
haben wiirde. Auch Finland hat vorlaufig den Beitritt 
nicht erklart. Die Moglichkeit, daB andre Ostseestaaten 
sich dem Verein spater anschlieBen, ist vorgesehen. Die 
auf der Konferenz getroffenen Vereinbarungen beziehen 
sich auf Sondergebiihren fUr Briefsendungen, die Ersatz
leistung fiir Einschreibsendungen, die Regelung der Post
anweisungsgebiihren und verschiedener technischer 
Fragen. 

Schriftwesen. DVZ 1919 S.308. 
Normalgehalt ist ein Begriff der Besoldungsgesetz

gebung vor 1920, der beim Ubertritt in eine andre Be· 
soldungsklasse infolge Befiirderung oder Versetzung in 
Erscheinung trat. Hierbei sollte der Beamte sogleich 
in die seinem "Normalgehalt in der friiheren Klasse" 
entsprechende Gehaltsstufe der neuen Klasse oder, wenn 
ein diesem Gehalt entsprechender Gehaltssatz in der 
neuen Klasse nicht bestand, in die nachsthohere Stufe 
eintreten. Unter dem "Normalgehalt der friiheren 
Klasse" verstand man das Gehalt, das dem Besoldungs
dienstalter des Beamten an dem Tage entsprach, zu dem 
die Beforderung oder Versetzung erfolgte. Geschah sie 
im Laufe eines Kalendervierteljahrs und zu einer Zeit, 
zu der er die fUr das weitere Aufsteigen im Gehalt vor
geschriebene Dienstzeit schon zuruckgelegt hatte, so 
galt als Normalgehalt der Gehaltssatz, der yom ersten 
Tage des nachsten Kalendervierteljahrs ab zahlbar ge
wesen ware. Der WohnungsgeldzuschuB (s. d.), Zulagen 
und Nebenbeziige blieben auBer Berechnung mit Aus-

nahme der ruhegehaltsfahigen Zulagen fiir Oberpostrate 
und den in der Besoldungsordnung aufgefiihrten gesetz
lichen Zulagen fiir Postrate und Postbaurate (s. Zulagen). 

Normaltagegeld s. Tagegelder 
Normung bezweckt die Vereinheitliehung bestimmter, 

in gleicher Art oft gebrauchter. Dinge nach Form und 
GroBe. Sie ermoglicht eine Reihenanfertigung und Er
sparnis an Rohstoffen, Arbeitszeit und Arbeitslohn bei 
gleichzeitiger Vereinfachung von Entwurf, Ausfiihrung, 
Bestellung und Abrechnung. 

Die yom NormenausschuB der Deutschen Industrie 
im Jahre 1922 eingefUhrten PapiergroBen sind auch 
von der DRP 1923 iibernommen worden. Ais Ersatz 
fiir den bisher verwandten Foliobogen (210 X 330 mm) 
und das sog. Herrenpapier (210 X 265 mm) wird der 
Geschaftsbriefbogen (" Viertelbogen ", "Einheitsbrief") 
von 210 X 297 mm und der "Halbbogen" von 297 
X 420 mm sowie als Ersatz fUr den Meldebogen das 
"Blatt" ("Halbbrief") von 148 X 210 mm benutzt. Brief· 
umschlage werden in den GroBen 114 X 162, 162 X 229, 
229 X 324 und 114 X 324, Aktendeckel in der GroBe 
229 X 324 mm verwandt. Fiir Zeiehnungen werden 
ebenfalls die GroBenformen der Reihe A genommen. 

Auch fiir die Postvordrucke, die einen erhebliehen Teil 
des Gesamtpapierverbrauchs ausmachen, sind die Norm· 
groBen vorgeschrieben. Ausnahmen werden nicht zu
gelassen. 

Um die wirtschaftlichen Bestrebungen, aIle Papier. 
sorten, Vordrucke usw. nur in Einheits- (DIN-) Formen 
herzustellen und zu verwenden, in weitern Kreisen zu 
verbreiten und die Verwendung der Dinformen im Schrift
verkehr und im Vordruckwesen zu fordern, laBt die 
DRP ihre Briefbogen, Umsehlage, Vordrucke usw., die 
in DIN-Form gehalten sind, am Rande in kleinem Auf
druck mit der Formbezeichnung "DIN 476" versehen. 

Die Normen sind in der nachfolgenden Ubersicht zu
sammengestellt. 

Briefhiillenformate DIN 678. 
Bezeichnung einer Briefhiille im Format C 6 (114 X 162): Hiille 06. 

Briefh iillenformat Einlagenformat 
Einlagenbeispiele 

Kurzzeichen mm K urzzeichen mm 

07 
I 

81 X 114 A 7 Ii 74 X 105 Besuchskarten, Gliickwunschkarten, Kartei-
_______ ~I-------I-------_+_---------- ___ karten, Anschriftkarten 

I 
114 X 162 A 6 I 105 X 148 Postkarten, gefaltete Briefe und Akten, 06 

05 

04 

B6 

B5 

B4 

Broschiiren, Werbsachen, Karteikarten 

I 162 X 229 A 5 I 148 X 210 Briefe, Akten, Broschliren, Werbsachen, 
- ----- - Karteikarten, Zeichnungen, Normblatter, I 229 X 324 A 4 I 210 X 297 Aktien 

------------~------I--·---------------

1

1 __ 1_14_~24_ 1/2 A 4 I 105 X 297 lang gefaltete A 4-Formate 

125 X 176 06 I 114 X 162 A 6 - Formate mit 06 - Deckel, Briefhiillen 
o 6, dicke A 6-Sendungen 

176 X-250-------cs---I---162 X 229 A5-Formate mit 05-D-e-c-k-el-,-0-5---B-ri-ef--
hiillen, dicke A 5-Sendungen 

~50 xB53 04 --1--2~9~_3~4 

136 X 353 I 114 X 324 

Schriftstiicke in 04 - Mappen und -Akten· 
deckeln 

lIang gefaltete 04-Formate. 

Bei der Bestellung sind Qualitat, Farbe, Art und Ausfiihrung anzugeben. 
o 7 ist die kleinste bei der Post aufzuliefernde Briefhiille. 
C 6 ersetzt Quart- und Foliobriefhiillen. 
Papierformate - Anwendungen der A-Reihe - siehe DIN 198. 
Papierformate - Metrische Formatordnung - siehe DIN 476. 
Fensterbriefhiillen siehe DIN 680. 

Ausflihrung: Umschlag, Tasche oder Beutel. 
November 1924. 
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Bezeichnungs beispiel 
Der Viertelbogen der Reihe A heiBt: 

Format A4 

Die Abmessungen gelten als GriiBt-
maBe; Toleranzen sind nach unten 
zu legen und auf das auBerste zu be-
schranken. 

Das Seitenverhaltnis aller Formate 
'st I : Y2, also gleich dem Verhaltnis I 

er Seite eines d 
D 

Quadrats zu seiner 
iagonalen. 

Die Ausgangsnorm ist das Format 
A 0(841 X II89), dessen Flache = 1m2 
·st. 1 Die Formate einer Reihe gehen 
d urch HaIfteln, Vierteln, Achteln usw. 
a us ihrem griiBten Bogen hervor. 

Die Klasse eines Formates gibt an, 
. e oft der zugehiirige Vierfachbogen 

efalzt oder zerschnitten werden muB, 
amit dieses Format entsteht; z. B. 
ntsteht das Format A 4 durch vier-
alige Falzung des Formats A O. 

WI 

g 
d 
e 
m 

Die Reihe B ist die erste, die Rei-
h en C und D sind die zweiten geome-
trischen Zwischenstufen zur Reihe A. 

Die Reihe A ist unter allen Um-
tanden zu bevorzugen. Nur wenn sie S 

e inen vorliegenden Zweck nicht er-
f iillt, ist Reihe B zuzuziehen. Erst 
n dritter Stelle kommen die Reihen a 

C oder D in Betracht. 

Das Format A 4 (210 X 297) gilt 
Is Einheits briefboge n fiir die bis-a 

h erigen Briefquart- und Folioformate. 

Das Format A 6 (105 X 148) ist 
p ostkarten- und Taschenformat 

Die Formate der Reihe A gelten 
a Is Fertigformate fiir: 

t echnische Zeichnungen 
(siehe DIN 823) 

esc hafts pa piere 

arteikarte n 

G 

K 

V .ordrucke 
usw. 

Normung 

Papierformate DIN 476. 

Format Reihe Reihe Reihe Reihe 
A B C D 

Klasse I 
Vor zugsreihe 

Benennung mm mm mm _mm 

~IOOOX1414 917X1297~ 0 Vierfach-
bogen 841 X 1189 

-- -------.- I I 771 X 1090 

707 X 1000 
1 Doppel- 648 X 917 

bogen 594 X 841 
_._---

545 X 771 

I 500 X 707 
2 I Bogen 458 X 648 

I 

420 X 594 
385 X 545 

353 X 500 
3 Halb- 324 X 458 

bogen 297 X 420 
272 X 385 

250 X 353 
---"--

4 Viertel- 229 X 324 
bogen 210 X 297 

192 X 272 

176 X 250 
5 Blatt 162 X 229 

148 X 210 
136 X 192 

125 X 176 

6 HaIb- II4 X 162 
blatt 105 X 148 

-----

96 X 136 

I 

88 X 125 

7 Viertel- 81 X II4 
------

blatt 74 X 105 
i 

i 
. 68 X 96 

62 X 88 

8 Achtel- 57 X 81 
blatt 52 X 74 

---

48 X 68 

44 X 62 
9 - 37 X 52 

i 31 X 44 
10 

I 
- - ---------

26 X 37 

I 22 X 31 
II - ---- ---_. 

I 
18 X 26 

I 15 X 22 

I 12 -
r 13 X 18 
I 

I 
II X 15 

I 13 
I 

- 9 X 13 



Normung 

Papierformate nach DIN 476. 
Anwendungen der A - Reihe_ 

AbreiBkalender, Blocks I I A 4~ 5.I,A 6:A 71A 81A 9 
" Unterlagen I A 2A 3A 4A 5A 6'A 7 1 

AdreBbiicher 'A 4 A 5. I I 

Amtsblatt A 4' 
Akten A 4A 5 
Aktien . A 3A4A51 i 

Anlagemarken 
Bescheinigungen 
Bestellzettel 
Besuchskarten 
Betriebsvordrucke 
Brief, Einheitsbrief=Akte 

" Halb brief _ 
Biicher (Broschiiren) _ 
Durchschlagpapier 
Einheitsbrief 
Fahrplane 
Fernsprechbiicher 
Fotogramme, technische 
Geschaftsbiicher _ 
'Geschaftspapiere 
Karteikarten 
Kataloge . 
Klebemarken 
Klebezettel . 
Kostenanschlage 
Kurvenblatter 
Landkarten 
Mitteilung, Halbbrief 
Normblatt (s. DIN 820) 
Kotizblocks u. Notizzettel' 
Paketadressen (zum Auf-

kleben) . 
Patent- und Musterzeich-

nungen _ 
Plakate 
Postkarte 
Preis listen 
Quittungen 
Rechnungen 
Rundschreiben. 
Scheck (s_ DIN 679) 
Scheckkontenverzeichnisse 
Schilder (s. DIN 825) 
Ta bellenbla tter 
Taschenbiicher 
Versandanzeigen u. -zettel 
Vorschriften 
Werbesachen 
Zeichnungen (s_ DIN 823). 
Zeitschriften (s. DIN 826). 
Zeitungen 

Dktober 1923. 

, 
I 

A8A9AIOA11 
!A4A 5A6' 
A4A 51A 6: 

A6A7A8 
A 311\ 4 A 5 A 61A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 

A4 I 
A5 

jA4A5A6A7A8 
A 4!A 5 I 

" A4 I 

AOIA IA 21A 31A 4A 5A 6/A 7 
A4A5 I 

A 3 A 4 A 5A 61A 7 
A 2A 3A4A 51 i 

IA3A4A5~A6IA 7 
I IA 41A 5'A 6 A 71 I I 

A4A5A6iA7A8 ! 
A 6A 7 A 8A 9 A 10 II A 12 13 
A61A 7A 8A9 

i A4A51 i 
A 31A 4 i 

A 0 A 1 A 2 A 3iA 4 A 5
1

A 6 i, 

A5 I 
A4 1 

A4A5A61A7 

A5A6 

A3'A4 
AOAIA2A3iA4A5 

A6 
I 1A4!A5A6A7 
I A5A6 
I iA4A5 

I :::: A6 
A 0 A I A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 

1A4A5 
11\5A6A7 

A411\5A6 
A3A411\5A6 

AOAIA2A3~4A5A6A7A8A9AIOIAII A121A13 
AOAIA2A3 41A5A6 

A3A4iA5A6 
AIA2A3A4A5 

385 

DIN 198_ 

Bei Bedarf kann die An
zahl der vorgesehenen Grii
Ben durch Formate der 
gleichen Reihe vermehrt 
oder verringert werden. 

Schmale Formate 
(fiir Fahrscheine, Listen, 
Schilder, Streifen, Zins
scheine) werden durch 
Langshaliten, Langsvier
teln, Langsachteln usw. der 
A-Formate gewonnen. 

Briefh iillen 
(Reihen B und C) siehe 
DIN 678. 

Fenster briefh iillen 
siehe DIN 680. 

Aktendeckel, Hefter 
und Ordner werden der 
C-Reihe entnommen: 

C 4 229 x 324 
C 5 162 x 229. 

Nachdruck mit Genehmigung des Normenausschusses der Deutschen Industrie. 

Handworterbuch des Postwesens. 25 
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Die deutschen Normen sind auch in Osterreich, Un
garn, Belgien, den Niederlanden, der Schweiz und der 
Tschechoslowakei eingefiihrt worden. 

Schriftwesen. Amtsblatt des RPM 1923 S.94; Porstmann, 
Papierformate. 2. Anf!. Selbstverlag Dinorm, Berlin 1923. 

L. Schneider. 

Norwegen. 
I. Geschichte. Der Begriinder der norwegischen Post ist der 

Gouverneur Hannibal Sehested, der den Hollander Henrik Morian 
mit der Einrichtung des Postdienstes betraute. Am 17. 1. 1647 
wurde die Verwaltung des Postwesens Morian und seinen Erben 
auf 20 Jahre iibertragen. Morian leitete als Generaldirektor des 
Postwesens zu gleicher Zeit das PA in Oslo. 1647 wurden vier 
Hauptpoststrecken mit Oslo als Ausgangspunkt eingerichtet, nam
lich die Linien Oslo - Smaalensbyene - Baahus - Halland - Hel
singborg - Helsingoer - Kopenhagen; Oslo - Gudbrandsdalen -
Trondheim; Oslo - Bergen; Oslo - Bragernes - Skien. Die Posten 
verkehrten auf diesen Linien einmal wochentlich mit AnschluB an 
die Post Oslo- Kopenhagen. AuBer der Strecke Stavanger- Bergen
Trondhjem, die 1786 hergestellt wurde, waren die bezeichneten 
Strecken bis 1814 die einzigen regelmlWigen Postverbindungen des 
Landes. 1689 wurde die norwegische Postdirektion der danischen 
in Kopenhagen unterstellt. Urspriinglich waren in Norwegen be
stimmte Bauern (Skydskaffer) verpflichtet, zur BefOrderung der 
Post und der Reisenden Wagen und Pferde zu stellen. Sie erhielten 
fiir diese Leistungen keine Entschadigung, waren aber dafiir von 
gewissen Steuern und Wegeunterhaltnngspflichten befreit; 1758 
wurde ihnen jedoch durch koniglichen EriaB fiir die Besorgung der 
Post eine Vergiitung zugebilligt. Schon 1660 wurde ein Zeitungs
dienst eingefiihrt. Der erste Verleger einer wirklichen Zeitung in 
N orwegen war der Direktor des PAin Oslo. Die Zeitung war mit 
der Hand geschrieben; sie brachte aber trotzdem bedeutende Ein
nahmen. 1814 erhielt das norwegische Postwesen durch die Auf
lOsung der Personalunion zwischen N orwegen und Danemark seine 
Selbstandigkeit wieder. 1827 kaufte die Postverwaltung zwei Dampf
schiffe zur Verbesserung der Auslandsverbindungen an. 1837 wurde 
die Schnellpost auf den von Oslo ausgehenden Linien eingefiihrt. 

II. Verfassung. Das norwegische Postwesen bildet 
eine Abteilung des Handelsministeriums, an deren Spitze 
ein Generalsekretar steht. Es gibt keine Bezirksdirek
tionen. Die P Anst zerfallen in drei Klassen: Post
kontorer, Postaapnerier und Brevhus. Die Postkontorer, 
die von Postmeistern (Postmestre) geleitet werden, ver
mitteln samtliche Postdienstgeschafte. Die Befugnisse 
der Postaapnerier, die nebenamtlich von Landwirten, 
Lehrern, Arbeitern, Kaufleuten usw. (Postaapnere) ver
waltet werden, sind beschrankt auf den Austausch von 
Briefsendungen, Wertbriefen, Paketen, und unter ge
wissen, von der Hauptverwaltung festgesetzten Be
dingungen auf den Postanweisungs- und ZeitungsdienElt. 
Die Brevhus nehmen nur an dem Austausch von frei
gemachten gewohnllchen Briefsendungen teil. Die In
haber (Brevhusbestyrern) erhalten keine Vergiitung 
und gelten nicht als Beamte. Die Postaapnerier und 
Brevhus sind Postkontoren unterstellt, die also die 
Eigenschaft von KreisPA haben. BPA gibt es nicht; 
mit der Leitung des Dienstes in den Bahnposten und 
auf den Schiffen sind Postkontore betraut. Nach der 
letzten Zahlung (1922) waren 108 Postkontorer, 3122 
Postaapnerier, 673 Brevhus vorhanden. 

III. Beamtenverhaltnisse. 1m unteren Dienst 
werden "Packer", "Stempler", "Postboten", "Post
kondukteure", "Wachtmeister" und "Kastenleerer" 
beschaftigt. Die Bahnpostschaffner heiBen. "Pack
meister". Eine besondere Klasse sind die Landbrief
trager (Landpostbud). Die BefOrderung geschlossener 
Posten auf den Land- und WasserstraBen besorgen auf 
Vertrag angenommene Boten, die nicht als Staats
beamte gelten. Die Anwarter des eigentlichen Beamten
dienstes, zu dem auch Frauen zugelassen sind, heiBen 
Postelever. Nach einer Elevenzeit von 4 bis 5 Jahren 
haben sie eine Priifung abzulegen; Anstellung als Post
assistent, Beforderung zum Sekretar, i~ Bahnpostdienst 
zum Postekspeditor. Bei groBen PA sind den Post
meistern Postfuldmaegtige als Vertreter zugeteilt. Die 
Beamten vom Postmeister abwarts sowie die des unteren 
Dienstes (ausgenommen Postillione) haben Beitrage zur 
Ruhegehaltskasse zu leisten. Es gibt eine Krankenkasse 
und fiir gewisse Beamte eine Unfallversicherung; auBer
dem zwei Hilfskassen, aus denen Notstandsbeihilfen 
gezahlt werden. 

Zur Verhandlung mit den Amtsleitern in personlichen 
Angelegenheiten bestehen bei den Postkontoren Be
amtenausschiisse; die Verhandlungen mit der Haupt
verwaitung fiihrt ein von den BeamtenverbiLnden ge
wiLhiter HauptbeamtenausschuB. 

IV. Der Postzwang erstreckt sich lediglich auf die BefOrderung 
verschlossener Briefe. 

V. Portofreiheit genieBen die Briefschaften des Konigs und 
der Mitglieder des koniglichen Hanses, Sendungen, die den Dienst 
des Staates und der Gemeinden, offentliche Angelegenheiten sowie 
milde Stiftungen betreffen, endlich der Briefwechsel der auf Grund 
des Krankenversicherungsgesetzes eingerichteten Krankenkassen .. 
Das Meistgewicht der portofrei zu befOrdernden Pakete die nUT 
Listen, Schriftstiicke, Drucksachen enthalten diirfen bet;agt 3 kg 
Die Portofreiheit ist nieht bei Ortssendungen zugelassen. MiB: 
brauehliehe Benutzung der Portofreiheit wird naeh dem Straf
gesetzbuch geahndet. 

VI. Betrieb. 
A. Briefpost .. Briefe (Breve) Meistg~wieht 500 g, der porto

frelen 1500 g. Keme Ausdehnungsbeschrankungen. Es ist unter
sagt, in einen Brief mehr als fiinf verschlossene Sendungen ein
zulegen. Gebiihr nach Gewiehtsstnfen bis 20 g, iiber 20 bis 125 g 
iiber 125 g. Die Postkarten (Brevkort) unterliegen den Bestim: 
mungen des Weltpostverkehrs. Drue ksaehen (Tryksager). Meist
gewicht 500 g, fiir Blindensehriftsendungen 2000 g. Ausdehnung 
darf in keiner Riehtung 45 cm, bei Rollenform 75 cm Lange und 10 em 
D.urehmes~er iibers?hreiten. Geb~r !1ach Ge~ehtsstufen bis 50 g. 
uber 50 bIS 125 g, uber 125 g; bel Blindensehflftsendungen bis nnd 
iiber 1000 g. Gesehaftspapiere (Forretningspapirer). Gewieht 
und Ausdehnnng wie bei den Drueksaehen. Gebiihr bis und iiber 
125 g. Die iibrigen Bestimmungen wie im Weltpostverkehr. Waren
proben (Vareprover). Meistgewicht 500 g, Ausdehnung begrenzt 
auf 30 x 20 x 10 cm, bei Rollenform auf 30 cm Lange und 15 cm 
Durchmesser. Sonst Bestimmungen wie im Weltpostverkehr. 
Misehsend u ngen bis 500 g, an Blinde bis 2000 g, nach den Be
stimmnngen des Weltpostverkehrs zugelassen. 

Briefpostsendungen konnen ei ngeschrie ben (reeommanderes} 
werden. Einsehreibbriefe diirfen enthalten Freimarken bis zum 
Betrag von fiinf Kronen, Gegenstande von einem Werte von weniger 
als zwei Kronen fiir je 15 g und Wertpapiere. Bei Verlust Ent
schadigung von 20 Kronen, voransgesetzt, daB die Sendung keine 
Gegenstande im Werte von 2 Kronen odeI' mehr fiir je 15 g nnd kein 
Bargeld enthalten hat. Nachnahme (Postopkrav) zugelassen bei 
Einschreibsendungen. Meistbetrag 1000 oder 300 Kronen je nacho 
dem die Sendung bei einem Postkontor oder Postaapn~rier auf
geliefert worden ist. 

B. Wertbriefe (Vaerdibreve). Aile Briefe, die Gegenstande im 
Werte von 2 Kronen und mehr fiir je 15 g oder Bargeld enthalten 
miissen als Wertbriefe aufgeliefert werden. Wertsendungen iibe; 
500 gals Wertpakete. Gebiihrenfreie Sendungen sind bis 1500 g 
als Wertbriefe zugelassen. Freimachungszwang; die Gebiihr setzt 
sich zusammen aus Gewichts· und Versieherungsgebiihr. Bei Ver
lust oder Beschlldigung Ersatz bis zur Hohe des angegebenen Wertes 
jedoch nicht fiir entgangenen Gewinn und die dureh Verzogerung' 
Verlust, Besehadignng oder Fehlleitung entstandenen mittelbare~ 
Verluste. Bei Verlust oder Beschlldigung von Wertpapieren die 
ungiiltig erklart werden konnen, erstattet die Postverwaltung nur 
die Kosten fiir die Ungiiltigkeitserklarung bis zu 40 Kronen. 

C. Postanweisungen (Postanvisninger). Del' Postanweisungs
dienst ist im inneren Verkehr am 1. 1. 1883 eingerichtet worden 
telegraphisehe Postanweisungen sind seit 1. 7. 1885 zugelassen. A~ 
Postanweisungsdienst nehmen aile Postkontorer teil, Postaapnerier 
auf besondere Ermachtigung der Hauptverwaltung. Meistbetrag 
3000 Kronen im Verkehr der Postkontorer, 300 Kronen im Verkehr 
der Postaapnerier. Die Vorsteher der Postkontorer konnen jedoeh 
gewisse Postaapnerier ihres Bezirks zur Annahme nnd Anszahlung 
von Postanweisnngen bis zum Betrage von 1000 Kronen ermachtigen. 

D. Kreditbriefe. Der Postkreditbriefverkehr erstreckt sieh 
auf die Postkontorer und die Postaapnerier, bei denen der Hochst
betrag der Postanweisungen auf 1000 Kronen festgesetzt ist. Hochst
betrag 1000 Kronen, niedrigere Betrage milssen auf volle Hundert 
lauten. Giiltigkeitsdaner 3 Monate yom Tage der Ansstellung an. 
Fiir Auszahlung an Unberechtigte iibernimmt die Postverwaltung 
keine Verantwortung. 

E. Posta uftrage (Postinkassasjon). Am Postauftragsdienst 
nehmen die Postkontorer und die dazu von der Hauptverwaltnng 
besonders ermachtigten Postaapnerier teil. Meistbetrag 1000 Kronen. 
Fiir die nbersendung der Postauftrage haftet die Postverwaltung 
wie fiir Einsehreibbriefe, fiir die eingezogenen Summen wie bei 
Postanweisungen. Sie iibernimmt keine Gewahr flir die recht
zeitige Vorzeigung der Auftrage und die rechtzeitige lJbersendung 
der Geldbetrage. 

F. Zeitul!gsdienst. Die Tatigkeit der Post erstreckt sieh ledig
lich auf die lJbermittlung der Zeitungsbestellungen und des Bezugs
preises an die Verleger sowie die BefOrderung der Zeitungsnummern. 
Jede Zeitungsnummer nsw. mnB die genaue Anschrift des Empfiingers 
tragen. Die Zeitungsgebiihr wird fiir jedes Kilogramm der jedes· 
maligen Auflieferung erhoben, seltener als zweimal wochentlieh 
erscheinende Zeitungen oder Zeitsehriften unterliegen einer Zusehlag
gebilhr. Jeder Verleger muB ein Stiick seiner Zeitung der Universitats
bilcherei und dem Jnstizdepartement iiberweisen; diese Stilcke 
werden gebiihrenfrei befOrdert. N aeh der lJbermittelung des Bezugs· 
preises an den Verleger iibernimmt die Post dem Bezieher gegenilber 
keine Verantwortung. 

G. Postpakete (Pakker). Meistgewicht 1500 g bei BefOrderung 
dureh FuBboten, 25 kg bei BefOrderung mit Eisenbahn oder Dampf-
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schiff und 10 kg in allen andern Fallen. Wertangabe und Nach· 
nahme sind zugelassen. GebUhr bis 1 kg, Uber 1 bis 3 kg, Uber 3 bis 
5 kg, Uber 5 kg fUr jedes weitere kg. FUr sperrige Pakete wird je 
nach der Ausdehnung ein Zuschlag von 25, 50 oder 100 vH. er· 
hoben. Bei Verlust oder Beschadigung gewohnlicher Pakete Ersatz 
bis zu 2 Kronen fUr je 500 g des Gewichts, bei Wertpaketen wie bei 
Wertbriefen. 

Schriftwesen. L'Union Postale 1907 S. 135ff.; Recueil S. 637ff.; 
Nordisk Posttidskrift 1924 S.172ff. Brandt. 

Notstandsbeihilfen (ErlaB des Reichsfinanzministers 
yom 21. 4. 1923, Wirkung yom 1. 1. 1923) dienen zur 
Bestreitung von Aufwendungen, die planmaBig und 
auBerplanmaBig angestellten Reichsbeamten entstehen 
bei eigener Erkrankung oder im FaIle des Todes, wenn 
Familienmitglieder vorhanden sind; sie werden ferner 
gewahrt an verheiratete Beamte und Witwen bei Er· 
krankungen, Entbindungen oder Todesfallen in ihrer 
Familie. Grundsatzlich kommen nur Aufwendungen in 
Frage, die unvermeidbar und in engen Grenzen gehalten 
sind. In Betracht kommen in Krankheitsfallen: Arzt· 
kosten, Kosten fiir Krankenhausbehandlung, Arzneien, 
Heil· und Starkungsmittel, Entbindungs· und Begrabnis· 
kosten. Bei Badekuren wird eine Notstandsbeihilfe nur 
gewahrt, wenn sie auf arztlichen Rat und unter arzt· 
licher Leitung durchgefiihrt werden und durch die Kur 
die Wiederherstellung der Dienstfahigkeit zu erwarten 
ist. Als Notstandsbeihilfe konnen bis zu 60 vH, bei 
besonders ungiinstigen wirtschaftlichen Verhaltnissen bis 
zu 80 vH der Kosten bewilligt werden, die nach.Abzug I 

Ober·Ost. Posteinrichtungen wahrend des Krieges 
1914/18 s. Deutsche Post in den wahrend des Welt· 
krieges von deutschen Truppen besetzten Gebieten 

Oberpostiimter (opA) war bei der Taxisschen Post 
(s. Geschichte der Post unter II) sowie bei andern 
deutschen Landespostverwaltungen, z. B. in PreuBen, 
Sachsen, Mecklenburg·Schwerin, Bayern, Wiirttemberg, 
eine Bezeichnung fiir wichtigere oder mit Befugnissen 
von Bezirksbehorden ausgestattete Postamter (s. d.). 

Bei der preuBischen Post bestanden Ende des 18. Jahrhunderts 
OPA in Bre5lau und Stolzenberg (Vorort von Danzig). Ihre Zahl 
wurde spater noch groBer. Eine selbstandigere Stellung als die ubrigen 
PA hatten die OPA im allgemeinen aber nicht [Ausnahme: Stolzen· 
berg, das bei Einverleibung von WestpreuBen in die preuBische Mon· 
archie (1772) Provinzialpostbehorde fUr WestpreuBen wurde]. Auf 
Grund der Kabinettsorder vom 19. 9. 1849, die die Einrichtung von 
OPD anordnete, fiel die Benennung "Oberpostamt" fUr aIle bisher 
so bezeichneten PA im Gebiete der preuBischen Monarchie weg. Nur 
das preuBische OPA in Hamburg blieb wegen seiner Lage und Wich· 
tigkeit noch einige Zeit als sog. ImmediatOPA bestehen. Sein Ge· 
schiiftskreis umfaBte seit Grundung der Norddeutschen Bundespost 
(1. 1. 1868) noch die Leitung und Beaufsichtigung des Dienstes bei 
den im Staatsgebiet der Hansestadt befindlichen 20 P Anst. Seiner 
Bedeutung wegen erhielt das OPA Hamburg am 1. 4. 1873 die Be· 
zeichnung Oberpostdirektion (s. d. und Verwaltung) und damit 
gleichzeitig die Verwaltungsgeschafte fUr eine weitere Reihe von P Anst 
zugewiesen. 

Neben dem OPA in Hamburg gab es im norddeutschen Postgebiet 
und im Reichspostgebiet seit 1. 1. 1868 noch OP A in Bremen und 
LUbeck mit ahnlicher Stellung wie Hamburg. Das OPA in Bremen 
wurde am 1. 1. 1874 OPD; das OPA in Lubeck wurde am 1. 1. 1876 
als besondere BezirksbehOrde aufgehoben und trat in die Reihe der 
OrtsPAnst zuruck. Sein Bezirk wurde mit dem OPDBezirk Hamburg 
verschmolzen. 

1m ehemaligen Konigreich Sachsen wurde 1681 (?) die PAnst in 
Leipzig zum OPA erhoben und ihrem Vorsteher seit 24. 2. 1692 die 
Aufsicht Uber das Postwesen im ganzen KurfUrstentum Sachsen 
ubertragen. Urn 1700 wurde ein OPA in Bautzen als zweite obere 
PostbehOrde fUr die Oberlausitz eingerichtet und das Verwaltungs· 
gebiet des OPA in Leipzig auf die Erblande beschrankt. Das OPA 
in Bautzen wurde am 1. 4. 1816 aufgehoben und die Verwaltung des 
Postwesens in der Oberlausitz wieder dem OPA Leipzig mitUber· 
tragen. Am 1. 1. 1843 wurde die Bezeichnung "Oberpostamt" fUr 
die postalische J,andesbehorde in Leipzig in "Oberpostdirektion" 
umgeandert. Die Bezeichnung "Oberpostamt" ging auf die OrtsPAnst 
in Leipzig Uber und 'verschwand bei tJbergang der sachsischen Landes· 
post auf den N orddeutschen Bund. 

In Mecklenburg· S.~hwerin erhielten durch Verordnung vom 
4.12.1810 die HauptPA in Schwerin, GUstrow und Rostock, am 
8.3.1818 das HofPA in ~udwigslust die Bezeichnung "Oberpostamt". 
Spater kamen noch opA in Wismar und Hamburg dazu, so dall im 

o 

von 1/10 des Monatsdiensteinkommens (Grundgehalt und 
WohnungsgeldzuschuB) verbleiben. Steuerrechtlich gilt 
die Notstandsbeihilfe als Unterstiitzung und unterliegt 
daher nicht dem Steuerabzug. Wartegeld· und Ruhe· 
gehaltsempfanger sowie deren Hinterbliebene erhalten 
Notstandsbeihilfen in Fallen eines dringenden Bediirf· 
nisses. 

Srhriftwesen. Nachrichtenblatt des RPM 1923 S. 313ff., Amts· 
blatt des RPM 1924 S. 517, 1925 S. 33ff, 601. 

"Nnr znr Verreehnung" lautet der quer iiber die 
Vorderseite eines Schecks zu setzende Vermerk, durch 
den der Aussteller sowie jeder Inhaber des Schecks 
verbieten kann, daB der Scheck bar bezahlt werde. 
Der Bezogene darf in diesem Falle den Scheck nur durch 
Verrechnung einlosen. p~s Verbot kann nicht zuriick· 
genommen werden. Die Ubertretung des Verbots macht 
den Bezogenen fiir den dadurch entstehenden Schaden 
verantwortlich (§ 14 des Scheckgesetzes yom 11. 3. 1908, 
RGBl S.71ff.). 1m Bankverkehr wird von dem Ver. 
merk in weitem Umfange .Gebrauch gemacht, urn die 
Auszahlung des Betrags an einen Unbefugten zu ver· 
hindern, in dessen Hande der Scheck geraten ist. 1m 
PSch V hat der Vermerk nur fiir die Kassenschecke 
(s. Postschecke) Bedeutung, die im Reichsbank·Ab· 
rechnungsverkehr (s. Abrechnungsverkehr) abgewickelt 
werden. 

Jahre 1867 sechs mecklenburgische OPA vorhanden waren, die Zwi· 
schenbehorden zwischen der Generalpostdirektion in Schwerin und 
den P A .. bildeten und den PAin gewissem Umfange vorgesetzt waren. 
Die OPA verschwanden beimAufgehen der mecklenburgischen Landes· 
post in der N orddeutschen Bundespost. 

In Ba yern gab es bei GrUndung der bayerischen Staatspost 
(1808) vier OP A, denen als Provinzialbehorden die Leitung des 
Dienstbetriebes innerhalb ihrer Bezirke Ubertragen war. Die Bezeich· 
nung "Oberpostamt" fUr die BezirkspostbehOrden erhielt sich in 
Bayern bis zum 1. 4.1907; an diesem Tage wurden die OPA in OPD 
umgewandelt. S. auch Bayerische Post. 

In W U r t tern b erg wurden am 19. 6. 1807 vier OP A als Mittel· 
stellen zwischen der OPD und den dieser untergeordneten P A ein· 
gerichtet. Sie verschwanden nach tJbergang der Post an den Staat 
am 1. 6. 1852. S. auch WUrttembergische Post. 

Schriftwesen. S. Postamter. Ferner: Schaefer, Geschichte des 
Siichsischen Postwesens. R. V. Zahn, Dresden 1879; Moeller, Ge· 
schichte des Landes·Postwesens in Mecklenburg·Schwerin. Baren· 
sprungsche Hofbuchdruckerei, Schwerin i. M. 1897. Raabe. 

Oberpostdirektionen (s. auch Verwaltung). Fiirdie Ver· 
waltung des Post· und Telegraphenwesens in den einzeh18n 
Bezirken bestehen 45 OPD, davon 36 im alten Reichspost. 
gebiet,8 in Bayern und 1 in Wiirttemberg. Die OPD, die 
zu den hoheren Reichsbehorden zahlen, befinden sich an 
folgenden Orten: Aachen, Berlin, Braunschweig, Bremen, 
Breslau, Cassel, Chemnitz, Coblenz, Darmstadt, Dort. 
mund, Dresden, Diisseldorf, Erfurt, Frankfurt (Main), 
Frankfurt (Oder), Gumbinnen, Halle (Saale), Hamburg, 
Hannover, Karlsruhe (Baden), Kiel, Koln, Konigsberg 
(Pr.), Koslin, Konstanz, Leipzig, Liegnitz, Magdeburg, 
Minden (Westf.), Miinster (Westf.), Oldenburg (Oldb.), 
Oppeln, Potsdam, Schwerin (Mecklb.), Stettin, Trier, 
Augsburg, Bamberg, Landshut, Miinchen, Niirnberg, 
Regensburg, Speyer, Wiirzburg und Stuttgart. Die OPD 
in Stuttgart ist auf Grund des Poststaatsvertrags yom 
29./31. 3. 1900 mit besonderen Befugnissen ausgestattet 
und daher zustandig fUr aIle innern Angelegenheiten im 
ehemaligen wiirttembergischen Postgebiet, sowcit die 
Entscheidung dariiber nicht dem Reichspostminister 
vorbehalten ist (s. Reichspostministerium, Geschaftskreis 
der OPD Stuttgart). An der Spitze einer jeden OPD 
steht ein Prasident, der das Post· und Telegraphenwesen 
des Bezirks nach den Gesetzen und den yom Reichspost. 
minister gegebenen Weisungen unter eigener Verantwor· 
tung leitet. Bei groBeren OPD sind bestimmte Geschafts· 
kreisc Abteilungsdirektoren zur selbstandigen Leitung 
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zugewiesen. Die Verwaltungsgeschafte werden in stoff
lich aufgeteilten Referaten bearbeitet. Die Kassen und 
Abrechnungsgeschafte fiir den Bezirk der OPD fiihrt 
die OPK, die einer jeden OPD angegliedert ist. Bei den 
OPD in Bayern versehen die Rechnungsbiiros die sonst 
den OPK obliegenden Geschafte. An der Spitze der OPK 
steht der Oberpostkassenrendant. Besondere Geschafts
stellen der OPD sind die Riickbriefstellen (s. d.) zur Er
mittlung der Absender der unzustellbaren Postsendungen 
(s. d.), die Rentenrechnungsstellen (s. Rentenverkehr), 
denen die Wahrnehmung der mit dem Rentenzahlverkehr 
zusammenhangenden Rechnungsgeschafte obliegt [in 
Berlin Sache des Postrechnungsamts (s. d.)], und die 
Telegraphen-Zeugamter, denen die Verwaltung der Tele
graphenbaustoffe und in der Regel auch die Bezirks
Telegraphen-Apparatwerkstatt iibertragen ist, soweit die 
Telegraphenzeugamter nicht nach ihrem Geschafts
umfange zu selbstandigen Amtern ausgestaltet sind. 

Geschichte. Bis zum 1. 1. 1850 war in PreuBen die Verwaltuug 
des Postwesens zentralisiert. Samtliche PAnst - 236 P A, denen 
140! Postexpeditionen untergeordnet waren, und 62 Postverwal
tungen - unterstanden dem G PAin Berlin. Diese Verfassung, die 
die oberste Postbehi:irde mit einer "UberfUlle minder wichtiger An
gelegenheiten belastete, erwies sich bei dem steigenden Verkehr als 
unhaltbar. Der Gedanke einer Verbesserung der Postverwaltung 
wurde bereits bei der Umgestaltung der preuJ3ischen Staatsverhalt
nisse in der Stein-Hardenbergischen Zeit erwogen. Schon die bald 
nach dem Tilsiter Frieden von Stein vorgezeichneten allgemeinen 
Verwaltungsrichtlinien zeigten Ansatze zu einer Anderung der Post
verwaltung. Hardenberg schlug 1821 in einer Denkscbrift vor, fUr 
jede Provinz eine OPD mit administrativen Befugnissen einzurichten, 
ihr auch das Rechnungswesen fUr ihr Gebiet zu iibertragen und ihr 
einen Postinspektor zur Aufsicht iiber den Betrieb der PAnst zu
zuordnen. AuBerdem sollten in jedem OPDBezirk KreisP A (s. d.) 
gebildet werden, die unter den OPD stehen wiirden. Durch Kabinetts
order yom 19. 12.1821 wurde unter dem VorAitz des Geheimen 
Staatsministers v. Lottum eine Kommission zur Reorganisation des 
Postwesens gebildet. Nach ihren Vorschlagen sollte in jedem Regie
rungsbezirk ein besonderer Beamter mit der Verwaltung der Post
polizei und der Erledigung der Beschwerden in Postsachen beauftragt 
und ihm ein Postinspektor beigegeben werden. Ferner sollten 97 
unter dem GPA stehende KreisPA gebildet werden, denen je fUr ihren 
Kreis eine Anzahl von Postverwaltungen I. und II. Klasse nnterstellt 
werden sollten. Die KreisP A sollten rechnungslegend, die Post
verwaltungen bloBe Betriebsstellen sein. Das von der Kommission 
znsammengestellte Regnlativ fand jedoch. nicht die Zustimmung des 
Konigs, und die Kommission wurde durch Kabinettsorder yom 4. 4. 
1823 aufgelost. Das Verdienst einer zeitgemaBen U mgestaltung des 
Postwesens gebiihrt dem General-Postdirektor Schmiickert (s. d.), 
der die lang umstrittene Frage, ob Postverwaltnngsbehorden fUr die 
Provinzen oder die Regierungsbezirke dem Verkehr fiirderlicher 
waren, im Sinne der heute noch bestehenden Bezirksbehorden ent
schied. Auf sein Betreiben erging die Kabinettsordre yom 19. 9. 
1849. Sie bestimmte insbesondere: "Fiir jeden Regierungsbezirk 
sowie fiir die Residenzstadt Berlin ist eine OPD einzurichten. Samt
liche PAnst des Regierungsbezirks werden der OPD gleichmaJ3ig 
untergeordnet. Die im Anslande gelegenen prenJ3ischen PAnst werden 
den nachstgelegenen OPD zugewiesen. Das Oberpostamt in Hamburg 
bleibt wegen seiner Lage und Wichtigkeit als ein Immediat-Ober
postamt bestehen; die andern groBeren PA bisher beigelegte Benen· 
nung "Oberpostamt" fallt weg ... " Auf Grund dieser Kabinetts
ordre traten am 1. 1. 1850 26 OPD ins Leben, und zwar in der Pro
vinz PrenBen in Konigsberg, Gumbinnen, Danzig und Marienwerder, 
in Pommern in Stettin, Koslin und Stralsund, in Brandenburg in 
Berlin, Potsdam und Frankfurt (Oder), in der Provinz Sachsen in 
Magdeburg, Merseburg und Erfurt, in der Provinz Posen in Posen 
und Bromberg, in Schlesien in Breslau, Liegnitz und Oppeln, in West
falen in Miinster, Minden und Arnsberg und in der Rheinprovinz in 
Koln, Cablenz, Diisseldorf, Aachen und Trier. Durch Kabinettsordre 
yom 3. 4. 1850 erWelten die Vorsteher der OPD die Amtsbezeichnung 
Oberpostdirektor und ihre Biirovorsteher die Amtsbezeichnung 
Postrat. Schon am 1. 10. 1852 wurde die OPD Merseburg, die dort 
nach Lage und RaumverhaJtnissen schlecht nntergebracht war, nach 
Halle (Saale) verlegt. Am 1. 1. 1867 traten die OPD in Kiel und 
Hannover ins Leben. Infolge der Aufhebung der Thurn und Taxis
schen Postverwaltung wurden am 1. 7. 1867 die OPD in Cassel, 
Darmstadt und Frankfurt (Main) eingerichtet. Nach Aufhebung 
der bisherigen Landespostverwaltungen auf Grund der Verfassung 
des Norddeutschen Bundes folgten am 1. 1. 1868 die OPD in Leipzig, 
Schwerin, Oldenburg und Braunschweig; endlich kamen im Oktober 
1870 die OPD in StraBburg und Metz und am 1. 1. 1872 die OPD 
in Karlsruhe und Konstanz hinzu. Gleichfalls am 1. 1. 1872 wurde 
der Bezirk Leipzig geteilt nnd eine neue OPD in Dresden eingerichtet. 
Am 1. 4. 1873 und 1. 1. 1874 folgte unter Aufhebung der bisherigen 
Sonderstellung der Oberpostamter (s. d.) in Hamburg und Bremen die 
Einrichtung der OPD in diesen Stadten. Das Oberpostamt in Liibeck 
ging als solches ein, und das Liibecker Postgebiet wurde dem Bezirk 
Hambnrg zugeteilt. Inzwischen waren die OPD in Aachen, Minden 
und Bromberg aufgehoben, aber infolge zunehmenden Verkehrs nach 
kurzer Frist wieder eingerichtet worden. Am 1. 7. 1868 wurde die 
OPD in Stralsund aufgehoben und mit dem Bezirk der OPD in Stettin 
vereinigt. Gleichzeitig wurde die OPD in Marienwerder aufgehoben. 

Am 1. 8. 1895 wurde die OPD von Arnsberg nach Dortmund, dem 
Mittelpunkt der westfalischen Kohlen- und Eisenindustrie, verlegt, 
und am 1. 7. 1897 trat die OPD in Chemnitz ins Leben. In Bayern 
sind am 1. 4. 1907 die bisherigen OberPA in OPD umgewandelt 
worden. 

Der Kriegsausgang niitigte 1918 zur Preisgabe der OPD in Danzig, 
Bromberg, Posen, Metz nnd StraBburg. Auf Grund der Staats
vertrage yom 29./31. 3. 1920 wurden die OPD in Miinchen', Landshnt, 
Niirnberg, Bamberg, Wiirzburg, Regensburg, Augsburg und Speyer 
sowie die wiirttembergische Generaldirektion der Posten und Tille
graphen als OPD in Stuttgart dem RPM nnterstellt. Seit 1. 4. 1920 
fUhren die Vorsteher der OPD - in Stnttgart schon lange vorher -
die Amtsbezeichnnng Prasident; zur gleichen Zeit ist die Amts
bezeichnnng Oberpostdirektor anf die Vorsteher der groLlten PA 
(Besoldnngsgruppe XII) iibergegangen (s. Amtsbezeichnungen). 

Schriftwesen. Stephan S. 691ft.; Zum fiinfzigjahrigen Bestehen 
der Oberpostdirektionen. 1850. 1. Jannar 1900. Berlin 1899. Ge
drnckt in der Reichsdruckerei; Archiv 1875 S.1ft., 1900 S.3ff.; 
Blatter fUr Post und Telegraphie 1925 S.13fl. Brandt. 

Oberpostkassen. 
Die Oberpostkassen sind am 1. 1. 1850 bei Begriindnng der OPD 

(s. Verwaltnng) anf Grund der Allerhiichsten Kabinettsorder vom 
19.9.1849 eingerichtet worden. Es heiBt darin: "Bei jeder Ober
postdirektion ist eine Bezirks-Postkasse einzurichten, deren Personal 
aus einem Rendanten, welcher den Oberpostdirektor alB Vorstand 
der Lokal-Postanstalt vertritt, ans einem Bnchhalter nnd einem 
Kassierer besteht, welcher zngleich die Kassengeschalte der Orts
Postanstalt besorgt." Von der Vertretnng des Oberpostdirektors 
als Vorstand der OrtsPAnst durch den Rendanten der OPK wurde 
in der Wirklichkeit abgesehen. Dagegen wurde die Buchfiihrung 
der OPK schon damals so eingerichtet, daB der Rendant die Hanpt
Tagebiicher (Journale) und der Bnchhalter die Handbiicher (Mannale) 
fiihrte, die die Grundlage flir die Rechnnng bildeten. Die "Uberschiisse 
der OPK liefen durch die Regierungshanptkassen znr General
Staatskasse. 

Die OPK bildeten bis vor kurzem selbstandige Be
h6rden, die der OPD untergeordnet, den VA dagegen 
gleichgeordnet waren. Nachdem die besondere Laufbahn 
fUr Kassenbeamte aufgehoben und fiir die OPK die bar
geldlose Zahlungsweise eingefiihrt worden ist, liegen die 
Verhaltnisse tatsachlich so, daB die OPK nur einen Teil 
der OPD bildet, aber doch unter eigener Verantwortlich. 
keit arbeitet und unter eigenem Namen (Firma) voll
zieht, ahnlich wie die Hauptkasse eines VA. In Bayern 
heiBen die OPK sogar nur Rechnungsbiiros, obgleich 
sie Bankguthaben und Postscheckguthaben halten und 
daraus bargeldlos zahlen, also neben Rechnungsgeschaf
ten auch unstreitig Kassengeschiifte wahrnehmen. 

Die Aufgaben der OPK in ihrer gegenwartigen Ein
richtung bestehen 1. in der Wahrnehmung der Kassen
und Rechnungsgeschafte fiir die OPD auf deren Anwei
sung, in der Verrechnung der im OPDBezirk aufkommen
den planmaBigen Einnahmen und Ausgaben und der 
nichtplanmaBigen Einnahmen und Ausgaben, iiber die 
zentral oder bezirksweise abgerechnet werden muB; 
2. in der Rechnungslegung gegeniiber dem Rechnungshof 
(s. Rechnungshof des Deutschen Reichs) iiber planmaBige 
Einnahmen und ;~usgaben und in der Abrechnung mit 
der GPK, den VA und den Stellen, fiir deren Rechnung 
Einnahmen erhoben oder Ausgaben geleistet worden 
sind; 3. in der Regelung des Geldumlaufs tiber die Reichs
bankgirokonten fiir die Giropostkassen, die keine gel ben 
Schecke (s. Giroverkehr) zu Lasten der GPK ziehen 
diirfen. Ferner geh6rt zu den Obliegenheiten der OPK 
die Aufbewahrung und Mitverwaltung der Gegenstande 
(Wertpapiere usw.), die auf Anweisung der OPD in dem 
VerwahrgelaB niederzulegen sind (s. Wertpapierverwal
tung). Bis 1925 hatten die OPK auch noch allgemein 
den Bezirkswertzeichenbestand zu verwalten und die 
VA mit den notwendigen Wertzeichenzuschiissen zu 
versehen. Seit 1926 besteht der Grundsatz, daB die 
Bezirkswertzeichenbestande von einem dazu geeigneten 
VA am Sitze der OPD zu verwalten sind. Wo es zweck
maBig ist, kann dazu auch noch ein zweites VA bestimmt 
werden. Nur die Buchfiihrung iiber den Bezug und iiber 
die Belieferung des Bezirks mit Wertzeichen ist der 
OPK verblieben. Der Grundsatz kann wegen der in 
baulicher Beziehung entgegenstehenden Bedenken nur 
allmahlich durchgefiihrt werden. In Bayern und 
Wiirtte m berg ist diese Frage anders geregelt. Die OPK 
haben auBerdem noch die Kassen- und Rechnungs-
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geschafte flir eine Reihe von Wohlfahrtseinrichtungen, 
z. B. die Post-Spar- und Darlehnsvereine (s. d.), den 
Tochterhort (s. d.), die Postunterstiitzungskasse (s. d.) 
usw., verschiedene OPK ferner die Kassen- und Rech
nungsgeschafte fUr besondere Stiftungen, einzelne Be
horden usw. mitwahrzunehmen, so versieht z. B. die 
OPK in Kiel auch die Kassen- und Rechnungsgeschiifte 
fUr die Verwaltung des Kaiser-Wilhelm-Kanals. 

Soweit die OPK Zahlungen nicht bargeldlos erledigen 
konnen, haben sie sich eines dazu von der OPD be
stimmten VA als Auftragskasse zu bedienen. Auoh kann 
unter besonderen Verhaltnissen fUr Zahlungen an das 
Personal der OPD und der OPK ausnahmsweise eine 
kleine Handkasse gefiihrt werden. 

Die BuchfUhrung ist so eingerichtet, daB sich das 
Ergebnis auf dreierlei Weise kontroIliert: erstens durch 
das Haupttagebuch des Rendanten, zweitens durch die 
von den Buchhaltern gefUhrten Handbiicher usw. und 
drittens durch die vom Kassier (einem dazu bestimmten 
Buchhalter) gefUhrten Abrechnungsbiicher iiber den bar
geldlosen Zahlungsverkehr oder durch die Guthaben auf 
den Konten selbst. Bei den Rechnungsbiiros in Bayern 
sind die RoIlen insofern vertauscht, als der Rendant die 
Kontogegenbiicher usw. iiber die Guthaben und der 
Kassier das Haupttagebuch fiihrt. 

Die Buchhalter haben nicht lediglich naoh den Kassen
anweisungen zu buchen. Sie sind dafUr verantwortlich, 
daB aIle Einnahmen und Ausgaben auf die richtige 
VerrechnungssteIle angewiesen worden sind, daB bei 
Zahlung von Ausgaben etwa einzubehaltende Abziige 
einbehalten und die zur Verfiigung stehenden Haushalts
mittel nicht iiberschritten werden. Es darf keine Ein
nahme entgegengenommen und keine Ausgabe geleistet 
werden, bevor sie der Rendant im Haupttagebuch ge
bucht hat. Die von der OPK ausgehenden Schriftstiicke 
werden unter dem Namen (Firma) der Kasse aus
gefertigt und vom Rendanten voIlzogen. Bei Empfangs
bescheinigungen tritt der Unterschrift des Rendanten 
die des Kassiers oder, wenn es sich um Anrechnungen 
handelt, die des beteiligten Buchhalters hinzu, ebenso 
bei Schriftstiicken, die der Kassier oder ein Buchhalter 
a usgefertigt hat. 

Schriftwesen. Stephan S.744. 

Ortliehe Sonderzusehliige s. Besoldung 

ijsterreieh. 

Gebbe. 

1. Geschichte. Wie in andern Landern, bildet auch in lJster
reich das Botenwesen den Anfang der Posteinrichtungen. N ach 
den Stadtbiichern Wiens hatte das ltathaus schon urn 1360 cine 
besondere Botenstube, die bei hoher Strafe nur "von dencn Land
boten" betreten werden durfte. Diese Boten befiirderten nicht nur 
die amtlichen Schreiben des Wiener Stadtrats an die Herzogliche 
Kammer nach Neustadt und Graz, sondern auch Briefe und andre 
Gegcnstande dcr Handclsleute. 1395 befand sich ferner in Wien 
das sog. "Deutsche Haus", wahrscheinlich eiRe Ordensstelle fiir die 
von den deutschen Ordensrittern zwischen Marienburg (West
preuBen) und Venedig-Rom unterhaltene Reitpoststreckc. Wahrend 
des 15. Jahrhunderts untcrhielt der Stadtrat in Wien eine Anzahl 
vereidigter laufender und reitender Boten, die Briefe aller Art nach 
Graz, Olmiitz, Krems, Znaim, Prag usw. befiirderten. Seit dem 
Anlange des 15. Jahrhunderts soli auch die Universitat Wien Boten, 
wie einen Breslauer, einen Prager, einen l,inzer usw., unterhalten 
haben, die zugleich den Verkehr mit andern Universitaten in Deutsch
land vermittelten. Ebenso hattcn die Kapuziner einen regelmaBigen 
Verkehr durch Boten zwischen Wien und dcm Kloster "Und" 
z"ischen Krems und Stein. 

Ahnliche Einrichtungcn bestanden schon frtihzeitig in dem ehe
mals zur Krone Biihmcn gehiirenden Herzogtum Schlesien und auch 
in anrlern Erblandern. Unter :Friedrich III. (1440-1493) soli der 
Oberstjagermeister Roger von Taxis durch Tirol und Steiermark 
eine Poststrecke angelegt haben. Er soil auf den HauptstraBen in 
bestimmten Entfernungen Haltestellen mit Pferdewechsel einge
richtet haben, die in erster Reihe flir die Benutzung des Kaiserlichen 
Hofes, der Hofkurierc und der amtlichen Personen bestimmt waren. 
Die Inhaber dieser Stellen erscheinen 1508 schon als "Postmeister". 

Kaiser Maximilian 1., 1493 zum dentschen Kaiser erwahlt, ersah 
Wien zu seinem Fiirstensitz aus. Da er die burgundisehen Lander 
fiir scinen Solm Philipp verwaltete, wurde die Einrichtung einer 
Nachrichtenbefiirderung zwischen Wien und den Niederlanden niitig. 
Des Kaisers Gtinstling, Francisco de Tassis, genannt Turrian, Rogers 
tlohn, legte dem Kaiser einen Plan tiber die Einrichtung einer 
reitenden Post zwischen Brtissel und Wien vor. Danach sollten an 
bestimmten Haltepunkten die Pferde gewechselt, die kaiserlichen 

Schreiben kostenfrei und andre Briefe gegen maBige Vergiitungen 
befiirdert werden. Maximilian genehmigte den Plan und ernannte 
in seiner Eigenschaft als Herzog von Burgund Franz von Taxis zum 
niederlandischen General-Postmeister. 1516 wurde die Reitpost 
tiber Flamisoul, Kreuznach, Speyer, Rheinhausen, Cannstatt, Augs
burg nach Wien eingerichtet. 

In den osterreichischen Erblanden entstanden Landesposten, 
die als die Grundlage der spliteren osterreichischen Postcinrichtungen 
anzusehen sind. 1530 wird die Post in St. Piilten, Strengberg, 
]'ischamend, Hainbnrg und Wien erwiihnt. Damals bestand auch 
schon eine Postverbindung zwischen Wien und PreBburg. 1526 
wurde eine reitende Post von Wien nach Prag angelegt, die 1580 
wahrend des Aufenthalts des Kaisers Rudolph II. in Prag schon 
tiiglich verkehrte, aber nur zur Befiirderung der Schreiben des Hofes 
bestimmt war. 1596 gab es in Wien bereits eine kaiserliche PAnst 
mit .der Bczcichnung "Oberst Hofpostamt". Die I,eitung fiihrte 
Georg Pachl von Pichelberg als Reichshofpostmeister. Ihm folgte 
in diesem Amte Hans von Wolzogen, darauf Mathias von Taxis 
und nach ihm sein Sohn Lamora!. Lamoral von Tallis erhiclt 1615 
vom Kaiser Mathias das Amt eines General-Oberstpostmeisters im 
Reich und in den Niederlanden. In der von ihm unterzeichneten 
Verpflichtung machte er sich verbindlich, durch das ReichsP Adem 
Kaiserlichen Hof- und iisterreichischen erbUlndischen PA keinen 
Eintrag zu tun. Ferdinand II. tibertrug mit Lehnbrief Yom 4. 9. 1624 
das Oberst-HofPA tiber die Posten der Erbkiinigreiche Ungarn und 
Biihmen und "deren inkorporirten Provinzen" wie auch des Erb
herzogtums lJsterreich ob nnd unter der Enns als ein Mannlehn dem 
Freiherrn Hans Christof von Paar, der bald darauf in den Grafen
stand erhoben wurde. In Roveredo, Venedig und Rom waren die 
osterreichischen Postgerechtsame gleichfalls als Postlehen vergeben. 
In Tirol und den vorderiisterreichischen Landen gab es jahrhunderte
lang eigene, der Familie Taxis angehorende Landpostmeister. Erst, 
1769 wurde das Tiroler Postwesen der Familie Taxis gegen eine Ent
schadigung von 20 000 Gulden jahrlich abgeliist. 1m Erzstift Salzburg 
hatte der Landesherr 12 Stellen fiir reitende und fallrende Posten 
eingerichtet; Kaiser Leopold gewahrleistete 1665 dem Erzbisehof 
ihr Bestehen ausdrticklich. Nach der Verweltliehung (Sakularisation) 
des Erzstifts, 1802, gelangte das Land 1814 dauernd an lJsterreich. 
Die Verleihung der erblandischen Posten an die grafliche Familie 
von Paar wurde bei jedem Thronwechsel ernenert. Die Familie ver
blieb bis in die 20er Jahre des 18. Jahrhunderts im Besitze der aus 
samtlichen Postunlagen herrtihrenden Einnahmen, mit Ausnahme 
derer Schlesiens und der Niederlande. Erst 1720 genehmigte Kaiser 
Karl VI. den Vorschlag seiner Minister, die Post in Staalsverwaltung 
zu tibernehmen, dem Erstgeborenen der Grfiflich Paarschen Familie 
aber die Leitung des Postwesens zu iiberlassen. DemgemaB wurtle 
am 1. 7. 1722 mit der Familie von Paar ein Vertrag geschlossen, 
kraft dessen ihr zwar Ehre und Wtirde des Erbland-Postmcisters mit 
einem Bctrage von 66 000 Gulden jahrlich belassen wurden, die 
tibrigen Posteinnahmen aber dem "Arar" zuflicDen sollten. Srit 
dieser Zeit wird in lJsterrcich das Postregal als ein ausschliellliches 
Vorrecht des Staates gchandhabt. 1743 wurden durch besondere 
Urkunde die Rechte der Familie Paar, der die Leitung der Ver
waltung der iisterreichischen Post verblicben war, neu geregelt. 1783 
ging die Verwaltung des Postwesens fast vollstandig auf die Re
gierung tiber. Dic grafliche Familie behielt als Lehn die ihr gewahrte 
Pauschsumme, die Wiencr Posthalterei und das Recht, fiir ihre 
Personen und ihr Gefolge von den Postmeistern kostenfrei befiirdert 
zu werden, sowie daneben noch die Portofreiheit fiir ihre Briefe. 
Erst 1813 hat die Familie Paar, vertreten durch den Ftirsten Karl 
von Paar, vertraglich auf den gewahrten Pauschbetrag und die persiin
lichen Rechte und Vergtinstigungen verzichtet. Der Ftirst behielt aber 
die Wiirde eines Obrist-, Hof- und General-Erblandpostmeisters nnd 
das Recht der Portofreiheit fiir immerwahrende Zeiten als ein Manns
postlehen nach der Ordnung der Erstgeburt. Die oberste Leitung 
der Briefpost fiir die erbllindischen Provinzen wurde der Allgemeinen 
Hofkammcr unterstclit, der die fahrende Post schon unterstand. 
In den Provinzen standen die fiir die Briefpost eingerichteten Ober
Postvcrwaltungen unter den Liinderstellen (damals Gubernien); auf 
die FahrPAnst ("Postwagens-Expeditionen") hattcn sie jedoch 
keinen EinfluD, denn diese blieben der "Direktion der fahrenden 
Postcn in Wien" unmittelbar untergeordnct. 1829 wurde die Brief
PAnst mit der FahrPAnst vereinigt und eine Hauptpostbehordc, 
die "K. K. Oberste Hof·Postvelwaltung" in Wicn eingerichtet, die 
am 1. 2. 1849 aufge16st wurde. Mai 1848 iibernahm das Finanz
ministerium, Februar 18·49 das lIIinisterium fiir Handel, Ge,Yerbe 
und offentliche Bauten die oberste Leitung des Postwesens. Am 
1. 3. 1850 wurden an Stelle der Oberpostvelwaltungcn in samtlichen 
KronHindern Postdirektionen als Verwaltungsbehorden eingerichtet. 
Am 1. 3. 1852 wurdcn die Telegraphcnamter den Postdirektionen 
unterstellt, 1856 wieder von diesen Behorden gctrennt nnd der 
Direktion der K. K. Staats-Telegraphen in Wien zugewiesen. Nach 
der Aufliisung des Ministeriums fiir Handel, Gcwerbe und iiffentliche 
Bauten am 31. 12. 1859 wurde die oberste Leitung des Postwesens 
dem Finanzministerium anvertraut. Mit dem 1. 11. 1862 wurde die 
Leitung des Post- und Tc!egraphenwesens dem Handelsministerium 
zugeteilt, bei dem sie seitdem verblieben ist. Nach der Vereinigung 
von Post- und Telegraphic (1. 1. 1884) erhielten die Bezirksbehiirden 
die Bezeichnung "K. K. Post- und Telegraphendirektion". 

Am 1. 1. 1920 wurde die Verwaltung des Telegraphcn-, Fernsprech
und Rohrpostwesens von der Postverwaltung getrennt. An Stelle 
der Generaldirektion fiir Post-, Telegraphcn- und Fernsprech
angelegenheiten wurden cine Sektion fiir die Verwaltung des gesamten 
Postwesens und eine Sektion fiir die Verwaltung des gesamten Tele
graphen-, Fernsprech- nnd Rohrpostwesens im Bnndesministerium 
fiir Verkehrswesen eingerichtet. An Stelle der Post- und Telegraphen
direktionen wurden selbstandige Postdirektionen und selbstii.ndige 
Telegraphendirektionen errichtet. Die selbstandigen Telegraphen-
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(Fernsprech) amter, die Telegraphenzentralstation und die Fern
sprechvermittlungsamter wurden den zustandigen Telegraphen
direktionen unterstellt. Die bisherigen "Post- und Telegraphen
amter" wurdeu insoweit in selbstandige P A und selbstandige Tele
graphenamter geteilt, als bei ihnen iiir den Postbetriebsdienst einer
seits und iiir den Telegraphen- und Fernspreehbetriebsdienst ander
geits getrennte Abteilungen bestanden und die vollstandige Trennung 
dieser Dienstzweige ohne Schadigung der dienstlichen Belange und 
ohne Mehrkosten durchiiihrbar war. Dureh Verordnung der Bundes
regierung vom 13. 4. 1923 wurde die Verwaitung des Telegraphen
und Fernsprechwesens mit Wirkung vom 1. 7. 1923 wieder mit der 
Postverwaitung vereinigt; doch wurden die Postdirektion Wien und 
die Telegraphendirektion Wien nicht zusammengelegt. 

Osterreich unterhielt lange Zeit PAnst auf dem Balkan, in Italien 
bis zur Griindung des Einheitsstaats und in der Tiirkei bis zum 
Kriegsausbruch. 

Aus der Geschichte des Betriebsdienstes ist zu erwahnen, daB die 
iisterreichische Post sich anflinglich auf die Befiirderung der Briefe 
und kleinereIj Sendungen (Pakete, Geld usw.) beschrankte. 1657 
erlangten die Prager Buchdrucker Fabricius und Arnold das Recht, 
Zeitungen mit der Post zu versenden. Dies geschah danach auch in 
andern Orten. In einigen griil3ern Stadten, z. B. in Prag~ gaben Post
beamte Zeitungen heraus. Schon urn die Mitte des 17. Jahrhunderts 
konnten die Reisenden die Post benutzen, und zwar anianglich nur 
reitend; erst nach und nach wurden Kaleschen und Kutschen ein
gefiihrt. Die aiteste PO wurde 1621 erlassen, 1624 und 1625 erneuert 
und 1662 wieder verkiindet. Verschiirfte und erneuerte PO stammen 
aus den Jahren 1672, 1686 und 1695. Seit Anfang des 18. Jahr
hunderts, fast 150 Jahre vor der Postreform Rowland Hills (s. d.), 
bestand fiir in- und auslandische Briefe, ohne Unterschied der Ent
fernung, ein einziger Briefgebiillrensatz von 6 Kreuzern, mit "obli
gater Halbfrankatur" (d. h. 3 Kreuzer waren bei der Auflieferung 
und 3 bei der Abgabe zu entrichten). 1748 erging eine neue PO, 
die das ganze Postwesen umgestaitete und besonders das Stations
wesen und den Befiirderungsdienst regeite. 1749 fiihrte Freiherr 
von Lilien die ersten Postwagen in Wien ein, mit denen Reisende 
und Fahrpostsendungen aller Art regelmal3ig befiirdert werden 
konnten. Der erste dieser neuen Postwagen, Diligence genannt, 
wurde am 1. 6. 1749 von Wien nach St. Piilten abgefertigt. N ach 
einer Verordnung vom 5. 8. 1750 muBten Geldsendungen ohne 
Unterschied, Frachtstiicke, wie Waren, Schachteln, Pakete, Akten usw. 
bis einschl. 20 Pfund iiberal!, wo Postwagen eingeiiihrt waren, der 
neuen Anstalt zur Befiirderung iibergeben werden_ 

Zur Beschleunigung des in- und ausJandischen Briefwechsels 
wurden zwischen Wien und den meisten Hauptorten der ErbJander 
tagliche reitende Posten (Journalieren) eingerichtet. 1750 verkehrten 
solche Posten schon zwischen Wien und Graz, Prag, Briinn, Olmiitz, 
Znaim und PreBburg. Eine neue "Briefpost-Taxe" vom Jahre 1750 
beseitigte die "obligate Halbfrankatur" und ordnete die Erhebung 
der ganzen Gebiihr bei der Zustel!ung der Sendungen an. 1788 wurde 
eine neue Briefpostordnung erlassen, die u. a. auch die Einschreibung 
der Briefe einfiillrte. Seit 1. 9. 1845 wurde die Eisenbahn zur Post
befiirderung zwischen Wien, Briinn, Olmiitz und Prag benutzt. Nach
dem in England auf Vorschlag Rowland Hills das Pennyporto ein
geiiihrt worden war, folgte Osterreich 1842 mit einem neuen Brief
und Fahrpost-Tarif. Fiir Briefe wurden 2 Gebiihrensatze eingefiihrt, 
fiir den einfachen Brief von '/1 L~t mit 6 und 12 Krenzern nach 
Entfernungen bis und iiber 10 Meilen in geographischer gerader Linie. 
Weitere Erleichterungen des Verkehrs traten ein bei der Versendung 
von Schriften, Wertpapieren, Schnldverschreibungen, Wechseln, 
baren Geldsummen, Banknoten u. dgl., sPater auch bei Biichern, 
Broschiiren, Musikalien und andern Drucksachen. Am 6. 4. 1850 
schlassen Osterreich und Preul3en den Deutsch-Osterreichischen Post
vereins-Vertrag, dem Bayern sofort beitrat und auf dessen Grundiage 
sich darauf der Deutsch-Osterreichische Pastverein (s. d.) durch den 
Beitritt der deutschen Regierungen und der Thurn und Taxisschen 
Postverwaltung bildete; er trat am 1. 7. 1850 ins Leben. Kurz znvar 
waren in Osterreich selbst neben einem neuen Briefparto-Tarif die 
Freimarken eingeiiihrt worden. Am 1. 8. 1850 wurden EisenbahnP A 
(Post-Ambulanzen) auf der Strecke von Wien nach Oderberg sowie 
auf der Siidbahn und auf der niirdlichen Staatseisenbahn eingerichtet. 
Wenige Monate spater wurden die Geldanweisungen und die Briefe 
mit Wertangabe eingefiihrt, die Geldeinzahlungen aber vorlaufig 
auf 50 Gulden und auf bestimmte Postkassen beschrankt. Am 
1. 6. 1866 wurde die Briefgebiihr von 5 Kreuzern iiir einen einfachen 
Brief innerhalb des ganzen Reichs, ohne U nterschied der Entfernung, 
eingefiihrt. Von allen Landern iiihrte Osterreich zuerst (1. 10. 1869) 
die Postkarten (s. d.) ein. Dem Weltpostvertrag trat Osterreich am 
1. 7. 1875 bei. Am 1. 11. 1882 wurde das Postauftragsverfahren ein
gefiihrt. Am 12. 1. 1883 wurden die Postsparkassen (s. unter VI Be
trieb H.) eriiffnet. 

II. Verfassung. Die Leitung der geamten Verwal
tung des Post-, Telegraphen- und Fernsprechwesens liegt 
der "Generaldirektion flir das Post-, Telegraphen- und 
Fernsprechwesen" ob, die einen Bestandteil de3 Bundes
ministeriums fiir Handel und Verkehr bildet und unter 
der Leitung eines Generaldirektors steht, der dem Bun
desminister flir Handel und Verkehr unmittelbar unter
stelIt ist. Die Generaldirektion zerfallt in das Bliro 
des Generaldirektors und drei Geschaftsgruppen. Gruppe I 
bearbeitet Verfassungs-, Personal-, Haushalts-, Gebaude
und Wirtschaftsangelegenheiten des Post-, Telegraphen
und Fernsprechwesens; Gruppe II Postwe3en, Verkehrs
und BefOrderungsangelegenheiten; Gruppe III Tele-

graphen- und Fernsprechwesen, Verkehrs- und Bau
angelegenheiten. Die Gruppen gliedern sich in je vier 
Abteilungen. Zur Leitung der Generaldirektion flir das 
Post-, Telegraphen- und Fernsprechwesen ist ein Fach
mann des h6heren Verwaltungsdienstes auf dem Gebiete 
des Postwesens oder ein solcher des h6heren technischen 
Dienstes auf dem Gebiete des Telegraphen- und Fern
sprechwesens als Generaldirektor flir das Post-, Tele
graphen- und Fernsprechwesen bestellt. Die Leitung 
der Postgeschaftsgruppen liegt je einem Fachmann des 
h6heren Verwaltungsdienstes auf dem Gebiete des Post
wesens, die Leitung der Telegraphengeschaftsgruppe 
einem Fachmann des h6heren technischen Dienstes auf 
dem Gebiete des Telegraphen- und Fernsprechwesens ob. 
Eine der Geschiiftsgruppen wird jeweils dem General
direktor unmittelbar unterstellt, und zwar entweder 
eine Postgeschaftsgruppe, wenn der Generaldirektor ein 
Beamter des h6heren Verwaltungsdienstes auf dem Ge
biete des Postwesens ist oder die Telegraphengeschafts
gruppe, wenn er ein Beamter des h6heren technischen 
Dienstes auf dem Gebiete des Telegraphen- und Fern
sprechwesens ist. Ein Vorstand der Postgeschaftsgruppen 
und der Vorstand der Telegraphengeschaftsgruppe wer
den mit der Stellvertretung des Gmeraldirektors betraut 
und haben standig flir ihren Bereich die zur laufenden 
Geschaftsflihrung notwendigen Vf zu treffen. Bei Ver
hinderung libertragt der Generaldirektor einem der 
beiden Stellvertreter die Besorgung seiner besonderen 
Geschafte. Der Generaldirektor flir das Post-, Tele
graphen- und Fernsprechwesen hat die Entscheidung 
des Bundesministers in allen Angelegenheiten einzuholen, 
die sich auf die Vorbereitung von Staatsvertragen, Re
gierungsvorlagen und Verordnungen, grundeatzliche 
Fragen der Verwaltungsverfassung, Ernennung gewisser 
h6herer Angestellter, Tarif- und Geblihrenaufstellung, 
soweit sie im Bundesgesetzblatt zu verOffentlichen sind, 
Genehmigung des dem Bundesministerium flir Finanzen 
zu libermittelnden Voranschlagsentwurfes beziehen, und 
schlieBlich in allen Angelegenheiten, liber die sich der 
Bundesminister die Entscheidung ausdrlicklich vor
behalten hat. Der Generaldirektion flir das Post-, Tele
graphen- und Fernsprechwesen unterstehen: Die Post
zeugverwaltung, das Rechnungsdepartement der Gene
raldirektion flir das Poot-, Telegraphen- und Fernsprech
wesen, das Postfachrechnungsdepartement 1 flir die Prli
fung der Post-, Telegraphen- und Fernsprechbetriebs
und gewisser Materialrechnungen, die Abrechnung mit 
dem Auslande, St~tistik, das Postfachrechnungsdeparte
ment II flir die Uberwachung und Priifung des Post
anweisungsverkehrs, insbesondere die Prlifung der Post
anweisungsausgaberechnungen und -annahmeblicher, die 
Telegraphenzeugverwaltung, die Postkraftfahrleitung 
und die Post-Kraftwagenwerkstatte, endlich die Post
und Telegraphendirektionen. Diese bestehen in Graz 
(fiir Steiermark), Innsbruck (flir Tirol und Vorarlberg), 
Klagenfurt (flir Karnten) und Linz (fiir Ober6sterreich 
und Salzburg). Selbstandig bestehen die Postdirektion 
und die Telegraphendirektion in Wien (fiir Wien, Nieder-
6sterreich und Burgenland). 1m Verwaltungsbereiche 
der Postdirektion in Wien besorgt die rein technischen 
Angelegenheiten des Telegraphen- und Fernsprechdien
stes die Telegraphendirektion in Wien. Dieser unter
stehen die Telegraphenzentralstation und die Fernsprech
vermittlungsamter in Wien. Die Leiter der Direktionen 
heiBen Prasidenten, ihre Vertreter Vizeprasidenten. Die 
P A werden in drei Klassen und in den Klassen weiter in 
Stufen eingeteilt: 1. Klasse (GroBe P A): 1. Stufe: P A 
mit Zustelldienst oder mit Umleitestellen und Bahn
posten mit mehr als 30 Dienststellen; 2. Stufe: P A mit 
Zustelldienst oder mit Umieitestellen und Bahnposten 
mit mehr als 15 bis einschl. 30 Dienstposten. II. Klasse 
(Mittlere PAl: 1. Stufe: PA mit Zustelldienst oder mit 
Umleitestellen und Bahnposten mit mehr als 5 bis 
einschl. 15 Dienstposten; 2. Stufe: PA mit Zustelldienst 
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,coder mit Umleitestellen und Bahnposten mi.~ mindestens 
2 bis einschl. 5 Dienstposten; 3. Stufe: PA mit einem 
hinsichtlich des fachteclmischen Dienstes vollbeschaf
tigten Vorstandsposten, allenfalls noch mit .~inem wei
teren Dienstposten. III. Klasse (Kleine PA): 1. Sufe: 
P A mit mehr als 24 anerkannten, normal belasteten 
werktaglichen Wochendienststunden fiir Dienstve.1!ich
tungen des fachtechnischen Dienstes; 2. Stufe: P A mit 
hochstens 24 anerkannten, normal belasteten werktag
lichen Wochendienststunden fUr Dienstverrichtungen 
des fachtechnischen Dienstes. Je nach dem Geschafts
umfang stehen an der Spitze dcr P A Postamtsdirektoren, 
Oberpostverwalter, Postverwalter llnd Postexpedienten. 
An kleincren Orten bestehen "Postablagen". Es gibt 

'zwei Arten mit gewohnlichem und mit erweitertem 
Wirkungskreise. Jene befassen sich mit der Annahme 
gewohnllcher Briefsendungen, dem Wertzeich~nverkauf 
gegen "VerschleiBgebiihr", der Leerung der Bnefkasten, 
der Ausgabe der gewohnlichen Briefsendungen und der 
Postablieferungsscheine iiber andre Sendungen, der An
nahme von Telegrammen und der Beglaubigung der 
Echtheit von Unterschriften auf postamtlichen Urkun
den. Beim erweiterten Wirkungskreis kann der Ablage 
noch die Annahme bescheinigter Sendungen, Einzah
lungen auf Erlagscheine des Postsparkassenamtes sowie 

-der Spareinlagen auf Postsparkassenbiicher zugewiesen 
werden. Die Hochstwerte der zur Allfgabe zugelassenen 
verschiedenen Arten von Postsendllngen sind in der 
Dienstiibersicht der Postablage bestimmt. Auch kann 
-den Postablagen die Zustellung von eingeschriebenen 
Briefsendungen und bis zu bestimmten Betragen von 
Wertbriefen, Postanweisllngen, Zahlungsanweisungen 

'sowie die Einziehung vein Nachnahmen und Postauf
tragen. iibertragen werden. 

Beamtenverhiiltnisse. Fiir die unteren osterreichischen 
Beamten bestehen zurzeit keine besonderen Amtsbezeichnungen. Die 
Amtsbezeichnungen aller Beamten werden geandert werden. Den 
Entwurf zu einer "Amtstitelverordnung" hat die Bundesregierung 
den Beamtenvertretungen zur Stellungnahme zugehen lassen. Ihrer 
'Tatigkeit nach zerfallen die osterreichischen Postbeamten in 8 Ver
wendungsgruppen. Zur Verwendungsgruppe 1 gehiiren: Brief

'einsammlung, Veriadedienst, Saaldienerinnen; zur Verwendungs
gruppe 2: Beutel- und Plombendienst, Kursbotengang, Anfertigung 
der Briefbunde und Verschliisse, Vermittlung von Gesamtpost auf 
Eisenbahnen, Amts- und Verkehrshilfsdienst, Zustellung nicht be

,scheinigter Sendungen, Telegrammzustellung, Mitwirkung bei der 
Dienstgiiterverwaltung unter Aufsicht und Leitung, Dienst des 
Fahrtbegleiters auf StraBenpostkursen und im Zeugdienst, Magazins
fiihrerdienst bei der Paketabgabe, Fiihrung der Magazinsbiicher und 
Lagervermerke, Materialzusammenstellung, Bedienung der Motor
bahn in der Telegraphenzentralstation; zur Verwendungsgruppe 3: 

'Tiirhiiter und Torhiiterdienst, Verwaltungsdienst einfacher Art 
(einfache Abschreibearbeiten), einfacher Zeichnerdienst; zur Ver
wendungsgruppe 4: Wagdienst in Verbindung mit selbstandigem 
Verteilerdienst, Postenabfertigungsdienst in groBen Betrieben, 
fachlicher Hilfsdienst im Geld- oder Wertabteil der PA 1/1 und bei 
'groBten Amtskassen, Landbrieftragerdienst, 'Ubernahme, Lagerung 
und Ausgabc von Dienstgiitern (in Verbindung mit der Fiibrung der 
Magazinsbiicher und Lagcrvermerke), Gesamtzustelldienst, Magazins
und Wagenmeisterdienst, Hilfsdienst in Bahnposten, Verwahrungs
und Auskunitsdienst in Dokumentenlagern der Amter, Rohrpost
'apparat- und Avisodienst, Instradierungs- sowie Sortierdienst fiir den 
Bereich des Wiener Rohrpostnetzes in Verbindung mit Rohrpost
'apparatdienst, Aufsicht iiber die Telegramm- und Eilzusteller. Kassa
und Transitprotokolldienst, Kraftwagenlenkerdienst in Verbindung 
mit Verkehrsdienst; zur Verwendungsgruppe 5: Reiner Paketzustell
dienst, Vertcilerdienst (ausschlieBliche Verwendung), reiner Geld
und Wertzustelldienst, fachlicher Sonderdienst bei Post- und Tele
graphenamtern (Parteienschalterdienst, Abgabedienst, Sortier- und 
Kartierungsdienst), Packmeisterdienst, selbstandiger Fahrtbegleiter
dienst in Bahnposten, Dienst der V orratslagerfiihrer bei der Tele
graphenzeugverwaltung und den TZA der Post- und Telegraphen
direktionen und bei der Telegraphendirektion Wien, Rohrpost
schalterdienst; zur Verwendungsgruppe 6: Maschinenmeister im 
Postkraftfahrdienst, Rohrpostaufsicht, Elektromaschinendienst; zur 
Verwendungsgruppe 7: die Dienstposten des Verwaltungs-, Rech
nungs-, Faeh- und fachtcclmischcn Dienstcs im Arnts- (Abteilungs-) 
Verband, sowie samtliche leitende und gleichgestellte Dienstposten; 
-zur Verwendungsgruppe 8: die Dicnstj;lOsten des hoheren Verwal
tungsdienstes. 

Fiir die Verwendungsgruppen 1-6 ist Volks- und Biirgerschul
bildung, flir die Verwendungsgruppe 7 die Reifepriifung an einer 
'Mittelschule, fiir die Verwendungsgruppe 8 Hochschulbildung 
.erforderlich. An Fachpriifungen sind notwendig: flir die Ver
wendungsgruppen 1-4 die Verkehrsdienstpriifung I, flir die Ver
'Wendungsgruppen 5-6 die Yerkehrsdienstpriifung II, flir die Ver
,wendungsgruppe 7 die Verkehrsdienstpriifung Ill. Innerhalb der 

Verwendungsgruppe 7 ist fiir die Erlangung eines Leitungspostens 
der 5. bis 3. Dienstklasse die "Verkehrsleiterpriifung" vorgeschrieben. 
Dieser Verkehrsleiterpriifung entspricht im Verwaltungsdienst die 
Verwaltungspriifung, innerhalb der Rechnungsamter die Rechnungs
leiterpriifung, innerhalb der Verwendungsgruppe 8 die hohere Ver
waltungspriifung. Bei Beamtenanwartern wird alljahrlich, bei 
Beamten auf Antrag des Amtsvorstandes oder der vorgesetzten 
Behiirde oder auf eigenes Verlangen die "Qualifikation" durch 
besondere "Qualifikationskomrnissionen" festgesetzt. Die Gesamt
beurteilung hat auf "ausgezeichnet", "sehr gut", "gut", "minder 
entsprechend" oder "nichtentsprechend" zu lauten. Durch eine 
"minder entsprechende" oder "nicht entsprechende" Gesamt
beurteilung wird flir die Zeit, flir die diese Beurteilung gilt, die Auf
riickung im Gehalt gehemmt. Die Grundlage der Besoldungs
verhaltnisse der angestellten Beamten ist das 121. Bundesgesetz 
Yom 18.7. 1924 iiber das Diensteinkommen und die Ruhe- und Ver
sorgungsgeniisse der Bundesangestellten. Die Beamten werden in 
10 Besoldungsklassen eingeteilt. Das Diensteinkommen besteht aus 
Gehalt, Ortszuschlag und Familienzulagen. Fiir die .Bemessung des 
Ortszuschlags sind drei Ortsklassen (A, B und 0) gebildet. Die Hohe 
des Ortszuschlags betragt in der Ortsklasse A 15 vH, in der Ort.s
klasse B 12 v H, in der Ortsklasse 6 8 v H des Gehalts. Wenn em 
Beamter unverschuldet in eine Notlage geraten ist oder sonstige 
Griinde daflir sprechen, kann ihm ein unverzinslicher, binnen 
langstens 4 J ahren riickzahlbarer VorschuB aus Bundesmitteln bis 
zur Hohe eines Viertels des jahrlichen Diensteinkommens gewahrt 
werden. 

Die Beamten haben "Pensionsbeitrage" zu entrichten. Die Hohe 
des Ruhegenusses richtet sich nach der "RuhegenuBbemessungs
grundlage" und der flir die RuhegenuBbemessung anrechenbaren 
Dienstzeit. Die RuhegenuBbemessungsgrundiage besteht aus 
78,3 vH des Diensteinkommens (Gehalt und Ortszuschlag). Der 
RuhegenuB betragt yom 1. 1. 1926 an bei den Beamten des aus
iibenden Dienstes (Vollzugsdienst) der Post-, Telegraphen- und Fern
sprechanstalt und den Beamten, fiir die nach den geltenden Vor
schriften volle Hochschulbildung Anstellungserfordernis ist, nach 
10 Dienstjahren 40 vH und flir jedes weitere Dienstjahr 2,4 vH 
der jeweiligen RuhegenuBbemessungsgrundlage, so daB nach 
35 Dienstjahren der Anspruch auf den vollen RuhegenuB erreicht 
wird. Der Vomhundertsatz 2,4 ist nur fiir die Dauer der ihn be
griindenden dienstlichen Verwendung (Vollzugsdienst) anzuwenden. 
Den iibrigen Beamten, die Verwaltungs- (Rechnungs-) Dienststellen 
zugeteilt sind, gebiibren Ruhegeniisse, die nach 10 Dienstjahren 
40 vH und flir jedes weitere Dienstjahr 2 vH der jeweiligen 
RuhegenuBbemessungsgrundlage betragen, so daB nach 40 Dienst
jahren der Anspruch auf den vollen RuhegenuB erreicht wird. 

Ais Versorgungsgeniisse kommen "Witwenpension", "Erziehun.gs
beitrage" und "Waisenpension" in Betracht. Die Witwenpensl?n 
betragt 50 v H des Ruhegenusses, der dem verstorbenen Gatten 1m 
Zeitpunkt seines Ablebens gebiihrt hat oder gebiihrt hatte. . 

Der Erziehungsbeitrag ist mit je '/., die Waisenpension nut der 
Halite der Witwenpension zu bemessen. Fiir jedes eheliche oder 
durch nachfolgende Ehe anerkannte Kind, das noch nicht 21 Jahre 
alt, unversorgt und in ihrer Pflege ist, hat die Witwe, wenn i~r selbst 
eine fortlaufende Pension gebiihrt, Anspruch auf einen ErzJehungs
beitrag. Elternlose und sol chen gleichgestellte Waisen haben, wenn 
sie unversorgt sind und das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, Anspruch auf eine Waisenpension im Gesamtbetrage der 
Halfte der Witwenpension, die von ihrer Mutter oder Stiefmutter 
bezogen wurde oder ihr gebiihrt hatte. Eine besondre Beamtenklasse 
bilden die Postexpedienten. Ihr Dienstverhaltnis ist durch die Post
expedientenordnung yom Jahre 1925 geregelt. Die selbstandigen 
Leiter von P A III. Klasse fiibren die Amtsbezeichnung Post
expedient. Ihnen liegt die Ausiibung des gesamten Dienstes ob. Sie 
werden mit beiderseitig halbjahrig kiindbarem Dienstvertrage bestellt. 
Vorher haben sie die Kenntnis der zur Ausiibung des Dienstes not
wendigen Vorschriften nachzuweisen. Der Postexpedient hat den 
Dienst personlich auszuiiben; es ist ihm nicht gestattet, sich ohne 
Bewiiligung der Direktion iiber 3 Tage yom Amte zu entfernen. In 
Verhinderungsfiillen darf der Postexpedient ausnahmsweise den 
Dienst unter seiner Haftung und Verantwortung an solche Personen 
iibertragen, deren Rediichkeit und hinreichende Kenntnis des 
Dienstes erprobt ist. Dauert die Verhinderung liinger als 3 Tage, so 
bedarf die Bestellung des Vertreters der Genehmigung der Direktion. 
Der Postexpedient haftet mit seinem ganzen Vermogen fiir jeden 
aus seiner Dienstleistung durch sein Verschnlden der P Anst ver
ursachten Schaden. Die monatlich zahlbare Vergiitung wird nach 
den zu leistendeu Wochendienststunden bemessen. Postexpedienten 
haben auf Ruhe- und Versorgungsgeniisse keinen Anspruch, ,,:enn 
sie nicht schon vor Inkrafttreten der Postexpedientenordnung emen 
solchen Anspruch erworben hatten. 

AuBer den Beamten gibt es "Vertragsangestellte" und "Bausch
entlohnungskrafte" . 

IV. Postzwang erstreckt sich naeh dem noch geltenden Post
gesetz Yom 5. 11. 1837 auf verschlossene Briefe, zu denen aIle 
schriftlichen an abwesende Personen gerichtete Mitteilungen rechnen 
und auf mehr als zweimal jahrlich erscheinende Druckschriften, die 
zwischen Orten mit PAnst befiirdert werden. An Orten mit PAnst 
diirfen keine niehtamtlichen Anstalten zur BefOrderung von Briefcn 
und Zeitungen eingerichtet werden. Ausgenommen yom Postzwang 
sind durch besondere Boten beforderte Sendungen. Waren begleitende 
Frachtbriefe usw., Druckschriften, die in Ballen oder Kiste~ an 
einen einzigen Empfiinger gerichtet sind, die den Dienst der Eisen
bahnen betreffenden Briefschaften, die auf der AuBenseite alB 
"Dienstkorrespondenz" bezeichnet sind. 

V. Portofreiheit genieBen die zwischen BehOrden gewechselten 
sowie die von und an Behorden gerichteten dienstlichen Sendungen, 
desgleichen der die Verwaltung religiOser, wissenschaftlicher, wohl
tatiger uSW. Anstalten betreffende Briefwechsel. 
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VI. Betrieb. A. Briefpost. Die GebUhren werden von dem 
Verkehrsministerium nach den geldlichen und wirtschaftlichen Ver
hiiltnissen des Landes festgesetzt. Briefe. lIfeistgewicht 2 kg, 
Ausdehnungsgrenze 45 cm in jeder Richtung, in Rollenform 
75 x 10 cm. Kein Brief darf einen andem Brief oder ein sonstiges 
SchriftstUck an andre Personen als den Empfiinger oder dessen 
Wohnungsgenossen enthalten. Nieht eingeschriebene Briefe dUrfen 
weder MUnzen noeh Bank- und Geldnoten oder andre kostbare 
Gegenstiinde enthalten. GebUhrenstufen bis 20, 40, 100, 250, 500, 
1000, 2000 g. Kartenbriefe sind eingeflihrt. Postkarten, nieht
amtlich ausgegeben zugelassen, MindestgroBe 10 X 7, HochstmaB 
15 x 10,5 cm. Drucksachen. Meistgewicht uud Ausdehnung 
wie bei Briefen, in Kartenform HoehstmaB 18 x 12 em. GebUhren
stufen bis 15, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000 g. Drueksaehen mUssen 
vollstiindig freigemacht sein. Geschaftspapiere. Meistgewicht 
und Ausdehnung wie bei Briefen. GebUhrenstufen bis 250, 500, 
1000, 2000 g. Freimaehungszwang wie bei Drueksachen. Waren
proben. Meistgewicht 500 g, Ausdehnungsgrenze 45 x 20 x 10 cm, 
in Rollenform 45 x 15 em. GebUhrenstufen bis 250, 500 g; Frei
machungszwang wie bei Drucksachen. lIIischsend ungen zu
gelassen. Blindenschriftsendungen. Meistgewicht 3 kg, Ge
bUhrenstufen bis 1, 2, 3 kg. Aile Briefpostsendungen konnen ei n-
geschrieben werden. . 

FUr die nach DienstschluB aufgelieferten eingeschriebenen Brief
sendungen, die noeh mit der niichsten Post befordert werden sollen, 
wird eine SpiitlingsgebUhr erhoben. 1m Briefkasten vorgefundene 
Einschreibsendungen werden als solche nur bei zureichender Frei
maehung behandelt. Bei Verlust einer Einschreibsendung Ent
schiidigung von 30 Schilling; Verjahrungsfrist 6 Monate yom Auf
gabetag an. 

SehlieBfachabholung zwei FachgroBen; bei gewohnlicher 
Abholung wird eine einheitliche BrieffachgebUhr erhoben. Den 
Wertzeichenverkauf besorgen auBer den PAnst und Land
brieftriigern "WertzeichenverschleiBer" (" Tabaktrafikanten" und 
"Lizenzinhaber") gegen eine nach der Hohe des Jahresumsatzes fest
zusetzende "VerschleiBgebUhr". In den Verkaufsraum der Wert
zeichenverschleiBstellen ist der von der Postdirektion ausgegebene 
"VerschleiBtarif" und die "Lizenzurkunde" an sichtbarer Stelle 
anzubringen: 

B. Wertbriefe. Meistgewicht und Ausdehnungsgrenze wie bei 
gewohnlichen Briefen. Wertangabe unbeschriinkt. Zur Verpackung 
gibt die Post Umschliige aus; nichtamtliche Umschliige sind zu
gelassen, wenn sie den besondern Vorsehriften entsprecheu. Wert
briefe, die wenigstens 500 Schilling inIandische Banknoten enthaiten, 
konnen zur amtlichen Inhaltsbeglaubigung unter "Gegensiegel" 
offen aufgeliefert werden. Die vom Absender bar zn zahlende GebUhr, 
die nicht in Wertzeichen verrechnet wird, setzt sich zusammen aus 
der GebUhr eines Einschreibbriefs von gleichem Gewicht und einer 
VersicherungsgebUhr nach Betragstufen. Offen aufgelieferte Wert
briefe unterliegen der dreifachen VersicherungsgebUhr. FUr ohne 
Verschulden der Post lagernde Wertbriefe wird ein taglicher "Lager
zins" erhoben (der Ankunftstag, die beiden folgenden Tage und der 
Tag der Aushiindigung werden nicht gerechnet). FUr Zustellung 
eines Wertbriefs hat der Empfiinger eine nach dem Wertbetrag ab
gestufte ZustellgebUhr zu zahlen. Bei Verlust, Minderung oder 
Beschiidigung eines Wertbriefs Ersatz in der Grenze der Wertangabe; 
Verjiihrungsfrist 6 Monate Yom Aufgabetag an. 

C. Postpakete. Meistgewicht 20 kg; Wertangabe nnbeschrankt. 
Dringende Pakete dUrfen das Gewicht von 5 kg nicht Ubersteigen 
und nach keiner Richtung mehr als 60 cm messen. Der EinschluB 
eines Briefs ist gestattet. Die GebUhr richtet sich nach der Ent
fernung; vier Zonen bis 75, 150, 375 llnd Uber 375 km im Umkreis 
der AufgabePAnst. Gewichtstufen bis 1, 5, 10, 15, 20 kg. Paket
karten sind vorgeschrieben. Mit einer Paketkarte konnen drci 
gewohnliche und bis zu bestimmtem Betrag drei Wertpakete auf
geliefert werden. Freimachungszwang besteht fUr Pakete mit RUck
schein, Eilpakete und dringende Pakete. FUr nichtfreigemachte 
Pakete hat der Empfiinger einen "Einhebungszuschlag" zn zahlen. 
FUr die Zustellung wird eine ZustellgebUhr nach Gewichtstufen 
erhoben, die nach der GroBe des Orts (Wien und zwei weitere Klassen) 
verschieden ist. Lagerzins wie bci Wertbriefen. Bei Verlust, Min
derung oder Beschiidigung gewiihnlicher Pakete wird hochstens der 
gemeine Wert am Ort und Zllr Zeit der Aufgabe ersetzt; bis 3 kg 
hiichstens 15, Uber 3-5 kg 25, Uber 5 kg flir jedes weitere Kilogramm 
h6chstens 5 Schilling. Bei Wertpaketen Ersatz wie bei Wertbriefen. 
Verjahrnngsfrist 6 Monate yom Aufgabetag an. 

D. Postanweisungen. Meistbetrag 1000 Schilling. GebUhr 
nach Betragstufen. Es dUrfen nur die amtlichen Vordrucke benutzt 
werden, auf denen die GebUhr in Freimarken verrechnet wird. Eil
und telegraphische Postanweisungen sind zugelassen. Bei Post
anweisungen haftet die Post flir den eingezahlten Betrag. 

E. Postauftriige. Es gibt zwci Arten: Postauftragsbrief 
und Posta uftragskarte. Mit Posta uftragsbrief kannen 
Forderungen bis zu dem flir Postanweisungen zuJiissigem Betrag 
eingezogen werden, die ohne Kosten zahlbar sind und Uber die dem 
Schuldner bei Bezahlung Urkunden (Schuldscheine, Quittungen, 
Rechnungen, Wechsel, gezogene Wertpapiere, Uberhaupt aIle Handels
nnd sonstigen Wertpapiere) auszuhandigen sind. Der Postauftrag 
wird mit einem besondern, von der Post ausgegebenen "Postauftrags
blatt" erteilt. Mit einem Postauftragsblatt kann nur eine Forderung 
aus einer Forderungsurkunde eingezogen werden. Der Aufgeber 
kann verlangcn, daB der eingezogene Betrag unmitteIbar an i1m 
oder an das Postsparkassenamt, ein Bankgeschiift usw. Uberwicsen 
werde. Ein Postauftrag darf nicht frUher als 7 Tage vor dem Vor
zeigetag aufgegeben werden. Die Postauftragsbricfe unterliegen 
der GebUhr eines Einschreibbriefs von gleichem Gewicht und Be
stimmungsort. Von dem eingezogenen Betrag wird die "Einzugs
gebUhr" und die PostanweisungsgebUhr einbehalten. Mit Post
a uftrags karte konnen Geldforderungen bis zu 100 Schilling ein-

gezogen werden. Die Postauftragskarten sind als gewohnliche Bricf
sendung aufzugeben. Bei Postauftragsbriefen leistet die Post wie 
flir einen eingeschriebenen Brief Ersatz. FUr die eingezogenen 
Betrage haftet sie wie bei Postanweisungen. 

F. N achnahme. ZuJassig bei eingeschriebenen Briefsendungen, 
Wertbriefen und Paketen. Meistbetrag wie bei Postanweisungen. 
AuDer den gewohnlichen GebUhren ist die nach Betragstufen fest
gesetzte NachnahmegebUhr zu entrichten. Der eingezogene Kach
nahmebetrag wird unverkUrzt Uberwiesen. Bei nichtfreigemachten 
Paketcn hat daher der Empfiinger auBer der N achnahme und den 
sonstigen GebUhren auch die Nachnahmegebiihr zu zahlen. 

G. Zeitungen. Der Herausgeber einer in Osterreich erschei
nenden Zeitung, der sie am Zeitungsverkehr teilnehmen lassen will,. 
muB dies schriftlich bei der zustandigen Postdirektion beantragen. 
Dem Antrag ist eine Probenummer beizugeben. Die VersandgebUhren 
flir die am Zeitungsverkehr teilnehmenden Zeitungen werden be
rechnet, indem auf Grund des wirklichen bis auf Gramm festgestellten 
Jahresgewichts einer Nummerfolge der JahresgebUhrenbetrag 
ermittelt wird; dieser Betrag wird durch 52 geteilt und dieser Toil
betrag sodann durch die Zahl der Tage, an denen planmaBig in der 
Woche Versendungen stattfinden, geteilt. Der so ermitteIte Betrag 
(Mindestbetrag ist festgesetzt), bildet die Geblihr flir jede auf
gelieferte Nummer der Zeitung. Ausgeschlossen yom Zeitungs
verkehr sind: AIle Druckschriften, die seltener als einmal im Viertel
jahr, wenn auch regelmaBig wiederkehrend, erscheinen, und Uber 
1 kg schwere Zeitungen usw. 

H. Postsparkasse. Das Postsparkassenamt Ubernimmt durch 
Vermittlung der PA Geldbetriige als Spareinlagen, verzinst die ein
gelegten Gelder (zurzeit mit 6 vH flir das Jahr) und zahlt sie nach 
KUndigung des Verfligungsberechtigten durch die PA zurUek. Ein
leger kann jedermann, jede Handelsfirma, offentliche Behiirde. 
juristische Person oder sonstige Vereinigung oder Anstalt werden. 
Auch Minderjiihrige sind berechtigt, selbstiindig Sparbetriige ein
znlegen. Bei der ersten Einlage wird dem Einleger ein Einlagebuch, 
in dem seine Unterschrift aufgenommen wird. und ein KUndigungs
heft verabfolgt. Der Einleger kann sich ein geheimzuhaitendrs 
Losungswort (auch narhtraglich) wahlen. Kein Einleger darf mehr 
als ein Einlagebuch besitzeu. Der Einleger (sein Rechtsnachfolger 
oder Bevollmlichtigter) kann jederzeit das Sparguthaben ganz oder 
in Teilbetragen kUndigen und die Auszahlung bei einem von ihm in 
der KUndigung zu bezeichnenden PA verJangen. Die geringste Ein
lage betragt einen Schilling, jede hiihere Einlage muG ein MehrfacheB 
eines Schillings betragen. J ede Einlage wird von dem Postbeamten 
unter BeidrUckung des Poststempels und Beisetzung seines Kamens 
in das Einlagebuch eingetragen. Die RUckzahlung des Guthabens 
oder eines Teiles erfolgt durch KUndigung des Verfligungsberechtigten 
auf einem Blatt des KUndigungsheft,es. Es dUrfen nur durch einen 
Schilling teilbare Betrage gekUndigt werden, es sei denn, daD daB 
Guthaben geringer ist. Auf Grund der KUndigung sendet das Post
sparkassenamt dem Einleger eine bel dem Yom Einleger im KUndi
gungsblatte bezeichnetem PA zahlbare Zahlungsanweisung. Der 
Einleger kann auch die sofortige Riickzahlung yon Betragen bis zu 
50 Schilling bei iedem PA erlangen. Solche RUckzahlungen mUssen 
mindesteus cincn Schilling oder ein Mehrfaches von einem Schilling 
betragen. Es darl an einem Tage nur eine RUckzahlung im kurzen 
Weg gelcistet werden. Bei der Riickzahlung im kurzen Weg hat sicb 
der Kiindigende auszuweisen .. An die Postsparkasse ist ein Scheek
verkehr angeschlossen. Den Teilnehmern an diesem Verkehr \\ird 
beim Postsparkassenamt ein Konto eraffnet. Auf das Konto konnen 
bei allen P A Geldbetriige eingelegt und von dem Guthaben durch 
den Kontoinhaber Betrage mit Schecks zur Auszahlung angewiesen 
werden. Zur Teilnahme am Scheckverkehr kann jedermann, jede 
Handelsfirma, offentliche Behorde, juristische Person oder sonstige 
Vereinigung oder Anstalt zugelassen werden. 7.u den Antriigen auf 
Eroffnung eines Scheckkontos ist die BeitrittserkJarung, die yon 
den P A unentgeltlich verabfolgt wird, zu verwenden. Die ausgefiillte 
BeitrittserkHirung kann entweder bei dem fiir den Antragsteller zu
stiindigen P A oder beim Postsparkassenamt Uberreicht werden. 
Wenn der Antragsteller dcm die BeitrittserkJarung behandelhden 
Beamten nicht personlich bekannt i.t, muB er sich ausweisen. Mit 
dem der Beitrittserklarung angehefteten "Erlagschein" ist gleich
zeitig eine Stammeinlage von 10 Schilling einzuzahlen. Mit der 
BeitrittserkJiirung werden gleichzeitig Erlagscheine und Schecks 
bestellt. Auf Wunsch konnen die Erlagscheine auch mit Aufdrucken 
(Buchungsvermerk, Betriigen u. dgl., nicht aber mit, AnkUndigungen} 
versehen werden. Auch werden Erlagscheine mit anhiingenden 
Rechnungen hergestellt, deren Versendung zu einer ermalligten 
GebUhr moglich ist. Mit Erlagschein kannen Einzahlungen bei allen 
osterreichischen P A gemacht werden. Auf den Erlagscheinen kannen 
vorn Buchungsvermerke, auf der RUckseite auch niihere Angaben 
Uber Zweck der Zahlung ohne Entrichtung einer GebUhr angebracht 
werden. FUr andre Mitteilungen ist die GebUhr wie fUr eine Postkarte
durch Aufkleben von Briefmarken zu entrichten. Mit Scheck kann 
der Kontoinhaber Uber sein Guthaben jederzeit verfiigen. Schecks· 
dUrfen nur Uber das im letzterhaltenen Kontoauszug ausgewiesene· 
Guthaben abzUglich der Stammeinlage ausgestellt werden. Der 
Scheck kann als Kassascheck oder zur Uberweisung auf ein andres 
Konto (Clearingverkehr) und zur Verfligung der Barauszahlung 
durch ein PA, ferner zur Uberweisung ins Ausland verwendet werden. 
Hochstbetrag eines Schecks 5000 Schilling. Uber jede Einzahlung 
auf das Konto und jede Abschreibung erhiilt der Kontoinhaber einen 
Kontoauszug auf seine Kosten im Postweg zngesandt. Das Guthaben 
des Kontos wird mit 2 vH jahrlich verzinst. An GebUhren werden 
berechnet: 1. eine "Provision" von 1 vT von jeder RUckzahlung. 
FUr die yom Konto abgeschriebenen RUckzahlungen zugunsten eines 
andern Scheckkontos (Clearingverkehr), ferner flir die zngunsten 
des Postsparkassenamts abgeschriebenen GebUhren wird diese 
Provision nicht bereclmet. 2. "Eine ManipulationsgebUhr" von 
'/. vT von jedem auf dem Konto als Einlage oder RUckzahlung 
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gebuchten Betrage. 3. "Inkassogebiihr" fUr iiberwiesene Post· 
anweisungsbetrage: Einheitsgebiihr fUr jede Postanweisung. Diese 
Gebiihren, die Kostenbetrage (samt Postspesen) fUr nachbes.~ellte 
Erlagscheine, Scheckhefte usw. nnd die Postgebiihren fiir die Uber· 
sendung der Kontoansziige werden vom Konto abgeschrieben. 

Schriftwesen. Dessary, Die osterreichische Postverfassnng. 
Wien 1848; Effenberger, Ad., Grundziige der Post·Geographie und 
osterreichisch,ungarischen Statistik. Wien 1884, 1889 und 1893; 
Wanka, Josef, Das Postwesen in Osterreich. Prag 1891; Will, Rnd., 
Der Organismus der osterreichischen Post· und Telegraphenanstalt. 
Wien 1903; Effenbergcr, Ad., Geschichte der osterreichischen Post. 
Wien 1913. Verlag der Zeitschrift fUr Post nnd Telegraphie; im 
gleichen Verlag von demselben Verfasser: Die Osterreichische Post 
nnd Kaiser Joseph II. Wien 1916; Aus alten Postakten, Quellen 
zur Geschichte der Osterreichischen Post. Ihre Einrichtnng und 
Entwicklnng, nach Materie aJphabetisch und chronologisch geordnet 
nnd verfaBt. Wien 1918; L'Union Postale 1885 S. 167ff. daselbst 
Qnellcnangaben, 187ft., 207ft., 245fl.; Lernbehelf fiir die Verkehrs· 
Dienstpriifnng I. Herausgegeben vom Bundesministerium fUr Handel 
nnd Verkehr, Generaldirektion fUr das Post·, Telegraphen· nnd Fern· 
sprechwesen. Wien 1925. Osterreichische Staatsdrnckerei; Lernbehelf 
znr Vorbereitnng fUr die Post· Verkehrsdienstpriifung II von den Post· 
amtsdirektoren Lndwfg Konar, Franz Walruschek und Erwin Jung. 
Wien 1924; Osterreichisehe Verfassung, Verwaltung und Ges.~tzes· 
knnde von Postkommissar Dr. Otto Kremla. Wien 1924. Oster· 
reichische Staatsdruckerei; Lernbehelf znr Vorbereitnng fiir die 
Verkehrsdienstpriifung III (3 Bande) von Hofrat I,eopold Walzel, 
Postrat Dr. Eduard Gregorich, Postamtsdirektor Wilh. Gnambs, 
Postamtsdirektor Leop. Sontag, Postsekretar Dr. Otto Kremla, 
Postrat Dr. }'ranz Salomon, Postamtsdirektor Karl Grobner, Oberpost· 
kontrollor Hugo Dietschi, Postamtsdirektor Erwin Jung und Ober· 
postkontrollor Rudolf SenB. Wien 1925; Osterreichisches Post· und 
Telegraphenrecht von Dr. Rudolf Kostler, Professor an der Uni· 
versitat in Wien. Wien 1925 Leipzig, Hi:ilder·Pichler·Tempsky A. G. 

Brandt. 

Ofenheizung (s. auch Fernheizwerke, Heizkraftwerke, 
Heizung). Die Ofenheizung hat ftir Wohnungen und 
kleinere Dienstgebaude ihre Bedeutung gegentiber der 
Sammelheizung behalten. Besonders ftir W ohnungen ist 
sie billiger, weil sie eine sparsame Benutzung (Einschran· 
kung der Heizzeit, Beschrankung der Heizung auf den 
am meisten benutzten Teil der Wohnung) erlaubt. Sie 
warmt an sich ein Haus weniger durch als eine Sammel· 
heizung und ist daher ftir die Aufbewahrung von Nah· 
rungsmittelvorraten ftir den Winter vorteilhafter, maeht 
jedoch an kalten Tagen den Aufenthalt in nicht ge· 
heizten Nebenraumen unangenehmer. Grundsatzlicher 
Unterschied besteht auch bei der Luftbewegung. Die 
am Of en - der wegen des Anschlusses an Sehornsteine 
seinen Platz im Gegensatz zu den melst an den Fenstern 
aufgestellten Heizkorpern der Sammelheizung stets an 
einer Innenwand erhalt - aufsteigende erwarmte Luft 
bewegt sich oben naeh der AuBenwand und dem Fenster 
zu, sinkt hier infolge der Abktihlung herab, urn am FuB· 
boden zum Of en zuruckzustreiehen. Sind dann noeh 
Fenster und Of en undicht, so wird der kalte Luftstrom 
am Boden verstarkt; die Folge sind kalte FtiBe und 
heWer Kopf. Die in dieser Hinsieht vollkommenste 
Heizung ist die im Altertum von den Romern aus· 
gebildete FuBbodenheizung (Hypokaustenheizung), von 
der sieh u. a. Reste in der Saalburg im Taunus befinden. 
Ein Mittelding zwischen Of en· und Sammelheizung sind 
die sogenannten Etagenheizungen, bei denen cler 
Kessel einer im iibrigen als Sammelheizung ausgebildeten 
Wohnungsheizung seinen Platz in einem Wohnraum, in 
der Kiiche oder auf der Diele erhalt und gleichzeitig 
als Stubenofen ausgenutzt wird. 

Man unterscheidet eiserne C)fen und Kaehelofen. 
Jene geben in ihrer einfachsten Form als Kanonenofen 
schnell Warme, werden aber leieht dureh Strahlung 
lastig; sie verbrennen den Staub durch hohe Warme· 
grade, wenn sie nieht mit Sehamotte ausgefiittert sind; 
sie ktihlen sieh feruer schnell wieder ab, geben also eine 
sehr ungldchmaBige Erwarmung. 

Diese Fehler vermeiden die mit einem Ftillschacht 
versehenen Dauerbrand6fen (irische cifen, Cade· 
of en usw.), bei denen ein langsames regelbares Dauer
feuer unterhalten wird. 
.. K a c he 10£ e n heizen im Gegensa tz zu den eisernen 
Of en langsamer, aber gleiehmaBiger, haben ge.~ingere 
Oberflachenwarme und sind daher den eisernen Of en in 
gesundheitlieher Hinsicht vorzuziehen. Sie sind in 

neuerer Zeit sehr verbessert worden (Einheitsofen von 
Brabee), vor allem dureh eine bessere Erwarmung des 
unteren Teiles (FuBbodenheizung). Am besten wirken 
sie, wenn sie frei stehen und nicht zu hoeh sind. Vor· 
bildlich sind die alten ()fen, u. a. aus dem Reformations
zeitalter, Z. B. in der Wohnung von Hans Sachs in 
Ntirnberg. Die KachelOfen sollten an den Seiten mog
lichst ohne Vorsprunge sein, damit die aufsteigende 
Luft dureh kein Hindernis abgelenkt wird und tiberall 
aueh oben mit Kaeheln verkleidet werden, damit sie 
tiberall staubfrei und sauber gehalten werden konnen. 

Offizierspostamter S. Militarpostamter 

Or dens posten. 

Kasten. 

Um dieselbe Zeit, als in Niederdentschland nnter Fiihrnng Liibecks 
znr Fi:irderung des Handels der Stadtebund der Hanse entstand 
(13. Jahrhundert), schnf der deutsche Ritterorden in den unwirt· 
lichen Gegenden an der Ostseekiiste (Pommerellen, PreuBen, Samo· 
gitien, Kurland, Livland und Estland) eine Art kolonialen Staat, um 
die dortigen heidnischen Slawenstamme mit Krenz und Schwert 
fUr das christliche Dentschtum zu erobern. Der Kern des Ordens· 
Ian des war das durch Burgen geschiitzte und mit Deutschen besiedelte 
rechte Weichselnfer von Thorn bis Marienbnrg, das Miindllngsgebiet 
der Weichsel und ein Streifen Landes am Frischen Haff entlang bis 
nach Samland. Der Ordenshochmeister, der die Reichsfiirstenwiirde 
besaB, hielt sich seit 1309 stiindig in Marienbnrg auf. 1m Ordens· 
gebiete lagen die preuBischen Stadte Knlm, Thorn, Elbing, Danzig, 
Konigsberg und Braunsberg, die innerhalb der Hanse einen beson· 
deren Bund bildeten. Bindeglieder mit dem Mutterlande waren die 
Ordensballeien in Mittel· und Siiddeutschland, in Bohmen, Oster· 
reich, Bozen usw. Einzelne Ordenshauser und Besitztiimer befanden 
sich sogar in Franlueich, Flandern und Bnrgund. Am papstlichen 
Hofe zu Rom weilte standig ein Proknrator des Ordens. Auch mit 
Briigge, dem Hauptorte des westenropaischen Handels, ferner mit 
England, Danemark, Norwegen, RuBland und Ungarn bestand seit 
der Mitte des 14. Jahrhunderts ein lebhafter Verkehr. 

Der Zweck des Ordensstaates und die den Ordensgliedern auf· 
erlegte Verpflichtung, dauernd an den Hochmeister Berieht zu er· 
statten, bedingten einen regen Nachrichten· und Reiseverkehr im 
Innern des Landes, mit den Ordensstellen und den Reichsstanden in 
Deutschland, mit dem Heiligen Stnhl in Rom und mit dem euro· 
paischen Auslande. Mit Riicksicht hierauf lieB sieh der Orden die 
Anlage neuer StraEen, die Unterhaltung der bestehenden Wegc 
und die Sauberung der Ostsee von Seeraubern sehr angelegen sein. 

Aile wichtigen N achrichten liefen bei der Kanzlei des Ordens· 
hochmeisters znsammen und gingen von ihr aus. Der Ordcn unter· 
hielt den Verkehr mit den Mitteln seiner Zeit. 1m Inncrn des I,andes 
wurden die Briefe usw. des Hochmeisters durch Boten ("Bryffjongen") 
befOrdert, die anf kleinen einheimischen Pferden ("Swoyken") ritten; 
sie waren znm Teil der nichtdeutschen Beviilkernng entnommen. 
AuEerdem wurden noch Boten der verschiedensten Art benntzt. 
Soweit nicht Ordensmitglieder, Priester, Monche, Pilger und Schiiler 
Trager des N achrichtendienstes waren, sandte die Ordenskanzlei 
in Marienburg, die naeh Dentschland nnd nach dem Ansland bestimm· 
ten Briefe znr letzten Ordensburg an der Landesgrenze, von wo aus 
sie fiir Rechnung der Ordenskasse dnrch reitende oder zn FnE gehende 
Boten weiterbefordert wurden. Den Briidern war es verboten, auf 
Reisen Briefe fUr andere mitzunehmen. In Hanseangelegenheiten 
iiberlieB der Orden den Briefwechsel gewohnlich den prenBischen nnd 
livHindischen Hansestadten. Sowohl der Orden als anch die Stadtc 
pflegten wichtige Briefe der allgemeinen Unsicherheit wegen zwei· 
fach auf verschiedenen Wegen abzuschicken, beispielsweise zn Wasser 
und zu Lande. Der N achrichtendienst des Ordens stand den best· 
geordneten Verkehrseinrichtungen der damaligen Zeit ebenbiirtig 
zur Seitc; immerhin ist er in seiner Bedeutnng vielfach stark iiber· 
schatzt worden. Ein Boten· und Pferdewechsel an bestimmten 
PIatzen (Stafettendienst) fand wohl in einzelnen Fallen, nicht aber 
regelmaEig statt; deshalb sind die in viele Schriftwerke (n. a. B. E. 
Konig, Gcschichte der Dentschen Post nnd Veredarins, Das Bueh 
von der Weltpost) iibergegangenen Schilderungen, die das Verkehrs· 
wesen des Deutschordenslandes als formliche Posten im hentigen 
Sinne des Wortes darstellen, znm mindesten irrefiihrend. 1m Kampfe 
gegen die Litauer (bei Tannenberg 1410) nnd spater gegen die Polen 
erlagen die Ordensritter der Ubermaeht ihrer Feinde. Der 2. Friede 
von Thorn (1466) zerbrach das eigenartige Staatsgebilde des Ordons· 
lande. bis anf schwaehe Uberreste; die besonderen Verkehrsein· 
richtnngen gingen zugrnnde. 

Schriftwesen. Hnber, Die geschichtlichc Entwicklung des mo· 
dernen Verkehrs. H. Lanppsehe Buchhandlung, Tiibingen 1893. 
S.48, 153; Babendererde, Nachrichtendicnst und Reiscverkehr des. 
dentschen Ordens um 1400. E. Wernichs Druckerei, Elbing 1913; 
Archiv 1913 S. 617ff. Brunner. 

Ordentliche Posten sind Transportmittel (Fuhrwerke), 
die der Staat ftir eigene Rechnung zu gemeinem Besten 
behufs Austibung seines Rechts auf Beforderung von 
Briefen, Geldern, postmaBigen Paketen und Saehen so· 
wie auf Fortschaffung von Reisenden unterhalt und bei 
denen eine regelmaBige Abgangszeit naeh Tagen und 
Stunden festgesetzt ist (Erkenntnis des preuBisehen 
Ober·Tribunals yom 16. 7. 1860). 
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Zu den ordentlichen Posten rechnen die Kraftwagen
personenposten, kurz Kraftposten (s. d.) genannt, die 
Pferdepersonenposten (s. Personenposten), die Giiter
posten (s. d.) und Karriolposten (s. d.), sofern bei diesen 
beiden letzten Postengattungen die vorstehend angegebe
nen Voraussetzungen erfiillt sind. Bei den Giiter- und 
Karriolposten kann den Posthaltern (s. d.) gestattet wer
den, fiir eigene Rechnung Reisende auf dem Bockplatz 
:zu befordern; Festsetzung und Erhebung des Personen
geldes erfolgt durch die Post; fiir die Beforderung der 
Reisenden sind die Vorschriften der PO maBgebend. 

Die Fuhrwerke der fahrenden Landzusteller (s. Land
postfahrten) sind friiher in Fachschriften teilweise den 
ordentlichen Posten zugerechnet (vgl. Scholz S. 168 
Anm. 2), teilweise nicht (vgl. Aschenborn S. 188). Die 
PO vom 22. 12. 1921 fiihrt im § 51 die ordentlichen Posten 
im einzelnen auf. Die Landpostfahrten gehOren nicht 
dazu. Sie sind in erster Linie fiir Zwecke der Landzu
stellung bestimmt, Personenbeforderung ist bei ihnen nur 
Nebenzweck. Sie verkehren nicht nach einem bestimm
ten Fahrplan im Sinne der PO, die Abgangs- und An
kunftszeiten werden durch die Erfordernisse des Zustell
dienstes bedingt. Die Mitnahme von Personen ist dem 
Befinden des Landzustellers iiberlassen. Die Einnahme 
an Personengeld (s. d.) und Gepackgebiihr (s. d.) flieBt 
dem Landzusteller zu. 

Die Eigenschaft als ordentliche Post ist insofern von 
Bedeutung, als sie gewisse, aus dem PG sich ergebende 
Rechte und Pflichten begriindet (Besondere Vorrechte 
aus § 16ff., Haftpflicht fiir Personen- und Sachschaden 
aus § II ff. des PG). 

S chriftwesen. Aschenborn S.188; Scholz S.168. 

Orden und Ehrenzeiehen s. Auszeichnungen 

Organisation der Postverwaltnng s. Betriebsgliederung 
und Verwaltung 

Ortsklasse s. WohnungsgeldzuschuB 

Ortssehnelldienst wurde am 1. 4. 1911 eingerichtet. 
pA in groBeren Stadten wurden ermachtigt, wahrend 
der Tagesstunden von 6 Uhr vormittags bis 10 Uhr 
abends auf Anruf durch Fernsprecher oder auf schrift
liches oder miindliches Verlangen besondere Boten zu 
entsenden, die bei den Auftraggebern gewohnliche Brief
sendungen an Empfanger im Ortszustellbezirk abzuholen 
und diesen sogleich zuzustellen, auf Wunsch auch sofort 
schriftliche Antwort des Empfangers zUrUckzubringen 
hatten. Gebiihr in den meisten Orten einheitlich 50 Pf., 
in besonders groBen je nach der Entfernungszone 50, 75, 
100, 125 Pf. ; fiir die Uberbringung der Antwort Zuschlag
gebiihr von 25 Pf., in groBeren Orten 25, 40,50 und 65 Pf. 
Einem Boten konuten gleichzeitig mehrere Sendungen 
an denselben oder auch an zwei Empfanger iibergeben 
werden.· Fiir Auftrage an den zweiten Empfanger waren 
20 Pf. und fiir die zweite oder jede weitere Sendung an 
denselben Empfanger je 10 Pf. mehr zu entrichten. Die 
Eoten durften auch Briefe ohne Aufschrift zur Zustellung 
ubernehmen, wenu der Empfanger miindlich genau be
zeichnet wurde. Peinliche Einhaltung der Meistgewichts
grenze (250 g) wurde nicht verlangt. Fiir die Aushandi
gung der Sendungen waren die Vorschriften der PO 
maBgebend, die Post iibernahm keinerlei Haftung. un
zustellbare Sendungen wurden dem Auftraggeber, wenu 
seine Wohnung bekanut war, bei der nachsten gewohn
lichen Zustellung zUrUckgegeben. Verlangte er, daB die 
Sendung sofort nach versuchter Zustellung zUrUck
gebracht wu~!Ie, so hatte er die gleiche Gebiihr zu zahlen 
wie fUr die Ubermittlung einer Antwort. Schnelldienst 
von Postort zu Postort war nur zwischen Orten mit 
Nachbarortsverkehr (s. d.) zulassig. Bei den pA wurde 
eine Anmeldeliste fUr Botengange im Ortsschnelldienst 
gefiihrt, und es wurden Blocks fUr Gebiihrenzettel mit 
Durchdruck benutzt. Wahrend des Krieges (1915) 

wurden die OPD zur Einstellung dieses Dienstzweiges 
ermachtigt; im Dezember 1919 ist er tiberall aufgehoben 
worden. 

Schriftwesen. Archiv 1912 S. 130ff. W. Schwarz. 

Ortssendungen. Als Ortssendungen bezeichnet man 
die Sendungen, deren Empfanger im Aufgabeort selbst 
wohnen; im weiteren Sinne auch die an Empfanger im 
Landzustellbezirk des Aufgabeorts. 

Geschiehte. Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts bestand fijr 
Ortssendungen weder ein Regal noch ein Postzwang. Die Post war 
tiberhaupt nicht verpflichtet, solche Sendungen zur Besorgung an
zunehmen. Doch konnten die Vorsteher der PAden Brieftriigern 
die Zustellung von Ortssendungen gegen das tibIiche Zustellgeld, 
den Bestelldreier oder Bestellkreuzer, der in ihre (der Brieftriiger) 
Tasche floB, gestatten. Erst im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde 
ein sog. Stadtpostdienst von den Postverwaltungen eingerichtet, 
zuniichst fiir die Hauptstadte und einzelne sonst wichtige Orte 
dann allgemein (PreuJJen 1827, Bayern 1810, Wtirttemberg [unter 
Thurn und Taxisscher VerwaItung] 1844). Mit der Ausdehnung des 
Regals auf die Ortsbriefbefiirderung verfuhren die PostverwaItungen 
bei dieser Gelegenheit nicht gleichmiiJJig. Wiihrend z. B. die Konig
Iich Siichsische Post in ihrem PG von 1859 (§ 6) Privatbeforderungs
anstaIten tiberall da verbot, wo die Post einen Ortsdienst eingerichtet 
hatte, d. h. in der Praxis an allen Orten mit P Anst, IieJJen PreuJJen, 
Bayern und Wtirttemberg der Privatunternehmung freie Hand. 
Stephan lehnte bis zuletzt die Ausschaltung der privaten Stadt
posten ausdrticklich ab, wei! diese ganz andere A ufgaben hiitten 
als die Post und diese von unerwiinschten Geschiiften entlasteten 
(Haushaltsberatungen 1895/96). Erst yom 1. 4. 1900 ab (Gesetz 
betr. einige Anderungen von Bestimmungen tiber das Postwesen 
Yom 20. 12. 1899, Art. 2 und· 3) wurde das Regal auf die Orts
befiirderung ausgedehnt, und die privaten Stadtposten wurden 
verboten. 

Bei det bayerischen Staatspost wurden die Ortsbriefe von Anfang 
an (1810) in der Gebtihreufestsetzung iihnlich wie Fernbriefe be
handelt (Gewichtsgrenze, Zuschlag bei Nichtfreirnachung); ebenso 
in Wiirttemberg von der zweiten tlbernahme in den Staatsbetrieb 
an (1851). In PreuJJen und bei anderen norddeutschen Postver· 
waltungen wurde die Besorgung der Ortssendungen dagegen als 
einfache Zustelleistung aufgefaJJt, fijr die ZusteIIgeld, aber nicht 
Freigebiihr zu verlangen sei. Diese Auffassung hat eine ziemlich 
verwickelte Ortsgebiihrengeschichte fijr PreuJJen. den N orddeutschen 
Bund und die Reichspost zur Folge gehabt. Aus ihr sind auch die 
Besonderheiten bei den Portofreiheiten und PortoermiiJJigungen 
und bei der Verrechnung der Ortsgebiihren zu verstehen. 

Eine ausfiihrliche Ortsgebiihrengeschichte bringt die Statistik 
der Deutschen Reichs-Post- und ·Telegraphenverwaltung fUr das 
Kalenderjahr 1899 S.103ff. Aus ihr geht hervor, wie schwierig es 
war, die EigenttimIichkeiten der einzelnen Postverwaltungen im 
N orddeutschen Bund zu vereinheitlichen. 

PreuJJen (seit 1852), Braunschweig (seit 1863) und Hamburg 
hatten irn Gegensatz zu anderen Verwaltungen auch ein Rabatt
system fiir griiBere Mengen von Ortsbriefen, die gleichzeitig frei
gemacht am SchaIter aufgeIiefert wurden. Dies erhielt sich fiir 
Berlin auch noch nach der Vereiufachung und VereinheitIichung 
der Ortsgebiihren im Jahre 1875. 

Die Ortsgebiihren waren weder in PreuJJen noch 1m N orddeutschen 
Bund, noch im Reichspostgebiet von 1871 wie die sonstigen Brief
und Fahrposttarife durch Posttaxgesetze geregelt, sondern gleich 
dem Zustellgeld und sonstigen N ebengebiihren durch die Po s t
ordnungen (Reglements). 

Die Portofreiheiten und Portovergiinstigungen er
streckten sich nicht auf Ortssendungen. Diese Bestimmung blieb 
sogar noch nach der Ortsgebiihrenumgestaltung von 1900 (ErlaJJ 
des Reichskanzlers yom 20. 3. 1900) bestehen, die mit der Zustell
geldauffassung sonst endgiiltig brach, und erledigte sich erst mit 
der Aufhebung der Portofreiheiten und -vergtinstigungen im Jahre 
1920. 

Die Verrechnung der Ortsgebiihren entsprach bis 1. 4.1893 
mehr oder weniger vollkommen der Zustellgeldauffassung. Wo der 
Vorsteher der P Anst den ZusteIIdienst fUr eigene Kosten aufzufiihren 
hatte, fIossen ihm auch die siimtlichen Ortsgebiihren zu. Wo die 
Zustellung fiir unmittelbare Rechnung der Postkasse geschah, 
wurden die nicht vorausbezahlten Ortsgebtihren wie Zustellgeld 
eingezogen und verrechnet, und nur die vorausbezahlten ala Frei
gebiihr (ErlOs fiir Freimarken) vereinnahmt. 

Die mit der Aufhebung der Privatstadtposten verbundene Urn
gestaItung der Ortsgebtihren von 1900 brachte Gebiihren, die im 
Reichspostgebiet ebenso wie in Bayern und Wiirttemberg wie die 
Ferngebiihren aufgebaut waren (s. Tabelle S. 395). 

1906 wurden diese Siitze auf Grund einer EntschUeJJung der 
Steuerkommission des Reichstags yom 16. und 17.5.1906 bei Be
ratung des Gesetzes betr. Ordnung des Reichshaushalts und zur 
Tilgung der Reichsschuld wieder abgeschafft und durch folgende 
ersetzt: 

Ortsbriefe (Orts- und Landzustellbezirk) freigemacht 5 PI., nicht 
freigemacht 10 Pf. 

Alles andere wie Fernverkehr. 
In der Kriegs- und Nachkriegszeit (1914 bis 1923) mehrfache aus 

der Geldentwertung folgende Anderungen; nach der Wiihrungs
umstellung auf Reichsmark 

Briefe und Postkarten im Ort die halbe Gebtihr derjenigen fiir 
gleichartige Fernsendungen (auf volle Pfennige abgerundet); 
alles andere wie Fernverkehr. 
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ReiChspost-1 Bayern Wtirttem-
Gegenstand gebiet berg 

Pf. Pf. Pf. 

Briefe bis 20 g 
freigemacht 5 3 3 
nicht freigemacht . 10 6 6 

Briefe tiber 20 bis 250 g 
freigemacht 5 5 3 
nicht freigemacht . 10 10 6 

Postkarten 
freigemacht 2 2 2 
nicht freigemacht . 4 4 4 

Drucksachen (Freimachungs-
zwang): 

bis 50 g 2 2 2 
iiber 50 bis 100 g . 3 3 3 

" 
100 

" 250" . 5 5 3 

" 
250 

" 500" . 10 10 5 

" 
500 

" 1000" . 15 15 10 
W arenpro ben(Freimachungs-

zwang): 
bis 250 g . 5 5 3 
tiber 250 bis 350 g 10 10 5 

Geschaftspapiere und Misch-
sendungen (Freimachungs-
zwang): 

bis 250 g . 5 5 3 
tiber 250 bis 500 g . 10 10 5 

" 
500 

" 
1000 g . 15 15 lO 

l'ostanweisungen: 
bis 5M. ...... wie Fern- 10 wie Fern-
iiber 5 bis 400 M .. verkehr 20 verkehr 

" 
400 

" 
800 .. 40 

Alles andere wie Fernverkehr. In Wtirttcmberg bei gleichzeitiger 
Aufliefernng von mehr als 50 gleichlautenden Drucksachen fUr den 
UberschuB 25 vH ErmaBigung. 

Be trie b. Reute gilt als Ortsverkehr der Verkehr 
innerhalb des Orts- und Landzustellbezirks des Aufgabe
po storts. Die Grenze des Aufgabepostorts deckt sich mit 
der Gemeindegrenze. Ortsverkehr kann ferner yom Reichs
postminister mit Zustimmung des Reichsrats zwischen Or
ten zugelassen werden, die baulich zusammenhangen und 
durch Zugehorigkeit zu verschiedenen Landern gehindert 
sind, sich zu einer Gemeinde zusammenzuschlie13en. 

(Naheres hieriiber s. Ortsverkehr.) 
Die Gebiihren fUr freigemachte Ortsscndungen werden 

ebenso wie die fiir Fernsendungen erhoben und ver
rechnet. Zur Vereinnahmung von Nachgebiihren fUr 
Ortssendungen dient die Karte fUr Nachansatze. Ein
ziehung durch die Zusteller wie andere Nachgebiihren. 

Schriftwesen. Stephan S.807-809; Rtickblick auf das erste 
Jahrhundert der K. Bayer. Staatspost. Herausgegeben Yom K. B. 
Staatsministerium fiir Verkehrsangelegenheiten. S.101ff.; Weber, 
Post und Telegraphie im Konigreich Wiirttemberg, Denkschrift. 
W. Kohlhammer, Stuttgart 1901. S. 193ff., 207ff.; Statistik der 
Deutschen Reichs·Post- und Telegraphenverwaltung flir das Ka
lenderjahr 1899 S. 103ff.; Archiv 1899 S.499ff. 1900 S.81ff. 

K. Schwarz. 
Ortsverkehr (s. Nachbarortsverkehr). Nach dem Ge

i3etz iiber Postgebiihren yom 19. 12. 1921, § 1 Abs.2 
(RGB! S. 1593) umfa13t der Ortsverkehr (Geltungs
bereich der erma13igten Gebiihr fUr Postkarten und 
Briefe) grundsatzlich den "Verkehr innerhalb des Orts
und Landzustellbezirks des Aufgabepostorts". Die 
weitere Bestimmung: "Die Grenze des Aufgabepostorts 
deckt sich mit der Gemeindegrenze", erlautert diesen 
Grundsatz in dem Sinne, da13 in Fallen, wo sich mehrere 
PAnst, gleichviel mit welcher Bezeichnung, innerhalb 
ein und desselben Gemeindebezirks befinden, der Orts
verkehr die Gesamtheit der Zustellbezirke dieser PAnst 
umfa13t. Uber den Bereich der Zustellbezirke samt
licher, innerhalb ein und derselben Gemeinde belegenen 
P Anst hinaus den Ortsverkehr auszudehnen, lag nicht 
in der Absicht des Gesetzgebers. Auch ware eine solche 
Ma13nahme praktisch nicht durchftihrbar gewesen. Ftir 
die Beseitigung des Orts- und Nachbarortsverkehrs 
(durch das Gesetz tiber Postgebtihren yom 29. 4. 1920) 
yom 6. 5. 1920 ab durch Aufhebung der erma13igten 
Gebtihren ftir' Postkarten und Briefe (s. Nachbarorts
verkehr) war bestimmend, da13 bei einer Beforderung 

innerhalb DeutscWands fUr die einzelnen Gattungen 
von Briefsendungen ohne Rticksicht auf die Entfernung 
des Bestimmungs- yom Aufgabcort gleich hohe Gebiihren 
zu entrichten sind. Eine Berechtigung zur Festsetzung 
verschiedener Gebtihren fUr diese Sendungen, je nach
dem, ob sie dem Orts- und Nachbarortsverkehr oder 
dem Fernverkehr angehoren, kann grundsatzlich nur 
in dem Fall anerkannt werden, da13 es sich urn Karten 
und Briefe handelt, die innerhalb des Zustellbezirks 
ihrer AufgabeP Anst bleiben. Nur bei diesen wickelt 
sich die posttechnische Behandlung einfacher, schneller 
und billiger ab als bei Postbeforderungen zwischen ver
schiedenen P Anst. Da jedoch in gro13eren Orten mit 
mehreren ZustellP Anst der Umfang der Zustellbezirke 
den Briefversendern meistens unbekannt ist und auch 
die Briefeinsammlungsbezirke vielfach sich nicht mit 
den Zustellbezirken decken, sind anla13lich der ErhOhung 
der Postgebtihren yom 1. 4. 1921 ab auf Drangen des 
Reichstags erma13igte Gebtihren fUr Postkarten und 
Briefe im Ortsverkehr wieder eingeftihrt worden. Der 
dem Reichstag vorgelegte Entwurf eines Gesetzes tiber 
Postgebtihren sah fUr den gesamten Briefverkehr ein
heitliche Gebtihrensatze vor, wie sie seit dem 6.5. 1920 
bestanden (Verhandlungen des Reichstags, 1. Wahl
periode 1920, Anlage Nr. 1538, 1701, AnI. Bd. S. 1074, 
1341). Die erma13igten Gebtihren fUr den Ortsverkehr 
sind daher auch nur unter der Voraussetzung wieder 
zugelassen worden, da13 der Kreis des Ortsverkehrs so 
eng wie moglich gehalten wird. Trotz Beschrankung 
des Ortsverkehrs auf den Orts- und Landzustellbezirk 
des Aufgabepostorts hat die Wiedereinfiihrung erma13igter 
Gebiihren weiten Bev61kerungskreisen erhebliche Vor
teile gebracht. Gerade in der Zeit nach dem Weltkriege 
haben sich zahlreiche Orte durch Eingemeindung mit 
andern Orten vereinigt und sind dadurch eines erweiterten 
Ortsverkehrs teilhaftig geworden. Zu den niedrigen 
Ortsgebtihren sind jedoch nur Postkarten und Briefe 
zugelassen, die in dem Orts- und Landzustellbezirk des 
Aufgabepostortes selbst aufgekommen sind. Es hat 
nicht in der Absicht des Gesetzgebers gelegen, den 
Ortsverkehr auch auf Sendungen zu erstrecken, die 
aus Orten au13erhalb des Aufgabepostortes herrtihren, 
nach diesem lediglich zum Zwecke rein au13erlicher 
Postauflieferung gebracht und durch Briefkasten des 
Bestimmungsortes aufgeliefert werden. Unerheblich ist 
hierbei, ob der Absender diese Auflieferung waWt, urn 
an Postgebtihren zu sparen. In das Gesetz tiber Post
gebtihren yom 19. 12. 1921 ist auf Drangen des zu
standigen Reichsratsausschusses die Bestimmung auf
genommen worden, da13 der Reichspostminister mit Zu
stimmung des Reichsrats den Ortsverkehr zwischen 
Orten zulassen kann, "die baulich zusammenhangen 
und durch die Zugehorigkeit zu verschiedenen Landern 
gehindert sind, sich zu einer Gemeinde zusammen
zuschlie13en" (§ 1 Abs. 2 Satz 3). Diese Bestimmung hat 
lediglich eine der besonderen politischen Gliederung 
Deutschlands nach Landern Rechnung tragende Er
weiterung des Ortsverkehrs geschaffen, nicht aber den 
am 6.5.1920 aufgehobenen Nachbarortsverkehr (s. d.) 
wiedereingefiihrt. Ein geschichtlicher Zusammenhang 
zwischen dem durch das Gesetz tiber Postgebtihren yom 
22. 3. 1921 eingefiihrten und durch Gesetz tiber Post
gebtihren yom 19. 12. 1921 erweiterten Ortsverkehr und 
dem frtiheren Orts- und Nachbarortsverkehr besteht nicht. 

Schriftwesen. Nickau-Herzog, Postordnung yom 22. Dezember 
1921. 3. Auflage. Georg Koenig, Berlin 1921. Anlage: Gesetz tiber 
Postgebtihren yom 19.12.1921 Anm. 2 S.276. K. Schneider. 

Ortsverzeichnisse, Ortscltaltsverzeieltnisse S. Postleit-
behelfe 

Ortszulagen S. Zulagen 
Ortszuschlag S. Besoldung 
Ortszustellung S. Zustelldienst 
Ostasiatische Expedition S. Feldpost bei tiberseeischen 

Unternehmungen 
Ostmarkenzulagen S. Zulagen 
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Paekkammer = Raum zur Lagerung und Bearbeitung 
der Pakete. S. Bauliche Einrichtung von Postgebauden, 
Pakete 

Packehen. Verschlossene Sendungen im Gewicht bis 
1 kg (Einkilopakete), die sich nach Form und sonstiger 
Beschaffenheit zur BefOrderung mit der Briefpost eignen; 
nur im innern Verkehr, im Verkehr mit dem Saargebiet 
(s. d.) und mit der Freien Stadt Danzig zugelassen. 

Sie sind als neuer Versendungsgegenstand gegen be
sondere Gebtihr nach dem Vorbild auslandischer Post
verwaltungen, z. B. GroBbritannien, Schweden, Schweiz, 
am 1. 1. 1920 im deutschen Reichspostgebiet eingefUhrt 
worden. (Verordnung des RPM betr. Anderung der PO 
yom 21. 12. 1919.) Sie werden als Briefsendungen (s. d.) 
auf Grund eines Werkvertrags zwischen Post und Ab
sender befordert (Postbeforderungsvertrag). Die Haftung 
der Post fUr Verlust oder Beschadigung von Packchen 
ist ausgeschlossen. Der Absender kann sich einen Ersatz
anspruch durch Einlieferung als Paket sichern. Der 
Packchenverkehr dient hauptsachlich der Ubermittlung 
von kleinen, leichten, weniger wertvollen Gegenstanden, 
die nicht in Briefen verschickt werden konnen. 

Dienstvorschriften: 1. Packchen dtirfen das 
Meistgewicht nicht tiberschreiten. Ausdehnungsgrenzen 
25 : 15 : 10 cm, bei Rollenform 30 em Lange, 15 cm 
Durchmesser. Briefliche Mitteilungen Mnnen eingelegt 
werden. 2. Der Absender muB den Vermerk "Packchen" 
sowie seinen Namen, Stand, Wohnort nebst Wohnung 
auf die Sendung setzen und die Sendung freimachen. 
3. Einschreiben, Wertangabe, Nachnahme, das Verlangen 
eines Rtickscheins und der Vermerk "Postlagernd" sind 
unzulassig. Werden die Bestimmungen zu 1--3 nicht 
beachtet, so befordert die Post die Sendung nicht. 

Die Gebtihr fUr eine Packchensendung betragt 30 Pf. 
1m tibrigen vgl. PO nebst AB (ADA V,I). 
Piiekereischutzdecken s. Sehutzkragen 
Paketabrechnungen finden im Auslandspaketverkehr 

bei Paketen aller Art tiber die in den Frachtkarten 
(s. d.) vergtiteten und angereehneten Gebtihrenanteile 
usw. statt. Die in den Frachtkarten erscheinenden 
Betrage werden monatlich in Ankunftsverzeichnissen 
(s. d.) zusammengestellt. Die SchluBsummen der An
kunftsverzeichnisse zu allen aus einem andern Lande 
eingegangenen Frachtkarten werden allmonatlich zu 
einer Rechnung zusammengefaBt, die der andern Ver
waltung nebst den Ankunftsverzeichnissen und den zu
gehorigen Frachtkarten im Laufe des auf den Rechnungs
monat folgenden Monats zur Anerkennung tibersandt 
werden muB. Die bei Prtifung der Rechnungen be
merktenFehlerwerden durch Unterschiedsnachweisungen 
ausgeglichen. Die den Verkehr zwischen zwei Landern 
betreffenden gegenseitigen Rechnungen werden von einer 
Verwaltung, in der Regel derjenigen, fUr die sich eine 
Forderung ergibt, zu einer Hauptabrechnung zusammen
gestellt; die Hauptabrechnungen beziehen sich in der 
Regel auf ein Vierteljahr, doch konnen sich die Ver
waltungen auch tiber die Aufstellung der Hauptabrech
nungen in andern Fristen (1/2 Jahr, 1 Jahr) verstandigen. 
Das aus der Hauptabrechnung sich ergebende Saldo 
muB von der schuldenden Verwaltung moglichst bald, 
spatestens aber innerhalb 3 Monaten nach Ablauf des 
Zeitraums, auf den sich die Hauptabrechnung bezieht, 
begliehen werden; im Verkehr mit tiberseeischen Landern 
verlangert sich die Frist auf 6 Monate. Die Paket
abrechnungen lauten in der Regel auf Goldfranken. 
Begleichung der aus den Abrechnungen sich ergebenden 
Schuldbetrage nach den fur die Begleichung von Brief
durchgangskosten (s. d.) geltenden Grundsatzen. 

In die Paketabrechnungen werden auf Grund von Jahreszusam
menstellungen in der Regel auch die Betrage aufgenommen, die 
fiir nach- oder zuriickzusendende Wertkastchen in den Geldkarten 
(s. d.) angerechnet worden sind. Es handelt sieh dabei aussehli.Blich 

p 
urn Zoll-, Stempel- und sonstige nieht postmaBige Gebiihren, soweit. 
sie bei der Nach- oder Riieksendung nicht niedergeschlagen werden 
konnen. 

AuBer iiber die in den Fraehtkarten vergiiteten und angerechneten 
GebiihrenanteiJe kommen im Auslandspaketverkehr Abrechnungcn. 
vor iiber die auf Gebiihrenzetteln (s. d.) haftenden Betrage und 
iiber Nachnahmen (s. Nachnahmeabrechnung). 

Schriftwesen. Meyer-Herzog S.237; Herzog S. 78. 

Paketadresse = Paketkarte. S. Pakete 
Paketausfuhrerkliirungen waren Begleitpapiere, die 

wahrend des Krieges 1914-1918 und in der Naehkriegs
zeit bis 1924 den Auslandspaketen beigegeben werden 
muBten. 

Aus AniaB des Krieges waren verschiedene Ausfuhrverbote er-· 
lassen, und auch aile mit der Post versandten Pakete nach dem 
Auslande muBten zollamtlich daraufhin gepriift werden, ob sie nieht 
Waren, deren Ausfuhr verboten war, enthielten. Die Unterlage 
flir diese Priifung waren die Ausfuhrerkliirungen (n. U. Sammel
ausfuhrerkIarungen), in denen der Absender den Inhalt mit den zur' 
BeurteiJung der Ausfuhrfahigkeit notigen Angaben auffiihren und 
den Ausfuhrwert der Ware angeben muBte. Die zollamtliche· 
Priifung geschah durch das Zollamt des Aufgabeorts oder, wenn 
dort kein Zollamt war, beim Grenzzollamt. Auf Grund der Ver
ordnung iiber die AuBenhandelskontrolie yom 20.12. 1919 blieben 
Ausfuhrverbotc und damit die AusfuhrerkHirungen auch nach dem 
Kriege noch bestehen, die Uberwachung wurde aber zuletzt - Yor
behaltlich des Rechts der ZolibehOrden zur Nachpriifung - auf 
Grund der AusfuhrerkIarung durch die P Anst ausgeiibt. 1m Oktober 
1924 (Amt~blatt des RPM 1924 S. 578) fielen die AusfuhrerkIarungen 
als iiberfliissig weg, nachdem die Vorschriften iiber die Ablieferung' 
von Ausfuhrdevisen aufgehoben worden waren. 

Paketdiebstahle sind eine der traurigen Erscheinungen 
der letzten Kriegsjahre und der Nachkriegszeit. Infolge 
der Lebensmittelnot und des allgemeinen Niedergangs 
der Moral hauften sich die Paketverluste und -berau
bungen in erschreckender Weise. Das Anschwellen del" 
Diebstahle und die allmahlieh wieder einsetzende Besse
rung geht aus nachfolgender Ubersicht hervor: 

1m Kalender- kam e i n Verlnst I kam e in e Beschlidigung: 
jahr auf je oder Beraubung auf je 

1913 22 892 Pakete I 26 576 Pakete 
1919 408 1150 
1920 792 1876 
1921 2141 3651 
1922 2224 3267 
1923 1790 3464 
1924 5219 12511 

" 1925 10335 35022 
1m Jahre 1924 wurden 244874350 Pakete in Deutschland auf

geliefert; davon sind 48792 in Verlust geraten und 19449 beraubt 
oder beschiidigt worden. Eingehen sollten bei den deutschen P Anst, 
240 283 528 Pakete; von diesen sind 44 336 in Verlust geraten und 
19 328 beraubt oder beschiidigt worden. 

Den Hohepunkt der Paketdiebstahle hatten wir im Jahre 1919. 
Das Jahresergebnis flir 1923 wurde hinsichtlich der Paketverluste
durch die Ruhrbesetzung nachteilig beeinfluBt. Die Besatzungs
machte haben damals oft ganze Wagenladungen beschlagnahmt. 
Auch sonst iibt die Rheinlandbesetzung auf die Verluststatistik 
einen ungiinstigen EinfiuB aus. In den OPDBezirken Aachen, 
Darmstadt, Koblenz und Trier ist die Verlustziffer gegen die iibrigen 
Bezirke auffallend hoch. 

Die Paketverluste haben die verschiedensten Ursachen. 
In den meisten Fallen handelt es sich urn kleinere Sen
dungen, die von ungetreuen Postangestellten entwendet 
und in der Kleidung oder in Handtaschen, Rucksacken 
usw. versteckt werden. Eine erhebliche Zahl von Paketen 
ist auch bei Postsackwagenberaubungen (s. d.) in Verlust 
geraten. Ungetreue Postillione und Bahnpostbegleiter 
haben Pakete unterdrtickt und unterwegs an Angehorige 
oder sonstige Mittater herausgegeben oder wahrend del" 
Fahrt abgeworfen. Viele Sendungen sind ferner dadurch 
dem Betrieb entzogen worden, daB ungetreue Angestellte 
die urspriingliche Aufschrift mit der Aufschrift eines 
Helfershelfers tiberklebten, dem das Paket dann auf Not
paketkarte zugestellt wurde. Hauiig haben diebische 
Bahnpostbegleiter leere SchlieBkorbe und Koffer, die 
ihnen unterwegs zugingen, mit zahlreich(ln entwendeten 
Paketen angefUllt und die Korbe usw. dann mit del" 
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Anschrift eines Mitwissers iiberklebt. Viele Sendungen 
sind allerdings auch bei Postwagenbranden, die in den 
Ietzten Jahren sehr oft vorgekommen sind, vernichtet 
oder beschiidigt worden. 

Das RPM hat durchgreifende MaBnahmen zur Herab
minderung der ~~ketdiebstahle getroff.~n, z. B. Einrich
tung besonderer Uberwachungsstellen (Uwa) bei den OPD 
und groBen Paketumschlagstellen, Durchsuchung der 
Bahnpostwagen und der Handtaschen usw. der Bahn
postbegleiter, der Kleidersch.~anke und sonstigen Gelasse 
der Paket- und BahnhofsP A, der Giiterpostwagen und 
der Postillione, besondere GegenmaBnahmen gegen das 
Uberkleben der Paketaufschriften, Sicherung der fost
sackwagen durch bessere Verschliisse und scharfe Uber
wachung auf den Verschiebebahnhofen und wahrend der 
Beforderung und endlich durch allgemeine Verscharfung 
der Dienstaufsicht, namentlich in den Packkammern, 
auf den BahnhOfen und den Verladeplatzen. 1m Zu
sammenhang mit diesen MaBnahmen wird das Personal 
dauernd vor den Folgen von Veruntreuungen gewarnt, 
ungetreue Angestellte werden ausnahmslos der Staats
anwaltschaft angezeigt. 

Dank diesen MaBnahmen ist, wie aus der vorstehenden 
Ubersicht hervorgeht, zuerst im Jahre 1924 eine erheb
liche Besserung eingetreten. 

Vgl. Beraubung der Postsendungen, Entwendung und 
Beraubung von Postsendung~n vor ihrer Auflieferung, 
Postsackwagenberaubungen, Uberwachungsstellen. 

Boed ke. 

Pakete sind die Postsendungen, die nach GrpBe, Ge
wicht und lnhalt nicht als Briefpostgegenstande ver
schickt werden konnen. 

1. Geschichte. Pakete wurden in grollerem Umfang von den 
"taatliehen und Thurn und Taxisschen Posten erst mit der Ein
richtung regelmalJiger Fahrposten (Mitte des 17. bis Mitte des 
18. J ahrhunderts) angenommen und zahlten zu den. "Fahrpost
gegenstanden" (s. d.). Ein Postzwang fiir Pakete wurde in 
Pre u II e n durch Konig Friedrich Wilhelm 1. eingefiihrt (Erlall vom 
20.7.1715). Er erstreckte sich auf Pakete bis 20 Pfund. Die Strafe 
flir Zuwiderhandlungen betrug fiir den Absender 10 Taler, fiir den 
Beforderer 20 Taler. im Riickfall das Doppelte, dann hiirtere Strafen. 
Dureh die unter Friedrich dem Grollcn erlassene Postordnung yom 
26. 11. 1782 wurde der Postzwang auf Pakete bis 40 Pfund aus
gedchnt. Strafe fiir Absender und Fuhrmann im Ubertretungsfali 
50 Taler, im Riickfali verdoppelt. Pakete, die den PostHlionen 
heimlich mitgegeben waren, wurden eingezogen (Abschn. II ! 8 der 
PO yon 1782). Der Postzwang fiir Pakete bis 40 Pfund blieb auch 
nach der Koniglichen Verordnung vom 12.6. 1804 bestehen. Mit 
der Umgestaltung Preullens nach 1815 ging die Einheitlichkeit der 
Postgesetzgebung durch das Hinzutreten neuer Landesteile verloren 
(altere Provinzen 40 Pfund, Rheinprovinz 2 Pfund, Bergische Lande 
50 Pfund Grenzgewicht fiir den Postzwang). Erst durch das erste 
preulJische Postgesetz (Gesetz iiber das Postwesen vom 5.6.1852) 
wurde wieder Gleichheit geschaffen und der Postzwang fiir Pakete 
bis 20 Pfund ausgesprochen. Der Postzwang fiir Pakete fiel durch 
das Abiinderungsgesetz vom 21. 5. 1860; nur gemiinztes und Papier· 
geld blieb ihm unterworfen. Durch das Gesetz iiber das Postwesen 
des Korddcutschen Bundes yom 2. 11. 1867 fiel auch dafiir der 
Postzwang. 

Bayern unterwarf nach der Ubernahme der Post durch den Staat 
1808 dem Postzwang grundsatzUch Pakete bis 15 Pfund Miinchener 
Gewicht (Yerordnung vom 15. 7. 1808), liell aber Ansnahmen zu 
(Lebensmittel, Getranke und Arzneien) und verlieh auch auf Strecken 
mit wenigen· Postverbindungen das Recht zu uneingeschrankter 
Paketbefiirderung (Bargeld ausgenommen) an Privatboten. Durch 
Yerordnung vom 25. 6. 1862 wurde den Land- und Wasserboten 
alles frcigegeben, was sich nicht zur Beforderung durch die Konigliche 
Briefpost eignete. Den Stellwagenunternehmern und Lohnkutschern 
bUeb die Frachtbefiirderung mit Ausnahme des Reisegepacks 
verboten. 

Allch in Wiirttemberg bestand ein Postzwang fiir gewisse 
Giiter, die in einer Anlage zur Verordnung vom 16.2. 1821 betr. die 
Einfiihrung des Landboten- und Giiterfuhrwesens aufgefiihrt waren. 
Der Postzwang wurde aber in der Wirklichkeit nur fiir Briefe, Geld 
und Schmucksachen durchgefiihrt. Das PG vom 28. 10. 1871 machte 
dem Postzwang fiir Pakete auch in Bayern und Wiirttemberg ein 
Ende. 

Ein Unterschied zwischen Paketen mit lind olme Wertangabe 
bestand, was die Hohe der G e w li h r lei stu n g angeht, bis zur 
Mittc des 19. Jahrhunderts nicht. Durch das Gesetziiber das Postwesen 
vom 5. 6.1852 fiihrte Preulleneine verschiedene Gewahrleistung, 
fiir Pakete mit und ohne Wertangabe ein. Wiihrend fiir die Pakete 
mit Wertangabe nach wie vor der volle Schaden bis zur Hohe der 
Wertangabe ersetzt werden konnte, zahlte die Post fiir gewohnliche 
Pakcte hOchstens 10 Silbergroschen fiir jedes Pfund der Sendung. 
Wiirttemberg hatte sich bei der zweiten Ubernahme der Post in 
den Staatsbetrieb mit seiner Transportordnllng von 1851 zu derselben 

Regelung bekannt und zahlte fiir gewohnliche Pakete hOchstens 
30 Kreuzer fiir das Pfund. Den gleichen Satz fiihrte Ba yern an
Uilllich seiner Tarifneuordnllng vom 1. 7. 1858 ein. Eine einheitliche 
Regelung fiir die verschiedenen deutschen Staaten brachten das 
Gesetz iiber das Postwesen des Norddeutschen Bundes vom 2. 11. 1867 
und die Berliner Vertrllge vom 23. 11. 1867. Die Grundsatze blieben 
dieselben. Der Hiicllstersatz fiir gewohnliche Pakete wurde auf 
1 Taler oder 1 Glliden 45 Kreuzer fiir das Pfund erhoht. Bei dem 
~atz von 1 Taler fiir das Pfund der ganzen Sendung bUeb es auch 
nach dem PG vom 28. 10. 1871. 

Der unterschiedlichen Gewahrleistung fiir Pakete mit und ohne 
Wertangabe war eine Unterscheidung in den Gebiihren und in der 
Behandillng der Pakete vorausgegangen. Die Gewichtsgebiihr, die 
friiher Bur auf Sendungen mit geringwertigem Inhalt angewandt 
worden war (s. Wertsendungen), war in Preullen und Bayern seit 1848, 
in Wiirttemberg seit 1851 zur Grundgebiihr fiir alle Pakete geworden. 
Fiir Wertpakete - die Wertangabe wurde in das Beliebcn des Ab
senders gestellt - trat eine Versicherungsgebiihr hinzll. 

Die Paketgebiihr betrug nach der Neuregelung 
in Preullen 

fiir jedes Pfund und je 5 Meilen 2 Pf. }mindestens 
bei EisenbahnbefOrderung 11/2 " doppelte 
von 1852 ab durchweg 11/2 " Briefgebiihr; 

in Bayern 
fii~ die ersten 10 Meile~ } mindestens fiir je 10 Meilen 

.. Ie. Pfund .und MCile ./, Kreuzer bis 2 Lot 3 Kreuzer 
fu~ lede welteren 5 Mellen iiber 2 Lot 6 Kreuzer-

Ie Pfund '/, Krellzer ' 
in Wiirttemberg 

fiir jedes Pfund und je 5 Meilen '/10 Kreuzer, 
mindestens, bis 10 4 

iiber 10 bis 20 8 
iiber 20 11 

Preullen blieb bei den 5 Meilen-Stufen, Bayern und Wiirttemberg 
pallten sich 1858 den 4 Meilen-Stllfen des deutsch-osterreichischen 
Postvereinsverkehrs an. Nach der Griindung des Norddeutschen 
Bundes wurde durch das Gesetz iiber das Posttaxwesen im Gebiet 
des N orddeutschen Bundes vom 4. 11. 1867 und die Berliner Vertrage 
vom 23.11.1867 fiir den Norddeutschen Blind und den Wechsel
verkehr mit den siiddeutschen Staaten ein einheitlichcr Pakettarif 
festgelegt. Er lautete: 

Fiir die Gebiete mit 
Talerwahrung 

Fiir die Gebiete mit 
Guldenwahrung 

Entfernungs
stufen je 

Zollpfund 

Mindest
gebiihr fiir 
ein Paket 

je 
Zollpfund 

Meilen Silbergroschen Kreuzer 

bis 5 2 Pf.] 
iiber 5 10 4} 

" 10 :: 15 6 :: \ 
" 15 ,,20 8 "I} 
" 20 ,,25 10 " 
" 25 " :00 ISgr.- "I} 
" 20 " 40 1" 2" 
" 40" 50 1" 4,,! 
" 50" 60 1" 6" 1 

H 60" 70 1" 8" I 
" 70" 80 1 " 10 ,,1 

" 80 ,. £0 2 " - " 
" 90" 100 2" 2" 
" 100 " 120 2" 4-" 
" 120 " 140 2" 6" 
" 140 " 160 122 ",. 8" I " 160 10 " 

2 

3 

4 

5 

6 

I 7/12 

1'/12 
1'/12 
2'/" 
2"/" 
:)6/12 
41/12 
4'/" 
5'/" 
510/" 
65/ 12 

7 
7'/" 
82/" 
8'/" 
g'/12 
gU/12 I 

Mindest
gebiihr fiir 
ein Paket 
Kreuzer 

7 

} 11 

} 14 

} 18 

21 

Dieser Tarif blieb allch nach der Griindllng des Deutschen Reichs 
noch bis .Ende 1873 in Kraft. Durch die Novelle vom 17. 5. 1873 
zum Gesetz iiber das Posttaxwesen im Gebiet des Deutschen Reichs 
vom 28. 10. 1871 wurde ein weiter vereinfachter Pakettarif eingefiihrt, 
der bis 1916 bestehen blieb. Seine Slitze waren folgende: 

1. Bis zum Gewich t von 
5 kg 

Ab 1. 1. 1874 lAb 1. 7.1875 
Taler- oder Gulden- Mark-

wiihrung wahrung 

allf Entferngn. bis 10 Meilen 21/2 Silbergr. = 9 Kreuz. 25 Pf. 
50 " " weitere Entfernungen 5 = 18 

fiir nichtfreigemachte Pakete 
ein ZlIschlag von 10 Pf. 

2. Beim Gewicht iiber 
5 kg 

fiir die ersten 5kg wieunter 1. 
Fiir jedes wcitere kg oder 

eincn Teil davon 
bis 10 Meilen (1.Zone) 1/, 

iib. 10" 20 (2.Zone) 1 
" 20" 50 (3.Zone) 2 
" 50" 10" (4.Zone) 1435 
" 100 " 150 (5.Zone) 
" 150 Meilen (6.Zone) 

5 
10 
20 
30 
40 
50 
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Fiir Sperrgut (s. d.) ein Zuschlag bis zu 50 vH. Versicherungs
gebiihr fiir Wertpakete s. Wertsendungen. 

Wlirttembergbehieltin seinem inneren Verkehr noch einige Sonder
satze flir den Orts- und N ahverkehr und flir Pakete bis 5 kg; Bayern 
erhob im inneran Verkehr weder den Zuschlag fiir nichtfreigemachte 
Pakete bis 5 kg noch den Sperrgutzuschlag. 

1m Verlauf des Krieges 1914-1918 und in den auf den Krieg 
folgenden Jahren des Wahrungsverfalls wurde nicht nur, der Geld
entwertung folgend, die Hohe der Geblihren mehrfach geandert, 
sondern auch die Grundlage. 
ab 1. 10. 1919: 2 Entfernnngsstufen (bis .und liber 75 km), 

4 Gewichtsstufen (5, 10, 15, 20 kg), 
ab 1. 7. 1922: 2 Entfernungsstufen wie vor, 

5 Gewichtsstufen (5, 71/ 2, 10, 15, 20 kg), 
ab 1. 11. 1922: 2 Entfernnngsstufen wie vor, 

16 Gewichtsstufen (bis 5 kg u. je 1 kg mehr bis 20 kg), 
ab 15. 1. 1923: 2 Entfernnngsstufen wie vor, 

17 Gewichtsstufen (3, 5 u. je 1 kg mehr bis 20 kg), 
ab 1. 4. 1923: 3 Entfernungsstufen (75, 375 u. liber 375 km), 

16 Gewichtsstufen wie 1. 11.1922. 
Nach der Gebiihrenreform von 1848 und 1851 und nach der Be

Beschranknng der Ersatzleistung flir gewohnliche Pakete konnten 
auch die Bestimmnngen liber deren Verpac kung und Verschl uB 
erleichtert werden, die bis dahin fiir aile Fahrpostsendnngen gleich 
gewesen waren. Der Zwang, gewohnliche Pakete durch Siegel oder 
Plomben zu verschlieBen, ist seit 1871 im Reichspostgebiet und 
Bayern, seit 1875 in Wlirttemberg weggefallen. 

Das Hochstgewicht der Pakete war verschieden. Die Thurn 
und Taxissche Verwaltung insbesondere drang zur Schonung der 
Pferde nnd Wagen in frliherer Zeit vielfach auf AusschluB schwerer 
Stlicke. 1706 schloB sie Pakete von 30 oder 40 Pfund von der Be
fOrderung aus, in einer DA von 1748 setzte sie jedo~h 100 Pfund als 
Hochstgewicht fest. Dieses war, soweit liberhaupt feste Grenzen 
bestanden, am gebrauchlichsten. Auch in PreuBen war es eingeflihrt. 
Bayern hatte zeitweise 80 Pfnnd, Wlirttemberg zeitweise 130 und 
200 Pfund als Grenze festgesetzt. Spater, als die Eisenbahnen die 
schweren Gliter befOrderten, und zwar zu billigeren Geblihren als die 
Post, verminderten sich die schweren Postpakete von selbst, und je 
weiter sich das Eisenbahnnetz verdichtete, desto geringer wurde das 
Bediirfnis fiir schwere Postpakete. Seit 1. 10. 1919 ist das Hochst
gewicht flir Inlandspakete auf 20 kg festgesetzt. 

Freimachungszwang hat frliher nieht bestanden, ist aber 
seit dem 1. 10. 1919 eingefiihrt. 

Begleitpapiere (Frachtbriefe, Begleitbriefe, Postpaketadressen, 
Paketkarten) wurden teils nur flir grol.\ere Frachtstlicke, teils flir 
aile Pakete, teils nur flir die Pakete, bei denen die Aufschrift nicht 
nnmittelbar auf die Verpackung geschrieben werden konnte, 
schlieBlich fiir aile Fahrpostsendungen mit Ausnahme derjenigen in 
Briefform oder in briefahniicher Form verlangt. In der Form der 
Begleitpapiere bestand vieifach Freiheit. Sehr gebriiuchlich waren 
regelrechte verschlossene Briefe, die bis zu einem gewissen Gewicht 
('/. Lot, 1 Zollot) geblihrenfrei befOrdert wurden. Nur Geld und Wert
sachen durften sie nicht enthaIten. Es genligte aber als Begleitbrief 
auch ein Blatt Papier (eine "Adresse"), auf dem auBer der Anschrift 
die Beschaffenheit der Sendung (Verpackung), deren Bezeichnung 
(Signatur), die Wertangabe und sonstige Vermerke niedergeschrieben 
waren. AuBerdem muBte der Begleitbrief oder die Begleitadresse 
einen Siegelabdruck von demselben Petschaft enthalten, mit dem 
das Paket verschlossen war. Zu einem Begleitbrief konnten mehrere 
Pakete gehoren. Die Begleitbriefe wurden bis zum 30. 6. 1873 zugleich 
mit den Paketen mit der Fahrpost befordert, vom 1. 7. 1873 ab mit 
der Briefpost, unabhangig von den Paketen. Yom 1. 1. 1874 ab 
wurde als einheitliches Begleitpapier die Postpaketadresse (gelbes 
Steifpapier) eingeflihrt, die im Gegensatz zum Begleitbrief in das 
Eigentum der Post liberging uud einen Abschnitt hatte, der dem 
Empfiinger auszuhiindigen war und zu schriftlichen Mitteilungen 
benutzt werden konnte. Am 1. 7. 1910 wurden Postpaketadressen 
fiir Nachnahmepakete mit anhangender Postanweisung, am 1. 10. 
1910 desgl. mit anhangender Zahlkarte eingeflihrt. Am 1. 7. 1914 
erhielt die Postpaketadresse den N amen Paketkarte. 

1m inneren Verkehr Wlirttembergs war bis 1911 die Beigabe einer 
Paketkarte bei gewohnlichen Paketen ohne N achnahme nicht 
erforderlich, wenn die Pakete nicht liber 121/, kg wogen und keinen 
auBergewohnlichen Umfang hatten. 

Signatur hieB die auBere Bezeichnung der Pakete. In PreuBen 
wurde nicht veriangt, daB auf den Paketen die volle Anschrift des 
Empfiingers stand. Es genligten Buchstaben oder Zeichen und 
Ziffern (nicht Ziffern allein) und der Bestimmungsort libereinstimmend 
mit dem Begleitbrief. Die Signatur durfte nach dem Reglement 
von 1852 nicht aufgeklebt, sondern muBte auf die Verpackung selbst 
oder auf Holz- oder Lederfahnen geschrieben werden. Spater wurden 
aufgeklebte Siguaturen flir gewohnliche Pakete zugelassen. Mit 
Eiuflihrnng der einheitlichen Postpaketadresse trat an die Stelle der 
Signatur die A ufschrift, die aile wesentlichen Angaben der Begleit
adresse enthalten muBte, so daB notigenfalls das Paket auch ohne 
Begleitadresse zugestellt werden konnte. 

Wertangabe (s. Wertsendungen). 
Einschreibung (Rekommandation) wurde in PreuBen durch 

Vf des GPA vom 22. 5. 1848 zugelassen, als das Ausstellen von Ein
lieferungsscheinen, das auf Wunsch auch flir gewohniiche Pakete 
zuHissig gewesen war, fur diese aufgehoben wurde. Die Einschreibung 
sollte ursprlinglich den Auflieferern Gelegenheit bieten, sich einen 
postalischen Einlieferungsnachweis auch flir Pakete ohne Geldwert 
zu verschaffen. Die Einschreibung fiir Pakete wurde im Postregle
ment vom 31. 7. 1852 wieder aufgehoben und erst am 1. 1. 1872 
erneut zugelassen. Die 1848 abgeschaffte Einlieferungsbeschei
nigung flir gewiihnliche Pakete auf Antrag des Auflieferers wurde 
1910 wieder eingeflihrt (s. Einlieferungsbescheinigung). 

Eine Zustellung der Pakete -wenn anch nicht amtlich - fand 
liberall statt, schon weil die Postdienstraume nicht auf liingere Auf
bewahrung von Paketen eingerichtet waren. Ein im Jahre 1719 fiir 
Berlin erlassenes Packkammer-Reglement, das auch bei andem 
groBeren preuBischen P A eingeflihrt war, bestimmte, daB die 
ankommenden Pakete nicht Hinger als 1 Stunde zur Abholung bereit
liegen sollten. Dann sollten sie durch die Knechte des Packkammer
boten abgetragen werden. Die Gebiihren, die den Zustellern daflir 
zukamen, wurden amtlich bestimmt. Auch bei den Thurn und 
Taxisschen Posten war die Abtragung der Pakete durch die Packer 
im 18. Jahrhundert allgemein gebrauchlich. Die Pakete wurden dazu 
in ein Buch eingetragen, in dem die Empfanger Anerkenntnis zu 
geben hatten. Eine Verpflichtung zur Zustellung der Pakete hat 
die Post in PreuBen niemals anerkannt. Sie iibernahm verordnungs
maBig nur die Zustellung der Begleitbriefe, auf Grund deren den 
Empfangern die Abholung der Pakete oblag. Mit der Zunahme des 
Verkehrs wurden aber in der Praxis in groBeren Stadten - ahnlich 
wie die "Stadtposteinrichtungen" flir die Briefpost - nach und nach 
bcsondere Einrichtungen fiir das Abfahren der Fahrpostsendungen 
getroffen, die sog. "Faktagefabrten". Die Geblihr daflir (Faktage
geblihr, Paketbestellgeld) wurde vom GPA nach den ortlichen Ver
haitnissen festgesetzt. Der Hauptgesichtspnnkt dabei war, daB die 
Gebiihreneinnahme mindestens die Aufwendnngen deckte. Auch 
beim Aufgehen der preuBischen Post in die Post des Norddeutschen 
Bundes und des Reichspostgebiets blieb die Ablehnung der Ver
pflichtung zur Paketabtragnng noch bis 1900 bestehen. Die Folge 
dieser Entwicklung waren ungleiche Orts-Zustellgeldsatze. In den 
Landbezirken waren die Zustellgelder nach Gewicht und Wertbetrag 
einheitlich gestaffelt. Ebenso hatten sich die Satze bei der K 0 ni g Ii c h 
Bayerischen Post einheitlich entwickelt, bis 1868 allgemein 
3 Kreuzer, dann im Ortsbezirk bis 25 Pfnnd nnd 1000 Gulden -
3 Kreuzer, darliber hinaus 6 Kreuzer, im Landbezirk bis 2 Pfund 
und 25 Gulden - 3 Kreuzer, bis 10 Pfund und 200 Gulden -
6 Kreuzer, bis 25 Pfund und 400 Gulden - 9 Kreuzer. In Bayern 
bestand im Gegensatz zu PreuBen und dem Reichspostgebiet Z u
stellzwang. Ein Recht, die Pakete abzuholen, hatten die Emp
fanger nicht. Wurde die Abholung ausnahmsweise gestattet, so waF 
trotzdem das Zustellgeld zu entrichten. Die Koniglich Wlirttem
bergische Post kannte kein Zustellgeld. Sie stellte die Pakete 
ohne Beschranknng des Gewichts oder Wertes zu, bis 1874 auch 
gewohnliche Pakete gegen Empfangsbescheinignng, im Landbezirk 
wenigstens soweit, als der Zusteller sie ohne ungebiihrliche Belastung 
mitnehmen konnte. Andre Sachen muBte sich der Empfanger selbst 
abholen. Er bekam dazu in Ermangelung der Begleitadresse ein 
Benachrichtigungsschreiben, das er als Ausweis mitzubringen hatte. 
Die Post war berechtigt, aber nicht verpflichtet, seine Empfangs
berechtigunk zu prlifen. Das Recht der regelmaBigen Abholung 
erstreckte sich im allgemeinen nicht auf Pakete, sondern nur aui 
Briefpostsendungen. 

1m Jahre 1900 waren die Paketzustellgeldsatze folgende: 

Reichspostgebiet. 

bis liber bis liber liber 1500 
Ortsbezirk 5 5 1500 bis 3000 

kg kg M 3000 M 
M 

Berlin und Charlottenburg 15 20 20 20 20 Pf_ 

AU"" Brom,", """", I COIn, Danzig, Dresden, Frank-
furt (M.), Hamburg, Han- 15 20 15 15 20 

" nover, Konigsberg, Leipzig, 
StraBburg 
Sonstige PAl 10 15 10 10 20 

" PA II u. III, PAg 

lib~r I 
10 5 10 20 

" 
bis bis 

21/, kg 21/,bis 400M 5 kg 

Landbezirk 10 20 I - "10 - - " 
Bei Wertpaketen wurde der nach Gewicht oder \Vert hohere 

Satz erhoben. GehOrten mehrere Pakete zu einer Paketkarte, se> 
wurde flir das schwerste der volle Satz, flir jedes weitere 5 Pi. erhoben. 
1m Landzustellbezirk wurden Pakete liber 5 kg und liber 400 M 
nicht abgetragen. Das Zustellgeld konnte vom Absender im inneren 
Verkehr vorausbezahlt werden, von Mai 1912 ab auch flir Bayern 
und Wiirttemberg. 

Bayern. 

bis liber liber liber bis 
liber I 

liber 800 
1 1 bis 5 bis 10 800 bis 2000 

kg 5 kg 10 kg kg M 2000 M 
M 

I I I I 
-

Ortsbezirk 10 10 10 20 10 10 20 Pf. 
Landbezirk 10 20 30 30 10 30 30 

" 
Bei Wertpaketen der jeweils hohere Satz. Der Absender konnte 

das Zustellgeld vorausbezahlen. 
Wlirttemberg kein Zustellgeld. 
Das Paketzustellgeld wurde am 1. 10. 1919 durch die Bekannt

machung vom 11. 9. 1919 betr. Anderung der PO vom 28.7.1917 
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aufgehoben, war aber yom 15. 1. bis 31. 3. 1923 voriibergehend noch· 
mals eingefUhrt. Wahrend dieses Zeitraums wurde von den Paket· 
abholern eine A usgabegebiihr in halber Hohe des Zustellgeldes 
erhoben (Verordnung yom S. 1. 1923). Seit dem 1. 4. 1923 sind 
Zustellgeld und Ausgabegebiihr fortgefallen (Verordnung yom 
21. 3. 1923). 

Fiir saumige Abholer bestand in PreuBen eine Lagergebiihr, 
das Packkammergeld. Urspriinglich eine personliche Einnahme 
der Packkammerbedienten in groJ.leren Stadten, wurde es durch das 
Portotaxregulativ yom IS. 12. 1S24 als allgemein amtliche Gebiihr 
eingefiihrt. Es wurde erhoben, wenn die Pakete von Ortsempfangern 
nicht spatestens am Tage nach dem Eingang, von Landempfangern 
nicht spatestens 3 Tage nach der Zustellung des Begleitbriefes 
abgeholt waren. Es betrug fUr die ersten 4 Tage 

a) fUr gewohnliche Pakete bis 30 Pfund 1 Silbergroschen, 
iiber 30 bis 60 ,,2 

liber 60 ,,3 " 
b) fUr Wertpakete bis 100 Taler 1 Silbergroschen, 

iiber 100 bis 500 2 
iiber 500 bislOOO 3 

fUr jede weiteren 1000 " 1 mehr. 
Lagerte das Paket noch langer, so wurden die doppelten Satze 

fiir jede weitere Woche erhoben. Unzustellbare Pakete kosteten 
kein Packkammergeld. Das Packkammergeld wurde durch das 
Gesetz iiber das Posttaxwesen im Gebiet des Norddeutschen Bundes 
Yom 4. 11. 1867 aufgehoben, ist aber unter dem Namen uPa keto 
lagergebiihr" durch die Verordnung yom 29.4. 1920 betr. Anderung 
der PO Yom 28. 7. 1917 mit Wirkung yom 6. 5. 1920 wieder eingefUhrt, 
jetzt auch fUr unzustellbar lagernde Pakete und wesentlich hOher. 

1m Jahre 1876 wurde zugelassen, daJ.l aufzuliefernde ge· 
wohuliche Pakete in solchen Orten, in denen Zustellung mit Pferde· 
kraft stattfand, auf Verlangen yom Paketzusteller aus der Wohnung 
des Auflieferers abgeholt werden konnten; Gebiihr wie der Zustell· 
geldsatz. 1879 wurde diese Gebiihr einheitlich auf 10 Pf. festgesetzt 
und das schriftliche Verlangen fUr gebiihreufrei erklart. 

"Uber die PaketbefOrderung auf Eisenbahnen s. Eisenbahn· 
postgesetz, Abgabe von Paketen an die Eisenbahn. 

Der A uslandspaketverkehr war friiher lediglich durch Einzel· 
vertrage der beteiligten Postverwaltungen geregelt. Die erste urn· 
Jassende Regelung des Auslandspaketverkehrs erfolgte fUr die 
Beziehungen der deutschen Einzelstaaten untereinander durch den 
deutsch·osterreichischen Postvereinsvertrag yom 6. 4. 1850 (s. 
deutsch·osterreichischer Postverein). Wahrend nach diesem Vertrage 
die Paketsendungen (Fahrpostsendungen) in jedem Postgebiet, das 
sie beriihrten, eiuem besonderen Porto unterlagen, wurden durch die 
3. Postkonferenz des deutsch-osterreichischen Postvereins, die in 
}fiinchen (1857), yom 1. 1. 1858 ab neue Vorschriften fUr den Paket· 
(Fahrpost-) Verkehr geschaffen, die auf eine Vereinheitlichung des 
Vereinsgebietes auch fUr den Paketverkehr und die Einfiihrung 
einheitlicher Gebiihrensatze fUr Pakete hinausliefen (s. Wechsel· 
verkehr, Zoneneinteilung, Portotaxe). Nach der Griindung des Nord· 
deutschen Bundes wurde der Vereinsverkehr zu einem Wechsel· 
verkehr zwischen dem Norddeutschen Bund, Bayern, Wiirttemberg, 
Baden und Listerreich umgestaltet, der sich in gleichen Bahnen 
bewegte wie der vorausge;:;angene Vereinsverkehr. Der Paketverkehr 
zwischen Deutschland und den fremden Landern griindete sich 
weiter auf Einzelvertrage, bis in weiterem Ausbau des im Jahre 1874 
begriindeten Weltpostvereins das Abkommen betr. den Aus· 
tausch von Postpaketen Yom 3.11.1880 abgeschlossen worde, 
dem verschiedene neue und erweiterte gleiehartige vertrage folgten 
(s. Postpaketabkommen). }fit den Landern, die nicht am Vereins· 
Postpaketdienst teilnahmen, wurden Sonderabkommen getroffen, 
so daJ.l jetzt aile Lander, die iiberhaupt einen Paketdienst unterhalten, 
fUr den gegenseitigen Austausch von Packereien ein groJ.les einheit· 
liehes Verkehrsgebiet bilden. "Uber die Hauptbestimmungen im 
Auslands-Paketverkehr s. unter IV. 

II. Recht. Der Begriff Paket ist im allgemeinen nicht 
durch die Natur des Inhalts bedingt, hangt vielmehr von 
auBeren Eigenschaften (Gewicht, Form, GroBe) und von 
dem Willen des Absenders ab (Beigabe einer Paketkarte). 
Die Vcrsendung kleiner und leichter Gegenstande als 
Paket kann dem Absender wegen der Gewahrleistung 
Z. B. vorteilhafter erscheinen als die Briefform. Da ein 
Postzwang nur noch fiir Briefe und politische Zei· 
tungen besteht, so fallen Pakete unter den Postzwang 
nur, wenn sie Bricfe oder politische Zeitungen enthalten. 
Der Begriff Briefe ist hierbei nach Reichsgerichtsent. 
scheidungen auch auf gelesene Briefe, Postkarten und 
Telegramme auszudehnen, von denen ein Dritter Kennt· 
nis nehmen solI. Ebenso konnen u. U. Frachtbriefe, 
Zahlungsanwcisungen, Quittungen, Anpreisungen, Rech· 
nungen, Preisverzeichnisse, Gebrauchsanweisungen und 
Familienanzeigen die Eigenschaft brieflicher Mitteilungen 
haben und damit ein Paket postzwangspflichtig machen. 
Bei gesetzwidriger BefOrderung von Paketen mit post. 
zwangspflichtigem Inhalt treten fiir den Absender und 
den BefOrderer die im Abschn. IV des PG angedrohten 
Strafen ein; fiir den Beforderer jedoch nur dann, wenn 
er den verbotenen Inhalt kannte oder erkennen konnte. 

Die PaketbefOrderung beruht auf einem Beforde
rungsvertrag, der mit der Einlieferung durch den 
Absender und der Annahme durch die Post zustande 
kommt und mit der Aushandigung an den Empfanger 
endigt. Voraussetzung fiir den VertragsabschluB ist, 
daB die Sendung postordnungsmaBig beschaffen ist. 
Der Beweis fiir die Postordnungswidrigkeit liegt flir die 
auBere Beschaffenheit, die bei der Annahme gepriift 
werden konnte, der Post ob. Ergibt sich nachtraglich 
eine Postordnungswidrigkeit des auBerlich nicht erkenn· 
baren Inhalts, so kann die Post die Rechtsgiiltigkeit 
des Vertrages bestreiten und gegebenenfalls eine Ersatz· 
leistung ablehnen. AuBerdem muB in solchem FaIle del" 
Absender fiir etwa entstandenen Schaden haften und 
ist u. U. nach § 367 5 und 5a RStGB strafbar. 

Die Paketkarte ist ein aus betrieblichen Griinden 
von der Post beanspruchtcs Doppel der Paketaufschrift 
und steIlt u. U. den Vordruck zu einem Ablieferungs. 
schein dar. Sie wird bei der Einlieferung mit den darauf 
verklebten Freimarken Eigentum der Post. Der Emp. 
fanger darf jedoch bei der Abnahme des Pakets den 
Abschnitt der Paketkarte behalten. Der Wegfall del" 
Paketkarte ist zur Vereinfachung des Paketverkehrs 
haufig angeregt und erortert worden. Bisher hat er sich 
aber nicht ermoglichen lassen. 

Die Ersatzleistung fiir Pakete regelt sich nach den 
Bestimmungen im Abschn. II des PG und dem Geset~ 
zur Anderung des PG yom 5.2. 1925. Danach haftet 
die Post fiir den Verlust und die Beschadigung von 
Paketen im FaIle postordnungsmaBiger Einlieferung,. 
wenn nicht der Schaden durch eigene Fahrlassigkeit des 
Absenders, durch die unabwendbaren Folgen eines 
Naturereignisses oder durch die natiirliche Beschaffen· 
heit des Gutes herbeigefiihrt worden oder bei einer aus
landischen Beforderungsanstalt eingetretcn ist, fiir welche 
die Post nicht ausdriicklich die Ersatzleistung iiber· 
nommen hat. Ersetzt wird der wirklich erlittene un
mitte1bare Schaden (nicht auch der mittelbare Schaden 
und entgangene Gewinn), und zwar bei Wertpaketen 
erforderlichenfalls bis zur Hohe der Wertangabe (s. Wert
sendungen), bei gewohnlichen Paketen bis zum 
Hochstbetrage von 3 RM fiir jedes halbe Kilogramm der 
Sendung. Fiir einen durch verzogerte Beforderung ent· 
standenen Schaden leistet die Post nur dann Ersatz;. 
wenn die Sache durch die Verzogerung verdorben ist oder 
ihren Wert bleibend ganz oder teilweise verloren hat. 
Flir Einschreibpakete kann im Verlustfall entweder 
nach dem Satz flir verlorene Einschreibsendungen 
(40 RM) oder nach dem Satz fiir gewohnliche Pakete 
(3 RM fiir jedes Pfund) Ersatz geleistet werden. Wegen 
des Ersatzes von Nachnahmebetragen S. Postnachnah· 
men. Bei Berechnung des wirklich erlittenen unmitte1-
baren Schadens wird der gemeine Handelswert yom 
Tage der Einlieferung oder der gemeine Wert (nicht 
Liebhaberwert) zugrunde gelegt. 

1m A uslandsver kehr (Postpaketvertrag) wird unter 
denselben Voraussetzungen Ersatz geleistet wie im 
Inlandsverkehr, nur tritt an Stelle der "unabwendbaren 
Folgen eines Naturereignisses" der weitere Begriff der 
"hoheren Gewalt". AuBerdem sind die Hochstsatze der· 
Entschadigung andre, namlich: 
bei Paketen bis zu 1 kg Gewicht lO} Gold. 
" " von mehr als 1- 5 " " 25 franken .. 
" " " " "5-10,, " 40 

Bei Auslands· Wertpaketen darf die En tschadigung 
wie im Inlandsverkehr den Betrag der Wertangabe nicht 
iiberschreiten (s. Gewahrleistung im Auslandsverkehr.) 

Wenn fiir verlorene, vollig verdorbene oder vollig des 
Inhalts beraubte Pakete oder fiir Pakete, deren Annahme 
der Empfanger wegen Beschadigung verweigert, Ersatz 
geleistet wird, so hat der Absender auBerdem - im 
Inlands· und Auslandsverkehr - Anspruch auf Er
~tattung der Beforderungsgebiihren, bei Wertpaketen 
auch der Behandlungsgebiihren (s. Wertsendungen). 
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Die Ersatzanspriiche stehen dem Absender zu, der 
.sie u. U. an den Empfanger abtreten kann. Der Ersatz
anspruch erlischt, wenn er nicht im Inlandsverkehr 
innerhalb von 6 Monaten, im Auslandsverkehr innerhalb 
eines Jahres erhoben wird. 

III. Wirtschaft. Der Postpaketdienst ist eine Ein
richtung, mit der Deutschland friiher fast allen Landern 
weit voraus war, da diese sich erst mit ihm befaBten, 
nachdem 1880 die Ubereinkunft betr. den Austausch 
von Postpaketen zustande gekomll?-.en war. Vorher 
hatten nur Deutschland, Belgien, Osterreich-Ungarn, 
Danemark, Luxemburg, RuBland, Schweden, Nor
wegen, Schweiz und Britisch-Indien- einen Postpaket
dienst. Noch 1891 hatte der deutsche Postpaketverkehr 
einen Umfang, der fast dem aller tibrigen Weltpost
vereinslander zusammengenommen gleich kam (112 Mil
lionen gegen 114 Millionen). Der deutsche Postpaket
verkehr spielt sowohl im kaufmannischen Gtiteraustausch 
wie im Privatverkehr eine bedeutende Rolle. Seine 
neuere Entwicklung halt mit der allgemeinen Verkehrs
entwicklung Schritt, wie sie mit dem Bau der Eisenbahnen 
eingesetzt hat. Sie veranschaulicht sich in den nachstehen
den Zahlen, bei denen u. a. in dem geringen Vomhundert
satz der Wertpakete auch das steigende Vertrauen auf 
die Zuverlassigkeit der Post zum Ausdruck kommt. 

A. PreuBen und Norddeutscher Bund. 

Jahr 

1842 
1846 
1850 
1856 
1860 
1868 

" 

Gewohnliche I Briefe 
Pakete und Pakete mit Bemerkungen 

Wertangabe 

2833598 2055271 Getrennte Zahlen 
3684855 2588843 tiber Wertbriefe u. 
7143192 4445650 Wertpakete liegen 

10804495 6571786 nicht vor. 
13765336 8326981 
26990406 12482346 

B. Reichspostgebiet. 
a) Sttickzahl. 

Dassind 
vH der 

Jahr Gewohnliche Wertpakete gewohn- Be-
Pakete lichen merkungen 

Pakete 

1872*) 33061337 3033094 9,2 Das Verhaltnis 

1880 60634980 2566550 4,2 der Wertpakete 
zu den gewohn-

1890 103614177 2679321 2,6 lichen -Paketen 
1900 170104732 3277 448 1,9 verschiebt sich 

1910 258932170 4679380 1,8 immer mehr zu-
gunsten dieser. 

*) Erstes Steigerung von I Steigerung 
JahrReichs- 1872 bis 1910 von 1872 bis 
postbetrieb = 683,2 vH 1910 = 54,2 

vH 
b) Durchschnittsgewicht (EinfluB des Gebtihrensystems). 

Durchschnitts- Die portopllichtigen Pakete verteilen sich 
"ewicht der auf dIe Gewichtsstufen nach Vomhundert-
eo satzen wie folgt 

Jahr I-----,----~·-----,----.-----,_----,_---
gewohn-I Wert- bis I liber I liber 
lich. Pa- pakete 1 kg 1 bis 5 bis 
kete kg kg 5 kg 10 kg 

liber liber 
10 bis 20 kg 
20 kg 

1872 7,9 
1880 4,2 
1890 4,0 
1900 4,0 
1910 3,9 

5,5 
2,8 
3,2 
3,4 
3,3 

Nach 1874 nah
men die Pakete 
bis 5kgzuinfol
ge des Einheits
portos fiir Pakete 
bis 5 kg und der 
grollen Porto
steigerung bei 

Paketen liber 
5 kg. 

30,8 
20,1 
15,1 
12,2 
12,6 

45,9 
57,5 
64,8 
68,9 
69,5 

15,8 
17,5 
17,1 
16,8 
16,1 

6,0 
4,3 
2,7 
2,0 
1,6 

1,5 
0,6 
0,3 
0,1 

(0,019) 

Nach 1874 teilweise Abwanderung der 
Sendungen unter 1 kg zur Briefpost, weil 
die Gebiihr auf nahe Entfernungen seit 
1874 hOher geworden war (25 gegen 20 Pf). 

Verringerung des Bedarfs fiir Pakete 
liber 20 kg, weil die Eisenbahnfrachten 
billiger waren als die Postgebiihren. • 

IV. Betrie b. Die wesentlichsten Bestimmungen fiir 
Pakete sind folgende: 

Inland. 
Z ulassig kei t. Das Meistgewicht der Pakete betragt 

20 kg; ein Mindestgewicht, RaummaBe oder eine auBere 
Bezeichnung als Paket sind nicht vorgeschrieben. 
Wegen sperriger Pakete s. Sperrgut. Wesentlich fiir 
die Behandlung als Paket ist die Beigabe einer Paket
karte (ausgenommen bei Postdienstpaketen, s. Dienst
briefe). Zulassig ist Wertangabe (s. Wertsendungen), 
Einschreibung (s. Eingeschriebene Sendungen) auBer bei 
dringenden Paketen (s. d.) und Zeitungspaketen (s. d.), 
Eilzustellung (s. Eilsendungen), Nachnahme (s. Postnach
nahmen), Rtickschein (s. d.). Eine Ausnahmestellung 
nehmen Zeitungspakete (s. d.) zu ermaBigter Gebtihr ein. 
Wegen ausgeschlossenen oder bedingt zugelassenen In
halts s. AusschlieBung von der Postbeforderung, Bedingt 
zur Postbeforderung zugelassene Gegenstande, Sendungen 
mit lebenden Tieren. 

Verpackung. Pakete sind dem Umfang, dem Inhalt 
und der Beforderungsstrecke entsprechend haltbar und 
sicher zu verpacken. Unter Umstanden konnen auch 
v,nverpackte Gegenstande als Pakete versandt werden. 
Uber bestimmte Gegenstande enthiilt die PO Einzelanord
nungen (s. auch Wertsendungen und Verpackung.) 

VerschluB. Gewohnliche Pakete mtissen so ver
schlossen sein, daB ohne Offnen oder Beschadigen ihres 
Verschlusses dem Inhalt nicht beizukommen ist. Be
stimmte VerschluBformen werden nicht verlangt; viel
mehr ist alles zulassig, was der vorstehenden Forderung 
entspricht (Zukleben, Zunageln, Verschniiren, Ver
spunden, ZuschlieBen, Verschrauben u. dgl.). Versiege
lung solI nicht stattfinden, ungeknoteter Bindfaden wird 
nicht verlangt, Draht oder Metallband sind zullissig, 
wenn sie keinen AnlaB zu Verletzungen geben .. pie Ver
schniirung darf sich nicht abstreifen lassen. Uber den 
VerschluB der Pakete mit Wertangabe s. Wertsendungen. 

A ufschrift. Die Aufschrift (s. d.) kann auf der Um
hiillung der Pakete selbst stehen, aufgeklebt, aufgenaht 
oder sonst halt bar befestigt, auch in Form einer festen 
Fahne angebunden sein. Die Aufschrift muB alle An
gaben tiber Eilzustellung, Nachnahme usw. enthalten, 
die notig sind, um das Paket auch beim Fehlen der 
Paketkarte richtig zu behandeln. Beirn Versenden leerer 
Behaltnisse ist ein entsprechender Vermerk auf das 
Paket zu setzen, damit nicht unterwegs falschlich auf 
einen Inhaltsverlust geschlossen wird. Ein Doppel der 
Aufschrift ist in das Paket hineinzulegen, damit es noch 
untergebracht werden kann, wenn es unterwegs die auBere 
Aufschrift verliert. 

Paketkarte. Jedem Paket muB eine Paketkarte 
beigegeben werden. (Friiher konnten mit einer Paket
karte 1--3 Pakete versandt werden.) Vordrucke zu 
Paketkarten konnen von der Post gekauft oder nach 
dem amtlichen Muster -- auch mit Firmenaufdruck -
hergestellt werden. Die Paketkarte muB die gleichen 
Angaben enthalten wie das Paket. Ihr Abschnitt darf 
zu Mitteilungen an den Empfanger benutzt werden. Bei 
dem Worte "Anbei" ist das AuBere des Pakets zu kenn
zeichnen (Paket in Papier, Korb, Blechbiichse, Kiste 
usw.). .. 

Einlieferungsbescheinigung. Uber Wertpakete, 
Einschreibpaketeund Nachnahmepakete wird von Amts 
wegen unentgeltlich eine Einlieferungsbescheinigung er
teilt, tiber gewohnliche Pakete nur auf Verlangen und 
gegen eine besondere Gebiihr (s. Einlieferungsbescheini
gung). 

Gebuhren. Die BefOrderungsgebuhren fur Pakete 
gliedern sich nach 3 Entfernungszonen (bis 75 km, tiber 
75-375 km, tiber 375 km) und innerhalb der Zonen 
nach Gewichtsstufen. Die erste Gewichtsstufe umfaBt 
in allen 3 Zonen die Pakete bis zu 5 kg einschl. Von da 
ab tritt mit jedem vollen oder angefangenen Kilogramm 
eine Steigerung ein. Die Steigerung des Geldbetrages 
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von Kilogramm zu Kilogramm ist in der 1. und 2. Zone 
ungleichmaBig, in der 3. Zone gleichbleibend (s. auch 
Zoneneinteilung). Bei Wert-, Einschreib- und Nach
nahmepaketen treten Zuschlage hinzu (s. Wertsendungen, 
Eingeschriebene Sendungen, Postnachnahmen). Bei 
Nach- und Rticksendungen werden Beforderungsgebtihr, 
.zutrcffendenfalls Einschreibgebtihr und Versicherungs
gebtihr erneut angesetzt. Wegen der Form der Gebtihren
entrichtung s. Freimachung von Postsendungen, Nach
gebtihr. 

Auflieferung. Die Pakete sind in der Regel bei den 
Annahmestellen der P Anst aufzuliefern. Gewohnliche 
Pakete konnen auch bei den Paketzustellern gegen Ent
richtung einer festen Einsammlungsgebtihr aufgeliefert 
werden. Ferner nehmen die Landzusteller auf ihren Zu
stellgangen gewohnliche Pakete, Einschreibpakete und 
Wertpakete bis 1000 RM an, wenn damit ihre Be
lastungsgrenze nicht tiberschritten wird, wenn sie die 
Pakete geschtitzt unterbringen konnen, und wenn sonst 
keine Unzutraglichkeiten entstehen. Die Einsammlungs
.gebtihr der Landzusteller ist nach Wert und Gewicht 
verschieden. Ftir die bei den Zustellern eingelieferten 
Pakete haftet die Post von der Einlieferung an. Post
.hilfstellen brauchen nur gewohnliche Pakete anzune~!llen. 
Nehmen sie Einschreibpakete und Wertpakete zur Uber
. gabe an den Landzusteller entg~gen, so beginnt die 
Haftpflicht der Post erst mit der Ubernahme durch den 
Landzusteller. Auch die Begleiter der Bahnposten in 
Kleinbahnen (seit 1898) und in Nebenbahnen (seit 1900) 
konnen ermachtigt werden, gewohnliche Pakete bis 5 kg 
an Haltestellen ohne Post anzunehmen. Die Pakete 
mtissen bei den Annahmestellen der P Anst wahrend der 
Schalterstunden aufgeliefert werden. Sonntags werden 
Pakete nicht angenommen, ausgenommen dringende. 
Wo es die ortlichen Verhaltnisse gestatten, konnen ge
wohnliche Pakete, Einsehreibpakete und unversiegelte 
Wertpakete (s. Wertsendungen) gegen besondere Gebtihr 
auch auBerhalb der Schalterstunden angenommen 
werden. 

Aushandigung. Die Aushandigung geschieht dureh 
die Zusteller, wenn die Pakete nicht als postlagernd be
zeichnet sind oder der Empfanger eine Abholungserkla
rung hinterlegt hat, und wenn nicht bestimmte Wert
.grenzen (s. d.) oder Gewiehtsgrenzen tibersehritten sind. 
Gewichtsgrenzen £tir die Zustellung bestehen nur £tir 
den Landzustellbezirk. Dort ist ein Grenzgewicht von 
5 kg ftir die Einzelsendung vorgesehen und Bedingung 
ist, daB der Landzusteller die Pakete innerhalb seiner 
Gesamtbelastungsgrenze und gegen Nasse gesehtitzt 
mitnehmen kann. Soweit moglich, wird auch tiber die 
Gewichtsgrenze hinaus abgetragen. Gewohnliche und 
.eingeschriebene Pakete und unversiegelte Wertpakete 
bis 100 RM Mnnen, wenn der Empfanger nieht an
.getroffen wird, auch dem Bevollmachtigten, einem er
wachsenen Familienglied, andern Angehorigen oder Haus
angestellten des Empfangers oder seines Bevollmachtig
ten ausgehandigt werden, versiegelte Wertpakete bis 
100 RM einem erwachsenen Familienmitglied, Wert
pakete mit hoherem Wert im gleichen Fall nur dem Be
vollmachtigten oder dem Ehegatten, wenn hausliche 
Gemeinschaft besteht und keine besonderen Grtinde 
.entgegenstehen. Wegen der Pakete mit dem Vermerk 
"Eigenhandig" und der Pakete gegen Rtickschein s. 
Eigenhandig und Rtickscheine. Unbekannte Empfanger 
mtissen sich ~.usweisen (s. Ausweispapiere). Konnen 
Pakete wegen Uberschreitung der Gewichts- oder Wert
grenze nicht abgetragen werden, so wird die Paketkarte 
zugestellt und die Abholung des Pakets dem Empfanger 
tiberlassen. Wegen der postlagernden Pakete s. Post
lagernde Sendungen. Wegen der Pakete an standige 
Abholer s. Abholung. 

Nachsendung. Nachgesandt werden Pakete nur, 
wenn es der Absender oder Empfanger verlangt; Hat 
dcr Absender durch einen Vermerk die Nachsendung 

Handworterbuch des Postwesens. 

ausgeschlossen, so darf sie auch anf Antrag des Emp
fangers nicht stattfinden. 

Unzustellbarkeit (s. auch Unzustellbare Sendun
gen). 1st bei unzustellbaren Paketen der Empfanger 
nicht genau erkennbar, der Absender aber angegeben, 
so ist zunachst durch eine Unzustellbarkeitsmeldung die 
Verftigung des Absenders einzuholcn. Der Absender 
kann durch entsprechende Vermerke auf den Paketen 
und Paketkarten auch schon im voraus verftigen, was 
im Falle der Unzustellbarkeit geschehen solI. Sendungen, 
die trotz der neuen Verftigung des Absenders unzustell
bar bleiben, werden zurtickgesandt. Leichtverderbliche 
unzustellbare Sachen werden nicht zurUckgeschickt, 
wenn ihr Verderb auf dem Rtickweg zu be£tirchten ist, 
sondern £tir Rechnung des Absenders verkauft. 

Einzelheiten und Vorschriften ftir besondere Falle 
s. PO nebst AB. 

Seit dem 1. 5. 1925 werden Pakete bis 10 kg an die 
Besatzungen der im Ausland befindlichen deutschen 
Kriegsschiffe gegen eine Sondergebtihr von 1 RM ab 
Hamburg auf Grund besonderer Vereinbarungen durch 
die Firma Matthias Rohde & Co. in Hamburg zur 
Weiterbeforderung an die Kriegsschiffe tibernommen . 
Naheres s. Amtsblatt des RPM 1925 S. 244. 

A usland . 
1m Auslandsverkehr wurde frtiher streng zwischen 

Postpaketen und Postfrachtstticken unterschieden. Neuer
dings verwischt sich der Unterschied mehr und mehr 
(s. Postpakete, Begriff). 

Postpaket ist die Bezeichnung £tir solche Pakete, 
die unter die Bedingungen des Postpaketabkommens 
(s. d.) yom 28.8. 1924 fallen. 

Hauptsachlichste Versendungsbedingungen £tir Post
pakete: 

Gewichtsstufen: Bis 1 kg, tiber 1 bis 5 kg, tiber 5 bis 
10 kg. Bestimmte Ausdehnungsgrenzen, die fruher ge
zogen waren, bestehen nicht mehr; doch werden Pakete, 
die gewisse Ausdehnungen tiberschreiten, als Sperrgut. 
(s. d.) behandelt. 

Postpakete m tisse n freigemacht werden. 
Die Gebtihren setzen sich zusammen aus den An

teilen jedes beteiligten Landes und den SeebefOrderungs
gebtihren. Wegen ihrer Einzelheiten s. Postpaketabkom
men und Gebtihrenbezug im Weltpostverkehr. 

Wertangabe ist zulassig (s. Wertsendungen); sie 
kann von den Vertragslandern beschrankt werden, 
jedoch nicht auf weniger als 1000 Fr. Wegen der Gc
btihren s. Postpaketabkommen. 

Nachnahme ist zulassig, soweit Aufgabe- und Be
stimmungsland einen Nachnahmedienst unterhalten, und 
zwar bis zur Hohe des Meistbetrages £tir Postanweisungen 
nach dem Aufgabeland. Naheres im Paketpostbuch. 
Wegen der Gebtihren s. Postpaketabkommen . 

Eilzustell ung ist gegen besondere Gebtihr zulassig, 
soweit sich die Lander tiber die Einftihrung des Eil
zustelldienstes verstandigt haben. 

Dringende Pakete werden unter der gleichen Vor 
aussetzung angenommen und befordert wie gewohnliche 
Pakete. Dreifache Gebtihr daftir. 

Pakete an Kriegsgefangene und von Kriegs
gefangenen werden gebtihrenfrei befordert (s. Kriegs
gefangenensendungen ). 

Rtickscheine sind gegen besondere Gebtihr zulassig. 
Verboten sind als Inhalt ftir Postpakete: 
a) explodierbare, Ieicht entztindliche oder gefahrliche 

Stoffe, lebende Tiere und Insekten, soweit nicht Aus
nahmen vorgesehen sind; 

b) Opium, Morphin, Kokain und andre Betaubungs
mittel, soweit die einzelnen Lander nicht Ausnahmen 
zu medizinischen Zwecken zulassen; 

c) Gegenstande, deren Einfuhr oder Durchfuhr durch 
die Gesetzgebung der beteiligten Lander verboten ist; 

d) briefliche Mitteilungen. 
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Gemiinztes Geld, Gold, Silber und kostbare GegEn' 
stande diirfen nach Landern, die Wertangabe zulassen, 
nieht in gewohnlichen Paketen versehiekt werden. 

A ufsehrift darf nicht mit Stift gesehrieben sein. 
Nur Tintenstift auf vorher befeuehteter Schreibflaehe 
ist zulassig. Sonst wie im Iniandsverkehr. 

Verpackung und VerschluB miissen der Dauer 
der Beforderung und dem Inhalt angepaBt sein. Die 
Verpaekung muB namentlieh naeh iiberseeisehen Lan· 
dern besonders fest sein (Metallkasten oder Holzkisten 
mit mindestens I em Wandstarke), wenn die Stiicke 
nicht ganz ohne Verpackung versandt werden. Jedes 
Postpaket muB versiegelt sein. Fiir Pakete nach einer 
Anzahl von Landern bestehen besondere Verpackungs. 
vorschriften. Nahere Einzelheiten sind aus der Gebiih· 
rentafel des Paketpostbuchs zu ersehen. 

Begleitpapiere. Jedes Postpaket muB von einer 
Paketkarte und von Zollinhaltserklarungen (s. d.) be· 
gleitet sein. Der Abschnitt der Paketkarte darf zu 
schriftlichen Mitteilungen an den Empfanger benutzt 
werden. Mehrere gewohnliche Pakete ohne Nachnahme 
- bis zu 3 - konnen von einer gemeinsamen Paketkarte 
und Zollinhaltserklarung begleitet sein, wenn sie von 
demselben Absender an denselben Empfanger gerichtet 
sind und derselben Gebiihr unterliegeh; von dieser Be· 
fugnis macht Deutschland jedoch im Auslandspaket. 
verkehr (~usnahme: Argentinische Republik) keinen 
Gebrauch. Auf den Paketkarten zu Wertpaketen ist ein 
Siegelabdruck wie auf dem Paket selbst anzubringen. 

SolI ein Paket dem Empfanger auf Kosten des Ab· 
senders frei von Zollo und andern Gebiihren ausgehandigt 
werden, so ist ihm ein Zollgebiihrenzettel (s. Gebiihren. 
zettel) beizugeben und das Verlangen der gebiihrenfreien 
Aushiindigung dureh den vorgesehriebenen Klebezettel 
auszudriieken. 

Nachsendung von Postpaketen, wenn sie durch 
einen Wohnortsweehsel des Empfangers oder durch 
einen Irrtum des Absenders notig wird, auf Kosten 
des Empfiingers. 

Fiir den Fall der Unzustellbarkeit muB der Ab· 
sender dureh Vermerk auf Paket und Paketkarte im 
voraus Bestimmung treffen. Zutreffendenfalls wird naeh 
der Bestimmung des Absenders verfahren. Eine Un· 
zustellbarkeitsmeldung wird nur erlassen, wenn der Ab· 
sender dies verlangt hat oder wenn ein Postpaket infolge 
Beraubung, Beschiidigung oder aus ahnlichem Grunde 
nicht ausgehiindigt werden kann. 

Einzelheiten im Postpaketvertrag nebst VO (abge
druckt im Weltposthandbuch) und im Paketpostbuch. 

Postfrachtstiicke (s. d.) sind Auslandspakete, die 
nicht unter die Vereinbarungen des Postpaketvertrages 
fallen. Ihr Austausch beruht auf besonderen Verein· 
barungen, die mit fremden Postverwaltungen, Eisen
bahnunternehmungen, Speditionsfirmen oder Schiffs
gesellschaften abgeschlossen sind. Beforderung der Post
frachtstiicke bis zur deutschen Grenzp Anst oder von 
der deutschen Grenzp Anst [s. Grenzeingangs- (.Aus
gangs-) postanstalten] mit der Post. BefOrderung im 
Ausland ist Sache der Unternehmungen und Firmen oder 
ihrer Agenten, welche die Postfrachtstiicke u. U. nen 
verpacken und am Bestimmungsort durch ihre Agenten 
dem Zollamt zufiihren lassen, von wo sie der Empfanger 
abzuholen hat. Neuerdings werden die Vorschriften fiir 
Postfrachtstiicke mehr und mehr denen der Postpakete 
angepaBt. (s. auch Postpakete, Begriff). 

Behandlung der Pakete im Postbetrieb. 
Die Pakete werden, soweit nicht ganz einfache Ver

haltnisse vorliegen (PAg) an besonderen Paketschaltern 
angenommen (s. Schaltereinrichtungen.) Bei der An
nahme werden sie gewogen (s. Gewichtsermittlung) und 
mit einem Nummernzettel (s. Aufgabezettel) beklebt. Die 
Paketkarte erhiilt die gleiche Nummer. Das Gewicht 
wird auf der Paketkarte,u. U. auch auf dem Paket 

vermerkt. Die Freigebiihr kann der Absender in Frei
marken auf die Paketkarte kleben oder am Schalter bar 
entrichten. Wie sie im Ietzteren Fall verrechnet wird, 
richtet sich nach den ortlichen Verhiiltnissen (s. Frei
machung von Postsendungen). Die Paketkarten erhalten 
einen Aufgabestempel (s. d.) und werden in ein An
nahmebuch (s. d.) eingetragen. GroBeren Firmen kann 
gestattet werden, ihre Pakete durch Selbstwiegen. 
-bekleben und -eintragen fiir den Postversand vor· 
zubereiten (s. Selbstbucher). Nach Eintritt der SchIuB
zeit werden die Paketkarten und kleine Pakete, die 
bei loser Beforderung leicht veriorengehen konnten 
(s. Beutelstiicke), zur Briefabfertigung (s. d.) gegeben 
und mit der Briefpost weiterbefOrdert. Die iibrigen 
Pakete werden in den zur Paketbearbeitung bestimmten 
Raumen, den Packkammern, gelagert, fUr den Versand 
verteilt und verladen. Dazu gehoren auBer Handwagen 
(s. Postwagen) und Ladebiihnen in groBen Betrieben 
mannigfache bauliche und maschinelle Einrichtungen, 
Gerate und Vorrichtungen (s. bauliche Einrichtungen 
von Postgebauden, Forderbander, Kettenbahnen, Roll
bahnen, Schlepper). 

Die AufgabeP Anst fiihren die Pakete mit den iibrigen 
Ladungsgegenstanden den abgehenden Posten zu. Als 
solche kommen Posten auf Landwegen und Eisenbahnen 
in Betraeht. Beim Versand werden die Wertpakete iiber 
1000 RM einzeln nachgewiesen und iibergeben, ver
siegelte Wertpakete bis 1000 RM der Stiickzahl nach 
(s. Summarische Behandlung von Postsendungen), un
versiegelte Wertpakete, Einschreibpakete und gewohn. 
liche Pakete im allgemeinen ohne Ziihlung, nur bei Posten 
auf Landwagen u. U. nach der Stiickzahl. Beim Versand 
werden die Pakete, soweit moglich, in Sacken oder Korben 
zusammengepackt (s. Paketsacke); im iibrigen werden 
sie lose verladen und gelagert. Zum Nachweis dfr 
Paketversande dienen Ladezettel, die'zwischen den be
teiligten Dienststellen ausgetauscht werden. Auf den 
LandstraBen werden die Pakete von Botenposten (s. d. ),. 
Personen· und Giiterposten (s. d.) und Privatpersonen. 
fuhrwerken (s. d.) mitgenommen. Auf den Eisenbahnen 
werden sie in begleiteten Bahnposten (s. d.), in geschlos
senen Wagen oder Abteilen oder durch Eisenbahnper
sonal (in der Regel auf Kleinbahnen; s. auch Abgabe 
von Paketen an die Eisenbahn) befordert. Als Befor· 
derungsmittel werden gebraucht: Handwagen (s. Post
wagen), Fahrrader (s. d.), Kraftrader (s. d.), Pferde· 
postwagen, Kraftwagen (s. d.), StraBenbahnwagen (s. 
PoststraBenbahnbetrieb), Bahnpostwagen (s. d.), Eisen· 
bahngiiterwagen [Packwagen, Beiwagen (s. d. )], Post
abteile (s. d.) in Eisenbahnwagen, Postsonderziige (s. d.). 
Besondere Anlagen sind auf groBen BahnhOfen geschaf. 
fen, urn die Verteilung und Veriadung der Pakete fUr 
die verschiedenen Bahnstrecken uJ?;d Wagen, die Ab· 
nahme von den Bahnposten, den Ubergang auf andre 
Bahnstrecken und die Beforderung zu den OrtsP Anst 
zu ermoglichen (s. dariiber PostbahnhOfe, Postverlade· 
steIlen, Verschiebeanlagen, Aufziige, Fahrstiihle, Schiep. 
per, PoststraBenbahnbetrieb). 

Urn die bei den OrtsP Anst ankommenden Pakete den 
Empfangern zufiihren zu konnen, miissen zunachst die 
zugehorigen Paketkarten herausgesucht werden, die 
unabhangig von den Paketen selbst mit der Briefpost 
bei den BestimmungsPAnst eingehen. Die herausgesuch. 
ten Paketkarten bilden dann die Unterlage fiir die in 
der Folge notigen Buchungen, fiir die Zuteilungen an 
die Paketzusteller und die Ausgabe an die Abholer. 
Liegen beim Eingang der Pakete die zugehOrigen Paket· 
karten noch nicht vor, so miissen deshalb Notkarten 
ausgestellt werden (hieriiber sowie iiber fehlende Pakete 
s. Fehimeideverlahren fiir Pakete, Postanmeidestellen). 
Die abzutragenden Pakete werden den Paketzustellern zu
geschrieben (s. Zustellbiicher), bei kleinen P Anst einzeln, 
bei groBen summariseh (s. Summarische Behandiung von 
Postsendungen); u. U. wird von der Zuschreibung ganz. 
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abgesehen (s. Zustelldienst). Die Paketkarten zu abzu
holendenPaketen werden der Briefausgabestelle zugefiihrt 
und dort in die Facher der Abholer verteilt. SchlieBfach
abholer bekommen, wenn auf den Paketkarten Nach
nahmen oder Gebiihren haften, eine Benachrichtigung, 
die sie veranlaBt, die Paketkarten am Schalter einzulosen. 
Gegen Riickgabe der Paketkarten, die bei versiegelten 
Wertpaketen zunachst mit Empfangsbescheinigung (s. 
Empfangsscheine) zu versehen sind, werden an der 
Paketausgabestelle dann die Pakete selbst ausgegeben 
(s. Abholung). Die Paketzustellung und Paketausgabe 
in GroBstadten erfordert wiederum umfangreiche Sonder
einrichtungen. Die Paketaushitndigung ist iiberall nach 
Moglichkeit zusammengefaBt, entweder bei einem P A mit 
allgemeiner Zustellung oder bei einem besonderen Pa
ketPA(s. Paketpostamt]. An technischen Einrichtungen 
der groBen Paketzustellamter sind hauptsachlich zu 
nennen: Aufziige (s. d.), Fallschachte (s. d.), Fallschnecken 
(s. d.), Gleitbahnen (s. d.), Kettenbahnen (s. d.), Roll
bahnen (s. d.), Pakethiirden usw. Zur Lagerung der Wert
pakete bedarf es besonderer Wertgelasse. Zur Zustellung 
werden in kleinen Orten Handwagen, in groBeren be
sonders gebaute Wagen, Pferdewagen oder Kraftwagen 
benutzt (s. Postwagen, Kraftwagen). 

Die Formen, in denen sich der Austausch der A us
landspakete beim Ubergang von einer Verwaltung 
zur andern abspielt, sind durch die VO zum Postpaket
vertrag geregelt. Der Austausch wickelt sich durch 
Vermittlung der Grenzausgangs- ( -Eingangs- ) P Anst (s. d. ) 
abo Wegen des Nachweises der Pakete in Frachtkarten 
und wegen der Abrechnung S. Frachtkarten und Paket
abrechnung. Zollpflichtige Pakete werden nicht an den 
Empfanger ausgehandigt, sondern zunachst dem zu
standigen Zollamt zugefiihrt. Wenn der Empfanger der 
Verzollung nicht selbst beiwohnen will, iibernigtmt die 
Post auch die Verzollung (s. Postzollwesen). Uber die 
Behandlung durchnaBter, beschadigter oder im Gewicht 
verminderter Pakete bestehen besondere Behandlungs
vorschriften, durch welche die Ersatzpflicht festgelegt 
wird. 

Die Vorschriften iiber die verschiedenen vorkommen
den Einzelfalle finden sich, soweit sie durch die PO und 
deren AB geregelt sind in der ADA V, 1, sonstige Be
triebsanordnungen ADA V, 2, Vorschriften iiber das 
Verfahren bei Ersatzleistungen ADA II, I, iiber Aus
landsverkehr Weltposthandbuch und im Paketpostbuch, 
Zollvorschriften in der Postzollordnung. 

Schriftwesen. Stephan S.178, 195, 267, 269, 358, 664, 751, 
752, 755, 809: Riickblick auf das erste Jahrhundert der Kiiniglich 
Bayerischen Staatspost. Heransgegeben yom Kiiniglich Bayerischen 
Staatsministerium fUr Verkehrsangelegenheiten. Miinchen 1909 
S. 69ff., 108ff.; Weber, Post und Telegraphie im Kiinigreich Wiirttem
berg. W. Kohlhammer, Stuttgart 1901. S. 122, 136ff., 202ff.; 
Brunner, Das Postwesen in Bayern. Selbstverlag, Miinchen 1900. 
S. 57, 83, 85, 153; Veredarius, Das Buch von der Weltpost. Berlin 
1894. S. 30lff.; Archiv 1893 S.lff., 33ff., 65ff., 97ff., 1913 S.649ff., 
1923 S. 45lff.; Wolcke S. 51; Aschenborn S. 48ff.; Niggl S. 91; 
Meyer-Herzog S. 173 ff.; Statistik der deutschen Rcichs-Post- und 
Telegraphenverwaltung 1891 S.87ff., 1880 S.87ff., 1883 S. 69ff., 
1888 S.90ff., 1895 S.87ff. K. Schwarz. 

Paketfaehwerke werden zur Lagerung von Paketen 
in den Zustell-, Ausgabepackkammern usw. verwandt. 

Paketfehlmeldeverfahren S. Fehlmeldcverfahren fiir Pa
kete 

Pakethiirden dienen zur Trennung der bei den VA 
aufgestapelten Paketmengen nach Kursen, Zustell
bezirken usw. Sie werden in der Regel aus Holz her
gestellt. 

Paketkarte S. Pakete 
Paketkartensehliisse im Anslandsverkehr. Der Aus

tausch der Pakete von einer Verwaltung zur andern 
wickelt sich im allgemeinen so ab, daB die in die Fracht
karten (s. d.) eingetragenen Pakete mit den Fracht
karten und den sonstigen Begleitpapieren lose an die 
andre Verwaltung iibergeben werden. Pakete, die 
zwischen nicht benachbarten Landern auszutauschen 

sind, werden, wenn nichts andres vereinbart ist, eben
falls lose von Verwaltung zu Verwaltung iiberwiesen. 
Jedoch konnen sich die Verwaltungen dariiber ver
standigen, daB die iiber Zwischenlander hinweg zu be
fiirdernden Pakete in geschlossenen Sacken, KOl'ben 
oder Wagenabteilen auf Grund von unmittelbaren 
Frachtkarten ausgetauscht werden. Die Fertigung der
artiger unmittelbarer geschlossener Kartenschliisse m uB 
erfolgen, wenn eine Zwischenverwaltung erklart, daB 
die Zahl der Pakete geeignet sei, ihren Betrieb zu er
schweren. Solche Kartenschliisse diirfen, wenn sie in 
Sacke verpackt sind, hiichstens 60 kg, sonst hiichstens 
80 kg schwer sein. Die Kosten fiir die zu geschlossenen 
Paketkartenschliissen benutzten Behaltnisse sind von 
den Verwaltungen, die von ihnen in ihrem gegenseitigen 
Verkehr Gebrauch machen, zu gleichen Teilen zu tragen. 
Leere Behaltnisse miissen mit nachster Post zuriick
gesandt werden; sie sind in den Frachtkarten zu ver
merken. Kann eine Verwaltung die Riicksendung leerer 
Behaltnisse nicht nachweisen, so muB sie dafiir auf
kommen. 

Soweit gesehlossene Paketkartensehliisse iiber Zwisehenllinder 
hinweg ausgetauscht werden, muB durch besondere Mal.lnahmen 
siehergestellt werden, daB die Zwisehenverwaltungen die ihnen zu
stehenden Gebiihrenanteile riehtig vergiitet erhalten. Dies gesehieht 
in der Regel in der Weise, daB die die Kartensehliisse absendende 
Verwaltung auf Grul'ld vou Fraehtkartenabsehriften oder von Aus
ziigen aus den Fraehtkarten die den Zwischenverwaltungen zustehen
den Gebiihrenanteile berechnet und an diese Verwaltungen zahlt. 

Paketpostamt in Berlin N 3 (Oranienburger Str. 70). 
A ufga be: Zustellung der gewohnlichen und eingeschrie
benen Pakete sowie der unversiegelten Wertpakete 
im Gemeindebezirk Berlin; auch Annahme und Ausgabe 
von Paketen. Die Zustellung der versiegelten Wert
pakete in dem gleichen Bezirk ist S.~che des PAl in 
Berlin C (friiher HofPA, S. d.). Die PA in den Vororten, 
Z. B. Charlottenburg, Neukolln, Schiineberg, Wilmers
dorf usw. haben eigene Paketzustellung. 

Das Zustellgebiet des PaketP A ist in etwa 180 Bezirke 
eingeteilt, die in der Regel von ebensoviel Zustellwagen 
befahren werden. An Tagen mit starkem Paketverkehr, 
namentlich Montags und an Tagen nach Feiertagen, 
steigt die Zahl der abzulassenden Zustellwagen auf 
iiber 300. Der Zustelldienst wird mit Kraftwagen durch
gefiihrt, nur Montags, an Tagen nach Feiertagen und 
an sonstigen Tagen der Verkehrsspitzen (Weihnachten, 
Ostern, Pfingsten) werden noch Gespanne zur Aushilfe 
gestellt. 

Gesehichte. Das PaketPA wurde am 1. 12. 1863 unter dem 
Namen "Postexpedition Nr. 24 fUr Paketbestellung" auf dem 
Grundstiick des Postwagenhofs Ecke Oranienburger und Artillerie
straBe eingerichtet. Dort steht es noeh heute. Am 1. 1. 1872 wurde 
der Name in "Postamt Nr.24 fiir Paketbestellung", am 1. 7. 1875 
in "Paketpostamt" geandert. Neben dem Paketdienst hatte das 
PaketPA in der ersten Zeit nach selner Griindung noeh den gesamten 
Berliner Postwagenpark zu verwalten und die (in der Nahe gelegene) 
Privatposthalterei zu beaufsiehtigen. Diese wurde am 1. 2. 1874 in 
ein selbstandiges Postfuhramt (s. d.) umgewandelt. Die Verwaltung 
des Wagenbestandes ging erst am 1. 4. 1898 auf das Postfuhramt iiber. 

Die Zahl der zugestellten Pakete belief sich 
1864 auf 1 087 128 Stiiek 
1874 2316780 
1884 4 366 926 
1894 7374937 
1904 11 661 732 
1914 " 13 198 220 (1. Kriegsjahr) 
1924 " 12 687 364 
1925 " 12 036 575 " 

Ahnliche ~ufgaben wie das PaketP A haben zu er
fiillen: die P A 5 in Bremen, 22 in Breslau, II in Chemnitz, 
7 in Dresden A, 2 in Diisseldorf, 9 in Frankfurt (Main), 
2 in Hamburg, 2 in Hannover, 2 in Karlsruhe (Baden), 
18 in Leipzig, 2 in Mannheim, 3 in Miinchen, 2 in Miinster 
(Westf.), 3 in Niirnberg, 1 in Stuttgart. 

Paketpostbueh (friiher Paketposttarif). Darunter ist 
das Dienstwerk der DRP zu verstehen, das die Ver
sendungsbedingungen und Tarifbestimmungen 
fiir den Paketverkehr mit demAuslande enthalt. 
Das Buch, das friiher aus einem Bande bestand, ist 

, 1922-1924 in drei Teile: Teil I Zollvorschriften fiir 

26* 
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Postpakete und Postfrachtstiicke, ausgegeben 1923, 
Teil II Postpakete, ausgegeben 1922, und Teil III 
Postfrachtstiicke, ausgegeben 1924, geteilt worden. 
Bei Gelegenheit der durch das Stockholmer Postpaket
abkommen (s. d.) veranlaBten Neuausgabe des Buches 
(1926) ist die Bezeichnung Paketposttarif in Paketpost
buch umgewandelt worden. Dieses umfaBt den Annahme
dief'st fiir Auslandspakete mit Ausnahme der besonderen 
Zollvorschriften bei den Landern iiber Ein- und Durch
fuhr. Teil III des friiheren Paketposttarifs konnte weg
fallen, nachdem es sich hat ermoglichen lassen, die 
Gebiihren und Versendungsbedingungen fiir Postfracht
stiicke (s. d.) weitgehend denen fiir Postpakete (s. Post
paketabkommen) anzupassen, so daB die Postpakete und 
Postfrachtstiicke gemeinsam im Paketpostbuch behandelt 
werden konnten. Die im Paketpostbuch enthaltene 
Gebiihrentafel fiir Pakete nach dem Ausland wird auch 
als Sonderdruck ausgegeben. Die besonderen Zollvor
schriften fiir Auslandspakete, die in Teil I des friiheren 
Paketposttarifs enthalten waren, sind 1926 nebst den 
Zollvorschriften fUr Briefsendungen nach dem Ausland 
zu einem besonderen Dienstwerk, dem "Zollhandbuch 
fiir den Brief- und Paketverkehr mit dem Ausland" (s. d.) 
zusammengefaBt worden. 

Paketsiieke (s. Beutel). Urn kleinere Pakete gegen 
Verlust und Beschadigung zu sichern und urn die Uber
gabe der Ladung zu beschleunigen, hat die DRP die 
Anordnung getroffen, daB alle Pakete, die sich nach 
ihrer GroBe und sonstigen Beschaffenheit zum Zu
sammenpacken in Sacken eiguen, nicht lose befordert 
und iibergeben, sondern in Sacke gepackt werden sollen. 
Solche Sacke werden Paketsacke genannt. Paketsacke 
konnen auch ohne feststehende Verabredung sowohl auf 
P Anst und Bahnposten der eigenen Strecke als auch 
auf dariiber hinaus liegende gefertigt werden. Sie er
sparen also neues Verteilen und Einzelverladungen. 
Paketsacke sollen soviel als moglich gefertigt werden. 
Die Pakete darin miissen sorgfaItig und mit Auswahl 
eingepackt werden, damit sie sich nicht gegenseitig zer
driicken und beschadigen. Die Beutel diirfen nicht zu 
voll sein und nicht iiber 40 kg wiegen. Sie werden zu
geschniirt und mit einer Fahne nach besonderem Muster 
versehen. Bei Bedarf konnen auch besondere Sacke 
mit Eilpaketen angefertigt werden. Die Fahnen dieser 
Sacke erhalten dann als auBeres Kennzeichen zwei 
rote liegen!ie Kreuze. Auch Wertpakete konnen, wenn 
es fiir die Ubergabe vorteilhaft ist, nach Bedarf in Paket
sacken zusammengepackt werden, unter der Voraus
setzung, daB die Bahnposten mindestens mit zwei 
Beamten besetzt sind, also eine Inhaltsfeststellung unter 
Zeugen moglich ist. In diese Sacke (oder Korbe) ist eine 
besondere Karte (Vordruck zum Erganzungszettel), in 
der der Inhalt aufgefiihrt ist, mitzuverpacken. 

In die Paketsacke Mnnen auch Beutelstiicke (s. d.) 
verpackt werden. 

Paketumsehlagstellen. Bezeichnung fiir die mit um
fangreichen Verteil- und Verladeeinrichtungen aus
gestatteten Umarbeitungsstellen fiir Pakete an groBen 
Verkehrsknotenpunkten. 

Bis 1898 wurden die Pakete anf den Eisenbahnstrecken 
hauptsiichlich mit den Personenziigen in Bahnpostwagen 
und begleiteten Postbeiwagen (s. Beiwagen) befordert, 
vereinzelt auch, nach groBeren Orten, in Giiterziigen 
in geschlossenen Wagen (s. Sackwagen). Als die Eisen
bahnverwaltung die Eilgutbeforderung auf den Haupt
strecken aus den Personenziigen herausnahm und be
Bondere Eilgiiterziige einrichtete, verkiirzte sie die Halte
zeiten der Personenziige und fing an, der Postverwaltung 
moglichst nur noch die Einstellung eines Postwagens 
in jedem Personenzuge zuzugestehen. Die Postverwal
tung wurde dadurch mit dem Fernpaketverkehr, der 
im Lanfe der letzten Jahrzehnte stark angewachsen war 
(s. Pakete), anf die Benutzung der Eilgiiterziige an
gewiesen. Nach einer eingehenden Beratung mit Ver-

tretern der am meisten beteiligten OPD veranlaBte das 
RPA durch eine Vf yom 3.2. 1898, daB in groBerem 
Umfang von Sackwagen Gebrauch gemacht wurde. 
Die Ausnutzung der Sackwagen bedingte ein gewisses 
Ansammeln der Pakete an den groBen Abgangs- und 
Umladestellen. Der damit verbundene Zeitverlust wurde 
dadurch gemildert, daB viele Unterwegsumladungen 
entbehrlich wurden. Die Benutzung von Sackwagen 
nahm im Lanf der folgenden Jahrzehnte immer mehr 
zu. Es entstanden eine Reihe von Sackwagen-Knoten
punkten, die als "Sortierstellen", "Paketverteilungs. 
stellen", "Sammelstellen", "Verladestellen" und der
gleichen bezeichnet wurde. Allmiihlich wurde die Be
zeichnung "Paketumschlagstelle" allgemein und auch 
amtlich angenommen. 1919 wurde die abgekiirzte 
Telegrammanschrift "Pakum" eingefiihrt. 

Die Paketumschlagstellen, die iiber groBe Pack· 
kammern und Verladeeiurichtungen verfiigen (s. Post. 
bahnhOfe und Postverladest~lfen), sind im allgemeinen 
Zweigstellen von groBeren PA; nur die Paketumschlag
stelle in Berlin SW 77 (Luckenwalder StraBe 4-6) bildet 
ein Postamt fiir sich. Eine scharfe Abgrenzung, welche 
Dienststellen den Namen "Paketumschlagstelle" zu 
fUhren haben, besteht nicht. Unter Einbeziehung der 
groBen Abgangs- und AnkunftsbahnhOfe wiirden zu den 
Umschlagstellen hauptsiichlich zu rechnen sein: Berlin 
N 4 (Stettiner Bahnhof), Berlin 0 17 (Schlesischer Bahn
hof), Berlin NW 40 (Lehrter Bahnhof), Berlin SW 77(Luk
kenwalder StraBe), Bremen 5, Breslau 2, Cassel 7, Chern
nitz 4, Dresden 7, Frankfurt (Main) 9, Halle (Saale) 2, 
Hamburg 7, Hannover 2, Hannover-Hainholz, Hof 2, 
Karlsruhe (Baden) 2, Koln 12, Koln-Deutz, Leipzig 18, 
Miinchen 3, Niirnberg 3, Pirmasens 2, Stuttgart. In 
manchen ihrer Lage nach wichtigen Knotenpunkten, 
z. B. Bebra, Darmstadt und GieBen, konnten wegen 
Raummangels Paketumschlagstellen nicht eingerichtet 
werden. Andre wiihrend des Kriegs eingerichtete Urn
schlagstellen, z. B. Mannheim, Minden, Schneidemiihl, 
sind spiiter als entbehrlich wieder anfgehoben worden 
oder haben ihre Bedeutung als Umschlagstellen ver
loren. 

Die umfangreichste Tiitigkeit haben die Paket
umschlagstellen im Kriege 1914/18 und in den ersten 
Nachkriegsjahren entfaltet, als der gewohnliche Zug. 
verkf!p.r anfs iiuBerste eingeschrankt werden muBte. 
Die Uberhiinfung der Umschlagstellen mit Paketen war 
damals so stark, daB hin und wieder Stockungen in der 
Paketbeforderung eintraten. In den letzten Jahren 
konnte die Tiitigkeit der Paketurnschlagstellen ein· 
geschriinkt werden, da nach Vermehrung der Eisenbahn
ziige wieder mehr Gelegenheit zur glatten Abwicklung 
des Paketverkehrs bestand. Zur Zeit werden rund 900 
regelmiiBige Sackwagen tiiglich abgelassen. 

K. Schwarz. 
Paketzustellfahrten. Die Pakete werden entweder mit 

Handwagen oder mit Paketzustellwagen (s. Post.wagen) 
zugestellt. In der Regel werden einspiinnige Paket
zustellwagen verwandt. Nur bei groBen PAnst mit 
starkem Paketverkehr und bei ungiinstigen Gelii'lde
verhaltnissen werden auch zweispiinnige Paketzustell· 
wagen oder Giiterpostwagen benutzt. 

Die Vergiitung fUr die Paketzustelliahrten wird durch 
den Postfuhrvertrag (s. d.) festgesetzt. Sie ist haupt
siichlich nach der Dauer der Fahrten sowie danach zu 
bemessen, wieviel Fahrten der Posthalter tiiglich mit 
einem Gespann verrichten und in welchem Umfang er 
Pferde und Postillione noch anderweit verwenden kann. 
Es werden in der Regel folgende Vergiitungssiitze ver
einbart: 

1. fiir die Fahrt ohne Riicksicht anf die Dauer oder 
2. a) fiir die Fahrt bis zu einer bestimmten durch

schnittlichen Dauer und 
.. b) fiir jede Stunde, die die Fahrt etwa Hinger dauert. 
Uberschreitungen bis zu 30 Minuten bleiben unberiick-
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sichtigt, mehr als 30 Minuten werden fUr eine volle 
Stunde gerechnet. 

Seit Einfiihrung des Kraftpostbetriebes werden die 
Paketzustellfahrten auch mit Phanomobilen oder sonsti
gen Kraftfahrzeugen ausgefiihrt. S. Kraftfahrbetrieb der 
DRP, Kraftwagen, Kraftrader. 

Paketzustellung s. Zustelldienst 
Paketzustellwagen s. Postwagen 

Paliistina. 
I. Geschichte. Bis in die 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts 

war das Postwesen in PaHistina wenig entwickelt. Eine unmittel· 
bare Postverbindung mit Europa be~tand nicht, man muBte die 
Briefe mit der tiirkischen Post an eine Mittelsperson in Beirut zur 
Weiterbef6rderung send en. Die Bef6rderungsgelegenheiten waren 
selten; z. B. konnten Briefe von Jerusalem nach Europa nur einmal 
w6ehentlich besorgt werden. Antwort auf solehe Briefe war gew6hn
lieh erst in drei Monaten zu erwarten. Die aus Europa angekommenen 
Briefe wurden in der Weise zugestellt, daB ein tiirkiseher Beamter, 
der weder lesen noeh sehreiben konnte, sie in einem Tueh in der 
Stadt herumtrug, und jeder sieh seine Briefe gegen Bezahlung einer 
Gebiihr selbst heraussuchen muGte. Bei der Unsicherheit dieser 
Posteinrichtungen gingen die Ausliinder mehr und mehr dazu iiber, 
Ihre Briefsendungen durch die Konsulate bef6rdern zu lassen. 1882 
richtete (}sterreich auf Grund einer besonderen Vereinbarung mit 
der Tiirkei ein PA in Jerusalem ein, wodurch der Postverkehr Pa
liistinas wesentlich verbessert wurde. Dem Beispiel (}sterreichs 
folgten spater das Deutsche Reich (s. Vormals deutsche Postanstalten 
im Ausland), Frankreich, Rullland und Italien. An der Spitze der 
fremden PAnst stand gew6hnlich ein Fachbeamter des betretfenden 
Staates; das iibrige Personal b~stand zum gr6Bten Teil aus Ein
geborenen. Die auslandisehen Xmter befaGten sieh hauptsachlieh 
mit der Absendung der aufgelieferten und der Verteilung der an· 
gekommenen Sendungen sowie mit dem Postanweisungs-, Paket
und Zeitungsdienst. Personen befOrderten sie nicht. Bei Ausbruch 
des Weltkrieges hob die Tiirkei die Postkapitulation auf und schloG 
die fremden PAnst. Nach dem ungliicklichen Ausgang des Krieges 
wurde Palastina der tiirkischen Herrschaft entzogen und erhielt 
unter englischem Schutze sein eigenes Postwesen. 

II. Verfassung. Das Postwesen Paliistinas leitet ein 
Postmaster General, der seinen Amtssitz in Jerusalem 
hat. Der .. Hauptverwaltung unterstehep'- unmittelbar 
3 HauptPA, 2 ZweigPAnst, 27 NebenPA und 5 PAg. 
Werktaglich verkehren zwei Bahnposten. AIle PAnst 
befassen sich mit dem Verkauf der Postwertzeichen, der 
Annahme und Zustellung von gewohnlichen und ein
geschriebenen Sendungen, von Postpaketen, der An
nahme und Auszahlung von Postanweisungen und Post
bons (s. d.). An der Annahme und Zustellung von.yvert
briefen und Wertpaketen sind nur die HauptP A, die 
ZweigPAnst und 17 NebenPA beteiligt. 

III. Der Postzwang erstreckt sich auf die Brief
beforderung zwischen Orten mit P Anst. Ausgenommen 
sind die durch Vermittlung eines Freundes, Haus
angesteIlten oder besonderen Boten beforderten sowie 
die Waren betreffenden und begleitenden Briefschaften. 

IV. Portofreihei t genieBen die Dienstsendungen 
der Ministerien und der amtliche militarische Brief
wechsel. 

V. Betrieb. 
A. Briefpost. Briefe: Meistgewicht 2 kg. Ausdehnungsgrenze 

45 em, bei Rollenform 75 em Lange und 10 cm Durchmesser. Ge
biihrenstufen 20 g. Postkarten: Nichtamtlich ausgegebene zu
gelassen; Mindestausdehnung 10 x 7, Grenze 14 x 9 cm. Dru c k
sachen und Gesehaftspapiere: Meistgewieht und Ausdehnungs
grenzen wie bei Briefen. Gebiihrenstufen 50 g; kein Freimachungs
zwang. Zeitungen: Zur Versendung gegen die Zeitungsgebiihr 
miissen die Druckschriften folgenden Bedingungen entspreehen: 
a) Jede Ver6ffentlichung muG ganz oder zum gr6Gten Teil politische 
N achrichten oder Tagesfragen enthalten; Anzeigen sind zugelassen; 
b) die Zeitungen usw. miissen in Zwischenraumen von h6chstens 
7 Tagen der Nummernfolge nach erscheinen, in PaIastina gedruckt 
und ver6ffentlicht werden; c) der vollstandige Name der Zeitung 
und der Tag der Ver6ffentlichung miissen im Kepfe der ersten Seite 
gedruckt sein, der vollstandige oder abgekiirzte Name und Ausgabe
tag miissen im Kopfe jeder weiteren Seite stehen; d) die Zeitungs· 
beilagen miissen mit der Zeitung ver6ffentlicht sein und im Kopfe 
jeder Seite den N amen der Zeitung tragen. Die Zeitungsnummern 
oder Zeitungspakete miissen so verpackt sein, daB der Inhalt leicht 
nachgepriift werden kann. Meistgewicht 1 kg, Ausdehnungsgrenzen 
60 x 30 x 30 cm. Einheitsgebiihr fiir jede Zeitungsnummer. 
Blindenschriftsendungen: Meistgewicht 3 kg, Gebiihrenstufen 
500 g. Warenproben: Meistge"icht 500 g, Ausdehnungsgrenzen 
30 x 20 x 10 cm, bei Rollenform 30 cm Lange und 15 cm Durch
messer. Rein Freimachungszwang. 

Einschreibung bei allen Briefpostsendungen zuJassig. Frei
maehungszwang. Bei Verlust wird eine Entschadigung nur gezahlt, 
wenn ein von der Postverwaltung herausgegebener Briefumschiag 

benutzt worden ist. Gew6hnliche Sendungen, die Geld oder Schmuck
sachen enthaiten, werden von Amtswegen eingeschrieben; des
gleichen die durch Briefkasten aufgelieferten Einschreibsendungen. 
Kein Ersatz bei Verlust der von Amtswegen eingeschriebenen 
Sendungen. 

Von der postlagernden Abholung diirfen nur Fremde und 
Reisende auf die Dauer von h6chstens drei Monaten Gebrauch 
machen. Postlagernde Sendungen werden einen Monat aufbewahrt. 

Zustelldienst in einem Umkreis von 3 km jeder PAnst; Eil
zustellung ist nicht eingefiihrt. 

SchlieBfachabholung besteht bei fast allen PAnst. 
Barfreimachung ist bei den PAnst in Haifa, Jaffa und Jeru

salem m6glich. Es miissen mindestens 100 gleichartige Sendungen 
aufgeliefert werden; bei h6herer Auflieferung miissen die Sendungen 
zu je 100 StUck verteilt und abgebunden sein. 

B. Wertbriefe. Freimachungszwang, Versicherungsgebiihr nach 
Betragstufen. keine besondere Einschreibgebiihr. Bei Wertbriefen 
mit Geldinhalt wird nur bis zu einem bestimmten Betrag Ersatz 
geleistet. Gesetzlicher Anspruch auf Schadenersatz besteht gegen 
die Postverwaltung nicht. 

C. Postanweisungen. Meistbetrag ist festgesetzt. Gebiihr nach 
Betragstufen. Telegraphische Postanweisungen sind zugelassen. 

D. Postbons. AuGer den von der Postverwaltung PaHistinas 
herausgegebenen Postbons sind die Postbons GroBbritanniens zu
lassig. 

E. Postpakete. Meistgewicht 5 kg. Ausdehnungsgrenze in einer 
Richtung 105 cm, des Umfangs 180 cm. Gebiihrenstufen I, iiber 1 
bis 3, iiber 3 bis 5 kg. Einschreibung und Wertausgabe zugelassen. 
Fiir gew6hnliche Pakete ist H6chstersatzbetrag festgesetzt; bei ein
geschriebenen und Wertpaketen Ersatz wie bei eingeschriebenen 
lmd Wertbriefen. 

Schriftwesen. Dr. Lamec Saad, Uber Posteinrichtungen in 
Palastina einst und jetzt (Archiv fiir Wirtschaftsforschung im Orient. 
Jahrgang I, Heft 3/4 S. 499ff.); Andersch, Die delltsche Post in 
der Tiirkei, in China und Marokko unter besonderer Beriicksichtigung 
der andern fremden Postanstalten in diesen Landern. R. V. Decker's 
Verlag (G. Schenck), Berlin 1912; Recuoil S.887fl. Bra n d t. 

Panama. 1. Verfassung. Das Postwesen der Re
publik Panama wird von einem Generaldirektor geleitet. 
Die P Anst zerfallen in Haupt- und Unteradministrationen 
sowie P Ag. Die P Ag, die als AuswechslungsP Anst 
dienen, sind in Panama, Colon und Boras del Toro 
eingerichtet. 

II. Postzwang besteht nicht. 
III. Portofreiheit geniellen die Sendungen des Prasidenten 

der Republik, des Staatssekretars, des Bischofs der Di6zese, des 
Generaldirektors der Posten und Telegraphen und seines Sekretars 
sowie die amtlichen Sendungen der 6ffentlichen Beh6rden. 

IV. Betrieb. 
A. Briefpost. Fiir aile Sendungen besteht Freimachungszwang. 

Fiir nach Eintritt der SchluBzeit aufgelieferte Sendungen wird eine 
Spatlingsgebiihr (retardo) erhoben. Bei Briefen kein Meistgewicht 
und keine Beschrankung der Allsdehnung; Gebiihrenstufen 20 g. 
Drucksachen und Warenproben unterliegen den gleichen Be
stimmungen und Gebiihren. Meistgewicht 2 kg, Gebiihrenstufen 
~O g. Die Ausdehnung darf in keiner Richtung 45 cm, in Rollen
form nicht 75 cm Lange und 10 cm Durchmesser iiberschreiten. 
Waren proben. Meistgewicht 350 g, Gebiihrenstufen 50 g, Aus
dehnungsgrenze 30 x 20 x 10 cm, in Rollenform 30 cm Lange 
und 15 cm Durchmesser. Einschreibung zuJassig. Bei Verlust 
Entschadigung von 5 Balbaos (1 Balbao = 1 Dollar = 4,198 M). 

B. Postpakete. Meistgewicht 5 kg, Ausdehnungsgrenze 50 
X 25 x 17 cm. Freimachungszwang. Gebiihr nach Gewichtstufen 
wird in Freimarken auf der Sendung verrechnet, keine Paketkarten. 
Einschreibung gestattet. Wertangabe unzulassig. Von der Be
f6rderung sind ausgeschlossen Schmucksachen, Geld, Gold, Silber, 
Edelsteine, Friichte, Fett, Fliissigkeiten usw. Bei Verlust oder Be
schadigung Ersatz von 50 Centesimos (1 Centesimo = rd. 4 Pf.) bis 
2.50 Balbaos. 

Sonstige Dienstzweige bestehen nicht. 
Schriftwesen. Recueil S. 968. Brandt. 

Panamerikanischer Postverein hat sich entwickelt aus 
dem Siidamerikanischen Postverein (s. d.). Verhand
lungen iiber die Begriindung eines Panamerikanischen 
Postvereins haben bei Gelegenheit des Weltpostkon
gresses in Madrid (1920) stattgefunden und zu einem 
Abkommen zwischen den beteiligten Landern gefiihrt, 
wonach gewisse Erleichterungen fiir den gegenseitigen 
Verkehr eingefiihrt werden solIten. Yom 25. 8. bis 15. 9. 
1921 fand sodann ein panamerikanischer PostkongreB 
in Buenos Aires statt. Auf ihm waren folgende Lander 
vertreten: Vereinigte Staaten von Amerika, Argentinische 
Republik, Bolivien, Brasilien, Chile, Columbien, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Mexiko, Nicaragua, 
Panama, Paraguay, Pcru, Salvador, Uruguay und Vene
zuela. Das Ergebnis des Kongresses war die AbschlieBung 
eines Hauptvertrags, durch den der Panamerikanische 
Postverein endgiiltig begriindet wurde, und eines Post-



406 Papierpreiszuschlag - Persien 

paketabkommens; eine Anzahl der beteiligten Lander 
schloB auBerdem ein Postanweisungsabkommen ab. Der 
Verein ist ein engerer Verein im Sinne des WPVertr (s. 
Engere Vereine). Aus dem Inhalt des am 1. 1. 1923 in 
Kraft getretenen Hauptvertrags ist zu erwahnen: Un
entgeltlichkeit des Durchgangs fiir Briefsendungen im 
gegenseitigen Verkehr; Anwendung ermaBigter Gebiihren 
fiir Briefsendungen; Gebiihrenfreiheit fiir Briefsendungen 
der diplomatischen Vertretungen und der Konsuln; 
gebiihrenfreie Beforderung von Zeitungen unter bestimm
ten Voraussetzungen; Einrichtung eines internationalen 
Bureaus des Panamerikanischen Postvereins in Monte
video (s. Internationales Postbureau in Montevideo). Das 
Postpaketabkommen enthalt verschiedene von den Be
stimmungen des Vereins-Postpaketabkommens abwei
chende Festsetzungen, namentlich hinsichtlich der Ge
biihrenerhebung, Gebiihrenvergiitung und der Ersatz
leistung. 

Der nachste panamerikanische PostkongreB solI 1926 
in Mexiko stattfinden. Erwahnt sei, daB der PostkongreB 
in Buenos Aires das Internationale Bureau des Pan
amerikanischen Postvereins in Montevideo beauftragt 
hat, einen Entwurf iiber die Vereinheitliehung der Post
sparkasse in den zwischenstaatlichen Beziehungen der 
Vertragslander auszuarbeiten. 

Bei Gelegenheit des Postkongresses in Madrid hat auch 
Spanien mit den am Panamerikanischen Postverein be
teiligten Landern eine Vereinbarung getroffen, wonach 
im gegenseitigen Verkehr ermaBigte Gebiihren fiir Brief
sendungen gelten. 

Schriftwesen. DVZ 1918 S. 241, 1920 S. 358, 1921 S.53, 236 
255, 299; l'Union Postale 1922 S. 1. Her z 0 g. 

Papierpreiszusehlag wurde in der Zeit des .Wahrungs
verfalls naeh Anderung der PO yom 18.2. 1921 an flir 
die mit dem Freimarkenstempel versehenen Postkarten, 
Postanweisungen und Kartenbriefe erhoben, weil die 
Papierkosten in den Beforderungsgebiihren keine 
Deckung mehr fanden. Der Zuschlag wurde wiederholt 
erhOht. Seit Einfiihrung der festen Wahrung (1. 12. 
1923) wird kein Papierpreiszuschlag mehr erhoben; 
§ 49, I der PO sieht aber die Moglichkeit vor, fiir ge
stempelte Postkarten zur Deekung der besonderen Her
stellungskosten einen Zusehlag zu erheben. 

Paraguay. I. Verfassung. Die Generaldirektion der 
Posten und Telegraphen untersteht dem Ministerium 
des Innern. Die P Anst zerfallen in 5 Klassen. In den 
Landesteilen, die weder von Eisenbahnen noch von 
Dampfern beriihrt werden, vermitteln Boten zu FuB 
oder zu Pferd den Postverkehr. 

II. Postzwang besteht nicht. 
III. Betrieb. 
A. Briefpost. Briefe (Cartas). Gewicht und Ausdehnung 

unbeschrankt. Gebiihrenstufen 20 g. Kartenbriefe (Cartas tar· 
jetas). Gebiihr niedriger als bei sonstigen Briefen. Postkarten 
(Tarjctas postales), auch nichtamtlich ausgegebene zugelassen. 
Zeitungen und Zeitschriften (Publicaciones peri6dicos). Meist
gewicht 2 kg, Gebiihrenstufen 100 g. Die Gebiihr flir die ausIandi
schen Zeitungen usw. ist doppelt so hoch wie fiir die inlaudischen. 
Drucksachen (Impresos). Meistgewicht 2 kg, Gebiihrenstufen 
100 g. Geschaftspapiere (Papeles negocios). Meistgewicht 2 kg. 
Erste Gebiihrenstufe 100, dann weiter 50 g. Warenproben 
(Muestras sin valor). Meistgewicht 500 g. Erste Geblihrenstufe 100, 
dann weiter 50 g. Zeitungen, Drucksachen, Warenproben, Geschafts
papiere miissen wenigstens teilweise freigemacht sein. Aile Brief
sendungen konnen eingeschrieben (certificados) werden. 1m 
Faile des Verlustes hat der schuldige Beamte den Absender zu ent
schadigen. Fiir die nach Eintritt der SchluJ3zeit aufgelieferten 
Sendungen wird eine Spatlingsgebiihr (ultima hora) erhoben. 
Die Briefpostsendungen kannen gegen doppelte Gebiihr unmittel
bar bei den Bahnposten und Dampfern aufgeliefert werden; flir 
solche Sendungen besteht Freimachungszwang. 

B. Postpakete. Meistgewicht 3 kg. Ausdehnung darf in keiner 
Richtung 60 cm, der Rauminhalt nicht 20 edm liberschreiten. Ein
heitsgebiihr fiir jedes Paket. Nach 11 tagiger Lagerfrist wird cine 
Lagergebiihr erhoben. 
Keine Ersatzpflieht. 

Sonstige Dienstzweige bestehen nicht. 
Schriftwesen. Sieblist S. 360ff.; Recucil S.656ff. 

Br an d t. 

Pausehvergiitungen. Zur Vereinfachung des Reehnungs
wesens und zur Erzielung mogliehster Sparsamkeit 
werden bei der DRP an Stelle der Bezahlung der Einzel
leistungen in manchen Fallen Pausehvergiitungen ge
zahlt. Ais solehe sind hauptsaehlieh zu nennen: 
A. Pauschvergiitungen an BeaIllte 

Z. B. fiir Beschaffung der Amtsbediirfnisse (s. d.), vgl. 
ADA IV, 3; 

fiir Dienstreisen (s. Reise- und Umzugskosten); 
fiir Hergabe eines Pferdes zu Lalldpostfahrten 

(s. d.); .. 
flir Fortschaffung des Ubergewichts mit Boten

posten (s. d.). 
B. Pa uschvergiitungen an andere Behordell und 

Unternehmer 
flir Dampfheizung der Bahnpostwagen (s. d.); 
fiir Kleinbahnbeforderungen; vgl.Ausfiihrungs

bestimmungen zum Gesetz iiber Klein
bahnen und PrivatanschluBbahnen in 
PreuBen yom 28. 7. 1892; 

fiir Unterhaltung von Baugegenstanden; 
fiir Instandhaltung von Postwagell (s. d.); 
fiir Reinigen, Schmieren und Unterstellen von 

Postwagen; 
fUr saehverstandige Untersuchung von Post

wagen. 
S. auch Portoablosung. 

Als Pauschvergiitungen sind auch die Zahlungen an
zusehen, die im Weltpostverkehr auf Grund von Ermitt
lungen, die in bestimmten Fristen wiederholt werden, 
fiir den Briefdurchgang (s. Briefdurchgangskosten) 
zwischen den Postverwaltungen zu leisten sind. 

Pension, Pensionierung S. Ruhestand 
Pensionsbeihilfen S. Ruhestand 

Persien. 
I. Geschlchte. Persien hatte schon im 6. Jahrhundert v. ehr. 

ein hochentwickeltes Postwesen, das allerdings lediglich den Zwecken 
des Herrsehers diente. N ach den Berichten Herodots und Xeno
phons sind die Konige Cyrus und Darius I. die Begriinder der alt
persisehen Staatspost .. Sie iiberspannten ihr gewaltiges Reich mit 
einem dichten N etz von PoststraJ3en mit zweckmaJ3ig verteilten 
Stellen zum Wechseln der Pferde. Wie Xenophon im 8. Buche 
seiner "Kyropadie" schreibt, verkehrten die Reitposten Tag und 
Nacht. Die Stellen zum Wechseln der Pferde und Boten lagen nur 
so weit auseinander, wie ein Pferd laufen konnte, ohne zu ruben. 
So wurde der Herrscher stets iiber aile Vorgange allch in den ent
ferntesten Teilen seines Weltreichs unterrichtet. Fiir den Postdienst 
waren Beamte und Boten angestellt, die mit Bestallungen und be
sonderen Freiheiten ausgestattet waren. Die Gestellung von Fiihrern 
Pferden, Wagen, Futter usw. war den Untertanen als Frondienst 
auferlegt. Der persische Name fiir diese Staatspost "angara" be
deutet Frondienst; er wurde von den Griechen (dyya(>£tov) und 
spater von den Romern (angaria) als Bezeichnung fiir ihre Staats
post iibernommen. Unter den Nachfolgern des Cyrus und Darius I. 
verfiel das Postwesen, selbst die ROilier konnten ihre Staatspost 
in dem von Kampfen und Wirren zerrissenen Land nicht einflihren. 
Bis in die neueste Zeit hinein gab es in Persien keine der Allgemein
heit zugangliche P Anst. Erst unter dem Schah N asredin (1848 
bis 1896) wurde das Postwesen nellzeitlich gestaltet. Der Begrlinder 
des persischen Postwesens nach europaischem Muster ist der oster
reichische Postrat Riederer. Er eraffnete am 16. 8.1875 die erste 
regelmaJ3ige Postverbindung zwischen Teheran und den Darfern 
am Schamiram mit reitenden Boten. Ende 1875 rich tete Riederer 
in Reacht, Tauris, Djulfa, Kaswin und Zendjan PAnst ein. Am 
12. 2. 1876 eraffneten die PAnst ihre Tatigkeit mit regelmaJ3ig 
je einmal wachentlich in beiden Richtllngen verkehrenden Reit
posten auf den Strecken Teheran - Kaswin- Rescht, Teheran - Kas
win-Zendjan-Tauris und Tauris-Djulfa. Ais Riederer nach 
Persien kam, hatte ein Chan, der zugleich Brigadechef einer kanig
lichen Reitergarde und Besitzer der Pferde der Tschaparchanee 
(Poststation) zu Teheran war, das Postwesen unter folgenden Be
dingungen gepachtet: die Regierung muJ3te ihm fiir die von Teheran 
nach allen Teilen des Reichs abzufertigenden Staatskuriere (Goll
lams) Zuschiisse zahlen; die Provinzgouverneure waren verpflichtet, 
das J<'utter fiir eine bestimmte Zahl von Postpferden in Natur zu 
liefern. Einen groJ3en Teil des Futters behielt der Generalpachter 
(Tschapar Baschi) flir sich lInd machte es zu Geld. Urn das eigent
Uclle Postwesen kiimmerte sich der Tschapar-Baschi !licht. Die 
Postlinien hatte er an Unterpaehter (Najebs) verpachtet, die er 
durch Vorschiisse in Abhangigkeit hielt und erbarmungslos aus
preJ3te. Auf diese Weise brachte ihm die Post cine erhebliche Rente 
ein. Riederer konnte die neuen PostUnien nur nach hartem Kampfe 
mit dem Tschapar-Baschi einrichten. Als Riederer Persien nach 
dreijahriger Tatigkeit verUeJ3, riJ3 die alte Pachtwirtschaft mit allen 
ihren MiJ3stfindcn wieder ein. Erst 1902 wurde sie beseitigt, nach-



Personalabbau 407 

<lem die Neugestaltung des persischen Postwesens dem persischen 
(+cneralzolldirektor Naus iibertragen worden war. Dieser berief 
'21 belgische Beamte fUr den Zoll- und Postdienst nach Persien. 
Die Umgestaltung des Postwesens iibertrug er dem Belgier Molitor, 
der sich um die Entwicklung der persisehen Post besonders verdient 
gemaeht hat. 1908 lebte allerdings das Pachtsystem noch einmal 
.auf, wurde aber 1909 endgiiltig beseitigt. 

II. Verfassung. An der Spitze des persischen Post
wesens steht dasMinisterium der Posten und Telegraphen. 
Ein Generaldirektor, der dem Minister untergeordnet 
ist, leitet die Postverwaltung. Sitz der Hauptverwaltung 
ist Teheran. Das Postgebiet ist in Postbezirke ein
geteilt, die Bezirksdirektor~.n (Rais ayalati) unterstellt 
sind. AuBerdem gibt es P A, die der Hauptverwaltung 
unmittelbar unterstehen und von Direktoren (Rais) 
geleitet werden. 

III. Postzwang erstreckt sich auf die Befiirderung der Per
sonen und des Reisegepaeks auf den PoststraBen des Landes und 
auf die ExtrapostbefOrderung, auf versehlossene und offene Briefe, 
Postkarten, Zeitungen, Ankiindigungen, Preislisten usw., die die 
A ufschrift des Empfiingers tragen, auf alle verschlossenen Sendungen, 
·deren Gewieht 2 taurische Batmans (1 Batman = 4,6 kg) nicht iiber
schreitet. Ausgenommen sind die vor ErlaB des Postgesetzes ge
statteten Personenbefiirderungen sowie die Personenbef5rderung 
auf nicht fahrbaren StraBen, durch andre 5ffentliche Verwaltungen 
bef5rderte Briefe usw., durch Dienstboten usw. befiirderte Privat
briefschaften, versehlossene Waren begleitende Frachtbriefe und 
Rechnungen, die Dienstbriefe aller andren 5ffentlichen Befiirderungs
anstalten, die in den Diplomatentasehen befiirderten Briefschaften 
der fremden Machte, die an Orten ohne P Anst aufgelieferten oder 
dorthin bestimmten Briefsehaften. 

IV. Portofreiheit. Die Regierung kann Portofreiheit fUr die 
zur Wahrnehmung 5ffentlicher Belange ausgetauschten Briefschaften 
gewahren. Sie bestimmt die Grenzen und Bedingungen der Porto
freiheit. Die Personen und Verwaltungen, die Portofreiheit genieBen, 
sind in einer Liste verzeichnet. 

V. Betrieb. 
A. Briefpost. Zur Briefpost sind zugelassen Briefe, Postkarten, 

TIrucksachen, Warenproben, Geschaftspapiere und Mischsendungen. 
Zu den Drucksachen geh5ren auch die Zeitungen und Zeitschriften, 
die gegen eine ermal3igte Geblihr befiirdert werden. Einschreibung 
und Wertangabe sind zugelassen; auch gibt es Eilseudungen. Die 
Zustellung der Postsachen findet nur an den flir diesen Dienst 
besonders bestimmten Orten statt. Bei gr5Beren P Anst besteht 
SchlieBfachabholung. 

B. Postpakete. Das Meistgewicht ist verschieden, je nachdem 
{'s sich um Befiirderung durch FuBboten, Tiere oder Wagen usw. 
handelt. Die Ausdehnung ist begrenzt; Wertangabe zulassig. Pakete, 
die Gold oder Silber, Banknoten, Schmucksachen, Geld usw. ent
halten, mlissen unter Wertangabe versandt werden. Der Absender 
eines Wertpakets kann sich bei der Auflieferung den Inhalt be
statigen lassen. Der angegebene Wert darf den wirklichen nicht 
iibersteigen. Die Postverwaltung hat das Recht, Wertpakete in 
Gegenwart des Absenders oder Empfiingers zur Prlifung der Wert
angabe offnen zu lassen. Flir den Verlust oder die Beschiidigung 
cines Wertpakets leistet die Postverwaltung Ersatz bis zur Hohe 
·der Wertangabe. Bei Verlust oder Beschiidigung eines gew5hnlichen 
Pakets wird eine nach Gewicht abgestufte Entschiidigung gewahrt. 

C. Postreiseverkehr. Die Reiscnden werden mit zweiriidrigen 
Karren, offenen oder geschlossenen Wagen auf den fahrbaren, mit 
Reittier auf den nicht fahrbaren Strai3en befiirdert. 

Weitere Dienstzweige sind in der persischen Postverwaltung 
nieht eingefUhrt. 

Schriftwesen. Archiv 1875 S.502ff., 1876 S.444ff., 1913 
S.97ff., S.156ff.; L'Union Postale 1876 S.26, 142 und 201ff.; 
RecueH S.688ff. Brandt. 

Personalabbau. Personalab bau bedeutet begriff
lich, im Gegensatz zu der laufenden Verminderung der 
Beamtenzahl durch natiirlichen Abgang (Tod, Ver
setzung in den Ruhestand, freiwilliges Ausscheiden, 
Dienstentlassung), die durch besondere gesetzgeberische 
MaBnahmen und organisatorische Verwaltungsanord
nungen unter bestimmter Zielsetzung herbeigefiihrte 
Verkleinerung des Personalkorpers der Verwaltungen 
des Reichs, der Lander, Gemeinden und Korperschaften 
des offentlichen Rechtes. 

1. Geschichte. Der Personalabbau ist eine Erscheinungsform aus 
der Entwicklungsgeschichte der beamtenpolitischen Verhiiltnisse 
in Deutschland in der Zeit nach Beendigung des Weltkrieges. Ver
schiedene Grlinde hatten zusammengewirkt, um den Personalk5rper 
der Reichsverwaltungen. im besonderen auch der DRP, In dem um
gestalteten Deutschland erheblich anschwellen zu lassen. Aus den 
nach dem Friedensvertrage von Versailles abgetrennten Gebiets
teilen hatten die Postbeamten in ihrer weit iiberwiegenden Zahl in 
das Reich libernommen werden mlissen; ferner ist die Herabsetzung 
des LeistungsmaBes (s. d.), verbunden mit Urlaubsverbesserungen 
·(s. Urlaub) und schlieBlieh die Notwendigkeit, minderverwendungs
fahige Kriegsbesehlidigte (s. Schwerbeschildigtenfiirsorge) bei der 
DRP unterzubringen, die Ursache zu einer erheblichen Mehreinstel
lung von Beamten und Personen im LohnverhiHtnis und damit zu 
"ciner sehr wesentlichen Steigerung der Verwaltungsausgaben gewesen. 

Die Erkenntnis der groBen Gefahr, die diese AufbHihung des Per
sonalk5rpers und die damit verbundenen geldlichen Lasten fUr die 
Staats- und Volkswirtschaft, nicht weniger aber fiir die A ufrecht
erhaltung des Berufsbeamtentums im Gefolge haben miiBten, ist 
den verantwortlichen Stellen in der Reichsregierung und an der 
Spitze der DRP nicht verborgen geblieben, ohne daB jedoch in einer 
Zeit noch Hingst nicht gefestigter innerpolitischer Verhiiltnisse wirk
lieh durchgreifende GegenmaBnahmen ergriffen werden konnten. 
Die Haushaltsvorschriften, wie sie in den §§ 5 - 8 und 15 -18 des 
Gesetzes iiber die Feststellung des Reichshaushaltplanes fUr das Rech
nungsj~hr 1923 vom ~. 6. 1923 (RGBI II, S. 231), Bowie in den ent
sprechenden Vorschriften der Haushaltsgesetze der vorangegangenen 
Rechnungsjahre enthalten waren, stellten lediglich einen Anfang zur 
Verkleinerung des Beamtenk5rpers dar. Das Gleiche gilt auch be
zliglich der Einflihrung einer Einberufungssperre fiir Beamtenan
warter und fiir die zahlreichen haushaltrechtlichen Stellenvermerke 
"kiinftig wegfallend". Wirksamer war eine im Jahre 1922 eingeleitete 
MaBnahme, durch die im ganzen iiber 10 000 im Bereiche der DRP 
entbehrliche Beamte zu andern Reichsverwaltungen iibergefUhrt 
wurden, bei denen ein Bedarf zur Aufnahme neuer Beamter (in der 
Hauptsaehe bei der Reichssteuer- und Zollverwaltung) oder doch 
wenigstens die M5glichkeit bestand, unter Entlassung von Personen 
im Lohnverhilltnis Postbeamte unterzubringen (s. Abgabe von Be
amten an andre Verwaltungen). Je groBer die Geldnot wurde und je 
deutlicher sieh die Gefahr einer v5lligen Wahrungsvernichtung ab
zeichnete, desto gebieteriseher drangte sich die N otwendigkeit auf 
durch einschneidende, iiber den Rahmen der geltenden Reichs: 
beamtengesetze hinausgehende MaBnahmen eine schnelle und wirk
same Verringerung des Personalk5rpers des Reiehs herbeizufiihren. 
Die M5glichkeit hierzu bot das in der Stunde auBerster Not beschlossene 
Ermachtigungsgesetz vom 13. 10. 1923, das der Reichsregierung das 
Recht verlieh, "dieMallnahmen zu treffen, welche sie auf finanziellem, 
wirtschaftlichem und sozialem Gebiete fUr erforderlich und dringend 
erachtete", mit der ausdriicklichen Ermachtigung, dabei auch von 
den Grundrechten der Reichsverfassung abzuweichen (RGBlI, S. 943). 
Auf Grund dieses Gesetzes erliei3 die Reichsregierung die "Verord
nung zur Herabminderung der Personalausgaben des Reichs (Perso
nal-Abbau-Verordnung)" vom 27.10.1923, in Kraft getreten am 
31. 10. 1923 (RGBI I, S. 999). Auf Grund eines neuen Ermachtigungs
gesetzes vom 8. 12. 1923 (RGB! I, S. 1179), das librigens das Recht 
der Reichsregierung zur Abweichung von den Vorsehriften der Reichs
verfassung wieder beseitigte, erfolgte dann eine nicht sehr wesent
liche Milderung der Personal-Abbau-Verordnung (PAV) durch die 
Verordnung vom 28.1. 1924 (in Kraft getreten mit Wirkung vom 
1. 1. 1924) (RGB! I, S. 39). 

Beide Verordnungen, die dazu von der Reichsregierung erlassenen 
AB vom 27.2.1924 und 1. 4. 1924 und die Vollzugsanweisungen des 
RPM haben die Unterlage fUr die Durchfiihrung des Personalabbaus 
im Bereiche der DRP gegeben. Mit Ablauf des Jahres 1924 wurde 
der Abbau dem Grundsatze nach als beendigt erklart, nachdem das 
Ziel der P A Vim wesentlichen erreicht schien. Die villlige Aufhebung 
der flir den Personalabbau wiehtigsten und entscheidendsten Vor
schriften der PAY erfolgte spater durch das "Gesetz liber Einstellung 
des Personalabbaus_und Anderung der PAV" vom 4. 8. 1925 (RGB! I, 
S.181). 

II. Recht. Die PAY hat, urn ihren Zweck, namlich 
die Verminderung der Personalausgaben des Reichs, der 
Lander usw. zu erreichen, nicht nur in das Reichs
beamtengesetz vom 31. 3. 1873 eingegriffen, sondern 
auch in eine Reihe andrer Gesetze, die unmittelbar 
oder mittelbar beamtenrechtliche Regelungen enthalten, 
z. B. das Besoldungsgesetz vom 30. 4. 1920 (RGBl S. 805) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. lO. 1922 
(RGBl I S. 811), die Demobilmachungsverordnung vom 
12.2. 1920 (RGBl S. 218), das Betriebsrategesetz vom 
4.2. 1920 (RGBl S. 147). 

A. Anderungen des Reichsbeamtengesetzes 
vom 31. 3. 1873 in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 18. 5. 1907 (RGBl S.245). 

Zu § 23. Jeder Reichsbeamte muB sich die Versetzung 
in ein Amt von geringerem Range und planmaBigem 
Diensteinkommen gefallen lassen, wenn das dienstliche 
Bediirfnis es erfordert, wobei er allerdings seine bisherige 
Amtsbezeichnung und das Diensteinkommen (auch die 
Dienstalterszulagen gemaB § 4 Abs. 2 des Besoldungs
gesetzes) der bisherigen Stelle behiilt. Durch Art. II § 1 
des Gesetzes vom .~. 8. 1925, betr. Einstellung des Per
sonalabbaus und Anderung der PAY (RGBII S.181) 
ist mit Wirlmng vom 5. 8. 1925 die friihere Fassung des 
§ 23 und damit der Rechtszustand wiederhergestcllt 
worden, daB sich der Reichsbeamte nur die Versetzung 
in ein andres Amt von nicht geringerem Range und plan
maI3igem Diensteinkommen gefallen lassen muB. 

Zu § 26. Herabsetzung des Wartegeldes bei kurzerer 
Dienstzeit. Hat der Beamte zur Zeit der einstweiligen 
Versetzung in den Ruhestand eine ruhegehaltsfahige 
Dienstzeit von 25 Jahren noch nicht zuruckgelegt, so 
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wird das Wartegeld fUr jedes volle oder angefangene 
an der Dienstzeit von 25 Jahren fehlende Jahr um 2 vH 
des ruhegehaltsfahigen Diensteinkommens geringer be
messen. Es betragt jedoch mindestens 40 vH dieses 
Diensteinkommens und hOchstens 80 vH des bei der 
Berechnung des Ruhegehalts zugrunde zu legenden 
Diensteinkommens eines Beamten aus der mittleren 
Dienstaltersstufe der Gruppe XII. Yom 1. 9. 1925 ab 
ist durch Art. VII Abs. 1 des Gesetzes vom 4.8. 1925 
der Mindestsatz von 40 vH auf 50 vH und der Hiichst
satz auf 80 vH des bei der Berechnung des Ruhegehalts 
zugrunde zu legenden Diensteinkommens eines Beamten 
aus der letzten Dienstaltersstufe der Besoldungsgruppe 
XIII erhOht worden. 

Zu § 27 Satz 2. Aufhiiren der Gehaltszahlung und Be
ginn der Zahlung des Wartegeldes bereits mit Ablauf des 
Monats, der auf den Monat folgt, in dem dem Beamten 
die Entscheidung tiber die einstweilige Versetzung in 
den Ruhestand bekanntgemacht worden ist. Yom 1. 9. 
1925 ab ist auf Grund des Art. 7 Abs. 1 des Gesetzes 
vom 4. 8. 1925 die frtihere Fassung des § 27 Satz 2 
wiederhergestellt worden mit der Wirkung, daB die 
Gehaltszahlung erst mit dem Ablauf des Vierteljahrs 
aufhOrt, das auf den Monat folgt, in dem dem Beamten 
die Entscheidung tiber die einstweilige Versetzung in 
den Ruhestand bekanntgemacht worden ist. 

Zu § 46 Abs. 1 Nr. 1. Die im einstweiligen Ruhe.stand 
verbrachte Zeit wird in Abanderung des friiheren Rechtes 
nur noch dann als ruhegehaltsfahig angerechnet, wenn 
der Beamte in dieser Zeit im Reichs- oder Landesdienst 
verwendet worden ist. Die Geltung dieser einschran
kenden Bestimmung war auf den 31. 3. 1926 befristet 
(Art. II § 2 Abs. 2 des Gesetzes vom 4. 8. 1925) und ist 
dann bis zum 31. 7. 1926 erweitert worden (Art. 1 des 
Gesetzes zur Abanderung des Gesetzes vom 4. 8. 1925. 
Yom 27. 3. 1926 RGBl I S. 185). 

Zu § 55. Eintritt der Versetzung in den Ruhestand 
bereits mit Ablauf des Monats, der auf den Monat 
folgt, in dem dem Beamten die Entscheidung tiber die 
Versetzung in den Ruhestand bekanntgemacht worden 
ist. Die Wiederherstellung des frtiheren Zustandes 
(Eintritt der Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf 
des auf den Monat der Bekanntgabe folgenden Viertel
jahres) ist durch Art. 7 Abs. 1 des Gesetzes vom 4. 8. 
1925 mit Wirkung vom 1. 9. 1925 erfolgt. 

Zu § 60a. Ubertritt der Beamten, die das 65. Lebens
jahr vollendet haben, ~!l den Ruhestand kraft Gesetzes; 
und zwar erfolgt der Ubertritt mit Ablauf des Monats, 
der auf den Monat folgt, in dem der Beamte das 65. Le
bensjahr vollendet hat. (FUr die Mitglieder des Reichs
gerichts, des Rechnungshofes und des Reichsfinanz
hofes betragt die Altersgrenze 68 Jahre). Beim Vorliegen 
dringender dienstlicher Griinde kann die Reichsregierung 
den Zeitpunkt der Versetzung in den Ruhestand hinaus
schieben; das gilt nicht fiir Beamte des Reichsgerichts, 
des Rechnungshofes und des Reichsfinanzhofes. Yom 
1. 9. 1925 ab ist an die Stelle der Frist von einem Monat 
die Frist eines Vierteljahres getreten, das auf den Monat 
der Vollendung des 65. Lebensjahres folgt (Art. 7 Abs. 1 
des Gesetzes vom 4. 8. 1925). 

Zu § 67. Beschrankung der Fortzahlung des vollen 
Gehalts auf den Zeitraum des Monats, der auf den Monat 
der Zustellung der Zurruhesetzungsentscheidung folgt. 
Diese Einschrankung ist aufgeho~.en und der frtihere 
Zustand der Gewahrung eines Ubergangsvierteljahrs 
wiederhergestellt worden durch Art. 7 Abs. 1 des Ge
setzes vom 4. 8. 1925 vom 1. 9. 1925 abo 

B. Anderun~en des Besold ungsgesetzes vom 
30. 4. 1920. In Anderung des § 33 Abs. 1 ist der Zeit
punkt. zu welchem die Bestimmungen iiber die Hiichst
dauer der diatarischen Dienstzeit in Kraft treten sollten, 
auf den 1. 4. 1928 hinausgeschoben worden. 

C. Demobilmachungsverordnung, Betriebs
rategesetz. 

Die Verordnung tiber die Einstellung und Entlassung 
von Arbeitern und Angestellten wahrend der Zeit der 
wirtschaftlichen Demobilmachung vom 12.2. 1920 (RGBl 
S. 218), des Gesetzes tiber die Wiedereinstellung und 
Kiindigung in Teilen des Reichsgebietes vom 17.7. 1923 
(RGBl I S. 648) sowie die Vorschriften des § 84 Nr.4 
des Betriebsrategesetzes vom 4.2. 1920 (RGBI S. 147) 
finden keine Anwendung, wenn Arbeiter und Angestellte 
entlassen werden, die ihre Dienstbeziige aus iiffentlichen 
Mitteln erhalten. 

D. Anderungen der beamtenrechtlichen Ver
haltnisse durch die besonderen Vorschriften 
der PAY. 

1. Ermiiglichung des freiwilligen Ausschei
dens vonBeamten, soweit dasAusscheidenimInter-
esse des Abbaus des Beamtenkiirpers liegt. . 

Art. 2 PAY. Versetzung von iiber 58 Jahre alten 
Beamten mit einer ruhegehaltsfahigen Dienstzeit von 
wenigstens 10 Jahren in den Ruhestand ohne Nachweis 
der Dienstunfahigkeit durch die oberste ReichsbehOrde 
auf Antrag des Beamten. Geltungsdauer der Vorschrift 
bis 31. 3. 1926 (Art. 2 § 2 X 2 des Gesetzes vom 4. S. 
1925). 

Art.4 PAY. Ausscheiden von lebenslanglich an
gestellten Beamten, die eine ruhegehaltsfahige Dienst
zeit von mindestens 10 Jahren zUriickgelegt haben 
unter Zusicherung eines Ruhegehalts fUr den Fall der 
spateren Dienstunfahigkeit oder der Vollendung des 
65. Lebensjahres und von Hinterbliebenenversorgung 
im FaIle des Ablebens. An Ruhegehalt ist gegebenenfalls: 
der Betrag zu gewahren, den der Beamte zu erhalten 
hatte, wenn er bei Eintritt der Dienstunfahigkeit oder 
bei Vollendung des 65. Lebensjahres mit der MaBgabe 
in den Ruhestand versetzt wiirde, daB die Zeit seit dem 
Ausscheiden unberiicksichtigt bleibt. Geltungsdauer 
dieser Vorschrift bis 31. 3. 1926 (Art. 2 § 2 X 2 des Ge
setzes vom 4. 8. 1925). 

Art.5 PAY. Ausscheiden der lebenslanglich an
gestellten Beamten unter Gewahrung einer Abfindungs
summe auf Antrag. Die Abfindungssummen betragen~ 

im 2. und 3. Dienstjahr das 2fache, 
im 4. und 5. Dienstjahr das 3fache usw. 

und steigen vom 14. Dienstjahr ab auf den Hiichstsatz. 
das 1st das Sfache des letzten Monatsdiensteinkommens. 
Geltungsdauer bis 31. 3. 1926 (Art. 2 § 2 X 2 des Gesetzes 
vom 4.8. 1925). 

2. Zwangweises Ausscheiden von Beamten. 
Art. 3 § 1 Abs. 1 PAY. Versetzung von lebenslanglich 

angestellten Beamten in den einstweillgen Ruhestand 
nach dem Ermessen der vorgesetzten Behiirde. Bei der· 
Auswahl der in den einstweiligen Ruhestand zu ver
setzenden Beamten ist nach MaBgabe des sachlichen 
Bediirfnisses der Wert der dienstlichen Leistungen der 
Beamten entscheidend. Bei gleichwertigen Leistungen 
sind die iiber 60 Jahre alten vorweg auszuwahlen; im 
iibrigen sind fUr die Auswahl die wirtschaftlichen und 
Familienverhaltnisse maBgebend. (Reihenfolge ftir den 
Abbau: 

Ledige Beamte, kinderlos verheiratete Beamte, ledige 
Beamte, die auf Grund gesetzlicher oder sittlicher Ver
pflichtung Unterhalt an AngehOrige gewahren, verhei
ratete, verwitwete, geschiedene Beamte mit unterhalts
berechtigten Kindern nach MaBgabe der Zahl und der 
Hilfsbediirftigkeit der Kinder.) 

(Schonungsvorschriften fiir Versorgungsanwarter und 
fiir Schwerbeschadigte.) 

Die Auswahl darf nicht durch politische, konfessionelle 
oder gewerkschaftliche Betatigung oder durch die Zu
gehorigkeit oder Nichtzugehorigkeit zu einer politischen 
Partei usw. beeinfluBt werden, u. U. Berufung an ver
waltungsseitig eingesetzte richterliche Einspruchaus
schiisse. 

Art. 3 § 1 Abs. 2 PAY. Entlassung oder Versetzung; 
in den einstweiligen Ruhestand von auBerplanmaBigen 
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Beamten, die auf Probe, Kiindigung oder Widerruf 
angestellt sind und Entlassung von Beamten im Vor
bereitungdienst unter Gewahrung von Abfindungs
summen an die Entlassenen, in Hohe der Halfte der fiir 
planmiiBige Beamte festgesetzten Abfindungssummen 

. (vgl. Art. 5 PAY). 
Art. 14 PAY. Losung des Dienstverhaltnisses ver

heirateter weiblicher Beamten, auch der lebenslanglich 
angestellten. Zunachst war die Kiindigung ohne jede 
Entschadigung zum Monatsende zulassig, wofern nur 
nach dem Ermessen der zustandigen BehOrde die wirt
schaftliche Versorgung des weiblichen Beamten gesichert 
erschien; und lediglich fiir den Fall der Erwerbsunfahig
keit wurde beim Vorliegen eines Bediirfnisses ein nach 
den beim Ausscheiden zuriickgelegten Dienstjahren zu 
bemessendes widerrufliches Ruhegehalt zugesichert und 
daneben im FaIle des Todes beider Eltern ein Waisengeld 
fiir die Kinder. Anderung durch Art. 2 § 2 IX des Ge
setzes yom 4. 8. 1925 dahingehend, daB das Dienstver
haltnis beiderseits jederzeit zum SchluB eines Monats 
mit dreimonatiger Frist gekiindigt werden kann. Die 
Kiindigung durch die Verwaltung darf erfolgen, wenn 
nach ihrem Ermessen die wirtschaftliche Versorgung 
nach der Hohe des Familieneinkommens gesichert er
scheint und das Ausscheiden aus dienstlichen Griinden 
erforderlich ist. Der weibliche Beamte kann nicht kiin
digen, wenn sein Ausscheiden den dienstlichen Bediirf
nissen zuwiderlauft. Den Ausgeschiedenen kann eine 
Abfindungsrente in Hohe des Ruhegehalts nach MaBgabe 
der beim Ausscheiden zuriickgelegten ruhegehaltsfahigen 
Dienstzeit gewahrt werden, wenn und solange die wirt
schaftliche Versorgung nach der Hohe des Familienein
kommens nicht mehr gesichert erscheint. Unter Verlust 
dieses Rechtes auf Abfindungsrente kann den Beamten 
auf binnen 6 Monaten nach dem Ausscheiden zu stellen
den Antrag eine Abfindungssumme nach den Vorschriften 
des Art. 5 P A V gewahrt werden. Diese Abfindungs
summe erhoht sich fiir verheiratete weibliche Beamte, 
die nach dem I. 7. 1925 ausgeschieden sind oder aus
scheiden, auf das Doppelte, wenn sie im Zeitpunkt des 
Ausscheidens lebenslanglich angestellt waren. Die Rege
lung gilt auch fiir verheiratete weibliche Beamte im 
einstweiligen Ruhestand. 

3. Angestellte usw. 
Art. 15 PAY spricht den Grundsatz aus: Angestellte 

sind zu entlassen. Ausnahmen sind nur zulassig, sofern 
zwingende dienstliche Riicksichten der Entlassung ent
gegenstehen. Die Kiindigung erfolgt spatestens am 
1. Werktag eines Monats zum Monatsende. Die Ent
lassenen erhalten Abfindungssummen nach den Vor
schriften fiir Beamte. Gewisse erleichternde Ausnahmen 
sind ftir Schwerbeschadigte und Angestellte, die zu den 
Versorgungsanwartern gehoren, zugelassen worden. 

4. MaBnahmen zur Verhinderung des Wieder
zugangs von Beamten usw. (Art. 7, 8, 15 §2). 

Zur Verhinderung erneuten Anschwellens des Personal
korpers ist die Neuaufnahme von Beamten und Beamten
anwartern fast ganz eingestellt und, soweit Ausnahmen 
zugelassen wurden, an die Zustimmung des Reichs
ministers der Finanzen gekniipft worden. Die infolge 
Ausscheidens der Beamten freigewordenen Planstellen 
diirfen nur unter bestimmten Voraussetzungen wieder 
besetzt werden. Die Einberufung von Angestellten fiir 
eine dauernde Wiederverwendung ist ebenfalls nur in 
besonderen Ausnahmefallen beim Vorliegen zwingender 
dienstlicher Bediirfnisse gestattet. 

III. Wirtschaft. Der Umfang des bei den Reichs
verwaltungen und somit auch bei der DRP durchzufiih
renden Abbaus ist durch BeschluB der Reichsregierung 
auf 20 vH der gesamten Beamtenzahl festgesetzt worden, 
wobei die abgebauten Dauerangestellten auf das Abbau
solI angerechnet werden durften. Die DRP ist, wie all
gemein auch von der Beamtenschaft anerkannt worden 
ist, mit Erfolg bemiiht gewesen, die einen schweren Ein-

griff in die Beamtenrechte darstellende P A V gerecht 
und gleichmaBig durchzufiihren. Von den Abgebauten 
sind in der Hauptsache die minder leistungsfahigen Be
amten ergriffen worden, auBerdem - und zwar fast 
restlos - die Beamten, die bis Ende 1924 das 60. Lebens
jahr iiberschritten hatten. Einen sehr starken Anteil 
zu den Abgebauten stellen die verheirateten weiblichen 
Beamten. So sehr die MaBnahme im Einzelfall als eine 
auBerordentlich schwer wirkende Beeintrachtigung der 
gesamten Lebensfiihrung empfunden worden ist, so hat 
doch das Gesamtverhaltnis der Beamten zum Reiche 
und zu ihrer Verwaltung erfreulicherweise nicht darunter 
gelitten. Es ist unbestreitbar, daB der Zweck der. PAY 
im wesentlichen erreicht worden ist. Die Ausscheidung 
von Kraften, die bei Anwendung wirtschaftlich ver
niinftiger Grundsatze (ErhOhung des LeistungsmaBes 
gemaB BeschluB der Reichsregierung) im Dienstbetriebe 
entbehrlich waren, und die in ihren Leistungen hinter 
dem Durchschnitt und den verstandigerweise zu stellen
den Anforderungen zuriickblieben, hat auf die Wahr
nehmung des Dienstbetriebs giinstig eingewirkt. Soweit 
die auf Wartegeld gesetzten und anderweit ausgeschie
denen Beamten sich fiir eine dauernde Wiederverwendung 
bei Anlegung eines strengen MaBstabes eigneten, sind 
sie in Listenstellen bei den OPD vorgemerkt und, sobald 
sich die Moglichkeit bot, in das aktive Dienstverhaltnis 
zuriickiibergefiihrt worden. In groBem Umfange hat die 
DRP sie auch zu voriibergehenden Dienstleistungen 
eingestellt. Weiter ist die DRP auch bemiiht gewesen, 
den Abgebauten mit Rat und Tat die Erlangung einer 
neuen Erwerbsmoglichkeit zu erleichtern, im besonderen 
auch im Wege einer Verrentung (s. d.) ihrer Wartegeld
beziige ihnen Siedlungsmoglichkeiten zu verschaffen 
(Beamten-Siedlungs-Verordnung yom II. 2. 1924, Amts
blatt des RPM Nr.22 von 1924 S.97). 

Die Gesamtzahl der Abgebauten bei der DRP betragt: 
30 932 planmaBige Beamte, 
6946 auBerplanmaBige Beamte, Beamte im Vor

bereitungsdienst, 
26 670 Angestellte und Arbeiter. 

Die Gesamtersparnis, so wie sie sich aus dem Wegfall 
der Beziige der abgebauten Personen errechnet, ist unter 
Gegenrechnung der aufzuwendenden Wartegelder und 
gezahlten Abfindungssummen auf rund 100 Millionen RM 
anzunehmen. 

Schriftwesen. Amtsblatt des RPM: Nr.93 von 1923 S.486, 
Nr. 93 von 1923 S. 498, Nr. 106 von 1923 S. 569, Nr. 11 von 1924 
S. 41, Nr. 36 von 1924 S. 195, Nr. 39 von 1924 S. 213, Nr. 22 von 1924 
S. 97, Nr. 58 von 1924 S. 350, Nr. 21 von 1924 S. 87, Nr. 21 von 1924 
S. 92, Nr. 34 von 1924 S. 171, Nr. 42 von 1924 S. 245, Nr. 57 von 1924 
S. 340, Nr. 106 von 1924 S. 633, Nr. 75 von 1925 S. 405, Nr. 75 von 
1925 S. 408; Denkschrift der Reichsregierung (Reichsminister den 
Finanzen) liber den Personalabbau vom 5. 6. 1924, Drucksache der 
Reichstags (2. Wahlperiode 1924) Nr.218; Erganzung Zill Denk
schrift liber den Personalabbau vom 10. 1. 1925, Drucksache des 
Reichstags (3. Wahiperiode 1924/25) Nr. 343; Denkschrift der Reichs
regierung liber eine 2. Erganzung zur Denkschrift liber den Personal
abbau, Drucksache des Reichstags (3. Wahiperiode 1924/25) Nr. 829. 

Ziegeiasch. 

Personalbogen ist ein Nachweis auf bestimmtem Vor
druck iiber die wichtigsten personlichen und dienstlichen 
Verhaltnisse eines Beamten (Name, Geburtsort, Familien
stand, Schulbildung, Militarverhaltnisse, Laufbahn im 
Postdienst, Beschaftigungsorte, langerer Urlaub, Er
krankungen usw.). Er wird iiber jeden Beamten beim 
Dienstantritt aufgenommen und dann laufend weiter
gefiihrt. Der Personalbogen wurde 1919 nach dem Muster 
de!. Standesliste (s. d.) geschaffen und zunachst bei den 
VA als Ersatz fiir die bei ihnen gleichz!,:itig abgeschafften 
Personalakten eingefiihrt. Bei den VA ist der Personal
bogen also der einzige Personamachweis iiber den Be
amten. Nachdem er 1924 den neuen Verhaltnissen an
gepaBt worden war, ordnete das RPM den Wegfall der 
vorn in den Personalakten in einem Briefumschlag auf
zubewahrenden Standesliste an und ersetzte diese durch 
den Personalbogen, der zu diesem Zweck nicht (wie £iiI' 
die Verwendung bei den VA) auf Steifblatt, sondern auf 
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Papier gedruckt wird. In Bayern, wo die Personalakten 
nicht geheftet, sondern lose gefiihrt werden, dient ein 
auf Steifpapier gedruckter Personalbogen als erstes 
Blatt der Akten. Die Vordrucke zu den Personalbogen 
werden fiir das gesamte Gebiet der DRP einheitlich durch 
die Reichsdruckerei hergestellt. 

Personalverhiiltnisse der DUP. Das Personal der DRP 
setzt sich zusammen aus Beamten im Hauptamt, 
Beamten im Nebenamt und auBerhalb des Be
amtenverhaltnisses stehenden Personen. 

Die Beamten i m Hauptamt scheiden sich in plan
maBige Beamte, auBerplanmaBige Beamte und 
Beamte im Vorbereitungsdienst. Wegen der Zu
gehorigkeit zu diesen Klassen s. Amtsbezeichnungen. 
Die Beamten des Vorbereitungsdienstes werden auf 
Widerruf angenommen, vereidigt und haben die Pflichten 
und Rechte von Reichsbeamten. Fiir die Dauer des Vor
bereitungsdienstes konnen ihnen Unterhaltszuschiisse 
(s. d.) oder Vergiitungen gezahlt werden (s. Besoldung). 
Nach Ablauf des Vorbereitungsdienstes und gegebenen
falls Ablegung der vorgeschriebenen Priifung, jedoch 
nicht vor Vollendung des 20. Lebensjahres, werden sie 
in das auBerplanmaBige Beamtenverhaltnis iibergefiihrt. 
Die auBerplanmaBigen Beamten konnen, von Fallen 
grober Pflichtverletzung abgesehen, nur unter Einhaltung 
einer Kiindigungsfrist entlassen werden und erhalten 
monatlich im voraus zahlbare Diaten (s. Besoldung). 
Wegen der auBerplanmaBigen Dienstzeit s. Dienstalter, 
Dienstzeiten unter 4). Nach MaBgabe verfiigbarer Stellen 
werden sie als planmaBige Beamte angestellt und be
ziehen dann Gehalt auf Grund der Besoldungsordnung. 
Die Anstellung erfolgt, von wenigen Ausnahmen ab
gesehen, auf Lebenszeit; das bedeutet, daB die Beamten 
nur im Wege des. fOrmlichen Dienststrafverfahrens (s. 
Dienststrafordnung) aus dem Dienst entlassen werden 
konnen. Alles Nahere iiber Annahme, Priifungen, auBer
planmaBige und planmaBige Anstellung usw. s. Beamten
laufbahnen bei der DRP, Dienstalter, Dienstzeiten. Wegen 
des einstweiligen und dauerndenRuhestands s.Ruhestand. 

Beamte im Nebenamt sind die Postagenten, die 
Post- und Telegraphen-Hilfsstelleninhaber und in Wiirt
tern berg (allmahlich wegfallend) die Postillione der Pri vat
posthaltereien. 

AuBerhalb des Beamtenverhaltnisses, d. h. im 
privatrechtlichen Dienstverhaltnis, werden bei der DRP 
- neben einigen wissenschaftlichen Hilfsarbeitern und 
Technikern - Arbeiter (s. d.) und Handwerker in 
groBerem Umfang im Telegraphenbau und im sonstigen 
Telegraphendienst, in geringerem Umfang im Betrieb 
der Kraftwagenwerkstatten (s. d.) und im Maschinen
und Heizerdienst sowie Markenverkauferinnen, 
Scheuerfrauen, Frauen in Kleiderablagen, Kantinen
bedienstete usw. beschaftigt. AuBerdem werden zu Ver
tretungen und auBergewohnlichen Aushilfen im unteren 
Beamtendienste Posthelfer und zum gleichen Zwecke 
Posthelferinnen als Angestellte (s. d.) im Post-, 
Postscheck-, Telegraphen- und Fernsprechdienst ein
gestellt. Wegen der Ubernahme von Telegraphenarbei
tern und Handwerkern, Posthelfern und Posthelferinnen 
in das Beamtenverhaltnis s. Beamtenlaufbahnen bei der 
Post. 

Das gesamte Personal der deutschen Postverwaltungen 
(altes Reichspostgebiet, Bayern und Wiirttemberg) 
zahlte Ende 1906277968, Ende 1910 305 427, Ende 1913 
334064 Kopfe. Am Ende des Jahres 1919 war die Zahl 
trotz des daniederliegenden Postverkehrs und der Ab
tretung von Teil!Jn des alten Reichspostgebiets auf 
423 246 Kopfe angeschwollen und sank auch in den 
nachsten Jahren nicht nennenswert. Ais hauptsachlichste 
Ursachen sind zu nennen: die Herabsetzung des wochent
lichen LeistungsmaBes (s. d.) fiir die groBe Mehrzahl der 
Beamten, das Kurzarbeiten, die Ausdehnung des Er
holungsurlaubs (s. Urlaub), die erhebliche Zunahme der 
Krankheitsfalle infolge der Kriegsernahrung und des 

Kriegsdienstes, die durch die Demobilmachungsvor
schriften bedingte Einstellung von 51000 Kriegsbescha
digten (s. Schwerbeschadigtenfiirsorge) mit verminderter 
Leistungsfahigkeit, die Einrichtung der Beamtenaus
schiisse (s. d.) und Betriebsrate (s. Betriebsvertretungen), 
die anfanglich eine groBe Zahl von Beamten, Arbeitern 
und Angestellten beanspruchten, die Zunahme der Er- . 
satzfalle [s. Verluste von Postsendungen (Statistik)]; die 
Erschwerung des Kassen- und Rechnungsdienstes durch 
die halbwochentlichen Lohnzahlungen auf Grund der 
Tarifvertrage (s. d.), durch die Einfiihrung von Teue
rungs-, Kinder- und andern Zuschlagen an Beamte, An
gestellte und Arbeiter (s. Kriegszulagen, Zulagen), durch 
die Haufung des Papiergeldes sowie durch die Zahlung 
der Heeresversorgungsgebiihrnisse (s. Militarversorgungs
ge biihrnisse ); das Hinzutreten der Postreklame (s. d.) 
usw. Ende 1922 waren vorhanden: Beamte im Hauptamt 
244813 mannliche und 67 154 weibliche, zusammen 
311 967, Beamte im Nebenamt 38590, auBerhalb des 
Beamtenverhaltnisses stehendes, in dauernd erforder
lichen Dienstposten tatiges Personal 68 946, insgesamt 
419503 Kopfe ohne die zu voriibergehenden Aushilfen, 
als Urlaubs-, Kranken- usw. Vertreter eingestellten Per
sonen. Die Zeit des Wahrungsverfalls lieB eine Vermin
derung des Personals in fiihlbarem Umfange nicht zU. 
Yom letzten Viertel des Jahres 1923 ab brachten es aber 
eine scharfe Anpassung des Personalbestands an das 
Verkehrsbediirfnis in Verbindung mit den Auswirkungen 
der Personalabbauverordnung (s. Personalabbau), durch 
die ungeeignetes Personal abgestoBen werden konnte, 
sowie die ErhOhung des wochentlichen Dienstleistungs
maBes der Beamten (Amtsblatt des RPM 108/1923) 
(s. Arbeitszeit, LeistungsmaB) zuwege, daB der Personal
bestand bis Ende 1924 auf 325213 Kopfe, also urn 
221/2 vH, vermindert wurde. Der Personalbestand um
faBte Ende 1924: I. Beamte im Hauptamt: a) plan
maBige Beamte 174360 mannliche und 22 549 weibliche, 
b) auBerplanmaBige Beamte 23 079 mannliche und 
26330 weibliche, c) Beamte im Vorbereitungsdienst 
818 mannliche. II. Beamte im Nebenamt: 10 497 Post
agenten 19442 Hilfsstelleninhaber und 1821 Postillione 
der Privatposthaltereien (in Wiirttemberg s. vorstehend). 
III. AuBerhalb des Beamtenverhaltnisses stehendes, in 
dauernd erforderlichen Dienstposten tatiges Personal: 
28500 Telegraphenarbeiter im Telegraphenbau oder im 
sonstigen Telegraphendienst, 982 jugendliche Telegramm
zusteller, 8615 sonstige vollbeschiiftigte und 8220 nicht 
vollbeschaftigte Personen. Insgesamt waren Ende 1924 
247 136 Beamte im Hauptamt, 31 760 Beamte im Neben
amt und 46 317 nicht im Beamtenverhaltnis stehende 
Personen bei der DRP in dauernd erforderlichen Dienst
posten vorhanden. 

Von den Beamten im Hauptamt entfielen auf die 
Besoldungsgruppen II-VI 82,40 vH, auf die Besol
dungsgruppen VII-IX 16,48 vH und auf die hOheren 
Besoldungsgruppen 1,12 vH. 

In bezug auf Personalangelegenheiten der Angehorigcn 
der DRP S. im iibrigen auch Abgabe von Beamten an an
dre Verwaltungen, Amtsfeiern, Anstellungsanwarter, An
stellungsgrundsatze, Arbeitereinstellung, Arbeitsnach. 
weis, Arbeitsordnung, Ausschreibung offener Stellen fiir 
Versorgungsanwarter, Auszeichnungen, Beamtenrecht, 
Beamtenschein, Dienstkleidung, Dienstleistungskarten, 
Dienstschulen der DRP, Dienststundenplane, Dienstvor· 
tragswesen der DRP, Fachverbande der Post· und 
Telegraphenbeamten, Freiwilliges Ausscheiden aus dem 
D ienste, Fiihrungs· und Beschaftigungszeugnisse, Gedinge, 
GruBpflicht, Hinterbliebenenversorgung, Internationale 
Vereinigungen der Post- und Telegraphenbeamten, Lei
stungsnachweisung, Leistungszahlverfahren, Militaran
warter, Personalbogen, Polizeiversorgungsschein, Post
tierarzte, Postvertrauensarzte, Probedienstleistung, 
Rauchen, Rechtsbeistande, Reichsarbeitsgemeinschaft 
und Beamtenbeirat, Sonntagsruhe, Spitzenorganisationen 
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der Fachverbande der Beamten der DRP, Standesliste, 
Steilenanwarter, Steilenverzeichnisse, Strafregisteraus
ziige, Studienreisen, Unterstiitzungswesen, Vereidigung, 
Versorgungsanstalt der DRP, Versorgungsanwarter, Ver
sorgungsschein, Vorpriifungen, Wachtdienst, Wohlfahrts
wesen und aile dort angefiihrten Stichworte, Zivildienst
schein, Zivilversorgungsschein. S. ferner in bezug auf 
Diensteinkommen usw. der Angehorigen der DRP Be-
10hnungen, Dienstaltersstufen, Dienstaufwandsentscha
digung, Dienstpramien, Geschenke, Nachtdienstentscha
digunge~! Normalgehalt, Reise- und Umzugskosten, Tage
gelder, Ubergangsgeld, WohnungsgeldzusehuB. 

Schriftwescn. Handwiirterbuch der Staatswissenschaften. 
VI. Ed., Art. "Post". 4. Auf I. Gustav Fischer, Jena 1925; Geschiifts
bericht der Deutschen Reichspost fiir das Wirtschaftsjahr 1924. 

Eachmann. 
Personenbefiirderung dureh die Post findet mit regel

miiBig naeh bestimmtem Fahrplan verkehrenden oder 
mit auBerfahrplanmiiBig auf besondere Anforderung be
reitgesteilten Beforderungsmitteln statt. Zu den ersten 
reehnen die ordentliehen Posten (s. d.), zu den andern die 
Extraposten (s. d.) und Sonderfahrten (s. d.). AuBerdem 
konnen aueh die Fuhrwerke der fahrenden Landzusteller 
(s. Landpostfahrten) fii~. die Personenbeforderung nutz
bar gemacht werden. Uber Gesehichte und Recht der 
PersonenbefOrderung s. Postreiseverkehr. 

Betrieb. Wer mit einer ordentlichen Post reisen 
will, hat vorhcr cine Fahrkarte (s. d.) zu lOsen. Fahr
kart en konnen bei den P Anst oder den unterwegs be
legenen Haltestellen (s. d.) gelost werden. Urspriinglich 
konnte das Fahrgeld fiir die ganze Reise auf einmal be
zahlt werden, aber schon das kurfiirstliche Patent yom 
6. 9. 1662 bestimmte, daB die Zahlung von P A zu P A zu 
erfolgen batte. Jetzt geschieht die Erhebung strecken
weise. Bei Kraftposten (s. d.) ist die Fahrkarte in der 
Regel bei dem Kraftwagenfiihrer zu losen. Werden Bei
wagen nieht gestellt, so ist die Zahl der Fahrkarten durch 
die Zahl der verfiigbaren PIatze beschrankt. Bei den 
Haltestellen unterwegs findet die Ausgabe mit dem Vor
behalt statt, daB noch Platze frei sind. Die Fahrkarten 
konnen auch im voraus bestellt werden - friiher hoch
stens 8 Tage vorher, jetzt nicht friiher als am Tage vor 
der Reise. Fiir die Vorausbesteilung ist eine besondere 
Gebiihr zu entrichten. 

Wegen AusschlieBung von der Beforderung s. d. 
Das Reisegepack (s. d.) ist so zeitig aufzuliefern, daB 

die ordnungsmaBige Behal!.dlung und die Verladung in 
den Wagen gesichert ist. Uber die Auflieferung des Ge
packs erbalt der Reisende einen Gepacksehein (s. d.). 
Die Zahl der Reisenden, das Reisegepack und die erhobe
nen Gebiihren werden in eine Personengeldliste ein
getragen. Ein Auszug aus der Personengeldliste wird den 
Posten als Personenzettel mitgegeben, der mit dem 
Stundenzettel (s. d.) vereinigt ist und in dem jede 
P Anst an der Streeke den Zu- und Abgang an Reisenden 
ersichtlieh zu machen hat. Den Kraftposten wird in der 
Regel ein Personenzettel nicht mitgegeben, der Nach
weis iiber die Zahl der beforderten Personen ist durch die 
fortlaufell.den Nummern auf den Fahrkarten gesichert. 
Soweit die Platze in den Wagen Nummern tragen, ist die 
Nummer auf der Fahrkarte fiir den yom Reisenden ein
zunehmenden Platz maBgebend. Andernfalls ist den 
Reisenden die Auswahl unter den noch freien Platzen 
iiberlassen, bei Meinungsverschiedenheiten entseheidet 
der Beamte der P Anst oder in dessen Abwesenheit der 
\Vagenfiihrer. Wo Postwartezimmer (s. d.) vorhanden 
sind, konnen die Reisenden sieh vor Beginn der Reise 
sowie unterwegs wahrend des Aufenthalts auf einer Sta
tion und am Endpunkt der Reise eine angemessene Zeit 
in diesem Zimmer aufhalten. Die Postwartezimmer 
haben ihre Bedeutung verloren, naehdem die Pferdeper
son en posten bis auf eine geringe Zahl eingegangen sind 
und durch Gastbauser in der Nahe der PAnst und Halte
"tellen dem Unterkunftsbediirfnis in ausreichendem MaBe 
Reehnung getragen ist. 

Bei der Ausgabe des Reisegepacks am Zielort der Reise 
ist der Gepackschein zuriickzugeben. 

Die Gestellung von Extra poste n ist seit 1919 auf
gehoben, doch gilt naeh § 51 PO die Beforderung mit 
Kraftwagen-Sonderfahrten als Extrapostbeforderung im 
Sinne des PG. Kra use. 

Personengeld ist das yom Reisenden fiir seine Beforde
rung mit der Post zu entrichtende Fahrgeld. 

Die Grundlagen fiir die Bereehnung des Per
sonengeldes bei den ordentlichen Posten (s. d.) 
sind verschieden. Vorherrschend ist die Berechnung naeh 
der Entfernung (Meile, Kilometer), wobei auch Ab
stufungen nach der Beschaffe nheit des zuben u tze n
den Weges vorkommen. Die Berechnung nach der Ent
fernung scheint die urspriinglichste gewesen zu sein. Z. B. 
war in der ersten kurfiirstlich brandenburgischen Post
taxe yom l. l. 1699 fiir die Fahrt mit den geschwinden 
Posten fiir jede Meile in der Zeit yom 15. 4. bis 15. 10. 
ein Personengeld von 3 Groschen, in der Zeit yom 15. 10. 
bis 15. 4. ein solches von 4 Groschen vorgesehen. Es 
wurde also auch die Jahreszeit beriicksichtigt, was 
darin seine Begriindung fand, daB die Wege im Winter
halbjahr schlechter waren als im Sommerhalbjahr. Die 
PO fiir das Herzogtum Altenburg (Thurn und Taxissehe 
Posten) yom 10. 12. 1830 setzte das Personengeld fiir die 
Meile bei Eilwagen auf 9, bei Diligencen auf 8, bei Post
wagen auf 6 und bei unbedeckten Wagen auf 5 gute Gro
schen fest. Hierbei spielt also neben der Entfernung auch 
die Art des Wagens und die Schnelligkeit, mit der 
die Wagengattungen befOrdert wurden, eine Rolle. 

In anderen Fallen wurde die Zeitdauer der Be
forderung (Stunde) bei der Berechnung zur Grundlage 
genommen. So betrug z. B. naeh der bayerischen Post
transportordnung yom 16. 9. 1868 der Personengeldsatz 
bei den Eilwagen 16 Kreuzer, bei den Postomnibussen 
und Karriolposten 6-9 Kreuzer fiir die Wegstunde. Der 
Unterschied ist begriindet durch den Grad der Schnellig
keit, der die Anstrengung der Pferde wesentlich beein
fluBt. 

Fast iiberall findet man das Le be nsalter der Reisen
den insofern beriicksichtigt, als Kinder bis zu einem be
stimmten Alter entweder ganz frei oder gegen eine er
maBigte Gebiihr - in der Regel die Halfte - befordert 
werden. 

In PreuBen war fernerin der ersten Zeit unvermoge n
den Personen die BefOrderung gegen die halbe Fracht 
(% des Personengeldes) zugestanden. Zur Begriindung 
des Anspruchs muBte eine amtliche Bescheinigung iiber 
das Unvermogen beigebracht werden. Die Personen 
durften kein Reisegepack mit sich fiihren und muBten 
in der Reihenfolge der Platzbesetzung den andern Rei
senden nachstehen, u. U. sogar zuriickbleiben. Neben
kosten durften fiir solche Reisende nicht entstehen. 

Auch die Haufigkeit der Benutzung findet man 
insofern beriicksichtigt, als Reisenden, die regelmaBige 
Fahrten mit derselben Post ausfiihren, eine ErmiiBigung 
unter Losung von Zeitkarten (fUr den Monat oder die 
Woche) zugebilligt wird. 

Neben dem eigentliehen Personengelde hatte der Rei
sende dem Postillion eine Gebiihr von 6 Groschen bei 
jedem Stationswechsel zu zahlen (erste kurfiirstlich bran
denburgische Posttaxe yom 1. 1. 1699). Diese Gebiihr ist 
am 15. 6. 1766 weggefallen (II. Abschnitt § 22 der preuBi
schen PO yom 26. 11. 1782); dafiir erhielt der Postillion 
3 gute Groschen fiir die Meile aus der Postkasse. 

Bei den Extraposten (s. d.) spielte neben der Ent
fern ung die Belastung insofern eine Rolle, als danach 
die Zahl der Pferde festgesetzt wurde, die ihrerseits 
mitbestimmend war fiir die Hohe des Extrapostgeldes. 
Auch die Schnelligkeit der Beforderung konnte 
von EinfluB sein, wenn der Reisende eine raschere Be
fOrderung wiinschte als nach den Bestimmungen vor
gesehen war. Ferner kam die Art der Beforderungs
mittel in Frage, wenn der Reisende entweder selbst 
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einen Wagen stellte, der in seiner Bauart iiber das Be
diirfnis hinausging, oder wenn er in dieser Beziehung be
sondere Wiinsche hatte. Hierfiir einige Belege: 

Die preuflische Extrapostordnung Yom 11. 4. 1766 bestimmte, daB 
fiir jedes Pferd auf jede Meile 8 Groschen zu entrichten waren. Hin
sichtlich der Zahl der Pferde war gesagt, daB zweisitzige Wagen bei 
der Besetzung mit 1 oder 2 Personen mit 3 Pferden zu bespannen 
waren. 4sitzige Wagen muLlten bei 1-3 Personen mit 4, bei 4 Per
sonen mit 5 Pferden bespannt werden. Fiir einen Wagen mit 5 Per
sonen waren 6 Pferde vorgesehen. Bei Bespannung mit mehr als 
4 Pferden mull ten zwei Postillione eingestellt werden. Wollte der 
Reisende schneller vorwarts kommen und zu diesem Zweck einen Be
dienten vorausschicken, so hatte er fiir die Einstellung eines weiteren 
Pferdes zu bezahlen. Als Reisegepack konnten 100 Pfund auf jede 
Person ohne besondere Bezahlung mitgenommen werden. Bei hohe
rem Gewicht war fiir Mehrbespannung zu bezahlen. 

Neben dieser nach der Zahl der Pferde zu berechnenden Extrapost· 
gebiihr hatte der Extrapost·Reisende zu entrichten 

a) eine Wagenmeistergebiihr nach der Zahl der Wagen, 
b) Schmiergeld bei Benutzung eigener Wagen, 
c) Postillionstrinkgeld (3 gute Groschen flir die Meile), 
d) eine Gebiihr fiir Hergabe des Wagens, falls kein eigener Wagen 

benutzt wurde. 
Nach der Extrapost·Verordnung yom 22. 10. 1800 betrugen z. B. 

die Gebiihren zu a) und b) auf mittleren und kleinen PA 2, in Haupt
und groLlen Handelsstiidten 4 gute Groschen flir jeden Wagen, zu c) 
3 Groschen fiir jeden Postillion auf eine Meile, zu d) 6 gute Groschen 
fiir den Wagen und die Station. 

Bei der Verschiedenartigkeit der VerhliJtnisse war es 
kein Wunder, daB das Personengeld in friiheren Zeiten 
bei den einzelnen Po~tverwaltungen mehr oder weniger 
groBe Abweichungen voneinander aufwies. Erst im 
19. Jahrhundert, als sich der Personenverkehr starker 
entwickelte und die Beforderungsverhaltnisse sich im 
ganzen mehr ordneten, zeigt sich eine groBere Einheitlich
keit in der Tarifbildung. 1m allgemeinen gilt seit dieser 
Zeit fiir die Bemessung des Personengeldes als Grund
lage die Entfernung unter Anwendung des bei jeder 
Strecke fiir das Kilometer angeordneten Satzes - im 
allgemeinen 10 Pf., l\findestsatz 30 Pf. - oder ein fiir 
eine bestimmte Strecke festgesetzter besonderer Satz. 
Nur in Bayern wurde das Personengeld bis zu den 70er 
Jahren nach der Anzahl der Wegstunden und nach dem 
fiir die betreffende Strecke auf die Wegstunde festgesetz
ten Satze erhoben. Seit der Reichsgriindung werden die 
fiir das ubrige Reichsgebiet maBgebenden Grundsatze 
fur die Berechnung des Personengeldes auch in Bayern 
angewandt. Die Vergunstigungen fiir Kinder bis 
zu einem bestimmten Lebensalter - bis 4 Jahre frei, 
altere bis 10 Jahre zum halben Preise - sind aufrecht
erhalten. Bei regelmaBiger Benutzung der Posten wah
rend eines langeren Zeitraumes werden Zeitkarten zu 
ermaBigten Preisen ausgegeben (bei taglich oder werk
taglich mindestens einmaliger Benutzung bis auf ein 
Viertel, bei wochentlich mindestens zweimaliger Be
nutzung bis auf die Halfte herabgesetzt). 

Bei den Gebiihren fUr E xtraposte n zeigten sich auch 
in der 1. Halfte des 19. Jahrhunderts noch groBe Ver
schiedenheiten, die durch das Bestreben zu erklaren sind, 
die Bezahlung den durch die ortlichen Verhaltnisse mehr 
oder weniger beeinfluBten Unkosten anzupassen. In dem 
Reglement zu dem Gesetze uber das Postwesen yom 
31. 7. 1852 sind die Satze fUr 1 Extrapostpferd fiir West
falen und die Rheinprovinz einerseits und die andern 
Provinzen anderseits verschieden festgesetzt, ebenso fiir 
die Wagengattungen; das Schmiergeld ist verschieden 
bemessen, je nachdem Fett oder Teer benutzt wurde; 
das Postillions-Trinkgeld ist nach der Zahl der Pferde 
abgestuft. Erst spater sind die Satze mehr vereinheitlicht 
worden, und zwar fiir das Kilometer und Pferd 20 Pf., 
Wagengeld fiir das Kilometer 10 Pf., Bestellgebiihr 25 Pf., 
Schmiergeld fiir jeden yom Reisenden gestellten Wagen 
25 Pf., Beleuchtungskosten 20 Pf. fiir 2 Laternen auf die 
Stunde, Postillions-Trinkgeld 10 Pf. fiir das Kilometer. 
Daneben waren gegebenenfalls Wegeabgaben, eine Ge
buhr fur Vorausbestellung und Wartegeld zu entrichten. 

Bei den K r aft p 0 s ten (s. d.) gelten im allgemeinen 
dieselben Grundsatze fUr die Festsetzung des Personen
geldes wie fiir die Pferdeposten mit der MaBgabe, daB die 
Wirtschaftlichkeit der Linien ohne Berucksichtigung der 

Kosten fur die Postsachenbeforderung gewahrleistet sein 
muB. 1st dieses nicht der Fall und legen die beteiligten 
Gemeinden gleichwohl auf die Einrichtung einer Kraft
post Wert, so miissen sie eine entsprechende Gewahr 
iibernehmen. FahrpreisermaBigungen fiir Zeitkarten 
(Wochen- oder Monatskarten) sind auch bei Kraftposten 
zulassig, wenn eine Kraftpost auf derselben Strecke eine 
gewisse Zeit hindurch - mindestens eine Kalender
woche - benutzt wird. Die ErmaBigung richtet sich 
nach der Haufigkeit und der Dauer der Benutzung sowie 
nach den ortlichen Verhiiltnissen; hiichstens betragt sie 
50 vH. Schiilern kann mit Genehmigung des RPM noch 
eine weitere ErmaBigung zugestanden werden. Ferner 
werden auf Kraftpostlinien, die nur im Sommer betrieben 
werden und bei denen aus Griinden der Wirtschaftlich
keit ein den Regelsatz iibersteigendes Personengeld er
hoben wird, an Ortsansassige des Verkehrsgebiets 6 Fahr
kart en zum gewohnlichen Preise ausgegeben. 

Bei Bedarfsfahrten wird das Personengeld nach den
selben Grundsatzen erhoben wie bei den regelmaBigen 
Kraftposten. Fiir Sonderfahrten (s. d.) wird die Ver
gutung unter Beriicksichtigung der Leistung so fest
gesetzt, daB ein angemessener Gewinn verbleibt. 

Bei den Giiter- und Karriolposten (s. d.), auf 
denen in geeigneten Fallen Personen fiir Rechnung des 
Posthalters befordert werden konnen, wird das Personen
geld nach denselben Grundsatzen erhoben wie bei den 
Pferdepersonenposten. 

Durch die Privatpersone nfuhrwerke werden Per
sonen auf Rechnung und Gefahr des Unternehmers be
fordert. Auf dessen Wunsch kann den PAnst der Ver
kauf der Fahrkarten iibertragen werden. 

Bei den fahrenden Landzustellern (s. Landpost
fahrten) bestimmt die vorgesetzte PAnst das Personen
geld nach den Grundsatzen fiir die Pferdeposten und 
unter Berucksichtigung der ortlichen Verhaltnisse. Es 
flieBt dem Landzusteller zu. 

Unbezahlt gebliebene Betrage an Personengeld konnen 
gemaB § 25 PG zwangsweise beigetrieben werden. Bei 
wissentlicher Hinterziehung des Personengeldes gelten 
die Strafbestimmungen der §§ 29, 30 PG. Naheres s. Ge
biihrenhinterziehung. 

Schriftwesen. Aschenborn S.212, 249ff.; Scholz S.171. 
Krause. 

Personenposten. Ais der Begriinder des brandenbur
gisch-preuBischen Postwesens und damit auch der Per
sonenposten ist der GroBe Kurfiirst anzusehen. Bald 
nach seinem Regierungsantritt, in den Jahren 1646 bis 
1649, richtete er die groBen Postkurse von Memel nach 
Danzig, von Konigsberg nach Warschau und von Berlin 
nach Cleve ein. Es folgten bald weitere Postlinien und 
beim Tode des Herrschers gab es bereits eine ununtcr
brochene Postverbindung von der kurlandischen Grenze 
bis nach Geldern. In den ersten Jahren wurde der Be
trieb auf diesen Kursen durch Reitposten wahrgenom
men. Sehr bald wurden aber auch Fahrposten abgelassen, 
die auBer der Briefpost auch Reisende befiirderten. Die 
Wagen waren noch unvollkommen. Sie ruhten auf hol
zernen Achsen, waren anfangs meist unbedeckt, hatten 
ungepolsterte Sitze ohne Lehne, hinten eine sogenannte 
SchoBkelle fiir das Gepack und vorne einen Kasten zur 
Aufbewahrung der Briefbeutel, Gelder und Wertstucke. 
1695 erhielten sie ein Verdeck aus gewachster Leinewand. 
Man erhoffte von dieser Verbesserung, "daB sie einen 
Haufen Passagiere auf die Posten ziehen werde". Weiter 
erhielten die Postwagen auf beiden Seiten Tiiren und 
Leinwandvorhange, die bei Regenwetter, Sturm und 
Schneegestober zugezogen werden konnten. Die Sitze 
wurden mit Lehnen versehen, die Strohbunde durch 
gepolsterte Kissen ersetzt und schlieBlich auch Wagen
laternen und Aufsteigetritte eingefuhrt. Das Reisen fing 
an, bequemer zu werden. 

Die Taxissche Postverwaltung unterhielt bereits seit 
1660 eine Personenpost von Leipzig uber Halle und 
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:LHagdeburg nach Hamburg. Eine weitere Personenpost· 
verbindung richtete sie im Jahre 1690 zwischen Niirn· 
berg und Frankfurt (Main) ein. Ebenfalls im Jahre 1690 
wurde vom kurfiirstlich sachsischen 0 berP A in Leipzig 
.zwischen dieser Stadt und Frankfurt (Main) eine Ordinari. 
Postkalesche eingerichtet, welche 6 Personen nebst Ge· 
pack beforderte und zweimal wochentlich verkehrte. 
1697 folgte eine gleiche von Hessen und Kurbrandenburg 
gemeinschaftlich getroffene Einrichtung zur BefOrderung 
von Postreisenden zwischen Leipzig und Magdeburg, 
nachdem die Strecke von Halle (Saale) iiber Magdeburg 
nach Hamburg bereits 1680 von der kursachsisch·taxis· 
schen Verwaltung auf den GroBen Kurfiirsten iiber· 
gegangen war. Seit 1715 lief auch eine fahrende Post von 
Cassel iiber Schmalkalden, Meiningen und Coburg nach 
Niiruberg. 

Besonderes Aufsehen erregte die "Journaliere" zwi· 
schen Berlin und Potsdam, die vom Jahre 1745 ab zuerst 
taglich einmal, bald darauf taglich zweimal hin· und 
zuriickfuhr und wegen ihrer Schnelligkeit und Regel. 
maBigkeit (sie legte die Strecke zwischen Berlin und 
Potsdam in 4 Stunden zuriick) allgemeine Bewunderung 
erregte. 

Am 20.5.1748 wurden Wien und Regensburg durch 
einen wochentlich einmal verkehrenden Postwagen ver· 
bunden, der seinen Weg iiber St. Polten, MeIk, Linz, 
Passau und Straubing nahm. Er hatte iiber Miinchen 
und Niirnberg AnschluB nach Siid·, West· und Nord. 
deutschland sowie nach Frankreich, Belgien und Holland. 
Zwischen Berlin und Hamburg gingen damals schon tag. 
lich Posten, in Schlesien gab es Fahrposten von Breslau 
nach Berlin und von Breslau nach Leipzig. Von Berlin 
ging Montags und Freitags nachmittags um 2 Uhr die 
fahrende und Dienstags und Sonnabends abends um 
6 Uhr die reitende Post iiber Crossen, Griinberg, Breslau 
nach Prag und Wien. 

Seit 1712 gab es auch Extraposten (s. d.). Ein kOnig. 
licher ErlaB bestimmte, "daB das Fahren mit Post. 
pferden unter dem Namen Extrapost fortan eine landes· 
herrliche Anstalt, folglich ZubehOr des Postwesens, daB 
dagegen das Fahren mit Fuhrmannspferden unter der 
Benennung Lohnfuhren als ein abgesondertes, fiir sich be. 
stehendes biirgerliches Gewerbe betrachtet werden solIe". 

1m Jahre 1790 strahlten von Berlin 18 groBe Personen· 
postkurse aus, welche die Verbindungen mit den Haupt. 
orten des Reichs vermittelten. Sie verkehrten nach: 

1. der Altmark, 2. Breslau, 3. Cleve, 4. Cottbus, 
5. Dresden, 6. Frankfurt (Oder), 7. Giistrow, 8. Halber· 
stadt,9. Halle (Saale), 10. Hamburg, 11. Leipzig, 12. Ost. 
friesland, 13. Potsdam, 14. PreuBen (durchPommern), 
15. PreuBen (durch die Neumark), 16. Salzwedel, 17. Stet· 
tin, 18. Wriezen und Freienwalde (Oder). 

Das Reisegeld war durch folgende Verordnung ge· 
regelt: "Eine reisende Person, wes Standes sie auch ist, 
hat fUr jede Meile sowohl im Sommer als auch im Winter 
auf allen Postkursen inkl. des bisherigen sogenannten 
Stationsgeldes sechs Groschen (75 Pf.) zu bezahlen, der· 
gestalt, daB kein Postillion weiter etwas bekommt." Als 
besondere Vergiinstigung galt, "daB dem Passagier 
50 Pfund an "Bagage", den Kaufleuten aber, wenn sie 
nach den Messen reisen oder von denselben zuriick· 
kommen, 60 Pfund auf der Postkalesche frei passiert. 
Was aber dariiber ist, muB nach Gewicht und Beschaffen. 
heit der Sache bezahlet werden." Die bedeutendsten 
Postkurse waren die nach Konigsberg und Cleve. Jene 
gingen sowohl durch Pommern wie durch die Neumark; 
beide waren auf das genaueste geregelt, von derselben 
Lange (841/2 Meilen) und hatten die gleichen Preise. Die 
Post nach Cleve hatte eine Entfernung von 73 Meilen 
zuriickzulegen. Als Beforderungsfrist wurden fiir die 
Meile im allgemeinen 11/3-2 Stunden gerechnet. 

1m Anfang des 19. Jahrhunderts wurden unter dem 
Generalpostmeister Seegebarth (s. d.) Versuche mit 
Schnellposten (s. d.) oder Eilwagen gemacht. Am 1. 4. 

1819 wurden diese Eilposten zuerst zwischen Berlin und 
Magdeburg und am 1. 7. 1820 zwischen Coblenz und 
Trier unter dem Namen Personenwagen eingerichtet. 
Sie waren eine Nachahmung der damals bereits in Eng. 
land gebrauchlichen Mailcoaches (vereinigte Brief· und 
Personenwagen). Die iiberzahligen Reisenden des Haupt. 
wagens wurden in "Beichaisen" befOrdert. Diesen Eil· 
wagen wurden auBer den Briefen und Zeitungen auch 
Geldbriefe und kleine Pakete zugefiihrt. 

Neben den Eilwagen verkehrten die gewohnlichen 
Personenposten als eine Einrichtung "zur wohlfeileren 
Beforderung vieler Personen in einem Wagen zu 12 bis 
15 Sitzen". 

1m Jahre 1837 wurden auf 180 Schnell· und Personen· 
postkursen 707 228 Meilen zuriickgelegt und 622 000 Per· 
sonen befordert. 

Das preuBische Postwesen nahm, vom Frieden be· 
giinstigt, unter dem Generalpostmeister v. Nagler (s. d.) 
einen immer groBeren Aufschwung. Es wurden im Innern 
des Landes und im Verkehr mit dem Auslande viele neue 
und schnelle Verbindungen angelegt und zu der "Nutz. 
barkeit der BefOrderungsmittel Eleganz und Bequem. 
lichkeit" hinzugefiigt, wie es in einer Verfiigung des 
Generalpostmeisters heiBt. Auch auf den auBeren An· 
stand der Wagen, der Postwartestuben usw. richtete die 
Postbehorde ihr Augenmerk. Sie erlieB durch ein RegIe. 
ment genaue Vorschriften iiber das Verhalten der Rei· 
senden in den Wartestuben und in den Personenposten. 
Die ADA enthalt in den Abschnitten V,l und 2 Be. 
stimmungen iiber die Beforderung von Personen mit den 
ordentlichen Posten und mit den Extraposten (s. d.), 
iiber die Festsetzung und Erhebung des Personengeldes, 
die Ausgabe von Fahrscheinen, die Aufgabe und Ver. 
sicherung des Reisegepacks, die Mitgabe eines Personen· 
zettels und dessen Ausfii1Iung durch die Postillione usw. 

Die Einfiihrung der Eisenbahnen tat den Personen· 
posten bis zum Jahre 1856 keinen groBen Abbruch. Die 
Zahl samtlicher Posten betrug 1821: 793; 1831: 1065; 
1841: 1643 und 1856: 2015. 1m Jahre 1856 legten die 
Posten noch 4 323 844 Meilen, die Eisenbahnen dagegen 
nur 1 337 070 Meilen zuriick. In der Folgezeit anderte 
sich dies Verhaltnis allerdings griindlich, und je dichter 
das Eisenbahnnetz wurde, desto mehr Personenposten 
stellten den Betrieb ein. Bereits in den achtziger Jahren 
des vorigen Jahrhunderts gingen von den groBeren 
Stadten iiberhaupt keine Personenpostkurse mehr aus. 
Die Personenposten dienten nur noch zur Befriedigung 
der Bediirfnisse· des platten Landes. Nachdem in den 
letzten zwanzig Jahren auch das platte Land von einem 
dichten Netz von Klein· und StraBenbahnen iiberzogen 
worden ist, sind die Personenposten nach und nach 
iiberall aufgehoben worden. 1m alten Reichspostgebiet 
gibt es zurzeit nur noch 2 Personenpostkurse. 

Ebenso schnell, wie die alten Personenposten mit 
Pferdebetrieb in den letzten Jahren verschwunden sind, 
haben sich die Kraftwagenpersonenposten an ihre Stelle 
gesetzt. Es werden regelmiiBige nach einem bestimmten 
Fahrplan verkehrende Kraftpostfahrten und Bedarfs· 
fahrten ausgefiihrt (s. Kraftposten, Sonderfahrten und 
Kraftfahrbetrieb). Boedke. 

Personenpostwagen s. Postwagen. 

Perno I. Verfassung. An der Spitze des Postwesens 
steht ein Generaldirektor. AuBer den gewohnlichen 
P Anst gibt es fiinf SeeP Ag, die die an Bord nieder
gelegten Sendungen befordern und Postwertzeichen 
verkaufen. 

II. Postzwang erstreckt sich auf ane schriftlichen Mitteilungen; 
Verletzungen werden mit Geldstrafen geahndet. 

III. Portofreiheit genieBen das zwischenstaatliche Bureau 
des siidamerikaDlschen Postvereins (s. d.), die Gesandschaften und 
Konsulate fiir die Sendungen, die sie mit ihren Regierungen wechseln, 
die wissenschatlichen oder dem Gemeinwohl dienenden Anstalten 
des Landes, die wissenschaftlichen Tagungen Siidamerikas, die siid. 
amerikanischen Tageszeitungen und Zeitschriften im Austausch von 
hochstens zwei Stiick fiir eiDen und denselben Empfanger. 
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IV. Betrieb. 
A. Briefpost. Jede verschlossene Sendung, deren Inhalt nicht 

gepriift werden kann, gilt als Brief. Zu den Briefen werden auch 
die ProzeBakten gerechnet. Gebiihrenstufen von 15 g, ermiWigte 
Ortsgebiihr. Fiir die nach Eintritt der Schlu13zeit aufgelieferten 
Briefe wird eine Spatlingsgebiibr fiir je 15 g des Gewichts erhoben, 
fUr Kartenbriefe ist sie ermaBigt. Postkarten, auch nichtamtlich 
ausgegebene, zulassig. Drucksachen, Warenproben und Ge· 
schaftspapiere unterliegen den Bestimmungen des Weltpost
verkehrs. Zeitungen. Die politischen, wissenschaftlichen und 
unterbaltenden Zeitungen des Landes werden nach dem Gesetz 
yom 20. 10. 1900 gebiihrenfrei befiirdert. AuBer der Aufschrift 
und den die Bezugsdauer betreffenden Angaben diirfen die Zeitungen 
keinerlei schriftliche Mitteilungen enthalten. Sie miissen offen und 
verschniirt aufgeliefert werden. AIle Briefpostsendtmgen, mit A us
nahme der Zeitungen, kiinnen eingeschrieben werden. Bei Verlust 
einer Einschreibsendnng, hiihere Gewalt ausgenommen, Entscbadi
gung von 10 Sol (10 Sol = 1 peruvianiscbem Pfund). Verjahrungs
frist drei :l.fonate yom Tage der Aufgabe an. SchIieBfacher sind 
eingefl\hrt. Die vierteljahrlich im voraus zu zahlende Gebiihr richtet 
sich nach der FachgriiBe (drei GriiBen). Die SchlieBfachsendungen 
miissen auBer der Anschrift des Empfangers die SchlieBfachnummer 
tragen. Auf schriftlichen Antrag des Fachinbabers werden Sendungen, 
die nicht binnen 24 Stunden abgeholt worden sind, regelmaBig 
durch Brieftrager zugesteIlt. 

B. Postanweisungen. Am Postanweisungsdienstnehmen durch 
Vermittlung der Hauptkasse in Lima bestimmte PAnst teil. Es 
bestehen Meistbetriige fiir gewiihnliche und telegraphische Post
anweisungen. 

C. Postpakete. Meistgewicht 5 kg. Wenn der Urufang es 
erlaubt, werden auch Pakete von hOherem Gewicht gegen die doppelte 
Gewichtstufengebiihr angenommen. Gebiihrenstufen bis 500 g, 1 kg, 
2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg. Fiir einige entfernte Postbezirke wird eine 
erhOhte Gebiihr erhoben. 

Sonstige Dienstzweige bestehen nicht. 
Schriftwesen. Recueil S.686ff. Bran d t. 

Pf3ndung von Postsendungen. Solange sich eine Post-
sendung im Gewahrsam der Post befindet, hat regel
maBig nur der Absender (Abs.) einen Anspruch auf 
Aushiindigung. 1st dieser Anspruch pfandbar? Nach 
§ 886 ZPO ist dem Glaubiger auf dessen Antrag der 
Anspruch des Schuldners auf Herausgabe der Sache, 
die sich im Gewahrsam eines Dritten (Post) befindet, 
nach den Vorschriften zu iiberweisen, welche die Pfan
dung und Uberweisung einer Geldforderung betreffen. 
Nach § 851 Abs. 1 ZPO ist eine Forderung in Ermange
lung besonderer Vorschriften der Pfandung nur insoweit 
unterworfen, als sie iibertragbar ist. Das Recht des 
Abs. ist an sich iibertragbar. Nach § 400 BGB kann 
aber eine Forderung nicht abgetreten werden, soweit 
sie der Pfandung nicht unterworfen ist. 

Das Recht des Abs. ist nicht pfandbar, weil die Durch
fiihrung der Pfandung ohne Verletzung des Postgeheim
nisses (Art. 117 Reichsverfassung [RV], § 5 PG) nicht 
m6glich ist. Diese 6ffentlich-rechtliche Pflicht der Post 
geht dem privaten Rechte des Pfandungsglaubigers vor. 
Eine Pfandung wiirde, wenn sie trotzdem vorgenommen 
werden sollte, gegen Art. 117 RV verstoBen; sie diirfte 
daher von der Post nicht beachtet werden. Die Abtretung 
seiner Rechte durch den Abs. dagegen, wenn sie iiber
haupt Tatsache werden sollte, verst6Bt nicht gegen die 
Pflicht zur Wahrung des Postgeheimnisses, da von den 
Beteiligten (Abs. und Empf.) auf den "durch das Brief
geheimnis gewahrten Vertrauensschutz" (vgl. Aschenborn 
Anm. 6 zu § 5) verzichtet werden kann. In der Abtretung 
der Rechte liegt ein solcher Verzicht. Deshalb kann die 
Post mit Einwilligung des Abs. einem Dritten (Zessionar) 
Auskunft iiber die Postsendung erteilen und diese auch 
dem neuen Glaubiger aushiindigen. 

Gerichtsbeschliisse, durch die der Anspruch des Empf. 
auf Aushiindigung einer Postsendung gepfandet wird, 
sind, abgesehen von der Pflicht zur Wahrung des Post
geheimnisses fiir die Post, schon deswegen unbeachtlich, 
weil der Empf. iiberhaupt keinen Anspruch gegen die 
Post hat. 

Was fiir Pfandungsbeschliisse gilt, muB auch fiir einst
weilige Verfiigungen gelten, welche die Aushandigung 
von Postsendungen betreffen. 

Die Eigenart des Postanweisungsvertrages bringt es 
mit sich, daB fiir durch Postanweisungen (s. d.) ein
gezahlte Betrage Sonderregeln gelten. Bei der Post
anweisung geht das eingezahlte Geld in das Eigentum 

der Post iiber, nur der Vordruck wird eigentlich be
fordert. Es ist rechtlich und tatsachlich moglich, Geld 
und V ordruck gesondert zu behandeln. Fiir das Geld 
als vertretbare, im Verkehr Iediglich zahlenmaBig be
stimmte Sache (§ 91 BGB) kommt das Postgeheimnis 
nicht in Betracht. Daher ist die Pfandung des auf eine 
Postanweisung eingezahlten Geldes zulassig. Voraus
setzung ist dabei, daB der Glaubiger im Pfandungs
beschluB den von ihm gepfandeten Betrag so genau 
bezeichnen kann, daB fiir die Post ein Zweifel nicht be
steht. Sonst wiirde die Post ohne Verletzung des Post
geheimnisses dem Pfandungsbeschlusse nicht nach
kommen konnen. Der pfandende Glaubiger muB also 
von der Einlieferung der Postanweisung ohne Verletzlmg 
des Postgeheimnisses bestimmte Kenntnis erlangt haben. 
Eine Aushiindigung des Postanweisungsabschnittes an 
den Glaubiger kann unter keinen Umstanden in Frage 
kommen; denn er steht wie'jede eigentliche Postsendung 
unter dem Schutz des Postgeheimnisses. 

Ubrigens wird die Pfandung des Absenderrechts bei 
Postanweisungen kaum Tatsache werden, da der der 
OPD zuzustellende PfandungsbeschluB meist zu spat 
kommen und die Aushiindigung des Betrages an den 
Empf. nicht verhindern wird. Tatsache wird regelmaBig 
nur die Pfandung von Postauftrags- und Nachnahme
betragen (s. Postauftrage und Postnachnahmen), die die 
Post fiir den Abs. einzuziehen hat. 

1st die Sendung dem Empf. ausgehiindigt oder ist 
sie dem Abs. zUriickgegeben, so unterliegt ihre Pfandbar
keit den gewohnlichen Vorschriften iiber die Pfandung 
kOrperlicher Gegenstande. 

Schriftwesen. Archiv 1899 S. 568ff.; Aschenborn S. 71 
Anm.16; Scholz S.112ff.; Gruchots Beitrage Bd.47 S. 98ff.; 
Deutsche Juristenzeitung 1903 S. 390 u. 495 und 1913 S.1315. 

K. Schneider. 
Pferdekasse s. Poststrafkasse 

v. Philipsborn, Karl Ludwig Richard, preuBischer 
Generalpostdirektor (1862-1870). * 16. 7. 1818 in 
Schwedt (Oder), 1835 als Postschreiber beim HofPA in 
Berlin eingetreten, 1839 zum GPA einberufen, 1842 
Postsekretar, 1845 Geh. expedierender Sekretar im GP A, 
1847 Postinspektor, 1849 Geh. Postrat und vortr. Rat, 
1852 Generalpostinspektor, 1859 Geh. Oberpostrat, 1862 
Generalpostdirektor, 1865 geadelt, 1. 5. 1870 in den Ruhe
stand getreten. t 4. 7. 1884. Wahrend seiner Amtszeit 
ging das Thurn und Taxissche Postwesen auf PreuBen 
iiber (1. 7. 1867), wurden die Postverhaltnisse in den 
neuen preuBischen Provinzen Schleswig-Holstein und 
Hannover geregelt und die Kgl. sachsischen, die meck
lenburgischen, braunschweigischen und oldenburgischen 
Landesposten in die Postverwaltung des Norddeutschen 
Bundes iibernommen (1. 1. 1868) sowie das Gesetz iiber 
das Postwesen des Norddeutschen Bundes yom 2.11. 1867 
und das Gesetz iiber das Portofreiheitswesen yom 
5. 6. 1869 erlassen. 

PlanmaBig. Einnahmen und Ausgaben heiBen plan
maBig, wenn sie unter die Zweckbestimmung eines 
HaushaItsansatzes fallen und in ihm volle Deckung 
finden. Einnahmen und Ausgaben, die zwar unter die 
Zweckbestimmung eines Haushaltsansatzes fallen, aber 
iiber den Haushaltsansatz hinausgehen, sind iiberplan
maBig zu verrechnen (RHO § 73). Sie werden bei dem 
Titel verrechnet, unter dessen Zweckbestimmung sie 
fallen. UberplanmaBig zu verrechnende Ausgaben stellen 
HaushaItsiiberschreitungen dar. Einnahmen und Aus
gaben, die unter keine Zweckbestimmung des Haus
haltsplans fallen, sind auBerplanmaBig nachzuweisen 
(RHO § 74). Sie werden hinter dem Titel, dessen Zweck
bestimmung dem Wesen der entstandenen auBerplan
maBigen Einnahme oder Ausgabe am .. nachsten kommt, 
als besonderer Posten verrechnet. Uber- und auBer
planmaBige Ausgaben, einschl. der Mehrausgaben aus 
iibertragbaren Mitteln, bediirfen der vorherigen Zustim
mung des Reichsministers der Finanzen (RHO §}3) 
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und sind in einer .Anlage zur Reichshaushaltsrechnung 
zu begriinden (RHO § 80). Sie unterliegen als Ab· 
weichungen vom Haushaltsplan der nachtraglichen 
Genehmigung durch den Reichsrat und Reichstag 
(RHO § 83). Werden sie nicht nachtraglich genehmigt, so 
sind sie von den fiir sie verantwortlichen Personen 
insoweit einzuziehen, als dies nach den gesetzlichen 
Vorschriften moglich ist (RHO § 84). - FUr die Rech· 
nungsfiihrung der DRP tritt bei .Anwendung dieser Be· 
stimmungen nach dem RPFG. an die Stelle des Reichs· 
ministers der Finanzen der Reichspostminister, an die 
Stelle der Reichshaushaltsrechnung die Gesamtrechnung 
(s. d.) der DRP und an die Stelle des Reichsrats und des 
Reichstags der Verwaltungsrat (s. d.) der DRP ein. 

Der Ausdruck "nichtplanmaBig" kommt in der RHO 
nicht vor. Bei der DRP werden als "nichtplanmaBige 
Einnahmen und Ausgaben" diejenigen bezeichnet, die 
fiir fremde Rechnung entstehen (fremde oder durch· 
laufende Gelder). Beamte, denen im Gegensatz zu den 
planmaBigen Beamten (RHO § 15) noch keine im Haus· 
haltsplan aufgefiihrte Stelle iibertragen ist, werden bald 
"nichtplanmaBige" bald "auBerplanmaBige" Beamte ge· 
nannt. Der Voranschlag der DRP nennt sie treffender 
"beamtete Hilfskrafte". 

Planmii8ige Anstell!;lng s. Beamtenlaufbahnen bei der 
DRP (Spalte 7 der Ubersicht) 

Planmii8ige Beamte s. Personalverhaltnisse der DRP, 
Beamtenlaufbahnen bei der DRP, Amtsbezeichnungen 

Plomben aus Blei dienen als VerschluBmittel fiir 
Brief· und Geldbriefbeutel sowie fiir Beutel mit Bar· 
ablieferungen. Die Plomben werden zum groBten Teil 
im Eigenbetriebe der DRP hergestellt, wodurch wesent· 
Hche Ersparnisse erzielt werden. 

Fiir die Herstellung sind PlombengieBmaschinen ( s.d.) 
bei der Betriebswerkstatt fiir Postkraftwagen in Berlin SO 
und beim P A 2 in Koln aufgestellt. Von diesen Dienst· 
stellen werden die OPD·Bezirke beHefert. 

Zur .Anfertigung der Plomben werden 50 vH Neu· 
Hiittenweichblei und 50 vH Altblei verwandt. Die 
Dienststellen sollen die Altplomben sorgfaltig sammeln 
und in regelmaBigen Fristen an die beiden Lieferstellen 
einsenden. 

Plombengie8masehinen werden bei der DRP zur Her· 
stellung der Plomben (s. d.) im Selbstbetriebe verwandt. 
Derartige Maschinen sind bei der Betriebswerkstatt fiir 
Postkraftwagen in Berlin SO 16 und beim PA 2 in Koln 
aufgestellt; je zwei Maschinen Mnnen an einen Schmelz· 
of en angeschlossen werden. Bei neunstiindiger Arbeits· 
zeit werden von einer Maschine taglich 16 000 Plomben 
- 140 Stiick auf I kg - hergestellt. Lieferer: F. Rirt· 
schulz, Berlin.Lichtenberg, Eitelstr. 16. 

Plombenzangen dienen zum VerschlieBen von Brief· 
und Geldbeuteln mit Plomben (s. d.). Sie werden aus 
StahlguB gut veruickelt hergestellt und haben an einem 
Schenkel eine Durchbohrung, durch die ein Ring zum 
Aufhangen der Zange gezogen ist. Auf den oberen 
Schenkel sind die Bezeichnung des VA und die Nummer 
der Zange eingeschnitten. Das Gewicht einer Zange 
darf 780 g nicht iibersteigen; sie soIl das Pragen der 
Plomben mit einer Hand ermoglichen. Der Pragestempel 
ist so eingerichtet, daB er die Plombe zylindrisch aus· 
pragt, und daB die Plombe auf der die Erhohung um· 
laufenden Flache die Bezeichnung des VA, z. B. PAl 
Berlin, und auf der andern Seite in der Vertiefung die 
Unterscheidungsnummer der Zange tragt. Lieferer: 
Joh. Masson in Koln und Th. Gleichmann in Berlin SW68. 

v. Podbielski, Victor, Staatssekretar des RPA (1897 
bis 1901). * 26. 2. 1844 in Frankfurt (Oder), 1862 Leut· 
nant, 1878 Major, 1888 Oberst, 1891 als Generalmajor 
verabschiedet, 1893 Reichstagsabgeordneter, 1896 Chao 
rakter als Generalleutnant, I. 7. 1897 Staatssekretar des 
RP A, 5. 5. 1901 preuBischer Minister fUr Landwirtschaft, 
Domanen und Forsten, II. II. 1906 in den Ruhestand 
getreten. t 20. 1. 1916. 

Wahrend seiner Amtszeit wurden u. a. die Privat· 
befOrderungsanstalten beseitigt, das Telegraphengesetz 
(vom 18. 12. 1899) erlassen und die Personalverhaltnisse 
der DRP neu geregelt (sog. Goldenes Amtsblatt). 

Polen. 
I. Geschichte. Die ersten Spuren postahnlicner Elnrichtungen 

finden sich in der Regiernngszeit des Konigs Boleslaw·Chrobry 
(999-1025). Er verordnete, daB aile Stiidte seines Reichs zur Be· 
fOrderung amtlicher Befehle Reit· und FuBboten stellen sollten. 
Unter seinem Nachfolger wurde den an den groBern StraBen ge· 
legenen Stiidten und Dorfern die Verpflichtung auferlegt, stets 
Gespanne bereit zu halten und sie bei Reisen der Mitglieder des 
koniglichen Hauses, der Hof· und Landesbeamten zu gestellen. 
Diese Spanndienste hieBen Podwody. 1564 flihrte Sigismund August 
eine Art rcgelmiUliger PostbefOrderung flir Amtsbriefe und reisende 
Amtspersonen ein. Zur Bestreitung der Kosten dafiir legte er den 
Starosteien eine "quadruplum" genannte Steuer auf. Auch rief er 
1558 die erste auslandische Post ins Leben, und zwar auf der Linie 
Krakau- Venedig-Mailand zum AnschluB an die schon bestehende 
Postverbindung Augsburg- Venedig. Sein Nachfolger, Stephan 
Batory, libertrug 1583 die oberste Leitung des Postwesens dem 
Edelmann Sebastian Montelupi und dessen N eUen Valerian auf flinf 
Jahre mit einem Gehalt von 1000 polnischen Gulden. Wladislaw IV. 
lieB 1647 regelmiiBige Postverbindungen fiir aile Stiidte mit mehr 
als 4000 Seelen herstellen. Johann Sobiesky (1673-1696) bestimmte, 
daB aile Stiidte, aueh die fruher durch Vorrecht befreiten. zu den 
Kosten der PA beisteuern sollten. 1686 erschien in Krakau die 
erste polnische Zeitung "Nowiny". 1694 schloB Johann Sobiesky 
mit Sachsen elnen Vertrag wegen des Postkurses von Dresden liber 
Breslau nach Warschau. August II. (1696-1733) wandte diesem 
Kurse besondere Sorgfalt zu; auf ihm wurden Pakete, Briefschaften 
und Personen befOrdert. Die Fahrzeit zwischen Warschau und Dres· 
den betrug je nach der Jahreszeit 14-16 Tage. 

Bis 1674 bestanden in Polen neben der Staatspost in fast allen 
groBern Stiidten Privatposten. Sie durften nur mit Genehmigung 
des Konigs eingerichtet werden, genossen jedoch dieselben Rechte 
wie die Staatsposten. Da sie aber mehr und mehr in scharfen Wett· 
bewerb zur Staatspost traten, wurden sie durch Gesetz vom 29. 10. 
1764 aufgehoben. Unter Stanislaus August (1764-1794) wurde das 
Postwesen durch Verordnung vom 19. 7. 1777 neu gestaltet. Es 
wurde einer General-Postdirektion in Warschau unterstellt, die sich 
aus einem General·Postdirektor. einem General-Postkommissar und 
einem General·Postkontrolleur zusammensetzte. In den Stiidten 
traten Postexpeditionen in Wirksamkeit, die Gebiihren flir Briefe 
und Pferde wurden neu geregelt, Anweisungen fiir die Postbeamten 
und die Postbenutzer herausgegeben, die Wege verbessert und Post· 
hauser gebaut. Unter preuflischer Herrschaft erhielt Warschau 
(1796) die ersten regelmaBigen Personenpostverbindungen, und 
zwar zuerst mit Thorn und Konigsberg wochentlich zweimal. In 
demselben Jahre wurden in Warschau und andern grollern Stiidten, 
die zu Siidpreullen gehOrten, die ersten Brieftrager angestellt. Als 
1807 ein Teil Polens durch Napoleon unter dem Namen GroBherzog· 
tum Warschau eine Art von Selbstandigkeit zuriickerhalten hatte, 
wurde in Warschau wieder eine polnische General· Postdirektion 
eingerichtet, die 1807 in Warschau die ersten Briefkasten aufstellen 
lIell. Durch die kriegerischen Ereignisse 1812-1813 biiBte das 
polnische Postwesen auf mehr als 100 Jahre seine Selbstandigkeit ein. 

Die gegenwartige polnische Post besteht seit der 
Wiederherstellung des polnischen Staates, also seit dem 
1. 11. 1918. Die oberste Leitung des Postwesens hatte 
zunachst das Ministerium des Innern. Durch ErlaB des 
Prasidenten der polnischen Republik vom 15.2.1919 
wurde ein besonderes Ministerium der Posten und Tele· 
graphen geschaffen, das jedoch durch Gesetz vom 5. 12. 
1923 aufgehoben und durch ErlaJl des Prasidenten der 
Republik vom 18. 1. 1924 durch die "Generaldirektion 
der Posten und Telegraphen" unter der oberen Leitung 
des Ministeriums fiir Handel und Industrie ersetzt 
worden ist. Die Verfassung der polnischen Republik 
vom 17. 3. 1921 behandelt das Postwesen nicht; Art. 106 
der Verfassung gewahrleistet jedoch allgemein das Brief· 
geheimnis. 

Die Rechtsverhaltnisse des Post·, Telegraphen. und 
Fernsprechwesens ordnet das Gesetz vom 3. 6. 1924, das 
seit dem 9. 7. 1924 in Kraft ist. Wegen der Verhiiltnisse 
im Kriege s. Deutsche Post in den wahrend des Welt. 
krieges von deutschen Truppen besetzten Gebieten unter 
Ziffer 2 und 3. 

II. Verfassung. Die oberste VerwaltungsbehOrde 
des jetzigen polnischen Post· und Telegraphenwesens ist 
die Generaldirektion der Posten und Telegraphen in 
Warschau, die dem Ministerium fiir Handel und Industria 
untergeordnet ist. Der Generaldirektion unterstehen 
7 Post· und Telegraphendirektionen mit dem Sitz in 
Bydgoszcz, Krakow, Lublin, Lwow, Poznan, Warszawa 
und Wilno. An der Spitze der Direktionen stehen 
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Prasidenten. Die polnischen P Anst in der Freien Stadt 
Danzig werden von der polnischen Post- und Tele
graphendirektion in Danzig (s. Danzig) geleitet. Die 
P Anst in Polnisch -0 berschlesien sind dem Inspektor der 
Posten und Telegraphen in Katowice unterstellt. Die 
P Anst zerfallen in P A, P Ag und Hilfsstellen. Die P A 
werden auf Grund von Arbeitseinheiten in 5 Klassen 
eingeteilt; Neueinteilung aIle 3 Jahre nach dem Durch
schnitt der Arbeitseinheiten wahrend dieser Zeit. Die 
Leiter der P A heiBen Postdirektoren oder Postvorsteher. 
Den Bahnpostbetrieb nehmen gewohnlich BahnhofsP A 
wahr. Es gibt Bahnposten und Schaffnerbahnposten. 
Die P Ag werden auf Grund von Arbeitseinheiten in 
3 Gruppen eingeteilt; Neueinteilung aIle 3 Jahre. Sie 
entsprechen, ebenso wie die HilfssteIlen, im allgemeinen 
denselben deutschen Einrichtungen. 

III. Beamtenverhaltnisse. Die polnischen Postbeamten 
werden in Verwaltungs- und Betriebsbeamte eingeteilt. Die Ver
waltungsbeamten sind dem Gesetz vom 17. 2. 1922 unterworfen, 
das fiir alle Staatsbeamten gilt. Dieses Gesetz unterscheidet drei 
Beamtengruppen: fiir die erste Gruppe ist abgeschlossene Hoch
schulbildung, fiir die zweite das Reifezeugnis eines Gymnasiums, 
einer Mittelschule oder einer Berufsschule, fiir die dritte eine gering ere 
V orbildung vorgeschrieben. Am Ende des ersten, spates tens am 
Ende des dritten Dienstjahres, haben die Beamten jeder Gruppe 
~ine Priifung abzulegen, nach deren Bestehen sie die Anwartschaft 
auf Anstellung im Staatsdienst erwerben. Fiir die Betriebsbeamten 
ist noch kein besonderes Gesetz erlassen. Bis dahin werden auf die 
Beamten in den ehemals deutschen Gebieten die deutschen, in den 
ehemals osterreichischen Gebieten die osterreichischen, in den 
friiheren russischen Landesteilen die vorlaufigen Gesetze der Re
gierung von 1918 angewandt. Nach vier bis sects Monaten prak
tischer Dienstzeit haben die Betriebsbeamten eine Priifung abzu
legen und alsdann einen sechsmonatigen Ausbildungskursus durch
zumachen. Nach dem Gesetz vom 9.10.1923 werden die Beamten 
in 16 Gehaltsgruppen eingeteilt. Die Beamten des untern Dienstes 
sind in die Gruppen XVI-X, die iibrigen in die Gruppen XII-III 
eingereiht. In Gruppe II sind die Minister, in Gruppe I der Minister
prasident. Die Beamten erhalten ihre Beziige monatlich im voraus. 
Nach dem Gesetz vom 11. 12. 1923 haben alle angestellten Beamten 
Anspruch auf Ruhegehalt. 

AuJ3er den Beamten werden nicht im Beamtenverhaltnis stehende 
Krafte (Postillione, Boten usw.) beschiiftigt. Die Postagenten und 
Hilfsstelleninhaber werden den Ortseinwohnern entnommen und 
erhalten ihre Beziige nachtraglich am Monatsende. 

IV. Postzwang. Nach dem Gesetz vom 27. 5. 1919 ist der Post
Telegraphen- und Fernsprechdienst Staatsmonopol. Das Monopol 
umfaJ3t die Einsammlung, BefOrderung und Zustellung von Briefen 
Postkarten, Zeitungen, Zeitschriften nnd sonstigen Veroffentlichungen 
die wenigstens zweimal jahrlich erscheinen, von Banknoten und 
'Wertpapieren sowie in Briefen versandten Wertsachen nnd Paketen 
bis 5 kg. Es erstreckt sich nicht anf diese Gegenstande bei unent
.geltlicher BefOrderung durch besondern Boten, wenn weder der 
Absender noch der Bote sich gewerbsmiiJ3ig mit der Einsammlung, 
Beforderung oder Zustellung postzwangspflichtiger Sachen befassen; 
ferner nicht auf Zeitschriften nsw. ein J ahr nach ihrem Erscheinen 
und ihre der Knndenwerbung dienenden Beilagen nnd Kataloge usw. 

Innerhalb desselben Ortes ist es erlaubt, Briefe, Geld und Wert
sachen usw. gewerbsmiiJ3ig durch Boten zu befOrdern. Es ist jedoch 
ohne Ermiichtigung des Ministeriums nicht gestattet, Anstalten 
zur Verteilung von Briefen und Paketen zn griinden. Die Verteilnng 
von Zeitungen nnd Zeitschriften usw. innerhalb desselben Ortes 
unterliegt keinen Beschrankungen. 

V. Betrieb. 
A. Briefpost. Die Gebiihren werden vom Ministerium nach 

der geldlichen und wirtschaftlichen Lage des Landes festgesetzt. 
Meistgewicht der Privatbriefe 250 g, der amtlichen 2 kg. Fiir Druck
aachen, Geschiiftspapiere, Warenproben nnd Mischsendungen gelten 
die Be,timmungen des Weltpostverkehrs; Meistgewicht dieser 
Sendungell 1 kg, amtlicher Drucksachen 2 kg, der Blindenschrift
sendungen 3 kg, der Zeitungsbahnhofsbriefe 20 kg. Einschreibung 
- auJ3er bei Zeitungsbahnhofsbriefen - znlilssig. Bei Verlust einer 
Einschreibsendung Entschadignng; Verjahrung 6 Monate vom 
Aufgabetag an. Einschreibsendungen k6nnen bis zu festgesetztem 
Meistbetrag mit N achnahme belastet werden. 

B. Wertbriefe. Meistgewicht wie bei gew6hnlichen, Wert
l1ngabe beschriinkt. N achnahme zulassig. Bei Verlust oder Be
schadigung Ersatz bis zur Hohe der Wertangabe. Keine Entscha
digung, wenn der Verlust durch hOhere Gewalt oder Kriegsfolge 
·entstanden ist. Verjahrung 6 Monate vom Aufgabetag an. 

C. Postanweisungen. Meistbetrag ist festgesetzt. Tele
grahische zulassig. 

D. Posta uftrage sind nur in den ehemals preuJ3ischen Teilen 
nach den deutschen Vorschriften zngelassen. 

E. Zeitungsdienst wird in den ehemals preuJ3ischen Teilen 
nach den deutschen Vorschriften wahrgenommen. 

F. Postpakete. Meistgewicht 20 kg, der Post- und Telegraphen
dienstpakete 50 kg. Wertangabe und N achnahme bis zum fest
gesetztem Hochstbetrag zuliissig. Selbstbuchung gestattet. Frei
machungszwang. Gebiihr nach Gewichtsstufen; erforderlichenfalls 
Versichernngsgebiihr. Fiir lagernde Pakete Lagergebiihr. 

G. Postsparkasse. Hohe der Guthaben unbeschrankt; Ver
:zinsung 3 vH. Abhebung jederzeit ganz oder teilweise gestattet. 

H. Postscheckdienst. Nach Einzahlung einer Stammeinlage 
kann jedermann ein Scheckkonto bei der Postsparkasse er6ffnet 
werden. Verzinsung 2 v. H. Den Kontoinhabern werden auf Ver
langen Postkreditbriefe ausgestellt. 

Schriftwesen. Archiv 1882 S. 262ff., 1893 S. 591ff., 1904 
S.647ff.; Professor Dr. Przem. D'Ibkowski, Rys urz~dze:6. pocz
towych w dawnej polsze. Krakau 1903; Recueil S. 697ft Brandt. 

Polizeiversorgungssehein ist auf Antrag bei der Ent
lassung zu erteilen 

a) an Polizeiwachtmeister, die nach Ablauf der 
zwolfjahrigen Pflichtdienstzeit ausscheiden, 

b) an Polizeiwachtmeister, die vor Ablauf der zwolf
jahrigen, aber nach einer Dienstzeit von mindestens vier 
Jahren wegen Polizeidienstunfahigkeit ausscheiden, 

c) an versorgungsberechtigte Polizeioffiziere bis Gc
haltsgruppe XIII einschlieBlich. 

Del" Polizeiversorgungsschein gibt Anwartschaft auf 
eine Beamtenstelle. S. Versorgungsanwarter. 

Porto (vom italienischen porto di lettere) war lange 
Zeit allgemein gebrauchliche Bezeichnung fiir Post
befOrderungsgebiihr. 1m inneren Betriebe wurde spater 
ein Unterschied gemacht zwischen Porto und Franko. 
Porto (im engeren Sinn) bedeutete die vom Empfanger 
einzuziehende Gebiihr, heute "Nachgebiihr" (s. d.) ge
nannt, Franko (Freigebiihr) die vom Absender voraus
bezahlte Gebiihr. 

PortoablOsung. 
Durch § 11 des Gesetzes betr. die Portofreiheiten im Gebiete des 

N orddeutschen Bundes vom 5. 6. 1869 war der Bundespostverwal
tung das Recht vorbehalten, mit den Staatsverwaltungen, die auf 
Portofreiheit (s. Portofreiheiten) keinen Anspruch mehr hatten, Ab
kommen dahin zn treffen, daJ3 von den Behorden an Stelle der Porto
betrage fiir die einzelnen Sendungen "A versionalsummen" an die 
Bundespostverwaltung gezahlt wiirden. (Vgl. Amts-Blatt der Nord
deutschen Post-Verwaltung 1869 S.351ff.) Solche PortoablOsungs
vertrage, die 1920 noch in Kraft waren, hatten mit der Postverwal
tung des Norddeutschen Bundes oder des Reichspostgebiets ab
geschlossen· 
unter Nr. 1 das Staatsministerium in Meiningen, 

2 das Potsdamsche groJ3e Militarwaisenhaus in Berlin, 
3 das Finanzministerium in Schwerin, 
3a die LandesbehOrde fiir Volksernahrung in Schwerin, 
4 das Staatsministerium in Neustrelitz, 
6 die Lippische Regierung in Detmold, 
7 das Schwarzburgische Ministerium in Rudolstadt, 
8 das Schaumburg-Lippische Ministerium in Biickeburg, 
9 das Staatsministerium in Gotha, 

.. 10 der Landesdirektor der Fiirstentiimer Waldeck und 
Pyrmont und das Oberlandesgericht in Cassel fiir die 
JustizbehOrden von Waldeck und Pyrmont, 

" 11 das ReuJ3ische Ministerium in Gera, 
" 12 das Anbaltische Staatsministerium in Dessau, 
" 13 die Oberzolldirektion fiir den Thiiringischen Zoll- und 

Steuerverein in Erfurt, 
.. 14 die ReuJ3-Planische Landesregierung in Greiz, 
.. 15 das Staatsministerium in Weimar, 
" 16 die Badische Staatsregierung in Karlsruhe, 
" 19 das Ministerium fiir ElsaJ3-Lothringen in StraJ3burg, 
" 21 die PreuJ3ische Staatsregierung, 
" 22 das Schwarzburgische Ministerium in Sondershansen, 
" 24 die Bremische Staatsregierung, 
.. 27 das Ministerium in Altenburg (Sachsen-Alt.), 
" 28 die Liibeckische Staatsregierung, 
.. 29 die Reichschuldenverwaltung in Berlin. 

In Bayern wurde ein gleiches Verfahren anlaJ3lich der Aufhebung 
der Portofreiheiten am 1. 1. 1908 zngelassen. 

Unter das AblOsungsverfahren fielen die Gebiihren fiir alle von 
der BehOrde aufgelieferten Inlands-Postsendungen einschlieJ3lich der 
Sondergebiihren fiir Zustellungsurkunden, Nachnahmen, Postauf
trage, Einsammlung durch Landbrieftrager, Riickscheine, Nach- und 
Riicksendung, Unbestellbarkeitsmeldungen und Laufschreiben. Aus
geschlossen waren Auslandssendungen, Sendnngen a n die Behorden. 
Sendungen, die nicht freigemacht aufzuliefern waren, Zustellgebiih
ren, die Postanweisungsgebiihr fiir eingezogene Postauftragsgelder, 
die Telegrammgebiihr fiir telegraphische Postanweisungen, die be
sondere Gebiihr fiir dringende Pakete, die Gebiihr fiir Einlieferung 
auJ3erhalb der Schalterstunden. Ortssendungen fielen nur soweit 
unter das AblOsungsverfahren, als sie bei der Ermittelung der Pausch
summe mitgezahlt waren. 

Die Pauschsumme wurde in der Weise ermittelt, daJ3 die Einzel
betrage fiir einen vereinbarten Zeitraum gezahlt wurden. Beiden 
Vertragsteilen stand es frei, eine Priifung dariiber zn veranlassen, 
ob die Hohe der Summe noch den tatsachlichen Verhaltnissen ent
spr~ch und, wenn notig, eine N eufeststellung herbeizufiihren. 

AuJ3erlich zn kennzeichnen waren die Sendungen durch den Ver
merk "frei durch AblOsung Nr. . .. " oder "fr. d. A .... " nebst 
Angabe der VertragsbehOrde und unter Beisetznng des Dienst
stempels der absendenden Stelle oder in Ermangelung eines Dienst
stempels der Unterschrift des absendenden Beamten. 



Portofreiheiten 417 

Die Panschsnmmen wurden in Monatsbetr1tgen zur Postkasse 
gemhlt. 

Samtliche Abkommen liber PortoablOsung wurden durch das 
Gesetziiber die Aufhebung der Gebiihrenfreiheiten im Post- und Tele
graphenverkehr yom 29. 4. 1920 (RGB! s. 678) aufgehoben. An Stelle 
der Portoabliisung trat die Freimachung mit Dienstmarken (s. Dienst
postwertzeichen), die in Bayern und WUrttemberg bereits mit Erfolg 
angewandt worden war. Die Postverwaltung erhielt aber im § 1 des 
genannten Gesetzes das Recht, nach drei J ahren neue Abkommen 
abzuschlieBen. 

Das erste neue Abkommen ist mit den Reichsbehorden abgeschlos
sen worden und seit dem 1. 10. 1923 in Kraft. Abkommen mit Staats-
behorden werden z. Z. vorbereitet. K. Schwarz. 

Portofreiheiten (s. auch Portovergiinstigungen) haben 
bei samtlichen deutschen Posten eine groBe Rolle ge
spielt, vielfach zu MiBbrauch Veranlassung gegeben und 
die Einnahmen der Post ungiinstig beeinfluBt. Sie 
wurden verschiedentlich eingeschrankt, wieder aus
gedehnt, nach der Reichsgriindung auf ein ertragliches 
MaB zuriickgefiihrt und 1920 bis auf einige FaIle ganz 
aufgehoben. 

Geschichte. Die Thurn und Taxisschen Posten waren von 
Anfang an mit der Bedingung eingerichtet worden, daB sie den 
Schriftwechsel des Kaisers unentgeltlich befOrderten, und Lamoral 
von Taxis hatte sich, ehe er 1615 das Reichspostgeneralat als neu
eingesetztes Regal erhielt, ausdrlicklich verpflichten miissen, 
Stafetten und Briefe des Kaisers frei zn befOrdern, ebenso die des 
Reichskanzlers (KurfUrsten von Mainz), des Reichsvizekanzlers, der 
Kaiserlichen Geheimen Hofrate und einiger hoher Offiziere. AuBer
~em sah sich die Thurn und Taxissche Post veranlaBt, den Reichs
standen, in deren Gebiet sie Poststellen anlegte, Portofreiheiten zu 
gewahren, teils um sie dem Unternehmen iiberhaupt geneigt zu 
machen, teils als Gegenleistung fiir Herstellung und Unterhaltung 
von PoststraBen. Bei den Staats posten war es ohne weiteres ver
standUch, daB der Schriftwechsel in Angelegenheiten des eigenen 
Staates gebiihrenfrei befOrdert wurde. tJberall aber findet sich die 
Erscheinung, daB die Portofreiheit in kurzer Zeit in immer groBerem 
Umfang beansprucht und vielfach gemiBbraucht wird, so daB ihr 
durch landesherrliche Verordnungen entgegengetreten werden muB. 
Insbesondere benutzten hohe und niedere Staatsbeamte und Hofleute 
die Postgelegenheiten, um Briefe oder auch Pakete in personlichen 
Angelegenheiten portofrei zu versenden, mitunter sogar fremde 
Sachen beizupacken, indem sie Portofreiheit als Teil ihres Dienst
einkommens betrachteten. 

In Brandenburg sah sich deshalb der GroBe Kurfiirst schon 
wenige Jahre nach der Griindung seiner Landespost veranlaBt, jede 
unbezahlte Postbef1irderung zu verbieten; er verzichtete auch fUr 
seinen eigenen personlichen und amtlichen Schriftwechsel auf die 
Portofreiheit (Edikte Yom 9. 3. 1655 und yom 21. 2. 1660). In der 
Folgezeit wurden jedoch aufs neue Portofreiheiten zugestanden. 
Das allgemeine PreuBische Landrecht Teil II Titel XV bestimmte 
in den §§ 167 und 168, daB Briefe an Staatsminister, Vorgesetzte der 
Departements, Geheime Kabinettsrate und Landeskollegien nicht 
ohne Erlegung des Portos angenommen werden durften. Die unterm 
12. 6. 1804 erlassene Konigliche Verordnung zur Berichtigung und 
Erlauterung der Vorschriften des Landrechts yom Postregal berichtigte 
das dahin, daB aile Briefe und Sachen in der Regel portopflichtig 
waren nnd daB die Portofreiheit eine Ausnahme von der Regel bildete 
und sich auf besondere Gesetze und Verfligungen griinden miiBte. 
Solche Ausnahmen auf Grund von Verfiigungen wurden aber immer 
mehr zugelassen, besonders in der ersten HaUte des 19. Jahrhunderts. 
Eine 1847 yom GPA herausgegebene Zusammenstellung der Porto
freiheiten auf den PreuBischen Posten fiihrt folgende Portofreiheiten 
auf: 

1. Personliche Portofreiheit des Konigs, der Konigin und aller 
Prinzen und Prinzessinnen des Koniglichen Hauses (seit 1767); 

2. personliche Portofreiheit des Chefs der Postverwaltung (PO 
Yom 26. 11. 1782); 

3. Portofreiheiten fUr Staats- nnd Verwaltungssachen (Patent 
yom 30. 5. 1730, durch mehrere spatere Verfligungen erganzt); 

4. Portofreiheiten fUr Privatvereine, Gesellschaften und Anstalten 
zur Bef1irderung wissenschaftlicher, gemeinniitziger und allgemeiner 
Wohlfahrtszwecke (Wissenschaft 38, Kunst 30, Landesknltur und 
Gewerbe 254, Vereine zur BefOrderung der Fferde- und Viehzucht 17, 
religiOse Vereine 621, MaBigkeits- und Sittenvereine 83, Wohltatig
keitsvereine und ·anstalten 95, Privatversicherungsanstalten 4, 
gemeinniitzige Zwecke im allgemeinen 8, zusammen 1150 Porto· 
freiheiten) ; 

5. Portofreiheit und Portovergiinstigung fUr Militarpersonen und 
Annaburger Soldatenknaben; 

6. vertragsmaBige Portofreiheiten im Verkehr mit fremden 
Staaten. 

Bei den Portofreiheiten in Staatsangelegenheiten war es besonders 
lastig, daB die Portofreiheit yom Jnhalt abhing und daB die P Anst 
die Berechtigung der Portofreiheit priifen sollten. 

Die Portofreiheiten zu 4 bis 6 stammen samtlich aus dem 19. Jahr
hundert. Die genannte tJbersicht von 1847 erfuhr aber weiterhin 
noch zahlreiche Veranderungen und Zusatze. Der Einnahmeausfall 
durch Portofreiheit wurde fUr 1853 auf fast 6 Millionen M berechnet. 

In Bayern war 1724 zwischen dem Kurfiirsten und dem Hause 
Thurn und Taxis Portofreiheit vereinbart worden flir aile hohen 
Minister und Hofchargen, die Geheimen Rate, Kammerherren, Hof
dam en, Geheime Sekretare, Leibarzte, Edelknaben, deren Hofmeister 
und Lehrer, Kammerdiener und Kammerdienerinnen, Angehoriger 
verschiedener geistlicher Orden, verschiedene Hofiimter. 1784 
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wurde durch Vertrag zwischen Bayern und dem Fiirsten von Thurn 
und Taxis die Portofreiheit beschrankt auf die Mitglieder des Kur· 
flirstlichen Hauses, die Minister, obersten Hofchargen, Prasidenten 
und Vizepr1tsidenten, Vicedoms, Kanzler und Vizekanzler, Direktoren 
und Vizedirektoren der Kollegien, General en chef, Statthalter und 
Gouverneure der Residenzen, E:abinettssekretare, Hof- und Kabinetts
zahlmeister. Nach dem t)bergange der bayrischen Post in die Staats
verwaltung wurde die Portofreiheit durch Konigliche Verordnung 
yom 23. 6. 1829 neu geregelt. Danach waren portofre!: 

1. die von den unmittelbaren Staatsbehorden ausgehenden 
dienstlichen Verfligungen; 

2. der Dienstschriftwechsel der Militarbehorde; 
3. der Dienstschriftwechsel der Koniglichen Hofstabe und 

Intendanzen; 
4. der von mittelbaren StaatsbehOrden ausgehende Schriftwechsel 

an unmittelbare Staats- und MilitarbehOrden; 
5. der Schriftwechsel zwischen den Magistraten,den Herrschafts· 

und Patrimonialgerichten in Polizei- und Aushebungsangelegenheiten; 
6. der Schriftwechsel der bischoflichen Ordinariate in allgemeinen 

kirchlichen Angelegenheiten; 
7. der Schriftwechsei der Dekanate in Kirchenangeiegenheiten 

und der der Distriktsschulinspektoren; 
8. der Schriftwechsel der U niversitaten in Disziplinarsachen. 
Die Portofreiheit erstreckte sich auBer auf Briefe auch auf Akten 

und Gelder, wenn sie Staatssachen betrafen und die Gelder in die 
Konigliche Kasse flossen oder aus ihr stammten. 

Nach 1829 wurden zu diesen Portofreiheiten aus AniaB von Um
bildungen der BehOrden, der Tatigkeitserweiterung der Post und aus 
andern Griinden zahlreiche erganzende und erlauternde Bestim
mungen erlassen, so daB die Belastung der Post immer groBer wurde. 
Der Einnahmeausfall wird fUr 1850/51 auf 1 419 693 M berechnet. 

In Wiirttemberg befOrderten die Thurn und Taxisschen Posten 
von ihrem Bestehen an die Briefschaften der wiirttembergischen 
Herzoge und der herzoglichen Kanzleien ohne Gebiihren. 1657 ver
suchte die Post, auch den herzoglichen Schriftwechsel mit Porto 
zu belegen. Nach Iangerem Streit gestand Graf Taxis 1670 die Porto
befreiung wieder zu unter der ausdriicklichen Bedingung, daB unter 
herzoglichen Hand- und Kanzleischreiben nicht, wie es sich ein
gebiirgert hatte, aile Schreiben von Hofleuten und ihrem Anhang 
verstanden sein sollten. Zu den herzoglichen Kanzleien rechneten 
fUr die Folge nur 8 Kollegien und 21 Deputationen. 1800 wurde die 
Portofreiheit auch auf den Schriftwechsel von der und an die Kreis
kanzlei und die bei ihr angestellten Geheimen Rate ausgedehnt. 
AuBerdem hatten aile bei der Thurn und Taxisschen Post angestellten 
Personen in eigenen Angelegenheiten Portofreiheit flir ihre Briefpost. 

In der Zeit der ersten Staatsverwaltung (1806-1819) wurde laut 
Dekret Yom 31. 8. 1806 Portofreiheit zugestanden fiir den Konig 
und die Konigliche Familie, das Staats- und Kabinettsministerium, 
die Minister, die Vorstande der Landeskollegien, die Militarbehorden, 
samtliche Postbeamte und flir die StaatsbehOrden in Kirchen·, 
Schul- und Armensachen. In den folgenden J ahren wurde die Porto
freiheit auch auf die Waisen·, Zucht- und Irrenanstalten, den land
wirtschaftlichen Verein und die wiirttembergische Sparkasse aus
gedehnt. Diese Portofreiheiten wurden, als die Post in Wiirttemberg 
1819 wieder auf Thurn und Taxis iiberging, laut Lehnsvertrag auf· 
rechterhalten. Die Portofreiheit flir den Konig und die Konigliche 
Familie auBerdem auf aile Thurn und Taxisschen Posten auBerhalb 
Wiirttembergs ausgedehnt. 

,Den ersten AnstoB zum allgemeinen Abbau der Portofreiheiten 
gab der deutsch·osterreichische Postvertrag yom 6.4.1850. 
Durch ihn wurden der Schriftwechsel der Regentenfamilien, der Be
hOrdenschriftwechsel in reinen Staatsdienstangelegenheiten und der 
postdienstliche Schriftwechsel im Vereinsverkehr von der Porto· 
zahlung befreit. Zugleich wurde bestimmt, daB eine weitergehende 
Portobefreiung auch im inneren VerkehrderVereinsstaaten vermieden 
und die an Privatpersonen, Vereine u. dgl. verliehenen Freiheiten 
aufgehoben oder tunlichst eingeschrankt werden sollten. Dieses Ziel 
wurde aber nur allmahlich erreicht. 

Die erste Gelegenheit bot sich fiir Wiirttemberg, als dessen Post
betrieb 1851 wieder staatlich wurde. Die personlichen Portofreiheiten, 
die als Besoldungsteil galten, wurden gegen Entschadigung abgeWst. 
StaatsbehOrden behielten Portofreiheit nur in Angelegenheiten des 
Staates, der Kirche, Bchule und der Offentlichen Stiftungen. Auch 
der Fiirst von Thurn und Taxis behieit seine Portofreiheit. 1865 
dehnte Wiirttemberg die Portofreiheit auf die Amtskorperschaften 
aus, denen sie flir ihren Amtsbezirk bei Einfiihrung des Landpost· 
dienstes hatte zugestanden werden miissen. 

1867 wurde der Norddeutsche Bund gegriindet. In ihm wurde 
das Portofreiheitswesen durch Gesetz yom 5. 6. 1869 betr. die Porto
freiheiten im Gebiete des N orddeutschen Bundes nebst dem yom 
vormaligen General·Postamt erlassenen "Regnlativ iiber die Porto
freiheiten yom 15. 12. 1869" (Amtsblatt der Norddeutschen Post
verwaltung Nr. 79) einheitlich fiir das ganze Bundesgebiet geregelt. 
Portofreiheit blieb flir die regierenden Fiirsten, ihre Gemahlinnen 
und Witwen und fiir Sendungen von und an BundesbehOrden in reinen 
Bundesdienstangeiegenheiten (darunter Militar·, Marine', Reichstags' 
und Bundesratssachen); aile andern Portofreiheiten wurden auf· 
gehoben. 

Nach der Verfassung des Deutschen Reichs yom 16.4.1871 
war die Gesetzgebung iiber Portofreiheiten dem Reich vorbehalten. 
Durch Reichsgesetz yom 29. 5. 1872 wurden die Bestimmungen aus 
dem Gesetz iiber die Portofreiheiten im Gebiete des Norddeutschen 
Bundes auf das ganze Reich ausgedehnt. Bayern und Wiirttemberg 
durften fUr ihren inneren Verkehr auBerdem besondere Portofreiheiten 
gew1thren. Die Portofreiheit im Verkehr mit dem Ausland richtete 
sich nach den Vertragen. Wiirttemberg hob 1875 die Portofreiheit 
im Oberamtsverkehr auf, 1881 auch alles andre bis auf die Porto
freiheit des Konigshauses und des Hauses Thurn und Taxis. Bayern 
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schaffte am 1. 1. 1908 aile Sonderfreiheiten im inneren Verkehr abo 
Die verfassunggebende deutsche N ationalversammlung fa/3te bei 
Beratung der Gebiihrengesetze am 19. 8. 1919 eineu Beschlu/3 iiber 
baldige Aufhebung siimtlicher Gebiihrenfreiheiten. Ein Gesetz 
hieriiber, das "Gesetz iiber die Aufhebung der Gebiihrenfrefheiten 
im Post· und Telegraphenverkehr", wurde unterm 29.4.1920 
erIassen und trat am 1. 5. 1920 in Kraft. Seitdem gibt es gesetzliche 
Gebiihrenfreiheiten nicht mehr. 

Es werden z. Z. im inneren Verkehr gebiihrenlos be· 
fordert: 

1. die von den und an die fremdlandischen Besatzungs. 
truppen und von der und an die Interalliierte Rhein· 
landskommission eingelieferten Postsendungen, vgl. 
Art. 12 der Vereinbarung iiber die militarische Besetzung 
der Rheinlande yom 28. 6. 1919 (RGBl S. 1337); 

2. Sendungen der PostbehOrden in Dienstangelegen. 
heiten und Briefsendungen der Reichsbankanstalten aus 
AnlaB des Postgiroverkel,J;rs (s. Giroverkehr); 

3. Sendungen der PSchA und PAnst an die Postscheck· 
kunden, Sendungen dieser Amter und Anstalten unter· 
einander, Briefe der Postscheckkunden an die PSchA 
in Postscheckangelegenheiten (§ 6 des Postscheckgesetzes 
yom 26. 3. 1914 u. 22. 3. 1921). (S. auch Postscheckver· 
kehr. 

Fiir nicht freigemachte Ortsbriefe, die in dienstlichen 
Angelegenheiten an eine Post· und Telegraphenbehorde 
gerichtet sind, ist nachtraglich keine Gebiihr einzuziehen. 

Wegen der im Verkehr mit dem A usland bestehen· 
den Gebiihrenfreiheiten S. Gebiihrenfreiheiten im Welt· 
postvereinsverkehr [vgl. auch PO (ADA V, 1) Anhang 
Ziffer 4]. 

Wegen der Gebiihrenfreiheiten fiir Kriegsgefange. 
ne nse nd unge n s. Kriegsgefangenensendungen. 

Wegen der Gebiihrenfreiheiten und Gebiihrenerma/3i· 
gungen im Feldpostverkehr s. Portovergiinstigungen 
und Feldpost. 

Re c h t. Der MiBbrauch eines Portofreiheitsvermerks 
ist durch § 27 des PG yom 28. 10. 1871 unter Strafe ge· 
steIIt. Danach wird mit dem vierfachen Betrag des 
hinterzogenen Portos, mindestens mit 3 M, bestraft, 
wer sich bei einer portopflichtigen Sendung einer von 
der Entrichtung des Portos befreienden Bezeichnung 
bedient oder eine solche Sendung in eine andre verpackt, 
die bei Anwendung einer vorgeschriebenen Bezeichnung 
portofrei befOrdert wiirde. 

Bei der miBbrauchlichen Bezeichnung geniigt es fiir 
die Strafbarkeit, wenn die Bezeichnung geeignet ist. 
die Post beam ten in den Irrtum zu versetzen, daB es 
sich um eine portofreie Sendung handle. Entschuldbarer 
Irrtum iiber den Anspruch auf Portofreiheit ist nicht 
strafbar. Beamte, die in der Ausiibung von Amtsver· 
richtungen, also nicht in personlichen Angelegenheiten, 
unrichtigerweise einen Portofreiheitsvermerk anwenden, 
konnen nur disziplinarisch von ihrer vorgesetzten Be· 
horde bestraft werden. 

Schriftwesen. Matthias, Darstellung des Postwesens in den 
K5niglich Preul3ischen Staaten. Berlin 1817; Beutner, Das Gesetz 
betreffend die Portofreiheiten im Gebiete des N orddeutschen Bundes. 
Berlin 1868; Sammluug der in Portofreiheitssachen von 1715 bis 
Ende Juui 1829 erlassenen Postverordnungen. Berlin 1819 und 1829; 
iJbersicht der Portofreiheits· Verhiiltnisse auf den Preul3ischen Posten 
bis zum Schlusse des J ahres 1842. Berlin 1843; iJbersicht der Porto· 
freiheitsverhiiltnisse auf den PreuBischen Posten bis auf die neueste 
Zeit. Berlin 1847; Zusammenstettung der iiber die Portofreiheiten 
in Staatsdienstangelegenheiten ergangenen Regulative etc. Berlin 
1863; Zusammenstellung der auf Vereinbarungen Preu/3ens mit 
anderen Staatsregierungen oder Postverwaltungen beruhenden Porto· 
freitiimer. Berlin 1864; Zusammenstellung der Portofreiheiten in den 
Herzogtiimern Schleswig· Holstein usw. Berlin 1867; Riickblick 
auf das erste Jahrhundert der K. Bayer. Staatspost, herausgegeben, 
vom K. B. Staatsministerium fiir Verkehrsangelegenheiten; Weber, 
Post und Telegraphie im K5nigreich Wlirttemberg. W. Kohlhammer 
Stuttgart 1901; Niggl S.33ff., 50ff.; Aschenborn S. 239ff.; Archiv 
1920 S.207ff. K. Schwarz. 

PortohinterzieJmng s. Gebiihrenhinterziehung 

Portomarken haben viele (iiber 60) auslandische Post· 
verwaltungen zur Verrechnung der yom Empfanger 
einzuziehenden Nachgebiihr ausgegeben. Sie werden 
auf die mit Xachgebiihr belasteten Sendungen geklebt 

und entwertet. Daneben dienen die Portomarken (von 
Briefmarkensammlern auch Zahlmarken genannt) ver
schiedentlich auch noch andern postdienstlichen Ver
rechnungszwecken. Eine erste Ausgabe von Porto· 
marken veranstaltete Frankreich im Januar 1859; als 
nachstalteste folgen die von Baden (Landpost) und 
Bayern 1862 verausgabten Portomarken. 

Portopauschsummen s. Portoablosung 

Portotaxe. Friiher iibliche Bezeichnung fiir die Ge
biihrentarife und die amtIichen Werke, in denen diese 
Gebiihren zusammengestellt waren, spater insbesondere 
Bezeichnung fiir ein im Postbetriebe gebrauchtes Buch, 
das die PAnst in Deutschland und Osterreich - Ungarn 
mit Angabe ihrer Taxquadrat(Taxviereck)nummer und 
ihrer Entfernungszone enthielt. 

Durch den zweiten Nachtrag vom 26.2.1857 zum deutsch-
5sterreichischen Postvereinsvertrag (s. deutsch-5sterreichischer Post
verein) vom 5. 12. 1851 waren fiir das Vereinspostgebiet Fahrpost
tarife eingefiihrt worden, die auf Entfernungsstufen von je 4 Meilen 
Luftlinie beruhten. Zur Berechnung der Entfernungen war das ganze 
Vereinspostgebiet in bezifferte gleichseitige Vierecke von 4 Meilen 
Seitenliinge eingeteilt. AIle in einem solchen Viereck gelegenen Orte 
hatten die Taxe des Viereckmittelpunktes. Die von den Viereckseiten 
durchschnittenen Orte wurden dem 5stlich, siidlich oder siid5stlich 
der Schnittlinie liegenden "Taxquadrat" zugeziihlt. Die Entfernungen 
wurden - abgesehen von den Entfernungen bis zu 20 Meilen, die 
von Ort zu Ort gemessen waren - von Viereckmittelpunkt zu Vier
eckmittelpunkt berechnet. Urn die Vertragsbestimmungen in die 
Wirklichkeit zu iibersetzen, brauchte man ein Verzeichnis aller 
beteiligten PAnst mit Angabe ihrer "Taxquadratnummer". Jede 
P Anst mu/3te ein solches Verzeichnis erhalten, und in ihm mu/3te 
handschriftlich angegeben werden, welchen "Progressionssatz" jede 
andre PAnst hatte, d. h. wie viel Entfernungsstufen ihr Taxviereck
mittelpunkt vom eigenen Taxviereckmittelpunkt ablag. Urn dies 
festzustellen, hatte man besondere "Entfernungstafeln", ein dickes 
Buch, das aile Taxfeldnummern in wagerechter und senkrechter 
Anordnung enthielt und am jeweiligen Schnittpunkt den Progres
sionssatz. Die Zahl der Taxvierecke betrug 1475. Die Entfernung 
vom Mittelpunkt wurde arithmetisch nach dem pythagoriiischen 
Lehrsatz ausgerechnet. Zu diesem Zweck war eine Karte der Tax· 
felder mit wagerechten und senkrechten Reihennummern versehen. 
Die Unterschiede der wagerechten und senkrechten Reihennummern 
zu den beiden gegebenen Taxvierecken ergaben die Seiten eines 
rechtwinkligen Dreiecks, dessen Grundlinie die gesuchte Ent
fernung . war. 

Nach diesen Richtlinien waren die ersten Portotaxen aufgestellt. 
Flir Preu/3en wurde je eine Ausgabe 1860 und 1866 herausgegeben. 
Sie enthielt nur au/3erpreu/3ische Orte, da fiir den innern Verkehr 
andre Entfernungsstufen (von 5 zu 5 Meilen) galten. Am 1. 1. 1868 
trat ein neuer gleichmiil3iger Tarif fiir den innern und den Wechsel
verkehr (s. d.) mit 17 Entfernungsstufen (s. Pakete) in Kraft. Gleich
zeitig wurden die Taxvierecke verkleinert. An die Stelle der 1475 
Vierecke mit 411Ieilen Seitenliinge traten 5675 Vierecke mit 2 Meilen 
Seitenlange. Die neuen, noch 1867 gedruckten Portotaxen enthielten 
jetzt samtliche Postorte von Deutschland, Osterreich und Luxem
burg. In der nachsten Ausgabe (von 1871) waren auch schon die 
Postorte des neu erworbenen Reichslandes Elsa/3-Lothringen ent· 
halten. Seitdem sind nach Bedarf, wenn die Biicher durch zahl· 
reiche Berichtigungen und starken Gebrauch uniibersichtlich ge· 
worden waren, Neuausgaben erschienen, die weitere Vervollkomm
nungen brachten. An die Stelle der "Progressionssiitze" traten 
"Zonen", vom 1. 1. 1874 ab auf 6 verringert. Bei den Ortsnamen 
wurde die Eigenschaft der vorhandenen Post· und TelegraphenAnst 
naher bezeichnet und der OPDBezirk angegeben. Au/3erdem wurde 
die Portotaxe durch Aufnahme der Gebiihrensiitze fiir Paket
und Wertsendungeu und durch Auffiihrung der BPA mit ihren 
Bahnstrecken sowie der deutschen P Anst im Ausland vervollstandigt, 
so da/3 sie ein wertvolles Auskunftsbuch liber aIle deutschen PAnst 
darstellte. 

Die Portotaxe war bis 31. 9. 1919 in Gebrauch. Am 1. 10. 1919 
wurde sie entbehrlich, weil ein neuer Pakettarif eingefiihrt wurde, 
der nur 2 Zonen, Nah· und Fernzone, kannte. Die Orte der Nah
zone liellen sich leicht auf einer "Ubersicht in Aushangform auffiihren. 
Als am 1. 4. 1923 wieder 3 Zonen eingerichtet wurden (s. Zonen
einteilung), erhielten die P Anst statt der friiheren Portotaxe ein 
"Verzeichnis der Postanstalten im Deutschen Reich mit Zonen
angabe" und einen Zonenweiser. PA mit lebhafterem Verkehr 
rlickten die Zonenzahlen fiir die Orte der 1. und 2. Zone hand-
schriftlich in das neue Buch ein. K. Schwarz. 

Portovergiinstignngen (s. auch Portofreiheiten) be. 
standen friiher flir AngehOrige des Mannschafts· und 
Unteroffiziersstandes in Heer und Marine. Sie betrugen 

a) in PreuBen 

1826 (durch Kabinettsorder vom 30. 12. 1825 genehmig
tes Abkommen zwischen dem GP A und dem Kriegs
ministerium vom 26. 12. 1825) 
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von und an Soldaten 
1. Briefe bis 1 Lot nicht tiber 2 Silbergroschen, 

"2"",, 4 " 
tiber 2 Lot die gewohnliche Briefgebtihr. 

2. Pakete bis 6 Pfund doppelte Briefgebtihr, jedoch 
nicht mehr als 4 Silbergroschen, 

Pakete tiber 6 Pfund vom Mehrgewicht die ge
wohnliche Paketgebtihr; 

3. Geldsendungen bis 2 Taler 2 Silbergroschen, 
tiber 2 " 10" 4 " 

" 10" 20" 6 " 
tiber 20 Taler die gewohnliche Gebtihr. 

1859 (Vereinbarung des Handelsministers mit dem 
Kriegsminister vom 12. 8. 1859) 

Nur noch an Soldaten 
1. Briefe bis 4 Lot nichts, 
2. Pakete bis 6 Pfund, Gelder in Briefen oder 

Paketen bis 20 Taler nebst Begleitbrief bis 4 Lot 
Gewichtsgebtihr 

bis 10 Meilen . . . I Silbergroschen 
tiber 10 bis 20 Meilen 2 
tiber 20 Meilen . . . 3 

.. Wertgebtihr nichts. 
" 
" 

Uber diese Grenzen hinaus die gewohnliche 
Gebtihr; 

b) im Deutsch- osterreichischen Postvereins-
verkehr 

1851 Briefe an Soldaten nichts; 
1860 "" "bis 4 Lot nichts; 
1868 Keine Vergtinstigungen mehr. 
c) im Norddeutschen Bund und im Reichs

Postgebiet 
1868 (Kabinettsorder vom 28. 1. 1868, mit Gesetzeskraft 

auf Grund des § 5 des Portofreiheitgesetzes vom 
5. 6. 1869, seit 1872 auch ftir Bayern und 
Wtirttemberg gtiltig) 

gewohnliche Briefe (einschl. Postkarten) an Per
sonen des Soldatenstandes des Landheeres und 
de-r Kriegsmarine bis zum Feldwebel, Wacht
meister usw. aufwarts in personlichen Angelegen· 
heiten bis 60 g nichts, 
Postanweisungen bis 15 M 10 Pf., 
gewohnliche Pakete bis 6 Pfund 20 Pf., 

Vermerk "Soldatenbrief. Eigene Angelegenheit des 
Empfangers", aIles andre gewohnliche Gebtihr; 

d) bei der Feld post 1870/71. 
Feldpostbriefe, Feldpostkarten, Zeitungen und Geld

briefe frei; in der Heimat fUr Feldpostbriefe und Feld
postkarten kein LandbriefbesteIlgeld; Pakete mit Zivil
kleidern bei Einberufung und Entlassung frei; 

e) bei der Feldpost 1914-18 
(nach anfanglich etwas abweichenden Satzen) 
Feldpostbriefe bis 50 g } 
Feldpostkarten . . . . . . frei 
Geldbriefe bis 50 g und 150 M 
Briefe tiber 50 bis 250 g . . . 10 Pf. 

" "250,, 500 g . ., .. 20" 
Geldbriefe tiber 50 bis 250 g bis 300 Mbis 20 Pf. 
Geldbriefe tiber 50 bis 250 g tiber 300 bis 

1500 M . . . • . . . . . . . . . . . 40 Pf. 
Postanweisungen nach dem Felde bis 400 M je 

100 M 10 Pf. 
tiber 400-600111 50 Pf., tiber 600-800 M 60 Pf. 

Pakete jedes kg 5 Pf., mindestens 25 Pf. 
Naheres s. Feldpost. 

Durch das Gesetz tiber die Aufhebung der Gebiihren
freiheiten vom 29. 4. 1920 sind aIle Portovergtinstigungen 
aufgehoben worden (s. auch Portofreiheiten). 

Schriftwesen. Niggl S. 51ff.; Aschenborn S. 237ff.; ADA III, 1 
(alt) S. 22ff.; Feldpostdienstordnung vom 30. 4. 1907 nebst AB. 

K. Schwarz. 
Portoverreehnung s. Freimachung von Postsendungen, 

Xachgebiihr 

Portugal. 
I. G esc h i c h t e. Die altesten iiber das Postwesen in Portugal 

vorhandenen Urkunden reichen bis ins 16. Jahrhundert zuriick, doch 
muB schon vor dieser Zeit eine Art von Verkehrsgelegenheit in 
diesem Lande bestanden haben, da Portugal bereits im 13. J ahr
hundert Handelsbeziehungen und Verbindungen zur See mit mehre
ren Staaten Europas unterhalten hat, und auch fremde Ansiedler 
zu jener Zeit sich an verschiedenen Punkten des Landes nieder
gelassen hatten. 

Den ersten General-Postdirektor (correio m6r) ernannte Konig 
Emanuel durch ErlaB vom 6. 11. 1520. Es war dies ein Lufz Homen, 
den Konig Johann III. unterm 2. 8. 1525 in seinem Amte bestatigte. 
Dieser EriaB Johanns III. bildet die Grundlage fiir die Eiurichtung 
der portugiesischen Landespost. Diese hatte danach das ausschlieB
Hche Recht zur Beftirderung von Briefen auf Entfernungen von mehr 
als 5 Meilen durch Boten. Wer zu ihr in Wettbewerb trat, verfiel in 
eine Strafe von 100 Crusados (1 Crusado = 400 Reis = 2,41 Gold
franken), die zwischen dem General-Direktor und dem Angeber halb
scheidlich geteilt wurde. Bis 1565 war es jedoch gestattet, Briefe 
durch Diener und besondern Boten besorgen zu lassen. N ach ihrer 
Ankunft in Lissabon hatten die Boten dem General-Direktor sofort 
ihre Briefschaften zu iibergeben. Die Gebiihren flossen dem General
Direktor zu. Ais Lufz Homen 1532 starb, wurde an seiner Stelle der 
Kabinettssekretar des Konigs Johann III., Luiz Affonso, zum 
General-Postdirektor ernannt. Ihm folgte sein Schwiegersohn 
Francisco Coelho nnd diesem 1579 Manuel de Gouv~a. 1606 nach dem 
Tode des Manuel de Gouv~a iibertrug Philipp III. von Spanien, dem 
Portugal nach dem Tode des Konigs Sebastian zugefallen war, die 
Stelle des General-Direktors an Manuel Gomes da Matta gegen 
Zahlung von 60 000 Crusados, eine Summe, deren fiir die damalige 
Zeit ungewohnliche Hohe beweist, welche Bedeutung die portu
giesischen Posteiurichtungen schon erlangt hatten. Der General
Direktor genoB zu jener Zeit zahlreiche Vorrechte; er zahlte zu den 
hochsten Beamten des koniglichen Hauses, seine Oberbeamten, 
Boten, Postmeister, Posten waren nicht der Gerichtsbarkeit der 
andern koniglichen Minister unterworfen, die Boten waren von ge
wissen Staatslasten, wie z. B. von der Zahlung der Steuern befreit 
und durften, wenn sie unterwegs waren, wegen Schulden nicht ins 
Gefangnis geworfen werden. Von 1606-1797 war das Postwesen 
ein Vorrecht der Familie Gomes da Matta. 1664 veroffentlichte die 
General-Postdirektion eine PO (Regimento do correio-m6r). Die 
Stellung des General-Direktors war der Regierung gegeniiber so unab
hangig, daB der erste zwischenstaatliche Postvertrag am 20. 2. 1705 
in London ohne Vermittlung der portugiesischen Regierung abge
schlossen wurde. Der Vertrag wurde zu London von dem General
Direktor Luiz Victorio de Souza Coutinho da Matta, Joao Duarte da 
Costa und dem englischen General-Postmeister Thomas Frankland 
unterzeichnet. In dem Vertrage wurde pin regelmaBiger Postsachen
austausch zwischen Portugal und GroBbritannien durch Postschiffe 
verabredet, die die britische Regierung wochentlich einmal zwischen 
Falmouth und Lissabon lanfen lieB. Am 1. 11. 1747 kam ein Vertrag 
zwischen dem General-Postverwalter von Spanien, D. Pedro Sim6 
und den Vertretern des portugiesischen General-Postdirektors 
Fernando Pereira da Silva und Antonio Daniel zustande, nach dem 
die portugiesische Postverwaltung an die spanische fiir die BefOrderung 
der aus Frankreich, Italien, Flandern und den Landern jenseits der 
Pyrenaen herriihrenden, durch Spanien gehenden Briefe nach Portu
gal, von der franzosischen bis zur spanisch-portugiesischen Grenze, 
950 Reis fiir jede Unze zu zahlen hatte. Bei den von den portu
giesisehen General-Direktoren eingefiihrten Verwaltungseinrichtungen 
verblieb es, abgesehen von einigen unbedeutenden Auderungen, bis 
zum Jahre 1852. Jede PAnst wurde von einem Agenten (Correio 
assistente) geleitet, der die Briefpakete abfertigte, seine Angestellten 
und Hilfsarbeiter selbst besoldete und daflir die Gebiihr fiir die von 
ihm verteilten Briefe sowie die Versicherungsgebiihr flir die ab
gesandten Wertbriefe erhielt; dagegen hatte er an den General
Direktor ein bestimmtes Pachtgeld zu entrichten, dem aus freien 
Stiicken ein Gcschenk beigefiigt wurde. Dieses war unter dem Namen 
Pitan(;a bekannt und wurde noch lange Zeit nach der lJbernahme der 
Post durch den Staat beibehalten. Nur die PAnst in Lissabon und 
9porto wurden, weil sie die bedeutendsten waren und die hochsten 
lJberschlisse crzielten, flir Rechnung der General-Direktoren be
trieben. 1797 wurden die Posten nach Abfindung der Familie Matta 
zum Staatseigentum erklart. Die obere Leitung des Postwesens 
wurde dem Staatssekretar der auswartigen Angelegenheiten iiber
tragen, und zum ersten Ober-Intendanten der Posten Jose Diego 
lIfascarenhas Netto ernannt. Am 1. 4. 1799 trat eine PO in Kraft, 
die den Betriebs- und Verwaltungsdienst des portugiesischen Post
wesens regelte und bestimmte, daB es fiir Rechnung des Finanz
ministeriums verwaltet werden solie. Am 6. 6. 1799 erschien eine 
Dienstanweisung, die Zeit und Ort der Eroffnung der Briefpakete 
festsetzte und Vorschriften liber die Anfertigung der Listen, die Ver
teilung der Briefschaften und iiber die Verantwortlichkeit der 
Beamten enthielt. Die Dienstanweisung empfahl ferner, urn die 
Sicherheit bei Beforderung von Geldsendungen zu erhOhen, die Be
nutzung einer Art Wechsel (letras activas), mit denen die Beteiligten 
sich beliebig hohe Summen iibersenden konnten. Am 12. 2. 1800 
wurden in Lissabon und den benachbarten Orten Briefkasten an
gebracht und Bricftrager angestellt. Die Stadt Lissabon wurde in 
17 Bezirke eingeteilt, deren jeder iiber 2 Briefkasten und einen Brief
triiger verfiigte, der "kraftig gebaut und ehrlich" (mo(;o vigoroso e 
fiel) sein muBte. Die Postvorsteher blieben nach wie vor eine Art von 
Pachtern, die gegen eine an den Staat zu entrichtende Pacht ihre 
Einnahmen behielten und die Kosten der von ihnen verwalteten 
P Anst trugen. Die Zahl der P Anst wurde jedoch wesentlich vermehrt, 
und der Gang der Posten beschleunigt und besser geregelt; ferner 
flihrte J. D. lIfascarenhas N ctto das Postanweisungsverfahren und: 
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die Zustellung durch Eilboten ein. Eine PO vom Jahre 1810 sah die 
Personenbefiirderung vor. 1811 regeite Lourenoo Antonio de Araujo 
die Befiirderung der Einschreibsendungen im innern Verkehr, wobei 
gleichzeitig auch die Wertangabe auf diesen Sendungen fiir zulassig 
~rklart wurde. 1817 veriiffentlichte die Postverwaltung ihre erste 
Karte, mit Angabe der Tage, an ,denen die Posten von Lissabon 
abgingen und am Bestimmungsort ankamen und der Tage der Riick
tahrt nach Lissabon. Aus dieser Karte geht hervor, daB zu jener Zeit 
184 P Anst auf dem portugiesischen Festlande bestanden, von denen 
keine mehr als dreimal wiichentlich Briefschaften absandte oder 
erhielt. Durch Verordnnng der Cortes vom 17. 7. 1821 wurde zwischen 
Portugal und den Inseln Madeira, Fayal, Terceira und S. Miguel eine 
monatliche Seepostverbindnng durch Schiffe von leichterer Bauart 
eingerichtet, deren Kapitane fiir die regelmaBige Befiirderung der 
Postsachen verantwortlich waren. Von jener Zeit ab bis 1852 trat 
im portugiesischen Postwesen Stillstand ein. Der Staat selbst ver
waltete nur eine kleine Anzahl von P Anst, wahrend die iibrigen an 
die Correios assistentes verpachtet blieben. Der EriaB vom 29. 4. 1826 
gewiihrleistete die Unverletzlichkeit des Briefgeheimnisses und setzte 
Strafen fest gegen die Beamten, die sich Verletzungen zuschulden 
kommen lieBen. Durch die Erlasse vom 27. 10. 1852 und vom 
4. 5. 1853 wurde die Freimachung mit Freimarken und eine einheit
liche Gebiihr im innern Verkehr des Landes eingefiihrt; die Ver
pachtung der P Anst an die Correios assistentes hiirte auf, und an 
deren Stelle traten vom Staate besoldete Postdirektoren; die ge
samten Einnahmen wurden an die Staatskasse abgefiihrt, die Haupt
verwaltung ausgebaut, die Pflichten der Beamten genauer bestimmt, 
zwischen einer groBen Zahl von Orten tiigliche Postverbindungen 
eingerichtet nnd die Zustellungseinrichtungen erweitert, die Ver
bindungen im Innern verbessert, das Postanweisungsverfahren ver
vollkommnet, Vertrage mit dem Auslande abgeschiossen, Bahnposten 
eingerichtet und die Gebiihrensatze der verschiedenen Arten von 
Versendungsgegenstiinden nach und nach ermiiBigt. Dem Welt post
verein trat Portugal am 1. 7. 1875 bei. Seit 1880 sind Post und Tele
graphie vereinigt. Am 2. 9. 1912 wurde die Postsparkasse ein
gerichtet. 

II. Verfass ung. An der Spitze des portugiesischen 
Postwesens steht der "Generaldirektor der Posten und 
Telegraphen" (director geral dos correios e telegraphos). 
Ihm zur Seite steht ein Verwaltungsrat, in dem der 
Generaldirektor den Vorsitz fiihrt. Der Verwaltungsrat 
setzt sich zusammen aus oberen Beamten der Haupt
verwaItung, aus je einem Abgeordneten der Lissaboner 
Handelskammer, der portugiesischen Industriekammer 
und der portugiesischen Landwirtschaftskammer. In 
Lissabon und Porto sind besondere, unmittelbar unter 
der Hauptverwaltung stehende Dienstabteilungen fiir 
den Briefpost-, Paketpost- und Bahnpostdienst ein
gerichtet. Die AuswechslungsP Anst in Vilar Formoso 
und Pampilhosa unterstehen gleichfalls der Hauptver
waltung. Der Post-, Telegraphen- und Fernsprechdienst 
in den Bezirken Aveiro, Beja, Braga, Bragan9a, Castelo 
Branco, Coimbra, Evora, Faro, Guarda, Leiria, Lissabon, 
Portalegre, Porto, Santarem, Viana do Castelo, Vila Real, 
Vizeu, Angra do Heroismo, Horta, Ponta Delgada und 
Funchal wird von "Dienstschefs" (Chefes de servi90) 
geleitet, denen die P Anst ihres Bezirks unterstellt, die 
aber zugleich auch Vorsteher des HauptP A .c,ler Bezirks
hauptstadt sind. Die PAnst zerfallen in PA (Esta9aos) 
und P Ag (Depositarios de caixas de correio), die P A 
in vier Klassen. Nur bei den PA der 1.){lasse ist plan
maBiges Personal beschaftigt. Bei den P A 2. bis 4. Klasse 
sind die Vorsteherstellen mit mannlichen oder weiblichen 
Nichtfachbeamten besetzt. Das nachgeordnete Personal 
dieser PA steht zu den Vorstehern im Vertragsver
haltnis. 

III. Beamtenverhaltnisse. Fiir den Eintritt in 
den Beamtendienst ist eine Aufnahmepriifung vor
geschrieben, Mindestalter 18, Altersgrenze 25 Jahre. 
Die Anwarter miissen die Telegraphenschule besucht 
haben und Franzosisch, bei Beschiiftigung in Lissabon 
oder Porto auch Englisch konnen. Sie werden nach 
bestandener Priifung als "Hilfsaspiranten" zunachst 
pro beweise beschiiftigt; Beforderung zu "Aspiranten" 
(1. und 2. Klasse), "Offizialen (1. und 2. Klasse), "Unter
chefs" und "Dienstchefs". Das Personal des unteren 
Dienstes in Lissabon und Porto besteht aus Brieftragern 
(Carteiros), Kastenleerern (Encarregados de abertura 
de receptaculos postaes), Stemplern (Marcadores da 
correspondencia) und Briefverteilern (Divisores de posta 
internal. Die Beamten des unteren Dienstes bei den 
iibrigen PAnst heiBen Zusteller (Distribuidores), im 
Landzustelldienst Landzusteller (Distribuidores ruraes). 

IV. Postzwang erstreckt sich auf die Beforderung 
von Briefen, Kartenbriefen, Postkarten und verschlos
sene Sendungen jeder Art sowie auf gerichtliche Ur
kunden. Ausgenommen sind Briefschaften, die der Ab
sender selbst oder durch Diener befordert oder durch 
einer Beforderungsanstalt nicht angehorende Personen 
unentgeltlich befOrdern laBt; freigemachte Briefe, die 
vor der Beforderung zur Abstemplung der Marken bei 
einer PAnst vorgelegt worden sind; Briefe, die innerhalb 
des Weichbilds einer Stadt von Personen befordert 
werden, die daraus kein besonderes Gewerbe machen. 

V. Portofreihei t genieBt nur der den Post-, Tele
graphen- und Fernsprechdienst betreffende amtliche 
Schriftwechsel. 

VI. Betrieb. 
A. Briefpost. Briefe (cartas). Keine Gewichts- und Ausdehnnngs

beschriinkung, doch miissen die Briefe zur Versendung mit der Brief
post geeignet sein. Gebiihrenstufen 20 g. Kartenbriefe (cartas
bilhetes), auch solche mit Antwort sind eingefiihrt. Postkarten 
(bilhetes postaes). Nicht amtlich ausgegebene zulassig, Ausdehnungs
grenze 14 x 9 cm. Zeitungen und Zeitschriften (jornaes). 
Meistgewicht 2 kg. Keine Ausdehnungsbeschriinknngen. Zeitungen 
usw. miissen wenigstens teilweise freigemacht sein. Die Befiirderungs
gebiihr kann vierteljiihrlich im voraus bar entrichtet werdeu; die 
Zeitungspakete miissen alsdann in der Aufschrift den Vermerk 
"Avenoa" tragen. Die Vorsteher der AufgabePAnst sind in diesem 
Faile fiir die zureichende Entrichtung der Gebiihr verantwortlich. 
Es ist den Zeitungsverlegern gestattet, fiir denselben Ort bestimmte 
Zeitungen ohne die Aufschrift der Empfiinger an die AbsatzPAnst 
zu richten. Bei dieser Ver5endnng ist die Zahl der Zeitungen in der 
Aufschrift des Zeitnngspakets zu vermerken und die Gesamtgebiihr 
in der Aufschrift durch Freimarken zu verrechnen. Solche Zeitungen 
werden nach Listen zugestellt. Drucksachen (impressos) miissen 
wenigstens teilweise freigemacht sein. Meistgewicht 2 kg, keine 
Ausdehnungsbeschriinknngen, doch miissen die Sendungen zur Be
fiirderung mit der Briefpost geeignet sein. Fiir die Drucksachen 
gelten im allgemeinen die Bestimmungen des Weltpostverkehrs. 
Gebiihrenstufen 50 g. Fiir Preisverzeichnisse, Ankiindignngen usw., 
die in einer Anzahl von mindestens 1000 Stiick am Schalter auf
geliefert werden, besteht ermiiBigte Gebiihr. Fiir solche Drucksachen 
ist Barfreimachnng zuliissig bei einer Auflieferung von mindestens 
10000 Stiick vierteljiihrlich. Geschliftspapiere (papeis com
merciaes e manuscriptos) miissen mindestens teilweise freigemacht 
sein. Keine Gewichts- und Ausdehnnngsbeschrlinkungen, doeh miissen 
die Sendnngen zur Befiirderung mit der Briefpost geeignet sein. 
Erste Gebiihrenstufe 250, die weiteren 50 g. Waren proben 
(amostras de mercadorias) diirfen nicht das Gewieht von 1000 g nnd 
in keiner Richtung 30 ern iiberschreiten, sie miissen wenigstens teil
weise freigemaeht seln. Gebiihrenstufen 50 g. Misehsend ungen 
sind zugelassen. Eingesehriebene Seno ungen (correspondencia 
registada). Aile Briefpostsendnngen kiinnen eingeschrieben werden. 
Freimachnngszwang. Dem Vermerk "einschreiben" bei Sendnngen 
aus dem Briefkasten wird keine Folge gegeben. Bei Verlust einer 
Einschreibsendung Ersatz von 9 Escudos (1 Escudo = 100 centavos). 
Postlagernde Sendungen werden bis zum Ablauf des auf den 
Eingangsmonat folgenden Monats zur Verfiigung des Empfiingers 
gehalten. Sie unterliegen einer besonderen Gebiihr. Ala Eilsendungen 
(correspondencia por expresso) sind nur Einschreibsendungen, Briefe 
und Kiistchen mit Wertangabe, Postanweisungen und Naehnahmen 
zulassig. Sie werden mit dem Stempel "Proprio" bedruckt. 

B. Wertbriefe (cartas registadas corn valores declarados). 
Briefe mit angegebenem Wert diirfen nur Wechsel, Schecke, Bank
noten, Rentenbriefe, Aktien, Schuldverschreibungen, Lose der 
staatlichen Lotterie, Freimarken, verstempeltes Papier, Zins- und 
Anteilscheine usw. enthalten. Schmucksachen, Edelsteine, Gold
und Silberbarren, Geld und andre Wertgegenstiinde miissen in Wert
kiistchen (caixas com valor declarado) versandt werden. Meistgewicht 
der Wertkiistchen 1 kg. Ausdehnungsgrenze 20 x 10 X 10 cm. 
Wandstarke der Holzkiistchen 8 mm. Die Kiistchen sind kreuzweise 
zu umschniiren und die Schnurenden anzusiegeln, die Schnur ist 
gleichfalls an den vier Seitenwanden festzusiegein. Die obere und 
untere Fliiche des Kiistchens miissen mit weiBem Papier iiberzogen 
sein, das zur Anbringung der Aufsehrift, der Wert- und Inhalts
angabe, der Freimarken nnd der Stempelabdriieke bestimmt ist. 
Fiir Briefe und Kiistchen ist derselbe Hiichstbetrag der Wertangabe 
vorgeschrieben. Bei Briefen wird auBer der Gebiihr fiir einen Ein
schreibbrief gleichen Gewichts eine Versieherungsgebiihr nach 
Betragstufen erhoben. B.ei Wertkiistchen sind die Gewichtsstufen 
bis 100, 500 nnd 1000 g; Gebiihrenstufen wie bei Wertbriefen. Bei 
Veriust oder Beschadignng, hOhere Gewalt (Krieg, Biirgerkrieg, 
Feuersbrunst, Schiffbruch usw.) ausgenommen, Ersatzleistung in 
der Grenze der Wertangabe. 

C. Postanweisungen (vales de correio). Es gibt solche auf 
einen bestimmten Empfiinger, auf den Inhaber und Dienst-Post
anweisungen zum Ausgleieh von Geldbetriigen zwischen PAnst. Die 
Postanweisungen auf den Inhaber werden ohne Bezeichnung eines 
Empflingers ausgestellt. Der Meistbetrag ist verschieden, je nach
dem es sich urn Postanweisnngen nach den Provinzial- nnd Kreis
hauptstadten oder nach andern Orten handelt. Der Auflieferer hat 
die fiir die Ausfertigung der Postanweisung niitigen Angaben auf 
einem besondern Vordruck niederzuschreiben, auf Grund dessen der 
Annahmebeamte die Postanweisung ausf.ertigt. Die tJbermittlung 
der Postanweisung an den Empfiinger ist Sache des Absenders, die 
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AufgabePAnst iibersendet der BestimmungsPAnst einen Ein
zahlungsschein, der zur Vergleichung mit der Postanweisung bei. der 
Auszahlung dient. Bei der Auflieferung soll der Absender semen 
Namen Stand und Wohnung angeben; weigert er sieh, so kann er 
diese Angaben durch den Vermerk "anonym" ersetzen. In solchen 
Fallen hat der Absender bei Unzllstellbarkeit !,ei~en Anspruch .auf 
Riickzahlung. Gebiihr nach Betragsstufen. Die "Ubertragllng emer 
Postanweisung auf eine dritte Person ist zuHissig. Die Post
anweisungen werden ausgezahlt in Lissabon bei der Kasse der 
Hauptfinanzverwaltung, in den Provinzialhauptstadten von den 
Agenturen der Bank von Portugal, an and~rn Orte~ von d~n. Ste~er
einnehmern. Die auszahlenden Beamten, die dem Fma!lzIDIillstermm 
unterstehen erhalten fiir jede ausgezahlte PostanweIsung von der 
Postverwaltllng eine Vergiitung. Fiir den innern Verkehr gibt die 
Postverwaltung Postbons (s. d.) mit dreimonatiger Giiltigkeit aus. 

D. Nachnahme (Cobranca) ist zuHissig. bei eingeschrieb~nen 
Sendungen, Briefen und ~a~tch,,!n mit Wertangabe. A~ del? DI!!n~t 
nehmen nur die HauptP A m Lissabon und Porto SOWIe die PAm 
den Bezirks- und Kreishauptstadten teil. Fiir die "Ubermittlung der 
eingezogenen Betrage wird auBer der Postanweisungs- eine Nach
nahmegebiihr nach Betragsstufen erhoben. Bei Verlust einer Naeh
nahmesendung vor der Einziehllng des Betrages wird eine Ent
sehadigung von 9 Escudos gewahrt, fiir die eingezogenen Betrage 
leistet die Postverwaltung Gewahr. 

E. Posta uftrage (Cobranca de recibos, letras e obrigacoes). 
Mit dem Dienst befassen sich aUe am Postanweisungsdienst teil
nehmenden PAnst. Zur Einziehung mit Postauftrag sind aIle auf 
Sicht zahlbaren Handelspapiere (Empfangsanerkenntnisse, Weehsel, 
Schecke Zins- und Anteilscheine, Schuldverschreibungen usw.) zu
gelassen'· ausgeschlossen sind zu protestierende sowie an einem 
bestimmten Falligkeitstag vorzuzeigende Papiere. Meistbetrag wie 
bei Postanweisungen. Die Postauftragsbriefe miissen offen a~f
geliefert werden unter Beifiigu~g eines Po.stauftr~gsv~rdrucks. m 
doppelter Ausfertigung. Auf der emen Ausfertlgung wlfd die Vorzelge
gebiihr fiir jedes einzuziehende Papier in Freimarken verrechnet. 
Der Annahmebeamte priift die Ausfertigung des Vordrueks, ver
schlieBt den Brief und erteilt dem Auflieferer einen aus dem Anuahme
buch herauszutrennenden Einlieferungsschein. Auf den Schein und 
in der Briefaufschrift schreibt er die Buchstaben T. C. (Titulos para 
Cobranca) nieder. Ein verschlossener im Briefkasten vorgefundener 
Postauftragsbrief wird zur Eroffnung a~ die Gen~raldir~ktion .~in
gesandt. Bei Ermittlung des Absenders wlfd der Brief an lhn zuruck
gesandt andernfalls als unanbringlich behandelt. Bei der Bestim
mungsP Anst werden die Postauftragsbriefe, soweit moglich, unter 
Hinzuziehung eines Zeugen geoffnet und gepriift. Bei P Anst mit 
Zustelldienst werden die Papiere den Schuldnern durch Brieftrager 
vorgezeigt, bei den iibrige~ P Ans~ erhalten die Zah~ungspflichtigen 
eine Aufforderung zur Einlosung bmnen 5 Tagen. Bel der Zustellung 
nichteingelOste Papiere werden nach Ablauf von 5 Tagen nochmals 
vorgezeigt. Nicht eingeliiste Papiere werden dem Absender unter 
amtlicher Einschreibung zuriickgesandt. Die eingezogenen Betrage 
werden dem Glaubiger nach Abzug der Gebiihren mit Postanweisung 
iibersandt. Bei Verlust eines Postauftragsbriefs zahlt die Post
verwaltung eine Entschadigung von 9 Escudos; fiir die eingezogenen 
Betrage leistet sie Gewahr. 

F. Postzeitungsdienst. An diesem Dienst nehmen die zum 
Postanweisungsdienst zugelassenen P Anst teil. Die Tatigkeit der 
P Anst besteht in der Einziehung der Bezugsgelder und "Ubermittlung 
an die Verleger mit Postanweisung unter Abrechnung einer Ver
mittlungsgebiihr. Die Grundlage fiir die Einziehung der Zeitungs
gelder bildet eine iiber die Bezugsbedingnngen AufschluB gebende 
Zeitungspreisliste. Die durch die P Anst bestellten Zeitungen haben 
die Verleger in derselben Weise wie die iibrigen Zeltungen (s. unter 
A. Briefpost, Zeitungen) aufzuliefern. 

G. Postpakete (encommendas postaes). Meistgewicht 6 kg, 
Rauminhalt darf 25 cdm nicht iiberschreiten; Mindestlange 10, 
Hiichstli1nge 60 cm. Einschreibung, Wertangabe nnd Nachnahme 
zugelassen; fiir Wertangabe und N achnahme sind Hiichstbetrage 
festgesetzt. Einheitsgebiihr, Freimachungszwang. Keine Paketkarte. 
In den griiBern Stadten Zustellung, bei den iibrigen PAnst Abholung 
auf Grund einer Benachrichtigung. Fiir nicht binnen 8 Tagen ab
geholte Pakete wird eine Lagergebiihr (Taxa de armazenagem) 
erhoben. Kein Ersatz bei Verlust oder Beschadigung eines gewiihn
lichen Pakets. Flir Wert- und Einschreibepakete Ersatz wie bei 
Wert- und Einschreibbriefen. 

H. Postsparkasse. Mindesteinlagen und Hiichstguthaben sind 
festgesetzt. Das Hiichstguthaben iibersteigende Betrage bleiben 
zinslos. ZinsiuB 3 vH, die Zinsen werden am 30.6. jeden Jahres 
dem Guthaben zugeschrieben. Auch Minderjahrige kiinnen Sparer 
werden, Minderj1lhrige unter 7 Jahren kiinnen keine Abhebungen 
machen, Minderjahrige von 7 bis 16 Jahren nur mit Einwilligung 
ihrer Eltern. Fill die Zuriiekziehung von Guthaben ist von be
stimmtem Betrag ab Kiindigung vorgesehrieben. Die Postsparkasse 
fiihrt einen von der Postverwaltung getrennten Haushalt, die Post
beamten erhalten eine Vergiitung von 2 vT der Einzahlungen. Am 
Ende jeden Jahres veriiffentlicht die Sparkasse einen Rechenschafts
berieht. 

Schriftwesen. L'Union Postale 1883 S. llfl.; Sieblist S. 251ff.; 
Recueil S.709fl. Brandt. 

Post (Begriff). Den Begriff der Post zu bestimmen, 
ist bis auf die jungste Zeit (Kownatzki, s. Schrift
wesen) in zureichender Weise nicht unternommen 
worden. Eine gewisse Grundlage fur die Untersuchung 
ergibt sich aus dem Wortsinne; denn "Post" aus posita, 
zusammengezogen zu posta, bedeutete ursprunglich 
nur den Ort, an dem Boten, Reittiere oder Wagen mit 

bestimmten Zielen gegen bestimmte Gebuhren zur Ver
fiigung standen. Diese Feststellnng genugt aber urn 
so weniger zur Bestimmung des Begriffsin seiner 
jetzigen Bedeutnng, als das Postwesen im Laufe der 
Jahrhunderte auBerordentlich groBen Wandlnngen unter
worfen gewesen ist. Es bleibt daher nur ubrig, den 
Entwicklungsgang der Post in Deutschland kUl'Z zu 
verfolgen, ihr Wesentliches dabei zu ermitteln und 
hieraus den gesuchten Begriff zu bestimmen. 

Wer N achriehten oder Sachen einem andern nicht in Person iiber
mitteln will oder kann, muB dies durch einen Dritten als Boten tun 
lassen· wer sich nieht zu FuB oder mit eigenen Befiirderungsmitteln 
an ein~n andern Ort begeben will oder kann, muB sieh dazu fremder 
Befiirderungsmittel bedienen. Auf diese einfachste Weise hat sich 
auch in geschichtlicher Zeit viele Jahrhunderte hindurch der Verkehr 
in deutschen Landen abgewiekelt. Erst im spatern Mittelalter ergab 
sich insofern ein Fortschritt. als Einzelpersonen und Korperschaften 
mit griiBeren Verkehrsbediirfnissen zu deren Befriedigung das Boten
wesen in der Weise ausbildeten, daB sie an die Stelle der alten Ge
legenheitsboten Berufsboten setzten: Hofboten, Universitatsboten 
Klosterboten, Stadteboten, Ziinfteboten u. a. m. (s. Botenwesen), 
Eine gewisse Regelm1lBigkeit des Verkehrs war bei diesen Einrich
tungen nicht ausgeschlossen; doch dienten sie in der Regel nur den 
Einzelpersonen usw., zu deren Nutzen sie gebildet waren, nicht der 
Allgemeinheit, wenn auch Ausnahmen hin und wieder vorgekommen 
sein miigen. Ein Bruch mit der Vergangenheit und eine Anderung 
nieht nur der Form, Bondern auch dem WeseIl nach war die Ein
fiihrung der Thurn und Taxisschen Posten in Deutschland zu Beginn 
des 16. Jahrhunderts zufolge kaiserlieher Ermachtigung. Sie waren 
standige, der Allgemeinheit zugangliche Verkehrseinrichtungen zur 
Befiirderung sehriftlicher N achrichten mit Wechsel der Boten und 
Reittiere an bestimmten Punkten (Stationen, Relais), auf bestimmten 
Linien (Kursen), mit bestimmten Abgangs- und Ankunftszeiten, 
gegen bestimmte Gebiihren. Zur einfachen N achrichtenbefiirderung 
kam mit der Zeit die Befiirderung von Geld und Kleingiitern (Paketen 
[so d.]); es folgten die VorschuB- (Nachnahme-) Sendungen (s. Post
nachnahmen), Postanweisungen (s. d.), Postauftrage (s. d.) und 
schlieBlich der Postscheckverkehr (s. d.) [einschlieBI. der Postkredit
briefe, s. d.l; es kam ferner hinzu die Personenbefiirderung, und zwar 
ebenfalls mit Wechsel der Begleiter (Postillione) und Gespanne an 
bestimmten Orten, auf bestimmten Linien usw. wie bei der N ach
richten- und Sachbefiirderung. (Der Verkauf von Wertzeichen auf 
fremde Rechnung (s. Wertzeichen fiir Rechnung andrer Verwal
tungen), die Rentenauszahlung u. a. Nebengeschafte stehen in rein 
auBerlichem Zusammenhang mit der Postanstalt, so daB sie auBer 
Betrachtungbleiben miissen.) Von wesentIicherBedeutung ist ferner, 
daB sich die Post im Laufe des letzten und dieses Jahrhunderts unter 
Ausnutzung der technischen Erfindungen und Fortschritte zur Erzie
lung miiglichster Beschleunigung der Befiirderung immer neuer Ver
kehrsmittel bediente. Zum Reittier, zu dem von Zugtieren fortbewegten 
Wagen, zum Ruder- und zum Segelboot oder an ihre Stelle traten 
Eisenbahnen jeder Art, das Dampfsehlff, der Kraftwagen und neuer
dings das Luftfahrzeug; fiir die N achrichtenbefiirderung kommt iiber
dies die Telegraphie in all ihren Spielarten, einschlieBl. des Fernsprech
und Funkwesens, in Betracht. Von der Einfiihrung der Thurn und 
Taxissehen Posten an betrachteten die Kaiser das Postwesen stets 
als ein jus regale minus oder irregulare, d. h. als ein nutzbares, mit 
Bareinkiinften verbundenes Hoheitsrecht, auf dessen Besitz sie 
Anspruch erhoben, dessen Ausiibung oder Betrieb (Regie) sie jedoch 
erbpachtweise dem Hause Thurn und Taxis iiberlieBen. Ebenso war 
nach der Entstehung von Landesposten das Verhiiltnis zwischen den 
Landesherrn und Thurn und Taxis, wenn die Landesherrn es nicht 
vorzogen, die Posten selbst zu betreiben (Brandenburg-PreuBen, 
Kursachsen u. a.). Seit dem Jahre 1867 wird das Postwesen in 
Deutschland ausschlieBlich staatlieh (seit dem 1. 4. 1920 verfassungs
maBig aussehliefllich yom Reiche) betrieben. Ahnlieh wie in Deutsch
land, hat sieh das Postwesen in den andern Kulturstaaten entwickelt; 
als weiterer Geschaftszweig ist in einigen von Ihnen die Postsparkasse 
(s. d.) eingefiihrt. 

Aus dieser Untersuchung ergibt sich folgende Begriffs
bestimmung: Post ist eine dem Gemeinwohle bestimmte, 
dauernd betriebene staatliche Anstalt zur BefOrderung 
VOn Personen, Nachrichten und Kleingutern sowie zur 
Abwicklung von Geldverkehr und Urkundgeschiiften, 
die ihre Einrichtungen jedermann gegen verordnete Be
nutzungsbedingungen, nach bestimmten Verkehrsplanen 
und unter Verwendung aller zur Beschleunigung des 
Betriebs dienenden Verkehrsmittel zur Verfugung stellt. 

Schriftwesen. Beust, Versuch einer ausfiihrliehen Erklarung 
des Postregals. Johann Rudolph Criikers seI. Wwe, Jena 1747/48; 
Hartmann, Entwicklungsgeschlehte der Posten. Bei Franz Wagner, 
Leipzig 1868; Kliiber, Das Postwesen in Teutschland. Erlangen 1811; 
v. d. Borght, Das Verkehrswesen. Hirschfeld, Leipzig 1925. 3. Auf
lage; Ohmann, Die Anfiinge des Postwesens und die Taxis. Duncker 
und Humblot, Leipzig 1909; Riibsam, Johann Baptista von Taxis. 
Herdersche Verlagsbuchhandlung, Freiburg i. Br. 1889; Kownatzki, 
Geschichte des Begriffes Post nebst einem Anhang iiber die Ent
stehungszeit der Post. Dissertation, Bonn 1923; Archlv 1923 S. 377fl.; 
Art. Post im Handwiirterbuch der Staatswissenschaften. Bd. VI. 
Gustav Fischer, Jena 1925. 

Niggl. 
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.. Postablagen ist die in fremden Liindem (z. B. Belgien, 
Osterreich, Schweiz, Tschechoslowakei usw.) gebrauch
liche Bezeichnung fiir PAnst klein en Umfangs, die etwa 
den Postagenturen (s. d.) oder Posthilfstellen (s. d.) der 
DRP entsprechen. 

Friiher gab es diese Bezeichnung fiir P Anst mit schwaehem Verkehr 
auch in Bayern; sie wurde 1898 beseitigt. Wiirttemberg hatte sie 
ebenfalls. Postablagen wurden dort in kleinen Orten errichtet, die 
abseits der Bahn lagen (zuerst 1855; Einrichtung stammte aber 
schon aus Thurn und Taxisscher Zeit). Die Bezeichnung verschwand 
1876; an !hre Stelle trat der Name Postagentur. 

Postablieferungsscheiu s. Ablieferungsschein 
Postabteile (Abb.) bilden einen Teil des Eisenbahn

gepackwagens und sind durch olivgriinen Anstrich sowie 
die Aufschrift "Reichspost" kenntlich gemacht. Das 
Postabteil ist gegen den Gepackraum durch eine Zwischen· 
wand getrennt und durch bescindere Tiiren von auBen 
zuganglich. Die preuBische Postverwaltung benutzte 

unterschleden. Am 1. 5. 1871 wurde der Klassenunterschied der P A 
wieder beseitigt. Seit der Verschmelzung von Post und Telegraphie 
(1. 1. 1876) wurden die P Anst in Postamter I. Klasse (bisher P A 
ohne Zusatz), "Postamter II. Klasse" (bisher Postverwaltungen) 
und "Postamter III. Klasse" (bisher Postexpeditionen) eingeteilt. 
Diese Scheidung fiel Mitte 1924 wieder weg. Seitdem werden die PA 
entsprechend den friiheren 3 Klassen als solche groJleren, mittleren 
und geringeren Urnfangs und nach den Besoldungsgruppen be
zeichnet, in die die Amtsvorsteherposten elngereiht sind. 

In Bayern hieJlen die groJlem PAnst seit 1808 ebenfalls , Post
amter". Am 1. 11. 1898 wurden die P A nach ihrem Geschiiftsm'nfang 
in solche I., II. und III. Klasse eingeteilt. Diese Scheidung fiel wie 
im alten Reichspostgebiet 1924 wes. S. auch Bayerische Post. 

In Wiirttemberg gab es vor "Ubergang der Post auf den Staat 
(1. 7. 1851) iiir die groBeren PAnst (mit Poststall) ebenfaIIs die Be
zeichnung "Postamt". 1876 erhielten die PA und die Postexpe
ditionen die ge~einsame Bezeichnung "Postamt". 1m Jahre 1893 
wurde iiir die P A die Dreiklasseneinteilung wie 1m alten Reichspost
gebiet eingeftlhrt, sie ist ebenfalls 1924 verschwunden. S. auch 
Wiirttembergische Post. 

Schriftwesen. Stephan S. 193, 706; Zum 50jahrigen Bestehen 
der Oberpostdirektionen. Berlin 1899; Brunner, Das Postwesen in 
Bayern in seiner geschichtlichen Entwicklung von den Anfangen' 

Postabteil. 

solche Abteile anfanglich in allen schnellfahrenden Ziigen. 
Sprter kehrte sich das Verhaltnis urn und die Abteile 
werden heute nur auf Nebenstrecken oder in solchen 
Ziigen benutzt, wo sich wegen des schwachen Verkehrs 
die Einstellung eines besonderen Bahnpostwagens nicht 
lohnt. 1880 wurde als Regel festgesetzt, daB die Abteile 
nicht langer als 4 m sein durften. J etzt bestehen fiir 
die Postabteile in zweiachsigen Gepackwagen Muster
blatter, die eine Lange von 3691 und eine Breite von 
2771 mm vorsehen. FUr drei- und vierachsige Gepack
wagen werden die Abmessungen der Postabteile von 
Fall zu Fall zwischen Post und Eisenbahn vereinbart. 

Die Kosten der Einrichtung und Unterhaltung der 
Postabteile tragt die Post. Fiir die Beforderung der 
Postabteile wird eine Vergiitung gezahlt, die sich nach 
der Zahl der Achskilometer (~. d.) richtet. Die Achs
kilometer der Postabteile und der sonstigen fiir Post
zwecke in Eisenbahnwagen benutzten Abteile werden 
in der Weise ermittelt, daB die fiir den ganzen Wagen 
festgestellte Achskilometerzahl auf das Abteil nach dem 
Verhaltnis seiner Lange zur Wagenlange berechnet wird. 

Die Bezeichnung PPost an den Wagen bedeutet: zwei
oder dreiachsiger Gepackwagen mit Postabteil, die Be
zeichnUJ!g PPiiPost: vierachsiger Gepackwagen mit Post
abteil, Ubergangsbriicken und Faltenbiilgen (fUr D-Ziige). 

Postamter (s. auch Bahnpostamter und Postscheck
amter) heiBen im Bereich der DRP die Postanstalten 
(s. d.) groBeren Umfangs. 

Geschichte. Bei der preullischen Post vermittelten den Ver
kehr auf den Postkursen schon unter der Regierung des GroBen Kur
fiirsten (1640-1688) "Postamter", die aber noch nicht in Klassen 
eingeteilt waren. Anfang des 19. Jahrhunderts verblieb bei einer 
Erweiterung der Klasseneinteilung der P Anst die Bezeichnung P A 
den groBeren Anstalten. Einzelne P A hieBen auch OberP A (s. d.) 
und HofPA (s. Hofpostamt). Bei der Umgestaltung der Postver
waltung am 1. 1. 1850 wurden die Postamter in solche I. und II. Klasse 

bis zur Gegenwart. Selbstverlag des Verfassers, Miinchen 1900; 
Weber, Post und Telegraphie im Konigreich Wiirttemberg; W. Kohl· 
hammer, Stuttgart 1901; Postalische Rundschau 1908 S. 466ff. 

Raabe. 
Postagenturen sind PAnst mit geringerem Verkehr, 

die nicht von Berufsbeamten, sondem von Privatper
sonen (Landwirten, Gewerbetreibenden, Lehrern, Guts
sekretaren usw.) im Nebenamte verwaltet werden. Sie 
dienen in erster Linie den Verkehrsbediirfnissen der Be
volkerung auf dem platten Lande; ~aneben gibt es aber 
auch einige PAg in Stitdten. Der Offentlichkeit gegen
iiber fiihren die PAg die gleichen Leistungen aus wie 
die P A, ihre geschaftlichen Einrichtungen sind jedoch 
einfacher. Sie sind nicht selbstandig, sondern haben die 
Eigenschaft von ZweigP Anst und sind in bezug auf die 
gesamten Verwaltungs-, Personal-, Betriebs- und Kassen
angelegenheiten einem benachbarten PA (sag. Abrech
nungsPA) zugeteilt (s. AbrechnungspostanstaIten). 

Neben den PAg mit Vollbetrieb gibt es PAg mit 
einfacherem Betriebe. Diese haben im Gegensatze 
zu den ersten keine bestimmten Dienststunden und 
keinen Zustellbezirk; hinsichtlich der Annahme von 
Postsendungen haben sie im allgemeinen die gleichen 
Befugnisse wie die PAg mit Vollbetrieb; sie fiihren auch 
einen eigenen PostaufgabestempeI. 

Bei der Annahme von Privatpersonen als Post
age n te n wird darauf geachtet, daB sie die notige per
sonliche Eignung besitzen und sich in ausreichend ge
sicherter wirtschaftlicher Lage befinden. Kriegsbescha
digte erhalten bei der Besetzung von Postagentenstellen 
den Vorzug. Die Vergiitung fur die Wahrnehmung einer 
Postagentenstelle richtet sich nach dem Geschitftsumfang 
der PAg. Die PAg mit Vollbetrieb sind in 7 Gruppen 
eingeteilt. Die Vergutung wird monatlich im voraus 
gezahlt; sie steigt von 2 zu 2 Jahren bis zur Erreichung 
des Hochstbetrages. 
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Den Postagenten, die anderweit ein Hauptamt fiihren 
(Lehrer, Eisenbahnbeamte usw.), wird die Vergiitung 
gekiirzt. 

In besonderen Fallen wird an Stelle der Gruppen
vergiitung ein Pauschbetrag gewahrt; dies ist namentlich 
dann der Fall, wenn der Postagent seine Tatigkeit unter 
Ausnutzung seiner Geschaftseinrichtung, Mitverwendung 
seiner Angestellten usw. ausiibt und ihm durch die Ver
waltung der P Ag besondere Vorteile erwachsen. 

Die Verwalter von PAg mit einfacherem Betriebe er
halten einen Pauschbetrag, der auf etwa 1/, der Anfangs
vergiitung der Gruppe VII bemessen ist. 

Postagenten der Vergiitungsgruppen I-III erhalten 
neben ihrer Vergiitung einen Zuschlag, wenn sie 

I. den Dienst selbst verrichten, 
2. naf'hweisen, daB ihre Einnahmen aus andrer Tatig

keit nicht mehr als 40 vH der Postagentenvergiitung 
betragen. Ruhegehalt, Rente, Witwengeld, Geldwert 
eines sog. Altenteils, Miete aus Grundstiicken, Zinsen 
aus Kapital werden dabei nicht beriicksichtigt. 

Ausnahmsweise erhalten diesen Zuschlag, wenn die 
iibrigen Voraussetzungen vorliegen, auch solche Post
agenten, die wegen hohen Alters, Krankheit, Kriegs
beschadigung usw. den Dienst nicht selbst versehen, 
aber auch ihre Arbeitskraft nicht fiir andre Zwecke 
nutzbar machen konnen. Der Zuschlag kann erhOht 
werden, wenn eine P Ag ungefahr den Verkehr eines P A 
der Besoldungsgruppe VII bewaltigt. 

Postagenten der Gruppe IV oder V erhalten ausnahms
weise einen Zuschlag, wenn ihre Einnahmen aus andrer 
Tatigkeit, z. B. bei Kriegsbeschadigten, besonders gering 
sind. 

Wo Gemeinden usw. auf Beibehaltung einer Voll
agentur Wert legen, obgleich es fiir absehbare Zeit mog
lich ware, den ailgemeinen Verkehrsbediirfnissen des 
Ortes durch dessen Zuteilung zu einer benachbarten 
P Anst oder durch Einrichtung einer P Ag mit einfacherem 
Betriebe zu geniigen, werden dIe postdienstlich nicht 
erforderlichen Einrichtungen nur belassen, wenn die 
Gemeinden die Mehrkosten tragen. 

Die neu eingestellten Postagenten werden fiir ihren 
Dienst durch Fachbeamte mehrere Wochen an Ort und 
Stelle ausgebildet. Sie arbeiten im iibrigen nach den 
ihnen iibergebenen Dienstanweisungen usw. und nach 
den Anordnungen ihrer AbrechnungsP A. 

1m Verkehrsbereiche der Abt. VI (Miinchen) des RPM 
gibt es auch P Ag, die keinem AbrechnungsP A zugeteilt 
sind, sondern unmittelbar der OPD unterstehen (sog. 
unterstellte PAg), ferner mit Eisenbahndienststellen 
vereinigte P Ag, bei denen das Bahnpersonal den Post
dienst mit versieht. 

Geschichte. Die PAg sind bel der DRP 1871 neu geschaffen 
worden. In Bayern (s. Bayerische Post) sind sie 1898, in Wtirttem
berg (s. Wiirttembergische Post) 1876 eingerichtet worden (alB N ach
iolgerinnen der Postablagen [s. d.]). Die Unterscheidung zwischen 
P Ag mit Vollbetrieb und P Ag mit einfachem Betriebe glbt es seit 
Anfang 1923. 

Die Zahl der PAg im alten Reichspostgebiete betrug 1871: 567, 
1875: 2266, 1885: 5047, 1895: 7878, 1905: 9671, 1914: 10559. 

Nach dem tJbergange der bayerischen und wiirttembergischen 
Post auf das Reich (1. 4. 1920) waren am 1. 10. 1920 vorhanden im 
alten ReichBpostgebiete 9146, in Bayern 2395, in Wtirttemberg 616, 
Zlll!ammen 12 157 P Ag. 

Die Z~hl hat sich durch Aufhebung und Umwandlung von PAg 
in PosthiJfstellen (s. d.) gelegentlich des Behordenabbaus verringert. 
Am 1. 1. 1926 bestanden im ganzen Reichspostgebiet (einschl. Bayern 
und Wtirttemberg) 10108 PAg mit Vollbetrieb, 750 PAg mit ein-
fachem Betriebe. L. Schneider. 

Post-Almanach, Deutscher. Herausgegeben von Wilh. 
Gorges, Herzogl. Braunschw. Postschreiber in Braun
schweig. Das Jahrbuch ist von 1842 bis einschlieBlich 
1852 er~c~ienen. Druck von Friedr. Otto, Braunschweig. 
XomIDlsslOn Hollesche Buchhandlung, W olfenbiittel, von 
1844 ab von Friedr. Martin Meinicke, Braunschweig. 
Wenn auch die Aufsatze im allgemeinen keinen be
sondern wissenschaftlichen Wert haben, so enthalten 
sie doch manche fiir den Geschichtschreiber der Post 
schatzenswerte Angaben. 

Aus dem Inhalt: 1842. Uniformen der Konig!. Hannoverschen 
Postbeamten. Montur der Herzogl. Braunschweigischen Postillione. 
Das neue Konig!. Postgebaude zu Leipzig. Geschichte des Deutschen 
Postwesens. Verzeichnis der Postbeamten im Herzogtum Braun
schweig. 1843_ Post in Frankreich, Griechenland. 1844. Post
gebaude in Frankfurt (Main). EinfluJ3 der Post auf die Kultur. 
Die Post vor hundert Jahren. 1845. Das Postgebiiude zu Miinchen. 
Montur der K. K. osterreichischen Postillione. Eisenbahn-Postgiiter
wagen. tJber die DienstverhlUtnisse der Konigl. Hannoverschen 
POBtbeamten. tJber die dienstlichen Verhltltnisse der Herzog!. 
Braunschweigischen Postbeamten. 1846. Thurn und Taxissche 
Postverwaltung und die Eisenbahn. Geschichte der Wiirttembergi
schen Post. 1847. Postgebaude in London. tlber das Landpost
wesen. Postwesen im Jahre 1642. 1848. Bahnhof zu Braunschweig. 
Posthof- und Briefbestellung in Paris. 1849. Zur Deutschen Post
frage. H. V. Gagern. 1850. Posteinrichtung in Spanien. Leben und 
Wirken von Seegebarths. Instruktion und Behandlung der Herzog!. 
Braunschweigischen elektro-magnetischen Telegraphen. 1851. Neisse
Viadukt bei Gorlitz. Die Dienstverhltltnisse der Hannoverschen 
Postbeamten. Geschichte des englischen Postwesens. Die Franko
marken. 1852. Rowland Hillsches Portosystem. Zulassung und 
Priifung der Eisenbahn- und Postbeamten. Einfiihrung der ge
stempeiten Briefkuverts in PreuBen. 

Postanmeldestellen sollen den Ausgleich der fehlenden 
und iiberzahligen Pakete (s. Fehlmeldeverfahren fiir 
Pakete) herbeifiihren. Solche Stellen sind zuerst am 
I. 3. 1850 "zur,Herstellung eines gleichmaBigen und be
schleunigten Veifahrens mit zuriickgebliebenen oder 
unrichtig "'abgelieferten Paketen auf Eisenbahn-Routen" 
in Breslau, Magdeburg und Stettin unter der Bezeich· 
nung "Anmelde-Comtoirs" eingerichtet worden. Am 
1. 4.1871 traten unter Aufhebung der bestehenden An
meldestellen zwolf neue mit OrtsP Anst verbundene 
Stellen in Wirksamkeit, denen abweichend von der bis
herigen Reglung als Geschaftsbereich mehrere, OPD
Bezirke - nicht Eisenbahnstrecken - zugeWiesen 
wurden und denen der gesamte Paketausgleich ohne 
Riicksicht auf das jeweils benutzte Beforderungsmittel 
- Eisenbahn oder Posten - iibertragen wurde. Gegen
wiirtig bestehen im Reichspostgebiet 17 Postanmelde
stellen. Wegen des Gescbaftsbetriebs S. Fehlmeldever
fahren fiir Pakete_ 

Postanstalten heiBen ailgemein die staatlichen An
stalten an einem Orte fiir den Post- und in der Regel auch 
fiir den Telegraphen- und Fernsprechbetrieb. 1m Bereich 
der DRP gliedern sich die P Anst nach Art, Bedeutung 
und Betriebsumfang in Postamter (s. d.) und Postagen
turen (s. d.). P Anst mit besonderen Aufgaben sind da
neben die Bahnpostamter (s. d.) und die Postscheck
amter (s. d.). Die PAnst sind den Oberpostdirektionen 
(s. d.) unter- und im Verhaltnis zueinander gleichgeordnet. 

In rechtlicher Beziehung ist unter Postanstalt "jede 
Posteinrichtung zu verstehen, die mindestens Briefe 
einsammelt und verteilt" (Motive zum norddeutschen 
Postgesetz yom 2. II. 1867 S. 22). Posthilfstellen (s. d.) 
zahlen nicht zu den P Anst im gesetzlichen Sinne (§ 29, II 
PO). 

Postanweisungen mit eingedrucktem Wertstempel 
wurden In Deutschland zuerst im Juli 1865 von Braunschweig und 
1m August 1865 von Hannover ausgegeben. Wtirttemberg (1866/67), 
Hamburg (1867) und Bayern (1874) hatten ebenfalls Postanwe1sungen 
mit eingedrucktem Wertstempe!. In den iibrigen deutschen Post
bezirken gab es solche Postanweisungen nicht. Auch die DRP hatte 
zunachst nur Postanweisungsvordrucke. Erst 1880 fiihrte sie fiir den 
Inlandsverkehr bestimmte, mit Wertstempel versehene Post
anweisungen ein. 1910 wurden diese noch mit einem vom Absender 
auszufiillenden Einlieferungsschein verBehen. Ende 1921 wurde der 
Druck der mit Wertstempel versehenen Postanweisungen eingestellt. 
Die vorhandenen Bestande konnten aufgebraucht werden. 1m Aus
lande sind Postanweisungen mit Wertstempel vielfach - zum Teil 
auch fiir den Weltpostverkehr - 1m Gebrauch. 

Postanweisungsabkommen, eines der Nebenabkommen 
des WPV, hat den Zweck, die Versendung kleiner Geld
betrage durch die Post im gegenseitigen Verkehr der an 
dem Abkommen teilnehmenden Lander zu ermoglichen. 
Nahere Bestimmungen iiber die Ausfiihrung des Ab
kommens enthalt die zugehOrige YO. 

Geschichte. Schon auf dem PostkongreB in Bern (1874) hatte 
Deutschland die AbschlieBung eines zwischenstaatllchen Post
anwelsungsabkommens angeregt. Der Gedanke wurde zwar giinstig 
aufgenommen, bel naherer Priifung erwies es aich aber doch als 
unmoglich, die zahlreichen schwierigen Fragen, die zu IOsen waren_ 
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in der zur Verfiigung stehenden kurzen Zeit zu entscheiden. Der 
KongreJl beschrankte sich daher darauf, dem Wunsche Ausdruck zu 
geben, daJl sich der Postanweisungsverkehr in moglichst weitem 
Umfang iiber die Vereinsliinder ausbreiten mochte; im iibrigen wurde 
die Frage dem Internationalen Bureau (s. d.) des WPV zur Er
forschung iiberwiesen. Das Bureau arbeitete sodann im Verein mit 
der franzosischen Postverwaltung den Entwurf eines Postanweisungs
abkommens aus und unterbreitete ihn dem PostkongreJl in Paris 
(1878). Auf der Grundlage dieses Entwurfs kam sodann am 4. 6. 1878 
das erste Vereins-Postanweisungsabkommen zustande. Auf den 
spateren Postkongressen hat das Abkommen eine Reihe von Ande
rungen erfahren, deren Grundgedanke stets der war, die Versendung 
von kleinen Geldbetragen immer mehr zu erleichtern. Deutschland 
hat dem Vereins-Postanweisungsabkommen von Anfang an angehort. 
In der Zeit des Wabrungsverfalls hat sieh die Deutsche Post allerdings 
genotigt gesehen, den Postanweisungsverkehr teils allgemein, teils 
mit bestimmten Landern voriibergehend einzustellen. Auch muBten 
damais, soweit der Postanweisnngsverkehr mit dem Ausland im Gange 
blieb, manche einschrankenden Bestimmungen getroffen werden, 
nm einerseits die Kapitalabwanderung ins Ausland mit Hilfe von 
Postanweisungen, anderseits die Ausnutzung des Postanweisungs
verkehrs zur Erzielung von Kursgewinnen zu verhiiten. Nach 
Festigung der Wahrung haben alle diese Hemmungen des Auslands
Postanweisungsverkehrs nach und nach wieder beseitigt werden 
konnen. 

Recht. Postanweisungen auf Grund des Vereins
abkommens sind nur zwischen den Landern zugelassen, 
die sich tiber ihre Einftihrung verstandigen. Es nehmen 
nicht ohne weiteres alle P .Anst dieser Lander am Post
anweisungsdienst teil; das Abkommen verpflichtet aber 
die Verwaltungen, das Notige zu tun, um die Auszahlung 
von Postanweisungen tunlichst in allen Orten zu ermog
lichen. Wird in einem Lande der Postanweisungsdienst 
durch eine andre Verwaltung als die Postverwaltung, 
z. B. durch die Finanzverwaltung, wahrgenommen, so 
kann das Land gleichwohl am Vereins-Postanweisungs
verkehr teilnehmen. 

Die Postanweisungen werden von einem Lande zum 
andern in der Regel auf dem Postwege tibermittelt. 
Doch sind seit dem PostkongreB in Lissabon (1885) auch 
telegraphische Postanweisungen, d. h. Postanweisungen, 
bei denen die BestimmungsP .Anst telegraphisch tiber die 
Einzahlung benachrichtigt wird, im Verkehr zwischen 
den Postverwaltungen zugelassen, deren Lander durch 
Staatstelegraphen verbunden oder die bereit sind, zu 
diesem Zwecke die privaten Telegraphen zu benutzen. 

Die Absender haben die Postanweisungsbetrage in 
klingender Miinze einzuzahlen; doch konnen die Ver
waltungen auch das in ihrem Lande in gesetzlichem 
Umlauf befindliche Papiergeld unter Berucksichtigung 
des etwaigen Kursunterschiedes zur Einzahlung zulassen. 
Die Postanweisungen haben, wenn nichts andres ver
einbart ist, auf die Wahrung des Bestimmungslandes zu 
lauten. Den Einzahlungskurs fUr die mit Postanweisung 
zu versendenden Betrage, d. h. das Verhaltnis, nach dem 
die Betrage aus der Wahrung des Aufgabelandes in die 
des Bestimmungslandes umzurechnen sind, bestimmt 
die Verwaltung des Aufgabelandes, und zwar auch dann, 
wenn Aufgabeland und Bestimmungsland die gleiche 
Wahrung haben. Den Meistbetrag dervon ihr anzuneh
menden Postanweisungen setzt jede Verwaltung selb
standig fest; dieser Meistbetrag darf aber tiber 1000 Fr. 
nicht hinausgehen. Die Gebtihr ftir Postanweisungen 
hat auf den Postkongressen zu vielen Erorterungen 
.AnlaB gegeben und ist von den einzelnen Kongressen 
verschieden hoch festgesetzt worden. Nach einem Be
schlusse des Postkongresses zu Stockholm (1924) setzt 
sich die Postanweisungsgebiihr aus einer festen Gebiihr 
von bOchstens 30 ets. und einer Steigerungsgebtihr von 
1/2 vH des eingezahlten Betrages zusammen; bei Fest
setzung der Steigerungsgebtihr kann jede Verwaltung 
die Stufe fiir die Erhebung des Hundertsatzes so wahlen, 
wie es ihrer Wahrung am besten entspricht. Die feste 
Gebtihr verbleibt der Aufgabeverwaltung, wahrend im 
tibrigen eine Gebiihrenteilung insofern stattfindet, als 
die auszahlende Verwaltung 1/4 vH des Gesamtbetrags 
der von ihr ausgezahlten gebiihrenpflichtigen Post
anweisungen erhalt. Der Absender einer telegraphischen 
Postanweisung hat die gewohnliche Postanweisungs
geblihr und die Gebiihr fiir das Telegramm zu entrichten. 

Sollen der telegraphischen .Anweisung Mitteilungen fiir 
den Empfanger beigefiigt werden, so ist dafiir die tarif
maBige Telegraphengebiihr zu zahlen. Gleich andern 
Telegrammen konnen telegraphische Postanweisungen 
dem Verfahren der Dringlichkeit, der bezahlten .Antwort, 
der Vergleichung und der Empfangsanzeige unterworfen 
werden. Gebiihrenfreiheit besteht fUr postdienstliche 
Postanweisungen sowie fiir Postanweisungen der Kriegs
gefangenen (s. Kriegsgefangenensendungen). 

Die Postanweisungen werden an den auf ihnen ge
nannten Empfanger ausgezahlt. Jedes Land hat ttber 
das Recht, das Eigentum an den aus andern Landern 
J:.erriihrenden Postanweisungen als tibertragbar durch 
Uberschreibung (Indossament) zu erklaren; Deutsch
land macht hiervon keinen Gebrauch. Die Postanwei
sungsbetrage sind grundsatzlich in klingender Miinze 
auszuzahlen. Wird abweichend hiervon Papiergeld aus
gezahlt, so muB dabei· der etwaige Kursunterschied 
beriicksichtigt werden. Der Meistbetrag fiir Auszah
lungen deckt sich, wenn nichts andres vereinbart ist, 
in jedem Lande mit dem Meistbetrag fiir Einzahlungen. 

Wegen der Haftung der Post fUr die auf Postanwei
sungen eingezahlten Betrage s. Gewahrleistung im Welt
postverkehr. 

Betrieb. Die Postanweisungen sind Yom Absender nnter Be
nutzung des vorgeschriebenen Vordrucks auszufertigen; dabei dar! 
zwar Tintenstift, nicht aber Bleistift benutzt werden. Der Empfiinger 
muB auf den Postanweisungen so genau angegeben werden, daB iiber 
die Person des Empfangsberechtigten kein Zweifel bestehen kann. 
Abgekiirzte A_chriften und Telegrammanschriften diirfen auf Post
anweisungen nicht benntzt werden. Auf dem Abschnitt der Post
anweisungen sind Mitteilungen fiir den Empfanger zulassig; elne 
besondere Gebiihr wird dafiir nicht erhoben. 

Der Absender einer Postanweisung kann eine Bescheinigung (Aus
zahlungsschein) iiber die Auszahlung erhalten. Das Verlangen nach 
einem Auszahlungsschein kann gleich bei der Auflieferung (Gebiihr 
hochstens 40 ets.) oder nachtraglich innerhalb einer Frist von einem 
dahr, yom Tage nach der Einzahlung an gerechnet, gesteUt werden; 
In diesem Falle kann fiir den Auszahlungsschein das Doppelte der 
gewohnlichen Gebiihr erhoben werden. Das Verlangen der Eilzu
stellung ist bei gewohnlichen Postanweisungen unter gleichen Be
dingungen wie bei Briefsendungen statthaft. 

Die Postanweisungen miissen von der BestimmungsP Anst auf ihre 
ordnungsmiWige Beschaffenheit gepriift werden. Ergeben sich dabei 
Mangel, so miissen sie zunachst beseitigt werden. 

Gehen mehrere Postanweisungen ein, die an demselben Tage von 
demselben Absender an denselben Empfiinger eingeliefert sind Ulid 
deren Gesamtbetrag den im Bestimmungsland zugelassenen Meist
betrag iibersteigt, so ist die Bestimmungsanstalt berechtigt, die Post
anweisungen derart in Teilbetragen auszuzahlen, daB die an einem 
Tage dem Empfanger ausgezahlte Summe nicht iiber den Meistbetrag 
hinausgeht. Flir Auszahlung einer Postanweisung In der Wohnung 
des Empfiingers kann eine Zustellgebiihr erhoben werden; In Deutsch
land wird keine solche Gebiihr erhoben. Hat der Absender Eilzu
stellung verlangt, so kann die Bestimmungsverwaltung statt des 
Geldes selbst nur ·die Postanweisung oder· eine Mitteilung von deren 
Eingang durch Eilboten zustellen lassen, wenn ihre inneren Vor
schriften es erfordern. Bei Eingang einer telegraphischen Anweisung 
muB der Empfanger kostenfrei benachrichtigt werden; Jiegt seine 
Wohnung auf3erhalb des gebiihrenfreien Zustellbezirks, so kann die 
Eilzustellgebiihr vom Empfiinger erhoben werden, falls sie nicht 
schon yom Absender entrichtet ist. Laf3t die Bestimmungsverwaltung 
statt der Bena-chrichtigung den Geldbetrag der telegraphischen An
weisung zustellen, so kann sie dafiir eine besondere Gebiihr erheben, 
auf die aber deretwa yom Absendervorausbezahlte Betrag anzurecbnen 
ist. Fiir postlagernde Postanweisungen kann vom Empfiinger ein 
Zuschlag erhoben werden, wenn ein solcher Zuschlag in den inneren 
Vorschriften des Bestimmungslandes vorgesehen ist. Auf Wunsch 
der Empfiinger konnen die Verwaltungen es iibernehmen, Post
anweisungsbetrage nach den fiir ihren Postscheckdienst geltenden 
Bestimmungen einem Postscheckkonto zuschreiben zu lassen; in 
solchem Faile findet also eine Barauszahlung nicht statt. Bei Post
anweisungen mit Auszahlungsschein muB dieser nach der Auszahlung 
offen an den Absender gebiihreufrei iibermittelt werden. 

Postanweisungen des Vereinsverkehrs diirfen nur solange ohne 
weiteres ausgezahlt werden, als sie noch giiltig sind. Sie behalten ihre 
Giiltigkeit bis zum Ablauf des ersten Monats, der auf den Monat der 
Einzahlung folgt; im Verkehr mit auBereuropaischen Landern ver
langert sich die Frist urn 4 Monate. Nach Ablauf der Frist diirfen die 
Postanweisungen nur auf Grund einer von der Aufgabeverwaltung 
auf der Anweisung auszustellenden Zahlungsermachtigung ausgezahlt 
werden, die der Anweisung von neuem Giiltigkeit fiir eine Frist von 
gleicher Dauer wie die erste Giiltigkeitsfrist verleiht. Fiir Ausstellung 
einer Zahlungsermachtigung kann, wenn der Ablauf der Giiltigkeit 
nicht auf ein postdienstliches Versehen ZUrUckzufiihren ist, eine 
Gebiihr In Hohe der Nachfragegebiihr erhoben werden. 1st eine Post
anweisung verioren, verlegt oder vernichtet, so kann die Aufgabe
verwaltung sie auf Ersuchen des Absenders oder Empfiingers durch 
eine Zahlungsermachtigung ersetzen, nachdem im Benehmen mit der 
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llestimmungsverwaltung festgestellt ist, daB die Anweisung weder 
ausgezahlt noch zuriickgezahlt, auch nicht nachgesandt worden ist. 

Postanweisungen werden bei Veranderung des Wohnorts des 
Empfangers auf Verlangen des Absenders oder Empfangers nacho 
gesandt. Bei N achsendung auf dem Postwege wird eine Gebiihr nicht 
erhoben, wenn die Nachsendung nach einem am Vereins·Post· 
anweisungsdienst teilnehmenden Lande erfolgt; im andern Faile 
wird die Nachsendung auf Grund einer neu auszufertigenden gebiihren· 
pflichtigen Postanweisung bewirkt. Wenn das neue Bestimmungs· 
land mit dem ersten Lande telegraphische Postanweisungen aus· 
tauscht, konnen gewohnliche und telegraphische Postanweisungen 
auch telegraphisch nachgesandt werden. In diesem Faile muB stets 
eine telegraphische Postanweisung nebst Einzahlungsmeldung aus· 
gefertigt werden; die telegraphische Anweisung hat dann iiber den 
Betrag zu lauten, der nach Abzug der auf die neue Beforderung 
verbleibenden Post· und Telegraphengebiihren verbleibt. 

Sind Postanweisungen aus irgendeinem Grunde nicht anbringlich, 
so werden sie an die Aufgabeanstalt zuriickgesandt. Sind Post· 
anweisungen wahrend der Giiltigkeitsdauer nicht abverlangt worden, 
so werden sie an die Aufgabeverwaltung zuriickgesandt. Die Betrage 
der an die Empfanger nicht ausgezahlten Postanweisungen werden 
den Absendern zuriickgezahlt. 1st der Absender nicht zu ermitteln, 
so verbleibt die unanbringliche Postanweisung zur Verfiigung der 
Aufgabeverwaltung. 

Wegen der Abrechnung iiber die auf Postanweisungen aus andern 
Landern ausgezahlten Betrllge sowie iiber Postanweisungsgebiihren 
s. Postanweisungsabrechnung. 

Wirtschaft. Der Vereins.Postanweisungsverkehr hat 
sich im Laufe der Zeit als einer der wichtigsten Dienst· 
zweige des WPV erwiesen. Dementsprechend ist der 
Kreis der an dem Abkommen beteiligten Lander standig 
groBer geworden. Dem auf dem PostkongreB in Stock· 
holm (1924) abgeschlossenen Postanweisungsabkommen 
sind 63 Lander beigetreten. Eine Anzahl wichtiger 
Lander, namentlich England und die Vereinigten Staaten 
von Amerika, stehen dem Vereins· Postanweisungs. 
abkommen allerdings noch fern. Doch hat sich auch 
gegeniiber diesen Landern die werbende Kraft des in 
dem Vereins.Postanweisungsabkommen liegenden Ge· 
dankens bewahrt, indem mit ihnen ein Postanweisungs. 
austausch auf Grund von Sonderabkommen eingefiihrt 
worden ist, der zwar gewisse Abweichungen (s. Listen· 
verfahren) gegeniiber dem Vereinsdienst aufweist, sich 
im iibrigen aber eng an den Vereins.Postanweisungs. 
austausch anschlieBt. 

Der in dem Postanweisungsabkommen des WPV ver· 
wirklichte Gedanke, die Versendung von Geldbetragen 
von einem Lande zum andern soviel als moglich zu er· 
leichtern, ist weitergefiihrt worden durch das zuerst 
auf dem PostkongreB in Madrid (1920) vereinbarte J'ost. 
tiberweisungsabkommen (s. d.), das die bargeldlose Uber· 
weisung von Geldbetragen von einem Lande zum andern 
zum Gegenstande hat. 1m Gegensatz zum Vereins· 
Postanweisungsdienst ist die Zahl der am Postiiber· 
weisungsdienst des WPV teilnehmenden Lander noch 
gering. In Zukunft werden beide Dienstzweige neben· 
einander ihre Bedeutung haben, der eine - der Post· 
anweisungsdienst -, indem er in erster Linie dem pri. 
vaten Verkehr dient, der andre - der Posttiberweisungs· 
dienst -, indem er vorwiegend geschaftlichen Verkehr 
vermittelt. 

Schriftwesen. Meyer·Herzog S. 142ff.; Herzog S.79ff. 
Herzog. 

Postanweisnngsabreehnnng. Dber die auf Grund des 
Postanweisungsabkommens (s. d.) des WPV ausgetausch. 
ten Postanweisungen und die Gebtihren dieser Post· 
anweisungen wird wie folgt abgerechnet: Jede Ver· 
waltung tragt die in ihrem Gebiet ausgezahlten Post· 
anweisungen aus einem andern Lande allmonatlich in 
eine Rechnung ein. In der Rechnung werden die ge· 
biihrenpflichtigen und die gebtihrenfreien Postanweisun. 
gen getrennt aufgefiihrt; am Schlusse der Rechnung 
wird der Gebtihrenanteil, der jeder Verwaltung ffir die 
in ihrem Gebiet ausgezahlten Postanweisungen zusteht, 
dem Gesamtbetrage der Postanweisungen hinzugerechnet. 
Die Rechnung wird mit den Belegen (d. h. den mit 
Emp£angsbescheinigung versehenen Postanweisungen) 
spatestens am Ende des dem Abrechnungsmonat fol· 
genden Monats der beteiligten andern Verwaltung 
tibersandt. Die bei Prtifung der Rechnungen sich er· 

gebenden Unterschiede bleiben bis zu einem Gesamt· 
betrage von 50 ets. unberiicksichtigt und werden im 
iibrigen durch die folgende Rechnung ausgeglichen. Die 
beiderseitigen Rechnungen werden, ohne daB das Er· 
gebnis wer Prtifung abgewartet wird, von einer Ver· 
waltung, in der Regel derjenigen, ffir die sich eine 
Forderung ergibt, zu einer Hauptabrechnung zusammen· 
gestellt; dabei wird, wenn die Rechnungen auf ver· 
schiedene Wahrung lauten, die geringere Forderung 
unter Zugrundelegung des in dem schuldenden Lande 
ffir den Abrechnungszeitraum festgestellten mittleren 
Borsenkurses in die Wahrung der groBeren Forderung 
umgewandelt. Die Hauptabrechnungen miissen 2 Monate 
(im Verkehr mit iiberseeischen Landern 4 Monate) nach 
Ablauf des Monats, auf den sie sich beziehen, fertig. 
gestellt sein. Statt der monatlichen Hauptabrechnungen 
konnen nach Vereinbarung zwischen den Verwaltungen 
Vierteljahrs., Halbjahrs. oder Jahreshauptabrechnungen 
aufgestellt werden. Das aus der Hauptabrechnung sich 
ergebende Saldo muB von der schuldenden Verwaltung 
binnen 14 Tagen (im Verkehr mit den Landern Slid· 
amerikas binnen 1 Monat) nach Empfang der anerkann
ten Hauptabrechnung beglichen werden. Die Zahlung 
hat, wenn nichts andres vereinbart ist, in Wechseln 
auf die Hauptstadt oder einen Handelsplatz des GIau
bigerlandes, die auf die Wahrung dieses Landes lauten, 
zu erfolgen. Wird nicht innerhalb der vorgeschriebenen 
Frist gezahlt, so sind Verzugszinsen (7 vH) falIig. 
Ergibt die Hauptabrechnung ffir eine Verwaltung eine 
Forderung von mehr als 30000 Fr., so kann diese Ver
waltung schon vor SchluB der Abrechnung eine Ab
schlagszahlung bon hochstens 3/4 ihrer Forderung ver
langen. Wird eine Abschlagszahlung nicht binnen 
8 Tagen geleistet, so sind ebenfalls Verzugszinsen 
(7 vH) zu zahlen. 

In die Postanweisungsrechnungen und .abrechnungen 
werden auch die Auftragspostanweisungen (s. Post
auftragsabkommen) aufgenommen, nicht aber die Nach· 
nahmepostanweisungen; doch gehen die Betrage der 
besonderen Zusammenstellungen tiber Nachnahme-Post 
anweisungen (s. Nachnahmeabrechnungen) in die Rech
nungen tiber Postanweisungen iiber. 

Soweit die Postanweisungen von einem zum andern Lande mit 
Listen iiberwiesen werden (s. Listenverfahren beim Auslands
Postanweisungsverkehr), wie es auf Grund besonderer Abkommen, 
z. B. im Verkehr Deutschlands mit England und den Vereinigten 
Staaten von Amerika, geschieht, bilden nicht die ausgezahlten 
Postanweisungen, sondern die tJberweisungslisten die Grundlage 
fiir die Postanweisungsabrechnungen. In diesem Faile verbleiben 
die ausgezahlten Postanweisungen im Bestimmungslande. 

S c h r if t we sen. Herzog S. 85. 

Postanweisnngsamt s. Postrechnungsamt 

Postanweisnngskassen (P). Ais P .werden die vA 
bezeichnet, die von der OPD dazu bestimmt sind, als 
Geldsammelstellen zu dienen. Sie haben den zu
gewiesenen VA entbehrliche Gelder abzunehmen und in 
Bedarfsfallen Barzuschtisse zu lieferu. Der Name riihrt 
aus der Zeit her, als der Geldverkehr der Postkassen in 
der Hauptsache durch Ein- und Auszahlungen auf Post
anweisungen beeinflu13t wurde. Heute kommen als P 
im allgemeinen nur die Giropostkassen (s. d.) in Betracht; 
je~och kOnnen bei ungiinstigen Postverbindungen auch 
VA zu P bestimmt werden, die nicht an den Reichs
bankgiroverkehr angeschlossen sind, in Ausnahmefallen 
a~?h P A der Gruppen VI und VII. Bei Zuteilung von 
VA an eine P mu13 darauf Bedacht genommen werden, 
daB sich die Ablieferungen und der Zuschu13bedarf der 
zugeteilten VA im Durchschnitt moglichst ausgleichen, 
so daB sich der Geldumlauf (s. d.) unter Beanspruchung 
eines moglichst geringen MaBes von Betriebsmitteln (s. d.) 
abwickelt. Darauf muB insbesondere gesehen werden, 
wenn es sich urn P handelt, die nicht gleichzeitig Giro
postkassen sind. P dieser Art liefern die tiber den 
Regelkassenbestand (s. d.) sich ansammelnden Gelder an 
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die nachste Giropostkasse ab und beziehen auch von ihr 
etwaige Zuschiisse. Gebbe. 

Postanweisnngskontrolle. Die Arbeit der Post bei der 
Geldiibermittlung durch Postanweisungen (s. d.) ist 
nicht wie bei der Beforderung von Geld in geschlossenen 
Sendungen mit der Erfiillung der Vertragsleistung er· 
ledigt. Es bedarf vielmehr, da an der Ein- und Aus
zahlung verschiedene Kassen beteiligt sind und un
gerechtfertigte Zahlungen (Doppelzahlungen, Falschun
gen) vorkommen konnen, einer Abrechnung zwischen 
den beteiligten Postkassen (s. d.) und einer Kontrolle, ob 
Ein- und Auszahlungen sich decken. Die Abrechnung 
besteht darin, daB die Ein- und Auszahlungen der Zweig
kassen iiber die Postamtshauptkassen und die OPK auf 
die GPK zUriickgefiihrt werden, die ihrerseits fiir jeden 
Monat das Gesamtergebnis des Postanweisungsverkehrs 
feststellt. Die Kontrolle hat fiir jede ausgezahlte Post
anweisung festzustellen, ob ibr eine Einzahlungsbuchung 
entspricht. Die hierbei ermittelten Unterschiede miissen 
dem Gesamtergebnis der Abrechnung entsprechen. 

1. Abrechnung der PA mit der OPK. 
Bis 1876 wurden die ein- und ausgezahlten Postanwei

sungsbetrage wie aIle andern Einnahmen und Ausgaben 
durch die allgemeine monatliche Abrechnung (s. d.) 
nachgewiesen, die bis zum 6. des neuen Monats einzurei
chen war. 1876 wurden zwei Abrechnungen geschaffen. 
Die allgemeine Abrechnung bekam die Bezeichnung 
"Abrechnung A". Daneben wurde eine besondere Ab· 
rechnung iiber Postanweisungsbetrage, "Abrechnung B", 
eingefiihrt, die zuniichst bis zum 15., von 1893 ab bis 
zum 10. des neuen Monats einzureichen war. Die Ab
rechnung B umfaBte aIle im verflossenen Monat bei dem 
abrechnenden P A eingezahlten Postanweisungen und 
von den bei ihm ausgezahlten Postanweisungen die aus 
dem abgelaufenen Monat oder noch aus friiheren Monaten 
herriihrenden. Als Belege dienten die Annahmebiicher 
(Einzahlungslisten) und die in Verzeichnissen zusammen
gestellten ausgezahlten Postanweisungen. Durch das 
Hinausschieben der Einsendungsfrist fiir die Abrech
nung B konnten die aus dem Abrechnungsmonat her
riihrenden Postanweisungen bis auf verhaItnismaBig 
kleine Reste durch die Abrechnung B erfaBt werden. 
Seit dem 1. 4. 1924 ist die Postanweisungskontrolle mit 
der Kontrolle der Zahlkarten (s. d.) und Zahlungs
anweisungen (s. d.) verbunden. Damit hat die Abrech
nung B ihre Bedeutung als Abrechnung iiber Postanwei
sungsbetrage verloren, da die Einzahlungslisten schon 
im Laufe des Monats allwochentlich abgeschlossen, an 
die Kontrollstellen eingesandt und die ausgezahlten Post
anweisungen ohne Riicksicht auf ihren Ursprungsmonat 
fortlaufend den Kontrollstellen zugefiihrt werden. 

2. Kontrolle. 
Die Priifung, ob aile ausgezahlten Postanweisungen in den Ein

zahlungslisten gebucht und zur Postkasse verrechnet waren, lag bei 
Einrichtung des Postanweisungsdienstes (1865) den OPK und dem 
"ContraIl-Bureau der Postanweisungen" (s. Postrechnungsamt) in 
Berlin ob. Von den OPK wurden die Postanweisungen gepriift, die 
im eigenen Bezirk ein- und ausgezahlt waren, yom Kontrallbureau 
in Berlin diejenigen, die in verschiedenen Bezirken ein· und ausgezahlt 
worden waren. 

Um die Arbeit bei den Kontrollstellen zu erleichtern, hatte man 
1873 noch ein unmittelbares Kontrollverfahren mit Kontrollisten 
und Kontrollkarten zwischen den PA eingefiigt. Gingen bei 
einem PA monatlich im Durchschnitt 10 oder mehr Postanweisungen 
von ein und demselben andern PA ein, so trug das AuszahlungsPA 
diese einzeln in eine Kontrolliste ein. Die Listen wurden dem Ein
zahlungsamt iibersandt. Dieses verglich die Postanweisungen mit 
den Eintragungen seines Annahmebuchs, vermerkte die Betrage in 
einer besonderen Spalte des Annahmebuchs und schickte die gepriiften 
Postanweisungen mit der Liste und einer sogenannten Kontroll· 
Postanweisung iiber die Gesamtsumme an das AuszahlungsP A zuriick. 
In einer zweiten Kontrollspalte des Annahmebuchs wurden die 
noch nicht verglichenen Postanweisungen aufgefiihrt, deren Einzel
kontrolle den OPK und dem KontroIlbiiro vorbehalten blieb. 
Die AuszahlungsP A behandelten die in der Kontrollpostanweisung 
zusammengefaBten Betrage als e i n e n Betrag. Auf diese Weise war 
bald die Mehrzahl aller Postanweisungen von der Einzelpriifung 
der Kontrollstellen vorweg ausgeschieden. 

1876 wurde die Postanweisungskontrolle in der Weise neu geregelt, 
daB die Priifung der Postanweisungen, die im Reichspostgebiet ein-

und auch ausgezahlt waren, den OPD iibertragen wurde, und der 
Zentralstelle in Berlin, nunmehr Postanweisungsamt genannt, 
nur die mit Bayern, Wiirttemberg und dem Ausland gewechselten 
Postanweisungen verblieben. 1879 wurde auch die Kontrolle der 
mit Bayern und Wiirttemberg gewechselten Postanweisungen den 
OPD zugeteilt, so daB das Postanweisungsamt nur noch die Kontrolle 
der Auslandspostanweisungen behielt. Das Kontrollistenverfahren 
blieb dabei zunachst unverandert bestehen, und die Zahl der Kontroll
listen wuchs bei steigendem Verkehr so, daB bei den groBen PA 
etwa 90 vH aller Postanweisungen durch mehrere tausend Kontroll
listen gepriift wurden (im Oktober 1891 insgesamt 124000 Kontroll
listen der P.A I). 

1893 wurden die Kontrollisten aufgehoben, und die gesamte 
Priifung wurde in die Hande der Bezirksrechnungsstellen (s. d.) fiir 
Postanweisungen bei den OPD gelegt. Doch hatten die P.A den 
Rechnungsstellen schon insoweit vorzuarbeiten, als sie besondere 
Auszahlungsverzeichnisse fiir die UrsprungsOPDBezirke aulegten. 
Mit den in diesen Verzeichnissen eingetragenen P Anw brauchten 
sich die Rechnungsstellen der OPD des Auszahlungsbezirks nicht 
erst im einzelnen zu befassen; sie arbeiteten nur mit den SchluB
summen der Verzeichnisse. Die Auszahlungsverzeichnisse wurden 
je nachdem, ob sie Postanweisungen aus dem AusIande, aus dem 
eigenen OPDBezirk oder aus fremden OPDBezirken enthielten, aIs 
Auszahlungsverzeichnisse A, B oder C gekennzeichnet. Die Aus
zahlungsverzeichnisse A und die Annahrnebiicher A waren an das 
Postanweisungsamt in Berlin weiterzugeben, die AuszahIungsver
zeichnisse C an die Rechnungsstellen der Aufgabebezirke, bei denen 
sich die Annahmebiicher B mit den betreffenden Einzahlungs
buchungen befanden. Die Bezirksrechnungsstellen verteilten nun 
die bei ihnen zusammengeflossenen lmd nach den Verzeichnissen 
abgenommenen Postanweisungen nach Anfgabeort und Nummern
folge und verglichen sie mit den Eintragungen in den Annahme
biichern. Unterschiede wurden in den Annahmebiichern vermerkt 
und den OPK mitgeteiIt, die sie mit den PA auszugleichen hatten. 
N ach been deter Priifung hatte die Bezirksrechnungsstelle einen 
AbschluB aufzustellen, aus dem sich ergeben muBte, daB die Summe 
der von den P.A des Bezirks und von fremden Rechnungsstellen 
zugegangenen Postanweisungen unter Beriicksichtigung oHener Rest
posten und der festgestellten Abweichungen mit der Summe der 
Annahrnebiicher iibereinstimmte. 

Seit dem 1. 4. 1924 ist die Kontrolle der Postanwei
sungen mit der der Zahlkarten (s. d.) und Zahlungs
anweisungen (s. d.) vereinigt. Inlandspostanweisungen 
und Zahlkarten werden in gemeinsame Einzahlungs
listen B, Inlandspostanweisungen und Zahlungsanwei
sungen in gemeinsame Auszahlungslisten B eingetragen. 
Die Kontrolle li!:gt in der Hand der Rechnungsstellen 
der BezirksPSchA, an die die Einzahlungslisten und Aus
zahlungslisten einzusenden sind. Die Einzahlungslisten 
werden am 8., 15., 23. und am SchluB des Monats ab
geschlossen und eingeschickt, die Auszahlungsverzeich
nisse mit den ausgezahlten Post- und Zahlungsanwei
sungen von groBen P A taglich, von den iibrigen zweimal 
wochentlich. Durch diese fortlaufende Einsendung wird 
die Kontrolle friiher beendet. 

Bei dem Kontrollverfahren werden in groBem Umfang 
Rechenmaschinen (s. d.) und andre Biiromaschinen (s. 
Biiromaschinen und -apparate) verwandt. Die Sicherheit 
wird dadurch verhaltnismaBig groB. Bei der erheblichen 
Zahl der zu bearbeitenden Belege bleiben Unterschiede 
selbstverstandlich nicht ganz aus. Da deren Aufklarung 
zeitraubend und kostspielig werden kann, sind gewisse 
Grenzbetrage festgesetzt, bei denen auf weitere Auf
klarung verzichtet werden darf. 

Wegen der Abrechnung iiber Auslandspostanweisungen 
S. Postanweisungsabrechnung und Postrechnungsamt. 

K. Schwarz. 
Postanweisungen (P Anw) dienen zur Ubermittlung von 

Geldbetragen. Sie sind eine auf einem vorgeschriebenen 
Vordruck ausgestellte Anweisung an die Post, einem 
bestimmten Empfanger eine bestimmte Geldsumme aus
zuzahlen, die der Absender zugleich mit der Einlieferung 
der P Anw bei der Post einzahlt. 

PAnw sind im inneren deutschen Verkehr und in den 
meisten auslandischen Staaten eingefiihrt und in groBem 
Umfang auch fiir den zwischenstaatlichen Verkehr zu
gelassen. 

I. Geschichte. Die Anfiinge des PAnwDienstes finden sich in 
Landern, die eine Versendung von Geld und GeIdeswert in geschlosse
nen Postsendungen nicht zulieBen. In Frankreich bestanrl bereits 
1627 ein RegIement, das den Postbeamten gestattete, Barbetrage 
bis zu 100 Fr. anzunehmen, sie in Natur nach dem Bestimmungsort 
zu befiirdern und dort an eine bestimmte Person auszuzahlen. Die 
tJbermittlung geschah gegen eine angemessene, nach der Entfernung 
abgestufte Gebiihr, die zwischen den beteiligten Beamten geteilt 
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wurde. 1703 wurde eine feste Gebiihr eingefiihrt, die nicht nach 
Entfernungen, sondern nach dem Betrag abgestuft war (5 vH); 
1793 wurde diese Geldiibermittlung zur staatlichen Einrichtung 
gemacht, die Gebiihren wurden zur Staatskasse verrechnet. 1817 
wurde die Mitsendung des Geldes in N atur abgeschafft und statt 
dessen ein bankmlU3iges Verfahren eingefiihrt. Der Einzahler erhielt 
nunmehr eine Anweisung, reconnaissance genannt, deren tlbersen
dung an den Empfanger ihm iiberlassen blieb. Der Empfanger hob 
den Betrag bei der P Anst abo 

England fiihrte einen derartigen Barzahlungsdienst 1792 ein, 
und zwar auch zuniichst als persiinliches Unternehmen der Post
beamten (Gebiihr 3 Pence fiir 1 Pfund Sterling und eine Wechsel
stempelgebiihr) und erst von 1838 an als Staatsbetrieb. Auch in 
den Niederlanden bestand eine ahnliche Einrichtung bereits zu 
Ende des 18. J ahrhunderts. 

In Deutschland lag zu einem solchen Geldiibermittlungsdienst 
in jenen Zeiten keine Veranlassung vor, weil seit Einrichtung der 
Fahrposten (s. d.) die Versendung von Geld in Briefen und Paketen 
unter Gewahrleistung der Post iiberall gestattet war. Die bank
miiBige Gestaltung der Geldiibermittlung durch die Post ware auch 
schwierig gewesen, da die Wahrungsverhaltnisse gar zu verschieden 
waren. Die erste Postverwaltung, die in Deutschland neben der 
Geldversendung in geschlossenen Briefen und Paketen einen Bar
zahlungsdienst einfiihrte, war die preuBische. Veranlassung dazu 
gab die Umgestaltung der Gebiihren fiir Wertsendungen (s. d.) im 
Jahre 1848, die eine Erhiihung der Gebiihren fiir Sendungen mit 
geringem Wertinhalt brachte. Um den Postbenutzern dafiir einen 
Ausgleich zu bieten, wurde fiir Betriige bis zu 25 Talern ein Bar
auszahlungsverfahren geschaffen (Verordnung Yom 24. 5. 1848). Das 
Verfahren war so geregelt, daB auf der Aufschriftseite eines Briefes 
oder leeren Umschlags die zugehiirige Einzahlung vermerkt wurde: 
"Hierauf eingezahlt .... Taler .... Silbergroschen ... Pf." Der An
nahmebeamte stellte dazu eine "Auszahlungs-Assignation" aus, die 
haltbar an dem Briefe befestigt wurde und auf der der Empfiinger 
am Bestimmungsort den Empfang des Geldes bescheinigte. Die 
Briefe mit Bareinzahlungen wurden einzeln in die Karten eingetragen 
und wie Geldbriefe von Stelle zu Stelle nachgewiesen. 

Andre deutsche Postverwaltungen trafen bald iihnliche Einrich
tnngen. Bayern fiihrte die Bareinzahlungen 1851 ein (bis 10 Gulden 
im ganzen Kiinigreich, bis 50 Gulden nach Orten mit Hauptpost
expeditionen, P A oder Postverwaltungen), Wiirttemberg 1852 (bis 
17'/2 Gnlden). Auf Grund des revidierten Deutsch-iisterreichischen 
Postvereinsvertrags yom 5. 12. 1851 wurde das Verfahren am 1. 7. 
1852 auch im Vereinsverkehr eingefiihrt. Nur osterreich und Luxem
burg schlossen sich aus. 

Die neue Einrichtung wurde zuniichst nur wenig benutzt, weil 
die Gebiihren nur bei kleinen Betragen hinter denen fiir Geldbriefe 
zuriickblieben. Auch die in den niichsten J ahren nach und nach 
eingefiihrten GebiihrenermaBigungen und die Erhiihungen der Meist
betrage hatten noch keinen groBen Erfolg. 

Am 1. 1. 1865 fiihrte PreuBen statt der Bareinzahlungen auf Briefen 
die Postanweisungen ein. Die PAnw war Yom Einzahler aus
zufiillen und wurde ohne Befiirderungsnachweis mit der Briefpost 
versandt. Sie verursachte weniger Selbstkosten als die Bareinzah
lungsbriefe und kostete dementsprechend weniger. In dieser Gestalt 
fand die Bariibermittlung sofort starken Anklang. Braunschweig, 
Hannover und Sachsen fiihrten die PAnw noch im gleichen Jahre 
ein, Bayern folgte am 1. 11. 1866, Wiirttemberg am 1. 2. 1867. 1m 
Vereinsverkehr blieben die Bareinzahlungsbriefe noch bestehen, bis 
der Deutsch-osterreichische Postverein (s. d.) nach dem Kriege von 
1866 aufgeliist und der Vereinsverkehr durch den Wechselverkehr 
(s. d.) zwischen dem Norddeutschen Bunde und den siiddeutschen 
Staaten auf Grund der Novembervertriige von 1867 ersetzt wurde. 

PreuJJen fiihrte noch 1865 auch die telegraphische tlbermittlung 
Von PAnw ein ("Depeschen-Anweisungen"). 

Trager des neuen PAnwVerfahrens wurde ein in Kartenform her
gestellter Vordruck, den der Absender auszufiillen hatte und auf dem 
der Empfiinger den Empfang des Geldes bescheinigte. Der Annahme
beamte muJJte den "Postvermerk" ausfiillen. Die PAnwKarte hatte 
urspriinglich noch keinen Abschnitt, sondern nur einen umrahmten 
Raum, der Yom Absender zu kleinen "Bezugnahmen" benutzt, yom 
Empfiinger aber nicht abgetrennt werden durfte. Am 1. 7. 1866 
wurde ein Yom Empfanger abzutrennender Abschnitt eingefiihrt, 
a~lf dem der: Absender den eingezahlten Betrag und die "Bezugnahme" 
mederschreJbeu durfte. Andre Mitteilungeu waren zwar nicht un
zuUissig, mul3ten aber mit der einfachen Briefgebiihr bezahlt werden. 
Der Gebiihrenzuschlag fiir schriftliche Mitteilungen fiel am 1. 1. 1868 
weg. 1872 wurde der Vordruck auf dem Abschnitt erweitert (Ab
sender, Betrag, Einzahlungstag) und die PAnwKarte im ganzen 
etwas verkleinert, so daB sie sieh in die Briefbunde verpaeken liel3 
ohne Beschadigungen ausgesetzt zu sein. 1876 wurde im Postvermerk 
ein gestrichelter Raum zur Wiederholung des Betrags vorgesehen. 
Diese Wiederholung des Betrags soIlte ein Schutz gegen Falsehungen 
sein, envies sich aber nicht als zweckmal3ig und wurde 1899 wieder 
aufgehoben. 1880 wurden PAnwKarten mit aufgedruckter Frei
marke (20 Pf.) eingefiihrt; gleichzeitig kam das Abdrucken des 
Aufgabestempels auf dem Abschnitt. Seit 1893 werden Aufgabe
bezirk und AufgabePA im Postvermerk nicht mehr bandschriftlich 
angegeben, sondern mit sogenannten Bezirksstempeln (urspriinglich 
G:lm~i-, .neuerdings MetaIlstempel). Der Aufgabe- (OPD-) Bezirk 
wlfd III dJesem Stempel durch eine Nummer gekennzeiehnet. 1899 
wurden P Anw mit anhiingender Postkarte zur Empfangsbestatigung 
allsgegeben, die aber wenig benutzt worden sind. Seit 1. 7. 1910 
werden PAnw mit anhangendem Vordruck zum Einlieferungsschein 
ausgegeben (s. Einlieferungsbescheinigung). Seit 1922 mul3 der Ab
send~r aueh auf dem Hauptteil der PAnw angegeben werden. 

DIe Vordrucke zu PAnw wurden bis 1880 im Reichspostgebiet 
duroh die Heferer der sonstigen Drucksachen hergestellt. Von 1880 

an wurden sie ausschliel3lich in der Reichsdruckerei (s. d.) gedruckt. 
Die Erlaubnis zur HersteIlung in Privatbetrieben war bereits 1879 
aufgehoben worden. Seit 1920 diirfen PAnw wieder in Privatbetrieben 
hergesteIlt werden. Es wird aber verlangt, daB sie in GriiBe, Farbe, 
Papierstarke und Aufdruck genau mit den amtlich ausgegebenen 
iibereinstimmen. 

In Wiirttemberg bestanden lange Zeit aul3er den PAnw in 
Karteuform noch PAnwUmschliige, die zur Aufnahme von brieflichen 
Mitteilungen benlltzt werden konnten. 

Uber die Entwicklung der Hiiehstbetrage und der Gebiihren 
fiir PAnw S. Postbankgebiihren. , 

-Uber die Entwicklung der Abreehnungsformen und Kon
trollmaBnahmen s. Postanweisungskontrolle. 

Yom 1. 10. 1883 an wurde der Reichsbankgiroverkehr mit dem 
PAnwDienst verbunden. PAnwEmpfangern, die bei der Reichsbank 
ein Girokonto besal3en, wurden die PAnwBetrage auf Wunsch nicht 
bar ausgezahlt, sondern durch Vermittlung der Post auf ihr Reiehs
bank-Girokonto gutgesehrieben, zuerst nur in Berlin, dann nach und 
nach auch an andern Reichsbankplatzen. Bis zum Friihjahr 1888 
war die Einriehtung schon auf 41 Orte ausgedehnt, 1893 auf 120. 
1888 begann das Verfahren, anch Einzahlungen auf P Anw im Reichs
bankgirowege verreehnen zu lassen. Zur bargeldlosen Begleichung 
von PAnwBetragen sind dann im weiteren Verlauf der Entwicklung 
aueh Privatschecke sowie Postiiberweisungen und Postschecke zu
gelassen worden. 

Ein einheitlieh geregelter zwischenstaatlicher PAnwVerkehr 
wurde zuerst auf dem PostkongreB in Bern (1874) von Deutschland 
angeregt. Das erste tlbereinkommen, betr. den Postanweisungsdienst 
kam auf dem Postkongrel3 in Paris (1878) zustande. Ihm traten 
14 Staaten bei. Auf den spateren Kongressen hat das tlbereinkommen 
viele Anderungen erfahren, um den PAnwVerkehr zu erleichtern und 
zu veraIlgemeinern. Der urspriinglieh auf 500 Fr. festgesetzte Meist
betrag wurde auf dem Kongrel3 in Washington (1897) auf 1000 Fr. 
erhi:iht. Der P AnwVordruck war zunachst nicht einheitlieh. Erst 
auf dem Postkongrel3 in Wien (1891) wurde die Kartenform auf 
Antrag von Deutschland aIlgemein eingefiihrt. Telegraphisehe PAnw 
sind im zwischenstaatlichen Verkehr seit dem PostkongreB in Lissabon 
(1885) zugelassen. 

II. Recht. Bei der Geldiibermittlung durch PAnw 
wird zwischen der Post und dem Absender ein Werk
vertrag abgeschlossen, in dem die Post zwei Verpflich
tungen iibernimmt: 

1. Die BefOrderung der P Anw zur BestimmungsP Anst 
und die Aushandigung des Abschnitts an den Empfanger. 

2. Die Auszahlung des wirklich eingezahlten Betrags 
an den Empfanger. 

Der PAnwVertrag ist keinem der sonstigen Vertrage 
des gemeinen oder Handelsrechts gleichzusteIlen; ist 
vielmehr ein Vertrag eigener Art, der als "Postanwei
sungsvertrag" bezeichnet wird. 

Die Haftung der Post aus dem Vertrage regelt sich 
im inneren Verkehr nach dem PG, im zwischenstaatlichen 
Verkehr nach dem Postanweisungsabkommen (s. d.). 

Nach § 6 Abs. 4 des PG leistet die Post im FaIle 
"regelementsmaBiger" Einlieferung fiir die auf P Anw 
eingezahlten Betrage "Garantie". Damit ist die Haftung 
der Post eng begrenzt. Es wird nicht fiir die richtige 
Aushandigung des Abschnitts gehaftet, nicht fiir Aus
handigung des Geldes innerhalb einer bestimmten Frist, 
nicht fUr unrichtige Auszahlung infolge ungenauer (post
ordnungswidriger) Anschrift, nicht fur Geldbetrage, die 
einem Postbeamten ohne P Anw zur Absendung iiber
geben sind. Ebensowenig hat der Empfanger ein selb
standiges Recht auf Auszahlung des auf einer P Anw 
angegebenen Betrags, wenn nicht eine wirkliche Ein
zahlung dieses Betrags vorausgegangen ist. 

Die Unterlage fiir den PAnwVertrag ist immer die 
P Anw selbst, nicht etwa eine von den Angaben der 
P Anw abweichende Eintragung im Einlieferungsbuch 
des Absenders. 

Fiir zu Unrecht ausgezahlte P Anw Betrage steht der 
Post auf Grund des § 812 BGB (ungerechtfertigte Be
reicherung) das Riickforderungsrecht zu. 

Der Anspruch auf Entschadigung erlischt im Inlands
verkehr nach § 14 PG mit Ablauf von 6 Monaten yom 
Tage der Einzahlung an gerechnet. Wegen der Haftung 
im zwischenstaatlichen Verkehr S. Gewahrleistung im 
Weltpostverkehr. 

Die Giiltigkeitsdauer einer PAnw ist im Inlands
verkehr an sich nicht beschrankt; doch tritt bei nicht 
rechtzeitiger Abholung Unzustellbarkeit ein. 1m Aus
landsverkehr behalten die P Anw ihre Giiltigkeit bis zum 
Ablauf des ersten Monats, der auf den Einzahlungs-
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monat folgt. Diese Frist ist fiir den Verkehr mit auBer' 
europaischen Liindern vorbehaltlich abweichender Ver· 
einbarung um 4 Monate verlangert. Nach Ablauf dieser 
Fristen diirfen P Anw nur auf Grund einer besonderen 
Zahlungsermachtigung der Aufgabeverwaltung aus· 
gezahlt werden. 

Die P Anw mit den auf ihr verrechneten Freimarken 
geht mit der Einlieferung in das Eigentum der Post 
tiber. Sie muB auch dann an die Post zurUckgegeben 
werden, wenn der Empfanger auf die Auszahlung des 
Geldes verzichtet (PO § 20 VII). 

III. Wirtschaft. Der PAnwDienst gebOrt zu den 
Postbankgeschiiften (s. d.), und zwar ist er die alteste 
Betatigung der Post auf diesem Gebiet. 

Der allgemeine geldwirtschaftliche Erfolg des 
PAnwVerkehrs ist an sich nicht tibermaBig groB, wie 
folgende fiir das Reichspostgebiet fiir 1891 alifgestellte 
Berechnung zeigt. Die Summe der mit P Anw umgesetz· 
ten Gelder betrug 4768 Millionen M. Waren diese Gelder 
in Natur versandt worden, so waren sie rund 36 Stunden 
oder P/z Tage der freien Verfiigung entzogen gewesen. 
Die Summe der dauernd dem freien Verkehr entzogenen 

1 4768.1,5 d 195 Milli M Gelder hiitte a so -a65 = run , onen 

betragen. 1m gleichen Jahre berechnete die Post fiir 
den PAnwVerkehr einen Betriebsmittelbedarf von 
10 Millionen M; der Betrag war folgendermaBen er· 
mittelt: 

1. Regelkassenbestand der PAnst •• 15040000 M 
2. 1/365 der Ablieferungen und Zuschtisse 

zwischen den Postkassen (2 188 552 000 M) 5 996 000 M 
3. Rtickstiinde aus der PAnwAbrech· 

nung mit dem Ausland • ...... 1 370 000 M 
zusammen 22 406 000 M 

Davon ab 
4. 1/365 der Summe der eingezahlten 

PAnwBetrage • . • . . . . . . rund 12000 000 M 
bleiben rund 10 000 000 M 

Die Summe der ftir den freien Verkehr standig er· 
tibrigten Barmittel betrug also fiir das Jahr 1891 nur 
91/ Z Millionen M. 

Die Entwicklung des P AnwDienstes, der einen "Ober. 
gang von dem Versand in Natur zum bargeldlosen Geld. 
ausgleich darstellt (bargeldsparende Einrichtung), ist 
durch den Wettbewerb der beiden letztgenannten Dienst· 
zweige beeinfluBt worden. Die Vorlaufer der P Anw, die 
Briefe mit Bareinzahlung, konnten dem Geldbrief gegen
tiber schwer Feld gewinnen, weil ihre Gebtihren nur 
unter bestimmten Umstanden niedriger waren. Die 
billigere P Anw hat den Geldbrief schnell verdrangt und 
seit Schaffung der Reichswahrung die ftihrende Stellung 
in der Post-Geldtibermittlung gehabt, bis sie nach Ein
ftihrung des Postscheckverkehrs (s. d.) (1909) yom bar
geldlosen Zahlungsausgleich zUrUckgedrangt wv.rde. 1m 
einzelnen geht die Entwicklung aus folgender Ubersicht 
hervor: 

~ § 
Jahr 1: dl 0-= g == 

<Xl ;::;! 

1850 0,08 
1853 0,12 

.1856 0,69 
1860 1,27 
1864 2,00 

a) Brie£e mit Bareinzahlungen 
(PreuBen) -., 

=Q)bII .s-f d = . " bIl " IltIdtG ~~~ .. = ,.d~-Q) ~~~ ... d 0 e-a :~ 8P<i Be· ~-~ ;::!.d .. ;:: <:> d 

~:iJ~~ .......... ........ ;::! merkungen "" .. """ '~=P< .:11..§ = ,0. 'S'E;e 'a 0 gJ 
M M <~8 <~ 

0,7 8,73 0,5 15,3 1852 Gebiihren-
1,1 8,76 0,7 24,4 ermaJ3igung 

10,2 14,76 4,1 39,4 
17,0 13,37 7,1 46,5 1860 Gebiihren-
31,4 15,66 10,4 40,5 ermaBlgung 

b) Postanweisungen 

m... I 
l ~ = ~:!l ~ Auf je 100 Einwohner 

bIl " -';::! 

~=§ -5 "~.$ entfallen 
Jahr .loI=o ,,-= .,bIlj:4" 

:~-~ P< == ~~ ~I postan-I wert-I Zahlkarten ~ ~ .;::;! ,,~ III weisun- sendun- und 
M A M gen gen Scheckauftrage 

PreuBen 
1865 1 5,4 I 228,4 I 42 I 27,1 I 29,4 

Norddeutscher Bund 
1870 1 9,6 I 342,3 I 36 I 31,5 I 41,2 

Reichspostge biet 
Wertbrlefe 

1875 23,6 1,118,6 47 66,4 28,2 I 
1880 38,6 2,211,6 57 101,4 18,3 
1890 74,1 4,560,3 62 177,4 19,7 
1900 134,5 8,364,2 62 280,3 18,4 
1910 179,6 9,251,5 52 323,1 13,5 90,6 
1913 167,3 8,123,5 49 300,8 12,8 198,1 
1924 43,7 2,574,8 59 70,0 10,4 463,7 

IV. Betrie b. Die wichtigsten Dienstvorschriften ftir 
den Postanweisungsverkehr sind folgende. 

Inlandsverkehr. 
Der Meistbetrag einer PAnw ist auf 1000 RM fest

gesetzt. 
Vordruc ke zu P Anw werden mit und ohne anhangen

den Einlieferungsschein ausgegeben. P Anw ohne an· 
hangenden Einlieferungsschein werden benutzt, wenn 
der Absender sich die Einlieferungsbescheinigung in 
einem Posteinlieferungsbuch (s. Einlieferungsbescheini
gung) erteilen laBt. Die Reichsdruckerei liefert P Anw 
auch in ganzen Bogen. Nicht von der Post bezogene 
Vordrucke mtissen in GroBe, Farbe, Papierstarke und 
Aufdiuck mit den amtlichen genau tibereinstimmen. 

Auszuftillen ist die PAnw mit Tinte, Druck oder 
Schreibmaschine. Der Betrag ist in Reichsmark an
zugeben. Der Einlieferungsschein ist vom Absender 
auszufiillen. Der Abschnitt kann zu schriftlichen Mit· 
teilungen benutzt werden. 

mer die Einzahlung des Betrags wird eine Einliefe
rungsbescheinigung erteilt. 

Die Auszahlung des Betrags hat der Empfanger 
auf der Rtickseite der PAnw zu bescheinigen. Es kann 
bar oder im Girowege (s. Giroverkehr) gezahlt werden, 
d. h. durch Gutschrift auf ein Bank- oder Postscheck
konto. Stehen der BestimmungsP Anst die Geldmittel 
zur Auszahlung nicht gleich zur Verftigung, so wird erst 
gezahlt, nachdem sie beschafft sind. 1st es nicht sicher, 
daB dies innerhalb 24 Stunden moglich ist, so wird der 
Empfangervom Sachverhalt benachrichtigt. Auf Wunsch 
kann ihm, soweit die vorhandenen Geldmittel reichen, 
zunachst ein Teil des Geldes ausgezahlt werden. 

Verliert der Empfanger eine ihm tibergebene PAnw, 
so muB er dies der P Anst anzeigen und dafiir sorgen, daB 
der Absender die Ausstellung eines DoppeIs beantragt. 
Fiir PAnw, die im Postbetriebe verlorengegangen sind, 
werden Doppel von Amts wegen ausgestellt. 

Nachgesandt werden PAnw, wenn der Absender 
oder Empfanger nichts andres bestimmt hat, wie ge
wohnliche Brie£e ohne neuen Gebtihrenansatz. 

Unzustellbar ist eine PAnw, wenn der Empfanger 
nicht zu ermitteln ist oder die Annahme verweigert oder 
wenn ein abholender Empfanger den Betrag nicht inner· 
halb 7 Tagen, bei postlagernden P Anw nicht innerhalb 
14 Tagen abgeholt hat. Unzustellbare PAnw werden 
zurUckgesandt. Nur wenn eine PAnw deshalb unzustell
bar ist, weil der Empfanger aus der Aufschrift nicht 
sicher erkannt werden kann, wird zunachst eine Un· 
zustellbarkeitsmeldung erlassen. . 

Auf Verlangen des Absenders konnen Postanweisungs
betrage auch telegra phisch tiberwiesen werden. Fur 
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telegraphische PAnw besteht kein Hochstbetrag. Fiir 
sie wird ein besonderer amtlich hergestellter Vordruck 
benutzt (P Anw mit anhangendem Telegrammvordruck, 
P Anw mit rotem Ring, auf der Riickseite als Einzahlungs
meldung bezeichnet). 

Telegraphische PAnw von oder nach Orten ohne Tele
graphenanstalt werden eingeschrieben nach oder von der 
nachstgelegenen Telegraphenanstalt mit der Post be
fordert. 

Die telegraphischen PAnw werden auf Grund des 
Telegramms ausgezahlt und, wenn sie nicht als post
lagernd bezeichnet sind, durch Eilboten abgetragen. 
Der Empfang des Geldes wird auf dem Telegramm 
bescheinigt. Die als Einzahlungsmeldung (s. d.) mit der 
Post eingehende Ursprungsanweisung wird mit dem 
Telegramm vereinigt. . 

Nachgesandt werden telegraphische PAnw in der 
Regel mit, der Post; telegraphisch nur auf ausdriickliches 
Verlangen des Absenders oder Empfangers. Auch ge
wohnliche P Anw konnen auf Verlangen telegraphisch 
nachgesandt werden. 

Die Gebiihren fiir PAnw sind nach dem Betrage 
gestaffelt. Bei telegraphischen P Anw umfaBt die ge
staffelte Gebiihr gleichzeitig das Geldiibermittlungs
telegramm. Fiir das Mittelegraphieren von Mitteilungen 
werden Wortgebiihren erhoben. Naheres s. Postbank
gcbiihren. 

A uslandsverkehr. 
Der zwischenstaatliche Postanweisungsverkehr ist 

durch das Postanweisungsabkommen (s. d.) vom 28.8. 
1924 geregelt. 

Den Meistbetrag kann jede Verwaltung fiir die von 
ihr anzunehmenden Postanweisungen selbstandig fest
setzen, doch darf er 1000 Fr. nicht iibersteigen. 

Der Betrag ist in der Wahrung des Bestimm ungs
landes anzugeben. Das Umrechnungsverhaltnis wird 
von der Aufgabeverwaltung bestimmt. 

Die Einzahlung solI moglichst in klingender Miinze 
geschehen. Doch konnen die Aufgabeverwaltungen auch 
das in Umlauf befindliche gesetzliche Papiergeld zulassen. 

DeT Absender erhalt eine Einlieferungsbeschei
nigung. 

Auszuzahlen sind die Postanweisungsbetrage in 
klingender Miinze oder nach Bestimmung des Auszah
lungslandes auch in gesetzlichem Papiergeld. Hat ein 
Einzahler an demselben Tage und an demselben Orte 
mehrere PAnw fiir denselben Empfanger eingezahlt, so 
ist die AuszahlungsP Anst berechtigt, die P Anw in Teil
betragen auszuzahlen, so daB der Empfanger an einem 
Tage nicht mehr als den Meistbetrag einer PAnw erhalt. 
Statt Barzahlung kann jede Verwaltung auch die Gut
schrift des Betrages auf ein Postscheckkonto iiber
nehmen. 

Hat der Absender einer PAnw Eilzustellung verlangt, 
so kann die Bestimmungsverwaltung an Stelle des 
Geldes nur die P Anw oder eine Meldung iiber deren 
Eingang zustellen lassen, wenn ihre inneren V orschriften 
dies bedingen. 

Jedem Lande ist das Recht vorbehalten, das Eigentum 
an PAnw, dIe aus einem andern Vertragsl~p.de herriihren, 
innerhalb seines Gebiets als durch Uberschreibung 
ii bertrag bar zu erklaren. 

PAnw kOLmen auf Verlangen des Absenders oder Emp
fangers nach einem andern vertragschlieBenden Lande 
nachgesandt werden. Eine Erganzungsgebiihr wird 
dafiir nicht erho ben. 

Unzustellbare PAnw werden zuriickgesandt. 
PAnw konnen telegraphisch iiberwiesen werden im 

Verkehr zwischen den Landern, die durch einen Staats
telegraphen verbunden oder bereit sind, zur Ubermitt
lung Privattelegraphen zu benutzen. 1st eine telegra
phische P Anw nach einer Ortschaft auBerhalb des ge
biihrenfreien Zustellbezirks der Ankunfts-Telegraphen
anstalt gerichtet, so muB der Absender die Art der 

WeiterbefOrderung (Post oder Eilbote) angeben. Am 
Bestimmungsort werden telegraphische PAnw durch Eil
boten zu.gestellt (s. Eilsendungen). 

Gewohnliche sowohl wie telegraphische PAnw konnen 
telegraphisch nachgesa'ndt werden. Die Gebiihren 
fiir die telegraphische Nachsendung werden vom PAnw
Betrage abgezogen. 

Der Absender kann binnen Jahresfrist iiber gewohn
liche und telegraphische PAnw einen Auszahlungs
schein verlangen, jedoch nur durch die Post. 

Die Postanweisungsgebiihr setzt sich aus einer 
festen Gebiihr von hOchstens 30 ets. und einer Gebiihr 
von 1/2 vH des eingezahlten Betrags zusammen. Bei 
telegraphischen PAnw kommt noch die Telegraphen
ge biihr dazu. Die Ge biihr wird zwischen de~. Einzahlungs
und der Auszahlungsverwaltung geteilt. Uber das Ver
fahren s. Postanweisungsabrechnung. 

Behandlung der Postanweisungen im Be
trie be. 

P Anw konnen bei den Annahmestellen der P Anst 
(PA und PAg) und bei den Landzustellern eingezahlt 
werden. Einzahlungen bei den Posthilfsstellen (s. d.) 
sind VertraueEssache. Die Haftpflicht fiir sie beginnt 
erst mit der Ubernahme durch den Landzusteller. Die 
bei PAg ein- und ausgezahlten PAnw werden unter tag
licher Abrechnung dem AbrechnungsP A zugefiihrt und 
dort mit den yom P A selbst angenommenen und aus
gezahlten P AJ.l:w zusammen gebucht. 

Bei den P A werden die angenommenen P Anw in 
Einzahl ungslisten eingetragen, und zwar die Inlands
PAnw zusammen mit den Zahlkarten (s. d.) in eine Ein
zahlungsliste B, die AuslandsP Anw in eine Einzahlungs
liste A. 

1m "Postvermerk" der P Anw gibt der Annahme
beamte die Nummer aus der Einzahlungsliste an und 
setzt seinen Namen und den Aufgabetag hinzu. Darunter 
wird der Bezirksstempel abgedruckt. Er enthalt den 
Namen des AufgabePA und die Nummer des OPD
Bezirks. Bei groBeren P A werden selbsttatige Numerier
stempel verwandt, mit denen der Bezirksstempel ver
einigt ist, oder Postanweisungs-Stempelmaschinen (s. 
Annahmemaschinen ). 

GroBeren vertrauenswiirdigen Firmen kann der PA
Vorsteher gestatten, ihre InlandsPAnw, wenn es sich 
um durchschnittlich mindestens 10 Stiick taglich handelt, 
selbst in eine Einzahlungsliste einzutragen, die so ein
gerichtet ist, daB ein Durchdruck der Einzahlungen als 
Einlieferungsbescheinigung benutzt werden kann (s. 
Selbstbucher). 

Zum Eintragen von Massenauflieferungen konnen 
Rechenmaschinen benutzt werden. 

Der Aufgabestempel (s. d.) wird auf dem Haupt
teil und auf dem Abschnitt abgedruckt. Auf dem 
Hauptteil dient er gleichzeitig zur Entwertung der Frei
marken. Die bei P Ag aufgelieferten P Anw erhalten auf 
dem Abschnitt und auf der Riickseite des Hauptteils 
den Stempel der PAg, auf der Vorderseite des Haupt
teils den Stempel des AbrechnungsP A. 

Auf PAnw nach dem Ausland, die in fremder Wah
rung auszustellen sind, wird auf der Riickseite das der 
Berechnung zugrunde gelegte Umrechnungsverhaltnis 
angegeben. 

Wiinscht der Absender einer AuslandsP Anw einen 
A uszahl ungsschein zu erhalten, so wird eine Frei
marke in Hohe der dafiir festgesetzten Gebiihr auf
geklebt und mit einem Stempel "Avis de payement" 
entwertet. 

Bei telegraphischen InlandsPAnw dient die Ur
sprungsPAnwals Einzahlungsmeldung (s. d.). Zu diesem 
Zweck muB sie auch auf der Riickseite ausgefiillt werden. 
Bei telegraphischen AuslandsPAnw wird ein besonderer 
yordruck als Einzahlungsmeldung verwandt. Auf dem 
Uberweisungstelegramm zu telegraphischen P Anw muB 
der Annahmebeamte das Dienstsiegel oder den Aufgabe. 
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stempel abdrucken und seinen vollen Namen nieder
schreiben. 

Bevor die angenommenen P Anw abgesandt werden, 
hat ein zweiter Beamter zu priifen, ob 

die richtige Einzahlungsliste benutzt, 
der Betrag richtig gebucht, 
die Gebuhr richtig verrechnet ist, 
die Betragsangabe in Ziffern und Buchstaben uberein-

stimmt, 
leere Stellen im Betragsraum durchstrichen sind, 
der Postvermerk richtig und deutlich ausgefUllt ist, 
die StempelabdrUcke deutlich sind, 
bei Auslandspostanweisungen Wahrung und Umrech

nung stimmen. 
Zum Beweis der Vergleichung hat der Priifer die Ein

tragung anzuhaken und neben die letzte geprillte Ein
tragung seinen Namenszug zu setzen. 

Die PAnw, die nach dem Vergleichen nicht mehr in 
die Rande des Annahmebeamten gelangen, werden der 
Briefabfertigungsstelle (s. Briefabfertigung) zugefiihrt 
und gelangen mit den gewohnlichen Briefen an ihren 
Bestimmungsort. 

Rier werden aIle eingehenden P Anw zunachst auf ihre 
Echtheit geprillt und Zweifel durch Ruckfrage beim 
AufgabeP A aufgeklart. Dann folgt die Auszahlung. 

Die Zusteller erhalten die zuzustellenden PAnw, 
die zusammen mit den Geldbetragen abgetragen werden, 
ohne zuvorige Eintragung mit dem zur Auszahlung 
notigen Geld, uber das sie in einem Abrechnungsbuch 
Empfangsanerkenntnis geben. Nach der Auszahlung 
werden die P Anw in Zusammenstellungen eingetragen 
und bilden mit diesen die Unterlage fur Abschlusse und 
Abrechnung. Die AuslandsP Anw werden in besondere 
Auszahlungslisten mit dem Unterscheidungsbuchstaben 
A eingetragen. 

PAnw, die ohne Geldbetrag zugestellt werden 
miissen, werden, sofern es sich um hohere Betrage han
delt - die Grenze bestimmt der Postamtsvorsteher - in 
ein Auskunftsbuch eingetragen. Werden solche P Anw zur 
Abforderung des Betrags am Schalter vorgelegt, so 
muB der Zahlbeamte auf diese Eintragung zUriickgehen. 
Ebenso werden PAnw an Abholer in ein Ankunftsbuch 
eingetragen. Doch kann bei lebhaftem Verkehr auch 
hier die Eintragung auf gewisse Betragsgrenzen be
schrankt werden. Samtliche ausgezahlten P Anw werden 
in Auszahlungslisten (A fUr Ausland, B fiir Inland) zu
sammengerechnet und nach Priifung und Abnahme 
durch den P A Vorsteher oder einen besonderen Priifungs
beamten zur Vornahme der Kontroll~.an die Rechnungs
stelle des BezirksPSchA eingesandt. Uber die Gestaltung 
dieser Kontrolle s. Postanweisungskontrolle. 

1m ubrigen vgl. PO nebst AB (ADA V, 1), Postanwei
sungsabkommen nebst VO (Weltposthandbuch) und 
ADA V, 2 und V,7. 

Schriftwesen. Statistik der Dentschen Reichs-Post- und Tele
graphenverwaitung 1886 S. 77ff., 1894 S. 91ff.; Archiv 1887 S. 323ff., 
1891 S. 526, 1900 S. 933; Gareis, Die Postanweisung in Seufferts 
Archiv 1889 Bd. 54 S. 209ff.; Loewi, Die Postanweisung. Albrecht 
SchrOder, Fiirth 1891; Mittelstein, 'Uber die Postanweisung in 
Gruchots Beitriigen 1892 Bd.36; Pfizer, 'Uber die Postanweisung 
in Iherings Jahrbiichern 1892 Bd. 31; Pfitzner, Die Postanweisung 
in den J ahrbiichern fiir die Dogmatik des heutigen romischen und 
deutschen Privatrechts Bd. 31; Scheda, Sind Postanweisungsbetriige 
pfiindbar? (Gruchots Beitriige 1903 Bd.47 S. 102); Schmidt, 'Uber 
die rechtliche Natur der Postanweisungen. Franz Vahlen, Berlin 
1890; Tinsch, Die Postanweisung. Eriangen und Leipzig 1890; 
Aschenborn; Dambach; Herzog; Meyer-Herzog; Niggl; Scholz 
S. lO4ff. (mit weiteren Angaben iiber Schriftwesen); Wolcke. 

K. Schwarz. 
Postanweisungsnumerierstempel s. Bezirksstempel 

Postanweisungssehwindeleien sind in der Nachkriegs
zeit in erheblichem Umfange veriibt worden. Es sind 
namentlich zwei Arten dieser Schwindeleien zu unter
scheiden: 

1. Verfalschung echter Postanweisungen und 
2. Einsch m uggel ung falschlich angefertigter 

Postanweisungen. 

Postanweisungsschwindeleien 

Z u 1. Die Schwindler zahlten z. B. eine auf einen 
geringen Betrag lautende Postanweisung an eine er
dichtete Anschrift (postlagernd oder nach einem fUr 
diesen Zweck besonders angemieteten Zimmer) bei einer 
P Anst ordnungsmaBig ein. Ein Helfershelfer (Post
angestellter) entzieht die Anweisung dem Betriebe .und 
schmuggelt sie nach Verfalschung auf einen hoheren 
Betrag wieder ein. Die Auszahlung geschieht auf Grund 
von gestohlenen oder gefalschten Ausweispapieren. Oder 
es wird eine Postanweisung iiber einen geringen Betrag 
an eine erdichtete Anschrift "postlagernd" ordnungs
maBig eingezahlt. Der Betriiger sucht sich ein P A aus, 
bei dem die Postanweisung am Postlagerschalter, der 
Postanweisungsbetrag dagegen an einem andern Schal
ter ausgehandigt wird. Nachdem die Postanweisung am 
Postlagerschalter in Empfang genommen ist, wird sie 
auf einen hOheren Betrag verfalscht und dieser am Geld
schalter ausgezahlt. 

Zu 2. In diesem Falle werden zunachst Postanwei
sungen falschlich angefertigt. Sie werden an eine er
dichtete postlagernde Anschrift oder an die Anschrift 
einer Mittelsperson gerichtet, der irgendein harmloser 
Sachverhalt vorgetauscht wird. In andern Fallen mieten 
sich die Schwindler in Gasthausern oder als Aftermieter 
ein und richten die Postanweisungen an die Anschrift 
des Gastwirts oder der Vermieterin. Aufgabestempel 
(s. d.), Bezirksstempel und die Unterschrift des An
nahmebeamten werden gefalscht. Die Falschung der 
Stempel geschieht oft so, daB zunachst ein ordnungs
maBiger Stempelabdruck, z. B. "Berlin W 8", auf die 
Anweisung gesetzt wird. Um den Verdacht yom PA 8 
abzulenken, wird die 8 dann in 9 abgeandert, so daB der 
Stempel nunmehr "Berlin W 9" lautet. (In iihnlicher 
Weise sind Stempelabdriicke "Berlin W 10" in "Berlin 
W 15" und "Berlin W 50", "Berlin NW 7" in "Berlin 
NW 5", "Berlin 0 17" in "Berlin 0 27" usw. verfalscht 
worden.) In andern Fallen werden die Stempelabdriicke 
vollkommen gefalscht, indem sie nachgezeichnet oder 
mittels besonders angefertigter Falschstempel auf die 
Postanweisungen gedruckt werden. Die Einschmugge
lung geschieht meistens in den Briefabfertigungs- und 
Briefentkartungsstellen, zuweilen auch durch die StraBen
und die Bahnpostbriefkasten. Auch auf sonstige ab
gefeimte Weisen sind Postanweisungen in den Betrieb 
eingeschmuggelt worden. 

Fast in allen bisher beobachteten Fallen ist die Aus
zahlung der Postanweisungsbetrage an die Schwindler 
nur dadurch moglich geworden, daB die Betriebsbeamten, 
welche die Postanweisungen dienstlich zu behandeln, 
namentlich sie auszuzahlen hatten, wichtige Sicherheits
vorschriften auBer acht gelassen haben. In der ersten 
Zeit nach der Beendigung des Krieges war die Gefahr, 
daB eingeschmuggelte Postanweisungen ubersehen wur
den, besonders groB, weil bei der Post viele unzuver
lassige HiIfskrafte beschiiftigt wurden, und auch die 
Fachbeamten, die nach und nach aus dem Felde zuriick
kehrten, sich infolge der langen Kriegsdauer z. T. von 
einem ordnungsmaBigen und gewissenhaften Arbeiten 
entwohnt hatten. Mit der fortschreitenden Gesundung 
der allgemeinen Verhaltnisse wurde indessen auch die 
Gefahr der Einschmuggelung von Postanweisungen bald 
herabgemindert. Das Fachpersonal gewohnte sich nach 
und nach wieder an eine Befolgung der Sicherheitsvor
schriften (s. Betriebssicherheit), die unzuverlassigen Aus
heIfer wurden entlassen, die Gerichte ahndeten die Post
anweisungsschwindeleien in der Regel mit schweren 
Zuchthausstrafen und die bei den groBeren OPD ein
gerichteten Uberwachungsstellen (s. d.) kamen den 
Schwindlern sehr bald hinter ihre Schliche und machten 
sie unschadlich, bevor sie groBeren Schaden anrichten 
konnten. Die hohen Strafen und die meist sehr schnelle 
Aufklarung der Postanweisungsschwindeleien wirkten 
abschreckend und damit lieB diese Art der Venll1-
treuungen auch schnell wieder nacho 
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Auf ahnliche Weise wie Postanweisungen sind auch 
Zahlkarten gefalscht und in den Postbetrieb eingeschmug
gelt worden. Auch bei diesen Falschungen haben die 
inzwischen eingefuhrten SicherheitsmaBnahmen schon 
gewirkt. Sie kommen nur noch verhaltnismaJ3ig selten 
vor und werden in den meisten Fallen aehr bald durch 
Ermittlung der Tater aufgeklart. 

Wegen der Haft- und Eraatzpflicht bei der Ein
schmuggelung von Postanweisungen und bei ihrer Aus
zahlung an eine unberechtigte Person s. Einschmuggelung 
von Postanweisungen. Boedke. 

. Post-Armenfonds, Postarmenkasse s. Postunterstut
zungskasse 

Postauftriige dienen 
1. zur bankmaJ3igen Einziehung von Barbetragen von 

dritten Personen (Postauftrage zur Geld
einzieh ung), 

2. zur Einholung von Annahmeerklarungen auf Wech
seIn (Postauftrage zur Annahmeeinholung), 

3. zur Vorzeigung von WechseIn (Schecken) zur Zah
lung und gegebenenfalls zur Erhebung des Wechsel
protestes Mch den Vorschriften der Wechselordnnng 
(Postprotesta uftrage). 

Der Name "Postauftrag" ist Sammelbegriff ffir drei 
wesensverschiedene Geschaftszweige und nur geschicht
lich zu erklaren. Postauftrage sind im innern deutschen 
Verkehr, in vielen auslandischen Staaten und im zwischen
staatlichen Verkehr eingefuhrt. Doch kennen mehrere 
GroBstaaten, z. B. GroBbritannien und die Vereinigten 
Staaten von Amerika, keinen Postauftragsdienst. 

I. Geschichte. Der Postauftragsdienst wurde im Reichspost
gebiet und in Wiirttemberg am 15. 10. 1871 (Verordnung des Reichs
kanzlers vom 22. 9. 1871), in Bayern am 1. 11. 1871 eingefiihrt, die 
urspriingliche Bezeichnung "Postmandat" am 1. 1. 1875 in "Post
auftrag" geandert. Grund zur Eiufiihrung waren die seit ErlaJ3 
der Allgemeinen Deutschen Wechselordnung vom 27. 11. 1848 oft 
geauBerten Wiinsche der Handelswelt, den Wechselverkehr, der 
besonders auf dem Lande und in kleinen Orten sehr erschwert war, 
durch Heranziehung der Post fiir diese Zwecke zu erleichtern. Da 
bei der Post der Postanweisungs- und PostvorschuB- (Nachnahme-) 
Verkehr (s. Postnachnahmen) schon bestand, brachte der zunachst 
auf Einziehung von Geldbetragen beschrilnkte Postauftragsdienst 
keine vollig neuen Aufgaben. Am 1. 1. 1882 wurden Postauftrage 
zu Biicherpostsendungen, d. h. zu Sendungen mit Biichern, Musika
lien, Zeitschriften, Lllndkarten und Bildern im Gewicht von mehr 
als 250 g zur einfacheren Einziehung des Betrages der diesen Sen
dungen beigefiigten Rechnungen zugelassen, jedoch am 1. 6. 1896 
wieder abgeschafft. 

Postauftrlige zur Annahmeeinholung wurden am 1. 8. 1876, Post
protestauftrlige am 1. 10. 1908 zugelassen (Gesetz betr. die Er
leichterung des Wechselprotestes vom 30.5. 1908). 

1m zwische nstaatlichen Verkehr wurde ein Postauftragsdienst 
in Anlehnung an die Vorschriften des deutschen Verkehrs zwischen 
Deutschland und der Schweiz am 1. 1. 1875, mit Frankrelch und 
Algerien, Belgien, Rumanien 1880, mit den Niederlanden und 
Luxemburg 1881 eingefiihrt. Das erste allgemeine zwischen
staatliche Abkommen fiir den POBtauftragsdienBt wurde alB Zusatz
abkommen zum WPVertr 1885 auf dem Weltpostkongref3 zu Lissabon 
vereinbart. 

II. Recht_ Beim Postauftragsgeschaft wird zwischen 
Post und Absender ein Werkvertrag abgeschlossen. 
Sein Inhalt ist bei den drei Auftragsarten verschieden. 
Dazu tritt ein Beforderungsvertrag wegen Uber
sendung des Auftragsbriefes von der Aufgabe- an die 
BestimmungsP Anst. 

Die Haftung der Post beim Postauftragsgeschaft regelt 
sich im innern Verkehr nach der PO. Es wird dem 
Auftraggeber gehaftet 

1. bei Postauftragen zur Geldeinzieh ung und 
Annahmeeinhol ung 

a) ffir die Postauftragssendung wie fUr einen ein
geschriebenen Brief, 

b) fUr den eingezogenen Betrag wie fur die auf Post
anweisungen ausgezahlten Betrage, 

c) bei Aushandigung der Anlagen eines Postauftrags 
ohne ordn ungsmaBige Einzieh ung des Post
auftragsbetrags fUr den unmittelbaren Schaden 
bis zum Betrage des Postauftrags; 

2. bei Postprotestauftragen 
a) fur den Postauftragsbrief bis zum Eingang bei der 

PAnst, die den Protest zu erheben hat, wie fUr 
einen eingeschriebenen Brief, 

b) Mch dem Eingang bei der PAnst fUr die ordnungs
maJ3ige Ausfuhrung eines vorschriftsmaI3igenProtest
auftrags nach den allgemeinen Vorschriften des 
bfirgerlichen Rechts uber die Haftung eines 
Schuldners fUr die Erftillung seiner Verbindlich
keiten, jedoch nicht uber den Betrag des wechsel
maI3igen RegreBanspruchs hinaua (§ 4 des Gesetzes 
betr. die Erleichterung des Wechselprotestes yom 
30. 5. 1908). 

Wegen der Haftung im Weltpostverkehr s. Gewahr
leistung im Weltpostverkehr. 

III. Wirtschaft. Der Postauftragsdienst gehOrt zu 
den Postbankgeschaften (s. d.). Er erfullt als Ein
ziehungsform fUr Schuldverbindlichkeiten und fUr Ein
holung von Annahmeerklarungen auf WechseIn an 
Orten, wo Banken die Bedurfnisse des kleinen Verkehrs 
nicht oder nur mangelhaft befriedigen konnen, wichtige 
Aufgaben der Wirtschaft. Er hat sich im innern Verkehr 
besonders zum Einziehungsdienst ffir kleine Wechsel
forderungen der kleinen Gewerbetreibenden entwickelt 
(2fs aller Poatauftrage). Sein besonderer Wert liegt in 
der Ausftihrung der wechselrechtlichen Handlungen 
gegen niedrige GeMhren. 

IV. Betrie b. Ffir den Poatauftragsverkehr gelten 
folgende Dienstvorschriften: 

1. Posta uftrage zur Geldeinzieh ung sind im 
innern Verkehr zulassig ffir Betrage bis zu 1000 RM. 
einschl., im Weltpostverkehr bis zu dem im Be
stimmungsland zugelassenen Meistbetrage fUr Poat
anweisungen, Poatauftrage zur Annahmeein
holung im innern Verkehr ohne Rucksicht auf den 
Wechselbetrag. 

2. Der Auftraggeber hat eine Postauftragskarte aus
zuftillen und mit den einzulosenden Papieren (quittierten 
Rechnungen, Wechseln, Zinsscheinen, sonstigen Wert
papieren) oder dem zur Annahme vorzuzeigenden 
Wechsel unter Umschlag mit der Aufschrift "Poatauftrag 
nach ...... ", im Weltpostverkehr mit der Aufschrift 
"Valeurs a recouvrer" einzuliefern. Der Auftraggeber 
kann bei Postauftragen zur Geldeinziehung oder An
nahmeinholung im innern Verkehr auf der Ruckseite 
der Postauftragskarte beatimmen, daB sie nach der 
ersten vergeblichen Vorzeigung oder dem ersten vergeb
lichen Versuch an ihn zuruck- oder an eine andre Person 
innerhalb des Deutschen Reiches weitergesandt werden. 
Durch den Vermerk "Sofort zum Protest" ohne Namens
angabe kann der Auftraggeber die Weitersendung auch 
an eine zur Aufnahme des Wechselprotestes befugte 
Peraon veranlassen. 1m Weltpostverkehr ist die Pro
testierung von Handelspapieren, auch die Einleitung 
des Gerichtaverfahrens bei Schuldforderungen als wahl
weiser Geschaftszweig zwischen den dem Postauftrags
abkommen (a. d.) beigetretenen Landern zugelassen, in 
dem Abkommen aber nicht naher geregelt. 

3. Die BestimmungsP Anst hat den Geldbetrag gegen 
Vorzeigung des Poatauftrags und Auahandigung der 
quittierten Anlagen yom Zahlungspflichtigen [im Welt
postverkehr u. U. von mehreren (hochstens 5) Zahlungs
pflichtigen] einzuziehen oder die schriftliche Annahme
erklarung auf dem Wechael einzuholen. Wird der Emp
fanger nicht ermittelt, die Auftragseinlosung verweigert 
oder die Annahmeerklarung nicht abgegeben, so wird 
der Postauftrag an den Absender aofort zurUckgesandt. 
Auf Verlangen wird dem Berechtigten eine Einlosungs
frist gewahrt, nach deren Ablauf die Sendung mit den 
nicht eingelosten (angenommenen) Anlagen an den Auf
traggeber zuruckgesandt wird. Die Einlosungsfrist ist 
ausgeschlossen, wenn auf dem Postaufti"ag "Sofort 
zuruck", "Sofort an N in N" oder "Sofort zum Protest" 
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vermerkt ist. Dann gehen der Postauftrag und die An
lagen an einen Gerichtsvollzieher, Notar usw. oder den 
zweiten Empfanger, womit die Aufgabe der Post er
fullt ist. 
. 4. Der eingezogene Betrag wird dem Auftraggeber 
durch Postanweisung oder Uberweisung auf Postscheck
konto ubermittelt, der angenommene Wechsel unter 
Einschreiben ubersandt. 

5. Der Absender kann den Postauftrag, solange dieser 
nicht eingelost, nicht angenommen, zuruck- oder weiter
gesandt oder solange noch nicht Protest erhoben ist, 
unter den Bedingungen fUr Zuruckziehung von Post
sendungen (im Weltpostverkehr auch einzelne in der 
Sendung enthaltene Wertpapiere) zuruckziehen, auch 
die Angaben in der Postauftragskarte nachtraglich andern 
lassen. 

6. Postprotestauftrage sind im inneren Verkehr 
)Ind im Verkehr mit der Freien Stadt Danzig fUr Wechsel 
und Schecke nach den Vorschriften der Wechselordnung 
unter den durch die PO festgesetzten Einschrankungen 
hinsichtlich Rohe der Wechselsumme und Beschaffenheit 
des Wechsels zulassig. Der Auftraggeber hat eine Post
auftragskarte fUr Postproteste auszufullen und mit dem 
quittierten Wechsel oder Scheck unter Umschlag wie 
einen Einschreibbrief mit der Aufschrift "Postauftrag 
nach ... " an die P Anst, zu deren Bezirk der im 
Wechsel angegebene Zahlungsort gehort, nicht fruher 
als 7 Tage vor dem Zahlungstage abzusenden. Vor
zeigung und Behandlung des Wechsels im Zahlungs
falle wie bei Postauftragen zur Geldeinziehung. Bei 
Nichtzahlung wird gegen die in der Postauftragskarte 
bezeichnete Person Protest nach den V orschriften der 
Wechselordnung erhoben und der Wechsel mit Protest 
unter Einziehung der Gebuhren und der etwa ent
standenen Stempelkosten an den Auftraggeber zuruck
gesandt. Zuruckziehung des Postprotestauftrags unter 
denselben Bedingungen wie bei einem Postauftrag zur 
Geldeinziehung. 

7. Gebuhren: 
a) im inneren Verkehr: 

1. die Beforderungsge buhr wie fUr einen Einschrei b
brief gleichen Gewichts (vom Absender zu 
zahlen), 

2. eine Vorzeigegebuhr (vom Absender zu zahlen), 
3. d!e Postanweisungs- oder Zahlkartengebuhr fur 

Ubermittlung des eingezogenen Betrags (wird 
von diesem abgezogen), 

4. fUr Rucksendung des angenommenen Wechsels 
die Gebuhr fUr einen freigemachten Einschreib
brief, bei nicht bezahlten Postprotesten fUr die 
Erhebung des Protestes eine Protestgebuhr und 
fUr Rucksendung des protestierten Wechsels 
sowie der Protesturkunde die Gebuhr fUr einen 
freigemachten Einschreibbrief (werden bei Aus
handigung des angenommenen oder protestierten 
Wechsels erhoben); 

b} im Weltpostverkehr: 
1. die Beforderungsgebuhr wie fur einen Einschreib

brief gleichen Gewichts (vom Absender zu 
zahlen), 

2. eine Einziehungsgebtihr von 30 ets. fUr jedes 
eingeloste Postauftragspapier oder eine Vor
zeigegebtihr von 20 ets. fUr jedes nichtein
geloste Postauftragspapier (wird vom ein
gezogenen Betrag abgezogen), oder, wenn dieser 
nicht ausreicht oder ein eingezogener Betrag 
nicht vorhanden ist, besonders angerechnet, 

3. etwa zur Erhebung gekommene Stempelgebuhren 
(werden vom e~gezogenen Betrag abgezogen), 

4. die Gebuhr fiir Ubermittlung des eingezogenen 
Betrags (wird vom eingezogenen Betrag ab
gezogen). 

1m iibrigen vgl. PO nebst AB (ADA V, 1), Post
auftragsabkommen mit VO (Weltposthandbuch), An
weisung fur den Postprotest (ADA V,2, Anh.2). 

Schriftwesen: Archiv 1877 S.545ff., 1915 S.65ff.; Wolcke 
S.156ff., Niggl S. 95ff. und 243ff., Scholz S. 685ff.; Herzog, S. 90 ff . 

Raabe. 
Postauftragsabkommen, eines der Nebenabkommen 

des WPV .. Es behandelt den Postauftragsdienst, d. h. 
die Einziehung von Geldbetragen auf Grund von Wert
papieren und die Abftihrung der eingezogenen Betrage 
an den Glaubiger (Absender des Postauftrags). Nahere 
Bestimmungen uber die Ausftihrung des Abkommens 
enthalt die zugehOrige VO. 

I. Geschichte. Nachdem verschiedene Lander, darunterDeutsch
land, fiir ihren gegenseitigen Verkehr einen Postauftragsdienst bereits 
vereinbart hatten, fiihrte der Wunsch, den Postauftragsdienst unter 
den VereinsIandern nach allgemein giiltigen Grundsatzen einzu
richten, dazu, daB dem PostkongreB in Lissabon (1885) zwei 
Vorschlage zu einem Vereins-Postauftragsabkommen vorgelegt 
wurden, von denen der eine von den Postverwaltungen Deutsch
lands, Belgiens und Luxemburgs, der andre von der franziisischen 
Postverwaltung herriihrte. Nach Iangeren Verhandlungen AbschluB 
eines Abkommens im wesentlichen auf der noch heute giiltigen 
Grundlage. Alle spateren Postkongresse, zuletzt derjenige in Stock
~olm, haben das Postauftragsabkommen erneuert. 

II. Recht. Zur Einziehung zugelassen sind Handels
und Wertpapiere, namentlich Quittungen, Rechnungen, 
Wechsel, Anweisungen; die Verwaltungen konnen Zins
und Dividendenscheine sowie abgelaufene Wertpapiere 
ausschlieBen. Einem Postauftrag dtirfen gleichzeitig 
fallige Wertpapiere in beliebiger Zahl, jedoch fUr hOch
stens 5 Zahlungspflichtige, beigefUgt werden. Der Ge
samtbetrag darf, wenn nichts andres vereinbart, den 
im Bestimmungsland fUr Postanweisungen giiltigen 
Meistbetrag nicht uberschreiten. Absender mull Vor
druck zum Postauftrag nebst anhangender Abrechnung 
ausftillen und diesen nebst den Wertpapieren in einen 
Umschlag mit der Angabe "Recouvrement" und An
schrift der BestimmungsPAnst verpacken. Wertpapiere 
und Postauftrag haben, wenn nichts andres verabredet, 
auf die Wahrung des Bestimmungslandes zu lauten. 
Freimachung des Postauftragbriefes nach dem Gebtihren
satz fUr Einschreibbriefe gleichen Gewichts. Die Bestim
mungsPAnst offnet den Brief und zeigt die Wertpapiere 
den Zahlungspflichtigen zur Einlosung vor. Diese haben 
7 tagige Einlosungsfrist, wenn nicht der Absender fUr 
den Fall der Nichteinlosung Rucksendung der Papiere 
oder ihre Weitersendung an eine von ihm benannte 
:person vorgeschrieben hat. 1m Faile der Einlosung 
Vbersendung des eingezogenen Gesarntbetrags an den 
Absender des Postauftrags in der Regel mit Post
anweisung, wobei der Betrag nach dem fUr Postanweisun
gen nach dem Aufgabelande des Postauftrags geltenden 
Umrechnungsverhaltnis in die Wahrung dieses Landes 
umgewandelt wird. Vom eingezogenen Betrage wird 
die Postanweisungsgebuhr, die etwaige Stempelgebtihr 
und eine Einziehungsgebtihr von 30 ets. fUr jedes ein
ge16ste Wertpapier abgezogen. Nach Vereinbarung 
zwischen den Verwaltungen konnen eingezogene Be
trage auch einem Postscheckkonto im Bestimmungslande 
des Postauftrags zugeftihrt werden; in diesem Fall muB 
der Postauftragsvordruck entsprechende Angabe ent
halten. FUr jedes nicht eingeloste Wertpapier wird ein 
Vorzeigegebtihr von 20 ets. berechnet. Die Gebtihr 
wird, wenn andre zu demselben Auftrag gehOrige Papiere 
eingelost sind, von dem eingezogenen Betrag abgezogen, 
sonst dem Absender als Nachgebtihr bei Rucksendung 
der nicht eingelosten Papiere angerechnet. Der Ab
sender eines Postauftrags erhalt uber dessen Abwicklung 
eine Benachrichtigung, wozu der vom Absender bei
gefUgte Abrechnungsvordruck benutzt wird. "Uber
sendung der Benachrichtigung nebst der Postanweisung 
und den etwa nicht einge16sten Papieren unter Urn
schlag in der Regel an die AufgabePAnst des Post
auftrags, und zwar als Einschreibbrief, wenn in der 
Sendung nicht einge16ste Papiere enthalten sind. An 
dritte Personen weiterzusendende, nicht eingeloste 
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Papiere werden gebtihrenfrei, jedoch mit Anrechnung 
der Vorzeigegebiihr tibersandt. Die Auftragspost. 
anweisungen werden weiterhin in jeder Beziehung, auch 
hinsichtlich der Abrechnung tiber die ausgezahlten 
Betrage, wie gewohnliche Postanweisungen behandelt. 

Die Verwaltungen konnen im Falle der Nichtzahlung 
die Protestierung von Handelspapieren sowie die Ein
leitung des gerichtlichen Verfahrens zur Beitreibung 
von Schuldforderungen tibernehmen; nahere Verein
b:trungen hiertiber sind vorkommendenfalls durch Sonder
abkommen zu treffen. 

Gewahrleistung fiir Postauftragsbriefe sowie fiir Briefe 
mit zurtick- oder weitergesandten Postauftragspapieren 
wie fiir eingeschriebene Briefsendungen. Bei Verlust 
von Papieren aus einem am Bestimmungsorte geoffneten 
Postauftragsbrief hat Absender Anspruch auf Ersatz 
des wirklich erlittenen Schadens, hiichstens aber auf 
den bei Verlust des ganzen Briefes zahlbaren Betrag 
(50 Fr.). Haftung ftir die auf Postauftrage eingezogenen 
Betrage wie ftir Einzahlungen im Postanweisungs- oder 
Postscheckverkehr. Keine Haftung fiir Verzogerungen 
bei Befiirderung, Vorzeigung oder Abwicklung der Post
auftrage, auch nicht ftir Verzogerungen bei Protest
erhebung oder Einleitung des gerichtlichen Verfahrens, 
wenn sich die Verwaltungen damit befassen. 

Schriftwesen. Meyer-Herzog S.254ff.; JubiIaumsdenkschrift 
1924 S.47. Herzog. 

Postauftragszahlmarken verwendet Frankreich zur 
Verrechnung der Gebtihr ftir nicht eingeloste Postauf
tra~c (s. d.). 

P03tausgabegebiihr. 
Eingefiihrt am 1. 10. 1919, aufgehoben am 1. 12. 1923, wurde 

vierteljahrlich im voraus erhoben von Privatpersonen, die ihre 
Postsendungen abholten oder abholen lieBen und dazu ein besonderes 
Fach des Ausgabeschranks - jedoch nicht ein SchlieBfach (s. SChlieB
fachanlagen) - eingeraumt erhielten. Zeitungsabholer, die kein 
besonderes Fach beanspruchten, hatten eine Ausgabegebiihr in der 
Hohe der Halfte des Zeitungszustellgeldes fiir die Dauer der Bezugs
zeit vorauszubezahlen. 

Postausweisbiieher als Ausweismittel zur Empfang
nahme von Postsendungen bildeten den Gegenstand 
eines Abkommens, das vom PostkongreB in Lissabon 
(1885) abgeschlossen wurde, dem Deutschland aber nicht 
beigetreten ist. Die Benutzung der Postausweisbticher 
war so gedacht, daB gewohnliche Sendungen gegen 
einfache Vorzeigung des Buches, sonstige Sendungen 
und Postanweisungsbetrage aber gegen Vorzeigung des 
Buches und Abgabe eines aus dem Ausweisbuch ab
getrennten und gehOrig vollzogenen Quittungsabschnitts 
ausgehandigt werden soUten. Das Abkommen ist von 
den Postkongressen in Wien (1891), Washington (1897) 
und Rom (1906) erneuert, vom PostkongreB in Madrid 
(1920) aber fallen gelassen worden, nachdem in den 
WPVertr Bestimmungen tiber die Ausgabe von Post
ausweiskarten (s. d.) aufgenommen waren. 

Schriftwesen. Meyer-Herzog S.300fi. 

Postausweiskarten, eingeftihrt am 1. 6. 1904, gehoren 
zu den Ausweispapieren (s. d.). Sie sind in erster Linie 
dazu bestimmt, dem Zusteller gegentiber als voUgtiltiger 
Ausweis zu dienen; sie konnen jedoch auch an den Post
schaltern als Ausweis ftir Personen gelten, die den Be
amten unbekannt sind, ohne daB dadurch die zugelasse
nen sonstigen Ausweismoglichkeiten beeintrachtigt wer
den. Die Postausweiskarten werden auf Antrag bei jedem 
P A gegen eine Schreibgebtihr ausgestellt und gelten bei 
allen PAnst. Gtiltigkeitsdauer zwei Jahre, vom Tage der 
Ausstellung an gerechnet; Erneuerung jedoch vor Ablauf 
der Gtiltigkeitsdauer notig, wenn sich das A.uBere des 
lnhabers so verandert hat, daB das Lichtbild oder die 
Personbeschreibung nicht mehr zutrifft. Der Antrag
steller muB sich, wenn er nicht personlich bekannt ist, 
durch eine andre bekannte vertrauenswtirdige Person 
oder in sonst zuverlassiger Weise ausweisen. 

Handworterbuch des Postwesens. 

Die deutschen Postausweiskarten gelten in den meisten euro
paischen und vielen auBereuropaischen Landern. Deutscherseits 
werden die Postausweiskarten nach sorgfaltiger Priifung der Echt
heit stets als giiltig anerkannt, gleichviel, in welchem Vereinsland 
sie ausgestellt sind. 

Die Postausweiskarten soli der P A Vorsteher unter VerschluB 
aufbewahren. Bei groBeren P A ist zugelassen, die Ausfiillung der 
Karten einer nachgeordneten Dienststelle zu iibertragen, der zu 
diesem Zwecke ein kleiner Bestand an Karten iiberwiesen werden 
kann. In diesem :Falle muB der P A Vorsteher die zur Verhiitung 
miBbrauchlicher Benutzung der Vordrucke notigen MaLlnahmen 
treffen und auBerdem von Zeit zu Zeit die Beamten zur groBten 
Vorsicht bei der Ausstellung der Postausweiskarten unter besonderm 
Hinweis auf die Gefahr der Haftbarmachnng ermahnen. 

Bei der Ausfertigung der Karten, die unter laufender Nummer 
in ein Verzeichnis eingetragen werden, is t zu beachten: 1. Der Vor
druck ist mit lateinischer Schrift auszufiillen. Der Personbeschreibung 
ist eine tlbersetzung in franzosischer Sprache hinzuzufiigen. Als 
Hilfsmittel dient eine den P A gelieferte Zusammenstellung der 
hauptsachlich vorkommenden Ausdriieke fiir die Personbeschreibung. 
Auf die Herstellung guter, klarer Stempelabdriicke mit tiefschwarzer 
Stempeifarbe ist besonders zu achten. 2. Auf der ersten Seite der 
Postausweiskarte ist die Nummer anzugeben, unter der die Karte 
im Verzeichnis gebucht ist; neben der Unterschrift des PA ist der 
Dienststempel abzudrucken. 3. Auf der zweiten Seite werden das 
Liehtbild des Inhabers und die zur Verreehnung der Schreibgebiihr 
dienende Freimarke in der aus dem Vordruck ersichtJichen Weise 
aufgeklebt und so mit dem Aufgabestempel bedruckt, daB der 
Abdruck das Lichtbild, die Freimarke und die Postausweiskarte 
trifft. Das Lichtbild darf nicht aufgezogen und nicht zu dunkel 
sein, damit der Stempelabdruck deutlich erkennbar ist. Lichtbilder, 
die schon zu Postausweiskarten benutzt waren, aber noch zutreffen 
und gut erhalten sind, diirfen wieder benutzt werden, wenn der 
Aufgabestempel auf ihnen deutlich abgedruckt werden kann. Die 
Spuren der friiheren Benutzung diirfen abgeschnitten werden; auch 
darf die Freimarke auf dem Lichtbild statt links unten reebts unten 
aufgeklebt werden. 4. Die Ausfertigung dad nur zuverIassigen und 
umsichtigen Beamten iibertragen werden. Es ist besonders darauf 
zu achten, daB der Antragsteller die Ausweiskarte auf der zweiten 
Seite an der dafiir vorgesehenen Stelle unterschreibt, bevor der 
ausstellende Beamte seine Untersehrift auf der ersten Seite voll
zieht. Die Beamten miissen in jedem Fall genau feststellen, wie die den 
Antragsteller ausweisenden Personen, Beamten, Zusteller usw. tiber 
dessen Person GewiBheit erlangt haben, und ob hiernach der Aus· 
weis geniigt. Bei Fremden in GasthOfen, Fremdenheimen u. dgl. 
sowie Untermietern, oder wenn der Antragsteller erst vor kurzer 
Zeit zugezogen ist, muE besonders vorsiehtig verfahren werden. 
In welcher Weise sieh der Antragsteller ausgewiesen hat, ist im 
Verzeichnis der Postausweiskarten anzugeben. Die Person, die 
sieh zum Ausweis anbietet, hat im Verzeichnis unter den yom aus
stellenden Beamten niederzuschreibenden Vermerk "Als Biirge fiir 
die Identitat der nebenbezeichneten Person" ihren Namen zu setzen. 

1m iibrigen vgl. PO (ADA V, 1) nebst AB. 

Postbahnhiife sind Einrichtungen zum Verladen und 
Verteilen von Paketen und Briefbeuteln. Sie haben 
bahnhofsmaBigen Betrieb, d. h. Ankunfts- und Abfahrt
seiten Bowie Einrichtungen zur Bildung und Abfertigung 
von Sonderztigen. Sie erfordern besondere Gleisanschliisse 
CUbergabegleise und -weichen zum AnschluB an die 
Eisenbahn). Es bildet die Regel, daB der Grund und 
B:Jden einschlieBlich der Gleise der Post gehiirt. 

Die Geschichte der PostbahnhOfe gehOrt erst der neueren Zeit 
au. Sie beginnt mit dem Zeitpunkt, wo die von der Eisenbahn 
mietweise zur Verfiigung gestellten Einrichtungen zum Verladen 
der Pakete nicht mehr ausreichten. Die PostbahnhOfe sind daher 
aus den Postverladestellen (s. d.) entstanden. 

Der erste Postbahnhof wurde im Jahre 1895 in KOln am Glad
bacher Wall erbaut; es folgte nach langer Pause Hamburg 1907, 
dann in rascherer Entwicklung Berlin 0/17 am Schlesischen Bahn
hof 1909, Leipzig 1912, Berlin SW 77, Luckenwalder StraBe 4-6 
(fUr den Potsdamer und Anhalter Bahnhof) und Koln-Deutz 1914. 

Die Postbahnhiife setzen sich zusammen: 
1. aus der Gleisanlage mit den Bahnsteigen, 
2. aus den Packkammern mit Laderampen und den 

Hiifen. 
Die Gleisanlage besteht aus einer groBeren Anzahl 

von meist gleichlaufenden Stumpfgleisen, die von dem 
AnschluBgleis abgezweigt werden. Zwischen ihnen liegen 
die Bahnsteige. Zur besseren Ausnutzung der Grund
flache werden immer zwei Gleise zusammengefaBt, 
zwischen denen ein Bahnsteig liegt (vgl. Abb. 1). Die 
Bahnsteige werden wie bei den Kopfbahnhiifen der 
Eisenbahn durch einen Querbahnsteig vereinigt. Be
sanders gtinstig wird die Raumausnutzung, wenn die 
Gleise nicht vom Querbahnsteig, sondern von einem die 
Gleise rechtwinklig kreuzenden Tunnel oder einer Brticke 
aus zuganglich gemacht werden. 

Ftir die Abzweigung der Ladegleise vom AnschluB
gleis stehen verschiedene Hilfsmittel zur Verftigung. 

28 
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Weichen, Schiebebiihnen und Drehscheiben. Aus Ab· 
neigung gegen maschinelle Antriebe hat man die meisten 
Gleisanlagen mit Weichen entwickelt, obwohl dabei das 

Abb. 1. Postbahnhof in Leipzig. 
a Pack kammer, b Annahme, c Werksta.tt, d Kraftwerk, • Beutel· 
schUttelwerk, t La.ger- und Verwaltungsgebiiude, fI Wagenschuppen, 
h Werkstatt, i Sammlerladestelle, k I'ackkammer, l Bahnstelg-

halle, m Xiihlturm, n Heizkaniile, 0 Tunnel. 

Schiebebiihnen und Drehscheiben gleichzeitig zum Ent
wickeln der Gleise und Verschieben der Wagen benutzt 
(s. Verschiebeanlagen). 

Die Packkammern liegen gewohnlich gleichlaufend 
zum Querbahnsteig und zwar ohne raumliche Trennung 
der Ankunfts· und Abgangskammern. Ausnahmsweise 
liegen sie bei den PostbahnhOfen in Berlin gleicblaufend 
zu den Gleisen, und zwar liegt die Abgangspackkammer 
in Hohe der Ladegleise, die Ankunftspackkammer unter
halb der Gleise; der Hof liegt zwischen beiden. Bei den 
iibrigen PostbahnhOfen (vgl. Abb. 1) liegt er an der 
StraBe vor der Packkammer. Durch Zusammenfassen 
der Abgangs. und Ankunftspackkammer wird, do. der 
Spitzenverkehr in beiden zeitlich verschieden ist, an 
Grundflacbe gespart. Der Abgangsverkehr erfordert 
wegen des umstandlichern Verweilens der Pakete vor 
dem Verladen eine verhaltnismaBig groBere Grundfliiche 
als der Ankunftsverkehr. 

Bei den Einrichtungen zum BefOrdern der Pakete 
zwischen der Laderampe und den Bahnsteigen und 
Ladegleisen herrscht der Handwagenbetrieb noch immer 
vor, und zwar werden die Pakete beim Verteilen in der 
Regel abgetragen, dann aber von der Verteilstelle zum 
Verladegleis mit Bahnsteigwagen gefahren (s. Post· 
wagen). Um diesen teuren Handbetrieb moglichst ein· 
zuschranken, miissen die Handkarrenwege moglichst 
kurz sein; bei groBeren Entfernungen beniitzt man in 
neuerer Zeit Elektrokarren (s. d.) und Schlepper (s. d.). 

Maschinelle Forderanlagen haben sich auf Postbahn. 

Abb.2. Postbahnhof in Berlin SW 77_ 

Abb.3 . Postba.hnllof der American Express Company In New York. 

Zu Abb. 3. Querschnitt der Packkammer. 

Mfen noch wenig eingefiihrt; ihr Platzbedarf, der Wechsel 
des Standortes der Eisenbabnwagen, ferner der~Umstand . 
daB verteilte Pakete nicht gesondert wie in den Hand· 
wagen befordert werden konnen, sind ihrer Einfiihrung 
bis jetzt hinderlich gewesen. Benutzt werden, haupt· 
sachlich Aufzuge fUr den Handwagenverkehr (s. Auf· 
zilge), aber auch Forderbander, Rollbahnen, Gleitbahnen, 
Kettenbahnen (s. die entsprechenden Stichworter). 

Beispiele ausgefiihrter Postbahnhofe : 

Zu Abb. 3. Verteilung der Pakete. 

Grundstiick am schlechtesten ausgenutzt wird und zum I 1. Gleisentwicklung mit Weichen und ge mein. 
Verschieben der Wagen schlieBlich doch Maschinen samer Abgangs. und Ankunfts pac kka mmer vor 
(Lokomotiyen) benutzt werden miisseD, wahrend maD den BahnsteigeD. Abb. I: Postbahnhof in Leipzig. 
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2. Gleisentwicklung ebenfalls mit Weichen, 
jedoch die Packkammern gleichlaufend zu den 
Gleisen, und zwar die Abgangspackkammer in Gleis
hOhe, die Ankunftspackkammer unter den Entlade
gleisen. Abb. 2: Postbahnhof in Berlin SW 77, Lucken
walder StraBe 4-6. 

3. Gleisanlage aus mehreren gleichlaufenden 
Gleisen, Laderampe und Packkammer vor den Gleisen, 
Zugang durch eine Brticke oberhalb der Gleise mit 
Kettenbahn zur Briicke und Rutschen zu den Bahn
steigen. Abb.3: Paketbahnhof der American Express 
Company in New York. 

Schriftwesen. Archiv 1913 S. 340ff.. 1916 S. 69ff. und 101ff.; 
Kasten, Die technischen Einrichtungen des Paketverkehrs. Moeser, 
Berlin 1914; Elektrotechnische Zeitschrift 1915 S. 37ff. Kasten. 

Postbankgebiihren. Der Postbankverkehr (s. Postbank
geschafte) wird im inneren deutschen Verkehr abge
wickelt auf Grund von Postanweisungen (s. d.), Nach-

nahmen (s. Postnachnahmen), Postauftragen (s. d.), Zahl
karten (s. d.), Zahlungsanweisungen (s. d.), Posttiber
weisungen (s. d.) und Postkreditbriefen (s. d.); im Verkehr 
mit dem Auslande auf Grund von Postanweisungen 
(s. Postanweisungsabkommen), Nachnahmen (s. Weltpost
vertrag, Wertbrief- und Wertkastchenabkommen und 
Postpaketabkommen), Postauftragen (s. Postauftrags
abkommen) und Posttiberweisungen (s. Postiiberweisungs
abkommen). Die Postbankgeschafte sind groBtenteils mit 
PostbefOrderungen und Zustellungen verbunden. Die 
Gebtihren setzen sich dementsprechend manchmal aus 
verschiedenen Teilen zusammen. Eine Eigenart des 
Postbankverkehrs ist die Staffelung nach den Geld
betragen, die den Gegenstand des Postbankgeschafts 
bilden. Einheitsgebtihren finden sich nur vereinzelt 
oder vOriibergehend. 

Die Entwicklung der Postbankgebtihren im inneren 
4.eutschen Verkehr ergibt sich aus den nachstehenden 
Ubersichten. 

1. P 0 s tan wei sun g e n (frtiher Briefe mit Bareinzahlungen). 

Preuaen 

1848 
a) die gewohnliche Briefgebtihr, 
b) ftir jeden Taler 1/2 Silbergroschen. 
Rochstbetrag 25 Taler. 

1852 
a) die gewohnliche Briefgebtihr, 
b) ftir jeden Taler 1/4 Silbergroschen, 

mindestens 1 Silbergroschen. 
Rochstbetrag 50 Taler. 

Bayern 

1851 
a) einfache Briefgebtihr, 
b) Einzahlungsgebtihr nach der all

gemeinen Werttaxe. 
Rochstbetrag 50 Gulden. 

Wiirttemterg 

1852 
a) Mindestge btihr ftir eine Fahrpost

sendung, 
b) fUr jeden Gulden 1/2 Kreuzer, min. 

destens 2 Kreuzer, Rochstbetrag 
171/ 2 Gulden. 

~~--~~~~~~~~~~--~f-~~~~~~~~~~~~~~~l-~~~~~~~--~--------

1860 
bis 5 Taler 1 Silbergroschen, 
tiber 5 bis 10 Taler 2 Silbergroschen, 
ftir jede weiteren 5 Taler 1 Silber-

groschen mehr. 

1858 1858 
a) wie 1851, a) wie 1852, 
b) ftir je 5 Gulden 2 Kreuzer, Rochst- b) fiir je 5 Gulden 2 Kreuzer. 

betrag 70 Gulden. 

~-------------------------------I-----~---

1865 1866 1867 
(Postanweisungen) (Postanweisungen) (Postanweisungen) 

bis 25 Taler 1 Silbergroschen, Einheitsgebtihr 6 Kreuzer, Innerer Verkehr 
tiber 25 bis 50 Taler 2 Silbergroschen. Rochstbetrag 100 Gulden. a) Briefgebtihr, 
~---~----~-----l-~---------~~-~--l b) bis 25 Gulden 3 Kreuzer, 

tiber 25 bis 100 Gulden 6 Kreuzer. 
1866 1868 

bis 25 Taler 2 Silbergroschen, bis 50 Gulden 6 Kreuzer, 
Vereinsverkehr. 

bis 25 Taler 7 Kreuzer, 
tiber 25 bis 50 Taler 4 Silbergroschen. tiber 50 bis 100 Gulden 12 Kreuzer. tiber 25 bis 50 Taler 14 Kreuzer. 

1876 
bis 100M 20Pf. 

tiber 100 
" 200 

" 30 " 200 
" 300 " 40 " 

1879 
bis 100 M 20Pf. 

tiber 100 
" 200 " 30 

" 
" 200 " 400 " 40 " 

1899 
bis 5M lOPf. 

tiber 5 
" 100 " 20 

" 100 " 200 30 " 
200 

" 400 40 " 
400 

" 600 " 50 " 
" 600 

" 800 " 60 " 

Wahrend der Kriegs- und Nachkriegszeit vielfache 
ErhOhungen des Rochstbetrages (zuletzt unbeschrankt) 
und der Ge btihren. 

bis 25 M 
tiber 25 50 

50 " 100" 
100 " 250 
250 " 500" 
500 " 750 " 

" 750 ,,1000 " 
Jede weiteren 250 M 

1. 12. 1923 
20Pf. 
40 
60 
80 " 

120 
160 
200 
40 " 

Meistbetrag nicht beschrankt. 

1. 10. 1925 

tiber 25 
100 
250 

" 500 
750 

bis 25M 
100 
250 
500 

" 750 " 
,,1000 " 

gewohnliche 
20Pf. 
40 
60 
80 

120 
leO 

Hochstbetrag 
1000 M 

te:egraphisrhe 
2 M 50 Pf. 
3 
3 50 
4 
5 
6 

flir jede weiteren 
250 M 1 M 

(Kein Hochstbetrag) 
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2. Po s tn a c h n a h me send u nge n (Postvorschiisse). 

Preu~en I Bayern Wiirttemberg 

Postvorschiisse Postvorschiisse Postvorschiisse 
1825 1810 1851 

a) Briefgebiihr, Hiichst betrag der dritte Teil des a) niedrigste Fahrpostgebiihr, 
b) Geldgebiihr, welche die Versendung 

des Geldes mit der Post gekostet 
Wertes, nicht mehr als 10 Gulden. b) Prokuragebiihr 1/2 vH des Be-

hatte, 
Prokuragebiihr je I Gulden 3 Kreuzer. trages, mindestens 2 Kreuzer. 

c) Prokuragebiihr: 
bis 5 Silbergroschen nichts, 
iiber5 bis 15 Silbergroschen I Silber· 1849 1852 

groschen, Vorschiisse auf aHe Sendungen zu- Hiichstbetrag 871/ 2 Gulden. 
bis 10 Taler jeder halbe Taler I Silo lassig, hiichstens 50 Gulden, Aus-

bergroschen, 
jeder weitere halbe Taler 1/2 Silber-

zahlung erst nach Einliisung. 
VorschuBzettel 6 Kreuzer, 

groschen. Prokuragebiihrfiir je I Gulden 3 Kreu-
zero 

1842 
a) und c) wie 1825, 
b) Geldgebiihr abgeschafft. 

1858 1858 
1860 Hiichstbetrag 871/ 2 Gulden, Gewichts- Prokuragebiihr 

Prokuragebiihr flir jeden Taler 1/2 Sil- gebiihr wie bei Geldbriefen. je I Gulden I Kreuzer, mindestens 
bergroschen, mindestens I Silber· 3 Kreuzer. 
groschen. 

1867 1868 1868 
a) Gewichtsgebiihr der Wertbriefe, Innerer Verkehr a) Gewichtsgebiihr der Wertbriefe, 
b) Prokuragebiihr je 1 Taler 1/2 Silber- Prokuragebiihr bis 5 Gulden 2 Kreuzer b) Prokuragebiihr wie 1858. 

g roschen. 

~-----------------------------------------
1875 

a) Gewichtsgebiihr der Werlbriefe, 
b) VorschuBgebiihr fiir jede Mark 2 Pf., mindestens 

10 Pf. . 
1886 

Meistbetrag 400 M 

1890 
a) Gewiihnliche Befiirderungsgebiihr der betreffenden 

Sendung, 
b) Vorzeigegebiihr 10 Pf., 
c) Riicksendung des Geldes durch Postanweisung 

bis 5 M 10Pf. 
" 5" 100" 20 " 

iiber 100 " 200 " 30 " 
" 200 " 400 " 40 " 

3. Postauftrage 
a) zur Geldeinziehung. 

1871 a) Postauftragsbrief 5 Silbergroschen, 
b) Riicksendung des Geldes: Postanweisungs· 

gebiihr, 
c) Riicksendung des Briefes: bei Nichteinliisung 

ge biihrenfrei. 
Meistbetrag 50 Taler. 

1873 a) Postauftragsbrief 3 Silbergroschen, 
b) und c) wie 1871, 
Meistbetrag 600 M. 

1888 Meistbetrag 800 M. 
1923 a) Postauftragsbrief wie ein gleich schwercr Ein

schreibbrief. 
b) Vorzeigegebiihr 20 Pf., 
c) Riicksendung des Geldes: Postanweisungs- oder 

Zahlkartengebiihr, 
d) Riicksendung des Briefes bei Nichteinliisung 

gebiihrenfrei. 

In der Zeit des WahrungsverfaUs verschiedene Vor· 
zeigegebiihr flir Briefe und Pakete, besondere Gebiihren 
flir wiederholte Vorzeigung und fiir Einziehung. 

1. 12. 1923 

a) Gewiihnliche Befiirderungsgebiihr, 
b) Vorzeigegebiihr 20 Pf., 
c) Postanweisungs- oder Zahlkartengebiihr flir Riick

sendung des Geldes. 

1. 2. 1924 

a) Wie 1923, 
b) 10 Pf., 
c) wie 1923. 

b) zur Einholung von Annahmeerklarungen. 
1876 a) Postauftragsbrief 30 Pf., 

b) Vorzeigegebiihr 10 Pf. (ab 192320 Pf.), 
c) Riicksendung bei Annahme: Gebiihr fiir Ein

schreibbrief, 
d) Riicksendung bei Nichtannahme seit 1892 

kostenlos. 

c) zu Biicherpostsendungen (1896 weggefallen). 
1881 a) Gewiihnliche Drncksachengebiihr, 

b) Vorzeigegebiihr 10 Pf., 
c) Geldiibermittelung: Postanweisungsgebiihr. 

d) Postprotestauftrage. 
1908 a) Postauftragsbrief 30 Pf., 

b) Riicksendung des Geldes: Postanweisungs
gebiihr, 

c) bei Nichtzahlung: Protestgebiihr bis 500 M 
1 M, iiber 500 M 1 M 50 Pf. ; flir Riicksen
dung des Wechsels nebst Protesturkunde 30 Pf., 
im Ort 25 Pf. 
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1925 a) Postauftragsbrief wie gleich schwerer Ein
schreibbrief, 

b) Rticksendung des Geldes: Postanweisungs- oder 
Zahlkartenge btihr, 

c) VorzeigegebUhr 20 Pf., 
d) Protestgebtihr 1 RM, 
e) Riicksendung des protestierten Wechsels wie 

Einschreibbrief. 
In der Zeit des Wahrungsverfalls verschiedene Ge

btihrenerhohungen, auBerdem Sondergebiihren fiirwieder
holte Vorzeigung und Einziehung. 

4. Z ahlkarten. 

1909 je 500 M 5 Pf. flir Rechnung des 
Kontoinhabers. 

1914 bis 25 M 5 Pf. desgleichen. 
iiber 25 " 10 " " 

1918 desgleichen, yom Absender zu 
entrichten. 

1921 iiber bis 

I Mark 

I 
50 25 Pf. 

50 500 50 " 
500 1000 1M 

1000 2000 I " 50 Pf. 
2000 2 " 

1m weiteren VerIauf des Wahrungsverfalls groBe Ge
biihrensteigerungen, nach dem Betrage gestaffelt. 

1. 12. 1923 tiber bis '0) lRM=lBil-
RM RM*) Ilion Papiermark 

I 

25 10Pf .. 
25 50 20 " I 50 100 30 " I 

100 250 40 I 
" 250 500 60 " I 

500 1000 80" 
iedeweiteren250RMI 20 " I 
h" h t I 2 RM Bei bargeldloser oc s ens .. - ..... '1 ' Begleichung 

I hOchstens 1 M 

1. 6. 1924 25 110 Pf. I 
25 50 20 " 
50 100 30 " 

100 250 40 " 
250 500 60 " 
500 750 80 " 
750 1000 IRM 

jedeweiteren250RM 20Pf. 
hochstens ......... 2RM Bei bargeldloser 

BegleichuDg 
I hochstet s 1 M 

1. 11. 1924 25 lOPf. 
25 100 20 " 

100 250 30 " 250 500 40 " 
500 750 60 " 
750 1000 80 " 

1000 lRM 

1. 1. 1925 brieflich iibersandte Zahlkarten 
25 lOPf. 

25 100 15 
" 100 250 20 " 

250 500 30 " 
500 750 40 " 
750 1000 50 

" 1000 60 
" telegraphische 

i 500 I 2 RM 50Pf. 
500 I 1000 3 " -

" j ede weiteren 500 RM. 1 
" -

" mehr. 

5. Z a hI ung san weisunge n. 
1909 a) 5 Pf. feste Gebiihr, 

b) 1 Pf. ftir je 100 M. 
1914 a) 5 Pf. feste Gebtihr, 

b) 1/10 yom Tausend des Betrages. 
1919 a) 10 Pf. feste Gebiihr, 

b) 1/10 yom Tausend des Betrages. 
Wahrend des Wahrungsverfalls Unterschied zwischen 

Barauszahlung und bargeldloser Begleichung. 
1. 12. 1923 bei Barauszahlung 2 v. Taus. des Betrages, 

bargeldlos . . . . 1/2 v. Taus. des Betrage8. 
1. 6. 1924 bei Barauszahlung 20 Pf. feste Gebiihr, 

+ 1 v. Taus. des Betrages. 
bargeldlos 1/4 v. Taus. des Betrages. 

a) Brieflich iibersandte. 
1. 1. 1925 bei Barauszahlung 15 Pf. feste Gebiihr, 

+1/2 v. Taus. des Betrages, 
bargeldlos 1/10 v. Taus. des Betrages. 

b) Telegraphische. 
bis 25 RM . . 2 RM 50 Pf. 

tiber 25 bis 500 RM 3" 
" 500 " 1000" 4 " 

fiir ie weitere 500 RM oder 
einen Teil da von mehr . . 1 " 50 

6. P 0 s t ii b e r wei sun g e n 
a) brieflich ii bersandte 

1909 3 Pf., 
seit 1918 gebiihrenfrei. 

b) telegraphische 
bis 1000 RM ....... 2 RM 50 Pf. 
ftir je weitere 500 RM oder 

einen Teil davon mehr .. - " 50 " 

7. S che ck brief e an das Po stsc heckam t. 
1909 gewohnliche Briefgebiihr. 
1914 Ge biihr flir Orts briefe. 
1918 gebiihrenfrei. 

8. P 0 s t k red i t b ri e f e: 
1914 a) Einzahlung: Die tarifmaBigeGebiihr einer Zahl

karte; bei Uberweisung aus einem Postscheck
konto nichts, 

b) flir die Ausfertigung des Kreditbriefes 50 Pf., 
c) flir jede Auszahlung 

feste Ge biihr 5 Pf. 
+ SteigErungsgebiihr 5 Pf. fUr je 100 M. 

1. 12. 1923 a) wie 1914, 
1923 b)-, 

c) fiir je 100 RM 20 Pf., gleich bei der Be
stellung des Kreditbriefs zu entrichten. 

l. 6. 1924 a) wie 1914, 
b) fiir je 100 RM 20 Pf., mindestens 2 RM. 

1. l. 1925 a) wie 1914, 
b) fiir je 100 RM des Kreditbriefbetrags 

10 Pf., mindestens 1 RM, 
c) der Preis flir das Kreditbriefheft 30 Pi. 

K. Schwarz. 

Postbankgesehiilte. Die Post begann urn die Mitte des 
19. Jahrhunderts iiber die Grenzen ihrer Tatigkeit als 
reine Beforderungsanstalt hinauszugehen und das in 
ihren Kassen zusammenflieBende Geld auch fiir Ge
schafte nutzbar zu machen, die bis dahin fast nur von 
Banken ausgefiihrt werden konnten. DaB die Post auf 
solehen Gebieten wert volle Hilfe bieten kann, Jiegt an def 
weiten Verzweigung ihrer Anstalten, deren Kassen und 
Boten bis in die kleinsten Orte reichen. 

Die sog. Bankgeschafte der Post begannen 1848 damit, 
daB sie bares Geld annahm, urn die gleiche Summe an 
einen besti IT mtm Empfanger auszuzahlen, ohne daB es 
eines Geldversands in Natur bedurfte. Das geschah zu
nachst auf Grund von Briefen mit Bareinzahlung, die spater 
in Postanweisungen (s. d.) umgewandelt wurden. 
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Das nachste bankartige Geschiift war die Einziehung 
von Barbetragen von einem Schuldner und Auszahlung 
an den Glaubiger auf Grund sogenannter Vorschul3-
sendungen. Die Anfange des Vorschul3verfahrens 
lassen sich in Preul3en bis zum Beginn des 18. Jahrhun
derts verfolgen. Das Vorschul3verfahren war aber bis 
1856 nur ein von den Postverwaltungen geduldetes per
sonliches Geschaft der Postbeamten gewesen. Von da 
an wurde es, mit gewissen Sicherheitsmal3nahmen aus
gestattet, als amtlicher Dienstzweig der Post betrieben 
und 1874 in das sogenannte Postnachnahmever
fahren umgewandelt. Naheres s. Postnachnahmen. 

Ebenfalls zur Einziehung von Geldern, aber auch zur 
Einholung von Wechsel-Annahmeerklarungen, dienen 
die 1871 eingefiihrten Postauftrage (s. d.), mit denen 
spater noch die Aufnahme von Wechsel pro teste n 
verkntipft wurde. 

Weit mehr als mit dieser Auszahlung bar entgegen
genommener oder bar eingezogener Betrage griff die Post 
in das Tatigkeitsfeld der Banken tiber, aIs sie 1909 den 
Postscheckverkehr (s. d.) aufnahm. Dieser ist dazu 
bestimmt, auf dem Girowege einen moglichst ganz bar
geldlosen Geldausgleich herbeizufiihren. Der Postscheck
dienst ist in kurzer Zeit zum Rtickgrat der Postbank
geschafte geworden. Er hat nicht nur den tiberwiegenden 
Teil des Post-Geldumsatzes an sich gezogen, sondern ist 
auch in den Dienst der alteren Postbankgeschafte ge
stellt worden und hat seinerseits wieder zur Aufnahme 
eines weiteren Bankgeschaftes gefUhrt, der Ausgabe von 
Postkreditbriefen (s. d.). 

Schriftwesen. Kramer, Postbankwesen in Konrads Jahrbiichern 
fiir NationalOkonomie und Statistik 1907 S. 209ff. 

K. Schwarz. 
Postballinspektoren, Postbauriite, Postbausekretiire s. 

Bauwesen (Geschichte und Ordnung) 

Postbauordnung. Seit 1923 Dienstanweisung fUr ort
liche Bauleitungen bei Hochbauten der DRP; in Heft
form erschienen. Enthiilt Bestimmungen tiber Einrich
tung und Gesc4aftskreis der ortlich~n Bauleitungen, tiber 
allgemeine personliche Angelegenheiten der bei den 
Bauten beschaftigten Personen, iiber vorbereitende 
Arbeiten ftir die Bauten, tiber die Bauausfiihrung, na
mentlich auch iiber die Grenze der dabei den ortlichen 
Bauleitern eingeraumten selbstandigen Befugnisse und 
tiber die Abnahme und Ubergabe der Bauten. 

Postbauwesen s. Bauwesen (Geschichte und Ordnung) 

Postbefiirderungsvertrag (ReehtUehe Natur). Die Post 
ist eine dem Gemeinwohl dienende offentliche Ver
kehrsanstalt (Hoheitsverwaltung, s. Post als Hoheits
verwaltung). Die Einrichtung der Verwaltung des Post
wesens untersteht offentlich-rechtlichen Vorschriften. 
Die Frage, ob auch der von dem einzelnen mit der Post 
abgeschlossene BefOrderungsvertrag dem offentlichen 
Recht angehort oder nach privatrechtlichen Grundsatzen 
zu beurteilen ist, gehort zu den umstrittensten der Post
rechtswissenschaft. Die Ausstattung der Post mit 
Hoheitsrechten schliel3t nicht notwendig die offentlich
rechtliche Eigenschaft der mit den Postbenutzern ab
geschlossenen Einzelvertriige in sich. Die Rechtsnatur 
der Einzelvertrage ist vielmehr allein an der Hand der 
gesetzlichen Bestimmungen zu untersuchen. Wahrend 
man frtiher entsprechend der rein zivilistischen Den
kungsweise wie alle Vertrage, so auch die von der Post 
abgeschlossenen, als unter das Privatrecht fallend ansah, 
hat sich in neuerer Zeit, namentlich unter dem Einflul3 
von Fleiner, O. Mayer und Nawiasky, eine Richtung 
durchzusetzen versucht, die die offentlich-rechtliche 
Eigenschaft der Post (s. Postwesen, rechtliche Natur) 
auch auf die von der Post geschlossenen Einzelvertrage 
ausdehnt und diese allein nach offentlich-rechtlichen 
Grundsatzen behandelt wissen will. Dem offentlich
rechtlichen Zuge der Zeit folgend, wollte man allf diese 
Weise, 10sgelOst von den Fesseln des Privatrechts, die 

(scheinbaren) Schwierigkeiten vermeiden, die sich der 
bis in die letzten Folgerungen durchgedachten rein 
privatrechtlichen Auffassung entgegenstellten. Die Post 
- eine offentlich-rechtliche Anstalt - schliel3t mit den 
Postbenutzern keine nach bfirgerlichem Rechte zu be
handelnden Vertrage, sondern sie wird von den Anstalts
benutzern unter Beachtung der rein offentlich-rechtlichen 
BefOrderungsbedingungen in Bewegung gesetzt. Die 
Beforderungsbedingungen (PO) werden zur Anstalts
ordnung. Nicht Angebot (Offerte) und Annahme (Akzep
tation), ffir die ja die btirgerlich-rechtlichen Voraus
setzungen vorhanden sein mtil3ten, um wirksam zu 
werden, sondern Inanspruchnahme (rein tatsachlich) 
und Zulassung (Staatsakt) sind entscheidend. Die form
lose Inanspruchnahme der Anstalt braucht nicht von 
der yom btirgerlichen Recht geforderten Geschafts
fahigkeit getragen zu sein. Es schadet nichts, wenn sie 
vorhanden ist, es schadet aber auch nichts, wenn sie 
fehlt. MiJ3brauch der Posteinrichtungen (vgl. das be
kannte Beispiel bei Laband, Staatsrecht III S. 84: Der 
Wahnsinnige, der Ziegelsteine in unfrankierten Paketen 
verschickt) verhindert die Anstaltspolizei. 

Diese offentlich-rechtliche Lehrmeinung entspricht 
jedoch nicht dem geltenden Recht. Die Behandlung der 
von nicht oder nicht voll geschaftsfahigen Personen 
abgeschlossenen Beforderungsvertrage nach privatrecht
lichen Grundsatzen (s. Postverkehr geschiiftsunfiihiger 
oder geschaftsbeschriinkter Personen) stOl3t nicht auf 
untiberwindliche Schwierigkeiten. Sie rechtfertigen es 
jedenfalls nicht, entgegen dem klaren Wortlaut des 
Gesetzes Rechtsgrundsatze aufzugeben, welche "die alt
hergebrachte, bis in die neueste Zeit unangezweifelte 
communis opinio aller Schriftsteller und aller Gerichte 
und Verwaltungsbehorden" darstellen (Laband a. a. O. 
S. 83). Dal3 die Post eine dem Gemeinwohl dienende 
offentliche V Anst ist, steht der privatrechtlichen Ver
tragstheorie nicht entgegen. Auch die offentliche V Anst 
kann sich mit Geschaften befassen, wie sie sonst von 
Privatunternehmern abgeschlossen werden. Man muB 
eben scharf scheiden zwischen der staatsrechtlichen 
Stellung der Post im allgemeinen und der rechtlichen 
Natur der einzelnen Geschafte der Post. Der Kontra
hierungszwang des § 3 PG und anderer Bestimmungen 
ist durchaus mit der privatrechtlichen Auffassung der 
Einzelvertriige vereinbar. Auch andere BefOrderungs
anstalten, die, wie z. B. die Eisenbahn, unbestritten 
privatrechtliche Vertrage abschlieBen, unterliegen ihm. 
Der auf offentlich-rechtlicher Grundlage beruhende Kon
trahierungszwang stiitzt die privatrechtliche Vertrags
auffassung, indem Elr auch in de n Fallen der Post eine 
Beforderungspflicht auferlegt, in denen ein privat
rechtlicher Beforderungsanspruch nicht besteht. Zu
zugeben ist, daB die neueste Entwicklung dahin geht, 
die Benutzung der offentlichen V Anst nach offentlich
rechtlichen Gesichtspunkten zu ordnen. An einer solchen 
Ordnung fehlt es aber auf dem Gebiete des Postrechts. 
Ohne die feste Grundlage des Privatrechts gerat das 
ganze Gebaude der offentlich-rechtlichen Lehrmeinung 
ins Wanken, da sie keine Regeln hat, die sie an die Stelle 
der privatrechtlichen Grundsatze setzert kann. Es ist 
auch richtig, daB die neuere Gesetzgebung auf vielen 
Gebieten der Anstaltsbenutzung sich mehr und mehr 
von rein offentlich - rechtlichen Grundgedanken leiten 
laBt. Aber ebenso richtig und unbestreitbar ist es, 
daB das geltende deutsche Postrecht von dem Ge
danken der privatrechtlichen Natur des PostbefOrde
rungsvertrages ausgeht. Dafiir spricht weniger der 
iill PG als selbstverstandlich vorausgesetzte Rechts
weg - denn der Rechtsweg kann auch fiir offentlich
rechtliche Anspriiche zugelassen werden, ohne daB 
diese dadurch ihr Geprage verlieren - als die ausdrtick
liche Bestimmung in § 50 Abs. 2 PG: "Diese Vorschriften 
(namlich die der PO) gelten als Bestandteile des Ver
trags zwischen Postanstalt und dem Absender bzw. 
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Reisenden." DaB die PO auch einige andre Bestim
mungen enthalt (z. B. § 50 III Nr. 10 PG und § 50 V 
Abs. 1 PO), die mit dem yom Absender oder Reisenden 
geschlossenen Vertrage nichts zu tun haben, kann an 
-der Rechtsnatur der den Beforderungsvertrag betreffen
·den Bestimmungen nichts andern. Das Postrecht hat 
.die Einzelheiten der Postbeforderungsvertrage nur inso
weit geregelt, als dazu ein Bediirfnis vorlag. 1m iibrigen 
-finden die Bestimmungen des allgemeinen biirgerlichen 
Rechts Anwendung. DaB fiir Anspriiche aus abgeschlos
senen Vertragen der Zivilrechtsweg gegeben ist, versteht 
sich von selbst; der Rechtsweg ist fiir den Anspruch auf 
:Entschadigung in §§ 13 und 14 PG noch ausdriicklich 
,erwahnt. Fiir die Vertragsnatur der Vertrage spricht 
neben der geschichtlichen Entwicklung vor dem PG 
<das friihere PreBRecht und das alte HGB Art. 421) auch 
-die Regelung der postrechtlichen Haftung in den nach 
:ErlaB des PG ergangenen Gesetzen. Wortlich iiberein
stimmend: § 4 des Gesetzes iiber die Erleichterung des 
Wechselprotestes yom 30.5.1908 und §9 des Postscheck
gesetzes yom 26. 3.1914 (Haftung nach den allgemeinen 
Vorschriften des biirgerlichen Rechts iiber die Haftung 
-des Schuldners fUr die Erfiillung seiner Verbindlichkeit). 
Wenn auch in diesen Vorschriften der Grundsatz der auf 
,gewisse Betrage oder sonst der Hohe nach beschrankten 
Sonderhaftung der Post durchbrochen ist, so kann klarer 
und deutlicher die zivilrechtliche Vertragsauffassung 
nicht gekennzeichnet werden. Was aber fiir die recht
liche Natur der Wechselprotestauftrage in dieser Hin
sicht gilt, muB fiir aIle BefOrderungsgeschafte der Post 
gelten. Danach muB angenommen werden, daB durch 
die Einlieferung einer Sendung zur PostbefOrderung und 
deren Annahme durch die Post zwischen der Post und 
d~m Absender ein priva trechtlicher Vertrag zustande 
kommt. D3r VertragsabschluBzwang (Kontrahierungs
:zwang) und die auf offentlich-rechtlicher Grundlage be
Tuhende Betriebspflicht der Post (§ 3 PG) bieten keinen 
-Grund, das Gegenteil anzunehmen, wenn im einzelnen 
:Fall ein Vertrag zustande kommt. 

1st der Beforderungsvertrag ein privatrechtlicher Ver
-trag, so wird er als Werkvertrag im Sinne der §§ 631ff. 
:BGB anzusehen sein. Dabei ist zu beachten, daB wegen 
der eingehenden Sonderregelung dieses Vertrages im PG 
und in der PO die Bestimmungen des BGB nur soweit 
.anzuwenden sind, als eine Sonderregelung nicht getroffen 
ist. Dies gilt insbesondere fiir den wichtigsten Fall der 
JIaftung der Post fUr verlorene oder beschadigte Sen
dungen. 

Der Vertrag kommt zustande zwischen Post und A b
:sender (s. d.). Erforderlich ist die Annahme durch die 
. Post. In dem haufigsten FaIle (Einwerfen einer Sendung 
in den Postbriefkasten) geniigt zur Annahme nicht dieses 
:Einwerfen, auch nicht das Abstempeln der Sendung 
,aUein, sondern die mit dem Annahmewillen bewirkte 
Annahme durch den zustandigen Postbeamten, womit 
regelmaBig eine Priifung der OrdnungsmaBigkeit der 
.Ssndung verbunden sein wird. 

Die privatrechtliche Natur des Beforderungsvertrages 
'zwingt dazu, Nichtigkeit anzunehmen, wenn ein Ge
:schaftsunfahiger Vertragsgegner der Post ist. In diesem 
Faile kommt ein Beforderungsvertrag nicht zustande; 
·doch bleibt die offentlich-rechtliche Beforderungspflicht 
bestehen. 

S c h r i f t w e sen. Laband, Staatsrecht des Deutschen Reiches. 
5. Auf!. 1. C. B. Mohr, Tiibingen 1913. Bd. 3, § 73; Fleiner, In
,gtitutionen des Deutschen Verwaltungsrechts. 6.-7. Auf!. I. C. 
B. Mohr, Tiibingen 1922. § 18; Nawiasky, Deutsches und oster

:reichisches Postrecht. Manzsche k. u. k. Hof-Verlags- u. Universitats
Buchhaudlung, Wien 1909; O. Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht. 
3. Auf!. Duncker & Humblot, Miinchen 1921. Bd. 2, §§ 51, 52; 

..Aschenborn S. 73ff.; Scholz S. 30ff. L. Schneider. 

Postbegleiterdienst s. Begleitung der Posten 

Postbericht muBte friiher in den Hausfluren oder 
:Schaltervorraumen der PA aushangen. Er gab Auskunft 
liiber die abgehenden und ankommenden Posten, die 

Schalterdienststunden, den Beginn der Orts- und Land
zustellung, die Biicher, die am Schalter eingesehen und 
bezogen werden konnten, die amtlichen Verkaufstellen 
fiir Postwertzeichen, die Anwendung der Ortsgebiihr 
im Verkehr mit Nachbarpostorten, die zum Verkauf 
stehenden Arten von Wechselstempelzeichen, die Per
sonengeldsatze und die Verkaufstellen der im Nachbar
bezirke gilltigen Versicherungsmarken. Da die auf die 
Aufstellung und Berichtigung der Postberichte auf
gewandte Verwaltungsarbeit im Laufe der Zeit in 
keinem Verhaltnis mehr zum Nutzen dieser Aushange 
stand, sind sie Ende 1922 aus den Schaltervorraumen 
zuriickgezogen worden. An ihre Stelle sind folgende 
Aushange getreten: 1. Ein Aushang an der auBeren 
Eingangstiir zu den Schaltern, aus dem hervorgehen: 
a) die Postschalterstunden an Werktagen und Sonn- und 
allgemeinen Feiertagen, b) die Zeiten, zu denen Post
sendungen und Telegramme auBerhalb der Schalter
stunden eingeliefert und Gesprache gefiihrt werden 
konnen, mit Angabe der hierfiir bestimmten Dienststelle, 
sowie c) die Zeiten, zu denen auBerhalb der Schalter-
stunden die SchlieBfacher zuganglich sind. .. 

2. Ein Schild am Haupteingang der groBeren P A, 
auf dem - unter Angabe der Lage - die fiir die Post
besucher wichtigen Dienststellen aufzufiihren sind, wie 
die Auskunftsstelle, Rentenstelle, Zeitungsstelle, Aus
gabe beschadigter Pakete usw. .. 

3. Ein Aushang im Schaltervorraum groBerer P A 
mit den Angaben unter 2, der auch die in andern Raumen 
untergebrachten Annahme- und Ausgabestellen zu ent
halten hat,. 

Geschichte. Die Postberichte scheinen in PreuBen unter 
Friedrich I. (1688-1713) aufgekommen zu sein. Nach Stephan 
wurden 'zu dieser Eeit von den groBeren P A alljahrlich gedrnckte 
Postberichte herausgegeben. Von dem Berliner Postbericht wurde 
ein auf weiBem Atlas gedrncktes, mit Goldrand eingefaBtes Stiick 
dem Konig, der Konigin, dem Kronprinzen nnd der Kronprinzessin 
jedesmal zu Neujahr iiberreicht, woflir der Rendant der GPK, der 
diese Abdrucke anfertigen lieB, ein Nenjahrsgeschenk von 100 Talern 
erhielt. Auch spater legte die oberste PostbehOrde den Postberichten 
hohe Bedeutung beL Nach der "Dienst-Instruktion" von 1850 
(s. Allgemeine Dienstanweisung flir Post und Telegraphie) hatten 
die OPD darauf zu halten, "daB bei jedem Post-Comptoir ein rich
tiger PORtbericht zur Kenntnisnahme flir das Publikum" aushing. 
Die "Postdienst-Instruktion" von 1867 traf iiber die Einrichtung 
der Postberichte genaue Bestimmungen. An bedeutenden Orten 
mit lebhaftem Handels- und Reiseverkehr konnten auf Anordnung 
der OPD Postberichte fiir Rechnung der Postkasse zur unentgelt, 
lichen Verteilung an Behorden, kaufmannische Unternehmungen
Gastwirte usw. gedruckt werden. 

Schriftwesen. StephanS.135. Brandt. 

Postbetriebsdienst s. Betriebsdienst 

Postbezirke in Berlin. 
Am 1. 9. 1873 wurde die Stadt Berlin in 9 Postbezirke eingeteilt, 

die nach den Himmelsrichtungen benannt wurden, namlich C 
(Centrum), N (Norden), NO (Nordosten), 0 (Osten), SO (Siidosten), 
S (Siiden), SW (Siidwesten), W (Westen), NW (Nordwesten). Dies 
geschah, urn die Bearbeitung der nach Berlin gerichteten Post
sendungen und Telegramme zu erleichtern und zu beschleunigen. 

1m Friihjahr 1926 ist in Leipzig eine ahnliche Einrichtung ge
troffen worden, indem der Postbereich von GraB-Leipzig in 5 Ge
biete - C. N, 0, S und W - eingeteilt worden ist. 

Postblatt. 
Das Postblatt erschien yon Januar 1873 ab vierteljahrlich 

unter dieser Benennung, nachdem es yom 1. 10. 1863 (erste 
Ausgabe) bis Ende 1872 die Bezeichnung "Post-Circular" getragen 
hatte. Es bildete eine Beilage zum Reichsanzeiger, konnte aber auch 
flir sich bezogen werden. Das Postblatt wurde im RP A zusammen
gestellt und enthielt die wichtigsten Versendungsbedingungen und 
Gebiihren flir Postsendungen aller Art sowie flir Telegramme. Auf 
die seit dem Erscheinen der vorangegangenen Nummer eingetretenen 
Anderungen wurde in der neuen Nummer durch besonderen Druck 
(Schragschrift) hingewiesen. 1m AnschluB an das Postblatt wurden 
seit J uni 1873 Anzeigen veroffentlicht, die sich auf den Reise- und 
Giiterverkehr bezogen, insbesondere Fahrplane der Eisenbahn
verwaltungen, 1Jbersichten der Dampfschiffsverbindungen, Be
kanntmachungen der Giiterverfrachter iiber Giiterversande, An
zeigen von GasthOfen usw., Ankiindigungen der Kurverwaltung in 
Bade- oder sonstigen Kurorten, Ankiindigungen der Verlagsbuch
handlungen iiber Erscheinungen auf dem Gebiete des Reiseschrift
wesens usw. Das Postblatt stellte mit Ablauf des Jahres 1922 
sein Erscheinen ein. Ein Bediirfnis dafiir bestand nicht mehr, nach
dem das RPM dazu iibergegangen war, in erweitertem MaBe Paket
und andre Gebiihreniibersichten herauszugeben. Die friiher im 
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Postblatt enthaltenen Angaben finden die beteiligten Kreise aus· 
flihrlicher und zugleich schneller iu den in Verbindung mit dem RPM 
herausgegebeneu, wochentlich erscheinenden "Verkehrsnachrichten 
flir Post und Telegraphie" (s. d.). 

tJbrigens hat Stephan die Bezeichnung "Postblatt" in seinem 
1865 der obersten PostbehOrde gemachten Vorschlag angewandt, 
in dem er die Einfiihrung einer offenen N achricbtenkarte anregte. 
Diesen N amen hat er auch in seiner Denkschrift beibehalten, die er 
der Ende November 1865 in Karlsruhe (Baden) zusamrnengetretenen 
5. Konferenz des Deutschen Postvereins iiber denselben Gegenstand 
vorgelegt hat (s. Postkarten). Stephan war darnals noch Geh. Postrat. 

Schriftwesen. Archiv 1920 S.205. 
Postbons, auch Postal orders (in England) und Postal 

notes (in den Vereinigten Staaten von Amerika) genannt, 
sind eine vereinfachte Art von Postanweisungen, die tiber 
bestimmte (meist geringe) Betrage lauten, bei den PAnst 
kauflich sind, von den Kaufern verschickt und von den 
Empfangern in der Regel bei jeder PAnst innerhalb einer 
bestimmten Frist eingelost werden konnen. Postbons 
werden in zahlreichen Landern, z. B. in Belgien, England, 
Frankreich, Spanien, Portugal, Britisch·Indien und den 
Vereinigten Staaten von Amerika ausgegeben. 

Postbuchhandel s. Post und Buchhandel 
Postdampfer heWen die zur regelmaBigen Post· 

beforderung benutzten Dampfschiffe (s. auch Reichs· 
postdampfer, Schiffsbriefe, Schiffsposten, Seeposten). 

Postda mpfschiffs-Agenturen 
soUten im Jabre 1886 in Shanghai, Apia und Tongatabu eingerichtet 
werden. Diese Orte waren Anlaufplatze der subventionierten deut· 
schen Postdampferlinie des N orddeutschen Lloyd, wo die Landes
beborden keinen regelrechten Postdienst unterbielten. Zweck der 
MaBnabme war Forderung des deutschen Handels. Die Agenten 
des N orddeutscben Lloyd iu den bezeicbneten Orten soUten im 
Auftrage der Deutschen Reicbspostverwaltung gewohnliche und 
eingeschriebene Briefsendungen zur Bef6rderung mit den deutscben 
Dampfern annebmen und Postwertzeicben verkaufen. Ihre Geschiifte 
waren durch eine "Dienstanweisung iiber die Wabrnebmung von 
Postdienstgeschaften durch die Postdampfschiffs-Agenturen des 
N orddeutschen Lloyd" geregelt. Die Agenturen hatten nicbt die 
Eigenschaft einer deutschen P Anst und daher auch nicht die Be· 
fugnis, die Abzeichen (Wappen, Schilder usw.) der Deutschen Post 
zu fUbren. Sie hieBen "Deutsche Postdampfscbiffs·Agentur". Unter
steUt waren sie in den Angelegenheiten des laufenden Dienstes der 
OPD in Bremen, die auch ihre Ausstattung, Versorgung mit Wert· 
zeichen usw. zu regeln hatte. 

Zur Erricbtung einer Postdampfscbiffs·Agentur in Shangbai kam 
es nicbt, wei! die Postverwaltung es vorzog, dort 1886 eine Post
agentur zu errichten, deren Verwaltung sie einem Fachbeamten 
iibertrug. 

Die Postdampfscbiffs-Agentur in Apia, wo eine sog. Munizipal· 
postverwaltung bestand, eroffnete ihren Dienst am 22. 9. 1886, 
wurde aber schon am 23. 7. 1887 in eine Postagentur umgewandelt, 
deren Verwaltung ein Konsulatssekretiir iibernahm. 

In Tongatabu konnte die Postdampfscbiffs-Agentur ihre Tiitig· 
keit flir die Post iiberhaupt nicht aufnehmen, wei! das Konigreich 
Tonga am 30. 7. 1886 ein Postgesetz erlassen hatte, das die Ein· 
richtung eines Landespostdienstes fiir die Tongainseln verfiigte und 
die Ausiibung jedes andern Postdienstes untersagte. 

Die Postdampfschiffs-Agenturen haben also fast gar keine Be-
deutung erlangt. 

Postdebit S. Postzeitungsdienst 
Posten s. Ordentliche Posten. 
Posten auf gewiihnlichen Stra8en sind Einrichtungen 

zur Beforderung von Person en und Postsendungen 
innerhalb der Orte und von einem Postort nach einem 
andern auf LandstraBen. Man unterschied frtiher zwi· 
schen Personenposten (s. d.), Karriolposten (s. d.), Land
postfahrten (s. d.), Extraposten (s. d.), Gtiterposten 
(s. d.), Zustellfahrten, Botenposten (s. d.) und Privat· 
personenfuhrwerken (s. d.). Die Extraposten sind in· 
zwischen weggefallen, daftir sind Kraftposten (s. d.) 
hinzugekommen. ADA Abschn. VI, 2 enthiilt genaue 
Vorschriften tiber die Gattungen der Posten, ihre Be· 
nutzungsweise, Einrichtung, Anderung, Aufhebung sowie 
tiber die MaBnahmen zu ihrer ptinktlichen und ordnungs. 
miiBigen Abfertigung und Durchftihrung. Die Befor· 
derungsfristen (s. d.) ftir die einzelnen Gattungen der 
Posten sind geregelt, eben so ist festgesetzt, wann den 
Posten besondere Begleiter mitzugeben sind (s. Beglei. 
tung der Posten). Genaue Vorschriften bestehen ferner 
tiber die VerschluJ3mittel und die Sicherheitsvorrich· 
tungen fUr die Laderaume der Postwagen (s. d.), fiir die 
Beaufsichtigung der Gespanne und die Uberwachung 
der Wege, Brticken, Fahren uSW. Bei Unterbrechung 

der regehnaBigen Postverbindungen haben die PAnst 
mit Umsicht und EntsJhlossenheit fUr die sichere und 
moglichst unverzogerte Fortschaffung der Posten, vor· 
zugsweise der Briefsendungen, zu sorgen. Begegnet der 
Post unterwegs ein Unfall, so muB die nachste P Anst 
Hilfe beschaffen, um den Schaden moglichst auszuglei. 
chen und weiteren Nachteilen vorzubeugen. Sind Men· 
schen verletzt worden, so ist ftir arztliche Hilfe und, 
wenn die verletzten Personen auBerstande sind, die Reise 
sogleich fortzusetzen, einstweilen ftir angemessene Unter
kunft zu sorgen. Sind der Post anvertraute Gegenstande 
geraubt, entwendet oder sonst abhanden gekommen, so 
mtissen unverztiglich alle MaBnahmen ergriffen werden, 
urn das Fehlende wiederzuerlangen und den Tater zu 
ermitteln. 

Postexpeditionen (s. auch Postamter) 
gab fS bei der friihern PreullischenPost und bei ihren N acbfolgerinnen, 
der Postverwaltung des Norddeutscben Bundes und der RPV, ebenso 
in Bayern und Wiirttemberg. Die preu/Jiscben Postexpeditionen 
sind aus den unter Friedrich Wilhelm I. (1713-1740) gegriindeten 
Postwiirteriimtern bervorgegangen. Diese waren keine selb· 
stiindigen PAnst, sondern fiir die Zwecke der Abrechnung dem 
niicbstgelegenen PA zugetei!t, standen aber sonst unmittelbar unter 
dem GPA. Die Verwaltung der Postwiirteramter wurde in der Regel 
Ortseinwohnern als Nebenbeschiiftigung iibertragen. Gelegentlich 
der Stein·Hardenbergschen Verwaltungsreform, die auch einige 
Anderungen in der Bebordenverfassung der Post brachte, erbielten 
die Postwiirteriimter den Namen "Postexpedition", ohne dall an 
ihrer Unterstellung unter die P A usw. etwas geiindert wurde. Diese 
Bezeicbnung blieb auch nach Schaffung der OPD (s. d.) im J abre)85g 
besteben. Die UntersteUung der Postexl'editionen unter die P A 
borte jedoch auf. Die Expeditionen wurden in die Klassen I und II 
eingetei!t; die Vorsteher der Postexpeditionen I. Klasse waren 
kiindbar augestellte Facbbeamte mit der Amtsbezeichnung "Post· 
expedient", die der II. Klasse nebenamtlicb tiitige Ortseinwobner 
mit der Bezeicbnung "Postexpediteur". Sowohl die Postexpediticnen 
I. Klasse wie die der II. Klasse rechneten unmittelbar mit der OPK 
abo 1871 wurden die Postexl'editionen I. Klasse in "Postverwal· 
tungen" umgewandelt, wiihrend die Postexl'editionen II. Klasse 
ibren Namen bebielten (obne Zt:f3tz). 1876 (gelegentlich der Ver
scbmelzung der Telegrapbie mit der Post) wurdm aus den Post· 
expeditionen "Postiimter III. Klasse", deren Leitung Facbbeamte 
iibernahmen. Damit verschwand die Einricbtung der Postexpe
ditionen. 

In Bayern (s. llayeriscbe Post) entstanden die Postexpeditionen 
im J abre 1808 bei tJbernabme des Postwesens von den Fiirsten von 
Thurn und Taxis durch den bayrischen Staat. Sie waren den OberP A 
unterstellt, meistens mit den Posthaltereien (s. d.) vereinigt und 
Privatpersonen iibertragen. 1898 traten an Stelle der Postexpeditionen 
entweder PA III. Klasse oder PAg (s. d.). [Von 1897 an waren auch 
scbon PostbilfsteUen (s. d.) als EJEatz flir Postexpeditionen an Orten 
mit geringem Verkehr eingerichtet worden.] 

Wiirttemberg iibernabm die Bezeichnung "Postexpedition" bei 
tJbergang der Post von Thurn nnd Taxis in staatlicbe Venvaltung 
(1851; S. Wiirttembergische Post). Sie galt fiir die PAnst ohne Post· 
stall, wiihrend die PAnst mit Poststall P A biefen. 1876 wurde diese 
Unterscbeidung aufgehoben und dm Postexpeditionen der Name PA 
beigelegt. " 

l Postfiihren S. Seeposten 

Postfilme haben den Zweck, die Offentlichkeit tiber 
die Einrichtungen, die Betriebsvorgange, das Zusammen
wirken der Verkehrsmittel usw. der DRP aufzuklaren 
und daB Verstandnis fUr die Schwierigkeiten der Betriebs' 
abwicklung zu wecken und zu fOrdern. Daneben sollen 
sie auch zur Belehrung der Postbeamtenschaft dienen. 

Ein Postfilm ist zuerst bei der ErOffnung des "Ersten 
Deutschen Kinokongresses" (17.-22. 12. 1912) in Berlin 
vorgefUhrt worden. Gezeigt wurde die BefOrderung eines 
Briefes im Betriebe der DRP; Dauer der Vorfiihrung etwa 
10 Minuten. Andre Filme sind im Jahre 1922 auf der 
Deutschen Gewerbeschau in Mtinchen vorgefUhrt worden. 
Hergestellt hatte sie auf Veranlassung des RPM die 
Kinematographische Gesellschaft in Mtinchen. Sie 
zeigten 1. die Beforderung eines Briefes von der Auf· 
gabe in Karlsruhe (Baden) bis zur Zustellung in Mtinchen, 
2. die Beforderung eines Pakets (inahnlicher Form), 
3. Bilder aus dem Kraftpostbetriebe (verbtinden mit 
Ausschnitten aus der bayeriscben Vorgebirgslandschaft 
am Kochelsee und Walchensee), 4. den Postscheck
betrieb, die Postbeforderung von Zeitungen, Abschnitte 
aus dem Rohrpostverkehr, Bilder aus dem Schlitten
und Skipostverkehr mit Winterlandschaften der All· 
gauer Alpen. 
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Zur Vorfuhrung auf der Deutsehen Verkehrsausstellung 
in Munehen (Juni-Oktober 1925) (s_ Verkehrsausstel
lungen) waren 11 neue Filme hergestellt worden, von 
denen 5 das Postwesen betrafen_ Einer behandelte den 
Kraftfahrdienst und zeigte dabei auch das Reisen auf 
LandstraLlen in fruherer Zeit; der zweite war ein Post
seheekfilm, der den Beschauer in scherzhafter Form 
darauf hinwies, welche Vorteile ein Postscheekkonto 
fUr ihn hat; der dritte Film gab einen Einblick in den 
Seepostbetrieb auf deutschen Dampfern, der vierte 
veranschaulichte den Postladebahnhof in Stuttgart und 
der funfte umfaDte die hauptsachlichsten Zweige des 
Postbetriebsdienstes. Er fuhrte den Namen "Hinter 
den Kulissen der Reichspost. Ein Film yom Wesen 
und Werden der Post". 1m Bilde wurde gezeigt, wie 
die Zeitschrift "Die W oche" ihren Weg von der Druckerei 
uber die Post bis in die Hand des Lesers nimmt. Der 
Betrieb beim Postzeitungsamt (s. d.), in der Bahnpost 
(s. d.), der Entkartung (s. d.) und im Zustellgeschaft 
wurde vorgefuhrt, ferner das Kastenleerungsgesehaft, 
der Dienst bei der Briefabfertigung (s. d.), am Paket
schalter, bel eimr groLlen Paketumschlagstelle (s. d.) 
(Berlin SW 77), beim Postscheckamt usw. 

Der Film ist nach SchluB dn Verkehrsausstellung 
aueh durch die Lichtspieltheater der breiten Offentlich
keit vorgefUhrt worden. 

Eine Moglichkeit, den Film fur die Somlerzwecke der 
DRP, d. h. fur ihren Betrieb unmittelbar auszunutzen, 
bietet der Dienstunterricht. Es konnten z. B. einzelne 
besonders wichtige oder schwierige Dierstverrkhtungen, 
Gerate usw. beim UnterrichL im Laufbilde vorgefuhrt 
werden. Dabei ware es auch moglich, durch den Film 
recht wirkungsvoll zu zeigen, wie eine Arbeit am besten 
aURzufuhren ist, u. U. mit GegenubersteUung mangel· 
hafter und zweckmaBiger Arbeitsweisen und dergleichen 
mehr. Auch fur Zeit- und Bewegungsmessungen (s. Post
versuchsabteilung) ist der Film in besonderen Fallen 
geeignet. 

Zur Herstellung von Filmaufnahmen im Betricbe der 
DRP ist grundsatzlich die Genehmigung des RPM er
forderlich. Handelt es sich UlD Aufnahmen fUr person
liehe (private) Zwecke, so mussen die Hersteller dem 
RPM ein einwandfreieq Diapo~itiv fur amtliche Vor
fuhrungen kostenfrei liefern. Fur eine Aufnahme, die 
naeh der. Art ihrer Verwendung nicht gIpichzeitig auch 
in der Offentlichkeit fur die DRP wirbt, ist eine An
erkennungsgel:uhr von je 10 RM und, wenn die Auf
nahme mit besondf'ren Umstanden fur die PostverwaI
tung verbunden ist oder dabei Postbcdienstete in An
sprue>h e;enommen werden, eine Gebuhr von 20 RM zu 
zahlen. 

Auch im Auslande, z. B. in der Sehweiz, gibt es Post-
filme der geschilderten Art. L. Schneider. 

Postfinanzen s. Anleihen, Betriebsmittel, FehIbetrage 
der DRP, Postschulden, Reichspostfinanzgesetz, Rein
iibcrschiisse der DRP, Jahresberichte der DRP 

Postfraehtstiicke. Darunter sind zn verstehen solche 
Pakete nach dem Ausland, die nicht unter den Be
griff "Postpakete" fallen, aber bei de n de u tschen 
PAnst zur Postbeforderung aufgeliefert werden 
konne n. Beforderung der Postfrachtstiicke auf a uBer
deutsehem Gebiet in vielen Fallen nieht durch die 
Postverwaltungen, sondem durch Vermittlung von 
Eise n bahngesellsc hafte n,Se hiffsgesellsehafte n, 
Spediteuren usw. Durch Spediteure werden nament
lieh aIle Postfraehtstiicke naeh iiberseeischen Landern 
yom deutschen Ausgangshafen (Bremen oder Hamburg) 
ab befOrdert. 

Die Versendungsbedingungen flir Postfrachtstiicke sind nach und 
nach immer mehr denen flir Postpakete angepaBt worden. Ab
weichungen bestanden und bestehen zum Teil noch namentlich in 
folgenden Punkten: Als Postfrachtstiicke sind im aligemeinen auch 
solche Pakete zuliissig, die iiber die Hochst-A usdehnungsgrenzen der 
Postpakete hinausgehen; Wertangabe ist bei Postfrachtstiicken viel-

fach zum hOheren Betrage als bei Postpaketen zngelassen; wahrend 
Postpakete nur bis 10 kg (in vielen Fallen nur bis 5 kg) zugelassen 
sind, konnen Postfrachtstiicke im aligemeinen bis 20 kg 
versandt werden. Die Gebiihren flir Postfrachtstiicke setzen sich in 
der Regel zusammen aus der der Gebiihr flir die deutsche und der 
Gebiihr flir die auslandische Befiirderungsstrecke. Bei Postfracht
stiicken besonrlrer Art (Wert-, Nachnahme-, Eil-, dringenden Pa
keten) treten gleichartige Zuschlage wie bei Postpaketen derselben 
Art hinzu. Haufig gilt bei Postfrachtstiicken die Gebiihr nicht bis 
zum Bestimmungsorte, z. B. bei Postfrachtstiicken nach iiberseeischen 
Landern nur bis zum fremden Landungshafen, so daB es Sache des 
Empiangers ist, die Gebiihren fiir die Landung nnd flir die Weiter
sendung ins Innere des Bestimmungslandes zu tragen. Wegen der 
Gewahrleistung flir Postfrachtstiicke gelten besondre Vorschriften, 
die teils denen flir Postpakete nach dem Auslande, teils denen flir 
Pakete des inneren deutschen Verkehrs angepaBt sind. 

Alles in allem stellt der auf den Grundsatzen des Postfrachtstiick
dienstes beruhende Paketverkehr nach dem A uslande eine wertvolle 
Ergiinzung des Vereins-Postpaketdien~tes dar. Jedoch ist zn be
achten, daB die Postfrachtstiicke im allgemeinen teurer als Post
pakete sind, namentlich dann, wenn im Bestimmungsland dem 
Empfiinger Kosten erwachsen, ferner, daB die Postfrachtstiicke, 
namentlich in iihersecischen Landern, mancherlei z. T. erheblichen 
Nebenkosten, Umstiindlichkeiten und auch Verzogerungen unter
liegen. Die DRP empfiehlt daher den deutschen Versendern, 
Pakete nach iiberseeischen Landern, u. U. durch Teilung 
des Inhalts, so einzurichten, daB sie als Postpakete 
(d. h. durch Vermittlung der Postverwaltungen) befordert wcrden 
konnen. 

Die von der DRP fiir die Beforderung von Postfrachtstiicken 
(Paketen, die nicht unter die Vorschriften des Vereinsdienstes fallen) 
getrofienen Einrichtungen sind zunachst zur Benntzung durch die 
deutschen Versender bestimmt. Die DRP stellt diese Einrich
tungen aber auch fremden Postverwaltungen zur Ver
fiigung, so daB Pakete, die nicht den Vereinsvorschriften ent
sprechen, aus dritten Landern im Durchgang durch Deutschland 
unter gleichen Bedingungen wie solche Sendungen aus Deutschland 
befiirdert werden konnen. 

Yom 1. 10. 1925 ab ist die DRP dazu iibergegangen, die Vor
schriften flir Postpakete und Postfrachtstiicke soviel als moglich 
zu vereinheitlichen und zusammenzufassen, so daB in der zum 
genannten Zeitpunkt ansgegebenen Gebiihrentafel zum Paketpost
tarif (s. d.) nur noch die durch Spediteure befiirderten Postfracht
stiicke nach iiberseeischen Landern gesondert erscheinen. Auch 
diese Pakete werden in die allgemeine Gebiihrentafel zum Paket
postbuch eingegliedert werden, so daB dann flir die Auf gab eP Anst 
der Unterschied zwischen Postpaketen und Postfrachtstiicken nicht 
mehr in die Erscheinung tritt. Fiir die AuswechselungsPAnst 
dagegen werden Sondervorschriften, namentlich auch besondere 
Gebiihrenvorschriften flir Postfrachtstiicke, solange in Geltung 
bleiben, als nicht auch die fremden Verwaltungen usw. eine gleiche 
Verschmelzung der Tarife vornehmen. 

Schriftwesen. DVZ 1901 S. 47,1925, S. 306; Archiv 1905 S. 588. 
Her z 0 g. 

Postfuhramt (PFA) in Berlin N 24, Oranienburgpr 
Str. 35/36, ist die amtliche Bezeiehnung fUr die reid s
eigenen Posthaltereien in Berlin. 

Zum GEschaftsbereich des PFA gehoren die Haupt
posthalterei in der Oranienburger Str. 35/36, die Zweig
posthaltereien in der Melehiorstr. 9, Mockernstr. 139/141 
und Scharnhorststr.6/7, die Posthaltereizweigstelle in 
Berlin-Lichtrrfelde, die Pferdekoppd in Berlin-Karow 
und das Futterlager in Berlin-Tempelhof .. Am 1. 3. 1925 
hatte das PFA einen Bestand von 820 Pferden, 724 
Postillionen, 221 Aushilfskutschern und 197 Kraftfahrern. 
Die Postillione leisteten im Monat Miirz 1925 im Gespann
dienst 94729 und die Kraftfahrer 50713 Fahrstunden; 
die Kraftfahrzeuge legten 272 991 km zuriick. 1m Paket
zustelldienst wurden allein durch das Paketpostamt 
(s. d.) 1 115994 Pakete zugestellt. In dem gleiehen 
Monat ereigneten sich beim Pferdebetrieb 8 und beim 
Kraftwagenbetrieb 20 StraBenunfalle. Seit 1. 8. 1924 
ist bei dem PFA die kaufmannisehe Wirtschaft ein; 
gEfiihrt. Der Wirtschaftsplan schlieBt mit rund 6 Mil
lionen RM ab. 

Geschirhte. Friiher bestand in Berlin eine Privatposthaiterei, 
die unter der Bezeichnung ,.Hofposthaiterei" lange Jahre auf dem 
Grundstiick Oranienburger StraBe 35/36 (ArtilieriestraBe 4a/b) 
untergebracht war. Posthalter war der Geheime Kommissionsrat 
Bcrr. Am 1. 2. 1874 wurde das Fnhrwesen in reichseigene Ver
waltung genommen, weil der Privatbetrieb den schwierigen Verhiilt
nissen infolge des Aufbliihens der Post nach dem Kriege 1870/71 
nicht mehr geniigte. Auch nach dem tJbergang in unmittelbare 
Reichsverwaltung verblieb die Posthaiterei auf dem Grnndstiick 
Oranienbufi.:er StraBe 35/36, das die Post bereits 1873 kauflich er
worben hatte. Die Posthalterei erhielt zunachst die amtliche Be
zeichnung "Kaiserliches Postamt fiir Postfuhrwesen"; 1875 wurde 
der Name in "Kaiserliches Postfuhramt" abgeandert. 

Bei der tJbernahme des Fuhrbetriebs durch die Post befanden 
sich die Wohngebiiude und Stalle in einem schlechten baulichen 
Zustande. 1m Marz 1874 brach unter den Pferden die Rotzkrank-
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helt aus, an der zahlreiche Tlere zugrunde gingen. Es entstand der 
Verdaeht, dall der Herd der Krankheit in den alten gesundheits
widrigen Stallen zu suehen sei. Aullerdem waren die Pferde der 
Privatposthalterei iiberanstrengt worden. Die Postverwaltung sah 
sieh deshalb genotigt, den Pferdebestand unmittelbar naeh der Uber
nahme des Betriebs von 109 auf 380 zu erh5hen. Daraus ergab sich 
die N otwendigkeit, neue und grollere Raume fiir das PF A zu schaffen. 
Dies geschah dureh die Errichtung eines grollen N eubaues in den 
Jahren 1875/1881. Die Vorder- und Eckgebaude, die noeh jetzt 
bestehen, zahlten lange zu den schonsten Postgebauden. Sie sind 
auf den alten Reichspostfreimarken zu 1 M abgebildet und dadureh 
allgemein bekannt geworden. In dem neuen Gebaude wurden 
auller dem PF A noch das P A 24, das Fernsprechamt 3, die Paket
ausgabe des PaketP A und eine Rohrpostmasehinenstelle unter
gebraeht. Ferner enthielten die Gebande mehrere Dienstwohnungen, 
Rliume zu Unterrichtszwecken (Post- und Telegraphenschule [so d.]), 
Gesellschaftsraume und eine groBe Postkantine. VorUbergehend 
waren iii dem Gebliude aueh noeh die Teehnlsehe Telegraphensehule, 
das Telegraphen-IngenieurbUro des RPA (spater Telegraphen
versuchsamt) und Teile des Postanweisungsamts (s. d.) unter
gebraeht. Zur Zeit befinden sieh auf dem Grundstilck auller dem 
PF A noeh das P A 24, Dienststellen des Haupttelegraphenamts und 
die Betriebszentrale der Transradio-Aktiengesellschaft. 

weiterungsbauten vorgenommen, und 1889 wurde das Grundstilck 
durch Hinzukauf des Hauses Hallesehe Stralle 11 (Kaufpreis 
309000 M) erweitert. Auf dem Gesamtgrundstiiek konnten nun
mehr 289 Pferde und 272 Postillione untergebraeht werden. Zur 
Zeit befindet sieh dort noeh eine Rohrpostmasehinenstelle und das 
BPA 2. 

Infolge der erhebliehen Zunahme des Postverkehrs ergab sieh 
1891 die Notwendigkeit der Besehaffung weiterer Posthaltereiraumc. 
Es wurde deshalb am 1. 8. 1891 das GrundstUck in der Kopenieker 
Stralle 132 (Melehiorstralle 9) mit einem Kostenaufwande von 
1 326 600 M angekauft. In den J ahren 1891/96 wurden auf dem 
GrundstUek umfangreiehe Neubauten aufgefUhrt, die es ermog
liehten, dort 600 Pferde und 400 Postillione und verschiedene N eben
betriebe unterzubringen. Nach Inbetriebnahme dieser Posthalterei 
wurde die in der PaIlisadenstralle aufgehoben. 

Wegen der starken Verkehrszunahme bei den P A 4 (Stettiner 
Bahnhof) und 40 (Lehrter Bahnhof) mullte 1909 darauf Bedacht 
genommen werden, in der Nahe dieser P Anst eine neue Posthalterei 
einzurichten, zumal aueh der immer starker werdende Verkehr des 
PaketP A vermehrte Postfnhrleistungen beanspruehte. Es wurde 
deshalb das Grundstiiek in der SeharnhorststraBe 6/7 angekauft und 
dort Unterkunftsmogliehkeit fiir 400 Pferde und 250 Postillionc 
geschaffen. 

Einholungsleierlichkeit 1881. 

Der zU1ehme:1de Verkehr bedingte eine fortgesetzte Vermehrung 
des Pferdebestandes und damit die Besehaffung neuer Pferdestalle, 
Postillionsunterkunftsraume, Futterbiiden usw. Dureh die Eroffnung 
neuer Personenbahnh5fe und der Stadt- und Ringbahn verschoben 
sieh die Posthaltereileistu1gen; es steUte sieh das Bediirfnis heraus, 
die erforderlichen Gespanne mogliehst in unmittelbarer Nahe der 
Bahnhofe unterzubringen und dadurch die zahlreichen leeren Hin
und RUekfahrten zu vermeiden. So entstanden nach und nach 
Z weigpos thaltereien. 

Am 1. 5. 1875 erwarb die Postdas Grundstilck PaIlisadenstraBe 90 
(Lichtenberger Str. 19) mit einem Kostenaufwande von 330000 M 
Nach Beendigung eines umfangreiehen Umbaues wurde auf dem 
GrundstUck neben sonstigen Postdienststellen eine Posthalterei mit 
248 Pferden, 120 Postwagen und 64 Postillionen untergebraeht. Von 
hier aus wurden namentlieh die Leistungen fiir den frUheren. Ost
bahnhof, spliter aueh fiir den Schlesischen Bahnhof und die P A 0 1 
und 0 2 ausgefiihrt. Die Posthalterei in der PaIlisadenstralle wurde 
am 21. 5. 1896 wieder aufgehoben. 

Bereits 1876 entstand das Bediirfnis nach einer weiteren Post· 
halterei in der Nahe des neuen AnhaIter Bahnhofs. 1m April 1877 
wurde deshalb das Grundstiiek Moekern_traBe 139/141, auf dem sieh 
bereits Stallgebaude befanden, zu Posthaltereizweeken angemietet; 
am 1. 4. 1878 wurde es fiir 190000 M kauflieh erworben. Zunachst 
wurden in dieser PosthaIterei 72 Pferde und 45 Postillione unter
gebraeht. In den folgenden Jahren wurden groBe Um- und Er-

VorUbergehend sind ferner auf dem reiehseigenen GrundstUck 
in Ohariottenburg (GoethestraBe) und auf angemieteten Grund
stUeken in der Gartenstralle, Elsasser StraBe und KarlstraBe Pferde 
und Postillione untergebracht gewesen. 1905 ist sehlieBlieh in Berlin
Liehterfelde. Geriehtstralle 6, eine PosthaltereizweigsteIIe erriehtet 
worden, die mit h5ehstens 20 Pferden belegt werden kann. 

Zur Pflege und WiederhersteIIung kranker, insbesondere huf
kranker Pferde wurde im Sommer 1877 in Tegel eine Pferdekoppe) 
eingerichtet, die Raum zur Unterbringung von 20 Pferden bot. In
folge der fortschreitenden Bebauung des Tegeler Gel andes wurde die 
Koppel am 1. 10. 1910 naeh Karow verlegt. 

Bei der Einrichtung des PFA wurden noeh Personenposten (s. d.) 
naeh N eustreIitz, N euruppin und Luekau gefahren und zahlreiehe 
Extraposten (s. d.) gesteIIt. Naeh dem Ausbau des Eisenbahnnetzes 
horten die Personenposten auf: die letzte Extrapost fum 1893. 
Auller den regelmaBigen Postfuhrleistungen (Giiterposten, Brief
und Geldversanden, Paketzustell- und Stadtpostfahrten) wurden 
aueh Privatleistungen iibernommen und Lohnfuhren in der Stadt 
nnd naeh auBerhalb sowie Akten- und Dienstfahrten fiir andere 
Behorden ausgefUhrt. 

Eine besondere Rolle spielte das PF A bei den Einholungsfeierlieh
keiten naeh siegreiehen Kriegen sowie bei den Vermahlungen im 
Konigshause. AIs Friedrich der Grolle naeh dem Dresdener Frieden 
am 29. J2. 1746 in Berlin einzog, war aueh die Feldpost dabei ver
treten. Der Ohef des Postwesens und 100 blasende Postillione, blau 
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und orange gekleidet, mit goldbetref3ten Hiiten und blauen Feld
zeichen bildeten eine Schwadron, die den Festzug eroffnete. Be
sonders feierlich war der Einzug nach Beendigung des Sieben
jahrigen Krieges am 30.3.1763. Den Zug eroffnete der Polizei
kommissar, dem sechs Postillione und eine gleiche Anzahl Feldpost
kuriere folgten. Unmittelbar hinter diesem Vortrab ritt der Feld
postmeister Liidemann, gefolgt von neun Feldpostsekretaren und 
72 Postillionen. Diesen schlossen sich zwolf Generalpostamts- und 
Hofpostsekretare, die beiden Postwagenmeister und der Geheime 
Postsekretar Bertram an. Ahnlich gestalteten sich die Einziige 
nach den Freiheitskriegen sowie nach den Feldziigen 1864, 1866 
und 1870/71. Auch an den Einholungsfeierlichkeiten bei Vermah
lungen im Konigs- und Kaiserhause waren die Postillione beteiligt,. 
Der Festzug wurde von sechs Postinspektoren und 40 blasenden 
Postillionen unter Fiihrung eines Oberpostdirektors (Prasidenten) 
eroffnet (Abb.). Unter den Klangen des Liedes "Wir winden dir 
den J ungfernkranz" bewegte sich der Brautzug vom Schlof3 Bellevue 
durch den Tiergarten und das Brandenburger Tor zum Kaiserlichen 
Schlof3. 

Es waren beim PF A vorhanden: 
1874 406 Pferde und 289 Postillione 
1884 558 410 
1894 877 " 617 
1904 1295 " 954 
1914 1519 " 1272 
1924 1000 " 850 

Zu diesem festen Bestande kommen noch zahlreiche Hilfskutscher 
und Hilfspferde, zu Zeiten starken Verkehrs bis zu 900 Pferde und 
500 Kutscher. Zur Bewaltigung des Weihnachtsverkehrs wurden 
auch Soldaten und Militarpferde herangezogen. Fiir die Unterhaltung 
der Pferde des PFA muf3ten 1913 rund 1 Million Zentner Hafer, 
Heu, Stroh, Mais. Kleie usw. gekauft werden. 1923 wurden von den 
Postwagen des PF A 3 Millionen Kilometer zuriickgelegt, in dem 
gleichen Jahre wurden allein im Paketzustelldienst rund 1 Million 
Dienststunden geleistet. 

Tnfolge der Benutzung der Straf3enbahn zur PaketbefOrderung 
sowie der stan dig zunehmenden Verwendung von Kraftfahrzeugen 
hat sich die Zahl der Pferde und Postillione schnell vermindert. 
Die Stalle des PFA und der Zweigposthaltereien sind fiir die Unter
stellung von Postkraftwagen umgebaut. Am 26. 12. 1925 ist das 
letzte Postpferd und der letzte Postillion aus dem StraBenbilde der 
Reichshauptstadt verschwunden. 

Das PFA war zu seiner Bliitezeit eines der wichtigsten P A Berlins. 
Es sollen deshalb auch die Namen der Amtsvorsteher erwahnt 
werden, die diesen grof3en Betrieb geleitet haben: 

Postdirektor Pinkwart . 1874-1882 
Schneider. . . . 1882 -1900 
Hinrichsen . . . 1901-1907 

" Richter. . . . . 1907 -1913 
Oberpostdirektor Doench. . . .. seit 1913. 

Schriftwesen. Archlv 1880 S. 449ft., 1884 S. 65ff., 1894 S. 193ft.; 
DYZ 1924 S.31ff. Boedke. 

Postfuhrordnung bildet einen Teil des Postfuhrver
trages (s. d.); sie ist gewissermaBen die Dienstanweisung 
des Posthalters (s. d.). Die Bestimmungen der Post
fuhrordnung sind als grundsatzliche Vorschriften fiir 
jeden Posthalter bindend und diirfen nicht abgeandert 
werden. Dureh die Postfuhrordnung werden iiber fol
gende Punkte Bestimmungen getroffen: 

1. Anzahl der Pferde und Postillione (s. d.) sowie 
Anzahl und Gattung der Wagen (s. Postwagen), 

2. Besehaffenheit der Pferde, Geschirre und Wagen, 
3. Annahme und Dienststellung der Postillione, 

Dienstkleidung der Postillione, 
4. Beschaffung auBergewohnlicher Beforderungsmittel, 
5. Grundsatze iiber die Befrachtung der Wagen und 

tiber die Gestaltung von Beiwagen, 
6. Festsetzung der Entfernungen, 
7. Beforderungsfristen (s. d.) und Bestrafung der Ver

saumnisse, 
8. Verrichtung beladener Riickfahrten, 
9. Vergiitung flir die Befiirderung der regelmaBigen 

Posten, 
10. Verfahren beim Hinzutritt neuer Leistungen und 

hei sonstiger Veranderung der Leistungen, 
11. Vergiitung fiir die Hergabe und Beforderung der 

Beiwagen flir Umfahrten bei StraBensperrungen und flir 
auBergewohnliche Postbeforderungen, 

12. FutterkostenzuschuB (s. d.), 
13. Schmieren der Postwagen, 
14. Leistungen ohne besondere Vergiitung, 
15. Aufsicht iiber den Postfuhrbetrieb, 
16. Haftung und sonstige grundsatzliche Pflichten 

des Post halters, 
17. Verandenmgen, Auflosung, Kiindigung des Ver

trages. 
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Postfuhrvergiitung s. Vergiitungssatze flir Postfuhr
leistungen 

Postfuhrvertrag. In den Postfuhrvertragen werden 
die gegenseitigen Rechte und Pflichten der DRP und 
der Posthalter (s. d.) festgestellt. Die Postfuhrvertrage 
zerfallen: 

1. in den eigentlichen Vertrag. Er enthiilt die 
wesentlichen Rechte und Pflichten des Posthalters und 
die Vereinbarung der Vergiitungssatz.e fiir die regel
maBigen Leistungen (Leistungen nach auBerhalb, Bahn
hofsfahrten, Stadtpostfahrten und Zustellfahrten), flir 
die Leistungen im Nebendienst (Beiwagen), fiir den 
FutterkostenzuschuB (s. d.) und fiir etwaige besondere 
Vergiitungen; 

2. in die Postfuhrordnung. Sie schlieBt sich an 
den § 3 des Vertrages an und bildet gewissermaBen die 
Dienstanweisung fiir den Posthalter. Die Bestimmungen 
der Postfuhrordnung sind als grundsatzliche Vorschriften 
iiberall gleichmaBig anzuwenden und fiir jeden Post· 
halter von vornherein maBgebend;' 

3. in die Leistungsnachweisung (s. Leistungs
nachweisung der Postfuhrunternehmer). Sie enthiilt 
gemaB § 5 des Vertrages eine Auffiihrung aller regel
maBigen Leistungen, die dem Unternehmer iibertragen 
werden. In der Leistungsnachweisung werden auch die 
Entfernungen fiir die Fahrten nach auBerhalb, die Regel
bespannung der Posten sowie die zu benutzende Wagen· 
gattung festgesetzt. In einer besonderen Spalte wird 
alsdann der monatliche Gesamtbetrag der festen Post· 
fuhrvergiitung errechnet. 

Beim AbschluB eines Postfuhrvertrages hat der Unter· 
nehmer zunachst die Festsetzungen der Postfuhrordnung 
(s. d.) grundsatzlich anzunehmen. Dann sind die be
sonderen Bedingungen zu vereinbaren, und zwar: 

a) die Zuteilung der regelmaBigen Postfuhrleistungen, 
b} die Regelbespannung der Hauptwagen, d. h. die 

Bespannung, die der Berechnung der Vergiitung zu· 
gnmde gelegt wird, 

c} die Hergabe von Beiwagen, 
d} die Beforderungsfristen, wenn es sich um Fest

steHung kiirzerer als der in der Postfuhrordnung vor, 
geschriebenen Mindestfristen handelt, 

e} die Vergiitungssiitze fiir die Leistungen und die 
lIergabe der VVagen, 

f} die Zahlung von Futterkostenzuschul3, 
g} das Schmieren der Postwagen und 
h} die Dauer des Vertrages. 
Die Postfuhrvertrage werden durch die OPD ab

geschlossen. Nachdem die notigen Vorermittelungen 
angestellt worden sind, ist unter den geeigneten Be· 
werbern derjenige auszuwahlen, dessen Mittel und Eigen
schaften die sicherste Biirgschaft ftir die beste Aus
fiihrung der ihm zu iibertragenden Pflichten gewahren 
und des.~en Forderungen fiir die DRP am vorteilhaftesten 
sind. Uber die Fordenmgen des Unternehmers wird 
durch den Beauftragten der OPD eine Verhandlung 
(Punktationsverhandlung) aufgenommen, worin jedes
mal ein Tag festzusetzen ist, bis zu dem der Unternehmer 
sich an seine Forderungen gebunden halt. Die Zwischen
frist muB geniigende Zeit zu weiteren Verhandlungen 
mit dem Unternehmer und fiir die Entscheidung der 
OPD oder des RPM gewahren. Die OPD priift die 
Vereinbarungen und laBt Anstande beseitigen. 1st gegen 
die Abmachungen nichts zu erinnern, so wird - z:u
treffendenfalls mit Zustimmung des RPM - der Ver· 
trag auf den vorhandenen Grundlagen ausgearbeitet. 

Zur selbstandigen AbschlieBung von Postfuhrvertragen 
sind die OPD berechtigt, wenn 

1. der Unternehmer sich fiir die neue Vertragszeit 
mit den Satzen des bestehenden Vertrages oder mit 
geringeren Satzen begniigt, 

2. bei Giiter- und Karriolposten nach auBerhalb oder 
bei Bahnhofsfahrten, die den Unternehmern zu ge
wahrenden Vergiitungen den Betrag nicht tibersteigen, 
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der andernfalls fiir die Unterhaltung einer Botenpost 
mit unbeschrankter BefOrderung von Postsendungen 
oder fiir BahnhofsbefOrderungen durch Vermittelung von 
unteren Beamten aufzuwenden ware. 

Unter den gleichen Voraussetzungen kann auch bei 
einem Wechsel in der Person des Unternehmers die 
Einholung der Genehmigung des RPM unterbleiben. 

S auch Beforderungsfristcn. Beiwagen, Postfuhrord
nung, Postwagen, PunktatioDsverhandlung, Regelbespan
nung, Riickfuhren, Stillagervergiitungen und Vergiitungs-
satze fiir Postfuhrleistungen. Boedke. 

Postfuhrwesen umfaBt aIle Einrich.tungen zur Be
schaffung der flir die Beforderung der Posten auf Land
straBen (s. Posten auf gewohnlichen StraBen), erforder
lichen Postpferde (s. d.) und Postillione (s. d.) sowie u. U. 
auch der Postwagen (s. d.). Diese Einrichtungen er
strecken sich: 

1. auf im voraus bestimmte, regelmaBig wiederkeh
rende Postbeforderungen, d. s. regelmaBige Leistungen, 
und 

2. auf im voraus nicht bestimmte, d. s. nicht regel
maBige Leistungen (Beiwagen usw.). 

Das Postfuhrwesen umfaBt auch die Landpostfahrten 
(s. d.) sowie die PostbefOrderungen mit Privatpersonen
fuhrwerk (s. d.). Neuerdings fallen auch die Kraftposten 
(s. d.) unter den Begriff des Postfuhrwesens. 

S. auch Ld3tungsnachwdsung, Postfuhrvertrag, Post
halter. 
, Postgehiihren. 

Inhaltsverzeichnis. I. Begriff. II. Wirtschaft. 
-III. Geschichte. 1. Postbeforderungsgebiihren. 
a) Briefpost; b) Paketpost und Wertsendungen. 2. Post
reisege biihre n. 3. Postzeitungsge biihre n. 4. Post
bankgebiihren. a) Postanweisungen; b) Postscheck
verkehr; c) Geldeinziehung; d) Postkreditbriefe. 5. Ne
bengebiihren. IV. Recht. V. Betrieb. VI. Schrift
wesen. 
'I. Begriff. Postgebiihren sind das Entgelt, das die 

Post sich fiir ihre Leistungen von den Postbenutzern 
bezahlen laBt. 

II. Wirtschaft. Die Postgebiihren bilden im Schrift
wesen der Volks- und Staatswirtschaftslehre ein viel
umstrittenes Gebiet, sowohl was ihre Natur und ihren 
Endzweck angeht, als auch ihrem Aufbau nacho D:e 
Verschiedenheiten der Auffassung haben ihren Urgrund 
darin; daTI beim Postbetriebe der Staat als Unternehmer 
auftritt und die PostbefOrderung in gewissen Grenzen 
als Monopol betreibt. Bei einem Privatunternehmer 
wiirde ein Zweifel iiber die Natur des Postentgelts als 
Kaufpreis, der dem Unternehmer die Selbstkosten und 
einen moglichst hohen Geschiiftsgewinn einbringen muB, 
nicht bestehen. Beim Staatsbetrieb schwanken die Auf
fassungen zwischen den Forderungen ganzlicher Gebiih
renfreiheit, einer wenigstens angenaherten Selbstkosten
deckung und eines moglichst hohen Uberschusses. Bei 
der Forderung ganzlicher Gebiihrenfreiheit, die mehr 
einen theoretischen als praktischen Wert hat, wird die 
Vermittlung des Postverkehrs als ein yom Staat zu 
bietendes "allgemeines GenuBgut" aufgefaBt, dessen 
Kosten die Allgemeinheit zu tragen hat. Dem wird mit 
Recht entgegengehalten, daB ein Betrieb der Post nach 
diesem Grundsatz einmal eine viel ungerechtere Belastung 
der Bev61kerung ware als das Aufbringen der Kosten 
durch die Benutzer, die personlichen Vorteil aus der 
Postbeforderung ziehen. AuBerdem ware die Befolgung 
dieses Grundsatzes unwirtschaftlich, weil die Post zum 
Schaden der Steuerzahler dann zu vielen iiberfliissigen 
Diensten in Anspruch genommen und ihr Betrieb unnotig 
verteuert werden wiirde. 

Ernstlich in Frage kommt nur der Betrieb der Post 
gegen Entgelt. Ob hierbei moglichst hoher Gewinn oder 
nur Selbstkostendeckung zu erstreben ist, dariiber sind 

die volkswirtschaftlichen Schriftsteller verschiedener 
~sicht. Die bei moglichst hohem Gewinn entstehenden 
Uberschiisse kommen nicht nur der Post, sondern dem 
Staat im allgemeinen zugute und ersparen die Aus
nutzung sonstiger Steuerquellen, stellen also selbst eine 
mittelbare Steuer dar. Das Urteil iiber die Gerechtigkeit 
einer solchen Steuer hangt davon ab, inwieweit man der 
Post die Eigenschaft der Gemeinniitzigkeit zuschreibt, 
und inwieweit man die Postgebiihrenbelastung fiir ab
walzbar halt. Fiir die Haushalte der Privatkundschaft 
spielen die Postgebiihren im allgemeinen eine geringe 
Rolle. In der Giitererzeugung werden sie als Unkosten 
mitabgewalzt, bilden aber meist einen so kleinen Vom
hundertsatz der Gesamterzeugungskosten, daB sie tat
sachlich bedeutungslos sind. GroBer ist ihre Bedeutung 
im Handel. Doch wird gerade auf diesem Gebiet ihre 
Abwalzbarkeit vielfach bestritten, und es wird angenom
men, daB die Hohe der Postgebiihren lediglich den Rein
gewinn des Handlers beeinflusse, nicht auch den Kauf
preis fiir den Verbraucher. In allen VerhaItnissen wird 
aber ein Unterschied zwischen den einzelnen Dienst
zweigen der Post gemacht, und es wird betont, daB nicht 
aIle Gebiihrenarten von gleicher Beschaffenheit und Wir
kung seien; insbesondere bemangeln fast aile Volkswirt
schafter die Paketgebiihren. 

Am freundlichsten steht die allgemeine Meinung wohl 
dem Grundsatze gegeniiber, daB die Gebiihreneinnahme 
der Post nur die Selbstkosten decken solI, weil man darin 
die Gewahr sieht, daB jedermann am billigsten weg
kommt. Die tatsachliche Durchfiihrbarkeit dieses Grund
satzes ist aber weniger leicht als die eines moglichst 
hohen Gewinns. D:e erste Schwierigkeit liegt darin, die 
Selbstkosten zu ermitteln, ja iiberhaupt einig zu werden, 
was zu den Selbstkosten gehOrt. Bei den Selbstkosten 
eines gewerblichen Unternehmens wird im allgemeinen 
unterschieden zwischen den feststehenden und den 
beweglichen Kosten. Die feststehenden Kosten umfassen 
in der Hauptsache die Kosten fiir Verzinsung und Til
gung des Anlagekapitals, die beweglichen die eigentlichen 
Betriebskosten. Bei der Post ist der Begriff des Anlage
kapitals zweifelhaft, weil bisher nur wenige Anlage
kosten durch Schuldenaufnahme gedeckt sind, die meisten 
durch ordentliche Einnahmen, so daB sie als bereits 
getilgt gelten konnen. D:eses Bild kann sich aber, 
nachdem inzwischen das Reichspostfinanzgesetz (s. d.) 
in Kraft getreten ist, schnell verschieben. Denkbar ist 
Z. B., daB das Reich als solches, nachdem die DRP 
aus dem allgemeinen Reichshaushalt ausgeschieden ist, 
statt unsicherer Uberschiisse eine Verzinsung des in del' 
Eroffnungsbilanz ermittelten Anlagekapitals fordert. 
Ferner wird ein Teil der kiinftigen Neu- und Erweite
rungsanlagen voraussichtlich durch Anleihen, ein Teil 
aber aus laufenden Einnahmen bezahlt werden, so daB 
der Begriff des Anlagekapitals recht schwankend sein 
kann. Die zweite Schwierigkeit entsteht bei der Berech
nung der beweglichen Selbstkosten, d. h. der Betriebs
kosten im engeren Sinne. Die wirklich aufgewandte 
Gesamtsumme steht wohl fest, aber nicht die auf die 
einzelnen Dienstzweige oder gar die einzelnen Leistungen 
entfalleriden Anteile. Die einzelne Leistung laBt sich 
iiberhaupt nicht berechnen. Die Kosten der einzelnen 
Gattungen konnen schatzungsweise ermittelt werden; 
doch ist bisher eine Betriebsstatistik, die eine solche 
Schatzung ermoglicht, noch nicht vorhanden. AuBerdem 
aber lassen sich diese Selbstkosten, und damit auch die 
aufzubringende Geldsumme, immer erst nachtraglich 
feststellen, da sie yom Umfang des Verkehrs abhangen. 

Der Grundsatz, die Postgebiihren nur so hoch zu 
bemessen, daB sie die Selbstkosten decken, laBt sich 
deshalb niemals vollkommen, sondern hochstens an
genahert verwirklichen. Die Praxis ist bis jetzt in den 
meisten Landern dahin gegangen, wenn nicht den h~?hst
moglichen Gewinn, so doch auf aile Falle einen Uber
schuB iiber die Selbstkosten zu erzielen, der dann zur 
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Verbesserung der Betriebsanlagen und dariiber hinaus 
fiir allgemeine Staatszwecke zur Verfiigung steht. 
- Ebensosehr wie iiber die zu erstrebende Gesamt
einnahmesumme schwanken die Ansichten iiber den 
Weg, auf dem diese Summe zu erreichen ist, d. h. iiber 
den A ufba u der Ge biihre ntarife. 

Die beiden Hauptgrundsatze, die sich hier gegeniiber
stehen, sind der sogenannte "gewerbliche" Grundsatz 
und der "Gebiihrengrundsatz". Der gewerbliche, privat
w:rtschaftliche oder Kostengrundsatz will das Entgelt 
nach den Leistungen dcs Unternehmers, hier der Post, 
bemessen, der Gebiihren- oder Wertgrundsatz nach Art 
sonstiger staatlicher Gebiihren, d. h. im wesentlichen 
nach dem Wert, den die Leistung fUr den NutznieBer 
hat. Ganz rein ist weder die privatwirtschaftliche Preis
berechnung, noch die Gebiihrenbemessung nach dem 
Nutzen des Auftraggebers bei irgendeiner Postverwal
tung durchgefiihrt. Die theoretischen Voraussetzungen 
fiir eine privatwirts~haftliche Berechnung sind allerdings 
bei der Post in groBerem MaBe vorhanden als bei den 
Beforderungsanstalten des GroBgiiterverkehrs. Letzterer 
muB sich mit seinen Gebiihren nach dem gemeinen Wert 
der beforderten Giiter richten, weil andernfalls ein Giiter
ausgleich zwischen Landern und Landesteilen unmoglich 
gemacht wiirde. Fiir die Postgebiihren ist der gemeine 
Wert der Versandgiiter im allgemeinen heute unwesent
Ech, weil Giiter nur in kleinen Mengen durch die Post 
verschickt werden. Der mittelbare Wert abAr, den die 
Beforderung einer Nachricht oder eines Kleingutes fiir 
den Absender oder Empfanger hat, ist von dem gemeinen 
Wert unabhangig und in den einzelnen Fallen so grund
verschieden, daB er sich iiberhaupt nicht erfassen laBt. 
Wenn die Postverwaltungen trotzdem Unterschiede 
machen und die Gebiihren auch nach dem Inhalt der 
Sendungen verschieden bemessen (z. B. Drucksachen, 
Warenproben, Zeitungspakete) statt iiberall die Selbst
kosten zugrunde zu legen, so ist das weniger in unbeding
ten wirtschaftlichen Notwendigkeiten begriindet, als 
in der geschichtlichen Entwicklung und der bereits 
erwahnten Schwierigkeit, die Selbstkosten zu berechnen. 

Einigkeit besteht dariiber, daB in keinem Faile mehr 
fiir jede Einzelleistung ein Einzelpreis berechnet werden 
kann, wie es in friiheren Zeiten bei unentwickeltem 
Verkehr allenfalls moglich war, daB vielmehr heute nur 
noch Durchschnittssatze fiir die verschiedenen Leistungs
gattungen angewandt werden konnen. Wieweit inner
halb der einzelnen Gattungen mit dem Durchschnitt 
gegangen werden soIl, ob Einheitssatze oder Staffelungen 
zu wahlen sind, ist wieder umstrittenes Gebiet, in der 
Theorie sowohl wie in der Praxis der verschiedenen 
Postverwaltungen. 

Dem privatwirtschaftlichen Standpunkt werden mehr 
die Einheitssatze gerecht, weil einfache Gebiihrentarife 
die Betriebskosten verringern. Den Postbenutzern sagt 
vielfach eine Staffelung mehr zu. Denn jeder Einheits
satz ist Durchschnittssatz und bringt mit der Verbilli
gung der Gebiihren fiir hohere Leistungen auch eine 
Verteuerung der Gebiihren fiir .. geringere Leistungen. 
In der Praxis ist deshalb der Ubergang zu Einheits
satzen fast immer schrittweise und unter Widerstand 
erfolgt, mit alleiniger Ausnahme der Hillschen Brief
portoreform in England (1840), weil diese nicht einen 
Durchschnittssatz bestehender Preise brachte, sondern 
einen Einheitssatz, der noch unter den friiheren Mindest
satz herunterging. 1m allgemeinen besteht bei fast allen 
Gebiihren eine gewisse Staffelung. Ganz reine Einheits
satze gibt es zur Zeit nur sehr wenige. 

Viel erortert ist endlich die Frage, ob und wie der 
Verkehr durch die Gebiihrenbemessung beeinfluBt wird. 
Die vielfach als allgemeingiiltig ausgesprochene Ansicht, 
daB GebiihrenermaBigungen an sich den Verkehr heben, 
wird durch die Geschichte nur beschrankt gestiitzt. 
Sie trifft fiir Verkehrszweige zu, die zur Befriedigung 
einschrankbarer Bediirfnisse dienen, z. B. Familienbrief-

wechsel, Ansichtskarten, Drucksachen, Kraftwagen, 
fahrten u. dgl. Die fiir die Bevolkerung lebenswichtigen 
Verkehrszweige haben sich dagegen unter sonst gleichen 
Verhiiltnissen auch bei verschiedenen Gebiihren ziemlich 
gleichmaBig entwickelt, hOchstens daB unverniinftig 
hohe Gebiihren die Bevolkerung auf ungesetzliche Wege 
drangten. Von wesentlichem EinfluB auf den Verkehr 
ist die Gebiihrenbemessung jedoch iiberall da, wo ver
schiedene Verkehrsanstalten, Betriebszweige oder Ver
kehrsformen miteinander in Wettbewerb treten, z. B. 
Eisenbahnfrachtstiicke und Postpakete, Geldbrief-, Post
anweisungs- und Postscheckverkehr, Packchen und 
Pakete, Fiinfkilopakete und schwere Pakete, Kleinbahn 
und Postkraftwagen. Hier kann die Gebiihrenbemessung 
tatsachlich den Verkehr schnell in bestimmte Bahnen 
lenken. 

III. Geschich teo In der Praxis haben die Gebiihren 
vielfach anders ausgesehen als man nach den unter I 
erorterten Grundsatzen erwarten sollte, weil in der 
geschichtlichen Entwicklung weniger die wissenschaft
lichen Lehren den Ausschlag gaben als Augenblicks
bediirfnisse, Machtfragen und Riicksichten auf die Ver
gangenheit. So sind die Postgebiihren, mindestens 
soweit sie durch Gesetze zu bestimmen waren, groBen
teils in einem Kampf zustande gekommen, in dem sich 
das jeweilige Geldbediirfnis des Staates, das Verlangen 
der Postkundschaft nach billigsten Preisen - jedenfalls 
ihr Widerstand gegen jede PreiserhOhung - und endlich 
die technischen Notwendigkeiten des Postbetriebes 
gegeniiberstanden. Wenn das Ergebnis haufig nicht 
1J.efriedigt hat, so liegt das einmal an der Natur jedes 
Ubereinkommens, dann aber auch daran, daB die Ent
wicklung von Verkehr und Technik oft unerwartete 
Wege gegangen ist. 

In der Gebiihrengeschichte ist, den Hauptgeschafts
zweigen der Post entsprechend, zu unterscheiden zwischen 

1. BefOrderungsgebiihren (Briefpost, Paketpost und 
Wertsendungen), 

2. Postreisegebiihren, 
3. Postzeitungsgebiihren, 
4. Postbankgebiihren, 
5. Nebengebiihren. 
Ihre Entwicklung in Deutschland ging in groBen Ziigen 

folgendermaBen vor sich: 

1. Postbeforderungsgebiihren. 
Die Beforderung (von Briefen, Giitern und Personen) 

war urspriinglich das einzige Tatigkeitsfeld der Post. 
Die Preise wurden im 17. und 18. J ahrhundert ganz nach 
kaufmannischer Art aus den Selbstkosten der Einzel
leistung ermittelt, wobei freilich provinzielle und ortliche 
E'gentiimlichkeiten mit einer gewissen Berechnung be
handelt wurden. So begiinstigte man mitunter besondere 
Herstellungs- und Handelszweige einer bestimmten 
Gegend, suchte benachbarte fremde Postkurse durch 
billigere Preise zu schlagen, schonte in neuerworbenen 
Gebieten die friiheren Verhaltnisse und nahm Riicksicht 
auf die Verschiedenheit der Miinzen, Gewichte und Mei
lenlangen, bei der Personenbeforderung auch auf die 
Jahreszeit. Die Grundlagen der Preisberechnung bei 
der SachenbefOrderung waren grundsatz1ich immer Ent
fern ung, Gewicht und Wert. Die alten Posten unter
schieden dabei zwischen Briefpost und Fahrpost. Die 
Briefpost wurde im Felleisen durch FuBboten oder 
Reiter, spater auch in Karriolwagen, befordert, die Fahr
post mit Fuhrwerk. Die Fahrposten verkehrten seltener 
als die Reitposten und kamen wegen der mangelhaften 
StraBen langsamer vorwarts. Fiir Briefe wurde kein 
Ersatz geleistet; fiir Fahrpostsachen iibernahm die Post 
in der Regel volle Gewahr nach gemeinem Recht. Diesen 
Bedingungen entsprach das Postgeld. 

Da die Belastungsfahigkeit des Felleisens begrenzt 
war, muBte das Gewicht der Briefe auf kleine Einheiten 
beschrankt werden. Wir finden deshalb grundsatzlich 
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meist die Beschrankung auf das aus einem Bogen be
stehende Schreiben oder, wenn schwerere Briefe zu
gelassen waren, Festsetzung eines entsprechenden kleinen 
Einheitsgewichts, das so oft bezahlt werden muBte, ala 
es im Gesamtgewichte des Briefes enthalten war. 

Bei den Fahrpostgebiihren war zunachst maBgebend, 
wie stark das einzelne Stiick den Wagen belastete. Es 
muBte deshalb nach Gewicht gerechnet werden. Da 
aber das Fassungsvermogen des Wagens erheblich 
gro.6er war ala das eines Felleisens, konnte natiirlich auch 
die Gewichtseinheit fiir Fahrpostsachen viel groBer sein 
als bei Briefen. Doch war bei der Fahrpost nicht das 
Gewicht allein maBgebend, sondern auch der Wert, 
einmal weil die Post auch Frachtgiiter beforderte, die 
hohe Gebiihren nicht vertrugen, auBerdem aber, weil 
bei der unbeschrankten Ersatzpflicht auch die Befor
derungsgefahr der Post verschieden groB war. Man hatt. 
deshalb hei den Fahrpostsendungen Werttarife und 
Gewichtstarife. Die Werttarife wurden angewandt, wenn 
der Wert im Verhaltnis zum Gewicht die gro.6ere Rolle 
spielte, die Gewichtstarife bei umgekehrtem Verhaltnis. 
Bei beiden Gattungen gab es noch Unterschiede, Wert
tarife fiir Papiergeld, fiir Gold, fiir Silber, fiir Juwelen 
und sonstige Wertsachen, Gewichtstarife fiir Kaufmanns
waren (teure Waren) und "Viktualien" (billige Waren). 

Bei heiden Postarten, Briefpost und Fahrpost, kam 
als weitere Berechnungsgrundlsge der zUriickgelegte Weg 
hinzu, der nach der wirklichen Leistung angesetzt wurde. 

Diese .Art, die Preise zu berechnen, hielt sich, solange 
eine Berechnung nach der Einzelleistung iiberhaupt 
moglich war. Die Moglichkeit wurde immer geringer, 
ala es mit der Einheitlichkeit und strengen Scheidung 
der· Beforderungsmittel ein Ende nahm, d. h. ala plan
maBig KunststraBen gebaut wurden, auf denen ver
besserte Wagengattungen sehr viel schneller verkehren 
konnten als die alten Wagen auf den unbefestigten 
Wegen, und besonders, als die Eisenbahnen entstanden, 
an die mit Schnelligkeit und Laderaum keins der bis
herigen Beforderungsmittel heranreichte. Mit dem Nutz
barmachen dieser Erfindungen war einerseits eine ge
meinsame Beforderung der verschiedenen Postsachen
arten in dem gleichen Beforderungsmittel verbunden; 
andrerseits konnte die einzelne Sendung auf ihrem Ge
samtwege die verschiedensten Beforderungsmittel durch
laufen. Die Grundlage ftir eine Gebtihrenberechnung 
nach der Einzelleistung war damit zerstort. Mehr vie 1-
leicht noch ala dieser innere Widerspruch.! drangte die 
allgemeine Zunahme des Verkehrs zur Anderung der 
Gebtihrenordnung insofern, ala es allmahlich eine be
triebstechnische Unmaglichkeit wurde, fiir jede Sendung 
auf jeder Teilatrecke den Gebtihrenanteil zu berechnen. 
Die unvermeidlich gewordene Umformung des Gebtihren
aufbaus begann in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts 
damit, daB ala Entfernung nicht mehr der wirkliche 
BefOrderungsweg, sondern die Luftlinienentfernung zu
grunde gelegt wurde, die nach der Karte festgestellt war. 
Die Einftihrung der Luftlinienentfernung war ein Ab
weichen von dem Grundsatz von Leistung und Gegen
leistung, brachte aber einen wesentlichen technischen 
Fortschritt dadurch, daB sie es ermoglichte, die Gebtihr, 
wenigstens fiir das eigene Land, gleich beim Auflieferungs
P A zu berechnen und damit die Selbstkosten herab
zusetzen. Entfernung, Gewicht und Wert wurden von 
jetzt ab in Stufen oder Zonen eingeteilt, und nach diesen 
Stufen wurde die Gebiihr ausgerechnet. Die Zonen 
wurden im Lauf der Jahrzehnte mehr und mehr zu
sammengezogen, bis schlieBlich mehr oder weniger 
Einheitssatze herauskamen (s. Zoneneinteilung). 

Da Einheitssatz Durchschnittssatz bedeutet, so hatte 
die Vereinfachung der Gebtihren nicht immer ohne 
Verteuerung abgehen konnen, wenn nicht durch den 
weiteren Ausbau des Eisenbahnnetzes sich auch gleich
zeit,ig die Selbstkosten der Post fiir die einzelne Sendung 
immer mehr verringert hatten. 

a) Briefpost. 
Die Briefpost kannte zunachst nur wirkliche ver

schlossene Briefe. Ungefahr gleichzeitig mit der Ein
ftihrung der Luftlinienentfernung tauchten in den ver
schiedenen Landern erma.6igte Gebiihrensatze fiir Druck
sachen (s. d.) und Warenproben (s. d.) auf "zur Erleich
terung des literarischen, buchhandlerischen und kauf
miinnischen Verkehrs". Dieser PreisnachlaB, ein bisher 
nicht dagewesems Zugestiindnis an den Wertgrundsatz, 
war dadurch moglich, daB die Gesamtselbstkosten der 
Briefpostbeforderung sich verringert hatten, weil man 
daftir statt der Reiter vielfach schon die Schnellposten 
(s. d.) benutzte, die ohnehin Personengeld einbrachten. 
Nehenbei bildeten die Drucksachen und Warenproben 
damala einen so geringen Vomhundertsatz der Briefpost, 
daB ein solcher Ausnahmetarif unbedenklich schien. 
Eine Drucksachenreklame wie heute (nach 100 Jahren) 
war unbekannt. Noch 1870 betrugen Drucksachen und 
Warenproben zusammen in PreuBen nur 7 vH der ge
aamten Briefpost. An sich war die Briefgebtihr nach 
der genannten ersten Gebtihrenumformung noch reich
lich hoch, besonders bei hoherem Gewicht. Indessen 
konnten die Aufgeber schwerere Briefe mit der Fahrpost 
versenden, d. h. langsamer, aber auch wesentlich billiger_ 
In PreuBen z. B. wurden Briefsendungen tiber 2 Lot 
nur dann mit der Reit- oder Schnellpost versandt und 
nach der Briefportotaxe berechnet, wenn es der Absender 
ausdriicklich verlangte; ein Beispiel fiir den spater fast 
ganz aufgegebenen Grundsatz, auch die Beforderungs
zei t bei der Gebtihrenberechnung mit zu beriicksichtigen. 
Bei der Zusammenziehung der Entfernungs-und Ge
wichtsstufen fallt auf, daB die Entfernungsstufen schneller 
vereinfacht wurden als die Gewichtsstufen und schlieBlich 
ganz wegfielen, wahrend Gewichtsunterschiede fast in 
allen Landern bestehenblieben. Die Briefgewichtsstufen 
spielten, seit die Briefpost in Wagen oder Eisenbahnen 
befordert wurden, fiir die Beforderungskosten eigentlich 
kaum noch eine Rolle, und wenn die Kundschaft ihrer
seits nicht starker auf deren Wegfall drang, so darf man 
wohl annehmen, daB die Gewichtsstufen der Briefe in 
der Praxis wenig zu bedeuten hatten, daB vielmehr 
immer der einfache Brief die erdrtickende Mehrheit 
aller Briefe dargestellt hat; ftir dessen Preis war freilich 
die Entfernung die Hauptsache. 

In der ganzlichen Aufgabe der Entfernungsunterschiede 
ging England voran, ala es am 1. 1. 1840 auf den Vor
schlag von Rowland Hill (s. d.) das einheitliche Porto 
von 1 Penny fiir den einfachen Brief einftihrte. Diese 
englische Briefportoreform war eine MaBnahme, 
die zu jahrzehntelangem Schaden der englischen Finanzen 
ihrer Zeit etwas zu groBztigig vorauseilte. Sie hat aber 
das Verdienst, aIle andern Kulturstaaten auf denselben 
Weg gedrangt und damit eine Grundlsge fiir die spateren 
Weltpostvereinssatze geschaffen zu haben. Die andern 
Staaten lieBen sich indessen, durch die englischen Er
fahrungen belehrt, mehr Zeit und gingen, der Verringe
rung der Selbstkosten folgend, schrittweise vor. Frank
reich vereinheitlichte die Entfernungsstufen 1849; in 
Deutschland fielen die letzten Unterschi€de erst 1867. 
Die Gewichtsstufen wurden schlieBlich in Deutschland 
auf 2 beschrankt, den einfachen und den Doppelbriff 
(bis 15 und tiber 15 g, seit 1900 bis und tiber 20 g). In 
neuester Zeit ist dann noch eine dritte Stufe tiber 250 
bis 500 g hinzugekommen. 

Bei den Drucksachen wurden die Entfernungsunter~ 
schiede bereits 1852 aufgehoben, dagegen sind Gewichts
stufen bis heute beibehalten worden. AuBerdem hat die 
Rticksicht auf die verschiedenen Zwecke des Druck
sachenverkehrs immer wieder zu neuen Begriffsbestim
mungen geftihrt, die z. T. sehr verwickelt wurden und 
nicht immer Folgerichtigkeit zeigen. Warenprobm, deren 
Gewicht auf das BriefhOchstgewicht beschrankt war, 
hatten eine Zeitlang (1875-1899) eiDe Einheitsgebtihr. 
Seit 1899 bestehen auch bei ihnen wieder 2 Stufen. 
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Eine Neuerscheinung bei der Briefpost war bei ihrer 
Einftihrung im Jahre 1871 die Postkarte (s. d.), die 
im ersten Jahre ihres Daseins gegen einfache Briefgebtihr, 
dann zum Einheitssatz der halben Briefgebtihr befOrdert 
wurde. Die ErmaJ3igung der Postkartengebtihr stellt 
sich wieder als eine MaBregel dar, ftir die weniger die 
Leistung der Post als der Vorteil der Kundschaft maB
gebend ist. Sie ist gleichzeitig ein Beispiel daftir, daB 
niedrige Gebtihren viel zur Erweckung und Forderung 
von neuen Bedtirfnissen beitragen. Die Ansichtspost
karte hiitte z. B. wohl kaum jemals ihre heutige Ver
brei tung gefunden, wenn nicht die billige Postkarten
gebtihr dagewesen ware. 

Seit 1900 sind im deutschen Verkehr als Briefpost
gegenstande noch hinzugekommen: Geschaftspapiere 
(s. d.), Mischsendungen (s. d.), Blindenschriftsendungen 
(s. d.) und Packchen (s. d.), die beiden letzten mit einer 
Einheitsgebtihr, die tibrigen mit einer Gewichtsstaffelung 
ahnlich wie bei Drucksachen und Warenproben. Das 
Verhaltnis zwischen den eigentlichen Briefen und den 
Briefpostsendungen mit ermaBigter Gebtihr hat sich 
allmahlich immer mehr zuungunsten der eigentlichen 
Briefe verschoben. Zur Zeit sind nur noch etwa 50 vH 
wirkliche Briefe. Die Durchschnittseinnahme ftir eine 
Briefpostsendung, die 1870 noch etwa 10 Pf. betrug, ist 
damit schatzungsweise auf hochstens 71/ 2 Pf. gesunken. 

Ein Gebiet ftir sich bilden die Gebtihren fiir Orts
sendungen (s. d.) und ftir Auslandssendungen (s. Brief
gebtihren im Weltpostverkehr). 

Uber die Entwicklung der Gebtihrensatze im einzelnen 
s. Briefportotaxen. 

b) Paketpost und Wertsendungen. 
Gleichzeitig mit der Einftihrung der Luftlinienentfer

nung verliert sich bei der Fahrpost mehr und mehr die 
Berticksichtigung des Inhalts bei der Gebtihrenberech
nung; auch das mehr unter dem Druck betriebstech
nischer Notwendigkeit als aus theoretischer Erwagung. 
Es scheiden sich nunmehr die Begriffe "gewohnliches 
Paket" und "Wertsendung". Ais gewohnliche Pakete 
wurden in PreuBen zunachst solche Pakete angesehen, 
deren Wert nicht hiiher war als 10 Taler auf I Pfund. 
Bei ihnen brauchten Inhalt und Wert nicht mehr an
gegeben zu werden, und sie wurden nach der Gewichts
taxe berechnet. Der Unterschied zwischen Kaufmanns
waren und Viktualien hiirte auf. 1m tibrigen blieb einst
weilen noch alles beim alten. Augenscheinlich war 
zunachst nur eine betriebstechnische Erleichterung 
beabsichtigt. Die grundsatzliche Umformung kam erst 
um 1848, und zwar ziemlich gleichzeitig in allen deutschen 
Staaten. Beforderungsleistung und Gewahr wurden von 
nun ab getrennt behandelt. Die BefOrderungsleistung 
wurde fur aHe Fahrpostsendungen nach Gewicht und 
Entfernung berechnet. Die uneingeschrankte Ersatz
leistung horte auf. Dafur wurde es dem Belieben des 
Absenders anheimgestellt, dadurch, daB er den Wert 
angab und eine Versicherungsgebtihr ne be n der Be
forderungsgebtihr zahlte, sich eine bestimmte Hochst
ersatzsumme zu sichern. Die Ersatzleistung flir gewohn
!iche Pakete wurde auf einen geringen Hochstsatz be
schrankt. Hand in Hand damit ging eine ErmaBigung 
der Gewichtsgebtihren, ermoglicht durch die Verringe
rung der Selbstkosten (Benutzung der Eisenbahnen, Ver
kleinerung der Versandgefahr). Die ErmaBigung geschah 
durch Verringerung der Einheitsbetrage. Die zahlreichen 
Entfernungs- und die Gewichtsstufen blieben noch be
stehen. Zur Fahrpost, in der Zeit der Eisen bahnen 
immer mehr ein rein theoretischer Begriff, gehorten 
nunmehr: gewohnliche Pakete, Wertpakete, Wertbriefe; 
auBerdem Briefe mit Bareinzahlungen und VorschuB
briefe, von denen noch die Rede sein wird. 

In der Paketge btihre n berechn ung kam 1873 aber
mals ein grundsatzlich neuer Gedanke auf, die Einheits
gebtihr ftir das Funfkilopaket, augenscheinlich herbei
gcfiihrt durch die giinstigen Erfahrungen, die seit Ende 

der 1860er Jahre mit der Einheitsbriefgebtihr gemacht 
waren. Der Gedanke hat sich jedoch nicht rein durch
ftihren lassen. Unter dem Druck der offentlichen Mei
nung muBte vielmehr ftir eine Nahzone eine geringere 
Gebtihr zugestanden werden. Pakete von mehr als 5 kg 
Gewicht fielen nicht unter den Einheitstarif. Ftir sie 
wurden 6 verschiedene Entfernungszonen festgesetzt 
und eine mit jeder Zone .. wachsende Steigerungsgebtil:r 
ftir jedes Kilogramm des Ubergewichts. Die Moglichkeit 
zu so weitgehender Verbilligung der Pakete war dadur<h 
gegeben, daB die Eisenbahnen zur unentgeltlichen Mit
nahme aller Postgtiter verpflichtet waren, die fwher dem 
Postzwang unterlegen hatten (u. a. Pakete bis 10 kg) 
und der Postwagen, die notig waren, um die der POEt 
anvertrauten Gtiter zu befOrdern (s. Abrechnung der 
DRP mit den Eisenbahnen). Die Beforderung auf der 
Eisenbahn war also flir die Post auBerordentlich billig. 
Auch als spater die Eisenbahnbeiwagen bezahlt werden 
muBten, verschlechterte sich die Lage ftir die Post lange 
Zeit nicht, da in den nachsten Jahrzehnten das Eisen
bahnnetz noch fortgesetzt ausgebaut wurde und diesem 
Ausbau folgend die hoheren Beforderungskosten auf 
Landwegen immer seltener wurden. 

1919 versuchte man, die Einheitsgebtihr noch weiter 
auszudehnen. Es blieben nur noch 4 Gewichtsstufen zu 
je 5 kg und 2 Entfernungsstufen. Diese Regelung hatte 
indessen keine Dauer. Die Kundschaft zeigte Wider
stand, wei! ihr die Spriinge des Tarifs zu groB waren, 
und unter den Wirkungen des Wahrungsverfalls wurde 
sogar die alte Anfangsstufe (bis 5 kg) zeitweise durch 
Einfligung einer 3-kg-Vorstufe gestort. Geblieben ist 
schlieBlich, nachdem die Wahrung neu geregelt war, 
nur die Verringerung der Entfernungsstufen, und zwar 
von 6 auf 3. AuBerdem sind die frtiheren Zustellgelder 
zur Beforderungsgebtihr zugeschlagen, gleichviel ob das 
Paket abgeholt oder zugestellt wird. Die Steigerung 
der Gebtihr in den Gewichtsstufen tiber 5 kg ist nicht 
mehr so regelmaBig wie im Tarif von 1873. 

Besondere Tarife ftir Ortspakete hat es in Deutsch
land nur ortlich und zeitlich beschrankt gegeben (z. B. 
in Wtirttemberg); im allgemeinen wurden Ortspakete 
wie die der ersten Entfernungszone behandelt. 

Die teilweise Anwendung einer Einheitsgebtihr auf 
Pakete, die begreiflicherweise von der Kundschaft leb
haft begrtiBt wurde, hat bei Staats- und Volkswirtschaf
tern weniger Beifall gefunden. Die Verschiedenheit der 
BefOrderungsleistung je nach Gewicht und Entfernung 
wurde allgemein anders bewertet als bei Briefen, wei! 
das einzelne Paket die BefOrderungsmittel starker be
lastet als der einzelne Brief. Dieser Einwand, der bei 
dem frtiheren Verhaltnis zwischen Post und Eisenbahnen 
mehr lehrmaBig war, schatzte vieHeicht die Beforderungs. 
leistung (Sachkosten) gegeniiber du Behandlung im 
Betriebe (Personalkosten) zu hoch ein, hat aber heute 
nach der Neuregelung des Verhaltnisses zwischen Post 
und Eisenbahn auch praktische Bedeutung bekommen. 
Ferner ist vielfach die Hohe der Steigerungsgebtihr in 
den Fernzonen als unwirtschaftlich angefochten worden, 
weil sie zu einer Teilung der Sendungen in 5-kg-Pakete 
ftihre, mit der weder der Post noch der Kundschaft 
gedient sein konne. 

Es ist deshalb wohl moglich, daB den Paketgebtihren 
noch weitere Umformungen vorbehalten sind. Inzwischen 
hat die Einheitsgebtihr flir das 5-kg-Paket das nicht zu 
unterschatzende Verdienst gehabt, die Unterlage ftir 
die Regelung des zwischenstaatlichen Paketverkehrs 
abzugeben. Die Regelung des Auslandspaketverkehrs 
machte wesentlich mehr Schwierigkeiten als die des 
Auslandsbriefverkehrs. Insbesondere hatten ursprting
lich tiberhaupt nur wenige Lander einen Postpaketdienst, 
und als 1880 der erste allgemeine Postpaketvertrag (s. 
Postpaketabkommen) abgeschlossen wurde, beteiligten 
sich nur 19 Staaten. Zugelassen wurden grundsatzlich 
nur Pakete bis 3 kg mit bestimmter Hochstausdehnung. 
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Als Gebiihr wahlte man mit Riicksicht darauf, daB 
zwischen Deutschland und einigen andern Landern 
schon Einheitsgebiihren bestanden, ebenfalls gleich eine 
Einheitsgebiihr, grundsatzlich 50 ets. fiir jedes an der 
Beforderung beteiligte Land. Das Hochstgewicht wurde 
dann bereits 1885, wenn auch unter Vorbehalten, auf 
5 kg erhiiht ohne Anderung der Gebiihr, und ist spater 
SJgar auf 10 kg erweitert worden. Die Einheitsgebiihr 
hat spater einer Abstufung der Gebiihren nach Gewicht 
Platz gemacht, und zwar vereinbarte man besondere 
Satze fiir Pakete bis I kg, fiir Pakete iiber 1-5 kg und 
Pakete iiber 5-10 kg, immer vorbehaltlich von Sonder
abmachungen einzelner Lander. Die Regelgebiihren 
betragen fiir jedes Land fiir Landbeforderung 30, 50 
und 90 ets.; fiir die Seebeforderung sind sie nach du 
Entfernung in den 3 Gewichtsgrenzen abgestuft. Die 
Auslandspaketgebiihren sind also, unbelastet durch eine 
liingere geschichtliche Entwicklung, andre Wege ge
gangen als die Inlandsgebiihren. Bemerkenswert ist die 
Tatsache, daB die anteilige Regelgebiihr fiir Auslands
pakete im Durchschnitt immer geringer war als die 
Gebiihr, welche die DRP fiir gleich schwere Inlands
pakete der Fernzonen forderte. Seit dem PostkongreB 
in Madrid (1920) ist es den Postverwaltungen gestattet, 
die Regelgebiihr bis urn 100 vH zu erhiihen; aber selbst 
bei dieser Erhiihung ergibt sich in Deutschland fiir Aus
landspakete iiber 5-10 kg noch vielfach eine Minder
einnahme gegeniiber den deutschen Inlandspaketen, 
wobei jedoch zu beriicksichtigen ist, daB in der deutschen 
Gebiihr das Paketzustellgeld mitenthalten ist. Neben 
der - u. U. erhiihten - Regelgebiihr konnen die Post
verwaltungen fiir die Pakete noch eine surtaxe von 
25 ets. erheben. In Deutschland ist diese Zuschlagsgebiihr 
nur zeitweilig (in der Zeit des Wahrungsverfalls) erhoben 
worden. 

Naheres iiber die Entwicklung der Gebiihrensatze s. 
Pakete. 

Die Gebiihren fiir Wertse nd ungen setzten sich, 
wie bereits erwahnt, seit 1848 aus der Beforderungs
gebiihr und der Versicherungsgebiihr zusammen. Die 
Versicherungsgebiihr richtete sich in der Ha,upt
sache nach dem Betrage des angegebenen Wertes; aber 
nicht nur nach ihm. Die groBeren deutschen Staaten 
unterscmeden der verscmedenen Versandgefahr wegen 
auch . noch nach Entfernungen. PreuBen nahm fiir 
Papiergeld nur halb soviel Versicherungsgebiihr wie fiir 
gemiinztes Geld und sonstige Werte. AuBerdem gab 
es in PreuBen, im deutsch-osterreichischen Vereinsver
kehr und spater im Norddeutschen Bunde einen NachlaB 
in der Versicherungsgebiihr, wenn der Wert eine be
stimmte Grenze iiberschritt. Nach der Griindung des 
Deutschen Reichs (1871) wurde dann die Versicherungs
gebiihr ausschlieBlich und einheitlich nach dem Betrage 
berechnet (je 300 M 5 P£., mindestens 10 Pf.). 

Die Beforderungsgebiihr war bei Wertpaketen 
durchweg die der gewohnlichen Pakete. Bei Wertbriefen 
wurde anfanglich, wenigstens in PreuBen, die gewohn
liche Briefgebiihr erhoben. Als aber bei der gewohnlichen 
Briefgebiihr die Entfernungsstufen gefallen und nur die 
Gewichtsunterscmede bestehen geblieben waren, folgte 
die Beforderungsgebiihr fiir Wertbriefe dem nicht, melt 
vielmehr - in Anlehnung an die alte Fahrpostverwandt
schaft mit den Paketen - Entfernungsunterschiede fest 
und verzichtete auf Gewichtsunterscmede. Bei diesem 
Grundsatz blieb es auch bis 1920, obwohl die Wertbriefe 
langst nicht mehr zusammen mit der Paketpost bearbeitet 
wurden; nur waren die Entfernungsunterschiede seit 
1874 auf 2 Stufen, eine Nah- und eine Fernzone, zu
sammengeschmolzen. 

1m WeI t p 0 s t v e r k e h r regelte sich die Beforderungs
gebiihr verhaltnismaBig leicht. Es wurde fiir Wertbriefe 
allgemein die gewohnliche Einschreibbriefgebiihr, fiir 
Wertpakete die gewohnliche Paketgebiihr angenommen. 
Desto schwieriger war die Einigung iiber die Versiche-

rungsgebiihr, weil jedes beteiligte Land einen Teil der 
Versicherungsgebiihr fiir sich beanspruchte. Es brachte 
infolgedessen fast jeder PostkongreB Anderungen des 
Aufbaus oder doch wenigstens der Satze. Erst auf dem 
letzten PostkongreB (Stockholm 28. 8. 1924) ist eine 
Knigung dahin gelungen, daB die Versicherungsgebiihr 
fiir Wertbriefe und Wertkastchen ungeteilt und ohne 
Abrechnung der Aufgabeverwaltung verbleibt, mithin 
einheitlich festgesetzt werden kann. Als Hochstbetrag 
sind 50 ets. fiir je 300 Fr. angenommen. Bei Postpaketen 
mit Wertangabe findet auch jetzt noch eine Abrechnung 
statt. Bei ihnen kann auch auBer der Versichernngs
gebiihr noch eine Behandlungsgebiihr erhoben werden. 

Seit 1920 sind die Gebiihren fiir Wertsendungen im 
inneren Vnkehr auf folgendn neuer Grundlage geordnet: 

1. Beforderungsgebiihr wie bei gleichartigen Sendungen 
ohne Wertangabe; 

2. Gebiihr fiir die Sonderbehandlung (anfanglich die 
gewohnliche Einschreibgebiihr, spater Behandlungs
gebiihr); 

3. Versicherungsge biihr; 
Wegen Einzelheiten der Gebiihrensatze s. Wertsen

dungen. 
2. Postreisege biihre n. 
Die Postreisegebiihren, zu denen zunachst das Per

sonengeld (s. d.) und die Gepackgebiihr (s. d.) bei den 
regelmaBigen Posten gehoren, sind im Gegensatz 
zu den Befiirderungsgebiihren bisher stets nach der 
Einzelleistung, nicht nach Durchschnittssatzen, berech
net worden, wie dies auch ihrer Natur entspricht (kein 
Massenbetrieb). In der Zusammensetzung und Berech
nung der Gebiihr und in der Hohe der Einheitssatze 
finden sich Verschiedenheiten mancher Art. 

Fiir das Perso ne ngeld ist die urspriingliche und ver
breitetste Berechnungsart die nach Entfernungseinheiten 
(Meilen, spater Kilometer), wobei groBere Kinder in der 
Regel zu halbem Preise mitgenommen wurden, kleinere 
Kinder ganz frei, aber auch mitunter von der Beforde
rung iiberhaupt ausgeschlossen waren. Auf besonders 
verkehrsreichen Strecken war das Meilengeld, den Selbst
kosten entsprechend, oft geringer als auf den StraBen 
mit gewohnlichem Verkehr. Neben dem Meilengeld war 
friiher ein Postillionstrinkgeld von Station zu Station 
iiblich, das man spater, urn den Streitigkeiten zwischen 
den Reisenden und den Postillionen ein Ende zu machen, 
in das Meilengeld einrechnete. Einige Postverwaltungen 
kannten endlich noch eine Einschreibgebiihr fiir das 
Ausschreiben des Fahrscheins, teils nach Entfernungen 
abgestuft, teils als festen Betrag. An Stelle der Meilen
einheit findet sich auch die Stundeneinheit (Bayrische 
Karriolposten von 1842). Unterschiede im Preise gab 
es ferner nach der Art der Beforderungsmittel (Pack
wagen, Eilwagen, Karriolwagen, Omnibusse, Kupee
wagen, FloBe, bevorzugte Platze u. dgl.) und lange Zeit 
in Brandenburg-PreuBen auch nach der Jahreszeit 
(Sommer- und Winterhalbjahr, 15.4. bis 15. 10.). 

Die Post-Personenbeforderung, die mit der Ausbrei
tung der Eisenbahnen und der Fuhrunternehmungen 
allmahlich stark zUriickgegangen war, nahm wieder 
einen groBeren Umfang an mit dem Aufkommen der 
Kraftwagen, die heute das weit iiberwiegende Beforde
rungsmittel bilden. Das Personengeld in den Kraft
posten (s. d.) wird grundsatzlich wie friiher nach einer 
W egeeinhei t erho ben (Kilometer oder Streckenabschnitte ). 
Der Einheitsbetrag ist nach den besonderen Verhalt
nissen der einzelnen Strecken verschieden. Eine Neuerung 
gegen friiher sind FahrpreisermaBigungen bei regel
maBiger oder haufiger Benutzung (Wochenkarten, 
Monatskarten, Zehnerkarten). 

Eine Gepackgebiihr wurde erhoben, wenn das 
Gepiick des Reisenden gewisse Gewichts- und Wertgren
zen iiberschritt. Die Grundsatze fiir die Gepackgebiihr 
lehnten sich in der Regel an die Gebiihren fiir Fahrpost
sendungen an. Zur Zeit des allgemeinen Wertangabe-
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zwanges bestand dieser Zwang vielfach auch fiir das 
Reisegepack. Spater wurde die Wertangabe in das 
Belieben des Reisenden gestellt und wie bei Wertpaketen 
als freiwillige Wertversicherung behandelt. Die Grenze 
iiir das Freigewicht war zu den verschiedenen Zeiten 
und bei den verschiedenen Postverwaltungen recht 
ungleJ.ch. Sie schwankte zwischen 10 und 60 Pfund. 
Das Ubergewicht war gebiihrenpflichtig. Die Gebiihren 
entsprachen meist den Paketgebiihren. Doch kamen 
.auch Einheitssatze nur nach dem Gewicht ohne Unter
schied der Entfernung vor (z. B. in Wiirttemberg). 
Bayern kannte auBer der Gewichtsgebiihr noch eine 
Zustellgebiihr. Nach Einfiihrung der Kraftposten wurden 
fiir die Gepackgebiihr im Kraftwagenverkehr neue 
'Grundsatze eingefiihrt, in der Regel 2 Entfernungs
stufen, groBere Gewichtsstufen statt der Staffelung von 
Kilogramm zu Kilogramm und wesentlich niedrigere 
.Satze als im Paketverkehr. Zum Reisegepack ist auch 
·das neuerdings im Kraftwagenverkehr zugelassene 
Schneligut zu rechnen, das ohne gleichzeitige Losung 
eines Fahrscheins mit den Kraftposten gegen doppelte 
·Gepackge biihr befordert wird. 

Eine weitere Art der Reisegebiihren waren die Ge
.biihren fiir Extrapost- und K urierbeforderung. 
1m Gegensatz zu den ordentlichen oder regelmaJ3igen 
Posten, die nach einem festen Fahrplan verkehrten und 
'zu jedermanns Verfiigung standen, bildeten die Extra
posten (s. d.) ein auBerordentliches Beforderungsmittel, 
.das nur auf Verlangen einer bestimmten Person zur 
Verfiigung gestellt wurde. Die Gebiihr setzte sich aus 
verschiedenen Teilen zusammen und wurde durch be
.sondere Extrapostordnungen, spater durch die aligemei
nen PO geregelt. 

1. Das Pferdegeld, auch schlechthin das Postgeld 
·genannt, bestimmte sich nach der Zahl der wirklich 
angespannten Pferde und der Wegeeinheit (Meile oder 
Kilometer) oder der Zeiteinheit (Stunde und halbe 
Stunde), diese Einheit in Bayern. Die Zahl der einzu
stellenden Pferde war entweder nach der Art des Wagens, 
der Beschaffenheit des Weges, der Zahl der Reisenden 
und der Zahl der Gepackstiicke nach einem bestimmten 
Plan festgelegt oder zwischen dem Besteller und dem 
Posthalter zu vereinbaren, u. U. yom Vorsteher der 
P Anst zu bestimmen. Der Einheitssatz des Pferdegeldes 
hing von den jewciligen Haferpreisen abo 

2. Das Postilliollstrinkgeld wurde entweder nach 
der Entfernung (z. B. in PreuBen und im Reichspost
gebiet) oder nach der Pferdezahl und nach Stunden 
(z. B. in Bayern) berechnet. 

3. Das Wagengeld (Chaisengeld) wurde erhoben, 
wenn der Reisende nicht einen eigenen Wagen benutzte. 
Es richtete sich entweder nach der Zahl der Stationen 
oder spater nach der Entfernung oder Stundenzahl 

4. Das Schmiergeld wurde auf jeder Anfangsstation 
nach einem festen Satz berechnet, der u. U. in den ein
zelnen Orten verschieden war. 

Zu diesen Gebiihrenteilen, aus denen sich iiberall die 
Extrapostgebiihr zusammensetzte, traten je nach Um
standen Wagenmeistergebiihren, Besteligeld, Wartegeld, 
Wegegeld und sonstige Abgaben, Abbestellgeld, Er
leuchtungskosten, Zuschllige fiir Weganderung, fiir be
sondere Wagenarten, fiir erhOhte Fahrgeschwindigkeit 
und ahnliches. 

Mit einer Extrapost- und KurierbefOrderung im alten 
·Sinne befaBt sich die Post nicht mehr. Dafiir fiihrt sie, 
wenn moglich, Sonderfahrten (s. d.) (Gesellschaftsfahrten) 
mit Kraftwagen aus, die als Extrapostfahrten im Sinne 
·des PG gelten. FUr diese Sonderfahrten wird eine Wagen
gebiihr nach der GroBe des Wagens und der Entfernung, 
eine Vergiitung fiir die Wartezeit und ein Zuschlag fiir 
Nachtfahrten erhoben. 

3. Postzeitungsgebiihren. 
Der Postzeitungsvertrieb war bis in das 19. Jahr

hundert hinein in Deutschland meist ein Privatgeschaft 

Handworterbuch des Post;wesens. 

der Postbeamten und wurde erst allmahlich von den 
verschiedenen Postverwaltungen als .amtlicher Dienst
zweig aufgenommen, und zwar zunachst nach ver
schiedenartigen Gebiihrengrundsatzen. 

PreuBen fing 1822 mit einer Boge nge biihr an, wie 
bei den Drucksachen, und fiigte 1825 ein Zusteligeld 
hinzu. In Bayern wurde die Gebiihr seit 1810 fiir jede 
Zeitung von der Generalpostdirektion einzeln festgesetzt, 
ohne daB ein aligemein giiltiger Tarif bestand. Erst 
1820 kamen dort feste Bestimmungen heraus. Danach 
wurde eine zusammengesetzte Gebiihr erhoben, eine 
BefOrderungsgebiihr (fiir die reine Beforderung) und 
eine "Speditionsgebiihr" (fiir Bezugsvermittlung und 
Verteilung). Die Beforderungsgebiihr wurde nach 
der vorweg festgesetzten Bogenzahl jeder Ausgabe, der 
Anzahl der wochentlichen Ausgaben und der Entfernung 
berechnet. Diese stufte sich nach 4 Entfernungszonen 
("Zeitungsrayons") abo Die Speditionsgebiihr hing 
von dem Bezugspreis und der Zahl der wochentlichen 
Ausgaben abo Dieser bayrische Tarif war mehr als jeder 
spatere auf dem rein gewerblichen Grundsatz von 
Leistung und Gegenleistung aufgebaut_ Gegen seine 
Gerechtigkeit war wenig einzuwenden; doch war er 
umstandlich, da fiir jedes Stiick einer bezogenen Zeitung 
eine besondere Berechnung notig war. Von 1848 an 
warfen die deutschen Postverwaltungen ihre bisherigen 
Grundsatze um und gingen aligemein dazu iiber, als 
Zeitungsgebiihr einen Vomhundertsatz des Zeitungs
einkaufspreises zu erheben, d. h. zum reinen Wertgrund
satz. 1m einzelnen bestanden Verschiedenheiten. Die 
Vomhundertsatze waren nicht iiberall gleich. Es be
standen bei manchen Verwaltungen und zu manchen 
Zeiten Mindest- und Hochstbetrage, Unterschiede zwi
schen politischen und nichtpolitischen Zeitungen und 
unterschiedliche Satze fiir die Zustellung. Gleichformig
keit trat erst durch die Berliner Vertrage yom 23. 11. 
1867 und das Gesetz iiber das Posttaxwesen des Deut
schen Reichs yom 28. 10. 1871 ein (25 oder 121/2 vH des 
Einkaufspreises, mindestens 40 Pf., dazu Zusteligeld). 
Bei dieser Gebiihrenberechnung blieb es bis 1900. Sie 
hat den Vorzug der Einfachheit gehabt, aber schlieBlich 
Beschwerden hervorgerufen, daB mit ihr die ohnehin 
vorteilhafter arbeitende Anzeigenpresse zum Nachteil 
der Nachrichtenpresse zu sehr begUnstigt wiirde. Man 
kehrte also zu dem vor etwa 50 Jahren verlassenen 
Grundsatz von Leistung und Gegenleistung zuriick. Der 
neue Tarif sah in den Einzelheiten anders aus als der 
friihere bayrische oder preuJ3ische. Wie beim alten 
bayrischen Tarif war aber auch beim neuen Reichstarif 
die Absicht, Bezugsvermittlung, Beforderung und Ver
teilung zu erfassen. Die Bezugsvermittlung wurde mit 
einer festen Monatsgebiihr statt mit einem Anteil des 
Zeitungapreises berechnet, die Beforderung nach Aua
gabenzahI und Gewicht, statt nach Bogenzahl oder nach 
Ausgabenzahl und Entfernung, die Verteilung wie friiher 
nach Ausgabenzahl. AuBerdem wurde fiir das Abtragen 
in die Wohnung ein nach der Zahl der Abtragungen 
abgestuftesZusteligeld erhoben. Ein bedenklicher Zusatz 
war ein von der Volksvertretung herbeigefiihrtes An
fangsfreigewicht von 1 kg fUr jede Ausgabe, das den 
sonst nicht iiblen Tarif unlogisch machte, den Grundsatz 
von Leistung und Gegenleistung iiber den Haufen warf 
und die von der Postverwaltung erstrebte Einnahme. 
summe erheblich verringerte. 

Als unter den Nachwirkungen des Krieges das ab
nehmendeZeitungsgewicht und die Geldentwertung die 
Einnahme aus dem Zeitungsverkehr unertraglich ver
kleinert hatten, kam 1920 eine neue Art der Gebiihren
berechnung zustande, die auf die Erfassung der einzelnen 
Teiltatigkeiten verzichtete und lediglich die befOrderten 
Zeitungsnummern und ihr Durchschnittsgewicht beriick
sichtigte, also als ausschlaggebend die Beforderungs. 
leistung zugrunde legte. Das Gewicht wurde gestaffelt. 
Gleichzeitig fiel das Zusteligeid weg. Aber nicht einmal 
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die letzte, fUr den Betrieb bedeutungsvolle Neuerung 
konnte gehalten werden. Das erfolgreiche Drangen der 
Volksvertretung auf Entschadigung fiir die Zeitungs
abholer gab nur zu bald den AnlaB, das Zustellgeld 
wieder einzufiihren. Auch die Berechnung nach den 
wirklich befOrderten einzelnen Nummern erwies sich 
in der Praxis als zu umstandlich. Nach mehreren in die 
Zeit des Wahrungsverfalls fallenden fruchtlosen Ande
rungsversuchen kam dann 1923 ein Tarif zustande, der 
das durchschnittliche Nummerngewicht, wie bei Druck
sachen gestaffelt, und die Haufigkeit des Erscheinens 
als Grundlage fiir eine Monatsgebiihr nimmt und ein 
nach der Haufigkeit des Erscheinens gestaffeltes Zustell
geld vorsieht. Fiir eine postseitige Verpackung der 
Zeitungen werden die Selbstkosten erhoben. 

Zeitungsbeilagen, die einen Bestandteil der Zei
tung bildeten, wurden urspru.nglich allgemein nach der 
Bogenzahl berechnet, auch in Bayern seit 1826. Nach 
EinfUhrung der Zeitungsgebiihren von 1848 waren sie 
in der Gesamtgebiihr mit einbegriffen. Seit 1871 sind 
auch a uBergewohnliche Zeitungsbeilagen zugelassen, 
die keinen Bestandteil der Zeitung bilden, sondern zum 
Nutzen dritter Personen versandt werden. Sie wurden 
anfanglich nach der Stiickzahl, spater nach Stiickzahl 
und Gewicht berechnet. Diese Sonderberechnung hat 
zwar seit 1900, also seit der Bemessung der Postzeitungs
gebuhr nach dem Gewichte ihre innere Berechtigung 
verloren, wurde aber beibehalten, um einem Einnahme
ausfall vorzubeugen. 

Ein zwischenstaatlicher Postzeitungsvertrieb 
auf Grund eines allgemeinen Vertrages besteht seit 1893 
(s. Postzeitungsabkommen). Die Gebiihrenfrage wurde 
zwischen den Vereinslandern derart geregelt, daB sowohl 
die Bestimmungsverwaltung als die Ursprungsverwal
tung eine Zeitungsgebiihr erheben und ohne weitere 
Abrechnung behalten durfte; nur sollte diese Gebiihr 
nicht hOher sein als die Inlandsgebiihr. Deutschland 
erhob, solange die Inlandsgebiihr nach Vomhundert
satzen des Einkaufspreises berechnet wurde, die Halfte 
der Inlandsgebiihr, in der Erwagung, daB die deutsche 
Postverwaltung beim Auslandsverkehr immer nur eins 
von beiden, entweder Absatz- oder Verlagsgeschafte 
wahrnahm, also nur die Halfte der Arbeit des Inlands
verkehrs leistete. Nach dem Tarif von 1900 ware die 
deutsche Gebiihreneinnahme bei halbem Preise jedoch 
so weit heruntergegangen, daB die deutsche Post dabei 
nicht auf ihre Kosten kommen konnte. Es wurde deshalb 
yom 1. 1. 1901 ab die volle deutsche Zeitungsgebiihr 
erhoben. AuBerdem war den Bestimmungsverwaltungen 
trotz mancher Bedenken das Recht zugestanden worden, 
Zustellgeld zu erheben. Auch hiervon macht Deutsch
land Gebrauch. Endlich wird noch u. U. eine an zwischen
liegende Durchgangslander zu zahlende "Transitgebiihr" 
erhoben. AuBergewohnliche Zeitungsbeilagen, die friiher 
im Vereinsverkehr nicht vorgesehen waren, sind neuer
dings gegen die gewohnliche Drucksachengebiihr zu
gelassen. 

Wegen weiterer Einzelheiten in den Gebiihrensatzen 
s. Zeitungsgebiihren. 

4. Postbankgebiihren. 
Zur Zeit der Briefposten und Fahrposten gab es in 

Deutschland einen eigentlichen Postbankverkehr noch 
nicht. Allenfalls konnte man die Postvorschiisse, die 
Vorlaufer des heutigen Nachnahmeverkehrs (s. Post
nachnahmen), dahin rechnen. Aber die Auffassungen 
des VorschuBverfahrens, das in 'PreuBen schon in der 
PO von 1782 vorgesehen war, waren doch urspriinglich 
ganz anders als die der Nachnahme. Das VorschuB
verfahren war in seinen Anfangen nur fUr Behorden 
gedacht und sollte dazu dienen, ihnen die Erhebung 
ihrer Gefalle zu erleichtern. Die VorschuBbetrage wurden 
bis in das 19. Jahrhundert hinein auch betriebstechnisch 
vollkommen wie Gebiihren behandelt, nicht wie zu iiber
mittelnde Geldbetrage. 

Von den Vorschussen also abgesehen, von denen spater 
noch die Rede sein wird, war das erste bankmaBige 
Geschaft der Post die Geldiibermittlung. 

a) Postanweisungen. 
Das erste Mittel zur Geldiibermittlung waren die 

Briefe mit Bareinzahlung (1848), aus denen sich spater 
die Postanweisung entwickelt hat. Diese Bareinzahlungen 
waren urspriinglich nur fUr kleinen Geldausgleich be
rechnet, dementsprechend auf geringe Betrage beschrankt 
und mit so hohen Gebiihren belastet, daB bei groBeren 
Betragen sich jedermann von selbst des Geldbriefs 
bediente. Ein Bargeldausgleich groBeren Umfangs lieB 
sich damals gar nicht einrichten, weil dazu eine groBe 
Menge einheitlicher Zahlungsmittel gehOrt hatte. Die 
gab es aber bis zum Inkrafttreten des Miinzgesetzes von 
1875 nicht. Noch 1873 liefen z. B. in PreuBen im Ge
schaftsverkehr etwa 68 vH fremde Kassenscheine, 23 vH 
Zinsscheine und nur 9 v H preuBisches Bargeld um. Man 
muBte also notgedrungen den Bargeldausgleich durch 
hohe Gebiihren in engen Grenzen halten. Als 1865 aus· 
dem Bareinzahlungsbrief die Postanweisung entstand, 
wurden die zahlreichen Betragsstufen mehr zusammen
gezogen. Zu einer Einheitsgebiihr ohne Unterschied 
des Betrages konnte man sich nicht entschlieBen. Nur 
in Bayern hat es eine solche kurze Zeit gegeben. In 
PreuBen, in Wiirttemberg und im deutsch-osterreichi
schen Vereinsverkehr ist man nie unter 2 Stufen herunter
gegangen. Als mit zunehmendem Bargeldumlauf der 
Meistbetrag der Postanweisungen erhoht wurde, sind 
sogar immer wieder neue Staffelungen hinzugekommen. 
Nach dem gewerblichen Grundsatz, also bei Zugrunde
legung der Selbstkosten, ist eine solche Staffelung nicht 
begrundet. Die Arbeitsleistung der Behandlung und 
Beforderung ist fiir alle Postanweisungen gleich. Das 
Annehmen und Auszahlen des Geldes kann verschiedenen 
Zeitaufwand erfordern. Das hangtaber nicht yom Be
trage ab, sondern von den verwandten Geldsorten, also 
yom Zufall. Ein Zinsverlust kommt nicht in Betracht, 
da die Post durch die Bareinzahlung immer die notigen 
Gelder hat. Eine Versandgefahr wie bei Wertsendungen 
besteht nicht. Die Staffelung nach dem Betrage, die 
in der ersten Zeit vielleicht mehr VorbeugungsmaBregel 
gegen zu rege Benutzung war, ist also spater bewuBte 
Anwendung des Wert- oder Gebiihrengrundsatzes; und 
es laBt sich nicht leugnen, daB der Gebiihrengrundsatz, 
d. h. die Bemessung der Gebiihr nach dem Wert, den die 
Leistung fiir den Versender hat, wenn man seine Be
rechtigung iiberhaupt anerkennt, vielleicht bei keinem 
Dienstzweig besser am Platze ist als beim Postanwei
sungsverkehr, weil er dem Gefiihl der Kundschaft am 
augenfalligsten entspricht. 

1m Weltpostverkehr bestand bis vor kurzem die 
gleiche Ordnung, allerdings mit zahlreicheren Betrags
stufen. Erst der WeltpostkongreB zu Stockholm brachte 
einen neuen Grundsatz: eine feste Gebiihr von 30 Cts. 
und eine Steigerungsgebiihr von 1/2 vH des Betrages. 

b) Postscheckverkehr. 
1m Anfang des 20. Jahrhunderts (1909) wurde der 

Geldiibermittlungsverkehr durch den Postscheckdienst 
erweitert, der neue Gebiihrengrundfragen mit sich 
brachte. Beim Postscheckverkehr lag die Frage der 
Gebiihrenbemessung wesentlich schwieriger als beim 
Postanweisungsverkehr. Der Postscheckverkehr wuchs 
in den ersten Jahren seines Bestehens so stark, daB eine 
Vorausberechnung der Selbstkosten auch nicht annahernd 
moglich war. Es vermehrte die Schwierigkeit der Ge
biihrenbemessung, daB ein Teil der Selbstkosten durch 
die Zinseinnahme aus dem Guthaben der Kontoinhaber 
gedeckt wurde. Diese Zinseinnahme war aber ein ziem
lich unberechenbarer Einnahmeteil. Selbst wenn man 
den ZinsfuB als einigermaBen fest annimmt, so steht 
doch das Durchschnittsguthaben selbst weder zur ZahI 
der Kontoinhaber, noch zu der der Buchungen, noch 
zu der des umgesetzten Betrages in einem gleichbleiben-
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den VerhliJtnis, hangt vielmehr von allgemeinen wirt
schaftlichen Verhaltnissen ab, die sich gar nicht im 
voraus veranschlagen lassen. 

Unter diesen Umstanden war der durch Gebiihren 
aufzubringende Teil der Selbstkosten vorher schwer zu 
iibersehen. Neben alledem hatte die Postverwaltung 
sich der Volksvertretung gegeniiber verpfljchtet, den 
Postscheckverkehr nicht zur Quelle fiir Uberschiissc 
zu machen, so daB nicht einmal der Grundsatz moglichst 
hohen Ertrages schrankenlos anwendbar war. Es ist 
unter diesen Umstanden nicht auffallend, daB die Post
scheckgebiihren bisher mancherlei Schwankungen in 
ihrem grun~satzlichen Aufbau durchgemacht haben. 

Bei den Uberweis unge n von Konto zu Konto war 
anfangs eine kleine Einheitsgebiihr (3 Pf.) festgesetzt, 
aus der Erwagung, daB es sich urn eine reine gleich
maBige Buchungsarbeit handelt, bei der eine wirkliche 
Geldbewegung nicht stattfindet. Als nach Ablauf der 
ersten Betriebsjahre feststand, daB der Postscheckver
kehr sich bezahlt machte, ist die Gebiihr fiir Uberwei
sung<';!l ganz weggefallen. Die gebiihrenfreie Ausfiihrung 
der Uberweisungen, etwas vollig Neues in der Post
g~biihrengeschichte, war dadurch moglich, daB der 
Uberweisungsverkehr ein Stehenlassen der Guthaben 
voraussetzt und damit die fortlaufende Zinseneinnahme 
gewahrleistet. AuBordem war die Gebiihrenlosigkeit ein 
starkes Reizmittel zur Forderung des ganz bargeldlosen 
Verkehrs (s. d.), des Endziels des ganzen Postsch-eok
dienstes. 1m neuerdings zugelassenen Weltpost-Uber
weisungsverkehr (s. Postiiberweisungsabkommen) is~ den 
Postverwaltungen freigestellt, eine Gebiihr fUr Uber
weisungen zu fordern; sie darf aber 1 vT des Betrages 
nicht iibersteigen. 

Anders waren die Gebiihrengrundsatze beim halb 
bargeldlosen Verkehr, d. h. bei den Zahlungsanweisungen 
(s. d.) und Zahlkarten (s. d.). 

Fiir Zahlungsanweisungen, d. s. Anweisungen zu 
Barauszahlungen aus einem Postscheekkonto, also Auf
trage, durch deren Ausfiihrung das Guthaben der Kunden 
und damit der Zinsgewinn der Post verringert wird, 
wurde zunaehst eine zusammengesetzte Gebiihr ein
gefiihrt, bestehend aus einem festen Betrag fiir die 
Arbeitsleistung und einer nach dem auszuzahlenden Be
trag abgestuften Steigerungsgebiihr. Nach einigen 
Schwankungen in der Zeit des Wahrungsverfalls wird 
neuerdings untersehieden zwisohen Abhebungen, die 
bargeldlos bewirkt werden, und Barauszahlungen duroh 
Vermittlung der PAnst. Diese sind wie im Anfang des 
Postsoheckdienstes einer zusammengesetzten Gebiihr 
unterworfen, nur sind sowohl der feste Betrag wie die 
Steigerungsgebiihr auf ein Mehrfaohes der urspriinglichen 
Satze erhoht worden, wobei zu berucksichtigen ist, daB 
in der festen Gebiihr jetzt auch das Zustellgeld mit
<:!lthalten ist. Bargeldlose Abhebungen, die sioh den 
Uberweisungen stark nahern, aber dooh eine Verringe
rung der Guthaben mit sich bringen, unterliegen keiner 
festen Gebiihr, sondern nur einer Steigerungsgebiihr, die 
jedoch wesentlich geringer ist als bei den Barauszah
lungen. 

Mit der Zahlkarte wird einem Postsoheokkonto 
durch Bareinzahlung neues Guthaben zugefiihrt, von 
dem die Post bis auf weiteres den ZinsgenuB hat, und 
zwar einen urn so groBeren ZinsgenuB, je groBer der 
Betrag ist. Von diesem Gesichtspunkt aus wiirde es dem 
gewerblichen Grundsatz entsprechen, solche Einzah
lungen, wenn nicht ganz gebiihrenfrei zu lassen, so doch 
mit einer nur maBigen Einheitsgebiihr fiir die Arbeits
leistung zu belasten. In dieser Richtung hat sich die 
Zahlkartengebiihr auch anfangs bewegt. 1m urspriing
lichen Tarif war eine Gebiihr von 5 Pf. fUr je 500 M 
vorgesehen, was einer Einheitsgebiihr ziemlich nahe 
kam, da Zahlkarten von mehr als 500 M ganz selten 
waren. Der Zahlkartenverkehr hatte aber auch noch 
cine andre Seite. AIle Einzahler, die sich friiher der 

Postanweisung bedient hatten, griffen zur Zahlkarte. 
sobald ihre Zahlungsverpflichtung einen Postscheck. 
kunden betraf. Die Zahlkarte war also viel weniger 
Mittel der Postscheckkunden zur Auffiillung ihres Gut
habens, als Zahlungsmittel der Nichtscheckkunden und 
diente zur Verdrangung der Postanweisung. Der Um
stand, daB die Gebiihr zu Lasten des Empfangers (des 
Postscheckkunden) ging, machte die Zahlkarte fiir die 
groBe Menge der Nichtscheckkunden natiirlich noch 
beliebter und hielt diese geradezu ab, sich selbst dem 
Postscheckverkehr anzuschlieBen. Die Zahlkarten mach
ten 1913, der Stiickzahl, nach im Postscheckverkehr etwa 
80 vH aus, wahrend auf Uberweisungen und Zahlungs
anweisungen zusammen nur etwa 20 vH entfielen. Ein 
wohldurchdachter Regierungsentwurf zu einem Post
scheckgesetz suchte deshalb 1914 eine yom Absender 
zu tragende Einheitsgebiihr von 10 Pf. gesetzlich ein
zufiihren, ein Plan, der den Gewinnausfall des Post
anweisungsverkehrs wettgemacht, die Betriebskosten 
durch Wegfall der Gebiihrenberechnung verringert und 
die Ausbreitung des Postscheckverkehrs schnell gehoben 
hatte. Leider wurde die vorgeschlagene Gebiihr von der 
Volksvertretung wieder verworfen und an ihre Stelle 
eine yom Empfanger zu tragende gesta.ffelte Gebiihr 
(bis 25 M - 5 Pf., iiber 25 M - 10 Pf.) beschlossen. 
Erst 1918 wurde die Freimachung der Zahlkarten durch 
den Absender eingefiihrt, aber noch ohne Anderung der 
Gebiihrensatze. Der erhOhte Geldbedarf in der Zeit des 
Wahrungsverfalls fUhrte dann dazu, die Zahlkarten
gebiihr der Postanweisungsgebiihr nachzubilden, also in 
vermehrten Betragsstufen hohere Satze zu fordern. 
Diese Staffelung wurde auch nach der Neuregelung der 
Wahrung beibehalten. Die Zahlkartengebiihr wurde 
halb so hoch genommen wie die Postanweisungsgebiihr, 
schlieBlich noch niedriger, und auf einen Hochstsatz 
beschrankt. 

c} Geldeinzieh ung. 
Die Geldeinziehung durch die Post hat sich aus dem 

eingangs erwahnten PostvorschuBverfahren entwickelt, 
das, urspriinglich auf BehOrden und ihre Gebiihren be
rechnet, mit der Zeit auf vertrauenswiirdige Privat
personen und den Warenverkehr ausgedehnt wurde, 
dabei aber auch das Geprage eines Vorschusses verlor 
und sich zu einer Geldeinziehung mit nachtraglichem 
Ausgleich, dem heutigen Nachnahmeverfahren, um
bildete. Ehe noch diese Umbildung ganz vollendet war, 
trat der Postauftragsdienst (s. Postauftrage) ins Leben, 
mit dem Wechsel- und andre Schuldbetrage unter Wah
rung bestimmter Formen eingezogen werden konnten. 

Die Gebiihren fiir Vorsch uBse nd unge n setzten sich 
zusammen aus der BefOrderungsgebiihr (zuletzt gleich 
der Gewichtsgebiihr fiir Wertbriefe oder Pakete) und der 
"Prokuragebiihr", die nach dem Betrage abgestuft war. 
Daneben wurde in PreuBen anfanglich einige Jahrzehnte 
lang ,!loch die Gebiihr erhoben, die fiir einen Geldbrief 
zur Ubersendung des Geldbetrages notig gewesen ware. 
Dies hatte seinen Grund darin, daB die Prokuragebiihr 
damals den beteiligten Beamten zufloB und daB die 
Postkasse durch das VorschuBvcrfahren keinen Ein
nahmeausfall erleiden wollte. Erst seit 1849 wurde die 
Prokuragebiihr zur Postkassc verrechnet. 

Die Gebiihren fiir Postauftrags- und Postnach
nahmesendungen haben das gemeinsam, daB sie sich 
aus mehrercn Teilen zusammensetzen, die nicht gleich
zeitig und auch nieht aIle in jedem Fall erhoben werden: 
der Beforderungsge biihr, der V orzeigege biihr und der 
Gebiihr fiir die trbersendung des eingezogenen Geldes 
mit Postanweisung oder Zahlkarte oder des angenom
menen oder protestierten Wechsels. Erfolglos vorgezeigte, 
nicht protestierte Auftrage und erfolglos vorgezeigte 
Nachnahmesendungen werden kostenlos zuriickgesandt, 
wenn es sich bei den Nachnahmen nicht etwa urn Paket
oder Wertsendungen handelt. Durch diese Zerlegung 
der Gebiihren in verschiedene Teile beschrankt sich die 
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besondere Vergiitung fiir das Einziehungsgeschaft auf 
Q.ie Vorzeigegebiihr. AuBer der Vorzeigegebiihr kommt 
als Postbankgebiihr noch die Gebiihr fiir die Erhebung 
des Postprotestes in Frage. 

Die Vorzeigege biihr ist bei Postnachnahmen und 
Postauftragen von Anfang an eine geringe Einheits
gebiihr gewesen trotz des u. U. recht verschiedenen 
Arbeitsaufwandes der Post. Bei Postauftragen zur Geld
einziehung fehlte sie friiher ganz. Erst in der Zeit des 
Wahrungsverfalls wurde sie auch bei ihnen eingefiihrt 
und ist seitdem beibehalten worden. In der Zeit des 
Wahrungsverfalls waren auch voriibergehend Sonder
gebiihren fiir wiederholte Vorzeigung (fester Betrag) und 
fiir die Geldeinziehung (nach dem Betrage gestaffelt) 
in Kraft. 1m Weltpostverkehr wurde friiher bei 
Nachnahme-Briefsendungen eine geringe feste Gebiihr 
fiir die Einziehung erhoben (10 ets.), die der Bestim
mungsverwaltung verblieb; von dem eingezogenen Be
trag kam die Postanweisungsgebiihr in Abzug. Bei 
Nachnahme-Paketen wurde eine nach dem Betrage ge
staffelte Gebiihr bei der Auflieferung v~!ll Absender 
erhoben, die gleichzeitig die Gebiihr fiir die Ubermittlung 
des eingezogenen Betrages einschloB. Neuerdings unter
liegen aile Nachnahmesendungen einer festen Gebiihr 
von hochstens 50 ets. und einer Gebiihr von 1/2 vH des 
Nachnahmebetrages, die zwischen Aufgabe- und Be
stimmungsverwaltung geteilt wird; der eingezogene 
Betrag wird ohne Abzug iibermittelt. Bei Postauftragen 
wurde im Weltpostverkehr friiher nur eine feste Ein
losungsgebiihr (10 ets.) fiir jedes eingeloste Papier ge
fordert, wahrend heute pine Einlosungsgebiihr fiir ein
geloste und eine Vorzeigegebiihr fiir nicht eingeloste 
Papiere verlangt wird (jene z. Z. 30, diese 20 ets.). 

Die Protestge biihr war urspriinglich nach dem Be
trage in 2 Stufen festgesetzt, obwohl die Arbeitsleistung 
durch den Betrag nicht beeinfluBt wird; spater ist die 
Einheitsgebiihr gekommen. 

d) Postkreditbriefe. 
Postkreditbriefe werden (nur flir das Inland) seit 1914 

ausgestellt. An Kosten wuI;.den erhob~n: 
1. die tarifmaBige Gebiihr fiir die Ubermittlung des 

Gesamtbetrages an das den Kreditbrief ausstellende 
PSchA, 

2. eine Ausfertigungsgebiihr, 
3. fiir jede Abhebung eine feste Gebiihr und eine nach 

dem abgehobenen Betrage gestaffelte Steigerungsgebiihr. 
Diese in der Praxis zu umstandlichen Gebiihren wurden 

spater in eine einfach nach dem Betrage des Kredit
briefes gestaffelte Gebiihr mit Hochstsatz zusammen
gezogen, die gleichzeitig mit der Gebiihr fiir die Zahlkarte 
zur Einzahlung des Betrages erhoben wurde. Neuerdings 
wird mit der Zahlkartengebiihr ein fester Preis fiir das 
Postkreditbriefheft (30 Pf.) und eine Auszahlungsgebiihr 
(W.P£. fiir je 100 RM, mindestens 1 RM) erhobm. 

Uber die Satze der Postbankgebiihren s. Postbank
gebiihren. 1m iibrigen s. Postanweisungen, Postiiber
weisungen, Zahlkarten, Zahlungsanweisungen, Postauf
trage, Postkreditbriefe, Postnachnahmen. 

5. Nebengebiihren. 
AuBer den unter 1-4 erwahnten Gebiihren sind jeder

zeit noch Vergiitungen fiir Sonderleistungen erhoben 
worden, teils als Zuschlage zu den gewohnlichen Ge
biihren, teils fiir sich allein. Man pflegt sie als Neben
gebiihren zu bezeichnen. Eine strenge amtliche Schei
dung nach Haupt- und Nebengebiihren besteht nicht. 

Nebengebiihren in diesem Sinne kommen in Betracht 
fiir 

1. Leistungen, die nur auf Verlangen geboten werden 
(z. B. Einschreibung, Eilzustellung), 

2. Leistungen, die nur einem Teil der Postbenutzer 
zugute kommen (z. B. Zeitungszustellung), 

3. Mehrarbeiten, die der Post durch die Natur der Sen
dung oder durch besonderes Verhalten der Kundschaft 

verursacht werden (z. B. Sperrgut, Nichtfreimachen von 
Postsendungen, Lagernlassen von Paketen). 

Die Auffassungen iiber die Notwendigkeit und Niitz
lichkeit der Nebengebiihren haben im Laufe der Zeiten 
vielfach gewec~selt. Manche Nebengebiihren sind von 
selbst mit der Anderung der Betriebsformen verschwun
den (z. B. die Scheingebiihr flir Wertsendungen). Andre 
fanden ein Ende, als mit der Vereinheitlichung der Brief
gebiihr das allgemeine Streben dahin ging, Neben
gebiihren als unerwiinschte Erschwerung des Betriebes 
abzuschaffen (z. B. Fachgebiihren, Lagergebiihren, Zu
steilgeld flir Briefe). Manche sind nach j ahrzehntelangem 
Ruhen neuerdings wiedereingefiihrt worden (z. B. Schein
gebiihr fiir gewohnliche Pakete, Paketlagergebiihr), wah
rend bei andern das Stre~~m nach Abschaffung weiter
ging (Zustellgelder). Eine Uberschwemmung mit Neben
gebiihren brachte die Zeit des Wahrungsverfalls, in der 
die Ertragnisse des Postbetriebes so unbefriedigend 
waren, daB man jede Einnahmemoglichkeit glaubte 
ausnutzen zu miissen. Die meisten der zu jener Zeit 
eingefiihrten Nebengebiihren sind nach der Befestigung 
der Wahrung wieder verschwunden. 

1m allgemeinen bedeuten Nebengebiihren, die nicht 
als Zuschlage zu andern Gebiihren, sondern flir sich 
allein verrechnet werden, ne ben einer Einnahmequelle 
auch eine Betriebserschwerung, so daB sie sich zum Teil 
selbst aufzehren. 

Naheres iiber die verschiedenen Arten von Neben
gebiihren s. Nebengebiihren, Zuschlaggebiihren. 

IV. Recht. Postgebiihren sind der Preis, den die 
Postbenutzer fiir die Inanspruchnahme der Leistungen 
der Post zu zahlen haben. Dieser Preis wird jedoch nicht 
durch gegenseitige Vereinbarung bestimmt (oder doch 
nur ausnahmsweise, wie z. B. bei Sonderfahrten der 
Kraftwagen), sondern durch einseitige Festsetzung. Die 
Besti mm ung der Ge biihre n ist urspriinglich Hoheits
recht der Fiirsten gewesen. Nach Einfiihrung der Ver
fassungen hat sich das Gebiihrenbestimmungsrecht in 
den einzelnen Staaten verschieden entwickelt. Mit der 
Reichsgriindung ist eine gesetzliche Festlegung der Be
fugnis zur Gebiihrenfestsetzung verbunden. Naheres 
dariiber s. Postgebiihrengesetze. 

Uber die Stellung der Postgebiihren im Zivilrecht 
s. Gefalle. 

Uber den strafrechtlichen Schutz der Postgebiihren 
s. Qebiihrenhinterziehung. 

Uber das Recht der Gebiihrenfreiheiten und Gebiihren
vergiinstigungen s. Portofreiheiten und Portovergiinsti
gungcn. 

Fiir die Bezahlung der Gebiihren haftet der Absender 
oder Auftraggeber. Naheres s. PO .. 

V. Betrie b. Die Beforderungsgebiihren mit ihren 
Zusatz- und Zuschlaggebiihren werden in der Regel vom 
Absender entrichtet (s. Freimachung von Postsendungen). 
(U.U. werden sie, da nicht aIle Sendungen dem Frei
machungszwang unterliegen und auch gewisse Sendungen 
bei ungeniigender Freirnachung abgesandt werden, vom 
Empfanger eingezogen (s. Erganzungsporto, Nachgebiihr). 
Die Postreisegebiihren werden von den Reisenden gegen 
Aushandigung von Fahrscheinen und Gepackscheinen 
erhoben. Die Zeitungsgebiihren werden vom Verleger 
im Abrechnungswege entrichtet. Gebiihren fiir auBer
gewohnliche Zeitungsbeilagen hat der Verleger im voraus 
zu zahlen. Zeitungszustellgeld wird in der Regel vom 
Zeitungsbezieher eingezogen, muB aber bei den vom 
Verleger angemeldeten Stiicken auch von diesem bezahlt 
werden. Die Postanweisungsgebiihren entrichtet der 
Einzahler, die Postscheckgebiihren der Scheckaussteller, 
Nachnahme- und Auftragsgebiihren der Absender oder 
Empfanger. Nebengebiihren gehen, wenn sie nicht zu 
den Beforderungsgebiihren zugeschlagen werden, zu 
Lasten des Antragstellers oder NutznieBers. Eilboten
gebiihren (s. Eilsendungen) konnen im Inlandsverkehr 
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Bowohl yom Absender yorausbezahlt wie yom Empfanger 
eingezogen werden. 

Die Gebiihren konnen entrichtet werden: durch 
sofortige Begleichung (Barzahlung am Postschalter oder 
an den einziehenden Boten, Freimarken, Freistempel, 
Scheck, Lastschrift, Abrechnung. Naheres s. Ergan
zungsporto, Freimachung, Nachgebiihr; 

durch nachtragliche Bezahlung nach yoraufgegangener 
Stundung (s. d.); 

durch Pauschsumme (s. Portoablosung); 
durch Dienstmarken (s. d.). 
Verrechnet werden die Postgebiihren groBenteils 

nach der Form ihrer Erhebung (Freimarkenerlos, Ein
nahmenachweisungen, Pauschsummen u. dgl.), so daB 
die Verteilung der BefOrderungs- und eines groBen Teils 
der Postbankgebiihren nur schatzungsweise auf Grund 
yon Statistiken yorgenommen werden kann. 

Die Gebiihrenerhebung ist ein Teil des Betriebsdienstes. 
Ihre Form ist daher fiir den Beamtenaufwand und die 
Betriebskosten yon groBer Bedeutung. 

Eine nachtragliche Priifung der yerrechneten Ge
biihren fand friiher in groBem Umfange statt. Sie ist 
spater wegen des MiByerhaltnisses zwischen den dazu 
erforderlichen Beamtenkraften und dem greifbaren Er
folg auf Stichproben beschrankt worden. 

Wegen der Gebiihrenabrechnungen im Weltpostyer
kehr s. Abrechnungen im Auslandspostverkehr, und ins
besondere Nachnahmeabrechnungen im Auslandspost
yerkehr, Paketabrechnungen, Postanweisungsabrech
nung, Postauftragsabkommen, Postiiberweisungsabkom
men, Zeitungsabrechnung im Auslandspostverkehr. 

VI. Schriftwese n. van der Borght, ·Das Verkehrswesen. 3. Auf!. 
C. L. Hirschfeld, Leipzig 1925; Sax, Die Verkehrsmittel in Volks
und Staatswirtschaft. Julius Springer, Berlin 1918; Adolph Wagner, 
Lehrbuch der politischen Okonomie. Leipzig 1883; derselbe, Theo
retische Sozia15konomie. Leipzig 1907; derselbe, Finanzwissenschaft. 
Leipzig, 1890; derselbe, Kommunikations- und Transportwesen. 
Leipzig 1909. AIle Werke bei K. F. Wintersche Verlagsbuchhandlung 
erschienen; von Weichs-Glon, Das finanzielle und soziale Wesen 
der modernen Verkehrsmitte!. G. Lauppsche Buchhandlung, Tii
bingen 1894; Cohn, Nationa15konomie des Handels und Verkehrs
wesens. F. Enke, Stuttgart 1898; derselbe, Zur Geschichte und Poli
tik des Verkehrswesens. F. Enke, Stuttgart 1900; derselbe, Zur Poli
tik des deutschen Finanz-, Verkehrs- und Verwaltungswesens. 
F. Enke, Stuttgart 1905; Stephan; Archiv 1893, 1923 und 1924; 
Statistik der deutschen Reichs-Post- und Telegraphenverwaltung fiir 
das Kalenderjahr 1891 und fiir 1899; Riickblick auf das erste Jahr
hundert der Kg!. Bayer. Staatspost. Herausgegeben vom Kg!. Bayer. 
Staatsministerium fiir Verkehrsangelegenheiten; Weber, Post und 
Telegraphie im Kiinigreich Wiirttemberg. W. Kohlhammer, Stutt-
gart 1901. K_ Schwarz. 

Postgebiihrengesetze fiir den inneren Verkehr. Die 
Postgebtihren wurden bis gegen die Mitte des 19. Jahr
hunderts in der Regel durch landesherrliche Verord
nungen mit Gesetzeskraft bestimmt. Die erste Kur
fiirstlich Brandenburgische Posttaxe wurde durch Fried
rich III. am 1. 1. 1699 erlassen. Ftir manche Sachen 
iiberlieB der Landesherr die Gebiihrenregelung dem Leiter 
der Postyerwaltung (z. B. in PreuBen das Personengeld, 
Kabinettsorder yom 30. 11. 1826). Nach Einftihrung 
der Verfassungen wurden die Gebtihren yielfach durch 
formliche, yerfassungsmaBig zustande gekommene Ge
setze festgesetzt. Pre uBe n regelte die Hauptgebtihren 
unmittelbar durch Gebtihrengesetze, die weniger wich
tigen mittelbar in der Weise, daB die Gebtihrenbestim
mung durch Gesetz der Post.yerwaltung iibertragen 
wurde. In Bayern und Wtirttemberg wurden die 
Postgebiihren nach wic yor durch Konigliche Verord
nungen oder Vf der Verwaltungsbehorden geregelt. Nach 
der Reichsgrtindung (1871) wurden die Postgebtihren
gesetze des Reichs auch auf Bayern und Wiirttemberg 
angewandt. Soweit aber die letztgenannten Staaten ftir 
ihren inneren Verkehr Sondergebtihren festsetzen durften, 
geschah dies ohne Mitwirkung der gesetzgebenden Kor
perschaften im Verordnungswege. 

In Pre uBe n wurden seit dem Inkrafttreten der ersten 
Verfassung (5. 12. 1848) folgende Postge btihre nge
setze erlassen: 

Gesetz betr. die Briefportotaxe yom 21. 12. 1849, 
Gesetz betr. ErmaBigung des Gtiter-Portos auf den 

PreuBischen Posten yom 2. 6. 1852, 
Gesetz betr. die Assekuranz-Gebtihr und die Anwen

dung des Zollgewichts auf den PreuBischen Posten yom 
16. 5. 1853, 

Gesetz wegen Abanderung mehrerer Vorschriften iiber 
die PreuBische Portotaxe yom 21. 3. 1861, 

Gesetz wegen Aufhebung des Briefbestellgeldes yom 
16.9. 1862. 

Die Festsetzung der Gebiihren fUr bare Einzahlungen, 
VorschuBsendungen, Streif- oder Kreuzbandsendungen, 
Sendungen mit Warenproben oder Mustern und rekom
mandierte Sendungen, fiir Zustellung der Eilbriefe, der 
Stadtbriefe und der Pakete, fiir die Landzustellung, 
Stafettenbeforderung und PersonenbefOrdprung war 
durch das PG yom 5. 6. 1852 (§ 50) zur "reglementari
schen" Regelung der PostYerwaltung iiberlassen, die 
nach einem Koniglichen ErlaB vom 13. 2. 1852 an die 
Zustimmung des Finanzministers gebunden war. 

Das nachste Gebtihrengesetz ging yom Norddeut. 
schen Bunde aus, dem das Postwesen in den Bundes
staaten laut Art. 48 der Verfassung des Norddeutschen 
Bundes yom 25. 6. 1867 seit dem 1. 7. 1867 als einheit
liche Vprkehrsanstalt unterstellt war. Es war das 
Gesetz iiber das Posttaxwesen im Gebiete des 
Norddeutschen Bundes vom 4. II. 1867. Dies Ge
setz regelte die Gebtihren fUr Briefe, Pakete, Wertsen
dungen und Zeitungen und hob Nebengebtihren auf. 
Die Gebiihrenfestsetzung durchReglement,die in PreuBen 
Sache der PostYerwaltung gewesen war, ging auf das 
Bundesprasidium iiber und wurde auch auf Postanwei
sungen und offene Karten ausgedehnt (PG yom 2. 11. 
1867). 

Nachdem infolge der Reichsgriindung 1871 das Post
wesen yerfassungsmaBig der Zustandigkeit des Reiches 
zugewiesen war, wurden die Gebtihren durch Reichs, 
gesetz geregelt, und zwar durch das Gesetz iiber das 
Posttaxwesen im Gebiete des Deutschen Reichs 
yom 28. 10. 1871. 

Das Gesetz entsprach dem Taxgesetz des Norddeut
schen Bundes und traf auBerdem noch Vf tiber den Post
wertzeichenyerkauf bei den PAnst. Es war fiir Bayern 
und Wiirttcmberg ftir ihren inneren Verkehr nicht bin
dcnd. Die "reglementarische" Gebtihrenfestsetzung war 
durch PG vom 28. 10. 1871 dem Reichskanzler iiber
tragen und umfaBte auBer den bisherigen Gebieten noch 
sonstige Geldiibermittlungen, Postkarten, Zustellungs
urkunden, Laufschreiben, Zeitungstiberweisungen, Reise
gepack und Stundung. 

In der Folge hat das Reich nachstehende Gebiihren
gesetze erlassen, durch die das Gesetz yom 28. 10. 1871 
geandert worden ist: 

1. Gesetz yom 17. 5. 1873, betr. einige Abanderungen 
des Gesetzes iiber das Post.taxwesen im Gebiete des 
Deutschen Reichs yom 28. 10. 1871, 

2. Gesetz yom 3. 11. 1874, betr. Abanderung des Ge
setzes tiber das Posttaxwesen im Gebiete des Deutschen 
Reichs yom 28. 10. 1871, 

3. Gesetz yom 20. 12. 1899, betr. einige .Anderungen 
yon Bestimmungen iiber das Postwesen, 

4. Gesetz yom 11. 3. 1901, betr. Anderung des Gesetzes 
iiber das Posttaxwesen im Gebiete des Deutschen Reichs 
yom 28. 10. 1871, 

5. Gesetz yom 22. 5. 1910, betr. Anderungen des Post
taxgesetzes, 

6. Gesetz yom 21. 6. 1916, betr. eine mit den Post
und Telegraphengebiihren zu erhebende auBerordcnt
liche Reichsabgabe, 

7. Gesetz yom 18.6.1917, betr. Abanderung des Ge
setzes betr. eine mit den Post- und Telegraphengebtihren 
zu crhebende auBerordentliche Reichsabgabe yom 21. 6. 
1916, 
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S. Gesetz vom 26. 7. 1915, betr. Anderung des Gesetzes 
betr. eine mit den Post- und Telegraphengebiihren zu 
erhebende auBerordentliche Reichsabgabe vom 21. 6. 
1916. 

Die Postscheckgebiihren waren inzwischen durch das 
Postscheckgesetz vom 26.3.1914 gesetzlich fest
gelegt worden. 

Die Gesetze unter 6, 7 und S waren als voriibergehende 
KriegsmaBregel gedacht gewesen. Der ungliickliche Aus
gang des Krieges im Jahre 1915 anderte die allgemeine 
Wirtschaftslage in Deutschland jedoch so einschneidend, 
daB eine grundsatzliche Umgestaltung der Postgebiihren 
vorgenommen werden muBte. Das geschah durch das 
Gesetz iiber Postgebiihren vom S. 9.1919 und das 
Gesetz vom S. 9. 1919 zur Anderung des Post
scheckgesetzes vom 26.3. 1914. Beide Gesetze wur
den auf Grund der neuen Reichsverfassung vom II. S. 
1919 (Art. 6 Ziffer 7) durch die verfassunggebende 
Deutsche Nationalversammlung beschlossen. Sie regelten 
auBer den bisher gesetzlich festgelegten Gebiihren auch 
mehrere andre, die friiher der PO und PSchO iiberlassen 
waren. 

Das schnelle Sinken des Geldwertes machte schon nach 
kurzer Zeit neue Gebiihrengesetze erforderlich: 

Das Gesetz iiber Postgebiihren vom 29. 4.1920, 
das Gesetz vom II. S. 1920, betr. Anderungen des 

Gesetzes iiber Postgebiihren vom 29. 4. 1920, 
das Gesetz iiber Postgebiihren vom 22.3.1921, 
das Gesetz iiber Postgebiihren vom 19. 12. 1921, 
das Gesetz vom 19.12.1921 zur Anderung des 

Posts che c kge setzes. 
Die .~eiden letzten Gesetze brachten eine grundsatz

liche Anderung dahin, daB sie den Reichspostminister 
ermachtigten, die Gebiihrensatze mit Zustimmung des 
Reichsrats und eines Reichstagsausschusses von 21 Mit
gliedern im Verordnungswege zu erhohen oder zu er
maBigen. Entsprechende Verordnungen des Reichspost
ministers erschienen unterm I. 6. 1922, 13. 9. 1922, 3. II. 
1922, 5. 12. 1922, 5. I. 1923, 13. 2. 1923, 21. 3. 1923, 
IS. 6. 1923, 12. 7. 1923 und 14. S. 1923. 

Da bei der immer schneller abrollenden Entwertung 
der Mark auch die Verordnungen nicht mehr folgen 
konnten, wurde ein neues Gesetz erlassen, das die gleiche 
Ermachtigung fiir den Reichspostminister enthielt, aber 
die Gebiihrensatze in Goldmarkgrundbetragen festlegte, 
namlich das Gesetz iiber Post-, Postscheck- und 
Telegraphengebiihrenvom17. 8.1923. DemReichs
postminister wurde iiberlassen, die hiernach zu erheben
den Papiermarkbetrage durch Vervielfaltigung der 
Grundbetrage mit einer Schliisselzahl festzusetzen, die 
sich nach der Entwicklung der Personalkosten richten 
sollte. Nach diesem Gesetz wurde bis Ende November 
1923 gearbeitet. Als sich die Preisbildung auf den ver
schiedensten Wirtschaftsgebieten auf eine wertbestan
dige Grundlage stellte, sah sich die Postverwaltung ver
anlaBt, auch ihrerseits sich dem anzuschlieBen. Dies 
geschah durch die Verordn ung vo m 22. II. 1923 
iiber Post-, Postscheck-, Telegraphen- und 
Fernsprechgebiihren. Die Gebiihrenbetrage wurden 
in Rentenmark, dem damals einzigen wertbestandigen 
Zahlungsmittel, angegeben. Die Verordnung erging auf 
Grund des oben bezeichneten Gesetzes iiber Post-, Post
scheck- und Telegraphengebiihren vom 17. S. 1923. 

Mit dem Reichspostfinanzgesetz (s. d.) vom IS. 3. 
1924 ist die Beteiligung der gesetzgebenden Korper
schaften, Reichsrat und Reichstag, an der Festsetzung 
der Gebiihren bei der DRP ganz ausgeschaltet. Die 
Gebiihren werden seitdem durch den Reichspostminister 
auf Grund der Beschliisse des Verwaltungsrats (s. d.) 
festgesetzt und verkiindigt (§§ 2 und 6). Das Gesetz 
iiber Postgebiihren vom 19. 12. 1921 und das Postscheck
gesetz vom 26. 3. 1914 sind nicht auBer Kraft gesetzt. 
Ihr Wortlaut ist infolgedessen, soweit er nicht durch 
die erwahnten Verordnungen und die auf Grund des 

Reichspostfinanzgesetzes vom Reichspostminister er
lassenen spateren Verordnungen berichtigt ist, noch 
giiItig. 

Vgl. auch Geschichte der Post und ADA V, I (PO) 
Anhang Ziffer I. 

Schriftwesen. Statistik der Reichs-Post- und Telegraphen
verwaltung 1891 S.87ff.; Archiv 1893 S.1ff., 33ff., 65ff., 97ff., 
1900 S.709ff., 733 ff. , 1923 S. 145ff., 193ff., 1924 S.1ff. 

K. Schwarz. 
Postgebiihrensehieber ist ein Biirogerat zum leichten 

Feststellen der Gebiihren. Er besteht aus einer Riille, 
auf der, in verschiedenen Feldern angeordnet, die Ge
biihrenarten vorgedruckt sind. Sind die Gebiihrensatze 
fest, so sind sie gleich mit aufgedruckt. Sind sie nach 
Gewicht oder Betrag veranderlich, so ist hinter dem 
vorgedruckten Schema ein Schlitz ausgespart, durch 
den eine in der Riille steckende Zunge sichtbar wird, 
die sich hin und her schieben laBt. Z. B. 

Pakete 
1. Zone (bis 75 km) . 

2. ( " 375 ,,). 

3. ,,(iiber 375 ,,). 

Auf der Zunge sind die Gewichts-, Betrags- und Ge
biihrensatze so vorgedruckt, daB man bei Einstellung 
auf den betreffenden Gewichts- oder Betragssatz die 
Gebiihr ablesen kann. 

Die Gebiihrenschieber haben vor andern Tafeln den 
Vorzug, daB sie wenig Raum einnehmen und nur die 
Zahlen vors Auge bringen, die gerade gebraucht werden. 

Rersteller: Normen-Bureau Weihe & Co. in Ulm. 
Postgeheimnis. Es gehort zu den durch die Reichsver

fassung den Deutschen gewahrleisteten Grundrechten. 
Art. II7 der Verfas~ung des Deutschen Reichs lautet: 

"Das Briefgeheimnis sowie das Post-, Telegraphen- und 
Fernsprechgeheimnis sind unverletzlich. Ausnahmen 
konnen nur durch Reichsgesetz zugelassen werden." 

Ferner bestimmt das PG im § 5: 
"Das Briefgeheimnis ist unverletzlich. Die bei straf

gerichtlichen Untersuchungen und in Konkurs- und zivil
prozessualischen Fallen notwendigen Ausnahmen sind 
durch ein Reichsgesetz festzustellen ... " 

Die Reichsverfassung unterscheidet zwischen Brief
geheimnis einerseits und Post-, Telegraphen- und 
Fernsprechgeheimnis anderseits. Die Unverlctz
lichkeit des Briefgeheimnisses bezieht sich auf den durch 
RStGB § 299 verschlossenen Briefen und Urkunden 
gegen vorsatzliche und unbefugte Eroffnung gewahr
leisteten Schutz. Geschiitzt wird ihre Unversehrtheit 
iiberall und gegen jedermann. Es handelt sich mithin 
nicht urn eine Verfassungs- und Gesetzesvorschrift, die 
lediglich die der Post anvertrauten Sendungen vor unbe
fugten Eingriffen durch AngehOrige der Post sichern soIl. 
Diesen Zweck erfiillt das durch Art. 117 der Reichsver
fassung und § 5 PG geschiitzte Postgeheimnis. Das Brief
geheimnis des § 5 PG ist im allgemeinen gleichbedeutend 
mit dem Postgeheimnis desArt.II7 der Reichsverfassung. 

Unter dem Schutze des Postgeheimnisses steht der 
gesamte Postversendungsverkehr. Den Postbehorden 
und ihren Angehorigen ist verboten, unbefugt von dem 
Postverkehr bestimmter Personen und von dem Inhalt 
einer Postsendung andern Mitteilung zu machen, ver
schlossene Sendungen zu offnen, ihrem Inhalt nachzu
forschen oder dies andern zu gestatten oder zu erleichtern. 

Reichsgesetzlich zugelassene Ausnahmen vom Post
geheimnis sind Beschlagnahmen von Postsendungen und 
Auskunftserteilung iiber sie auf Grund des § 99 der Straf
prozeBordnung, Beschlagnahme von Druckschriften auf 
Grund des Reichspressegesetzes, Eingriffe in das Post
geheimnis bei AuBerkraftsetzung des Art. II7 auf Grund 
des Art. 48 der Reichsverfassung, Beschlagnahmen in den 
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Grenzzollbezirken auf Grund des Vereinszollgesetzes, 
nicht aber Beschlagnahme durch Postbeamte bei Ent
deckung von Posthinterziehungen (s. Beschlagnahme von 
Postsendungen). 

Die Anzeigepflicht aus § 139 RStGB gilt fiir jeder
mann, mithin auch fiir Postbeamte, selbst wenn durch 
'Erstattung der Anzeige das Postgeheimnis verletzt wird. 
Ein Postbeamter, der aus dem Postversendungsverkehr 
von dem Vorhaben eines Hochverrats, Landesverrats, 
,Miinzverbrechens, Mordes, Raubes, Menschenraubes oder 
eines gemeingefahrlichen Verbrechens Kenntnis erhiilt zu 
einer Zeit, wo die Verhiitung des Verbrechens moglich ist, 
setzt sich der Bestrafung aus § 139 aus, wenn er unter Be
TUfung auf das Postgeheimnis Anzeige an die BehOrde 
,oder den durch das Verbrechen Bedrohten zur rechten 
.zeit unterlaBt. Eine gleiche Anzeigepflicht besteht, wenn 
cler Inhalt einer' Postsendung die Voraussetzungen der 
,§§ 5, 8 Nr. 3 des Gesetzes zum Schutze der Republik yom 
21. 7. 1922 (RGBI IS. 585) erfiiIlt. 

Die Auskunftspflicht im Postscheckverkehr 
ist besonders geregeIt durch § 7 des Postscheckgesetzes in 
,der Fassung der Bekanntmachung yom 22.3. 1921 
.(RGBl S. 247). ~uBer in den Ausnahmefallen des § 5 PG 
haben die PSchA Auskunft zu erteilen iiber das Guthaben 

1. den im § 3 Abs. 4 und § 9 des Reichsschuldbuch
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung yom 31. 5. 
1910 (RGBl S. 840) aufgefiihrten Personen. 

Auskunftsberechtigt sind hiemach der eingetragene GUiubiger, 
,sein gesetzlicher Vertreter oder sein Bevollmachtigter, der Konkurs· 
verwalter, derjenige, auf den die eingetragene Forderung von Todes 
wegen iibergegangen ist, die eingetragene zweite Person, die nach 
dem Tode des Giaubigers dem PSchA gegeniiber die Giiiubigerrechte 
,auszuiiben befugt ist, der Testamentsvollstrecker, der NachiaBver· 
walter, der iiberiebende Ehegatte bei fortgesetzter Giitergemeinschaft, 
der Gegenvormund, der Beistand; ferner offentliche BehOrden, die 
berechtlgt sind zur Priifung der Kassen eingetragener Genossenschaf· 
'ten lInd einzelner eingeschriebener Hilfskassen, die 1m Gebiete des 
Deutschen Reiches ihren Sitz haben, sowie einzelner jnristischer Per· 
,sonen, einzelner Vermogensmassen, wie Stiftungen, Anstalten, 
Familienfideikommisse, deren Verwaltung von einer offentlichen Be· 
horde oder unter deren Anfsicht gefiihrt wird, oder deren Verwalter 
:ihre VerfiigungsbeflIgnis dnrch eine gerichtliche oder notarielle Ur· 
knnde nachweisen; endlich sonstige Personen, sofem sie Ihre Berech· 
i;igung zur Priifung der bezeichneten Kassen dnrch die Bescheinigung 
-einer offentlichen BehOrde nachweisen. 

2. den Finanzamtern nach MaBgabe des § 181 der 
Reichsabgabenordnung yom 13. 12. 1919 tiber Hohe und 
Bewegung der Postscheckguthaben. 

3. dem pfandenden Glaubiger bei Pfandung des Gut· 
habens im Wege der Zwangsvollstreckung (§ 840 ZPO). 

In Konkursfallen hat das Konkursgericht wedel' 
ein Beschlagnahme. noch ein Auskunftsrecht an den fiir 
,den Gemeinschuldner eingehenden Postsendungen. Es 
kann aber auf Grund des § 121 der Konkursordnung an· 
-ordnen, daB die fiir den Gemeinschuldner eingehenden 
Postsendungen dem Konkursverwalter ausgehandigt 
'werden. Der Gemeinschuldner kann die Einsicht und, 
wenn der Inhalt der Sendungen nicht die Masse betrifft, 
ihre Herausgabe von ihm verlangen. Das Gericht kann 
auf Antrag des Gemeinschuldners die Anordnung der 
Briefsperre fiir den Gemeinschuldner aufheben oder be· 
schranken. Briefe mit Zustellungsurkunde sind unzu
stellbar zu behandeln, wenn nicht das Gericht ihre Zu. 
'stellung an den Gemeinschuldner zugelassen hat. Post. 
,auftrage (s. d.) werden so behandelt, als ob der Konkurs 
nicht erOffnet ware. 

In biirgerlichen Rechtsstreitigkeiten sind Aus· 
nahmen yom Postgeheimnis nicht vorgesehen. Eine Aus· 
kunft der Postbehorden oder eine Vernehmung von Post. 
beamten iiber Postsendungen darf das Gericht nur 
.anordnen, wenn Absender oder Empfanger der Post
,sendung sie beantragt oder sich damit einverstanden 
erklart hat. Wegen Pfandung von Postsendungen s. d. 
.AuBer dem Auskunftsrecht iiber Hohe und Bewegung 
von Postscheckguthaben auf Grund des § 181 der Reichs
,abgabenordnung steht den Finanzamtern und Finanz· 
gerichten kein Auskunfts· oder Beschlagnahmerecht der 

Post gegeniiber zu (s. Beschlagnahme von Postsendungen 
unter 1.). 

Zu den eigentlichen Ausnahmen yom Postgeheimnis 
sind MaBnahmen der Post nicht zu rechnen, ohne die ein 
ordnungsmaBiger Postbetrieb nicht denkbar ist. Hierher 
gehOrt die Aushandigung von Posts!;ndungen an Ersatz. 
empfanger (s. d.) nach § 38 PO, die Offnung beschadigter 
Wertbriefe und Pakete zm:. Feststellung ihres Inhaltes 
auf Grund des § 35 PO, die Offnung aufschriftloser unzu. 
stellbarer oder unanbringlicher Sendungen zur Ermitte. 
lung des Empfangers oder Absenders auf Grund des § 46 
PO. Ferner kann in Strafanzeigen wegen Zuwiderhand. 
lung gegen § 367 Nr.5 und 5a oder wegen Vergehens 
gegen § 354 RStGB die Bezeichnung bestimmter Post. 
sendungen nicht entbehrt werden. 

Unter dem Schutze des Postgeheimnisses stehen aIle 
in den Gewahrsam der DRP gelangenden Postsendungen, 
gleichviel in welchem Lande sie aufgeliefert und nach 
welchem Lande sie gerichtet sind, mithin auch die durch 
das deutsche Gebiet befOrderten Auslandspostsendun. 
gen. Durch die WPVertr ist zwar das Postgeheimnis im 
zwischenstaatlichen Verkehr nicht geregelt. Der Grund. 
satz des Postgeheimnisses ist aber in allen Kulturstaaten 
allgemein anerkannt. 

Samtliche von der DRP beschaftigten Person en, die 
mit Postsendungen Befassung haben, werden durch 
Handschlag zur gewissenhaften Beachtung des Post. 
geheimnisses verpflichtet. Hierbei werden sie auf den 
Umfang des Postgeheimnisses und die Folgen des Bruches 
hingewiesen. Verletzung des Postgeheimnisses bildet 
Verletzung der Dienstpflicht und hat dienststrafrecht. 
liche Bestrafung, u. U. Dienstentlassung zur Folge. Auch 
setzt sich der Schuldige bei einer Vermogensbeschadigung 
der Gefahr einer zivilrechtlichen Inanspruchnahme aus 
(s. Haftpflicht der Beamten). Als Amtsdelikt ist die Ver. 
letzung des Postgeheimnisses nach § 354 RStGB straf. 
bar. Voraussetzung fiir eine Bestrafung aus § 354 ist, daB 
Tater ein Postbeamter ist, daB die Tat an Postsendungen, 
die der Post anvertraut sind, veriibt wird, daB ferner eine 
unbefugte, vorsatzliche Verletzung des Postgeheimnisses 
vorliegt, und zwar bestehend in der Eroffnung der Post. 
sendung, ihrer Unterdriickung oder in der wissentlichen 
Gestattung oder Hilfeleistung bei der ErOffnung oder 
Unterdriickung. Unter die Strafbestimmung des § 354 
RStGB fallen nicht nur Beamte im Dienste der DRP 
mit Beamteneigenschaft im Sinne des Reichsbeamten. 
gesetzes, sondern aIle im Postdienste beschaftigten Per
sonen, die nicht bloB mechanische, handwerksmaBige 
Dienste leisten. Personen, die nicht unmittelbar von der 
PostbehOrde eingestellt sind, sondern in einem privat. 
rechtlichen Verhaltnis stehen, konnen aus § 354 nicht 
bestraft werden. Strafbar nach § 354 ist ferner nur eine 
ErOffnung oder Unterdrttckung einer Postsendung, die 
postordnungsmaBig der Post zur Beforderung iibergeben 
ist. Fahrlassiges Handeln ist nicht strafbar. Ein Post. 
beamter, der unbeabsichtigt eine Postsendung einem un. 
richtigen Empfanger aushiindigt oder versehentlich ihren 
Verlust herbeifiihrt oder eine verschlossene Postsendung 
in der irrtiimlichen Annahme offnet, daB ein Fall der 
gesetzlich zugelassenen Offnung vorliegt, bleibt straflos, 
weil der fiir eine Bestrafung aus § 354 RStGB erforder. 
liche Vorsatz fehIt. Die Eroffnung setzt eine verschlos. 
sene Postsendung voraus. Die strafbarc Handlung ist 
vollendet mit der Losung des Verschlusses, die teilweise 
Beseitigung geniigt nicht. Dagegen ist nicht erforderlich, 
daB der Tater von dem Inhalt Kenntnis nimmt. Eine 
der Post anvertraute Sendung ist unterdriickt, wenn sie 
in vorschriftswidriger Weise dem Postverkehr entzogen, 
aus demselben entfernt wird, gleichviel ob dies dauernd 
oder vOriibergehend geschieht (s. auch Haftpfiicht der 
Beamten unter 2.). 

Geschichte. In den Zeiten bis gegen Ende des Mlttelalters, wo 
Privatbriefe gelegentlich dnrch besondere Boten, dnrch Monche, Pil. 
ger, Schiffer, Reisende, Kaufleute usw. befOrdert wnrden, gab es 
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keinen besonderen Schutz gegen Verletzung des Briefgeheimnisses. 
Erst als regelmlWige Boteneinrichtungen (s. Botenwesen) als Vor
Iaufer der Posten geschaffen wurden, erlieBen Fiirsten und Stadte
flir die Ihnen unterstellten Boten vieJfach Botenordnungen, nach 
denen die Boten auf Wahrung des Briefgeheimnisses eidlich zu ver
pflichten waren und Ihnen Entlassung aus dem Botendienst und Be
strafung bei Verietzung des Eides angedroht wurden. Die preuJ3isch
brandenburgische Post hat sich schon friihzeitig den Schutz des Brief
geheimnisses besonders angelegen sein lassen. Die PreuJ3ische PO 
yom 10. 8. 1712 bestimmte im Kapitel VIII § 4: "Gleichwie der Re
putation der Posten, nicht weniger als den Correspondenten selbst, 
daran gelegen ist, daB kein zur Post gegebener Brief unterschlagen 
oder aufgehalten, erbrochen oder einer unrechten Hand abgefolget 
werde; Als solI derjenige Post-Bediente, so der vorsetzlichen und 
unbefugten Vorenthaltung, oder auch der Unterschlag- und Er
brechung der Briefe iiberfiihret wird, ersternfalls zur Ersetzung des 
Schadens angehalten, und iiber das mit einer Geld-Straffe von 100 
Thlr. angesehen; letzternfalls aber gar cassiret und infam erkIaret 
werden." Die "Erneuerte und erweiterte allgememeine Post-Ordnung 
fiir samtliche Konigliche Provinzen" yom 26. 11. 1872 erweiterte den 
Begriff des Briefgeheimnisses und bestimmte zu seinem Schutz im 
5. Abschnitt § 3 folgendes: "Gleichwie die Verschwiegenheit bey 
den Posten auf das genaueste beobachtet, und an niemand des andern 
Correspondenz, sie sei abgehend oder ankommend, entdeckt, am 
allerwenigsten aber ein zur Post gegebener Brief unterschlagen oder 
aufgehalten, erbrochen oder einer unrechten Hand verabfolget wer
den soli; So miissen des Endes samtliche Postbediente aile und jede 
abgehende und ankommende Correspondenz, sie sey von Kauf- oder 
Privatleuten, oder sonst an und von wem sie wolle, heimlich und ver
schwiegen halten, sie in keines Fremden Hande kommen lassen, noch 
fiir sich selbst solche einem andern offenbaren, widrigenfalls aber un
aushleiblich gewartigen, dass derjenige Postoffiziant, welcher zu eines 
CorrespondentenNachtheil mit einemanderenhierunter zu colludieren, 
sich durch Geschenke oder sonst verleiten lassen, und der vorsatzlichen 
und unbefugten Vorenthaltung, oder wohl gar der Unterschlagung 
und Erbrechung der Briefe iiberflihret werden solIte, ersten Falls zur 
Ersetzung des Schadens angehalten, auch mit einer GeldbuBe von 
100 Rthlr. belegt, letztern Falls aber sofort cassiret werden soil." 
Ferner bedrohte die PO im 5. Abschnitt § 5 Personen mit Strafe, die 
flir andere bestimmte Briefe unrechtmaJ3ig abforderten und dadurch 
an sich brachten oder unterschlugen. Auch das Allgemeine Land
recht fiir die PreuJ3ischen Staaten schiitzte das Briefgeheimnis. 
§ 1370 im Teil II Titel20, der als Vorlaufer des § 299 des RStGB 
angesehen werden kann, lautet: "Wer die Briefe eines andern, ohne 
dessen Willen und ohne besondere Befugnis offnet, hat schon daflir 
drei- bis vierzehntagige Gefiinguisstrafe verwirkt." Ferner wurde 
nach § 1371 die Strafe fiir ein Verbrechen um ein Viertpi verscharft, 
wenn als Mittel zur Ausiibung des Verbrechens "widerrechtliche Er
brechung fremder Briefe" gedient hatte. Als Amtsdelikt war die 
Verletzung des Briefgeheimnisses nach Teil II Titel 15 Abschn. 4 
(Vom Postregal) §§ 204, 205 mit Strafe bedroht. § 204: "Die Post
bedienten miissen die ankommende und abgehende Correspondenz 
verschwiegen halten, und mit wem jemand Briefe wechsele, keinem 
Andern offenbaren." § 205: "Ein Postbedienter, welcher eigen
machtig Briefe erbrlcht oder unterschHigt, soli allen Schaden er
setzen, seines Amtes verlustig, und zu allen fernern Bedienungen und 
Ehrenamtern im Staate unfiihig seyn; auBerdem aber noch an Gelde 
oder am Leibe, nach MaaBgabe des durch die That an sich beabsich
tigten oder wirklich begangenen Verbrechens und nach Vorschrift 
der darauf sich beziehenden Criminalgesetze bestraft werden." 1m 
17. und 18. J ahrhundert war es mit der Wahrung des Postgeheim
nisses schlecht bestellt. Fiirsten und Regierungen, in deren Besitz 
die Posten nach und nach iibergegangen waren, liefJen sich besonders 
aus politischen Griinden zahlreiche Verletzungen des Briefgeheim
nisses zuschulden kommen. Beim tlbergang von der absoluten zur 
konstitutionellen Staatsform drangte wie in andern Landern auch in 
PreuBen die offentJiche Meinung darauf, daB die Unverletzlichkeit 
des Briefgeheimnisses als Grundrecht der Staatsbiirger in der Ver
fassung anerkannt wiirde. So entstand Art. 33 der PreuJ3ischen Ver
fassungs- Urkunde yom 31. 1. 1850 (PreuJ3ische Gesetzsammlung 
S.17): "Das Briefgeheimnis ist unverletzlich. Die bei strafgericht
lichen Untersuchungen und in Kriegsfallen notwendigen Beschran
kungen sind durch die Gesetzgebung festzustellen." Dagegen wurden 
weder in das preuJ3ische PG yom 5. 6. 1852 noch in das Reglement 
zum PG Bestimmungen iiber die Wahrung des Briefgeheimnisses auf
genommen. Die Verfassungen des Norddeutschen Bundes yom 
26. 7. 1867 und des Deutschen Reichs yom 16.4. 1871 enthielten keine 
Bestimmungen iiber Grund- und Freiheitsrechte, auch nichts iiber 
den Schutz des Briefgeheimnisses. Auch in dem Entwurf zum Ge
setze iiber das Postwesen des N orddeutschen Bundes war eine Be
stimmung iiber den Schutz des Briefgeheimnisses nicht vorgesehen. 
In der Begriindung war darauf hingewiesen, daB die Bestimmungen 
iiber das Briefgeheimnis strenggenommen gar nicht postalischer 
N atur seien und daher in die Verfassungen und in die ProzeBgesetze 
oder nach Befinden in besondere Gesetze gehoren. Auch lasse sich 
praktisch durch Aufnahme einer Bestimmung iiber das Briefgeheim
nis nicht mehr erreichen als durch Nichterwahnung des Gegemtandes, 
die ebenfalls dahin flihre, daB es bei den Landesgesetzen verbliebe. 
In der Kommissionsberatung schloB man sich jedoch dieser Begriin
dung nicht an. Entscheidend war, daB in einzelnen Staaten, nament
lich in den beiden Mecklenburg und im Fiirstentum Lippe, ausdriick
liche Bestimmungen zum Schutze des Briefgeheimnisses gar nicht 
bestanden, man sich mithin dabei hatte beruhigen miissen, daB die 
Unverletzlichkeit des Briefgeheimnisses einen ungeschriebenen 
staatsrechtlichen Grundsatz bilde. Dieser Umstand war aber nach 
Ansicht der Kommission wenig geeignet, Beruhigung zu gewahren. 
Die Kommission nahm daher als 2. Absatz des § 58 des Entwurfs 
folgende Bestimmung auf, die auch die Billigung des Plenums fand: 
"Das Briefgeheimnis ist unverletzlich. Die bei strafgerichtlichen 

Untersuchungen und in Concurs- und civilprozessualischen Fallen. 
notwendigen Ausnahmen sind durch ein Bundesgesetz festzustellen. 
Bis zu dem EriaB eines Bundesgesetzes werden jene Ausnahmen 
durch die Landesgesetze bestimmt." Diese Bestimmung ist unter 
Abanderung der Worte "Bundesgesetz" und "Bundesgesetzes" in 
"Reichsgesetz" und "Reichsgesetzes" wortlich als § 5 in das PG 
iibernommen worden. Die notwendigen Ausnahmen yom Post
geheimnis sind in der Zwischenzeit reichsgesetzlich in verschiedenen 
Gesetzen geregelt worden. Der \etzte Satz des § 5 PG hat mithin 
seine Bedeutung verloren. Die RPV hat unter den Schutz des Brief
geheimnisses aile Postsendungen (PO § 1) gestellt und befand 
sich hierbei nicht nur in tlbereinstimmung mit der bayerischen und 
wiirttembergischen Postverwaltung, sondern auch mit del' herrschen
den Ansicht des Schrifttums. Das dem besonderen Schutzp der Post· 
anvertraute Geheimnis ist als Grundrecht der Deutschen 1m Art. 117' 
der Reichsverfassung mit "Postgeheimnis" zutreffend bezeichnet. 
Auf einen besonderen, im VerfassungsausschuB der Nationalver
sammlung gestellten Antrag wurde noch als "Briefgeheimnis" der 
Schutz von Briefen, die sich nicht im Gewahrsam der Post befinden, 
sichergestellt, dessen Verletzung im § 299 RStGB unter Strafe ge
stellt ist. 

Schriftwesen. ADA 11,1 S. 3 und AnI. 1; Anschiitz, Verfassungs
urkunde fiir den PreuJ3ischen Staat. O. Haring, Berlin 1912. S.100ff.. 
551ff.; Archiv 1884 S. 724. 1885 S. 641, 1888 S. 53,1900 S. 965,1905' 
S. 601, 724; Aschenborn S. 62ff.; Dambach S. 59ft.; Ebermayer-· 
Rosen berg,Reichs-Strafgesetzbuch. V ereinigung wissenschaftlicher V er
leger (Walter de Gruyter & Co.), Berlin und Leipzig 1920. S. 841/1:43. 
944ff.; Galli, Reichspostgesetz in Stengleins Kommentar zu den 
Strafrechtlichen N ebengesetzen des Deutschen Reiches. 4. Auf I. 
Otto Liebmann, Berlin 1911. Bd. 1 S. 84/85; Gattermann, MaterialieTh 
zu den Postgesetzen yom 2. 11. 1867 und 28. 10. 1871. Selbstverlag,. 
Stendal 1893. S. 16, 28, 54ff.; Gerhard, Der strafrechtliche Schutz. 
des Briefes (Freiburger Abhandlungen aus dem Gebiete des offent
lichen Rechts) G. Braunsche Hofbuchdruckerei, Karlsruhe (Baden» 
1905; Hatschek, Deutsches und PreuJ3isches Staatsrecht. Georg 
Stilke, Berlin 1922. 1. Bd. S. 189; Justizministerial-Blatt fiir die 
preuJ3ische Gesetzgebung und Rechtspfiege 1923 S. 538ff., 1924' 
S.243, 275; Laband, Staatsrecht des Deutschen Reiches. 5. Auf!. 
J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tiibingen 1913. 3. Bd. S. 60ff.; Lowe
Rosenberg, ZivilprozeBordnung. 16. Auf!. Walter de Gruyter & Co., 
Berlin und Leipzig 1925. S. 249ff.; Nawiasky, Dctltsches und oster
reichisches Postrecht. 1. TeiI. Manzsche k. u. k. Hof-Verlags- und 
Universitats-Buchhandlung, Wien 1909. S.148ff.; Niggl S.15ff., 
179, 262; Niggl, Deutsches Postrecht (Bd. 81 der Sammlung Post 
und Telegraphie in Wissenschaft und Praxis) R. V. Decker's Verlag 
(G. Schenck), Berlin 1925. S. 31ff.; Scholz S.26ff., 46, 53, 54, 62 
Anm. 26a, 66 Anm. 16, 69, 112, 113, 164; Scholz, ()ffentliches Post
und Telegraphenrecht im GrundriJ3. Sonderabdruck aus dem Worter
buch des Deutschen Staats- und Verwaltungsrechts von Stengel und 
Fleischmann. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tiibingen 1914. S. 28ff.; 
Wolcke, Schutz des Brief- und Telegraphengeheimnisses im Post- und 
Telegraphenverkehr. Robert Noske, Borna-Leipzig 1905; Wolcke 
S. 64ff. K. Schneider. 

Postgenesnngsheime S. Erholungsheime 
Postgeographie. Hierunter wird der Teil der politischen 

G€Ographie verstanden, der sich mit der Darstellung der 
Eisenbahn- und Postkursnetze, mit der Verteilung der 
Eisenbahnstrecken auf die BP 1, mit den Flugpost
linien, Dampfschiffverbindungen und Weltverkehrswegen 
beschaftigt. 
. Die Postg€Ographie ist ein Teil der Verkehrsgeogra
phie, die sich zur Aufgabe stellt, die Wege und Formen 
des Personen-, Nachrichten- und Warenverkehrs zu/ 
untersuchen und darzustellen. 

Postgeschichte S. Geschichte der Post 
Postgesetznovelle S. Gesetzgebung im Postwesen 
Postgewerkschaft s. Reichspostgewerkschaft, Spitzen-

organisationen 
Postgrundstiicke S. Grundeigentum 
Posthalter sind Fuhrunternehmer, die von der DRP 

durch Vertrag verpflichtet werden, die Postfuhrgeschaftfl 
zu besorgen. Es gilt als Regel, daB samtliche Leistungen 
an einem Orte eine m Posthalter iibertragen werden. 
Die Posthalter sollen verfiigungsfahig und sachkundig 
sein und die offentliche Achtung und das Vertrauen 
der Behorde genie Ben. Sie miissen geeignete Posthalterei
raume entweder eigentiimlich besitzen oder sie sich 
durch Pacht oder Miete gesichert haben, damit fiir die' 
Dauer des Postfuhrvertrages eine Verlegenheit nicht 
entstehen kann. Die Posthaltereien sollen moglichst in 
der Niihe der P Anst liegen und die erforderlichen Stal
lungen, Schuppen und Boden darbieten. Die Posthalter 
mussen hinreichende Mittel haben, um die Postha1.terei
ausstattung an Pferden, Wagen usw. erwerben una den 
Betrieb mit angemessen freier Hand fuhren zu konnen. 
Bei der Auswahl der Unternehmer ist zu berucksichtigen, 
daB im allgemeinen Personen, die Landwirtschaft oder 
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ein Fuhrgeschaft betreiben, der DRP giinstigere Be· 
dingungen bieten konnen als Personen, die sich nur auf 
das Postfuhrgeschaft beschranken. 

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der DRP und 
der Posthalter werden durch den Postfuhrvertrag (s. d.) 
festgestellt; im ubrigen richten sie sich nach den Bestim· 
mungen des BGB. Die dem Postfuhrvertrag angeschlos· 
sene Postfuhrordnung (s. d.) bildet die Dienstanweisung 
fur den Posthalter. Ihre Bestimmungen werden als 
grundsatzliche Vorschriften uberall gleichmaBig an· 
gewandt und sind fur jeden Posthalter maBgebend. 

Der Posthalter kann die durch den Postfuhrvertrag 
erworbenen Rechte und ubernommenen Pflichten weder 
bei seinen Lebzeiten noch durch letztwillige Verfiigung 
ohne Einwilligung der OPD an dritte Personen abtreten. 
Ebensowenig darf er ohne Genehmigung der OPD die 
Posthalterei an einen andern weiterverpachten oder die 
zum Postbetriebe bestimmte Posthaltereiausstattung 
verkaufen, abtreten, verschenken oder verpachten, ohne 
sie vorher durch eine andre ersetzt zu haben. 

Wird ein Posthalter verfugungs. oder zahlungsunfahig, 
so sind Zahlungen nicht mehr an den Posthalter, sondern 
an den gerichtlich bestellten Verwalter oder Pfleger zu 
leisten. 

Die PAnst hat den Geschiiftsverkehr zwischen der 
OPD und dem Posthalter zu vermitteln. Dieser hat sich 
in allen dienstlichen Angelegenheiten an die P Anst . zu 
wenden, ausgenommen den Fall der Beschwerde uber 
die P Anst. Der Posthalter braucht bei den Verneh· 
mungen der Postillione (s. d.) im allgemeinen nur dann 
hinzugezogen zu werden, wenn es sich urn Dienstwidrig. 
keiten handelt, aus denen eine Vertretungsverbindlich· 
keit des Posthalters entspringen kann. 

Die PAnst hat den Postfuhrbetrieb dauernd zu Uber· 
wachen. Insbesondere ist darauf zu achten, daB die 
BefOrderungsmittel den Bestimmungen der Postfuhr· 
ordnung entsprechen, daB die Dienstkleidung der Po· 
stillione vorschriftsmaBig ist, daB die Beforderungs. 
fristen nicht uberschritten werden, daB in Fallen der 
Abwesenheit des Posthalters fur gehorige Stellvertretung 
gesorgt ist. Ferner muB genugende Sicherheit dafur 
bestehen, daB die miindlichen und schriftlichen Bestel· 
lungen auf Beiwagen usw. ungesaumt zur Kenntnis des 
Posthalters oder seines Stellvertreters gelangen. AuBer 
dieser dauernden Beaufsichtigung des Postfuhrbetriebs 
hat der Vorsteher der PAnst jahrlich eine auBergewohn. 
liche vollstandige Priifung der Posthalterei unter Hinzu· 
ziehung des Posthalters vorzunehmen. Dabei ist nament· 
lich die Zahl der Postillione und Pferde, der Bestand an 
Postillions· Dienstkleidungsstucken, Geschirren, Wagen 
und Schlitten festzustellen und auch zu priifen, ob sie 
den vereinbarten Sollbestanden entsprechen. Das Er· 
gebnis der Priifung ist in einer Priifungsverhandlung zu 
erortern. 

S. auch Postfuhrordnung, Postfuhrvertrag, Postillione. 
Boedke. 

PosthaIteraussehiisse. Die in einzelnen OPDBezirken 
bestehenden Posthalterausschusse werden aus den 
Kreisen der im Bunde Deutscher Posthalter vertretenen, 
der dem Bunde nicht angehOrenden Posthalter und den 
Privatfuhrunternehmern gebildet. Die Ausschusse sind 
beratende Stellen, die von den OPD in allen das Post· 
fuhrwesen angehenden Fragen gehort werden konnen. 
Sie konnen auch selbst Antrage stellen und Anregungen 
geben. Gegenuber den Gutachten und Ant,ragen der 
Ausschusse bleibt den OPD volle Freiheit der Ent· 
scheidung gewahrt. Kosten irgendwelcher Art durfen 
der Reichspostkasse durch die Einrichtung nicht ent· 
stehen. 

Posthaltereien. Man unterscheidet zwischen reichs· 
eigenen und Privatposthaltereien. Reichseigene sind 
solche, bei denen der gesamte Postfuhrbetrieb in reichs· 
eigener Verwaltung steht und unter Leitung eines Post· 
direktors durch die OrtsP Anst unmittelbar wahrgenom. 

men wird. Solche reichseigenen Posthaltereien haben 
llamentlich an groBen Orten sowie in solchen Stadten 
bestanden, wo die Verdingung des Postfuhrgeschiifts' 
mangels geeigneter Unternehmer auf Schwierigkeiten' 
stieB, oder wo an sich geeignete Bewerber infolge schwie" 
riger wirtschaftlicher Verhaltnisse eine unverhaltnismaBig
hohe Postfuhrvergutung forderten. Die groBte reichs. 
eigene Posthalterei war das Postfuhramt (s. d.) in Berlin. 
Es hatte Anfang 1914 uber 1500 Pferde und iiber 120()O 
Postillione. Zur Zeit bestehen reichseigene Posthaltereien 
noch in Duren (Rheinl.), Duisburg, Koln, Konigsberg: 
(Pr.), Miilheim (Ruhr), Stettin und Wiesbaden. Infolge· 
Einfuhrung des Kraftfahrbetriebes werden sie aber in, 
absehbarer Zeit verschwinden. 

Bei Privatposthaltereien wird das gesamte Post
fuhrwesen durch private Fuhrunternehmer [Posthalter 
(s. d.)] besorgt. Die gegenseitigen Rechte und Pflichten 
der DRP und der Posthalter werden durch einen be. 
sonderen Vertrag, den Postfuhrvertrag (s. d.), fest
gesetzt. 

S. auch Postfuhramt, Postfuhrordnung, Postfuhrver
trag, Posthalter, Postillione. 

Posthaussehilder dienen zur Kennzeichnung der 
VAnst. Sie werden an der AuBenseite der Gpbiiude an
gebracht, wenn diese nicht bereits durch andre In. 
schriften als P A usw. gekennzeichnet sind (s. Bautech. 
nische Einzelheiten). Die Schilder sind aus Eisenblech 
hergestellt und tragen auf postgelbem Untergrunde den 
Reichsadler in schwarzer Farbe mit roten Fiingen sowie 
die Inschrift in schwarzer Farbe "Postamt", "Tele. 
graphenamt" usw.; sie werden den vA durch die OP]) 
geliefert. 

Die Schilder fur Post· oder Telegraphenhilfstellen 
trag en auf gelbem Grunde nur die Inschrift: "Posthilf· 
stelle" oder "Telegraphenhilfstelle". 

Lieferer: Matthes·Fischer·Werke in Diisseldorf·Ober· 
kassel. 

S. auch Architektur. 
Posthelfer s. Arbeiter 
Posthilfstellen (PHSt) sind Hilfsanlagen fiir den 

Landzustellbezirk (s. Zustelldienst) in Landorten ohne 
P Anst. Sie zahlen nicht zu den P Anst im Sinne des 
Postrechts (§ 1 PG) und sind in der Annahme von Post. 
sendungen beschrankt (§ 29, II PO). 

Die PHSt besorgen: Verkauf von Postwertzeichen 
und Vordrucken, Annahme von gewohnlichen Brief
sendungen und Paketen, nach Bedurfnis auch von inliin· 
dischen Telegrammen (soweit nicht eine besondere 
Telegraphenhilfstelle vorhanden ist), Aushiindigung von 
gewohnlichen Briefsendungen, Zeitungen und Paketen 
ausschlieBlich der Nachnahmesendungen. Die Sendungen 
werden von dem PHStInhaber abgetragen oder dem 
Empfanger zur Abholung bereitgehalten (§ 36, II PO). 
Annahme von Wert· und Einschreibsendungen, Nach· 
nahmesendungen sowie von Postanweisungen und Zahl
karten gehOrt nicht zu den dienstlichen Pflichten del' 
PHSt; doch durfen sie solche Sendungen in demselben 
Umfange wie die Landzusteller (s. Zustelldienst) zur 
Weitergabe an die Landzusteller ubernehmen. Die Uber. 
gabe dieser Sendungen ist lediglich Vertrauenssache 
des Absenders. Die Haftpflicht der Post beginnt erst mit 
der Ablieferung an den Landzusteller, der auch den Ein· 
lieferungsschein ausstellt. Eine besondere Gebiihr wird 
nicht erhoben (§ 29, IX PO). 

LiiBt es sich ohne Aufwendung groBer Kosten ern:.og. 
lichen, so werden die PHSt auch fiir den Telegraphen. 
betrieb nutzbar gemacht (Posthilfstellen mit Tele· 
graphenbetrieb). Sie haben dann in der Regel Tele· 
gramme ohne Einschrankung anzunehmen, zu befOrdern, 
am Orte zuzustellen und als iiffentliche Fernsprechstelle 
zu dienen. Sie gelten als Telegraphenanstalten im Sinne 
der Telegraphenordnung. 

Die Verwaltung von PHSt wird vertrauenswurdigen 
mannlichen, u. U. auch weib1ichen Ortseinwohnern als 
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unbesoldetes Ehrenamt ubertragen. Bewerber, die 
Kriegsteilnehmer oder Kriegsbeschadigte sind, werden 
vorzugsweise berucksichtigt. Dem PHStInhaber kann 
durch die OPD eine Vergutung gewahrt werden. Die 
PHSt unterstehen einem P A, dessen Anordnungen sie 
nachzukommen haben. 1st die ZusteliPAnst der PHSt 
eine PAg, so haben die PHStInhaber auch den Anord· 
nungen der P Ag Folge zu leisten. Als Richtschnur fur 
die Wahrnehmung der Dienstgeschafte gilt die dem 
PHStInhaber gelieferte "Dienstanweisung fur Posthilf· 
stellen ". Annahme und Entlassung der PHStInhaber 
ist Sache der P A. Die PHStInhaber werden gegen 
6 w6chige Kundigung angenommen. Sie k6nnen bei Ver· 
fehlungen ohne Einhaltung der Kundigungsfrist cnt· 
lassen werden. Ihre Rechte und Pflichten sind im ubrigen 
in den "Besonderen Bestimmungen uber das Dienst· 
verhaltnis der Inha ber von Posthilfstellen" zusammen· 
gestellt (AnI. 36 zu ADA X, 1). 

Geschichte. Die PHSt wurden im alten Reichspostgebiet bei 
Umgestaltung des Landpostdienstes im Jahre 1881 als neue unter· 
geordnete Gattung von VAnst zur Unterstiitzung des Landpost· 
dienstes geschaffen. Die den PHSt iibertragenen Aufgaben waren 
dieselben wie heute, doch befalJten sich die PHStInhaber zunachst 
nicht mit der Zustellung von Postsendungen; die Empfanger mulJten 
aile Sendungen abholen. 1m Sommer 1888 wurde versuchsweise in 
einigen OPDBezirken ein Zustelldienst in besehranktem Umfang 
eingefiihrt. Er erstreckte sich auf das Abtragen der eingegangenen 
Briefe und Zeitungen, soweit nieht die PHSt. in Zustellbezirken von 
Landzustellern lagen, sowie auf das Abtragen von Paketen ohne 
Wertangabe. Die Zustellung besorgten die PHStInhaber oder in 
ihrem Auftrage deren Familienangehiirige oder sonstige geeignete 
Personen. Die Einfiihrung der Zustellung erwies sieh fiir die Post 
und die Bevi:ilkerung gleieh vorteilhaft, da sie eine Entlastung der 
Landzusteller und damit eine Verbesserung und Beschleunigung des 
gesamten Landzustelldienstes mit sieh braehte. 1m Friihjahr 1889 
wurde daher der Zustelldienst bei den PHSt in allen OPDBezirken 
eingefiihrt. Wiirttemberg erriehtete PHSt erstmalig den 1. 8. 1887, 
Bayern im Jahre 1897. 

Die Zahl der PHSt hat sieh von Anfang an raseh vermehrt. 1m 
Marz 1882 waren im Reiehspostgebiet bereits 1142 PHSt in Tatigkeit, 
1892 belief sieh die Zahl auf 13 318, 1902 auf 18 178, 1913 auf 18 991. 
Ende 1924 waren im Reiehspostgebiet einsehl. Bayern und Wiirttem· 
berg 14 602 PHSt im Betrieb. 

Sehriftwesen. Statistik der Reiehs·Post· und Telegraphen· 
verwaltung 1881 S. 75ft; Archlv.1890 S.225ft Raabe. 

Posthorn (s. auch Posthornklange). 
Schon Ende des 16. Jahrhunderts war das Fiihren und Blasen 

des Posthorns ein Vorrecht der Postillione. So heillt es in einem 
kaiserlichen Patent yom 6. 11. 1597 (v. Beust I. Teil S. 114/15) u. a.: 
" ... so lassen sieh doeh etliehe Handels·Leute und Privat·Personen 
geliisten, ihres Gefallens, sonderbare, uns mit dem wenigsten nieht 
verpflichtete Neben·Boten·Werck, welche man teils Metzger·Posten 
nennet, ... zu fiihren, ... , ja noeh darzu eigenes Lusts und Gefallens 
nicht anders, als wenn sie Kayserliche von nns ordentlich approbirte 
und hierzu bestellte Postillionen und Couriers waren, offentlich 
Post·Horner anhangen und gebrauchen, ... " Naeh der preulJischen 
PO von 1712 war es - bei einer GeldbulJe von 12 Talern und u. U. 
einer Leibesstrafe - "so wohl denen Fuhrleuten als aueh andern 
Rcisenden verbothen, Posthorncr zu fiihren, und damit auf dencn 
Strassen, oder auch in denen Dorfern und Stadten, zu blasen." 

Uber den Zweek des Posthorns sehreibt v. Beust (II. Teil S. 1203ff.) 
"Und eben also weiset die allgemeine Praxis in dem Teutsehen 

Reiche, dalJ aIle Postilions gemeiniglieh dureh gewis.e Kennzeiehen 
von andern Leuten untersehieden werden; wie denn selbige ins· 
gemein 

1) eincn Post·Liberey·Roek tragcn, welcher, ob er schon ad 
essentiam et formam eines Postilions niehts thut, dennoeh ad bene 
esse dient; 

2) ein Post· Horn an einer Schnur abhangend fiihren, als wclches 
zu versehiedenen Gebrauch und insonderheit dazu dienet: 

a) damit die Posten zur Nachtzeit, wann sie an versehlossene 
(jerter kommen, ihre Ankunft bey Zeiten, durch den Ruf des Post· 
Horns, zu erkennen geben, mithin die Thore geschwinder geoffnet 
und selbige eingelassen werden konnen; 

b) damit diejenigen, welche denen Posten unterwegs Briefe auf· 
geben wollen, sieh damit, auf das mit dem Post· Horn gegebene 
Zeichen, ohngesaumt einfinden mogen; 

c) damit die Ankunfft und der Abgang der Posten an den Orten, 
wo die Post·Stationes sind, denen Leuten, wegen der Briefe Abholung 
und Bestellung, durch den Laut des Post· Horns bekannt gemacht 
werden moge; 

d) damit denen Posten, auf das mit dem Post· Horn gegebene 
Zeichen, jedermann, auf StraBen und Wegen ausweichen mogen; 

e) damit, wenn sieh die Post des Naehts verirret und der Postilion 
in das Posthorn stolJet, vielleicht die Hunde in einem nahe gelegenen 
Ort solches horen, und denselben dem Postilion anzeigen, mithin 
dieser dadurch Gelegenheit bekommen moge, solchem Ort zuzueilen, 
und sich daselbst wieder auf den reehten Weg weisen zu lassen; 
Oder auch, damit der Postilion, wenn er sieh mit der Post in Gefahr 
befindet, solehes, vermittels eines anhaltenden starken Ruffs mit 

dem Post· Horn, denen nachst umher sich etwan befindenden Leuten 
moglichst moge zu erkennen geben konnen." 

Noch heute gilt die Bestimmung des PG (§ 19), nach 
der jedes Fuhrwerk den ordentlichen Posten (s. d.) auf das 
ubliche Signal (mit dem Posthorn) ausweichen muB. 
Nach § 23 PG sind die Torwachen, Tor·, Brucken· und 
Barrierebeamten verbunden, die Tore und Schlagbaume 
schleunigst zu 6ffnen, sobald der Postillion das ubliche 
Signal gibt. 

Mit der Zeit bildeten sieh Signale fiir die versehiedenen Arten 
von Posten aus, die sich bis in unsere Zeit erhalten haben. Preullen 
fiihrte z. 13. im Jahre 1828 folgende Signale ein: 

Hierauf folgt die An· 
deu tung der Zahl der 

Beiwagen. 

Nur bei der Ankunft 
wird die Zahl der Bei· 

wagen angedeutet. 

Nr. 3 fiir Guterposten, Karriolposten, Bahnhofsfahrten 
u. dgl. 
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J eder Postillion muEte die vorgeschriebenen Signale blasen 
konnen; besondere Geschickliehkeit im Blasen wurde bis in die 
Naehkriegszeit hinein mit der Verleihung eines Ehrenposthorns 
(s. Ehrenpeitschen, Ehrentressen, Ehrentrompeten) belohnt. 

Das Posthorn ist eins der kleinsten aus der Familie der Horner 
und Trompeten. Es ist dureh Anbringung von Venti!en zum Venti!· 
kornett fortgebi!det worden. 

1m Anfang des 18. Jahrhunderts wurde an Stelle des Posthorns 
die Posttrompete eingefiihrt. Sieerwies sich aber als ungeeignet, 
und seit dem 1. 3. 1866 fiihrten die Postillione wieder das alte 
geschichtliehe Posthorn. 
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tiber das Tragen des Posthorns sagt v. Beust (II. Tei! S. 1204): 
"Gemeiniglich fiihren die Postilions, zumahl wenn sie im reuten 
die Post·Brief·Tasche auf der rechten Seite anhangen haben, oder 
die fahrende Post holen, das Posthorn auf der lincken Seite, wei! 
selbiges auf der rechten Seite im fahren, nicht nur zwischen den 
Pferden hinderlich ist und leicht zu Schaden kommen kan, sondern 
auch, wei! die Postilions, im reuten und fahren, die Post· Peitsche 
in der rechten Hand fiihren, welche ihnen an geschwinder Ergreifung 
des Post· Horns ebenfalls hinderlich fallen wiirde; Es ware dann, 
daB ein Postilion das Post·Horn, im Reuten und ohne Brief·Tasche, 
auf der rechten Seite, um solches mit der rechten Hand desto be· 
quemer zu ergreifen und an den Mund zu bringen, zu fiihren gewohnt 
ware." 

Heute (vgl. ADA VI, 2) tragt der Postillion das Post· 
horn uber die rechte Schulter gehangt; dabei mussen 
die Quasten der Posthornschnur von der Schulter auf 
die Brust herabfallen. Solange der Postillion das Post· 
horn nicht braucht, hat er es am Schallende mit der 
Schnur so weit zu umwickeln, daB es am Korper fest 
anliegt. Beim Fahren muB er es auf der Brust tragen. 

Es blieb nicht bei den vorgeschriebenen Signalen, 
vielmehr suchten die Postillione ihren Ehrgeiz darin, 
den Reisenden mit lustigen Posthornstuckchen aufzu· 
warten. Die Tone des Posthorns sind in ihrer Klang. 
wirkung ungemein bezaubernd und anheimelnd, groBe 
Tonkunstler - wie Beethoven, Handel und Bach -
haben sich von ihnen zu schonen Tonbildern begeistern 
lassen. Auch Dichter haben es verherrlicht. Bekannt 
sind Goethes "Schwager Kronos", Eichendorffs wald· 
frische Posthornlieder, Wilhelm MulIers "Von der StraBe 
her ein Posthorn klingt", Lenaus liebliche Maiennacht 
und viele andre. 

Schriftwesen. v. Beust, Versuch einer ausfiihrlichen Erklarung 
des Postregals, I., II. und III. Tei!. Johann Rudolph Crokers see!. 
Wittwe, Jena 1747 und 1748; Archiv 1895 S.466; Daheim 1904 
Nr.37 S.16. Boedke. 

Posthornkliinge. 
Eine Sammlung von Postsignalcn und Postliedern fiir das chro· 

matische Horn von Herzog Maximilian in Bayern, mit Reisebi!dern 
von Karl Stieier. Verlag von Braun & Schneider, Miinchen 1869. 

Postillion. auch Pogtknecht und Postkutscher, werden 
seit der Einfuhrung der fahrenden Posten die Gespann. 
fUhrer der Postfuhrwerke genannt. Der Name erscheint 
zum erstenmal im 17. Jahrhundert, als der GroBe Kur· 
furst 1646 den groBen Postkurs von Memel bis Cleve 
einricht,ete. Zuerst wurde damals die Reitpost von 
Konigsberg (Pr.) nach Danzig angelegt. Sie ging wochent. 
lich zweimal und wurde durch reitende und stationsweise 
wechselnde "Postillione" befordert, die fUr den kur· 
furstlichen Dienst vereidigt waren. Sehr bald wurden 
die Postillione mit einer besonderen Dienstkleidung (s. d.) 
und mit dem Posthorn (s. d.) ausgerustet. Sie muBten 
ihren Dienst nach einer von dem Amtskammerrat 
Michael Matthias (s. Leiter des Postwesens) ausgearbei. 
teten Dienstanweisung verrichten. In dem "Buch von 
der Weltpost" (s. d.) befindet sich von A. Menzels 
Meisterhand eine Abbildung von Postuniformen jener 
Zeit, darunter auch die Abbildung eines Feldpostillions. 
Er tragt einen .. dreieckigen Hut mit weiBem Federstutz, 
einen blauen Uberrock mit dem preuBischen Adler von 
Messing auf der linken Brustseite und eine breite orange· 
far bene Scharpe, die mit weiBen Fransen verziert ist. 
Er tragt vor dem Leibe eine Brieftasche, auf der der 
Namenszug "F. R." steht. Das Posthorn hangt an einer 
Schnur mit Quaste uber der linken Schulter. Gelbe 
hirschlederne Beinkleider und Kanonenstiefel mit Schnall· 
sporen vervollstandigen den Anzug. Die Bewaffnung 
bildet ein fester Kavalleriesabel. 

Eine ahnliche Kleidung fur die Postillione ist bis in 
die letzte Zeit beibehalten worden. Die gewohnliche 
Dienstkleidung bestand aus Hut mit Haarstutz oder 
Mutze, blauem Dienstrock, schwarzer Halsbinde, schwar· 
zer Tuchhose, Halbstiefeln, Mantel, Posthorn mit Post· 
hornschnur, Tuchhandschuhen und Peitsche. Zur Gala· 
dienstkleidung, die bei der Beforderung AllerhOchster 
und Hochster Herrschaften sowie bei andern auBer· 
ordentlichen Gelegenheiten angelegt wurde, gehorten 
ein Hut mit Federbusch, cine weiBe Lederhose, hohe 

steife Stiefel mit Anschnallsporen, eine Leibbinde und 
weiBe Lederhandschuhe. Der Mantel durfte zur Gala. 
kleidung nur bei strenger Kalte oder bei heftigem Regen 
getragen werden. Nach der Staatsumwalzung von 1918 
kam die Verwendung von Postillionen bei den Reisen 
Allerhochster Herrschaften nicht mehr in Frage. Die 
Galauniform wurde deshalb abgeschafft. Die Postillione 
der reichseigenen Posthaltereien tragen jetzt die ge· 
wohnliche Dienstkleidung und die Postillione der Privat
posthaltereien (s. Posthaltereien) nur Postmutze und 
Armband. 

Seit Friedrich dem GroBen waren die Postillione an 
allen Sieges·, Kronungs· und Einholungsfeiern aus AnlaB 
von Vermahlungen und sonstigen feierlichen Begeben
heiten im Konigshause beteiligt. Unter Fuhrung des 
Feldpostmeisters ritten sie in den Festzugen mit (s. Post· 
fuhramt). 

Die Postillione der reichseigenen Posthaltereien haben 
Beamteneigenschaft; die Postillione der Privatpost. 
haltereien dagegen werdcn von den Posthaltern (s. d.) 
angenommen und stehen zu ihm im Verhaltnis eines 
vertragsmaBig angenommenen Arbeiters. Fruher wurden 
aIle Postillione vereidigt. Neuerdings werden die Po
stillione der Privatposthaltereien nur noch durch Hand· 
schlag verpflichtet. Ihren Dienst haben die Postillione 
nach einer besonderen DA fur Postillione zu verrichten. 

In Anerkennung treuer Dienste wurden den Postillionen 
bis zur Staatsumwalzung Ehrenpeitschen, Ehrentressen 
und EhrenposthOrner (s. d.) verliehen. Beibehalten ist 
die Vorschrift, nach der Postillionell, die im Dienst 
willig, tatig und gehorsam gewesen sind und die ihre 
Pflichten treu und gewissenhaft erfullt haben, angemes· 
sene Belohnungen zuteil werden; sie erhalten nach voll. 
endetem 15. Dienstjahr ein Geschenk von 30 RM und 
nach vollendetem 20. Dienstjahr eine monatliche Zulage 
von 6 RM. 

Postillione, die mindestens ~. Jahre einwandfrei ge
dient haben, Mnnen sich um UberfUhrung in das Be
amtenverhaltnis als planmaBige Beamte der Besoldungs. 
gruppe II oder um Einreihung als auBerplanmaBige 
Beamte der Besoldungsgruppe III bewerben. Sie werden 
in gleicher Weise berucksichtigt, wie die im unmittel
baren Dienst der DRP stehenden Posthelfer (s. Arbeiter). 
Die OPD entscheidet uber die Aufnahme in die Bewerber· 
liste. 

Wenn ein Postillion im Dienste verungluckt, stehen ihm 
oder seinen Hinterbliebenen Entschadigungen nach der 
Reichsversicherungsordnung zu. Postillione, die vor dem 
1. 1. 1921 eingetreten sind, erhalten, wenn sie aus andrer 
Veranlassung dauernd dienstunfiihig geworden sind,ohne 
daB sie sich diese Unfiihigkeit durch eigene Schuld oder 
au13erhalb des Dienstes zugezogen ha bcn, ein j ahrliches Ru
hegehalt,und zwarnach vollendetem 10.Dienstjahr 120RM 

" 15. 180 " 
20. 240 " 

Boedke. 

Post in den ehemals deutsehen Sehutzgebieten. 
D e u t s c h . 0 s t a f r i k a. 

I. Einrichtung von Postanstalten. 
Am 27. 2. 1885 erhielt die Gesellschaft fiir deutsche Kolonisation, 

die spatere Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft, den Schutzbrief 
fiir ihre in Ostafrika gelegenen Gebiete. Die erste deutsche PAnst 
in Ostafrika war die am 23. 11. 1888 errichtete PAg in Lamu (Witu· 
land). Sie wurde Ende Marz 1891 aufgehoben, nachdem Witu 1890 
in englischen Besitz iibergegangen war. In Zanzibar trat eine deut· 
sche PAg am 27. 8. 1890 aus AnlaB der geplanten Herstel\ung eines 
Kabels zwischen Zanzibar und dem Festland ins Leben. Als einige 
Monate nach der J1'ertigstel\ung des Kabels deutsche PAg am 4. 10. 
1890 in Daressalam und Bagamoyo eingerichtet worden waren, 
wurden der P Ag in Zanzibar die Geschitfte einer HauptP Ag fiir die 
deutschen P Anst in Ostafrika iibertragen; diese Geschiifte gingen 
aber schon 1891 auf die PAg in Daressalam iiber, nachdem das 
Suitanat Zanzibar 1890 unter das Protektorat GroBbritanniens ge
treten war. Ende Juli 1891 wurde die deutsche PAnst in Zanzibar 
aufgehoben. Die PAg in Daressalam erhielt 1892 die Bezeichnung 
"Postamt" und wurde mit weitergehenden Befugnissen ausgestattet; 
gieichzeitig wurden die P Anst des Schutzgebietes, die bis dahin der 
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OPD Hamburg unterstanden, dem RP A unmittelbar unterstellt. 
Weitere P Ag traten ins Leben in Tanga am 5. 5. 1891, in Saadani 
am 25.5.1892, in Pangani am 15.6.1892, in Lindi am 17.5.1891, 
in Kilwa am 14. 4. 1892, in Mohorro am 1. 2. 1894, in Mikindani am 
30. 10. 1894. 1m Innern des Landes wurden 1895 nnd 1896 PAg 
mit beschrankteren Befugnissen auf einer groJ3en Zahl von Militar
stationen eingerichtet, namlich in Bukoba, Kilimatinde, Kilossa, 
Langenburg, Moschi, Mpapua, Muanza. Tabora; ferner in Kisaki, 
Marangu nnd Masinde, doch sind die drei zuletzt genannten PAnst 
spater infolge Aufhebung der Stationen wieder eingegangen. Weiter 
wUffien PAg eingerichtet: 1898 in Ujiji undlringa; 1899 in Wilhelms
tal, Songea und Wiedhafen; 1900 in Muhesa; 1901 in Mahenge 
und Bismarckburg; 1902 in Korogwe. . 

Bis Kriegsausbruch traten 25 PAnst hinzu: an der Kiiste Tschole 
auf der Insel Mafia und ihr gegeniiber Salale im Rufijidelta; im Innern 
Amani, Aruscha, Buiko, Dodoma, Handeni, Kigoma, Kissenji, 
Kondoa-Irangi, Leganga, Mkalama, Mkumbara, Mnyussi, Mombo, 
Morogoro, Muaja, Musoma, Ngomeni, Ruanda, Schirati, Soga, 
Umbulu, Urundi und Utete. Aufgehoben wurde 1913 die 1908 
eingerichtete PAg in Ngerengere, 1912 die PAg in Wiedhafen. 
AuJ3er den PAnst bestanden noch vier Telegraphenhilfstellen in 
Maurui, Mtingi, Mwule und Wugiri, so daJ3 die Gesamtzahl der 
V Anst1914 sich auf 55 belief. 

II. Beamtenverhaltnisse. 
Die deutsche P Ag in Zanzibar ist wahrend der ganzen Dauer ihres 

Bestehens von einem Fachbeamten verwaltet worden. Von den 
PAnst in Deutsch-Ostafrika waren Daressalam, Bagamoyo und 
Tanga von Anfang an mit Fachbeamten besetzt. Spater sind Fach
beamte nach verschiedenen groJ3ern P Ag entsandt worden. Das 
PA in Daressalam leitete ein Postdirektor. Ende 1913 waren vor
handen 50 Fachbeamte, darunter 16 im untern Dienst, und 107 
farbige Krafte. 19 farbige Hilfsbeamte waren im Telegraphen- und 
Fernsprechdienst bei den grofJern KiistenPAnst sowie in der Ver
wattung kleinerer PAnst im Innern tatig. 25 weiJ3e Nichtfachbeamte 
(Kolonialbeamte, Angehorige derSchutztruppe, Eisenbahnangestellte) 
standen kleinern VAnst vor. Zur Verringerung der Kosten fiir die 
Entsendung von Fachbeamten waren einige WeiJ3e auch als Hilfs
beamte im inneren Dienst bei den groJ3eren PAnst ausgebildet worden. 
Die Eingeborenen Ostafrikas konnten mit Nutzen im Beamten
Hilfsdienst verwendet werden. 

III. Postverbindungen_ 
In den letzten J ahren vor Kriegsausbruch bestanden mit Europa 

foIgende Verbindungen: 
a) Dureh Reichspostdampfer (s. d.) der deutschen Ostafrikalinie 

ab Hamburg zweimal monatIich an festen Abgangstagen in etwa 
14tagigen Zwischenraumen; 

b) durch die franzosischen Postdampfer der "Messageries mari
times" einmal vierwochentlich (AnschluJ3 in Zanzibar) und 

c) durch die englischen Postdampfer der "British India Steam 
Navigation Company" einmaI vierwochentlich (AnschlufJ ebenfalls 
in Zanzibar). 

BefOrderungsdauer flir Briefsendungen zwischen DaressaIam und 
Berlin 20-25 Tage. Die KiistenpIatze wurden monatIich 1-2mal 
von Dampfern des Gouvernements und auJ3erdem von Dampfern 
der Ostafrikalinie (Kiistenlinie und Bombay-Dampfer) angelaufen. 
Endlich verkehrten zwischen ihnen, mit Ausnahme der Strecken 
Pangani-Sadani und Kilwa-Lindi, noch regeImafJige Botenposten. 
Mit der VermittIung des Postverkehrs ins Innere des Landes hatten 
die P Anst bis 1893 nichts zu tun; die flir das Innere bestimmten 
Postsachen wurden an das Gouvernement iiberliefert, und dieses 
sorgte fiir die WeiterbeWrderung durch besondere Boten (Askaris 
der Schutztruppe), teils mit Karawanen oder Expeditionen oder auch 
durch die Boten der Missionen und durch andre GeIegenheitsboten. 
Seit Anfang 1894 stellte das Gouvernement nur noch die fiir die 
Beforderung notigen Boten, die durch die Post abgefertigt wurden. 
Die Boten befOrderten Briefsendungen und Zeitungen ohne Kosten 
fiir die Empfanger. Fiir den Norden Deutsch-Ostafrikas brachte der 
Bau der Usambarabahn eine UmgestaItung der Verkehrsverhalt
nisse. Mit dem Bahnbau wurde von Tanga aus 1893 begonnen. Am 
16. 10. 1894 war die Strecke bis Pongwe fertig, und am 1. 4. 1896 
war die Bahn bis Muhesa vollendet. Die weitere Strecke bis Korogwe, 
dem damaligen, 84 km von Tanga entfernten Endpunkte der Bahn, 
konnte erst im Marz 1902 vollendet werden, nachdem die Bahn 
vom Reiche iibernommen worden war. 1905 war die Bahn bis 
Mombo (129 km), 1914 bis Moschi am FuJ3e des Kilimandscharo 
(352 km) durchgeflihrt. Seit dem 4. 1. 1909 hatte die Usambarabahn 
Bahnpostbetrieb mit besonderen Postabteilen. Die Ziige wurden 
von farbigen Postboten begleitet, die auch Postsendungen annahmen 
und ausgaben, Wertzeichen verkauften und Telegramme annahmen. 
Das Mittelland erschloJ3 die Tanganjikabahn, zu der 1905 der erste 
Spatenstich getan worden war. Sie ging von Daressalam iiber Moro
goro-Tabora nach Kigoma (rund 1250 km, davon seit dem 30. 7. 1913 
im Betrieb 1083,4 km bis Station Mlagarassi). Der Bahnpostbptrieb 
in besonderen Postabteilen wurde auf der Tanganjikabahn am 2. 12. 
1912 eroffnet. Zugverkehr bestand bis Morogoro wochentlich dreimal 
in jeder Richtung; zwischen DaressaIam und Tabora wochentlich 
zweimal hin und zuriick; zwischen Tabora und Kigoma ebenfalls 
zweimal wochentlich in jeder Richtung. Die im Innern nicht an 
Bahnen gelegenen PAnst hatten Botenpostverbindung von geeignet 
gelegenen Bahnorten. Die wiehtigsten A bzweigungsorte flir die 
Botenposten waren: 1. Mombo an der Nordbahn, von wo die Boten
post nach Wilhelmstal abzweigte, und der Endpunkt der Bahn 
Mosehi, wo Botenposten nach Leganga und nach Aruscha sowie 
weiter nach Umbulu entsprangen. Amani war durch die von der 
Nordbahn abzweigende Kleinbahn Tengeni-Sigi versorgt; 2. Kilossa 
an der Mittellandbahn, von wo Botenposten einerseits nach Mahenge 

und Ssongea im Siiden und nach Neu-Langenburg und Muaja (Nord
ende des Njassa-Sees) abzweigten; 3. Gulwe, Dodoma und Saranda,. 
ebenfalls an der Mittellandbahn, von wo Botenposten nach Mpapua, 
Kondoa-lrangi, Kilimatinde und MkaIama abgingen, und 4. Tabora, 
der alte Karawanenmittelpunkt des Innern, wo die Botenposten 
nach Muansa am Siidende des Victoriasees und nach Bismarckburg 
am Siidzipfel des Tanganjikasees an der Grenze gegen Rhodesia 
entsprangen. Die Post nach Bismarckburg wurde seit Marz 1914 
mit der Mittellandbahn bis Kigoma, von da mit dem Dampfer
"Hedwig von WiJ3mann" iiber den Tanganjikasee befOrdert. Die 
Post nach und von Usumbura (Nordende des Tanganjika) und nach 
und von Urundi, ostlich von Usumbura, wurde ebenfalls iiber Kigoma 
geleitet und von dort mit Segelschiff oder Ruderboot iiber den See 
beWrdert. Die P Anst am Victoriasee (Muansa, Bukoba, Schirati 
und Musoma waren hinsichtlich ihrer Europapost (Brief- und Paket
post) auf die englische Ugandabahn von Port-Florence nach Mom
bassa angewiesen. Denselben Weg nahm auch die Europapost von 
und nach Ruanda, dem Hauptort der viehreichen Residentur gleichen. 
Namens, zwischen dem Victoria- und Kiwusee, und von und nach 
der am weitesten nach Westen an der Grenze gegen den Kongostaat. 
am Kiwusee geIegenen P Anst Kissenji. Die Postverbindung zwischen 
den am Victoriasee gelegenen vier P Anst besorgten englische Schiffe, 
die Botenpost nach Ruanda und Kissenji entsprang in Bukoba. 
Die lastenmafJige Verpackung und BeWrderung der Briefpost auf 
den Botenpostkursen im Innern ging auch spater auf Kosten deff· 
Gouvernements, da sie im wesentlichen zur Versorgung der Beamten 
und Militarpersonen mit brieflichen N achrichten eingerichtet waren .. 

IV_ Dienstzweige_ 
Das Schutzgebiet Deutsch-Ostafrika nahm Ende 1902 schon 

teil am zwischenstaatlichen Brief- und Nachnahmedienst, ferner
am Dienste der Briefe und Kastchen mit Wertangabe, am 
Postanweisungsdienst und am Dienst der Postpakete ohne Wert
angabe sowie des Zeitungsbezugs, jedoch nicht am Postauftrags
dienst. Zustelldienst bestand nicht. An den Dienstzweigen nahmen 
uneingeschrankt die KiistenPAnst mit Ausnahme der PAnst in 
Salale und Tschole teil, wahrend die im Innern geIegenen P Anst 
in ihren Befugnissen und Geschaftszweigen mehr oder weniger 
beschrankt waren. Ausschlaggebend hierfiir waren das Verkehrs
bediirfnis, die Sicherheit des Verkehrs und die Art der Besetzung 
der P Anst, ob mit weifJem Fachpersonal, mit weiJ3en Nichtfach
beamten oder mit farbigem Hilfspersonal. TeIegraphische Post
anweisungen waren seit Dezember 1900 im Verkehr der KiistenPAnst 
untereinander zugelassen. Dieser Dienstzweig wurde auch von den 
Eingeborenen gern benutzt. 

D eu tsch - Siid we st afrik a_ 
I. Einrichtung von Postanstalten. 
Am 24. 4. 1886 wurde LiideritzIand (Angra Pequena) unter 

deutschen Schutz gestellt. Die erste PAnst im Schutzgebiet war' 
die P Ag in Otjimbingwe, die auf Anregung der Kolonialgesellschaft 
fiir Siidwestafrika am 16. 7. 1888 errichtet wurde. November 1891 
wurde die PAg nach Windhuk verlegt. AuJ3er Windhuk hatte bis 
Mitte der 90er Jahre kein Ort des Schutzgebiets Postverbindungen_ 
Die vorkommenden Postsachen wurden durch Missionare oder andre 
gelegentliche Boten befordert; sie wurden, damit sie bei der britischen 
P Anst in Walfischbai oder in der Kapkolonic aufgeliefert werden 
konnten, meist mit englischen Freimarken freigemacht. Dieser 
Zustand war auf die Dauer unhaltbar, namentlich nachdem seit 
Mitte 1893 deutsehe Dampfer in Swakopmund anlegten. Deshalb 
wurde im Friihjahr 1895 ein Postfachbeamter zur Einrichtung eines
geordneten Postwesens in das Schutzgebiet entsandt. In den folgenden 
Jahren entstanden PAg in Swakopmund (30.5.1895), Otjimbingwe 
(1. 7. 1895), Omaruru (1. 8. 1895), Okahandja (12.8. 1895), Cibeon, 
(1. 10. 1895), Keetmanshoop (15. 10. 1895), Liideritzbucht (12.11_ 
1895), Warmbad (2.1.1896), Cap Cross (16.3.1896), Rehoboth 
(14. 12. 1896). 1896 iibernahm der Fachbeamte die Verwaltung 
der P Ag in Windhuk, die damit HauptP Anst· des Schutzgebiets. 
wurde und als solche im folgenden Jahre die Bezeichnung "Postamt'· 
erhielt; spater wurde diese Bezeichnung auch den PAg in Swakop
mund, Liideritzbucht und Keetmanshoop beigelegt. 1m Mai 18991 
wurde das Postwesen Deutsch-Siidwestafrikas, das bis dahin der
OPD Hamburg unterstanden hatte, dem RPA unmittelbar unter
stellt. In den Jahren 1896 bis 1901 wurden die Posteinrichtungen 
des Schutzgebiets durch eine Anzahl in einfachsten Formen ge
hattener PAnst (Posthilfstellen) erweitert. AuJ3erdem wurden nocn 
PAg errichtet in Outjo (Januar 1896 Hilfstelle, seitFebruar 1898 PAg), 
in Gobabis (Januar 1896 Hilfstelle, von August 1898 ab PAg), in 
Ramansdrift (21. 7. 1899) und in dem an der Bahn nach Windhuk 
gelegenen Karibib (28. 7. 1900). Ende 1902 hatte das Schutzgebiet 
1 PA, 16 PAg und 15 Posthilfstellen, bei Kriegsausbruch 4 P A, 
25 P Ag und 47 Posthilfstellen. 

II. Beamtenverhaltnisse. 
Bis 1895 besorgte der Postagent in Otjimbingwe (spater in 

Windhuk), ein Angestellter der Kolonialgesellschaft fiir Siidwest
afrika, den gesamten Postdienst im Schutzgebiet. Ein deutscher Post
fachbeamter war erst seit Friihjahr 1895 dort tatig. Als Postagenten 
und Posthilfstelleninhaber wurden in den Orten, in denen nach und 
nach P Anst entstanden, Angehorige d£"r verschiedensten Berufsstande 
bestellt: Kaufleute, Missionare, Angestellte der Kolonialgesellschaft 
flir Siidwestafrika, auch Angehorige der Schutztruppe und spater
Angestellte der Eisenbahn. In den Jahren 1896-1898 wurden die 
wichtigsten P Anst, namlich die P Ag in Swakopmund, Keetmanshoop, 
Okahandja und Otjimbingwe, mit Fachbeamten besetzt; von 
Otjimbingwe siedelte der Beamte spllter nach Karibib tiber, nachdem 
die Eisenbahn bis Karibib fertiggestellt war, und Otjimbingwe da-
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durch an Bedeutung verloren hatte. Das PAin Windhuk leitete 
",in Postdirektor. Hilfe im inneren Dienst der PAnst leisteten ein
geborene Unterbeamte (Hereros, Hottentotten, Kaffern oder 
Bastarde). Die zahlreichen Botenposten wurden ebenfalls aus
'schJieBlich durch Farbige befiirdert. Ende 1913 waren in Deutsch
Siidwestafrika 76 Fachbeamte beschaftigt, davon 25 im unteren 
Dienst. EinschlieBlich 8 weiblicher Dauerhelferiuuen fiir den Fern
sprechdienst bei den PAin Windhuk und Swakopmund waren ins
gesamt 99 weWe Nichtfachbeamte als Postagenten und HilfsteUen
inhaber tatig. 1m untern Dienst wurden 58 Eingeborene beschaftigt. 
Beim PA in Liideritzbucht waren 7 Jungen aus Togo, dessen Ein
geborene die gewandtesten der deutschen Schutzgebiete waren, zur 
Bedienung der Klappenschriinke herangezogen. 

III. Postverbindungen_ 
Die Postverbindung mit Europa und der britischen Kapkolonie 

wurde in den letzten Jahren vor Ausbruch des Krieges hergesteUt: 
a) durch die Reichspostdampfer (s. d.) der deutschen Ostafrika

Linie (westliche Rundfahrt urn Afrika) von Deutschland zweimal 
monatlich ab Hamburg an festen Abgangstagen in 14 tagigen 
Zwischenraumen; nach Deutschland in denselben Zwischenraumen 
mit den Dampfern der ostlichen Rundfahrt; 

b) durch die Dampfer der "Woermann-Linie" in Gemeinschaft 
mit der "Hamburg-Bremer-Afrika-" und der "Hamburg-Amerika
Linie" auf der Siidwest-, Swakopmund- und der Liideritzbuchtlinie 
'in beiden Richtungen. Durch diese Linien war Siidwestafrika auch 
mit den Schutzgebieten Togo und Kamerun an der Westkiiste Afrikas 
unmittelbar oder iiber Monrovia verbunden; 

c) durch die britischen Dampfer der "Union-Castle-Line" 
Southampton-Kapstadt, deren Schiffe das Schutzgebiet aber nicht 
anliefen. Die Verbindung mit der Union-Castle-Line wurde vielmehr 
'in Kapstadt hergestellt durch besondere Kiistendampfer der "Woer
'mann-Linie", die zwischen Swakopmund, Liideritzbucht und 
Kapstadt alle 3 Wochen verkehrten, und durch die unter a) genannten 
Reichspostdampfer der "Deutschen Ostafrika-Linie". 

BefOrderungsdauer fiir Briefsendungen von Berlin na.ch Swakop
mund 23-24, nach Liideritzbucht 20-22 Tage. UnregelmiWig 
zwischen Kapstadt, Liideritzbucht und Swakopmund verkehrten 
die Houston-Linie und die Schiffslinie Elder, Dempster & Co., die 
'alle 2 Monate eine Verbindung zwischen New York, Duala und 
Swakopmund herstellte. 

1m Innern war die Botenpost Walfischbai-Otjimbingwe lange Zeit 
.die einzige Postverbindung des Schutzgebiets; daneben wurden 
Frachtwagen zur Befiirderung der Postsachen benutzt. Versuche, 
die Postsachen nach und von Walfischbai durch Kamele zu be
fordern, hatten keinen Erfolg und wurden deshalb bald wieder auf
gegeben. Nachdem regelmaBige Schiffsverbindungen von Kapstadt 
und von Hamburg nach Swakopmund entstanden waren, wurde 1895 
zwischen Swakopmund und Windhuk eine regelmaflige Verbindung 
mit Ochsenkarren hergestellt, an deren Stelle im folgenden Jahre eine 
Postverbindung durch Pferdekarren trat; daneben wurden zwischen 
<ien beiden Orten Botenposten unterhalten. Mit der Vermehrung 
der Zahl der P Anst bildete sich uach und nach ein N etz von Post
verbindungen. Auf den Hauptstrecken verkehrten Karrenposten, 
namlich von Swakopmund iiber Otjimbingwe nach Windhuk, von 
da siidlich iiber Rehoboth, Gibeon nach Keetmanshoop und weiter 
iiber Warmbad und Ramansdrift nach Steinkopf in der Kapkolonie. 
Von diesen Hauptstrecken zweigten zahlreiche Botenposten ab, die 
langste von Keetmanshoop iiber Bethanien und Kubub nach 
Liideritzbucht. Die Kiistenorte waren auBerdem durch die Dampfer 
nach und aus Kapstadt untereinander verbunden. Zwischen Swakop
mund und Walfischbai wurde ebenfalls eine Botenpostverbindung 
ins Leben gerufen. Eine wesentliche Verbesserung des Post
befiirderungsdienstes ist auf der Hauptstrecke Swakopmund-Windhuk 
durch den Bau der Eisenbahn erzielt worden, der 1897 begonnen und 
im Juni 1902 bis Windhuk beendet wurde. Die Post ist dem Bahnbau 
von Anfang an gefolgt; an dem jedesmaligen Endpunkte der Bahn 
wurde immer zum mindesten eine Posthilfstelle errichtet. Auf der 
382 km langen Bahn verkehrten in jeder Woche zwei Ziige (Be~ 
f6rderungsdauer 1'/, Tag). 1m AnschluB an die Bahn waren Land
postverbindungen von Karibib, Okahandja und Windhuk aus ein
geIichtet. Spater entstanden die Schmalspurbahn Swakopmund
Otavi-Tsumeb (570 km) mit der Zweigbahn Otavi-Grootfontein, 
die Siidbahn Liideritzbucht-Keetmanshoop (365 km) mit der 
Zweigbahn Seeheim-Kalkfontein (180 km) und die Nordbahn 
Windhuk-Keetmanshoop (506 km). Auf samtlichen Bahnen wurde 
die Post in Gepack- und Giiterwagen ohne Begleitung von Post
personal befOrdert. Infolge des Vordringens der Eisenbahnen wurden 
Karrenposten nur noch nach den groBern und wichtigern Orten 
abseits der Bahnen unterhalten. In der Regel verkehrten die Karren
posten aile 14 Tage. Die Posthilfsstellen, die nicht an einer Bahn
oder Postkarrenstrecke lagen, wurden 8-14 tagig durch Botenposten 
versorgt. Die Kosten fiir die Botenposten wurden aus der Postkasse 
bestritten; das Gouvernement lieferte die Verpflegung der Boten, 
aucil nailm es die Post fiir entlegenere Stationen unentgeltlich durcil 
Truppenkarren usw. mit. 

IV. Dienstzweige. 
Das Scilutzgebiet gehOrte dem Weltpostverein (s. d.) seit dem 

1. 7. 1888 an. Es nailm am zwiscilenstaatlicilen Brief- und Nach
nailmedienst, Zeitungs-, Postanweisungs-, Postpaket- und Post
frachtstiickdienst sowie am Dienste der Briefe und Kastchen mit 
Wertangabe teil. Abgesehen yom Wertdienst befaBten sich die P A 
in Windhuk, Keetmanshoop, Liideritzbucht und Swakopmund sowie 
alle 25 PAg, ob sie mit Fachpersonal (Beamte oder untere Beamte) 
oder mit weWem Nichtfachpersonal besetzt waren, gleichmiilJig mit 
allen genannten Gescilaftszweigen des Postdienstes. U nwesentliche 
Einschrankungen im Nachnahme- und Postanweisungsverkehr be-

standen bei 3 nebenamtlich verwalteteh Ag. :Die 47 Posthllfstellen 
besorgten nur die Annailme und Ausgabe von gewohnlichen und 
eingeschriebenen Briefpostgegenstanden, wobei Nachnahme aus
geschlossen war. Nur einige wenige Hilfstellen konnten auch Post
pakete und Postfraciltstiicke anneilmen und ausgeben. 

Seit der Entdeckung der Diamanten war Wertangabe bis 8000 M 
bei Postpaketen eingefiihrt, auBerdem waren aucil Briefe und 
Kastchen mit Wertangabe bis 8000 M zugelassen worden, aber nur 
im Verkehr der beiden KiistenPA Swakopmund und Liideritzbucilt 
mit Deutschland und zwischen den beiden P A. Eine Einschrankung 
bestand dailin, daB zwischen Liideritzbueilt und Swakopmund wohl 
Briefe, aber keine Kastchen mit Wertangabe ausgetauscht werden 
durften. Der Paketverkehr war mit der Zeit und insbesondere unter 
dem EinfluB des allmaillich geschaffenen, gut zusammenhangenden 
Bahnnetzes auf Pakete bis zum Gewicht von 20 kg ausgedehnt 
worden. Es bestand hierfiir ein Gewichts- und Zonentarif, bei der 
Befiirderung iiber Landstrecken wurde ein Zuschlag erhoben. Der 
Paketverkehr einseil!. des Frachtstiickverkehrs erstreckte sich auf 
alle P A und P Ag. Der Postanweisungsdienst, der erst 1898 bei nur 
3 PAnst eingefiihrt und allmahlich auch auf diejenigen Orte aus
gedehnt worden war, an denen eine Bezirks- oder Distriktskasse 
be.~tand, war schlielllich ein Dienstzweig geworden, an dem sich alle 
P A und PAg bet~.iligten. Zu den Kassen des Gouvernements, an die 
die P Anst die Uberschiisse aus dem Postanweisungsverkehr ab
lieferten und die unter Umstanden aucil die erforderlichen Zusehiisse 
zur Auszahlung von Postanweisungen iiberwiesen, waren die im 
Laufe der Bahnbauten iiberall entstandenen Eisenbahnstationskassen 
getreten. Zum telegraphiscilen Postanweisungsverkehr innerhalb 
des Schutzgebiets waren in Siidwestafrika mit der Zeit, abgesehen 
von den vier PA, auch alle mit Fachpersonal besetzten PAg zu
gelassen worden; dies waren die Ag in Gibeon, Gobabis, Grootfontein, 
Karibib, Kolmannskuppe, Okahandja, Omaruru, Otjiwarongo, 
Outjo, Pomonahiigel, Rehoboth, Tsumeb, Usakos und Warmbad. 
Abcr auch verschiedene nebenamtlich verwaltete P Ag, bei denen 
das Bediirfnis dazu vorlag, nahmen daran tei!. 

Kamerun. 
I. Einrichtung von Postanstalten. 
Kamerun stand seit dem 14.7. 1884 unter deutschem Schutz. 

Die erste PAnst im Scilutzgebiet, die PAg in Kamerun, wurde am 
1. 2. 1887 errichtet. Es folgte am 24. 12. 1888 die PAg in Victoria. 
Ferner traten PAg ins Leben: im Norden des Scilutzgebiets 1891 in 
Bibundi und im Sliden 1893 in Groll-Batanga. Die PAg in Bibundi 
wurde im J anuar 1897 nach Rio del Rey und die in GroB-Batanga 
im August 1894 nach Kribi verlegt. 1m Innern von Kamerun bestand 
die im Februar 1900 eingerichtete PAg in Buea, dem spateren Sitze 
der Regierung. Die HauptPAnst des Schutzgebiets befand sich von 
Aufang an in Kamerun (Duala); sie erhielt 1897 die Bezeichnung 
"Postamt". Bis 1914 war die Zaill der PAnst auf 45 gestiegen; 
auBerdem waren 6 Telegraphenhllfstellen eingericiltet worden. Die 
neuen V Anst bestanden an folgenden Orten: Bonaberi, Isongo, 
Bonambasi, Jabassi, Mundeck, Nyanga, Joilann - Albrechts - Hohe, 
Nkongsamba, Bare, Ossidinge, Dschang, Bamenda, Joko, Banjo, 
Ngaundere, Garua, Mora, Edea, Marienberg, Lobetal, Malimba, 
Longji, Plantation, Kampo, Jaunde, Akonolinga, Abong-Mbang, 
Dume, Njassi, Bipindihof, Lolodorf, Olama, Ebolowa, Sangmelima, 
Ambam, Akoafim, Lomie, Jukaduma, Molundu, Buar, Nola, Ike
lemba, Ukoko. Die PAnst des Schutzgebiets unterstanden zunachst 
in bezug auf den laufenden Dienst und die Abrechnung der OPD 
in Hamburg; spater wurden sie dem RPA unmittelbar unterstellt. 

II. Beamtenverhaltnisse. 
Verwalter der PAg in Kamernn war aufangs ein Gouvernements

beamter. 1m August 1888 wurde ein Postfachbeamter nach dem 
Schutzgebiet entsandt, doch war dieser durch den Postdienst nicht 
voll in Anspruch genommen und hatte daher nebenamtlicil die Ge
schiifte eines Gouvernementssekretars zu versehen. Erst seit 
April 1894 hatte der Fachbeamte in Kamerun (Duala), der die 
Amtsbezeichnung "Postmeister" fiihrte, seine ganze Arbeitskraft 
den Postgeschaften zu widmen. Seit 1900 befand sich auch in 
Victoria, der Vermittlungsstelle fiir den Verkehr mit Buea, ein Facil
beamter. Ende 1913 waren im Schutzgebiet 31 weWe Beamte, 
davon 12 im untern Dienst beschaftigt. 35 Farbige, meist Dualaneger, 
versailen die Briefkastenleerung, Telegrammzustelldienst, Dienst
leistungen im innern Betrieb der PAnst. AuBerdem waren 62 Dnala
neger im Hilfsbeamtendienst als selbstandige Verwalter kleinerer 
P Ag und Telegraphenhllfsstellen und bei bedeutenderen P Anst als 
Telegraphlsten sowie in einfacheren postalischen Geschaften tatig. 
Endlich waren 26 WeiBe als Postagenten bestellt (meist Gouverne
mentsbeamte, Angehorige der 8chutztruppe und auch Privat
personen). 

III. Postverbindungen. 
Die Postverbindungen mit Europa wurden hergestellt: 
1. durcil die Dampfer der "Vereinigten Deutschen Westafrika

Linien" (Woermann-Linie, Hamburg-Amerika-Linie und Hamburg
Bremer-Afrika-Linie) monatlich zweimal und 

2. durch die Sciliffe der "African Steamship Company" und der 
"British und African Steam Navigation Company", die aile 4 Wocilen 
zwischen Liverpool, Duala und Kribi verkeilrten. 

Befiirderungsdauer fiir Briefsendungen von Berlin naeil Duala 
20 Tage und mehr. 

Den Postverkehr an der Kiiste zwischen den Orten Rio del Rey, 
Bibundi, Victoria, Duala, Malimba, Longji, Plantation, Kribi und 
Kampo vermittelten zum Teil Dampfer der genannten Schiffahrts

. gesellschaften, zum Teil auch Gouvernementsfahrzeuge. Zwiscilen 
der Insel Santa Isabel (Fernando Poo) und Victoria bestand eine 
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monatliche Vcrbindung durch spanische Dampfer zum AnschluB 
an die Kamerunhauptlinie. Gelegentlicll wurden aucll andre Fallr
zeuge, wie Kriegsschiffe, Privatpinassen usw. zur Befiirderung der 
Post zwischen den Kiistenplatzen benutzt. Daneben steilten Boten
posten und auf einzelnen Strecken Kanus und Pinassen zwischen 
den Kiistenpliitzen unterein:mder sowie zwischen diesen und einigen 
niiher zur Kiiste gelegenen auf dem Wasserwege (Kiistenfliisse) 
erreichbaren PAnst des Innern Verbindungen her. Die weiter im 
Innern bestehenden PAnst, die nicht an den kurzen Eisenbahn
strecken lagen, erhielten die Post durch die yom Gouvernement 
unterhaltenen Botenposten, die von und nach der Kiiste viermal 
im Monat verkehrten. Die P Ag in Garua und Mora benutzten zur 
Beforderung der Briefpost den Wasserweg iiber Forcados-Lokodja
Yola den Niger und Benue hinauf, die PAg in Molundu leitete den 
groBten Teil ihrer Post iiber Matadi (Belgischer Kongo). Seit 1. 4. 1911 
war die Manengubabahn von Bonaberi nach Nkongsamba (160 km) 
im Betrieb. 1908 wurde der Bau der Mittellandbahn von Duala iiber 
Edea nach Njong (283 km) bewilligt, die 1914 bis Bidjoka (150 km) 
im Betrieb war. Auf der Manengubabahn wurde die Post in einem 
besonderen, von zwei farbigen Postgehilfen begleiteten Postabteil 
befordert. Die Begleiter, die auch die Annahme und Ausgabe von 
Einschreibbriefen und Paketen usw. besorgten, waren ausschlieBlich 
im Bahnpostdienst tiitig. In jeder Richtung verkehrte werktiiglich 
Bin durchgehender Zug. Uber die Postbefiirderung auf der Mittel
landbahn war bis zum Kriegsausbruch noch nicht endgiiltig ent
schieden. 

IV. Dienstzweige. 
Das Schutzgebiet gehOrte dem Weltpostverein (s. d.) seit dem 

1. 6. 1887 an. Die PAnst in Kamerun befaBten sich im allgemeinen 
mit den zwischenstaatlich geregelten Dienstzweigen, die aucll in 
Ostafrika und Siidwestafrika betrieben wurden. Der Postanweisungs
verkehr bestand seit dem 1. 7. 1890. Postpakete bis 5 kg waren im 
Verkehr mit allen am Postpaketdienst teilnehmenden PAnst schon 
seit dem 1. 6. 1887 zugelassen; im Verkehr der SchutzgebietsPAnst 
untereinander und im Verkehr dieser P Anst mit Deutschland wurden, 
ebenfaIIs seit dem 1. 6. 1887, auch Postfrachtstiicke von mehr als 
5-10 kg zur Befiirderung angenommen. Der Nachnahmedienst 
wurde seit J anuar 1901 bei den am Postanweisungsdienst beteiligten 
P Anst eingerichtet. Briefe und Pakete mit Wertangabe waren seit 
dem 1. 7. 1890 zuliissig; doch wurde dieser Dienst auf die P Anst 
Duala, Kribi und Victoria beschriinkt. 

Aile von farbigem Hilfspersonal verwalteten P Ag im Innern 
waren, weil die Farbigen, allein gestellt, nicht zuveriassig genug 
waren, Yom Postanweisungsverkehr ausgeschlossen; die verbleibenden 
von weWen Nichtfachbeamten verwalteten InnenP Anst durften nur 
Postanweisungen nach Orten des Schutzgebiets und nach Deutschland 
annellmen und nur solche aus dem eigenen Schutzgebiet auszahlen. 
Diese Beschrankung entfiel bei den KiistenP Anst und den von 
Fachpersonal verwalteten InnenPAg in Abong-Mhang, Edea und 
Jaunde_ DielnnenPAnst, mit Ausnahme von Edea, Jabassi und 
J aunde, waren zur Annahme von Zeitungsbestellungen nicht 
ermachtigt, ebenso war Nachnahme auf Brief- und andern Sendungen 
bei illnen ausgeschlossen. Der telegraphische Postanweisungsdienst 
innerhalb der Kolonie bescllrankte sicll auf die KiistenPAnllt und 
einige wenige P Ag im Innern. 

Togo_ 
I. Einrichtung von Postanstalten. 
Das Togogebiet wurde am 5. 7. 1884 unter deutschen Schutz 

gestellt. Die PAnst unterstanden in bezug auf den laufenden Dienst 
und die Abrechnung der OPD in Hamburg. HauptPAnst des Togo
gebiets war anfangs die PAg in Klein-Popo, eingerichtet am 1. 3.1888, 
die 1897 die Bezeichnung "Postamt" erllielt. Mitte J anuar 1900 
wurde die PAnst in Klein-Popo wieder in eine PAg umgewandelt 
und die HauptPAnst nach Lome veriegt, das damit die Benennung 
"Postamt" erhielt. Gleichzeitig wurde in Lome ein nenes fiir Post
zwecke erbautes Mietsposthaus bezogen. Bei Kriegsbeginn hatte 
Togo 17 P Anst und 6 Telegraphenhilfsstellen. 

II. BeamtenverhiUtnisse. 
Die P Anst des Schutzgebiets wurden anfiinglich von Gouverne

mentsbeamten (Zollbeamten) verwaltet. Klein-Popo wurde 1894 
mit einem ]'achbeamten besetzt; Lome erhielt einen Fachbeamten, 
nachdem nach Beendigung des Telegraphenbaus der zweite nacll 
dem Schutzgebiet entsandte Fachbeamte, ein Telegraphenbeamter, 
verfiigbar geworden war. Der Beamte in Lome fiihrte seit Februar 
1901 die Amtsbezeichnung "Postmeister"_ 1914 waren in Togo 
10 Fachbeamte, davon 2 im untern Dienst vorhanden. 2 Privat
personen verwalteten P Ag; von 23 farbigen Hilfsbeamten waren 4 
mit der selbstandigen Wahrnehmung des Dienstes bei 4 Agenturen 
betraut, die iibrigen waren im Beamtendienst als Telegraphisten 
oder im inneren Postdienst bei groBeren Anstalten tatig. Den untern 
Beamten- und den Postbotendienst versahen 22 Farbige. Die 
bildungsfahigen Togoneger wurden auch auBerhalb des eigenen 
Landes in Kamerun und in Siidwestafrika im Telegraphen- und 
Fernsprechdienst verwandt. 

III. Postverbindungen. 
Die Postverbindungen des Schutzgebiets mit Europa wurden 

hergestelIt: 
1. durch die Dampfer der vereinigten "Deutschen Westafrika

Linien" fiinfmal monatlich (s. unter Kamerun), 
2. durch franzosische Postdampfer der "Fraissinet-Linie" und 

der "Chargeurs-Reunies" zwischen Marseille, Bordeaux und Cotonou 
(franz. Dahomey), je einmal monatlich verkehrend (AnschluB in 
Cotonou iiber Land), 

3. durch die Schiffe der englischen "African Steamship Company" 
sowie der "British and African Steam Navigation Company", 
zwischen Akkra und Liverpool wochentlich einmal verkehrend 
(AnschluB in Akkra auf dem Landweg). 

BefOrderungsdauer fiir Briefsendungen von Berlin nach Lome 
17 Tage und etwas mehr. Die Postverbindungen innerhalb des 
Schutzgebiets wurden zunachst durch Botenposten hergestellt. 
1905 erhielt das Schutzgebiet die Eisenbahn Lome-Anecho (44 km), 
1907 die Bahn Lome-Palime (119 km) und 1911 die Bahn Lome
Atakpame (164 km). Die PostbefOrdernng geschah auf allen 3 Bahnen 
in geschlossenen Abteilen ohne Begleitnng. Die Ziige verkehrten 
auf der Kiistenbahn werktaglich einmal, auf der Bahn Lome-Palime 
wochentlich dreimal und auf der Bahn Lome-Atakpame wochentlich 
zweimal in jeder Richtung. 

IV. Dienstzweige. 
Dem Weitpostverein (s. d.) ist das Togogebiet am 1. 6. 1888 bei

getreten. Die Geschiiftsbefugnisse der P Anst erstreckten sich auf 
Briefpostgegenstande, Zeitungen, Postanweisungen, Postpakete nnd 
Briefe und Kastchen mit Wertangabe sowie auf den N achnahme
dienst; dazu kamen noch Postfrachtstiicke. N ach Fertigstellung 
der Landungsbriicke in Lome trat der Wertdienst auf Postpaketen, 
Postfrachtstiicken und bei Wertbriefen und Wertkastchen im Ver
kehr mit den KiistenpJatzen Anecho und Lome und mit der Innen
PAnst Agome-Palime hinzu. 

Der Postfrachtstiickverkehr (fiir Paketsendungen iiber 5-10 kg), 
der Paketdienst innerhalb des Schutzgebiets (zuliissig bis 10 kg) nnd 
der telegraphische Postanweisungsverkehr im Schutzgebiet traten 
im letzten Jahrzehnt vor Ausbruch des Krieges in Wirksamkeit. 
Die Geschaftsbefugnisse der einzelnen PAnst waren verschieden 
bern essen. Abgesehen yom Wertdienst bei Postpaketen, Postfracht
stiicken und Briefen sowie Kastchen nahmen die P Anst in Lome, 
Agome-Palime, Anecho, Atakpame, Kete-Kratschi, Porto Seguro, 
Sansane-Mangu und Sokode an allen Dienstzweigen teil. Die iibrigen 
P Anst befaBten sich nur mit der Besorgung des Briefpostdienstes 
ohne Nachnahme. 

D e u t s c h - N e u g u i n e a. 
I. Einrichtung von Postanstalten. 
Der Schutzbrief an die Neuguinea-Kompagnie wurde am 17.5.1885 

erteilt; am 1. 4. 1899 iibernahm das Deutsche Reich die Oberhoheit 
iiber Deutsch-Neuguinea. 1888 wurden PAg an verschiedenen 
Stationsorten der Neuguinea-Kompagnie eingerichtet, namlich in 
Finschhafen, Hatzfeldhafen und Constantinhafen. Aile diese P Anst 
wurden 1891 infolge Eingehens der Stationen aufgehoben. In Kaiser
Wilhelms-Land wurden P Anst in Stephansort am 14. 12. 1889, in 
Friedrich-Wilhelms-Hafen am 1. 3. 1892 und in Berlinhafen am 
22. 5. 1889 eingerichtet. 1m Bismarck-Archipel trat am 4. 4. 1888 
eine P Ag in Kerawara ins Leben, die im September 1890 nach 
Herbertsh6he verlegt wurde. In Matupi wurde eine PAg am 1. 11.1894 
errichtet. Der P Anst in HerbertshOhe wurden spater die andern 
Anstalten unterstellt; sie erhielt die Bezeichnung "Postamt". 1910 
wurde das PA in eine PAg umgewandelt und ein PA in Rabaul ein
gerichtet. Bei Kriegsausbrnch waren 15 PAnst vorhanden: das P A 
in Rabaul auf Neu-Pommern, die HauptPAnst, die sich zuvor in 
HerbertshOhe befand, die PAg in HerbertshOhe, Kawieng und 
Namatanai auf Neu-Mecklenburg, Buka (Posthilfstelle) und Kieta 
auf Bougainville, Manus auf den Admiralitiitsinseln und Maron auf 
den Hermit-Inseln; in Kaiser-Wilhelms-Land die PAg in Morobe, 
Finschhafen, Stephansort, Friedrich-Wilhelms-Hafen, Deulon, Pots
damhafen und Eitape. AuBer diesen 14 VolIPAnstundderPosthilfs
stelle in Buka bestand noch eine Telegraphenhilfstelle in Bitapaka 
bei Rabaul, die gleichzeitig mit der Einrichtung einer Fnnkstation 
in Bitapaka geschaffen worden war. In bezug auf den laufenden 
Dienst und die Abrechnung unterstanden die PAnst der QPD in 
Bremen. 

II. Beamtenverhaltnisse. 
Das Postwesen im Schutzgebiet ist anfangs fast ausschlieBIich 

von Privatpersonen verwaltet worden. Ais Postagenten waren zu
niichst meist Angestellte der Neugninea-Kompagnie oder der ans 
dieser hervorgegangenen, 1896 wieder mit ihr vereinigten Astrolabe
Kompagnie tiitig. Seit 1902 war ein Fachbeamter in HerbertshOhe, 
er wurde eine Zeitlang nebenbei im Gouvernementsdienst beschiiftigt. 
1914 waren im Schutzgebiet 3 Fachbeamte, darunter 2 im unteren 
Dienst, vorhanden; auBerdem 2 Amboinesen im Hilfsdienst, 6 Ein
geborene fiir einfachere Dienstleistungen und 11 weiBe Postagenten. 

III. Postver bind unge n. 
Das Schutzgebiet hatte folgende Postverbindungen mit Europa: 
1. alle 4 Wochen zweimal iiber Sydney und Hongkong durch die 

Reichspostdampfer (s. d.) der "Austral-Japan-Linie", 
2. alle 10 Wochen einmal iiber Singapore durch den Reichspost

dampfer "Manila" des "N orddeutschen Lloyd" und 
3. alle 16 Wochen iiber Sydney durch den Dampfer "Germania" 

der "Deutschen J aluit-Linie". 
BefOrderungsdauer iiir Briefsendungen von Berlin nach Rabaul 

42-49 Tage. Postverbindungen ins Innere des Landes bestanden 
nicht; untereinander wurden die PAnst teils durch die genannten 
regelmaBigen Postdampfschiffverbindungen, teils durch Gelegenheits
dampfer und Segelschiffe verbunden. 

IV. Dienstzweige. 
Das Schutzgebiet gehOrte seit dem 1. 1. 1888 dem Weitpostverein 

(s. d.) an; auBer dem Briefpostverkehr waren bei den PAnst Deutsch
Neugnineas der Zeitungs-, Postanweisungs-, Paket-, Nachnahme
und Wertbriefdienst eingefiihrt; eine Znstellung der angekommenen 
Briefsendungen fand nicht statt. Telegraphische Postanweisungen 
waren zwischen Rabaul und Herbertsllohe zugelassen. 
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Marshall-Inseln, Karolinen-, Marianen
un d Pal a u - Ins e 1 n. 

I. Einrichtung von Postanstalten; Beamten
ver hid tnisse. 

Auf den Marshall-Inseln wurde die deutsehe Flagge am 15. 10. 1885 
gehiBt. Die am 29. 3. 1889 in Jaluit eingeriehtete PAg war hin
sichtlich des laufenden Dienstes anfangs der OPD in Hamburg, scit 
Oktober 1900 der OPD in Bremen unterstellt. Die Karolinen, 
Marianen und Palau-Inseln fielen durch Vertrag mit Spanien vom 
13. 2. 1899 an Deutschland. Sie wurden vom Reich im Dezember 1899 
iibernommen; gleichzeitig wurden PAg in Ponape (fiir die Ost· 
Karolinen), in Yap (fiir die West-Karolinen und die Palau-Inseln) 
und in Saipan (fiir die Marianen) errichtet. Bis 1914 traten hinzu 
PAg auf Truk (Ost-Karolinen), Palau und Angaur (Palau-Inseln) 
und auf Nauru zwischen den Salomon· und Marshall-Inseln. Samtliche 
PAg waren hinsichtlich des laufenden Dienstes und der Abrechnung 
auch weiterhin der OPD in Bremen unterstellt. Jede PAg rechnete 
fiir sich abo In Angaur versah ein Angestellter der deutschen Siidser
Phosphat-Aktiengesellschaft den Postdienst. Die iibrigen P Anst 
wurden von Angehiirigen der Landesverwaltung bedient. 

II. Postverbindungen. 
Die Inselgruppen erhielten sechsmal jahrlich durch den aile 

16 Wochen von Sydney uber Rabaul-Nauru-Jaluit--Kusaje
Ponape-Truk-Saipan-Yap-Palau nach Hongkong laufenden 
und ebensooft iiber diese Inseln zuriickfahrenden Dampfer "Ger
mania" der "Jalnit-Linie" ihre Postverbindungen. Yap wurde auBer
dem aile 4 Wochen zweimal von der "Austral-Japan-Linie" auf der 
Strecke Sydney-Hongkong und zuriick, Angaur nur aile 8 Wochen 
zweimal' angelaufen. Befiirderungsdauer fiir Briefsendungen von 
Berlin nach Jalnit 52-62, naeh Ponape und Saipan 49-66, nach 
Yap 38-51 Tage. Jaluit erhielt auBerdem unmittelbare Verbindung 
mit Sydney aile 2 Monate durch die Dampfer von Burns Philp & Co. 
in Sydney. Gelegentlich standen die Marianen dureh zwischen 
Saipan und Yokohama verkehrende japanische Segelschiffe mit 
Sydney in Verbindung. 

III. Dienstzweige. 
Das Schutzgebiet der Marshall-Inseln war dem Weltpostverein 

am 1. 10. 1888 beigetreten. Die Karolinen, Marianen und Palau
Inseln gehi:irten dem Weltpostverein schon unter der spanischen 
Herrschaft an. 

Die PAnst nahmen am zwischenstaatlichen Brief-, Nachnahme-, 
Wertbrief-, Postanweisungs-, Paket- und Zeitungsdienst teil, auch 
waren Postfrachtstiicke, auBer im Verkehr mit den P Anst in Angaur, 
Palau und Truk zugelassen. 

Samoa. 
I. Einrichtung von Postanstalten. 
AnHiBlich der Einrichtung der subventionierten Postdampferlinic 

nach Australien mit der Zweiglinie Sydney-Apia-Tongatabu 
wurde im September 1886 in Apia (8amoa) eine Postdampfschiffs
agentur (s. d.) des N orddeutschen Lloyd ins Leben gerufen. Die 
gleichzeitig geplante Einrichtung einer Postdampfschiffsagentur in 
Tongatabu (Tonga-Inseln) muBte aufgegeben werden, weil die 
Agentur naeh einem auf den Tonga-Inseln bestehenden Postgesetz 
Briefe weder hatte annehmen noch zustellen durfen. Die deutsche 
Postdampfschiffsagentur in Apia wurde im Juli 1887 in eine PAg 
umgewandelt; die Entwicklung dieser P Ag wurde aber durch die 
vielfachen Wirren und Biirgerkriege, die Samoa - namentlich in 
den Jahren 1888-1889 - heimsuchten, gehemmt. Auch die 
unklaren politisehen Verhaltnisse Samoas waren fiir den Ausbau 
des deutschen Postdienstes hinderlich; sie fiihrten auch dazu, daB 
die fiir Samoa bestimmten Briefposten sowohl von den australischen 
Kolonien wie auch (seit 1889) von den Vereinigten Staaten von 
Amerika nicht der deutschen P Ag in Apia, die dem Weltpostverein 
angeh6rte, sondern dem von der Gemeinde daselbst eingesetzten 
Postmeister, dem Photographen Davis, zugefiihrt wurden, obwohl 
Davis keinerlei geordnete Beziehungen zum Weltpostverein unter
hielt. Giinstigere Verhaltnisse traten fiir die deutsche P Ag in Apia 
erst nach AbschluB des 1Jbereinkommens zwischen Deutschland, 
GroBbritannien und den Vereinigten Staaten von Amerika (November 
1899) ein, wonach die Inseln Upolu mit Apia und Sawai an Deutsch
land und die Insel Tutuila an die Vereinigten Staaten fielen. In dem 
Deutschland zuerkannten, am 17.2.1900 zum deutschen Schutz
gebiet erklarten Teil von Samoa wurde am 1. 3. desselben Jahres in 
Apia feierlich die deutsche Flagge gehiBt. Die Davissche Gemeinde
post muBte mit Ende Februar 1900 ihren Betrieb einstellen, und aile 
Posten von ausBerhalb gingen seitdem an die deutsche PAnst. Diese 
erhielt, ihrer veranderten Bedeutung entspreehend, im Juni 1900 
die Bezeichnung "Postamt", bUeb aber hinsichtUch des laufenden 
Dienstes und der Abrechnung der OPD in Bremen unterstellt. In 
den Jahren 1903-1909 wurden auf Upolu Posthilfstellen in Aleipata, 
Malua und Mulifanua, auf der Insel Sawai in Salelavalu, Palauli, 
Salailua und Fagamalo eriiffnet. 

II. Beamtenverhaltnisse. 
Die deutsche PAg in Apia wurde bis November 1895 von dem 

Sekretar des dortigen deutschen Konsulats verwaltet; dann wurde 
ein deutscher Postbeamter nach Samoa entsandt, der, weil er dureh 
den Postdienst nicht voll in Anspruch genommen war, im Nebenamt 
beim Konsulat (spater beim Gouvernement) Dienstleistungen zu 
verrichten hatte. Seit August 1901 war der Postfachbeamte aus
schUeBlich im Postdienst tatig; spater wurde ihm wegen des wach
senden Geschaftsumfangs ein Hilfsbeamter zugeteilt. Bei Er
iiffnung der Ortsfernsprecheinrichtung in Apia 1906 wurde ein 

weiBer Leitungsaufsehcr dorthin entsandt. Die Postbilfstcllen 
wurden nebenamtlich von Wei Ben verwaltet; 2 Samoaner ver
richteten beim P A Apia einfachste Dienstleistungen. 

III. Postverbindungen. 
Die Postverbindungen Samoas wurden anfangs ausschlieBlich 

durch die Siidseezweiglinie des N orddeutschen Lloyd von Sydney 
iiber Apia nach Tongatabu bergestellt. 1887 trat eine weitere Ver
bindung durch die ill vierwiichentlichen Zwischenraumen zwischen 
Sydney und San Francisco verkehrenden Schiffe der Oceanic Steam
ship Company hinzu; diese Schiffe beriihrten aber nicht Apia selbst, 
sondern die Post muBte bei Tutuila durch einen zu dem Zweck aus
gesandten Kutter in Empfang genommen werden. Von Mai 1889 ab 
legten die Oceanic·Schiffe in Apia an; kurz vorher hatte die Union 
Steamship Company of New Zealand 4 wiichentliche Fahrten von 
Auckland iiber Samoa nach Sydney und umgekehrt eingerichtet. 
Als 1893 die Siidscezweiglinie des Norddeutschen Lloyd aufgehoben 
wurde, blieben die andern Schiffsverbindungen besteben. Nachdem 
die Inseln Upolu (mit Apia) und Sawai in deutschen Besitz iiber
gegangen waren, lieB die "Oceanic-Linie" die Verbindung mit Apia 
von November 1900 ab wieder fallen und ihre Dampfer dafiir in 
Pago-Pago auf dem amerikanisch gewordenen Tutnila anlaufen; 
gleichzeitig wurde die Anderung getroffen, daB die Dampfer aile 
3Wochen (stattin vierwiichentlichen Zwischenraumen) verkehrten. Die 
fiir das deutsche PA in Apia bestimmten Postsacke muBten infolge
dessen durch einen Dampier in Pago-Pago abgeholt werden. Seit 
Ende 1910 wurde die Postverbindung mit Europa durch Dampfer 
der "Canadian-Australian-Royal Mail Steamship-Company" iiber
nommen, die jede 4. Woche von Vancouver iiber Honolulu nach 
Suva (Fidschiinseln) und von dort weiter nach Brisbane und Sydney 
fuhren. Von Suva aus gelangte die deutsche Post mit besonderm 
Dampfer in 3 Tagen nach Apia. In umgekehrter Richtung wurde 
die Post von Apia aus mit den vierwiichentlich Apia anlaufenden 
Dampfern der "Union Steamship Company of New-Zealand" bis 
Suva mitgenommen, wo die Post fiir Europa auf die Schiffe der 
"Canadian-Australian-Steamship-Company" nach Vancouver iiber
gingen. 

In den letzten J ahren vor dem Kriege wurde die Briefpost von 
Europa nach Samoa wieder wie vor November 1910 iiber San·Fran
cisco und Pago·Pago durch die amerikanischen Dampfer der "Oceanic
Steamship-Company" befiirdert. Besondere Fahrzeuge stellten hier
zu die Postverbindung zwischen dem amerikanischen Pago· Pago 
und Apia her. Vierwiichentlich fuhren die amerikanischen Dampfer 
von San Francisco nach Pago-Pago und weiter bis Sydney. Be
fiirderungsdauer zwischen Berlin und Apia 25-27 Tage. In um
gekehrter Richtung wurde die Briefpost von Apia ebenfalls nach 
Pago-Pago mit besonderm Dampfer geschafft und von da mit den 
Dampfern der Oceanic-Linie einmal aile 14 Tage nach San Francisco, 
das andere Mal naeh Sydney befiirdert. Die Befiirderungsdauer fiir 
Briefe von Apia nach Berlin belief sich iiber San-Francisco-New 
York auf 26-28, iiber Sydney auf 42 Tage. Da eine deutsche Post
dampferlinie Samoa schon seit 1893 nicht mehr anlief, konnten Post
pakete und Postfrachtstiicke mit den Postdampfern des "Nord
deutschen Lloyd" (Austral-Linie) nur bis Sydney, von da wciter mit 
den fremdlandischen Dampfern der "Union Steamship Co" und ill 
gleicher Weise in umgekehrter Richtung befiirdert werden. 

Der Postverkehr zwischen Apia und den auf Upolu und Sawaii 
gelegenen Posthilfstellen wurde auBer durch gelegentlich benutztc 
Schiffe durch regelmaBige Botenposten vermittelt, die innerhalb 
3 Wochen zweimal verkehrten. Hierbei wurden zwischen Malifanua 
auf U polu und Salelavalu auf Sawaii Ruder- oder Segelboote benutzt. 

IV. Dienstzweige. 
Die deutsche PAnst in Apia wurde seit 1888 als zum Weltpost

verein (s. d.) gehiirig angesehen. Sie nabm auBer am Austausch von 
Briefsendungen am Zeitungs-, Postanweisungs- und am Postpaket
dienst teil; Einrichtungen fiir die Zustellung der eingegangenen Brief
sendungen bestanden nicht. Der Postanweisungsdienst wurde am 
1. 1. 1897 eingefiihrt; er unterlag den Bedingungen des Vereins
Postanweisungsabkommens. Daneben bestand seit dem 1. 10. 1900 
ein Postanweisungsaustausch auf Grund von Listen zwischen Samoa 
und den Vereinigten Staaten von Amerika, seit November 1900 mit 
Neu-Siid-Wales und seit Januar 1901 mit Neu-Seeland. Postpakete 
bis zum Gewicht von 5 kg waren seit der Errichtung der Postdampf
schiffsagentur in Apia zugelassen. Innerhalb Samoas bestand ein 
Postverkehr fiir Pakete zwischen Apia und Fagamalo bis 5 kg. Die 
iibrigen Posthilfstellen' befaBten sich nur mit der Vermittlung des 
Briefpostdienstes. 

Kiau tscho u. 
I. Einrichtung von Postanstalten. 
1m Januar 1898 wurde die Kiautschoubucht durch das Landungs

detachement des Kreuzergeschwaders besetzt, am 26. 3. 1898 der 
Vertrag mit China abgeschlossen, wonach das Gebiet von Kiautschou 
pachtweise an Deutschland iiberlassen wurde, und am 27. 4. 1898 
wurde Kiautschou zum deutschen Schutzgebiet erklart. Gleich bei 
Besetzung der Kiautschoubucht durch das Landungsdetachement 
wurde am 26. 1. 1898 eine Marine-FeldPAnst in Tsintanfort errichtet. 
Schon nach kurzer Zeit wurde diese Anstalt in eine PAg umge
wandelt; der Name des Ortes und auch der P Ag wurde zunachst in 
Tsintau und Oktober 1899 in Tsingtau abgeandert. Die PAnst unter
stand in bezug auf den laufenden Dienst und die Abrechnung anfangs 
der OPD in Bremen, von 1898 ab wurde sie dem deutschen PA in 
Schanghai, spater der in Schanghai errichteten deutschen Post
direktion unterstellt. 1m Juni 1900 erhielt die PAg Tsingtau ihrcr 
gesteigerten Bedeutung entsprechend die Bezeichnung "Postamt". 
N eben der deutschen bestand in Tsingtau nocll eine chinesische 
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P Anst; diese durfte sich aber mit der Annahme und Ausgabe vou 
Briefsendungen nicht befassen, sondern war nur dazu bestimmt 
den Durchgangsverkehr der im Innern Schantungs bestehende~ 
ehinesischen PAnst zu vermitteln. Weitere deutsche PAg im Gebiet 
von Kiautschon wurden eingerichtet in Tapautau am 23.7.1900 
und in Tsangkou am 1. 4. 1901. In Kiautschou (Stadt) wurde eine 
deutsche FeldPAnst am 26. 9. 1900 eiugerichtet (s. Feldpost bei 
iiberseeischen Unternehmungen); bald danach wurde diese Anstalt 
durch ein P A ersetzt, das spater in eine P Ag umgewandelt wurde. 
In Kaumi trat eine deutsche PAnst am 5.7.1901, in Weihsien am 
1. 6. 1902 in Wirksamkeit. Die PAnst in Kiautschou (Stadt) und 
Kaumi lagen auBerhalb des eigentlichen Schutzgebiets in der sog. 
Interessensphiire. In den Jahren 1903-1914 traten PAg in Litsun 
und Taitungtschen sowie Hilfstellen in Mecklenburghaus, Schatsykou 
und Syfang hinzu. Zweigstellen des P A Tsingtau wurden im groBen 
Hafen von Tsingtau und in Tapautau eingerichtet. 

II. Beamtenverhaltnisse. 
Die PAnst in Tsingtau wurde von Anfang an von einem Fach

beamten - nach Umwandiung der PAnst in ein PA von einem 
l'ostdirektor - verwaltet. Bei Ausbruch des Krieges waren im 
:Schutzgebiet 10 Fachbeamte, 3 Leitungsaufseher und 33 chinesische 
untere Beamte tatig. Schon 1902 konnte die Verwaltung von 3 
kleineren PAg Chinesen anvertraut werden. Die PAg III Tai
tungtschen und Tsangkou, die Posthilfstelle in Taputou sowie die 
Zweigstelle in Tsingtau-Tapautau (Chinesenviertel) waren dauernd 
mit Chinesen besetzt. AuBerdem waren allein beim PA in Tsingtau 
19 Chinesen als Schalterbeamte am Chinesenschalter und im Tele
graphendienst sowie 5 Chinesen im Fernsprechvermittlungsdienst 
tatig. 

III. Postverbindungen. 
Bis 1903 hatte das Pachtgebiet nur tiber Schanghai AnschiuB an 

die Reichspostdampfer (s. d.) des Norddeutschen Lloyd, die fran
zosischen Postdampfer der "Messageries maritimes" und die bri
tischen Mailsteamer der "Peninsular and Oriental Steam Navigation 
Company". Der AnschiuB in Schanghai wurde seit Ende Marz 1901 
durch die Reichspostdampfer der "Hamburg-Amerika-Linie" her
gestellt, deren Fahrten zwischen Schanghai, Tsingtau, Tschifu und 
weiter nach dem Norden Chinas, nach der Provinz Tschili, sich im 
Laufe der Zeit mehrfach anderten. Zuletzt fuhren die Reichspost
dampfer der Hapag im Sommer einmal wochentlich von Schanghai 
nach Tsingtau, Tschifu und Tientsin, einmal aile 14 Tage von 
Schanghai nach Tsingtau, Dalny und Tientsin sowie einmal aile 
14 Tage von Schanghai nach Tsingtau und Dalny und in allen Fallen 
denselben Weg zuriick. 1m Winter wurde, weil die Reede von Tongku 
an der Mtindung des Peiho von Ende November bis Ende Februar 
,zufror, wochentlich eine Fahrt zwischen Schanghai und Tsingtau 
lund zurtick und eine zweite Fahrt zwischen Schanghai, Tsingtau, 
'Tschifu und Dalny und auf demselben Wege zurtick ausgefiihrt. 
In Ansnahmefallen war im Winter das Anlaufen von Tschinwangtau 
jm Golf von Liautung anstatt des japanischen Hafens Dalny vor
,gesehen. Daneben stellten in den letzten Jahren vor dem Krieg auch 
,Dawpfer der "Indo-China Steam Navigation Company" sowie der 
,,,China Navigation Company" einmal wochentlich Postverbindungen 
;zwischen Schanghai und Tsingtau her. Der 1903 fertiggestellte 
,Schienenweg durch Sibirien wurde sogleich flir den Postverkehr 
',zwischen Europa und dem fernen Osten benutzt. Die Sibirienposten 
'verkehrten zuletzt dreimal woehentlich, die Schiffe durch den Suez
,kanal c).reimal in 14 Tagen. Anstatt in 35-37 Tagen tiber Suez 
. gelangten Briefe und Postkarten (nur diese Sendungen wurden iiber 
die sibirisehe Bahn geleitet) in 16-18 Tagen nach Tsingtau. In den 

,letzten Jahren vor 1914, wo die Europaposten von und nach Tsiugtau 
';fast anssehlieBlich den Bahnweg iiber Tsinanfu-Tientsin-Mukden 
und nur selten noeh den Dampferweg Tsingtau-Dalny und von hier 

. auf der Bahn nach Mukden nahmen, betrug die Befiirderungsdauer 
zwischen Tsingtau und Berlin sogar nur 12' /2-14 Tage. Druck-

,sachen, Zeitungen, Gesehaftspapiere und Warenproben konnten 
wegen der hohen Durchgangsgebiihren, die der sibirischen Bahn 
hatten zugestanden werden miissen, auf ihr nicht befOrdert werden, 
sondern mn/3ten nach wie vor auf dem Seeweg iiber Snez geleitet 
werden. Dagegen konnten gegen sehr hohe Gebiihren spater Post
pakete iiber Rn/3land (Wladiwostok) und das russische PAin 
Schanghai zwischen Kiautschou nnd Deutschland ausgetauscht 
werden, Ein weiterer Weg in der Richtung aus dem Schutzgebiet 

,nach Deutschland bot sich fiir Postpakete noch tiber Dalny durch 
Vermittlung der japanischen Post. Eine deutsche Postverbindung 
ins Innere von Schantung wurde durch die von Tsingtau ausgehende 
Schantungeisenbahn geschaffen. Mit dem Bau dieser Bahn wurde 
im J uli 1899 begonnen; nach und nach wurde die Bahn bis zu den 
Stationen Tsangkou, Kiautschou Stadt (74 km), Kaumi (99 km) und 
Weihsien ,(184 km) durchgeflihrt, am 23.2.1904 bis Tsinanfu voll-

"endet und am 1. 6. 1904 dem Verkehr tibergeben. Zwischen Tsingtau 
und Tsinanfu war Bahnpostbetrieb eingerichtet. Der chinesische 
Begleiter besorgte unterwegs auch die Annahme und Ausgabe von 
Postsendungen sowie den Markenverkauf. Auf der Hauptlinie ver

,kehrte taglich in jeder Richtung ein durchgehender Zug mit einer 
Fahrzeit von 11 Stun den. Die nicht an der Bahn gelegenen P Anst 
Taitungtschen,Litsun, Schatsykou und Mecklenburghaus wurden 
durch Botenposten versorgt. 

IV. Dienstzweige. 
Das Schutzgebiet Kiautschou gehorte dem Weltpostverein (s. d.) 

seit Anfang 1899 an. Die P Anst nahmen teil am zwischenstaatlichen 
Brief - und N achnahmedienst, ferner am Dienst der Briefe und 
Kastchen mit Wertangabe, der Postanweisungen, der Postpakete 
ohne und mit Wertangabe und am Zeitungsdienst. Postfrachtstiicke 
waren zugelassen, solcheilber 10 kg jedoch nur in der Richtung nach 

dem Schutzgebiet. Je nach dem Verkehrsbediirfnis und den ortlichen 
Verhaltnissen waren die Geschaftsbefugnisse der einzeinen Verkehrs
anstalten verschieden. Kiautschou war das einzige Schutzgebiet 
in dem eine regelmaBige Zustellung der eingegangenen Postsendunge~ 
stattfand. Es wurden, auBer gewohnlichen Briefsendungen Ab
lieferungsscheine zu Wert- und Einschreibsendungen, Paketkarten 
und Postanweisungen ohne die zugehiirigen Betrage zugestellt und 
zwar nicht nur beim HauptPA in Tsingtau, sondern auch in hleinen 
chinesischen Orten mit einer P Anst. 

Schriftwesen. Archiv 1903 S. 33ff., S.65ff., 1914 S. 145ff., 
S.533ff., 1921 S.377ff., S.451ff. Brandt. 

Post - Insinuations - Dokument = Zustellungsurkunde. 
S. Postzustellungswesen 

Postkarten (s. auch Ansichtskarten, Bildpostkarten, 
Postkarten mit Antwortkarte, Privatpostkarten). Von 
~er Post zur Vereinfachung und Abkiirzung des brief
lIChen Verkehrs zugelassene offene Karten bestimmter 
GroBe, die auf dem rechten Teil der Vorderseite Raum 
zum Aufkleben der Postwertzeichen und fiir die An
schrift enthalten, wahrend linker Teil der Vorderseite 
und die Riickseite zu schriftlichen Mitteilungen benutzt 
werden konnen. Postkarten sind im innern deutschen 
Verkehr, in den meisten auslandischen Staaten und im 
zwischenstaatlichen Verkehr eingefiihrt. 

I. Geschichte. Als Erfinder der Postkarte muB Staatssekretar 
v. Stephan gelten, der im Jahre 1865 in einer Denkschrift zuerst den 
Gedanken der Einfiihrung eines "Postblattes" entwickelte und da 
er beim GPA mit seiner Anregung keinen Anklang fand seinen 
Vorschlag den Teilnehmern an der 5. deutschen Postkonferenz, die 
vom 13. 11. 1865 bis 2. 3. 1866 in Karlsruhe tagte, In nichtamtlicher 
Form bekanntgab. Wahrend die preuBische und norddeutsche Post
v~rw~ltung Stephans Gedanken nicht verfolgte, fiihrte die oster
relChlsche Postverwaltung am 1. 10. 1869 "Correspondenzkarten" ein 
nachdem der osterreichische Professor Emanuel Herrmann in Wie~ 
in einem Aufsatz in der "N euen Freien Presse" vom 26. 1. 1869 einen 
ahnlichen Vorschlag wie Stephan gemacht hatte. Herrmanns und 
Stephans Vorschlage waren unabhangig voneinander. Herrmann wollte 
auf seinen Korrespondenzkarten nur 20 Worte Text auf der Riickseite 
zulassen, wahrend Stephan die ganze Riickseite zur Verfiigung stellen 
und gestempelte Vordrucke benutzen wollte. Die deutsche Post
verwaltung fiihrte die Postkarte durch Verordnung des Bundes
kanzlers vom 6. 6. 1870 erst am 1. 7. 1870 ein. Bis zum 1. 3. 1872 
hieB sie amtlich "Korrespondenzkarte". Seit dem 12. 10. 1871 
konnten Postkarten zu Drucksachen, seit 1. 1. 1872 zu PostvorschuB
sendungen (Postnachnahmen) benutzt werden. Am 1. 1. 1872 wurden 
Postkarten mit Antwort eingeflihrt, am 1. 7. 1872 Postkarten die 
von Privatpersonen auf eigne Rechnung hergesteUt waren zul Be
fOrderung zugelassen. Seit 1. 1. 1873 wurden Postkarlen mit 
eingedrucktem Freistempel von der Post verkauft. Wichtig flir die 
Einbiirgerung der Postkarten, die sich schon wahrend des Deutsch
Franzosischen Krieges (1870/1871) im Verkehr zwischen Feld und 
Heimat sehr beliebt gemacht hatten, war die Herabsetzung des 
Portos vom 1. 7. 1872 ab anf das halbe Briefporto ('/. Silbergroschen); 
bis dahin war fiir Briefe und Postkarten gleiches Porto erhoben 
worden. Seit 1. 12.1876 werden besondre Vordrucke zu Rohrpost
karten flir den Berliner Bezirk, seit 1. 10. 1878 solche zu WeJtpost
karten und seit 15. 7. 1879 solche zu Weltpostkarten mit Antwort 
ausgegeben. 

1m zwischenstaatlichen Verkehr und im innern Verkehr 
ausJandischer Postverwaltungen biirgerte sich die Postkarte nach 
1870 ebenfalls schnell ein. 1870 Einfiihrung im inneren Verkehr 
der Schweiz, von Luxemburg und GroBbritannien, 1871 in Belgien, 
den Niederlanden, Danemark, Finnland, 1872 in Schweden, Nor
wegen, RuBland, 1873 in den Vereinigten Staaten von Amerika, 
Frankreich, Serbien, Rumanien, Spanien, 1874 in Italien usw. 1m 
zwischenstaatlichen Verkehr wurde die Postkarte durch den Berner 
Postvereinsvertrag vom 1. 7. 1875 ab zugelassen. Der WPVertr 
vom 1. 6. 1878 erweiterte den Geltungsbereich tiber den groBten 
Teil der Lander der Erde. 

II. Recht. Postkarten werden gleieh den gewohn
lichen Briefsendungen (s. d.) auf Grund eines zwisehm 
Absender und Post abgesehlossenen Werkvertrags (Post
beforderungsvertrag) befordert. Nach deutschem und 
Weltpostrecht haftet die Post fUr Postkarten nicht. 
Der Absender kann sich eine Haftung durch "Ein
schreiben" sichern. 

III. Betrie b. Fiir den Postkartenverkehr gelten 
folgende Dienstvorschriften: 1. Postkarten miissen 
offe~ versandt werden und aus Steifpapier oder festem 
PapJer hergestellt sein. Ausdehnungen im innern und 
Weltpostverkehr mindestens 10: 7 em, hochstens 14,8 
zu 10,5 cm. GroBen bis 15,7: 10,7 em (im Weltpost
verkehx 15 : 10,5 em) sind vorlaufig nieht zu beanstan
den. Uber Riickseite und linken Teil der Vorderseite 
des Vordrucks kann der Absender verfiigen. Uberschrift 
"Postkarte" kann im inneren Verkehr fehlen, im Weltpost
verkehr nur bei den von der Privatindustrie hergestellten 
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~~nfachen Postkarten. Sonst ist im Weltpostverkehr die 
Uberschrift "Postkarte" in franzosischer Sprache oder 
-eine entsprechende Bezeichnung in einer andern Sprache 
vorgeschrieben. Postkarten werden mit und ohne Wert
stempel (fUr den Ortsverkehr nur ohne Wertstempel) 
ausgegeben. 2. Bilderschmuck und Aufklebungen auf 
den Postkarten sind im innern und im Weltpostverkehr 
zugelassen, wenn sie nicht die Eigenschaft der Postkarte 
als solche aufheben. 3. Postkarten, die den Bestimmungen 
nicht entsprechen, werden als Bride behandelt. 

Gebiihren. 
1. 1m inneren Verkehr: a) im Ortsverkehr (frei

gemacht) 3 Pf., b) im Fernverkehr (freigemacht) 5 Pf.; 
2. im Verkehr mit der Freien Stadt Danzig, mit Litauen, 

Memelgebiet, Luxemburg und Osterreich und im Grenz
verkehr (30 km) mit Belgien, Danemark, den Nieder
landen und der Schweiz 5 Pf.; 

3. im Weltpostverkehr mit andern Landern 15, mit 
Tachechoslowakei und Ungarn 10 eta. 

1m iibrigen vgl. PO nebst AB (ADA V, 1) und WPVertr 
mit VO (Weltposthandbuch). 

Schriftwesen: Hermann, Emanuel, Die Korrespondenzkarte. 
Halle (Saale) 1876; Kalckhoff, Die Erfindung der Postkarte und 
die Postkorrespondenzkarten der norddeutschen Bundespost. Hugo 
Krotzsch. Leipzig 1911; Statistik der Deutschen Reichs-Post- und 
Telegraphenverwaltung 1880 S. 78ft.; Archlv 1881 S. 353ff., 1894 
S.343, 1896 S. 674ff., 1911 S.674ff. Raabe. 

Postkarten mit Antwortkarte, d. h. Postkarten, denen 
eine fiir die Antwort bestimmte Postkarte angehangt ist, 
sind im inneren deutschen Verkehr seit 1. 1. 1872 ein
gefiihrt. 1m Auslandsverkehr haben die Postkarten mit 
Antwortkarte (mA) nur nach und nach Eingang gefun
den. Noch der PostkongreB in Lissabon (1885) lieB Post
karten mA nur in dem Sinne zu, daB Lander, die selbst 
keine Postkarten mA ausgaben, doch verpflichtet seien, 
die Antwortteile der aus andern Landern eingegangenen 
Postkarten mA als giiltig freigemacht anzuerkennen. 
Erst der PostkongreB in Wien (1891) lieB Postkarten mA 
ailgemein zu, so daB seitdem aile Vereinslander Post
karten mA auszugeben verpflichtet sind. - Die Post
karten mA miissen im WPVVerkehr sowohl auf dem ersten 
Teil (der Karte fiir den Hinweg) als auch auf dem zweiten 
Teil (der Karte fiir die Antwort) entsprechend bezeichnet 
sein; im inneren Verkehr geniigt es, daB die Antwortkarte 
als solche bezeichnet wird. Die Aufschriftseite des Ant
wortteils muB im inneren Verkehr und im WPVerkehr 
nach innen liegen. 1m WPVVerkehr ist die Freimachung 
des Antwortteils mit Postwertzeichen des Landes, das 
die Karte mA ausgegeben hat, nur giiltig, wenn beide 
Teile der Postkarte mA zusammenhangend aus dem 
Aufgabeland eingegangen sind und wenn der Antwortteil 
in dem Lande, nach dem er mit der Post gelangt ist, auf
geliefert und nach dem erwahnten Aufgabeland gerichtet 
wird. Sind diese Bedingungen nicht erfiillt, so wird der 
Antwortteil als nichtfrcigemachte Postkarte behandelt. 
Nach dem SchluBprotokoll zum WPVertr von Stock
holm ist jedem Lande das Recht vorbehalten, Postkarten 
mA im Verkehr mit einem andern Lande nicht zuzulassen, 
wenn der Unterschied in den Gebiihren beider Lander so 
groB ist, daB die Verwendung Boleher Karten zu einem 
MiBbraueh dureh die Postbenutzer AniaB geben kann. 

Postkassen. Zentralkasse: die Generalpostkasse 
(~. d.); Provinzialkasse: die Oberpo~~kassen; ort
hche Kassen: die Hauptkassen der VA; Betriebs
kassen: die Zweig-, Neben- und Hilfskassen der VA 
und die P Ag. Die Zweigkassen dienen dem Verkehr 
und den Benutze~n der ~?steinrichtungen, die Haupt
kassen nehmen bel den VA die Kassengeschafte in Ver
waltungsangelegenheiten wahr. Neben- und Hilfskassen 
werden z~r En~lastung der Zweigkassen eingeriehtet, 
und .~wa! Jene ~el dauerndem, diese bei vOriibergehendem 
Bedurfn~s. Tellhauptkassen konnen gebildet werden, 
wenn em Beamter die Geschafte einer Hauptkasse 
nieht erledigen kann. 

Handworterbuch des Postwesens. 

Rechnunglegende Kassen: die GPK und die 
OPK; jene legt Rechnung iiber die planmaBigen Ein
nahmen und Ausgaben der Hauptverwaltung (RPM), 
diese legen Reehnung iib.~r die planmaBigen Einnahmen 
und Ausgaben deX OPD. Uber das Ergebnis der Rechnung 
(ZuschuB oder UberschuB) rechnen die OPK mit der 
GPK ab; die Gesamtrechnung (s. d.) wird vom Rech
nungsbiiro des RPM aufgestellt. Unter AnschluB der 
Belege rechnen ab die Neben- und Hilfskassen sowie die 
P Ag mit der Zwcigkasse, der sie angegliedert sind, die 
Zweigkas~en mit der Hauptkas.~e des VA und die Haupt
kassen llllt der BezirksOPK. Uber die Abreehnung s. d. 

Samtliehe Postkassen sind an den Postaeheckverkehr 
(s. d.) angeschlossen. Postkassen, die ein Reichsbank
konto fiihren, heiBen Giropostkassen (s. d.). GPK und 
OPK arbeiten bargeldlos. Uber Postanweisungskassen s. d. 

Die Hauptkasse des Telegraphentechnischen Reichs
amts steht im Range den OPK gleich. 

In Bayern heiBen die OPK Rechnungsbiiros der 
OPD. Die Rechnungsergebnisse der OPD in Bayern 
werden vom Rechnungsbiiro der OPD in Miinchen 
zusammengestellt; nur dieses rechnet mit der GPK ab. 
Bei den P Ag werden unterstellte und nichtunterstellte 
unterschieden; die letzten rechnen mit dem Rechnungs-
biiro des Bezirks unmittelbar ab. Gebbe. 

Postkleingiirten- und -kleintierzuehtvereine sind inner
halb der Postbeamtenschaft auf Auregung der DRP seit 
Friihjahr 1920 entstanden, als die Schwierigkeiten in der 
Lebensmittelversorgung mit Riicksicht auf die Erhaltung 
der Arbeits- und Leistungsfahigkeit bessere Ernahrungs
verhaltnisse forderten. Die Bestrebungen der Vereine 
hat die DRP unter Einsteilung entsprechender Mittel in 
den Haushalt der Jahre 1920-1922, durch Bereitstellung 
vol!- ~ehrkraften und Lehrmitteln (Merkblatter), durch 
Belhllfen zur Beschaffung von Zuchttieren usw. gefor
dert. Die Vereine haben sich kraftig entwickelt. 1922 
waren mehr als 200 zur Forderung des Gartenbaus und 
der Kleintierzucht neugegriindete Vereine vorhanden mit 
mehr als 25 000 Angehorigen der DRP als Mitgliedern. 
Die Vereinigungen haben sich die Bezugsvermittlung von 
Gartengeraten, Diingemitteln, Samereien und Pflanzen 
und den AbschluB langfristiger Pachtvertrage von 
Gartenland, bisweilen auch die Hebung der Bienenzucht 
zur Aufgabe gestellt. 

Postkongresse und Postkonferenzen. Von besonderer 
Bedeutung sind folgende Postkongresse und Postkonfe
renzen: 

a) Die deutsche Postkonferenz in Dresden (1847), auf 
der 17 deutsche Postverwaltungen vertreten waren. 
Zweck u. a. Ausarbeitung der Bestimmungen fiir die 
Griindung eines deutschen Postvereins (Meyer-Herzog 
S.311); 

b) die Postkonferenzen des deutsch -osterreichischen 
Postvereins (s. d.); 

c) die Postkonferenz, die auf Anregung der Ver
einigten Staaten von Amerika 1863 in Paris stattfand, 
um iiber einheitliche Grundsatze zu beraten, die bei 
AbschluB von Postvertragen zwischen verschiedenen 
Landern einzuhalten sein mochten (Meyer-Herzog S. 4); 

d} der allgemeine PostkongreB in Bern 1874, der den 
Grundstein zum WPV (s. Weltpostverein) legte' 

e} die Weltpostkongresse und Weltpostkonierenzen 
(s. d.) des WPV. 

Postkongresse oder Postkonferenzen finden auch sonst 
vielfach statt, soweit engere Postvereine innerhalb des 
WPV bestehen oder gemeinsame Fragen zwischen einer 
Anzahl von Postverwaltungen zu erortern sind. Bei
spiele: Panamerikanischer PostkongreB (DVZ 1921 
S. 255 und 299, 1922 S. 183); Baltische Postkonferenz 
(DVZ 1921 S. 19). 

Postkonsumvereine. 
Mit Zustimmung des RPA sind 1873 und in den folgenden Jahren 

~ie Einlagen der 1872 gegriindeten Post-Spar- und VorschuBvereine 
(Jetzt Post-Spar- und Darlehnsvereine, B. d.) teilweise zum gemein
sarnen Bezuge von Wirtschaftsgegenstanden (Wasche, Wollwaren, 

30 
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Kleiderstoffen, Kaffee, Tabak und Lebensmitteln aller Art) fiir die 
Mitglieder verwandt worden. N ach dem Vorbild einiger fiir gleiche 
Zwecke bereits gegriindeter Vereine (in Berlin, Leipzig, StraJ3burg) 
bildeten sich danach an groJ3eren Orten, wo der gemeinsame Waren· 
vertrieb unter der Postbeamtenschaft sich lohnte, Postkonsumvereine. 
Sie verzinsten die von den Post·Spar· und Darlehnsvereinen fiir 
den Wareneinkauf entliehenen Geldmittel und zahlten fiir die in 
Postgebauden benutzten Raume der Postverwaltung Miete. Vber· 
schiisse aus dem Konsumgeschaft wurden am J ahresschlusse nach 
dem Anteil am Warenbezug unter die IlIitglieder verteilt, die ander· 
seits fiir Geschaftsverluste aufzukommen hatten. Die Geschafts· 
fiihrung war in der Regel einem GeschaftsausschuJ3 unter der Leitung 
des Post·Spar· und Darlehnsvereins iibertragen. Die Entwicklung 
der Postkonsumvereine (Berlin, Bromberg, Chemnitz, Dresden, 
Frankfurt a. 0., Hamburg, Koln, Leipzig und Liegnitz) ist durch 
die im Laufe der Zeit an vielen Orten gegriindeten, zum Teilleistungs· 
fahigeren Beamtenkonsumvereine und Warenbezugsgenossenschaften 
von Beamten behindert worden; der Gesamtumsatz der Vereine 
betrug 1894 (148000 Beamte usw.) 1,5 MiIlionen M, 1904 (217000 
Beamte usw.) 1,8 Millionen M und 1915 (310 000 Beamte usw.) 
4,1 Millionen M, was einem Umsatze von 10,8 und 13 M auf den 
Kopf gleichkam. Wahrend der allgemeinen Lebensmittelknappheit 
in den Kriegsjahren 1914 bis 1918 ist der Warenbezug und die Waren· 
verteilung auf die von der DRP eingesetzten Lebensmittelausschiisse 
und Lebensmittelbeschaffungsamter (s. Lebensmittelbeschaffungs· 
wesen) iibergegangen. 

Schriftwesen. Kleemann, Die Sozialpolitik der Reichs-Post· 
und Telegraphenverwaltung gegeniiber ihren Beamten, Unter· 
beamten und Arbeitern. Gustav Fischer, Jena 1914. 

Postkrankenkasse s. Krankenfiirsorge 

Postkreditbriefe sind Offentliche, von den PSchA bis zu 
einem Hochstbetrage auf den Namen einer Person 
ausgestellte Urkunden, auf die bei jeder deutschen 
P Anst vom Inhaber des Kreditbriefs Teilbetrage des 
eingezahlten Guthabens abgehoben werden konnen. Die 
Postkreditbriefe weisen den Kreditbriefen der GroB· 
banken und Reisegesellschaften gegeniiber - letztere 
lauten nur auf Bankplatze (groDe Orte), dienen in erster 
Linie Auslandsreisenden und sind teuer - folgende Vor
teile auf. Sie gestatten an kleine n Orten schnelle und 
billige Abhebung kleiner Barbetrage und niitzen da· 
durch besonders den inlandischen Geschafts· und 
Vergniigungsreisenden. 

Postkreditbriefe sind im deutschen Reichspostgebiet 
am 1. 5. 1914 eingefiihrt. 1m Ausland sind sie von der 
italienischen Postverwaltung seit 1. 1. 1873 unter dem 
Namen "Titoli postali di credito" zugelassen. In andern 
auslandischen Staaten wird die jederzeitige Bar· 
abhebung fester Summen bei beliebig!;n P Anst z. B. durch 
Postbons (s. d.) oder auch durch Ubertragbarkeit von 
Postanweisungen mit Indossament (s. Postanweisungen) 
ermoglicht. 

R e c h t. Der Postkreditbrief beruht auf einem Dienst· 
vertrag (§ 611 BGB) zwischen Kreditbriefkunden und 
DRP (Postkreditbriefvertrag). N ach diesem Vertrage ver· 
pflichtet sich die Post, dem Kreditbriefkunden bei Er· 
fiillung bestimmter Bedingungen und gegen Gebiihren· 
zahlung aus dem bei ihr eingezahlten Guthaben bis zu 
dessen Hohe Zahlungen in Teilbetragen durch jede 
deutsche P Anst zu leisten. 

Die Haftung der Post aus dem Kreditbriefvertrage 
regelt sich nach der PO. Es wird dem Kreditbriefkunden 
gehaftet: 1. fiir die auf Kreditbriefkonto gutgeschriebenen 
Betrage wie fiir Postanweisungen, d. h. in Hohe des aus· 
gezahlten Betrags; 2. fiir richtige Auszahlung an den 
wahren Glaubiger, soweit die falsche Auszahlung nicht 
durch Verlust oder miDbrauchliche Benutzung des Kredit· 
briefs entstanden ist. 

Betrie b. Postkreditbriefe werden von den PSchA 
auf aIle durch 100 teilbare Summen bis 5000 RM aus· 
gestellt und sind 6 Monate giiltig vom Tage der Aus· 
stellung an gerechnet. Bestellungen auf Postkreditbriefe 
nimmt jede P Anst entgegen. Der Besteller zahlt den 
Betrag, auf den der Postkreditbrief lauten soIl, mit Zahl· 
karte auf ein anzulegendes Kreditbriefkonto an das von 
ihm zu bestimmende PSchA ein. Eine Stammeinlage 
ist nicht erforderlich. Hat der Besteller ein Postscheck· 
konto, so kann er davon den Betrag des Postkreditbriefs 
auf das Kregitbriefkonto gebiihrenfrei iiberweisen. Zahl· 
karte und Uberweisung sind "Zur Gutschrift auf das 

Konto Kreditbrief (V or· und Zuname, Stand, 
Wohnort und Wohnung der Person, fiir die der Post· 
kreditbrief ausgefertigt werden soIl)" auszustellen. Auf 
dem Abschnitt der Zahlkarte sind Name und Wohnort 
des Einzahlers anzugeben. Der Postkreditbrief wird der 
als Inhaber bezeichneten Person gebiihrenfrei gesandt. 
SoIl er unter einer andern Anschrift versandt werden, 
als in der Zahlkarte angegeben ist, so muD dies auf dem 
Zahlkartenabschnitt beantragt werden. 

Der Inhaber kann Betrage seines Guthabens gegen 
Vorlegung des Postkreditbriefs und des im Kreditbrief 
angegebenen Ausweises (mit Lichtbild und eigenhandiger 
Unterschrift) bei jeder PAnst des Deutschen Reichs 
wahrend der Schalterdienststunden abheben. Dieser 
Anspruch ist nicht iibertragbar. Die Teilbetrage miissen 
durch 100 teilbar sein. Mehr als 500 RM darf der Inhaber 
an einem Tage nicht abheben. Uber den abzuhebenden 
Betrag stellt er eine Empfangsbescheinigung auf einem 
der im Postkreditbrief enthaltenen Vordrucke aus, den 
der Auszahlungsbeamte bei der Zahlungsleistung aus 
dem Hefte lostrennt. Die Vordrucke diirfen handschrift
lich nur mit Tinte ausgefiillt werden. Der Inhaber mull 
zum eigenen Nutzen den Postkreditbrief getrennt vom 
Ausweis sorgfaltig aufbewahren. 

1st nach Ablauf der sechsmonatigen Giiltigkeitsdauer 
des Postkreditbriefs noch ein Restguthaben verblieben. 
so schreibt das PSchA es auf Antrag dem Postscheck· 
konto des Kreditbriefinhabers wieder gut oder zahlt es 
durch seine Zahlstelle oder durch Zahlungsanweisung, 
bar zuriick. Dem Antrag ist der Postkreditbrief mit den 
iibriggebliebenen Empfangsscheinvordrucken beizufiigen. 

Gebiihren (vom Besteller bei der Bestellung zu zah. 
len): 1. fiir die Einzahlung auf Kreditbriefkonto mit 
Zahlkarte die Zahlkartengebiihr; 2. eine Auszahlungs. 
gebiihr entsprechend dem Kreditbriefbetrag (Einzel. 
auszahlungen sind gebiihrenfrei); 3. der Preis fiir das: 
Kreditbriefheft. 

Schriftwesen. Trimborn, Das Postscheckgesetz yom 26.3.1914 
nebst der Postscheckordnung yom 22. 5. 1914. K. Heymann, Koln 
1914; Scholz S. 143ff.; Niggl S. 288ff.; Recht und Wirtschaft 1914 
S.160ff. Raabe. 

Postkurswesen. Hierunter ist die Einrichtung und 
Benutzung von BefOrderungsgelegenheiten flir Post
sendungen und Reisende zu verstehen. Es kommen in 
Betracht: 

1. BefOrderung von Postsendungen mit der Eisenbahn. 
2. Beforderung von Postsendungen und Postreisenden 

auf gewohnlicher StraDe (bespannte Personenposten und 
Kraftwagen ), 

3. Herstellung regelmiiBiger Postverbindungen durch 
fahrende Landbrieftrager (Landpostfahrten), 

4. Herstellung regelmaBiger Postverbindungen durch 
Landbrieftriiger zu Full, 

5. Beforderung von Postsendungen mit Privatfuhr
werk, 

6. BefOrderung von Postsendungen mit Schiffen, 
7. BefOrderung von Postsendungen mit Flugzeugen 

und Luftschiffen. 
Postlagerkarten sind 1910 eingeflihrt worden. Ihre 

wirtschaftliche Bedeutung beruht darin, daB sie ge
wohnliche postlagernde, ohne personliche Aufschrift ein· 
gehende Briefsendungen, sog. "Chiffrebriefe" (s. d.), bei 
denen es sich haufig um wichtige Angelegenheiten der 
Empfanger handelt (Beantwortung von Stellengesuchen 
usw.), vor der Abholung durch Unbefugte schiitzen. 
Die Postlagerkarten sind nur fiir den innerdeutschen 
Verkehr bestimmt. 

Die Karten berechtigen zum Empfang gewohnlicher Brief
sendungen, die ohne personliche Aufschrift eingehen und die Be
zeichnung "Postlagerkarte" Bowie die in der Karte angegebene 
Nummer tragen. Die P Anst stellen Postlagerkarten auf Antrag an 
jedermann gegen eine Schreibgebiihr aus, ohne einen Ausweis iiber 
die Person des Antragstellers zu fordern. Giiltigkeitsdauer ein Monat, 
Verlangerung oder Ausstellung bis zur Dauer eines J ahres zulassig 
gegen Zahlung der Schreibgebiihr fiir jeden Monat der Giiltigkeit. 

Schriftwesen. Archiv 1910 S.459; DVZ 1910 S.149. 
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Postlagernde Sendungen (s. auch Postlagerkarten) 
werden bei der P.Anst am Bestimmungsort zur Abholung 
durch den Empfiinger auf bestimmte Zeit bereit gehalten 
und miissen zu diesem Zweck mit dem Vermerk "Post
lagernd" bezeichnet werden. Sendungen, fUr die die 
Post Gewahr leistet, miissen eine personliche Anschrift 
tragen, bei andern Sendungen diirfen - aber nur im 
Inlandsverkehr und im Verkehr mit Freie Stadt Danzig -
statt des Namens des Empfangers Buchstaben, Ziffern, 
einzelne Worter oder kurze Satze als Aufschrift an
gegeben werden. 

Geschichte. Die "Poste restante-Sendungen" sind zuerst im 
Tax-Regulativ von 1824 genannt. In den ersten preuJ.lischen PO 
von 1712 und 1782 sind sie nicht erw1ihnt. Die Anwendung des 
Vermerks "poste restante" war indes zur Zeit der Giiltigkeit die~er 
PO ohne wesentliche Bedeutung, denn Postsendungen - Briefe, 
Geldbriefe, Pakete -, zu deren Empfangnahme sich niemand meldete 
oder deren Emptanger "trotz angewandter Bemiihung" nicht er
mittelt wurden, verblieben ohnehin 3' /2 Monate am Bestimmungsorte. 
Sie muBten 14 'rage nach dem Eingang in eine Karte eingetragen 
werden, die 3 Monate lang im Posthause auszubangen hatte. Das 
Aushangverfahren fiel spater weg. Die dreimonatige Aufbewahrungs
frist fiir poste restante-Sendungen hat bis zum Jahre 1874 bestanden, 
sie wurde dann auf 2 Monate gekiirzt, betrug vom 1. 11. 1878 an 
1 Monat und wurde mit Wirkung vom 1. 10. 1917 auf 14 Tage vom 
Tage nach dem Eintreffen festgesetzt. Seit 1874 (PO vom 18. 12.1874) 
ist statt "poste restante" die Bezeichnung "postlagernd" eingefiihrt. 
Fiir postlagernde VorschuB- (jetzt Nachnahme-) Sendungen betrug 
die Aufbewahrungsfrist von 1854-1874 14 Tage, seitdem beIauft 
sie sich auf 7 Tage vom Tage nach dem Eintreffen. Vom 6.5.1920 
bis 30. 11. 1923 wurde als Entgeld fiir die besondere Miihewaltung 
bei der Ausgabe fiir jede postlagernde Sendung ein Zuschlag zur Be
forderungsgebiihr erhoben. Die Aush1indigung postlagernder Sen
dungen auBerhalb der 8chalterstunden unterlag vom 1. 1.1922 
bis 30. 11. 1923 ebenfalls einer Sondergebiihr, die auch bei vergeb
licher Nachfrage zu entrichten war. 

Seit 1. 4. 1910 konnen postlagernde Sendungen auch auf Grund 
einer Postlagerkarte (s. d.) abgeholt werden. 

Seit Dezember 1918 besteht die Bestimmung, wonach Personen 
unter 16 Jahren bei der Abholung postlagernder Sendungen nach
zuweisen haben, daB ihre Eltern oder Erziehungsberechtigten mit 
der Abholung einverstanden sind. 

Recht. 1m Gegensatze zu der regelmaBigen Abholung 
(s. d.), bei der eine Haftung der Post fiir die richtige 
Aushandigung der Postsendungen auf Grund des § 48 
PG ausgeschlossen ist, ist die DRP fiir die Aushiindigung 
postlagernder Sendungen haftbar, soweit eine Verpflich
tung zur Ersatzleistung nach den Bestimmungen des 
PG iiberhaupt in Frage kommt. Dies hat zur Folge, daB 
postlagernde, der Raftung unterliegende Sendungen nur 
mit der personlichen Anschrift des Empfangers zugelassen 
werden, und daB dieser sich bei der Abholung iiber seine 
Person auszuweisen hat. Der Empfanger muB die Sen
dungen daher im allgemeinen selbst in Empfang nehmen. 
Ein Postbevollmachtigter (s. Vollmacht) kann post
lagernde Sendungen nur dann abholen, wenn die VoIl
macht ihn hierzu fiir befugt erkIart. Das Recht, eine Sen
dung als "postlagernd" zu bezeichnen, steht nicht ledig
lich dem Absender zu; auch der Empfanger oder sein 
Vertreter konnen nachtraglich die Postlagerbehandlung 
vorschreiben. Ferner kann die vom Absender vor
geschriebene Lagerbehandlung vom Empfanger auf
gehoben und die Aushiindigung im Wege der Zustellung 
verlangt werden. Die im Inlandsverkehr und im Ver
kehr mit Freie Stadt Danzig nur mit Buchstaben, 
Ziffern usw. versehenen Sendungen miissen in diesem 
FaIle mit der personlichen Anschrift des Empfangers 
versehen werden, wodurch sie die Eigenschaft neuer Ver
sendungsgegenstande erhalten und von neuem gebiihren
pflichtig werden. Nachsendungsantrage fiir postlagernde 
Sendungen sind nur 4 Wochen giiltig und miissen ge
gebenenfalls vor Ablauf dieser Frist erneuert werden. 

Wirtschaft. Die Einrichtungder Postlagersendungen 
dient in erster Linie den Zwecken der Geschafts- und 
sonstigen Reisenden (Markt- und Messebesucher, Hau
sierer, Vergniigungsreisenden usw.), denen sie die Mog
lichkeit gibt, Postsendungen an beliebigen, auf der Reise 
beriihrten Postorten in Empfang zu nehmen. AuBerdem 
wird das Lagerverfahren haufig bei Anbietungen, bei 
Einleitung von Kauf- und Vermittlungsgeschiiften usw. 
benutzt, wenn es den Beteiligten darauf ankommt, ihre 

Namen vorerst nicht zu nennen. Da die Einrichtung 
vielfach als Deckmantel fiir unlautere Geschiifte und 
Beziehungen ausgenutzt wird, hat es nicht an Anregungen 
gefehlt, die Einrichtung aufzuheben oder wenigstens 
dahin zu beschranken, daB die sogenannten Chiffrebriefe 
(s. d.) ausgeschlossen werden. Es hat sich aber gezeigt, 
daB der Postlagerverkehr fiir die Geschiiftswelt auBer
ordentlich wertvoll und in den jetzigen Formen unent
behrlich ist. 

Betrie b. Postsendungen - ausgenommen Briefe mit 
Zustellungsurkunde, Postauftrage und Packchen - mit 
dem Vermerk "postlagernd" werden bei der Bestim
mungsP Anst aufbewahrt, gew6hnliche Briefsendungen 
und Pakete ohne Nachnahme auch bei den Posthilf
stellen (s. d.), wenn sie nach dem Orte selbst gerichtet 
sind. Der Empfanger hat sich bei der Abholung auf 
Erfordern auszuweisen; dies m uB geschehen, wenn der 
Raftpflicht unterliegende Sendungen abgeholt werden, 
sofern nicht der Abfordernde dem Postausgabebeamten 
bekannt ist. Der Abfordernde kann sich iiber seine Per
son ausweisen entweder durch einen Biirgen, der dem 
Ausgabebeamten bekannt sein und dessen Vertrauens
wiirdigkeit und Zahlungsfahigkeit auBer Zweifel stehen 
muB, oder durch Vorlegung von Ausweispapieren (s. d.). 
Ob auBer den vollgiiltigen Ausweispapieren noch andre 
behordliche Papiere ausreichen, ist von Fall zu Fall 
zu entscheiden und unterliegt dem Ermessen des Aus
gabebeamten, der die Verantwortung zu tragen hat. 
Gewohnliche Briefsendungen werden in der Regel ohne 
Ausweis verabfolgt, doch kann ein solcher verlangt 
werden; Sendungen mit der Aufschrift "Postlagerkarte 
Nr .... " wer<;len jedoch nur gegen Vorzeigung der Lager
karte mit der entsprechenden Nummer ausgehandigt. 
Postlagernde Sendungen werden wahrend der Post
schalterstunden ausgehandigt und, wenn Gelegenheit 
und Bedarf vorhanden ist, auch zu andern Zeiten, u. U. 
auch wahrend der Nacht; z. B. auf verkehrsreichen Bahn
hOfen. 

Die A ufbewahrungsfrist fUr postlagernde Sen
dungen betragt, wenn der Inhalt aus lebenden Tieren 
(s. Sendungen mit lebenden Tieren) besteht, 2 mal 
24 Stunden nach dem Eintreffen, bei Nachnahmesendun
gen 7 Tage, sonst 14 Tage, vom Tage nach dem Ein
treffen gerechnet. Abweichend hiervon werden Lager
sendungen an Seeleute in Hafenorten, ferner postlagernde 
gewohnliche und eingeschriebene Briefsendungen, Post
anweisungen und Wertbriefe, Wertkastchen und Pakete 
yom Ausland 1 Monat aufbewahrt. Auf Antrag des Ab
senders konnen die Lagerfristen abgekiirzt werden. Post
lagernde Pakete unterliegen der Paketlagergebiihr (s. Ab
ho~p.ng). 

Uber die Behandlung der postlagernden Sendungen 
nach Ablauf der Fristen s. Unzustellbare Postsendungen. 
1m FaIle der Nachsendung von Postlagersendungen be
ginnt am neuen Bestimmungsort eine neue Lagerfrist, 
die yom Tage nach dem Eintreffen rechnet. 

1m iibrigen vgl. PO (ADA V, 1) § 40 nebst AB. 
Schriftwesen. Scholz S.47. Krause. 
Post-Landboten-Anstalt = Landzustelldienst. S.Zustell-

dienst (Landzustellung) 
Postleitbehelfe dienen als Unterlagen fiir die Verteilung 

der Brief- und Paketsendungen nach Eisenbahn- usw. 
Strecken, zur Feststellung, wie die Ziige usw. zu Post
zwecken benutzt werden, als Nachschlagewerke und als 
Lehr- oder Lernmittel zur Ausbildung der Beamten in 
der Posterdkunde. 

Am gebrauchlichsten sind: 
1. die PostleitheHe. Sie sind 1881 entstanden und 

aus den 1875 zum erstenmal erschienenen 13 sog. "Grup
pen" hervorgegangen, die unabhangig von der Einrich
tung des Reichskursbuchs (s. d.) als Hilfsbiicher iiber 
Eisenbahn- und Postverbindungen dienten. Sie er
scheinen in drei Teilen (6stliches, mittleres und nord-

30* 
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westliches, siidliches Deutschland) zweimal jahrlich nach 
EinfUhrung neuer Sommer- und Winterfahrplane. Ihre 
Einrichtung schlieBt sich eng an die des Reichskursbuchs 
an. Zur Darstellung der Eisenbahnfahrplane werden 
Abziige des Reichskursbuchs verwandt, in denen durch 
rot eingedruckte Zeichen das Bahn- oder OrtsPA, dem 
der Postbetrieb auf der Eisenbahnstrecke unterstelIt 
ist, angegeben und die Art der Postbenutzung der Ziige 
kenntlich gemacht wird. Auf die Eisenbahnfahrplane 
folgen die Dampfschiffverbindungen, die Fahrplane der 
Klein- und StraBenbahnen, die Kraftfahrlinien der DRP 
und die Postkurse (pferdepersonenposten, Giiterposten, 
Botenposten usw.). Diese Postkurse sind nach "Leit
gebieten" geordnet. Mehrere benachbarte Leitgebieet 
bilden eine "Gruppe". Die Gruppen und Leitgebiete 
sind von Nordosten nach Siidwesten fortschreitend mit 
den groBen und kleinen Buchstaben des Abc bezeichnet 
(Aa, Bb usw.). Unter diesen Buchstaben werden die im 
Leitgebiet verkehrenden Posten mit laufenden Ziffern 
aufgefiihrt. In den Eisf\nbahnfahrplanen sind neben den 
HaltesteIlen, von denen Posten abgehen, die Leitgebiete 
mit den zugehorigen Num~~rn in rot angegeben. 

Jedem Leitheft ist eine Ubersichtskarte iiber die in 
ihm behandelten Eisenbahnstrecken vorgeheftet. 

Yom Sommer 1926 an werden die Kraftfahrlinien in 
einem besonderen Hefte zusammengestellt werden und 
dann nicht mehr in den Postleitheften erscheinen. 

2. Verzeichnis der Kartenschliisse mit aus
landischen Postanstalten (Beiheft zu den Postleit
heften). Das Verzeichnis enthalt eine Weltkarte mit ein
gezeichneten deutschen und fremden Dampfschifflinien, 
auf einer Reihe von Blattern die Karten Deutschlands, 
der europaischen Lander mit eingezeichneten Eisenbahn
und Dampfschifflinien, eine Karte der Dampfschiff
verbindungen im mittellandischen Meer und eine Luft
verkehrskarte. Dann folgen in 4 Abteilungen • 

A. Kartenschliisse nach fremden Postanstalten inner
halb Europas, 

B. Kartenschliisse nach fremden Postanstalten auBer
halb Europas, 

C. Kartenschliisse von fremden Postanstalten inner
halb Europas, 

D. Kartenschliisse von fremden Postanstalten auBer
halb Europas. 

3. Verzeichnis der geschlossenen Packerei
wagen (Sackwagen). Es ist wichtig fiir die Leitung der 
Pakete. Friiher bildete es einen Anhang zu den 3 Leit
heften, erscheint jetzt aber aus ZweckmaBigkeitsgriinden 
als besonderes Heft. 

4. Die Postlei tkarte n. Sie erscheinen seit 1886 und 
stellen in 12 Blattern (MaBstab 1 : 450000) das Reichs
postgebiet dar, sind getreue Auszuge aus der Post- und 
Eisenbahnkarte des Deutschen Reichs (s. unter 15) und 
verzeichnen aIle Eisenbahnen, Postkurse, Bahnhofs
beforderungen, aIle Postorte bis hinunter zu den P Ag, 
die Entfernungen zwischen ihnen sowie die Leitbuch
staben der Postleithefte. Die Karten erscheinen einmal 
jahrlich im Mai. 

5. Das Ortsverzeichnis (Verzeichnis der Post
anstalten, Eisenbahn-, Kraftwagen-, Luftverkehr- und 
Dampfschiffstationen in Deutschland und der wichtigeren 
Orte im Auslande). Es erscheint seit 1885, wird der 
Sommerausgabe der Leithefte beigegeben und enthaIt 
auBer den in der Buchaufschrift vermerkten Angaben 
ein Verzeichnis der im inneren Postbetriebe zugelassenen 
Abkiirzungen, der Orte mit mehreren durch Zahlen 
unterschiedenen P Anst, der BP A !¥,it Angabe der ihnen 
zugeteilten Bahnstrecken und eine Ubersicht der weniger 
bekannten zusatzlichen Bezeichnungen fur P Anst. 

Die Kraftfahrstationen werden yom Sommer 1926 an 
nicht mehr im Ortsverzeichnis, sondern in dem unter 1. 

-genannten besonderen Heft aufgefUhrt werden. 

Beabsichtigt ist ferner die Herausgabe eines "Ver
zeichnisses der gleich und ahnlich lautenden 
Postorte" (fUr den Dienstgebrauch). 

Die unter 1-5 aufgezahlten Werke werden in der 
Kursbuchstelle des RPM bearbeitet und in der Reichs
druckerei hergestellt. 

Die Leithefte, Leitkarten und das Ortsverzeichnis 
konnen fUr den Eigengebrauch durch AngehOrige der 
DRP zu einem maBigen Preis auf dem Dienstwege 
bezogen werden. In geeigneten Fallen werden die Leit
hefte (nicht die Leitkarten) auch Privatpersonen uber
lassen (Antrage an die Vorsteher der PAnst). Das Orts
verzeichnis ist aIlgemein zum Verkauf gestellt. 

6. Die Abfertigungsiibersichten. Sie werden 
handschriftlich nach einem vorgeschriebenen Muster 
durch die PAnst angefertigt und Bollen genauen Auf
schluB iiber die Betrie.bseinzelheiten geben, z. B. dariiber, 
welche Bunde mit Briefsendungen fUr jede Beforderungs
gelegenheit (Eisenbahnzug mit und ohne Bahnpost, 
Landpostfahrt, Botenpost usw.) anzulegen, welche 
Sendungen in diese Bunde aufzunehmen, wie die nicht 
eiligen Drucksachen zu behandeln sind und dergl. mehr. 
Sie Bollen auch ein Verzeichnis der Paketzustellamter der 
Orte enthalten, wohin Paketkarten nicht in die gewohn
lichen Ortsbun,~e (s. Briefabfertigung) aufgenommen wer
den durfen. Ahnlich sind die Abfertigungsubersichten 
der Bahnposten eingerichtet. Als Beiheft ist ihnen der 
zweite Teil der Geschaftsordnung (s. d.) des BPA bei
gegeben, der durch Angaben iiber die Besetzung der Bahn
posten, die Verteilung der Arbeiten, das Verhalten bei 
auBergewohnlichen Vorkommnissen usw. erganzt wird. 

In der Regel werden die Abfertigungsiibersichten in 
Buchform angelegt. Es kann aber oft zweckmaBig sein, 
sie in Form einer Kartei oder eines Lose-Blatt-Buches zu 
fuhren. Die Aufzeichnungder Orte und Strecken kann 
auch duich farbige Handzeichnungen ersetzt werden. In 
diesen Zeichnungen brauchen die Eisenbahnstrecken nicht 
in ihrem natiirlichen Verlauf mit allen Kriimmungen 
angegeben zu werden, sondern es geniigen gerade Striche 
zwischen den Hauptorten. Die Karte wird dadurch 
iibersichtlicher, und ihr Bild pragt sich dem Gedachtnis 
leichter ein. 

7. Die Leitiibersicht fiir Briefsendungen nach 
~.uBereuropaischen Landern, verbunden mit einer 
Ubersicht iiber die Schiffsverbindungen von qeutschen 
Hafen fur Pakete nach dem Ausland und einer Ubersicht 
uber die Luftposten nach dem Auslande. Sie wird im 
Kursbfiro des RPM bearbeitet, erscheint monatlich ein
mal und enthalt im ersten Teil ein ffir den Ausgabe
monat gultiges Verzeichnis der LeitPAnst, Postschlusse 
und letzten Absendungsgelegenheiten fur Briefsendungen 
nach jedem auBereuropaischen Lande. Daneben sind 
die Abgangshafen, Abgangstage, Reederei und Namen 
4.er zur PostbefOrderung benutzten Schiffe sowie die 
Uberfahrtsdauer bis zum ebenfalls bezeichneten Lan
dungshafen angegeben. 

Ahnlich ist der Abschnitt "Schiffsverbindungen von 
deutschen Hafen fUr Pakete nach dem Ausland" ein
gerichtet. Er enthalt bei jedem Land auch die deutsche 
GrenzausgangsPAnst, auf welche die Auslandspakete 
zu lei ten sind. 

Die Abteilung "Luftpostverkehr" enthalt die Flug
plane der von Deutschland nach dem Auslande reichen
den und einiger wichtiger auBerdeutschen Luftpostlinien, 
wegen deren Mitbenutzung die DRP besondere Verab
redungen mit den fremden Verwaltungen getroffen hat. 
AuBerdem sind die zur Beforderung zugelassenen Gegen
stande, die neben den gewohnlichen Postgebuhren zu 
entrichtenden Flugzuschlage und die den AnschluB an 
diese Luftpostlinien vermittelnden Postverbindungen 
aufgefuhrt. 

8. Die 15 Ortschaftsverzeichnisse. Bearbeitet 
durch die OPD. Sie sind zum Dienstgebrauch bestimmt, 
meist fUr mehrere Provinzen usw. zusammengestellt und 
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dienen zur Ermittlung der ZustellPAnst fUr solche kleine· 
ren Landorte, wo es keine P Anst gibt. 

Die Ortschaftsverzeichnisse sind zum erstenmal in 
den Jahren 1864-1866 in zwei Biinden erschienen (be. 
arbeitet im GPA). 

Neben diesen Biichern und Karten werden bei groBern 
Dienststellen noch folgende Hilfsmittel benutzt: 

9. Ritters geographisch.statistisches Lexikon. 
Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und 
Wien. Neueste (5.) Auflage 1910 erschienen. 2 Biinde. 
Enthiilt (infolge der politischen Ereignisse z. T. iiber· 
holte) Angaben iiber die Erdteile, Liinder, Meere, Hafen, 
Seen, Fliisse, Inseln, Gebirge, Staaten, Flecken, Dorfer, 
Biider, Kaniile, Eisenbahnen, Post· und Telegraphen. 
iimter. 

10. Stollbergs Ortsbuch fiir das Deutsche 
Reich. Verlag Otto Stollberg & Co., Berlin 1926. 1st 
den neuen Verhiiltnissen angepaBt. 

II. Verzeichnis der Postorte auBerhalb 
De u t s chI and s. Amtliches Nachschlagewerk, erschienen 
1889, daher z. T. veraltet. Es enthiilt die Namen aller 
Postorte auBerhalb Deutschlands sowie die wichtigeren 
Verkehrsorte in den Liindern, die kein staatlich geord. 
netes Postwesen besitzen. Neuausgabe ist nicht beab· 
sichtigt. 

12. Dictionnaire des bureaux de poste. Heraus· 
gegeben vom Internationalen Bureau des Weltpost. 
vereins in Bern im Jahre 1909 (daher z. T. veraltet). 
Enthiilt die Namen aller Postorte in den zum Weltpost. 
verein gehorendenLiindern. Neuausgabe wird vorbereitet. 

13. Verzeichnisse der StraBe n und Plii tze (post. 
amtliche StraBenverzeichnisse) von Augsburg, Barmen, 
Berlin, Bremen, Breslau, Dresden, Diisseldorf, Essen, 
Frankfurt (Main), Halle (Saale), Hamburg, Hannover 
nebst Vororten, Kiel, Koln nebst Vororten, Leipzig, Magde. 
burg, Mannheim, Miinchen, Niirnberg, Stettin, Stutt· 
gart. Bearbeitet von den OPD. Die Verzeichnisse sind zu 
bestimmten Preisen von bestimmten P A zu beziehen. 
(Amtsblatt Nr. 253 von 1926, Amtsblatt des RPM S. 273). 

14. Leit· und Beklebeliste fiir Pakete nach 
de m A uslande. Wird von den OPD zum Dienst· 
gebrauch aufgestellt und enthiilt eine Zusammenstellung 
der fremden Liinder mit Angabe der GrenzausgangsP Anst, 
auf die die Postpakete und Postfrachtstiicke zu leiten 
sind. 

15. Post· und Eisenbahnkarte des Deutschen 
Reichs. Bearbeitet im Kursbiiro des RPM; MaBstab 
1 : 450 000. Erste Ausgabe 1886 unter dem Namen "Post· 
und Eisenbahnkarte vom Deutschen Reich", letzte Aus· 
gabe 1906 im Gea·Verlag (G. m. b. H.) in Berlin W 35 
erschienen. 

Vorgangerinnen dieser Karte sind: 
a) die "Generalkarte von den siimtlichen PreuBischen 

Staaten, welche zugleich als Postkarten durch die Liinder 
der PreuBischen Monarchie und durch ganz Deutschland 
dienen." MaBstab nicht angegeben. Erschienen in 
16 Blattern im Jahre 1802; 

b) die "Postkarte von dem PreuBischen Staat in 
6 Blattern, herausgegeben vom Coursbureau des Ge· 
neral·Postamts im Jahre 1829"; MaBstab etwa I: 730 000 
Das Gradnetz der Karte ist ungenau, daher treffen auch 
die Entfernungsangaben nicht ganz zu; 

c) die 1845 ebenfalls vom Kursbiiro herausgegebene 
"Postkarte von dem PreuBischen Staate und den an· 
grenzenden Liindern" in 9 Blattern; MaBstab I : 800000; 

d) die in den Jahren 1872-1876 im Kursbiiro be· 
arbeitete "Post· und Eisenbahnkarte von dem Deutschen 
Reiche" in 12 Blattern; MaBstab I : 600000. Die 12 
Bliitter dienten gleichzeitig als "Postleitheftkarten". 

16. Karte des Weltverkehrs. Bearbeitet im Kurs· 
biiro des RPM; MaBstab 1 : 47 000000, GroBe 95 x60 em, 
Fiinffarbendrlick, Gea·Verlag. Juni 1925 erschienen. 

Ihre ebenfalls im Kursbiiro bearbeiteten Vorgange. 
rinnen sind: 

a) die 1873 erschienene "Ubersichtskarte der bedeuten. 
deren, zu Postzwecken benutzten Dampfschifflinien". 
Zweite Ausgabe 1875. MaBsta~ nicht angegeben; 

b) die 1879 herausgegebene "Ubersichtskarte der iiber. 
seeischen Postdampfschifflinien im Weltpostverkehr". 
Spiitere Ausgaben 1881, 1883, 1886, 1889. MaBstab nicht 
angegeben. Bis 1886 waren die Dampferlinien auf dem 
Rande der Karte vermerkt, dann wurden sie in ein be· 
sonderes Heft iibernommen; 

c) die 1892 erschienene "Ubersichtskarte der Post· 
dampfschifflinien im Weltpostverkehr". Letzte Aus· 
gabe 1907. MaBstab 1 : 47000000. In einem besonderen 
Heft waren die Postdampfschifflinien mit den Entfernun· 
gen in Seemeilen und der BefOrderungsdauer aufgefiihrt. 

17. Postunterrichtskarte. Herausgegeben 1925 
von Oberpostinspektor Pfuhl in Frankfurt (Oder). Die 
aus 3 Bliittern (ostliches, nordwestliches, siidliches 
Deutschland) bestehende Karte, MaBstab 1 : 1000000, 
GroBe 63 X 76 em, verzeichnet die Haupteisenbahnen 
in Doppellinien, die Nebenbahnen in einfachen Linien, die 
Landesteile und dergl., die als zusiitzliche Bezeichnungen 
im Ortsverzeichnis vorkommen, in roter, die Fliisse in 
blauer und die Gebirgsbezeichnungen in grauer Farbe. 
Sie wird den Dienststeilen nach Bedarf als Unterrichts· 
mittel amtlich geliefert. 

In Bayern und Wiirttemberg werden auBerdem 
noch besondere Leitbehelfe gebraucht, und zwar 

1. in Bayern 
a) die Post· K urs· Karte von Bayern rechts des 

Rheins (4 Blatter von je 109x88 em [alte Ausgabe] und 
je 88 X 70 cm [neue Ausgabe ]). Sie ist vor dem Kriege 
regelmaBig zweimal zu Beginn des Sommer. und Winter· 
fahrplans, nach dem Kriege der hohen Kosten wegen 
unregelmaBig herausgegeben worden. Letzte Ausgabe: 
Winterfahrordnung 1922/1923. Bearbeitet im Verkehrs· 
amt der Abt. VI (Miinchen) des RPM. 

Auf der Post·Kurs·Karte sind aile Eisenbahnlinien 
und die von der Post benutzten Ziige, aIle Postorte, 
Kraftfahrlinien und Postkurse Bayerns r. d. Rh. an· 
gegeben. Da neben den Verkehrszeiten der Ziige auch die 
Art ihrer Benutzung und der Postaustausch mit jeder 
Haltestelle verzeichnet ist, stellt die Karte eine gliick
liche Vereinigung von Postleitkarte und Postleitheft 
dar. Sie ist wegen ihrer iibersichtlichen Darstellung ein 
beliebtes Lern· und Leitmittel. 

Die Karte erscheint seit 1867. Neuausgabe in Vor· 
bereitung. 

b) Die Postverkehrskarte von Bayern r. d. Rh. 
GroBe 86 X 91 cm. Herausgegeben vom Verkehrsamt 
der Abt. VI (Miinchen) des RPM. 1st im Januar 1919 
zuerst erschienen und stellt eine vergroBerte Ausgabe der 
Postleitkarte 11 unter Einbeziehung des gesamten. 
Bayerns r. d. Rh. und der angrenzenden Gebiete dar. 
Letzte Ausgabe I. 4. 1924. 

c) Karte der Eisenbahn· Postkurse in Bayem 
r. d. Rh. GroBe 90 X 75 em. 1st eine verkleinerte Aus· 
gabe der Post·Kurs·Karte und enthalt nur die Haupt· 
eisenbahnlinien und ihre Knotenpunkte, die Verkehrs· 
zeiten der Ziige und die Art ihrer Benutzung. Erscheint 
zu Beginn jedes neuen Fahrplanabschnitts. 

d) Das Postlexikon fiir das Konigreich Bayern. 
Herausgegeben von der Generaldirektion der Kgl. 
Bayerischen Posten und Telegraphen. Es enthiilt aIle 
Ortschaften Bayerns mit Angabe der ZustellP Anst, der 
Gemeinde, des Bezirksamts und Amtsgerichts sowie ein 
Verzeichnis der bayerischen Amtsgerichte und der un· 
mittelbaren Stadte. Letzte Ausgabe 1905, zu der fort· 
laufend Berichtigungen erschienen sind. Neuausgabe 
unter dem Namen "Ortsverzeichnis von Bayern" ist im 
Herbst 1925 erschienen. Bearbeitet vom Verkehrsamt 
der Aht. VI (MUnchen) des RPM. In dem Buch sind 
47-48000 Namen von Orten enthalten mit ihrer orts· 
kundlichen Bezeichnung, der Angabe des Regierungs. 
bezirks, der ZusteilPAnst, der Gemeinde und des Amts· 
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gerichts. Die unmittelbaren Stadte sind vor dem Orts
verzeichnis besonders aufgefiihrt, die Orte des Koburger 
Gebiets neu aufgenommen, die Orte des zur Zeit zum 
Saargebiet gehorenden Teiles der Rheinpfalz besonders 
gekennzeichnet. 

Das Ortsverzeichnis ist kauflich. 
e) Das Postleitheft fiir Bayern r. d. Rh. Einmalige 

Ausgabe, Stand, yom Januar 1919. Es ist ein Verzeichnis 
der Postorte Bayerns r. d. Rh. mit Angabe ihrer Lage in 
der Postverkehrskarte (durch Anfiihrung der mit Buch
staben bezeichneten wagerechten und der mit Zahlen 
bezeichneten senkrechten Reihen der Netzfelder der Post
verkehrskarte) und zur Eisenbahn (Strecke oder Ab
weisungspunkt ). 

f) Das Eise n bahn - K urs b uch fiir Bayern r. d. Rh. 
Es wird yom Verkehrsamt der Abt. VI (Miinchen) des 
RPM bearbeitet und enthalt u. a. das Verzeichnis der 
Landpostverbindungen in Bayern r. d. Rh. 

Die Werke a-c und e sind nur fiir den Dienstgebrauch 
bestimmt, die Werke d und f allgemein kauflich. 

2. I n W ii r t t e m b erg 
a) Die Postkurskarte von Wiirttemberg. Sie 

ist zuerst 1852 herausgegeben worden, erscheint zu Be
ginn jedes Fahrplanabschnitts und enthalt in zeichneri
scher Darstellung aIle Eisenbahnen, Postkurse, Schiffs
kurse, Postorte und die Beschrankungen in den Ver
bindungen (durch Zeichen dargestellt). Von 1914-1924 
war ihre Herausgabe eingestellt. Die Postkurskarte ist 
allgemein Jl.auflich. 

b) Die Ubersicht der wiirttembergischen Post
verbind ungen. Sie erschien von 1861-1921 zu Beginn 
jedes Fahrplanabschnitts in Tafelform; 1921 ist sie in den 
';Yiirttembergischen Taschenfahrplan iibergegangen. Die 
Ubersicht enthalt aIle Personenposten einschlieBlich der 
Kraftposten nach dem Abc und den AnschluBP Anst ge
ordnet. Vor 1861 befanden sich diese Angaben in den 
Eisen bahnfahrplanen. 

c) Das Heft "Bahnpostdienst", das nur fiir den 
Dienstgebrauch bestimmt ist und einmal jahrlich zu Be
ginn des Somm\;rdienstes erscheint. Es e~thii1t im we
sentlichen eine Ubersicht iiber die den BP A in Stuttgart 
und Ulm zugeteilten Strecken, eine Zusammenstellung 
der zur Postbeforderung benutzten Ziige (nach Art der 
Leith~.fte), die Postverbindungen auf dem Bodensee, 
eine Ubersicht iiber die von Bahnposten angrenzender 
OPDBezirke befahrenen Strecken und die Postkurse, 
die an zwei oder mehr Eisenbahnhaltestellen anschlieBen. 

Diese 3 Werke werden beim Postkursbiiro der OPD in 
Stuttgart bearbeitet. 

d) Das Ortsverzeichnis fiir Wiirttemberg. Es 
wird beim Dienstanweisungsbiiro der OPD in Stuttgart 
bearbeitet und enthalt samtliche wiirttembergischen 
Wohnsitze und Ortschaften. Zuerst ist es 1857 erschienen. 
Die neueste Ausgabe, die auch Ubersichten iiber die Be
zirke der Schoffen- und Landgerichte, der Handels
kammern, Handwerkskammern und Versorgungsamter, 
iiber die Gewerbegerichte und Zollstellen sowie iiber die 
Standorte der zur 5. Division gehorenden Truppenteile 
enthalt, stammt yom Juni 1925. Das Ortsverzeichnis 
wird an Angehorige der DRP zu einem ermaBigten Preise 
abgegeben und kann auch von andern Personen bezogen 
werden. 

Wahrend des Weltkrieges hat die Deutsche Post- und 
Telegraphenverwaltung im besetzten Belgie n (Sitz in 
Briissel) Leitbehelfe nach dem Muster der im inneren Ver
kehr benutzten hergestellt. Es waren 

a) die Postverkehrskarte von Belgien in 4 Blat
tern; MaBstab 1 : 225000; 

b) die Postkurse auf Landwegen in Belgien. 
Das Heft enthielt die nach dem Abc und nach den Kreis· 
und BezirksP A geordneten Landpostkurse; 

c) das Postlei theftfiir Belgie n mit einelli Stations
verzeichnis nach der Abc-Folge und Eisenbahnfahrplanen 
mit Angabe der Postbenutzung der Ziige durch Zeichen; 

d) das Ortsverzeichnis zum Postleitheft fiir 
Belgie n mit den Orten in Belgien und in den franzosi
schen Landesteilen von Givet, Fumay und Maubeuge. 

L. Schneider. 
Postleitfaden. Damit wird eine Biicherreihe bezeichnet, 

die der fachlichen Unterrichtung des Post· und Tele. 
graphenpersonals dient und im Auftrage des RPM von 
H. Herzog, Prasident der OPD Frankfurt (Oder), 
P. Gerbeth, Ministerialrat im RPM, Dr. W. Tapfer, Post. 
rat bei der OPD Berlin, und Dr. H. Heidecker, Postrat 
im RPM, herausgegeben wird. 

Der Postleitfaden I behandelt unter Beigabe zahl· 
reicher Abbildungen den Post· und Telegraphenbetriebs
dienst, Postleitfaden II den Verwaltungsdienst, soweit 
er sich mit der Anfertigung von Schriftstiicken im Ge
schiiftsverkehr der DRP befaBt, Postleitfaden III das 
Unterrichtswesen bei der DRP, wobei in getrennten 
Teilen eine Anleitung und Plane fiir die Unterrichts
erteilung sowie Einzeldarstellungen iiber bestimmte 
Sachgebiete gegeben werden. Der alteste der 3 Leit
faden, der auch den Titel fiir die beiden andern Biicher 
geliefert hat, ist derjenige iiber den Verwaltungsdienst; 
er ist letztmalig 1919 in 5. Auflage erschienen. Zum 
ersten Male wurde er 1859 unter der Bezeichnung "Leit
faden fiir die schriftlichen Arbeiten im Postwesen" auf
gelegt. Sein Verfasser war der Postrat Stephan (s. d.), 
der spatere Generalpostmeister und Staatssekretar des 
RP A. Die Erinnerung hieran hat sich bis heute erhalten. 
Wird doch der Leitfaden, der bei den Postbeamten sehr 
geschatzt ist, von jeher als "der kleine Stephan" be· 
zeichnet. Postleitfaden II ist 1924 in 2. Auflage bei 
einer Gesamtverbreitung von iiber 80 000 Stiick, Post. 
leitfaden III 1926 in 1. Auflage erschienen. AIle 3 Biicher 
werden in R. v. Decker's Verlag (G. Schenck), Berlin 
SW 19, verlegt. 

Schriftwesen. Unter dem Zeichen des Verkehrs. Berlin, Julius 
Springer 1895. S. 161; Heinrich v. Stephan. Ein Lebensbild von 
E. Krieckeberg. Dresden und Leipzig: Karl Reisner 1897. S.43. 

Postliederbueh. Eine Liedersammlung zum Gebrauch 
bei geselligen Vereinigungen und in Familienkreisen der 
deutschen Post· und Telegraphenbeamten. Heraus
gegeben von Carl Alexander Schmitt. Frankfurt (Main), 
1886. Druck und Verlag von MahJau und Waldschmidt. 

Das Buch enth111t drei Abteilungen: "Kaiser-, Vaterlands- und 
Weihelieder", "Post und Telegraphie", "Lieder allgemeinen Inhalts". 
1888 IaEt der Herausgeber in demselben Verlage einen "Beiwagen" 
zum Postliederbuch erscheinen. Inhalt: "Post- und Telegraphen
lieder", "Deutsche Heimatslieder" und "Lieder allgemeinen In· 
halts". Von dem Postliederbuch ist 1898 eine billige Ausgabe er
schlenen. 

Schriftwesen. Archlv 1886 S.94, 1888 S.381, 1898 S.290. 

Postmandate s. Postauftrage 
Postmeilensiiulen. Schon die Romer pflegten an ihren 

StaatsstraBen als Wegzeichen steinerne Saulen zu er
richten, von denen wir einzelne noch heute an alten 
RomerstraBen finden. Das erste deutsche Land, das 
eine den romischen Meilensteinen ahnliche Einrichtung 
der Meilen- oder Postsaulen schuf, war Kursachsen. 
Dort wurden schon gegen Ende des 17. Jahrhunderts, 
und zwar zunachst an der StraBe zwischen Leipzig und 
Dresden, eichene viereckige Saulen gesetzt. An ihre 
Stelle traten von 1721 an steinerne, die zum Teil bis 
heute erhalten geblieben sind. Spater verbreitete sich 
die Einrichtung der Postmeilensaulen auch in Hannover, 
im Kurbistum Mainz und in andern deutschen Gebieten. 
In PreuBen wurden in den ersten Jahren des 19. Jahr
hunderts die PoststraBen vermessen und zugleieh die 
Entfernungen durch Meilensaulen bezeichnet. Die fol
genden Kriege verhinderten jedoch die Durchfiihrung 
des Werkes, das dann erst anlaBlich der 1824 begonnenen 
Neuvermessung samtlicher preuBischer PoststraBen ab
geschlossen wurde. Nach den so festgesetzten Entfer-
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nungen regelten sich die Beforderungszeiten, die Per· 
Bonen· und Extrapostsatze (s. Personenposten, Extra· 
posten) sowie das Paket· und Geldporto (s. Briefporto· 
taxen). Ihre groBte Verbreitung und Bedeutung fanden 
die Postmeilensaulen in der ersten Halfte des 19. Jahr· 
hunderts. Spater verloren sie ihren praktischen Wert 
mehr und mehr, da andre Hilfsmittel zur Berechnung 
del' Entfernungen aufkamen und die Post del' Eisenbahn 
weichen muBte. Infolge del' neuen Vermessung der 
LandstraBen in den Jahren von 1870 an traten dann die 
Kilometersteine an die Stelle der Postmeilensaulen. 

Schriftwesen. Schramm, C. Chr., Saxonia monumentis viarum 
illustrata. (Von denen Wege·Weisern, Armen· und Meilen·Saulen.) 
Wittenberg 1726; Becher, Die hundertjahrige Jubelfeier der sach· 
sischen Distanz· und Post·Saulen im J ahr 1822. Chemnitz 1821; 
Stephan S. 360ff.; Schafer, Geschichte des sachsischen Postwesens. 
R. v. Zahn, Dresden 1879 S.186; Veredarius, DaB Buch von der 
Weltpost, Herm. J. Meidinger, 3. Auf!. Berlin 1894 S.25; Archiv 
1909 S. 365ff., 1912 S. 393ff., 1913 S. 441ff., 1923 S. 300; DVZ 1886 
S.280ff., 1903 S. 385ff., 1924 S.291ff. Wolpert. 

Postmerkblatt fiir Schulen s. Merkblatter tiber den Post· 
verkehr 

Postmontierungsdepot s. Postzeugamt 
Postmuseen. 
1. Reichspostm useum. befindet sich im Ge· 

haude des RPM, Berlin W 66, Leipziger Str. 15. Das 
Museum will seinen Besuchern einen kulturgeschicht· 
lichen Uberblick tiber die Entwicklung des Verkehrs· 
wesens yom Altertum bis zur neuesten Zeit vermittehl 
und besonders den Beamten der DRP bei ihren Studien 
tiber das Werden und die Fortschritte der Verkehrs· 
einrichtungen ein Ftihrer sein. 

Es sammelt zu diesem Zweck die bei der Post und dem 
Fernmeldewesen gebrauchlichen Gegenstande, Muster· 
stticke, Apparate und Modelle Bowie bildliche Darstel· 
lung en in Gipsabgtissen, Stichen und sonstigen Erzeug. 
nissen, die sich auf das Schrifttum, Nachrichtenwesen 
und die Beforderungseinrichtungen aller Zeiten und 
VOlker beziehen. Agypter, Assyrer, Perser und Hebraer 
und andre Kulturvolker der Vorzeit liefern Beweise ihres 
Anteils an der Entwicklung des Verkehrswesens. Grie· 
chen, Romer und die nordisch·germanischen Volker sind 
mit Schriftproben, Zeichnungen und Abbildungen von 
schreibenden Personen, Schreibgerat, Boten, Wag en und 
Bespannung, Ausrtistung der Zug· uIl:~ Lasttiere, StraBen· 
anlagen, Schiffen usw. vertreten. Ahnlich ist das Ver. 
kehrswesen des Mittelalters dargestellt. Die Samm· 
lungen au~. dem 16., 17. und 18. Jahrhundert 
geben einen Uberblick tiber die zunehmende Verkehrs· 
entwicklung. Diedeutschen Verkehrseinrichtungen 
des 19. J ahrh underts sind vertreten mit Modellen, 
Zeichnungen, Lichtbildern usw. von Post· und Tele· 
graphengebauden, Geratschaften ftir den technischen 
Postbetrieb, Postwagen, Bahnpostwagen, Postschiffen 
und ihrer Ausrtistung, Feldpostgerat, Musterstticken der 
Dienstkleidung und Ausriistungsgegenstande ftir Post· 
und Telegraphenbeamte sowie mit Darstellungen von 
Gegenstanden allgemeiner Beziehung auf das Verkehrs. 
wesen (Wagen, Dampfwagen, Handels· und Kriegsschiffe, 
Luftschiffahrt, Brieftaubenwesen usw.). Besondere 
Sammlungen umfassen die auslandischen Verkehrs· 
einrichtungen des 19. Jahrhunderts. Die Ge· 
schichte des Fernmeldewesens ist durch eine reiche 
Auslese von Apparaten, Modellen, Ausrtistungsgegen. 
standen, Baustoffen, Geraten und Werkzeugen veran· 
schaulicht. AuBerdem besitzt das Museum eine Samm· 
lung physikalischer Apparate, ein Archiv, eine Sammlung 
von Btichern, Karten, Postwertzeichen, Entwtirfen zu 
Postwertzeichen, Werkzeugen zur Herstellung von Post· 
wertz eichen, Stempehl und Stempelabdrucken. Endlich 
sind Bildnisse, Denkmtinzen und Erinnerungszeichen vor· 
hand en, die das Verkehrswesen und die darum verdienten 
Manner betreffen. 

G eschichte. DaB Re!chspoBtmuseum ist eine Schiipfung Stephans. 
Vor ihm hatte noch niemand - weder in Deutschland noch im Aus
lande - den Gedanken einer Sammlung von Gegenstanden aus dem 

Postwesen erwogen. In einem eigenhandigen Schreiben yom 24. 8. 
1872 verfiigte Stephan an die OPD in Berlin, "daB der Plan gefaBt 
sei, bei der Zentralpostverwaltung ein technisches Musenm zu er
richten, welches unter anderm auch eine Sammlung der zu den 
Transport· und Expeditionseinrichtungen gehOrigen Gegenstande, 
sei es in natiirlicher GroBe (wie bei den Briefkasten, Kopiermaschinen, 
Kursuhren, Fangapparaten, Briefbeuteln, Postbotentaschen usw.), 
sei es iu Modellen (wie bei den Postwagen, Eisenbahnpostbiiros, 
Postdampfschiffen usw.) enthalten soll". Stephan forderte in dieser 
Verfiigung die OPD in Berlin weiter auf, "die gesamte Ausriistung 
einer Feldpostexpedition und eines Feldpostrelais zu beschaffen 
und zur Ausstellung in dem Postmuseum, fiir welches die notige 
Lokalitat im neuen GPAGebaude, Leipziger StraBe 15,1 vorgesehen 
sei, bereitzuhalten". Diese Verfiigung bildet das erste Blatt in den 
Akten des Postmuseums. 

Da das Gebaude iu der Leipziger StraBe bei ErlaB der Verfiigung 
des Generalpostdirektors noch nicht fertiggestellt war, wurden die 
gesammelten Gegenstande - einige getuschte Handzeichnungen 
von preuBischen Postwagcn aua der Zeit von 1811 bis 1840, eine 
Anzahl Abbildungen von Postillionsuniformen verschiedener deutscher 
Staaten von 1820, sonstige Uniformbilder und eine etwa 1000 Stiick 
umfassende Postwertzeichensammlung - in einem Schrank im 
alten GPAGebaude in der KonigstraBe aufbewahrt. Diese Sammlung 
fiihrte zunachst den Namen "Plan· und Modellkammer". Weit 
ausschauend und zielbewuBt ging Stephan an ihren Ausbau. Die 
bedeutendsten Museen und Handschriftensammlungen gestatteten 
dem GPA die Nachblldung von Urkunden, Zeichnungen und Dar· 
stellungen, die sich auf das Verkehrswesen, besonders den Boten· 
und Briefverkehr vergangener Zeiten beziehen. Altertumsforscher 
stellten sich in den Dienst der Sache. 1874 wurde die Plan· und 
Modellkammer in einem Saale des inzwischen fertiggestellten GPA· 
Gebaudes untcrgebracht. Der (jffentlichkeit war die Sammlung 
zunachst noch nicht zuganglich. Jedoch wurden die OPD zur 
weiteren Verbreltung des Planes und zur Mitarbeit aufgefordert. 
Daraufhin trafen aus allen Teilen des Reiches Gaben ein. Auch das 
Ausland iiberwies Geschenke. Zwei wichtige N euerungen im Ver· 
kehrswesen der damaligen Zeit, Rohrpost und Fernsprecher, gaben 
den AnlaB, die Sammlungen, die jetzt den N amen "Reichspost
museum" erhielten, an zwei Tagen in der Woche der allgemeinen 
Besichtigung fre!zugeben und dabei Rohrpost und Fernsprecher 
betriebsmiiBig vorzufiihren. Wertvollen Zuwachs erhielt das Museum 
am 1. 11. 1878 durch die Einverleibung <;ler geschichtlichen Samm· 
lung von Telegraphenapparaten des friihern Generaltelegraphen· 
amts. Gerade diese Sammlung findet noch heute die besondre 
Aufmerksamkeit der Besucher. Ihlen Wert beweist die Anerkennung. 
die sie 1881 auf der Internationalen Ausstellung fiir Elektrizitiit in 
Paris erhielt. An geschichtlicher Bedeutung wurde sie von keiner 
andern ausgestellten Sammlung iibertroffen. Die Sammlungen des 
Postmuseums vergroBerten sich schnell, zumal sich viele Zuwendungen 
aus dem Auslande einstellten. Auch der Zugang an Postwertzeichen 
wurde reichlicher. 

Die Postwertzeichensammlung ist heute umfangreicher und 
gepflegter als jede audre offentlich ausgestellte Sammlung. Ihre 
Aufauge konnen bis in das J ahr 1868 zuriickverfolgt werden. Damals 
wurden hauptsachlich deutsche Marken und die von einigen benach· 
barten Postverwaltungen iibersandten Postwertzeichen gesammelt. 
Sie waren in Kasten und Mappen aufbewahrt und wurden dem Lieb· 
haber erst auf Verlangen vorgezeigt. 1872 nmfaBte die Sammlung 
etwa 1000 Stiick. Als dann das Museum an zwei Tagen in der Wocha 
der allgemeinen Besichtigung freigegeben wurde, stellte man die 
Marken in einer Drehsaule mit 25 Fliigeln aus. Bald darauf wurden 
auch Ganzsachen (Briefumschlage, Streifbauder, Postkarten mit 
eingedrucktem Wertstempel) in dieser Weise offentlich gezeigt. 
Eine groBere Ausdehnung nahm die Sammlung an, als 1878 auf 
dem WeltpostkongreB in Paris die vertragschlieBenden Lander 
den regelmaBigen Austausch aller neu erscheinenden Postwertzeichen 
vereinbarten. 1m Jahre 1888 waren bereits 4 Drehsaulen notig. 
Damals waren 6561 Marken und 1953 Ganzsachen vorhanden. Ende 
1924 waren in 12 Drehsaulen iiber 35 000 Marken und tiber 8500 
Ganzsachen ausgesteUt. Geordnet sind die Wertzeichen folgender· 
maBen: Die 1. Saule enth;Ut die Marken und Ganzsachen der deutschen 
Staaten. Dann folgen die Marken der iibrigen Staaten Europas, die 
Marken Asiens, Afrikas, Amerikas und Australiens. Innerhalb der 
Erdteile sind die Lauder nach der Buchstabenfolge geordnet. An· 
schlieBend an die Marken folgen in derselben Ordnung die Ganz
sachen, und zwar zunachst UmschJage und Streifbander. dann 
Kartenbriefe, Postkarten und schlieBlich die Postanweisungen und 
Paketkarten. In einem in die Wand eingelassenen Kastchen sind 
besonders wertvolle Marken von Mauritius, Britisch·Guyana und 
Hawai ausgestellt. AuBer diesen 6ffentlich gezeigten Postwert· 
zeichen besitzt das Museum noch. umfaugreiche, in Schranken 
untergebrachte Sammlungen von Freimarken und Ganzsachen. 
Marken auf Briefen, Markenentwiirfen und Probedrucken sowie von 
Werkzeugen zur Herstellung von Postwertzeichen. 

Die Ausstellungsraume sind wiederholt vermehrt worden. 1m 
Sommer 1878 erschien die 1., 1880 die 2. Auflage eines Katalogs. 
1897 wurden die Sammlungen in den Eckteil des Erweiterungsbaus 
des RP A iiberfiihrt, der ausdrticklich als Museumsbau errichtet 
worden war. Konnten die Sammlungen bel ihrer Griindung 1872 
in einem maBig groBen Schranke untergebracht werden, so waren 
nach 25 J ahren groBe Sale und Galerien von 2000 qm Ausdehnung 
zur Aufnahme der Museumsschatze not!g. Stephan war es nicht 
vergonnt, die ncuen Raume ihrer Bestimmung zu iibergeben. Er 
starb am 8. 4. 1897. Am 11.4.1897 wurden die Tore des Neubaus 
zum ersten Male geoffnet zur Trauerfeier fiir den genialen Schopfer 
des Museums. 

Die allgemeine Anordmmg der Sammlungen ist bls jetzt 80 
geblieben wie nach dem Einzug in die neuen Raume. 1m Lichthof 
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wurde am 1. 5. 1899 das Denkmal Stephans enthiiIlt, das die Beamten· 
schaft ihrem "unvergeJ3lichen Meister" errichtet hatte. 1912 wurde 
dem Postmuseum eine Sonderausstellung fiir Luftschiffahrt an· 
gegliedert, die die Entwicklung des Flugwesens von seinen Anfangen 
an in Bildem und Modellen vorfiihrt. 1m Weltkriege und noch 
einige Zeit nachher mullte das Museum geschlossen bleiben. Nach 
der Wiedereroffnung wurde es notig, die Abteilung iiber Feldpost. 
wesen von.Grund auf neu zu gestalten, um durch Erinnerungsstiicke 
der Nachwelt von der Riesenaufgabe der deutschen Feldpost in 
den Jahren 1914-1919 Kunde zu geben. In jiingster Zeit hat sich 
infolge der ungeahnten Entwicklung des Funkwesens dem Museum 
em weites neues Feld der Sammlungstatigkeit erschlossen. 

2. Postmuseum in Niirnberg bildet zusammen 
mit einem Eisenbahnmuseum das "Bayerische Verkehrs· 
museum co. Die Sammlungen beschranken sich auf die 
Veranschaulichung des Werdegangs des Post·, Tele· 
graphen- und Fernsprechwesens in Bayern. Sie sind 
entstanden als eine Auswirkung der in Niirnberg 1882 
und 1896 erfolgreich durchgefiihrten Bayerischen Landes· 
ausstellungen. Den Grundstock bildeten auBer ver· 
schiedenen von diesen Veranstaltungen iibernommenen 
Schaustiicken eine Wertzeichensammlung Bayerns und 
der Weltpostvereinslander sowie zahlreiche altere Tele· 
graphen. und Fernsprechapparate. Die Gegenstande 
wurden in einem von der Stadt Niirnberg iiberlassenen, 
seit 1899 von der Eisenbahnverwaltung belegten Ge
baude behelfsmaBig untergebracht und 1902 dem offent· 
lichen Besuche freigegeben. Sie sind seither durch 
Hinzunahme von Bildwerken, Betriebsgeraten, Dienst
kleidungs- und Ausriistungsstiicken sowie von Modellen 
alIer Art vermehrt worden. Der 1914-1925 vom 
Bayerischen Staat, der Stadt Niirnberg und vom Reiche 
gemeinsam errichtete stattliche Museumsneubau (Ecke 
Sand- und LessingstraBe) wurde am 22. 4.1925 eroffnet. 
Das Postmuseum ist im Eigentum Bayerns verblieben. 
Seine Leitung obliegt der OPD in Niirnberg. Die grund. 
satzlichen Weisungen erteilt die Abt. VI (Miinchen) deB 
RPM. 

3. A usland. Auch im Auslande gibt es PostmuBeen 
z. B. in Bern, Rom, Kopenhagen, Paris, Stockholm usw. 

Das Berner Museum enthalt Gegenstande aUB der 
Romerzeit (cursus publicus, B. d.), aus dem 14. bis 
17. Jahrhundert (Botenwesen, s. d.), aus dem Postwesen 
des 18. Jahrhunderts (Zeitalter der Helvetik), aus dem 
kantonalen Postwesen (1803-1848) und dem eidgenossi
Bchen Postwesen (von 1848 an). Auch die Feldpost ist 
vertreten; ferner befindet sich im Museum eine Samm· 
lung von Postwertzeichen und amtlichen Probedrucken. 

Das am 16. 12. 1906 eroffnete Postmuseum in Stock· 
holm zerfiillt in 9 Hauptabteilungen: Geschichte, Sta· 
tiBtik, Bilder, Postwertzeichen, Geschichte des Briefs, 
Postverordnungen, die Post in der Kunst, Modelle, Aus· 
land. In der Abteilung "Ausland" sind u. a. auch 
deutsche, osterreichische, danische, franzosische, brio 
tische und norwegische Uniformen ausgestellt. 

Schrlftwesen. Hennicke, Das Reichspostmuseum. Verlag von 
Julius Springer, Berlin 1889; Katalog des Reichspostmuseums. 
Verlag von Julius Springer, Berlin 1897; Archiv 1876 S.289ff., 
1880 S. 609ff., 430ff., 1881 S.42ff., 481ff., 1885 S.417ff., 1888 
S.257ff., 1899 S.467ff., 1922 S.l11ff.; L'Union Postale 1875/76 
S. 111ff., 1883 S. 217ff., 246ff., 265ff., 1892 S. 202ff., 1897 S. 55ff.; 
Fiihrer durch das Verkehrsmuseum Niirnberg, 1925; Das Bayer· 
land, 36. Jahrgang. Bayerland-VerIag, Miinchen 1925, S.233ff. 

Brandt. Brunner. L. Schneider. 

Postnaehnahmen. Beauftragt der Absender durch 
Angabe einer Geldsumme auf einer Postsendung die 
Post, diese Sendung dem Empfiinger nur gegen Zahlung 
der angegebenen Summe auszuhiindigen und ihm den 
eingezogenen Betrag zu iibermitteln oder die Sendung 
bei Nichteinlosung durch den Empfanger an fun zuriick· 
zusenden, so liegt eine POBtnachnahme vor. Der Aus
druck wird fiir die Sendung und den Nachnahmebetrag 
gebraucht. Postnachnahmen sind im innern deutschen 
Verkehr, in vielen ausliindischenStaaten und im zwischen· 
Btaatlichen Verkehr eingefiihrt. Doc4 kennen mehrere 
GroBBtaaten, z. B. GroBbritannien, die Tiirkei, die 
Vereinigten Staaten von Amerika keinen Nachnahme· 
dienst. 

I. Geschiehte. Das Postnachnahmegeschlili hat sleh aus dell) 
preuBisehen Postvorsehullwesen entwiekelt, dessen Anflinge in. del' 
ersten Halfte des 18. J ahrhunderts zu suchen sind. Das Vorschull
wesen untersehied sich Yom Nachnahmeverfahren dadurch daB. 
slch der Absender den auf der Sendung lastenden Betrag bereits. 
bel der EinIieferung von der Post bar auszahIen lieB (daher Post. 
vorschuB). Die spatere tatsachliche Einziehung und thJermittIung 
des Betrags von der Bestimmungs- an die AufgabeP Anst blieb der· 
Post auf ihre Gefahr iiberlassen. Spater erhlelt der Absender einen 
Gutschein iiber die Vorschullsumme, den er nach Eingang des. 
Geldes bei der A ufgabeP Anst einlosen konnte. Der Postvorschull
dienst war im 18. Jahrhundert und in der ersten Halite des 19. Jabr
hunderts den preullischen Postbeamten zuerst nur 1m Verkehr mit 
BehOrden, spater auf eigene Gefahr auch im Verkehr mit Privat
leuten gegen Erhebung einer "Prokuragebiihr" neben dem Porto 
als "Privattatigkeit" iiberlassen. (Vgl. PreuBische PO Yom 26.11. 
1782 und Regulativ iiber die Preullische Portotaxe yom 18. 12. 1824.). 
Die Prokuragebiihr fiel den Beamten zu. Als allgemeiner Ge
schliftszweig der preuJ3ischen Post wurde das Vorschullverfahren 
auf Grund des Postgesetzes Yom 5. 6. 1852 und des Postreglements. 
yom 31.7.1852 eingefiihrt. Regelung durch das Reglement ~om 
27. 5. 1856 foigendermaJ3en: Zahlung der Vorschiisse an die Ab
sender grundsatzlich erst nach der Zahlung durch die Empfauger, 
tlberweisung samtIicher Gebiihren an die Postkasse, sofortige AU8-
zahlung der Vorschiisse nur noch an Behorden und an vertrauens
wiirdige Personen nach Hinterlegung einer Sicherheit. Die Nord
deutsche Bundespostverwaltung und die RPV behlelten die preuBi
schen Bestimmungen unverandert bei. Zufo)ge der ungleichmlif3igen 
Behandlung der Auflieferer und wegen vieler Veruntreuungen wurde 
das Vorschuf3wesen am 1. 10. 1878 endgiiItig in das Nach
nahmegeschlili mit den grundsatzIich noch heute giiItigen Betriebs
formen umgel1ndert (Umwandlung der Bezeichnung "PostvorschuS'· 
in "Postnachnahme"). Spatere Verbesserungen der Dienstvor
schriften fiir den innem N achnahmeverkehr: 1886 Meistbetrsg 
erhOht, 1890 Gebiihren verbilligt, 1892 Postkarten, Drucksachen. 
Warenproben als Nachnahmen zugelassen, 1909 ttberweisung der· 
Nachnahmebetrage auf Postscheckkonto gestattet, 1911 besondere· 
Vordrucke zu Nachnahmekarten und Nachnahmepaketkarten ein
gefiihrt, 1912 Vorschriften iiber Haftpflicht der Post geaudert. 

Der zwischenstaatliche Nachnahmeverkehr war bls 1885· 
durch Elnzelvertrl1ge geregelt, die slch 1m wesentlichen an die Be
stimmungen iiber den innem Verkehr anlehnten. Der Weltpost
kongreJ3 in Lissabon (1886) nahm erstmallg allgemeine Bestim
mungen zunachst iiber den Nachnahmepaketverkehr in das Post
paketiibereinkommen auf. Der Nachnahmebriefverkehr wurde 
auf dem WeltpostkongreJ3 in Wien (1891) durch Zulassung VOIl< 

Einschreibsendungen, Wertbriefen und.·. Wertkastchen unter Nach·· 
nahme geregelt. Die Vorschriften fiir Nachnahmen bel Brief·· 
sendungen nebst Wertbriefen und Wertkil.stchen einerseitB und bei 
Paketen andrerseits, die bis zum WeltpostkongreJ3 in Stockholm 
(1924) nach verschledener Richtung, insbesondere in bezug auf 
Angabe des Nachnahmebetrags und der Gebiihrenberechnung, von. 
einander abwichen, sind selt dem 1. 10. 1925 vereinheitlicht, so da/t 
jetzt fiir Nachnahmesendungen jeder Art 1m zwischenstaatlichen 
Verkehr von wenigen Ausnahmen abgesehen, die gleichen Be
stimmungen gelten. 

IL Recht. Das Postnachnahmegeschaft beruht auf 
einem Werkvertrag zwischen Post und AbBender, bei 
dem drei Bestandteile zu unterscheiden Bind: 

1. der BeforderungBvertrag. 
2. die Nebenabrede der Aushandigung der Sendung 

nur gegen Zahlung, 
3. die Abrede wegen tJbermittlung des eingeloBten 

Betrags oder wegen Riickbeforderung der Sendung (modi
fizierter PostbefOrderungsvertrag). 

Die Haftung der Post aus Nachnahmegeschaften 
regelt sich im innern Verkehr nach PG und PO. Dem 
AbBender wird gehaftet: 

1. fUr Verlust, Beschadigung und Verzogerung von 
Nachnahmesendungen wahrend der Beforderung im 
innern wie fiir gleichartige Sendungen ohne Nachnahme,. 
fiir gewohnliche Briefsendungen im innern Verkehr z. B. 
iiberhaupt nicht; 

2. fiir den "eingelosten" Nachnahmebetrag wie fiir 
die auf PostanweiBungen oder Zahlkarten eingezahlten 
Betrage; 

3. fUr Aushandigung einer Nachnahmesendung an den 
Empfiinger ohne ordnungsmiiBige Einziehung des Nach
nahmebetrages (auch bei Einziehung eines zu geringen 
Betrags und bei Einziehung durch einen Betriiger) ber 
Einschreib· und Wertsendungen und gewohnlichen Pa
keten auf Ersatz des unmittelbaren Schadens bis zum 
Betrage der Nachnahme. 

Wegen der Haftung im Weltpostverkehr B. Gewahr
leistung im Weltpostverkehr. 

III. Wirtschaft. Der POBtnachnahmedienst gebOn. 
zu den Postbankgeschiiften (s. d.). Er erfiillt wichtig€t 
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volkswirtscha£tliche Au£gaben, denn er ist ein unmittel. 
bares Hillsmittel des Warenumsatzes dadurch, daB er 
dem Handelsstand Fernabsatz von Waren an unbekannte 
Personen gegen Barzahlung ermoglicht. Der Kleinhandel 
kann Wolge des Nachnahmedienstes seinen Kundenkreis 
betrachtlich erweitern, der Verbraucher infolge der 
Einschrankung des Zwischenhandels eine Verbilligung 
der Ware fiir sich erzielen. Fiir die sog. Versandgeschafte, 
Warenhauser, groBen Sondergeschafte usw. ist der 
Nachnahmedienst oft eine Entwicklungs· und Lebens· 
bedingung. Sein giinstiger EinfluB auf das Wirtschafts· 
leben besteht darin, daB er durch Zwang zur Barzahlung 
das Kreditgeben einschrankt und den Kreditumlauf 
beschleunigt. Der Nachnahmedienst wird ferner im 
kleinern und mittlern Privat· und Geschaftsverkehr 
besonders von Geschaften, die Waren gegen Teilzahlungen 
liefern konnen (Abzahlungsgeschafte), lediglich zur 
Geldeinziehung benutzt, was kredit£6rdernd wirkt. Auch 
Vereine und BehOrden Mnnen durch Postnachnahmen 
bequem Beitrage und Gebiihren einziehen. Gegeniiber 
den wirtschaftlichen Vorteilen des Nachnahmeverkehrs 
treten seine Nachteile, Z. B. Erleichterung des Absatzes 
minderwertiger und schadlicher Waren, zuriick. 

IV. Betrieb. Fiir den Nachnahmeverkehr gelten 
folgende Dienstvorschriften: 

1. Postnachnahmen sind im innern Verkehr bei 
Briefsendungen (s. d.) und bei Paketen, auch bei Ein· 
schreib· und Wertsendungen (auschl. der Packchen, 
Zeitungspakete, Bahnhofsbriefe und Briefe mit Zustel. 
lungsurkunde) bis 1000 RM zullissig. 1m Weltpost. 
verkehr diinen nur Einschreibsendungen, Wertbriefe, 
Wertkastchen und Pakete mit N achnahme belastet 
werden, sofern Aufgabe. und Bestimmungsland am 
Nachnahmedienst teilnehmen. Ob die etwaigen Zwischen. 
verwaltungen Nachnahmen zulassen, ist ohne Belang. 
Sonderbestimmungen bestehen fiir den Verkehr mit dem 
Saargebiet (s. d.) und mit der Freien Stadt Danzig (s. d.). 
Der Meistbetrag flir Nachnahmen im Weltpostverkehr 
ist ebenso hoch wie der fiir Postanweisungen nach dem 
Aufgabeland der Nachnahmesendungen. Nachnahme 
allein gilt im inneren und im Weltpostverkehr nicht als 
Wertangabe. 

2. Der Absender muB den Nachnahmevermerk "Nach
nahme •.. RM ... Pf. ", im Weltpostverkehr "Rem· 
boursement" nebst Angabe des Betrages sowie seinen 
Namen und Wohnort, u. U. auch die Wohnung auf die 
Sendung, bei Paketen auch auf die Paketkarte setzen. 
Nach den WPVVorschriften solI der Nachnahmebetrag, 
wenn nichts andres verabredet ist, in der Wahrung des 
Aufgabelandes angegeben werden. Dementsprechend 
verlangt die DRP, von wenigen Ausnahmen abgesehen, 
die Angabe des Nachnahmebetrags in Reichswahrung. 
Abweichend hiervon ist fiir Nachnahmesendungen im 
Weltpostverkehr, deren Betrage auf ein Postscheckkonto 
des Absenders im Bestimmungsland gutgeschrieben wer· 
den sollen, allgemein die Angabe des Nachnahmebetrags 
in der Wahrung des Bestimmungslandes vorgeschrieben; 
wegen der sonstigen Sondervorschriften fiir Nachnahme
sendungen dieser Art S. unter 3. und 6. 

3. Der Absender einer Nachnahmesendung muB im 
inneren Verkehr besondere Vordrucke (Nachnahme. 
karten oder Nachnahmepaketkarten mit anhangender 
ausgefiillter Postanweisung oder Zahlkarte) verwenden 
oder der Sendung eine ausgefiillte Postanweisung oder 
Nachnahmezahlkarte beifiigen. 1m Weltpostverkehr 
muB der Absender den Briefsendungen mit Nachnahme 
entsprechend ausgefiillte griine Nachnahmepostanwei. 
sungen, den Paketen Paketkarten mit anhangendem 
Vordruck zur Nachnahmepostanweisung mitgeben; der 
Beifiigung von Nachnahmepostanweisungen bedarf es 
jedoch nicht bei Nachnahmesendungen, deren Betrage 
auf ein Postscheckkonto im Bestimmungslande gut· 
geschrieben werden sollen. 

4. Der Absender kann bei Nachnahmesendungen im 
innere n Verkehr unter den Bedingungen fiir Anschrift
anderungen die Nachnahme streichen oder andern lassen 
oder eine Sendung nachtraglich mit Nachnahme be
lasten. 1m Weltpostverkehr ist nur Streichung oder 
ErmaBigung des Nachnahmebetrags zulassig. 

5. Am Bestimmungsorte erhalt der Empfanger, wenn 
nicht der Absender anders bestimmt hat, eine Einlosungs
frist. Sie betragt im inneren und im europaischen Aus· 
landsverkehr 7 Tage, im Verkehr mit auBereuropaischen 
Landern bei Nachnahmepaketen 14 Tage. 1m Welt
postverkehr kann sie bei allen Sendungen von jeder 
Postverwaltung bis auf 28 Tage erhOht werden. Fiir post· 
lagernde Nachnahmen im inneren Verkehr betragt die 
Lagerfrist 7 Tage. Nach Ablauf der Fristen werden 
die nichteingelosten Sendungen zuriickgesandt. 

6. Der eingezogene Betrag wird im innern Verkehr 
dem Absender durch Postanweisung oder durch Ubcr
weisung auf sein Postscheckkonto oder auf das Post· 
scheckkonto einer andern Person iibermittelt. 1m Welt· 
postverkehr miissen die auf den Sendungen in der 
Wahrung des Aufgabelandes angegebenen Nachnahme· 
betrage im Bestimmungslande in dessen Wahrung um· 
gerechnet werden, wobei das Umwandlungsverhaltnis 
zugrunde zu legen ist, das fiir Postanweisungen nach 
dem Aufgabelande der Nachnahmesendungen gilt. Nach 
Einziehung der Nachnahmen werden die z u g e h 0 rig e n 
Nachnahmepostanweisungen ausgeflillt und wie andre 
Postanweisungen gleicher Bestimmung abgesandt. Bei 
Nachnahmen (Briefsendungen und Paketen aus dem 
Ausland), deren Betrage auf ein Postscheckkonto des 
Absenders im Bestimmungsland gutgeschrieben werden 
sollen (s. unter 2. und 3.) hat die BestimmungsPAnst 
iiber den eingezogenen Betrag nach Abzug der festen 
Gebiihr (s. unter Ziffer 7, B 2b) und der Zahlkarten
gebiihr Zahlkarten auszufertigen und abzusenden. 

7. Ge biihren: 
A. 1m inneren Verkehr: 
1. die Beforderungsgebiihr fiir eine gleichartige Sen

dung ohne Nachnahme, bei Einschreib· und Wertsen. 
dungen auch die Einschreib· oder die Versicherungs. 
und Behandlungsgebiihr (vom Absender zu zahlen); 

2. eine Vorzeigegebiihr von 10 Pf. (vom Absender zu 
zahlen); 

3. die Postanweisungs. oder Zahlkartengebiihr (wird 
yom eingezogenen Betrag abgezogen); 

B. im Weltpostverkehr: 
1. Die Beforderungsge biihr fiir eine gleichartige e in

geschriebene Briefsendung, Wertsendung oder ein 
gleichartiges Paket ohne Nachnahme; 

2. Nachnahmegebiihren: 
a} wenn der Nachnahmebetrag durch Postanweisung 

iibermittelt werden solI: 
a} eine feste Gebiihr, die nicht niedriger als 20 Cts. 

und nicht hOher als 50 Cts. sein darf; 
{J} eine Steigerungsgebiihr von 1/2 vH des Nachnahme· 

betrags; 
b} wenn der Nachnahmebetrag auf ein Postscheck· 

konto im Bestimmungsland gutgeschrieben werden solI, 
eine feste Gebiihr, die nicht niedriger als 20 Cts. und 
nicht hoher als 50 Cts. sein darf. 

Die Gebiihren zu 1. und 2. sind vom Absender zu zah· 
len. Die Nachnahmepostanweisungen werden ge buh· 
re nfrei befOrdert. 

1m iibrigen vgl. PO nebst AB (ADA V, 1), WPVertr, 
Wertbrief. und Wertkastchenabkommen und Postpaket. 
abkommen nebst VO (Weltposthandbuch). 

Schriftwesen. Statistik der Deutschen Reichs-Post· und 
Telegraphenverwaltung 1878 S. 51 ff.; P. MUller, Die Postnachnahme 
der Reichspost. Robert Noske, Borna-Leipzig 1917; Herzog S. 95ff.; 
Aschenborn S.10lff.; Niggl S.103ff., 185ff.; Scholz S. 98ff.; Wolcke 
S.167. Raabe. 

Postnaebnabmesebwindeleien (s. Postnachnahmen) sind 
in den letzten Jahren sowohl von Postangestellten als 
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auch von Postbenutzern wiederholt begangen worden. 
Soweit Postangestellte als Tater in Betracht kommen, 
sind die Schwindeleien in der Regel in der Weise veriibt 
worden, daB dieSendungen, auf denenNachnahme lastete, 
aus dem Betriebe entwendet und von den Dieben unter 
Einziehung des Nachnahmebetrages den Empfangern 
zugestellt wurden. Vereinzelt .}laben auch die plan
maBigen Zusteller sich einer Uberziehung des Nach
nahmebetrages schuldig gemacht, indem sie von dem 
Empfanger unter Falschung der Angaben auf den Sen
dungen einen hoheren Nachnahmebetrag einzogen und 
den Mehrbetrag fUr sich behielten. SchlieBlich ist es 
auch vorgekommen, daB Zusteller die ordnungsmaBig 
eingezogenen Betrage nicht piinktlich abgeliefert, son
dern fiir sich verwandt haben. 

Auch Person en, die nicht bei der Post beschiiftigt 
waren, haben sich oft Nachnahmeschwindeleien zu-
8chulden kommen lassen. Sie haben sich Postdienst
kleidung besorgt und dann selbstgefertigte Pakete mit 
wertlosem Inhalt leichtgliiubigen Leuten zugestellt, 
wobei sie den Nachnahmebetrag einzogen, der angeblich 
auf der Sendung lastete. 

Postordnnng, reehtliehe NBtnr. Die Grundlage des Post
rechts bildet das PG. § 50 sieht vor, daB die weiteren 
bei Benutzung der PAnst zu beobachtenden Vorschriften 
durch ein vom Reichskanzler zu erlassendes "Reglement" 
getroffen werden. Auf Grund dieser Bestimmung ist die 
PO in der jetzt giiltigen Fassung vom 22. 12. 1921 
(RGBI S. 1609) ~!lassen worden. Sie hat in der Zwischen
zeit zahlreiche Anderungen erfahren, die im RGBl, seit 
dem Reichsgesetz iiber die Verkiindung von Rechts
verordnungen vom 13. 10. 1923 (RGBI I S. 959) mit 
giiltiger Wirkung im Amtsblatt des RPM (s. d.) ver
kiindet werden. 

Die PO ist nicht nur Ausfiihrungsverordnung zum PG, 
sondern sie regelt selbstandig gewisse Rechtsstoffe, die 
ebensogut hiitten im PG oder durch seine Erganzung 
geregelt werden konnen [z. B. Vorschriften iiber die 
AusschlieBung von der Postbeforderung (s. d.), Zahlung 
der Gebiihren, Postnachnahme (s. d.), Postauftrage (s. d.) 
usw.]. Die Behandlung in der PO beruht teils auf ge
schichtlichen Griinden, teils auf dem Gedanken der 
leichteren Abiinderlichkeit und Beweglichkeit der Vor
schriften. Das Verkehrsrecht muB schmiegsam sein 
und sich den Bediirfnissen des Wirtschaftslebens leicht 
anpassen konnen. Die schwerfallige Maschine der Gesetz
gebung arbeitet zu langsam. Zu Anderungen der PO 
war seit dem Inkrafttreten der Reichsverfassung die 
Zustimmung nur des Reichsrats [nach AnhOrung des 
Verkehrsbeirats (s. Verwaltungsrat der DRP), Art. 88 
der Reichsverfassung], seit dem Inkrafttreten des Reichs
postfinanzgesetzes (s. d.) nur die Zustimmung des Ver
waltungsrats erforderlich. Die Anderung selbst wird 
durch eine vom RPM zu erlassende Verordnung ver
offentlicht. Es ist selbstverstandlich, daB die PO nicht 
gegen gesetzliche Vorschriften verstoBen darf, wohl 
aber darf sie praeter legem, insbesondere bei den durch 
das PG nicht geregelten Rechtsstoffen, selbstandige, 
d. h. in ihren Grundgedanken vom PG abweichende Be
stimmungen treffen. Durch die PO konnen auch solche 
Gegenstande geregelt werden, auf die der Postbetrieb 
erst nach ErlaB des PG ausgedehnt worde.~ ist (vgl. 
Reichspostfinanzgesetz § 6 Abs. 1 Punkt 8, Ubernahme 
neuer Geschaftszweige). Was in der PO geregelt ist, 
gehort zu den Aufgaben der Post, z. B. auch die im § 51 
PO erwahnten Sonderfahrten (s. d.) mit Kraftfahrzeugen 
und die Stiickgiiterbeforderung (s. Stiickgiiter). 

Die alte Streitfrage, ob die PO eine Rechtsverordnung 
ist, die allgemeinverbindliche Rechtssatze enthalt, oder 
eine bloBe Verwaltungsverordnung (interne Verwaltungs
vorschrift), die Rechtswirkungen nach auBen nur da
durch auBert, daB sie gemaB § 50, II PG zum Vertrags
inhalt durch sti11schweigende rechtsgeschaftliche Ver-

einbarung gemacht wird, kann heute als endgiiltig zu
gunsten der ersten Auffassung gekliirt angesehen werden. 
Den SchluBstein in der Entwicklung bildet das oben
erwahnte Reichsgesetz vom 13.10. 1923 iiber die Ver
kiindung von Rechtsverordnungen. Dieses Gesetz sagt 
im § 1 Abs. 2 ausdriicklich, daB fUr Rechtsverordnungen 
der Post (und Telegraphen-) Veiwaltung die Verkiindung 
in einem Amtsblatt [damals bestand noch das Nach
richtenblatt des RPM (s. d.)] ausreichend sei. Auf dem 
Gebiete des Postwesens kommt fUr die Anwendung 
dieser Bestimmung in erster Linie die PO in Betracht, 
deren Rechtsnormnatur das Gesetz damit ausdriicklich 
und bewuBt anerkannt hat. 

Die gegen die Eigenschaft der PO als Rechtsverord
nung unter der Herrschaft der alten Reichsverfassung 
vom 16. 4. 1871 angefiihrten Griinde - Unzulassigkeit 
des Erlasses einer Rechtsverordnung durch den Reichs
kanzler statt durch den Kaiser; Unvereinbarkeit der zu 
einzelnen Vorschriften (§ 50 IV PG) notwendigen Zu
stimmung des Bundesrats mit ~. 50 II der Reichs
verfassung; Unzuliissigkeit der Ubertragung des Ver
ordnungsrechts vom Reichskanzler auf den Staats
sekretar des RPA [erste PO vom 18. 12. 1874 ist vom 
Reichskanzler selbst erlassen (Reichsanzeiger 1874 S. 300), 
die spateren Anderungen und Neufassungen vom 8. 3. 
1879 (Zentralblatt 185), vom II. 6. 1892 (Zentralblatt 
428), vom 20. 3. 1900 (Zentralblatt 53) vom Staats
sekretar des RP A in Vertretung des Reichskanzlers -
sind durch die Neuregelung der verfassungsrechtlichen 
Verhaltnisse iiberholt (vgl. Art. 88 Abs.3 neue Reichs
verfassung, wo Ubertragung auf den Reichspostminister 
ausdriicklich vorgesehen ist, und namentlich jetzt Reichs
postfinanzgesetz § 2 Abs. 1). Auch das gegen die Rechts
normnatur der PO geauBerte Bedenken, daB sie nicht 
in dem RGBI verkiindet sei, ist seit der Neufassung der 
PO vom 28.7.1917 (RGBI S. 763) weggefallen, nachdem 
schon vorher seit Kriegsbeginn, zuerst durch Verordnung 
vom 6.8.1914 (RGBl S. 357) die Anderungen der damals 
geltenden PO vom 20. 3. 1900 im RGBI verkiindet waren. 
Seit der Geltung des Gesetzes iiber die Verkiindung von 
Rechtsverordnungen vom 13. 10. 1923 geniigt die Ver
offentlichung im Amtsblatt des RPM. 

DaB nach § 50 II PG die PO zugleich den Inhalt des 
Vertrages zwischen dem Absender oder Reisenden und 
der Post bildet, steht der Rechtsnornmatur der PO nicht 
entgegen. Das Vertragsverhiiltnis zwischen Post und 
Postbenutzer wird nicht in allen Einzelheiten jedesmal 
festgelegt, sondern es werden die Bestimmungen der 
PO dem Vertrage zugrunde gelegt; es steht dabei nichts 
im Wege, daB diese Bestimmungen zugleich allgemein
verbindliche Rechtsnormen sind. Bei einigen Vorschrif
ten ist es sogar zweifellos, daB sie nur als letztere wirksam 
werden konnen (z. B. § 42 Abholen von Sendungen, 
§ 49 IV, V Umtausch von Postwertzeichen, § 50 V Ver
pflichtung des Empfangers zur Zahlung von Gebiihren 
u. a.). 

Aus der Eigenschaft der PO als einer Rechtsverord
nung ergeben sich nachstehende Folgerungen: 

I. Die PO gilt, auch wenn im Einzelfall kein giiltiger 
Beforderungsvertrag zustande gekommen ist, dem Ab
sender gegeniiber, auch dem Empfanger gegeniiber wie 
jedermann. 

2. Da die in der PO niedergelegten Beforderungs
bedingungen in ihrer Wirkung gesetzlichen Vorschriften 
gleichstehen, so Mnnen diese BefOrderungsbedingungen 
im Einzelfall nicht durch abweichende Abrede geandert 
werden. 

3. Irrtum iiber Bestimmungen der PO ist (unbeacht
licher) Rechtsirrtum (Gegensatz § 59 RStGB Nicht
kenntnis von Tatumstanden). 

4. Die Vorschriften der PO sind Rechtsnormen im 
Sinne des § 337 II der StrafprozeBordnung in der Fassung 
vom 22. 3. 1924 (RGBI I S. 299) und des § 550 ZPO in 
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-<ler Fassung vom 13. 5. 1924 (RGBl IS. 437), so daB also 
.auf ihre Verletzung die Revision gestiitzt werden kann. 

Schriftwesen. Laband, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches. 
5. Auf!. I. C. B. Mohr, Tiibingen 1913. III, § 73, S. 87ff.; Arndt, 
,Selbstandiges Verordnungsrecht. I. Gutteutag, Berlin 1902. S.180, 
192; Aschenborn S.12ff., 74, 81, 93; Scholz S. 8ff.; Staedler, Die 
Postordnung. Dissertation, Jena 1910; Niggl S. 46; Dambach S. 264; 
Births Annalen 1912 S.149. K. Schneider. 

Postordnnngen, Postreglements. Rechtsquellen des 
preuBisch-deutschen Postsonderrechts von 1712 bis zur 
Gegenwart: 

I. Gesamta uf zeichn ungen des geltenden Postrechts: 
1. Neue Postordnung (nebst dem revidierten Reglement vom 

19.3.1710 und dem neuen Extra-Posten-Reglement) vom 10.8. 
1712. Erstes griiBeres, organisches Gesetz iiber das Postwesen. 

2. Erneuerte und erweiterte allgemeine Postordnung fiir samt
liche Kiinigliche Provinzen vom 26. 11. 1782. 

3. Kiinigliche Verordnung zur Berichtigung und Erlauterung der 
Vorschriften des Allgemeinen Landrechts II. Teil, Titel15, Ab
schnitt 4 vom 12. 6. 1804. 

II. Verordnungen postrechtlicher Art neben formellen 
Postgesetzen: 

1. Reglemcnts zu dem Gesetz iiber das Postwesen vom 5. 7. 1852: 
a) vom 31. 7. 1852, 
b) 27. 5. 1856, 
c) " 21. 12. 1860. 

2. Reglement vom 11. 12. 1867 zu dem Gesctz iiber das Postwesen 
des Norddeutschen Bundes vom 2.11. 1867. 

3. Postreglement vom' 30. 11. 1871. 
4. Postordnungen fiir das Deutsche Reich (d. h. Reichspostgebiet 

,ausschl. Bayern und Wiirttemberg): 
a) vom 18.12. 1874, 
b) 8. 3. 1879, 
c) 11. 6.1892, 
d) 20. 3. 1900, 
e) " 28. 7. 1917. 

5. Postordnung fiir das Deutsche Reich (Reichspostgebiet 
-einschl. Bayern und Wiirttemberg): vom 22. 12. 1921. S. auch 
Postrecht und Geschichte der Post unter B. 

Schriftwesen. JahrbuchfiirVerkehrswissenschaften1913 S. 22ff. 

Postpaketabkommen, eines der Nebe~abkommen des 
WPV, bezieht sich auf den Austausch von Postpaketen 
im gegenseitigen Verkehr der an dem Abkommen teil
nehmenden Lander. Nahere Bestimmungen iiber die 
Ausfiihrung des Abkommens enthalt die zugehOrige VO. 

Geschichte. Schon auf dem PostkongreB zu Paris (1878) hatte 
Deutschland Yorgeschlagen, die Befiirdernng yon Sendungen bis 
zum Gewichte Yon 3 kg innerhalb des WPV durch einen besonderen, 
von der Briefpost abgezweigten Dienst zu regeln. Ein Abkommen 
hieriiber kam indes nicht zustande, weil die Vertreter der meisten 
Lander erklarten, daB sie zum Beitritt zu einem solchen Abkommen 
nicht ermachtigt seien. Da aber eine graBere Anzahl von Teilnehmern 
des Kongresses die AbschlieBung eines derartigen Abkommens 
grundsatzlich fiir erwiinscht hielt, wurde der deutsche Vorschlag 
dem Internationalen Bureau des WPV (s. d.) mit dem Auf trag iiber
wiesen, ihn zu priifen und fiir seine Beratung unter Umstiinden eine 
besondere Konferenz einzuberufen. Diese Konfereuz trat am 9. 10. 
1880 in Paris zusammeu. 1hre Beratungcn fanden auf Grund eines 
Entwurfs der deutschen Postverwaltung statt und fiihrten am 3. 11. 
zum AbschluB eines Postpaketabkommens, dem 19 Lander beitraten 
und das am 1. 10. 1881 in Kraft trat. 1nzwischen hat sich der Post
paketdienst iiber die ganze Erde ausgebreitet. Allerdings sind auch 
jetzt noch nicht aile Lander dem Vereins-Postpaketdienste bci
getreten; doch nnterhalten die dem Vereinsabkommen fernstehenden 
Lander (z. B. England und die Vereinigten Staaten von Amerika) 
mit den Vereinslandern auf Grund von besonderen Abkommen einen 
Postpaketaustausch, der im wesentlichen den Bestimmungen des 
Vereinsabkommens entspricht. Nachdem der PostkongreB in 
Lissabon (1885) ein Zusatzabkommen zum Postpaketabkommen 
abgeschlossen hatte, wurde dieses auf allen folgenden Postkongressen, 
zuletzt auf dem PostkongreB in Stockholm (1924), erneuert. Das 
Postpaketabkommen von Stockkolm vom 28. 8. 1924 beruht auf den 
Vorschliigen des Ausschusses, den der PostkongreB in Madrid (1920) 
zur Umarbeitung der Weltpostvereinsvertrage (s. Weltpostvertrag) 
oeingesetzt hatte. Alle Postkongresse von dem in Lissabon an haben 
mitgehoifen, den Postpaketdienst auszubauen. Die im Laufe der 
Zeit eingefiimten Neuerungen beziehen sich hauptsachlich auf die 
Erhiihung des Meistgewichts (anfiinglich 3 kg, spater zunachst wahl
weise, dann allgemein 5 kg, jetzt 10 kg mit der Maglichkeit, einerseits 
an der 5 kg-Grenze, wenn die VerhiUtnisse es erfordern, festzuhalten, 
anderseits aber auch die Zulassung von Paketen iiber 10 kg zu ver
abreden), die Zulassung von Wertangabe und Nachnahme (beide 
Dienstzweige znerst in Lissabon [1855] eingefiihrt), die Zulassung 
von Eilzustellung, von dringenden Paketen, von Zollgebiibrenzetteln 
und andern Verkehrserleichterungen, die Milderung der urspriinglich 
sem weitgehenden Einschrankungen hinsichtlich der Ausdehnungen 
und der RaumgraBe der PostpaketB u. a. m. 

Recht. Das Postpaketabkommen will die Versendung 
von Paketen, Postpaketen genannt, zwischen den am 
Abkommen teilnehmenden Landern ermoglichen. Alle 
:beteiligten Lander sind verpflichtet, Postpakete - auch 

solche mit Wertangabe, jedoch mit gewisser Einschran
kung, und solche mit Nachnahme - im Durchgang zu 
befordern; die Verwaltungen miissen einander mitteilen, 
mit welchen Schiffsverbindungen sie Postpakete be
fOrdern und nach welchen Landern und unter welchen 
Bedingungen ihnen Postpakete zugefUhrt werden konnen. 
(Die Mitteilungen haben durch Ubersichten nach vor
geschriebenem Muster, Tableau A genannt, zu erfolgen.) 
Die Behandlung der Postpakete liegt in den am Ab
kommen beteiligten Landern den P Anst ob. Doch 
konnen die Lander, in denen sich die Post nicht mit der 
BefOrderung von Paketen befa13t, das Abkommen durch 
die Eisenbahnen oder Schiffsgesellschaften ausfiihren 
lassen; von dieser Befugnis machen Frankreich und 
Spanien Gebrauch. 

Die Postpakete sollen im allgemeinen bis 10 kg zu
gelassen sein. Ausnahmsweise sind die Vereinslander 
aber berechtigt, den Postpaketdienst auf Sendungen bis 
5 kg zu beschranken. Anderseits haben die Verwaltungen 
das Recht, die Zulassung von Paketen iiber 10 kg auf 
Grundlage der Vereinsbestimmungen zu verabreden. 
Neben dem Austausch gewohnlicher Postpakete sieht 
das Abkommen auch den Austausch von Paketen be
sonderer Art vor, namentlich von Wertpaketen, Nach
nahmepaketen und dringenden Paketen. Wegen der 
Versendungsbedingungen fiir Postpakete im einzelnen 
s. Pakete, Abschnitt Auslandsverkehr. 

Die Postpakete miissen freigemacht werden. Die 
Regelgebiihren betragen fiir jedes Land bei Paketen bis 
1 kg 30 Cts., iiber 1 bis 5 kg 50 Cts. und iiber 5 bis 10 kg 
90 Cts. Die Regel-Seegebiihren betragen fiir Pakete 
bis 1 kg bis 500 Seemeilen 15 Cts., bis 1000 Seemeilen 
25 Cts., bis 2000 Seemeilen 40 Cts. und fiir jede weiteren 
1000 Seemeilen 10 Cts., hochstens aber 1 Fr.; fiir Pakete 
iiber 1 bis 5 kg bis 500 Seemeilen 25 Cts., bis 1000 See
meilen 40 Cts. und fiir jede weiteren 1000 Seemeilen 
20 Cts.; fiir Pakete iiber 5 bis 10 kg bis 500 Seemeilen 
45 Cts., bis 1000 Seemeilen 75 Cts. und fiir jede weiteren 
1000 Seemeilen 35 Cts. Diese Regelgebiihren konnen von 
jeder Verwaltung, jedoch nur gleichzeitig fiir Pakete in 
ankommender und abgehender Richtung, ermaBigt oder 
- und zwar hochstens urn 100 vH - erhoht werden. 
Ferner konnen die Verwaltungen neben den - u. U. 
erma13igten oder erhohten - Regelgebiihren fUr an
kommende und abgehende Pakete eine Zuschlaggebiihr 
berechnen. Diese Zuschlagsgebiihr solI im allgemeinen 
nicht mehr als 25 Cts. betragen; doch hat eine gro13e 
Zahl von Landern (zu denen Deutschland aber nicht 
gehOrt) die Befugnis zur Festsetzung erhOhter Zuschlag
gebiihren erhalten. Deutschland berechnet erhOhte 
Regelgebiihren (ErhOhung urn 100 vH) und hat zeit
weilig auch eine Zuschlaggebiihr von 25 Cts. angesetzt; 
jetzt macht Deutschland von der Zuschlaggebiihr nicht 
mehr Gebrauch. Fiir sperrige Pakete werden die Ge
biihren (einschl. aller ErhOhungen und Zuschlage) urn 
50 vH erhoht, fiir dringende Pakete verdreifacht. Bei 
Wertpaketen tritt zu der gewohnlichen Gebiihr eine Ver
sicherungsgebiihr hinzu, die 5 Cts. fiir je 300 Fr. fiir jede 
an der LandbefOrderung beteiligte Verwaltung und 
10 Cts. fUr jede Seebeforderung ausmacht, aber auch 
nach dem Einheitssatze von hochstens 50 Cts. fiir je 
300 Fr. erhoben werden kann. Au13er der Versicherungs
gebiihr kann die Aufgabeverwaltung fiir jedes Paket 
eine Behandlungsgebiihr von hochstens 50 Cts. erheben. 
Deutschland berechnet die Versicherungsgebiihr nach 
einem Einheitssatze und erhebt auch die Behandlungs
gebiihr. Fiir Nachnahmepakete tritt zu der sonstigen 
Gebiihr eine Nachnahmegebiihr hinzu, die aus einer 
festen Gebiihr von mindestens 20 und hOchstens 50 Cts. 
und einer Steigerungsgebiihr von 1/2 vH des Nachnahme
betrags besteht. 

Wegen des Austauschs der Postpakete zwischen den 
Verwaltungen, wegen des Gebiihrenbezugs und wegen 
der Abrechnung iiber die Gebiihren s. Grenz-Ausgangs-
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(-Eingangs-) P Anst, Frachtkarten, Gebiihrenbezug im 
Weltpostverkehr und Paketabrechnung. 

Die Zollbehandlung der Postpakete im Bestimmungs
land richtet sich nach den Vorschriften dieses Landes. 
In Deutschland kommt die Postzollordnung (s. Post
zollwesen) in Betracht. Wegen der Tragung der Zoll
gebiihren und sonstigen nicht zollmaBigen Gebiihren 
durch den Absender s. Gebiihrenzettel. 

Wirtschaft. Der Postpaketdienst des WPV bietet 
ein bequemes Mittel zur Versendung von Waren in 
kleineren Mengen von einem Lande zum andern. Die 
durch den Vereins-Postpaketverkehr verwirklichte Er
leichterung des Kleingiiter-Austausches hat dazu ge
fiihrt, daB immer mehr Lander - auch solche, die fruher 
keinen Postpaketdienst kannten - sich dem Postpaket
abkommen angeschlossen haben. Die werbende Kraft 
dieses Abkommens hat sich auch darin gezeigt, daB die 
Lander, die dem Vereins-Postpaketdienst noch fern
stehen, in Anlehnung an die Vereinsvorschriften einen 
Postpaketaustausch mit andern Landern eingerichtet 
haben. (8. auch Postpakete, Begriff.) Wegen Zahlen
angaben iiber das Anwachsen des Postpaketverkehrs s. 
Weltpostverein. 

Schriftwesen. Meyer-Herzog S.173ff.; Herzog S.63ff.; 
Archiv 1881 S.175, 263, 1882 S. 125, 1890 S.3, 1899 S. 484; DVZ 
1898 S. 1, 1899 S. 571, 1901 S.47, 437, 1902 S. 328, 1905 S.503, 
1925 S. 305; L'Union Postale 1878 S. 246, 1881 S. 114. S. auch 
Weltpostverein. Her zog. 

Postpaketadresse s. Pakete 
Postpakete s. Pakete 
Postpakete (Begriff im Aus)andsverkehr). Unter Post

paketen sind die Pakete zu verstehen, die auf Grund des 
Postpaketabkommens (s. d.) des WPV oder auf Grund 
von besonderen Abkommen, die dem Vereinsabkommen 
angepaBt sind, ausgetauscht werden. Die deutsche Post
verwaltung hat derartige besondere Postpaketabkommen 
z. B. mit den Postverwaltungen Englands und der Ver
einigten Staaten von Amerika abgeschlossen. 

Das Hochstgewicht der Postpakete, das anfiinglich 
auf 3kg festgesetzt war, ist spater auf 5 kg, dann auf 
10 kg erhOht worden; doch diirfen die Verwaltungen 
auch jetzt noch an dem Meistgewicht von 5 kg festhalten, 
wenn sie schwerere Pakete nicht befOrdern konnen. 
Anderseits enthalt das Postpaketabkommen die Bestim
mung, daB die Verwaltungen die Zulassung von Paketen 
iiber 10 kg auf der Grundlage der Vereinsbestimmungen 
verabreden diirfen. Hiernach ist der Kreis der Pakete, 
die unter die Bestimmungen fiir Postpakete fallen, standig 
groBer geworden; dementsprechend hat sich die Zahl 
der Pakete vermindert, die den Bestimmungen fiir Post
pakete nicht entsprechen und Postfrachtstiicke (s. d.) 
genannt werden. 

Einen wesentlichen Schritt zur moglichst weitgehenden 
Anpassung der Versendungsbedingungen fiir Postfracht
stiicke an die fiir Postpakete hat die DRP am 1. 10. 1925 
getan, indem sie die Vorschriften fiir die bisherigen Post
pakete und die bisherigen Postfrachtstiicke (zunachst 
mit Ausnahme der iiber Bremen oder Hamburg durch 
Vermittlung von Spediteuren befOrderten Postfracht
stiicke) fiir die deutschen Aufgabe PAnst zu einem 
einheitlichen Tarif fiir Pakete nach dem Auslande zu
sammenstellte. Fiir die A uswechsl ungs PAnst sind 
dabei die Sondervorschriften fiir Postfrachtstiicke inso
weit giiltig geblieben, als die fremden Postverwaltungen 
eine gleiche Verschmelzung ihrer Tarife noch nicht vor
genommen haben. Es ist anzunehmen, daB dies nach 
und nach geschehen und so der Unterschied zwischen 
Postpaketen und Postfrachtstiicken allmahlich ver
schwinden wird. S. auch Pakete und Paketpostbuch. 

Schriftwesen. DVZ 1925 S. 305; Herzog S.108. Herzog. 

Postpaketfreimarken sind Postwertzeichen (s. d.), die 
einige Lander (z. B. Italien, Portugal usw.) zur Frei
machung von Postpaketen herausgeben. 

Postpferde. Die zu Postbeforderungen benutzten 
Pferde sollen nicht unter 157 cm groB und nicht weniger 
als 4 Jahre alt sein. Sie miissen ferner kriiftig, gesund 
und gut genahrt sein. Blinde, lahme, dampfige, bissige 
und scheue Pferde diirfen im Postfuhrdienst nicht ver
wandt werden. Hengste diirfen nur dann zum Postfuhr
dienst zugelassen werden, wenn sie ruhig sind. so daB 
durch sie keine Gefahr zu befiirchten ist. 

Die fiir den Postfuhrdienst bestimmten Geschirre 
miissen dauerhaft gearbeitet und zweckmaBig eingerich
tet sein. Bei einer Bespannung mit einem Pferde muB 
mit zwei Leitziigeln, bei einer Bespannung mit zwei oder 
vier Pferden mit Kreuzleinen gefahr!ln werden. Es 
diirfen nur lederne Leinen benutzt werden. Die Aufhalter 
miissen aus halt bar gearbeiteten Ketten bestehen, nu!' 
bei leichtem zweispannigen Fuhrwerk sind Aufhalter 
aus starkem Leder zugelassen. Die Strange miissen aus 
Hanf oder Leder gearbeitet und diirfen nicht zusammen
geknotet sein, eben so diirfen nur lederne Zaume ver
wandt werden. Auf bergigen StraBen, beim Ubersetzen 
mit Fahre und an sonstigen gefiihrlichen Stellen miissen 
die Stangenpferde Geschirre mit Hinterzeug tragen. 

Sobald sich eine bedenkliche Krankheit unter den 
Pferden der Posthalterei (s. d.) zeigt, muB sich die PAnst 
davon unterrichten, ob geniigende Vorkehrungen gegen 
ein Umsichgreifen der Krankheit getroffen sind, und 
notigenfails der Ortspolizei und den benach barten P Anst 
zur Mitteilung an die dortigen Posthalter von der Krank
heit Kenntnis geben. Gleichzeitig ist der OPD Meldung 
zu erstatten. Bei dem Auftreten von iibertragbaren 
Viehseuchen, insbesondere der Rotzkrankheit, sind die 
gesetzlichen Vorschriften genau zu beachten (Reichs
gesetz betr. die Abwehr und Unterdruckung von Vieh
seuchen vom 1. 5. 1894). 

1m Jahre 1869 betrug der Gesamtpferdebestand der 
Posthaltereien der Postverwaltung des Norddeutschen 
Bundes 17 066 Pferde. Die DRP unterhielt 1880 28 407. 
1890 32765, 1900 36789 und 1910 38543 Pferde in den 
reichseigenen und den Privatposthaltereien. Seit Beginn 
des Weltkrieges hat sich diese Zahl immer mehr ver
ringert. Der Postfuhrbetrieb wird jetzt in fast allen 
groBeren Stadten mit Kraftwagen durchgefiihrt; die 
Zeit, wo das letzte Postpferd aus dem StraBenbilde der 
Stadte verschwinden wird, ist daher nicht mehr fern. 

Schriftwesen. Stephan S. 801; Archlv 1880 S. 449, 1892 S. 367. 

Post-Plerde- nud Wageudepot s. Feldpost 
Postproteste s. Postauftrage 

Boedke. 

Postreehnungsamt (PRA) in Berlin C 2 (Spandauer 
Str. 13). Hervorgegangen aus dem Postanweisungsamt. 
Aufgabe: Priifung der Ein- und Auszahlungen im Aus
landspostanweisungsverkehr, Erledigung der Rechnungs
geschafte im Postanweisungsverkehr mit dem Auslande; 
Abrechnung iiber den Gebiihrenzettelverkehr mit dem 
Auslande; Aufstellung und Prufung der Abrechnungen 
mit den fremden Verwaltungen und Sorge fiir recht
zeitige Abwicklung der gegenseitigen Forderung; Ab
rechnung mit fremden Landern iiber Gebiihren fUr 
Postpakete und Postfrachtstiicke, iiber Kosten fiir 
Antwortscheine, fiir Ersatzbetrage, soweit sie durch 
die Abrechnungen ausgeglichen werden, iiber Post
beforderungskosten im Grenzverkehr, Abrechnung mit 
Dampfergeseilschaften und Speditionsunternehmungen 
im Auslandsverkehr; Bearbeitung der N achfrageschreiben 
iiber Auslandspostanweisungen; Ausstellung der Zahlungs
ermachtigungen bei Verlangerung der Giiltigkeitsdauer 
der Auslandspostanweisungen und im Falle des Ab
handenkommens solcher Postanweisungen. 

Angegliedert: Versandstelle fUr Sammlermarken nebst 
Ausschneidestelle fiir Marken, ferner Rentenrechnungs
stelle der OPD Berlin. 

Geschichte und Betrieb. Am 1. 1. 1865 fiihrte die preul3ische 
Postverwaltung die Postanweisung ein und iibertrug die Priifung 
der Ein- und Auszahlungen im Verkehr zwischen PAnst verschiedener 
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OPD Bezirke dem am 1. 2. 1865 gegriindeten, dem GPA unmittel· 
bar unterstellten "Controll·Bureau der Postanweisungen". Die 
Priifung der Ein· und Auszahlungen im Verkehr zwischen PAnst 
eines und desselben Bezirks lag den OPK ob. 1876 erhielt das Controll
Bureau die Bezeichnung "Postanweisungsamt". In demselben Jahre 
wurde die Priifung der Postanweisungen des inneren Verkehrs dem 
Postanweisungsamt abgenommen und den neu eingerichteten 
"Bezirks-Rechnungsstellen fiir Postanweisungen" bei den OPD iiber
tragen. Dem Postanweisungsamt verblieb nur die Priifung der 
Postanweisungen des Auslandsverkehrs und die Abrechnung hier
iiber mit dem Auslande. Am 1. 4. 1912 wurde das Postanweisungs
amt der OPD Berlin unterstellt und erhielt die Bezeichnung 
"Postrechnungsamt". Gleichzeitig wurde die Berliner Bezirks
rechnungsstelle fiir Postanweisungen dem PRA zugeteilt. Die Be
zirksrechnungsstellen, die seit dem 1. 4. 1923 die Bezeichnung 
"Bezirks-Postanweisungsstellen" fiihrten, wurden am 1. 4. 1924 
aufgeJOst. Ihre Geschafte gingen auf die PSchA iiber. Von diesem 
Zeitpunkt ab hat das PRA hinsichtlich des Postanweisungsverkehrs 
wieder lediglich die Priifung der Ein- und Auszahlungen im Aus
landsverkehr nebst der Abrechnung iiber den Auslandsverkehr. 

Die Rechnungsgeschafte des PRA im Postanweisungsverkehr mit 
dem Auslande umfassen auch den Verkehr zwischen bayrischen 
P Anst und dem Auslande. Die Postanweisungskontrolle in Bam
berg, die bis Ende Marz 1924 die Rechnungsgeschafte fiir den inner
bayrischen Postanweisungsverkehr wahrnahm. stellt zwar fiir den 
Verkehr zwischen Bayern einerseits und Osterreich sowie der 
Tschechoslowakei anderseits Einzelrechnungen iiber Postanweisungen 
aus, die Summen gehen aber in die Einzelrechnungen des PRA mit 
diesen Landern iiber, so daB eine unmittelbare Verrechnung von 
Forderungen zwischen Bayern und den fremden Verwaltungen 
nicht stattfindet. 

Zur Entlastung des RPM wurden dem PRA am 1. 10. 1921 die 
Paketabrechnung mit dem Auslande, die Abrechnung mit den 
Dampfergesellschaften und Speditionsunternehmungen sowie die 
Abrechnung iiber den Antwortscheinverkehr iibertragen. 

Die Versandstelle fiir Sammlermarken (in Wirksamkeit getreten 
1920 beim BriefPA in Berlin, von Oktober bis November 1922 beim 
PA 58 in Berlin, Beit Dezember 1922 beim PRA) befaBt sich mit 
dem Verkauf der jeweils giiltigen deutschen Postwertzeichen sowie 
der noch vorhandenen auBer Kurs gesetzten Wertzeichen an Handler 
und Sammler. Die Bestellungen sind schriftlich an die Versandstelle 
zu richten; ein unmittelbarer Schalterverkauf findet nicht statt. 
Die Wertzeichen werden dem Besteller unter N achnahme zugesandt. 
Voreinsendung von Barbetragen ist nicht erwiinscht. AuBer dem 
Nennwert der jeweils giiltigen Wertzeichen wird fiir Freigeld Ver
packungskosten usw. ein geringes Aufgeld erhoben. Besteller' kann 
auch verlangen, daB bestimmte von ihm gewiinschte Wertzeichen 
auf den Umschlag geklebt und abgestempelt werden; eine besondere 
Abstemplungsgebiihr wird hierfiir nicht erhoben. Fiir auBer Kurs 
gesetzte Wertzeichen werden besondere Preise bekanntgegeben. 
Dauerbestellungen fiir aile neu herauskommenden Postfreimarken 
sind zugelassen. J edermann kann schriftlich beantragen, daB ihm 
beim Erscheinen neuer Freimarken eine bestimmte Stiickzahl ohne 
weitere Bestellung regelmaBig zugesandt wird. Fiir den Bezug gelten 
die allgemeinen Bedingungen und Gebiihren. Die Bedingungen fiir 
den Verkauf auBer Kurs gesetzter Postwertzeichen (einschl. der 
Dienstmarken, der Wertzeichen der ehemals deutschen Kolonien 
usw.) werden jedesmal besonders bekanntgegeben. 

Bei der Ausschneidestelle, die sich bis 1. 6. 1924 beim RPM be
fand, werden aus den erledigten Paketkarten und Postanweisungen 
die fiir Sammlerzwecke noch geeigneten Postwertzeichen aus
geschnitten, geordnet und fiir besondere Verkaufe aufbewahrt, die 
vorher bekanntgegeben werden. 

Die Rentenrechnungsstelle der OPD Berlin ist seit dem 17.3.1923 
dem PRA angegliedert. L. S c h n e ide r. 

Postreeht, Gesetz nnd Verordnnng im - s. Gesetz und 
Verordnung im Postrecht. 

Postregal. Unter den Regalien (iura regalia) als der 
Gesamtheit der den Landesherrn als solchen zustehenden 
verleihbaren Rechte bildet das Postregal das jiingste (s. 
Postzwang, Geschichte). Es enthielt wie aile andern Re
galien eine Einschrankung des freien Gewerbebetriebes 
und bestand darin, daB der Staat das Recht, Posten anzu
legen, ausschlieBlich fiir sich in Anspruch nahm und den 
Untertanen die Errichtung von Anstalten dieser Art ver
bot. 1m Gegensatz zu den eigentlichen,staatlichen Hoheits
rechten wurde es zu den niederen, nutzbaren (Finanz-) 
Regalen gerechnet. Seit der Errichtung von Staatsposten 
wurde es von den Landesherrn und damit vom Staat 
selbst in Anspruch genommen. Die neuzeitliche Ent
wicklung des Staatsrechts hat die Bedeutung der Regale, 
auch des Postregals, fast vollstandig in den Hintergrund 
gedrangt. Der letzte Rest des Postregals ist das iiber den 
Postzwang (s. d.) hinausgehende Alleinbetriebsrecht der 
Post auf Grund des Art. 3 der Postgesetznovelle vom 
20. 12. 1899. 

Nach dem PG selbst ist der Unterschied zwischen Post
regal und Postzwang praktisch bedeutungslos, "da das 
Postregal nicht weiter reicht als der Postzwang" (Laband, 
a. a. O. S. 66). Das Wort "Postregal" findet sich in der 

Reichsgesetzgebung nicht. DaB das Reich fiir die Be
nutzung der von ihm unterhaltenen AnstaIt (Post) Ge
biihren erhebt, stempelt das Betriebsrecht des Reiches 
nicht zu einem Regalitatsrecht. 

Durch die vorhandene Betriebsform werden zugleich 
die Belange der Volksgesamtheit am besten gewahrt. Die 
Gewinnerzielung tritt hinter der Erfiillung offentlicher, 
dem Gemeinwohl gewidmeten Aufgaben zuriick (Gegen
satz: nutzbares Finanzregal). Die Post wird nicht be
trieben in Ausiibung eines nutzbaren Rechts, sondern in 
Erfiillung einer dem Reich verfassungsmaBig obliegenden 
Verpflichtung. 

Schriftwesen. Laband, Staatsrecht des Deutschen Reiches. 
5. Aufl. J. C. B. Mohr, Tiibingen 1911. Bd. III. § 76. 

K. Schneider. 
Postreisehandbiieher s. Reichskursbuch 
Postreiseverkehr bedeutet Beforderung von Reisenden 

mit den staatlichen oder unter Aufsicht und Schutz des 
Staates stehenden, jedermann zur Benutzung freigegebe
nen Posten. 

Geschichte. Ein eigentlicher, mit einer gewissen RegelmaLligkeit 
betriebener Postreiseverkehr entwickelte sich in deutschen Landen 
erst in der zweiten Halfte des 17. J ahrhunderts. Bis dahin entbehrten 
die Reisegelegenheiten mehr oder weniger der RegelmaLligkeit, vor 
allem aber war die Benutzungsmoglichkeit fiir jedermann nur in sehr 
beschranktem U mfange gegeben. Die staatlichen Reisegelegenheiten 
dienten nur staatlichen Bediirfnissen; die von Privaten unterhaltenen 
hatteu im allgemeinen nur einen ortlich begrenzten Verkehrskreis' 
fiir eine weitere Ausgestaltung fehlte es den Unternehmern an de~ 
erforderlichen Mitteln. Eine etwas groLlere Bedeutung erlangten die 
Metzgerposten (s. d.), aber auch bei diesen standen die Belange der 
Metzgerzunft starker im Vordergrunde als die der Allgemeinheit. 
DaB der Reiseverkehr keinen groLleren Umfang annahm war durch 
die Verhaltnisse jener Zeit begriindet, die das Verlangen ~ach regeren 
personlichen Verkehrsbeziehungen iiber die Grenze des eigenen 
Wohnbereichs hinaus nicht aufkommen lieBen. Auch die ungiinstigen 
WegeverhiHtnisse, die bei dem Fehlen von KunststraLlen und in Er
mangelung geordneter Wegeunterhaltung das Reisen zeitweise zur 
Qual machten, waren mit schuld daran. Erst der gewaltige Auf
schwung, den die Entwicklung des geistigim und wirtschaftlichen 
Lebens im Anfang des 16. Jahrhunderts nahm, brachte nach und 
nach die Schranken zu Fall, die bis dahin dem Verkehrsfortschritt 
hindernd im Wege standen. 

Uber die geschichtliche Entwicklung der dem Reiseverkehr dienen
den Posten s. Personenposten und Extraposten. 

~n erster Linie waren es die Thurn und Taxisschen Posten (s. Ge
schlChte der Post unter 11), die namentlich im Siiden und Westen des 
Reichs in fortschreitender Entwicklung den Reiseverkehr zwischen 
allen wichtigeren HandelspHttzen vermittelten. Die giinstigen wirt
schaftlichen Ergebnisse dieser Posten veranlaBten die Reichsfiirsten 
in ihren Landern ebenfalls staatliche Posten ins Leben zu Tufen. Di~ 
bedeutendste~ vO.n ihuen waren die brandenburgisch-preuBischen, 
deren SchnelhgkeJt und geordneter Gang im Schrifttum besonders 
hervorgehoben werden. Es war unausbleiblich, daB wenn mehrere 
Reiseverbindungen auf derselben Strecke nebeneina';'der bestanden 
die Wirtschaftlichkeit dieser Betriebe ungiinstig beeinfluBt wurde: 
Die weitere Ausgestaltung des Postennetzes hatte unter solchen Um
standen zum Schaden der Allgemeinheit beeintrachtigt werden miissen. 
Es war daher geboten, durch gesetzliche MaBnahmen der regellosen 
Entwickelung dieses Beforderungswesens entgegenzuwirken. Das 
war nur durch Einfiihrung des Regals zu erreichen. Zugunsten der 
Thurn und Taxisschen Posten versuchte der deutsche Kaiser das 
Regal fiir das ganze Reichsgebiet zu erzwingen. Er stieG aber bei den 
Landesfiirsten, die dieses Regal als eine Gerechtsame ihrer Lander 
in Anspruch nahmen, auf erheblichen Widerstand. Wenn auch die 
meisten von ihnen, wohl aus ZweckmaBigkeitsgriinden, diesen Wider
stand nach und nach aufgaben, so gelang es doch nicht, dem Regal 
der Thurn und Taxisschen Posten allgemeine Anerkennung zu ver
schaffen. Besonders die Herrscher von Brandenburg-PreuLlen hielten 
unbedingt an dem Vorrecht fest, die PostbeiOrderung in ihrem Lande 
selbst zu regeln. S!e k.onnten dies mit urn so groBerer Berechtigung, 
als Thurn und TaXIS dreses dem Verkehr noch wenig erschlossene Ge
biet zur .Zeit der Einrichtung der ersten brandenburgisch-preuBischen 
Posten In sein Verkehrsnetz noch nicht einbezogen hatte. 

Unter den Wirkungen des Regals entstand alsbald ein engmaschiges 
Netz von Reiseverbindungen, das nicht nur eintragliche Linien zwi
schen den groBen Verkehrspliitzen aufwies, sondern auch weniger ent
wickelten Gebieten die Segnungen des Verkehrs brachte. Urn die 
Wende des 18. Jahrhunderts traten unter dem Einflusse der politi
schen Ereignisse in Frankreich und den Auswirkungen der daran an
schlieBenden kriegerischen Geschehnisse wesentliche Anderungen in 
den Verkehrsbeziehungen innerhalb Deutschlands ein. Die Thurn 
und Taxisschen Posten verloren einerseits durch den Gebietsverlust 
dann aber auch dadurch wesentlich an Bedeutung, daB einige Lander; 
darunter Bayern und Wiirttemberg, den Betrieb der Posten innerhalb 
ihres Gebiets in eigene Hand nahmen (s. Bayerische Post und Wiirt
tembergische Post). Die preuBischen Posten erhielten dadurch eine 
gewisse Vorrangstellung innerhalb des Deutschen Reichs. Der Relse
verkehr zeigte in der Folge im preuLlischen Verkehrsgebiet eine stan
dige Aufwartsbewegung, die auch durch die Entwicklung des Eisen
bahnwesens zunachst nicht wesentlich beeinfluLlt werdeu konnte. 
Die Zahl der Reisenden, die 1838 826 623 Personen betragen hatte, 
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wuchs in den folgenden J ahren schnell an; sie erreichte in den 50er 
Jahren ihren Hochststand, und zwar steht das Jahr 1857 mit rund 
3,4 Milliouen Persouen an der Spitze. Ungefahr auf der gleichen 
Hohe hielt sich der Verkehr in den nachsten J ahren. Die kriegerischen 
Ereignisse des J ahres 1866 fiihrten zu einer einheitlichen Gestaltung 
der Postverhaltuisse im Gebiete des Norddeutsehen Bundes. Eine 
Anzahl selbstaudiger Postverwaltungen wurden aufgehoben, und 
durch Vertrag vom 28. 1. 1867 wurde das gesamte Thurn und Taxis
sche Postwesen (mit Wirkung vom 1. 7. 1867) auf Preul3en iibertragen. 
Der Reiseverkehr in dem erweiterten Gebiet erreichte 1868 mit rund 
6,3 Millionen Reisenden seinen Hochststand. Seitdem giug er staudig 
in dem Mal3e zuriick, wie der Eisenbahnverkehr sieh entwickelte. 
Auch die Lockerung des Postregals der Personenbeforderung auf 
Landstral3en durch das Postgesetz vom 2. 11. 1867 und die Beseiti
gung der letzten Sehranken dieses Regals durch das PG trugen dazu 
bei, dal3 der Reiseverkehr mit den Pferdeposten von Jahr zu Jahr 
an Bedeutung verlor. Nur auf wenigen Strecken konnte er mit wirt
schaftlichem Erfolge, in der Regel in Verbindung mit der Postsachen
beforderung, noeh aufrechterhalten werden. 1900 betrug die Zahl 
der Reisenden rund 1,4 Millionen, 1910 rund 1 Million_ 

Naeh dem Kriege 1914/18 hat der Postreiseverkehr infolge Ein
fiihrung von Kraftposten (s. d.) an Bedeutung wieder erheblich zu
genommen. Wahrend im Jahre 1925 mit den Kraftposten 24818253 
Personen befordert worden sind, betrug die Zahl der mit Pferdeposten 
befOrderten Reisenden nur noch 117 238. Diese Zahl entfallt fast 
aussehliel3lieh auf Bayern und Wiirttemberg, da im alten Reichspost
gebiet nur noch eine Personenpost besteht, wahrend ihre Zahl in 
Bayern noch 197, in Wiirttemberg noch 6 betragt. 

1hrem Wesen nach kann man die dem Reiseverkehr 
dienenden Pferdeposten in ordentliche Posten (s. d.) und 
Extraposten (s. d.) einteilen. Das Hauptmerkmal der 
ordentlichen Posten ist ihr regelmaBiger Gang, wahrend 
die Extraposten nur auf Bestellung verkehrten. Von den 
ordentlichen Posten sind ftir den Reiseverkehr am wich
tigsten die Personenposten (s. d.). Sie dienten urspriing
lich nur der Beforderung der Reisenden und ihres Ge
packs. Spater wurden sie auch der BefOrderung des 
Brief- und Paketverkehrs nutzbar gemacht. 1hre Be
zeichnung war bei den Postverwaltungen des Reichs
gebiets verschieden. Die andern ordentlichen Posten 
(Gtiter- und Karriolposten) sind in erster Linie ftir die 
Beforderung von Postsachen bestimmt. Reisende wer
den mit ihnen, wenn es die Verhaltnisse gestatten, nur 
auf dem Bockplatz neben dem Postillion befordert. Die 
Extraposten dienten lediglich der Beforderung des Rei
send en, der sie bestellte, und seines Gepacks. Endlich 
konnen auch die fahrenden Landzusteller (s. Landpost
fahrten) zur Mitnahme von Reisenden ermachtigt wer
den, soweit die dienstlichen Verhaltnisse dies gestatten. 

Bei den Kraftposten unterscheidet man regelmaBige, 
die nach einem bestimmten Fahrplan verkehren und 
daher zu den ordentlichen Posten zu rechnen sind, und 
Sonderfahrten (s. d.), die nur auf Bestellung und nach 
Vereinbarung mit dem Besteller verkehren. AuBerdem 
konnen Bedarfsfahrten im AnschluB an planmaBig ver
kehrende Kraftposten (als Beiwagen, Vorlaufer oder 
Nachlaufer) oder auch auBerhalb des Fahrplans ein
gerichtet werden, soweit sich dazu bei gesteigertem Ver
kehr ein Bediirfnis geltend macht. Endlich konnen auch 
die Kleinkraftwagen, soweit Platz neben dem Kraft
wagenfiihrer vorhanden ist, dem Reiseverkehr dienstbar 
gemacht werden. 

Recht. Die Personenbeforderung hat im Gebiete des 
Deutschen Reichs anfanglich keinem Zwange unter
legen. Ein allgemeines Bediirfnis, Reisen zu unternehmen, 
machte sich bei der geistigen und wirtschaftlichen Ab
geschlossenheit der einzelnen Gebiete nur in sehr gerin
gem Umfange geltend. Fiir staatliche Zwecke wurden 
besondere Beforderungsmittel bereitgehalten, Verbande 
des Wirtschafts- und Gemeinwesens sowie andere Korper
schaften, die mit der AuBenwelt notwendigerweise in 
Verbindung treten muBten, unterhielten im wesentlichen 
auch nur ftir eigene Zwecke Verkehrsmittel. Erst als 
das Reisebediirfnis sich in starkerem MaBe geltend 
machte, und es zugunsten der Staats- und Volkswirt
schaft zweckmaBig erschien, staatliche Einrichtungen fiir 
Zwecke des allgemeinen Reiseverkehrs zu schaffen, war 
es geboten, der gewerblichen Personenbeforderung Be
schrankungen aufzuerlegen, urn einerseits die Wirt
schaftlichkeit der staatlichen Einrichtungen durch ge
ordnetes Zusammenwirken zu gewahrleisten und ander-

seits ihre Wohltaten auch solchen Gebieten zugute kom
men zu lassen, in denen das Reisebediirfnis noch zu gering 
war, urn die dafUr aufzuwendenden Kosten zu decken. 
Auf Erwagungen dieser Art ist die Schaffung des Regals 
der Personenbeforderung der staatlichen Posten zurti9k
zufiihren. Es bezog sich aber nicht auf die Personen
beforderung allgemein, sondern bestand nur unter ge
wissen Voraussetzungen. Als wesentliche Merkmale in 
diesem Sinne gelten regelmaBiger Gang, bestimmte Ab
gangs- und Ankunftszeit, Zuganglichkeit fUr jedermann, 
Wechsel der BefOrderungsmittel. Privat-Beforderungs
unternehmungen, die diese Eigenschaften aufwiesen, 
waren im allgemeinen nicht zugelassen. Nur ausnahms
weise wurden sie genehmigt, ihr Gang war dann aber so 
einzurichten, daB sie den staatlichen Posten keinen Ab
bruch taten; Wechsel der Pferde war in keinem Fall ge
stattet. Die betreffenden Anordnungen wurden durch 
Edikte und Verordnungen getroffen, eine Regelung 
dieses Regals durch Gesetz wurde ftir das preuBische 
Staatsgebiet durch das 1794 in Kraft getretene Allge
meine Landrecht geschaffen, das in seinem Teil II,. 
Titel15 Abschnitt 4 die vorbezeichneten Grundsatze im 
wesentlichen wiedergibt. Durch Gesetz yom 3. n. 1838 
tiber die Eisenbahnunternehmungen wurde das Regal 
der Post hinsichtlich der PersonenbefOrderung fiir den 
Betrieb der Eisenbahnen auf diese tibertragen. Der § 36 
dieses Gesetzes regelte die betreffenden Rechtsverhalt
nisse der Post zu den Eisenbahnen folgendermaBen: 

"Die aus dem Postregal entspringenden Vorrechte des Staates 
an festgesetzten Tagen und zwischen bestimmten Orten Personen 
und Saehen zu befordern, gehen, soweit es fiir den Betrieb der Eisen
bahnen notig ist, die in jenem Regale enthaltene Ausschliel3ung des 
Privatgewerbes aUfzugeben, auf dieselben iiber •.. " 

Ferner wurde durch das Postgesetz yom 5. 6. 1852 das 
Postregal auf WasserstraBen freigegeben und auf Land
straBen insofern gelockert, als einem jeden gestattet 
wurde, Transportanstalten zur Beforderung von Personen 
anzulegen, insofern dabei zwar eine regelmaBige Abgangs
und Ankunftszeit eingehalten wurde, aber ein Wechsel 
der Transportmittel unterwegs nicht stattfand; auBerdem 
waren Beschrankungen in der Erhebung des Personen
geldes vorgesehen. Eine weitere Lockerung des Regals 
der Personenbeforderung brachte das Postgesetz yom 
2. n. 1867. Das PG beseitigte dann die letzten Ein
schrankungen der gewerblichen PersonenbefOrderung. 

Schriftwesen. Stephan; Matthias, Darstellung des Postwesens 
in den Koniglich PreuJ3ischen Staaten. Dieterici, Berlinl1812/1817. 
Band 1-3; Brunner, Das Postwesen in Bayern in seiner geschicht
lichen Entwickelung von den Anfangen bis zur Gegenwart. Selbst
verlag, Miinchen 1900; Scholl, Das Wiirttembergische Postwesen. 
Metzlersche Buchdruckerei, Stuttgart 1838; Handworterbuch der 
Staatswissenschaften Art. Post. 4. Auf!. Gustav Fischer, Jena 1925; 
Aschenborn S.175ff.; Scholz S.168ff.; Niggl S.144ff.; Woleke 
S. 141ff. Kra use. 

Postreklame. 1st am 1. 9. 1920 ins Leben getreten. 
Ihre Anfange reichen in die Zeit vor dem Weltkriege 
zurtick. Die DRP hatte schon damals Schalterpulte. 
Fernsprechbticher, Reichskursbuch und die Briefmarken
heftchen z. T. fiir Anzeigen freigegeben. Wirtschafts
sorgen der Nachkriegszeit notigten die Verwaltung, auch 
die auBere und innere Flache der Dienstgebaude, die 
Seitenflachen und Einwurfklappen der Briefkasten, die 
Flachen der Postwertzeichengeber (Automaten), die 
AuBenflachen der Postwagen, auch das Innere der zur 
PersonenbefOrderung benutzten Wagen, die Telegraphen
stangen, die 1nnen- und AuBenflache der Fernsprech
hauschen (Kioske) und der Fernsprechzellen, dienstliche 
Vordrucke, amtliche Bticherwerke (Dienstanweisungen, 
Zeitungspreisliste, Verzeichnisse der Postscheckkunden 
uaw.), Bowie die Maschinen- und Handbriefstempel fUr Re
klame freizugeben. Die Auftraggeber muBten neben der 
Zulassungs- (Reklame-) Gebtihr auch die Kosten fUr die 
Herstellung der Reklameschilder, fUr das Bedrucken. 
Bemalen usw. tragen. 

Zunachst betrieb die DRP die Reklame selbst, und 
zwar unter der oberen Leitung des RPM. Jede der 
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45 OPD hatte eine besondere Dienststelle, "Postreklame" 
genannt. Die kiinstlerische Seite der Angelegenheit iiber
wachte ein Hauptsachverstandigenbeirat, dem auBer Ver
tretern des RPM der Reichskunstwart, Vertreter der 
Reklamefachleute, der Kiinstlerschaft und des Heimat
schutzes sowie der sonst an der Reklame beteiligten 
Verbande angeh6rten. In manchen OPDBezirken be
standen daneben Bezirkssachverstandigenbeirate. 

Am 1. 4. 1924 ist die gesamte Postreklame auf die 
neugegriindete "Deutsche Reichs· Postreklame G. m. b. H. " 
iibergegangen, deren Geschaftsanteile samtlich dem 
Reich (DRP) gehOren. Vorsitzender des Aufsichtsrats 
der Gesellschaft ist der Ministerialdirektor der Ab
teilung I des RPM. Weitere Mitglieder des Aufsichtsrats 
sind ein hOherer rechtskundiger und ein hOherer Bau
beamter des RPM sowie je ein Vertreter der Abteilung VI 
des RPM in Miinchen und der OPD in Stuttgart. Die 
Geschaftsraume befinden sich im Dienstgebaude des 
RPM in Berlin W 66, Leipziger Str. 15. Die Gesellschaft 
wird kaufmannisch geleitet und arbeitet nach privat
wirtschaftlichen Grundsatzen. 1m bayerischen Ver
kehrsbereich fiihrt die Abteilung Bayern, im wiirttem
bergischen Verkehrsbereich die Bezirksdirektion Stutt
gart der Gesellschaft, die beide eine gewisse Selbstandig
keit innerhalb der Gesellschaft genieBen, die Postreklame 
durch. Bezirksdirektionen oder Geschaftstellen sind ein
gerichtet in Augsburg, Berlin, Braunschweig, Bremen, 
Breslau,Cassel, Chemnitz, Coblenz, Darmstadt, Dortmund, 
Dresden, Erfurt, Frankfurt (Main), Frankfurt (Oder), 
Halle (Saale), Hamburg, Hannover, Karlsruhe (Baden), 
Kiel, Koln, Konigsberg (Pr.), Konstanz, Koslin, Leipzig, 
Ludwigshafen (Rhein), Magdeburg, Minden (Westf.), 
Miinchen, Miinster (Westf.), Niirnberg, Oldenburg (Oldb.) 
Stettin, Stuttgart, Wiirzburg. 

Zur Wahrung der dienstlichen und kiinstlerischen 
Belange hat das RPM "Richtlinien fiir die Postreklame" 
erlassen, die einen Teil des Pachtvertrages bilden. Nach 
den Richtlinien sollen bei der Durchfiihrung der Post
reklame nicht lediglich geldliche Vorteile ausschlag
gebend sein, sondern es muB auch auf die Belange des 
Post-, Telegraphen- und Fernsprechbetriebes Riicksicht 
genommen und in vorbildlicher Weise der Wiirde der 
yerwaltung und den schonheitlichen Forderungen der 
O££entlichkeit Rechnung getragen werden. In den 
Richtlinien wird weiter ein verstandnisvolles Zusammen
arbeiten der Gesellschaft mit den OPD gefordert, die 
bei allen betriebstechnischen und kiinstlerischen Fragen 
mitwirken. In allen grundsatzlichen Fragen entscheidet 
das RPM. 

Die Gesellschaft hat seit 1925 auch die Rundfunk- und 
Lichtreklame in ihr Tatigkeitsfeld einbezogen, auBerdem 
gibt sie in samtIichen OPDBezirken nach Geschafts· 
zweigen geordnete Fernsprechbiicher (Branchen-Fern
sprechbiicher) heraus. 

Die wirtschaftlichen Ergebnisse der Gesellschaft sind 
bei dem engen Zusammenhang zwischen Reklame und 
Wirtschaft stark von der Gesamt· Wirtschaftslage des 
Reiches abhangig; der an die DRP im ersten Geschafts
jahr, das die Zeit yom 1. 4. 1924 bis 31. 12. 1924 (9 Mo
nate) umfaBte, abgelieferte Reingewinn hat 1 796434 RM 
84 Pf., der im 2. Geschaftsjahr (II. bis 31. 12. 1925) 
abgelieferte Reingewinn 2662325 RM I Pf. betragen. 

Schriftwesen. Archiv 1922 S. 394ff.; Jahrbuch des Verbandes 
Deutscher Post· und Telegraphenbeamten. Berlin 1925 S. 217 If. 

L. Schneider. 

Postsaekwagenberaubungen. Die iiberwiegende Mehr
zahl aller Pakete wird in Postsackwagen (s. d.) befOrdert. 
Allein von den Berliner BahnhofsP Anst werden taglich 
i. D. 100 Sackwagen abgesandt. Da die Sackwagen ohne 
Begleiter laufen, sind sie in erster Linie dem Zugriff un
getreuer Leute ausgesetzt. Namentlich in politisch un
ruhigen Zeiten, wahrend Eisenbahnerstreiks und der 
Ruhrbesetzung haben sich die Sackwagenberaubungen 
gehauft. Die Ziige blieben unterwegs liegen und in den 

VerschiebebahnhOfen entstanden Verstopfungen, so daB. 
die Sackwagen oft tagelang auf Abstellgleisen standen. 
Ferner sind besonders im Verkehr mit OstpreuBen viele 
Sackwagenberaubungen im polnischen "Korridor" vor
gekommen. 

Die Diebe schleichen sich schon vor der Abfahrt in die 
Wagen oder springen an Stellen auf, wo der Zug langsam 
fahrt. Sie verbergen sich meistens zunachst im Brems
turm des Wagens und versuchen von dort aus durch die 
Wagendecke oder die Wagenwand Zutritt zu den Paketen 
zu erlangen. In andern Fallen sind die VerschluB
plomben an den Tiiren gelost worden, oft werden auch 
die Schiebetiiren der Giiterwagen aus der unteren Lauf
schiene gehoben. Auch durch Zertriimmerung der Fenster 
der als Sackwagen benutzten Bahnpostwagen sowie durch 
Eindriicken der Luftklappen der Giiterwagen verschaffen 
die Diebe sich Zutritt zu dem Wageninnern. Die Pakete 
werden daun wahrend der Fahrt an vorher verabredeten 
Stellen abgeworfen und dort von Helfershelfern in Emp
fang genommen oder von den Dieben spater selbst auf
gelesen. Die Tater springen bei langsamer Fahrt des 
Zuges oder beim Halten vor den Signalen abo Die Tater 
waren vielfach Eisenbahnrangierer oder friiher aushilfs
weise beschaftigte Angestellte der Eisenbahn, oft waren 
eS auch Schwerverbrecher, die mit gewerbsmaBigen Heh
lern in Verbindung standen. 

Zur Verhiitung der Sackwagenberaubungen sind na
mentlich folgende .. MaBnahmen getro££en worden: 

1. Verscharfte Uberwachung beirn Beladen und Ein
setzen der Wagen sowie wahrend des Aufenthalts 
auf den VerschiebebahnhOfen und den Stationen 
durch die Post- und Eisenbahniiberwachungs
beamten; 

2. Begleitung durch bewaffnete Uberwachungsbeamte 
auf besonders gefahrdeten Strecken; 

3. Vermeidung der Benutzung von Bahnpostwagen 
und Giiterwagen mit Bremsturm; 

4. Verwendung starker Vorhangeschlosser und beson
derer Bolzenverschliisse; 

5. Sicherung des Einlegehakens, der Tiirosen und der 
Laufrader der Schiebetiiren durch Starkdrahtver
schliisse; 

6. VerschluB durch Spiraldraht (anstatt Bindfaden) 
mit Bleiplomben; 

7. Verriegelung der Tiiren und Fenster der Bahnpost
'Wagen und der Luftklappen der Giiterwagen von 
innen; 

8. Anbringung besonderer Drahtgitter unter dem 
Bremsturm zum Schutze gegen Einbruch yom 
Bremsturm aus. 

Das starke Anschwellen der Paketdie bstahle (s. d.) 
in den Jahren 1918-1923 ist auch mit auf die zahlreichen 
Sackwagenberaubungen zuriickzufiihren. Die umfassen
den GegenmaBnahmen der Post- und Eisenbahnverwal
tung sowie strenge Aburteilung der Sackwagenrauber 
durch die Gerichte haben seit 1924 eine erhebliche Besse
rung gebracht. Wahrend im Kalenderjahr 1919 auf je 
408 Pakete ein Verlustfall kam, ist 1924 nur noch von 
5219 Paketen ein Paket verlorengegangen. Ganz k6nnen 
sich die SchutzmaBnahmen leider auch jetzt noch nicht 
auswirken, weil die polnische Regierung im "Korridor" 
fortgesetzt Schwierigkeiten bereitet, und weil auch im 
Rheinland von den Besatzungsbehorden gegen verschie
dene SicherungsmaBnahmen Einspruch erhoben wird. 
So miiSSen Z. B. dJ.e Starkdrahtverschliisse an den Wagen
tiiren vor dem Ubergang ins besetzte Gebiet entfernt 
werden. 

In friihern Jahren hat die Eisenbahnverwaltung die 
Schaden, die durch Beraubungen von Postsackwagen 
entstanden waren, der Postverwaltung erstattet (Gesetz 
iiber die Eisenbahnunternehmungen yom 3. II. 1838 
[Aschenborn S. 117 ff.], Reichsgerichtsentscheidung yom 
29.10.1881). Neuerdings lehnt die Reichsbahn die Er
stattung unter Hinweis auf § 84 der Eisenbahnverkehrs-
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ordnung sowie auf § 395 HGB abo Es ist angeregt 
worden, diese Ersatzfrage durch das in Vorbereitung be· 
findliche Haftpflichtgesetz zu regeln. B 0 e d k e. 

Postsammelstellen bei groBen P A zur Verteilung der 
Briefpost an die Truppen im Felde S. Feldpost. 

Postsehalterstnnden. Der Postverkehr der Kundschaft 
an den Postschaltern ist auf bestimmte 1;'.agesstunden 
beschrankt, die von den V orstehern der P A festgesetzt 
und durch Aushang bekanntgemacht werden. 

Die Schalterstunden wurden friiher von den OPD bestimmt. Sie 
waren nach den ortlichen Verhiiltnissen verschieden. Fiir PreuBen 
und den N orddeutschen Bund setzte die PO als Regel folgende 
Stunden fest: 

1m Sommer (1. 4. bis 30. 9.) 7 V. bis 1 N. und 2 N. bis 8 N. 
1m Winter (1. 10. bis 31. 3.) 8 V. bis 1 N. und 2 N. bis 8 N. 

Sonntags war der Schalterdienst beschrankt (s. Sonntagsruhe). 
Die OPD konnten diese Stunden fiir einzelne P A erweitern und fUr 
P Anst, die von einem alleinstehenden Beamten verwaltet wurden, 
beschranken. Die PO der Reichspost lieBen den OPD in der Ver· 
liingerung, Verlegung und Beschrankung der Schaltfrstunden je 
nach den ortlichen Verhiiltnissen freiere Hand, wie dies auch in 
Bayern und Wiirttemberg der Fall war. Doch wurde von einer 
Beschriinkung wenig Gebrauch gemacht. Es lag dazu kein AnlaB 
vor, so lange die Anspriiche der Kundschaft und die Ausnutzung 
der Beamtenkrafte sich im Einklang befanden. Dieser Einklang 
blieb indessen bel der fortschreitenden Verkehrsentwicklung nicht 
bestehen. Zuerst zwang das immer mehr zunehmende Zusammen· 
drangen der Paketauflieferung auf die letzte Schalterstunde dazu, 
die Paketschalter friiher zu schlieBen, well sonst die rechtzeitige 
Paketbeforderung in Frage gestellt war. In der Kriegs· und N ach· 
kriegszeit ergab sich aus dem Mangel an Beamten und aus der 
EinfUhrung des Achtstundentages weiter die N otwendigkeit, die 
Arbeit auf weniger Stunden zusammenzudrangen. 

Seit dieser Umstellung gilt als Regel, daB in groBen 
Orten die Schalter allgemein 8, in begriindeten Aus· 
nahmefallen 9 und in Stadten von mehr als 500 000 
Einwohnern bei den wichtigsten ~ahmestellen 10 Stun· 
den offen gehalten werden. Bei ~ A von mittlerem Ver· 
kehrsumfang sind 7 bis 8, bei PA mit geringerem Ver· 
kehr 6 Stunden die Regel. Mittags sollen die Schalter 
mindestens 2 Stunden geschlossen sein. Abends ist um 
6 Uhr nachmittags zu schlieBen; nur in groBen Stadten 
darf fiir den Briefverkehr eine Verlangerung bis 7 Uhr 
nachmittags stattfinden. Fiir Massenauflieferungen kann 
die SchluBzeit noch vor 6 Uhr nachmittags eintreten. 
Gelegenheit zur Abfertigung von Telegrammauflieferern 
und Postreisenden wird auch auBerhalb der Schalterzeit 
geschaffen. 

Nach diesen Richtlinien setzt der Vorsteher des PA 
die Schalterstunden fest, und zwar auch fiir die dem 
P A zugeteilten P Ag. Die Scbalterstunden sind durch 
einen Aushang an der AuBentiir zu den Schaltern bekannt· 
zumachen. Der Aushang muB auch angeben, wann und 
wo auBerhalb der Schalterzeit Postsendungen und 
Telegramme aufgeliefert und Gesprache gefiihrt werden 
konnen, und wann die SchlieBfacher zuganglich sind. 

Postseheek ist eine Anweisung des Postscheckkunden 
an sein PSchA, aus seinem Guthaben eine bestimmte 
Summe zu zahlen. Ein Hochstbetrag ist nicht fest· 
gesetzt. Der Postscheck ist nicht indossierbar und darf 
nicht auf Order lauten; auBerdem fehlt in ihm die 
Uberbringerklausel. Zu dieser Abweichung von den 
im Bankverkehr ublichen Schecken sah sich die RPV 
veranIaBt, um Aussteller und Zahlungsempfanger vor 
der Einlosung durch Unbefugte zu schUtz en und die 
Versendung in gewohnlichen Briefen unbedenklich zu 
machen. Das Scheckgesetz vom II. 3. 1908 (RGBl S. 71) 
hindert diese Abweichung nicht, weil fur die Einlosungs. 
pflicht des Bezogenen die von ihm vereinbarten oder 
vorgeschriebenen Bedingungen maBgebend sind. SoIl 
der Scheckbetrag an einen bestimmten Empfanger 
gezahlt werden, so ist er im Scheck mit der Anschrift 
namhaft zu machen (Namenscheck). Die Post prUft, 
was der Bank nicht immer moglich ist, die Richtigkeit 
der Person des im Scheck genannten Empfangers. Will 
der Postscheckkunde selbst oder durch einen beliebigen 
Dritten den angewiesenen Betrag an der Kasse des 
PSchA abheben, so ist der Zahlungsempfanger irn Scheck 
nicht anzugeben (Kassenscheck oder Inhaberscheck). 

Da derartige Schecke ohne Nachweis der Empfangs
berechtigung an den Vorzeiger ausgezahlt werden, ver· 
bietet sich ihre Versendung in gewohnlichen Briefen. 

Der Postscheck besteht aus drei Teilen: dem Haupt. 
teil, der den Scheck im eigentlichen Sinne darstellt, 
einem rechten Abschnitt, dem Lastschriftzettel (s. d.), 
der an den Auftraggeber als Beleg fur die Lastschrift 
mit dem Kontoauszug (s. d.) zumckgelangt, und einem 
linken Abschnitt, der dem Empfanger ausgehandigt 
wird und zu kurzen Mitteilungen benutzt werden kann. 

Bei der AusfUliung des Schecks ist sorgfaltig darauf 
zu achten, daB er nachtraglich nicht geandert werden 
kann. 1st der fUr die Angabe des Betrags in Ziffern 
und in Buchstaben bestirnmte Raum nicht ganz aus
gefUllt, so sind die leeren Stellen durch starke liegende 
Striche zu schlie Ben. Der Vordruck ist durch Druck, 
mit der Schreibmaschine usw. oder handschriftlich mit 
Tinte auszufUllen. Die Unterschrift ist stets hand· 
schriftlich mit Tinte oder mit Tintenstift anzubringen. 
Die Verwendung von Handschriftstempeln fUr die 
Unterschrift ist nicht zulassig. 

Der Postscheckkunde kann den Scheck ohne An. 
schreiben an das PSchA einsenden oder dem Zahlungs. 
empfanger aushandigen. Der Scheck ist binnen 10 Tagen 
nach der Ausstellung beirn PSchA zur Einlosung vor· 
zulegen. Wird ein Scheck spater vorgelegt, so befindet 
daB PSchA damber, ob der Scheck einzuloBen ist. 

Die Scheckvordrucke werden dem Kunden vom 
PSchA, mit der Kontonummer und Kontobezeichnung 
bedruckt, in Heften zu 50 Blatt unter Einschreiben 
geliefert. In jedem Heft befindet sich ein Bestellzettel 
ffir neue Hefte. Die Vordrucke mussen sorgfaltig und 
sicher aufbewahrt werden. Der Postscheckkunde tragt 
alle NachteiIe, die aus dem Verlust oder dem sonstigen 
Abhandenkommen sowie aus der miBbrauchlichen Be· 
nutzung der Vordrucke entstehen, wenn er nicht das 
PSchA so zeitig benachrichtigt, daB die Zahlung an 
einen Unberechtigten noch verhindert werden kann; 
auch hat der Postscheckkunde in soIchem FaIle die ihm 
vom PSchA mitgeteilten SicherheitsmaBregeln zu be
achten. 

Verschriebene oder sonst verdorbene Vordrucke sind 
zu vernichten und nicht an das PSchA einzusenden. 

Lorek. 
Postseheekamter bestehen in 
Berlin fiir die OPDBezirke Berlin, Frankfurt (Oder) 

und Potsdam (Kontenzahl nach dem Stande Ende 
August 1926: 128100); 

Breslau fiir die="OPDBezirke Breslau, Liegnitz und 
Oppeln (61309 Konten); 

Dortm und fiir die OPDBezirke Dortmund und Miin· 
ster (Westf.) (23733 Konten); 

Dresden fiir den OPDBezirk Dresden (35982 Kon· 
ten); 

Erfurt fUr die OPDBezirke Erfurt und Halle (Saale) 
(26479 Konten); 

Essen fiir den OPDBezirk Dusseldorf (25757 Kon· 
ten); 

Frankfurt (Main) fur die OPDBezirke Cassel, Darm· 
stadt und Frankfurt (Main) (66971 Konten); 

Hamburg fiir die O'PDBezirke Bremen, Hamburg, 
Kiel und Schwerin (Mecklb.) (66591 Konten); 

Hannover fiir die OPDBezirke Braunschweig, Han· 
nover, Minden (Westf.) und Oldenburg (Oldb.) (54400 
Konten); 

Karlsruhe (Baden) fiir die OPDBezirke Karlsruhe 
(Baden) und Konstanz (41985 Konten); 

Koln fiir die OPDBezirke Aachen, Coblenz, Koln und 
Trier (88428 Konten); 

Konigsberg (Pr.) fiir die OPDBezirke Gumbinnen 
und Konigsberg (Pr.) (16677 Konten); 

Lei pzig fiir die OPDBezirke Chemnitz und Leipzig 
(80163 Konten); 
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Ludwigshafen (Rhein) fiir den OPDBezirk Speyer 
(14818 Konten); 

Magdeburg fiir den OPDBezirk Magdeburg (15912 
Konten); 

Miinchen fiir die OPDBezirke Augsburg, Landshut 
und Miinchen (45333 Konten); 

Niirnberg fiir die OPDBezirke Bamberg, Niirnberg, 
Regensburg und Wiirzburg (37466 Konten); 

Stettinfiirdie OPDBezirke Koslin und Stettin (14 742 
Ronten); 

Stuttgart fiir den OPDBezirk Stuttgart (35298 
Ronten). 

Die PSchA fiihren die Konten der Postscheckkunden, 
d. h. sie fiihren die Gutschriften und die Lastschriften 
auf den Konten aus und teilen die Bewegungen auf dem 
Ronto und das Guthaben dem Postscheckkunden durch 
einen Kontoauszug (s. d.) mit. Barzahlungen aus den 
Ronten werden entweder unmittelbar bei den Zahlstellen 
der PSchA geleistet oder auf Zahlungsanweisung der 
PSchA durch die PAust. Lorek. 

Postseheekgesetz S. Postscheckverkehr . 
Postseheekknnde = Kontoinhn.ber = Inhaber eines 

Postscheckkontos. Zum Postscheckverkehr (s. d.) wird 
jlldermann - Eim'elpersonen, Handelsgesellschaften, 
Vereine, Behorden uSW. -zugelassen. Vordrucke zu An
tragen auf Erofinung eines Postscheckkontos werden von 
den PSchA und PAust unentgeltlich verabfolgt. Zur Ver
meidung von Riickfragen gibt der Antragsteller den 
Antrag zweckmaBig personlich bei spiner ZustellP Anst 
ab. Gleichzeitig ist die Stammeinlage (5 RM) und ein 
Betrag zur Deckung der Kosten fiir die be&tellten Vor
drucke (Uherweisungsheft, Scheckheft, Scheckbrief
umschlage usw.) mit Zahlkarte auf das Konto "Neu" 
einzuzahlen; dieser Betrag kang auch von einem andern 
Konto iiberwiesen werden. Uber die Eroffnung des 
Kontos erhalt der Antragsteller eine Mitteilung vom 
PSchA. 

Postseheekknndenverzeiehnis. FUr den Bezirk jedes 
PSchA wird ein gedrucktes Verzeichni(der Postscheck
kunden herausgegeben. Die BehOrden, Kassen, Ge
schii.fte, Personen uSW., die ein Postscheckkonto haben, 
werden in dem Verzeichnis des PSchA aufgefiihrt, in 

.<lessen Bezirk ihr Amts- oder Wohnsitz liegt, ohne Riick
.sicht darauf, bei welchem PSchA das Konto gefiihrt 
wird. Die Postscheckkunden im Auslande werden in 
ein besonderes Verzeichnis "Ausland" aufgenommen, 
gleichviel an welches PSchA die Kunden angeschlossen 
sind. Hinter dem Namen des Postscheckkunden sind 
das PSchA und die Kontonummer angegeben. Ein 
besonderes Ortsverzeichnis gibt Auskunft, in welchem 
Einzelverzeichnis der Ort zu suchen ist. DaB Ver
zeichnis wird von Zeit zu Zeit nach Bedarf neu heraus
gegeben. In der ZwiBchenzeit werden neu hinzugetretene 
Konten durch einen Nachtrag zum Verzeichnis bekannt
gegeben. Die Verzeichnisse sind bei jeder PAnst und 
bei jedem PSchA kauflich. Den Dienststellen werden 
sie, soweit ein Bediirfnis vorliegt, zum Dienstgebrauch 
geliefert; diese Verzeichnisse werden auch am Schalter 
zur Einsicht zur Verfiigung gestellt. Den Postscheck
kunden werden auf Antrag die Verzeichnisse regel
maBig nach dem Erscheinen yom PSchA unter Ab
buchung des Preises von ihrem Konto geliefert. Die 
P Anst beziehen die bei ihnen bestellten Verzeichnisse 
vom BezirksPSchA. Zu dem Zwecke fertigen sie eine 
Kontokarte (s. d.) auf das Postscheckkonto Nr. 1 dieses 
PSchA und vermerken auf dem Abschnitt die Zahl 
der gewiinschten Verzeichnisse und Ortsverzeichnisse. 

Lorek. 
Postseheekordnnng S. Postscheckverkehr 

Postseheekverkehr (PSch V). Die Hauptaufgabe des 
PSch V ist die Forderung und moglichst weite Ver
breitung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs. AuBer 
Deutschland haben folgende Lander PSch V: Belgien, 

Handworterbueh des Postwesens. 

Freie Stadt Danzig, Danemark, Frankreich, Italien, 
Japan, Jugoslavien, Luxemburg, Niederlande, Oster. 
reich, Polen, Schweden, Schweiz, Tschechoslowakei, 
Ungarn (s. dazu die betreffenden Lander). 

I. Gesehichte. Die erste Anregung zur Einfiihnmg eines Post
iiberweisungs- und Seheckverkehrs 1m Reiehspostgeblet reicht bis 
zum Jahre 1876 zuriiek. Sle wurde nicht weiter verfolgt, da sleh 
die von dem Generalpostmeister Stephan (s. d.) gutaehtlieh befragtea 
OPD gegen die Einfiihnmg ausgesproehen hatten. Erst im Jahre 
1899 trat die Reichsregierung mit dem Plan, einen solehen Verkehr 
einzufiihren, an den Reiehstag heran. N eben den giinstigen Erfolgen, 
die I'lsterreieh mit seinem 1884 eingefiihrten Postseheck- und 
Clearingverfahren erzielt hatte, war dabei die giinstige Entwicklung 
des eeit 1876 bestehenden und auch fiir die Begleichung von Post
anweisungsbetrltgen nutzbar gemachten Reichsbankgiroverkehrs fiir 
die Einbringung der Vorlage von entscheidendem EiniluB. Zur 
Starkung der Betriebsmittel des Reichs sowie zur Einschrltnkung 
des Notenbedarfs und sons tiger Umlaufmittel schieR kein Weg 
geeigueter, als das bargeldlose Zahlungsverfahren durch einen POllt
iiberweisungs- und Scheckverkehr breiteren Schichten der BevOlke
rung, insbesondere den mittleren Geschaftsleuten, Handwerkem 
und Landwirten zugauglich und damit die in zahlreichen Kassen 
liegenden Umlanismittel der Allgemeinheit nutzbar zu machen. 
Der dem Reichstag in der Anlage XIV a des Haushaltplanes fiir 
1900 gemachte Vorschlag sah die Eroffnung von neun PSchA im 
Reichspostgebiet, Verzinsung des die Stammeiniage von 100 M 
iibersteigenden Guthabens zu 1,2 vH und maBige Gebiihren vor. 
Wie die bereits im Jahre 1885 geplante und aus dem gleichen Grunde 
abgelehnte Postsparkasse erweckte jedoch die in Aussicht genommene 
Verzinsung der Guthaben die Befiirchtung, daB die genossenschaft
lichen Spar- und Darlehnskassen und die offentlichen Sparkassen 
durch den Wettbewerb der Post schwer geschltdigt werden wiirden. 
Neben der Zinslosigkeit der Guthaben verlangte der Reichstag den 
Wegfall der vorgesehenen Ein- und Auszahlungsgebiihren. Da auf 
di8ser Grundlage die Einfiihrung des PSch V von der Reichsregierung 
schon aus geldlichen Riicksichten nicht verantwortet werden konnte, 
auch der Hauptzweck, die Forderung der bargeldlosen ttberweisung, 
bei gebiihrenfreien Ein· und Auszahlungen nicht gesichert, vielmehr 
eine Stilrkung uud Steigerung gerade des Barverkehrs zu erwarten 
war, wurde der Plan zunachst zuriickgestellt. 

Der Gedanke, daB die Post die notwendige Veredelung der Zah
lungssitten in Deutschland verwirklichen konne und miisse, ruhte 
indessen nicht. 1m Hinblick ani England und Amerika, deren 
Scheckverkehr einen be~eutenden Umfang erlangt hatte, blieb bei 
der Reichsregierung die ttberzeugung dauemd wach, daB zum Nutzen 
der Geldwirtschaft die Einiiihrung des PSch V dringend notwendig 
sei. Auch Presse, Handel und Gewerbe drangten zur Verwirklichung 
des Plans. Die durch den hohen Banksatz gekennzeichneten schwie
rigen Geldmarktverhltltnisse des Jahres 1907 veraniaBten die Reichs
regierung, dem Reichstag emeut eine den PSch V betreffende Er
gltuzung des Reichshaushalts fiir das Rechnungsjahr 1908 vor
zulegen (Relchstagsdrucksache Nr.747). Die beigegebene Denk
schrift schloB s ich zwar den friiheren Vorschlltgen an, sah aber von 
einer Verzinsung der Guthaben mit Riicksicht ani die Befiirchtungen 
des deutschen Sparkassenwesens abo Dieser Vorlage war ein besseres 
Geschick beschieden als ihrer Vorgltngerin. Der Reichstag nahm 
die Vorlage an, wobei es nicht an Stimmen fehlte, die dem Plane 
wegen der Zinslosigkeit jede Entwicklungsmoglichkeit absprachen. 
Der PSchV trat am 1. 1. 1909 ins Leben. Es wurden 9 PSChA im 
Reichspostgebiet, 3 in Bayem und 1 in Wiirttemberg eingerichtet. 
Jetzt gibt es 19 PSchA (s. Postscheckamter). In welcher Weise 
sich der PSch V entwickelt hat, zeigt die umstehende ttbersicht. 

.. II. Recht. Die Rechtsgrundlage fiir den Post
Uberweisungs- und Scheckverkehr - spater kurz Post
scheckverkehr genannt - wurde zunachst durch die 
vom Reichskanzler erlassene Postscheckordnung (PSchO) 
yom 6. 11. 1908 (RGB! S. 587) geschaffen. Die Post· 
verwaltungen in Bayern und Wiirttemberg erlieBen ver
einbarungsgemaB gleichlautende Verordnungen, so daB 
fiir das ganze Deutsche Reich von Anfang an einheitliche 
Bestimmungen fiir den PSch V galten. Gesetzlich wurde 
der PSch Verst durch das Postscheckgesetz (PSchG) 
vom 26.3.1914 (RGBI S.85) geregelt, das durch die 
Bekanntmachung vom 22.3.1921 (RGB! S.247) eine 
veranderte Fassung erhielt. Daneben galt die auf Grund 
des § 10 des PSchG erlassene PSchO vom 22. 5. 1914 
(RGBI S. 131), die inzwischen durch die PSchO vom 
7.4. 1921 (RGBI S.459) abgelost und mehrfach ge· 
andert und erganzt worden ist. 

Der PSch V wickelte sich zunachst in der Reichs
wahrung abo Als nach dem Zerfall der Reichswahrung 
im Herbst 1923 die Rentenmark eingefiihrt worden war, 
wurde der PSch V auf Grund der Verordnung des Reichs
prasidenten vom 23. 11. 1923 (RGB! I S. 1132) Mitte 
Dezember 1923 auf Rentenmark umgestellt. Seit der 
Einfiihrung der neuen Reichswahrung wird der PSch V 
in Reichsmark gefiihrt. [VgI. Zweite Verordnung zUr 
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Entwlcklung des POBtscheckverkehrs'). 

Guthaben Umsatz Darunter bargeldlose "Uberwe isungen 
Zahl der der Postscheckkunden 

Jahr am J ahresende Zahl der Buchungen I Konten Millionen Millionen 
M Stiick 

Betrag 
Millionen 

M 

von Konto zn Konto 
(Lastschrlft und Gutschr ift) 

Millionen Millionen 
I 

Betrag 
Stiick M 

1909 36427 
I 

63,6 24,0 9821 i 4,1 ! 420 ! 
1910 49853 94,0 54,5 18452 8,1 i 786 
1911 62446 139,7 , 80,7 25117 12,2 i 1057 

2 
7 
2 
9 
o 
3 
1 
7 
9 

1912 75203 154,5 
I 

100,8 30347 15,7 I 1266 
i 1913 86400 170,5 120,1 35906 19,6 1559 

1914 103068 241,5 ! 124,8 38009 21,6 
I 

1664 
1915 111931 273,8 128,6 47806 22,3 I 2106 
1916 148918 465,1 139,3 63482 27,5 i 3139 
1917 189432 726,0 , 153,8 97159 38,5 ; 5730 

I i 1918 257813 - 171,3 - 54,7 -I 1919 375612 - 218,2 - 84,5 -
1920 622343 - 335,1 - 141,3 -
1921 759830 - 427,7 - 215,8 -
1922 913789 - 476,6 -

I 

282,1 , -
1923 626103 - 432,5 - 251,8 

I 
-

1924 808798 574,5 407,5 78501 236,3 5655 2 

') In den Zahlen fiir 1909-1919 ist der Verkehr von Bayern und Wiirttemberg nicht mitenthalten. Die infolge der Geldentwertung 
iibermli.llig hohen Betragszahlen sind fiir die Jahre 1918 bis 1923 nicht mit anfgefiihrt. 

Durchftihrung des Miinzgesetzes vom 12. 12. 1924 
(Amtsblatt des RPM S.725).] 

Die Haftung der Post im PSchV ist geregelt durch 
§ 9 PSchG: "Die Postverwaltung haftet dem Konto· 
inhaber fiir die ordnungsmli.l3ige Ausfiihrung der bei 
dem Postscheckamt eingegangenen Auftriige nach den 
allgemeinen Vorschriften des biirgerlichen Rechtes tiber 
die Haftung des Schuldners ftir die Erfiillung seiner 
Verbindlichkeit. Sie haftet nicht ftir die rechtzeitige 
Ausfiihrung der ihr erteilten Auftriige." 

1. Die Post haftet dem Kontoinhaber. Aus dem 
Zusammenhang und aus der Begriindung zum PSchG 
von 1914 (Reichstagsdrucksache Nr. 539, 13. Legislatur. 
periode, 1. Session 1912) ergibt sich, daB die Haftung 
nur de m Kontoinhaber gegentiber besteht, der den 
Auf trag erteilt hat. Wenn im Schrifttum und auch in 
einer Reichsgerichtsentscheidung die Auffassung ver· 
treten wird, daB auch dem Kontoinhaber gegentiber, 
fiir dessen Konto der Auftrag bestimmt ist, die Haftung 
nicht ausgeschlossen sei, so ist diese Auffassung nicat 
zutreffend. Wiire sie richtig, so bestiinde, wie Dr. H. Hell· 
muth in einem Aufsatz "Die Haftung der Postverwaltung 
im Postscheckverkehr" (Bliitter fiir Post und Tele. 
graphie 1925 S.39ff.) zutreffend auS£tihrt, vom Ein· 
gang der Auftriige beim PSchA an bis zur Gutschrlft 
eine Doppelhaftung gegeniiber dem Auftraggeber und 
dem Empfanger. Eine solche Doppelhaftung findet 
sich nirgends im Postrecht. Nach PSchO § 7, VII kann 
der den Auf trag erteilende Postscheckkunde eine tJber. 
weisung zurUcknehmen, solange der Betrag auf dem 
Konto des Empfiingers noch nicht gutgeschrieben ist; 
es kann also nicht gleichzeitig fiir den Inhaber des 
Empfangskontos ein Rechtsanspruch auf Gutschrift 
bestehen. 

2. Die Post haftet fiir die ordnungsmiiBige Aus· 
fiihrung der Auftriige, nicht aber fiir die rechtzeitige 
Ausfiihrung. Auf diese letzte Bestimmung wird sich 
die Post nach dem Grundsatze des § 242 BGB dann 
nicht berufen konnen, wenn der Auf trag erst nach un· 
verhiiltnismiiBig langer Zeit auf Beschwerde des Post· 
scheckkunden ausgefiihrt wird. Es rouB nach den 
Grundsiitzen von Treu und Glauben und nach der 
Verkehrssitte beurteilt werden, ob die verspiitete Er· 
fiillung tiberhaupt noch als Erfiillung gelten bnn. Wie 
lang die Frist sein darf, wenn sie noch als bloBe Ver· 
siiumnis gelten kann, lii.Bt sich nur nach dem Einzelfalle 
beurteilen. Auch muB vom Auftraggeber verlangt 
werden, daB er sich um die rechtzeitige Erfiillung des 
Auftrags ktimmert, namentlich dann, wenn aus der 
Verzogerung ein besonders groBer Schaden zu befiirchten 
ist (§ 254 Abs. 2 BGB). 

3. Die Post haftet erst vom Eingang der 
Auftriige beim PSchA an. Die Begriindung zum 
PSchG (s. 0.) fiihrt hierzu aus: "Hinsichtlich der 
Haftung der Postverwaltung fiir die ordnungsmiiBige 
und rechtzeitige Beforderung dieser Auftriige an das 
Postscheckamt bleiben die ftir die Beforderungsgeschiifte 
der Post geltenden Vorschriften des Postgesetzes vom 
28. 10. 1871 (Abschnitt II) maBgebend. Nach diesen 
Vorschriften hat sich die Verantwortlichkeit der Post 
auch bisher bestimmt, wenn Schecke oder tJberweisungen 
an Banken versandt wurden, und es liegt keine Ver· 
anlassung vor, die Haftung der Post aus dem Beforde. 
rungsgeschiifte hier anders zu regeIn." 

4. Die Post haftet nach den allgemeinen Vorschriften 
des btirgerlichen.Rechtes tiber die Haftung des Schuldners 
fiir die Erfiillung seiner Verbindlichkeit. In Betracht 
kommen besonders §§ 276, 278 und 254 BGB. 

5. Fiir Zahlkartenbetriige haftet die Post dem 
Absender in gleicher Weise wie fUr Postanweisungen 
(PSchG § 9 Abs.3), d. h. die Post leistet nur Gewiihr 
ftir die eingezahlten Betriige, nicht aber fiir Schaden, 
die aus verzogerter Gutschrift entstehen (PG § 6 Abs. 4). 
Die Haftung besteht nur dem Absender gegentiber. Der 
Empfanger hat - abgesehen von den Zahlkarten zu 
den von ihm abgesandten Nachnahmesendungen und 
Postauftriigen - keinen Rechtsanspruch auf Gutschrift 
des Betrags, zumal der Absender nach PSchO § 2, X 
die Zahlkarte zurUcknehmen bnn, solange der Betrag 
demKonto des Empfiingers noch nicht gutgeschrieben ist. 

6. Die Haftung der Post wird eingeschriinkt durch 
PSchO § 6, II. Hiernach ist. der Postscheckkunde ver· 
pflichtet, die Vordrucke (zu tJberweisungen, Ersatztiber· 
weisungen, Schecken und Zahlungsanweisungen) sorg· 
faltig und sicher aufzubewahren. Er triigt aIle Nach
teile, die aus dem Verlust oder dem sonstigen Abhanden
kommen sowie aus der miBbriiuchlichen Benutzung der 
Vordrucke entstehen, wenn er nicht das PSchA von 
dem Verlust usw. so zeitig benachrichtigt hat, daB die 
Uberweisung oder Zahlung an einen Unberechtigten 
noch verhindert werden bnn. 1st z. B. aus einem 
roangelhaft verwahrten Scheckheft ein Vordruck ent
wendet und zu einer Fiilschung benutzt worden, so 
braucht die Post den dadurch entstandenen Schaden 
nichtzu vertreten. 1st jedoch bei der Behanrllung des 
Schecks beim PSchA nicht ordnungsmiiBig gearbeitet 
worden - triigt z. B. der gefiilschte Scheck eine vom 
Postscheckkunden nicht hinterlegte Unterschrift, ohne 
daB dies beim PSchA bemerkt worden ist -, so wird 
der Postscheckkunde auf Grund des § 254 BGB die 
Post wenigstens fiir einen Teil des entstandenen Schadens 
in Anspruch nehmen konnen. 
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III. Wirtschaft. Die volkswirtschaftliche Bedeutung 
des Scheck- und Uberweisungsverfahrens liegt darin, 
daB groBe Summen, die sonst zu Zahlungszwecken in 
Bewegang gesetzt oder in den Kassen bereitgehalten 
werden miiBten, bei der Geldanstalt zusammenflieBen, 
die sie in Gestalt von Darlehen der Wirtschaft zu Zwecken 
der Giitererzeugung wieder zufiihren kann. Wie be
deutend der PSch V hierzu beitragt, erhellt daraus, daB 
im Jahre 1924 im PSch V 408 Millionen Zahlungen iiber 
78501 Millionen RM, davon rund 80 vH bargeldlos, 
abgewickelt worden sind. Das auf den Postscheck
konten angesammelte Guthaben betrug Ende 1924 rund 
575 Millionen RM, die zum groBen Teile der Wirtschaft 
zur Verfiigung gestellt werden . konnten, wahrend sie 
sonst in zahlreichen Kassen zersplittert brach gelegen 
hatten, zumal der PSch V mit seinen 809 000 Konten 
in erster Linie dem Kleinverkehr dient. Namentlich 
der bargeldlos ausgefiihrte Uberweisungsverkehr fiihrt 
zu einer Verminderung des Umlaufs an Zahlungsmitteln 
und zur Einschrankung der Ausgabe von Banknoten, 
wodurch die Preisbildung und die Wahrung giinstig 
beeinfluBt werden. 

Neben diesen volkswirtschaftlichen Vorteilen bringt 
der PSchV aber auch dem Einzelnen besondere Vorteile. 
Der Postscheckkunde braucht bei Zahlungsleistungen 
weder auf die Post zu gehen, um Postanweisungen auf
zuliefern, noch andre Winge zu diesem Zweck auszu
fiihren. Auch hat er es nicht ntitig, deshalb bares Geld 
bei sich in der Wohnung oder auf dem Biiro bereit
zuhalten und aufzubewahren. Seine Postscheckgelder 
sind vielmehr vor Verlusten durch Diebstahl oder Feuer 
gesichert. Er weist seine Zahlungen yom Schreibtisch 
aus an und !a13t diese Auftrage dem PSchA, das sein 
Konto fiihrt, in einem gewiihnlichen Brief zugehen, 
den er in den nachsten Briefkasten legt. Wie die Er
fahrung lehrt, kann der Postscheckkunde ferner damit 
rechnen, daB bei den Vorteilen, die seinen Schuldnern 
durch die bekannte blaue Zahlkarte geboten werden, 
die Rechnungen schneller als sonst be~!Lhlt werden. 
Durch die niedrigen Gebiihren - der Uberweisungs
verkehr ist viillig gebiihrenfrei - werden gegeniiber 
dem sonstigen Geldversendungsverfahren wesentliche 
Ersparnisse erzielt. .. 

IV. Betrie b. Der Dienst bei den PSchA ist so ge· 
regelt, daB aIle bis zu einer bestimmten Schlu13zeit ein
gegangenen Zahlkarten und Auftriige der Postscheck
kunden am Eingangstage restlos aufgearbeitet werden. 
Die SchluBzeit ist fiir jedes PSchA besonders fest
gesetzt; sie liegt so, daB die im Bezirk des PSchA am 
Nachmittag und Abend des voraufgegangenen Werktags 
aufgelieferten Sendungen im allgemeinen bis zur SchluB
zeit beim PSchA vorliegen und mithin am Eingangstag 
erledigt werden. Reste werden grundsatzlich nicht auf 
den folgenden Tag zuriickgestellt. Von den Bewegungen 
auf den Konten erhalten die Postscheckkunden (s. d.) 
durch die abends abgesandten Kontoausziige (s. d.) 
Kenntnis. Nach Beendigung des Buchungsgeschiifts 
wird durch einen AbschluB fiir aIle Arbeitsplatze der 
Nachweis gefiihrt, daB das Guthaben vom Tage vorher 
vermehrt urn die Gutschriftsbetrage gleich der Summe 
der Lastschriftsbetrage und des neuen Guthabens ist. 
Wegen der im Betriebe eines PSch Abenutzten Maschinen 
s. Biiromaschinen im PSch V. 

Die Geb iihre n des PSch V sind durch § 5 des PSchG 
festgesetzt und kiinnen vom Reichspostminister mit 
Zustimmung des Verwaltungsrats (s. d.) erhOht oder 
ermiiBigt werden. Die Gebiihren kiinnen sehr niedrig 
gehalten werden, weil der aus der Ausleihung des Gut
habens erzielte Zinsgewinn wesentlich zur Deckung 
i!-.er Unkosten des PSch V beitriigt. Die bargeldlosen 
Uberweisungen von Konto zu Konto, bei denen kein 
Geld bewegt zu werden braucht, sind gebiihrenfrei. 
Die Zahlkartengebiihren, die der Einzahler auf den 
Zahlkarten in Freimarken zu verrechnen hat, sind 

niedriger als die Auszahlungsgebiihren, die ihrerseits 
wieder niedriger als die Postanweisungsgebiihren sind_ 
Eine ErmiiBigung der Auszahlungsgebiihren tritt auch 
noch ein, wenn die Auszahlungen bargeldlos von den 
Zahlstellen eines PSchA oder in den Abrechnungsstellen 
(s. d.) der Reichsbank beglichen werden. 

Schriftwesen. Handworterbuch derStaatswissenschaften. Bd.VI 
Art. Postscheck. Gustav Fischer. Jena 1925; Scholz S. 124ff.; Niggl, 
Deutsches Postrecht (Sammlung Post und Telegraphie in Wissenschaft 
und Praxis Bd. 81). R. v. Decker's Verlag (G. Schenck), Berlin 1925. 
S. 95ff.; Staedler, Das Postscheckgesetz yom 26.3.1914. J. Bens
heimer, Mannheim, Berlin, Leipzig 1914; Trimborn, Postscheckgesetz 
yom 26. 3.1914 nebst der Postscheckordnung Yom 22. 5.1914. K. Hey
mann, Berlin 1914; Weiland, Das Postscheckgesetz yom 26.3.1914. 
J. Guttentag, Berlin 1914; Kirschberg, Der Postscheck. K. L. 
Hirschfeld, Leipzig 1906; Schubert, Postscheck und Postscheck
vertrag. Walter G. Milhlau, Kiel 1909; Llinsmann, Der Giro· und 
Scheckverkehr und die Frage seiner Organisation durch die Post. 
Dissertation, StraBburg (EIsaB) 1908; Maeder, Der deutsche Post
iiberweisungs- und Scheckverkehr. H. Schneider Nachfl., PoBneck 
(Thlir.) 1909; Derselbe, Das Postscheckgesetz yom 26.3.1914. 
K. Heymann, Berlin 1914; Mez, Internationaler Postscheckverkehr. 
I. C. B. Mohr, Tlibingen 1910; Neumann, Der Scheck· und Post· 
scheckverkehr. Stenger, Eriurt 1909; Florack, Die Verordnungen 
liber die Einiiihrung des Post· tJberweisungs· und Scheckverkehrs. 
Annalen des Rechts 1909 S. 337ff.; B. Maier, Der Postscheckverkehr. 
Buchdruckerei PreBverein Konstanz A.-G., Konstanz 1919; Denk
schrift aus AnlaB des zehnjahrigen Bestehens des Postscheckverkehrs 
1909-1919, bearbeitet im Reichspostministerium. Berlin 1919; 
Juristische Wochenschrift 1914 S. 683; Blatter iiir Post und Tele
graphie 1924 S.82ff., 140ff., 1925 S.39ff.; Archiv 1899 S.971, 
1900 S.421, 1908. S. 169, 297, 1909 S. Iff., 1911 S.313, 437, 1912 
S.20, 1914 S.320fi., 1919 S.94ff. Lorek. 

Postsebiffe und Postsaeben, viilkerreebtliebe Beband
lung im Seekriege. 1. Mit Riicksicht auf die groBe Be· 
deutung einer glatten und schnellen Abwicklung des 
zwischenstaatlichen Postverkehrs sind den Po s t s chi ff en 
(s. Postdampfer) durch zwischenstaatliche Vertriige fUr 
Friedenszeiten mancherlei Vergiinstigungen gewiihrt. In 
Kriegszeiten werden Postschiffe im zwischenstaatlichen 
Recht nach den allgemeinen Regeln fUr Schiffe ohne 
Riicksicht auf ihre Sondereigenschaft behandelt. Steht 
das Postschiff im Staatseigentum eines Krieg
fiihre nde n oder weist es sich durch seine Verwendung 
zu Staatsdienstzwecken sowie durch seine Unterstellung 
unter dic staatliche Befehlsgewalt als Staatsschiff aus, 
so kann es der Feind als Kriegsbeute erobern. Das 
Schiff verfiillt ohne weitere Fiirmlichkeiten wie ein 
erobertes staatliches Kriegsschiff nach Kriegsrecht. 
Handelt es sich urn ein feindlichen Kauffahrtei
schiff, so unterliegt es auf Grund des Seebeuterechts 
regdma13ig . cler prisengerichtlichen Einziehung. Fiir 
neutrale Privatpostschiffe gilt die Bestimmung des 
Art. 2 des XI. Abkommens der 2. Haager Friedens
konferenz vom 18. 10. 1907 iiber gewisse Beschrankungen 
in der Ausiibung des Beuterechts im Seekriege, nach der 
"die (in Art. 1 des Abkommens festgesetzte) Unverletz
lichkeit der Briefpostsendungen die neutralen Post
dampfer nicht den Gesetzen und Gebriiuchen des See
krieges entzieht, die die neutralen Kauffahrteischiffe 
im allgemeinen betreffen." Neutrale Staats post
schiffe nehmen demgegeniiber wieder eine Ausnahme
stellung ein und sind von der Anhaltung, Durchsuchung, 
Wegnahme usw. befreit. Fiir die bei Kriegsausbruch 
in einem feindlichen Hafen befindlichen (oder in Un
kenntnis der Feindseligkeiten auf See angetroffenen) 
Postschiffe des Gegners gilt das VI. Abkommen der 
2. Haager Konferenz (Verbot der Einziehung). Da sich 
aber nach Art. 5 dieses Abkommens das Verbot der 
Einziehung "nicht auf solche Kauffahrteischiffe erstreckt, 
deren Bau ersehen laBt, daB sie zur Umwandlung in 
Kriegsschiffe bestimmt sind" (potentielle Hilfskreuzer), 
und da bei schnellen Postschiffen vielfach durch Ver
trage der Regierungen mit ihren Reedereien die In
dienststellung als Hilfskreuzer im Kriegsfalle vorgesehen 
und durch technische MaBnahmen verschiedener Art 
sichergestellt ist, werden auf Grund des VI. Abkommens 
feindliche Postschiffe in den meisten Fiillen yom See
beuterecht in Wirklichkeit kaum befreit sein. Doch ist 
es auf der 2. Haager Konferenz zu der Bestimmung in 
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Satz 2 des XI. Abkommens gekommen, daB die Durch· 
suchung neutraler Postschiffe nur im Notfall unter 
moglichster Schonung und mit moglichster Beschleuni· 
gung vorgenommen werden solI. Der Grundsatz hat 
nach den Erfahrungen des Weltkrieges allerdinga prak. 
tisch keine Wirkung gehabt. 

2. FUr Posts ache n sind volkerrechtliche Bestimmun· 
gen getroffen, die eine Einschrankung der Kriegstatig. 
keit der Kriegfuhrenden herbeifuhren sollen. Die Post· 
aachen nahmen nach fruherem Recht (vgl. als einzelne 
volkerrechtliche Abmachung z. B. Allgemeines Land· 
recht I 9 §§ 214, 215, wo eine bevorzugte Ausnahme· 
stellung der Postsachen festgelegt war) dieselbe volker· 
rechtliche Stellung ein wie irgendein andres feindliches 
oder neutrales Privat· oder Staatseigentum und gehorten 
als Ladungsbestandteile zum "Gut". Die groBen Leit· 
satze der Pariser Seerechtsdeklaration yom 16.4. 1856: 
"Frei Schiff, frei Gut" und "Unfrei Schiff, frei Gut" 
galten auch in diesem Falle. Waren Schiff und Post 
feindlich, so konntensie also weggenommen oder 
inoglicherweise vernichtet werden. Es lag in der Hand 
des Nehmerstaats, was er mit unverdachtiger Feindpost 
machen wollte. Waren Schiff und Ladung neutral, 
so blieb den KriegfUhrenden zum mindesten das Recht 
der Durchsuchung .!lach feindlichen schriftlichen Nach· 
richten, zu deren Offnung und Einsichtnahme. Feind· 
liche Staatsdepeschen oder sonstige Regierungspost. 
sachen, denen man irgendwelche Bedeutung fiir die 
KriegfUhrenden beizumessen glaubte, verfielen natiirlich 
auch auf neutralen Schiffen ohne weiteres als Kriegs. 
beute. Erfahrungen der deutschen Regierung wahrend 
des Burenkrieges (1902) und des russisc!,!-.japanischen 
Krieges (1904/05) gaben den AnstoB zur Anderung der 
volkerrechtlichen Regelung. Bekanntlich wurden im 
Winter 1899/1900 die deutschen Postdampfer "Bundes· 
rath", "General" und "Herzog" in den ostafrikanischen 
Gewassern von den Englandern aufgebracht. Deutsch· 
land erreichte damals die Anweisung an die britischen 
Schiffskommandanten, daB alle deutschen Handels· 
schiffe auBerhalb der Nahe des Kriegsschauplatzes, 
jedenfalls aber von Aden ab nord warts unbehelligt 
gelassen wurden, wahrend 1904/05 die Wegnahme der 
fUr Japan bestimmten Post yom Bord des deutschen 
Postdampfers "Prinz Heinrich" im Roten Meer durch 
den russischen Hilfskreuzer "Smolensk" wieder ruck· 
gangig gcmacht wurde. Auf der 2. Haager Friedens· 
konferenz (1907) forderte der deutsche Delegierte zu· 
nachst die Unverletzlichkeit der Briefpostsendungen, 
weil zahlreiche geschaftliche und andre Belange heute 
auf einem regelmaBigen Postdienst beruhten und es 
unerlaBlich ware, diesenDienst gegenuberden Wirrnissen 
des Krieges sicherz~stellen. Der Nutzen, den die Krieg. 
fiihrenden aus der Uberwachung des Postdienstes ziehen 
konnten, stande in keinem Verhaltnis zu dem Schaden, 
den man dem friedlichen Handel zufUge, wahrend den 
kriegfuhrenden Staaten in der Te1egraphie und der 
Funkentelegraphie doch schnellere und sicherere Ver· 
kehrsmittel zur Verfi.igung standen. Die Briefpost sei 
gegenwartig fiir den Nachrichtendienst der Staaten von 
ganz untergeordneter Bedeutung. Die noch heute geltende 
Regelung wurd<;. dann in Art. 1 des XI. Abkommens der 
2. Konferenz ("UbergewisseBeschrankungen in der Aus· 
iibung des Beuterechts im Seekriege") (RGBI 1910 
S. 316) festgelegt. Daselbst heiBt es: ,,(Abs. 1). Die 
auf See auf neutralen oder feindlichen Schiffen vor· 
gefundenen Briefpostsendungen der Neutralen oder 
der Kriegfiihrenden, mogen sie amtlicher oder privater 
Natur sein, sind unverletzlich. Erfolgt die Beschlag. 
nahme des Schiffes, so sind sie von dem Beschlag· 
nehmenden moglichst unverziiglich weiterzubefOrdern. 
(Abs.2.) Die Bestimmungen des vorstehenden Absatzes 
Hnden im Falle des Blockadebruchs keine Anwendung 
auf die Briefsendungen, die nach dem blockierten Hafen 
bestimmt sind oder von ihm kommen." Das XI. Ab· 

kommen ist ratifiziert u. a. von Deutschland, den Ver· 
einigten Staaten von Amerika, Osterreich.Ungarn, Bel. 
gien, Brasilien, Danemark, Spanien, Frankreich, GroB· 
britannien, Japan, Italien. RuBland und China haben 
die Zeichnung unterlassen. Das Abkommen unterliegt 
der Allbeteiligungsklausel. Welche Beachtung die Be· 
stimmungen iiber die Briefpostregelung gegeniiber 
Deutschland im Weltkrieg gefunden haben, zeigen 
folgende Feststellungen in der amtlichen deutschen 
Denkschrift fiir die Friedensverhandlungen (s. Schrift· 
wesen) iiber die Ergebnisse des Postkriegs: "Vor allen 
Dingen wurde schon fruh im Kriege der deutsche Post· 
verkehr unter Kontrolle genommen. Allein in den 
Monaten Januar bis September 1916 wurden rund 
24000 Postsacke aus und 16800 Sacke nach Deutsch· 
land weggenommen. .Ahnlich erging es dem neutralen 
Postverkehr. Neutrale Postdampfer wurden in englischen 
Hafen stets eingebracht. Dort wurde samtliche Post 
von Bord genommen und untersucht. Proteste der 
Neutralen, auch der Regierung der Vereinigten Staaten, 
hatten gegeniiber diesem Postraub, der nicht an letzter 
Stelle darauf ausging, die aufgefangene Post im Inter· 
esse des britischen Handels auszunutzen, keinen Erfolg. 
1m Gegenteil wurden sogar Poststiicke mit den amt· 
lichen Verschliissen neutraler Regierungen oder ihrer 
Vertreter weggenommen." Auf der andern Seite laBt 
sich nicht leugnen, daB die Gewaltakte der Gegner 
Deutschlands infolge des dadurch hervorgerufenen 
Notenwechsels mit den Neutralen, insbesondere mit den 
Vereinigten Staaten, zur Klarung des Begriffs der 
echten "Briefpost" beigetragen haben. Auf deutscher 
Seite sind dagegen wahrend der ganzen Kriegsdauer die 
Bestimmungen des XI. Abkommens der 2. Haager 
Konferenz selbst unter Vernachlassigung der militarischen 
Notwendigkeiten der Kriegfiihrung beachtet worden. 

Auf Postpakete erstreckt sich die Bestimmung des 
Art. 1 des XI. Abkommens der 2. Haager Konferenz 
nicht. Fiir den Schutz der Postpakete im Seekriege 
gilt daher auch heute noch ausschlieBlich die Pariser 
Seerechtsdeklaration von 1856. Danach deckt die neu· 
trale Flagge das feindliche Gut; selbst das unter feind· 
licher Flagge befindliche feindliche Gut darf nicht be· 
schlagnahmt werden, es sei denn, daB es Bannware 
(Kriegskontrebande) enthalt. Da Bannware auch in 
den kleinsten Paketen befOrdert werden kann, verfallt 
die Paketpost im Seekrieg im weiteren Umfang der 
Beschlagnahme als die Briefpost. 1m Weltkrieg ist von 
einem volkerrechtlichen Schutz der Paketpost auf Grund 
der Pariser Seerechtsdeklaration wegen der weitgehenden 
Auslegung des Bannwarebegriffs und, weil jeder Post· 
dampfer wie jeder andre Dampfer der Gefahr der Ver· 
senkung ausgesetzt war, in Wirklichkeit kaum noch die 
Rede gewesen. 

Schriftwesen. Scheurer, Seekriegsrecht und Seekriegsfiihnmg 
im Weltkriege. Amtliche Denkschrift, Quellen und Studien zur 
Geschichte und Dogmatik des Seekriegsrechts. Bd. 1, Heft 3. Julius 
Springer, Berlin 1919: Worterbuch des V61kerrechts und der Diplo· 
matie. Bd.2. Walter de Gruyter & Co., Berlin und Leipzig 1925. 

Postsehlitten s. Postwagen 

Postsehriftwesen. 

I nhaltsiibersicht. 
I. Uberblick. 

II. Verzeichnis namhafterer Schriften. 

A. Geschichte. 
1. Alte Zeit. 
2. Mittlere Zeit. 

Raabe. 

3. Neuzeit. a) Allgemeines; b) PreuBen; c) Bay. 
ern; d) Sachsen; e) Wiirttemberg; f) Baden; 
g) Hessen; h) Mecklenburg-Schwerin; i) An
halt; k) Thiiringische Lander; 1) Lippe; 
m) Deutsche GroBstadte; n) ElsaB-Lothringen. 
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B. Recht, Wirtschaft, Betrieb. 
I. Deutsche Post. 

1. Recht. a} Quellen; b} Einzeldarstellungen. 
2. Wirtschaft, Betrieb. 

II. Weltpostverein, Auslandspost. 
C. Universitatsschriften. 
D. Auslandisches Schriftwesen. 
E. Zeitschriften, Sammelwerke. 

I. Uberblick. 
Eine halbwegs erschopfende Zusammenstellung auch 

nur des deutschen Postschriftwesens ist bis jetzt nicht 
vorhanden. Die erste Ubersicht solcher Schriften lieferte 
Leonhardi 1710 in seinem Buche "Scriptores et 
excerpta juris postarum". Die Postschriften, die Moser, 
Piitter und Kliiber in ihren Werken aufgezahlt haben, 
sind in der Hauptsache in den Anhang zu Vischers 
"Allgemeiner geschichtlicher Zeittafel des Postwesens" 
iibernommen worden (unverandert auch in Herrfeldts 
"Archiv flir das Transportwesen" abgedruckt). 1m 
ersten Band von Heide mann - H ii ttner "Das Post
wesen unserer Zeit" ist sodann das Postschriftwesen bis 
1853 zusammengestellt. 

Die hauptsachlichsten deutschen und auslandischen 
Erscheinungen auf dem Gebiet der Geschichte des Post
wesens seit 1820 hat Riibsam in den Jahrgangen 1892 
und 1900 des "Historischen Jahrbuchs" der Gorres
Gesellschaft besprochen. Weitere Beitrage finden sich 
in den "Deutschen Geschichtsblattern" (von Ohmann) 
und - fiir die Postgeschichte einzelner deutscher Landes
teile - in der "Geschichte des Verkehrs- und Post
wesens im Erzstift Magdeburg" (von Mollenberg). 
1m Archiv fiir Post und Telegraphie (s. d.) haben -
wenn auch nicht erschOpfend - 1909 Gors das Schrift
wesen des 17. und 18. Jahrhunderts, 1910 und 1913 
Kiesskalt dasjenige bis 1868 und 1912 zusammen
gestellt. Ebenda hat 1920 Staedler Dissertationen iiber 
das Post- und Telegraphenwesen gesammelt. H ii bel 
gab 1912 unter dem Titel "Deutsches Post- und Tele
graphenwesen" eine Aufzahlung von Schriften - nach 
Stoffgebieten geordnet -, vornehmlich flir bayerische 
Bediirfnisse bestimmt. Anhaltspunkte bietet auch der 
"Katalog der Biicherei des Reichs-Postamts" (Berlin 
1899) mit den beiden 1904 und 1911 erschienenen Nach
tragen. In der neuesten (dritten) Auflage seines "Ver
kehrswesens" hat van der Bgrght die in den beiden 
ersten Auflagen enthaltene Ubersicht deutscher und 
auBerdeutscher Werke iiber Postwesen leider nicht fort
gefiihrt. Eine derartige bis zur Gegenwart reichende 
Zusammenstellung nach dem Abc bringt dagegen das 
"Handworterbuch der Staatswissenschaften" in der 
neuen (vierten) Auflage am Schlusse des Aufsatzes 
"Post"; ihr Wert ist aber durch eine Reihe von Druck
fehlern und sonstigen Irrtiimern etwas beeintrachtigt. 

Das Archiv und die DVZ biete~ mit ihren Bespre
qp.ungen eine fortlaufende, wenn auch nicht vollstandige 
Ubersicht iiber die deutschen Schriften, die von der 
Zeitschrift l'Union Postale auch fiir die auslandischen 
Veroffentlichungen erganzt wird. Einen Uberblick hier
iiber gewahren die Gesamtinhaltsverzeichnisse zum Archiv 
(1873-1900 und 1901-1912) und das Inhaltsverzeichnis 
zur l'Union Postale. Nachweise iiber Aufsatze aus Zeit· 
schriften liefert seit 1909 das Archiv und die seit 189f. 
erscheinende "Bibliographie der deutschen Zeitschriften
Literatur", die alphabetisch nach Schlagworten sachlich 
geordnet die Titel von Aufsatzen aus iiber 2500 meist 
wissenschaftlichen Zeitschriften deutscher Zunge zu
sammenstellt. 

Schriftwesen. Vischer, Allgemeine geschichtliche Zeittafel des 
Postwesens nebst einer allgemeinen Literatur d€s3elben. Tubingen 
1820; Archiv fUr das Transportwesen. Frankfurt (Main) 1829. 
S. 154ff.; Heidemann-Huttner, Das Postwesen unserer Zeit. 1. Band. 
Leipzig 1854. S. 60ff.; Rubsam, Historisches Jahrbuch Xln 1892 

S. 16ff. und XXI 1900 S. 22ff.; Ohmann, Deutsche GeschichtsbIatter 
X 1909 S. 261ff.; Mollenberg, GeschichtsbHttter fUr Stadt und Land. 
Magdeburg. 48. Jahrg. 1913. S. 155; Archiv 1909 S. 144ff., 449ff., 
1910 S.386ff., 1913 S.407ff., 1920 S.54ff., 1923 S. 422ff.; Hand· 
worterbuch der Staatswissenschaften. VI. Band, 4. Aun. Gustav 
Fischer, Jena 1925. Aufsatz "Post". Wolpert. 

II. Verzeichnis na mhafterer Schrifte n. 
VgI. hierzu die umfangreiche Schriftenangabe zum 

Aufsatz "Post" im VI. Band des Handworterbuchs der 
Staatswissenschaften. Herausgegeben v. L. Elster, Ad. 
Weber, Fr. Wieser. 4. Auf I. Gustav Fischer, Jena 1925 
(Verfasser: OberregierungsratProf. Dr. Hans Schwaig. 
hofer in Miinchen); ferner die Schrift von Ministerial
assistent Paul Hiibel: Deutsches Post- und Telegra
phenwesen unter besonderer Beriicksichtigung der ge· 
samten Literatur. C. Andelfinger & Co., Miinchen 1912. 

A. Geschichte1). 

1. Alte Zeit. 
Stephan, H., Verkehrsleben im Altertum (v. Raumers Historisches 

Taschenbuch. 4. Folge, 9. Jahrgang). F. Brockhaus, Leipzig 1861l. 
Hudemann, Dr. E. E., Geschichte des romischen Postwesens wah

rend der Kaiserzeit. S. Calvary & Co., Berlin 1875. 
v. Rittershain, G., Die Reichspost der romischen Kaiser. Carl 

Habel (C. G. Luderitzsche Verlagsbuchhandlung), Berlin 1880. 
2. Mittlere Zeit. 

Stephan, H., Verkehrsleben im Mittelalter (v. Raumers Historisches 
Taschenbuch. 4. Folge, 10. Jahrgang). F. Brockhaus, Leipzig 
1869. 

v. Kirchenheim, A., Die Universitatsbotenanstalten des Mittel
alters. (In der Festschrift zur 500jahrigen Stiftungsfeier der Uni
versitat Heidelberg.) Wilhelm Engelmann, Leipzig 1886. 

Rubsam, Dr. Joseph, Aus der Urzeit der modcrnen Post 1425 bis 
1562 (Band 21 des Historischen Jahrbuchs). Herder & Co., 
Munchen 1900. 

Derselbe, Johann Baptista von Taxis. Ein Staatsmann und Militar 
unter Philipp II. und Philipp III. 1530-1610. Nebst einem 
Exkurs aus der Urzcit der Taxisschen Posten 1505-1520. Herder
Bche Verlagsbuehhandlung, Freiburg (Breisgau) 1889. 

Ohmann, Fritz, Die Anfange des Postwesens und das Empor
kommen der Taxis in Italien. Carl Georgi, Bonn 1908. 

Derselbe, Die Anfiinge des Postwesens und die Taxis. Duncker 
& Humblot, Leipzig 1909. 
3. Neuzeit. 
a) Allgemeines. 

v. Herrfeldt, Joh., Postreform in Deutschland. Textorsche Buell· 
druckerei, Frankfurt (Main) 1839. 

Derselbe, Die Postreform, ihr Anfang, Fortgang und die Mittel 
zu ihrer Vollendung. Frankfurt (Main) 1845. (In Kommission 
bei Eduard Kummer in Leipzig.) 

Stangel, Karl, Oberjllstizrat, Das deutsche Postwesen in geschicht
!icher und rechtlicher Beziehung von seinem Ursprunge bis auf 
die neuesteZeit,nebst Erorterungen uber das VerhaItnis PreuBenB 
zu dem § 13 des Reichsdeputationsschlusses von 1803 ; uber das 
Postrecht Wurttembergs und das rechtliche Verhiiltnis der Post 
zu Eisenbahllen. E. Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung, 
Stuttgart 1844. 

Huttner, G. F., Beitrage zur Kenntnis des deutschen Postwesens. 
G. Brauns, Leipzig 1847 -1850. 

Derselbe, Das Postwesen unserer Zeit. Carl Geibel, Leipzig 1854 
bis 1858 (4 Bande). '<1 

Flegier, Alexander, Zur Geschichte der Posten. I. A. Stein (C. A. 
Dempwolff), Nurnberg 1858. 

Zur Gcschichte des Postwesens, insbesondere des Deutsch-oster· 
reichischen Postvereins. (Deutsche Vierteljahrsschrift.) Stutt
gart und A ugsburg 1858. 

Hartmann, K, Entwicklungsgeschichte der Posten von den iHtesten 
Zeiten bis zur Gegenwart, mit besonderer Beziehung auf Deutsch· 
land. Franz Wagner, Leipzig 1868. 

Jastrow, Dr. J., tJber WelthandelsstraBen in der Geschichte des 
Abendlandes. Leonhard Simion, Berlin 1887. 

. Grosse, Oskar, Die Beseitigung des Thurn und Taxisschen Post· 
wesens in Deutschland durch Heinrich Stephan. N ach amtlichen 
Quellen. J. C. C. Bruns, Minden (Westf.) 1898. 

Crole, B. K (Bruno Emil Konig), Ilillstrierte Geschichte der deut
schen Post. 3. Auflage. Friedrich Luckhardt, Berlin und Leipzig 
1900. 

Ohmann, Fritz, Postgeschichte (Heft 10 der "Delltschen Geschichts
blatter"). Friedrich Andreas Perthes, Gotha 1909. 

Die Norddeutsche Feldpost wahrend des Krieges mit Frankreich in 
den Jahren 1870/71. Amt!iche Denkschrift. Berlin 1871. 

Benkner, Ober-Postinspektor, Die deutsehe Feldpost und -tele· 
graphie wahrend der Ostasiatischen Expedition 1900/01. Reichs· 
druckerei, Berlin 1903. 

Tebbenjohanns, Karl, Postrat, Post und Telegraphie in Ost· 
preul.len wahrend des Krieges. 1m flinften Hefte (Der Wieder
aufbau der Provinz II) der "Ostpreul.lischen Kriegshefte". S. Fi
scher, Berlin 1917. 

') An m. V gl. zu diesem und allen folgenden Abschnitten auch 
die im Abschnitt C (Universitatssehriften) aufgefUhrten Abhand
lungen. 
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Schracke, Karl, Ministerialrat, Geschichte der deutschen Feldpost 
im Kriege 1914/18. Verlag der Reichsdruckerei, Berlin 1921. 

b) PreuBen. 
IIfatthias, W. H., Darstellung des Postwesens in den Koniglich 

PreuBischen Staaten. Wilhelm Dieterici, Berlin 1812 (3 Bande). 
Stephan, H., Postrat, Geschichte der PreuBischen Post, von ihrem 

U rsprunge bis zur Gegenwart. N ach amtlichen QueUen. Kg!. 
Geh. Ober-Hofbuchdruckerei (R. Decker), Berlin 1859. 

Derselbe, Die preuBische Post in ihrer geschichtIichen Entwick
lung. (Ausschnitt aus dem "Archiv fUr Landeskunde der preuBi
schen Monarchie" fiir 1858 und 1859. Berlin.) 

Sautter, G., Die franzosische Post am Niederrhein bis zu ihrer 
Unterordnung unter die General-Postdirektion in Paris 1794 bis 
1799. N ach archivalischen Quellen bearbeitet. Karl Geerling, 
KOln 1898. . 

S ch iic k, Robert, Beitrage zur Geschichte des schlesischen Post
wesens von 1625-1740. Nach urkundlichem Material im Konig!. 
Staatsarchiv zu Breslau mitgeteilt.. (Separatabdruck aus Band XX 
der Zeitschrift des Vereins fUr Geschichte und Altertiimer Schle
siens.) 

Zum 50jahrigen Bestehen der OPD. AmtIiche Denkschrift. Berlin 
1899. 

ESlinger, Carl, Postdirektor, Das Postwesen in Ostfriesland in der 
Zeit von 1744-1806. D. Friemann, Aurich 1908. 
c) Bayern. 

Brunner, Joh., Das Postwesen in Bayern in seiner geschichtIichen 
Entwicklung von den Anfangen bis zur Gegenwart. Unter Be
nutzung amtlichen Quellenmaterials bearbeitet. Selbstverlag, 
IIIiinchen 1900. 

Riickblick auf das erste Jahrhundert der Kg!. Bayer. Staatspost 
(1. 3. 1808 bis 31. 12. 1908) mit einer Darstellung der Entwicklung 
des staatlichen Telegraphen- und Telephonwesens bis in die 
Gegenwart. Herausgegeben vom K. B. Staatsministerium fUr 
Verkehrsangelegenheiten. Miinchen 1911. 

GroBe, R., Das Postwesen in der Kurpfalz im 17. und 18. Jahr
hundert. J. C. B. Mohr, Tiibingen und Leipzig 1902. 

Englram, III., Das Postwesen in der Rheinpfalz seit 1816. (Kom
missionsverlag Herm. Kayser, Kaiserslautern.) Speyer 1913. 

Reut, Dr. Anton, Die tJbernahme der Taxisschen Reichsposten in 
Bayern durch den Staat. Hugo Schmidt, Miinchen 1925. 

Brunner, Joh., Bayerns Postwertzeichen 1849-1920. Bayerland
Verlag, Miinchen 1924. 

d) Sachsen. 
Schafer, Gustav, Ober-Postdirektionssekretair, Geschichte des 

sachsischen Postwesens vom Ursprunge bis zum tJbergang in die 
Verwaltung des Norddeutschen Bundes. R. v. Zahn, Dresden 
1879. 

Entwicklung des Post- und Telegraphenwesens im Konigreich Sachsen 
wahrend der Regierung Seiner Majestat des Konigs Albert. Amt
liche Denkschrift. Chemnitz 1897. 

e) Wiirttemberg. 
Scholl, F. A., Das wiirttembergische Postwesen. MetzIersche Buch

druckerei, Stuttgart 1838. 
. Weber, Friedrich, Post und Telegraphie im Konigreich Wiirttem

berg. Kohlhammer, Stuttgart 1901. 
f) Baden. 

Entwicklung des Post- und Telegraphenwesens im GroBherzogtum 
Baden von 1872-1896. Chr. Fr. MiilIer, Karlsruhe 1897. 

LOffler, K., Geschichte des Verkehrs in Baden, insbesondere der 
Nachrichten- und Personenbefiirderung von der Romerzeit bis 
1872. Karl Winter, Heidelberg 1910. 
g) Hessen. 

Koehler, M., und R. GOldmann, Geschichte des Postwesens im 
GroBherzogtum Hessen. L. C. Wittichsche Hofbuchdruckerei, 
Darmstadt 1909. 
h) Mecklenburg - Schwerin. 

Moller, C., Ober-Postdirektionssekretar, Geschichte des Landes
postwesens in Mecklenburg-Schwerin. Barensprungsche Hofbuch
druckerei, Schwerin 1897. 
i) Anhalt. 

Post und Telegraphie im Herzogtum Anhalt in den letzten 25 Jahren. 
Denkschrift der Oberpostdirektion in Magdeburg zum 25jahrigen 
RegierungsjubiHium des Herzogs Friedrich von Anhalt am 22. 5. 
1896. Magdeburg 1896. 

Die Entwicklung des Post- und Telegraphenwesens im Herzogtum 
Sachsen-Altenburg. Festschrift zur Einweihung (les neuen Post
gebiiudes in Altenburg (S.-A.). 1900. 

Die Post in Anhalt-Bernburg. Amtliche Denkschrift der OPD 
Magdeburg 1901. 
k) Thiiringische Lander. 

Geschichte des Post- und Telegraphenwesens in den Herzogtiimern 
Sachsen-Koburg und Gotha. Amtliche Denkschrift der OPD 
Erfurt 1905. 

Jodicke, ThiIo, Die Geschichte der Verkehrsanstalten im Fiirsten
tum Schwarzburg-Sondershausen. 

Ten I. Die Verkehrseinrichtungen vor der Griindung ordent
licher Postanstalten. 

Ten II. Die Errichtung ordentlicher Postanstalten. 
Ten III. Die Ausbreltung der Posten. Die Telegraphie. Die 

Eisenbahnen. Sondershausen 1885 und 1896 (2 Bande). Kom
missionsverlag Fr. Eberhardt, Nordhausen. 

1) Lippe. 
Ludolph, K., Postdirektor, Die Postgeschichte des Landes Lippe. 

(Wird voraussichtlich im Winter 1927/28 im Verlage der Meyer
schen Hofbuchdruckerei in Detmold erscheinen.). 
m) Deutsche GroBstadte. 

Faulhaber, B., Geschichte des Postwesens in Frankfurt (Main). 
. R. Th. Volcker, Frankfurt (Main) 1883. 

Post und Telegraphie in Frankfurt (Main). Denkschrlft zur Ein
weihung des neuen Reichs-Post- und Telegraphengebaudes an 
der Zeil und des vom Frankfurter Handelsstande fiir dasselbe 
gestifteten Denkmals Kaiser Wilhelms I. Frankfurt (Main) 1895. 

Ronge, J., Die Post und Telegraphie in Hamburg. Denkschrift 
zur Einweihung des neuen Reichs-Post- und Telegraphengebaudes 
am Stephansplatz. Hamburg 1887. 

Ennen, L., Geschichte des Postwesens in der Reichsstadt Koln. 
(Aus der Zeitschrift Deutsche Kulturgeschichte. Neue Folge 1873.) 
n) EIsaB - Lothri nge n. 

Loper, K., Zur Geschichte des Verkehrs in ElsaB-Lothringen. 
Karl J. Triibner, StraBburg (Els.) 1873. 

Die Entwicklung des Post- und Telegraphenwesens in ElsaB-Loth
ringen seit 1870. Amtliche Denkschrift. Berlin 1880. 

B. Recht, Wirtschaft, Betrieb. 
I. Deutsche Post. 
1. Recht. 
a) Quellen. 

Post-Ordnung, Konig!. PreuBische. Gedruckt bey Ulrich Liepert, 
Konig!. PreuB. Hoff-Buchdrucker, ColIn an der Spree, 1712. 

Post-Ordnung, Erneuerte und erweiterte allgemeine, fiir samtliche 
Konigliche Provinzen. George Jacob Decker, Berlin 1782. 

v. Beust, J. F., Versuch einer ausfiihrlichen Erkiarung des Post
Regals. Joh. Rudolph Crokers sel. Wwe., Jena 1747 und 1748 
(3 Bande). 

Entwurf und Motive zum Postgesetz vom 5. 6. 1852. (Drucksachen 
zu den stenogr. Berichten der II. Kammer fiir 1852.) 

Gattermann, C., Postdirektor, Die Materialien zu dem Gesetze 
iiber das Postwesen des Nordd. Bundes vom 2. 11. 1867, dem 
Gesetze iiber das Postwesen des Deutschen Reichs vom 28. 10. 
1871 und dem Gesetze vom 20. 12. 1875, betreffend die Abiinde
rung des § 4 des Gesetzes iiber das Postwesen des DeutEchen 
Reichs vom 28. 10. 1871 (Eisenbahn-Postgesetz). Stendal 1893. 
Zweite Auflage. Rosenbaum & Hart, Berlin (ohne Jahr). 

Derselbe, Materialien zum deutschen Postrecht. Alexander Schwar-
zenberg, Leipzig 1906. 

Post-Edicte und Patente von 1614-1813 nebst Register. 6 Bande. 
Gesetze in bezug auf das Postwesen. Von 1810 -1836. 2 Bande. 
Sammlung der in Portofreiheitssachen von 1715 bis Ende Juni 1829 

erlassenen Postverordnungen. Berlin 1819 und 1829. 
tJbersicht der Portofreiheitsverhaitnisse auf den PreuBlschen Posten 

bis auf die neueste Zeit. Berlin 1847. 
Sammlung von Postvertragen zwischen PreuBen bzw. Norddeutsch

land und dem Deutschen Reiche mit iremden Staaten von 1865 
ah bis zum Pariser Vertrage vom 1. 6. 1878 • 

Sammlung aller europaischen Postverordnungen. Worms 1827 bis 
1830. 3 Bande. 

Dachsel, P. H., Post- und Telegraphenrechts-Entscheidungen des 
Reichsgerichts und andrer Gerichtshiife. R. v. Decker (G. Schenck), 
Berlin 1917. . 
b) Einzeldarstellungen. 

Piitter, Erorterungen und Beispiele des Teutschen Staats- und 
Fiirstenrechts. Erstes Heft: Yom Reichspostwesen. Vandenhoeck 
& Ruprecht, Gottingen 1790. 

(v. Li nde), Das deutsche Postrecht nach der bundesgesetzlichen 
Bestimmung, unter Garantie acht europaischer Machte. Ferber
sche Universitatsbuchhandlung (E. Roth), GieBen 1857. 

Derselbe, Das deutsche Postrecht nach seiner staatsrcchtlichen 
Beschaffenheit. Ferbersche Universitatsbuchhandlung (E. Roth), 
Gie/3en 1858. 

Kompe, Dr. jur. W., Yom Posttransportvertrage (Zeitschrift fUr 
deutsches Recht, Band 18, Heft 3). Tiibingen 1858. 

v. Linde, Dr. J. T. B., tJber die Haftverbindlichkeit der Post
Anstalt. Ferbersche Universitatsbuchhandlung (E. Roth), Gie/3en 
1859. 

Schmidt, Generalpostdirektionsrat, tJber die rechtliche Natur der 
Postanweisungen, insbesondere mit Bezug auf die Frage, ob die 
Postverwaltung befugt ist, die auf gefiilschte Postanweisungen 
ausgezahlten Betrage vom Empfanger zuriickzufordern. Franz 
Vahlen, Berlin 1890. 

Derselbe, Die Grenzen der Haftpillcht der Reichspostverwaltung, 
insbesondere auch im Geltungsbereich des franzosischen biirger
lichen Gesetzbuchs. Franz Vahlen, Berlin 1889. 

Mittelstein, Dr. Max, Amtsrichter, Beitrage zum Postrecht. Franz 
Vahlen, Berlin 1891. 

Eger, Dr. Georg, Geh. Reg.-Rat, und Maglstratsassessor Dr. Kurt 
Gordan, Post-, Telegraphen· und Telephonrecht. G. A. Gloeck
ner, Leipzig 1909. 

Wolcke, Dr. jur. Alfred, Postinspektor, Postrecht. G. J. Goschen, 
Leipzig 1909. 

Niggl, Dr. jur. Arthur, Postrat, Postrecht. W. Kohlhammer, Berlin
Stuttgart-Leipzig 1913. 

Derselbe, Deutsches Post- und Telegraphen-Strafrecht (Band 12 
der Sammlung, ,Post und Telegraphie in Wissenschaft und Praxis"). 
Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage. R. v. Decker's Verlag 
(G. Schenck), Berlin 1926. 
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Derselbe, Deutsohes Postrecht (Band 81 der Sammlung "Post und 
Telegraphle in Wissenschaft und Praxis"). R. v. Decker's Verlag 
(G. Schenck), Berlin 1925. 

Scholz, Dr. Franz, Kammergerichtsrat, Das Post·, Telegraphen· 
nnd Fernsprechrecht. Sonderabdruck aus: Handbuch des ge· 
samten Handelsrechts. Herausgegeben von Vlktor ·Ehrenberg, 
5. Band, II. Abteilung. O. R. Reisland, Leipzig 1915. 

Derselbe Offentliches Post· und Telegraphenrecht im GrundriB. 
Sondera'bdruck aus dem Worterbuch des Deutschen Staats· und 
Verwaltungsrechts. Auf Grund der filr die 1. Auflage von Staats· 
minister Dr. R. Sydow verfal3ten Darstellung filr die 2. Auflage 
bearbeitet und erweitert." J. C. B. Mohr (Paul Slebeck), Tiibingen 
1914. 

Dambach, Dr. Otto, Wirkl. Geh. Oberpostrat, Das Gesetz iiber das 
Postwesen des Deut,schen Reiches yom 28. 10. 1871. 2., 3. und 
4. Auflage. Th. Chr. Fr. Enslln (Adolph Enslin), Berlin 1872. 

Derselbe, Dasselbe, 4. sehr vermehrte Auflage. Verlag von Th. 
Chr. Fr. Enslin (Richard Schoetz), Berlin 1891. 

Derselbe, Dasselbe, 5. erheblich vermehrte und veranderte Auflage. 
Verlag wie vor, Berlin 189~. . 

Derselbe, Dasselbe, 6. vermehrte und veranderte Auflage. Heraus· 
gegeben von Dr. Ernst von Grimm, Postrat. Verlag von Richard 
Schoetz, Berlin 1901. 

Derselbe, Dasselbe, Nachtrag zur 6. Auflage. Herausgegeben von 
Dr. Ernst von Grimm, Regierungsrat. Verlag wle vor, Berlin 1904. 

Fischer, Dr. P. D., Geh. Postrat, Die Deutsche, Postgesetzgebung. 
J. Guttentag (D. Collin), Berlin 1872. 

Derselbe, Die Deutsche Post· und Telegraphen·Gesetzgebung. 
2. Auflage, Berlin 1876, 3. Auflage nebst dem Weltpostvertrag 
und dem Internationalen Telegraphenvertrag und 4. Auflage. 
J. Guttentag, Berlin 18g6 und 1895. 

Derselbe, Die Deutsche Post· und Telegraphen·Gesetzgebung. 
Nebst dem Weltpostvertrag und dem Internationalen Telegraphen· 
vertrag. 5. Auflage, fortgefiihrt von Dr. M. Konig. J. Guttentag, 
Berlin 1902. 

Stenglein, M., Die Post·, Bahn· und Teiegraphengesetzgebung 
des Deutschen Reichs. Otto Liebmann, Berlin 1893. 

Aschenborn, M., Geh.Oberpostrat, Das Gesetz iiber das Post· 
wesen des Deutschen Reichs yom 28.10.1871 und die Vor· 
schriften der Relchsverfassung iiber das Post· und Telegraphen· 
wesen Art. 48-52. Julius Springer, Berlin 1908. 

Staedler, Dr. jur. Erich, Oberpostinspektor, Das Postscheckgesetz 
yom 26. 3. 1914 nebst Postscheckordnung vdm 22. 5. 1914. 
J. Bensheimer, Mannheim·Berlin·Lelpzig 1914. 

Derselbe, Die Postordnung fiir das Deutsche Reich Yom 20.3.1900. 
Handausgabe mit Erlauterungen. Carl Heymann, Berlin 1914. 

Nickau, Dr., Postrat, Die Postordnung fiir das Deutsche Reich 
yom 22. 12. 1921, erliJ.utert von Fr. Nickau, Postrat im Reichs· 
postministerium. Fortgesetzt von H. Herzog, Ministeriairat beim 
Reichspostministerlum. Georg Konig, Berlin 1923. 
2. Wirtschaft, Betrieb. 

Kliiber, Staats· und Kabinettsrat, Das Postwesen in Teutschland, 
wie es war, 1st, und seyn konnte. Johann Jacob Palm, Erlangen 
1811. 

Matthias, Wilhelm Heinrich, 1tber Posten und Post·Regale, mit 
Hinslcht auf Volksgeschichte, Stat.istik, Archaologie und Erd· 
kunde. In Kommission bei Ernst Siegfried lIIittler, Berlin, Posen 
und Bromberg 1832 (2 Banie). 

Die Transport· Wissenschaft. Ein Handbuch filr das practische 
GescMftsleben und wissenschaftliche Belehrung. 2. Auflage. 
Frankfurt (Main) 1837. 

List, Fr., Das deutsche National·Transport·System in volks· und 
staatswirtschaftlicher Beziehung. Altona und Leipzig 1838. 

Stephan, H., Das Postwesen. Separatabdruck aus der dritten 
Auflage des Rotteck·Welckerschen Staats·Lexikons. Leipzig 
1864. . 

Herrmann, Emanuel, Die Correspondenzkarte. Halle (Saale) 1876. 
Go pfert, Rob., Staatspost und Privatpost. Wilhelm Baensch, 

Dresden 1887. 
Fischer, Dr. P. D., Postsparkassen. (Abdruck aus dem "Hand· 

worterbuch der Staatswissenschaften". Herausgegeben von 
Conrad und Andern. 2. Auflage.) Gustav Fischer, Jena 1901. 

Derselbe, Die Post. (Abdruck aus dem "Handworterbuch der 
Staatswissenschaften". Herausgegeben von Conrad und Andern. 
2. Auflage.) Jena 1901. 

Klaus, 0., Postrat, Die Post auf dem Weltmeer. E. S.Mlttler und 
Sohn, Berlin 1908. 

van der Borght, Dr. R., Das Verkehrswesen. 3. Aunage. C. L. 
Hirschfeld, Leipzig 1925. 

Ledat, W., Die lIIittel des Postverkehrs. Band 21 der Sammlung 
"Post und Telegraphie in Wissenschaft und Praxis". R. v. Decker's 
Verlag (G. Schenck), Berlin 1923. 

Gebbe, 0., Das Wesen der Bilanz und der kaufmannischen Buch· 
fiihrung und die Aufstellung der Bilanzen bel der Deutschen 
Reichspost. Band 80 der Sammlung "Post und Telegraphle in 
Wissenschaft und Praxis". R. v. Decker's Verlag (G. Schenck), 
Berlin 1925. 

Schneider, L., Die Betriebswissenschaft. Band 82 der Sammlung 
"Post und Telegraphie in Wissenschaft und Praxis". R. v. Decker's 
Verlag (G. Schenck), Berlin 1925. 

Derselbe, Postbeforderungsdienst. Band 83 der Sammlung "Post 
und Telegraphie in Wissenschaft und Praxis". R. v. Decker's 
Verlag (G. Schenck), Berlin 1926. 

Raabe, Dr. G., Postzeitungsdienst. Band 84 der Sammlung "Post 
und Telegraphie in Wissenschaft und Praxis". R. v. Decker's 
Verlag (G. Schenck), Berlin 1926. 

G e r bet h, P., Organisation und Technik dea Postverwaltunga· 
dienstes. Band 30 der Sammlung "Post und Telegraphie in 
Wissenschaft und Praxia". R. v. Decker's Verlag (G. Schenck), 
Berlin 1926. 

II. WeI tpostverein, A uslands post!). 
Stephan, Dr. H., Weltpost und Luftschiffahrt. Ein Vortrag, ge· 

halten im Wissenschaftlichen Verein zu Berlin. Julius Springer, 
Berlin 1874. 

Fischer, Dr. P. D., Post und Telegraphle 1m Weltverkehr. Ferd. 
Diimmlers Verlagsbuchhandlung Harrwitz & Gassmann, Berlin 
1879. 

Riibsam, Dr. Joseph, Zur Geschichte des internatlonalen Post· 
wesens im 16. und 17. Jahrhundert. (Heft 1/2 des Historischen 
Jahrbuchs, Jahrgang 1892.) Herder & Co., Miinchen 1892. 

JUng, J., Der Weltpostverein und,der Wiener PostkongreJ3. Duncker 
& Humblot, Leipzig 1893. 

Weithase, Dr. Hugo, Postkassierer, Geschichte des Weltpostvereins. 
J. H. Ed. Heitz (Heitz & Miindel), StraBburg (Els.) 1895. 

Meyer, A(ndreas), Postinspektor, Die deutsche Poat 1m Weltpost· 
verein und 1m Wechselverkehr. Erlauterungen zum Weltpost· 
handbuch und zum Handbuch fiir den Wechselverkehr. Nach 
dem Stande yom 15. 6. 1901. Julius Springer, Berlin 1901. -
Zweite veranderte und vermehrte Auflage nach dem Stande yom 
15.7.1908 bearbeltet von H. Herzog, Oberpostinspektor. Verlag 
wle vor, Berlin 1908. 

Konig, lIIaximllian, Post und Telegraphie im Internatlonalen 
Handels· und Rechtsverkehr. Jahrbuch fiir Internatlonalen 
Rechtsverkehr (1912/13). 

Fischer, Dr. P. D., Der internationale Nachrichtenverkehr und der 
Krieg. S. Hirzel, Leipzig 1915. 

Herzog, H., Der Auslandspostverkehr nach den Weitpostvereins' 
vertragen von Stockholm Yom 28. 8. 1924. Band 25 der Sammlung 
"Post und Telegraphie in Wissenschaft und Praxis". R. v. Decker's 
Verlag (G. Schenck), Berlin 1925. 

RecueU de renseignements sur l'organlsation des Administrations 
de I'Union et sur leurs services internes. Publi6 par Ie Bureau 
International, Bern 1923. 

Dazu: Supplement. Bern 1924 und 1925. 
Actes de la conference postale de Berne, janvier 1876. Impri· 

merie de K. J. Wyff 1876. 
Documents de la conference du congr~s postal International 

1874. Imprimerie Rieder & Simmen, Bern 1875. 
Documents du congr~s postal de Paris 1878. Imprimerie 

Lang & Co., Bern 1878. 
Documents de la conference postale internationale de Paria 

1880. Imprimerie Lang & Co., Bern 1880. 
Documents du congr~s postal de Lisbonne 1885. Imprimerie 

Suter & Lierow, Bern 1885. 
Documents du congr~s postal de Vienne 1891. Imprimerie 

Karl Staempfli & Cie., Bern 1891. 
Documents du congr~s postal de Washington 1897. Staempfli 

& Cie., Bern 1898. 
Documents du congr~s postal de Rome 1906. Imprimerie Llerow 

&; Cie., Bern 1906. 
Documents du congr~a postal de lIIadrid 1920. Imprimerie 

Lierow & Cie., Bern 1920. 
Documents du congr~s postal de Stockholm 1924. Imprimeries 

!teunies F. A. Lausanne 1924. 
L'Union Postale Universelle, sa fondatiou et son developpe· 

ment. Memoire publi6 par Ie Bureau International a l'occasion 
du 50- anniversaire de l'Union 1874-1924. Impression et l'Exe· 
cution Etablissements Benziger & Cie., Einsiedeln (Suisse) 1924. 

C. Universitatsschriften (in Klammern Ort der 
Promotion). 
Andersch, MIIX, Postinspektor, Die Rechtsstellung der fremden, 

insbesondere der deutschen Postanstalten in der Turkei, in China 
und Marokko. R. v. Decker, Berlin 1912. (Wiirzburg.) 

Babendererde, Paul, Oberpostpraktikant, Nachrichtendienst und 
Reiseverkehr des Deutschen Ordens um 1400. Wernich, Elbing 
1913. (Konigsberg, PreuJ3en.) 

Bormann, lIIax, Postinspektor, Die aus der Personenbeforderung 
durch die Posten zwischen dem Reisenden und der Postverwaltung 
sich ergebenden RechtsverMltnisse. Wigand, Leipzig 1909. 
(Leipzig.) 

Braun, Frz., Oberpostpraktikant, Die Frau im Staatsdlenst, dar· 
gestellt an den VerhaItnissen bei der Relchs·Post· und Tele· 
graphenverwaltung. G. Schade, Berlin 1912. (Wiirzburg.) 

B r u at, Karl, Postdirektor, Die U rsachen der grlIJ3eren oder geringeren 
Reineinnahmen der deutschen, britischen und russlschen Post· 
und Telegraphenverwaltungen in den Jahren 1901-1910. Brand· 
stetter, Leipzig 1916. (Berlin.) 

Cia usen, Walter, Postreferendar, Das Recht der Post·, Telegraphen. 
und Fernsprechgebiihren im deutschen Inlandsverkehr. Nach 
dem Stande yom 15. 4. 1921. Ungedruckt. Eriangen 1921. 
(Erlangen.) 

Eveniua, Kurt, Postreferendar, Die Relchs· und Angestellten· 
versicherung in ihrer Anwendung auf das Personal der Reichs· 
post. Ungedruckt. Marburg 1921. (StraJ3burg, EIsaJ3.) 

Fenge, Wilhelm, Postreferendar, Die Post - eine offentliche An· 
stalt. Ungedruckt. Marburg 1923. (lIIarburg.) 

F i c h t n e r, Friedrich, Postreferendar, Die rechtliche Natur der 
Postnachnahme. Ungedruckt. Erlangen 1920. (Erlangen.) 

') Wegen des Schriftwesena iiber das Postwesen in fremden Lan· 
dern a. die Aufsatze iiber diese Liinder. 
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Fieck, Bruno, Postreferendar, Die Rechtsnatur der PaketbefOrde
rung, insbesondere die Haftpflicht der Postverwaltung bei Paket
sendungen. Ungedruckt. Erlangen 1922. (Erlangen.) 

Fin s t e r, Curt, Postinspektor, Die Deutsche Reichspost im Dienste 
der Arbeiterversicherung. Berlin 1905. (Heidelberg.) 

Gors, G., Oberpostpraktlkant, Thurn und Taxissches Postwesen, 
sein Regal und die Ursachen der Verleihung des Regals. C. Hin
storff, Rostock (Mecklenburg) 1907. (Miinster, Westf.) 
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(Die bisher erschienenen Bande sind in den Abschnitten dieses 
Aufsatzes aufgefUhrt.) 

Geschaftsbericht der Deutschen Reichspost fUr das Wirtschaftsjahr 
1924. 
Wegen der Zeitschriften der Post-Fachverbande s. Fachverbande 

der Post- und Telegraphenbeamten, wegen der Fachzeitschriften 
allgemeiner Art S. Fachzeitschriften der Post- und Telegraphen-
beamten. S t a e die r. 

Postsehulden. Nach § 10 des Reichspostfinanzgesetzcs 
(s. d.) war die von der DRP fUr den 1. 4. 1924 zu uber
nehmende Schuld yom Reichspostminister und dem 
Reichsminister der Finanzen gemeinsam festzusetzen. 
Darunter war nicht zu verstehen, daB das in der DRP 
angelegte Aktivvermogen auf diesem Wege festgestellt 
und der DRP als Schuld gegenuber dem Reich angerech
net werden sollte; denn die DRP ist nach § I des Reichs
postfinanzgesetzes Reichsvermogen geblieben. Das Son
dervermogen "Deutsche Reichspost" sollte nur auch 
einen Teil der dem Reich zur Last fallenden Anleihe
schuld tragen, weil bis zur Grundung dieses Sonder
vermogens die in den Posteinrichtungen steckenden 
Werte fur die Anleiheschuld des Reichs mitgehaftet 
hatte. Der Anteil der DRP an der wertbestandigen 
Reichschuld ist nach dem Geschaitsbericht der DRP 
fUr das Wirtschaftsjahr 1924 (S. 8) auf rund 60 Mill. RM 
festgesetzt worden. Er wurde in der Weise berechnet, 
daB zunachst festgestellt wurde, in welchem Verhaltnis 
die Reichspost nach ihren Rechnungsergebnissen zu dor 
gesamten schwebenden Papiermarkschuld des Reichs 
beigetragen hatte, und daB dann nach diesem Verhaltnis 
- es waren 8,6245 vH - der Anteil an der 200 Millionen 
Rentenmark und 500 Millionen M Goldanleihe betragen
den wertbestandigen Reichsschuld mit (700000000 
X 8,6245 vH =) 60371 500 RM ermittelt wurde. Dar
auf hatte die RPV als UberschuB fUr den zweiten Rech
nungsabschnitt 1923 (15. II. 1923 bis 31. 3. 1924) bereits 
54 325 000 RM abgeliefert. Demzufolge erscheint in der 
Eroffnungsbilanz der DRP fur den 1. 4. 1924 nur noch 
der Rest von 6 046 500 RM als Schuld. Diese Schuld 

wurde im Rechnungsjahr 1924 getilgt. Ob und in welcher 
Hohe die DRP in Fortsetzung des Gedankens, daB das 
in der DRP angelegte Vermogen vor der Trennung von 
dem ubrigen Reichsvermogen fUr die Anleiheschulden 
des Reichs mithaftete, auch noch einen Anteil an der aus 
der Aufwertung der alten Anleiheschulden entstandenen 
Anleiheablosungsschuld des Reichs (Gesetz yom 16. 7. 
1925, RG~1 I S. 137) zu ubernehmen hat, ist noch nicht 
geklart. Uber die Hohe der alten Anleiheschuld der 
RPV S. Anleihen. 

Eine besondere Schuldverbindlichkeit erwachst der 
DRP ferner aus § 13 des Reichspostfinanzgesetzes. Die 
Tilgung der auf Grund der Staatsvertrage yom 27. 4. 
1920 (RGBl S. 643, Amtsblatt des RPM S.45) an den 
Freistaat Bayern und an den Freien Volkssta~t Wurttem
berg zu zahlenden Vergutungen fur die Ubertragung 
der Verwaltung und des Eigentums der Posten und 
Telegraphen auf das Reich - nach dem Stande yom 
1. 4. 1920 sind es 620 und 250 Millionen M - liegt der 
DRP ob. Die Verhandlungen der Reichsregierung mit 
den beiden Landern uber die Tilgung schweben noch. 
Die DRP hat fur diese Schuld vorsorglich einen Betrag 
von 50000000 RM in die Bilanz fur den 31. 3. 1925 
mit dem Bemerken eingesetzt, daB der Ansatz keine 
Stellungnahme in bezug auf die Bemessung der Ver
gutung bedeute. 

An sonstigen Schulden weist die Bilanz der DRP fur 
den 31. 3. 1925 noch 29 Millionen RM fur ein auf Grund 
der Verordnung yom 13.2. 1924 (RGBl I Nr. II) in 
Hypothekenpfandbriefen aufgenommenes Darlehen (s. 
Anleihen), ferner rund 52 Millionen RM aus der Inan
spruchnahme des Postscheckguthabens fur Betriebs
mittelzwecke (s. Betriebsmittel und Postscheckguthaben) 
und einen kleinen Betrag fUr Hyp:lthekenschulden auf, 
die dadurch entstanden sind, daB die DRP beim Ankauf 
von Grundstucken Hypotheken ubernommen hat. Uber 
nichtplanmaBige Schulden S. Schulden und Forderungen. 

Gebbe. 
Postsonderziige wurden am 1. 10. 1897 auf ver

schiedenen Strecken eingefUhrt. Mit ihnen wurde nicht 
nur die Paketpost befordert, sondern Z. T. auch Brief
post, wie Z. B. auf der Strecke Berlin-Hamburg. 
Wahrend des Weltkrieges und in der Nachkriegszeit 
gingen die Postsonderzuge in den Post- und Eilguter
zugen auf; reine Postsonderzuge wurden nur noch zur 
Bewaltigung des Weihnachtspaketverkehrs gefahren. In 
den letzten Jahren ist aber auch diese Einrichtung weg
gefallen. 

1m Auslande besteht die Einrichtung der Postsonder
zuge teilweise noch in groBerem Umfange, Z. B. in 
Frankreich, in England, wo u. a. seit 1885 ein stark 
belasteter, nur aus Bahnpostwagen bestehender Sonder
zug regelll!~Big zwischen London und Aberdeen verkehrt 
(s. ferner Uberlandpost) und in den Vereinigten St,aaten 
von Amerika. In Frankreich sind die Eisenbahngesell
schaften verpflichtet, auf Verlangcn der Postverwaltung 
auf jeder Linie einen Postsonderzug in beiden Richtungen 
unentgeltlich verkehren zu lassen. Diese Postsonder
zuge konnen eine beliebige Zahl von Postwagen ent
halten; den Eisenbahngesellschaften ist jedoch gestattet, 
den Zugen auch cine Anzahl Personenwagen anzu
hangen. 

Postsparkassen. I. Ausland. Die Postsparkassen 
haben ihren Ursprung in GroBbritannien (s. d.). Schon 
1807 hatte der Abgeordnete Withbread dem englischen 
Parlament einen Antrag auf Errichtung einer "Post 
office savings bank" verbunden mit einer Lebens
versicherung unter Aufsicht und Gewahrleistung des 
Staates vorgelegt "for the benefit of all those who 
subsist wholly, or in great part by the wages of their 
labour", also zugunsten derer, die teilweise oder ganz 
Yom Lohn ihrer taglichen Arbeit leben. Der Gedanke 
konnte aber damals nicht verwirklicht werden. 1859 
machte der Bankinhaber Charles William Sikes aus 
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Huddersfield in seinem offenen Briefe "Post Office 
Savings Banks. A letter to the Rgt. Hon. W. E. Glad
stone, Chancellor of the Exchequer, London 1859" dem 
Schatzkanzler Gladstone den Vorschlag, in London eine 
Hauptsparkasse einzurichten, fiir die an den Orten ohne 
Sparkassen die P Anst al.~ Annahme- und Auszahlungs
stellen dienen sollten. Uber die Einzahlungen sollten 
verzinsliche Anteilscheine von 1-30 Pfund Sterling bis 
zum Hiichstbetrag von 150 Pfund fiir die einzelnen 
Sparer ausgegeben werden, die ohne Kiindigung bei del' 
Annahmestelle einliisbar sein sollten. Gladstone lieB den 
Vorschlag durch zwei Beamte des GPA, George Chetwind 
und Frank Ives Scudamore, den Nachfolger Rowland 
Hills (s. d.), begutachten. Jener wollte den Mindestsatz 
del' Einlage auf I Schilling ermiiBigen, diesel' schlug VOl', 
von der Einrichtung einer von der Post unabhangigen 
Hauptsparkasse abzusehen, vielmehr die gesamten 
Geschafte der Post zuzuweisen und nur die Spargelder 
durch Vermittlung der Staatsschuldenverwaltung an
zulegen. 1861 legte Gladstone dem Parlament einen 
Gesetzentwurf VOl', nach dem der Post gestattet sein 
solIte, unter Gewahrleistung des Staates Sparkassen
einlagen von 1 Schilling bis 30 Pfund Sterling im Meist
betrage von 150 Pfund fiir den einzelnen Sparer an
zunehmen und mit 21/2 vH zu verzjns~n. Del' Gesetz
entwurf wurde mit unbedeutenden Anderungen an
genommen und erhielt am 17. 5. 1861 die kiinigliche 
Zustimmung. Das Gesetz, das am 16. 9. 1861 in Kraft 
trat, wurde veriiffentlicht als "an act to grant additional 
facilities for depositing small savings at interest with 
the security of the government for due repayment 
thereof" (eine Akte zur Gewahrung weiterer Erleich
terungen fiir die verzinsliche Hinterlegung kleiner Er
sparnisse unter Gewahrleistung des Staates fiir deren 
piinktliche Riickzahlung). Das Gesetz ist im Laufe der 
Zeit mehrfach geandert worden; wegen del' heute gel
tenden Bestimmungen s. GroBbritannien. 

Nach dem Vorbilde des Mutterlandes haben die meisten 
englischen Kolonien Postsparkas~en eingerichtet; unter 
ihnen ragen die in Kanada (seit 1. 4. 1868) und in 
Britisch-Indien (seit 1882) durch den Umfang ihres 
Wirkungsgebiets und die Ausdehnung ihrer Einrich
tungen hervor. Mit del' Einrichtung von Postsparkassen 
folgten: Belgien (s. d.) am 1. 1. 1870; Japan (s. d.) 
1875; Italien (s. d.) am 1. 1. 1876; Rumanien (s. d.) am 
5. 1. 1880; Niederlande (s. d.) am 1. 4. 1881; Frankreich 
(s. d.) am 1. 1. 1882; Osterreich (s. d) am 1. 1. 1883; 
Schweden (s. d.) am 1. 1. 1884; Ungarn (s. d.) am 1. 2. 
1886; Bulgarien (s. d.) am 1. 4. 1896; Griechenland (s. d.) 
am 1. 4. 1902 zunachst fiir Kreta, seit 1915 allgemein; 
Vereinigte Staaten von Amerika (s. d.) am 1. 1. 1911; 
Portugal (s. d.) am 2. 9. 1912; Spanien (s. d.) am 12. 3. 
1916; Tschechoslowakei (s. d.) am 20. 11. 1918; Jugo
slawien (s. d.) 1919; China (s. d.) am 1. 7. 1919; Polen 
(s. d.) am 4. 2. 1919. Das Nahere iiber die Einrichtung 
dieser Postsparkassen geht aus den Aufsatzen iiber die 
betr. Lander hervor. 

2. Die Postsparkassenfrage in Deutschland. 
In Deutschland gehen die Bestrebungen auf Ein
fiihrung del' Postsparkassen auf das Jahr 1868 zuriick. 
Damals regte del' spatere iisterreichische Handels
minister, Prof. Dr. Albert Schaffler, in der deutschen 
"Vierteljahrsschrift" die Einfiihrung del' Postsparkassen 
in PreuBen nach englischem Muster an. 1872 vertrat die 
RPV noch die Ansicht, die Posteinrichtungen in Ver
bindung mit den bestehenden Sparkassen fiir die Beviil
kerung dadurch nutzbar zu machen, daB die P Anst den 
Sparkassen zur Annahme und Auszahlung von Spar
geldern zur Verfiigung gestellt werden sollten. Ein 
derartiges Anerbieten ist 1873 auf Grund eines zwischen 
der RPV und den preuBischen ¥inisterien der Finanzen 
und des lnnern geschlossenen Ubereinkommens den in 
Rheinland und Westfalen bestehenden Kommunal- und 
Kreissparkassen gemacht worden. Auf Antrag del' Spar-

kassenvorstande soUten die innerhalb des Wirkungs
kreises der Sparkassen gelegenen P Anst die Annahme 
und Auszahlung der Spargelder gegen eine zur Deckung 
der Unkosten der Postverwaltung bestimmte maBige 
Gebiihr zunachst probeweise auf ein Jahr iibernehmen. 
Von diesem Anerbieten ist jedoch kein Gebrauch gemacht 
worden, weil die Sparkassenvorstande die del' Post zu 
entrichtende Gebiihr zu hoch fanden und iiberdies ein 
Bed iirfnis zur Vermehrung. der Annahmestellen fiir ihre 
Sparkassen nicht· anerkannten. Aus den gleichen 
Griinden hatte der Magistrat von Berlin das Anerbieten, 
die Berliner P Anst als Annahmestellen der stadtischen 
Sparkasse zu benutzen, iiber deren Unzulanglichkeit 
vielfach geklagt wurde, von del' Hand gewiesen. Nach 
diesen Erfahrungen, die durch die ungeniigenden Erfolge 
des gleichartigen Versuchs in den Niederlanden und in 
Frankrei9.h bestatigt wurden, gelangte die Postverwaltung 
zu der Uberzeugung, daB eine Anlehnung der P Anst 
an die bestehenden Sparkassen nicht zu erreichen ware, 
solange sie von dem Ermessen der Sparkassenvorstande 
abhinge. 

In einer anlaBlich des Pariser Kongresses fiir Wohl
fahrtseinrichtungen 1878 erschienenen amtlichen Denk
schrift "Die W ohlfahrtseinrichtungen der deutschen 
Reichspost- und Telegraphenverwaltung" hatte die 
Postverwaltung in einem besondern Anhang ihre Stellung 
zum Sparkassenwesen dargelegt. In demselben Jahre 
schlug die Postverwaltung in einer von dem Geh. Ober
postrat Fischer (s. d.) verfaBten Denkschrift "Ein
richtung von Postsparkassen" die Errichtung del' 
Postsparkasse VOl'. Da der Vorschlag jedoch lebhaft 
bekampft wurde, verfolgte die Postverwaltung ihn 
zunachst nicht weiter. Dem wiirttembergischen Landtag 
ging im Herbst 1883 ein Gesetzentwurf yom 16. 6. 1883 
iiber die Einfiihrung del' Postsparkassen in Wiirttem
berg zu. Del' Entwurf setzte den Mindestbetrag einer 
Einlage auf I M, das Hiichstguthaben einschl. Zinsen 
auf 1500 M fest. Die Hiihe des ZinsfuBes solIte durch 
kiinigliche Verordnung bestimmt werden; zunachst 
waren 3 v H in Aussicht genommen. Del' Entwurf 
gelangte jedoch nicht zur Beratung. In Bayern wurde 
die Einfiihrung von Postsparkassen 1885 ohne Erfolg 
angeregt. In demselben Jahre ging dem Reichstag del' 
En twurf eines Reichs posts par kassengesetzes 
zu. Der Staatssekretar des RPA v. Stephan (s. d.) sagte 
damals, "es sei mit del' Vorlage beabsichtigt, ein neues 
Glied in del' Kette derjenigen MaBregeln zu schaffe 1, 

welche zur positiven Fiirderung des Volkswohls, nament
lich des Wohls der unbemittelten Klassen, der Arbeiter 
und del' Landbeviilkerung dienen sollten". Der Gesetz
entwurf sah die Einrichtung des Sparverkehrs bei allen 
PAnst vor. Der Mindestbetrag del' Bareinlage war auf 
1 M, die Hiichsteinlage an einem Tage auf 100 M, das 
Hiichstguthaben auf 800 M beschrankt. Fiir kleinere 
Betrage sollten auf Sparkarten zu verrechnende Spar
marken nicht iiber 10 Pf. eingefiihrt werden. Der Zins
fuB war auf 3 vH festgesetzt. Auf Antrag des Sparers 
solIten die Einlagen zum Ankauf von Schuldverschrei
bungen des Reichs oder del' Lander verwandt werden 
kiinnen. Fiir die Abhebung von Guthaben iiber 100 M 
war Kiindigung vorgesehen. Del' Postsparkassenverkehr 
sollte gebiihrenfrei sein. Die mit der Anlegung der 
Spargutgaben zu beauftragende Behiirde soIlte ver
pflichtet sein, einen Teil den Landesregierungen zur 
Hergabe auf Hypot,heken, ferner an kommunale Ver
bande insbesondere zur Fiirderung der Landeskultur, 
endlich an Kommunalsparkassen auszuleihen. Der Gesetz
entwurf wurde von der Mehrheit der Reichstagskommission 
abgeIehnt, wei! man von del' Errichtung der Post
sparkassen einen bedrohlichen Wettbewerb fiir die 
bestehenden Sparkassen fiirchtete. Die Kommission 
beantragte, die verbiindeten Regierungen zur Vorlegung 
eines Gesetzentwurfs aufzufordern, kraft dessen die 
Postverwaltung bei den bestehenden Sparkassen mit-
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wirken soUte. Da die verbiindeten Regierungen sich 
von einer Verbindung der PAnst mit den iibrigen Spar
kassen keinen Erfolg versprachen, wurde auf weitere 
13eratung der Vorlage verzichtet. Seitdem ruhte die 
Postsparkassenfrage in Deutschland fast vollstandig. 
In Bayern wurde zwar in den Jahren 1908 bis 1911 die 
Einfiihrung der Postsparkassen in der Abgeordneten
kammer und in der Kammer der Reichsrate als wiinschens
wert bezeichnet, wobei es jedoch verblieb. 1924 be
schi1ftigte sich das RPM mit der Frage, ob bei Aus
gestaltung der deutschen Post im Sinne der Schaffung 
einer selbstandigen Postsparkasse das osterreichische 
oder das belgische Muster zu beriicksichtigen sein werde. 
Der VereinfachungsausschuB beim RPM hat sich in der 
Postsparkassenfrage dahin ausgesprochen: "es sei vor 
aHem auch der Gedanke der Postsparkassen, des sen 
Durchfiihrbarkeit im Augenblick allerdings groBere 
Schwierigkeiten biett;, wieder aufzunehmen." Weiter 
wurde gesagt: "Die Ubernahme der Vermittlertatigkeit 
fiir die Einzahlung und Abhebung von Spargeldern 
verstarke den sozialen Charakter der Post und schaffe 
Erleichterungen fiir die Bevolkerung unter gleichzeitiger 
Erhi:ihung der Einnahmen des Reichs" (Archiv Nr. 1 
von 1925). Die Angelegenheit ist seitdem yom RPM 
nicht weiter verfolgt worden, doch ist nicht anzunehmen, 
daB sie damit endgiiltig erledigt ist. Der Nutzen, den 
eine Postsparkasse der deutschen Volkswirtschaft bringen 
ki:innte, ist so groB, daB die Einrichtung iiber kurz oder 
lang kommen wird. 

Schriftwesen. William Lewins, History ot; Bank~ for Savings 
in Great Britain and Ireland, including a full account of the origin 
and progress of Mr. Gladstone's financial measures for Post Office 
Savings Bauks, Government Annuities and Government Life In
surance, Londou 1866; Schliffler, Vber postalisches Spar- und Ver
sicherungswesen der unteren Klassen und iiber Verkniipfung der 
Sparkassen mit dem Realkredit (Deutsche Vierteljahrsschrift 1868, 
Heft 1); Origin and Progress of the System of Post Office Savings 
Banks, London 1871 (vom englischen GPA veriiffeutlichte Sammlung 
der die euglischen Postsparkassen betr. Aktenstiicke); Fischer, Die 
englischen Postsparkassen, in Jahrbiicher fiir Nationaliikonomie und 
Statistik Bd. XVI, 1871, S. 374-415; Aug. de Malarce, Etude de 
legislation comparee sur les caisses d'epargne par les postes en 
Angleterre, en Belgique, en Italie, en Hollande et en France, Paris 
1880; Heinrich Morel, Die Postsparkassen, Einfiihrung derselben 
in der Schweiz, Bern 1882; Verfasser ungenannt, Die Postsparkassen 
in England, Belgien, Holland und Frankreich, Wien 1882; Zluhan, 
Die Postsparkassen. Vortrag fiir den Verein der Stuttgarter Post
beamten. Druck von W. Kohlhammer, Stuttgart 1881; Elster, Die 
Postsparkassen. Ein Vorschlag zur Einfiihrung derselben in Deutsch
land. Verlag von Gustav Fischer vormals Friedrich Mauke, Jena 1881; 
Dehn, Zur Einfiihrung von Reichspost-Sparkassen. Separat-Abdruck 
aus den Annalen des Deutschen Reiches 1883. G. Hirth, Miinchen 
u. Leipzig 1884; Schiin, Der Postsparcassen-Dienst bei den Sammel
stellen. Wien 1884. Aus der kaiserlich-kiiniglichen Hof- und Staats
druckere!. Verlag des k. k. Postsparcassen-Amtes; Dullo, Wider 
die Postsparkassen. P. Lunitz, Brandenburg a. d. H. 1884; Roscher, 
Postsparkassen und Lokalsparkassen. 1885; v. Scheel, Die Erwerbs
einkiinfte des Staates, in Schiinbergs Handbuch der politischen 
<:ikonomie Bd. III,I S.94; Leth, Das Postsparkassenwesen nnd 
seine Entwicklung, in der Zeitschrift fiir Volkswirtschaft, Sozial
politik und Verwaltung Bd. IX S.241ff., 337ff.; Tobisch, Der 
Scheck- und Clearingverkehr des iisterreichischen Postsparkassenamts 
in den Jahrbiichern fiir Nationaliikonomie und Statistik 59, 1892, 
S. Iff.; Michael, Sparkassen und Scheckverkehr. Berlin 1892; Grimm, 
Die Postsparkassen. Erster Teil. Geschichte und Hauptresultate der 
bestehenden Postsparkassen. Druck und Verlag von Strecker & Moser. 
1896; E. T. Heyn, Postal Savings Banks. 1896; Heidemann, Zur 
Entwicklung des Deutschen Sparkassenwesens unter besonderer 
Beriicksichtigung der Postsparkassenfrage. 1907; Heber, Die Post
sparkassen als Volks- und Staatsbanken. 1908; Pfister, Eine schwei
zerische Postsparkasse, Mitglied a. d. handelswissenschafti. Seminar 
der Universitat Ziirich, 27, 1914; Wulfsohn, Die Postsparkassen, 
Sozialpolitische Zeitfragen der Schweiz 31 und 32. 1915; Wissmann, 
Die k. k. Postsparkasse, ein iisterreichischer Erfolg. Leipa 1916; 
Aufsatz "Postsparkassen" im Handwiirterbiich der Staatswissen
schaften (Bd. VI). Gustav Fischer, Jena 1925; vgI. auch die einzelnen 
Jahrgange der Zeitschrift L'Union Postale, die laufend iiber die 
Postsparkassen in den einzelnen Landern berichtet, sowie zahlreiche 
Aufsiitze im Archiv fiir Post nnd Telegraphie. Brandt. 

Post-Spar- und DarIehnsverfine, bis 1. 1. 1903 Post
Spar- und VorschuBvereine genannt, bestehen am Sitze 
jeder OPD des alten Reichspostgebietes, mithin ins
gesamt 36; sie bieten nach Art der in Deutschland durch 
Schultze-Delitzsch seit 1849 ins Leben gerufenen Kredit
und VorschuBvereine ihren Mitgliedern Gelegenheit zu 
sicherer, verzinslicher Anlegung von Ersparnissen und 

zur Erlangung von Darlehen. Der Beitritt, der ur
spriinglich nur den im Dienste befindlichen Po s t angehi:i
rigen offen stand, ist seit 1875 auch den Telegraphen
beamten, seit 1878 den im Ruhestand lebenden Beamten, 
seit 1891 den Fernsprechgehilfinnen und Posthilfsboten 
und seit 1902 den zur RPV in einem privatrechtlichen 
Verhaltnis stehenden Personen und den Witwen von 
Beamten, die den Vereinen angehorten, gestattet. Der 
ZinsfuB fUr Darlehen ist hoher als fiir Spareinlagen, um 
1. die Verwaltungskosten zu decken, 2. Mittel fUr eine 
Riicklage zu erlangen und den Mitgliedern nach Hohe 
ihrer Spareinlagen neben dem ZinsgenuB auch Gewinn
anteile zu gewahren. Fiir Wiirttemberg besteht der 
Bahn- und Postsparverein Stuttgart als gemeinsame 
Einrichtung fur das Personal der OPD und der Reichs
bahndirektion. 

Geschichte. Spar- und VorschuBvereine fUr die Postbeamten
schaft wurden 1872 nach dem Vorbild einer gleichartigen Vereinigung 
von Beamten der damaligen iisterreichisch-ungarischen Monarchie 
(Amtsbl. Vf. vom 4. 1. 1872) gebiidet, nachdem die RPV ihre Griin
dung durch Eriirterung in amtlichen Billttern angeregt und die 
amtliche Beihilfe zugesagt hatte. Innerhalb jedes OPDBezirkes 
des alten Reichspostgebietes entstand ein vom Oberpostdirektor 
(jetzt Prasident) der OPD geleiteter Verein, der den Namen "Spar
und VorschuBverein von Postbeamten im Bezirk der OPD in ... " 
erhielt. Nach der Vereinigung der Telegraphie mit der Post (1876) 
wurde das Wort "Postbeamten" durch "Angehiirige der Reichs
Post- und Telegraphenverwaltung" und gelegentlich der Aufstellung 
neuer Vereinssatzungen (1903) das Wort ."VorschuB" durch das 
treffendere "Darlehn" ersetzt. Die Vereinskassen- und Rechnungs
geschafte besorgen die Rendanten der OPR. Die Vereine haben sich 
gut entwickelt. 1m Jahre 1872 betrug die Zahl der Mitglieder 12 067 
(von 42003 Beamten), das Guthaben 380162 M; 1880 waren 
36 870 Mitglieder (von 57 813 Beamten) und ein Guthaben von 
6 688 240 M, Ende 1922 268 544 Mitglieder (von 311199 Beamten) 
und ein Guthaben von 692 MiJIionen Papiermark = rd. 395 000 Gold
mark) vorhanden. Ende 1923 gehiirten 252471 (von 293453 Be
amten) und Ende 1924 246 606 (von 290 940 Beamten) Mitglieder 
den Vereinen an, von denen rd. 80 vH regelmaBig Spareinlagen 
leisteten. Sparguthaben Ende 1924: 3455760 RM. 

Seit 1872 vermittelten die Vereine auch den Bezug von Haus
und Wirtschaftsgegenstanden (Niihmaschinen, Brennstoffen, Lebens
mitteln, Leinenzeug usw.). In griiBern Orten (u. a. Berlin, Leipzig, 
Kiiln, Hamburg) fiihrte dies zur Errichtung besonderer Postkonsum
geschafte (s. Postkonsumvereine) fiir die Mitglieder. Die Spar- und 
Darlehnsvereine erhieIten fast ausnahmslos die Rechte einer juri
stischen Person, nachdem 1878 und 1879 mit dem Wachsen der 
Einlagebestande das Vermiigen der Vereine z. T. in Hypotheken 
festgelegt worden war. 

Yom Jahre 1890 ab vermittelten die Vereine ihren Mitgliedern 
auch die Anschaffung und Bezahlung von Dienst- und Privatkleidern. 
Sie schlossen zu dem Zweck mit Handwerkern und Lieferern Ver
trage wegen Herstellung der Kleidungsstiicke gegen Barzahlung ab, 
sammelten fiir die Beamten durch monatliche Abtrage vom Dienst
einkommen besondere Kleiderguthaben und iibernahmen die Be
gleichung der Rechnungen. 1895 wurden fiir Kleiderrechnungen 
annahernd 596 000 M aus den Kleiderguthaben gezahlt, 1900 be
liefen sich die jahrlichen Einzahlungen auf liber 1 Million M. Die 
Kleiderguthaben sind kurze Zeit danach aufgehoben und mit den 
allgemeinen Guthaben vereinigt worden. Vber die Vermittlungs
tatigkeit der Post-Spar- und Dariehnsvereine bei der Gewahrung 
von Kredithilfen im Jahre 1918 s. Kredithilfe. 1m Herbst 1923 
ist wegen des WiihrungsverfalIs die Tiitigkeit der Sparvereine ein
geschriinkt und dann voriibergehend ganz eingestelit worden, 
wei! das Vermiigen verloren~egangen war. 1m Friihjahr 1924 
hat nach Umstellung auf die Reichswiihrung der Wiederaufbau der 
Vereine begonnen. Die alten Sparguthaben werden von der Vor
schrift des Gesetzes iiber die Aufwertung von Hypotheken usw. vom 
16. 7. 1925 § 55ff. nicht beriihrt, wei! die Post-Spar- und Darlehns
vereine weder iiffentliche Sparkassen sind, noch unter Staatsaufsicht 
stehen. 1m iibrigen kommen fiir gewisse Vermiigensteile der Vereine 
(Hypotheken usw.) die gesetzlichen Aufwertungsbestimmungen 
in Betracht, so daB eine Aufwertung der alten Sparguthaben soweit 
miiglich sein wird, als Vermiigen und Riicklage der Vereine selbst 
aufgewertet werden kiinnen. 

"Uber die Vermogensauseinandersetzung zwischen den Vereinen 
in Metz und StraBburg (EIs.) und ihren ehemaligen Mitgliedern ist 
mit Zustimmung des Reichsausgleichsamts ein Abkommen ge
troHen worden; die Guthaben sind Forderungen im Sinne der Be
kanntmachung iiber Anmeldung deutscher Forderungen beim 
Reichsausgleichsamt vom 30. 4. 1920. Der Post-Spar- und Darlehns
vercin Danzig ist am 1. 1. 1921 mit allen Verbindlichkeiten und 
Forderungen auf die Freie Stadt Danzig iibergegangen. Guthaben 
abgewanderter Mitglieder sind in voller Hiihe an die Vereine im Reichs
postgebiet iiberwiesen worden. Der Post-Spar- und Darlehnsverein 
Bromberg hat sich aufgeliist, der Verein Posen wird von deu in 
polnische Dienste iibergetretenen Beamten weitergefiihrt. 

Schriftwesen, Kleemann, Die Sozialpolitik der Relchs-Post
und Telegraphenverwaltung gegeniiber ihren Beamten, Unterbeamten 
und Arbeitern. Gustav Fischer, Jena 1914; Archiv 1873 S. 176ff., 
]879 S. 643ff., 1880 S. 31ff., 56ff., 223,1883 S. 33 ff., 1898 S. 492ff., 
1925 S. 185. S. auch Wohifahrtswesen. Traxdorf. 
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Post-Sportvereinigungen. Die Ausiibung des Sports 
hat unter den Post- und Telegraphenbeamten in der 
Erkenntnis seiner groBen Vorziige fiir kOrperliche Er
tiichtigung und Forderung der Gesundheit in den letzten 
Jahren auBerordentlich zugenommen. Die Vereine bieten 
dem Personal Gelegenheit, sich kOrperlich von den An
strengungen des Dienstes zu erholen und den Geist 
kollegialer Kameradschaft zu pflegen. Die Bestrebungen 
kommen auch der DRP zugute (korperliche Ertiichtigung 
der Beamten, groBere Widerstandsfahigkeit, geringe 
Erkrankungen, Verringerung der Vertreterhilfskriifte. 
Die DRP hat die Sportbestrebungen 1925 mit einer Bei
hilfe von 185000 RM unterstiitzt. Am 29.5. 1920 
bildete sich in Stuttgart ein Sportverein der Verkehrs
beamten (Beamte derEisenbahn und der Post). Ihm 
folgte am 30. 3. 1923 eine sportliche Vereinigung "Scheck
amt Berlin" fiir FuBballspiel und Leichtathletik. 1m 
Rahmen einer von der Stadt Berlin veranstalteten Ber
liner Turn- und Sportwoche erstritten am 22.6.1924 
bei einem fiir Behorden, Banken, Industrie usw. be
stimmten "Industriestaffellauf" vier aus Angehorigen 
der DRP zusammengesetzte Staffeln den 1., 5., 6. und 
10. Platz unter 37 Staffeln und erwarben damit fiir die 
OPD Berlin den goldenen Kranz der Stadt Berlin 
(Wanderpreis). Durch diese Veranstaltung wurde der 
langjahrige Wunsch zahlreicher Postbeamten GroB
Berlins, die sporttreibenden Kollegen zusammenzufassen, 
neu belebt und am 26.9.1924 wurde ein Postsport
verein in Berlin gegriindet. Dem Verein traten sogleich 
1500 AngehOrige der DRP bei; inzwischen ist die Mit
gliederzahl auf iiber 4000 angewachsen. Der Verein 
pflegt das FuBballspiel, Boxen, Hockey, Schwimmen, 
Rudern, Radfahren, Tennis, Wandern sowie Leicht
und Schwerathletik. Die Leitung des gerichtlich ein
getragenen Vereins liegt in den Handen eines neun
kopfigen Verwaltungsrats. Die Verbindung zwischen 
dem Verwaltungsrat und den Sportabteilungen stellt 
ein VerwaltungsausschuB her, dem neben den Mit
gliedern des Verwaltungsrats die Obleute der Abteilungs
vorstande angehOren .. Fiir sportliche Fragen besteht 
daneben ein SportausschuB. Ein Nachrichtenblatt des 
Sportvereins unterrichtet die Mitglieder monatlich iiber 
die Vereinsangelegenheiten. Die Bestrebungen des Post
sportvereins werden yom RPM unterstiitzt und ge
fordert. Beim Industriestaffellauf der Berliner Turn
und Sportwoche am 21. 6. 1925, an dem vier Herren
und zwei Damenstaffeln "Deutsche Reichspost" teil
nahmen, hat die 1. Staffel "Deutsche Reichspost" 
wiederum den Sieg und damit den goldenen Kranz der 
Stadt Berlin nebst andern Preisen zum zweiten Male fiir 
die DRP errungen. Beim Austrag der Industriestaffel am 
29. 8. 1926 fiel der Kranz zum dritten Male der DRP zu. 

Auch in andern OPDBezirken haben die Bestrebungen, 
den Sport zu verbreiten, unter den Postbeamten FuLl 
gefaLlt und zum Teil zur Bildung von Sportvereini
gungen gefiihrt, so in Aachen, Breslau (I80 Mitgl.), 
Dresden (5Il), Diisseldorf (120), Erfurt (180), Gum
binnen, Koln (1400), Konigsberg (Pr.) (350), Leipzig 
und Stettin (750). 

P oststiille 
war eine Bezeichnung fiir die Posthaltereien bei der friiheren baye
rischen Postverwaltung (s. Bayerische Post). In Bayern gab es 1878 
370 Poststalle mit 1929 Pferden und 816 Postillionen. 1m Jahre 1885 
bestanden 390 Peststalle mit 1956 Pferden und 790 Postillionen. 

Auch in Wiirttemberg wurde die Bezeichnung "Poststall" neben 
der Bezeichnung "Posthalterei" gebraucht, und zwar schon zu Anfang 
des 19. Jahrhunderts. Die Posthalter am Sitze der Oberpostamter 
(s. d.) hlellen Poststallmeister. Wahrend der taxisschen Verwaltung 
wurden die P Anst in P A (mit Poststall) und Postexpeditionen (ohne 
Poststall) unterschieden; daneben erschlen in den Akten aber immer 
die Bezeichnung "Posthalterei". Die angefiihrte Unterscheidung der 
PAnst wurde auch nach 1851 zunachst beibehalten und ist fOrmlich 
erst 1876 aufgehoben worden. Die staats-(jetzige reichs-) eigene Post
halterei in Stuttgart flihrt heute noch die Bezeichnung Poststall, 
genauer "RegiepoststaJl". Anch in Heilbronn war von 1854-1862 
ein "Regiepoststall". 

Poststammbuch. Eine Sammlung von Liedern und 
Gedichten, Aufsatzen und Schilderungen, gewidmet den 

AngehOrigen und Freunden der Post. Berlin 1875. 
Verlag R. v. Decker. Dritte, vermehrte und mit Ab
bildungen versehene Ausgabe Berlin 1877 im gleichen 
Verlage. 

A. Dichtungen. 1. Posthorn-KIange. II. Sprache, Schrift, 
Botschaften, Postwesen. 

B. A ufsatze und SchiJderungen. I. Altertum. Agypten. 
Persien. Kleinasien. Griechenland. Gallien. Rom (Zeit der Re
publik). Rom (Kaiserzeit). II. Mittelalter. Boten-Anstalten, Metz
gerposten, Thurn und Taxis, Kurbrandenburg, Kursachsen, Frank
reich, Italien. III. Neuere Zeit. Postwagen, Reisebilder, WeJtpost. 

Der Herausgeber ist nicht genannt, es ist aber bekannt, dall das 
Werk auf Veranlassung Stephans im RPA bearbeitet worden ist. 

Bemerkenswert ist die im Archiv 1876 S. 46 wiedergegebene Be
sprechung des Buches in der Berliner National-Zeitung von Hermann 
Lessing: "Wenn auch sein Verfasser sich in den Schleier der Anonv
mitat gehiillt hat, so ist doch die recherche de la paternite hier nicht 
schwierig. We m so viele Data zn Gebote stehen, von den ersten 
Spuren des Postwesens im Alten Testament bis zu den Devisen der 
Feldpost im Juni 1871 beim Einzuge der Truppen. wer die Korre
spondenzkarten der Romer, wie sie J uvenal und Martial besingen, 
aus der Fiille der klassischen Literatur herauszufinden weW, und 
selbst den Brief trager, den puer tabellarius sofort und an der rich
tigen Stelle zu seiner Verfiigung hat, wer dann deIp. Postwagen folgt 
durch Italien, FrankIeich, Deutschland iiber Berg und Tal bis zu 
der Sandbiichse des Heiligen Romischen Reichs durch Sumpf und 
Sand: der muJ3 einer der obersten Lenker der groJ3artigen Verkehrs· 
anstalt sein, sich ihr mit Leib und Seele gewidmet haben." 

Schriftwesen: Archiv 1876 S.46; "Unter dem Zeichen des 
Verkehrs." Berlin 1895. Verlag von Julius Springer. S. 194ff. 

Poststenographie. 
1854 oder 1855 (genau IaJ3t sich das Jahr nicht feststellen) hatte 

v. Stephan, der Kenner der Stolzeschen Kurzschrift war, einen 
"Versuch der Aufstellung eines Systems der Poststenographie" 
gemacht und seinen Entwurf dem Kurzschrifterfinder Wilhelm 
Stolze zur Begutachtung vorgelegt. Der Entwurf ist leider nlcht 
erhalten geblieben. Zur Ausfiihrung des Gedankens ist es nicht 
gekommen. 

1m Jahre 1874, nachdem v. Stephan Generalpostdirektor ge
worden war, wurde der Versuch, eine Poststenographie zu schaffen, 
in andrer Form wiederholt. Professor Heinrich Krieg yom Kg!. 
stenographischen Institut (heute stenographisches Landesamt) in 
Dresden veroffentlichte im Auftrage des Kaiserlichen G P A eine 
Poststenographie nach F. X. Gabelsbergers System im Deutschen 
Postarchiv (Beiheft zum Amtsblatt der Deutschen Reichs-Post
verwaltung). Dem Entwurf hafteten verschiedene Mangel an. Krieg 
hatte u. a. den Lehrgang auf die kurzschriftliche Wiedergabe von 
Orts-, Familiennamen usw. aufgebaut, d. h. ihn flir den Postbetriebs
dienst zugeschnitten, das Verwaltungsschreibwerk, fiir das die 
Kurzschrift viel eher in Betracht kam, aber ganz auJ3er acht ge
lassen. Infolge dieser Mangel blieb der Versuch ohne Wirkung. Er 
ist nicht wiederholt worden. 

Schriftwesen: Archiv 1874 S.566ff. und 1875 S. 49ff.; DVZ 
1924 Nrn.28-30, 32. 

Poststrafkasse, auch Pferdekasse genannt, hat als 
Einrichtung der preuBischen Postverwaltung von 1704 
bis 1822 bestanden. Die Kasse gewahrte aus ihren Ein
nahmen, den Strafgeldern der Postillione fiir versaumte 
Stunden bei der Postbeforderung, diesen auf Antrag 
Entschadigungen fiir Pferdeschaden und -verluste. 

Geschichte. Aus Anlall haufiger Antrage von Postillionen auf 
Gewahrung von Beihilfen "wegen umbgefallener Pferde" ordnete 
1704 der preuJ3ische Generalpostmeister Graf von Wartenberg 
(s. Leiter des Postwesens) die Errichtung einer Kasse an. Ihr sollten 
die Strafgelder der Postillione fiir nicht eingehaltene Fahrzeiten 
zuflieJ3en. AuJ3erdem hatten die Postillione laufende Beitrage zur 
neuen Kasse zu leisten. Aus den Einkiinften konnten Entschiidi
gungen von 10 bis 15 Talern fiir iedes gefallene Pferd gezahlt werden. 
Dieser Poststrafkasse wurden seit 1712 auf Anordnung des Konigs 
auch aile sonstigen Poststrafgelder zugefiihrt. Aus den Geldem 
sollten "die verarmte Postilions, deren Wittwen und andere, so 
etwa bey der Post zu schaden gekommen oder verungliicket, sou
lagiert werden." N ach Einrichtung einer Postarmenkasse (s. Post
unterstiitzungskasse) im Jahre 1713 sind die laufenden Beitrage 
der Postillione zur Poststrafkasse vermutlich weggefallen. Von 
1720 an wurden die Einnahmen der Kasse meist auch zu den Aus
gaben herangezogen, die flir Reisen zur Untersuchung der Betriebs
und Wegeverhaltnisse bei Einrichtung neuer Postkurse entstanden. 
Spater wurden aus den Einnahmen noch Entschadigungen flir die 
Anzeige von Postiibertretungen, Kurkosten und UnterstUtzungen 
an im Dienste verungliickte Postillione. Schirrmeister und Fahrgaste 
sowie maBige Witwengelder an bedUrftige Beamtenwitwen gezahlt. 
1822 wurde die Poststrafkasse mit der Postarmenkasse (s. Post
unterstiitzungskasse) vereinigt, da beide ahnlichen Zwecken dienten. 

Schriftwesen. Archiv 1873 S.92ff. 

Poststrafverfahren ist das im Abschnitt V des PG 
yom 28. 10. 1871 (§§ 34-46) geregelte, bei der Verfol
gung von Posthinterziehungen zu beachtende Verwal
tungsverfahren. Die Vorschriften dienen der Beschleu
nigung, Vereinfachung und Verbilligung und sind auch 
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nach dem Inkrafttreten der StrafprozeBordnung fiir das 
Deutsche Reich in Geltung geblieben (Einfiihrungs
gesetz zur StrafprozeBordnung yom 1. 2. 1877, § 5, RGBl 
S.346). Zu den Posthinterziehungen (PG §§ 27ff.) rech
nen nicht Zuwiderhandlungen gegen Art. 3 der Post
gesetznovelle yom 20. 12. 1899 (verbotwidriger Privat
postbetrieb). Derartige Vergehen sind stets der zustiin
digen Staatsanwaltschaft zur Einleitung des Straf
verfahrens nach der StrafprozeBordnung anzuzeigen. 

Wenn die Postbehorde eine Posthinterziehung ent
deckt, so ermittelt sie auf moglichst einfache Art Tater 
und Hohe des hinterzogenen Betrages. Wegen des Be
griffes des Taters und der Hohe der Hinterziehungs
strafe s. Gebiihrenhinterziehung. Darauf eroffnet die 
zustandige OPD dem Angeschuldigten durch besondere 
Vf gemaB § 34 PG, welche Geldstrafe er verwirkt hat, 
und stellt ihm zugleich frei, das fernere Verfahren und 
die Erteilung eines Strafbescheides durch Bezahlung der 
Strafe und Kosten innerhalb einer AusschluBfrist von 
zehn Tagen zu vermeiden. Leistet der Angeschuldigte 
hierauf die Zahlung ohne Einrede, so gilt die Vf als 
rechtskriiftiger Strafbescheid. Zahlt der Angeschuldigte 
nicht oder nur unter Vorbehalt, so wird weiter nach 
den §§ 35-46 PG verfahren. Beteuert der Angeschul
digte lediglich seine Schuldlosigkeit, so ist dies als Ein
rede im Sinne des § 34 PG nicht anzusehen. Dagegen 
gilt der Vorbehalt der Riiekforderung als Einrede und 
hat die Verweigerung der Annahme des Strafbetrags 
durch die PostbehOrde und die weitere Verfolgung des 
Hinterziehungsfalls nach den §§ 35f£. zur Folge. 

Gegen Angeschuldigte, denen der § 51 RStGB (Aus
schluB der freien Willensbestimmung bei Begehung der 
Tat infolge BewuBtlosigkeit oder krankhafter Storung 
der Geistestatigkeit) zur Seite steht, ist nicht vorzugehen. 
Ferner ist nicht strafbar, wer bei Begehung der Tat 
das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Gegen 
Jugendliche, d. s. die iiber 14, aber noeh nicht 18 Jahre 
alten, wird nur eingeschritten, wenn sie zur Zeit der Tat 
naeh ihrer geistigen und sittlichen Entwicklung fahig 
waren, das Ungesetzliche der Tat einzusehen oder ihren 
Willen dieser Einsieht gemaB zu bestimmen. Auch kann 
die OPD in besonders leichten Fallen von der Bestrafung 
eines Jugendlichen ab~ehen [Jugendgerichtsgesetz yom 
16.2. 1923 (RGBl I S. 135) §§ 1, 2, 3, 9 Abs. 4], s. auch 
Posthinterziehung. In allen iibrigen Fallen wird regel. 
maBig eine Posthinterziehung verfolgt. Das offentliche 
Wohl verlangt die Sieherstellung der ordnungsmaBigen 
und vollstandigen Erhebung der Postgebiihren und Post
fahrpreise. Es ist daher selbst bei geringfiigigen Post
hinterziehungen in der Regel kein Raum fiir die Anwen
dung des § 153 Abs. 1 der Strafproze~ordnung (Abstand
nahme von der Verfolgung einer Ubertretung). Aus
nahmsweise kann von einer Strafverfolgung abgesehen 
werden, wenn ein Angesehuldigter mit vermindertem 
Sehvermogen bei Wiederverwendung einer bereits ent
werteten Freimarke das Entwertungszeichen in ent
schuldbarer Weise iibersehen hat. 

Der ErlaB der StrafVf naeh § 34 PG bildet die Regel. 
Nur ausnahmsweise sieht die OPD hiervon ab, wenn der 
Tater ohne die nur dem Geriehte zustehende Eroffnung 
eines auf Grund des § 32 PG beschlagnahmten Briefes 
nieht zu ermitteln ist, wenn zur Aufklarung des Tat
bestandes eine Vernehmung des Angeschuldigten er
forderlich ist, dieser aber sich der postdienstliehen Ver
nehmung entzieht, wenn die Postbehorde die zur Fest
setzung des Strafbetrags erforderlichen Feststellungen 
nicht machen kann, oder wenn bei Einhaltung des Ver
waltnngsstrafverfahrens Verjahrung der Straftat zu be
sorgen ist. Der ErlaB einer vorlaufigen StrafVf unter
bricht nicht die Verjahrung, sondern nur eine riehter
liehe Handlung oder der ErlaB des Strafbescheides aus 
§ 35 PG (StrafprozeBordnung § 419 Abs. 3 (s. aueh Ge
biihrenhinterziehung). Das Verfahren bei ErlaB einer 
StrafVf ans § 34 PG kann als nieht formliches Straf-

verfahren bezeichnet werden. Gegensatz fOrmliehes 
Strafverfahren bei ErlaB eines Strafbescheides gemaB 
PG §§ 35f£. 

Das formliche Verfahren beginnt mit einer summa
rischen Untersuchung, die von der P Anst oder einem 
Bezirksaufsichtsbeamten gefiihrt wird. Sie soIl moglichs
einfach gefiihrt, der OPD auf Grund d~r Beweiserhebunt 
gen bei freier Beweiswiirdigung die Uberzeugung ver
schaffen, daB der Angesehuldigte die Posthinterziehung 
begangen hat. Der Angeschuldigte ist zur miindliehen 
Vernehmung vorzuladen und zu vernehmen. Die OPD 
kann, solange sie noch keinen Strafbescheid erlassen hat, 
die Sache zum gerichtlichen Verfahren verweisen. Der 
Angeschuldigte kann wahrend der postdienstlichen 
Untersuchung und binnen einer AusschluBfrist von 
10 Tagen, yom Tage nach Eroffnung des Strafbescheides 
an gerechnet, gerichtliche Entscheidung beantragen. 
Der Antrag ist an eine PostbehOrde zu richten, die ihn 
gegebenenfalls an die zustandige OPD weiterzugeben 
hat. Einer ausdriicklichen Anmeldung der Berufung 
auf rechtliehes Gehor wird es gleich geachtet, wenn der 
Angeschuldigte der Vorladung der Post keine Folge 
leistet oder die Aussage der Post gegeniiber verweigert 
(PG § 35). Auf Grund des Ergebnisses der postdienst
lichen Beweisaufnahme erlaBt die OPD entweder den 
Strafbescheid oder verfiigt die Einstellung des Ver· 
fahrens. Der Strafbeseheid gilt als nicht ergangen, wenn 
der Angeschuldigte fristgemaB richterliche Entscheidung 
beantragt. Die OPD ist in dem Strafbescheid nicht an 
die Straffestsetzung der vorlaufigen Strafverfiigung ge· 
bunden. Die Erstattung der hinterzogenen Gebiihren 
wird nicht in dem Strafbescheid, sondern besonders 
angeordnet. Gegen den Strafbescheid kann der Be
schuldigte Berufung an das RPM einlegen oder gericht
liche Entscheidung beantragen. Fiir beide Rechtsmittel 
gilt eine AusschluBfrist von 10 Tagen yom Tage nach 
Zustellung des Strafbescheides. Das eine Rechtsmittel 
schlieBt das andre aus, jedel! der beiden Rechtsmittel 
kann in der vorgesehenen Frist bei einer beliebigen 
P Anst eingelegt werden. Geht aus dem Antrag des An
gesehuldigten nicht klar hervor, ob er eine gerichtliche 
Entscheidung oder einen Rekursbescheid des RPM 
herbeifiihren will, so ist der Antrag als Berufung an das 
RPM anzusehen. Beantragt der Angeschuldigte gericht
liche Entscheidung, so steht auch dem Gerichte die Ent
scheidung dariiber zu, ob der Antrag fristgemaB gestellt 
ist. Nimmt der Angesehuldigte seinen Antrag auf ge
riehtliche Entscheidung vor Beginn der gerichtlichen 
Hauptverhandlung zuriick, so wird der Strafbeseheid 
vollstreckbar. 

Bei der postdienstlichen Untersuchung werden die 
Beteiligten miindlich verhort und i;~l.re Aussagen ver
handlungsschriftlich aufgenommen. Uber die Abfassung 
der Verhandlung enthalt das PG keine Bestimmungen. 
AuBer Ort und Zeit der Verhandlung, der Dienststelle, 
bei der die Verhandlung aufgenommen wird, ist kurz 
die Sache, wegen der verhandelt wird, die Person, mit 
der verhandelt wird, nach Vor- und Zunamen, Stand 
und Wohnung, beim Angeschuldigten ferner das Alter 
und sein Wohnort wahrend der letzten drei Jahre vor 
Begehung der ihm zur Last gelegten Posthinterziehung 
anzugeben. Die Zeugen sind verpflichtet, einer an sie 
von der Postbehorde ergehenden Vorladung in einer 
Posthinterziehungssache Folge zu leisten. 1m Weige
rungsfalle werden sie dazu auf Ersuchen der Postbehorde 
durch das fiir ihren Wohnort zustandige Amtsgericht 
angehalten (PG § 38). Erscheinen sie trotz der Anord
nung des Gerichts ohne geniigende Entschuldigung nicht 
vor der Postbehorde, so haben sie gerichtliche Verurtei
lung zu einer Geldstrafe und zu den durch ihr Aus· 
bleiben verursachten Kosten sowie zwangsweise Vor· 
fiihrung zu erwarten (StrafprozeBordnung § 51). Dber. 
steigt die verwirkte Posthinterziehungsstrafe den Be· 
trag von 150 RM, so ist dem Angeschuldigten auf Ver-
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langen eine Frist von 8 Tagen bis 4 Wochen zur Ein· 
reichung einer schriftlichen Verteidigung zu gewahren 
(PG § 39). Hat die Untersuchung ergeben, daB der Tat· 
bestand einer Posthinterziehung nicht vorliegt oder IJicht 
erwiesen ist, so verfiigt die OPD die ZUriicklegung der 
Akten und benachrichtigt hiervon den Angeschuldigten 
(PG § 40). Der Strafbescheid der OPD hat nach § 41 
PG die Entscheidungsgriinde zu enthalten, ferner die 
Angabe der Rechtsmittel und der StraferhOhung beim 
Riickfall. Auch sind in ihm anzugeben die strafbare 
Handlung, das angewandte Strafgesetz und die Beweis· 
mittel (StrafprozeBordnung § 419 Abs.2). Der Straf· 
bescheid wird dem Angeschuldigten durch die P Anst 
entweder zu Protokoll ero£fnet oder in der gesetzlich 
vorgeschriebenen Form formlich zugestellt (PG § 41). 
Wenn der Angeschuldigte mit der Berufung an das 
RPM nicht zugleich die Rechtfertigung verbindet, ist 
er aufzufordern, wahrend einer nicht iiber 4 Wochen 
zu gewahrenden Frist seine Verteidigung zu Protokoll 
zu geben oder schriftlich einzureichen (PG § 42 Abs. 2). 
Fiihrt der Angeschuldigte zur Rechtfertigung seiner 
Berufung neue Tatsachen und Beweismittel von Erheb· 
lichkeit an, so wird nach den fiir den ErlaB eines Straf· 
bescheides gegebenen Bestimmungen die Untersuchung 
gefiihrt (PG § 43). Das RPM kann in jedem Falle vor 
ErlaB des Rekursbescheides eine Erganzung der Unter· 
suchung anordnen. Der Rekursbescheid hat die Ent· 
scheidungsgriinde zu enthalten. Das RPM iibersendet 
ihn zur Ero££nung und Vollstreckung der OPD (PG § 44). 
Das RPM darf die durch den Strafbescheid festgesetzte 
Geldstrafe im Rekursbescheide nicht erhohen, dagegen 
ist gegebenenfalls fiir die Berechnung der hinterzogenen 
und zu erstattenden Gebiihren der im Rekursbescheid 
festgestellte Umfang der Straftat maBgebend. Hat die 
Beweisaufnahme in der Berufung ergeben, daB dem 
Angeschuldigten noch weitere Hinterziehungen zur Last 
fallen, so sind diese in einem neuen Verfahren zu er· 
ledigen. 1m Strafbescheid oder Rekursbescheid wird 
zugleich die Verurteilung des Angeschuldigten in die 
baren Auslagen des Verfahrens ausgesprochen. Bei cler 
Untersuchung im Verwaltungswege werden in der Regel 
nur bare Auslagen an Post· und Zeugengebiihren an· 
gesetzt (PG § 45). Die Hohe der vom Angeschuldigten 
zu ersetzenden baren Auslagen wird von der OPD durch 
besondere Vf festgesetzt. Einwendungen hiergegen kann 
der Angeschuldigte durch Beschwerde beim RPM er· 
heben. Hebt der Rekursbescheid die durch den Straf· 
bescheid festgesetzte Geldstrafe auf, so hat der Ange. 
schuldigte auch keine baren Auslagen zu tragen. Mehrere 
Angeschuldigte haften in derselben Posthinterziehungs. 
sache der Postkasse als Gesamtschuldner fiir die hinter· 
zogenen Gebiihren und die Auslagen des Verfahrens. Die 
rechtskraftigen Strafbescheide und die Rekursbescheide 
werden von der Postbehorde nach den Vorschriften iiber 
die Zwangsvollstreckung der im Verwaltungswege fest. 
gesetzten Geldstrafen vollstreckt (PG § 46). MaBgebend 
sind die Landesgesetze. Soweit der Post das Recht der 
Beitreibung im Verwaltungszwangsverfahren durch 
eigene Beamte zusteht, umfaBt dies Recht auch die 
Zwangsvollstreckung wegen Forderungen der Post aus 
rechtskraftigen Strafbescheiden und aus Rekursbeschei. 
den (s. Verwaltungszwangsverfahren). Teilzahlungen 
oder Aussetzung der Strafvollstreckung kann nur das 
RPM bewilligen. Mit der Vollstreckung der rechtskrafti. 
gen gerichtlichen Erkenntnisse hat die Postbehorde 
nichts zu tun. Jedoch flieBen auch die auf Grund dieser 
Erkenntnisse bezahlten und beigetriebenen Geldstrafen 
zur J;'ostunterstiitzungskasse (s. d.) (PG § 33). 

Das Begnadigungsrecht (Reichsverfassung Art. 49) 
fiir die im Verwaltungsstrafverfahren wegen Posthinter· 
ziehungen festgesetzten Geldstrafen hat der Reichs· 
prasident durch ErlaB vom 10. 1. 1921 dem Reichspost. 
minister iibertragen. Gesuche um Niederschlagung oder 
ErmaBigung der von der PostbehOrde rechtskraftig fest· 

gesetzten Geldstrafen sind daher dem Reichspostminister 
zur Entscheidung vorzulegen. 

Geschichte. 1m preuLlischen Postrecht ist aus der PO vom 
10. 8. 1712, Kap. III § 4 ersichtlich, daB der obersten PostbehOrde 
eine weitgehende ausschlieBliche Rechtsprechung zustand, so dal.l 
die sonst zur Rechtsprechung berufenen BehOrden aile Sachen, die 
das Postwesen betrafen, an das GPA zu verweisen hatten. Das GPA 
war RechtsprechungsbehOrde fiir aile Dienststrafangelegenheiten, 
biirgerliche Rechtsstreitigkeiten und Strafsachen, soweit sie in den 
Bereich des Postwesens fielen. Hieran anderte auch die PO vom 
26.11. 1782 nichts. Es heiBt dort·im Abschnitt 15 § 2: "Samtliche 
Postbedienstete stehen in Ansehung ihrer Dienstpflichten unter 
dem GPA, als zu dessen alleiniger Verfiigung und Gerichtsbarkeit 
iiberhaupt alles, was das Postwesen angeht, insbesondere "Uber· 
tretungen der Postverordnungen, Postdiebstahle usw. gehort, wenn 
auch die dabei interessierenden Personen keine Postbedienten sind, 
daher aile andern KoUegien und Gerichte sich der Kognition und 
Verfiigung in Postsachen zu enthalten und selbige vielmehr ohne 
Ausnahme an das GPA zu verweisen haben." Das vom GPA anzu· 
wendende ProzeBrecht war bis zum Anfang des 18. J ahrhunderts 
das der ordentlichen Gerichte. Von da ab wurde bereits nach der 
erst im Entwurf vorliegenden Allgemeinen Gerichtsordnung (AGO) 
verfahren. In den §§ 34-107 der AGO ist die erste Grundlage fiir 
ein geordnetes Verwaltungsstrafverfahren der Post zu erblicken. 
Mehrfache Anderungen der AGO wurden als "Anhang zur AGO" 
unterm 4. 2. 1815 verkiindet (PreuBische Gesetzsammlung S. 29). 
Der Anhang enthielt im § 243 eine dem § 35 PG ahnelnde Bestimmung, 
nach der bei bestimmten Zuwiderhandlungen, u. a. auch bei Post· 
hinterziehungen, die Regierungen nach einer summarischen Unter· 
suchung durch BeschluB entscheiden und die Strafe vollstrecken 
lassen durften, wenn der Beschuldigte nicht binnen 10 Tagen vom 
Empfange des Beschlusses auf formliches rechtliches Gehor und 
Erkenntnis bei dem zustandigen Obergericht antrng. Zu dem Ge· 
schaftsbereich der Regiernngen (hohere, leitende Verwaltungs· 
behorden der Regierungsbezirke) gehorte seit 1808 auch das Post· 
wesen. Die Regiernngen entschieden seitdem bis zur Einrichtung 
der OPD im Jahre 1850 auch in Poststrafangelegenheiten in 1. Instanz. 
Nach der Umwandlung PreuBens aus einem absoluten in ein ver· 
fassungsmaLliges Konigreich wurde das Poststrafverfahren durch 
§ 43 des preuBischen Postgesetzes vom 5. 6. 1852 (Gesetzsammlung 
S. 345) neu geordnet. Aile Posthinterziehungen, mit Ausnahme der 
allein den Gerichten zustehenden Fiille, in denen Verlust der Befugnis 
zur Betreibung des Fuhrgewerbes einzutreten hatte, waren von den 
PA (s. d.), Postexpeditionen (s. d.) und den Bezirksaufsichtsbeamten 
(s. Bezirksdienst) summarisch zu untersuchen und von den OPD im 
Verwaltungswege zu entscheiden. Die OPD hatten jedoch das 
Recht, die Sache, solange noch kein Strafbescheid erlassen war, zum 
gerichtlichen Verfahren zu verweisen. Ebenso konnte der Be· 
schuldigte wahrend der postdienstlichen Untersuchung und binnen 
einer AusschluBfrist von 10 Tagen nach Eroffnung des Poststraf· 
bescheides auf rechtliches GehOr antragen. Die Untersuchung und 
Entscheidung durch die Postbehorde hatte nach den Vorschriften 
des Zollstrafgesetzes vom 23. 1. 1838 (Gesetzsammlung S. 78) und 
dem Allerhochsten ErlaB vom 25. 3. 1850 (Gesetzsammlung S. 300) 
zu erfolgen. Auf den eingelegten Rekurs hatte das GPA zu ent· 
scheiden. Ferner bestimmte das PreuBische PG im § 43, daB die Vor. 
ladung des Beschuldigten die Verjahrung unterbrach. Das Gesetz 
iiber das Postwesen des N orddeutschen Bundes vom 2. 11. 1867 
(Bundes·Gesetzblatt S. 61) regelte das Poststrafverfahren in einem 
besonderen Abschnitt V in 14 Paragraphen (40-53). Die Be· 
stimmungen waren im wesentlichen den In den Zollvereinsstaaten, 
insbesondere in PreuBen, geltenden Vorschriften fiir das Verfahren 
bei Zoll· und Steuerhinterziehungen nachgebildet. Das Reichspost· 
gesetz vom 28. 10. 1871 (RGB! S. 347), Abschnitt V, Strafverfahren 
bei Post· und Portodefraudationen, §§ 34-46, stimmt im wesentlichen 
mit dem Gesetz vom 2.11.1867 iiberein. Neu eingefiigt wurde durch 
§ 34 eine Bestimmung, durch die dem Angeschuldigten vor Ein· 
leitung eines formlichen Verfahrens auf Grund einer vorlaufigen 
Strafverfiigung die Miiglichkeit gegeben wurde, durch Bezahlung 
der Strafe und Kosten innerhalb einer AusschluBfrist von 10 Tagen 
das fernere Verfahren und die Erteilung eines Strafbescheides zu 
vermeiden. Die Bestimmung ist dem friiheren Postgesetz fiir das 
Konigreich Sachsen vom ·7. 6. 1859 (§ 56) nachgebildet. 

Schriftwesen. Aschenborn S.255ft.; Dambach·v. Grimm 
S. 219ft.; Galli, Gesetz iiber das Postwesen des Deutschen Reichs 
vom 28. 10. 1871 in M. Stengleins Kommentar zu den Strafrechtlichen 
Nebengesetzen des Deutschen Reichs. Otto Liebmann, Berlin 1911. 
4. Auf!. Bd. 1 S. 94ff.; Gattermann, Materialien zu den Postgesetzen 
vom 2. 11. 1867 und 28. 10. 1871. Selbstverlag, Stendal 1893. S. 12ff., 
27, 129ff., 137; Nawia.sky, Deutsches und osterreichisches Postrecht. 
Manzsche k. u. k. Hof·Verlags· und Universitats·Buchhandiung, 
Wien 1909. S. 250ft.; Niggl S. 37ff.; Niggl, Deutsches Post· und 
Telegraphen·Strafrecht (Bd. 12 der Sammlung Post und Telegraphie 
in Wissenschaft und Praxis) R. v. Decker's Verlag (G. Schenck), 
Berlin 1923. 2. Auf!. S.34ff.; Scholz S. 55; Archiv 1923 S.33ff. 

K. Schneider. 

PoststraBenbahnbetrieb. Nach dem preuBischen Gesetz 
iiber Kleinbahnen und PrivatanschluBbahnen vom 
28. 7. 1892 sind die StraBenbahnen, die rechtlich unter 
den Begriff Kleinbahnen fallen, verpflichtet, mit jeder 
fiir den regelmiiBigen Beforderungsdienst vorgesehenen 
Fahrt einen Postbeamten mit einem Briefsack und, 
Boweit der Platz ausreicht, auch andre zur Mitfahrt 
erscheinende Beamte im Dienst gegen Zahlung der 
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"AbonnementsgebUhr" oder, wenn es eine solche nicht 
gibt, zur Halite des bestimmungsmaBigen Personengeldes 
zu befordern. Die DRP macht von diesem Rechte 
Gebrauch, soweit sich dadurch Verkehrsverbesserungen 
usw. erzielen lassen. Sie laBt Briefbeutel und Brief
pakete zwischen P Anst, BahnhOfen usw. entweder durch 
ihre eigenen Beamten befordern oder nach besonderer 
Vereinbarung auch durch die Wagenfiihrer. 

Eine weitergehende Ausnutzung der Stra13enbahn 
findet sich in Hamburg. Hier werden seit dem 1. 9. 
1920 Stra13enbahnbriefkasten zum Austausch 
von Eilbriefsendungen sowie zur Auflieferung 
von gewohnlichen Briefsendungen (einschlie13-
lich Eilsendungen) verwandt. An der Einrichtung 
nehmen aUe VAnst in Hamburg, Al~ona (Elbe) und 
Wandsbek (ausgenommen die RohrPA) teil, in deren 
Nahe eine mit Briefkasten ausgeriistete Stra13enbahn
linie vorbeifahrt. Die Briefkasten hang en an der hinteren 

StraBenbahnverkehrs sind sog. Dauerposten aufgesteUt, 
die samtliche Stra13enbahnbriefkasten zu leeren haben. 
Die vorgefundenen Sendungen werden durch Laufer 
abgeholt, die alle 10 Minuten zwischen den Dauerposten 
und dem PAl verkehren. Die Laufer iiberbringen 
gleichzeitig die den V Anst durch die Briefkasten zu
zufiihrenden Eilbriefpakete. Zum Austausch solcher 
Eilbriefe, die wegen ihres Umfangs nicht in die Stra13en
bahnbriefkasten gelegt werden kOnnen, dienen SchloB· 
beutel, das sind 40 X 50 cm gro13e Segeltuchsacke mit 
Lederhalsband, SicherheitsschnappschloB und Bezeich
nungsschild aus Eisenblech. Sie werden dem StraBen
bahnfiihrer iibergeben, der sie dem Pendelboten der 
V Anst aushandigt, fiir die sie bestimmt sind. 

Die Hamburger Stra13enbahn erhalt fiir jeden im 
Betrieb befindlichen Briefkasten (etwa 250) eine Ver
giitung von 1 RM monatlich. 

Die Einrichtung hat sich bewahrt. Es werden zur 

Abb. 1. Poststrallenbahnzug in Berlin. 

Seite des'.StraBenbahnwagens (bei StraBenbahnziigen an 
der hinteren Seite des letzten Wagens). Sie sind zwei· 
teilig. Der obere mit Einwurfschlitz versehene Teil 
dient zur Aufnahme der von den Postbenutzern auf
gelieferten Briefe, der untere Teil zum Austausch der 
gewohnlichen und eingeschriebenen Eilbrie£e zwischen 
den VAnst. 

Der Verkehr wickelt sich in zwei Richtungen ab; die 
V Anst er hal te n die von ihnen zuzusteUenden Eil
briefe durch die Briefkasten mit bestimmten Linien 
(Kurslinien) in Abstanden von 1-2 Stunden und sen
den die bei ihnen eingelieferten Eilbriefe eben falls durch 
die Briefkasten ab, jedoch nicht alle 1-2 Stunden, 
sondern in moglichst kurzen Fristen. Sie unterhalten 
zu diesem Zweck einen Pendelverkehr durch Boten 
nach der Stra13enbahnhaltesteUe. Diese Boten leeren 
auch den unteren Teil des Briefkastens ihrer Kurslinie. 

Die Postbenutzer konnen, wie schon gesagt, gewohn
liche Eilbriefsendungen und sonstige gewohnliche Brief
sendungen durch die Briefkasten aufliefern. Eine 
SondergebUhr wird nur fiir die gewohnlichen Brief· 
sendungen erhoben; sie betriigt 5 Pf. Die Gebiihren 
sind durch Freimarken auf den Briefen zu verrechnen. 

Eine Stelle mu13 da sein, die gewissermaBen den Mittel
punkt dieses Briefkastenverkehrs darstellt. Sie befindet 
sich beim PA 1 am Hauptbahnhof in Hamburg. Nur 
die StraBenbahnlinien, die den Hauptbahnhof beriihren, 
fiihren einen Briefkasten. An den Knotenpunkten des 

Zeit taglich etwa 2000 Eilbriefe, 2000 gewohnliche Briefe 
gegen Sondergebiihr und 900 Telegramme von Post
benutzern durch die Briefkasten aufgeliefert und 1000 
Eilbriefe zwischen den V Anst ausgetauscht. 

Gro13e Bedeutung ftir den Postbetrieb hat die StraBen
bahn aber erst dadurch erlangt, daB sic auch zur Paket
beforderung benutzt wird. Zum ersten Male in 
Deutschland ist dies 1899 in Frankfurt (Main) geschehen; 
spater sind StraBburg (Elsa13) und Karlsruhe (Baden) 
hinzugekommen. Ihre Feuerprobe bestand die Ein
richtung im Kriege, als es fiir die PV darauf aukam, 
den Paket- und Packchenverkehr vom und nach dem 
Felde mit geschwachten Verkehrsmitteln (erheblich ver
ringerte Zahl ~~r Pferde und Kraftwagen, Mangel an 
Brennstoffen, 01, Gummi usw.) durchzufiihren. Die 
Stl'aBenbalm blieb in jener Zeit der andauernden Ver
kehrsschwierigkeiten das einzige Hilfsmittel, der Note 
Herr zu werden. Besonders zeigte sich dies in Berlin. 
Hier war die DI{P zur Beforderung der angekommenen 
Pakete von Bahnhof zu Bahnhof und von den Bahn
hofen zu den Paketzustellamtern, namentlich zum 
PaketP Ajs. d.), nur auf Pferdebetrieb angewiesen .. Dies 
war ein Ubelstand, der sich je langer, um so mehr fiihl
bar machte. Aushilfsmittel, wie die voriibergehende 
Einstellung der Paketannahme, der voriibergehende Aus
faU der Paketzustellungen, die Umleitung der Durch
gangspiickereien um Berlin brachten keinen dauernden 
Erfolg, waren vielmehr selbst wieder von den nach-



496 PoststraBenbahnbetrieb 

teiligsten Folgen begleitet. Es muBte etwas Durch
greifendes geschehen. Ende Januar 1917 nahm die 
OPD in Berlin Verhandlungen mit der GroBen Berliner 
StraBenbahn auf, die schnell zum Ziele fiihrten. Die 
Benutzung der StraBenbahn war zuniichst so gedacht, daB 
an den Triebwagen mehrere durch eigenartige Kuppelung 

Abb. 2. PoststraBenbahnzug in Stuttgart. 

verbundene groBe Giiterpostwagen (Gaz-Wagen) an
gehangt wurden. Die Gaz-Wagen wurden an die Halte
stellen der Triebwagen herangeschoben oder heran
gefahren und in derselben Weise wieder abgenommen. 
Dieser Schleppbetrieb geniigte aber den Anforderungen 

Abb. 3. PoststraBenbahnwagen in Stuttgart. 

noch nicht. An die Stelle der Gaz-Wagen traten daher 
Sommer-Anhiingewagen der StraBenbahn, aus denen die 
Sitzbanke entfernt und deren offene Langsseiten dm-ch 
abnehmbare Bretter verkleidet warcn. Beim erRten Ver
such in der Nacht vom 10. zum 11. 2. 1917 wurden 
zwischen dem PA 017 (Schlesischer Bahnhof) und dem 

PA SW 77 (Luckenwalder StraBe 4/6) durch zwei Ziige 
von je einem Trieb- und drei Sommer-Anh1i.ngewagen 
rund 13000 Pakete beforderl - es handelte sich haupt
sachlich um Feldpostpackchen -, fiir die sonst mehr 
als 60 Gespanne notig gewesen waren. Die neue Ein
rich tung hatte damit ihre Brauchbarkeit erwiesen. Der 

PoststraRenbahnbetrieb wurde daher 
in dieser Form - wenn auch mit 
einigen durch die Kriegsverhiiltnisse 
hervorgerufenen Stockungen - weiter 
auf aIle iibrige!). BahnhofspA, das 
PaketPA, die PAC2, SWI9, SW68, 
Berlin - Charlottenburg 1, Berlin
Schoneberg, Berlin -Steglitz, Berlin
WiImersdorf, Neukolln und das Post
zeitungsamt ausgedehnt. Er bewahrte 
sich, wurde nach KriegsschluB bei
behalten und noch in der Richtung 
weiter ausgebaut, daB auch die P A 
in Berlin - Friedenau und in Berlin
Tempelhof AnschluB an das StraBen
bahnuetz erhielten. Das Postzeitungs
amt und das PA in Berlin-Tempel
hof sind inzwischen wieder ausge
schieden. An Stelle der gewohnlichen 
StraBenbahntriebwagen und der Som
merwagen werden seit Dezember 
1923 besonders fiir die DRP gebaute 
Wagen benutzt, die den Eisenbahn
giiterwagen ahneln (Abb. 1). Zurzeit 
sind 38 solcher Wagen im Betrieb, 
mit denen der gesamte Verkehr be
waltigt wird. Die neuen Wagen 
haben den gleichen Unterbau wie 

die alten, aber dadurch, daB die beiden PIatt
formen in den Wagenkasten einbezogen sind und 
dieser wesentlich erhoht ist, haben sie lichte Ab
messungen von 6 m Lange, 2 m Breite und 2,25 m 
Hohe. Ein Anhanger neuer Art faBt 900 Pakete 

statt 500 wie die alten Wagen. 
Der Triebwagen, der bei den meisten 
Fahrten auch beladen wird, nimmt 
etwa 430 Pakete auf; ein beladener, 
aus Triebwagen mit zwei Anhangern 
bestehender Zug befordert demnach 
2230 Pakete. Triebwagen und 
Anhanger sind gelb gestrichen; die 
Anhanger tragen die Inschrift 
"Deutsche Reichspost". Zur Be
gleitung eines Zuges gehoren zwei 
Personen, ein Fiihrer und ein Be
gleiter, die von der StraBenbahn 
gestellt werden. 

Neben dem wesentlich hoheren 
Fassungsvermogen haben die neuen 
Anhanger den groBen V orzug, daB 
die meistens senkrecht zu den Lade
biihnen stehenden Anhanger von 
der Stirnseite aus entIaden werden 
Mnnen, weil sie nicht nur seitlich, 
sondern auch an den Stirnwanden 
Schiebetiiren haben, die bei den 
alten Wagen fehlten. AuBerdem sind 
durch den geschlossenen Kasten die 
Pakete gegen Wetter und Diebstahl 
geschiitzt. 

Die an die StraBenbahn zu zahlende 
Vergiitung wird nach der Zeit be

rechnet, wahrend deren Trieb- und Anhangerwagen 
der Post zur Verfiigung stehen, ohne Riicksicht dar
auf, ob die Wagen fahren oder zur Ent- und Beladung 
stehen. Fiir den Triebwagen einschlieBlich Fahrer 
und Begleiter sind fiir die Stunde 9 RM und fUr den 
Anhanger 4 RM zu entrichten; hiernach ergibt sich 
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zurzeit eine monatliche Gesamtvergiitung an die 
StraBenbahn von rd. no 000 RM. 

AuBer in Berlin, Frankfurt (Main) und Karlsruhe 
(Baden) wird die StraBenbahn noch in einer ganzen 
Reihe groBer und mittlerer deutscher Stadte zur Paket
beforderung benutzt, z. B. in Aachen, Bad Kreuznach, 
Cassel, Darmstadt, Hamburg, Stettin und Stolberg 
(Rhein!.). 

In Stuttgart ist der PoststraBenbahnverkehr am 
10.7. 1924 eingefiihrt worden. Man hat dort von vorn
herein neue Wagen eingestellt, die mit besonderen 

Zur Bedienung der P A, bei denen sich eine Laderampe 
nicht hat anbringen lassen, werden StraBenbahngiiter
wagen (also Anhiingewagen) benutzt. 

Die Stuttgarter Stadtische StraBenbahn-AG. erhii.lt 
fiir jeden vom Motorwagen Iiir Postzwecke gefahrenen 
Kilometer 60 Pf. und fiir jeden von einem Anhangewagen 
gefahrenen Kilometer 40 Pf. 

Die neuesten Motorwagen kounen 8 Einsatzkarren 
aufnehmen. Fiinf davon werden in den unteren Raum 
des Wagens gesetzt, drei mit einer am Motorwagen an
gebrachten Hebevorrichtung in den oberen Teil. Auf 

Abb. 4. l'oststrnBenbBhntricbwngen in MUnchen. 

Einrichtungen fiir den Postverkehr ausgeriistet sind 
(Abb.2 und 3). Die von der Stuttgarter StraBenbahn 
gebauten Wagen enthalten 5 fahrbare Einsatze, d. 
s. Karren mit 2 Trage- und 2 Schweberaderu, die 
bei einer Grundflache von 2 qm und einer BeladehOhe 
von 1 m etwa 60-70 Pakete mittleren Vmfangs auf
nehmen konnen. Diese Einsatzkarren werden in den 
unteren 1,45 m hohen Raum des StraBenbahnwagens 
geschoben; der obere 1,63 m hohe Raum nimmt die 

diese Weise kounen etwa 600 Pakete im Wagen unter
gebracht werden. Auf der vorderen und hinteren Platt
form des Motorwagens befinden sich Sitzpliitze fiir 
14 Personen. 

Ahnliche, aber noch weiter verbesserte Einrichtungen 
sind neuerdings in Miinchen getroffen worden. Die 
dort benutzten, von der Maschinenfabrik Augsburg
Niirnberg gebauten StraBenbahntriebwagen undlJAn
hanger (Abb. 4 und 5) nehmen fiinf oder vier Einsatz-

Abb. 5. PoststraBenbahnwagen (Anhiinger) in Miinchen. 

sperrigen Pakete auf. Die Verbindung zwischen den 
StraBenbahnwagen und der Verladerampe wird durch 
eine zweiteilige Briickc hergestellt, die wahrend der 
Fahrt als untere VerschluBklappe der Wagen dient. 
Die obere, ahnlich nur etwas leichter gebaute Klappe 
besteht aus einem Stiick und dient als Schutz gegen 
Regen und Diebstah!. Der obere Raum (fiir die sperrigen 
Pakete) hat an der Hinterseite eine Einsteigetiir und 
an beiden Langsseiten je zwei Schiebetiiren, dazwischen 
einige Fensterchen. 1m Oberraum befindet sich ein 
kleines Abteil fiir Wertstiicke. 

Ein gewohnlicher StraBenbahntriebwagen zieht zwei 
solcher Anhanger; eine StraBenbahnfahrt leistet soviel, 
wie etwa sechs Kraftwagenfahrten. 

Handworterbuch des Postwesens. 

karren von rund 1,85 m Lange, 1,15 m Breite und 
1,875 m BeladungshOhe mit einem Fassungsvermogen 
von je etwa 100 Paketen auf. Die Kabinen, in denen 
die Einsatzkarren stehen, sind an den AuBenseiten 
durch Rollwande abgeschlossen, die sich unter dem 
Dach aufrollen lassen. Gegeneinander sind die Kabinen 
durch Drahtgitter oder Rollwande getrennt. Zum 
sicheren Einfiihren, Stellen und Festlegen der Einsatz
karren befinden sich auf dem FuBboden der Wagen sog. 
V-Gleise. Das Gewicht der Wagen betragt 8 und 
6,5 Tonnen. 

Die Einsatzkarren ruhen auf zwei beweglichen Dreh
gestellen, die Rader in Kugellagern. An beiden Kopf
enden sind Deichseln befestigt; infolgedessen konnen 

32 
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die Karren angefahren und weggezogen werden, ohne 
daB man sie zu drehen braucht. Die Deichseln sind 
aufklappbar und besitzen in der Mitte ein Gelenk. Der 
untere Deichselteil kann zugleich als Kuppelstange 
benutzt werden, wenn zwei oder mehr Karren zu einem 
Zuge vereinigt werden sollen. 

Wo die Einsatzkarren nicht ohne weiteres in die 
StraBenbahnwagen eingeschoben werden konnen, wird 
ein fahrbarer Hubwagen der Maschinenfabrik Augsburg
Niirnberg benutzt (Abb. 6). Es ist ein elektrisch be
triebener, auf Gummireifen laufender, rund 1200 kg 
schwerer Wagen mit einer Windevorrichtung. Auf eine 
umklappbare, mit Drehscheibe versehene Plattform wird 
ein Einsatzkarren geschoben und die Winde hebt den 
Karren dann bis zur FuBbodenhohe des StraBenbahn
wagens. AlIe Bedienungshebel befinden sich am FUhrer· 
stand des Hubwagens. 

Abb. 6. Hubwagen. 

Anstatt elektrischer Windenwagen werden auch sog. 
Hebesenkwagen (System Gesefa) verwandt, mit denen 
ein Bedienungsmann einen Karren in ungefahr einer 
halben Minute durch Handbetrieb heben und senken 
kann. 

Bei Verwendung von Einsatzkarren wird der Lade· 
raum der StraBenbahnwagen nicht ganz ausgeniitzt. 
Genaue Berechnungen haben jedoch ergeben, daB die 
Ersparnisse an Personalausgaben groBer sind, als die 
Kosten fUr den ungenutzten Raum. 

Die Miinchener StraBenbahn erhalt fiir jeden Nutz
kilometer 25 PI. und fiir jeden Leerkilometer 15 Pf. 
von der DRP. 

1m A uslande ist die Postbefi:irderung durch StraBen
bahnen ebenfalls weit verbreitet. Zu erwahnen sind 
namentlich die Vereinigten Staaten von Amerika, 
Belgien (das als Vorbild fiir die Hamburger Einrichtung 
der StraBenbahnbriefkasten gedient hat), die Nieder· 
lande und Schweden, wo die Stockholmer StraBenbahn 
durch ihre Briefkasten etwa 10 vH der gesamten Stock· 
holmer Briefauflieferung befOrdert. 

Schriftwesen. Led4t, Die Mittel des Postverkehrs. Bd.21 
der Sammlung Post und Telegraphie in Wissenschaft und Praxis. 
R. v. Decker's Verlag (G. Schenck), Berlin 1923. S. 36ff.; Schwaig-

hJfer, Die Mechanisierung des Postbetriebes. Bayerisches Indnstrie
und Gewerbeblatt Nr.5/1925 (auch als Sonderabdruck erschienen); 
Derselbe, Das Forderwesen in neuzeitlichen Postbetrieben groCer 
Stiidte. Wirtschaftlich·technische Untersuchungen Uber neuere Mecha
nisierungsanlagen und Platzverkehrsmittel fUr Postanstaiten bedeu
tenden Geschaftsumfanges. Kosel und Pustet, MUnchen 1925; 
Archiv 1921 S. 113ff., 1924 S. 149If.,1925 S. 85ff.; DVZ 1921 S. 72ff.,. 
1924 S.20ff., 1925 S. 183ff.; VBW 1924/1925 S.299ff. 

L. Schneider. 

Posttieriirzte waren im Vertragsverhaltnis bei der DRP 
beschaftigte Tieriirzte, denen die Behandlung erkrankter 
Postpferde und die Beaufsichtigung des Gesundheits
zustandes sowie des Hufbeschlags des gesamten Nerde
bestandes bei einer reichseigenen Posthalterei oblag. 
Mit del' Aufhebung des Pferdebetriebs im Berliner Post
fuhrwesen Ende 1925 hat der letzte Posttierarzt seine 
Stellung verlassen. 

Posttierarzte sind nur bei der reichseigenen Posthalterei In Berlin 
beschiiftigt worden, und zwar von 1874-1905 zwei, von 1905-1924 

drei und 1925 einer. Die VergUtung betrug von 
1874-1918 unverandert 3000 M jahrlich. Von 
1922-1925 wurde ein Drittel der Beziige ge-· 
wahrt, die flir Tierarzte mit Hochschulbildung nach 
dem Angestelltentarif jeweilig zu zahlen waren. 

Postiibertretungen s. Gebiihrenhinter_ 
ziehung 

Postiiberwelsung ist eine Anweisung des 
Postscheckkunden an sein PSchA, aus· 
seinem Guthaben eine bestimmte Summe 
auf das Postscheckkonto des Empfangers 
beim gleichen oder bei ~inem andern 
PSchA zu iibertragen. Die Uberweisungen 
konnen auf jeden beliebigen Betrag inner
halb des verfiigbaren Guthabens (s. d.} 
lauten. 

Die Postiiberweisung besteht aus drei 
Teilen: dem Hauptteil, d. i. die 'Ober
weisung im eigentlichen Sinne, einem 
rechten Abschnitt, dem Lastschriftzettel 
(s. d.), der an den Auftraggeber als Beleg 
fiir die Lastschrift mit dem Kontoauszug 
(s. d.) zUriickgelangt, und einem linken 
Abschnitt, der dem Gutschriftsempfanger 
ausgehandigt wird und zu kurzen Mit
teilungen benutzt werden kann. 

Bei der Ausfiillung der 'Oberweisung 
ist sorgfaltig darauf zu achten, daB sie 
nachtriiglich nicht geandert werden kann. 
Der fiir die Eintragung des Betrags 
bestimmte Raum, der nach der Ausfiillung 
des Betrags frei bleibt, ist durch starke 
liegende Striche zu schlieBen. Der Vor-
druck ist durch Druck, mit der Schreib

maschine usw. oder handschriftlich mit Tinte auszu
fiillen. Die Unterschrift ist stets handschriftlich mit 
Tinte oder mit Tintenstift anzubringen; die Verwen
dung von Handschriftstempeln ist nicht zuliissig. 

Die 'Oberweisungen sind ohne Anschreiben an das 
PSchA zu· senden. das das Konto des Ausstellers fiihrt. 

Die Vordrucke zu 'Oberweisungen werden dem Kunden 
vom PSchA mit der Kontonummer und Kontobezeich· 
nung bedruckt in Heften zu 50 Blatt unter Einschreiben 
geliefert. In jedem Heft befindet sich ein Bestellzettel 
fiir neue Hefte. Die Vordrucke miissen sorgfaltig und 
sicher aufbewahrt werden. Der Postscheckkunde tragt 
alle Nachteile, die aus dem Verlust oder dem sonstigen 
Abhandenkommen sowie aus der miBbrauchlichen Be
nutzung der Vordrucke entstehen, wenn e!" nicht das 
PSchA so zeitig benachrichtigt, daB die 'Oberweisung 
an einen Unberechtigten noch verhindert werden kann; 
auch hat der Postscheckkunde in solchem Falle die ihm 
vom PSchA mitgeteilten SicherheitsmaBnahmen zu be
achten. 

Verschriebene oder sonst verdorbene Vordrucke sind 
zu vernichten und nicht an das PSchA einzusenden. 

Lorek. 
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Postiiberweisnngsabkommen, eines der Nebenabkom
men des WPV. Es betrifft den Postiiberweisungsdienst, 
bei dem es sich darum handelt, im Verkehr zwischen 
den am Abkommen teilnehmenden Landern die Uber
weisung von Betragen von Postscheckkonten eines 
Landes auf Postscheckkonten der andern Lander zu 
ermoglichen. Nahere Bestimmungen tiber die Aus
fiihrung des Abkommens entMlt die zugehOrige YO. 

I. Geschichte. Der Postiiberweisungsverkehr 1st der jiingste 
Dienstzweig, den der WPV in seine Til.t!gkeit einbezogen hat. Erst 
auf dem Postkongref3 in Madrid (1920) 1st zuerst ein Postiiber
weisungsabkommen abgeschlossen worden. Der Postkongref3 In 
Stockholm (1924) hat es erneuert. Wenn der Postiiberweisungs
verkehr noch wenig ausgebaut 1st, so hangt das wesentlich damit 
zusammen, daf3 durch die Zustande der Nachkriegszeit gerade die 
Geld- und Wahrungsverhaltnisse In vielen Landern zeitweilig vollig 
zerrfittet worden sind und sich nur langsam erholen. 

II. Recht. Jede Verwaltung kann einen Meistbetrag 
der an einem Tage oder innerhalb eines bestimmten 
Zeitraums zulassigen Uberweisungen festsetzen. Wer 
einen Betrag liberweisen will, kann ihn in der Wahrung 
des Bestimmungs- oder des Aufgabelandes angeben; im 
letzten FaIle bestimmt die Verwaltung des Aufgabe
landes das UmrechnungsverMltnis. Die im Aufgabe
land zu erhebende Gebiihr darf I vR des Betrags nicht 
libersteigen; es kann eine Mindestgeblihr (nicht mehr 
als 20 Cts.) festgesetzt werden. Das Bestimmungsland 
darf fUr die Gutschrift iiberwiesener Betrage keine 
hohere Gebiihr als die fUr seinen inneren Verkehr gel
tende gleiche Gebiihr erheben. Keine Abrechnung iiber 
die Gebiihren. Verzeichnisse der Postscheckkunden 
liefern sich die Verwaltungen fUr Dienstzwecke unent
geltlich, fUr Privatbezieher zu Inlandspreisen. 

Wer einen Betrag ins Ausland liberweisen will, mull 
einen Uberweisungsauftrag ausfertigen und einen ffir 
den Empfanger bestimmten Gutschriftzettel (Mit
teilungen auf Riickseite statthaft) beifiigen. Austausch 
der Uberweisungen durch AuswechslungsP Anst, die die 
Betrage in Listen aufnehmen und diese (in der Regel 
vierteljahrlich) nebst den Gutschriftzetteln der Aus
wechslungsP Anst des andern Landes iibersenden. Konnen 
Gutschriften iiberwiesener Betrage nicht ausgefiihrt 
werden, so werden die Be~rage entweder nachtraglich 
in der Liste, mit der die Uberweisung erfolgt war, ge
strichen oder in einer Uberweisungsliste zuriickiiber
wiesen. 

Abrechnung im Postiiberweisungsverkehr werktaglich, wenn nlcht 
Abmachung ffir lil,ngere Frist vereinbart ist. Die danach sich er
gebenden beiderseitigen Forderungen werden grundsiitzlich gegen
einander aufgerechnet (Umwandlung der geringeren in die Wahrung 
der grof3eren Forderung nach dem arithmetischen Mittel der Borsen
kurse); Restschuldbetriige sind (mit hOchstens 5 vH) zu verzinsen. 
Zur Zahlung der Restschuldbetriige kann jede Verwaltung bei jeder 
andern ein Guthaben unterhalten, das auch zur Zahlung sonstiger 
Schuldbetriige aus den Abrechnungen fiber Post-, Telegraphen- und 
Fernsprechverkehr benutzt werden kann. Die Zahlung unbeglichener 
Restschuldbetriige in angemessener Frist kann von der forderungs
berechtigten Verwaltung jederzeit verlangt werden. Erfolgt dann 
nicht Zahlung, so sind erhOhte Zinsen zu zahlen. Zusammenstellung 
der fortlaufenden Abrechnungen zu Ende eines Vierteljahrs zu einer 
}lauptabrechnung. Dabei sich ergebende Restbetrage werden auf 
das folgende Vierteljahr fibertragen. 

Schriftwesen. DVZ 1921 S.73. Herzog. 

Post nnd Bnehhandel. In Deutschland haben sich die 
Postbeamten friiher vieHach mit dem Vertriebbuch
Mndlerischer Erzeugnisse befallt. Sie zogen aus dieser 
Nebenbeschaftigung zum Teil so erheblichen Gewinn, 
dall die BuchMndler das GP A baten, den Postbeamten 
den Vertrieb von Biichern (auller Journalen, Kalendern 
und Taschenbiichern) zu untersagen. Reute kQ,J1lmt in 
Deutschland nur der Vertrieb von Zeitschriften durch 
die P Anst in Betracht; gewisse Biicher, z. B. Kursbiicher, 
Kalender und Jahrbiicher, Mnnen als Zeitungszugaben 
(Pramien) mit den durch die Post vertriebenen Zeitungen 
versandt werden (s. Postzeitungsdienst). In einigen 
fremden Landern, so in Chile (s. d.) und Uruguay 
(s. d.) gehOrt dagegen der Vertrie b von Biichern aller 
Art zu den Aufgaben der PAnst. -

Eine Anzahl von Postvorschriften sowohl im Inlands
verkehr der Vereinslander (s. d.) als auch im Weltpost
verkehr ist darauf berechnet, den Buchhandel zu fOrdern. 
Dazu gehoren, abgesehen von den allgemeinen Geblihren
vergiinstigungen fiir Drucksachen (s. d.), die Vorschriften 
iiber die Beforderung von Biicherzetteln (s. d.) gegen 
ermalligte Gebiihr und die Bestimmung, daB Druck
sachen, die ungeteilte Druckbiinde enthalten, bis zu 
hOherem Meistgewicht als andre Drucksachen zugelassen 
sind. Auch die Bestimmung ist hier zu nennen, daB den 
Sendungen mit Biichern und ahnlichen Druckerzeug
nissen eine auf den Gegenstand beziigliche Rechnung 
beigefiigt werden darf, ohne dall die Sendungen deshalb 
die Eigenschaft von Drucksachen verlieren. FUr den 
Buchversand im Auslandsverkehr ist die yom Post
kongrell in Stockholm (1924) angenommene Bestimmung 
von Bedeutung, dall geheftete und gebundene Biicher 
(jedoch mit Ausnahme derjenigen, die nur zu Ankiindi
gungen oder Anpreisungen dienen) nach Vereinbarung 
zwischen den Postverwaltungen gegen ermalligte Druck
sachengebiihr befordert werden sollen. [Verzeichnis der 
Lander, im Verkehr mit denen diese Vergiinstigung an
wendbar ist, in Abt. A des Briefpostbuchs (s. d.).] In 
der Schweiz (s. d.) besteht eine Sondervorschrift zu
gunsten des Buchhandels insofern, als "Drucksachen zur 
Einsicht" und ebenso "abonnierte Drucksachen", d. h. 
Drucksachen, die zwischen Lesezirkeln u. dgl. aus
getauscht werden, gegen besonders niedrige Gebiihr 
durch die Post be£ordert werden. 

Schriftwesen. Archlv 1876 S. 669, 1899 S. 648; Sieblist S. 139, 
360, 366. 

Post und Presse. Der Verkehr der OPD und V Anst mit 
der PreSSe ist ahnlich ausgestaltet wie der Pressedienst 
beim RPM (s. Nachrichtenstelle). Am 6. 1. 1920 hat das 
RPM im Amtsblatt auf die Wichtigkeit standiger und 
nachhaltiger Pflege enger Beziehungen zur Presse hin
gewiesen. Vgl. auch ADA, IX. Es findet ein wechsel
seitiger Verkehr zwischen PostbehOrden und Schrift
leitungen, auch mW1erer und klEinerer Zeitungen, statt,
die weite Kreise der Bevolkerung beeinflussen. Behandelt 
werden offentliche Klagen tiber den Post-, Telegraphen
und Ferusprechbetrieb, Neuerungen und Anderungen im 
Verkehrswesen. Um das Urteil der Presse iiber all
gemeine Betriebsfragen zu vertiefen, werden Besichti
gungen von Verkehrsanlagen durch die Pressevertreter 
veranstaltet u. dgl. m. Eine Anzahl von OPD halt mit 
Vertretern der am Orte erscheinenden Zeitungen Zu
aammenkiinfte (Pressekonferenzen) ab, wobei ortliche 
Fragen oder Vorgange im Bezirk zur Sprache kommen. 
Bei den Post-, Telegraphen- und Fernsprechiimtern liegt 
die Fiihlungnahme mit der Prease den Amtsleitern ob, 
Diese werden bei grollen V Anst durch beaondere Aua
kunftsstellen unterstiitzt. 

Post- nnd Telegraphenschnle in Berlin:. Eingerichtet 
durch Erlall des Staatssekretars des RP A vom 28. 6. 1885, 
um den aus der Klasse der Posteleven (Anwarter der 
hOhern Laufbahn) hervorgegangenen Beamten die Vor
bereitung auf die hOhere Verwaltungsprii£ung fUr Post 
und Telegraphie zu erleichtern; hervorgegangen aus 
einer Verschmelzung der 1859 gegrlindeten Telegraphen
schule in Berlin und der seit Januar 1878 in jedem 
Winterhalbjahr von Mitgliedern des RP A abgehaltenen 
Vorlesungen fUr die Berliner Angehorigen der hohern 
Lau£bahn der Post und Telegraphie. Eroffnet am 1. 10. 
1885, geschlossen am 30. 3. 1905, nachdem infolge Um
gestaltung der hOhern Laufbahn seit Jahren keine Post
eleven mehr angenommen worden waren und der Kreis 
der Beamten, die fUr die Einberufung zur Schule in 
Betracht kamen, sich erschopft hat,te. 

Der Unterricht umfaBte zwei Winterhalbjahre (Ok
tober-Marz) in zwei nebeneinander laufenden Lehr
gangen. Die Zahl der Teilnehmer an jedem Lehrgange 
betrug urspriinglich 30; 1887 wurde sie auf 40, 1889 

32* 
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auf 60 und 1899 auf 100 erhOht. Auch Beamte fremder 
Verwaltungen haben wiederholt an den Lehrgangen 
teilgenommen. Der Lehrplan enthielt staats- und rechts
wissenschaftliche Vorlesungen (Staats- und Volkswirt
schaft, Finanzwissenschaft, Staats- und Verwaltungs
recht, Gerichtsverfassung und Gerichtsverfahren, Be
amtenrecht, Post- und Telegraphenrecht), Vorlesungen 
fiber Wirtschaftsgeographie, Mathematik, Mechanik, 
Chemie, Physik, theoretische Elektrizitatslehre, Stark
atromtechnik usw., fachwissensehaftliche Vorlesungen 
fiber Postgeschichte, die zwischenstaatlichen Beziehungen 
der Post, Postbankwesen, Postbetriebsdienst, Post
wagenbau, Maschinenanlagen, Pferdekunde, Postbau
wesen, Geschichte der Telegraphie, zwischenstaatlichen 
Telegraphendienst, Telegraphenbau, Apparate, Bat
terien usw. Daneben wurden seminaristische tibungen 
Bowie Lehrgange in der franzosischen und englischen 
Sprache abgehalten. 

Als Lehrer wirkten hohere Beamte der Post- und 
Te!~graphenverwaltung und Hochschullehrer. 

Ahnliche Fachschulen gibt es auch bei einigen aus
landischen Postverwaltungen. 

Frankreich errichtete 1879 in Paris eine hOhere 
Post- und Telegraphenschule, die 1888 auf eine andre 
Gundlage gestellt wurde. Zu ihr werden Beamte, die 
eine mehrjahrige Dienstzeit hinter sich haben, nach Ab
legung einer schriftlichen, miindlichen und praktischen 
Priifung zugelassen. Der Unterricht dauert 2 Jahre. Es 
werden Vorlesungen fiber Verwaltungsrecht, Postrecht, 
Postbetrieb, Finanz- und Rechnungswesen, Postbank
wesen, Telegraphenrecht, Tele~aphenbetrieb usw. ab
gehalten, auBerdem praktische tJbungen vorgenommen, 
die sich auf den Verwaltungsdienst, Bahnpostdienst, die 
Werkstattenverwaltung usw. erstrecken. 

Japan besitzt eine Post- und Telegraphenschule in 
Tokio zur Vorbereitung auf den mittleren Dienst. 

In Osterreich entstanden 1872 Postlehrgange an 
den Handelsakademien in Wien, Prag usw. 1878 wurden 

·sie aufgehoben und 1886 infolge Vereinigung der Post 
mit der Telegraphie (1884) wieder eingefiihrt. Die neuen 
Lehrgange wurden alljahrlich am Sitze jeder Post- und 
Telegraphendirektion abgehalten und dauerten 2 Halb
jahre (von Oktober bis Marz). An ihnen muBten samt
liche Anwarter auf die Verkehrsbeamten- und Ver
waltungsstellen Bowie die Anwarter der technischen 
Laufbahn teilnehmen. Die Vorlesungen erstreckten sich 
auf Betriebsdienst, Verwaltung, Statistik, politische und 
Verkehrsgeographie usw. 

Durch Verordnung vom 17.1.1923 ist das osterrei
chische Ausbildungswesen neu geregelt worden. Zur 
Vorbereitung auf die Verkehrsdienstpriifungen II (Nach
weis der Eignung ffir die Verwendungsgruppen 7 und 8) 
und III (Nachweis der Eignung fiir die Dienstverrich
tungen einer hohern als der 8. Verwendungsgruppe) 
werd~J? Lehrgange abgehalten und zwar ffir Priifung II 
beilPA, die ~e Postdirektion bestimmt, fiir Priifung III 
am Sitze jeder Postdirektion. Die Kosten der Lehrgange 
tragt die Postverwaltung. Beginn: Oktober jeden Jahres. 
Dauer: 4 Monate ffir Priifung II, 5 Monate fiir Priifung 
III bei werktaglich je 31/ 2 Unterrichtsstunden. Die Lehr
gange mfissen in der dienatfreien Zeit besucht werden. 
Lehrer sind Postbeamte. Unterrichtsgegenstande: all
gemeine Gegenstande, Einrichtung der PAnst, Verkehrs
'dienst, Verkehrsrechnungskassendienst und Wirtschafts
.wesen, Telegraphen- und Fernsprechwesen. Daneben 
laufen praktische tJbungen. AuBerdem wird am Sitze 
jeder Postdirektion ein Anfang Oktober beginnender, 
6 Monate dauernder Lehrgang in der franzosischen 
Sprache abgehalten, den jeder Beamte freiwillig be
suchen kaun, der sich auf die Verkehrsdienstpriifungen 
II und III vorbereitet. 

Die rumanische Postverwaltung bildet ihre 
Oberbeamten auf einer Fachschule ffir Post, Telegraphie 
und Fernsprechwesen in Bukarest aus. Unterrichts-

facher sind: Staatswissenschaft, Verwaltung, Betrieb 
und Technik des Post- usw. Dienstes, Physik, Chemie, 
Bauwesen usw. 

Schweden besitzt eine Postschule in Stockholm, die 
seit 1920 unter der Leitung eines Sekretars der General
postdirektion steht. Sie dient zur Ausbildung der mann
lichen und weiblichen Dienstanwarter. Der Lehrgang 
dauert 5 Monate; er fallt in die Zeit vom 15. 1. bis zum 
15. 5. jeden Jahres. Unterrichtsgegenstande sind: Dienst
vorschriften, dienstlicher Schriftwechsel, Gebiihren, Post
geschichte, postalische Erdkunde, Franzosisch, Deutsch 
und (seit 1920) Englisch. 

Zur Vorbereitung auf die Priifung ffir den hOheren 
Dienst werden halbjahrlich 14 Tage hindurch in der 
Postschule Vorlesungen fiber offentliches Recht, Ge
meinderecht, Volkswirtschaft, zwischenstaatliche Post
vertrage, Besoldungsvorschriften, Postgeschichte, Ein
richtung usw. der Staatsbahnen, der Telegraphenver
waltung und des Zollwesens abgehalten. 

Schriftwesen. Archiv 1885 S.577ff., 1905 S.345ff.; Victor 
Flodmann, La formation professionelle des employes des postes 
suedoises. A. B. Fahlcrantz, Stockhohn 1924. L. Schneider. 

Post nnd Telegraphie in Wissenschaft nnd Praxis. 
Bezeichnung fiir ein postalisches Sammelwerk, das in 
leichtfaBlichen Einzeldarstellungen das gesamte Wissens
gebiet und die praktischen Erscheinungsformen des 
Post- und Telegraphenwesens behandelt. Das auf iiber 
100 Einzelbiinde berechnete Werk erscheint seit 1923 in 
R. v. Decker's Verlag in Berlin. Herausgeber Ministerial. 
rate Dr. Andersch und Gerbeth, Postrat Dr. Heidecker 
und Postprasident Herzog. S. auch Postschriftwesen. 

Post- nnd telegraphenwissenschaftUche Wochen sind 
Ferienkurse, die die Verwaltungs-Akademie in Berlin in 
Verbindung mit dem RPM veranstaltet. Zweck: Durch 
Vortrage in knapper wiss~nschaftlicher Form soli den 
Angehorigen der DRP ein Uberblick fiber den neuesten 
Stand wichtiger gesetzlicher und VerwaltungsmaBnah
men geboten und durch deren Erlii.uterung auf gesteigerte 
Wirtschaftlichkeit in der DRP hingewirkt werden. Rier
durch sollen die Teilnehmer mit dem Wesen und den 
Zielen der noch zu losenden groBeren Aufgaben vertraut 
gemacht und zu deren Erfiillung geschult werden. Ffih
rungen (Besichtigungen) groBer berufseigner oder 
berufsverwandter Betriebe sollen wirtschaftliche An
schauungen vermitteln und zu ihrer praktischen Anwen
dung anregen. Ort der Vortrage: Horsale der Berliner 
Universitat. Kursusgebiihr 10-12 RM. Zugelassen 
sind Beamte der DRP, die nach ihrer Vorbildung und 
praktischen Bewahrung die notigen Kenntnisse besitzen, 
um den Vorlesungen mit Nutzen folgen zu konnen. Teil
nehmerzahl je 3-400. 

Post- und telegraphenwissenschaftliche Wochen haben 
stattgefunden: 1. Woche: 7. bis 12.4.1924; 2. Woche: 
27. 10. bis 1. 11. 1924; 3. Woche: 20. bis 25.4. 1925; 
4. Woche: 5. bis 10. 10. 1925; 5. Woche: 19. bis 24. 4. 
1926. Vortragende waren leitende Beamte des RPM, 
Beamte der OPD Berlin und fiihrende Manner der Volks
wirtschaft. Vortragsgegenstande waren: Wirtschaftliche 
Betrie bsfiihrung bei der DRP, PersonaHragen und Finanz
wirtschaft der DRP, Kraftwagenbetrieb, SelbstanschluB
und Funkwesen, Postrechtsfragen, Staatsverwaltung und 
Wirtschaftsverwaltung, Staatserneuerung und Berufs
beamtentum, Zentralisation oder Dezentralisation in der 
DRP, das alleuropaische Fernsprechnetz, Bilanzkunde, 
Betriebswissenschaft, Mechanisierung des Postbetriebs 
u. a. Wele Vortrage wurden durch Lichtbilder erlautert. 
Unter Fiihrung besichtigt wurden das Reichspostmuseum 
(s. Postmuseen), die Psychotechnische Versuchsstelle der 
OPD in Berlin, die Hauptwerkstatt (s. d.) fUr Post
kraftwagen in Berlin-Borsigwalde, das Haupttelegraphen
amt in Berlin, die FernsprechselbstanschluBamter in 
Berlin-Steglitz und Zehlendorf (Wannseebahn), der Post
bahnhof (s. PostbahnhOfe) in Berlin SW 77, die GroB
funkstationen Nauen und Konigswusterhausen, das 
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Kabelwerk der AEG in Berlin-NiederschOneweide und 
der Siemens-Schuckertwerke in Berlin-Siemensstadt, der 
Betrieb von Mix & Genest in Berlin-Schiineberg u_ a_ 

Schriftwesen. Amtsblatt des RPM, VBW, DVZ, Kursushefte 
der VerwaltungR-Akademie Berlin (GeschaftssteIIe Berlin W 8, Char-
lottenstralle 50/51). Wi e c h man n. 

Postunterstiitzungskasse (PUK). Aus den Mitteln der 
PUK werden gewahrt: 1. Belohnungen, Zulagen und 
Ruhegehalter an Postillione; 2. auBerordentliche oder 
fortIaufende Geldunterstiitzungen an Beamte der unteren 
Bfsoldungsgruppen und deren Witwen und Waisen, die 
keine oder nur geringe Ruhestands- oder Hinterbliebenen
beziige haben. 

AuBerdem erhalten verwaiste Kinder durch Vermitt· 
lung der PUK Erziehungsbeihilfen oder Freistellen in 
Waisenhausern u. dgl. (Zivilwaisenhaus in Potsdam, 
Waisenversorgungsanstalt in Kleinglienicke, Waisen· 
und Schulanstalt in Bunzlau). Seit 1902 hat die PUK 
auch die Unterbringung kranker oder schwachlicher 
Postbeamtenkinder in Erholungsstatten durch Beihilfen 
erleichtert. Die PUK besitzt endlich zwei Freistellen 
beim Wilhelmstift (s. d.) fiir hilfsbediirftige Witwen und 
Jungfrauen der gebildeten Stande in Charlottenburg. 
An Einnahmen flieBen der PUK zu: Abtrage der Post· 
fuhruntcrnehmer von den Postfuhrvergiitungen, Post· 
und Portohinterziehungsstrafen, Erliise aus dem Verkauf 
unanbringlicher Postsendungen und die Betrage un· 
anbringlicher Postanweisungen und Zahlkarten, ferner 
die Erlose fiir unbrauchbare Biicher und Papiere, fiir 
unanbringliche, der DRP preisgegebene Pakete und bei 
den VAnst aufgefundene Geldbetrage, die aus Post· 
sendungen oder Reisegepack herriihren. 

Geschichte. 1m Jahre 1711 regte der preullische Geheime Post
rat Grabe (s. Leiter des Postwesens) die Einrichtung einer Post· 
armenkasse an, aus der PostiIIione unterstiitzt werden sollten, die 
durch Alter oder andre Umstande dienstunflihig wurden und keinen 
Anspruch auf Ruhegehalt hatten. Ein koniglicher Eriall yom 6. 1. 
1713 ordnete die Griindung der Kasse an und verpfIichtete die im 
Dienste befindlichen Postillione zu Beitragen von vierteljahrIich 
1 Groschen. Die Beamten der Postverwaltung hatten einen Beitrag 
von 'I. vH bei Einkommen unter 200 Talern und 1 vH bei 
hoherem Einkommen zugunsten der Kasse zu leisten. AIs mit der 
Zunahme der Postkurse auch die Zahl der PostiIIione stieg und die 
Mittel der Postarmenkasse fiir die erstrebten Zwecke nicht mehr 
ausreichten, wurden der Kasse die ErlOse aus dem Verkauf un
zustellbarer Pakete und herrenlosen Reisegepacks zugefiihrt; ferner 
wurden von 1773 an die Beitriige der Beamten aIIgemein auf 1 v H 
und die der Posthaiter und PostiIIione auf '/, vH ihres 
"etatsmalligen Traktaments" festgesetzt. Yom Jahre 1786 an 
erhielt die Postarmenkasse aullerdem einen Zuschull von jahr
Iich no Talern aus der Poststrafkasse (s. d.), der 1805 auf 1200 Taler 
erhOht wurde. Fiir die Postarmenkasse wurde 1773 aus dem ErlOse 
von 886 Talern fiir das verkaufte baufaIIige Posthaus in Stolp 
(Pommern) der Grund zur Ansammlung eines Kapitalvermogens 
gelegt. 1795 betrug das Vermogen 4500 Taler; yom gleichen Jahre 
an leis tete auch die Postverwaltung Beitrage zur Postarmenkasse, 
die anfanglich 400 Taler betrugen und nach und nach auf 300 000 M 
gestiegen sind. 1806 und in den niichsten Jahren gingen die Ein· 
nahmen der Kasse unter dem EinfluE dcr politischen Verhaltnisse 
erheblich zuriick. Erst das Jahr 1816 schloE wieder mit einem Dber
schusse von 1000 Talern abo 1822 wurden Postarmenkasse und 
Poststrafkasse (s. d.) unter dem Namen Postarmenkasse vereinigt. 
1825 wurde der Kasse als weitere EinnahmequeIIe der Ertrag aus 
dem Verkauf unbrauchbarer Dienstpapiere und Biicher zugewiesen. 
Gieichzeitig wurden die laufenden Beitrage der Postfuhrunternehmer 
beim Abschlusse neuer Postfuhrvertrage auf 1 (bisher 'I,) vH 
der Vergiitung erhoht. 1m Friihjahr 1826 wurde die erste Zoglings
stelle fiir Postbeamtensohne bei dem 1822 gegriindeten Zivilwaisen. 
haus in Potsdam mit 3000 Talern aus den Mitteln der Postarmen. 
kasse errichtet. Die Kasse gewahrte den Zoglingen auch Stiftungs
gelder und stattete sie bei der Aufnahme in die Anstalt mit Be. 
kleidungsgegenstanden usw. aus. Mit der Ausbreitung der Eisen
bahuen und der dadurch herbeigefiihrten Verminderung der Zahl 
der Postkurse trat von 1844 an ein Stillstand in der Vermehrung 
der Einnahmen aus Postfuhrvergiitungen ein. N ach U mgestaltung 
des preuEischen Postwesens im Jahre 1850 erhielten die neugegriin
deten OPD aus den Mitteln der Postarmenkasse bestimmte Jahres
summen zur Verwendung zugewiesen. Am 1. 1. 1868 wurden die 
PostiIIionshiIfskassen, die vordem in Hannover und im Thurn und 
Taxisschen Postbezirk bestanden hatten, mit der Postarmenkasse 
verschmolzen. Das Tatigkeitsgebiet der bisherigen Postarmenkasse 
dehnte sich nach dem Dbergange des preuBischen Postwesens an 
den Norddeutschen Bund zunachst nicht weiter aus; jedoch wurden 
bei den OPD in Braunschweig, Leipzig, Oldenburg und Schwerin 
(Mecklenburg) und bei den Oberpostamtern in Hamburg, Liibeck 
und Bremen besondere Unterstiitzungskassen errichtet. 1869 wurden 
der Postarmenkasse die Ordnungsstrafgelder der Postbeamten ent
zogen; der Einnahmeycrlust glich sieh dadureh aus, dall der Kasse 

fortan die Strafgelder fiir Post· und Portohinterziehungen zuflossen. 
Am 1. 1. 1872 erhielt die Kasse nach Verschmelzung mit den Kassen 
im friiheren saehsischen Postgebiet (Boxberg-Kretzschmarsche 
Stiftung, PostiIIionsunterstiitzungskasse) und in den iibrigen Be
zirken, Z. B. in Baden (Badisehe Unterstiitzungskasse fiir PostiIIione 
und niedere Bedienstete der Grollherzogliehen Postverwaltung), die 
Bezeichnung "Postarmen- und Unterstiitzungsfonds", Ende Mai 
1891 den Namen "Postunterstiitzungskasse". Der PostiIIionshiIfs
kasse in Wiirttemberg fiihrten die Posthalter der wiirttembergischen 
PV keine Beitrage zu; sie wurde durch Zuschiisse aus der Staats
kasse erhalten. 

Die Jahreseinnahme der Postarmen- und Unterstiitzungskasse 
belief sieh 1872 auf 103 000 Taler, die Zahl der Unterstiitzungs' 
empianger auf 4900, 1904 auf 541 472 M (9351 Unterstiitzungs' 
empfanger), 1913 auf 649 054 M (10 762 Unterstiitzungsempfiinger); 
1922 war das Kassenvermogen (unter Beriicksichtigung des beginnen
den WahrungsverfaIIs) auf 124 MiIIionen M sngewachsen, 7954 Per
sonen erhieiten rund 26 Millionen M U nterstiitzungen. 1m Haus· 
haitjahr 1924 betrug die Einnahme der PUK 316017 RM. Unter· 
stiitzt wurden 2984 Personen mit 200649 RM (darunter Erziehungs
beihilfen 8223 RM, laufende Unterstiitzungen 76547 RM und 
auilerordentliche Unterstiitzungen 112120 RM). Das in zins· 
tragenden wertbestiindigen Anleihen festgelegte Kassenvermogen 
belief sich auf 50110 RM. 

Schriftwesen: Kleemann, Die Sozialpolitik der Reichs-Post· 
und Teiegraphenverwaltung gegeniiber ihren Beamten, Unter
beamten und Arbeitern. Gustav Fischer, Jena 1914; Archiv 1873 
S.89fl., 121ff., 1925 S. 184; Statistik der Reichs-Post· und Tele· 
graphenverwaltung 1889 S. 85fl., 1897 S. 105fl., 1922 S. 48; Amts
blatt des RPM 192b S. 550. S. auch Wohifahrtswesen. 

Traxdorf. 

Postverbandkasten sind seit 1884 bei der DRP ein· 
gefiihrt, und zwar wurden mit Verbandkasten nach 
Esmarch zunachst die Bahnpostwagen (s. d.) und Post· 
abteile (s. d.) ausgeriistet. Die Kasten sollten dem Per· 
sonal bei Verletzungen infolge von Unfallen wahrend der 
Eisenbahnfahrt die erste Hilfeleistung erleichtern. An· 
fanglich waren die Kasten ziemlich groB. Seitdem die 
Eisenbahnverwaltung die Gepackwagen samtlicher Ziige, 
Bahnhiife und Haltestellen mit Rettungskasten aus
gerii.stet hat, werden Verbandkasten kleinerer Form 
benutzt (seit 1901). Der Inhalt dieser Kasten besteht 
hauptsachlich aus Watte, Brandbinden, Mullbinden, 
Sicherheitsnadeln, Hoffmannstropfen, Vaseline usw' .. Die 
Kasten werden seit langerer Zeit auch griiBeren VA ge· 
liefert, wo erfahrungsgemaB haufig Yerlet~~ngen des 
Personals vorkommen, Z. B. BahnhofsP A, Paket
umschlagstellen (s. d.), Werkstatten (s. d.), Telegraphen
amtern, Fernsprechamtern. 

Lieferer: M. Pech A.-G. in Berlin W 35, Am Karls
bad 15. 

Postvereine s. Deutsch-iisterreichischer Postverein, Nor· 
discher Postverein, Panamerikanischer Postverein, Spa. 
nisch ·amerikanischer Postverein, Siidamerikanischer Post
verein, auch Engere Vereine 

Postverkehr gesehliftsunfiihiger nnd gesehliftsbesehriink
ter Personen. Geht man von der zivilrechtlichen Ver
tragsnatur cler Postbeforderungsvertrage aus (s. Post
befiirderungsvertrag, rechtliche Natur), so miissen, urn 
den Vertrag zustande zu bringen, zwei iibereinstimmende 
gegenseitige Willenserklarungen vorhanden sein. Der 
AbschluB eines giiltigen Rechtsgeschafts setzt Geschafts· 
fahigkeit der Handelnden und, soweit diese beschrankt 
ist, die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters voraus. 

Geschaftsfahig keit ist die Fahigkeit, durch Rechts· 
geschafte Rechtswirkungen hervorzurufen. Das von 
einem Geschaftsunfahigen vorgenommene Rechtsgeschaft 
ist nichtig, Vertrage, die der Geschaftsbeschrankte 
(BGB §§ 106 und 114) ohne Einwilligung seines gesetz
lichen Vertreters schliel3t, sind in der Schwebe und von 
der Genehmigung des Vertreters oder, wenn der Minder· 
jahrige vor der Entscheidung des Schwebezustandes 
volljahrig wird, von seiner eigenen Genehmigung ab
hangig. Wird die Genehmigung erteilt, so wird das 
Geschaft von Anfang an vollwirksam. Wird die Geneh· 
migung verweigert, so ist das Geschaft unwirksam. Die 
erste Miiglichkeit bietet postrechtlich keine Besonder· 
heit, der zweite Fall stellt das yom Geschaftsbeschrankten 
abgeschlossene Geschaft in seiner Wirkung dem yom 
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Geschaftsunfahigen abgeschlossenen Geschafte im wesent
lichen gleich, so daB im folgenden nur dieses der Er
orterung bedarf. 

Die Willenserklarung des Geschaftsunfahigen, z. B. 
des Minderjahrigen unter 7 Jahren oder des Geistes
kranken (BGB § 104 Ziffer 2 und 3), bringt keinerlei 

Der gesetzliche Vertreter des Absenders hat lediglich 
gegen die Post Ansprtiche aus dem Eigentum [jedoch 
nicht aus §§ 985ff. BGB, da die Post nur Besitzdienerin 
(§§ 855 BGB) ist] oder aus ungerechtfertigter Bereiche
rung (s. d.) (§ 812ff. BGB). 1m gewohnlichen Laufe der 
Dinge wird die Post, die lediglich priift, ob die formalen 
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Rechtswirkung hervor. Der von dem Geisteskranken in 
den Postkasten geworfene, samtlichen Erfordernissen 
der PO entsprechende, auch richtig freigemachte Brief 
oder der von ihm auf einem ordnungsmaBig ausgefiillten 
Postanweisungsvordruck eingezahlte Geldbetrag gehen 
zwar in den Gewahrsam, der Geldbetrag sogar gemaB 
§§ 948,947 Abs. 2 BGB in das Eigentum der Post tiber, 
aber ohne daB dem Absender auf Grund eines BefOr
derungsvertrages Anspriiche gegen die Post zustehen. 

Voraussetzungen der PO erfiillt sind, auch die von 
Geschaftsunfahigen eingelieferten SendUngen befOrdern, 
weil sie die einzelne Sendung nicht fiir sich, sondern als 
Teil einer Massenerscheinung bewertet. Ja, die Post 
ist sogar nach § 3 PG verpflichtet, sich ihrer offentlich
rechtlichen Beforderungspflicht nicht zu entziehen und 
die Sendung des Geisteskranken, falls sie formell ord· 
nungsmaBig ist, genau so zu befordern wie jede andre 
Sendung. Das andert aber nichts an der Tatsache, daB 
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ein PostbefOrderungsvertrag nicht zustande kommt und 
die Rechtsfolgen nicht eintreten, die einen Vertrag zur 
Voraussetzung haben (Gebiihrenanspruch der Post, 
Anspruch des Absenders auf Entschadigung). Die Post 
kann Geisteskranke nur wegen ihrer mangelnden Ge
schaftsfahigkeit nicht yom Postverkehr ausschlieBen. 
Allerdings kiinnte die PO giiltig festsetzen, daB Geistes
kranke, von denen feststeht, daB sie durch Einlieferung 
nicht freigemachter Postsendungen Unfug treiben, yom 
Postverkehr ausgeschlossen wiirden. Eine solehe An
ordnung wiirde nicht gegen § 3 PG verstoBen, da § 3 
den BefOrderungszwang nur fUr den Fall vorsieht, daB 
die Bestimmungen auch des Reglements (PO) beobachtet 

Wilhelm 

schaftsunfahigen reglementsmiiBige Einlieferung vor
liegt, wird eine Ersatzpflicht der Post (s. d.) nicht be
griindet. Diese setzt vielmehr einen reehtsgiiltigen 
Befiirderungsvertrag voraus. Es entsteht jedoch auch 
keine Haftung der Post nach BGB, denn es ware nicht 
gerechtfertigt, daB die Post ohne Vertrag starker haftet 
als mit Vertrag. Die Post kann in diesem Falle iiber
haupt nicht auf Schadensersatz in Anspruch genommen 
werden. 

Schriftwesen. Laband, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches. 
5. Auf!. I. C. B. Mohr, Tiibingen 1913. Bd. III, S. 84ff.; O. Mayer, 
Deutsches Verwaltungsrecht. 3. Auf!. Duncker & Humblot, Miinchen 
und Leipzig 1917. § 18; Scholz S. 24ff., 68ff., 76, 113, 173ff.; Niggl 
S. 15; Wolcke S.98. K. Schneider. 

Ufer 

Humbold -Hafen 

Abb. 3. Postverladestelle in Berlin NW 40 (Lehrter Bahnhof). 

sind. Eine Beforderung ohne reehtsgiiltigen Vertrag 
kommt im Postverkehr auch sonst vor, z. B. wenn eine 
den Reichsfiskus vertretende Behorde Postsendungen 
einliefert, auch hier kommt, da Post und Reichsfiskus 
gleich sind, mangels Vorhandenseins zweier Personen 
kein giiltiger privatrechtlieher Vertrag zustande. Insofern 
sind die Dienste der Post rein tatsaehlicher Natur 
(Laband a. a. O. S. 85). 

Die Nichtigkeit des Befiirderungsvertrages und die 
Verweisung des Absenders auf die Anspriiche aus un
gerechtfertigter Bereieherung (s. d.) bringen es mit sieh, 
daB jede Haftung der Post mit dem Wegfall der Bereiche
rung (§ 818 Abs. 3 BGB) entfallt. Hat also die Post dem 
Empfanger die Postanweisung bereits ausgezahlt, so 
ist die Post nicht mehr bereichert. Die Ausnahme
bestimmung des § 819 BGB greift selbst dann nicht 
durch, wenn die Post im Einzelfalle die Nichtigkeit des 
Vertrages kennen sollte; denn die Post handelt gesetz
maBig, wenn sie in Erfiillung des § 3 PG dem Empfanger 
aushandigt. 

Obgleich, wenn die sonstigen Bedingungen der PO 
erfiillt sind, auch bei der Einlieferung durch einen Ge-

Postveriadestellen dienen zum Verladen von Paketen 
und Briefbeuteln auf groBern Bahnhofen, besonders 
auf den in der Regel als KopfbahnhOfe ausgebildeten 
BahnhOfen der GroBstadte, wo die Bahnpost- und Bei
wagen auf besondern Ladegleisen bereitgestellt werden 
und in die Personenziige eingesetzt und aus ihnen 
herausgezogen werden konnen. Bei Durchgangsbahn
Mfen ist fUr das Ein- und Aussetzen der Bahnpost
wagen ein entspreehend verlangerter Aufenthalt er
forderlich. 

Die Postverladestellen bilden im Gegensatz zu den 
PostbahnhOfen (s. d.) stets einen Bestandteil der Per
sonenbahnhofe; der Grund und Boden sowie die Ge
haude und ihre technische Einrichtung (Gleise, Aufziige, 
Beleuchtung usw.) bleiben im Besitze der Eisenbahn 
und werden von ihr der Post gegen Mietentschiidigung 
iiberlassen. 

Urn die Wagen auf dem kiirzesten Wege ein- und aus
setzen zu konnen, werden bei den Kopfbahnhiifen ebenso 
wie beim Personenverkehr Ankunfts- und Abgangsseite 
voneinander getrennt; nur bei DurchgangsbahnhOfen ist 
eine Vereinigung iiblich. 
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Als Beispiel ffir einen Kopfbahnhof ist in Abb. 1 die 
Postverladestelle des Stettiner Bahnhofes in Berlin 
wiedergegeben, die dem PA 4 untersteht. Einen Durch· 
gangsbahnhof mit Postveriadestelle zeigt Abb. 2 (Haupt
bahnhof in Breslau). Wahrend der erste gleichlaufende 
Gleise mit Zwischenbahnsteigen hat, ist bei dem andern 
die Gleisanlage in Sageform entwickelt, die fiir Anlagen 
in StraBenhOhe den Vorteil der guten Zuganglichkeit hat. 

Man hat bei groBer Raumbeschrankung die Gleis
anlage statt mit Weichen (wie in den angefiihrten beiden 
Beispielen) auch mit Drehscheiben und Schiebebuhnen 
vom Stammgleis abgezweigt, und zwar meist nur auf 
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Abb.4. Postverladestelle des Pennsylvania-Bahnhofes in 
New York. 

der Abfahrtseite, die eine groBere Gleislange erfordert 
als die Ankunftsseite, weil zum Beladen mehr Zeit als 
zum Entladen der Wagen gebraucht wird. Ein Beispiel 
hierfur ist die in Abb. 3 gezeigte Abfahrtseite der Post
verladestelle am Lehrter Bahnhof in Berlin (P A NW 40). 
deren besondere Eigenart die Drehscheiben mit ein
seitigem Drehpunkt bilden (s. auch Verschiebeanlagen). 

Eine sehr umfangreiche Postverladestelle fiir Brief
post besteht beim Pennsylvania-Bahnhof in New York 
(Abb. 4). Sie ist dadurch gekennzeichnet, daB fast 
samtliche Arten von Fordereinrichtungen, die fur Brief
beutel geeignet sind, benutzt werden, z. B. Gleitbahnen 
(s. d.), Fallschnecken (s. d.), Forderbander (s. d.), Becher
werke und Aufziige (s. d.). Erleichtert wird dies da
durch, daB die Gleise rd. 10 m unter der ZufahrtstraBe 
und Laderampe liegen, so daB fur den Abgangsverkehr 
groBtenteils die Schwerkraft benutzt werden konnte. 

Schriftwesen. Kasten, Die technischen Einrichtungen des 
Postverkehrs. Moeser, Berlin 1914; Archiv 1913 S.346ft., 1916 
S. 69ft. Kas te n. 

Postversieherungskommission (PVK) bei der Haupt
verwaltung der Versorgungsanstalt der DRP (s. d.) 
in Dresden (s. auch Unfallfursorge). Die PVK nimmt 
die Geschafte einer AusfuhrungsbehOrde fiir die UnfalI
versicherung des Betriebes der DRP und der Reichs
druckerei (s. d.) nach der Reichsversicherungsordnung 
(RVO) wahr (RVO yom 19. 7. 1911 in der Fassung der 
Bekanntmachung yom 15. 12.1924, RGB!. IS. 779 §§624, 
892ff.). Ihr Geschaftsbereich erstreckt sich auf das Ge
biet der DRP einschl. des Betriebs der Reichsdruckerei, 
jedoch ausschl. der Lander Bayern und Wiirttemberg. 
Fur Bayern ist die OPD Miinchen und fur Wurttemberg 
die OPD Stuttgart AusfuhrungsbehOrde fur den Betrieb 
der DRP. Ais versicherungspflichtig sind aIle im Betriebe 
der DRP und der Reichsdruckerei beschaftigte Person en 
anzusehen, die nicht im Beamtenverhaltnis stehen. Die 
PVK entscheidet selbstandig auf Grund der von den OPD 
und der Reichsdruckerei ihr ubersandten Unfallanzeigen, 
Untersuchungsvorgange und arztlichen Gutachten, ob ein 
nach der RVO zu entschadigender Unfall vorliegt, setzt 

erforderlichenfalls die Rente fur den Verletzten fest und 
bestimmt uber die Gewahrung von Krankenbehandlung, 
Heilanstaltspflege, Starkungsmitteln, Badereisen, Beob
achtung in Heilanstalten usw. Bei Unfallen mit tod
llchem Ausgang setzt sie Sterbegeld und Hinterbliebenen
rente fest. Die PVK liiBt ferner den Gesundheitszustand 
der Verletzten uberwachen, veranlaBt iirztliche Unter
suchungen, iindert auf Grund der Untersuchungsergeb
nisse die Rentenfestsetzungen oder entzieht die Rente 
ganz. Auch erteilt sie die in der RVO vorgesehenen Be
scheide unmittelbar den Versicherten. Die Bescheide 
unterliegen dem Rechtsmittel der Berufung an das Ober
versicherungsamt (Spruchkammer) nach den Bestim
mungen der RVO §§ 1675ff.; gegen Urteile der Spruch
kammern ist der Rekurs an das Reichsversicherungsamt 
(Spruchsenat) nach der RVO §§ 1699ff. zulassig. 

Geschichte. Das Unfallversicherungsgesetz Yom 6.7.1884 
(RGBI S. 69) erstreckte sich im Bereiche der RPV nur auf die Ar
beiter und Beamten, die bei der Bedienung der Dampfmaschinen fiir 
den Betrieb der Rohrpostanlagen, bei den Gaskraftmaschinen fiir 
die elektrischen Beleuchtungsanlagen und bei den Dampfkessein fiir 
die Zentralheizungen beschaftigt waren. Beamte fielen jedoch nicht 
unter das Gesetz, wenn sie mit festem Gehalt und Ruhegehaltsberech
tigung angestellt waren. Die Zahl der gegen Unfall versicherten Per
sonen war verschwindend gering. Die Betriebe, in denen sie tatig 
waren, wurden von der Postbehorde zur Einweisung in die zustan
digen Berufsgenossenschaften in der gesetzlich vorgeschriebenen 
Weise angemeldet. Bevor das Gesetz am 1. 10. 1885 in seinem vollen 
Umfang in Kraft trat (RGBI S. 271), war es durch Gesetz iiber die 
Ausdehnung der Unfall- und Krankenversicherung yom 28. 5. 1881> 
(in Kraft getreten ebenfalls am 1. 10. 1885, RGBI s. 159) auf den 
g e sam ten Betrieb der RPV ausgedehnt worden. Die Zahl der gegen 
Unfall versicherten Personen stieg dadurch bei der RPV auf 38 000. 
Nach dem Gesetz von 1885 wurden fiir die Reichs- und Staatsverwal
tungen und Betriebe Reich und Staat Versicherungstrager an Stelle 
der Berufsgenossenschaften. Reich und Staat hatten Ausfiihrungs
behorden einzurichten, welche die Befugnisse und Obliegenheiten der 
Berufsgenossenschaften und der Genossenschaftsversammlungen 
wahrnahmen. Fiir den Bereich der RPV bestellte der Reichskanzler 
die OPD als AusfiihrungsbehOrden, jede fiir die ihr nachgeordneten 
Dienstzweige, die OPD Berlin auch fiir die unmittelbar dem RPM 
unterstellten. Ais jedoch das Gesetz, betr. die Fiirsorge fiir Beamte 
und Personen des Soldatenstandes infolge von BetriebsunfilIIen Yom 
15. 3. 1886 (BUFG) (RGBI S. 53) an diesem Tage in Kraft trat, 
schieden die Postbeamten als Beamte der Reichs-Zivilverwaitung 
aus der reichsgesetzlichen Unfallversicherung ans; sie unterlagen 
nunmehr siimtlich, gleichviel ob sie unkiindbar und mit Ruhegehalts
berechtignng angestellt waren oder nicht, den Bestimmungen des 
BUFG. Infolgedessen sank die Zahl der bei der RPV beschaftigten 
Personen, auf welche die reichsgesetzlichen Bestimmungen iiber 
Unfallversicherung weiter anzuwenden waren, auf 1700. Mit Riick
sicht hierauf wnrde Yom 1. 4. 1886 ab den OPD die Geschafte der 
AusfiihrungsbehOrden wieder abgenommen und die bereits beim RPA 
bestehende PVK als alleinige AusfiihrungsbehOrde fiir den gesamten 
Betrieb der RPV besteIlt. Die PVK war bereits im Juli 1867 beim 
GPA der Norddeutschen Postverwaltung zur Unterstiitzung del' 
Postunterbeamten beim AbschluB von Lebensversicherungen, und 
zwar zunachst fiir den Bezirk der Koniglich PreuBischen Postver
waltung, eingerichtet worden. Diese im Laufe der Jahre noch erwei
terte Tiitigkeit verblieb auch kiinftig der PVK neben ihIem neuen 
Tatigkeitsgebiete bis kurz nach Beendignng des Weltkrieges. Seit 
dieser Zeit ist die PVK nnr noch AusfiihrnngsbehOrde fiir die Unfall
versicherung. Am 1. 1. 1924 wnrde die PVK auch als Ausfiihrungs
behOrde fiir den Betrieb der Reichsdruckerei besteJlt, der bisher der 
Deutschen Buchdrucker-Berufsgenossenschaft angegliedert gewesen 
war. Seit 1. 8. 1926 ist die PVK yom RPM losgelOst. 

Statistik. Beim Betriebe der DRP ausschl. Bayerns 
und Wurttembergs, jedoch einschI. des Betriebes der 
Reichsdruckerei waren am 1. 4. 1924 63000 Personen 
nach der RVO unfallversicherungspflichtig. 1m Kalender
jahr 1924 gingen bei der PVK 2622 Unfallanzeigen ein. 
Entschadigungen wurden fur 293 Unfalle bewilligt, fur 
102 FaIle abgelehnt. 11 Unfalle hatten einen todlichen 
Ausgang. Die Gesamtausgaben der PVK betrugen ohne 
Reichsdruckerei im Kalenderjahr 1924 278754 RM; 
davon entfielen auf Kosten des Heilverfahrens 22 675RM. 
auf Renten und Abfindungen fUr Verletzte 196550 RM, 
auf Sterbegelder und Hinterbliebenenrenten 52247 RM 
und auf andere Ausgaben 7282 RM. 

Schriftwesen. Archiv 1886 S.321ff., 1913 S.592ft., 638ff., 
1924 S. 129; Amtsblatt des RPA 1885 S. 261, 1886 S. 107. S. auch 
UnfaIIfiirsorge. K. Schneider. 

Postversuehsabteilung (PV A) heiBt eine bei der OPD 
in Berlin eingerichtete DienststeIle, deren Aufgabe es 
ist, im Post- und Telegraphendienst Arbeitsunter-
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8uchungen nach den Grundsatzen der wissenschaftlichen 
Betriebsfiihrung vorzunehmen. 

Gesehiehte. Anfang 1919 traten fast gleiehzeitig zwei wisscn
schaftliche Anstalten, das psychologisehe Institut der Universitat 
Berlin (Prof. Dr. Hans Rupp) und die Forschungsgesellschaf~ fUr 
betriebswissenschaftliche Arbeitsverfahren (Prof. Dr. Schlesmger 
und Prof. Dr. Moede von der Technischen Hochschule in Berlin) 
an die DRP mit dem Vorschlage heran, sogenannte psychoteehnische 
Untersuchungen im Fernsprechdienste vorzunehmen (s. Psycho
technik). Gedacht war dabei an die Entwieklung vonBerufseignungs
priifungen (s. Eignungspriifungen) und an eine wirtsehaftlieh riehtige 
Gestaltnng der Arbeit naeh den Grundsatzen der wissenschaftlichen 
Betriebsfiihrung, die mit dem N amen des amerikanischen Ingenieurs 
Frederick Winslow Taylor eng verkniipft ist. Die Eignungspriifungen 
waren in Deutschland wahrend des Krieges zu graBerer Bedeutung 
gelangt. Sie hatten sieh namentlich im Kraftfahr-, Flieger- und 
Funkdienst bewahrt. Bekannt waren auch die Erfoige, die Taylor 
und seine Anhanger besonders in den Vereinigten Staaten von 
Amerika aber auch in andern Landern erzielt hatten. Die DRP 
trug daher keine Bedenken, den beiden Anstalten die Aufnahme 
ihrer Untersuchungen im Fernsprechbetriebe zu gestatten. Diese 
blieben nicht ohne Erfolg. Es gelang, Priifverfahren zu ermitteln, 
die eine geniigend sichere Feststellung der Berufseignung der Fern
sprechbeamtinnen oder der Anwarterinnen fiir diesen Dienst ge
statteten ohne daB auf der andern Seite unverhiiltnismaBig hohe 
Ausgabe~ fiir die Priifungen entstanden. Die DRP entschloB sich 
daher, die Weiterfiihrung der Arbeiten selbst in die Hand zu nehmen. 
Am 17.6.1922 erriehtete sie beim Telegraphenteehnisehen Reichs
amt in Berlin (TRA) eine besondere psychoteelmische Stelle, deren 
Arbeitsgebiet sieh auf den Fernspreeh-, TeJegraphen- und Tele
graphenbaudienst erstrecken sollte. Gleichzeitig wurde fiir die 
Angelegenheiten des Postdienstes (einschlieBlich des Kraftfahr
dienstes) die Einrichtung einer ahnlichen Stelle bei der OPD in 
Berlin angeordnet. Beide Dienststellen sollten in standiger Ver
bindung miteinander arbeiten und solche Fragen, die beiden Arbeits
gebieten gemeinsam sind, in gegenseitigem Einvernehmen kliiren. 
Sie sollten ihr Ziel im wesentlichen darin sehen, die Arbeitsbedingungen 
nnd dic Arbeitsverfahren der verschiedenartigen Dienstverrichtungen 
nach betriebswissenschaftlichen Grundsatzen zu erforsehen, auf 
Grund dieser Untersuchungen zweekmiiBige Eignungspriifungen zu 
entwickeln und deren Ergebnisse an der Hand von Betriebsbeobaeh
tungen laufend naehzupriifen. Ferner sollten die Untersuchungen 
Wege find en, urn die Arbeitsbedingungen und Arbeitsverfahren 
zu graBter Nutzleistung zu verbessern, die Verbesserungen durch 
Betriebsbeobaehtungen zu priifen sowie die Ausbildungsverfahren 
zu vervollkommnen. 

Die Stelle bei der OPD in Berlin wurde am 1. 7. 1922 
unter dem Namen "Psychologische Untersuchungsstelle 
der Oberpostdirektion in Berlin" eingerichtet; dieser 
Name wurde am 23. 1. 1923 in "Postversuchsabteilung 
der . Oberpostdirektion Berlin" umgeandert. Wissen
schaftlicher Beirat der PV A war bis Ende September 
1923 Prof. Dr. Rupp. Um eine enge £usammenarbeit 
zwischen der PV A und der psychotechnischen Stelle des 
TRA herbeizufiihren, wurde diese am 1. 7. 1923 zur 
OPD Berlin verlegt. Bald stellte sich heraus, daB eine 
andre Arbeitsteilung zwischen den beiden Dienststellen 
zweckmaBig war. Der PV A wurde die Durchfiihrung 
aller betriebswissenschaftlichen Untersuchungen im Post
und Telegraphendienst iibertragen, wahrend der psycho
technischen Stelle die Ausarbeitung und Vornahme der 
Eignungspriifungen vorbehalten blieb. 

Nach und nach entstanden auch bei einigen andern 
OPD PV A, und zwar in Leipzig am 6. 12. 1923, in 
Dresden am 1. 1. 1924, in Frankfurt (Main) am 14. 8. 
1924. Die Abteilungen standen zwar in einem gewissen 
Zusammenhange miteinander, aber es fehlte die plan
miiBige Ordnung und vor allem eine Ausdehnung der 
Arbeiten iiber das gesamte Gebiet der DRP. In Er
kenntnis dieses Mangels entschloB sich das RPM Ende 
1924 zu einer grundlegenden Regelung. Zu den schon 
bestehenden Dienststellen traten noch 4 weitere hinzu, 
die PV A in Dresden wurde dagegen mit Ablauf Oktober 
1924 aufgehoben. Die Dienststellen erhielten die Be
zeichnung Postversuchsstellen; der Name Postversuchs
abteilung w-arde nur fiir die Berliner Stelle beibehalten. 
Jede der 7 Dienststellen erhielt einen Bezirk zugewiesen, 
der sich iiber mehrere OPD erstreckt. 

Die nachstehende Ubersicht gibt den heutigen Stand 
wieder. 

Etwas abweichend hat die Abteilung VI (Miinchen) 
des RPM die Angelegenheit fiir ihren Bereich geregelt. 
Sie hat keine besonderen Postversuchsstellen eingerichtet, 
sondern bei den OPD in Miinchen und Niirnberg je 

einen Refel enten mit der planmaBigen Durchpriifung 
der Betriebseinrichtungen nach den Grundsatzen der 
wissenschaftlichen Betriebsfiihrung beauftragt, dem ein 
Beamter des gehobenen mittleren Dienstes zur Seite 
steht. 

Der Dienststelle 

Bezeiehnung Sitz 

Postversuchs
abteilung .. Berlin 

Postversuchs-
stelle . . . . .. Breslau 

Postversuchs-
stelle . . . . .. Frankfur 

(Main) 

Postversuchs- , 
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gerichtet 

am 

Der Arbeitsbereich er
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Bezirke der OPD in 

I 
1. 7. 1922 Berlin, Potsdam, 

Magdeburg, Braun
schweig, Stettin, 
Koslin, Frankfurt 
(Oder). 

1. 12. 1924 Breslau, Oppeln, 
Liegnitz, Konigs
berg (Pr.), Gum
binnen. 

14.8.1924

1

1 Frankfurt (Main), 
Darmstadt, Karls
ruhe (Baden), Kon
stanz, Trier, Kassel. 

stelle ...... 'Hambur 1. 12. 1924 Hamburg, Bremen, 

Postversuchs-

Kiel, Schwerin 
(Mecklb.), Han
nover, Oldenburg 
(Oldb.), Minden 
(Westf.). 

stelle ..... . Koln 1. 2. 1925 K61n, Koblenz. 

Postversuchs-
stelle ...... Leipzig 6. 12. 1923 

postversuchs-! 
stelle ..... ,Stuttgart 15. 1. 1925 

Aachen, Diissel-
dorf, Dortmund. 
Miinster (Westf.). 

Leipzig, Dresden, 
Chemnitz, Halle 
(Saale), Erfurt. 

Stuttgart. 

Bet ri e b. Fiir die Arbeiten der PV A und der Post
versuchsstellen hat das RPM Richtlinien aufgestellt, die 
im wesentlichen folgendes enthalten. 

Die Dienststellen sollen aIle wichtigen Betriebsvor
gange im Post- und Telegraphendienst nach den Grund
satzen der Arbeits- und Betriebswissenschaft unter
suchen und die Anwendung der Forschungsergebnisse 
im Betriebe einleiten. Das Ziel der Untersuchungen ist. 
die Arbeitsformen zu ermitteln, die sich der Eigenart 
der menschlichen Natur sowie den Aufgaben des Be
triebes am besten anpassen und den hochsten Nutzen 
fiir Mensch und Betrieb gewahrleisten. DemgemaB 
sollen die Untersuchungen die zweckmaBigsten Arbeits
weisen, Arbeitsumstande, Arbeitsgerate und Ausbildungs
formen ermitteln. Es solI Berufskunde getrieben, Zeit
und Bewegungsmessungen sollen vorgenommen, die 
Begriffe Mindest-, Mittel- und Hochstleistung fest
gestellt, die Arbeiten ahnlicher Stellen bei andern Ver
waltungen, bei der Industrie usw. verfolgt, die Ver
offentlichungen auf dem Gebiete der Arbeits- und Be
triebswissenschaft sowie der Eignungspriifungen durch
forscht werden u. dgl. mehr. Die Anwendung der Uflter
suchungsergebnisse solI bestehen in der Anpassung del' 
auBeren und inneren Arbeitsbedingungen an die natiir
lichen Bediirfnisse der ausiibenden Beamten, in der 
Vervollkommnung der Arbeitsverfahren, Arbeitsgerate 
sowie der AUB- und Fortbildung. Vorschlage und An
regungen, die von AngehOrigen del' DRP den Dienst-
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stellen zugehen, sollen eingehend gepriift und gegebenen
falls verwertet werden. 

Ausdriicklich wird betont, daB die Arbeiten der 
Stellen nicht rein wissenschaftlichen (theoretischen) 
Zielen gelten, sondern dem Betriebe dienen sollen. Die 
Versuche sollen moglichst billig und einfach gestaltet 
werden. . 

. Die Arbeiten werden auf die Stellen verteilt und zwar 
so, daB jeder Stelle mehrere Untersuchungsgebiete zu
fallen. 1st eine Untersuchung abgeschlossen, so werden 
die Ergebnisse zu Richtlinien geformt, die auf dem Wege 
uber das RPM de!! andern S~ellen zur Erprobung mit
geteilt werden. tiber die Anderungsvorschlage wird 
notigenfalls in einer gemeinsamen Besprechung der 
Leiter der Stellen mit den zustandigen Referenten im 
RPM beschlossen. Die sich hierbei ergebenden end-' 
gilltigen Richtlinien werden bei samtlichen OPD, soweit 
notig mit Unterstutzung der zustandigen Postversuchs
stellen, eingefiihrt und in geeigneten Fallen in die ADA 
aufgenommen. 

In allen Fragen der laufenden Arbeiten sollen die 
Stellen untereinander und namentlich mit der PV A in 
Verbindung bleiben. Der PVA sind aIle Unterlagen 
bekanntzugeben, damit sie den Austausch der Er
fahrungen vermitteln und auf Grund des vorhandenen 
Stoffes Auskiinfte erteilen kann. 

Eignungspriifungen (s. d.) werden nur bei der 
psychotechnischen Stelle der OPD in Berlin entwickelt. 
Ihre DurchfUhrung in den Bezirken ist Sache der OPD. 
Bei den OPD, wo sich Postversuchsstellen befinden, 
nehmen diese die Priifungen vor oder sie unterstiitzen 
die Priifbeamten mit Rat und Tat. Fiir den Bezirk 
Berlin nimmt die psychotechnische Stelle die Priifungen 
selbst abo 

Leiter der PV A und der Postversuchsstellen sind 
Beamte des hoheren Postdienstes. Ihnen stehen Beamte 
aus der gehobenen mittleren Laufbahn und andre Hilfs
krafte (Maschinenschreiberinnen, Zeichner, Handwerker 
u. dgl.) in der notigen Zahl zur Seite. 

Die bisher durchgefUhrten Untersuchungen haben 
giinstige Ergebnisse gehabt. Eine Reihe von Betriebs
zweigen sind grundlichst unter die Lupe genommen 
und· viele Betriebsvereinfachungen und Verbesserungen 
durchgefUhrt worden. Die fiir die Einrichtung und 
Unterhaltung der Stellen aufgewandten Kosten haben 
sich recht gut bezahlt gemacht. 

Schriftwesen. Schneider, Die Betriebswissenschaft. (Band 82 
der Sammluug Post und Telegraphie iu Wissenschaft und Praxis). 
R. v. Decker's Verlag (G. Schenck), Berlin 1925. 

L. S c h n e ide r. 
Postverteilungsstellen bei groBeren PAin der Nahe 

der Grenze zur Bearbeitung der Briefpost yom Feldheer 
nach der Heimat. Vgl Feldpost. 

Postvertrauensarzte sind auBerhalb des Beamtenver
haltnisses stehende, vertraglich beschiiftigte Arzte, die 
ein besonderes Vertrauen bei der DRP genieBen. Sie 
haben in der Hauptsache folgende Aufgaben zu erledigen: 

1. Untersuchung der Bewerber fUr den Post- und Tele
graphendienst auf ihren Gesundheitszustand; 

2. Gutachten iiber den Gesundheitszustand von Be
ari:J.ten uSW., namentlich auch bei Versetzung von Be
amten in den Ruhestand; 

3. sonstige arztliche Gutachten in post- und telegra
phendienstlichen Angelegenheiten; 

4. Hilfeleistung und Begutachtung bei Unfallen und 
bei Erkrankungen q~r Beamten usw. im Dienst; 

5. Prillung und Uberwachung der Dienstraume, ob 
sie iesundheitlich den Anforderungen geniigen. 

1m aiten Reichspostgebiet sind zur Zeit 46 -
darunter 2 weibliche - Postvertrauensarzte in 22 OPD
Bezirken vorhanden. Hiervon erhalten 40 Pauschver
giitungen, deren Gesamtbetrag sich im Rechnungsjahr 
1925 auf mnd 55000 RM belief; den iibrigen 6 werden 
ihre Leistungen einzeln vergiitet. Fiir die oben unter I 

aufgefUhrten arztlichen Bemiihungen werden die Post
vertrauensarzte von den Bewerbern selbst bezahlt. 

In Bayern ist die postvertrauensarztliche Tatigkeit 
fast durchweg den Bahnarzten iibertragen; ihnen werden 
die dienstlichen Verrichtungen einzeln vergiitet. 

In Wiirttemberg sind 175 "Postarzte" bestellt, die 
Pauschvergiitungen erhalten. Sie haben neben den vor
stehend unter 1-5 aufgefiihrten Leistungen auch die 
kostenfreie arztliche Beratung und Behandlung der am 
1. 4. 1920 in den Dienst der RPV iibernommenen Be
amten bis zum Postsekretar aufwarts und ihrer Familien
angehorigen zu iibernehmen. 

Geschichte. Die Einrichtung der Postvertrauensarzte besteht 
in PreuBen bereits seit dem Jahre 1838. Sie begann mit der Annahme 
eines Postvertrauensarztes fUr das Hofp A (s. d.) in Berlin, der fUr 
seine Miihewaltung - er hatte etwa die gleichen Leistungen aus
zufiihren, wie sie heute von den Postvertrauensiirzten verlangt 
werden - eine Vergiitung von jiihrlich 200 Talern erhielt. Die guten 
Erfahrungen, die mit der Eiruichtung der Postvertrauensiirzte ge
macht wurden, fiihrten zum weiteren Ausbau. Yom 1. 10. 1879 ab 
waren die Vertrauensarzte z. B. verpfIichtet, die ortsanwesenden 
Unterbeamten in Krankheitsfiillen fUr ihre eigene Person ohne 
besondere Vergiitung iirztlich zu behandeln und die Dienstunfahigkeit 
unentgeltlich zu bescheinigen. Seit 1881 miissen die Postvertrauens
iirzte iiber ihre Tatigkeit jiihrlich Berichte erstatten, die wiederholt 
als Unterlagen iiir Verbesserungen in der Ausgestaltung der Dienst
raume, in der Einteilung der Dienstgeschiifte usw. gedient haben. 

Schriftwesen. Kleemann, Die Sozialpolitik der Reichs-Post
und Telegraphenverwaltung gegeniiber ihren Beamten, Unter
beamten und Arbeitern. Gustav Fischer, Jena 1914. S. 158ff.; 
Archiv 1882 S.481ff., 1905 S. 110ff., 1908 S.417. Miiller. 

Postverwaltungen hieBen friiher bei der preuBischen 
Post die P A ohne eigenen Haushalt (Etat); sie galten 
als ZweigP Arrst und legten deshalb auch nicht selbstandig 
Rechnung. Eingerichtet 1821. 1850 - bei der Neu
reglung des preuBischen Postwesens (Schaffung der 
OPD usw.) - verschwand die Bezeichnung. 1871 
tauchte sie wieder auf und wurde den Postexpeditionen 
(s. d.) 1. Klasse beigelegt. Endgiiltig beseitigt im Jahre 
1876 (gelegentlich der Vereinigung der Telegraphie mit 
der Post). 

Postvollmaeht S. Vollmacht 
Postvollziehungsbeamte. Die nach § 25 des PG yom 

28. 10. 1871 zulassige Beitreibung riickstandiger Ge
bUhren (s. Verwaltungszwangsverfahren) konnen nach 
der Landesgesetzgebung die Verwaltungs- oder Gerichts
behorden vornehmen. In den Landern des Deutschen 
Reichs, die eine Beitreibung durch Postbeamte zulassen, 
ist nach der yom RPM erlassenen "Anweisung iiber das 
Verwaltungszwangsverfahren der Deutschen Reichs
post im preuBischen Staatsgebiet" (Ausgabe 1914) zu 
verfahren. 

Der Postvollziehungsbeamte ist ein von der Voll
streckungsbehiirde (OPD oder V Anst) beauftragter ver
eidigter Postbeamter. Die wesentlichsten Punkte der 
genannten Anweisung sind: 

1. Die Anweisung fiir die Vollstreckungs
behorden (OPD, VAnst) (Mahnung, Einleitung der 
Zwangsvollstreckung, Verkauf der gepfiindeten Sachen). 

2. Die Anweisung fiir den Vollziehungs
beamten (Allgemeine Pflichten, Pfandungsbefehl, Zeit 
der Zwangsvollstreckung, Verfahren bei der Pfiindung, 
Zuziehung von Zeugen, unpfandbare Gegenstande, 
weitere Behandlung der gepfandeten Gegenstande, 
Pfandungsverhandlung, nochmalige Zahlungsaufforde
rung, Aussetzen der Zwangsvollstreckung, Versteigerung, 
Ort und Zeit der Versteigerung, Verfahren bei der Ver
steigerung, Versteigerungsverhandlung, Kosten, Ver
rechnung der Kosten). 

PostvorsehuBsendungen S. Postnachnahmen 
Postwiirteramter s. Postexpeditionen 

Postwagen (s. auch Kraftwagen). Die verschiedenen 
Gattungen der zur Postbeforderung auf gewohnlicher 
StraBe benutzten Postwagen lassen sich im allgemeinen 
wie folgt gliedern: 

1. Personenpostwagen, 
2. Giiterpostwagen, 
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3. Karriolpostwagen, 
4. Paketzustellwagen, 
5. Landbrieftragerwagen, 
6. Handwagen und 
7. Postschlitten. 
1. Pcrsonenpostwagen. Als in der Mitte des 17. Jahrhunderts 

.dic ersten Fahrposten zur Beforderung von Reisenden, Reisegepack 
und Postsendungen cingerichtet wurden, waren die Wagen noch 
'unvollkommen. Sie ruhten auf holzeruen Achsen, waren unbedeckt 
und hatten ungepolsterte Sitze ohne Lehne. Nach und nach wurden 
Vertesserungen eingeflihrt. Die Wagen erhielten ein Verdeck, 
gepolsterte Sitze und sonstige Bequemlichkeiten, z. B. Fenster, die 
geoffnet werden konnten und mit Gardinen ausgeriistet waren, Auf
,steigtritte usw. Anfanglich wurden Wagenzu 12-15 Sitzen benutzt. 
Um dfe Geschwindfgkeit der Posten zu erhohen, setzte man aber 
bald die In einem Wagen zu befiirdernde Personenzahl herab und 
beschrankte sie auf 4-6 Personen. Als das' Personenpostwesen in 
.der Mitte des 19. Jahrhunderts in seiner Bliite stand, unterschied 
.man hauptsachlich folgende Gattungen von Personenpostwagen: 

P 6' = sechssitziger Wagen in Berlinenforrn, 
P 4 = viersitziger Wagen in Berlinenform, 
o 6= sechssitziger Wagen. iIi Omnibusform und 
o 4 = viersitzigllr Wagen in Omnibusform. 

Die La~desposten (name~tlich Bayern, Wiirttem
"berg, Baden Braunschweig, Hann.ov~r, Oldenburg, 
Sachsen llnd auch-Thurn und Taxis) benutzten 
Wagen, dfevon denP-undO-Wagen.der PreuJ3i

,schen.Post etwas abwichen; als Grundformen sind 
indessen iirimer dfe vier- und seclissitzigen Ber
Unen- und Omnibuswagen benutzt worden . 

. In gebirgigen Gegsnden wurden Ieichter gebaute 
Wagen eingestellt. Sie wurden als 0 6- (Bergwagen) 
und als P 4a-Wagen bezeichnet und unterschie
,den sich von der allgemein gebrauchlichen Gattung 
dadurch, <laB sie weniger lang und' auch wentger 
hoch waren. Ihr Gewicht war leichter und ihr 
:Schwerpunkt wurde moglichst tief gelegt. 

Die P 6-, P 4- und 0 6-Wagen wurden fiir ge
wohnlich mft zwei, die 04 -Wagen mit einem, 
()mnibuswagen mft mehr als 6 SitzpHitzen mit 
:2-3 Pferden befiirdert. Die 0 6· Wagen waren 
vorzugsweise flir kurze Postkurse bestimmt. 
P 4-Wagen wurden im allgemeinen dann einge
iltellt, wenn die kleineren Laderaume der 
o 4-Wagen flir den Paketverkehr nicht ausreich
ten (s. Personenposten). 

Heute sind Personenposten nicht mehr im 
Betrieb, nachdem an dfe Stelle der Personen
posten Kraftposten (s. d.) getreten sind. 

2. Guterpostwagen. Bis zum Jahre 1899 
wurden im Reichspostgebiet vier verschiedene 
Gattungen von Guterpostwagen erbaut. Fur drei 
von ihnen war dfe Befiirderung mft zwei Pferden, 
fiir dfe vierte eine solche mft einem Pferde vor
gesehen. Von den zweispannigen Wagen war dfe 
eine Gattung durch einen vergroBerten Lade
raum, dfe andere durch ein Kahriolett unter
schieden. Das RP A bestimmte damals, daB Guter
postwagen mft verdecktem Bocksitz zur er-
hohten Sicherung der Ladung nicht mehr zu 
erbauen seien. In der Folgezeit unterschied 
man dann hauptsachlich folgende Gattungen von 
Guterpostwagen: 

Ga = zweispannige Wagen mit groBem Vorderladeraum (Abb. 1), 
Gb = zweispannige Wagen mft kleinem Vorderladeraum, 
G c = einspannige Wagen, 
Gc 1 = einspannige Wagen leichter Bauart. 

In Stadten und Gegenden mit schlechten StraJ3en, in 
gebirgigem GeHinde sowie in Orten mit starkem Paket
verkehrmiissen andre Wagengattungen, sei es Wagen 
leichterer Bauart oder Wagen mit gr6Berer Ladefahig
keit, benutzt werden. In Berlin lauft seit 1900 z. B. 
ein Guterpostwagen (Gaz) (Abb.2). Ein solcher Wagen 
ladet i. D. 575 Pakete, es sind aber schon Ladungen von 
750 Paketen gezahlt worden. In der verkehrsschwacheren 
Zeit k6nnen die Wagen aus dem Betriebe zuriickgezogen 
und, da sie zusammenlegbar sind, abgeriistet und leicht 
untergestellt werden. In mehreren groBen Stadten 
(Breslau, Dresden, Hamburg und K6ln) sind besonders 
groJ3e Giiterpostwagen hergestellt worden, sie hatten 
einen vergriiBerten Vorderladeraum und einen besonders 
groJ3en Packraum. Die Wagen wurden als Gaz-Wagen 
bezeichnet. 

3. Karriolpostwagen. Die Karriolpostwagen ohne 
Langbaum (K) werden bei Stadtpostfahrten, bei Bahn
hofsversanden und bei Karriolposten auf KunststraBen 
benutzt. Karriolpostwagen mit Langbaum (Klg) werden 

nur auf nicht kunstmaJ3ig ausgebauten StraBen ver
wandt. AIle Karriolposten sind in der Regel mit einem 
Pferde bespannt. 

4. Paketzustellwagen. Die Paketzustellwagen 
werden im allgemeinen einspannig gefahren. Man unter 
scheidet B-Wagen und Bv-Wagen. Diese sind mit einem 
Vorderladeraum ausgeriistet, urn sie, wenn dic Paket
bestellung ruht, auch zu Bahnhofs- und Stadtpostfahrten 
benutzen zu k6nnen. In gr6Beren Stadten mit starkem 
Paketverkehr werden auch zweispannige Paketzustell
wagen (Abb.3) benutzt. Wiederholte Versuche haben 
ergeben, daB es im allgemeinen unzweckmaJ3ig ist, einern 
Zustcllwagen mehrere Zusteller mitzugeben, denn zwei 
Zusteller mit einem Wagen leisten nicht etwa das Dop
pelte, sondern nur das l/afache dessen, was ein Zusteller 
erreicht. Es kommt dies in der Hauptsache daher, daJ3 
die Zusteller nicht gleichzeitig zum Wagen zuriickkehren, 
und der Wagen daher bald auf den einen, bald auf den 
andern von ihnen warten oder der Zusteller den Wagen 

Abb. 1. Ga-Wagen mit grollem Vorderladeraum. 

suchen muJ3, wenn der zweite Zusteller einstweilen 
weitergefahren ist. Die zweispannigen Wagen mit 2 Zu
stellern lohnen sich deshalb meist nur dann, wenn gr6Bere 
Paketmengen fiir einen raumlich wenig ausgedehnten 
Zustellbezirk der inneren Stadt vorliegen. 

5. Landbrieftragerwagen. Als in den 80er Jahren des vorigen 
J ahrhunderts die ersten Landbrieftriigerwagen eingestellt wurden, 
gab es zwei Gattungen, vierrlidrige (La) und zweirlidrige (L b). 
Die zweiradrigen Wagen hatten nur eine kurze Lebensd.auer. Bei 
ihrer Verwendung traten bald erhebliche tJbelstande hervor. Die 
Wagen stieBen auf unebenem Boden sehr, was nicht nur unbequem 
flir dfe Reisenden, sondern auch schadlich flir dfe Pferde war. Mehr
mals wurden zweiradrige Wagen infolge Bruchs der Deichsel um
geworfen und der Landbrieftrager sowie die Reisenden zogen sich 
erhebliche Verletznngen zu. Seit 1885 sind deshalb zweiriidrige 
Wagen nicht mehr gebaut worden. 

Die vierradrigen Landbrieftragerwagen sind leichte 
Fahrzeuge, die auJ3erstens 370 kg wiegen. Del' hintere 
Wagenkasten dient zur Aufnahme der Pakete und 
des Reisegepacks, das auch auf dem Verdeck des 
Wagcns untergebracht werden kann. Der Bocksitz 
bietet fiir zwei Personen, namlich fiir den Landbrief
trager und einen Mitreisenden, Platz. Uber dem Bock
sitz befindet sich ein weit ausladendes zusammenklapp
bares Verdeck, das den Landbrieftrager und den Rei
senden gegen Regen und Schnee schiitzen solI. Die 
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Wagen alterer Bauart hatten am FuBende des Bocksitzes 
einen zum Zusammenklappen eingerichteten Notsitz, 
der noch ftir einen zweiten Reisenden Platz bot. In 
Gegenden mit starkem Reiseverkehr wurden auch Wagen 
mit viersitzigem Bocksitz eingesteIlt, in sandigem und 

Abb. 2. Gaz·Wagen. 

Abb. 3. Zweispanniger Paketzllstellwagen. 

htigeligem Gelande moglichst leichte Wagen bevorzugt. 
In den Grundformen stimmen aber aIle Landbrieftrager. 
wagen iiberein. 

6. Handwagen. Nach der Benutzungsweise der 
Handwagen unterscheidet man hauptsachlich folgende 
Gattungen: 

a) Handwagen fiir den Ortsverkehr zwischen 
der Orts P Anst und de m Bahnhof, 

b) Handwagen ftir Bahnsteige und Postver
lade s te lIe n (s. d.), 

c) Handwagen ftir Packkammern und 
d) Handwagen ftir Briefabfertigurigen (s. d.) 

und Briefentkartungen. 
Zu a). 1m Ortsverkehr zwischen. 

den P Anst und den BahnMfen sind 
wegen der abweichenden ortlichen 
Verkehrsbedingungen (Entfernung. 
Verkehrsdichte, Art der zu befordern
den Gegenstande, Beschaffenheit des 
StraBenpflasters, Steigungen usw.) 
und weil die Wagen in der Regel 
von ortsansassigen Handwerkern an
gefertigt werden, auBerordentlich ver
schiedene Bauarten im Gebrauch. 
Gemeinsam ist allen Handwagen ftir 
den Ortsverkehr der abgefederte, 
verschlieBbare Wagenkasten. Am be
liebtesten und am vielseitigsten ver· 
wendbar sind zweiradrige Deckel· 
karren. 

Z u b). Bei kleineren P Anst werden 
die unter a) beschriebenen Wagen 
zugleich im Bahnsteigdienst benutzt. 
Bei groBeren BahnhofsP Anst werden 
zum Verkehr zwischen den Bahn
steigen und den Packkammern sowie 
den Postverladestellen und Postbahn
Mfen (s. d.) meistens die Einheits-
wagen der DRP (Abb.4) verwandt. 
Das Untergestell dieser Wagen hat 

eine feste Achse mit zwei AuBenradern 
und dahinter ein in einer drehbaren 
Gabel laufendes Lenkrad. Der Wagen
kasten des Einheitswagens ist aus einem 
Winkeleisengestell und aus Holzlatten 
zusammengesetzt. Er hat zwei hohe 
Stirnwande und zwei niedrige Seiten
wande, die das Beladen und Entladen 
erleichtern. Wenn hohe Seitenwande 
vorhanden sind, so konnen sie herunter
geklappt werden. 

Von diesen Bahnsteigwagen werden 
zahlreiche Abarten hergestellt, die den 
ortlichen Bedtirfnissen angepaBt sind. 
AIle Wagen miissen wegen der haufig 
geringen Breite der Bahnsteige gut 
drehbar sein. AuBerdem miissen sie mit 
einer Bremse oder mit einer Feststell· 
einrichtung versehen sein, damit sie nicht 
durch irgendwelche Umstande in Bewe· 
gung gesetzt werden und auf die Gleise 
geraten konnen. Da die Bahnsteigwagen 
in der Regel ftir Aufziige geeignet sein 
miissen, ist die Bauart der Unterge
stelle und die Spurweite der Rader den 
vorhandenen Aufziigen anzupassen. 

Z u c). Die Handwagen fiir Pack
kammern werden im allgemeinen nach 
einem Einheitsmuster (Abb. 5) herge
stellt. Diese Wagen zeichnen sich durch 
einfache Bauart, billigen Herstellungs· 
preis und geringe Unterhaltungskosten 
aus. Abgesehen von den Radern nutzen 
sich nur die Holzlatten des Wagen· 

kastens ab, die fertig bearbeitet vorratig gehalten und 
von ungelernten Arbeitern ausgewechselt werden konnen. 
Bei starkem Verkehr erhalten die Wagen zur VergroBe 
rung des Fassungsraums abnehmbare Aufsatzstangen, 
die mit Ketten verbunden sind. 

Zu d). Zu Handwagen fiir Briefabfertigungen und 
Briefentkartungen werden vielfach auch die unter c) 
geschilderten Packkammerwagen benutzt. Sollen die 
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Wagen zur Beforderung von 10sen Briefen und Brief
bunden verwandt werden, so erha1ten sie zweckmaJ3ig 
feste Seitenwande (Kastenwagen). Zur Beforderung 
von Brief- und Zeitungssacken werden auch Platten
wagen benutzt. Namentlirh fiir schwere Sacke wird 
diese Wagenart bevorzugt, weil das Beladen und Ent
laden hier bequemer ist als bei Wagen mit Seitenwanden. 
Zur BefOrderung von Briefkorben geniigen auch einfache 
dreiradrige flache Fahrgestelle. 

7. Postschlitten. In friiheren Jahren waren die Personen
postwagen und die Landbrieftragerwagen so eingeriehtet, dall del' 
Wagenkasten bei Sehneefall auf Sehlittenkufen gestellt und bei 
Tauwetter von diesen wieder abgenommen und mit Radern versehen 
werden konnte. Spater wurde fiir Landpostfahrten die Verwendung 
besonderer offener reiehseigener Sehlitten zngelassen. Diese haben 
gieh namentlieh in dem schneereichen Winter 1889/1890 bewahrt. 
Es herrschte damals tagelang heftiges Sehneetreiben. Wlihrend die 
meisten fahrenden Posten einschneiten und ausgegraben werden 
mullten, war es moglieh, mit Hilfe del' Postschlitten den Verkehr 
gelbst anf Poststrecken mit ungiinstigen Wegeverhaltnissen aufreeht
zuerhalten. In gebirgigen Gegenden wurden friiher aueh leiehte 
Rennschlitten zur PostbefOrderung benutzt. Nachdem in den 
letzten 20 Jahren schneereiche Winter zur Seltenheit geworden sind 
und del' Postfuhrbetrieb auf den meisten Strecken schon durch den 
Kraftwagenbetrieb ersetzt worden ist, werden Postsehlitten nur 
noeh selten gebraueht. V gl. aueh ADA VI, 3. 

Schriftwesen. Arehiv 1905 S.5ff., 70fl., 389ff. und 427fl. 
Boedke. 

Postwartezimmer, 
Raum fiir den Aufenthalt der mit den Posten reisenden Personen am 
Abgangsort, an Unterwegsorten und am Zielort. 

Die Einrichtung von Postwartezimmern wurde in Preullen flir 
PAnst, wo ein Bediirfnis dazu vorlag, durch Edikt vom 15. 10. 1700 
angeordnet mit der Verpflichtung fiir die Postamtsvorsteher "gegen 
billige, mallige Befriedigung mit einem annehmlichen I.osement, 
Speiss und Kost zu versehen". Das Postwartezimmer war sauber Zll 
halten und im Winter zu heizen. Es mullte VOl' Abgang und naeh 
Ankunft del' Post zum Aufenthait del' Reisenden bereit gehalten wer
den. Wo staatliche Gebaude nicht vorhanden waren, hatten die 
Amtsvorsteher fiir Bereithaltung eines geeigneten Raumes zu sorgen; 
sie erhielten dafiir eine Vergiitung. Unterkunft und Verpflegung 
kamen hauptsachlich an solchen Orten in Betracht, wo es an geeigne
ten Gasthausern in der Nahe der Postamter fehlte. Fiir die Thurn 
und Taxisschen Posten bestand die Anordnung: "Auf jeder Station 
mull ein anstandiges Postwartezimmer (Passagierstube) vorhanden 
sein," 

Beschwerden iiber Mangel in den Postwartezimmern konnten in 
ein Controll- (Beschwerde-) Buch - in Preullen 1826 eingefiihrt, in 
Bayern "Passagier-Beschwerdebnch", bei den Thurn und Taxisschen 
Posten "Einschreibebuch" genannt - eingetragen werden, das fiir 
diesen Zweek im Postdienstzimmer bereitiag. 

Mit der Verminderung der Zahl der Pferdepersonenposten und der 
Einrichtung von Gaststatten in del' Nahe del' P Anst und Haltestellen 
ist auch das Bediirfnis zur Unterhaltung von Postwartezimmern 
zuriickgegangen. Zur Zeit sind solche Einrichtungen nicht mehr vor
gesehen. Beim Reiseverkehr mit den Kraftposten (s. d.) hat sieh ein 
Bediirfnis zur Unterhaltung von Wartezimmern bisher nicht geltend 
gemaeht. 

Postwebstoifstelle. 
1916 in Berlin eingerichtet zur Vermittlung des Bezugs von 

Webwaren und del' Freigabe von beschlagnahmten Web-, Wirk-, 
Filz-, Strick- und Seilerwaren (Beutel. Apparatdecken, Bindfaden 
u. a. m.) fiir die Post-, Telegraphen-, Posthalterei-, Feldpost- und 
Feldtelegraphenbetriebe bei del' Kriegs-Rohstoff-Abteilung des 
Kriegsministeriums. Sie hat auch die Beschaffung von Dienst
kleiderstoffen fiir die Mitglieder der Postkleiderkassen und die Be
schaffung und Abgabe preiswerter Stoffe und Kleidungsstiieke an 
das Postpersonal zur Erleichterung del' durch den Stoffmangel und 
die Teuerung hervorgerufenen N otlage besorgt. 1m Jahre 1922 ist 
die Stelle wieder aufgehoben worden. 

Postwegerecht. Als Verkehrsunternehmen bedarf die 
Post Einrichtungen, mit denen die der Post anvertrauten 
Gegenstande vom Absender zum Empfanger befiirdert 
werden. Zu diesem Zwecke kann sie, auch soweit sie sich 
dritter Unternehmungen, wie z. B. Eisenbahnen, Schiffe, 
Flugzeuge, bedient, eigener BefOrderungsmittel nicht 
entbehren_ Die Post hat eine groBe Anzahl Wagen in 
ihren Dienst gestellt, die teils durch tierische, teils durch 
motorische Kraft fortbewegt werden. 

Die Benutzung der offentlichen und nichtoffentlichen 
Wege (StraBen und Platze) durch die Fuhrwerke der Post 
ist seit alters her (vgl. Allgemeines Landrecht II 15 §§ 221 
bis 226) fiir die Zwecke der Post (Schnelligkeit und 
Sicherheit des Verkehrs) durch besondere Vorschriften 
sichergestellt. Diese Bestimmungen finden sich im Ab
schnitt "Besondere Vorrechte der Posten" ~§ 16ff. des 
PG. Danach sind die ordentlichen Posten usw. nicht nur 

von der Entrichtung von Chausseegeldern und andern 
Kommunikationsabgaben befreit (s. Besteuerung im Post
wesen), sondern, sie konnen sogar in besonderen Fallen, 
wo die gewohnlichen Postwege gar nicht oder schwer zu 
passieren sind, sich der (privaten) Neben- und Feldwege 

Abb. 4. Hand-(Einheits-)wagen liir den Ortsverkehr. 

sowie der ungehegten Wiesen und Acker bedienen, unbe
schadet des Rechts der Eigentiimer auf Schadensersatz. 
Daraus folgt, da13 die offentlichen Wege aus ver kehrs
polizeiliche n Griinden fiir die Post nicht gesperrt wer
den diirfen. Allerdings wird die Post als offentliche Be
horde die von andern Behorden im Rahmen ihrer Zu
standigkeit erlassenen Anordnungen, z. B. auf Grund des 
§ 23 der Verordnung vom 15. 3. 1923 iiber den Verkehr 
mit Kraftfahrzeugen (RGBl I S. 175), abgeandert durch 
Verordnung vom 5. 12. 1925 (RGB! I S. 435), ebenso be
fo1gen wie Privatpersonen. Diese Vorschriften sind auch 
auf die DRP anzuwenden, soweit sie nicht den fiir die 
Fuhrwerke der DRP nach Reichs- und Landesrecht be
stehenden Sonderrechten zuwiderlaufen, die nach § 36 
Abs. 2 der Verordnung auch fiir die Kraftfahrzeuge der 
DRP ge1ten. Es werden daher auch die Posten die groB
stadtische Verkehrsregelung (z. B. bei StraBenkreuzungen 

Abb. 5. Hand-(Einheits-)wagen. 

oder das Verbot des Befahrens einer Stra13e in be
stimmter Richtung) beachten. Ihre Grenze findet aber 
diese Unterwerfung unter die Polizeihoheit da, wo die 
polizeiliche Anordnung zugleich eine Beeintrachtigung 
der Posthoheit bedeutet. Vgl. in dieser Beziehung die in 
Angelegenheiten der Militarhoheit ergangenen, aber die 
gleiche Rechtsiage betreffenden Entscheidungen des 
PreuBischen Oberverwaitungsgerichts Bd. 2 S. 400ff. und 
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Deutsche Juristenzeitung 1912 S. 832. Das Beforderungs
wesen bildet einen wesentlichen Bestandteil des Post
wesens. Uber die Einrichtung der Postkurse besti~mt 
ausschlieBlich als AusfluB der Posthoheit die DRP COber 
Posthoheit vgl. RGSt Bd.51, 68 und 398, Bd. 52 S. 310 
und Eger, Eisenbahnrechtliche Entscheidungen Bd.37 
S. 153). Ein Eingriff der LandesbehOrden in die Gestal
tung dieser Postkurse, etwa durch Sperrung der Wege 
an gewissen Tagen, ohne daB ein geeigneter Ersatzweg 
zur Verfugung steht, ist mit der hoheitsrechtlichen Stel
lung der Post unvereinbar und nach geltendem Staats
und Verwaltungsrecht eine Unmoglichkeit. Das gilt 
nicht nur fUr die Postsachenbeforderung, sondern auch 
ffir die Beforderung von Personen, die stets auch nach 
der Aufhebung des Personenbefiirderungsmonopols der 
Post zu den verfassungsmaBigen Aufgaben der Post ge
hOrt hat und denselben Rechtsregeln unterliegt wie jeder 
andere Zweig des Postwesens. Dieser Grundsatz gilt ffir 
die ordentlichen Posten (s. d.) ebenso wie ffir die Extra
posten (Sonderfahrten) [s. d.]. 

Dazu kommt, daB § 36 Abs. 2 SchluBsatz der Verord
nung yom 5. 12. 1925 die ffir die Fuhrwerke der DRP 
nach Reichs- und Landesrecht bestehenden Sonderrechte 
aucli ffir die Kraftfahrzeuge der DRP ausdriicklich auf
rechterhalt. Dieser Satz bezieht sich nicht etwa nur auf 
die in Satz 1 erwahnten Hupensignale, wie man aus dem 
Zusammenhang der Bestimmungen schlieBen konnte, 
also nicht etwa bloB auf § 19 PG, sondern auf aIle Sonder
rechte wegerechtlichen Inhalts. Dies ergibt sich klar aus 
der Entstehungsgeschichte dieser Vorschrift, die ur
sprunglich den SchluBsatz des Abs.2 mit den Worten: 
,,1m ubrigen" einleitete. DaB diese Worte spater bei der 
Neufassung der Verordnung - aus welchem Grunde, ist 
nicht ersichtlich - weggelassen worden sind, kann an 
dem gewonnenen Ergebnis und dem Willen des Gesetz
gebers nichts andern. Gelten aber die in den §§ 16ff. PG 
enthaltenen Vorschriften auch gegenuher den Bestim
mungen der Verordnung uber den Kraftfahrzeugverkehr 
unverandert weiter, so laBt der Zusammenhang dieser 
V orschriften erkennen, daB die Fahrten der Post in keiner 
Hinsicht behindert werden durfen, ihnen vielmehr jede 
mogliche Erleichterung und Hilfe auch von Privaten 
(§ 21 PG) gewahrt werden muB. DaB auch die BehOrden 
zur Unterstutzung des dem Gemeinwohl dienenden Post
verkehrs heizutragen haben, verstand sich ffir den Ge
setzgeher von selhst und hrauchte nicht hesonders gesagt 
zu werden. Wenn § 17 del' p()~t,sogar das Recht gibt, 
Neben- und Feldwege sowie Privatland zu befahren, 
falls die gewohnlichen Postwege nicht oder schwer zu 
passieren sind, so kann daraus der SghluB gezogen wer
den, daB die gewohnlichen Wege ffir die Post aus ver
kehrspolizeiIichen Rucksichten uberhaupt nicht ge
sperrt werden diirfen. 

1m ubrigen sei hervorgehoben, daB etwaige Wege
sperren auf Grund des § 23 der Verordnung nur insoweit 
uberhaupt - auch fur Private - verbindlich,sind, als 
sie aIle oder aIle Fahrzeuge bestimmter Art Wetreffen. 
Eine Sperre nur ffir Fahrzeuge bestimmter Personen ist 
unzuIassig und mit dem Zweck der'Bestimmungen nicht 
vereinbar~ K. Schneider. 

p08tw~rtzeiehen dienen zur Erhebung und Verrech
nung der Gebuhren fur die Befiirderung von Postsen
dungen sowie fUr die Verrichtung andrer postdienstlicher 
Leistungen. 

Man unterscheidet 
a) Freimarken (Briefmarken) und 
b) gestempelte Vordrucke. 
Freimarken sind aus diinnem Papier vorwiegend in 

hochstehendem oder liegendem Rechteck hergestellie, 
aufklebbare Wertzeichen. Gestempelte Vordrucke 
sind Postkarten (s. d.), Postanweisungen (s. d.), Brief
umschllige (s. d.), Kartenbriefe (s. d.), Streifbiinder (s. d.) 
usw. mit aufgedrucktem oder eingepragtem Wertstempel 
oder einer solchen Wertbezeichnung. 

Postwertzeichen werden in Kupferdruck, Steindruck: 
usw. hergesteIlt, meistens aber in Buchdruck. Beim 
Kupferdruck fuhlt sich das Markenbild etwas rauh an,. 
weil die Farbe dick aufliegt. Die Zeichnung·ist von groBer' 
Feinheit, die Linien sind sehr scharf und zeigen be
sonders in den Verzierungen groBe Sauberkeit und 
Genauigkeit. Beim Steindruck erscheint die Marke ruck-· 
seitig vollig glatt. Dagegen treten beim Buchdruck 
in der Regel die Umrisse des Markenbildes auf der Ruck
seite der Marke' mehr oder weniger erhaben herVor. 
Zur besseren Trennung der Marken werden diese gezahnt,. 
ein Verfahren, das zuerst 1852 in England geubt wurde. 
Den Grad der Zahnung bezeichnet man mit der Zahl. 
der Zahne, die auf 2 em des Markenrandes entfallen. 
Zur ErhOhung des Schutzes der Postwertzeichen gegen 
Falschungen bedient man sich der Wasserzeichen (s. d.),. 
die auch bei den ersten im Jahre 1840 in England her
gestellten Marken angewandt wurden, und die bei den 
Reichspostmarken - bei den altdeutschen Marken 
wurden sie z. B. in Bayern, Braunschweig usw. schon. 
verwendet - erst seit,1905 gebrauchlich sind. 

In bezug auf Muster oder Zeichnung lassen sich die 
Postwertzeichen in 4 Hauptgruppen teilen, und zwar 
in solche mit 1. Wertziffer, 2. Landeswappen, 3. Bild
nissen und 4. sinnbildlichen Darstellungen, Landschafts
oder Stadtebildern usw. Die Farbenunterschiede bei 
den Postwertzeichen der einzelnen Lander sind sehr groB.' 
Wegen der Farbenvorschriften fur den Weltpostverkehr 
s. nachstehend. 

Geschichte. Die Geschichte der Postwertzeichen geht bis 16530 
zuriick. Damals erteilte Ludwig XIV. von Frankreich die Erlaubnis 
zur Umgestaltung der Pariser Stadtpost. Ihr Pachter de Valayer 
gab Freimachungszeichen in Form von Papierstreifen aus, die "am 
Brief befestigt oder urn ihn herumgeschlagen, oder in denselben 
hineingesteckt, oder auf Irgendeine Weise angebracht werden, wie' 
man es gerade fur gut flndet, jedoch In der Art, daB der Beamte es
sehen und lelcht wegnehmen kann". Die Papierstreifen hieBen 
"billets de port pay!!", kosteten 1 Sol und trugen die Aufschrift "Port 
pay!! ••• Le ..• jour de ran 1653". Die Tagesangabe muBte der 
Absender ausfiillen. Die Einrichtung bestand nur wenige Jahre. 
Das nachste Freimachungszelchen fiihrte 1683 die Londoner Stadt
post ein. Es war eln dreieckiger Handstempel, der den Briefen auf
gedruckt wurde, die Umschrift "Penny-Post-Paid" trug und in der 
Mitte den Aufangsbuchstaben des AuflieferungsP A enthielt. L = 
Lyme Street war der Stempel des HauptP A. Auch mit Stempel 
versehene Briefbogen konnte man kaufen. 1819/20 verausgabt& 
Sardinien postalisch gestempelte Bogen "Carta postale bollata", 
die je nach der Entfernung 15, 25 und 60 Centesimi kosteten. Sie
dienten zur Frelmachung dienstlicher Briefe und im iibrigen nur zur 
Erhebung einer Abgabe, die fiir jeden n1cht durch die Post be
forderten Brief entrichtet werden muBte. Die Bogeniorro der bis
herigen postalischen Wertzeichen erklart sich daraus, daB schon seit 
Beginn des 17. Jahrhunderts Stempelbogen zur Erhebung der 
Gebiihren fiir Urkunden im Gebrauch waren, und daB es daher nahe
lag, auch die Briefgebiihr in derselben Weise zu erheben. 

Aufklebbare Freimarken, also Postwertzeichen im neuzeitllchen 
Sinne, brachte erst die groBe englische Postreform im Jahre 1840 mit 
der Einfiihrung des "Penny-Porto-Systems" auf Grund der'Vor
schlage Rowland Hills (s. d.). Am 6. 5. 1840 wurden die ersten 
englischen Postwertzeichen zu 1 Penny schwarz und 2 Pence blau 
sowie Briefumschliige mit dem glelchen eingedruckten Wertzeichen 
verausgabt. Gestempelte Briefumschliige - ohne Wertbezeichnung
wurden iibrigens schon selt 1. 11. 1838 bei der Stadtpost in Sidney 
(Neu-Siid-Wales) benutzt. In Deutschland wurden die ersten Post
wertzeichen am 1. 11. 1849 von Bayern eingefiihrt. Dann folgten: 
Sachsen 29. 6. 1850, PreuBen und Schleswig-Holstein 15. 11. 1850, 
Hannover 1. 12. 1850, Baden 1. 6. 1851, Wiirttemberg 15. 10. 1851, 
Oldenburg im Dezember 1851, Thurn und Taxis (d. h. Hohenzollern, 
Hessen usw., Nassau, Frankfurt (Main), Thiiringische Staaten, Lippe
und die PAin den 3 Hansastadten) Bowie Braunschweig 1. 1. 1852, 
Bremen 10. 4. 1855, Mecklenburg-Schwerin 1. 7. 1856, Hamburg 
und Lubeck 1. 1. 1859, Bergedorf 1. 11. 1861 und Mecklenburg
Strelitz 1. 10., 1864. 

Die hannoverschen Postwertzeichen fielen am 1. 10. 1866 weg_ 
Mit tJbergang des Thurn und Taxisschen Postwesens (s.d.) am 1. 7.1867 
auf PreuBen verloren die Thurn und Taxisschen Marken UBW. ihre 
Giiltigkeit. Am 1. 1. 1868 iibernahm der Norddeutsche Bund ffir 
das gesamte Bundesgeblet und den nicht zum Norddeutschen Bunde 
gehBrenden, siidlich vom Main gelegenen Teil des GroBherzogtum& 
Hessen die Verwaltung des Postwesens. Mit dlesem Tage wurden 
die Freimarken, Briefumschliige usw. 1m ganzen Umfange des Nord
deutschen postgebiets auBer Gebrauch gesetzt (GeneralVf des GPA 
des Norddeutschen Bundes vom 21. 12. 1867). Es gab von nun an 
Innerhalb Deutschlands nur noch 4 selbstandlge Postverwaltungen: 
den Norddeutschen Postbezirk, Baden, Bayern und Wtlrttemberg. 
Der Norddeutsche Postbezirk gab vom 1. 1. 1868 ab Postwertzelchen 
zu '/ .. '/" II" 1, 2 und 6 Groschen in den nach der Talerwilhrung 
rechnenden Gebietsteilen, zu 1, 2, 3, 7 und 18_Kreuzern In den nacb 
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der sUddeutschen Guldenwahrung rechnenden Gebietsteilen heraus. 
AuBerdem wurde flir Hamburg eine Stadtpostmarke zu 'I, Schilling 
ausgegeben. Hohere Werte gab es flir den Norddeutschen Postbezirk 
erst 1869 durch die Ausgabe von Marken zu 10 und 30 Groschen. 
Bis dahin wurden die preullischen Marken zu 10 und 30 Silbergroschen 
aufgebraucht, von denen Preuilen bei der ttbernahme in den Nord
deutschen Postbezirk noch groile Bestande hatte. Mit der Grtindung 
des Deutschen Reichs wurde das Reichspostgebiet geschaffen, dem 
nur Bayern und Wtirttemberg nicht angehorten. Die bisherigen 
N orddeutschen Postwertzeichen wurden am 1. 1. 1872 ungtiltig und 
durch die ersten Marken usw. der "Deutschen Reichspost" - Adler
ausgabe, Pragedruck - in den bisherigen Werten des N orddeutschen 
Postbezirks ersetzt. Seitdem haben die Marken der DRP vielfach 
Anderungen erfahren, deren Einzelaufftihrung, zumal von ihnen oft 
nur einzelne Werte betroffen wurden, hier zu weit flihren Wiirde. 
Es sollen deshalb nur die wichtigsten Anderungen angegeben werden: 
1875 wurden die Adlermarken neu gezeichnet und statt der Taler
und Guldenwahrung mit der Markwahrung versehen. 1889 erschienen 
neue Marken in Zifferzeichnung (3 und 5 Pf.) und in Adlerzeichnung 
(10-50 Pf.), diese aber ohne den bisherigen Pragedruck des Adlers. 
Gleichzeitig wurde die bisherige Inschrift "Deutsche Reichspost" 
durch "Reichspost" ersetzt. 1900 kamen wiederum neue Marken 
in vermehrten Werten heraus und zwar die Pfennigwcrte (2-80 Pf.) 
mit dem Brustbild der Germania nnd die hiiheren Werte (1-5 M) 
n verschiedenen Darstellungen (Reichspostgeb!iude, Nord und SUd, 
KaiRer-WiIhelm-Dcnkmal und Reich,flirstengruppe). 1902 erhielten 
diese Marken infolge Einflihrnng der Reichspostmarken in Wtirttem
berg an Stelle der Inschrift, ,Reichspost" (s. Postwertzeichenab
kommen) die Inschrift "Deutsches Reich". Von 1905 an wurden sie 
mit Wasserzeichen (s. d.) hergestellt und blieben dann - von neuen 
Wertstufen und Farbenanderungen sowie unwesentlichen Ab
weichungen in der Zeichnung abgesehcn - bis zu der 1921 erfolgten 
Ausgabe neuer 'Wertzeichen nach Wettbewerbsmustern im Gebrauch. 
2 Werte wurden noch 1922 in Germaniamuster herausgegeben. 
Neben den Germaniamarken hatten noch die 1919 erschienene 
Gedenkausgabe zur Nationalversammlung mit sinnbildlichen Dar
stellungen sowie die 1920 erschienene sog. Abschiedsausgabe von 
Bayern mit dem Aufdruck "Deutsches Reich" - die bayerische Post
verwaltung war am 1. 4. 1920 in die DRP aufgegangen - GUltigkeit. 
Die 'Marken in Wettbewerbsmustern hatten hauptsiichlich Ziffern-, 
Posthorn-, Schnitter- und Bergarbeiterzeichnung. Ihre vermehrten 
Wertstufen bis zu 100000 M im Jahre 1923 lieilen die zunehmende 
Geldentwertung erkennen, die dann ihren starksten Ausdruck in den 
im gleichen Jahre erschienenen sog. "Infiationsmarken" fand. Bei 
dem gewaltigen, schnell fortschreitenden W iihrungsverfall war es 
oft nicht miiglich, aile P Anst ausreichend mit Postwertzeichen zu 
versorgen. Die Reichsdruckerei, der bisher die Herstellung der Wert
zeichen aussehlieillich oblag, vermochte den Anforderungen nicht 
mehr zu genUgen, so dail Privatdruckereien im Reich mit heran
gezogen werden muilten. RUckblickend lassen sich die Inflations
marken nach ihrer Art in 3 groile Gruppen teilen. Die Gruppe 1 
enthaIt. Marken in den vorerwilhnten Wettbewerbsmustern mit 
schwarzem Aufdmck der neuen Werte. Sic gehen von 5 Tausend 
bis 2 Millionen M. Die Gruppe 2 besteht aus Marken im sog. Ein
heitsmuster (Posthiirner in den Ecken sowie mit einem durch strahlen
fiirmige Schlangenlinien ausgefUlIten Innenkreis) in den Werten von 
500 Tausend bis 50 Milliarden M. Die Gruppe 3 enthiilt wieder Auf
druckmarken zu 5 und 10 Milliarden mit schwarzem Aufdruck auf 
Millionenwerten der Marken in EinheitEmuster. Yom 26. 11. bis 
30. 11. 1923 wurden die Inflationsmarken zum 4fachen Nennwert 
verkauft. Am 1. 12. 1923 wurden die Postgebiihren auf wertbestandige 
Grundlage (Rentcnmark) gestellt und gleichzeitig wertbestandige 
Freimarken ausgegeben, bei denen die aufgedruckte Zahl den Wert 
in Rentenpfennig darstellte. Bald darauf (Milrz 1924) wurde mit 
der Herausgabe von Marken in neuer Zeichnung (Reichsadler, Land
Bchafts-, Stadtebilder usw.) begonnen. 

Bei den Postwertzeichen des allgemeinen Verkehrs sind die Post
verwaltungen der einzelnen Lander an die Bestimmungen des 
WPVertr gebunden. Zunachst mUssen die Marken die Bezeichnung 
des Ausgabelandes, miiglichst in lateinischcn Buchstaben und auiler
dem die Angabe des Wertes in arabischen Ziffern enthalten. Bei 
Wohltiitigkeitsmarken (s. d.), flir die unabh!ingig yom Freimachungs
wert ein Zuschlag zu zahlen ist, mull der J!'reimachungswert klar 
erkennbar sein. Auch flir die Farbe der Marken bestehen Vorschriften. 
Bei den vielen Farbenunterschieden, in denen die Postwertzeichen 
hergestellt wurden, regte schon Preuilen zur leichteren PrUfung der 
Freimachung der Sendungen durch Schreiben des GPA yom 9. 3.1861 
bei den Mitgliedern des Deutsch-Osterreichischen Postvereins (s. d.) 
an, flir die Postwertzeichen zu 1, 2 und 3 Silbergroschen oder die 
diesen Wertbetragen entsprechenden Marken gleiche Farben ein
zuflihren, und zwar flir 1 Silbergrosehen rot, flir 2 Silbergroschen 
blau und fUr 3 Silbergroschen dunkelbraun .. Dem Vorschlage stimmten 
fast samtliehe Postverwaltungen des Deutsch- Osterreichischen Post
vereins zu_ In die WPVertr war diese ttbereinkunft zunaehst nicht 
Ubergegangen, obwohl schon auf dem Postkongreil in Bern (1874) 
WUnsche in dieser Riehtung vorgebracht wurden. Auf allen folgenden 
Postkongressen (s. d.) wurde die Frage wieder erortert, bis endlich 
der Postkongrell in Rom (1906) die Anwendung der Farben Dunkel
blau, Rot und GrUn fUr die den Gegenwerten von 25, 10 und 5 Cents 
entsprechenden Wertzeichen zur Vorschrift machte. Der WPVertr 
von Stockholm yom 28. 8. 1924 (VO Art. 5) enth!ilt die Bestimmung, 
dail die Postwertzeichen, die die Grundgebiihren des Vereins oder 
ihren Gegenwert in der Wiihrung eines jeden Landes darstellen, in 
folgenden Farben hergestellt werden mUssen: die Freimarke im Werte 
der Gebtihr fUr den einfaehen Brief dunkelblau, fiir die Postkarte 
rot, fUr die 1. Gewichtstufe der anderen Sendungen grUn. Die durch 
die VO zum WPVertr vorgeschriebenen Farben sind yon den Post
verwaltungm nicht immer angewanct wordep. 

Wegen der Luftpost-, Gelegenheits-, Wohltiitigkeits- und Dienst
postwertzeichen, der Wertzeichen fUr die frUheren deutschen Kolonien 
(Kolonialwertzeichen), flir die im Weltkrieg besetzt gewesenen 
feindlichen Gebiete, der Abstimmungspostwertzeichen sowie der 
Postkarten, Bildpostkarten, Kartenbriefe, Postanweisungen, Brief
umschlage, Streifbiinder usw. s. d. 

II. Recht. Wie die Briefmarke rechtlich zu beurteilen 
ist, ist bestritten. Nach Kohler (s. Schriftwesen) ist 
sie Werttrager, Zahlungsmittel, das nur Zahlungskraft 
gegeniiber der Post hat und auch hier nur in bezug auf 
den Postverkehr. Zahlungseigenschaft erhalten die 
Marken durch ihre Verausgabung. Ein Recht auf Be
fiirderung von Sendungen wird durch den Kauf von 
Postwertzeichen nicht erworben. Postwertzeichen auf 
Paketkarten und Postanweisungen gehen bei der Ein
lieferung in das Eigentum der Post iiber. Freimarken
stempel, die aus gestempelten Vordrucken, Umschlagen 
usw. ausgeschnitten sind, diirfen in Deutschland nicht 
zum Freimachen benutzt werden. Ausnahmsweise sind 
derartige Freimarkenstempel in der Zeit vom 1. 10. 1922 
bis 30. 9. 1923 in Deutschland zugelassen gewesen. Ver
schiedene fremde Postverwaltungen, Z. B. die englische 
und danische, sehen die aus gestempelten Vordrucken 
ausgeschnittenen Freimarkenstempel als giiltig an_ Dem
zufolge diirfen die deutschen P Anst derartige Frei
markenstempel auf Briefsendungen vom Auslande nicht 
beanstanden, wenn die Wertzeichen nicht schon im 
Aufgabeland als ungiiltig bezeichnet worden sind. 

Freimarken werden durch Stempel (s. d.) entwertet, 
deren Form und Inschrift die Post bestimmt_ 

Die Post ist nicht verpflichtet, giiltige Postwcrtzeichen 
bar einzulosen oder umzutauschen. Naheres S. Umtausch 
von Postwertzeichen. 

Postwertzeichen mit eingelochten Buchstaben als 
EigentumsbezEichnung sind zugelassen, wenn die Wert
zeichen als echt und ungebraucht sicher zu erkennen sind_ 

Wegen des strafgesetzlichen Schutzes der Postwert
zeichen S. Postwertzeichen, strafrechtlicher Schutz. 

III. Wirtschaft. Die groBe wirtschaftliche Bedeu
tung der Freimarken kennzeichnet ihr schneller Sieges
lauf durch die Welt. Vor der Einfiihrung der Postwert
zeichen galt als Regel, daB die Freigebiihr fiir die Post
sendungen nicht der Absender, sondern bei der Zustellung 
der Empfanger entrichtete. Bei der ausnahmsweisen 
Vorausbezahlung der Freigebiihr durch den Absender· 
muBte diese von der AufgabePAnst entweder den Sen
dungen bar beigefiigt oder im Wege der Abrechnung 
vergiitet werden, denn die Verrechnung geschah aus
schlieDlich bei der BestimmungsP Anst. Ein derartiges 
Verfahren ware heute garnicht mehr moglich. Die Post
wertzeichen haben also den Postverkehr vereinfacht, 
erleichtert und verbilligt und dadurch die Volker nicht 
nur kulturell, sondern auch wirtschaftlich naher geriickt. 
In groDen Wirtschaftsbetrieben werden sie allerdings 
schon wieder durch Freistempler (s. Barfreimachungs
maschinen) verdrangt. 

IV. BetTie b. Postwertzeichen werden von den PAnst 
den Posthilfstellen (s. d.) und amtlichen Verkaufstellen 
(s. d.) und in kleinen Mengen auch von den Landzustellern 
verkauft. Die Landzusteller nehmen auch Bestellungen 
auf Wertzeichen an. Die Freimarken werden zum Nenn
wert verkauft. Fiir Freimarken in RoUen (s. RoUen
marken) und fiir gestempelte Postkarten (s. d.) kann 
zur Deckung der besonderen HersteUungskosten ein 
Zuschlag erhoben werden. Bahnposten (s. d.) auf Haupt
bahnen fiihren keine Postwertzeichen, auf Neben- und 
Kleinbahnen nur bei unabweisbarem Bediirfnis. Wegen 
des Verkaufs von Postwertzeichen fiir Sammler S. Ver
sandstelle fiir Sammlermarken. 

Schriftwesen. Suppantschitsch, Briefmarkenkunde. Verlag. 
J. J. Weber, Leipzig 1905; Haas, Briefmarkenkunde. Verlag Gebr. 
Senf, Leipzig 1905; Senf, Briefmarkenkatalog. Verlag Gebr. Senf, 
Leipzig 1925; Archiv flir bUrgerliches Recht 1892 S. 316ff. (Kohler. 
Die Briefmarkeim Recht); Archiv 1879 S. 132ff., 553ff.,1890 S. 257ff., 
1884 S.716ff., 1901 S.315ff., 350ff., 1906 S.753, 1907 S.385ff.. 
1908 S.265ff., 1911 S. 625ff., 1912 S. 601ff., 1913 S. 554 ff., 1914, 
S.348ff., 1915 S.370ff., 1924 S. 100ft. Jacobs. 
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Postwertzeiehenabkommen Wiirttembergs mit der RPV, 
abgedruckt im Amtsblatt des RP A von 1902 S. 55, wurde 
1901 abgeschlossen. Danach wurden die bisherigen ver· 
schiedenartigen Postwertzeichen fUr den allgemeinen 
Verkehr in beiden Postgebieten am 1. 4. 1902 durch 
einheitliche Postwertzeichen mit dem Vordruck "Deut· 
sches Reich" ersetzt. Die besonderen Wertzeichen 
Wurttembergs fUr den amtlichen und den Bezirksverkehr 
wurden fUr wtirttembergische Rechnung beibehalten. 
Der Anteil Wurttembergs an der Einnahme aus ein· 
heitlichen Postwertzeichen sollte so ermitteltwerden, 
daB die wUrttembergische Einnahme aus Wertzeichen 
fUr den allgemeinen Verkehr im Rechnungsjahr 1899 
zugrunde gelegt und von Jahr zu Jahr der Vomhundert· 
satz zugeschlagen werden sollte, um den die wurttem· 
bergischen Einnahmen aus diesen Wertzeichen in den 
drei Rechnungsjahren vor 1899 durchschnittlich ge· 
stiegen waren. Jedoch konnte Wurttemberg in den 
ersten ftinf Jahren auch verlangen, daB sein Anteil aus 
der einheitlichen Postwertzeicheneinnahme statt dessen 
nach dem Verhaltnis der Einnahme der wurttembergi. 
schen Postverwaltung aus ihren Wertzeichen zu der 
Gesamteinnahme der beiden Postverwaltungen im Jahre 
1899 bestimmt wtirde. Nach Ablauf der fUnf Jahre 
sollte sich Wurttemberg daruber entscheiden, welche 
Berechnungsart fur die Zukunft dauernd gelten sollte. 
Die e!,Sterwahnte Berechnungsart wurde gewahlt. Mit 
dem Ubergange der wtirttembergischen Verwaltung an 
das Reich (1. 4. 1920) ist das Abkommen erloschen. 

Schriftwesen. Meyer·Herzog S.328. 

Postwertzeiehen-Automaten s. Postwertzeichengeber 

Postwertzeiehen fUr die im Weltkrieg besetzt gewesenen 
feindliehen Gebiete. 

Zur Aufrechterhaltung des Postverkehrs in den feindlichen 
Gebieten, die wiihrend des Weltkrieges unter deutscher Verwaltung 
standen (s. Post in den im Weltkrieg von deutschen Truppen besetzten 
Gebieten) wurden besondere Postwertzeichen ausgegeben. Es 
wurden dazu - von Ausnahmen mit geringer ortlicher Bedeutung 
abgesehen - Wertzeichen der DRP benutzt, die einen kennzeich· 
nenden Aufdruck (Wahrung, Landesnamen usw.) erhielten. Die 
Ausgaben erstreckten sich auf: die deutsche Post in Belgien (fiir das 
Gebiet des Generalgouvernements) (Aufdruck Belgien, Franken
wahrung), das Etappengebiet im Westen (Aufdruck nur Franken
wahrung), die deutsche Post in Rumanien (Aufdruck MViR, spater 
Rumanien, rumanische Wahrung), das Gebiet der 9. Armee (Auf· 
druck: Giiltig 9. Armee), die deutsche Post in RuBland (Aufdruck: 
Russ. Polen, ab 1916 Gen.·Gouv. Warschau), das Etappengebiet 
des Oberbefehlshabers Ost (Aufdruck: ObOst). 

Postwertzeiehen, strafreehtlieher Sehutz, geschaffen 
zum Vorteile der Staatskasse. Durch besondere Straf· 
bestimmungen des RStGB ist unter Strafe gestellt 

1. der vorsatzliche Gebrauch von falschen oder ge· 
fitlschten Postwertzeichen, 

2. die Anfertigung unechter Postwertzeichen in der 
Absicht, sie als echt zu verwenden, 

3. die Verfiilschung echter Postwertzeichen in der 
Absicht, sie zu einem hoheren Werte zu verwenden, 

4. das vorsatzliche Wiederverwenden, VerauBern oder 
Feilhalten schon einmal verwandter Postwertzeichen 
nach ganzlicher oder teilweiser Entfernung des Ent· 
wertungszeichens, 

5. das unbefugte Anfertigen oder Verabfolgen von 
Platten usw. zur Herstellung von Postwertzeichen sowie 
das unbefugte Anfertigen oder Verabfolgen von Ab· 
drticken dieser Platten usw. 

Es wird bestraft 
a) aus § 275 RStGB mit Gefangnis nicht unter 3 Monaten, wer 
1. wissentlich von falschen oder gefalschten Postfreimarken oder 

gestempelten BriefumschH1gen Gebrauch macht, 
2. unechte Postfreimarken oder gestempelte Briefumschlage in 

der Absicht anfertigt, sie als echt zu verwenden, oder 
3. echte Postfreimarken oder gestempelte BriefumschH,ge in der 

Absicht verfalscht, sie zu einem hoheru Werte zu verwenden; 
b) aus § 276 RStGB Abs.2 mit Geldstrafe, 
wer wissentlich schon einmal verwendete Postwertzeichen nach 

ganzlicher oder teilweiser Entfernung des Entwertungszeichens zur 
Freimachung benutzt; 

c) aus § 360 R8tGB Zifi. 4 u. 5 mit Geldstrafe bis zu einhundert· 
undfiinfzig Reichsmark oder mit Haft, 

, .4. wer ohne schriftlichen Auf trag einer Behorde Stempel, Siegel, 
Shche, Platten oder andere Formen, welche zur Anfertigung von 
Postwertzeichen dienen konnen, anfertigt oder an einen anderen als 
die BehOrde verabfolgt; 

5. wer ohne schriftlichen Auf trag einer Behorde den Abdruck 
der in Nr. 4 genannten Stempel, Siegel, Stiche, Platten oder Formen 
zu den daselbst bezeichneten offentlichen Papieren unternimmt, 
oder Abdriicke an einen anderen als die BehOrde verabfolgt. 

In den FiHlen der Nummern 4 und 5 kann neben der Geldstrafe 
oder der Haft auf Einziehung der Stempel, Siegel, Stiche, Platten 
oder anderen Formen, der Abdriicke oder Abbildungen erkannt 
werden, ohne Unterschied, ob sie dem Verurteilten gehoren oder 
nicht. 

d) aus § 364 RStGB Abs. 2 mit Geldstrafe bis zu einhundertund· 
fiinfzig Reichsmark, 

wer wissentlich schon einmal verwendete Postwertzeichen nach 
ganzlicher oder teilweiser Entfernnng des Entwertungszeichens 
verauBert oder feilhiUt. 

Der Begriff Postfreimarken oder gestempelte Brief· 
umschliige im § 275 RStGB ist gleichbedeutend mit dem 
der Postwertzeicben (s. d.), mithin umfassen Postfrei· 
marken auch die mit eingedruckten Marken versehenen 
Postkarten und Postanweisungen, und zu gestempelten 
Briefumschlagen gebOren gestempelte Streifbander. 
Ferner erstreckt sich der strafrechtliche Schutz der 
§§ 275, 276 Abs. 2, 360 Ziff. 4 und 5 RStGB auch auf 
Stempelabdrucke, die auf Postsendungen zur Frei· 
machung angebracht werden (Art. 3 des Gesetzes uber 
die Weltpostvereinsvertrage und den strafrechtlichen 
Schutz von Freistempelabdrucken yom 23.11. 1921, 
RGBl S.1375). Endlich fallen unter die Strafvorschriften 
auch auslandische Postwertzeichen und Freistempel. 
abdrucke sowie die Platten, Formen usw. zur Her· 
stellung der auslandischen Freistempelabdrucke (RGSt 
Bd. 6, S. 388, 390; Bd. 38, S. 264; Niggl, Anm. 23, S. 34; 
Nawiasky S. 243). Dies folgt auch daraus, daB Deutsch· 
land gleich allen andern dem WPV angeschlossenen 
Landern die volkerrechtliche Verpflichtung ubernommen 
hat, sowohl den Nachdruck und den betrngerischen Ge· 
brauch von Antwortscheinen als auch die betrugerische 
Verwendung falscher oder schon gebrauchter Postwert· 
zeichen und Freistempel zur Freimachung von Post· 
sendungen unter Strafe zu stellen, sowie ferner alle be· 
trtigerischen Handlungen zum Zwecke der Herstellung, 
des Verkaufs, des Vertriebs oder der Verbreitung von 
gefalschten oder nachgemachten postdienstlichen Marken 
und Wertzeichen zu verbieten und zu verhindern 
(WPVertr von Stockholm v. 28. 8. 1924, Art. 79, RGBI II 
S. 517). Zweifelhaft kann sein, ob die Strafvorschriften 
zum Schutze der Postwertzeichen auf Antwortscheine 
(s. d.) Anwendung finden konnen. Indessen werden betru· 
gerische Handlungen mit Antwortscheinen in der Regel 
als Urkundenfal'lchung oder als Betrug bestraft werden 
konnen, so daB die in Deutschland bestehenden straf· 
gesetzlichen Vorschriften zum Schutze der zwischen· 
staatlichen Antwortscheine ausreichen. 

Unter den Schutz des § 275 RStGB Ziff. 1 fallen nicht 
echte, auBer Kurs gesetzte Briefmarken, wie uberhaupt 
Marken, die nur als Waren z. B. im Briefmarkenhandel 
zu Sammelzwecken verkauft werden. Ebenso schlieBt 
§ 275 Ziff. 2 die Falle aus, in denen unechte Wertzeichen 
.hergestellt werden, um sie als unechte an Sammler zu 
verkaufen. 

Als schon einmal verwendet im Sinne des § 276 Abs. 2 
RStGB ist ein Postwertzeichen anzusehen, wenn es 
ordnungsmaBig entwertet ist, also auch dann, wenn die 
durch das Postwertzeichen freigemachte Postsendung 
nach der Abstempelung der Marke vor Absendung der 
Sendung zuruckgenommen wird. Zur Strafbarkeit aus § 276 
Abs. 2 ist nicht erforderlich, daB der Tater das Ent· 
wertungszeichen selbst entfernt hat, es genugt, daB er 
von der Beseitigung weiB. Eine strafbare Entfernung 
kann auch dann vorliegen, wenn der erste Postaufgabe. 
stempel durch eine zweite Stempelung unkenntlich ge· 
macht wird. Zu den nach § 360 Ziff. 5 RStGB straf· 
baren Abdrucken gehoren auch Nachbildungen von 
Postwertzeichen in Preislisten usw. uber Briefmarken 
sowie auf Scherzpostkarten. Zu einer Bestrafung ans 
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§ 364 RStGB ist ebenfalls nicht erforderlich, daE die 
Entfernung der Entwertungszeichen durch den Tater 
vorgenommen ist. Von der Strafe wegen wissentlicher 
Wiederverwendung eines Postwertzeichens und Frei
stempelabdrucks aus § 276 Abs. 2 RStGB ist zu unter
scheiden die Strafe wegen Hinterziehung der Post
gebiihren aus § 27 Ziff. 3 PG. Wegen dieser Strafe 
s. Gebiihrenhinterziehung. 

Postaufgabestempel sind als beweiserhebliche Privat· 
urkundcn im Siune des § 267 RStGB anzuschen, wenn 
sie sich auf einer Postsendung befinden und fUr den 
Nachweis iiber Bestand und Inhalt des Postbeforderungs
vertrags Bedeutung haben. Sind daher die Tatbestande 
der rechtswidrigen Herstellung eines falschen urkund
lichen Beweismittels und Gebrauchmachens von ihnen 
zum Zweck der Tauschung vorhanden, so liegt ein nach 
§ 267 RStGB strafbares Vergehen vor. Die Urkunden
eigenschaft des Poststempels ist zu verneincn, wenn ur· 
spriinglich auf Postsendungen abgestempelte Brief
marken von diesen abgelost sind, oder wenn die Ab
stempelung der Marken nicht auf einer Postsendung, 
sondern auf einem unbeschriebenen Briefumschlag "aus 
Gefiilligkeit" erfolgt. Es handelt sich dann lediglich um 
eine mit einem Entwertungszcichen versehene Marke, 
aber nicht urn eine Urkunde (RGSt Bd. 58 S. 136). 

Geschichte. Mit der Einfiihrung von Marken zum Freimachen 
derBriefe inPreuBen vom 15.11.1850 ab entstand die Notwendigkeit, 
einen strafrechtlichen Schutz gegen die Verwendung unechter Frei
marken zu schaffen. Durch das Strafgesetzbuch fiir die Preullischen 
Staaten v. 14. 4. 1851, § 253 (PreuBische Gesetzsammlung S. 101) 
wurde mit Gefangnis nicht unter drei Monaten sowie mit zeitiger 
Untersagung der Ausiibung der biirgerlichen Ehrenrechte bedroht, 
wer unechte Postfreimarken oder gestempelte Briefkuverts an
fertigt oder echte Postfreimarken oder gestempelte Briefkuverts 
verfalscht oder wissentlich von falschen oder verfalschten Post
freimarken oder gestempelten Briefku verts Gebrauch macht. 
Diese Strafbestimmung wurde in das Strafgesetzbuch fiir den Nord
deutschen Bund vom 31. 5. 1870 (Bundes-Gesetzblatt S. 197) als 
~ 275 iibernommen und erhielt dabei eine Fassung, die im wesent
lichen dem Paragraphen 275 des jetzt geltendeu Strafgesetzbuchs 
entspricht. Das erste Strafgesetzbuch fiir das Deutsche Reich vom 
15. 5. 1871 (RGB! s. 127) enthielt ebenfalls nur diese Straf
bestimmung im § 275. Erst das Gesetz, betr. die AMuderung von 
Bestimmungen des StGB, vom 13. 5. 1891 (RGB! s. 107) dehnte die 
Strafbestimmungen der §§ 276, 360 Ziffer 4 und 5 und 364, die zum 
Schutze von Stempelpapier, Stempelmarken usw. und zum Schutze 
der Stempel und Platten zur Aufertigung von Metall- und Papier
geld, von Stempelpapier usw. bestanden, auf Postwertzeichen aus. 
Aus der Tatsache, daB die Strafbestimmung des § 275 vierzig Jahre 
vor den Strafbestimmungen der §§ 276, 360 Ziffer 4 u. 5, 364 geschaffen 
ist, erkliirt sich die abweichende Bezeichnung der Postwertzeichen als 
Postfreimarken und gestempelte BriefumschHtge im § 275. Die Straf
bestimmungen der §§ 275, 276 Abs. 2 und 360 Ziffer 4 und 5 sind 
dUTCh Art. 3 des Gesetzes iiber die Weltpostvereinsvertrage und den 
strafrechtlichen Schutz von Freistempelabdriicken vom 23. 11. 1921 
auf Postfreistempelabdriicke ausgedehnt worden (RGB! S. 1375). 

Fiir den zwischenstaatlichen Postverkehr iibernahmen die Welt
postvereinslander durch Art. 18 des Wiener WPVertr vom 4. 7 1891 
(RGBI 1,U2 S. 503) die gegenseitige Verpflichtung, die notwendigen 
MaBregeln zu ergreifen oder fUr die Gesetzgebung vorzu8chlagen, 
urn die betriigerische Verwendung von gefalschten oder schon ge
brauchten Postwertzeichen zur Freimachung von Postsendungen 
unter Strafe zu stellen, und urn aile betriigerischen Handlungen mit 
unechten oder verfiilschten Postwertzeichen zu verhlndern. Durch 
den WPVertr von Madrid vom 30.11.1920, Art. 20, wurde diese 
Vertragsbestimmung auf Postfreistempel und durch den WPVertr 
von Stockholm vom 28. 8. 1924, Art. 79, auf Antwortscheine aus
gedehnt (RGBI 1925 II 8.517). Das von den Vereinslandern bei 
Festst.ellung des Gebrauchs falscher oder verfalschter Postwertzeichen 
und Freistempelabdriicke im zwischenstaatlichen Postverkehr zu be
{}bachtende Verfahren ist in der VO zum WPVertr besonders ge
regelt und zwar in der VO zum Stockholmer Vertrag im Art. 45. 

S c hrift w e sen. Ebermayer, Reichs-Strafgesetzbuch. Ver-
€inigung wissenschaftlicher Verleger (Walter. de Gruyter & Co.), 
Berlin und Leipzig 1920. S.766ff., 960, 962/963, 1001; Nawiasky, 
Deutsches und osterreichisches Postrecht. Der Sachverkehr. K. u. k. 
Manzsche Hofbuchhandlung, Wien 1909. S. 240ff.; Niggl S. 34; 
Niggl, Deutsches Post- und Telegraphenstrafrecht. (Bd. 12 der 
Sammlung, Post und Telegraphie in Wissenschaft und Praxis). 
2. Auf!. R. v. Decker's Verlag (G. Schenck), Berlin ]923. S. 38ff. 

K. Schneider_ 

Postwertzeiehengeber (Postwertzeichenautomaten) 
-Bollen die Postschalter beim Kleinverkauf von Post
wertzeichen und Postkarten unterstiitzen und den Ver
kehr an den Postschaltern erleichtern und beschleunigen. 
~ie sind bei der DRP in der Regel vor den Postgebauden, 
in den Schaltervorraumen, auf BahnhOfen, verkehrs-

Handworterbuch des Postwesens. 

reichen Platzen uSW. aufgestellt und auch im Ausland, 
Z. B. Argentinien, Belgien, Kanada, England, Frankreich, 
Holland, den Vereinigten Staaten von Amerika, im 
Gebrauch. 

Der erste Wertzeichengeber der DRP zum Verkaufe 
von Freimarken zu 5 und 10 Pf. wurde Ende 1901 in 
Berlin beim PA 66 (MauerstraEe 69-75) aufgestellt. 
In den Jahren 1901 bis 1907 wurden eingehende Ver
suche mit verschiedenen Bauarten vorgenommen. So 
ging man 1906 dazu iiber, Wertzeichengeber auEer zur 
Abgabe von Freimarken auch zur Hergabe von Post· 
karten zu 5 Pf. und zwar auch auEerhalb BerIins auf· 
zustellen. Das Verdienst, einwandfreie Wertzeichengeber 
gebaut zu haben, gebiihrt in erster Linie dem Ingenieur 
Abel. Die Geber selbst wurden zum groEten Teil von 
der Deutschen Post- und Eisenbahn-Verkehrswesen A.-G. 
in Staaken bei Berlin und von der Maschinenfabrik 
Sielaff A.-G. in Neukolln hergestellt. Die Geber, die sich 
bei den Postbenutzern groEer Beliebtheit erfreuten und 
den Schalterverkehr wesentlich entlasteten, muEten in 
der Nachkriegszeit wegen der haufigen Postgebiihren
erhOhungen und wegen Verschwinden des friiheren Hart
geldes allmahlich aus dem Betriebe gezogen werden. Erst 
Ende 1924 konnten wieder Geber neu aufgestellt werden. 
Es waren zunachst Sielaff-Geber mit Handbetrieb, die 
auf einen Tisch (Schalterbrett) gestellt oder an der Wand 
aufgehangt werden und die eine Freimarke zu 10 Pf. oder 
zwei Postkarten zu 5 Pf. ausgeben. Die Wiedereinfiih
rung der alten Geber mit elektrischem Antrieb, die auf· 
gearbeitet werden, in weiterem Umfange ist im Gange. 

Schriftwesen. Archlv 1910 S.121ff. Goldberg. 

Postwertzeichenversteigerungeu veranstaltet das RPM 
nach Bedarf. Es werden gebrauchte und ungebrauchte 
auEer Umlauf gesetzte deutsche Postwertzeichen (s. d.) 
sowie gebrauchte Freimarken des Auslandes versteigert. 
Die gebrauchten Freimarken sind aus Paketkarten aus· 
geschnitten und meistens nicht abgelost. Eine Gewahr 
fiir fehlerlose Beschaffenheit im Sinne der Briefmarken. 
kunde wird nicht iibernommen. Die zu versteigernden 
Wertzeichen sind in Lose eingeteilt. Jedes Los wird 
einzeln versteigert. Zuschlag erhalt der Meistbietende; 
die DRP behalt sich aber das Recht vor, den Zuschlag 
auf ein Los nicht zu erteilen, wenn durch das Hochst
gebot ein angemessener Erlos nicht erzielt wird. Zur 
Zuschlagsumme wird ein Aufgeld erhoben. Der Kauf
betrag ist sofort zu zahlen. In Ausnahmefiillen kann 
eine kurze Zahlungsfrist zugestanden werden. Die Wert. 
zeichen werden nach Bezahlung der Schuld ausgehar1digt. 
Einspriiche gegen Stiickzahl und Beschaffenheit sind 
bei der Empfangnahme zu erheben. Auf Wunsch werden 
die Wertzeichen auf Kosten und Gefahr des Kaufers 
durch die Post zugesandt. 

Schriftliche Steigerungsauftrage werden gebiihrenfrei 
ausgefiihrt. Sie sind vor Beginn der Versteigerung an 
die "Postamtliche Verwertungsstelle fiir Sammlermarken 
in Berlin W 66 RPM" zu richten. Der Steigerungsauf
trag muE die Nummer der Losreihe, die. Zahl der von 
dieser Reihe gewiinschten Lose und ein Hochstgebot 
fiir jedes Los enthalten. Nach der Versteigerung werden 
die Auftraggeber von dem Erfolg ihres Gebots ver
standigt. Kaufbetrage sind 3 Tage nach Empfang des 
Benachrichtigungsschreibens zu begleichen. 

Postweseu, rechtliche Natur. "Der staatliche Betrieb 
der Post enthalt an und fiir sich keine Betatigung eines 
Hoheitsrechts, d. h. einer Herrschaft iiber Land und 
Leute" (Laband a. a. 0.). Es gibt Staaten, in denen 
gewisse Zweige der Geschaftstatigkeit, die in Deutsch
land die Post ausiibt, von der Post losgelost sind und 
von dem privaten Gewerbe betrieben werden. Es ware 
also theoretisch durchaus moglich, den gesamten Betrieb 
der Post nach rein privatwirtschaftlichen Gesichtspunk
ten einzurichten und zu betreiben. Ein Staat ohne 
Staatspost ist durchaus denkbar, der Staat gabe durch 
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Nichtausiibung der Post kein begriffsmaBig zum Staat 
gehoriges Hoheitsrecht auf. 

Was aber im einzelnen zu den Staatshoheitsrechten 
gehOrt, bestimmt sich nach dem Staatsrecht des betref
fenden Staates. Wenn der Staat sich nicht damit be
gniigt, im freien Wettbewerb mit andern Unternehmun
gen die Post zu betreiben, sondern auf seine Angehorigen 
einen Zwang ausiibt, seine Posteinrichtungen zu be
nutzen oder wenigstens keine andern zu benutzen, so 
stellt er den StaatsangehOrigen nicht bloB seine Ein
richtungen zur Verfiigung, sondern er betatigt seine 
Staatsgewalt (Staatshoheit). Die auf das Gemeinwohl 
zu nehmenden Riicksichten schlie Ben die bloBe Betonung 
des fiskalischen Standpunkts aus. Die Post nahert sich 
so nicht dem Gewerbebetriebe, sondern der Staats
hoheitsverwaltung. Nach deutschem Staats- und Ver
waltungsrecht ist die DRP eine Hoheitsverwaltung. 
Dies ergibt sich einmal aus der geschichtlichen Ent
wicklung, sodann aus den geltenden gesetzlichen Be
stimmungen. 

Die Post ist im Gegensatze zur Eisenbahn urspriinglich 
allein fiir Staatsangelegenheiten geschaffen worden. Sie 
hatte damit rein Offentlich-rechtliche Eigenschaft. Daran 
hat sich nichts geandert, als spater der einzelne sie be
nutzen konnte und ahnliche Einrichtungen von Privat
personen geschaffen wurden. Schon die von den Reichs
stadten im Mittelalter eingerichtete Post war kein privat
wirtschaftliches Gewerbe, ebensowenig das 1615 yom 
Kaiser zu Lehen gegebene Generalpostmeisteramt. Das 
Allgemeine Landrecht fiir die preuBischen Staaten 
Teil II Titel15 behandelt die Post neben Land- und 
HeerstraBen, Stromen, Hafen, Meeresufern und Zoll
gerechtigkeit im 4. Abschnitt "Vom Postregal". §§ 141 
bis 228 beruhen auf der rein hoheitsrechtlichen Auf
fassung des Postwesens. An die Stelle dieser Vorschriften 
trat das preuBische Gesetz iiber das Postwesen yom 5. 6. 
1852. Unwesentliche, die hier behandelte Frage nicht 
beriihrende Abanderungen enthalt das Gesetz yom 
21. 5. 1860 (Novelle zum PG von 1852). Die preuBischen 
Bestimmungen gingen in das Gesetz iiber das Postwesen 
des Norddeutschen Bundes yom 2. 11. 1867 und von 
da in das PG iiber. Diese Auffassung findet ihre Bestati
gung im Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuch yom 
5. 6. 1869 (Gesetzblatt des Norddeutschen Bundes S. 404 
Art. 421 Abs.2 und Art. 449). § 452 des neuen HGB 
yom 10. 5. 1897 (RGBl S. 219) bestimmt ausdriicklich, 
daB die Post nicht als Kaufmann im Sinne des HGB 
gelte. Die Post ist kein Gewerbebetrieb. Die Gewerbe
ordnung, insbesondere die Bestimmungen des Art. VII 
(Arbeiterschutzvorschriften) sind auf die Post nicht 
anwendbar. Die Post ist auch kein Betrieb mit wirt
schaftlichen Zwecken im Sinne des § 66 Ziffer 1 und 
§ 71 Abs. 1 des Betriebsrategesetzes yom 4.2. 1920 
(RGB! S. 147). 

Die Rechtsgrundlagen des Postwesens beruhen auf 
offentlichem Rechte. Die Post als Einrichtung des 
Staates ist eine Betatigung der Staatsgewalt (Hoheits
recht), soweit ihre Verwaltung, ihre Leitung und Beauf
sichtigung in Betracht kommt (RGZ Bd.70 S.396). 
Das Post- und Telegraphenwesen mit dem Femsprech
wesen ist ausschlieBlich Sache des Reichs (Art. 88 der 
Reichsverfassung). Seine weitere Regelung findet das 
Postwesen im PG und in der PO. Grundsatzlich - mit 
alleiniger Ausnahme der unten noch naher zu besprechen- . 
den PostbefOrderungsvertrage - gehort das gesamte 
Postrecht dem offentlichen Rechte an (Postzwang, Kon
trahlerungszwang und Beforderungspflicht, Postgeheim
nis, besondere V orrechte der Post, Strafbestimmungen 
und Strafverfahren). Die Anwendung aller dieser Rechts
satze betrifft nicht Rechtsverhaltnisse des Privatrechts, 
ordnet nicht Rechtsverhaltnisse, in denen die einzelnen 
sich als einzelne (nicht als Glieder dem offentlichen 
Gemeinwesen) gegeniiberstehen, sondem bestimmt Herr
schaftsrechte und Pflichten, die der Gesamtheit als 

solcher zustehen oder obliegen. So betatigt die Post 
als dem Gemeinwohl dienende offentliche Verkehrs
anstalt ein staatliches Hoheits- (Herrschafts-) recht. 
W egen Einze~~chweise und des Schriftwesens vgl. die 
erschOpfende Ubersicht Neugebauers im Archlv 1921 
S. 476ff. 

Aus der Natur der Postverwaltung als Hoheitsverwal
tung folgt ihre Gleichstellung mit andem Hoheitsver
waltungen. Hoheit bedeutet hOchste Gewalt, die keine 
andre iiber sich duldet. Daraus ergibt sich, daB ein Ein
griff (z. B. dex: Polizei) in den Postbetrieb unzulassig ist. 
soweit er mit der Posthoheit, d. h. mit der eignen Ver
waltung, Leitung und Beaufsichtigung des Postwesens. 
in Widerspruch steht. Die Post als offentliche BehOrde 
wird selbstverstandlich die rechtmaBigen, d. h. innerhalh 
ihrer Zustandigkeit getroffenen Anordnungen andrer 
BehOrdenbeachten; die Grenze bildet aber die Unver
sehrtheit ihres eigenen Hoheitsrechts. Staatsakte andrer 
Behorden, z. B. polizeiliche Verfiigungen, die damit in 
Widerspruch stehen, entbehren der rechtlichen Wirk
samkeit (Oberverwaltungsgerichtsentscheidung Bd. 2 
S. 400, Bd. 61 S. 274; Deutsche Juristenzeitung 1912 
S. 832). 

Die rechtliche Stellung der Post ist durch das Reichs
postfinanzgesetz (s. d.) YOm 18. 3. 1924 nicht geandert 
worden. Dieses Gesetz laBt die obenerwahnten grund
gesetzlichen Bestimmungen iiber das Postwesen unbe
riihrt, es erleichtert und vereinfacht die Geschaftsfiihrung 
und Verwaltung der DRP. DaB die Post ein dem Post
betriebe gewidmetes Sondervermogen des Reichs, das 
getrennt von dem iibrigen Vermogen des Reichs zu ver
walten ist, darstellt, andert an dem hoheitsrechtlichen 
Wesen der Post nichts. . 

Scharf zu trennen von dem offentlichen Postrecht ist 
das Postprivatrecht, das Recht, das die Rechtsbeziehun
gen zwischen Post und den Benutzem der Posteinrich
tungen regelt. Auch diese Rechtsbeziehungen nach 
offentlichem Recht, also insbesondere losgelost von den 
Grundbestimmungen des biirgerlichen Rechts zu be
urteilen, entspricht nicht dem geltenden Recht. Richtig 
ist, daB die Gesetzgebung der neueren Zeit sich in der 
Richtung bewegt, auch die Benutzung der offentlichen 
Verkehrsanstalten in ihren einzelnen Rechtsbeziehungen 
dem offentlichen Recht zu unterwerfen; eine solche 
Auffassung entspricht aber fiir die Post nicht dem gel
tenden Recht. Die Beurteilung der Postbeforderungs
vertrage nach Privatrecht stoBt auch in den von den 
Verfechtem der gegenteiligen Meinung oft ausgefiihrten 
Fallen (Vertrage geschaftsunfahlger Personen, Anfecih
tung wegen Irrtums usw.) durchaus nicht auf uniiber
windliche Schwierigkeiten, so daB aus diesem Grunde 
kein AnlaB vorliegt, entgegen dem klaren und eindeu
tigen Grundgedanken der postrechtlichen Bestimmungen 
fiir das Gebiet der PostbefOrderungsvertrage den Boden 
des Privatrechts zu verlassen. Die einzelnen von den 
Postbenutzem mit der Post geschlossenen Beforderungs
vertrage sind daher nach privatrechtlichen Grundsatzen 
zu beurteilen. Das ergibt sich aus folgendem: 

Ein wichtiges, wenn auch fiir sich allein nicht ent
scheidendes Merkmal ist die Zulassung des ordentlichen 
Rechtswegs (s. d.) in § 14 PG fiir den Anspruch des 
Absenders auf Entschadigung. Wesentlich ist, daB § 50' 
Abs. 2 PG das Rechtsverhaltnis zwischen Post und Ab
sender ausdriicklich auf einen Vertrag zuriickfiihrt und 
daB in § 4 des Gesetzes, betr. die Erleichterung des 
Wechselprotestes yom 30.5. 1908 (RGB! S. 321) (s. Post
auftrage) und in § 9 des Postscheckgesetzes yom 26. 3. 
1914 (RGB! S. 85), neu gefaBt durch Bekanntmachung 
yom 22. 3. 1921 (RGB! S. 247) (s. Postscheckverkehrr 
die Post nach den allgemeinen Vorschriften des biirger
lichen Rechts iiber die Haftung des Schuldners fUr die 
Erfiillung seiner Verbindlichkeit haftet. Wenn auch das 
Postscheckrecht nach Aufbau und Zweck aus dem Rah
men des allgemeinen Postrechts herausfallt, so ist doch 
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die Regelung der Wechsel- und Scheckprotestierung 
(Postauftrag, s. d.) durchaus eine rein postalische, wie 
die jedes andern Beforderungsvertrages. Zu der Haftungs
bestimmung, die in die PO tibernommen worden ist, 
hatte es einer besonderen reichsgesetzlichen Grundlage 
im § 4 des Gesetzes yom 30.5. 1908 gar nicht bedurft. 
Der Postauftrag zur Wechsel- und Scheckprotestierung 
kann aber in seiner Rechtsnatur nicht anders aufgefaBt 
werden als jeder andre Postauftrag, und der Postauftrag 
zahlt als solcher zu den (modifizierten) Postbeforderungs
vertragen. Er beruht, wie alle andern Postbeforderungs
vertrage, auf vertraglicher, und zwar privatrechtlicher 
Grundlage. 

Vielfach wird die Postverwaltung und damit das Post
wesen tiberhaupt im Gegensatz zur Hoheitsverwaltung 
entweder als Staatswohlfahrtsverwaltung (vgl. Scholz 
S. 19) oder als Betriebsverwaltung bezeichnet. Beide 
Begriffe sind rechtlich unbrauchbar, sie sind volkswirt
schaftliche. Auch der reine Staatsgewerbebetrieb kann 
so eingerichtet sein, daB er Staatswohlfahrtszwecken 
dient. Die Unterscheidung zwischen Hoheitsverwal
tungen im engeren Sinne und Betriebsverwaltungen, die 
im Gegensatz zu den meist zuschuBbedtirftigen Hoheits
verwaltungen sich selbst erhalten mtissen (DRP und 
Reichsbahn), hat lediglich haushaltsmaJ3ige Bedeutung. 
Rechtlich ist die Stellung der Reichsbahn und der DRP 
grundlegend verschieden. 

Schriftwesen. Laband, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches. 
5. Auf!. I. C. B. Mohr, Tiibingen 1913. Bd. III, § 73; O. Mayer, 
Deutsches Verwaltungsrecht. 3. Auf!. Duncker & Humblot, Miinchen 
und Leipzig 1917. Bd. II S. 481; Scholz S. 18ff., 30ff.; Archiv 1921 
S.476ff. K. Schneider. 

Postzeitungsabkommen, eins der Nebenabkommen des 
WPV, bezieht sich auf den Vertrieb von Zeitungen und 
Zeitschriften durch die Post im gegenseitigen Verkehr 
der an dem Abkommen teilnehmenden Lander. Nahere 
Bestimmungen tiber die Ausftihrung des Abkommens 
enthalt die zugehOrige YO. (Soweit im folgenden von 
Zeitungen die Rede ist, beziehen sich die Angaben durch
weg auch auf Zeitschriften.) 

Geschichte. Mit der Frage der AbschlieBung eines Abkommens 
iiber den Postzeitungsdienst hat sich zuerst der PostkongreB in 
Lissabon (1885) beschaftigt, dem drei Entwiirfe zu einem solchen 
Abkommen (je ein Entwurf von Deutschland, usterreich· Ungarn 
und Portugal) vorlagen. Da die Entwiirfe erheblich voneinander 
abwichen, war in Lissabon eine Einigung iiber die streitigen Punkte 
nicht zu erzielen. Man lieB daher den Gegenstand fallen und iiber
wies die Entwiirfe dem Intemationalen Biiro zur DUl'Charbeitung. 
Die weiteren Erorterungen fiihrten sodann im Jahre 1890 zum 
Zusammentritt einer Postkonferenz in Briissel. die die Aufgabe hatte, 
fiir den PostkongreB in Wien den Entwnrf eines Postzeitungs
abkommens vorzubereiten. (Teilnehmer der Konferenz die drei 
Lander, deren Entwiirfe dem KongreB in Lissabon vorgelegen 
hatten, sowie Belgien.) Der in Briissel ausgearbeitete Entwnrf fand 
die Billigung des Postkongresses in Wien (1891), so daB der Post
zeitungsdienst im Verkehr der beteiligten Hinder am 1. 1. 1893 in 
Kraft treten konnte. Aile folgenden Postkongresse, zulezt der
jenige in Stockholm (1924), haben das Postzeitungsabkommen 
emeuert. 

Recht. Das Postzeitungsabkommen sieht zwei 
Arten des Zeitungsvertriebs vor. Das eine - ur
sprtingliche - Verfahren besteht darin, daB die Be
zieher die Zeitungen bei ihrer P Anst bestellen und diese 
dann den Bezug vermittelt; bei dem zweiten - erst 
vom PostkongreB in Stockholm eingefiihrten - Ver
fahren handelt es sich darum, daB die Verleger die Be
stellungen auf die Zeitungen sammeln und diese unter 
Angabe der . Anschriften der Bezieher bei der Verlags
P Anst zur "Oberweisung an die AbsatzP Anst anmelden. 

Die P Anst der Vereinslander nehmen Bestellungen 
nur auf solche Zeitungen an, deren Verleger sich mit 
dem A uslandsvertrie b ihrer Zeitungen durch die 
Post einverstanden erklart haben; die Verwaltungen 
teilen sich diese Zeitungen durch eine Zeitungsliste 
mit. Darin sind auch die naheren Bezugsbedingungen· 
angegeben, u. a. welche Bezugszeiten in Betracht kommen 
und zu welchen Preisen die Zeitungen den andern Ver
waltungen geliefert werden. Diese Preise (Lieferpreise) 
diirfen nicht hoher festgesetzt werden als die Preise, die 

Bezieher im Inlande zu zahlen haben; nur wenn Zeitungen 
tiber Zwischenverwaltungen hinweg (z. B. Zeitungen aUB 
Deutschland tiber die Schweiz nach Italien) abgesetzt 
werden, darf die die Zeitungen liefernde Verwaltung zu 
ihrem Inlandspreise die Betrage an Briefdurchgangs
kosten (B. d.) und u. U. Lagerkosten (s. d.) hinzu
zurechnen, die sie fUr Beforderung der Zeitungen an die 
Zwischenverwaltungen zu zahlen hat. Das Absatzland 
rechnet den Lieferpreis in die eigene Wahrung um und 
rechnet zur Festsetzung des Absatzpreises die ihr 
gut scheinende Vergtltung, Vermittlungs- oder Zu
stellgebtihr hinzu; die Aufschlage dtirfen die ffir den 
Zeitungsbe~~g im Inlande erhobenen Satze nicht tiber
schreiten. Anderungen der LieferpreiBe sind fUr das Ab
satzland nur dann maBgebend, wenn sie ihm einen 
Monat vor Beginn der Bezugszeit mitgeteilt sind. Werden 
Verlagsstticke von einem Lande zum andern tiber
wiesen, so ist es Sache des Verlegers, die Bezugspreise 
von den Beziehern einzuziehen und die den beteiligten 
Verwaltungen zustehenden Gebtihren an die Verlags
verwaltung zu zahlen; diese behalt die ihr selbst zu
kommende Gebtihr, entschadigt die Zwischenverwaltungm 
wegen der ihnen zukommenden Durchgangs- und Lager
kosten und vergtitet der Verwaltung des Absatzlandes 
die ihr zukommende Zeitungsgebtihr. A uBergewohn
liche Zeitungsbeilagen (d. h. Beilagen, die nicht 
regelmaJ3igen Bestandteil der Zeitung bilden) sind zu
lassig, unterliegen aber der gewohnlichen Drucksachen
gebtihr. Bei Veranderung des Aufenthaltsortes der Be
zieher ist N achsend ung ("Oberweisung) der Zei
tungen gestattet, wenn der neue Absatzort im ursprting
lichen Absatzland oder einem andern am Zeitungs
abkommen beteiligten Lande liegt. (Gebtihr daffir bis 
zu 1 Fr. im Vierteljahr.) Nachsendung der im Post
wege bezogenen Zeitungen nach einem dem Zeitungs
abkommen nicht beigetretenen Lande ist nur derart 
zulassig, daB die Zeitungen als Drucksachen tibersandt 
und dementsprechend freigemacht werden. 

Betriebsvorsohriften. Vermittlung des Postzeitungsbezugs 
dUl'Ch AuswechslungsP Anst, die jede Verwaltung filr ihren Bereioh 
bestimmt. Diese P Anst haben die bei den AbsatzP Anst des eigenen 
Landes aufkommenden Besteliungen zu sammeln und an die fremde 
AuswechslungsPAust weiterzugeben; sie haben femer die von den 
hemden AuswechslungsP Anst empfangenen Besteliungen an die 
VerlagsPAnst zu iibermitteln. Jedes Bestelisohreiben mnB eine Zu
sammenstellung der friiheren Besteliungen enthalten, so daB fiir 
jede Zeitung die Gesamtzahi der insgesamt zu liefemden Stiioke zu 
ersehen ist. Das Verfahren der tJberweisung von Verlallsstiicken ist 
derart geregelt, daB die Verleger fiir jede AbsatzPAnst Liefer
sohreiben fertlgen; die fiir dasselbe Land und dieselbe Bezugszeit 
bestlmmten Lieferschreiben derselben Zeitung werden zu einer 
Gesamtllste zusammengefaBt, die von der VeriagsP Anst an die in 
Betraoht kommende AusweohslungsP Anst iibermittelt und von da 
an die AuswechslungsPAnst des Absatzlandes weitergegeben wird. 
Saohe der letzteren P Aust ist es, die Lieferschreiben an die Absatz
PAnst zu iibersenden. 

Versendung der Zeitungen in der Regel in Paketen mit 
entspreohender Aufsohrift (Abonnements-Poste oder derg!.) entweder 
unmittelbar an die BestimmungsPAnst oder an VermittelungsPAnst, 
die dann die Weiterleitung naoh den Bestimmungsorten zu vermitteln 
haben. Abweiohend von der Regel kann jedes Absatzland die Ver
sendung der Zeitungen unter Band mit der Anschrift der Bezieher 
verlangen; in diesem Fall kann die Verlagsverwaltung der Verwaltung 
des Absatzlandes die Kosten der Verpaoknng unter Band anrechnen. 

Abrechn ung iiber die Lieferpreise, zugleich iiber sonstige Be
trage, z. B. Gebiihren fiir iiberwiesene Verlagsstiioke, viertel
i ahrlich zwischen den AusweohslungsPAnst (s. Zeitungsabrechnung). 
S. ferner Postzeitungsdienst. 

Sohriftwesen. Meyer-Herzog S.276ff.; Jubilaumsdenksohrift 
1924 S.48, 49, 55, 77; Herzog S. 99 if. Herzog. 

Postzeitungsamt (PZA) in Berlin W 9, Dessauerstr. 
3-5, hervorgegangen aus dem Koniglichen Zeitungs
Komtoir. Aufgabe: Wahrnehmung der Geschafte 

a} einer VerlagsPAnst ffir sam tliche in Berlin (Stadt) 
und ftir viele in GroB-Berlin erscheinende und zum 
Inlandsvertrieb angemeldete Zeitungen und Zeitschriften 
sowie ftir die yom Gesetzsammlungsamt (s. d.) verlegten 
Blatter (Reichsgesetzblatt, PreuBische Gesetzsammlung, 
4 Verordnungsblatter des Reichsfinanzministeriums). 

b} einer AuswechslungsP Anst im Auslandsvertriebe. 
Das PZA gibt ferner die Inlandszeitungspreisliste und 
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die Zeitungsliste fiir das Ausland (Liste A) heraus 
(s. Zeitungspreisliste), besorgt unter Mithilfe der Ver
mittlungsPAnst den Vertrieb des Reichskursbuchs (s. d.), 
der Verzeichnisse der Postscheckkunden, der Leit
behe1£e fiir die Postdienststellen (s. Postleitbehelfe), den 
Verlag des Amtsblatts des RPM (s. d.), des Archivs 
fiir Post und Telegraphie (s. d.) und der Berichtigungen 
zu samtlichen postamtlichen Druckwerken (ADA usw.). 
Es erledigt weiter die Abrechnung aus dem Postbezug 
der stenographischen Berichte sowie der Drucksachen 
des Reichstags, des Reichsrats und des preuBischen 
Landtags. 

1m einzelnen s. ADA V, 3 und Postzeitungsdienst. 
Geschichte. Am 1. 1. 1822 wurde auf Grund des Regulativs 

iiber die kiinftige Verwaltung des Zeitungswesens vom 15. 12. 1821 
(§ 7) das Konigliche Zeitungs-Komtoir in Berlin gegriindet. 
Es iibernahm nach Aufhebung des bisher den Postbeamten in Berlin 
eingeraumten Rechts des Zeitungsdebits den Zeitungsvertrieb fiir 
Berlin in amtliche Verwaltung. Es war der unmittelbaren Ober
leitung des GPA unterstellt. Am 1. 1. 1825 wurde aus Ersparnis
riicksichten das Amt mit dem am 27. 10. 1810 gegriil1deten Gesetz
sammlungs-Debit-Komtoir zusammengelegt. Beide Amter fiihrten 
nunmehr die Bezeichnung Konigliches Gesetzsammlungs
Debits- und Zeitungs-Komtoir. Nach Einrichtung von Be
zirkspostbehOrden am 1. 1. 1850 wurde das Komtoir der neu
gegriindeten OPD Berlin zugeteilt, 1865 aber wieder dem GPA 
unmittelbar unterstellt. Am 16. 10. 1871 trat an die Stelle der 
Bezeichnung Zeitungs-Komtoir der Name Postzeitungsamt. Am 
1. 1. 1918 wurde das PZA mit dem Gesetzsammlungsamt wieder der 
OPD in Berlin untergeordnet, am 1.1. 1926 das Gesetzsa mml ungs
am t dem Reichsministerium des Innern unterstellt. 

Schriftwesen. Archiv 1873 S.441ff., 1895 S.303ff., 1913 
S. 165ff., 1922 S. 11ff.; v. Schumann, Das Zeitungswesen im posta
lischen Verkehr. S. Gerstmann's Verlag, Berlin 1922. S. auch Post-
zeitungsdienst. Raabe. 

Postzeitungsdienst ist der Zweig des Postbetriebs
dienstes, bei dem sich die Post befaBt: 1. mit der Be
forderung von Zeitungen und Zeitschriften, die ihr als 
Briefe, Drucksachen oder Pakete iibergeben sind (Post
zeitungsdienst in beschrankterForm)j 2. mit einerVer
mit tIe r tat i g k e i t zwischen Verleger und Personen, 
die dauernd Druckschriften beziehen wollen (Postzei
tungsvertrieb oder Postzeitungsdienst im gewohnlichen 
Sinne). 

Beim Postzeitungsvertrieb fiihrt die Post folgende 
Leistungen aus: . 

a) Sie nimmt von jedermann Bestellungen auf dIe 
von den Verlegern zum Postvertrieb angemeldeten Zei
tungen entgegen und zieht die Bezugspreise von den 
Beziehern ein; 

b) sie bescha££t die bei ihr bestellten Zeitungsstiicke 
von den VerIegern, befordert die Zeitungen, die sie u. U. 
im Postbetriebe verpackt hat, an die BestimmungsPAnst 
und handigt sie an die Bezieher aus; 
c c) sie fiihrt den Verlegern die von ihr eingezogenen 
Bezugsgelder zu unter Abzug der ihr zustehenden Ge-
biihren (s. Zeitungsgebiihren). _ 

, Ein ,Postzeitungsdienst im gewohnlichen, Sinne oe
steht im innern Verkehr bei der DRP und bei zahl
reichen auslandischen Postverwaltungen (Inlandsver
trieb) und im zwischenstaatlichen Postverkehr (Auslands
vertrieb). Es gi.bt aber auch zahlreiche fremde Post
verwaltungen, die den Zeitungsvertrieb als Gesc~afts
zweig der Post nicht haben, z. B. GroBbritannien, Oster
reich, Spanien, Tiirkei, Japan und die Vereinigten Staaten 
von Amerika. Diese Postverwaltungen befOrdern Zei
tungen nurals freigemachte Briefpostsendungen, z. T. 
zu ermaBigten Gebtihren. Andre auslandische Post
verwaltungen iibernehmen Zeitungsvertriebsgeschafte 
nur in beschranktem Umfange, z. B. Frankreich, Italien, 
Norwegen, Polen. Vgl. dazu die Aufsatze tiber das Post
wesen in den einzelnen Landern der Erde (unter Betrieb). 

Geschichte. Die Geschichte des Postzeitungsdienstes hangt 
eng zusammen mit der des Zeitungswesens. Das Wort Zeitung 
(Titinge, niederdeutsch von tid, teid = Zeit) bezeichnete urspriinglich 
nur eine einzelne Begebenheit, wichtige Nenigkeit, Handelsnachricht 
u. dgl. Erst im Mittelalter erhielt das beschriebene oder bedruckte 
Papier, das zur Wiedergabe und Verbreitung der Nenigkeiten diente, 
,seinen N amen nach dem Inhalt. Vorlaufer unserer gedruckten neu
zeitlichen Zeitungen waren in Deutschland im 15. und 16. Jahrhundert 
a) die geschriebenen Zeitungen, b) die Zeitungsbriefe mit 

Mitteilungen liber poUtische Ereignisse und kaufmannische An
gelegenheiten, die an groBen HandelspJatzen, z. B. Niirnberg, Frank
furt (Main), Kiiln, gefertigt wurden, c) nach Erfindung der Buch
druckerkunst die gedruckten Fiugblatter, d) die in regelmaBigen 
Fristen herausgegebenen Kaiender, MeBrelationen und die 
Postreuter. Die ersten Wochenschriften entstanden Anfang 
des 17. Jahrhunderts. 1609 Auftauchen einer Wochenschrift in 
StraBburg (ElsaB), 1615-1619 Grlindung dreier Wochenzeitungen 
in Frankfurt (Main), darunter elner Zeitung durch den Postmeister 
des Grafen von Taxis, Johann von den Birghden, aus der sich spater 
die bekannte Frankfurter Oberpostamtszeitung entwickeite. 1660 
entstehen die ersten taglich erscheinenden Zeitungen in Leipzig. 
Ende des 17. J ahrhunderts kamen nach franzosischen und englischem 
Muster die sog. Intelligenzblatter in Deutschland auf, die nur 
Anzeigen brachten. Ihre Verwaitung wurde iu PreuBen der Post 
iibertragen, da die Regierung das Anzeigengeschaft geldlich fiir sich 
ausbeuten wollte. Erst am 1. 1. 1850 gab der preuBische Staat unter 
Aufhebung der IntelligenzbIatter die Veroffentlichung von Anzeigen 
frei. Uber die weitere Entwicklung des Zeitungswesens in Deutsch
land und im Auslande geben die zahlreichen Schriftwerke iiber Ent
stehung und Entwicklung des Zeitungswesens Auskunft, von denen 
einige unter Schriftwesen (s. unten) genannt sind. 

Beziehungen zwischen Post und Zeitungswesen konnen in 
Deutschland bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts zurlickverfoigt 
werden. Sie begannen damit, daB die Postmeister, besonders an 
groBen Handelsplatzen und wichtigen Knotenpunkten der Post
straBen, selbst als Schriftleiter von Zeitungen tatig wurden. Die 
Beamten stellten unter Ausnutzung der dienstlichen Befiirderungs
gelegenheiten aus den Ihnen zugehenden Nachrichten "Zeitungs
briefe" zusammen und tauschten diese in Briefbeuteln erst vereinzelt, 
spater regeimaBig untereinander aus. Sie gestatteten ferner andern 
Personen das Lesen der angekommenen Zeitungsbriefe und fertigten 
fiir sie oft Zusammenstellungen aus dem Inhalt, manchmal aus 
Gefalligkeit, meist gegen Entgelt. Die Postmeister schufen sich 
dadurch eine wachsende N ebeneinnahme, J ahrgeld genaunt; Ver
einzelt erhoben sie Rechtsanspriiche auf ein alleiniges Herausgabe
recht von Zeitungen. Vielfach wurde den Postmeistern auch die 
Verpflichtung zur Herausgabe von Zeitungen auferlegt. In PreuBen 
muBten die PAin ahnlicher Weise bis zum Jahre 1849 Zeitungs
berichte (s. d.) an das GP A erstatten. 

1m 18. J ahrhundert hOrte die Veriagstatigkeit der Postmeister 
auf, da der Postdienst sie ausschlieBlich in Anspruch nahm. Es 
traten ferner mehr und mehr private Zeitungsunternehmungen mit 
Ihnen in erfolgreichen Wettbewerb. Die Postmeister befaBten sich 
nunmehr nur noch mit dem Zeitungsvertrieb, d. h. sie nahmen 
Zeitungsbestellungen und das Bezugsgeld von den Beziehern an, 
fiihrten die Bestellungen bei den Veriegern und die Beforderung 
und Aushandigung der Zeitungen an die Bezieher aus und rechneten 
mit den Verlegern liber die erhobenen Zeitungsbezugsgeider ab. 

Der Zeitungsvertrieb war nach wie vor eine persiinliche Tatigkeit 
der Postmeister. In dieser Form war er bei der preuEischen Staats
post schon seit dem 17. Jahrhundert iiblich (vgl. die preuBischen PO 
vom 10. 8. 1712 und vom 26. 11. 1782). Die Reinertrage aus dem 
Rauf und Wiederverkauf der Zeitungen flossen den Postmeistern zu. 
Diese muBten dafiir aber die sachlichen Amtskosten (Kosten flir 
Beschaffung der Briefbeutel, der Schreibbediirfnisse usw.) aus eigenen 
Mitteln bestreiteu. 1m Laufe der Zeit brachte die nichtamtliche 
Vertriebstatigkeit der Postmeister neben mangelnder Einheitlichkeit 
und Willkiir in der Festsetzung der Absatzpreise groEe MiBstande 
mit sich. Die preuBische Post sah sich daher Anfang des 19. Jahr
hunderts veraniaBt, den Zeitungsvertrieb durch das "Regulativ iiber 
die kiinftige Verwaltung des Zeitungswesens vom 15.12.1821" 
(Gesetzsammlung S. 215) vollig umzugestalten. DaB Regulativ 
gab jedermann das Recht, seine Zeitungen vom Verlagsort unmittel
bar zu beziehen und sich mit der Briefpost unter Kreuzband gegen 
niedrige Gebiihren iibersenden zu lassen. Es untersagte ferner den 
Postmeistern den Zeitungsvertrieb und iibertrug ihn der Post als 
staatliches Geschaft vom 1. 1. 1822 ab in Berlin (s. Postzeitungsamt), 
vom 1. 1. 1825 ab auch in den Provinzen. Der staatliche Zeitungs
vertrieb vollzog sich nach den von den Postmeistern eingefiihrten 
Grnndsatzen weiter. 1m wesentlichen Bind diese bis heute unver
andert geblieben. Uber die weiteren Einzelheiten der geschichtlichen 
Entwicklung der Betriebsvorschriften im innern Verkehr s. Betrieb. 

Erstmalig gesetzlich geregelt wurden die Rechte der preuBischen 
Post in bezug auf die Zeitungsbefiirderung durch das preuBische PG 
vom 15. 6. 1852 (Gesetzsammlung S.345). Das Gesetz flihrte den 
Postzwang (s. d.) fiir Zeitungen und Anzeigeblatter ein. Er deckte 
sich nicht mit dem Zwang fiir Zeitungsleser, Zeitungen im Wege des 
Postzeitungsvertriebs zu beziehen. Eine Novelle zu dem PG vom 
21. 5. 1860 (Gesetzsammlung S. 209) beschrankte den Postzwang 
auf Zeitungen politischen Inhalts. Das Gesetz iiber das Postwesen 
des Norddeutschen Bundes vom 2. 11. 1867 (Bundesgesetzblatt 
S. 61) bestimmte, daB der Postzwang sich auf aile politischen 
Zeitungen erstrecken solie, die gegen Bezahlung von Orten mit 
einer PAnst nach andern Orten mit einer PAnst des In- oder Aus
landes befiirdert wiirden. Dieser Postzwang wurde durch das Gesetz 
iiber das Postwesen des Deutschen Reiches vom 28. 10. 1871 (RGBl 
S. 347) zugunsten des Buchhandels insofern gelockert, als der 
Postzwang fiir Zeitungen auf die ofter als einmai wochentlich 
erscheinenden Zeitungen beschrankt und die Befiirderung von 
Zeitungen innerhalb des zweimeiligen Umkreises des Ursprungs
ortes v6ilig freigegeben wurde. Die Postgesetznovelle vom 20. 12. 
1899 (RGB! S. 715) schrankte endlich den Postzwang fiir Zeitungen 
erneut ein. Sie gestattete jedermann die BefOrderung unverschlossener 
politischer Zeitungen innerhalb der Gemeindegrenzen eines Ortes, 
auch wenn die Zeitungen dorthin durch die Post iiberbracht werden. 

1m zwischenstaatlichen Verkehr, zu dem bis zur Bildung des 
Norddeutschen Postgebiets nicht nur der Verkehr mit auBer
deutschen, sondern mit allen nichtpreuBischen Postbezirken zu rechnen 
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war, regelte sinh der Zeitungsdienst auf Grund zahlreicher von den 
einzelnen Postverwaltungen abgeschlossener Einzelvertrage. Es 
herrschte ein buntes Durcheinander von Bestimmungen. Auf der 
ersten deutschen Postkonferenz in Dresden im Jahre 1847 wurde 
durch Einfiihrung einheitlicher Grundsatze und einer einheitlichen 
Gebiihr (s. Zeitungsgebiihren) eine wesentliche Besserung erzielt. 
Die Beschliisse von Dresden wurden in einer von samtlichen deutschen 
Postverwaltungen sowie von den Postverwaltungen in Luxemburg, 
Osterreich, Schleswig und Holstein unterzeichneten "tJbereinkunft 
iiber den Debit und die Spedition der Zeitschriften" festgelegt, die 
am 1. 1. 1850 in Kraft trat. Die Grundsatze der tJbereinkunft gingen 
fast unverandert in den Postvereinsvertrag zwischen PreuBen und 
Osterreich Yom 6. 4. 1850, in den revidierten Postvereinsvertrag 
yom 5. 12. 1851 sowie in den Postvereinsvertrag vom 18. 8. 1860 
iiber, dem samtIiche deutschen Postverwaltungen beitraten. Die 
in langen Jahren als zweckmiiBig erprobten Bestimmungen wurden 
nach Griindung des N orddeutschen Bundes und des Deutschen 
Reiches ebenfaIIs unverandert in die 1867, 1872 und 1878 mit den 
siiddeutschen Staaten, mit Luxemburg und Osterreich abge· 
schlossenen Postvertrage iibernommen. Der Zeitungsverkehr mit 
den iibrigen fremden Landern gestaltete sich verschieden, je nachdem 
ein unmittelbarer Zeitungsaustausch zwischen Deutschland und den 
fremden Landern erstrebt wurde, und je nachdem die PAnst der 
fremden Verwaltungen sich mit Zeitungsvertriebsgeschaften befaBten 
oder nicht. Nach Griindung des Weitpostvereins (s. d.) wurden zu
nachst auf dem PostkongreB in Lissabon (1885) vergebliche Versuche 
zu einer zwischenstaatlichen Rege!ung des Zeitungsdienstes unter 
den Mitgliedern des Weltpostvereins gemacht. Erst die Postkonferenz 
in Briisse! (1890) arbeitete einen Entwnrf fiir ein Postzeitungs
abkommen als ·Nebenabkommen zum WPVertr aus, der die Billigung 
des Weltpostkongresses in Wien (1891) fand. Das Postzeitungs
abkommen (s. d.) trat am 1. 1. 1893 in Kraft und ist auf allen Welt
postkongressen, zuletzt in Stockholm (1924), erneuert worden. 

Recht. Die Rechtsvorschriften fiir den Postzeitungs
dienst im inneren Verkehr sind imPG yom 28.10.1871, 
in der Postgesetznovelle yom 20. 12. 1899, der PO vom 
22. 12. 1921, im Gesetz iiber Postgebiihren yom 19. 12. 
1921 und in den dazu erlassenen Verordnungen zur 
Auderung der gesetzlichen Postgebiihren enthalten. Fiir 
den Postzeitungsvertrieb im Verkehr mit dem Aus
lande gelten die Bestimmungen des Postzeitungsab
kommens (s. d.) yom 28.8.1924 nebst VO und etwaige 
besondere Nebenabkommen. 

PG und Postgesetznovelle enthalten die Bestimmungen 
iiber den Postzwang (s. d.) fiir Zeitungen, iiber die Aus
nahmen yom Postzwang, die Strafen und das Straf
verfahren bei Zuwiderhandlungen. Das PG legt im § 3 
die Betriebspflicht der Post fUr den Zeitungsvertrieb 
gesetzlich fest, verbietet ferner den AusschluB einer im 
Deutschen Reich erscheinenden politischen Zeitung yom 
Postvertrieb (Debit) (sog. Kontrahierungszwang) und 
schreibt einheitliche Festsetzung der Zeitungsgebiihr 
(Provision) fiir Befiirderung und Vertrieb der im Ge
biete des Deutschen Reiehs erscheinenden Zeitungen 
vor. Ferner gelten die allgemeinen Bestimmungen des 
PG iiber das Briefgeheimnis (s. Postgeheimnis) und 
die Beschlagnahme (s. Beschlagnahme von Postsen
dungen) fiir den Postzeitungsdienst. Bei der Beschlag
nahme von Druckschriften und Verboten von Zeitungen 
finden auBerdem die Vorschriften des ReichspreBgesetzes 
yom 7. 5. 1874, des Gesetzes zum Schutze der Republik 
yom 26.7.1922 nebst den auf Grund des Art. 48 der 
Reiehsverfassung yom II. 8. 1919 erlassenen Ver
ordnungen des Reichsprasidenten und das RStGB An
wendung. Die Haftpflicht der Post fiir Zeit\lngen ist 
nach § 6 Abs. 5 des PG dieselbe wie fUr gewohnliche 
Postsendungen, d. h. die Post haftet dem Verleger als 
Absender nich t fiir Verlust, Beschadigung oder Ver
zogerung der Zeitungssendungen. Die Haftung der Post 
bei Ausiibung der Vertriebstatigkeit, z. B. fiir ver
einnahmte Bezugsgelder dem Verleger gegeniiber, be
stimmt sich nach biirgerlichem Recht (§ 662ff. BGB). 

Die PO nebst AB enthalt in einer Reihe von Para
graphen weitere fUr den Postzeitungsvertrieb maBgebende 
Einzelvorschriften. Das Postgcbiihrengesetz (§§ 5 und 6) 
regelt die Hohe der Zeitungsgebiihren (s. d.) einschl. der 
Verpackungskosten und trifft die Bestimmungen fiir 
Sammeliiberweisungen von Zeitschriften (s. d.). 

Dber die Rechtsnatur des Postzeitungsver
triebs bestehen in den Kreisen der Rechtsschriftsteller 
groBe Meinungsverschiedenheiten. Nach iiberwiegender 
Ansicht sind folgende zwei Vertrage zu unterscheiden 

(vgl. Entscheidung des Reichsoberhandelsgerichts yom 
15. 6. 1877, Bd. 23 S. 12ff.): 

1. ein Werkvertrag zwischen Verleger und Post 
wegen Beforderung der Zeitungen verbunden mit dem 
Auf trag zur Annahme von Bestellungen und der Bezugs
gelder von den Beziehern; 

2. ein von der Post vermittelter Lieferungskauf 
zwischen Verleger und Bezieher. 

Ein Teil der Vertreter dieser Ansicht. nimmt neben den 
Vertragsverhiiltnissen zu 1 und2 noch ein drittes an, und 
zwar einen A uftrag des Beziehers an die Post, die Zei
tung gegen Empfang des Bezugsgeldes beim Verleger zu 
bestellen. 

1m einzelnen s. die unter Schriftwesen angefiihrten 
Rechtsfachschriften. 

Wirtschaft. Die Pre sse hat im Laufe der Geschichte 
auf allen Gebieten des Kulturlebens der Volker, im Staats
leben, in der Politik, nicht minder im geschiiftlichen und 
im geistigen Leben, entscheidenden EinfluB entwickelt. 
Sie hatte diese ihre groBe volkswirtschaftliche Bedeutung, 
besonders in Deutschland, nie erlangen konnen, wenn 
nicht die Post durch ihre Einrichtungen, insbesondere 
durch Dbernahme des Zeitungsvertriebs als staatlichen 
Geschiifts, fiir die Presse seit ihren ersten Entwicklungs
tagen in hervorragendem MaBe tatig gewesen ware. 
Die Reichspost hat insbesondere im letzten Jahrhundert 
aIle aufkommenden Verkehrsmittel (Eisenbahnen, Te
legraphen, Luftverkehrsmittel) stets moglichst bald auch 
fUr den Postzeitungsdienst nutzbar gemacht. Sie hat 
weiter die Gebiihren fiir den Postzeitungsvertrieb aus 
Riicksicht auf die volkswirtschaftliche Bedeutung der 
Pre sse stets so niedrig bemessen wie moglich und seit 
Jahrzehnten mehr oder minder groBe Zuschiisse zum 
Postzeitungsvertrieb geleistet. Urn als Staatsverkehrs
anstalt der Allgemeinheit und W ohlfahrtszwecken zu 
dienen, hat die DRP bei Ausiibung des Zeitungsdienstes 
bisher auch den Wiinschen bestimmter Verlegerkreise 
Widerstand geleistet, die eine Lockerung der Bestimmun
gen iiber den Postzwang fiir Zeitungen und iiber die 
Beforderung durch expresse Boten (s. d.) bezwecken 
(vgl. Archiv 1924 S. 61ff., VBW 1925/1926 S. 12£f. und 
22ff.). Die Belange der Presse sind endlich durch Ver
besserungen und Vereinfachungen der Betriebsvorschrif
ten fiir den Postzeitungsdienst von der DRP dauernd 
gefordert worden. Welche Rolle der Postzeitungsvertrieb 
im deutschen Wirtschaftsleben spielt, zeigt eine Betrach
tung der dabei bewirkten Beforderungsleistungen an 
Hand der Statistik der Deutschen Reichs-Post- und 
Telegraphenverwaltung. 

Bet ri e b (vgl. dazu ADA V, 3 und Weltposthandbuch 
S. 313ff.). Beim Postzeitungsdienst ist Inlandsvertrieb 
(Vertrieb im deutschen Reichspostgebiet) und Auslands
vertrieb (Zeitungsverkehr mit fremden Postverwaltun
gen) zu unterscheiden. Die Vertrie bsgeschafte der P Anst 
scheiden sich in Absatz und Verlag. Die PAnst heiBen 
danach Absatz- und VerlagsPAnst. Den Auslands
vertrieb vermitteln auBerdem AuswechslungsPAnst (s. 
unter B). Die AbsatzPAnst nehmen Bestellungen auf 
Zeitungen und die Bezugsgelder von den Beziehern an, 
fUhren die Bestellungen bei den VerlagsPAnst. aus und 
iibermitteln die Zeitungsstiicke an die Bezieher. Die 
VerlagsPAnst vermitteln den Verkehr mit dem Ver
leger, besorgen insbesondere den Versand, vielfach auch 
die Verpackung der Zeitungen fiir die BestimmungsP Anst 
und rechnen mit den AbsatzP Anst und Zeitungsverlegern 
iiber die eingezogenen Bezugsgelder abo 

A. I n I and s v e r t r i e b. 
a) Allge meine Vorschrifte n. 
1. Will ein Verleger eine Zeitung der Post zum Ver

trieb iibergeben oder die Bezugsbedingungen einer bereits 
vertriebenen Zeitung andern, so muB er der VerlagsP Anst 
eine schriftliche Erklarung in vorgeschriebener Fassung 
(Zeitungsvertriebserklarung) iibergeben. Handelt es 
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sich um eine Neuanmeldung, so erhalt der Verleger einen 
Anhang zur Zeitungsvertriebserklarung ausgehandigt, in 
dem die wichtigsten Rechts- und Verwaltungsbestim
mungen tiber den Zeitungsvertrieb durch die Post zu
sammengestellt sind. Die Vertriebserklarung bildet die 
Rechtsgrundlage fiir den Vertrag zwischen Post und Ver
leger (s. oben Recht). Sondervorschriften gelten fiir den 
Vertrieb von Teilausgaben von Zeitungen und fiir Lie
ferung neuer Zeitungen an Stelle von eingegangenen. 

2. Gewisse Druckerzeugnisse sind vom Postzeitungs
vertrieb ausgeschlossen, und zwar: 

a) VerOffentlichungen, die in ihrem wesentlichsten 
Bestandteil auf andre Weise als im Buchdruckverfahren 
hergestellt werden sowie aIle Veriiffentlichungen, die 
nach Art, Form und Vmfang dem Zeitungsbegriff nicht 
entsprechen; 

b) aIle von gewerblichen und kaufmannischen Vnter. 
nehmungen herriihrenden Druckerzeugnisse, die nach 
ihrem :wesentlichen Inhalt und Hauptzweck Preislisten, 
Geschaftsanzeigen, Handelsrundschreiben oder WerLe
anzeigen von Vnternehmungen darstellen und von diesen 
oder in ihrem Auf trag und auf ihre Rechnung von einem 
D~~ten herausgegeben werden. 

Vber Einspriiche gegen AusschluB von Zeitungen vom 
Postvertrieb durch die VerlagsPAnst entscheiden die 
OPD. 

3. Der Postzeitungsdienst kennt 2 Arten des Zeitungs
bezugs: 

a) Bestellung durch den Bezieher bei der AbsatzPAnst 
(bestellte Stucke), 

b) Anmeldung durch die Verleger als Verlagsstiicke 
bei der VerlagsP Anst (Verlagsstiicke). 

Grundlage fUr den Zeitungsbezug ist die Zeitungs
preisliste (s. d.). 

4. Die Dauer, auf die Zeitungsbestellungen von den 
PAnst angenommen werden kiinnen (Bezugszeit), be
stimmt der Verleger. Als Bezugszeit kommt fiir bestellte 
Stiicke in der Regel das Vierteljahr in Betracht. Ob in 
bestimmten Fallen auf Wunsch der Verleger kiirzere 
Fristen zuzulassen sind, entscheidet die DRP. Ver
offentlichungen, die seltener als vierteljahrlich erschei
nen, kiinnen nur als Verlagsstiicke vertrieben werden. 
Wegen der Bezugsfristen fUr Verlagsstiicke s. unter e), fUr 
Zeitungsbahnhofsbriefe s. d., fiir Luftpostzeitungen s. d. 

Den Bezugspreis muB der Verleger auf einen durch 
5 teilbaren Pfennigbetrag festsetzen. Er muB so be
messen sein, daB er mindestens die Postgebiihren deckt. 

b) Zeitungsbeilagen. 
Die Verleger diirfen den Zeitungen gewiihnliche 

und auBergewohnliche Zeitungsbeilagen beifiigen. 
Gewohnliche Beilagen sind 

1. solche, die nach Form, Papier, Druck oder andern 
Merkmalen als Bestandteile der Zeitung zu erachten sind, 

2. Nebenblatter als regelmaBige Beilagen des Haupt-
blattes, . 

3. Zeitungszugaben (Pramien), die der Verleger regel
maBig unentgeltlich an die Bezieher liefert, z. B. Kurs
biicher, Bildwerke, Bezugsquellenanzeiger. 

Fiir gewiihnliche Beilagen wird keine besondere Ge
biihr erhoben. 

AuBergewohnliche Beilagen, unter der Bezeichnung 
"extraordinare Zeitungsbeilagen" seit 15. 10. 1871 im 
inneren Verkehr zugelassen, sind den Zeitungen bei
gegebene Drucksachen, die nicht als gewohnliche Bei
lagen angesehen werden konnen, und Warenproben. 
Diese Beilagen miissen sich nach Form, GroBe und Starke 
zur Befiirderung in Zeitungspaketen eignen. Druck
sachen miissen den Bestimmungen der PO iiber Druck
sachen (s. d.) entsprechen. Als Warenproben sind be
druckte und unbedruckte Proben von Papier, Pergament, 
Leinwand oder ahnlichen Stoffen von geringer Starke 
zugelassen. Auch Drucksachen und Warenproben, die 
als zusammengehorig zu betrachten sind, konnen unter 
den gegebenen Voraussetzungen als ein Beilagestiick 

gelten. Bei der Einlieferung hat der Verleger die be
sonderen Bedingungen zu beachten und jede Versendung 
vorher bei der VerlagsPAnst anzumelden. Die Gebiihren 
fiir auBergewohnliche Beilagen werden im innern Ver
kehr nach Gewichtsstufen von je 25 g jedes einzeInen 
Beilagestiicks berechnet. Sie sind verschieden hoch, je 
nachdem die Beilagestiicke die Eigenschaft von Druck
sachen oder Warenproben haben. 

c) Gebiihren fiir den Postzeitungsvertrieb. 
1. Zeitungsgebiihren (s. d.), 
2. Zustellgeld. 
FUr das Abtragen der Zeitungen an die Bezieher im 

Orts- und Landzustellbezirk hat der Bezieher bei be. 
stellten Stiicken, der Verleger bei Verlagstiicken eine 
Monatsgebiihr zu zahlen, die sich nach der Haufigkeit 
des Erscheinens richtet und bis zu einem Hiichstsatz 
gestaffelt ist. Das Zustellgeld wird fUr die Dauer der Be
zugszeit vorauserhoben. Seine .. Satze sind im Verordnungs
wege festgesetzt. Letzte Anderung 1. 4. 1925. Das 
Zeitungszustellgeld wurde bei der preuBischen Post durch 
Generalverfiigung vom 19. 3. 1828 eingefiihrt, 1872 im 
Orts- und Landzustellbezirk gleich hoch bemessen, 
1. 10. 1920 abgeschafft, 1. 1. 1923 wieder eingefUhrt (s. 
auch Zeitungsgebiihren). 

3. Verpackungskosten. 
Die Verpackung der Zeitungen fUr den Postversand ist 

Sache des Verlegers, doch fiihrt auf Antrag des V;erlegers 
auch die Post nach dem Postgebiihrengesetz die Ver
packung zu einem zwischen beiden vereinbarten Betrage 
aus, der die Selbstkosten der Post deckt. Als Ver
packungskosten werden fiir das gesamte Reichsgebiet 
Einheitssatze fUr die einzelnen Zeitungsnummern nach 
dem Durchschnittsgewicht berechnet. Die Satze sind 
verschieden, je nachdem die Zeitungen tagsiiber oder 
im Spat-, Nacht- oder Friihdienst verpackt werden. Die 
allgemeinen Satze kiinnen in gewissen Fallen erhiiht oder 
ermaBigt werden. Sie werden durch Abzug von den 
den Verlegern auszuzahlenden Bezugsgeldern erhoben. 
Verpackungskosten sind durch das Postgebiihrengesetz 
vom 22. 3. 1921 eingefiihrt worden. Vorher verpackte 
die Post unentgeltlich. Die Berechnungsart wurde zur 
Erhiihung der Einnahme durch das Postgebiihrengesetz 
vom 19. 12. 1921 geandert. Sie gilt heute noch. 

d) Verfahren bei bestellten Stucken. 
1. Zeitungen miissen bei der P Anst bestellt werden, 

in deren Bezirk sie abgetragen oder von der sie abgeholt 
werden. Grundlage ist die Zeitungspreisliste (s. d.). 

Eine Zeitung kann bestellt werden: 
a) miindlich am Schalter der ZustellPAnst des Be

ziehers. Bezugspreis und gegebenenfalls Z.1,lstellgeld hat 
der Besteller bar oder bargeldlos durch Vbergabe von 
Postuberweisungen (s. d.), Postschecken (s. d.), Reichs
bankiiberweisungen oder Reichsbankschecken in einer 
Summe vorauszuzahlen. Der Empfang des eingezahlten 
Betrags wird auf einem Zeitungsbezugschein von der 
Post bescheinigt; 
.. b) schriftlich bei der AbsatzP Anst unter gleichzeitiger 
Vbersendung des Bezugsgeldes durch Postanweisung 
(s. d.) oder im Postscheckwege. Dem Besteller wird bei 
Einsendung eines Freiumschlags und eines ausgefiillten 
Empfangsscheinvordrucks der Empfang der Bestellung 
und des bezahlten Betrags bescheinigt; 

c) mit schriftlichem, im Ortsverkehr gebiihrenfrei 
beforderten Antrag an die ZustellPAnst, das Zeitungs
geld fiir die zu bestellende Zeitung durch den Zusteller 
einziehen zu lassen; 

d) beim Landzusteller ,;,;ahrend des Zustellgangs im 
Landzustellbezirk unter Vbergabe des Zeitungsgeldes 
jederzeit ohne vorherige Anmeldung bei der AbsatzP Anst; 

e) beim Verleger, der die gesammelten Bestellungen 
den AbsatzP Anst zur Einziehung der Zeitungsgelder und 
Ausfiihrung der Bestellungen nach naheren Vorschriften 
der PO iibersenden kann. Fur jeden vergeblichen Ein-
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ziehungsversuch sind in diesem Falle die Aufwandskosten 
zu erstatten. 

2. Vierteljiihrlich oder monatlich (und zwar von der 
l\fitte bis zum 23. des der Bezugszeit vorausgehenden 
Monats) ziehen die Zusteller im Orts- und Landzustell
bezirk von den Beziehern, ausschl. der Bezieher von Ver
lagsstiicken, die Zeitungsgelder flir die neue Bezugszeit 
auf Grund von Zeitungsstammkarten ein, die bei der 
AbsatzPAnst fiir jeden Bezieher und fiir jede von ihm 
bestellte Zeitung ausgeschrieben werden. Der Zusteller 
bescheinigt bei Erneuerung der Bestellung den Empfang 
des Zeitungsgeldes auf vereinfachtem Vordruck. Die 
Lieferung der Zeitung wird in der neuen Bezugszeit ein
gestellt, wenn der Bezieher die Zahlung auf die Stamm
karte verweigert und auch die Bestellung nicht nach
triiglich erneuert. Die AbsatzP Anst buchen die an
genommenen Zeitungsbestellungen und vereinnahmten 
Zeitungsgelder in vierteljiihrlich laufend geflihrten Zei
tungskassenbiichern. 

:i. Nach dem 25. des Monats vor Beginn der Bezugs
zeit und im Laufe der Bezugszeit aufgegebene Zeitungs
bestcllungen gelten als verspiitet. Fiir ihre Ausflihrung 
wird eine Verspiitungsgebiihr erhoben (Ende 1923 ein
geflihrt). Nach dem 20. eines Monats werden Zeitungs
bestellungen auf den laufenden Monat, nach dem 20. 
des letzten Vierteljahrsmonats solche auf das la ufe nde 
Vierteljahr nicht mehr angenommen. Wiinscht der Be
zieher bei verspiiteter Bestellung einer Zeitung Nach
lieferung der bereits erschienenenen Nummern, so muB 
er eine Nachlieferungsgebiihr zahlen. 

4. Die Bezieher Mnnen eine der AbsatzP Anst auf
gegebene Zeitungsbestellung nachtriiglich zUriickziehen, 
nach Weitergabe der Bestellung an den Verleger aber nur, 
wenn dieser sich mit der Abbestellung einverstanden er
kliirt. Nach Abgang der Bestellung werden Brief- oder 
Telegrammgebiihren fiir den Zuriickziehungsantrag und 
fiir das Antwortschreiben der VerlagsPAnst yom Be
zieher erhoben. Zeitungsgelder konnen nacherhoben 
oder zuriickgezahlt werden, wenn der Verleger den ur
spriinglichen Bezugspreis erhOht oder ermiilligt hat. Bei 
Erhohung kann der Besteller von der Bestellung zuriick
treten. Riickzahlung geschieht ohne weiteres von Amts 
wegen. Wird durch Verbot der Zeitung oder dadurch, 
daB der Verleger die Zeitung nicht liefert oder ihre 
Herausgabe einstellt oder unterbricht, die Post verhindert, 
die Zeitung dem Bezieher zuzustellen, so wird dieser 
mit etwaigen Anspriichen auf Riickzahlung des Bezugs
geldes an den Verleger verwiesen. 

5. Dem Verleger einer Zeitung werden auf schrift
lichen Antrag Name und Ansch.riften seiner Postbezieher 
im Inland ausschl. des Saargebiets fiir einen bestimmten 
Stichtag einmal monatlich oder vierteljahrlich in Listen 
von den VerlagsPAnst im Benehmen mit den Absatz
P Anst mitgeteilt. Die Kosten fiir das Aufstellen der Li
sten haben die Verleger mit einer Gebiihr fiir jede mit
geteilte Anschrift zu erstatten. 

6. Die Zeitungsbestellungen werden von den Absatz
P Anst auf Grund von Eintragungen in Zeitungsabsatz
biichern bei den VerlagsPAnst an den in der Zeitungs
preisliste angegebenen Erscheinungsorten, fiir Berlin 
beim Postzeitungsamt (s. d.) unter Benutzung von Post
kartenvordrucken oder Bestellzetteln (Bestellschreiben) 
bestellt. Die VerlagsPAnst buchen die Bestellungen in 
Zeitungsverlagsbiichern und bestellen die Zeitungsstiicke 
in der notigen Zahl weiter bei den Verlegern. 

e) Verfahren bei Verlagsstiicken. 
Die Verleger konnen Zeitungsbestellungen fiir die von 

ihnen gewonnenen Bezieher sowie Tausch- und Frei
stiicke gegen Zahlung der Gebiihren fiir den Postvertrieb 
{s. Zeitungsgebiihren) als Verlagsstiicke bei den Verlags
P Anst anmelden. Bei Verlagsstiicken erhe bt und ver
recIme~ die Post keine Bezugspreise. 

Anmeldungen von Verlagsstiicken konnen befristet oder 
Daueranmeldungen sein. Man unterscheidet danach 

gewohnliche und Dauerverlagsstiicke. Befristete An
meldungen sind nur flir die Dauer eines Kalender
monats oder fiir die zweite Hiilfte eines Monats zugelassen. 
Daueranmeldungen gelten fiir unbeschriinkte Zeit, bis 
der Verleger sie zuriickzieht oder die AbsatzP Anst sie 
unanbringlich meldet. Verlagsstiicke fiir mehrere Monate 
sind in der Regel als Dauerstiicke anzumelden. Fiir 
seltener als monatlich erscheinende Zei.ungen gibt es 
nur Daueranmeldungen. Verlagsstiicke konnen auch fiir 
die Dauer von Handelsmessen fiir die in den Messeorten 
vorhandenen Vertriebsstellen der Verleger, Zeitungs
hiindler uSW. als Messezeitungen gegen Zahlung er
maBigter Gebiihren angemeldet werden. Messezeitungen 
miissen als Zeitungsbahnhofsbriefe (s. d.) versandt 
werden. 

Die Verleger miissen Verlagsstiicke mit Anmelde
verzeichnissen und Lieferschreiben oder Lieferkarten flir 
jede AbsatzPAnst bei der VerlagsPAnst im Einverstiind
nis mit den Beziehern anmelden, und zwar auf Vor
drucken, die flir beide Arten von Verlagsstiicken verschie
den sind. Die Anmeldeverzeichnisse bleiben nach Bu
chung in Anmeldebiichern fiir Zeitungsverlagsstiicke als 
Unterlagen fiir Berechnung und Vereinnahmung der 
Zeitungsgebiihren uSW. bei den VerlagsPAnst. Die 
Lieferschreiben (-karten) gehen nach Buchung der Stiicke 
in den Verlagsbiichern oder Versendungslisten an die 
AbsatzP Anst und bilden dort die Unterlagen fiir die 
richtige Zustellung der Zeitungen an die Bezieher. Nach 
iImen berichtigen die AbsatzPAnst ihre Absatzbiicher, 
Verteilbehelfe und Zustellermerkbiicher. Aus den Liefer
karten flir Daueranmeldungen bilden sie Karteien. 

Wollen die Verleger wahrend der Bezugszeit oder vor 
Beginn der Lieferung Verlagsstiicke zuriickziehen, so 
haben sie der VerlagsPAnst Abmeldeverzeichnisse und 
fiir jeden in Frage kommenden Bezieher einen Zuriick
ziehungsantrag auf Vordrucken einzureichen, die fiir 
gewohnliche und fiir Dauerstiicke verschieden sind. Die 
Abmeldeverzeichnisse bleiben bei der VerlagsPAnst, die 
Zuriickziehungsantrage gehen an die AbsatzP Anst, die 
ihre Biicher berichtigen und fiir Einstellung der Lieferung 
sorgen. 

Das Verlagsstiickverfahren ist fiir gewohnliche Verlags
stiicke im innern Verkehr seit 1. 1. 1901, fiir Dauerverlags
stiicke seit 1. 7. 1918 versuchsweise, seit 1. 10. 1920 end
giiltig eingefiihrt, um fiir die Verleger die Lieferung von 
Zeitungen an auswartige Bezieher zu verbilligen, denen 
die Zeitungen vorher nur als Drucksachen zugesandt 
werden konnten, und namentlich, urn den Versand der 
Fach- und Vereinszeitschriften zu erleichtern. Dauer
verlagsstiicke, eingefiihrt, urn die VerlagsP Anst von den 
vierteljiihrlich sich wiederholenden groBen Buchungs
arbeiten zu entlasten, bilden zur Zeit rund 80 v. H. aller 
Anmeldungen von Verlagsstiicken. 

f) Gemeinsame Bestimmungen fiir bestellte 
und Verlagsstiicke. 

1. Die VerlagsPAnst haben die an die AbsatzPAnst 
zu liefernden Zeitungen zu verpacken, wenn dies nicht 
durch den Verleger geschieht. Sie setzen bestimmte 
Einlieferungszeiten fiir die V crleger fest. Die Verleger 
konnen die Zeitungen den VerlagsPAnst durch Boten 
oder Fuhren zufiihren oder als Zeitungspakete (s. d.) 
oder als Eisenbahnfrachtgut iibersenden. Die zu ver
packenden Zeitungen werden unter Streifband gelegt 
oder zu Paketen vereinigt fiir jede AbsatzP Anst getrennt 
verpackt. Sie werden mit der schnellsten Beforderungs
gelegenheit in Briefkartenschliissen als Briefsendungen 
oder fiir groBere Orte in besonderen Zeitungssacken ver
schickt. Die AbsatzPAnst fiihren fiir wochentlich sel
tener als einmal erscheinende, von ihnen selbst verpackte 
Zeitungen einen Absendungsnachweis. Wegen der be
sonderen Yersendungsarten fiir ZeitungsbaImhofsbriefe, 
Sammeliiberweisungen von Zeitschriften und Luftpost
zeitungen S. d. 
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Die AbsatzP Anst uberwachen den rechtzeitigen und 
richtigen Eingang der Zeitungen, verteilen die Zeitungen 
bei der Entkartung und im Zustellgeschaft, bei allen 
groBeren P Anst in den Zeitungsstellen auf die Ausgabe
schalter zur Abholung oder an die Zusteller zum Ab
tragen. Unterlagen fUr die Verteilung bilden die Absatz
I?ucher oder besondere Verteilungstafeln oder -listen. 
Uber die abzttragenden Zeitungen werden fiir jeden 
Zustellbezirk Aufzeichnungen in Merkbiichern in Buch
oder Karteiform gefiihrt. Zum Nachweis iiber die Aus
gabe bestimmter Zeitungen konnen bei groBeren Aus
gabestellen nach Bedarf Ausgabekarten verwandt 
werden. 

Die Zeitungen werden nach ihrem Eintreffen am 
Absatzort von der Post nur innerhalb eines bestimmten 
Zeitraums zur VerfUgung der Bezieher gehalten. Fiir 
nicht a bgeholte Tageszeitungen ist eine 7 tagige Lager
frist festgesetzt. Fehlende Stucke werden von den 
AbsatzPAnst fehlgemeldet, damit die VerlagsPAnst sie 
nachliefern, iiberzahlige Stucke werden zUriickgesandt. 
Naheres ADA V, 3. 

Bestellte Stucke und Verlagsstiicke von Zeitungen 
werden auf schriftlichen oder miindlichen Antrag der 
Bezieher (Verlagsstuc~e auch auf Antrag des Verlegers) 
gegen Zahlung einer Uberweisungsgebiihr an eine andre 
AbsatzPAnst iiberwiesen, wenn die Bezieher ihren 
Aufenthaltsort dauernd oder vOriibergehend wechseln. 
Ruckuberweisung nach dem fruherp Bezugsorte ist 
gebiihrenfrei. Zur Ausfiihrung einer Uberweisung eines 
I?estellten Stiicks fertigt die bisherige AbsatzP Anst ein 
Uberweisungsschreiben aus und sendet es an die Verlags
PAnst, die ihre Verlagsbiieher berichtigt und das Schrei
ben sofort an die neue ~bsatzP Anst weitergibt. Diese 
vermerkt e benfalls die Uberweisung in ihren Buchern 
und sorgt fiir richtige Zustellung der uberwiesenen 
Zeitung. Bei Uberweisung von Verlagsstiicken auf An
trag der Bezieher benachrichtigt die bisherige Absatz
P Anst durch einen besonderen Vordruck mit angebogener 
Karte die VerlagsP Anst, die die Karte an den VelJeger 
weitergibt. Wegen sonstiger Einzelheiten fUr das Uber
weisungsverfahren s. ADA V, 3. 

g} Abrechnung iiber Bezugsgelder und Ge
biihren. 

Die Absatz· und VerlagsPAnst haben "iiber Zeitungs
bezugsgelder untereinander und mit den Verlegern und 
iiber Gebiihren beim Zeitungsvertrieb mit den OPK 
und mit den Verlegern abzurechnen und dabei Abschliissc 
/tufzustellen. 1m einzelnen rechnen ab: 

1. Absatz PAnst iiber die vereinnahmten Be
zugsgelder mit den VerlagsPAnst, iiber Zustellgelder 
und andre Nebengebiihren mit der OPK. Die verein
nahmten Bezugsgelder senden sie in der Regel viertel
jahrlich einmal (vom 21. des 3. Vierteljahrsmonats an) 
mit Postanweisung an die VerlagsPAnst. Sie stellen 
dazu auf den Anweisungsabschnitten oder in Einzelnach
weisungen die Stuckzahl der bestellten Zeitungen und 
die geschuldeten Betrage zusammen und verausgaben 
die Betrage in den Zeitungskassenbiichern. Dem Post
zeitungsamt (s. d.) in Berlin und dem PA 10 in Leipzig 
werden die von den AbsatzP Anst geschuldeten Bezugs
gelder erst nach Priifung und Richtigkeitserklarung der 
von den AbsatzPAnst vorher eingesandten Zusammen
stellungen mit Postanweisung iibermittelt. Um die 
Ubereinstimmung der vereinnahmten und der an die 
VerlagsPAnst abgefiihrten Betrage an Bezugsgeld fest
zustellen, fertigen die AbsatzP Anst vierteljahrlich Ab
schliisse. Unterschiede zwischen Einnahme und Ausgabe 
im Zeitungskassenbuch werden aufgeklart, wenn es sich 
um gr6J3ere Betrage handelt. Die Zustellgelder und 
sonstigen Nebengebiihren werden monatlich durch die 
Abrechnung mit der OPK verrechnet (s. Abrechnung). 
Wegen der Verrechnung der Gebiihren von Sammeliiber
weisungen von Zeitschriften s. d. 

2. Verlags PAnst uber Bezugsgelder mit den Ab
satzPAnst (s. unter I.) und mit den Verlegern und iiber 
Gebiihren fiir den Zeitungsvertrieb mit den Verlegern 
und mit der OPK. Die VerlagsPAnst buchen die ihnen 
mit Zeitungspostanweisungen ubermittelten Betrage in 
den Verlags- und Zeitungskassenbiichern, u. U. in be
sonderen Zeitungskontobuchern als Einnahme. Die Ver
leger erhalten auf Antrag auf die ihnen fiir jede neue 
Bezugszeit zustehenden Bezugsgelder Abschlagszahlun
gen zu den von der Post bestimmten Zeitpunkten. 
AuBerdem rechnen die VerlagsPAnst mit den Verlegern 
vierteljahrlich nachtraglich (im 1. Vierteljahrsmonat) 
endgiiltig abo Bei der Auszahlung des Restguthabens 
werden friihere Abschlagszahlungen und Zahlungen von 
Zeitungsgebiihren, Verpackungskosten usw. angesetzt. 
Die Betrage werden den Verlegern in der Regel bargeldlo;: 
(auf Antrag bar) gezahlt und in den Zeitungskassen
biichern als Ausgabe gebucht. Die bei den VerlagsPAnst 
vereinnahmten sonstigen Gebuhren fiir den Zeitungs
vertrieb werden auf Grund einer Zeitungsgebuhren
rechnung vierteljahrlich (im 1. Vierteljahrsmonat fiir das 
vorausgegangene Vierteljahr) durch die Abrechnung 
(s. d.) mit der OPK verrechnet. 

h} Sonstige Vorschrifte n. 
Wegen der besonderen Versendungsarten der 

Zeitungen und Zeitschriften in Zeitungsbahnhofsbriefen, 
als Lnftpostzeitungen und Sammeliiberweisungen S. d. 

Den Verlag des Reichsgesetzblatts, der PreuBischen 
Gesetzsammlung und der 4 Verordnungsblatter des 
Reichsfinanzministeriums (Amtsblatt, der Reichsfinanz
verwaltung, Reichszollblatt, Reichssteuerblatt, Anhang 
zum Reichssteuerblatt) besorgt das Gesetzsammlungs
amt (s. d.) in Berlin, den Vertrieb dieser Blatter das 
Postzeitungsamt (s. d.). Amtlich bearbeitete Biicher, 
Z. B. das Reichskursbuch (s. d.), Eigenstiicke der Post
leitbehelfe (s. d.) und der postamtlichen Druckwerke 
(ADA usw.), die Verzeichnisse der Postscheckkunden und, 
sonstige amtlich bearbeitete Biicher werden von den 
PAnst im Reichspostgebiet durch Vermittlung des Post
zeitungsamts, der Geheimen Kanzlei und der Buros 
des RPM, der PSchA sowie der Verlagsbuchhandlung 
von Julius Springer in Berlin W 9 und R. V. Decker's 
Verlag in Berlin SW 19 vertrieben. 1m einzelnen S. 

ADA V,3. 
B. Auslandsvertrieb. 
1. Die DRP iibernimmt auf Grund des Postzeitungs

abkommens (s. d.) nebst VO oder auf Grund besonderer 
Vereinbarungen mit einigen dem Abkommen nicht bei
getretenen fremden Postverwaltungen einen Vertrie b 
von Zeitungen und Zeitschriften mit dem Auslande. Der 
Auslandszeitungsdienst der DRP erstreckt sich auf die 
Vermittlung des Bezugs im Ausland erscheinender Zei
tungen fiir in Deutschland wohnende Bezieher und auf 
den Vertrieb in Deutschland erscheinender Zeitungen 
an fremde Postverwaltungen. Zum Auslandsvertrieb 
geh6rt ferner auch Vermittlung des Postbezugs von 
Zeitungen, die in dritten Landern erscheinen, soweit 
Deutschland sie an fremde Verwaltungen liefern kann. 

Zeitungen, die im Inland durch die Post vertrieben 
werden, sind auch fiir den Auslandsvertrieb zugelassen. 
Die Verleger konnen ihre Zeitungen ganz oder mit Aus
nahme des Memelgebiets und Osterreichs yom Auslands
vertrieb ausschlieJ3en. Unterlage fiir den Vertrieb ist 
die yom Postzeitungsamt aufgestellte Zeitungsliste fiir 
das Ausland und Abteilung II der Inlandspreisliste (s. 
Zeitungspreisliste und Zeitungslisten im Weltpostver
kehr). Bezugszeiten sind 1 Jahr, 1/2 Jahr oder 1/4 Jahr, 
aU~!1ahmsweise 21/ 2 , 2, 11/ 2 • 1 Monat und 14 Tage. 

Vber die Zeitungspreise beim Auslandsvertrieb S. Zei
tung~preise im Vereinszeitungsverkehr. 

Den Zeitungsverkehr mit dem Auslande vermitteln in 
Deutschland und in den das Postzeitungsabkommen aus
fiihrenden fremden Landern AuswechslungsPAnst, die 
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in Angelegenheiten des Postzeitungsdienstes unmittelbar 
miteinander verkehren. Deutschland und die fremden 
Postverwaltungen teilen sich die AuswechslungsP Anst 
gegenseitig mit. Die deutschen AuswechslungsP Anst 
gelten beim Bezug auslandischer Zeitungen fUr die deut
schen AbsatzPAnst als VerlagsPAnst, beim Absatz deut
scher Zeitungen an fremde Postverwaltungen fur die 
deutschen VerlagsPAnst als AbsatzPAnst. Unmittel
barer Verkehr zwischen den beiderseitigen Absatz- und 
VerlagsPAnst findet im Verkehr mit der Freien Stadt 
Danzig (s. d.) statt. 

2. Die deutschen PAnst setzen im A usland erschei
ne nde Zeitungen im allgemeinen nach den Bestimmun
gen fur den Inlandsverkehr abo Die deutschen Absatz
P Anst bestellen die auslandischen Zeitungen bei den 
deutschen AuswechslungsP Anst fur das Erscheinungs
land, die ihnen am nachsten liegen. Diese bestellen 
weiter bei der auslandischen AuswechslungsP Anst. Die 
Zeitungen aus dem Auslande gehen den AbsatzPAnst 
unmittelbar in Paketen oder Sacken zu, ausnahmsweise 
unter Band mit der Anschrift der Bezieher. Die Pakete 
usw. mussen die Angabe "Abonnements-poste" oder 
einen gleichbedeutenden Vermerk tragen. 

3. Beim Vertriebe von Zeitungen nach dem Aus
lande werden die von der DRP oder durch ihre Vermitt
lung zu beziehenden Zeitungen von den fremden Aus
wechslungsP Anst bei den deutschen Auswechslungs
PAnst bestellt, die sie bei den deutschen VerlagsPAnst 
usw. bestellen. Die Zeitungen werden nach dem Aus
land in der Regel in Paketen mit der Angabe "Abonne
ments-poste" versandt, und zwar unmittelbar an die 
fremden AbsatzPAnst, an VermittlungsPAnst, die sie 
an die AbsatzP Anst weiterleiten oder unter Band mit 
der Anschrift der Bezieher. 

4. Verlagsstucke sind zugelassen im Verkehr mit aIle n 
dem Postzeitungsabkommen (s. d.) beigetretenen Lan
dern, die sich daruber verstandigt haben. [Vor dem 
WeltpostkongreB in Stockholm (1924) war .1as Verfahren 
im Verkehr zwischen Deutschland und Osterreich zu
gelassen.] Fur den Verkehr mit der Freien Stadt Danzig 
und dem Memelgebiet gelten die Bestimmungen fUr den 
inneren Verkehr. Als Anmeldefristen sind 1 J ahr, 1/2 J ahr, 
1/4 Jahr, 21/ 2 , 2, 1, 1/2 Monat zugelassen. Daueranmel
dungen werden nur in Ausnahmefallen entgegengenom
men. Wie im inneren Verkehr, habendie Verleger die von 
ihnen gesammelten Bestellungen unter Angabe der An
schriften der Bezieher im Einverstandnis mit diesen 
bei der VerlagsPAnst anzumelden. Fur jede Absatz
P Anst sind Lieferschreiben zu fertigen und die fur das
selbe Land und dieselbe Bezugszeit bestimmten Liefer
schreiben derselben Zeitung in einer Gesamtliste zu
sammenzufassen. Die Lieferschreiben und Listen werden 
der zustandigen AuswechslungsP Anst ubermittelt und 
von dieser nach der Buchung an die Auswechslungs
PAnst des Absatzlandes weitergegeben. Sache der frem
den AuswechslungsP Anst ist es, die Lieferschreiben an 
die AbsatzPAnst zu versenden. 

5. Sonstige Vorschriften. 
Wegen der Zeitungsbeilagen S. Zeitungsbeilagen im 

Vereinszei~.ungsverkehr. 
Wegen Uberweisung und Nachsendung von Zeitungen 

S. Uberweisung von Zeitungen im Weltpostverkehr. 
Wegen der Zeitungsbahnhofsbriefe S. d. 
Wegen der Abrechnung uber Bezugsgelder fUr die vom 

Ausland bestellten und nach dem Ausland gelieferten 
Zeitungen zwischen den deutschen Absatz-, Verlags- und 
AuswechslungsP Anst einerseits und den fremden Aus
wechslungsPAnst andrerseits S. Zeitungsabrechnung im 
Auslandspostverkehr. 

Wegen des Postzeitungsdienstes im inneren Verkehr 
bei auslandischen Postverwaltungen S. die Aufsatze uber 
das Postwesen in. den einzelnen Landern (Betrieb). 

Zusammenstellung der Aufsatze, die sonst noch den 
Postzeitungsdienst betreffen: Gesetzsammlungsamt, Luft-

postzeitungen, Postzeitungsabkommen, Postzeit~gs
amt, Sammeluberweisungen von Zeitschriften, Uber
weisungen von Zeitungen im Weltpostverkehr, Zeitungs
abrechnung im Auslandspostverkehr, Zeitungsbahnhofs
briefe, Zeitungsbeilagen im Vereinszeitungsverkehr, Zei
tungsberichte, Zeitungsgebuhren, Zeitungslisten im Welt
postverkehr, Zeitungsmarken, Zeitungspakete, Zeitungs
preise im Vereinszeitungsverkehr, Zeitungspreisliste. 

Schriftwesen. 1. Abhandlungen. v. Beust, Versuch einer 
ausfiihrlichen ErkHirung des Postregals. Johann Rudolph Crokers 
sel. Wwe., Jena 1747 u. 1748; Bucher, Das Zeitungswesen. Sonder
abdruck aus der "Kultur der Gegenwart". Teil I, Abt. 1 des Gesamt
werkes. B. G. Teubner, Berlin und Leipzig 1912; Diez, Das Zeitungs
wesen. B. G. Teubner, Leipzig 1919; Portascewicz, Der deutsche 
Postzeitungsgebfihrentaril. Konigsberg (Pr.) 1914; Meyer-Herzog 
S.276ff., 409ff.; Raabe, Postzeitungsdienst (Band 84 der Samm
lung Post und Telegraphie in Wissenschaft und Praxis). R. V. Decker's 
Verlag (G. Schenck), Berlin 1926; Herzog S. 99ff.; Salomon, Ge
schichte des deutschen Zeitungswesens von den ersten Anfiingen 
bis zur Wiederaufrichtung des Deutschen Reiches. Schulzesche 
Hofbuchhandlung und Hofbuchdruckerei (R. Schwartz), Oldenburg 
und Leipzig 1900, 1902 und 1906; v. Schumann, Das Zeitungs
wesen im postalischen Verkehr. S. Gerstmanns Verlag, Berlin 1922; 
Sieblist; Stephan S. 137fl., 196fl., 548fl., 663ff., 812fl.; Handworter
buch der Staatswissenschaften. VI. Bd. Aufsatz "Zeitungen". Gustav 
Fischer, Jena 1894; Worterbuch der Volkswirtschaft. II. Bd. Auf
satz "Zeitungen". Jena 1911; Weltposthandbuch (Stockholm) 1925. 
Gedruckt in der Reichsdruckerei; Aschenborn S. 105 ff. ; Brandenburg, 
Die rechtliche N atur des Zeitungsabonnements.Greifswald 1902; Greve, 
Das ausschlieBliche ZeitungsbefOrderungsrecht der deutschen Post. 
G. A. Gloeckner, Leipzig 1911; Hess, Das ZeitungsbefOrderungs
geschiift der deutschen Post unter besonderer Beriicksichtigung des 
Zeitungsvertriebs. Oskar Leiner, Leipzig 1915; Liebernickel, Die 
Rechtsverhaltnisse beim Postzeitungsvertrieb. Kommissionsverlag 
Noske, Borna-Leipzig 1914; Niggl S. 15fl.; Scholz S. 159fl.; Wolcke 
S. 172fl. 

2. A ufsiitze. Statistik drr Deutschen Reichs-Post- und Tele
graphenverwaltung 1882 S. 69ff., 1883 S. 71fl.; Archiv 1874 S. 65fl., 
342fl., 1876 S.391fl., 422ff., 1884 S.288ff., 1891 S.529ff., 1900 
S.311ff., 827ff., 1922 S.260ff., 1924 S. 61ff.; DVZ 1922 S.l1ff.; 
VBW 1924/25 S.61ff., 78ff., 171ff., 222ff., 284ff., 326ft, 1925/2& 
S.12ff., 22ft Raa be. 

Postzensur S. Uberwachungsstellen 
Postzeugamt. 
In friiherer Zeit wurden in PreuBen die Dienstkleider (s. Dienst

kleidung) fiir aile Postunterbeamte und Postillione nur in Berlin fUr 
Rechnung der Postkasse angefertigt und den Beteiligten unentgeltlich 
geliefert. Die Beschaffung und Lieferung lag dem "Post - Ha upt
magazi n" ob, einem Bureau des GPA. 1m Jahre 1850 hOrte die 
unentgeltliche Lieferung der Dienstkleidung auf. Die Unterbeamten 
erhielten eine EntschMigung in barem Gelde, wiihrend die Posthalter 
gegen ErhOhung der Postfuhrvergutung (s. Vergutungssiitze fUr Post
fuhrleistungen) verpflichtet wurden, die Dienstkle~dung der Postillione 
fUr eigene Rechnung zu beschaffen. Das Post· Hauptmagazin wurde 
aufgel1ist. 

Nunmehr wurden mit Berliner Herstellern Vertriige abgeschlossen, 
durch die diese sich verpflichteten, auf Bestellung die gewunschten 
Dienstkleidungsstucke durch Vermittlung der OPD Berlin zu !iefem. 
Von der Bezugsvermittlung durch die OPD Berlin wurde bald ein 
so groBer Gebrauch gemacht, daB es sich als notwendig erwies, post
seitig eine Niederlage von fertigen Dienstkleidungen einzurichten. 
Diese wieder dem GPA unterstellte Niederlage nahm als "Post
montierungsdepot" am 1. 3. 1854 ihre Tatigkeit auf. 1m Jahre 
1871 erhielt das Depot die Bezeichnimg "Postzeugamt". Nach 
und nach llnderten sich die Verhllltnisse. Bei fast allen OPD wurden 
im Laufe der Jahre mit tuchtigen Firmen Vertrage wegen Lieferung 
von Dienstkleidem abgeschlossen. Seit 1877 wurden die Dienst
kleider nur durch die Bezirkskleiderkassen (s. Kleiderkasse) be
schafft. Durch das Postzeugamt bezogen nur noch einige klein ere 
OPD, in deren Bezirk kein geeigneter Lieferer vorhanden war, die 
fUr ihren Bezirk erforder!ichen Kleidungsstucke. Da die Arbeiten. 
des Postzeugamts immer mehr a bnahmen, wurde es am 1. 4. 1899 
aufgehoben. 

Postzollwesen. Urn die Zollerhebung bei Postsendungen 
zu sichern, hat die Post nach den Bestimmungen des 
Vereins-Zollgesetzes yom 1. 7. 1869 und der auf Grund 
dieses Gesetzes (§ 91) erlassenen Post-Zollordnung vom 
28. 1. 1909 mitzuwirken. 

1. Geschichte. Durch Gesetz Yom 26.5.1818 wurde die Er
hebung der Zolle und Steuern im preuBischen Staatsgebiet von Grund 
auf neu geregelt. Das Wesentliche dieses Gesetzes war, daB die zum 
Teil noch bestehende Besteuerung des Warenaustausches zwischen 
den Provinzen des preuBischen Staates beseitigt und die Einfuhr 
fremder Waren auf eineIi. geordneten Weg verwiesen wurde, Das 
Gesetz (§ 6) sah flir Einfuhr Zollpflicht nach einem besonderen Zoll
nnd Verbrauchssteuertarif (Erhebungsrolle) vor, Bei der Ausfuhr 
galt Zollfreiheit als Regel (§ 7). Dieselben Grundsiitze wurden auf 
Durchfuhrware angewandt; dabei waren ZollermiiBigungen unter 
bestimmten Voraussetzungen vorgesehen (§§ 12ff.). Die auf Grund 
des § 11 des Gesetzes erlassene Zoll- und Verbrauchssteuerordnung 
bestimmte im § 96, daB die gewohn!ichen Posten beim ttbergang 
iiber die Grenze an der ersten Haltestelle von den Zollbeamten nul' 
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zu dem Zwecke nachgesehen werden sollten, ob sie Sachen geladen 
hatten, die in der Frachtkarte nicht eingetragen waren. Reisegepack 
mul3te dagegen sofort am Grenzeingangsort verzollt werden. Die 
Ausbandigung der Sendungen an den Empfanger durfte nur mit 
Wissen und unter Zuziehung der zustitndigen Steuerbehiirde eriolgen. 
Durch Verordnung yom 19.11.1824 und die im Anschlul3 daran 
von dem Finanzminister in Gemeinschaft mit dem Generalpost· 
meister erlassene Bekanntmachung und Anweisung yom 27.9.1825 
wurde bestimmt, dal3 der Absender jeder Sendung eine Zollinhalts· 
erklarung (s. d.) beizufiigen batte. Sendungen, die nicht an der 
Grenze verzollt wurden, mul3ten von den Steuerbeamten durch Ver· 
siegelung oder Verbleiung unter amtlichen Einzelverschlul3 gelegt 
werden; zur zollamtlichen Schlul3abfertigung waren im Landesinnem 
nur bestimmte Zollamter befugt, denen die Sendungen postseitig 
zuzufiihren waren. Zollpflichtige Waren nach dem Auslande mul3ten 
vorher versteuert und die Bescheinigung bleriiber den Paketen 
beigefiigt werden; beim Feblen der Zollinhaltserklarung oder bei 
deren mangelhafter Ausfertigung wurde der Zoll nach dem hiichsten 
Abgabensatz erhoben. Wenn unversteuerte Waren von einer Waren· 
niederlage, wie sie in sog. Packhofstlidten sich befanden, in das Aus· 
land versandt werden sollten, mul3te der Versender dem Paket einen 
Begleitschein (s. d.) bOOiigen, auf Grund dessen eine Verzollung 
durch das Grenzzollamt eriolgte. Sendungen im Gewichte von 
weniger als 3 Lot (etwa 50 g) waren zollfrei. 

Diesa Reglung in Preul3en liel3 bei den meisten andem deutschen 
Staaten den Wunsch nach einem engeren wirtschaftlichen Zusammen· 
achlul3 entstehen. Die verschiedenartigen Belange der einzelnen 
Staaten erschwerten aber die Verwirklichung dieses Wunsches. 
Erst am 1. 1: 1834 gelang es, die griil3eren Staaten - Preul3en, 
Bayem, Wiirttemberg, Sachsen, beide Hessen und die Thiiringischen 
Staaten - zu einem Zollverein zusammenzuschl!el3en, dem nach 
und nach auch die andem deutschen Staaten beitraten (u. a. 1842 
das Grol3herzogtum Luxemburg). Der Vertrag wurde in der Folgezeit 
mehrfach emeuert. Als mal3gebende Grundlagen fiir die Reglung 
des Zollwesens im Vereinsgebiet wurde 1836 ein Zollgesetz nebst 
Zollordnung vereinbart. Die den Postverkehr betreffenden Be· 
stimmungen entsprachen im allgemeinen den in Preul3en bereits 
bestehenden; die auf Grund der Zollordnung (§ 38) von den Einzel· 
staaten erlassenen Regulative wegen Behandlung des Verkehrs mit 
den Fahrposten zeigten aber zahlreiche Abweichungen. Das fiihrte 
zu Unzutraglichkeiten. Bemiihungen, blerin Wandel zu schafien, 
hatten im Jahre 1859 nur insofern Eriolg, als zur beschleunigten 
Abfertigung an der Grenze an Stelle des zollamtlichen Einzel· 
verschlusses bei zusammeniassenden BehiiItnissen der Gesamt· 
verscblul3 eingefiihrt wurde und Milderungen der Strafmal3nahmen 
bei Unvollstitndigkeit der Zollinhaltserklitrungen vorgesehen waren. 

Nach dem Kriege 1866 wurde zwischen dem Norddeutschen Bunde 
einerseits und Bayem, Wiirttemberg, Baden, Hessen anderseits 
unterm 8. 7. 1867 ein neuer Zollvereinigungsvertrag geschlossen, der 
mit Riicksicht auf die eingetretene Anderung der politischen Ver· 
haltnisse eine N eugestaltung der Vereinsverfassung brachte. Die 
Ausiibung der Gesetzgebung in Zollangelegenheiten wurde dem Zollo 
bundesrat als Glied der Regierungen und dem Zollparlament als 
Vertretung der Beviilkerung iibertragen. Diese beiden Korper· 
achaften entsprachen in ihrer Zusammensetzung dem Bundesrat 
und Reichstag des Norddeutschen Bundes. Die dem Bunde nicht 
angehiirigen Staaten waren durch Abordnungen vertreten. Ein am 
14. 8. 1867 erlassenes Post·Zollregulativ und eine neue Anweisung 
fiir die Post· und Zollbeamten brachten gegeniiber den bisherigen 
Vorschriften keine wesentlichen Anderungen. 

Die Zunahme der Eisenbahnen und die dadurch bedingte Anderung 
in den Befiirderungsverhaltnissen machten auch eine Anderung der 
Zollvorschriften im Sinne einer flUssigeren Gestaltung des Verkehrs 
notwendig. Das am 1. 8. 1868 in Kraft gesetzte Regulativ und eine 
zu seiner Ausfiihrung erlassene Anweisung trugen diesem Eriordernis 
insofem Rechnung, als an Stelle des umstandlichen zollamtlichen 
Einzelverschlusses eine zollamtliche Beklebung mit einer roten 
Zollmarke trat und samtliche Zollo und Steuerstellen zur endgiiltigen 
Abfertigung der Postsendungen ermachtigt wurden. Aul3erdem 
traten Erleichterungen in der Ausfertigung und Behandlung der 
Zollinhaltserklarungen ein; Muster· und Probesendungen bis zum 
Gewichte von '/. Zollpfund (= 250 g) sowie Behiirdensendungen mit 
Akten und Schriftstiicken waren von jeder zollamtlichen Behandlung 
befreit. In Verbindung mit diesen Erleichterungen wprde den Post· 
beamten im Verordnungswege die Mitverantwortlichkeit bei Sicherung 
der Zollbelange auferlegt; anderseits erhielten die Zollbeamten die 
Befugnis, beim Verdacht von Zollhinterziehungen der Offnung der 
Brief· und Geldbriefbeutel beizuwohnen. 

Die vielfachen Anderungen der Vorschriften machten eine Neu· 
ordnung der gesetzlichen Bestimmungen notwendig. Das geschah 
durch das Vereinszollgesetz Yom 1. 7. 1869, das am 1. 1. 1870 in Kraft 
trat und noch heute Geltung hat. Der § 91 dieses Gesetzes bildet die 
Grundlage fiir die Yom vormaligen Bundesrat des Deutschen Reichs 
unterm· 28. 1. 1909 erlassene, jetzt noch mal3gebende Post·Zoll· 
ordnung. Das Gesetz yom 17. 5. 1870, betr. die Abitnderung des 
Vereins·Zolltarifs yom 1. 7. 1865, sah die Zollfreiheit aller mit den 
Staatsposten aus dem Ausland eingehenden Warensendungen von 
'/" Zollpfund (= 250 g) und weniger sowie aller Warenmengen unter 
'/,. Zollpfund (= 50 g) vor, infolge des deutsch·franzlisischen 
Krieges 1870/71 wurde jedoch diese Anderung erst am 24. 3. 1871 
yom Bundesrat bescblossen. Spater wurden wieder einige die Zoll· 
freiheit einschritnkende Bestimmungen erlassen (fiir hochwertige 
Waren, Taschenuhren, Tabak). S. Zollbefrelungen. 

IL Recht. Die Gesetzgebung iiber das Zollwesen iBt 
nach Art. 6 der Reichsverfassung vom 11. 8. 1919 dem 
Reiche vorbehalten. FUr den Erlall von Verordnungen 
ist gemall Art. 179 der Reichsverfassung die Reichsregie· 

rung zustandig. Das Vereinszollgesetz vom 1. 7.1869 
(Bundesgesetzblatt s.:n 7) ist von den gesetzgebenden 
Korperschaften des vormaligen Zollvereins (Zollbundes. 
rat und Zollparlament) beschlossen worden. Bei Grlin· 
dung des Deutschen Reichs im Jahre 1871 ist es als 
Reichsgesetz zwar nicht iibernommen worden, da aber 
nach der Verfassung vom 16.4.1871 (Art. 35) die Ge· 
setzgebung in Zollangelegenheiten dem Reiche zustand, 
war praktisch seine Geltung fiir den ganzen Bereich des 
Zollgebiets ebenso anerkannt, als wenn es ausdriicklich 
zum Reichsgesetz erklart worden ware. Durch Art. 178 
der Reichsverfassung vom n. 8. 1919 ist die Fortdauer 
dieses Zustandes gesichert. Dasselbe gilt von der Post· 
Zollordn ung vom 28. 1. 1909 (Deutsches Zentralblatt 
S. 39) und dem Zolltarifgesetz yom 25. 12. 1902 
(RGBI S. 303) nebst dem zugehOrigen Zolltarif, der im 
~ufe der Zeit wiederholt geandert worden ist. [Letzte 
Andernng vgl. Gesetz iiber Zollanderungen vom 17. 8. 
1925 (RGBll S.261)]. 

§ 21 des Vereins.Zollgesetzes legt dem Warenfuhrer 
die Verpflichtung auf, die seiner Obhut anvertrauten 
Waren der Verzollung zuzufiihren. Verletzungen dieser 
Pflicht, die die Gewahrsamspflicht (Erhaltung der zoll
pflichtigen Gegenstande in unveranderter Gestalt und 
Menge) und die Gestellungspflicht (Vorfiihrung der 
Gegenstande bei der zustandigen Zollstelle) in sich 
schliellt, Mnnen Bestrafung gemall §§ 134ff. des Ge
setzes nach sich ziehen. Ais Warenfiihrer im Sinne des 
Gesetzes gilt der Postbeamte, der fiir den Verbleib der 
Sendungen zu der gegebenen Zeit verantwortlich ist. 
Ihn trifft zutreffendenfalls die Strafe bei Verletzung der 
Pflicht. Auch in den Bahnposten ist nicht der Zugfiihrer, 
sondern der Postbeamte der Warenfiihrer. Dagegen ist 
die Vorfiihrung des Reisegepacks zur Verzollung Sache 
der Reisenden, und zwar nicht nur hinsichtlich des Hand· 
gepacks, sondern auch hinsichtlich der aufgegebenen 
Stiicke. 

Mit der ordnungsmaBigen Ubergabe der zollpflichtigen 
Sendungen an die zustandige Zollstelle erlischt die Haft· 
pflicht der Post (PO § 38, XVI). Die ZollbehOrde iiber· 
nimmt die Sendungen kraft offentlichen Rechts im 
offentlichen Nutzen und tritt damit zum Absender in 
ein Rechtsverhaltnis, das als ein stillschweigend abo 
geschlossenes vertragsartiges anzusehen ist. Aus diesem 
vertragsahnlichen Verhaltnis ergibt sich eine Offentlich· 
rechtliche Verwahrungspflicht, bei der die Haftung der 
staatlichen Zollbehorde nach den Vorschriften des bfirger
lichen Rechts (§§ 31, R9, 823 BGB) zu beurteilen ist. Die 
ZollbehOrde haftet bei Verlust oder Beschadigung der 
Sendungen ffir den eingetretenen Schaden in vollem 
Umfange. Die Haftungsbeschrankung der Post kann sie 
ffir sich nicht in Anspruch nehmen, da die PO auf ihr 
Vertragsverhaltnis zum Absender nicht anwendbar ist 
(Urteil des Reichsgerichts vom 19.5.1914. RGZ Bd. 84 
S.339). 

III. Betrieb. DievomZollauslandeingehenden, 
einer zollamtlichen Behandlung unterliegenden Post· 
sendungen werden im allgemeinen den Zollstellen an 
der Grenze nicht zugefiihrt, sondern sofort auf die zu· 
standigen Zollstellen im Binnenlande weitergeleitet. 
Eine Ausnahme bilden die Sendungen, die an der Grenze 
auf Zulassigkeit der Einfuhr gepriift werden miissen 
(Pflanzen und Gegenstande des Wein. und Gartenbaues, 
Gefliigel aus Osterreich, tierische Teile und Erzeugnisse 
aus bestimmten Landern) oder deren Verzollung an der 
Grenze postseitig erwiinscht ist (Sendungen fiir den 
Grenzort, auf Verlangen des Absenders usw.). Diese 
Sendungen sind clen Grenz·Zollstellen zur endgiiltigen 
Abfertigung zuzufiihren. Die zollamtliche Abfertigung 
findet in den Raumen der Zollstellen statt, wohin die 
Sendungen mit den Zollinhaltserkliirungen zu iiberweisen 
sind. Fehlt die Zollinhaltserkliirung, so hat die P Anst 
eine Notinhaltserkliirung auszufertigen. Waren in Mas· 
sensendungen (frische Blatter, geschnittene Blnmen usw.) 
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konnen auch in den Bahnpostwagen und Postdienst
raumen abgefertigt werden. Die Verzollung wird ent
weder im Beisein des Empfangers oder eines Post
beamten als dessen Vertreters vorgenommen. 1m ersten 
Falle wird dem Empfanger die Paketkarte oder bei 
Sendungen ohne Paketkarte ein Zollstuckzettel (s. d.) 
zum Ausweis gegenuber der Zollstelle ausgehandigt. 
Die Mitwirkung eines Postbeamten gilt als Regel bei 
Sendungen nach Orten ohne Zollstelle sowie bei Sen
dungen mit Geblihrenzettel (s. d.) und wenn der Ab
sender es ausdrucklich verlangt hat; im ubrigen kann sie 
auf Wunsch des Empfangers stattfinden. Enthalten die 
Sendungen Gegenstande, die einer besonderen Abgabe 
(Steuer) neben dem Zoll unterliegen, so kommt eine 
Mitwirkung von Postbeamten nur bei Salz, Zucker, 
Waren aus Zucker und Spielkarten in Betracht; in allen 
andern Fallen muB der Empfanger der Verzollung per
sonlich beiwohnen. Fiir die Vornahme der Verzollung 
durch einen Postbeamten hat Empfanger eine Verzollungs
postgebiihr (s. d.) zu entrichten; die Verzollung geschieht 
an Hand der Zollinhaltserklarung nach MaBgabe des 
Befundes. Nach der Verzollung werden die Sendungen 
von der Zollstelle dem Empfanger, gegebenenfalls gegen 
Entrichtung des Zolls, ausgehandigt, wenn er der Ver
zollung personlich beigewohnt hat. 1st ein Postbeamter 
zugegen gewesen, so verauslagt die Post den Zoll und 
handigt die Sendungen dem Empfanger auf dem gewohn
lichen Wege - Abholung oder Zustellung - unter 
Einziehung des Zollbetrags und sonstiger Gebiihren 
(statistischer Gebiihr, auBergewohnlicher Verpackungs
kosten, Verzollungspostgebiihr) aus. Bei Sendungen mit 
Gebiihrenzettel wird die Einziehung der in Betracht 
kommenden Kosten yom Absender in die Wege geleitet. 

Bei der Annahme der nach dem Zollausland ge
richteten, fiir eine zollamtliche Behandlung in Be
tracht kommenden Sendungen hat der Annahmebeamte 
darauf zu achten, daB die erforderlichen Begleitpapiere 
(s. d.), die im Paket- und Briefpostbuch nach Art und 
Zahl naher angegeben sind, vorliegen und ordnungs
maBig ausgefullt sind. Mangel sind zu beseitigen. FUr 
sachlich richtige Ausfertigung ist Absender verantwort
Hch. Eine Vorfiihrung der Sendungen bei den Zollstellen 
an der Grenze findet nicht statt, jedoch haben die Zoll
beamten das Recht, Nachprufungen vorzunehmen. 

Von den d urch das Zollge biet d urchgehenden 
Sendungen sind der Eingangszollstelle nur die vorzufuh
ren, die auf die Zulassigkeit der Durchfuhr geprlift 
werden mussen. 1m ubrigen werden diese Sendungen im 
Bereiche des Zollgebiets und bei der Grenzausgangszoll
stelle nicht zollamtlich behandelt. 

Vgl. auch Post-Zollordnung nebst AB (Anhang zu 
ADA V, 1 Ausg. 1919), Weltposthandbuch (WPVertr 
mit einschliigigen Nebenabkommen und YO), Briefpost
buch, Paketpostbuch, ADA V, 2. 

Schriftwesen: Hoffmann, Kommentar zn den Zoll- nnd Stener
gesetzen, Otto Liebmann, Berlin 1912 S. 1ff.; Weber, Der dentsche 
Zollverein. Veit n. Co., Leipzig 1871; Laband, Staatsrecht. J. C. B. 
Mohr (Paul Siebeck), Tlibingen und Leipzig 1901. Bd. IV S.384ff.; 
Hatschek, Deutsches und preuBisches Staatsrecht. Georg Stilke, 
Berlin 1923. Bd. II S.129ff., 421; Scholz S. 47; Juristische Wochen
schrift 1914 S. 584; Archiv 1893 S. 477ff., 1915 S. 28, 1923 S.335, 
1926 S. 83ff. Krause. 

Postzustellungswesen. Die Post iibernimmt es, im 
innern Verkehr die Zustellung von gewohnlichen Briefen 
nach den V orschriften der ZPO zu beurkunden und die 
Urkunde dem Absender zu iibermitteln. 1m Weltpost
verkehr ist nur der Riickschein (Avis de reception) [s. d.] 
vorgeseben. 

Geschichte. Die allgemeine Gerichtsordnung flir die preumschen 
Staaten vom 6. 7. 1793 bestimmte in Teil I, Titel 7 § 26 iiber die 
Insinuation (Zustellung) von Vorladungen: "Ein bloBer Postschein 
von dem Ort des Abgangs ist zur Bescheinignng der erfolgten In
sinuation nicht hinreichend; es ware denn, daB zugleich das P A des 
Ortes, wohin die Zitation ergangen ist, die dem Vorgeladenen richtig 
erfolgte Behlindigung auf seine Pflicht attestierte und der Ex
trahent dergleichen Attest in beglaubigter Form beibrachte." Eine 
Verpflichtung der Post, die Insinuation auszufiihren, bestand 
nicht; die Angelegenheit wnrde zunachst lediglich durch ein 

tlbereinkommen zwischen Jnstiz - Departement und GPA von 
1796 geregelt. Durch Verordnung von 1838 wurde bestimmt, daB 
die richterlichen Erkenntnisse an aile nicht am Ort des Gerichts 
befindlichen Personen durch die Post zugestellt werden Bollten. 
Weiter wurden die Gerichte 1842 veranlaBt, die Behandigung auch 
aller iibrigen gerichtlichen Verfiigungen, iiber deren Zufertigung 
ein Behandigungsschein beigegeben werden muBte, da, wo es 
die Posteinrichtungen gestatteten, in der Regel durch die P A zu 
bewirken. Die P Anst wurden 1842 dementsprechend angewiesen. 
Dem Wunsche nach gesetzlicher Festlegung entsprach das Gesetz 
vom 20. 9. 1862 betr. die Befiirderung gerichtlicher Erlasse durch 
die Post. Es gestattete allgemein die ZusteUung durch die Post nur 
auBerhalb des Gerichtsortes, am Gerichtsort nur mit ministerieUer 
Genehmigung (Berlin, Breslau). Vom 15. 10. 1871 ab durften Schrei
ben mit Behandigungsschein an Einwohner im Orts- und Landznstell
bezirk der AufgabeP Anst allgemein angenommen werden, wenn 
sie von Privatpersonen ausgingen. Es bestanden noch verschiedene 
bundesstaatliche Einschrankungen (GroBherzogtum Sachsen, Hessen 
n. a.). Einheitliche Regelung schuf die ZPO vom 30. 1. 1877. Be
rechtigt waren zur Versendung von Briefen mit Zustellungsurkunde 
zunachst (1797) nur die Landes-Justizkollegien, von 1849 an auch 
alIe nichtrichterlichen BehOrden; Privatpersonen erst seit 1871. 

Die Form der Zustellung hat mehrfach gewechselt. Urspriinglich 
muBte den zuzustelIenden Schreiben eine Abschrift der zuzusteUenden 
Verfiigung mit dem Ersuchen urn "Attestation" der Behandigung 
offen beigefiigt werden, auf der der 'Empfanger den Empfang der 
Sendung anznerkennen hatte, darunter Bescheinigung des Brief
tragers, endlich Beglaubigung der P Anst. N eben der Abschrift wird 
zuerst 1829 der Behandigungsschein erwahnt. Dieser erhielt als 
"Post-Insinuations-Dokument" in Form eines Vordrucks 1839 feste 
Gestalt. Eine vollige Anderung erfuhr der Vordruck mit Einfiihrung 
der Reichs-Justizgesetze am 1. 10. 1879. Seitdem gab es verschiedene 
Arten von Vordrucken: a) fiir gewohnliche Faile, b) filr Zustellung 
an Gewerbetreibende, c) an Rechtsanwalte, d) an Behorden, Ge
meinden, Korporationen und Vereine und e) an Unteroffiziere und 
Gemeine. Der Vordruck sah aUe moglichen Falle vor. Das Empfangs
anerkenntnis des Empfangers und die postamtliche Beglaubigung 
fielen weg. Die Urkunden muBten vom Postboten am Ort der Zu
stellung ausgefertigt und dem Empfanger muBte eine beglaubigte 
Abschrift davon iibergeben werden. Auch vereinfachte Zustellung 
wurde znHissig. Urspriinglich war auch Mitgabe der Briefe mit Zu
stellungsurkunde an Abholer znlassig gewesen; dies wurde durch 
eine Verfiigung des GPA von 1847 beseitigt. Schwierig war die Zu
stellung im Landzustellungsbezirk vor der aUgemeinen Durch
fiihrung der "Landbrieftrager-Institution", weil dazn ein expresser 
Bote notig war, und der Absender fiir den Botenlohn haftete. 

Neben der Briefgebiihr fiir Hin- und Riicksendung wird eine Zu
stel\ungsgebiihr erhoben. Sie betrug von 1797 an 3 gute Groschen, 
in den dreiBiger Jahren des 19. Jahrhunderts kam noch eine Scheib
gebiihr der PAnst hinzu. Die ZustelIungsgebiihr wurde 1839 auf 
4 Silbergroschen, 1842 auf 3 Silbergroschen festgesetzt. Von 1852 
bis 1869 genossen die von Gerichtsbehorden ausgehenden Sendungen 
Gebiihrenfreiheit, fiir solche Sendungen fiel deshalb damals auch die 
Zustellungsgebiihr weg. Durch Generalverfiigung vom 15. 12. 1869 
wurde die ZusteUungsgebiihr auf 1 Groschen festgesetzt, durch die PO 
von 1874 auf 10 Pf. bei behOrdlichen, 20 Pf. bei Privatsendungen. 
1879 wurde die ZustelIungsgebiihr auch fiir die gerichtlichen und 
behOrdlichen Sendungen auf 20 Pf. erhOht. 

Die Zustellungsurkunden wurden in Bayern 1871 (?), in Wiirttem
berg am 1. 10. 1879 eingefiihrt. 

Recht. Die Bebandlung der Briefe mit Zustellungs
urkunde regelt sich nacb den Bestimmungen der ZPO 
und der Anweisung uber das Verfahren, betr. 
die postamtliche Bestellung von Briefen mit 
Zustellungsurkunde (Zentralblatt fur das Deutsche 
Reich v. 1914, S. 208) sowie nacb den Vorscbriften der 
PO. Eine Haftung der Post fiir Zustellungsbriefe und 
Versehen im Zustellungsverfahren besteht nicht. Es 
handelt sich bei diesen Briefen nur urn gewohnliche 
Briefe mit Empfangsbeurkundung, daher Grundsatz der 
Nichthaftung (PG § 12). Die Post haftet weder fiir Ver
lust des Zustellungsbriefs noch fiir Unterlassung der 
Beurkundung, noch fiir ein die Wirkung der Zustellung 
ausschlieBendes fehlerbaftes Verfahren. (Vgl. Anleitung 
des vormaligen PreuBischen GP A zur Anwendung des 
PG yom 5. 6. 1852 (Postamtsblatt 1~53 S. 65), Deutsche 
.Turistenzeitung 1906 S. 198, Wolcke S. 145, Aschen
born S. 164 Anm. 32, RGZ Bd.57 S. 151.) 

Betrieb. Gewohnliche Briefsendungen konnen auf 
Ersuchen von Beborden, Beamten oder Privatpersonen 
unter Beurkundung der Zustellung durch die PAnst zu
gestellt werden. Einschreibung, Wertangabe, Nach
nahme, Eilzustellung und Vermerk "postlagernd" sind 
bei Briefen mit Zustellungsurkunde unzuliissig. Die 
Zustellung kann gewohnlich oder vereinfacht 
sein. Bei gewohnlicber Zustellung erhalt der Empfanger 
beglaubigte Abschrift der Zustellungsurkunde, bei der 
vereinfachten wird vor der Aushandigung nur der Tag 
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der Zustellung (Monat in Buchstaben) auf dem Brief 
vermerkt. Die Briefe miissen verschlossen sein und auf 
der Aufschriftseite Namen und Wohnort des Absenders 
tragen. Der Empfanger muB so bestimmt bezeichnet 
sein, daB jeder UngewiBheit vorgebeugt ist (besondere 
Vorschriften fUr Briefe an Unteroffiziere und Mann
schaften des Heeres). An den Briefen miissen auBerlich 
befestigt sein: bei gewohnlicher Zustellung 2 Vordrucke 
auf weiBem, bei vereinfachter 1 Vordruck auf grau
blauem Papier. Der Absender muB den Kopf der Vor
drume zur Zustellungsurkunde und zu ihrer Abschrift 
ausfiillen und die Anschrift fUr die Riicksendung auf 
die Vorderseite setzen. Er kann verlangen, daB die Zeit 
der Zustellung (St,unde) naher bezeichnet wird; fiir 
diesen Fall am Kopf des Vordrucks rot zu unterstreichen
der Vermerk "Mit Zeitangabe zustellen." Briefe mit 
Zustellungsurkunde, auf denen der Vermerk "Hierbei 
ein Vordruck zur Zustellungsurkunde" fehlt oder nur 
undeutlich hergestellt ist, werden dem Absender zuriick
gegeben. Es gibt zwei Arten von Vordrucken, solehe fiir 
Zustellungen an Unteroffiziere und Mannschaften des 
Heeres und der Marine und solehe fiir Zustellungen in 
allen iibrigen Fallen. Vor Verkauf an Einzelpersonen 
sind die Vordrueke entsprechend zu andern. Die Vor
drucke sind so eingerichtet, daB sie die bei der Zustellung 
vorkommenden FaIle erschopfend enthalten, so daB der 
Zusteller nur den Namen der Person. der er den Brief 
iibergibt, auszufiillen, alles iibrige aber durchzustreichen 
hat. Die linke Halfte des Vordrucks dient fiir Zustellung 
an Einzelpersonen und Firmen mit Einzelinhaber, die 
rechte fUr Gesellsehaften usw. 

Fiir Briefe mit Zustellungsurkunde werden erhoben: 
1. die gewohnliche Briefgebiihr, 2. die Zustellungsgebiihr 
und 3. fiir die Riicksendung der Zustellungsurkunde die 
Gebiihr fiir einen freigemachten gewohnlichen Brief. 
Die Betrage sind samtlich yom Absender bei der Ein
lieferung oder yom Empfanger bei der Aushandigung 
zu zahlen. 

Die postamtliche Zustellung beste~t in der Ubergabe 
des Briefes unter Beurkundung der Ubergabe. Die Ur
kunde muB enthalten: Ort und Zeit der Zustellung 
(Monat in Buchstaben, u. U. Stunde), Bezeichnung der 
Person, an die zugestellt werden solI, der Person, an die 
zugestellt worden ist, bei Ersatzzustellung Angabe des 
Grundes, bei Niederlegung nahere Angabe, bei Ver
weigerung Angabe, daB die Annahme verweigert und 
der Brief am Ort der Zustellung zumekgelassen worden 
ist, bei gewohnlicher Zustellung, daB der Brief und eine 
beglaubigte Abschrift der Urkunde iibergeben worden 
sind, bei vereinfachter Zustellung, daB der Brief iiber
geben und der Tag der Zustellung auf dem Briefumschlag 
vermerkt worden ist, auBerdem die Unterschrift des 
Zustellers. Zu benutzen ist Tinte oder Tintenstift, 
AusfUllung ohne Liieken, Aussehabungen untersagt, 
Durehstriehenes muB leserlieh bleiben. Abschrift ist am 
Ort der Zustellung auszufertigen, als solche zu be
zeichnen und am SchluB vor der Unterschrift mit Ver
merk "beglaubigt" zu versehen. Zustellung ist in der 
Regel in der Wohnung, bei Gewerbetreibenden usw. im 
Gesehaftsraum auszufiihren; sie kann aueh an jedem 
andern Ort bewirkt werden, wo Empfanger angetroffen 
wird, doch braucht Empfanger sich nieht darauf ein
zulassen, wenn er am Bestimmungsort des Briefes 
Wohnung oder Gesehaftsraum besitzt. Briefe mit Zu
stellungsurkunde an Gefangene diirfen nieht im Gefang
nis zugestellt werden. Zeit der Zustellung bei der naeh
sten Zustellgelegenheit, wenn nieht auf dem Brief ein 
bestimmter Tag angegeben. An Sonn- und Feiertagen 
unterbleibt die Zustellung, wenn sie nieht ausdriieklich 
verlangt ist. Die Zustellung ist an den Empfanger in 
Person auszufiihren. Bei Aufsehrift: an A. zu Handen 
des B. oder an A. abzugeben an B. ist B. Empfanger, 
bei Aufsehrift: an A. zu erfragen bei B. oder an A. im 
Hause des B. ist A. Empfanger. Ansehriften: an A. 

abzugeben bei B. oder an A. fiir B. lassen Empfanger 
nieht bestimmt genug erkennen, Sendungen daher un

·zustellbar. Zustellung an Behorden, Vereine usw. ist 
an den Vorsteher, gesetzlichen Vertreter oder vertretungs
berechtigten Mitinhaber auszufiihren. Briefe mit Zu
stellungsurkunde an Eheleute gemeinsam sind dem Ehe
mann zuzustellen. Briefe mit Zustellungsurkunde an 
Gemeinschuldner sind unzustellbar, wenn yom Konkurs
gericht Aushandigung der fiir den Gemeinschuldner ein
gehenden Briefe an den Konkursverwalter angeordnet 
ist. Briefe mit Zustellungsurkunde an Verstorbene sind 
unzustellbar. Wird der Empfanger nicht angetroffen, 
so ist die Zustellung in der Wohnung an ein Familien
glied oder Hausgenossen oder Dienstboten auszufiihren; 
sind auch solehe nicht anzutreffen, dann an den Haus
wirt oder Vermieter (nicht an deren Ehefrau), wenn 
diese zur Annahme des Briefes bereit sind. Werden 
Gewerbetreibende usw. nicht im Geschaftsraum an
getroffen, so wird die Zustellung an die daselbst an
wesenden Gehilfen usw. bewirkt, in Abwesenheit des 
Vorstehers einer Gemeinde, eines Vereins usw. an einen 
im Geschaftsraum anwesenden Angestellten, Beamten 
oder Bediensteten. Ist das nicht moglieh, so ist der Brief 
in der Wohnung zuzusteIlen, aber, weil auBerhalb des 
Geschaftsraums, nur an den Empfanger in Person. Ist 
die Zustellung auf keine Weise moglich, so ist der Brief 
(erforderlichenfalls auch die Abschrift der Zustellungs
urkunde) auf derGerichtsschreibereidesAmtsgerichts oder 
bei der P Anst oder beim Gemeindevorsteher oder beim 
Polizeivorsteher niederzulegen und an der Tiir des Emp
fangers eine sehriftliche :Mitteilung damber auf besonderen 
Vordruck zumckzulassen, ihm auBerdem moglichst durch 
eine in der Nachbarschaft wohnende Person Mitteilung 
davon zu machen. Es ist die fUr den Empfanger be
quemste Niederlegungsstelle zu wahlen. Die Gerichts
schreiberei, der Gemeinde- oder Polizeivorsteher konnen 
den Brief nach 6 Monaten an die zustandige PAnst 
oder an den Zusteller zuriickgeben. Nach 6 Monaten 
werden die Briefe aIs unzustellbar behandelt. An Nicht
erwachsene, Mieter oder Freunde als Ersatzempfanger 
darf nie zugestellt werden; der Absender kann durch 
besonderen Vermerk die Ersatzzustellung ausschlieBen. 
Die Annahme eines Briefes mit Zustellungsurkunde 
darf nicht verweigert werden. Wird Zahlung der Ge
biihren verweigert, die auf den Brief haften, so sind 
sie yom Absender einzuziehen. Wegen der Nachsendung 
s. d. Vollzogene Zustellungsurkunden werden vor der 
Riicksendung mit dem Aufgabestempel bedruckt. Fiir 
die Riicksendung werden Gebiihren auf der Zustellungs
urkunde nur ausgeworfen, wenn der Empfanger Zahlung 
der auf nicht freigemachtem Brief lastenden Gebiihren 
verweigert hat. Die vorschriftsmaBige Behandlung und 
Beschaffenheit der vollzogenen Zustellungsurkunden 
muB vor der Absendung in jedem FaIle bei der P Anst 
gepriift werden. Berichtigungen vollzogener Zustellungs
urkunden hat der Zusteller, der die Zustellung aus
gefiihrt hat, eigenhandig zu bewirken und zu unter
schreiben. Fiir verlorengegangene Zustellungsurkunden 
kann der ZusteIler, der den Brief seinerzeit zugestellt hat, 
eine Ersatzurkunde vollziehen, wenn er die Zustellung 
noeh bestimmt beurkunden kann. 

Schriftwesen. Statistik der Reichs-Post- und Telegraphen· 
verwaltung 1893 S. 87ff.; Archiv 1895 S. 110ff.; Scholz S.95ff. 

W. Schwarz. 

Postzwang. 
I. Begriff. Postzwang (PZ) ist das strafreehtlieh ge

sehiitzte Verbot, fiir gewisse Beforderungsgegenstande 
sieh einer andern Beforderungsart als der postalisehen 
zu bedienen. Beit dem PG (s. II. Gesehichte) besehrankt 
er sieh auf versehlossene Briefe und politisehe Zeitungen. 
Der PZ enthalt nieht das (positive) Gebot, fiir die Be
forderung gewisser Gegenstande stets die Post zu be
nutzen, sondern das (negative) Verbot, eine andre Be
forderungsart in Ansprueh zu nehmen. Die dadurch der 
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Post (mittelbar) eingeraumte Monopolstellung hatte 
sich auch durch Verbote aller andern gewerbsmaLligen 
<>der nichtgewerbsmaLligen BefOrderungsanstalten er
reichen lassen. Man wollte aber dariiber hinaus auch 
die nicht durch Anstalten (Unternehmungen) ausgefiihr
ten Beforderungen treffen. Daneben brauchte der ge
werbliche Betrieb von Beforderungsunternehmungen 
nicht besonders erwahnt zu werden, da er von der all
gemeinen Verbotsvorschrift mitumfaBt wird. Uber den 
Bereich des PZ ist das Alleinbetriebsrecht der Post 
{Postregal, s. d.) nicht ausgedehnt worden, abgesehen 
von der Erweiterung durch die Postgesetznovelle yom 
20. 12. 1899 (s. Gesetzgebung im Postwesen). 

Verboten ist die Beforderung (s. d.) der postzwangs
pflichtigen Gegenstande gegen Bezahl~ng. Bezahlung 
ist nicht nur Vergiitung in Geld, sondern Jede Zuwendung 
eines wirtschaftlichen Vorteils an den Beforderer. Gleich
giiltig ist, wer die Bez~hlun~ gewahrt, ob der.Absende~, 
der Empfanger oder em Dntter. Belanglos 1St, ob die 
Gegenleistung ausdriicklich bedungen, versprochen und 
verlangt oder nur stillschweigend vereinbart, in Aussicht 
gestellt und erwartet wird (RG~. V yom 18.~. 1906 
Archiv 1907 S.317). Es macht kemen Unterschied, ob 
der wirtschaftliche Vorteil unmittelbar oder mittelbar 
gewahrt wird, z. B. mit einer andern Leistung in Ver
bindung gebracht ist, selbst wenn sich alsd.ann nicht 
berechnen laBt, wieviel gerade fiir das Verschicken oder 
Befordern gezahlt worden ist. Den Gegensatz bildet die 
im freien Willen des Leistenden stehende und daher 
ablehnbare reine Gefalligkeit. Von ihr kann nicht 
die Rede sein, wenn das VeFSchicken oder Befordern zu 
den DienstpfIichten des dabei tatig Gewordenen 
gehort oder irgendwie vergiitet, so bei Angestellten durch 
~as Gehalt oder den Lohn mitabgegolten wird (RGSt 
Band 19 S. 108, Band 46 S. 37, Band 57 S. 297, Band 58 
S. 8). Um Beforderung gegen .. Bezahlung hand~lt es sich 
nicht etwa nur, wenn ihre Ubernahme als em gerade 
diese Beforderung zum Gegenstand habender We r k
vertrag anzusehen ist und dem Beforderer wirtschaft
Eche Selbstandigkeit in seinem Rechtsverhaltnis zu dem 
Absender und Empfanger der Sendung zukommt, son
~ern auch wenn die Leistung zur Erfiillung eines Die nst
verhaltnisses geschieht, sei es nun, daB Dienste g~rade 
dieser Art den eigentlichen Gegenstand des Dlenst
vertrages bilden, sei es, daB die Beforderung des post
zwangspflichtigen Gegenstandes nur als eine gelegent
liche Dienstleistung erfolgt. Voraussetzung ist, daB die 
Beforderung auf Grund eines als solches entlohnten 
Dienstverhaltnisses und zur Erfiillung der bestehenden 
Dienstpflicht vorgenommen wird. Nur wenn es der freie 
Wille des Dienstpflichtigen ist, ob er gerade diese Be
forderung besorgen will, wiirde insoweit lediglich ein 
Handeln aus Gefalligkeit vorliegen. Das ist dann der 
Fall, wenn der Dienstpflichtige - die postgesetzliche 
Zulassigkeit der Beforderung unter-stellt - diese ohne 
-Eline Verletzung seiner Dienstpflicht ablehnen konnte. 
Sonst aber ist die PostbefOrderung ein Teil der Dienst
erfiillung und wird wirtschaftlich durch die fiir die 
Dienstleistung im allgemeinen gewahrte Gegenleistung 
mitabgegolten. Diese Auffassung trifft gleichmaBig zu 
fiir Dienstverhaltnisse privatrechtlicher wie offentlich
rechtlicher Art, also auch fiir das Beamtenverhaltnis 
(RGSt Band 57 S. 298/299). 

Der PZ des § I PG erstreckt sich nur auf die Befor
derung von postzwangspflichtigen Gegenstanden von 
Drten mit einer P Anst nach Orten mit einer P Anst. 
Wenn daher am Absendungsort oder am Bestimmungs
ort sich keine P Anst befindet, so unterliegt die Sendung 
nicht dem PZ. PAnst sind Postamter (s. d.), Postagen
turen (s. d.), nicht dagegen Posthilfstellen (s. d.). Fiir 
die Bestimmung des Ortsbegriffs sind die politischen 
Gemeindegrenzen maBgebend, nicht die von den politi
schen Grenzen des Ortes etwa abweichenden Grenzen 
des Postbezirks. Durch § 1 a PG, eingefiigt durch die 

Postgesetznovelle yom 20. 12. 1899, ist der PZ auf ver
schlossene Briefe (nicht Zeitungen) ausgedehnt worden, 
die nicht iiber die Grenzen des Ortes hinausgehen, in 
dem sie zur Beforderung iibergeben werden. Wichtige 
Ausnahmen in § 2a PG (s. Briefaustauschstellen und 
Pri vat beforderungsanstalt ). 

Unverschlossene Briefe, die in verschlossenen Paketen 
(s. d.) befordert werden, sind den verschlossenen Briefen 
gleichzuachten (s. Sammelsendungen). Dazu gehoren 
nicht nur Briefe (s. Briefe, posttechnischer und recht
licher Begriff) im engeren Sinne (mit der Eigenschaft 
einer eigentlichen und personlichen Mitteilung), sondern 
auch Frachtbriefe, andre Begleitpapiere, Postkarten 
(s. d.), Preisverzeichnisse, Drucksachen (s. d.), wenn sie 
in verschlossenen Paketen befOrdert werden. Es ist 
unerheblich, ob solche Mitteilungen geschrieben oder 
gedruckt sind. Obwohl diese Mitteilungen nicht post
zwangspflichtig sind, wenn sie als Drucksachen oder 
Postkarten versandt werden, unterliegen sie dem PZ, 
wenn sie in einem verschlossenen Paket verschickt 
werden. MaBgebend ist fiir die Frage der Postzwangs
pflicht lediglich, ob die Sendungen "Briefe" sind, 
d. h. ob durch sie dem Empfanger eine Mitteilung 
bestimmten 1nhalts zukommen soIl. 1st das, wie bei 
Drucksachen und den andern oben bezeichneten Schrift
stiicken, der Fall, so werden sie durch die Beforde
rung in verschlossenen Paketen postzwangspflichtig. 
Die einzelnen Briefe in dem Paket brauchen ihrerseits 
nicht mit besonderem Umschlag versehen zu sein, sie 
brauchen keine besondere Empfangerangabe zu tragen. 
Eine Ausnahme besteht fiir die Schriftstiicke, die den 
1nhalt des Pakets betreffen. Diese Ausnahmevorschrift 
kann nur dann angewandt werden, wenn das Paket 
auBer den Briefen noch einen andern 1nhalt hat und 
wenn die dem 1nhalt beigefiigten Briefe eine Beziehung 
zum 1nhalt haben. 

Der Grundsatz der EinheitIichkeit der BefOr
derung bringt es mit sich, daB Briefe, die nur auf einem 
Teil der Beforderungsstrecke als verschlossene zu gelten 
haben, auf der ganzen Strecke als solche angesehen 
werden und nach § 1 PG auch auf dem Teile der Be
forderungsstrecke zu beurteilen sind, der im Ursprungs
ort oder im Empfangsort sich vollzieht. Es wird also 
in dieser Beziehung nicht etwa § 2a, sondern nur § 1 PG 
angewandt. Beabsichtigte der Absender zunachst den 
Brief unverschlossen an den Empfanger gelangen zu 
lassen oder in dem Ursprungsort dem vermutlich hier 
anwesenden Empfanger zuzustellen, andert er aber, 
nachdem die BefOrderung zu einem Teile ausgefiihrt 
worden ist, seine Absicht und beauftragt den Beforderer, 
den Brief zu verschlieBen oder ihn iiber den Ursprungs
art hinaus nach einem andern Orte mit P Anst zu be
fordern, so liegen zwei selbstandige Befordenmgsakte 
vor, die gesondert zu beurteilen sind (RGSt Band 33 
S.146). 

Nicht dem PZ unterliegen die Beforderungshand
lungen, die begrifflich notwendig sind, um die Sendung 
der Post zur Beforderung zu iibergeben (Einwurf in den 
Briefkasten, Abgabe am Schalter). 

Weiteres iiber PZ s. unter Ausland, Brief, rechtlicher 
Begriff, BefOrderung, Expresser Bote, Ortsverkehr, 
Sammelsendungen. 

II. Geschichte. Der PZ besteht, so lange es staatliche Posten 
gibt. Ohne AusschluB von Wettbewerbsunternehmungen und ohne 
das gesetzllche Verbot an die Bev61kerung, sich iiir gewisse Gegen
stande (postzwangspfliehtige) andrer Beftirderungseinriebtungen zu 
bedienen, laBt sieh eine Post, die wie jede Staatspost nieht rein auf 
gewerbsmaBigem Betrieb aufgebaut ist, sondern dem Gemein
wohl und Staatswohlfahrtszweeken dient, auf die Dauer nieht auf
reehterhalten. Die fiir den Staat bestehende N otwendigkeit, aile 
Teile des Landes miigliehst gleiehmaBig zu bedenken, zwingt dazu, 
auch unwirtschaftliche Elnrichtungen zu unterhalten, fiir die die 
Kosten nur dadurch aufgebracht werden kiinnen, daB in anderen 
Landesteilen, wo der Verkehr reger und eintraglieher ist, ein Druck 
auf die Beviilkerung ausgeiibt wird, die Posteinrichtungen zu be
nutzen oder verboten wird, sich andrer BefOrderungsgelegenheiten 
zu bedienen. 
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Unser heutiges Postrecht beruht im wesentlichen auf den be
wahrten Grundlagen des preullischen Rechts_ 

Schon die preullische PO vom 10.8. 1712 kennt den PZ. Die 
verschlossenen Briefe waren der Post vorbehalten; jede Zuwider
handlung wurde als VerJetzung des Postregals (s. d.) mit einer 
Geldstrafe von 10 Talem oder harterer Strafe geahndet. Die "All
gemeine Post-Ordnung fiir samtliche Konigliche Provinzen" vom 
26. 11. 1782 kennt den PZ auch iiir Pakete bis 40 Pfund und bares 
Geld, der bereits durch besondere Erlasse auf diese Gegenstande 
ausgedehnt worden war. Formliche Zustellungen waren vom PZ 
ausgenommen (so auch fiir das heutige Recht Schiedsspruch des 
I. Strafsenats des Reichsgerichts vom 27. 2. 1925 VII 406. 23). Eine 
umfassende, bis ins einzelne gehende Regelung des PZ findet sich 
im Allgemeinen Landrecht von 1794 Teil II Titel15 §§ 141ff. "Vom 
Postregal", insbesondere in §§ 141-143 (Begriff des Postregals; 
die dem PZ unterliegenden Gegenstande: verschlossene Briefe und 
Pakete bis 40 Pfund), §§ 144-146 (Verbot der Sammelsendungen, 
s. d.), §§ 147-149 (expresser Bote, s. d.), §§ 150-153 (anderweite 
BefOrderung von postzwangspflichtigen Gegenstanden und Reisenden 
mit Genehmigung der Post), § 154 (nur entgeltliche BefOrderung von 
Reisenden ist verboten), § 155 (zuIassig ist BefOrderung von Orten 
ohne P Anst, jedoch nur bis zum nachsten auf dem Wege liegenden 
PA), § 156 (Postkontraventionen). Hervorzuheben ist auch der 
~jir die BefOrderung von Reisenden bestehende PZ. Eine wichtige 
Anderung brachte die Konigliche Verordnung vom 12. 6. 1804_ Sie 
dehnte einmal den P Z wieder auf bares Geld, auch ungemiinztes 
Gold und Silber, Juwelen und Pretiosen ohne Unterschied des 
Gewichts aus und bestimmte den bereits im Allgemeinen Landrecht 
nmschriebenen Begriff des expressen Boten naher, indem festgesetzt 
wurde, dall der Bote nur fiir den Absender allein gedungen werden 
diirfe und ausschlielllich auf das i)berbringen seiner Briefe und 
Pakete beschrankt sei. Das PreuBische PG vom 5. 6. 1852 hat den 
PZ in demselben Umfang aufrechterhaJten mit der Einschrankung 
auf Pakete bis 20 Pfund und der Ausdehnung auf stempelsteuer
pflichtige Zeitungen. Gemildert wurde der PZ durch das Gesetz 
vom 21. 5. 1860 betr. die Abanderung mehrerer auf das Postwesen 
sich beziehenden Vorschriften. Es wurden die Bestimmungen iiber 
den PZ fiir ungemiinztes Gold usw. sowie iiir Pakete iiberhaupt 
allfgehoben und nur noch von den Zeitungen die poJitischen Inhalts 
dem PZ unterstellt. 1m Gesetz iiber das Postwesen des N orddeutschen 
Bundes vom 2. 11. 1867 wurde lediglich der PZ iiir verschlossene 
Briefe und Zeitungen poJitischen Inhalts aufrechterhalten und 
damit der Rechtszustand geschaffen, wie er nach dem PG vom 
28. 10. 1871 geltendes Recht ist. Die gewerbsmaBige Personen
befOrderung wurde vollig freigegeben. 

In den beiden nachst Preullen gro13ten Bundesstaaten Bayern 
und Wiirttemberg bestand vor dem PG von 1871 keine gesetz
liche Regelung des PZ. Vielmehr beruhten die dafiir in Betracht 
kommenden Vorschriften auf Koniglichen Verordnungen oder Ver
waltungsanordnungen (Naheres Aschenbom S. 29, Bayerische Post, 
Wiirttembergische Post). Das PG von 1871 schuf ein einheitliches 
Recht auch auf diesem Rechtsgebiete. 

Die Postgesetznovelle vom 20.12.1899 (RGBI s. 715) dehnt den 
PZ nicht unmittelbar aus, sondern schafft ein Alleinbetriebsrecht 
der Post (Regal, das neben dem PZ mit selbstandigen IuhaJt seit 
dem PG nicht mehr bestand), indem sie gewisse (gewerbsmaBige) 
Beforderungsanstalten verbietet. Die Verbotsvorschrift wendet sich 
nicht gegen die Versender, die sich dieser Anstalten bedienen, die 
also nur strafbar sind, wenn die Voraussetzungen der §§ 1 und 27ff. 
PG vorJiegen, sondem gegen den, der die AnstaJt betreibt. Des
halb werden auch die Vorschriften der §§ 34ff. PG betr. das Straf
verfahren bei Geblihrenhinterziehungen (s. d.) hier nicht angewandt. 

Uber den PZ in den ehemals deutschen Schntzgebieten s. Scholz 
S. 14ff. und Post in den ehemals deutschen Schutzgebieten. 

Schriftwesen. Laband, Das Staatsrecht des Deutschen Reicnes. 
5. Aufl. J. C. B. Mohr, Tiibingen 1913, Bd. III § 73; Aschenbom 
S. 23ff., 25ff., 33ff.; Dambach S. 1ff.; Niggl S. 6ff.; Scholz, Offent
Jiches Post- und Telegraphenrecht. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 
Tiibingen 1914, S. 10ff.; O. Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht. 
2. Auf!. Duncker & Humblot, Miinchen und Leipzig 1917. Bd. 2 
S.480ff.; Kliiber, Das Postwesen in Teutschland. Johann Jacob 
Palm, Erlangen 1811; Stephan S. 675ff.; Fiedler, Postzwang und 
PostpfJicht. Miinchen 1907. K. Schneider. 

Pressekonferenz s. Nachrichtenstelle des RPM, Post 
und Presse 

PrivatbefOrderunganstalt. Begriff ist in das PG auf
genommen durch die Novelle vom 20. 12. 1899. Der 
Postzwang (s. d.) fiir Briefe erstreckte sich nach dem 
PG nur auf verschlossene Briefe, die nicht im Ursprungs
orte verblieben. Was die offenen Sendungen, insbeson
dere Postkarten und Drucksachen betrifft, so war das 
private Befiirderungsgewerbe iiberhaupt nicht beschrankt. 
Es liegt auf der Hand, daB sich das Gewerbe in erster 
Linie dem groBstadtischen Verkehr zuwandte, der bei 
geringen Ausgaben groBe Einnahmen versprach, und 
daB insbesondere die Befriedigung des Verkehrsbediirf
nisses des platten Landes mit seinen kostspieligen Zu
stelleinrichtungen bei geringem Verkehr der Reichspost 
iiberlassen blieb. Das Privatgewerbe konnte daher mit 
billigeren Gebiihrensatzen arbeiten und wurde ein un
liebsamer, auf die Dauer unertraglicher Wettbewerber 
der Reichspost. Die Begriindung zumEntwurf des 

Gesetzes vom 20. 12. 1899 (Drucksachen der Reichstags
session 1898/1899 Nr. 116 S.28) betonte deshalb mit 
Recht, daB es nicht angangig sei, der Postverwa1tung 
die Pflicht, den Ortsbriefverkehr den Interessen der 
Gesamtheit entsprechend zu pflegen, fUr die iiberwiegend 
groBe Mehrheit der Orte zuzuweisen, wo der Betrieb 
nicht lohnt, und daneben in den wenigen Orten, wo dies 
der Fall ist, die Ausbeutung des Verkehrs durch Privat
unternehmer zu gestatten. Diesem Zustande machte 
die Novelle vom 20. 12. 1899 ein Ende. Sie verbietet 
vom 1. 4.1900 ab den Betrieb von PrivatPAnst, die sich 
mit der gewerbsmaBigen Einsammlung, BefOrderung 
oder Verteilung von adressierten unverschlossenen Brie
fen, Karten, Drucksachen und Warenproben befassen. 
Auch ist es untersagt, verschlossene Briefe im Orts
verkehr durch Boten, die im Dienste einer Privatbefor
derungsanstalt stehen, iiberbringen zu lassen. 

Pri vat P Anst ist jede BefOrderungsanstalt im Sinne 
der Novelle, die nicht von der Post betrieben wird. 
"Privat" steht nicht im Gegensatz zu "offentlich". 
Deshalb fallen auch Beforderungsanstalten der offent
lichen BehOrden, die nicht Post sind, unter diesen Begriff. 

Zu beachten ist der Unterschied in der Fassung, der 
zwischen Art. 3 und Art. 2 II (§ 2 a PG) der Postgesetz
novelle besteht. Art. 3 spricht von Anstalten zur ge
werbsmiiBigen Einsammlung usw., § 2a von Privat
beforderungsanstalten ohne den einschrankenden Zusatz 
"gewerbsmaBig". Das Begriffsmerkmal der Gewerbs
maBigkeit ist daher fUr die Privatbefiirderungsanstalt 
des § 2a nicht erforderlich (anderer Meinung RGSt II 
vom 5.5. 1924 Bd.58 S.168, zweifelnd RGSt I vom 
30.9.1924 Bd.58 S.294 und RGSt II vom 1. 12. 1924 
Bd. 58 S. 400). Deshalb konnen sehr wohl Beforderungs
anstalten, die Vereine (Anwalte) oder Behorden be
treiben, unter § 2a fallen, falls sie sich mit der Beforde
rung von verschlosse ne n Briefen befassen. Handelt 
es sich dagegen urn die Beforderung offener Briefe, so 
muB das Tatbestandsmerkmal der GewerbsmaBigkeit 
gegeben sein. 

Urn eine Bestimmung ftir den Begriff der Privat
befiirderungsanstalt zu gewinnen, ist die Entstehungs 
geschichte des Gesetzes nur mit groBer Vorsicht zu be
nutzen, da die Begriindung zum Gesetz zwischen den 
verschiedenen Anstalten nicht den scharfen Unterschied 
macht wie das Gesetz selbst. § 2a selbst bietet aber eine 
gentigende Handhabe fiir die Auslegung. Boten und 
Beforderungsanstalten werden einander gegeniiberge
stent. Die Befiirderungsanstalt geht nach Art und Um
fang tiber die bloBe Botentatigkeit hinaus. Die Befor
derungsanstalt "beginnt da, wo der Botenbegriff auf~ 
hOrt" (Aschenborn S.309). Eine Privatbeforderungs
anstalt liegt vor, wenn die Beforderung der Sendungen 
nicht in bloBen Botengangen geschieht, sondern eine 
gewisse geschafts- (nicht notwendig gewerbs-) maBige 
Gestaltung des Betriebes vorliegt, mit einer dem Post
betriebe iihnlichen Ordnung. Ohne diese Voraussetzung 
(Verteileinrichtungen usw.) wird sich eine Privatbefor
derungsanstalt kaum denken lassen. 

Die im Dienst einer PrivatbefOrderungsanstalt stehen
den Boten, deren Tatigkeit nach § 2a PG verboten ist. 
konnen nicht expresse Boten sein (§ 2 PG ist lediglich Aus
nahme von § 1). 

Naheres s. Postzwang und Briefaustauschstellen. 
Schriftwesen. Aschenbom S. 307ff.; Niggl S.14, 48ff. 

K. Schneider. 
Privatpersonenfuhrwerk ist eine regelmaBige Befor

derungsgelegenheit (Pferde- oder Kraftwagen), die von 
einem Unternehmer fiir eigene Rechnung unterhalten 
und neben ihrer urspriinglichen Bestimmung zur Be
forderung von Postsachen nutzbar gemacht wird. 

Bis zum Jahre 1867 bestanden in einigen Landern gewisse zn
gunsten der Personenposten getroffene Beschrankungen ia der Be
forderung von Personen durch Privatfuhrwerk. So war z. B. in 
Preullen nach dem Gesetz liber das Postwesen vom 5. 6. 1852 (Gesetz
sammlung S.345) die BefOrderung von Personen gegen Bezahlnng 
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mit unterwegs gewechselten Transportmitteln oder zwischen be
stimmten Orten mit regelmiU3ig festgesetzter Abgangs- und Ankunfts
zeit ein Regal der Post (s. Postregal). Ausnahmen waren in gewissen 
Fiillen zugelassen, muBten aber von der Postverwaltung genehmigt 
werden. An diese Genehmigung konnten Bedingungen gekniipft 
werden. In der Regel wurde den Fuhrunternehmern die Verpflichtung 
zur unentgeltlichen Befiirderung der postzwangspflichtigen Gegen
st.ande sowie erforderlichenfalls eines Begleiters auferlegt. 1859 gab 
es in PreuBen 164 genehmigte Privatfuhrwerke, die aber nur teil
weise zur postsachenbef1irderung benutzt wurden. In andern Staaten, 
z. B. im Konigreich Sachsen, in den GroBherzogtiimern Oldenburg 
und Mecklenburg-Schwerin, bestand keine Genehmigungspflicht. 

Durch das Gesetz iiber das Postwesen des N orddeutsehen Bundes 
yom 2. 11. 1867 (Bundes-Gesetzblatt S. 61) wurde die Genehmigungs
pflicht auf solche Strecken beschrankt, auf denen Personenposten 
(s. d.) bereits verkehrten. Das PG hob auch diese Beschrankung auf, 
so daB der gewerbsmaBigen Beforderung von Personen im Gebiete 
des Deutschen Reichs yom 1. 1. 1872 ab, dem Tage des Inkraft
tretens dieses Gesetzes, keinerlei Schranken mehr gezogen waren. 
Diesem Umstande war es zuzusehreiben, daB der Privatfuhrverkehr 
einen schnellen Aufschwung nahm und mit der Post in einen eriolg
reichen Wettbewerb treten konnte. Billige Fahrpreise, unentgeltliche 
Befiirderung des Reisegepacks, Unabhi1ngigkeit von der Postsachen
beforderung, Abholung und Absetzung der Reisenden an jedem 
gewiinschten Punkte und andre den Sonderwiinschen der Reisenden 
entgegenkommende Vergiinstigungen fiihrten dazu, daB der Reise
verkehr von den Personenposten trotz mancher gebotenen Vorziige 
(Piinktliehkeit im Verkehr, bessere Bef1irderungsmittel, groBere 
Gewiihr fiir Ordnung und Sicherheit) abwanderte und sieh mehr und 
mehr dem Privatfuhrwerk zuwandte. Auch die fortschreitende Aus
dehnung des Eisenbahnnetzes tat dem Personenverkehr der Posten 
Abbruch. Diese Umstellung des Reiseverkehrs fiihrte dazu, daB sieh 
das wirtsehaftliche Ergebnis der Personenposten immer ungiinstiger 
gestaltete. Es war daher geboten, die Beforderung der Postsaehen 
durch andre weniger kostspielige Einriehtungen zu ersetzen. Die 
schon bestehenden Privatfuhrwerke boten hierzu ein geeignetes 
Mittel; wo sie noeh nieht vorhanden waren, wurde ihre Einriehtung 
postseitig angeregt. Fiir die Postsachenbefiirderung muBten, da eine 
gesetzliche Verpfliehtung zu unentgeltlicher Leistung nieht mehr 
bestand, entsprechende Vergiitungen gewahrt werden, die geringer 
gehalten werden konnten als die Zuschiisse, die andernfalls filr die 
Aufrechterhaltung der unwirtschaftlichen Personenposten hatten 
gezahlt werden miissen. Bei der Bemessung der Vergiitungen machte 
sich die Bestimmung im § 16 des PG vorteilhaft geltend, wonach 
"Privatpersonenfuhrwerke, die als Ersatz fiir ordentliche Posten 
ausschlieBlich zur BefOrderung von Reisenden und deren Effekten 
sowie von Postsendungen benutzt werden, in demselben Umfange 
von der Entrichtung von Chausseegeldern und andern Kommuni
kationsabgaben befreit sind wie die ordentllchen Posten". Mit Riick
sicht auf die giinstigen wirtschaftjiclien Ergebnisse kam die Be
nutzung der Privatpersonenfuhrwerke fiir die Postsachenbefiirderung 
immer mehr In Aufnahme. 1871 hatte ihre Zahl 167 betragen, 1880 
waren es 1035, 1899 erreichten sie mit 1658 ihren Hohepunkt. Diese 
Zahl hielt sich bis rum Jahre 1914 ungefi1hr auf derselben Hohe. 
1907 wurden zum erstenmal Privatkraftposten fiir den bezeichneten 
Zweck nutzbar gemacht. Wahrend des Krieges 1914/1918 trat nach 
und nach ein Riickgang ein; in der Nachkriegszeit haben die Privat
personenfuhrwerke nlcht mehr die friihere Bedeutung erlangen 
konnen, da die inzwischen geschaffenen zahlreichen Postkraftwagen
verbindungen (s. Kraftfahrbetrieb) eine Reihe von privaten Land
verbindungen entbehrlich gemacht haben. 1924 waren noch 
639 Privatpersonenfuhrwerke vorhanden, darunter 42 Kraftwagen 

Zur Sicherstellung der Leistungen werden mit den 
Unternehmern Vertrage abgeschlossen. Die OPD waren 
hierzu in der ersten Zeit nur insoweit ermachtigt, als 
Vergiitungen nicht gezahlt zu werden brauchten. 1870 
wurde die Ermachtigung auf solche Falle ausgedehnt, 
in denen die Vergiitung die Kosten einer Botenpost mit 
unbeschrankter Beforderung von Postsendungen (s. 
Botenposten) nicht iiberstieg. Nach der Zustandigkeits
ordnung (s. d.) vom 20.3. 1923 haben die OPD tiber 
Benutzung von Privatpersonenfuhrwerken zur Post
sachenbeforderung uneingeschrankt zu befinden. 

Die vertraglich den Unternehmern aufzuerlegenden 
Pflichten erstrecken sich im wesentlichen auf gesicherte 
Unterbringung der Postladung, Raftpflicht des Unter
nehmers, RegelmaBigkeit im Gange des Fuhrwerks, den 
Erfordernissen des Anstandes und der Bequemlichkeit 
der Reisenden entsprechende Beschaffenheit des Wagens, 
Verbot der Mitnahme nichtpostzwangspflichtiger Brief
sendungen und Zeitungen. Kaution wurde urspriinglich 
bei Beforderung von Fahrpostsendungen in Anspruch 
genommen; 1872 ist sie ganz weggefallen. 

An Personengeld durften nach dem preuBischen Gesetz 
vom 5. 6. 1852 nicht mehr als 21/9 Silbergroschen fiir die 
Person und Meile erhoben werden. Rohere Satze waren 
nur mit Genehmigung der Postverwaltung zugelassen. 
Die Satze wurden in der Folgezeit wiederholt erhoht, 
mit Aufhebung des Postregals (s. d.) bekam der Unter-

nehmer hierin freie Rand. Das Personengeld flieBt in 
voller Rohe dem Unternehmer ZU. Krause. 

Privatposten s. Stadtposten 
Privatpostkarten - d. h. Postkarten (s. d.), die nicht 

amtlich ausgegeben, sondern von der Privatindustrie 
hergestellt werden - sind in Deutschland bereits seit 
1. 7. 1872 zugelassen. 1m WPVerkehr durften urspriing
lich nur die von den Postverwaltungen ausgege benen amt
lichen Postkarten benutzt werden; noch der PostkongreB 
in Paris (1878) lehnte die Zulassung der von der Privat
industrie hergestellten Postkarten abo Der Lissaboner 
KongreB (1885) hielt das Verbot der Versendung von Pri
vatpostkarten nicht aufrecht, machte ihre Zulassung aber 
von der Gesetzgebung des Aufgabelandes abhiingig. Damit 
hatten die Privatpostkarten, wenn die Aufgabeverwal
tung sie zulieB, Freiziigigkeit fiir den ganzen Bereich 
des WPV erhalten. Deutschland und eine Reihe andrer 
Lander zogerten nicht, Privatpostkarten alsbald ftir den 
Verkehr nach dem Ausland zuzulassen. Andre Lander 
verhielten sich dagegen lange ablehnend; Z. B. gestatteten 
die Vereinigten Staaten von Amerika erst 1898 die Ver
sendung von Privatpostkarten nach dem Ausland, und 
1906 fiihrte der Briefposttarif (heute Briefpostbuch -
S. d.) noch 26 Gebiete auf, die Privatpostkarten nicht 
zulieBen. Erst der PostkongreB in Rom (1906) lieB Privat
postkarten ohne jede Einschrankung im WPVerkehr zu. 
Wenn sich die Privatpostkarte aDmit die ganze Welt 
erobert hat, so ist das im wesentlichen der Ansichts
postkarte (s. d.) zu danken. Die Privatpostkarte in Ge
stalt der Ansichtskarte gab auch AnlaB, daB von 1904 
ab zunachst ftir den Verkehr einzelner Lander unter
einander, dann fUr einen immer groBeren Kreis von 
Landern schriftliche Mitteilungen auf der linken Ralfte 
der Vorderseite zugelassen wurden, eine Erleichterung, 
die der PostkongreB in Rom (1906) auf aIle Postkarten 
ausdehnte und die yom 1. 10. 1907 an - dem Zeitpunkt 
des Inkrafttretens der Beschliisse des Postkongresses 
in Rom - auch fUr den innern deutschen Verkehr 
tibernommen wurde. 

Die Privatpostkarten muBten in Deutschland urspriing
lich auf der Vorderseite die 'Oberschrift "Postkarte" 
tragen; seit 1. 10. 1907 ist dies nicht mehr erforderlich. 
Von dem gleichen Zeitpunkt an brauchen Privatpost
karten auch im WPVerkehr die Aufschrift "Postkarte" 
oder eine entsprechende Bezeichnung in einer andern 
Sprache nicht mehr zu tragen. 

Schriftwesen. Meyer-Herzog S. 67. 

Privats.:hulden der Beamten. Mitteilungen iiber Schuld
verbindlichkeiten eines Beamten geben der PostbehOrde 
Anlall, den Beamten zur pflichtmaBigen Darlegung 
seiner Schulden aufzufordern, wenn anzunehmen ist, 
daB der Beamte sich in wirtschaftlicher Bedrallgnis be
findet. In diesem FaIle werden die Namen der GIaubiger, 
die urspriingliche Rohe der Schulden sowie die Betrage 
der noch bestehenden Schulden, Zeit der Entstehung 
und Ursache der Schulden, Verwendung des Geldes und 
Verabredungen tiber die Tilgung der Schulden festgestellt. 
Der Beamte wird zur planmaBigen Tilgung der Schulden 
angehalten. Damit er trotz gehOriger Einschrankung 
seiner Lebenshaltung nicht gezwungen ist, neue Schulden 
zu machen, wird darauf geachtet, daB dem Beamten 
bei der Schuldentilgung der zur Bestreitung des Bediirf
nisses seines Raushalts erforderliche Teil seines Dienst
einkommens verbleibt. Mit Zustimmung des Beamten 
kann die BehOrde die Schuldentilgung in der Weise tiber
nehmen, daB die Postkasse die Tilgungsbetrage von 
seinem Diensteinkommen einbehalt und an die GIau
biger zahlt. Pfandungsbeschliisse oder Vorpfandungen, 
die das Diensteinkommen betreifen, sind der dem Beam
ten vorgesetzten OPD oder, wenn der Beamte dem 
RPM angehOrt, diesem zuzustellen. Wenn mehrere GIau
biger das Diensteinkommen eines Beamten pfanden 
lassen, ist die PostbehOrde berechtigt und auf Verlangen 
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eines Glaubigers verpflichtet, den Schuldbetrag bei dem . 
Amtsgericht, dessen. BeschluB ihr zuerst zugestellt ist, 
unter Darlegung der Sachlage und Beifiigung der zu
gestellten Beschliisse zu hinterlegen (ZPO § 853). 

Beamte, die durch Leichtsinn in Schulden geraten, 
auBerstande oder nicht gewillt sind, ihre wirtschaitlichen 
Verhaltnisse zu ordnen, sind aus dem Amte zu entfernen, 
wenn die Sicherheit des Dienstes es erfordert und der 
Beamte das Vertrauen seiner Behorde verloren hat. 
Auch liegt in leichtsinnigem Schuldenmachen, insbeson
dere wenn es mit betriigerischem Handeln verbunden 
ist, ein VerstoB gegen die auBerdienstlichen Pflichten 
des Beamten (Reichsbeamtengesetz § 10). 

Schriftwesen. ADA X, 2, §§ 82, 85; Perels-Spilling, Reichs
beamtengesetz. Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Berlin 1906. S. 38, 
VI Abs. 1 u.2. K. Schneider. 

Privatstraie im Weltpostvereinsverkehr besteht in der 
Versagung des Ersatzanspruchs kraft Gesetzes [siehe 
WPVertr von 1924 (Art. 51 des Hauptvertrags), Gesetz 
yom 22.6. 1925, RGBI S.477] bei Schadenfallen an 
Postsendungen mit einem Inhalt (auch Teilinhalt), der 
gegen die Versendungsverbote nach Art.41 WPVertr 
verstoBt, auch ohne daB der Schade mit der Verbot
widrigkeit des Inhalts in ursachlichem Zusammenhange 
stande. Die Vorschrift ist erstmals auf Antrag Chinas 
(dem WPV angehorend seit 1914) in den WPVertr von 
Madrid 1920 a~fgenommen worden (Art. 10 des Haupt
vertrags), um Ubereinstimmung mit der entsprechenden 
Vorschrift im Art. 43 des Internationalen Eisenbahn
frachtiibereinkommens yom 14. 10. 1890 (RGBl 1892 
S. 793; jetzt Art.28 § 1 zu e des Internationakn Uber
einkommens iiber den Eisenbahnfrachtverkehr (IUF) 
yom 23. 10. 1924, Gesetz yom 30.5. 1925, RGBl II 
S. 183) herzustellen. Indessen fehlt dem WPVertr die 
wesenWche Voraussetzung fiir die Privatstrafe nach 
dem IUF: die Verschweigung des verbotwidrigen Inhalts 
durch den Absender mittels falscher Ausfertigung des 
Frachtbriefs; dieser wird insoweit durch die Zollinhalts
erklarungen des Postverkehrs nicht ersetzt. 

Schriftwesen. Archiv 1923 S.452; Staedler, Eisenbahnrecht
!iche Einfliisse auf die Entwicklung des internationalen Posthaft
rechts in Egers Eisenbahn- und Verkehrsrechtlichen Abhandlungen 
1924 S.156, 244. S t a e die r. 

Privatverkehrsanstalt oder Staatsverkehrsanstalt? Wie 
bei den Eisenbahnen im Anfang des 19. Jahrhunderts, 
so hat dreihundert Jahre zuvor auch bei der Post in 
Deutschland der Staat die grundlegende Durchbildung 
der ersten Verkehrseinrichtung dem Privatunternehmen 
iiberlassen: den Anfangen der Taxisschi)ll Post (Anfang 
~es 16. Jahrhunderts, s. Geschichte der Post unter II) 
folgte erst etwa ein Jahrhundert spater die Landesstaats
post der Reichsfiirsten (s. Geschichte der Post unter III). 

Unter den Gesichtspunkten der Rechtslehre kann es nicht zweifel
·haft sein, daB die Taxissche Post vor Errichtung des Lehnsverhlilt
nisses (1615) als Privatunternehmen mit Monopolstellung anzu
-sprechen ist, umgekehrt die Lehnspost seit 1615 ebenso unzweifel
haft als Staatsbetrieb im Sinne des offentlichen Rechts heutiger 
Auffassung; denn nur ein Gegenstand offentlichen Rechts war der 
lehnsrechtlichen Ordnung zuganglich. Gleichartige lehnsrechtliche 
Staatspostbetriebe waren die Paarsche Post in Osterreich (s. Oster
reich), die der Carvajal in Siidamerika (vgl. Archiv 1919 S. 183), 
die Wartenbergsche Post in PreuBen (s. Geschichte der Post unter III). 

Das Aufkommen der reichsfiirstlichen Landesstaatsposten im 
alten Reich war der sinnfallige Ausdruck der staats- und vOlker
rechtlichen Minderung der Reichseinheit; ihn beurkunden der 
Friedensvertrag von Osnabriick 1648, der die alte Reichsverfassung 
(Goldene Bulle 1356) in wesentlichen Teilen auBer Kraft setzte 
(s. Friedensvertrage). Demgegeniiber verkorperte die Taxissche 
Post den Gedanken der Rei c h s e i n h e i t. Thm hat in Deutschland 
spilterhin auch die Staatspost bis zur Gegenwart gedient. Sie 1st 
insofern die Erbin der Taxisschen Post. 

Die Reichseinheit 1st in Deutschland immer nur juristisch auf
gelOst worden, niemals im BewuBtsein der deutschen Volksstamme. 
Das romische Kaiseramt (Augustus) der deutschen Gesamtkonlge 
war rechtlieh nichts als eine Zutat von volkerreehtlicher Wirkung, 
urspriinglich begriindet nur auf die Lehnshoheit der deutschen 
Konige iiber Italien, d. h. das friiher lombardische Oberitalien (auf
getragenes Lehen von Berengar II. auf Konig Otto J. [962) und 
vOlkerrechtlieh wegfallend mit dem Aufhoren der deutschen Lehns
hoheit in Oberitalien (Friedensschliisse von Campoformio und Lune
ville [1797 und 1801)) und dem tJbergange des Kaiseramts auf 
Frankreich nach Erwerbung der Landeshoheit iiber Italien dureh 

Napoleon I. Die Niederlegung des Kaiseramts durch den Kaiser 
von tisterreieh 1806 war volkerrechtlieh nur eine Formilandlung. 

Nach 1801 und 1806 machte sich Kliiber (s. Das Post
wesen in Deutschland. Erlangen bei Johann Jacob Palm 
1811) zum Anwalt der Forderung nach einer deutschen 
Einheitspost. Ihm und seiner Zeit lag die Erfiillung 
dieser Forderung in einer Wiederherstellung der Taxis
schen Post, die er als Privatverkehrsanstalt auf
faBte. 

"Wollte man das durch die Post verkehrende Publikum iiber 
die Frage der Privatunternehmung abstimmen lassen, so mochten 
keine oder sehr wenig schwarze Kugeln fallen. Die meisten wiirden 
es sogar als einen Vorzug dieser Unternehmung preisen, daB ihr 
vor dem Richter, wenn man mit ihr zu rechten hatte, 
kein Ansehen der Person zustatten kame und daB sie nicht in 
einer Lage sich befande, welche sie reizen oder notigen konnte, 
sich um den Inhalt der Briefe und Depeschen zu kiimmern" (Kliiber 
S.200). 

Die Wiener Bundesakte (8. 6. 1815) stellte die Taxis
sche Post im Umfange von 1803 wieder her (§ 13 Reichs
deputationshauptschluB yom 25. 2. 1803). An die Stelle 
der nicht wieder errichteten Lehnsrechtsordnung im 
Deutschen Bunde war 1803 ein "besonderer Schutz" des 
Kaisers und des Kurfiirstlichen Kollegiums zugunsten 
von Taxis' getreten. Die Taxissche Post war damit 
Privatverkehrsanstalt geworden, Kliibers Forde
rung verwirklicht. Die Post verkorperte seitdem allein 
den Einheitsgedanken fiir das ganze Deutschland, 
da das romische Kaiseramt trotz Riickgewinnung 
Italiens (Pariser Friede yom 30. 5. 1814) nicht wieder 
erneuert wurde. Italien blieb seitdem nur noch eine 
osterreichische Staatsangelegenheit. 

Die franzosische Staatsumwalzung von 1830 fOrderte 
auch in Deutschland die Bestrebungen zur bundesstaat
lichen Verstraffung des volkerrechtlich auseinander
flieBenden Deutschen Bundes (Staatenbund). Jetzt 
erhob sich der Ruf nach einer einheitIichen Staats
post. Die Reichsverfassung yom 28.3.1849 wies der 
Reichsgewalt, d. i. dem Staate, das Recht der Gesetz
gebung und die Oberaufsicht iiber das Postwesen zu 
(Art. VIII § 41), auBerdem aber "die Befugnis, insofern 
es ihr notig scheine, das deutsche Postwesen fiir Rech
nung des Reichs in GemaBheit eines Reichsgesetzes zu 
iibernehmen, vorbehaltlich billiger Entschadigung der 
Berechtigten". Die Paulskirche gab damit Taxis und 
zugleich die Erwartung auf, mit Hilfe der Privatverkehrs
anstalt zur Einheit des deutschen Postverkehrswesens 
zu gelangen. Gegnerische Stimmen machten u. a. haupt
sachlich geltend: 

"daB eine Staatspostverwaltung mit Ihren Leistungen iiber eine 
durchschnittliche MittelmaBigkeit sich kaum erheben, nirgendwo 
aber weder das Maximum der Leistungen noeh das Minimum der 
Kosten erreichen konne, auch nur unter sehr giinstigen Umstanden 
zu energischem Fortschreiten .ieh bewegen lasse, im iibrigen aber, 
wie die Erfahrung allerwarts gelehrt, nur zu leicht einem bequemen 
Schlendrian verfalle" (Bericht der Kommlssion zur Priifung des 
Entwurfs eines preul3ischen Postgesetzes, Drueksaehen Nr. 243, 
III. Session, Zweite Kammer, S. 3). 

Die Neuerungen in der preuLlischen Postgesetzgebung 
von 1848-1852 (s. Geschichte der Post unter III B) 
sind ein Beispiel fiir den EinfluB der damaligen Vor
stellungen von der Reformfeindlichkeit einer Staats
posteinrichtung. 

N oeh die Begriindung des preuBisehen Postgesetzentwurfs von 
1852 priift ernstlich die Frage, "ob wirklieh die Notwendigkeit be
griindet 1st, auch fernerhin das Postwesen in seinem ganzen Um
fange flir Rechnung des Staates zu verwalten und nlcht vielmehr 
vorzuziehen sein mochte, dasselbe ganz oder doeh in einzelnen 
Zweigen unter Aufhebung der Staatsfahrpost lediglieh derPrivat
industrie zu iiberlassen" (Nr. 125 der Drueksachen der preuBischen 
II. Kammer, III. Session, S. 21). 

Der Entwurf entschied sich, aus iiberwiegend staats
wirtschaftlichen Griinden, fiir eine Staatsverkehrs
anstalt mit ausgedehnter AusschlieBung des privaten 
Verkehrsgewerbes. Kliibers Wunsch von 18H, mit der 
Post vor dem biirgerlichen Gericht rechten zu konnen, 
wurde 1852 nicht wiederaufgenommen; dem § 5 des Ent
wurfs fiigte die Kammer zwar den Zusatz an, der den 
sog. Kontrahierungszwang der Post begriindet (§ 3 PG; 
Drucksachen der II. Kammer 1852, S. 37), doch blieb 
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der AniaB unbenutzt, die ZuHissigkeit des Rechtswegs 
gesetzlich auszusprechen fiir den Fall der verwaltungs
seitigen Nichteinlassung zur Leistung. Indem auch 
sonst der ordentliche Rechtsweg nur ausnahmsweise 
und dem Entwurfe folgend vorgesehen wurde (§ 18 von 
1852 = § 14 PG, § 50 von 1852 = § 50 PG), war die 
offentlichrechtliche Hoheitsverwaltungseigenschaft der 
Staatspost anerkannt. 

Fiir den weiteren Schritt, auf dem Boden einer Staats
verkehrsanstalt zu der alten Forderung einer deutschen 
Einheit im Postwesen zu gelangen, bot sich vor 
1867, der Staatenbundesnatur des Deutschen Bundes 
(1815) entsprechend, nur in volkerrechtlichen Schop
fungen, d. h. Postvertragen, Raum. Hier forderten 
wesentlich die deutsch-osterreichischen Postvereins
vertrage (s. Deutsch-()sterreichischer Postverein), die 
auch nach der Auflosung des Deutschen Bundes (1866) 
fiir den tatsachlichen Zusammenhalt der nord- und der 
siiddeutsch-osterreichischen Landesteile sorgten. Der 
Norddeutsche Bund von 1867 verwirklichte zum ersten 
Male in Deutschland die Forderung von 1848 nach einem 
Aufgehen der Landesstaatsposten in einer Staats
Bundespost (Bundesverfassung von 1867 Art. 48) mit 
bundesgesetzlicher Abgrenzung zwischen Staatsverkehrs
anstalt und gewerbsmaBigem Privatpostunternehmen 
(jetzt §§ 1-2a PG, vgl. Reichsgewerbeordnung § 5). 

Durch Art. 88 der Reichsverfassung von 1919 ist die 
deutsche Staatspostanstalt von neuem gesichert. 
Der Staatspost ist es unbenommen, neue Dienstzweige 
im Wettbewerbe mit dem Privatunternehmertum auf
zunehmen oder bisher betriebene niederzulegen. Die 
beziigliche Gesetzgebung richtet sich nach § 6 des Reichs
postfinanzgesetzes (s. d.). Die Niederlegung eines Post
dienstzweiges, von dem das Privatverkehrsgewerbe durch 
Gesetz ausgeschlossen ist, zieht dessen erweitertes Platz
greifen nicht ohne weiteres nach sich; eine Ausnahme 
sieht nur § 15 PG vor: 

"In Fallen des Krieges und gemeiner Gefahr ist die 
Postverwaltung befugt, durch offentliche Bekannt
machung jede Vertretung abzulehnen und Briefe sowie 
andre Sachen nur auf Gefahr des Absenders zur Befor
derung zu iibernehmen. In solchen Fallen steht jedoch 
dem Absender £rei, sich ohne Riicksicht auf die Bestim
mungen des § I jeder andern Beforderungsgelegenheit 
zu bedienen." 

Seit November 1918 ist vielfach der Postverkehr nach 
den besetzten deutschen Gebieten gesperrt worden; im 
Amtsblatt des RPM erscheinen derartige Bekannt
machungen mit der Eingangsformel: "Durch die Zei
tungen ist folgendes verbreitet worden." Eine Ableh
nung der Haftpflicht war nur im Jahre 1923 zu ver
zeichnen (Verkehr mit dem besetzten Gebiet, Amtsblatt 
des RPM S. 392). Ebenso bewirkt die Aufnahme eines 
neuen Dienstzweigs durch die Staatspost niemals die 
Einschrankung des Privatgewerbes ohne besonderes 
Gesetz (vgl. Gesetz yom 20. 12. 1899, RGB! S. 715, 
Art. II und III). Staedler. 

Privatwirtsehaitliehe Tarifgestaltung bei der DRP ist 
die Bemessung der GebiiJ.1.ren nach den in der Privatwirt
Bchaft fiir die Bezahlung von Leistungen maBgebenden 
Grundsatzen. Sie ist nach dem Kriege 1914/1918 be
sonders stark in den Vordergrund getreten, seitdem die 
DRP durch das Reichspostfinanzgesetz (s. d.) geldlich 
auf eigene FiiBe gestellt und dadurch gezwungen ist, 
auf Deckung ihrer Ausgaben durch eigene Einnahmen 
zu halten. 

Der Grundgedanke der privatwirtschaftlichen Preis
bildung ist die Bezahlung nach der Leistung. Die Grund
lage solcher Preisermittlung bildet die Selbstkosten. 
berechnung. Eine Selbstkostenberechnung fiir die Be
forderung von Personen und Reisegepack ist verhaltnis
mallig leicht. Dagegen lassen sich die Selbstkosten fiir 
die verschiedenen andern Gegenstande des Postbefor
derungsdienstes nur durch Schatzungen bestimmen, da 

Handwiirterbuch des Postwesens. 

gemeinsame Beforderungsmittel fiir alle Sendungsarten 
benutzt werden. Die DRP kOnnte auch den Grundsatz 
der Bezahlung nach Leistung ill einzelnen nicht anwen· 
wenden, da sie als Verkehrsunternehmen, das der All· 
gemeinheit in gleicher Weise dienstbar sein soll und zu 
diesem Zweck durch Monopole geschiitzt ist, bei der 
Gebiihrenbildung Riicksicht zu nehmen hat auf die Be· 
diirfnisse der Volkswirtschaft sowie auf kulturelle und 
soziale Belange des Volkes. Die Drucksache (s. Druck· 
sachen) erfordert z. B. ungefahr denselben B~triebs. 
aufwand wie der Brief, gleichwohl darf sie tariflich mit 
ihm nicht gleichgestellt werden, da sie dann ihren Zweck 
als Werbemittel zur Hebung von Handel und Verkehr 
nicht erfiillen konnte. Die Zustellung eines Briefes nach 
dem Lande ist wesentlich kostspieliger als in der Stadt; 
eine verschiedene Gebiihrenbemessung wiirde, abgesehen 
von den betrieblichen Schwierigkeiten, yom volkswirt· 
schaftlichen Standpunkte nicht zu rechtfertigen sein. 
Biicher, Zeitungen, Zeitschriften vermitteln Wissen aller 
Art; die Gebiihrenbevorzugung dieser Sendungen ist 
durch ihre Bedeutung fiir die Kultur begriindet usw. 
(s. auch Zeitungsgebiihren). Unter diesen Umstanden 
laBt sich die Tarifgestaltung nach privatwirtschaftlichen 
Grundsatzen im Postbeforderungsdienst nur insoweit 
durchfiihren, als es mit den besonderen Aufgaben ver
einbar ist, die die Post als ein der Allgemeinheit dienendes 
Beforderungsunternehmen zu erfiillen hat. K. Schwarz. 

Probedienstleistung wird von den Versorgungsanwartern 
(s. d.) vor ihrer planmaBigen Anstellung in einer Stelle 
des mittleren Dienstes beansprucht. Sie ist mit der Vor. 
bereitungszeit der Zivilanwarter vergleichbar. Die 
Probedienstleistung dauert fUr den einfachen mittleren 
Dienst 1 Jahr, fiir den gehobenen mittleren Dienst 
3 Jahre, fiir den gehobenen mittleren technischen Dienst 
2 Jahre. 

Priifungen s. Beamtenlaufbahnen bei der DRP 
(Spalte 5) und Beamtenlaufbahnen bei der Post (Ge
schichte) 

Priifungsdienstalter s. Dienstalter, Dienstzeiten (unter2) 
Priifungsreisen s. Reise- und Umzugskosten 
Psyehoteehnik ist die Wissenschaft, die sich zur Auf· 

gabe stellt, die Arbeitsweisen und die Ergebnisse psy· 
chologischer Forschung dem wirklichen (praktischen) 
Leben nutzbar zu machen. Sie wird daher auch an· 
gewandte oder praktische oder technische Psychologie, 
Wirtschafts- oder Betriebspsychologie genannt. Wenn 
also auch der Name schwankt, so besteht doch tiber. 
einstimmung iiber die Ziele. Diese lassen sich folgender· 
maBen zusammenfassen: 

1. Feststellung der Berufseignung, 
2. Feststellung der besten Ausbildungs- und Anlern· 

verfahren, 
3. Feststellung der giinstigsten Arbeitsweisen, 
4. Feststellung der giinstigsten Arbeitsbedingungen. 

Aile diese Forschungen drehen sich um den Begriff der 
menschlichen Arbeit. Hinzu tritt noch als besonderes 
Gebiet die Psychotechnik der Reklame oder die Reklame· 
psychologie, die sich mit dem Warenabsatz, der zweck· 
maBigsten Gestaltung der Werbemittel, bescMftigt. 

1m Post- und Telegraphendienst erstreckt sich die 
Psychotechnik auf die unter 1---4 angegebenen Ziele. 
Zu 1 ~. Eignungspriifungen, zu 2---4 s. POBtversuchs. 
abteilung. 

Punktationsverhandlung ist eine Vorverhandlung, wie 
sie z. B. beim AbschluB eines Postfuhrvertrages (s. d.) 
stattfindet. Der von der OPD mit dem Abschlull be
auftragte Beamte hat zunachst die Forderungen des 
Fuhrunternehmers zu ergriinden und diese in einer 
Verhandlungsschrift festzulegen. Dabei ist ein Tag fest. 
zusetzen, bis zu dem der Unternehmer sich an seine 
Forderung gebunden erachtet. Die Zwischenfrist muB 
geniigende Zeit zu weiteren Verhandlungen mit dem 
Unternehmer und fiir die Entscheidung der OPD oder 
des RPM gewahren. 

34 
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Q-R 
Quotisierung s. Besoldung 
Rangliste s. Verzeichnis der hoheren Beamten der 

Deutschen Reichspost 
Rangverhiiltnisse s. Dienstrang und Dienstalter, Dienst

zeiten (unter 1) 
Rapporte s. Betriebsberichte 
Ratifikation der Weltpostvereinsvertrage ist nach dem 

WPVertr erforderlich Ulld erfolgt seit dem PostkongreB 
in Wien (1891) nicht durch Austausch der Ratifikations
urktmden, sondern vereinfacht in der Weise, daB jedes 
Land nur eine Urkunde uber die Ratifikation ausfertigt 
und diese der Regierung des Landes, in dem der Post
kongreB getagt hat, ubermittelt. Unterlassen ein oder 
mehrere Lander die Ratifizierung der Weltpostvereins
vertrage, so sind diese ffir die Lander, die sie ratifiziert 
haben, doch verbindlich. Daruber hinaus hat sich die 
Ubung herausgebildet, daB auch solche Lander die 
Weltpostvereinsvertrage ausfiilrren, die die Ratifikation 
nicht oder nicht rechtzeitig bewirkt haben. 

Schriftwesen. DVZ 1905 S.152. 
Rauchen. 
In den Dienstra umen, in denen Publikum verkehrt oder Per

sonen in groJ3erer Zahl gleich~eitig beschiiitigt sind, ist das Rauchen 
verboten; desgleichen in Kabeleinfiihrungs-, Maschinen-, Lager-, 
Sammler- und Verteilerraumen, in Werkstatten, Kleiderablagen und 
auf den Gangen zu diesen Raumen; in anderen Raumen ist es nnr 
mit Zustimmung aller darin beschiiftigten Personen gestattet. In
wieweit das Rauchen in Kraftwagenwerkstatten (s. d.) gestattet 
werden kann, vereinbart die Betriebsleitung mit der ortlichen Be
trie bsvertretung. 

Das Rauchen im Bahnpostwagen ist dem Bahnpostpersonal 
wahrend der Fahrt erlaubt, solange gehorige Vorsicht beobachtet 
und auf Reinlichkeit gehaltell wird. Untersagt ist, sich wahrend 
der Fahrt rauchend aus den Fenstern zu lehnen oder wahrend des 
lIaltens auf einem Bahnhof an geoffneter Tiir zu rauchen. 

Fiir das Ra.uchen im A uJ3endienst gelten folgende Grund
satze: Die Beamten und auch die Personen im Lohnverhaltnis 
diirfen wahrend der Wahrnehmung des Briefkastenleerungs-, Post
begleitungs- und Verladedienstes sowie des Postfuhrdienstes nicht 
rauchen, auch nicht wahrend des Ortszustelldienstes, solange das 
Abtragell der Sendungen noch nicht beendet ist. 1m Landzustell· 
und Botenpostdienst ist den Beamten das Ranchen auJ3erhalb der 
Ortschaften, Gehofte usw. gestattet, ausgenommen, wenn sie eine 
Personenpost benutzen. 

Bei Reisen mit den ordentlichen Posten ist das Ranchen 
Fl f den Vorderplatzen neben dem Fiihrer sowie im Innern des 
'" agens verboten. Ausnahmen gegebenenfalls bei Fahrten, die nnr der 
ArbeiterbefOrderung dienen, sowie bei Gesellschafts- und Sonder
fahrten (s. d.). Eine Bekanntmachung dieses Inhalts hiingt neben 
dem Fiihrersitz sowie im Innern des Wagens aus. In den Schalter
raumen ist das Rauchen verboten. 

Vgl. auch ADA IV, 1 und V, 1, Amtsblatt des RPM 1925 S. 42, 
Arbeitsordnung fiir die Arbeiter im Bereiche der Reichs-Post- und 
Telegraphen-Verwaltung vom 18.11.1921. 

Rechenmaschinen sind bei der DRP 1897 eingefiihrt 
worden. Sie befinden sich in groBer Zahl bei der GPK, 
den OPK, den Rechnungsstellen der OPD und bei allen 
groBern V Anst. Benutzt werden verschiedene Aften, 
Maschinen mit Hand- und elektrischem Antrieb, Addi
tions- und Multiplikationsmaschinen. In der iiberwiegen
den Zahl sind sie deutschen Ursprungs; nur aus alterer 
Zeit her sind noch amerikanische Maschinen in Gebrauch. 

Neuerdings sind auch Versuche mit rechnenden 
Schreibmaschinen (sog. Buchhaltungsmaschinen) ein· 
geleitet worden. 

Geschichte. Die erste Rechen- (Addier-) Maschine hat'der 
franzosische Mathematiket Pascal etwa urn die Mitte des 17. J ahr
hnnderts ersonnen. Einen bedeutenden Fortschritt gegen sie brachte 
die Rechenmaschine des deutschen Philosophen nnd Mathematikers 
Leibniz (1646-1716), mit der man nicht nnrzusammenzahlen, 
sondern auch vervielfiiltigen konnte. Die erste, ffir aile vier Grund
rechnungsarten brauchbare Maschine stammt von dem wiirttem
bergischen Pfarrer Hahn (1739-1790); sie wnrde 1774 fertig. Eine 
ahnliche Maschine stellten wenig spater der hessische Offizier Miiller 
nnd der Englander Mahon her. GroJ3ere Verbreitnng fand die 
Rechenmaschine erst mit dem Aufbliihen der Technik urn die Mitte 
des vorigen J" ahrhunderts; Von 1830 -1880 war namentlich die 
von dem Elsasser Thomals (1785-1870) gebante und in Frankreich 
patentierte Maschine "Arithmometer" im Handel. Die fabrikmaJ3ige 
Herstellung von Rechenmaschinen in Deutschland nahm zuerst 
A. Bnrkhardt in Glashiitte (Sachsen) Ende der 1870 er Jahre auf. 
GroJ3e Verbesserungen im Bau der Maschine brachten Erfindungen 
des rnssischen Illgenieurs Odhner, des Franzosen Bollee und des 

Deutschen Hamann (1909). Heute gibt es in Deutschland zahl
reiche groJ3e Werke, die sieh mit der Anfertignng von Rechen
maschinen befassen. 

Schriftwesell. Lenz, Die Rechenmaschinen und das Maschinen
rechnen. 2. Auf!. B. G. Teubner, Leipzig und Berlin 1924. 

Rechnungsabschliisse. Unter einem Rechnungsab. 
schluB versteht man bei kameralistischer BuchfUhrung 
das AbschlieBen von Kassenbuchern ffir einen bestimmten 
Zeitabschnitt zu dem Zweck, die Ergebnisse entweder 
zum Gegenstande einer Abrechnung zu machen oder 
auf den nachsten Zeitabschnitt zu ubertragen. Der 
RechnungsabschluB ist also mit dem SchlieBen und 
Wiedereroffnen des Hauptbuchs bei der kaufmannischen 
doppelten Buchfuhrung zu vergleichen. . 

Die monatlichen Rechnungsabschliisse der OPK (GPK) 
bezwecken die Feststellung der planmaBigen Einnahmen 
und Ausgaben fUr den abgelaufenen Monat. Die Ergeb
nisse werden Monat fiir Monat nach Kapitel. und Titel
summen in einem RechnungsschluBbuch vermerkt und 
dem Rechnungsbfiro des RPM durch den sog. Kassen. 
auszug mitgeteilt. Das Rechnungsbfiro stellt die Kassen· 
ausziige zusammen und vermerkt die Kapitel. und 
Titelsummen fUr das ganze Reichspostgebiet ebenfalls 
in einem RechnungsschluBbuch, in dem somit durch 
Zusammenrechnen von Monat zu Monat die Zahlen 
ffir die Gesamtrechnung nach den Kapitel. und Titel. 
summen entstehen. Das bei jeder OPK berechnete 
monatliche ,gesamtergebnis gehtmonatlich in einer 
Summe - Uber· oder ZuschuB - auf die GPK uber 
(s. Abrechnung), so daB bei der GPK zwar stets das 
Gesamtergebnis der Rechnung ffir den abgelaufenen 
Teil des Rechnungsjahrs kassenmaBig als Schuld odeI' 
Forderung nachgewiesen ist, die Kapitel. und Titel· 
summen aber nur aus dem RechnungsschluBbuch des 
Rechnungsburos erkennbar sind. Der endgiiltige Rech" 
nungsabschluB fiir das abgelaufene Rechnungsjahr 
findet bei den OPK am 30. 4., bei der GPK etwas spater 
statt. Mit dem endgiiltigen RechnungsabschluB werden 
auch die RechnungsschluBbiicher abgeschlossen. V~rher 
muB iiber den erzielten GesamtuberschuB durch Uber. 
weisung auf den Riicklagefonds oder an den Reichsfinanz
minister od~~, soweit ubertragbare Titel in Frage kom· 
men, durch Ubertragung auf das nachste Rechnungsjahr 
verfugt werden, so daB die Gesamtrechnung schlieBlich 
mit Null und Null aufgeht. FUr den endgiiltigen Jahres
rechnungsabschluB ist dem Rechnungsbiiro des RPM 
auBer den Kassenausziigen fiir Marz von jeder OPK 
(GPK) eine Jahresiibersicht zu senden, aus der nicht 
nur die Jahres-Kapitel- und Titelsummen, sondern auch 
die Summen ftir jede einzelne Verrechnungsstelle (Unter. 
titel und Titelabteilungen) ersichtlich sein miissen. Die 
Jahresiibersichten bilden die eigentlichen Unterlagen 
fiir die Gesamtrechnung, die ihrerseits wieder die Unter
lage fUr die Jahresbilanz der DRP liefert. Nach Ab. 
selldung der Jahresiibersichten darf die Abrechnung 
iiber die Rechnungsergebnisse nicht mehr berichtigt 
werdel}: - Sobald die Ergebnisse aus den Abrechnungen 
der VA ffir Marz bei den OPK gebucht sind, werden 
dem Rechnungsbfiro des RPM die bis dahin erzielten 
Einnahmen und Ausgaben ffir diesen Monat und die 
voraussichtlich noch riickstandigen Einnahmen und 
Ausgaben mitgeteilt, ohne daB dariiber abgerechnet 
wird. Diese Mitteilungen werden vorlaufiger Rechnungs" 
abschluB genannt, obwohl dabei von einem eigentlichen 
RechnungsabschluB nicht die Rede sein kann. 

Gebbe. 
Rellhnungshof des Deutschen Reillhs hat die Aufgabe, 

die ordnungsmaBige Wirtschaftsfiihrung der Reichs· 
verwaltung durch Priifung der Rechnung zu iiberwachen 
und den gesetzgebenden Korperschaften die Unterlagen 
fur die Entscheidung iiber die Entlastung der Reichs· 
verwaltung zu liefern. Er ist hervorgegangen aus der 
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PreuBischen Oberrechnungskammer, die unter der Be
nennung "Rechnungshof des Deutschen Reichs" zuniichst 
alljahrlich, dann durch das Reichskontrollgesetz vom 
21. 3. 1910 (RGBl S. 521) fiir die Jahre 1909-1914 und 
zuletzt durch das Gesetz vom 4.4. 1915 (RGBI S.215) 
fiir die Jahre 1915-1919 mit der Kontrolle des gesamten 
Reichshaushalts beauftragt wurde und noch heute mit 
ihm durch Personengemeinschaft verbunden ist. Fiir 
die Jahre 1920 und 1921 hat der Rechnungshof die 
Priifung ohne gesetzlichen Auf trag ausgefiihrt. Seit dem 
Rechnungsjahre 1922 iibt er sie auf Grund der Reichs
haushaltsordnung (s. d.) aus, die auch seine Pflichten 
und Rechte sowie seine Stellung und seine Zusammen
setzung grundsatzlich regelt. Hiernach ist der Rech
nungshof eine der Reichsregierung gegeniiber selbstiin
dige, nur dem Gesetz unterworfene oberste Reichs
behOrde. Er bildet ein Kollegium. Mitglieder sind der 
Prasident, sein Stellvertreter, der aus der Zahl der Direk
toren entnommen werden kann, die Direktoren und die 
Rate. Sie werden vom Reichsprasidenten unter Gegen
zeichnung des Reichsfinanzministers ernannt. Bei neu 
hinzutretenden Mitgliedern ist Zustimmung des Reichs
rats erforderlich. Die iibrigen Beamten werden, soweit 
nicht der Reichsprasident das Ernennungsrecht selbst 
ausiibt, vom Prasidenten des Rechnungshofs ernannt. 
Die Mitglieder miissen das 35. Lebensjahr iiberschritten 
haben und sollen in der Regel die Befiihigung zum Rich
teramt oder zum hoheren Verwaltungs- oder hoheren 
technischen Dienste des Reichs oder eines Landes be
sitzen. Die Mitglieder des Rechnungshofs sind als solche 
unabhiingig und nur dem Gesetz unterworfen. Die Be
stimmungen des Art. 104 der Reichsverfassung iiber die 
Richter der ordentlichen Gerichtsbarkeit und die des 
Gerichtsverfassungsgesetzes iiber die Mitglieder des 
Reichsgerichts werden auf sie angewandt. Sie diirfen 
nicht dem Reichstag angehOren. Seine Geschiiftsordnung 
erlaBt der Rechnungshof selbst. Er entscheidet durch 
MehrheitsbeschluB in den gesetzlich vorgeschriebenen 
Fiillen, in allen Angelegenheiten von grundsatzlicher 
oder sonst erheblicher Bedeutung sowie in Angelegen
heiten, die ihm von einem Mitgliede zur EntschluBfassung 
unterbreitet werden. Fiir Angelegenheiten, die nur ein 
einzelnes Verwaltungsgebiet beriihren, konnen Senate 
gebildet werden, ~.ie aus mindestens 3 Mitgliedern be
stehen miissen. Uber die Pflichten und Rechte des 
Rechnungshofs s. Rechnungspriifung. G ebb e. 

Reebnungsjabr. Art. 85 der Reichsverfassung vom 
II. 8. 1919 bestimmt, daB aIle Einnahmen und Ausgaben 
des Reichs fiir jedes "Rechnungsjahr" veranschlagt 
werden miissen. § 2 RHO bestimmt, daB das Rechnungs
jahr mit dem 1. 4. beginnt und mit dem 31. 3. schlieBt. 
Die gleiche Regelung bestand schon fruher; denn bereits 
das Gesetz vom 29.2.1876 (RGBl S. 121) hatte in Ab
anderung des Art. 69 der Reichsverfassung vom 16.4. 
1871 ftir aIle Reichsverwaltungen das Rechnungsjahr 
statt des Kalenderjahrs als Haushaltsjahr eingefiihrt. 
Das Rechnungsjahr wird, wie § 2 RHO weiter bestimmt, 
nach dem Kalenderjahr benannt, in dem es anfangt; 
~.as entsprach einer in den letzten Jahren aufgekommenen 
Ubung. Das Reichspostfinanzgesetz (s. d.) hat den Be
griff "Rechnungsjahr" ohne weiteres iibernommen. Der 
Jahresbericht (s. d.) der DRP gebraucht aber statt des 
Wortes "Rechnungsjahr" den Ausdruck "Wirtschafts
jahr", jedoch nicht um damit eine neue Begriffsfeststel
lung zu geben, sondern nur um damit anzudeuten, daB 
das Rechnungsjahr bei der DRP wirtschaftlich der ge
gebene Rechnungszeitraum ist. Tatsachlich sind indessen 
fUr die Feststellung des Rechnungsjahrs auf die Zeit vom 
1. 4. bis 31. 3. s. Z. nicht wirtschaftliche Gesichtspunkte 
maBgebend gewesen, sondern es sollte nur auf die Zeit 
Riicksicht genommen werden, in der die gesetzgebenden 
Korperschaften zu tagen pflegten (Reichstagsdrucksache 
Nr. 179 der III. Session 1875/1876). - Der Haushalt 
der Lander wird gegenwartig ebewalls ausnahmslos ftir 

ein Jahr im voraus festgestellt; in einigen best and jedoch 
friiher eine zwei- oder dreijiihrige "Finanzperiode", in 
Bayern war sie noch friiher sogar auf 6 Jahre RUS

gedehnt. - Der Kaufmann rechnet nach "Geschafts
jahren". § 39 HGB bestimmt, daB das Geschaftsjahr 
12 Monate nicht tiberschreiten darf. Die Bestimmung 
des Zeitpunktes, von dem an es rechnet, steht im Be· 
lieben des Kaufmanns. In der Regel faUt, das Geschiifts
jahr des Kaufmanns mit dem Kalenderjahr zusammen. 
Landwirtschaftliche Betriebe und Kaufleute, die mit 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen handeln oder vor
wiegend an landwirtschaftliche Betriebe liefern, nehmen 
in der Regel den Zeitraum vom 1. 7. bis 30. 6. als Ge
schaftsjahr. Hier wird das Geschiiftsjahr mithin auf das 
fiir diese Betriebe natiirliche, von dem Ergebnis der 
Ernte abhangige Wirtschaftsjahr abgestellt. G ebb e_ 

Reebnungslegung. "Wer verpflichtet ist, iiber eine 
mit Einnahmen oder Ausgaben verbundene Verwaltung 
Rechenschaft abzulegen, hat dem Berechtigten eine die 
geordnete Zusammenstellung der Einnahmen oder der 
Ausgaben enthaltendeRechnung mitzuteilen und, soweit 
Belege erteilt zu werq!'ln pflegen, Belege vorzulegen" 
(BGB § 259 Abs. 1). "Uber die Verwendung aller Reichs
einmihmen legt der Reichsfinanzminister in dem fol
genden Rechnungsjahre zur Entlastung der Reichs. 
regierung dem Reichsrat und dem Reichstag Rechnung" 
(Reichsverfassung M. 86 Satz 1). Wie Rechnung zu 
legen ist, wird im einzelnen im Abschnitt III der RHO 
vom 31. 12. 1922 (RGBI II 1923 S. 17) bestimmt. Danach 
haben die Kassen-d. h. die rechnungslegenden Kassen, 
die Kassen, die einen Kassenanschlag erhalten haben -
fUr jedes Jahr Rechnung zu legen. Abweichungen sind 
nur mit Zustimmung des Rechnungshofs zulassig. Die 
Rechnungslegung der Kassen erfolgt durch Aufstellung 
einer Kassenrechnung (s. Buchhaltereirechnungen) oder 
mit Zustimmung "des Rechnungshofs durch Vorlage der 
Kassenbiicher (RHO § 66). Die Ergebnisse der Kassen
rechnungen werden fiir die gesamte Reichsfinanzverwal. 
tung zu einer Jahresrechnung (Reichshaushaltsrechnung) 
zusammengefaBt (RHO § 72). Jedes Ressort hat den 
es betreffenden Teil (Beitrag) aufzustellen und dem 
Reichsfinanzminister mitzuteilen. Der Rechnungshof 
erhalt eine ~!ll We sen gleiche Aufstellung: die Gesamt· 
rechnung. Uber die Einrichtung der Reichshaushalts
rechnung enthalt § 77 der RHO eingehende Vorschriften. 
Die Bestimmungen tiber Einrichtung der Kassenrech
nungen werden vom Rechnungshof nach Benehmen mit 
den beteiligten Reichsministern erlassen. Auf Grund der 
Reichshaushaltsrechnung beschlieBen Reichsrat und 
Reichstag tiber die nachtragliche Genehmigung der uber
und auBerplanmaBigen (s. d.) Ausgaben, vorbehaltlich 
der spateren BeschluBfassung tiber die Bemerkungen 
des Rechnungshofs (s. Rechnungspriifung). 

Ftir die DRP bestehen abweichende Vorschriften (s. 
Gesamtrechnung der DRP). G ebb e. 

Reebnungspriimng. Nach Art. 86 der Reichsverfassung 
ist die Priifung der vom Reichsfinanzminister iiber die 
Verwendung der Reichseinnahmen zu legenden Rech
nung durch Reichsgesetz zu regeln. Die Forderung 
ist durch die Reichshaushaltsordnung vom 31. 12. 1922 
(RGBl II von 1923 S. 17) erfiillt worden. Dieses Gesetz 
hat die Rechnungspriifung dem Rechnungshof des Deut
schen Reichs iibertragen (RHO § 87). Seiner Priifung 
unterliegen nicht nur die Rechnungen iiber Einnahmen 
und Ausgaben des Reichs (Geldrechnungen), sondern 
auch die Rechnungen tiber das gesamte nicht in Geld 
bestehende Reichseigentum (Sachrechnungen) sowie die. 
Biicher und Rechnungsunterlagen der kaufmannisch 
eingerichteten Reichsbetriebe unddie Rechnungen der 
von ReichsbehOrden ohne Mitwirkung der Beteiligten 
verwalteten Stiftungen usw. (RHO § 88). Die Priifung 
wird im allgemeinen am Sitze des Rechnungshofs in 
Potsdam vorgenommen; zu dem Zwecke sind die Rech. 
nungen dem Rechnungshof einzusenden. Er kann aber 
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Bedenken und Erinnerungen an Ort und Stelle erortern 
und die Rechnungspriifung auch am Sitze der rechnungs
legenden oder einer dieser vorgesetzten Stelle, im Ein
verstandnis mit dem zustandigen Reichsminister auch 
an einer andern Stelle vornehmen lassen_ Der Rech
nungshof darf die Priifung von Rechnungen, die von 
gcringer Bedeutung sind oder bei denen AniaB zu Aus
stellungen nicht zu erwarten ist, den Verwaltungs
behiirden uberlassen, hat aber das Recht, diese Rech
nungen jederzeit einzufordern. Er kann die Priifung 
nach seinem Ermessen beschrlinken und darf auf die 
Vorlegung von Belegen verzichten. Die Priifung hat 
sich darauf zu erstrecken, ob der Haushaltsplan eingehal
ten ist, ob die Betrage sachlich und rechnerisch vor
schriftsmiiBig begriindet und belegt sind, ob bei den 
Einnahmen und Ausgaben vorschriftsmaBig und wirt
schaftlich verfabren worden ist und ob nicht Einrich
tungen unterhalten, Stellen aufrechterhalten oder Aus
gaben gemacht worden sind, die hatten eingeschrankt 
oder erspart werden konnen. Der Rechnungshof kann 
zu seiner Unterrichtung ortliche Erhebtmgen uber die 
bei der Verwaltung der Kassen und Fiihrung der Kassen
biicher bestehenden Einrichtungen sowie uber die Einzel
heiten der Verwaltungen anordnen und bei begriindetem 
AnlaB nach zuvoriger Benachrichtigung des zustlindigen 
Reichsministers auBerordentliche Kassen- und Bestands
priifungen vornehmen lassen. Er darf von den Behorden 
jede fiir die ihm obliegende Priifung erforderliche Aus
kunft sowie die Einsendung von Biichern und Schrift
stucken, auch die Vorlegung von Akten, mit Ausnahme 
derjenigen der Reichsministerien, verlangen. Er ist, 
bevor Dienstanweisungen iiber die Buchfiihrung und 
Kassenverwaltung erlassen werden,gutachtlich zu horen. 
Die hiiheren und die ihnen oder den obersten Reichs
behiirden unterstellten, mit der Ausfiihrung des Reichs
haushaltsplans betrauten Reichsbehiirden sind dem 
Rechnungshof in allen ihm nach der RHO zugewiesenen 
Angelegenheiten untergeordnet. Der Rechnungshof darf 
seinen Verfiigungen notigenfalls durch Strafen die Be
folgung sichern, auch etwa vorgekommene Unangemes
senheiten riigen. Der Rechnungshof hat die aus der 
Priifung der Rechnungen sich ergehenden Erinnerungen 
den Verwaltungsbehiirden zur Beantwortung und Erledi
gung mitzuteilen und wegen der Vereinnahmung festge
steUter Fehlbetrage das Erforderliche zu veranlassen. Yom 
Rechnungshof festgestellte Fehlbetrage durfen nur nach 
seiner Anhorung niedergeschlagen werden. Dar Rech
nungshof verstandigt die rechnungslegende Behorde, so
bald das Priifungsverfahren abgeschlossen ist, und iiber
mittelt die zu machenden Bamerkungen dem Reichsfinanz
minister, der sie dem Reichsrat und dem Reichstag mit 
dem Antrage vorlegt, die Reichsregierung zu entlasten. 

Auch die Rechnung der DRP ist gemaB § 11 des 
RPFG vom Rechnungshof des Deutschen Reichs zu 
priifen. Er legt die gepriifte Rechnung dem Verwaltungs
rat (s. d.) der DRP vor, der uber die Entlastung be
schlieBt. Uber die Ausflihrung der Rechnungspriifung 
war nach § 11 des RPFG eine besondere Vereinbarung 
zwischen der DRP und dem Rechnungshof zu treffen. 
Die getroffene Vereinbarung stellt fest, daB die Priifung 
den Bestimmungen der RHO gemaB vorzunehmen ist, 
sieht aber eine Reihe von Erleichterungen vor und regelt 
insbesondere die ortlichen, am Sitze der OPD vorzu
nehmenden Priifungen, auf die Wert gelegt worden ist, 
damit die Priifung moglichst bald nach A bschluB des 
zu priifenden Verwaltungsvorgangs stattfinden kann. 
Der Reichspostminister kann zu den Verhandlungen mit 
den Verwaltungsbehiirden einen Vertreter entsenden. Fiir 
den Bereich der Abteilung VI (Miinchen) des RPM gibt es 
einige Sonderbestimmungen, die mit Riicksicht darauf 
erlassen werden muBten, daB in Miinchen ein besonderes 
Revisionsamt besteht. Rechnungen, die nicht ortlich 
gepriift worden sind, miissen dem Rechnungshof ein
gesandt werden (s. Rechnungslegung). 

Der Rechnungshof hat der DRP gegeniiber von seiner 
Befugnis, die Priifung von Rechnungen den Verwaltungs
behorden zu iiherlassen, weitgehenden Gebrauch ge
macht. AHe summarisch zu verrechnenden Einnahmen 
und zahlreiche Ausgaben werden bereits von den OPD 
abschlieBend gepriift. Zum Teil ist die Priifung mit Zu
stimmung des Rechnungshofs den VA iibertragen wor
den. So werden z. B. die Rechnungsbelege der PAg -
mit Ausnahme der Lohnlisten - vom AbrechnungsP A 
gepriift. Ferner werden Nachgebiihrenlisten, Telegramm
einnahmebucher und ahnliche Einnahmenachweise von 
den VA abschlieBend gepriift; die OPD nehmen nur 
noch einzelne Stichproben vor. In gewisser Beziehung 
werden sogar die Zahlungslisten endgiiltig von den V A 
gepriift. Fiir die Priifung der Einnahmen aus dem Fern
sprechbetriebe bystehen bei groBeren Vermittlungs
stellen besondere Uberwachungsstellen; andernfalls priift 
das Telegraphenbauamt. 

Die dem Rechnungshof einzusendenden Rechnungen 
(s. Rechnungslegung) sind von der Verwaltungsbehiirde 
vorzupriifen (s. Vorpriifung). Gebbe. 

ReehnnngssteIIe des Weitpostvereins. Das Interaatio
nale Buro des WPV (s. d.) nimmt fiir die Vereins-Post
verwaltungen, die dies wiinschen, die Geschafte einer 
Rechnungsstelle wahr, indem es die Gegenuberstellung 
und den Ausgleich der auf den Auslands-Postverkehr, 
u. U. auch auf den Auslands-Telegraphenverkehr, beziig
lichen Abrechnungen bewirkt. Das Verfahren, das auf 
Vorschlag Deutschlands zuerst durch den PostkongreB 
in Wien (1891) eingefuhrt wurde, geht darauf hinaus, 
daB die zahlreichen Schuld- und Forderungsbetrage aus 
den Abrechnungen uber die verschiedenen Zweige des 
Post- und Telegraphenverkehrs nicht einzeln durch 
Barzahlung oder Wechsel berichtigt, .Bondera soviel wie 
moglich durch Gegenrechnung von Schuld und Forderung 
der Verwaltungen ausgeglichen werden sollen. Vor dem 
Kriege wurde dieses Ausgleichverfahren ziemlich weit
gehend benutzt. Die durch den Krieg herbeigefiihrte 
Zerriittung der Wahrungsverhiiltnisse in den einzelnen 
Landera hat aber dazu geflihrt, daB von dem Verfahren 
heute in der Hauptsache nur bei den Abrechnungen 
uber Briefdurchgangskosten (s. d.) und iiber Antwort
scheine (s. d.) Gebrauch gemacht wird. 

ReehnnngssteIIen - im Gegensatz zu den Abrechnungs
stell en (s. d.) - sind die Dienststellen der DRP, die den 
Abrechnungsverkehr der Postkassan vermitteln, ohne 
in den Abrechnungsdienst selbst eingeschaltet zu s~in, 
die also nur feststellen, in welcher Verteilung die bei 
einer Postkasse aufgelaufene Schuld oder Forderung 
einer Mehrzahl von Glaubigern oder Schuldnern gegen
uber abzudecken oder einzuziehen ist, oier die nur Soll
betrage ermitteln. Zu den Rechnungsstellen zahlen das 
Postrechnungsamt (s. d.) in Berlin, die Rentenrechnungs
stellen der OPD (s. Rentenverkehr), die Kontostellen und 
die Rechnungsstellen der PoSJhA sowie die ohne Ab
schliisse arbeitenden Rechnungsstellen der groBen Fern
sprechvermittlungsstellen. Auch die Rundfunk-Stamm
kartenstellen sind in gewisser Beziehung raine Rechnungs
stellen. Endlich nehmen auch die Biir03 des RPM: Ge
schiifte von Rechnungsstellen wahr, z. B. das Rechnungs
biiro flir den Ausgleich der fiir Rechnung der Trager 
der Unfallversicherung gezahlten Renten und der von 
den Versicherungstragern geleisteten Postvorschiisse; 
allerdings wird der Ausgleich nicht vom Rechnungs
biiro selbstandig veranlaBt, sondera vom RPM verfiigt. 

Reehtsbeistiinde sind nach dem Sprachgebrauch bei 
der DRP Personen mit der Fahigkeit zum Richteramt, 
die der Verwaltung mit Rechtsrat zur Seite stehen. 
Soweit die Tatigkeit als Rechtsbeistand im Haupt
beruf ausgeiibt wird, ist die Bazeichnung "J ustitiar" 
iiblich. 

Jede OPD im alten Reichspostgebiet (auBer in Bilrlin 
und in Potsdam) hat einen nebenamtlichen Rechts-
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beistand. Justitiare gibt es beim RPM (4) und bei der 
OPD in Berlin (2). Die Justitiare der OPD in Berlin 
versehen zugleich die Rechtsbeistandsgeschiifte fUr die 
OPD in Potsdam, fUr das TRA und fUr die Reichs
druckerei. Bei den OPD in Bayern und bei der OPD 
Stuttgart gibt es keine besonderen Rechtsbeistande. 

Nach der ADA sollen die OPD den Rechtsbeistanden 
solche Angelegenheiten zur Mitzeichnung oder Begut
achtung vorzulegen, bei denen die Zuziehung einesRechts
kundigen notig erscheint. Die OPD Bollen die Mitwirkung 
auf die unbedingt notwendigen FaIle beschranken. Vor 
allem kommt sie in Frage bei Einleitung und Fiihrung 
von Rechtsstreiten, bei Einlegung von Rechtsmitteln 
und bei Ersatzanspriichen. Dienststrafsachen, Ersatz
faIle, regelmaBig wiederkehrende Vertragsabschliisse usw. 
sind im allgemeinen ohne Zuziehung des Rechtsbeistands 
zu erledigen. 

Die Hohe der Vergiitung fUr Rechtsbeistande betrug 
1925 durchschnittlich 22 v. H. des Gehalts eines Beamten 
in der ersten Stufe der Besoldungsgruppe A X, Orts
klasse A, ohne soziale Zuschlage. Nach der Grolle der 
OPD und der Belastung werden drei Vergiitungsgruppen 
unterschieden, deren jede etwa ein Drittel der Rechts
beistande umfallt. 

Die Einrichtung der Rechtsbeistande bei den - OPD im alten 
Reichspostgebiet griindet sich auf einen preuBischen Erlaf3 vom 
19. 9. 1849 (Preuf3ische Gesetzsammlung S. 299), der bestimmte, 
daf3 "den rechtskundigen Beistand" bei jeder der damals neugebildeten 
OPD der "Jnstitiarius der Regierung" zn leisten habe. An dem 
Grundsatz dieses Erlasses hat das RPM bei Ernennung der Rechts
beistande flir die im preuf3ischen Gebiet liegenden OPD bis ZlIm 
Jahre 1920 festgehalten. Die Rechtsbeistande flir die iibrigen OPD 
wahlte das RPM nach den Vorschliigen der OPD und ZlIsammen 
mit den znstiindigen Landesregierungen ans geeigneten Verwaltnngs
jnristen, Richtern oder Rechtsanwiiiten. Dnrch die nene Znstandig
keitsordnnng (s. d.) vom Jahre 1923 ist den OPD die Befngnis zur 
Annahme der Rechtsbeistande iibertragen worden (vgl. Amtsblatt 
des RPM 1923 S. 124). Besondere Richtlinien sind den OPD flir 
die Auswahl nicht gegeben worden. Die OPD haben die Annahme 
dem RPM anzuzeigen. 

Nach dem Erlasse vom 19. 9. 1849 wurde die Tlltigkeit der Justi
tiare der preuf3ischen Regierungen flir die OPD in Preuf3en als zu 
ihrem nauptamt gehorig betrachtet; sie erhielten deshalb ZlInachst 
keine besondere Vergiitung. Bald ging jedoch die preuf3ische PORt
verwaitnng dazu iiber, flir die Rechtsbeistande bei den OPD eine 
einheitliche Vergiitnng von je 100 Talern jahrlich auszuwerfen. 
Mit der Zunahme der Geschafte der Rechtsbeistande infolge Ans
baues des Post-, Telegraphen- nnd Fernsprechwesens wurden die 
Vergiitungen im Laufe der Jahre allmahlich erhoht nnd nach der 
Grof3e der OPD abgestnft. In der Vorkriegszeit und wahrend des 
Krieges betrug die Vergiitung durchschnittlich 1100 M jahrIich. 

Miiller. 
Reehtsweg (R) (Gerichtsweg) ist zulassig fUr aIle 

biirgerlichen Rechtsstreitigkeiten, fiir die nicht die Zu
standigkeit von VerwaltungsbehOrden oder Verwaltungs
gerichten begriindet ist. Die ordentlichen Gerichte haben 
sich, wenn nicht etwas andres bestimmt ist, nur mit 
solchen Anspriichen zu befassen, die auf privatrecht
licher Grundlage beruhen. Mallgebend ist aber nicht 
der Umstand, ob die Verpflichtung, zu deren Erfiillung 
der Verpflichtete angehalten werden solI, in einer Be
stimmung des privaten oder offentlichen RecMs wurzelt, 
sondern ob der im Einzelfall geltend gemachte Anspruch 
nach seiner mallgebenden Natur auf privatrechtlicher 
Grundlage beruht, selbst wenn eine offentlich-rechtliche 
Leistung in Frage steht oder iiber Rechtsfragen zu ent
scheiden ist, die dem offentlichen Recht angehoren. 
Gehort der Anspruch dem offentlichen Rechte an, 
handelt es sich also um einen Gegenstand des offentlichen 
Wohls - nicht um den eigentiimlichen Rechtskreis 
einer einzelnen Person - so kann fUr ihn der R nicht 
dadurch geschaffen werden, dall die zu entscheidende 
Frage in die Form eines privatrechtlichen Anspruchs 
(meistens Schadensersatzforderung) gekleidet wird. Um
gekehrt wird der R nicht dadurch zulassig, dall iiber 
eine Rechtsfrage zu entscheiden ist, zu deren Entschei
dung unter Umstanden auch ein ordentliches Gericht 
berufen sein kann. Tst das Reich (Staat) Antragsgegner, 
so wird fiir die Zulassigkeit des R vielfach die Frage in 
Betracht kommen, ob der Antragsteller dem Staat 

gleichberechtigt gegeniibersteht oder ob ein Unterord. 
nungsverhaltnis (Herrschafts-, Hoheitsrecht) gegeben ist. 

Die Beforderungsvertrage der Post (s. Postbeforde· 
rungsvertrag, rechtliche Natur) beruhen auf privatrecht
licher Grundlage. Anspruche, die sich aus ihnen ergeben, 
sind im Rechtsweg verfolgbar. Das ergibt sich fiir den 
Hauptfall, die Ersatzpflicht, auch aus der ausdriicklichen 
Vorschrift der §§ 13 und 14 PG, es gilt aber auch fiir 
aIle sonstigen Forderungen aus abgeschlossenen Befor· 
derungsvertragen, z. B. fiir den Anspruch auf ErfUllung. 
Dagegen besteht kein im Rechtswege verfolgbarer Arf
spruch auf Abschlull eines Beforderungsvertrages. DIe 
auf § 3 des PG und den Postzwang sich griindende Be. 
triebspflicht der Post ist offentlich-rechtlicher Natur. 
Die Erfiillung dieser Betriebspflicht kann nur im Wege 
der Aufsichtsbeschwerde durchgesetzt werden. Thre 
Verletzung gewahrt einen Entschadigungsanspruch gegen 
den schuldigen Beamten, fiir den der R nach allgemeinen 
Grundsatzen zulassig ist (§ 839 BGB; vg!. auch Art. 131 
der Reichsverfassung). 

Obwohl der Anspruch der Post auf die Beforderungs
gebiihren (s. d.) privatrechtlicher Natur ist, besteht nach 
§ 25 PG die Moglichkeit, die Gebiihren im Verwaltungs
zwangsverfahren (s. d.) beizutreiben. Dem Zahlungs
pflichtigen steht jedoch nach § 25 Abs. 3 PG die Be. 
tretung des R offen, wie es auch der Post unbenommen 
ware, die Gebiihren im Wege der ordentlichen Klage 
einzuklagen und wie jede andre Privatrechtsforderung 
nach den Vorschriften der ZPO zu vollstrecken. 

Soweit es sich nicht um Anspriiche aus abgeschlossenen 
Beforderungsvertragen handelt, ist zu priifen, ob der 
geltend gemachte Anspruch die hoheitsrechtlichen Auf
gaben der Post beriihrt. Eine richterliche Einwirkung 
auf die Ausiibung dieser hoheitsrechtlichen Befugnisse, 
die allein der VerwaltungsbehOrde vorbehalten ist, ware 
mit dem Grundsatz der Gewaltentrennung nicht zu ver
einbaren. Uberall da, wo also "das staatliche Hoheits
recht der Post auf Beaufsichtigung, Verwaltung und 
Leitung des Postwesens in Frage kommt" (vgl. RGZ 
Bd. 70 S. 398) ist der R ausgeschlossen. Das ist z. B. 
der Fall, wenn die Post eine Privatbeforderungsanstalt 
verbietet (vgl. RGZ Bd. 70 S. 398) oder sonst ihre amt
liche Auffassung iiber die Zulassigkeit einer BefOrderung 
ausspricht (nur strafrichterliche Nachpriifung) oder 
Sendungen als unzulassig von der BefOrderung ausschlieJ3t 
oder ordnende Mallnahmen hinsichtlich der Posteinrich
tungen trifft (z. B. Abgrenzung der Orts- und Land
zustellbezirke). Auch wenn diese Mallnahmen das Ver
mogen des einzelnen beruhren, konnen sie nicht - auch 
nicht in der Form von Schadensersatzprozessen - zum 
Gegenstand des biirgerlichen Rechtsstreits gemacht 
werden (vgl. RGZ Bd. 70 S. 398 und insbesondere RGZ 
Bd. 109 S. 100). 

Tst der R unzulassig, so hat der Betroffene nur die 
Dienstaufsichtsbeschwerde. Ein formliches Verwaltungs
streitverfahren ist reichsrechtlich nicht eingefiihrt; fiir 
das Landesrecht ist nach Vereinheitlichung des deutschen 
Postwesens !rein Raum mehr (Art. 88 der Reicbsver
fassung. Fiir das friihere Recht vgl. Scholz S. 597 
Anm.12). 

Den im Dienste der DRP stebenden Reichsbeamten 
steht der Rechtsweg fur velmogensrechtliche Anspriiche 
gegen die DRP nach den §§ 149ff. des Reicbsbeamten
gesetzes yom 31. 3. 1873 offen. Formale Voraussetzung 
fiir die Beschreitung des Recbtsweges ist das Vorliegen 
einer Entscheidung des RPM oder die Weigerung des 
RPM, eine Entscheidung iiber den Anspruch des Be
amten zu treffen. Eine fehlende Entscheidung kann im 
Laufe des Prozess€s nachtraglich beigebracht werden. 
Der Verlust des Klagerechts tritt ein, wenn derBeamte 
nicht innerhalb von 6 Monaten nach ErOffnungdes 
Bescheides des RPM Klage erhebt. Hat die zustandige 
OPD iiber Ruhegehaltsanspriiche des Beamten (§)4 des 
Reichsbeamtengesetzes) oder iiber Anspriiche aus dem 
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£eamtenunfallfursorgegesetz vom 18.6. 1901 (RGBl 
S.211 §§ 1-3, 9) entschieden, so tritt der Verlust des 
Klagerechtes auch ein, wenn der Beamte nicht gegen 
die Entscheidung der OPD binnen 6 Monaten Beschwerde 
beim RPM erhebt (§ 150 des Reichsbeamtengesetzes). 
Vertretung der DRP durch OPD (Prasidenten), zu deren 
Bezirk der Beamte gehOrt oder gehOrt hat, durch RPM 
(Reichspostminister), im Falle der Beamte u.r:mittelbar 
dem RPM unterstellt ist oder gewesen ist. Ortlich zu· 
standig ist Gericht, in dessen Bezirk die verklagte Post· 
behorde ihren Sitz hat (§ 151 des Reichsbeamtengesetzes). 
Ohne Rucksicht auf den Streitwert ist zustandig in 
1. Instanzdas Landgericht (Gerichtsverfassungsgesetz 
.§ 71 Abs.2 Nr. 1), in 2. Instanz das Oberlandesgericht 
und in 3. Instanz das Reichsgericht. Fur jede Klage 
steht der Rechtsweg bis zum Reichsgericht offen (ZPO 
§ 547 Nr.2). Wegen des Rechtsweges gegen Defekten· 
beschlusse s. BeitreibungsbeschluB. K. Schneider. 

Regelbespannung. Darunter versteht man die Be· 
spannung, die bei der Berechnung der Postfuhrvergutung 
(s. d.) fiir die verschiedenen Postengattungen zugrunde 
gelegt wird. Bei der Festsetzung der Regelbespannung 
sind auBer der Gattung und Bauart des Wagens auch die 
Ladung, die Beschaffenheit und die Lange cler Wege 
sowie die Frist zu berucksichtigen, innerhalb deren die 
Beforderung ausgefuhrt werden muB. Den richtigen 
MaBstab fUr die als notwendig anzusehende Regel
bespannung muB eine sorgsame Erwagung aller in Be. 
tracht kommenden Verhaltnisse und eine sachkundige 
Beobachtung, genaue Verfolgung und gewissenhafte 
Anwendung der bisherigen Erfahrungen liefern. Die 
Bespannung kann fiir die Abschnitte einer Poststrecke 
und die Jahreszeiten verschieden bemessen werden. Eine 
Regelbespannung von 21/3 Pferden bezeichnet z. B. eine 
Bespannung von 2 Pferden fur 8 Monate des Jahres und 
von 3 Pferden fur die ubrigen 4 Monate. 

Die Karriolposten (s. d.) sind in der Regel einspannig 
zu befOrdern. Die Notwendigkeit einer Mehrbespannung 
ist nur auf sehr mangelliaften, nicht kunstmaBigen 
StraJ3en anzuerkennen. Fur die Beforderung von Bei
wagen (s. d.) wird eine Regelbespannung nicht verein
bart. Auf KunststraBen 'genugt fiir eine Beforderung 
bis zu 6 Personen eine Bespannung von 2 Pferden. Auf 
nicht kunstmaBigen StraBen soll fUr eine BefOrderung 
von 1-4 Personen im allgemeinen eine Bespannung 
von 2 Pferden geniigen und eine Bespannung von 3 Pfer· 
den erst fur 5 und 6 Personen zugesbnden werden. Auf 
keinen Fall darf fur die BefOrderung der Beiwagen eine 
hOhere Regelbespannung als fUr die Beforderung der 
Hauptwagen vergutet werden. S. auch BefOrderungs
fristen, Vergutungssatze fUr Postfuhrleistungen. 

Regelkassenbestande. Bei der DRP besteht - wie 
bei andern Verwaltungen auch - die Einrichtung, daB 
fur jede Kasse (jedes VA) eine Betragsgrenze festgesetzt 
wird, uber die hinaus Kassenbestande nicht ohne nahere 
Begriindung zuruckgehalten oder angefordert werden 
durfen. Die Einrichtung hat den Zweck, auf die Kassen 
einen gewissen Zwang dahin auszuuben, daB alle fUr den 
Kassenbetrieb entbehrlich werdenden Gelder moglichst 
schnell den fUr die Regelung des Geldumlaufs (s. d.) be
stimmten Geldsammelstellen (s. Giropostkassen und Post· 
anweisungskassen, ferner Geldsammelstelle . beim PAl 
in Berlin 0) zugefUhrt werden, damit die Betriebsmittel 
(s. d.) nicht ubermaBig in Anspruch genommen werden 
und moglichst niedrig gehalteh werden Mnnen. 

Zum ersten Male erschienen Vorschriften uber die Fest. 
s!)tzung von Regelkassenbestanden bei der RPV durch 
,den 1892 veroffentlichten Neudruck des Abschn. VIII 
der ADA. Nach den z. Z. geltenden Vorschriften wird 
der Regelkassenbestand fur VA von den OPD, fUr P Ag 
vom Amtsvorsteher des AbrechnungsP A festgesetzt. Er 
,wird dem fur gewi;ihnlicherforderlichen Bedarf angepaBt, 
)rjtnn aber fiir einzelne Tage in der W oche oder im Monat 

verschieden hoch festgesetzt werden. Damit geprlift 
werden kann, ob die Vorschriften beachtet werden, hat 
jede Kasse taglich fur einen bestimmten Zeitpunkt 
moglichst kurz vor Absendung der Ablieferung oder vor 
Abrechnung mit der Reichsbank im AbschluBbuch -
Ha.uptkassen im Kassentagebuch und u. U. im Giro. 
abrechnungsbuch - den vorhandenen Bestand an Bar· 
geld und Giroguthaben zu vermerken. Die Ergebnisse 
sind von der Hauptkasse oder der Dienststelle, der die 
Fertigung der taglichen Ablieferung oder die Abrechnung 
mit der Reichsbank obliegt, in einer "Barbestandsuber
sicht" zusammenzustellen, wobei Uberschreitungen des 
Regelkassenbestandes begriindet werden mussen. Die 
Bestande werden zweckmaBig von den Kassen erst ver· 
merkt, nachdem die entbehrlichen Gelder an die die 
Ablieferung besorgende Stelle abgefiihrt worden sind, 
wahren~ diese Stelle den Bestand vor Fes.tstellung der 
Abli~~erung vermerkt. P Ag haben das Erforderliche in 
der Uberweisungskarte zu vermerken. 

Das Postscheckguthaben scheidet bei der Bestands· 
ermittlung aus, weil es die Betriebsmittelfrage nicht un· 
mittelbar beruhrt, sondern im Grunde genommen nur 
die Forderung einer Postkasse gegenuber einer andern 
Postkasse darstellt, zumal den VA die Barabhebung vom 
Postscheckguthaben nicht gestattet ist. Die Hohe des 
zur zinstragenden Verwertung verfugbaren Geldes wird 
durch das Guthaben, das die Postkassen auf Postscheck· 
konten unterhalten, nicht beeinfluBt. Ailerdings sollen 
den Postkassen auch auf dem Postscheckkonto nur ein 
dem Durchschnittsbedarf entsprechendes Guthaben 
unterhalten, aber nur weil nicht regelmaBig, sondern nur 
ab und zu festgestellt wird, wieviel von dem Gesamt. 
Postscheckguthaben auf Guthaben der Postkassen ent· 
fallt. Anderseits hatte es keine Bedenken, das Postscheck. 
guthaben in den Regelkassenbestand miteinzurechnen; 
als Vorteil ergabe sich, daB zwangslaufig die Bildung zu 
hoher Guthaben verhindert wird, als Nachteil, daB 
Uberweisungen entbehrlicher Guthabenteile und Ver· 
starkungen des Guthabens dem jeweiligen Tage~bedarf 
entsprechend, also haufiger vorgenommen werden miiBten. 

Fiir OPK sind Regelkassenbestande nicht festgesetzt. 
Fur PAg werden auBer Regelkassenbe~panden noch 

Regelmarkenbestande festgesetzt. Zur Uberwachung 
des Geldverkehrs der P Ag nach den Restschulden und 
Restforderungen mussen beide Regelbestande stets zu· 
sammengezahlt werden, weil den P Ag samtliche Wert. 
zeichenzuschiisse als Abrechnungsschuld iiberwiesen 
werden (s. Eiserne Bestande). G ebb e. 

Registratur. Hierunter ist eine Dienststelle zu ver· 
stehen, die einen Nachweis iiber die eingehenden Schrift· 
stiicke fiihrt und diese nach ihrer Erledigung planmaBig 
sammelt, ordnet und aufbewahrt. Beim RPM, den OPD, 
dem TRA und den groBeren V Anst sind besondere Be· 
amte fiir den Registraturdienst vorgesehen, wahrend er 
bei den iibrigen V Anst nebenher, in der Regel mit dem 
sonstigen Amtszimmerdienste, wahrgenommen wird. 

Nach der Registraturordnung alterer Art hat 
eine groBe Registratur folgende Geschafte wahrzuneh· 
men: 

a) Fiihrung des Amtsschriftenbuchs. Dleses 
wird beim RPM, den OPD und dem TRA fUr die einzelnen 
Abteilungen oder fur bestimmte Fachgebiete, bei den 
VAnst groBeren Umfangs. fur das ganze Amt gefUhrt. 
In das Amtsschriftenbuch sollen nur Schriftstiicke von 
dauerndem Wert eingetragen werden, namlich wich. 
tige Verfiigungen, wichtige Beschwerdesachen und son· 
stige Angelegenheiten von Bedeutung. Die Buchungs. 
nummer wird neben oder in dem Eingangstempel des 
Schriltstucks angegeben. Auf Grund des Amtsschriften· 
buchs wird der weitere Lauf des Schriftstiicks und seine 
Erledigung verfolgt. Bei kleineren V Anst treten an 
Stelle des Amtsschriftenbuchs Fristbogen fiir solche 
Schriftstiicke, deren Wiedereingang iiberwacht werden 
muB; 
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b) BeifUgung der Vorgange (Akten) zu den ein
gelaufenen SchriftstUcken, soweit es zur ordnungs
maBigen Bearbeitung notig ist; 

c) Verteilung und Weitergabe der Schrift. 
stucke, soweit diese nicht unmittelbar von der Ein
gangsstelle zu den Referenten usw. gelangen; 

d) Prufung der erledigten SchriftstUcke, ob 
die EntwUrfe mit dem Absendungsvermerk des Kanzlei
beamten (s. Kanzlei) versehen, alle Rand- und Vorzeige
vermerke erledigt und die Anlagen vollstandig vorhanden 
sind; 

e) Fertigung von Auszugen oder Abschriften 
fUr andre Akten, soweit notig. Vermerke in Personal
bogen usw.; 

f) Wahrung der Fristen fur die Wiedervorle. 
gung der SchriftstUcke. Hierzu wird ein Merkbuch 
gefuhrt, in dem fUr jeden Tag des Jahres eine halbe oder 
ganze Seite vorgeaehen iat. Die Eintragungen werden 
bei dem Tage vorgenommen, an dem die VerfUgungen 
wieder vorgelegt werden sollen. Dieses Buch ist taglich 
durchzusehen, und die falligen Sachen sind ptinktlich 
wieder vorzulegen. Befinden sie sich bereits in den Akten, 
so sind Vordrucke mit der Fassung zu verwenden "Die 
Vf vom... Nr. an •.. , betr .... , wird wiedervor
gelegt". In den Akten vermerkt der Registraturbeamte 
auf den Schriftstucken unter der Fristangabe "Wieder· 
vorgelegt am ... "; 

g) Einverleibung der erledigten Sachen in die 
A kte n (s. d.) oder Aufbewahrung bei den Sammelsachen 
(s. Akten). Uber die Akten wird eine Liste geflihrt. Sie 
werden in Fachwerken aufbewahrt, die ubereinstimmend 
mit den Eintragungen in der Aktenliste bezeichnet sind; 

h) Fuhrung des Aktenausgabebuchs. Ohne 
Wissen des Registraturbeamten dUrfen Akten nicht aus 
der Registratur entnommen, auch nicht SchriftstUcke 
daraus entfernt werden. Die von der Registratur aus
gegebenen Akten, die auBerhalb der Dienstraume benutzt 
werden sollen, sind in das Aktenausgabebuch einzutragen, 
in dem auch der Tag der RUckgabe zu vermerken ist; 

i) Zurucklegung alter Akten. Diese sind uber. 
sichtlich aufzubewahren und in einernach der Akten
liste eingerichteten, jedoch mehr zusammengefaBten 
Liste zu fUhren; 

k) A ufbewahrung der Geheimsachen, soweit 
diese nicht von den Referenten usw. unter VerschluB 
zu nehmen sind. 

Neuere Registraturordnungen kennen die an 
einer Stelle vereinigte -Registratur nicht mehr, sondern 
die Akten und die lose aufzubewahrenden oder lose 
wiedervorzulegenden SchriftstUcke werden bei den Be
arbeitern selbst gelagert und von diesen gefUhrt (sog. 
Fach- oder Expedientenregistraturen, auch 
Fachakteien genannt). Eine Ausnahme bilden die Per
sonalakten, die in einer mit wenigen Beamten besetzten 
Registratur aufbewahrt werden. Registraturordnungen 
neuer Art sind beim RPM, bei den OPD und beim TRA 
mehr oder weniger durchgeflihrt. Sie haben gegenUber 
den alteren wesentliche Vorzuge. Die Schriftstucke ge
langen unmittelbar vom Referenten zu den Bearbeitern; 
die bUromaBige Erledigung des Schriftwechsels und 
seine registraturmaBige Behandlung liegen in einer 
Hand. lnfolgedessen werden unnotige Wege vermieden. 
das Hin- und Herschaffen von Akten falIt weg, der Ge· 
schaftsgang wird vereinfacht und beschleunigt, und es 
wird Personal erspart; diese Personalersparnis ist bei 
groBen Behorden sogar recht erheblich. Die Bureau· 
beamten werden ferner mit den Akten vertrauter, lesen 
sie mehr und nutzen sie mehr aus, weil sie ihnen bequem 
zur Hand sind. Amtsschriftenbticher sind unnotig. Die 
rechtzeitige Erledigung des Schriftwechsels wird stellen. 
weise durch Fri s ten b u c he r einfachster Art uberwacht, 
welche die Biirobeamten selbst fiihren. Um das piinkt
Iiche Wiedervorlegen von Schriftstucken - nicht nur 
der lose aufbewahrten, sondern auch der in den Akten 

befindlichen - zu sichern, befindet sich am Schlusse 
des Fristenbuches ein Fristenkalender, in dem unter 
jedem Monatstag angegeben ist, welche SchriftstUcke an 
ihm wiedervorzulegen sind, in welchen Akten sie sich 
befinden oder ob sie lose aufbewahrt werden. Beispiel: 

Tag der Vf 

20. 12.25 

Art der Vf 
und Bestimmungsort 

April. 
1. 

Vorz. Bln·SchOne
berg usw. 

Inhalt der V f 

Gutachtlicher Be
richt uber neuen 
Einschreibstempel 
i. A. "Dienstbe
betrieb". 

RegelmaBig wiederkehrende Fristen werden nicht in 
den FristbUchern, sondern in Fristbogen verzeichnet, 
die auch Spalten fUr die Erledigungsvermerke enthalten. 
Neuerdings ist man auch dazu ubergegangen, den Schrift
wechsel ohne jede Kontrolle ein· und auslaufen zu lassen. 

Weitere Verbesserungen lassen sich durch Anlage von 
Sach· und Namenkarteien erreichen. Sie sind bei 
allen den Dienststellen vorteilhaft, die oft auf Vorgange 
zurtickgreifen, grundlegende Vf der hOheren Dienst
stellen beachten mUssen usw. Solche Stellen flihren jetzt 
in der Regel Geschaftsmerkbticher (s. d.), denen gegen
Uber jedoch die Kartei (s. d.) erhebliche VorzUge besitzt. 
An der Hand einer gut angelegten Sach- oder Namen
kartei konnen auch neu in die Stelle eintretende Beamte 
sich mit ihrem Arbeitsgebiete schneller und grundlicher 
vertraut machen, als lediglich auf Grund der Akten 
oder der GeschaftsmerkbUcher, in denen der Stoff mehr 
oder weniger ungeordnet erscheint. Die Karteien lassen 
sich ferner zur Uberwachung von Fristen ausnutzen 
(durch Aufsetzen von Reitern auf die Karten u. dgl.). 

Das Verschleppen der Akten nach unrichtigen Stellen 
laBt sich dadurch verhindern, daB die Aktendeckel oder, 
wenn Schnellhefter (aufrecht stehende Kippordner 
usw.) benutzt werden, deren RUcken verschiedenfarbig 
gewahlt werden (u. U. farbige Streifen auf Riicken). 

Um die Akten moglichst weitgehend von Schrift
stUcken vorubergehenden Wertes freizuhalten, ist be
absichtigt, die erledigten Schriftstucke nach folgenden 
Gesichtspunkten unterscheiden zu lassen: 

1. Aktensachen ("A"), die dauernden Wert besitzen, 
2. Sammelsachen ("S"), die auBerhalb der Akten ge

eammelt und nach einer bestimmten Zeit beseitigt 
werden, 

3. einfache Weglegesachen ("W"), die sogleich weg
gelegt werden. 

WesentIich fur die glatte Abwicklung der Geschafte 
ist ein ubersichtlicher, einheitlicher und beste Ordnung 
verbUrgender Aktenplan, der in seiner Anlage aus
reichenden Raum flir Nachtrage bietet. Es muB nament
lich dafur gesorgt sein, daB ein Schriftstuck beim RPM, 
denOPD und den V Anst stets in das gleiche Akten· 
stUck wandert. Die beste Ordnung laBt sich wohl durch 
das von dem Amerikaner Dewey bereits Anfang der 
1890er Jahre geschaffene sog. Dezimalsystem er
reichen, das bei den amerikanischen Eisenbahnver
waltungen, in andern amorikanischen Grol3betrieben usw. 
undauch yom Institut international de Bibliographie 
in Brussel verwandt wird, in Deutschland aber erst jetzt 
mehr FuB zu fassen scheint. Es ist folgendermaBen auf
gebaut. 

Das zu ordnende Gebiet wird in 10 (oder weniger) 
weitausgreifende, aber in sich abgeschlossene Gruppen 
eingeteilt,die mit den Zahlen 0, 1, 2, 3 usW. bis 9 be
zeichnet werden. Jede Gruppe wird stofflich in der 
gleichen Weise in 10 Untergruppen zerlegt, also die 
Gruppe 0 Z. B. in die Untergruppen 00, 01, 02, 03 uSW. 
bis09. Diese Teilung liiBt sich beliebig fortsetzen, die 
Untergruppe 00 sich Z. B. weiter teilen in 000, 001, 
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002, 003 usw_ bis 009 je nach der Miiglichkeit, ein be
stimmtes Sachgebiet aufzuspalten. Die Unterteilung 
geht in keinem FaIle uber 10 hinaus, was aber erlahrungs
miWig genugt. Es hat sich ferner herausgestellt, daB 
sich die Zahlengruppen leicht dem Gedachtnis einpragen; 
Beflirchtungen, durch Verwendung des Dezimalsystems 
Mnne das Gedachtnis der Bliro- und Registratur
beamten starker belastet werden als bei der alteren 
Aktenordnung, sind unbegrUndet. 

Das Dezimalsystem kann da, wo es niitig ist, durch 
Anhangezahlen erweitert werden, die in Klammern 
hinter den Zahlen des Systems stehen. 

Bei Verwendung eines nach dem Dezimalsystem auf
gebauten Aktenplans ist die einheitliche Ordnung des 
Registratur- und Aktenwesens bei der DRP sicher
gestellt. Die Vf des RPM usw. erhalten am Kopf neben 
der Abteilungs- oder Referatsbezeichnung an Stelle der 
Amtsschriftenbuchnummer die Aktenziffer, so daB also 
Schriftstucke desselben Sachgebiets immer dieselbe 
Ziffernbezeichnung aufweisen. Damit ist fUr die OPD, 
das TRA und die V Anst offenkundig angegeben, in 
welches Aktenstuck bei Ihnen der Schriftwechsel gehiirt. 
FUr die kleinen V Anst mit wenigen Akten ist die erste 
Zahl maBgebend; eine Vf des RPM mit der Ziffer 0010 
z. B. ware bei diesen Anstalten in das Aktenstuck 0 
aufiunehmen usw. 

1m Geschiiftsbereich der Abt. VI (MUnchen) des RPM 
wird schon seit Jahren eine aus Buchstaben und Zahlen 
gemischte Aktenbezeichnung angewandt, die folgende 
Hauptgruppen unterscheidet: V = Personal der Ver
waltung, E = Haushalts-, Kassen- und Rechnungs
wesen, P = Postverkehr und Postbetrieb, B = Tele
graphenbau, PB = Postbau, T = Telegraphen-, Fern
sprech- und Funkbetrieb, A = Gemeinschaftsangelegen
heiten. 

Schriftwesen. S. Verwaltung. L. Schneider. 
Reiehsabgaben im Post· ond Telegraphenverkehr 

wurden wahrend des Krieges durch das Gesetz vom 21. 6. 1916 betr. 
eine mit den Post- und Telegraphengebiihren zu erhebende auBer
ordentliche Reichsabgabe (RGBI S. 677) eingefiihrt. Die Reichs· 
abgabe machte sich als erste allgemeine ErhOhung der Postgebiibren 
seit dem Bestehen des Deutschen Reichs bemerkbar, obwohl die Ein
nahmen aus der Abgabe keine Einnahmen der RPV bildeten, sondern 
der Reichskasse unmittelbar zuiJossen (Verrechnung im Haushalt 
der Allgemeinen Finanzverwaltung). Die eigentiimIiche Form der 
Reichsabgabe wurde mit Riicksicht auf die Dringlichkeit des Geld
bedarfs gewahlt, um die zeitraubenden Vorermittelungen ffir einl' 
grundsatzliche Tarifumgestaltung bei den drei beteiJigten Postver
waltungen (Reichspost, Bayern und Wiirttemberg) zu vermeiden 
und auch die inneren Gebiihren von Bayern und Wiirttemberg mit 
zu erfassen. Aullerdem hoffte man, den Gebiihrenzuschlag bald wieder 
abschaffen zu konnen. Die mit den Postgebiihren erhobene Reichs
abgabe betraf nur die Hauptgattungen der Postsendungen. Porto
freie Sendungen und der groBte Teil der Feldpostsendungen waren 
davon befreit. Auslandssendungen konnten ihr, der bestehenden 
Vertrage wegen, nur unterworfen werden, soweit sich die beteiJigten 
Staaten damit einverstanden erklarten. Reichsabgaben wurden im 
Auslandsverkehr daher nur im Verkehr mit Osterreich, Ungarn, 
Liechtenstein und Luxemburg erhoben. Verrechnet wurde die Steuer 
durch gewohnliche Postfreimarken. 

Bayern und Wiirttemberg fiihrten ihren Anteil nach einem Be
rechnungsschliissel an das Reich abo Die genannte Reichsabgabe 
wirrde durch das Gesetz betr. Abanderung des Gesetzes betr. eine 
mit den Post- und Telegraphengebiihren zu erhebende auBerordent
liche Reichsabgabe vom 26.7.1918 noch erhOht. Sie fand ihr Ende 
mit dem Gesetz iiber Postgebiibren vom 8. 9. 1919 (s. Postgebiihren
gesetze). 

Wegen der Abgabe vom Personen- und Gepackgelde bei derKraft-
wagenbefOrderung S. Besteuerung der Post. 

Schriftwesen. S. Postgebiihren. 
Reiehsarbeitsgemeinseha~t ond Beomtenbeirat. 
Die Arbeitsgemeinschaft der Reichs-Post- und Telegraphenbeam

ten, die sich spater "Reichsarbeitsgemeinschaft der Post- und Tele
graphenbeamten" nannte, wurde am 2. 12. 1918 von der Verelnigung 
der hoheren Reichs-Post- und Telegraphenbeamten, dem Verband 
der mittleren Reichs-Post- und Telegraphenbeamten (spaterem 
Verband deutscher Post- und Telegraphenbeamten) und dem Ver
band der unteren Post- und Telegraphenbeamten (spaterem Reichs
verband der Post- und Telegraphenbeamten) begriindet. Ihr schloB 
sich bald auch der Verband der deutschen Reichs-Post- und Tele
graphenbeamtinnen an. Der Zweck der Arbeitsgemeinschaft war 
nach § 2 der Satzungen die Erhaltung eines auf gegenseitiger Achtung 
und ltiicksichtnahme beruhenden guten Einvernehmens unter den 
verschiedenen Klassen der Postbeamten und die Schlichtung von 
Streitigkeiten zwischen den angeschlossenen Vereinen, die vor
bereitende Erorterung allgemeiner Beamtenfragen und der Ausgleich 

widerstreitender Auffassungen und Belange In den mehrere Be
amtengruppen beriihrenden Personal-, Besoldungs- und sonstigen 
Standesfragen. Die beteiJigten Fachverbande verhandelten auf der 
Grundlage der GJeichberechtigung. Es sollte damit auch der durch 
die ZerspJitterung der Beamtenorganisationen iiberhandnehmenden 
Inanspruchnahme der Behorden und Parlamente entgegengewlrkt 
werden, indem die den ]!eamten der Reichs-Post- und Telegraphen
verwaltung aller Grade gemeinsamen Angelegenheiten, namentJich 
solche grundsatzIicher Natur, unter elnheitJichen Gesichtspunkten 
bearbeitet und vorgetragen wurden. Unter Wfirdigung dieses Zwecks 
erklarte sich der Staatssekretar des RP A Riidlin, berelt, sie "als 
Beamtenbeirat zur Begutachtung der wichtigeren Beamtenfragen 
heranzuziehen", und zwar mit Riicksicht darauf, daB die Arbeits
gemeinschaft den weitaus groBten Teil der Beamtenschaft vertrat. 
Die Bestimmungen iiber den "Beamtenbeirat beim Reichspost
mlnisterium" erJieB durch Vf vom 11. 3. 1919 (AmtsbJatt des RPM 
S. 95) der Reichspostminister Giesberts. Danach soUte der Beirat 
dem Zwecke dienen, die dienst-lichen, wirtschaftlichen und sozialen 
Belange der Reichs-Post- und TeJegraphenbeamten gegeniiber der 
Verwaltung wahrzunehmen und bei der Regelung der Bestimmungen 
und sonstigen dienstlichen Verhiiltnisse der Beamten mitzuwirken. 
Die MitgJieder - mindestens 12 und hochstens 24 - waren von'den 
der Arbeitsgemeinschaft angehorenden Verbiinden zu bestimmen. 
Die Reichsarbeitsgemeinschaft hat bis zur Griindung der Reichs
postgewerkschaft (s. d.) im Marz 1921 bestanden. Die Mitglieder 
des Beamtenbeirats wurden alsdann durch die Reichspostgewerk
schaft und die Vereinigung der hOheren Reichs-Post- und Telegraphen
beamten namhaft gemacht, bis der Beamtenbeirat bald darauf 
durch den HauptbeamtenausschuB (s. Beamtenausschiisse) abgeJOst 
wurde. Bachmann. 

Reiehsbirgsehalt.Aus demMilitardienst ausscheidenden 
Mannschaften, Unteroffizieren und Offizieren, die den 
Nachweis fiir ihre Eignung zur landlichen Ansiedelung 
oder zur Ausubung der See- und Kustenfischerei er
bracht haben, kann auf Antrag zur Erleichterung der 
Ansiedelung oder der Seefischerei eine Reichsblirgschaft 
bis zum doppelten Betrage der von Ihnen aus eigenen 
Mitteln bereitgestellten Summe gewahrt werden (§§ 13 
und 52 . des Wehrmachtversorgungsgesetzes in der 
Fassung vom 19. 9. 1925, RGBI I S.349). 

Reiehsdrnekerei (RD) in Berlin SW 68, Oranien
straBe 91, ist eine Reichsanstalt, die unmittelbar dem 
Reichspostminister untersteht. Sie wird durch einen 
Direktor geleitet, dem mehrere Referenten beigegeben 
sind. Die Direktion hat die Befugnisse einer hiiheren 
Reichsbehiirde nach MaBgabe des Gesetzes uber die 
Rechtsverbaltnisse der Reichsbeamten vom 31. 3. 1873. 
Seit dem 1. 4. 1924 wird die Wirtschaft der RD nach 
kaufmannischen Grundsatzen gefiihrt. Das Personal 
bestand Ende Marz 1925 aus 183 Beamten und 410 An
gestellten (davon 286 im Verwaltungs-, 132 im Aufsichts
und 175 im technischen Dienst) sowie 3340 mannlichen 
und weiblichen Arbeitern, unter denen sich 960 beruflich 
Vorgebildete befanden. 

Die RD ist in erster Linie zu unmittelbaren Zwecken 
des Reichs und der Lander bestimmt; insbesondere stehen 
ihr die Druckauftrage der Reichsbehiirden in Berlin una 
Umgegend zu. Daneben kann sie auch Auftriige von 
stadtischen uSW. BehOrden und von Kiirperschaften 
ubernehmen, sowie allgemein solche Arbeiten, deren 
technische Herstellung in Deutschland ausschlieBlich 
oder vorwiegend mit den der RD eigentumlichen Ver
fahren und Hilfsmitteln ausfUhrbar ist, oder deren Ver
breitung geeignet ist, wissenschaftliche oder kUnst
lerische Belange wesentlich zu fiirdern_ Ferner hat die 
Direktion daflir zu sorgen, daB der RD die Rolle einer 
fUhrenden Anstalt auf dem Gebiete der graphischen 
Technik zukommt und daB sie durch die MustergUltig
keit ihrer Erzeugnisse auf das Druckgewerbe hebend 
nnd fiirdernd einwirkt. 

Geschichte. Auf Grund des Gesetzes vom 23.5. 1877 ging die 
zu Anfang des 18. Jahrhunderts begriindete und seit dem Jahre 
1763 1m Deckerschen Besitz befindllche "Konigliche Geheime Ober
Hofbuchdruckerei (R. von Decker)" in Berlin am 1. 7. 1877 in das 
Eigentum des Reichs iiber. Die neue Anstalt wurde dem General
postmeister untersteIlt, da die Deckersche Druckerei schon lange 
Jahre hindurch zahireiche und wichtlge Druckarbeiten ffir die Post
verwaltung ausgefiihrt hatte. Auf Grund des Gesetzes vom 15. 5. 
1879 iibernahm das Reich ferner mit Wirkung vom 1. 4. 1879 kauf
lich die im Jahre 1851 errichtete "KiinigJich PreuJ3ische Staats
druckerel" in Berlin, OranienstraBe 92/94, die mehr als drel Viertel 
ihrer Erzeugnisse an ReichsbehOrden Heferte und daher aUs Zweck
maJ3igkeitsgrUnden als preuJ3ische Anstalt neben der in Reichsver
waltung befindlichen Druckerei nicht mehr beizubehalten war. 
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Zur Leitung der vereinigten Betriebe wurde die "Direktion der 
Reichsdruckerei" eingesetzt. Die friihere Staatsdruckerei wurde 
Abtellung I und die frlihere Deckersche Drrickerei Abteilung IT der 
RD. Um die beiden raumlich getrennten Abtellungen zusammen· 
zubringen, wurden noch im Mal 1879 die neben der friiheren Staats
druckerei belegenen Grundstiicke OranienstraBe 90 und 91 an
gekauft, die darauf befindllchen Gebaude abgerissen und an deren 
Stelle Neubauten fiir die RD errichtet. In den Jahren 1886 bis 1900 
kamen die Grundstiicke Alte JakobstraBe 110-116 sowie Komman· 
dantenstraBe 7/9, zu dem ein groBer Garten gehOrte, hinzu. Auf 
diesem Gartengel9.nde wurden 1914 bis 1924, urn den steigenden 
Anforderungen gerecht werden zu konnen, umfangreiche, der Neu
zeit entsprechende Erweiterungsbauten aufgefiihrt. SchlleBlich sind 
1919-1924 noch die Grundstiicke Alte JakobstraBe 106-109 und 
KommandantenstraBe 10-14 und 16 erworben und zum grBBten 
Teile fiir die Zwecke der RD verwandt worden. Die Gesamtgrund
nache der RD belief slch Ende Mirz 1925 auf 41 521 qm, wovon 
26 893 qm bebaut waren. 

Einteilung. Die RD ist in fiinfBetriebsabteilungen 
und mehrere Verwaltungsstellen gegliedert. Die Be· 
triebsabteilungen haben folgende Aufgaben zu erfiillen: 

Abteil ung I: Buchdruckerei, Kupferdruckerei, Per· 
forieranstalt und Wertzeichenpriifung. Herstellung von 
geldwerten Drucksachen aller Art, insbesondere Post· 
wertzeichen, Banknoten, Steuerzeichen, Wertpapieren 
(Anleihen, Aktien, Zinsscheinen usw.), Versicherungs. 
marken, Sparmarken, statistischen Marken, Lotterielosen 
und Scheckvordrucken_ 

Abteil ung II: Hand. und Maschinensetzerei, Buch. 
druckerei, Lithographie, Stein· und Offsetdruckerei, 
Buchbinderei. Herstellung von nichtgeldwerten Druck· 
sachen aller Art, wie Reichskursbuch, Postleithefte, 
Postscheckkundenverzeichnis, amtliches Fernsprechbuch 
ffir Berlin und Umgegend, Reichstelegramm-AdreBbuch, 
Gesetz· und Amtsblatter, Reichsrats- und Reichstags. 
drucksachen, Patentschriften ffir das Reichspatentamt, 
Veroffentlichungen des Statistischen Reichsamts, Dienst· 
vorschriften und Vordrucke. Besondere Werkstatten zur 
Anfertigung von bibliophilen, geheimen, wissenschaft. 
lichen und fremdsprachlichen Drucksachen in etwa 
50 Sprachen, darunter Arabisch, Chinesisch, Griechisch, 
Hieroglyphen, Keilschrift, Persisch, Russisch, Runen, 
Sanskrit, Tibetisch, Uigurisch. 

A bteil ung III: Gravieranstalt, Stempelschneiderei, 
SchriftgieBerei, Galvanoplastik, Formmacherei, fein· 
mechanische Werkstatten. Herstellung von Stempeln 
und Druckplatten in Stahl, Nickel, Kupfer, Messing und 
Schriftzeug mittels GuB, Galvanoplastik oder Pressung, 
GieBen der Originalschriften der Reichsdruckerei sowie 
Anfertigung von Wasserzeichenwalzen und .schOpfformen 
ffir Wertdruckpapiere. 

Abteil ung IV: Werkstatten furEntwurfundOriginal. 
stich, Guillochieranstalt, Reproduktionsphotographie, 
Chemigraphie, Lichtdruckerei, Kupferdruckerei. Her· 
stellung von Entwiirfen, Zeichnungen, Urplatten und 
Stempelnzu Wertmarken, Banknoten und Wertpapieren; 
naturgetreue Wiedergabe von Handschriften, Zeichnun· 
gen und Gemalden in ein· und mehrfarbigem Stein., 
Licht. oder Kupferdruck; Anfertigung von Strich-, Korn· 
und Netzatzungen fur Buchdruck, von Heliographien, 
Heliograviiren und Kupfer. und Stahlstichplatten sowie 
von chromolithographischen Arbeiten fur Stein· und 
Gummidruck. 

Abteilung V: Schlosserei, mechan!sche und elektro
technische Werkstatten, Tischlerei. "Uberwachung und 
Instandhaltung der gesamten Maschinen-, Warme-, 
Licht- und Kraftanlagen. 

Von den Verwaltungsstellen sind folgende hervor
zuheben: 

Wertzeichenverwal tung. Bestellung, Lagerung 
und Versendung der auf Vorrat zu haltenden Postwert· 
zeichen, Reichsstempelzeichen, Versicherungsmarken und 
Fahrscheine fUr WasserstraBen. 

Drucksachenverwaltung. Bestellung, Lagerung 
und Versendung der auf Vorrat zu haltenden Vordrucke 
ffir die DRP, das Reichsfinanzministerium, das Reichs. 
wirtschaftsministerium, das Reichsgesundheitsamt u. a. 

Verlag. Vertrieb der "Reichsdrucke" (Wiedergaben 
von Kup£erstichen, Radierungen, Holzschnitten, Ge· 
malden, Aquarellen und Pastellen alter und neuer 
Meister) sowie von Druckwerken durch Vermittlting des 
Sortimentsbuch- und Kunsthandels. 

Papierverwaltung. Beschaffung und Verwaltung 
des Papiers und Priifung seiner Eigenschaften; das Lager 
umfaBt mehr als 1000 Sorten Papier. Gummiererei der 
ffir die Wertzeichenherstellung erforderlichen Papiere. 

Schriftverwaltung. Verwaltung der Druckplatten 
zu Banknoten und geldwerten Drucksachen, der Druck· 
stocke und des Schriftguts. Vorhanden sind 220 Schrift. 
familien, davon 197 Originale der RD; das Gewicht 
des Schriftguts betragt rund 900 000 kg. 

Materialverwaltung. Beschaffung und Verwaltung 
aller Betriebsbedarfsstoffe (auBer Papier). Gebrauchs· 
fertige Herstellung der Farben. 

Inventarverwaltung. Beschaffung und Verwal. 
tung der Ausstattungsgegenstande. 

Maschinenverwaltung. Beschaffen und Entwerfen 
neuer Maschinen. . 

B a u v er w al tung. Verwaltung und Instandhaltung 
der Grundstucke und Gebiiude, Ausfuhrung baulicher 
Veriinderungen. 

Betrie b. Die RD verfugt. uber neuzeitliche· Be
triebsmittel aller Art und kann Drucksachen in ein- und 
mehrfarbigem Buchdruck, Kupferdruck, Steindruck, 
Gummidruck und Lichtdruck vollstandig im eigenen 
Betriebe herstellen. Sie besitzt fur diese Zwecke eine 
groBe Zahl von Handpressen, Tiegeldruckpressen, 
Schnellpressen, Runddruckmaschinen und Sonderdruck
maschinen, darunter solche ffir Vielfarben- und Farben~ 
sammeldruck, die zur Anfertigung von Wertpapieren 
dienen. Neben umfangreichen Handsetzereien sind zahl· 
reiche Setzmaschinen verschiedener Art vorhanden. 
Photographische Einrichtungen fUr alle neuzeitlichen 
Wiedergabeverfahren, Schneide-, Perforier-, Gummier-, 
Feucht- und Glattmaschinen, GieB-, Klischier-, Prage-, 
Hobel-, Bohr-, Frase· und Schleifmaschinen, Farbreibe-, 
Stempel-, Linier- und Zeichenmaschinen und verschie
denartige galvanische Bader verbiirgen gute Leistungen. 
Auch die notigen Hilfsbetriebe und ein chemisch· 
technisches Laboratorium befinden sich im Hause. 
Durch Aufnahme· und Vervollkommnung neuer Ver
fahren und Betriebsmittel wird die Leistungsfahigkeit 
der RD stete auf der Hohe gehalten. 

Unter den Erzeugnissen, welche die RD im Laufe 
der Zeit herausgebracht hat, sind namentlich hervor
zuheben: 

a) 1m Verlag der RD erschienene Werke: "Druckschrlften des 15. 
bis 18. Jahrhunderts in getreuen Nachbildungen" (1884), "Kupfer
stiche und Holzschnitte alter Meister in Nachbildungen" (1889) 
- die jetzlgen "Reichsdrucke" -, "Deutsche und italienische 
Inkunabeln - Monumenta Germaniae et Italiae typographica" 
(1892), "Die Nibelunge" (1898-1904), "Konigsresidenzen in der 
Mark" von Graeb (1913), "Die deutschen Drucker des 15. Jahr
hunderts" von E. Voullieme (1922), "Losbuch", ein scherzhaftes 
Wahrsagebuch aus dem Jahre 1485 (1923), "Arthur Kampf, Hand
zeichnungen" in Mappe (1923), "Handzeichnungen und Aquarelle 
Albrecht Diirers und Zeitgenossen" in Mappe (1924), "Alphabete 
und Schriftzeichen des Morgen- und des Abendlandes" (1924), "Cor
pus pacificationum, Zusammenstellung der Friedensvertrage 1792 
bis 1913" (1924) und verschiedene behOrdliche Druckwerke und 
Dienstvorschrlften. 

b) 1m behordlichen Auftrage hergestelJte Werke: Kataloge zu 
den Weltausstellungen in Paris 1900, St. Lonis 1904, MalJand 1906 
und Briissel 1910, Gesamtkatalog der agyptischen Altertiimer im 
Museum zu Kairo - Catalogue general des Antiqnites Egyptiennes 
du mUstle du Caire (1902-1925, noch nlcht abgeschlossen). Lehr
biicher und Mitteilungen des Seminars fiir orientalische Sprachen 
sowie Sitzungsberichte und Abhandlungen der PreuBischen Akademie 
der Wissenschaften in Berlin. . 

c) Fiir private Verleger hergestellte Werke: "Die Gemiildegalerie 
der Museen von Berlin" (1888), "Zeichnungen von Rembrandt" 
(1888), "Zeichnungen von Albrecht Diirer" (1896), "Zeichnungen von 
Sandro Botticelli zu Dantes Gottlicher Komodie" von F. Lippmann 
(1896 und 1921), "Die Biicher der Chronika der drel Schwestern" 
von Muslius (1900), "Gedichte des Sultans Selim I." in persischer 
Sprache (1904), "Die Bibel", Siitterlin (1908), "West-ostUcher 
])iwan" von Goethe (1910), "Das Hexenlied" von Wildenbruch 
(1911), "Hamlet" von Shakespeare (1912), "Gyges und sein Ring" 
von Hebbe\ (1913), "Der zerbrochene Krug" von Kleist· (1913); 
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"Prometheus" vou Goethe (1913), "Japanisch-deutsches Warter
buch - Thesaurus Japonicus" (1913-1918), "Abenteuer des Frei
herrn von Miinchhausen" von Biirger (1918), "Max Liebermann zu 
Hause" von Julius Elias (1918), "Albrecht Diirer, der Kupferstecher 
und Holzschnittzelchner" von Max J_ Friedlander (1919), "Deutsche 
Zeichenirunst im neunzehnten Jahrhundert" von Justi (1919), "Alte 
Marchen" mit Bildern von Max Slevogt (1920), "Die Novelle" 
von Goethe (1921), "Adolph Menzel", fiinfzig Zeichnungen, Pastelle 
und Aquarelle (1921), "Der Waldlaufer" von Ferry (1921), "Sandro 
Botticelli" von Wilhelm von Bode (1921), "Gotische Holzschnitte" 
von Curt Glaser (1922), "Handzelchnungen deutscher Impressio
nisten" von Julius Elias (1922), "Kinderspielzeug" von Seyffert 
mit Bildern von Trier (1922) und das "Chinesisch-deutsche Warter
buch" von Riidenberg (1924). 

Wohlfahrtseinrichtungen. 1m Haushalt der RD 
sind besondere Mittel flir laufende Unterstiitzungen an 
dauernd dienstunfiihige Angestellte und Arbeiter und 
deren Hinterbliebene vorgesehen. Auch werden Mittel 
bereitgehalten zur Gewiihrung auBerordentlicher Unter
stiitzungen an solche AngehOrige im Dienst, friihere An
gehOrige und Hinterbliebene, die sich unverschuldet in 
wirtschaftlicher Bedriingnis befinden. Die RD iiber
nimmt ferner die Kosten fiir die gewerbliche Weiter
bildung ihrer AngehOrigen in Fach-, Fortbildungs- und 
Kunstschulen_ 

AuBerdem sind vorhanden: eine Biicherei mit reicher 
Auswahl von Fach- und Unterhaltungsschriften, ein 
Spar- und Darlehnsverein, ein Sterbekassenverein, ein 
Konsumverein mit Speiseanstalt und eine Badeanstalt 
mit Brause- und Wannenbadern_ 

Schrlftwesen. Archiv 1873 S.215ft., 1881 S.193ft, 1896 
S. 263ff., 1897 S. 461ft, 1906 S. 517ft; Die Reichsdruckerei. Berlin 
1885 (Denkschrlft); Die Reichsdruckerei. Berlin 1895 (Denkschrift). 

Reiehshaftpfliehtgesetz. Das Reichshaftpflichtgesetz 
yom 7. 6. 1871 regelt u. a. die Haftpflicht der Eisen
bahnen fiir Korperverletzungen. Es beruht auf dem 
Gefahrdungs- (Gegensatz Verschuldungs-) Grundsatz. 
Die Tatsache der Beschadigung bei dem Betriebe ist 
die Grundlage der Haftung des Betriebsunternehmers, 
falls dieser nicht die aufs auBerste eingeschrankten 
Einreden der hoheren Gewalt oder des eignen Ver
schuldens des Beschiidigten dar:l:utun vermag. Das 
Gesetz gilt auch fiir Klein- und StraBenbahnen. Es 
findet Anwendung ohne Riicksicht darauf, ob die ver
letzte oder getotete Person von der Eisenbahn befOrdert 
worden ist oder nicht. Eine Hochsthaftungsgrenze ist 
ihm fremd (anders im Kraftfahrzeug- und Luftverkehr, 
RGBI 1924 I S.42). Das Gesetz ist von besonderer 
Bedeutung im Bahnpostverkehr (Art. 8 des Eisenbahn
postgesetzes, s. d.). 

Reiehshaushaltsordnung vom 31. 12. 1922 (RGB! II 
1923 S.17) regelt das gesamte Haushaltsrecht des 
Reichs, die Rechnungspriifung und die Einrichtung der 
priifungsbehOrde, des Rechnungshofs des Deutschen 
Reichs (s. d.). Die grundlegenden Bestimmungen iiber 
das Haushaltsrecht des Reichs sind in den Art. 85-87 
der Reichsverfassung vom 11. 8.1919 enthalten. Nach 
Art. 85 miissen aIle Einnahmen und Ausgaben des Reichs 
fiir jedes Rechnungsjahr (s. d.) veranschlagt und in den 
Haushaltsplan eingestellt und dieser muB vor Beginn 
des Rechnungsjahres durch Gesetz festgestellt werden. 
Art. 86 schreibt vor, daB iiber die Verwendung aller 
Reichseinnahmen der Reichsfinanzminister im folgenden 
Rechnungsjahr dem Reichsrat und dem Reichstag zur 
Entlastung der Reichsregierung Rechnung zu legen hat 
und daB die RechnungsprUfung durch ein Gesetz zu 
regeIn ist. Art. 87 stellt fest, daB Geldmittel im Wege 
des Kredits nur bei auBerordentlichem Bedarf und in 
der Regel nur fiir Ausgaben zu werbenden Zwecken 
beschafft werden diirfen und daB die Aufnahme eines 
Kredits sowie die' Ubernahme einer Sicherheitsleistung 
zu Lasten des Reichs nur auf Grund eines Gesetzes 
erfolgen diirfen. Mit der Reichshaushaltsordnung wird 
dielVorschrift des Art. 86 erfiillt, die RechnungsprUfung 
durch Gesetz zu regeln; sie erganzt gleichzeitig die iibrigen 
Yorschriften der Reichsverfassung iiber das Haushalts
recht des Reichs. Ihre wichtigsten Abschnitte sind: 

Aufstellung des Haushaltsplans, Ausfiihrung des Haus
haltsplans, Kassen- und Buchfiihrung und Rechnungs
leg)!.ng, RechnungsprUfung und der Rechnungshof. 

Uber die Einrichtung des ReichshaushaIts
plans bestimmt die Reichshaushaltsordnung: Der 
Reichshaushalt zerfiillt in den ordentlichen und den 
auBerordentlichen Haushalt. In den ordentlichen Haus
halt gehOren die regelmiiBigen Einnahmen des Reichs 
(ordentliche Einnahmen) und die aus ihnen zu bestrei
tenden Ausgaben (ordentliche Ausgaben), in den auBer
ordentlichen Haushalt die Einnahmen aus Anleihen 
(auBerordentliche Einnahmen) und die aus ihnenzu 
bestreitenden Ausgaben (auBerordentliche Ausgaben). 
Ala auBerordentliche Einnahmen sollen auch die Beitriige 
zur Schuldentilgung, die Einnahmen aus der VerauBerung 
von aus Anleihemitteln beschafften Gegenstanden des 
Reichs sowie andre nach ihrem Betrag und ihrem Ent
stehungsgrund auBergewohnliche Einnahmen eingestellt 
werden. Die ordentlichen Ausgaben sind in fortdauernde 
und einmalige zu trennen. Zweck und Ansatz jedes 
Titels sind durch den Haushaltsplan zu bestimmen (die 
Zweckbestimmungen - frUher: das Dispositiv - haben 
mithin im Gegensatze zu einfachen Erliiuterungen der 
Haushaltsansiitze Gesetzeskraft). Einnahmen und Aus
gaben sind getrennt voneinander in voller Hohe im Haus
haltsplan zu veranschlagen (Bruttoprinzip); zuliissige 
Ausnahmen sind im § 69 Abs. 2 genau bezeichnet. Mittel 
flir Besoldungen, fiir Hilfsleistungen durch Beamte und 
fiir Hilfsleistungen durch nichtbeamtete Kriifte sind 
voneinander und von andern Ausgaben getrennt zu ver
anschlagen (Trennung der Ausgaben in personliche und 
siichliche). Abweichungen sind nur flir nichtbeamtete 
Hilfskriifte zuliissig und alsdann im Haushaltsplan :l:U 
erliiutern. Die Zahl der fiir die Verausgabung der Be
soldungsmittel maBgebenden planmaBigen Stellen ist 
nach Gruppen getrennt im Haushaltsplan anzugeben. 
Bei ~allen einmaligen und allen auBerordentlichen Aus
gaben, bei denen es sich um die Ausfiihrung einer sich 
auf mehrere Jahre erstreckenden einheitlichen Aufgabe 
handelt, Bollen der gesamte voraussichtliche Kosten
aufwand sowie etwaige Beitriige Dritter bei der erst
maligen Einstellung in den Haushaltsplan angegeben 
werden. Fiir einen und denselben Zweck sollen Mittel 
nicht an verschiedenen Stellen des Haushaltsplans ver
anschlagt werden. 

Der Reichshaushaltsplan kommt in der Weise 
z us ta nde, daB die ein:l:elnen Reichsminister die Bei
triige fiir ihren Bereich aufstellen und dem Reichsfinanz
minister einsenden. Dieser priift die Anmeldungen unter 
eigeneI'". jVerantwortlichkeit und stellt den Entwnrf des 
Reichshaushaltsplans auf. Der Entwurf wird durch die 
Reichsregierung festgestellt. Anmeldungen, deren Auf
nahme der Reichsfinanzminister abgelehnt hat. unter
liegen auf Antrag des zustiindigen Reichsministers der 
BeschluBfassung der Reichsregierung. BeschlieBt die 
Reichsregierung eine Ausgabe oder einen Vermerk gegen 
die Stimme des Reichsfinanzministers. so steht diesem 
ein Widersprucbsrecht zu. Aladann darf die Ausgabe 
oder der Vermerk nur aufgenommen werden, wenn die 
Mehrheit samtlicher Reichsminister dies in erneuter 
Abstimmung beschlieBt und der Reichskanzler mit der 
Mehrheit gestimmt hat. Der festgestellte Entwurf wird 
dem Reichsrat und danach dem Reichstag wr BeschluB
fassung vorgelegt. Nach geset:l:licher Feststellungiwird 
der Haushaltsplan durch den Reichsfinanzminister dem 
Rechnungshof mitgeteilt. 

Fiir die Ausfiihrung des Haushaltsplans sind 
folgende Bestimmungen wichtig. Die bewilligten Haus
haltsmittel sind wirtscha£tlich und sparsam zu verwalten. 
Sie diirfen nur zu dem im Haushaltsplan bezeichneten 
Zwecke, soweit und solange dieser fortdauert, und nur 
innerhalb des Rechnungsjahrs verwendet werden. Bei 
den ausdriicklich als iibertragbar bezeichneten Ausgabe
mitteln und bei den zu einmaligen und zu auBerordent-
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lichen Ausga'ben bewilligten Mitteln (iibertragbare Aus
gabebewilligungen) bleiben die nicht ausgegebenen Be
trage fiir die unter die Zweckbestimmung fallenden Aus
gaben iiber das Rechnungsjahr hinaus zur Verfiigung. 
pies gilt indessen, wenn der Haushaltsplan nicht etwas 
lLndres bestimmt, bei einmaligen und auBerordentlichen 
Ausgaben nur bis zum Rechnungsabschlusse fiir das auf 
die SchluBbewilligung folgende dritte Rechnungsjahr. . 
Bei Bauten tritt an die Stelle des Rechnungsjahrs der 
SchluBbewilligung das Rechnungsjahr, in dem der Bau 
in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen 
worden ist. Mehrausgaben gegeniiber einer iibertrag
barenAusgabebewilligung. sind· von der nii.chsten Be
willigung fiir den gleichen Zweck vorweg abzusetzen 
(sogenannte Min'usreste). Sind im Haushaltsplane 
tnehrere Ausgabebewilligungen als gegenseitig deckungs
fahig bezeichnet, so diirfen die bei einer Bewilligung 
ersparten Mittel, solange sie verfiigbar sind, zur Be
gleichung von Mehrbediirfnissen bei .!liner andern di~ser 
Bewilligungen verwendet werden. Ubertragbare Mittel 
bleiben fiir die gegenseitige Deckung solange verfiigbar, 
bis die letzte der beteiligten Bewilligungen endgiiltig 
abgeschlossen ist. 1m iibrigen miissen alle Mittel so 
verwaltet werden, daB sie zur Deckung aller Ausgaben 
ausreichen, die unter die einzelne Zweckbestimmung 
fallen. Ordnet ein Beamter entgegen dieser Vorschrift 
eine Zahlung an oder trifft er eine MaBnahme, dllrch die 
eine solche Zahlung notwendig wird, und erkennt er 
oder muB er erkennen, daB durch die MaBnahme oder 
Zahlung eine tTherschreitung der zugewiesenen Mittel 
oder eine nachtragliche Bewilligung von Mitteln fiir die 
gleiche Zweckbestimmung spater unvermeidlich wird, 
so haftet er fiir die von ihm veranlaBte Zahlung in gleicher 
Weise, wie wenn diese bereits eine Haushaltsiiberschrei
tung darstellte. Dies gilt nicht, wenn die Zahlung oder 
MaBnahme nach Lage der Sache unbedingt erforderlich 
war. Haushaltsiiberschreitungen und auBerplanmaBige 
Ausgaben einschl. der Mehrausgaben aus iibertragbaren 
Mitteln, desgleichen MaBnahmen, durch die fiir das 
:Reich Verbindlichkeiten entstehen Mnnen, fiir die Mittel 
im Haushaltsplan nicht vorgesehen sind, bediirfen der 
vorherigen Zustimmung des Reichsfinanzministers. Aus
gabebewilligungen, die ohne nahere Angabe des Ver
wendungszwecks zur Verfiigung gestellt sind, ferner 
solche zu auBerordentlichen Vergiitungen und Unter
litiitzungen sowie Ausgabebewilligungen im auBerordent
lichen Haushalt diirfen nicht iiberschritten werden. 
Beamte, die schuldhaft entgegen diesen Vorschriften 
eine MaBnahme anordnen oder eine Zahlung anweisen, 
zu der das Reich nicht rechtlich verpflichtet ist, sind der 
Reichskasse zum Schadensersatze verpflichtet. Die 
Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Beamte zur Ab
wendung einer nicht vorhersehbaren, dem Reiche drohen
den dringenden Gefahr sofort handeln muBte und hierbei 
nicht iiber das durch die Notlage gebotene MaB hin!lus
gegangen ist. Sind in der pweckbestimmung oder in der 
Erlauterung eines Titels bestimmte MaBnahmen mit 
den auf sie entfallenden Betragen einzeln aufgefiihrt, 
so diirfen Betrage, die durch die Unterlassung oder plan
mallige Einschrankung einer solchen MaBnahme erspart 
werden, nicht zu einer· andern MaBnahme verwendet 
werden, sondern sind von der Ausgabebewilligung in 
Abgang zu stellen (als erspart nachzuweisen). S. auch 
~bschlagszahlungen, Planmii.Big, Vorschiisse. 

Die allgemeinen Grundsatze fiir die Kassen
und Buchfiihrung sollen durch ErlaB der Reichs
regierung fiir die gesamte Reichsverwaltung einheitlich 
restgestellt werden· (Vorbereitungen zum ErlaB einer 
Reichs-Kassen- und Buchungsordnung sind bereits im 
GlLnge). Die Grundlage der Buchfiihrung bildet entweder 
ein Kassenanschlag (s. Kassenanschlii.ge), durch den 
dieim Haushaltsplan bewilligten Mittel an nachgeordnete 
1;>ienststellen mit selbstandiger Anweisungsbefugnis iiber- . 
wiesen werden, oder ein beglaubigter Abdruck des 

Einzel plans ·usw. aus dem Haushaltsplan .in der 
gesetzlich festgelegten Fassung. Ob auf Grund des 
Haushaltsplans Kassenanschlii.ge fiir die mit selbstan
diger Anweisungsbefugnis ausgestatteten Dienststellen 
ausgefertigt werden, bestimmt der zustandige Reichs
minister. Werden Kassenanschlii.ge ausgefertigt, so sind 
sie dem Rechnungshof mitzuteilen. Der. zustandige 
Reichsminister hat ferner die Bestimmungen iiber die 
Ausfiihrung der Kassenanschlii.ge zu erIassen. Sie sind 
teilweise scharfer als die Bestimmungen der RHO iiber 
die Ausfiihrung des Reichshaushaltsplans. Das gilt bei 
der DRP insbesondere von den Vorschriften iiber die als 
erspart nachzuweisenden Betritge (ADA XI, 2 § 3). Die 
Einnahmen und Ausgaben der DRP werden im iibrigen 
vom ReichshaushaltspIan n~cht erfaBt, sondern fiir sich 
in einem besonderen "Voranschlag" veranschIagt. 
Nur die Dienstbeziige des Reichspostmini~rs und die 
von der DRP an das Reich abzuliefernden Uberschiisse 
werden im ReichshaushaltspIan nachgewiesen (s. Reichs
postfinanzgesetz ). 

Schriftwesen. R. Schulze und E. Wagner, Reichshaushalts
ordnung. Georg Stilke, Berlin 11)23; Amtsblatt des RPM 1923 S. 223. 

Gebbe. 
. Relehshaushaltsroohnung s. Gesamtrechnung, Rech
nungslegung 

Reiehskursbueh. Wird in der Kursbuchstelle des RPM 
bearbeitet UI'ld erscheint viermal im Jahre (zweimal im 
Sommer, zweimal im Winter). 

Es enthalt 
a) Vbersichten iiber Gebiihren fiir Briefsendungen und 

Telegramme, Tabellen iiber Zeitvergleichung, Miinzen 
und WegemaBe, ein Verzeichnis der Auskunft- und 
FahrkartenverkaUfstellen, der Eisenbahn-, Kraftwagen-, 
Luftverkehr- und Dampfschiffstationen, die Anschriften 
der deutschen Eisenbahnverwaltungen, den zwischen
staatlichen Hoteltelegraphenschliissel fUr Zimmerbestel· 
lungen u. dgl., 

b) in 5 Abteilungen die Fahrplii.ne der Eisenbahnen, 
Dampfschiffe, Kleinbahnen und Kraftfahrlinien Deutsch
lands, die Eisenbahn. und Dampfschiffahrplii.ne der 
-iibrigen Lander Europas, der Dampfschiffe im Mittel
moor und nach auBereuropaischen Landern sowie eine 
_Vbersicht iiber die wichtigsten deutschen Reiseverbin. 
dungen, den Normal-Personengeld- und Gepacktarif, die 
Bestimmungen iiber Benutzung der Speisewagen, die 
Schlafwageneinrichtungen, ein Verzeichnis der Orte mit 
mehreren Eisenbahnstationen oder Schiffsanlegeplii.tzen, 
die besonderen Reisooinrichtungen fUr Berlin, die 
schnellsten Reiseverbindungen und Fahrpreise zwisQhen 
Berlin und den bedeutendsten Orten Europas und schlieB
lich den Luftverkehr. Die ersten drei Teile erscheinen 
auch in Sonderausgaben, die fiir sich bezogen werden 
konnen. Jedem dieser Teile ist ein nach dem Abc ge
ordnetes Verzeichnis der Eisenbahn-, Kraftwagen- und 
Dampfschiffstationen beigegeben. 

Es ist beabsichtigt, die Kraftfahrlinien von Sommer 
1926 an aus dem Reichskursbuch und den drei Teilen 
zu entnehmen und sie zu einem besonderen Heft zu ver
einigen. Das Heft wird auch ein nach dem Abc geord
netes Verzeichnis der Kraftwagenstationen enthalten; 
diese werden dann aus dem Reichskursbuch und den 
drei Teilen verschwinden. . 

Zum Reichskursbuch gebort eine Eisenbahn-Vber. 
sichtskarte von Deutschland und den angrenzenden 
Landern (MaBstab 1: 2 200 000), die auf der Riickseite 
eine Karte der Hauptverkehrslinien Europas (MaBstab 
1: 10000000), eine kleine Weltkarte in Merkator-Dar· 
stellung, Karten der Transsibirischen Bahn, des rheinisch
westfalischen Industriegebiets, des Rheins -von StraB
burg bis Coblenz, von Sachsen und der Nord-Tschecho. 
slowakei sowie die Lageplii.ne der BahnhOfe in mehreren 
groBen Stadten Deutschlands und des Auslandes tragt. 

Das Buch kann durch alle P Anst bezogen werden. 
Den Vertrieb an Wiederverkaufer (Sortimentsbuchhand. 
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lungen, Reisebureaus usw.) besorgt die Verlagsbuch
handlung von Julius Springer in Berlin W 9, Linkstr. 
23/24. Wiederverkaufer, die wegen der schnelleren Be
lieferung ihre Bestellungen bei der Post aufgeben, konnen 
die ihnen von den P Anst ausgestellten Empfangsbeschei
nigungen (Zeitungsbezugsscheine) der Verlagsbuchhand
lung Julius Springer zur Erstattung eines Vermittler
betrages einsenden. Sie mussen aber an die P Anst 
zunachst den vollen Preis zahlen. 

FUr den Vertrieb des Reichskursbuchs durch die 
P Anst und fur die Abrechnung mit dem Postzeitungsamt 
gelten die Vorschriften der ADA V, 3. 

Geschichte. Das Buch ist 1850 zum erstenmal unter dem 
Namen "Eisenbahn-, Post- und Dampfschiff-Coursbuch" erschienen. 
Es war damals 12 x 16,5 cm gro13, kaum '/. cm stark und umfa13te 
104 Selten in grauem Umschlage. Yom Inhalt entfiel der grii13te 
Teil mit 54 Seiten auf die Postkurse, wahrend die Eisenbahnfahr
plaue nur 42 Seiten und die Dampfschiffplane 8 Seiten umfa13ten. 
1865 war der Umfang schon auf 500 Seiten gewachsen, 1890 auf 
670 Seiten bei doppelter Bogengrii13e, 1910 auf 1212 Seiten und 
heute ist es bei stark verkleinertem Reichsgebiet ungefahr ebenso 
stark. 1872 erhielt das Buch die Bezeichnung "Cursbuch der Deut
schen Reichs·Postverwaltung", 1875 den gelben Umschlag und 1881 
den Namen "Reichskursbuch". 1854 wurde ihm eine Karte in 
Steindruck beigegeben, die alle Eisenbahn- und Dampfschiffstrecken, 
ferner die wichtigen Postverbindungen und die Telegraphenlinien 
peutschlands Bowie der angrenzenden Lander enthielt. Die Tele
graphenlinien verschwanden 1859 aus der Karte. 1879 wurde diese 
durch eine Eisenbahn· iJbersichtskarte ersetzt, die 1890 verbessert 
wurde und heute noch dem Reichskursbuch beiliegt. Seit 1879 wird 
das Buch in der Reichsdruckerei (s. d.) gedruckt. Verleger war 
anfiinglich Carl David in Berlin, Burgstra13e 28, von 1856 an 
R. v. Decker in Berlin, von 1880 bis 1922 Julius Springer in Berlin. 
Am 1. 10. 1922 hat das RPM selbst den Verlag iibernommen. Seit 
Anfang 1926 wird das Reichskursbuch gemeinsam von der DRP 
und der Deutschen Reichsbahn herausgegeben, urn das rechtzeitige 
Erscheinen des Werkes sicherzustellen und durch Beteiligung des 
Bahnhofsbuchhandels am Vertrieb den Absatz zu steigern. 

Vorlaufer des Reichskursbuchs waren u. a.: 
1. Das 1632 erschienene "Itinerarium Germaniae nov·antiquae. 

Deutsches Rey13buch durch Hoch· und Nider Teutschland usw." 
Verlag Lazari Zetzners Selige Erben in Strallburg, verfa13t von 
Martin Zeiller. 

2. Das Reisehandbuch "Die vornehmst. Europaischen Reisen, 
wie solche durch Teutschland, Franckreich, Italien, Dannemarck 
und Schweden, vermittelst der dazu verfertigten Reise·Carten, 
nach den bequemsten Post· Wegen anzustellen usw.". Erschienen 
1703 bei Benjamin Schiller in Hamburg; Verfasser: der friihere 
Legationssekretar Peter Ambrosius Lehmann in Hamburg. 

3. Eine 1752 amtlich herausgegebene "Posttabelle von den vor
nehmsten StMten, darinnen das Abgehen und Ankommen der 
Posten nebst den Meilen und Porto flir Briefe, Waaren und Gelder, 
auch die Post·Course und was von einem Ort bis zum andern be
zahlt wird. Mit Genehmhaltung des Kiiniglich·Preullischen General
Postamts und der Societat der Wissenschaften". 

4. Die 1764 erschienenen "Posttabellen oder Verzeichnill deren 
Post-Strallen in dem Kayserlichen Riimischen Reich und zum Teil 
auch in denen angrantzenden Landen usw .... Herausgeber: Kur
fiirstlich Mainzischer und Fiirstlich Taxis'scher Hofrath, Kais. Post· 
Commissarius Franz Joseph Heger in Mainz. 

5. Die wahrscheinlich 1786 zum erstenmal erschienenen "Post
Course in den Preullischen Staaten, und zwar fahrende und reitende 
mit Einschlu13 der fremden und bedeutendsten Nebencourse". Von 
1831 an flihrte das Werk den N amen "Die Preu13ischen Post· Course 
und die mit denselben in unmittelbarer Verbindung stehenden aus
landischen Posten". Es wurde bearbeitet im Kursbiiro des GPA 
und gedruckt bei Hayn in Berlin. 

In der 1841 erschienenen Ausgabe des Buchs finden sich die ersten 
Spuren der Eisenbahnen, und zwar sind folgende Strecken angegeben: 

a) Frankfurt (Main) - Mainz (als Teilstrecke der bis dahin durch 
Schnell· oder Mallepost hergestellten Verbindung Frankfurt- Paris), 

b) Berlin - Potsdam. 
c) Berlin-Ciithen-Halle mit der Abzweigung 
d) Ciithen-Magdeburg. 
(iJber die letzten drei Strecken findet sich nur im N achtrag des 

Buchs ein kurzer Vermerk.) 
6. Das 1819 vom Kalkulator beim Koniglichen General-Postamt 

in Berlin, J. G. Siegmeyer, bearbeitete Werk "Allgemeines Post
Reise-Buch und vollstandiger Meilenzeiger von Europa". Kom
missionsverlag des Hallischen Waisenhauses, Preis 5 Reichstaler ( I). 
Es enthielt nur Angaben flir Extrapost· Reisende, nichts iiber die 
gewiihnlichen Personenposten, dabei eine grolle Zahl von Druck
fehlern und Unrichtigkeiten. 

7. Ein im Jahre 1842 vom Fiirstlich Thurn und Taxisschen 
Oberpostsekretar Hendschel herausgegebener "Eisenbahnatlas von 
Deutschland, Belgien und dem Elsa13", der auch die Fahrplilne, Tarife 
usw. enthielt. Hendschel lie13 diesem Werk bald ein "Neuestes Post
und Eisenbahnhandbuch" folgen, in dem die Post- und Eisenbahn
verbindungen der wichtigsten deutschen Stadte verzeichnet waren. 
Dieses Handbuch hat sich zu einem Kursbuch entwickelt, das noch 
heute unter dem N amen "Hendschels Telegraph" regelmilllig erscheint. 

8. "Wolff's Reisezeitung fiir Nord- und Mitteldeutschland". In 
Monatsausgaben 1848 im Verlage des Berliner Llteratur-Komtoirs 
erschelnen (Inhalt: EisenbahnfahrpIane). 

Reichspostdampfer 

9. Die 1849 erschienene "Deutsche Reisezeitung". Herausgeber: 
W. Wiilker, Geheimsekretar im Kursbiiro des GPA. Sie wurde am 
10. jeden Monats ausgegeben, war 8 Seiten stark und kostete belm 
Bezuge durch die Post jahrlich 20 Silbergroschen Inhalt: Eisen
bahnfahrplane und Postanschllisse. Aus der Zeitung ist das Reichs· 
kursbuch unmittelbar hervorgegangen. 

Die Eisenbahn-tlbersichtskarte ist aus den 4 Einzelkarten ent
standen, die seit 1875 den 4 Heften des Reichskursbuchs (iistIiches, 
nordwestliches, siidwestIiches Deutschland, tlsterreich-Ungarn) bel
gegeben wurden. 

Das alteste Kursbuch mit EisenbahnfahrpIanen ist 1839 in Eng
alnd durch Bradshaw hera1!Rgegeben worden. Es erscheint noch 
heute allmonatIich. 

Schriftwesen: Archiv 1876 S.307ff., 1878 S.623ff., 1882 
S. 524f1., 1893 S. 751, 1912 S. 528ff. und S. 705f1.; Statistik der 
Deutschen Reichs·Post- und Telegraphenverwaltung 1892 S. 87ff.; 
DVZ 1900 S. E07 If., 1£25 S. 156 If. L. S c h n e ide r. 

Reiehs-Luftknrsbueh ist ein Kursbuch fUr den Luft
verkehr, herausgegeben seit Juni 1925 yom Reichs
verkehrsministerium, Abteilung fiir Luft- und Kraft
fahrwesen. Verlag Gebriider Radetzki, Berlin SW 48, 
FriedrichstraEe 16. Das Buch enthiilt in 3 Abteilungen 
1. Angaben fiir den Luftreiseverkehr (Flugplane, 
Flugpreise, Zubringerdienst, BefOrderungsbedingungen 
der Luftverkehrsgesellschaften, Gepackbeforderung durch 
die Reichsbahn), 2. Angaben uber die Luftpost (s. Luft
postverkehr) (Abdruck der Bestimmungen der DRP iiber 
den Luftpostverkehr), 3. N achweise fur Luftreise nde 
(Reiseburos, Konsulate, Vertretungen, Versicherungen, 
Hotels). Eine Karle zeigt das Netz des Luftverkehrs mit 
den wichtigsten Eisenbahnanschliissen. 

Reiehspostdampfer. So hieBen die Dampfer des Nord
deutschen Lloyd in Bremen und der Deutschen Ostafrika
Linie in Hamburg auf den yom Deutschen Reich unter
stiitzten (subventionierten) Postdampfschifflinien nach 
Ostasien, Australien und dem friiheren Schutzgebiete von 
Deutsch - Neuguinea (Norddeutscher Lloyd) sowie nach 
Deutsch-Ostafrika und Deutsch-Siidwestafrika (Deutsche 
Ostafrika-Linie). Die Reichspostdampfer vermittelten 
einen regelmaBigen Post-, Fracht- und Personenverkehr 
nach den erwahnten fremden Landern und deutschen 
Besitzungen. Den Postdienst an Bord versahen Schiffs
offiziere (s. Schiffsposten und Seeposten). 

Geschichte. Nach der Errichtung des Deutschen Reichs (1871) 
begannen der deutsche iiberseeische Handel und die deutsche See
schiffahrt sich kraftig zu entfalten. Urn Ihnen einen RiickhaIt zu 
verleihen und Deutschland so weit wie miiglich vom Auslande 
unabhangig zu machen, entschlo13 sich die Reichsregierung, die 
deutsche Seeschiffahrt nach dem Vorbilde Englands, Frankreichs, 
Italiens, der Niederlande und zahlreicher andrer schiffahrttreibender 
Staaten durch Einrichtung staatIich subventionierter Dampferlinien 
zu unterstiitzen. Nachdem der Reichstag durch mehrere Denk
schriften vorbereitet worden war, kam am 6. 4. 1885 das Gesetz, 
betr. Postdampfschiffsverbindungen mit iiberseeischen Landern 
zustande. Danach wurde der Reichskanzler ermachtigt, regelmaBige 
Postdampfschiffsverbindungen zwischen Deutschland einerseits und 
Ostasien sowie Australien andrerseits, ferner zum Anschlu13 an diese 
beiden Hauptlinien eine Zweiglinie von Triest iiber Brindisi nach 
Alexandrien auf eine Dauer bis zu 15 J ahren an geeignete deutsche 
Unternehmer gegen eine Beihilfe bis zu 4 400 000 M. jahrlich aus 
Reichsmitteln zu iibertragen. Auf Grund dieses Gesetzes kam am 
3./4.7.1885 ein Vertrag mit dem Norddeutschen Lloyd zustande, 
durch den sich dieser verpflichtete, gegen Zahlung der erwiihnten 
Summe folgende Linien einzurichten: 

1. Bremerhaven-China mit einer Anschlul3linie von Hongkong 
nach Japan und Korea (4w6chentlich), 

2. Bremerhaven-Australien mit einer Anschlul3linie von Sydney 
nach den Tonga· Inseln und Samoa (4 w6chentIich), 

3. Triest - Brindisi - Alexandrien (14 tagig). 
Gesetz und Vertrag sind spater mehrfach dnrch Ergiinzungs

gesetze und N achtrage geandert worden. 
Der Dienst auf der ostasiatischen Hauptlinie wurde am 30. 6. 1886 

und der Dienst auf der australischen Hauptlinie am 14.7.1886 
mit neuen Dampfern er6ffnet, die vertragsgema13 auf deutschen 
Werften und unter Verwendung deutscher Rohstoffe hergestellt 
worden waren. 1m Laufe der Zeit wurden die Linien und die vom 
Reiche zu zahlenden Vergiitungen mehrfach geandert. Die Mittel
meerlinie wurde 1887 zunachst auf die Strecke Brindisi - Port Said 
verlegt, 1893 ganz aufgehoben. G1eichzeitig wurden die 4wiichent
lichen Fahrten auf der Zweiglinie Sydney - Samoa (N euguinea
Linie) in 8wochentliche auf der Strecke Singapore-Batavia
Deutsch·Neuguinea geandert. 1899 traten an Stelle der 4wiichent
lichen Fahrten auf der ostasiatischen Hauptlinie 14 tagige. Von 
1910 an wurde Tsingtau (Kiautschou-Schutzgebiet) abwechselnd 
auf der Aus· und Heimreise angelaufen. Die Zweiglinie Singapore
Deutsch·Neuguinea wurde 1900 bis Sydney verIangert, von 1902 
an 6wiichentlich befahren, 1904 in eine Linie Sydney-Deutsch-

• Neuguinea-Hongkong- Yokohoma geandert, vou Ende dieseB 
Jahres an 4wiichentlich befahren, 1905 bis Kobe verliingert und 
yon diesem Zeitpunkt an Austral-Japan·Linie genannt. 
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Zuletzt unterhielt der NorddeutBche Lloyd folgende Linien: 
1. ostaBiatische Linie, abwechselnd von Hamburg und Bremer

haven nach Yokohama (14tagig), 
2. australische Linie von Bremerhaven nach Sydney (4wochent

lieh), 
3. Austral-Japan-Linie Sydney- Yokohama (4wochentlich). 

Dazu kamen zahlreiche AnschluBlinien. Der Lloyd erhielt fUr seine 
Leistungen eine Beihilfe von jahrlich 5 590 000 M. 

Die Reichspostdampferverbindungen nach Afrika kamen auf 
Grund des Gesetzes vom 1. 2. 1890 und des Vertrages mit der zu 
diesem Zwecke neu gegriindeten Deutschen Ostafrika-Linie vom 
9./5.5. 1890 zustande. Die Deutsche Ostafrika-Linie verpflichtete 
sich, gegen eine Vergiitung von 900000 M. jahrlich folgende Linien 
einzurichten: 

1. Hauptlinie Hamburg-Dalagoabay durch den Suezkanal iiber 
Daressalaam (4 wiichentlich), ' 

2. Kiistenlinie von Zanzibar nach Hafen Deutsch-Ostafrikas und 
weiter bis Mombasa (14 tagig), 

3. Kiistenlinie von Zanzibar iiber HMen Deutsch·Ostafrikas nach 
Chiloane (4 wochentlich). 

Gesetz und Vertrag sind 1900 geandert worden. 
Am 4. 3. 1891 wurde nach einigen vorlaufigen Fahrten der regel

maBige Dienst anfgenommen und zwar mit etwas geanderten Planen. 
Die Kiistenlinie Zanzibar- Mombasa verkehrte 4 wochentlich (statt 
14 tagig) von DareBsalaam iiber Bagamoyo, Zanzibar und verschiedene 
Hafen Dautsch-Ostafrikas zuriick nach Daressalaam, die andre 
Kiistenlinie von Zanzibar iiber Mozambique nach Inhambane und 
zuriick nach Zanzibar. 1892 wllrde die Hauptlinie biB Dllrban aus· 
gedehnt, 1896 der Zeitabstand auf 3 Wochen verkiirzt, 1898 Zll 
14 tagigen Fahrten iibergegangen. Die beiden Kiistenlinien anderten 
ihre Fahrten wiederholt, blieben aber bei 4wochentlichem Verkehr. 
Eine wesentliche Anderung kam 1901 (auf Grund des neuen Gesetzes 
und nellen Vertrages von 1900) zllstande. Die Delltsche Ostafrika
Linie iibernahm gegen eine Beihilfe von 1 350 000 M. folgende 
Leistungen: 

1. iistliche Rundfahrt um Afrika von Hambllrg dllrch den Suez
kanal nach Delltsch-Ostafrika und iiber Kapstadt zllriick 
nach Hamburg (4wochentlich), 

2. westliche Rundfahrt von Hambllrg iiber Kapstadt nach 
D:mtsch-Ostafrika und zuriick dureh den Sllezkanal iiber 
Tanger nach Hamburg (4 wiichentlich), 

3. Zweiglinie von Hambllrg iiber Genua dllrch den Suezkanal 
nach Hafen in Dautsch-Ostafrika und weiter biB Beira; zuriick 
liber Dalltsch-Ostafrika durch den Sllezkanal nach Hamburg 
(4 wochentlich). 

Von 1907 an wurde auf beiden R\lUdfahrten auch Deutsch
Siidwestafrika angelaufen ulld von 1912 an auf diesen Fahrten ein 
14 tagiger Dienst eingerichtet. 

Die Reichspostdampfer haben bei Ausbruch des Weltkriegs ihren 
Dienst eingestellt. 

Schriftwesen. Jaens~h, Die delltschen Dampfersllbventionen, 
ihre Entstehung, Begriincillng uni ihre volkswirtschaftlichen Wir· 
kungen. Selbstverlag. Berlin 1907; Neubaur, Die deutschen Reichs
postdampferlinien nach Ostasien uni Australien in zwanzigjahrigem 
Betriebe. Verlag von E. S. Mittler & SJhn, Berlin 1906; Archiv 
183! S. 257ft., 1836 S.419ff., 18g0 S.417ft., 1900 S.389ff., 1911 
S. 401ft L. S c h n e ide r. 

Reiehspo3tfinanzgesetz (RPFG) 1). Das RPFG yom 
18. 3. 1921, (RGBl I s. 287) h!l.t die rechtliche Grundlage 
fur die tatsii~hlich sohon am 15. II. 1923 zur Wahrungs
festigung erfolgte Loslosung der Reichspost von der all
gemeinen Reichsfinanzverwaltung gesohaffen. Nach 
dem RPFG isb der Reichs-Posb· und ITelegraphenbetrieb 
yom I. 4. 1924 an als ein selbstandiges Unternehmen 
unter der Bezeichnung: "Deutsohe Reichsposb" yom 
Reichsp:J3tminister unter Mitwirkung eines Verwaltungs
rats (s. d.) nach kaufm1i.nnisch-wirtschaftlichen Grund
s!itzen zu verwalten. D.1s Vermogen des Reichs, das. 
dem R3ichs·Poat- und Telegraphenbetriebe gewidmet 
und in ihm erworben isb, und alle offentlichen wie privaten 
R3chte und Verbindlichkeiten der Reichs·Post- und Tele
graphenverwaltung sind als Sondervermogen des Reichs 
von dem iibrigen Vermogen des Reichs, seinen Rechten 
und Verbindlichkeiten getrennt zu halten. Fur die Ver
pflichtungen der DRP haftet nur das Sondervermogen; 
es h!l.fbet nicht fur die sonsbigen Verbindlichkeiten des 
Reichs, ausgenommen die Verpflichtungen :aus zwischen
sba!l.tlichen Verbragen. Die DRP ist hiernach eine Reichs
anstalt geblieben )md gehOrb nach wie vor zum Reichs
fiskus; sie h!l.t nicht die Eigensohaft einer eigenen, yom 
R3ichsfiskus versohiedenen juristisohen Person erlangt, 
Bondern soll nur als ein Sondervermogen des Reichs 
getrennt yom iibrigen Reichsvermogen verwaltet werden. 
Ihre Sbellung untersoheidet sich '~aher wesentlich von 
der der Deutsohen Reichsb3.hn, bei der das in der Reichs-

" Das RPFG ist durch "Gasetz Z\lr Anderun~ de. Re!chspoBt
finanzgesetze3 vom 15.7.1926" in den §§ 3 und 8 gelndert worden. 
Vgl. dazll Amtsblatt de3 RPM 1926 S. 343. 

bahnverwaltung angelegte Sachvermogen zwar auch 
Reichsvermogen geblieben ist, 'aber der als besondere 
juristische Person gebildeten Gesellschaft "Deutsche 
Reichsbahn" zum Betriebe iiberlassen worden ist. 

Das RPFG stellte der DRP die Aufgabe, die eigene 
Verkehrs-, Wirtschafts- und Finanzgebarung nach kauf· 
mannisch- wirtschaftlichen Grundsatzen so umzustellen, 
daB sie auf eigenen FuBen stehend fiir die allgemeine 
Volkswirtschaft so nutzbringend wie moglich wirken 
kann, und zwar durch Sohaffung von leistungsfahigen, 
vertrauenswurdigen, allen berechtigten Anforderungen 
geniigenden Nachrichten- und Verkehrsanlagen, deren 
die zerschlagene deutsche Wirtschaft zu ihrem Wieder
aufbau mehr als je bedurfte. Zu dem Zweck muBte der 
DRP eine bis zu einem gewissen Grade der Privatwirt
sohaft nachgebildete Bewegungsfreiheit und Beweglich
keit verschafft werden, da anders eine Erfolgswirtschaft 
nicht denkbar ist. Trotzdem darf die DRP, da sie bei 
aller Selbstandigkeit als Reichsunternehmen immer nur 
ein Glied der allgemeinen Volkswirtschaft bleibt, bei 
allen MaBnahmen, insbesondere also auch bei ihrer Ge
buhrenpolitik (s. Tarifpolitik), nie ihre staatspolitischen, 
volkswirtsohaftlichen, kulturellen und sozialpolitischen 
Au£gaben aus dem Auge lassen. Demzu£olge hat sich 
auch in der Stellung des Reichspostministers als Reichs
minister nichts geandert. Der Reichspostminister ist 
nach wie vor dem Reichstag dafiir verantwortlich, daB 
die DRP den Gesetzen gemaB und entsprechend den 
Auforderungen des Verkehrs und der deutschen Wirt
sohaft verwaltet wird. Das RPFG sieht demnach vor, 
daB das Gehalt des Reichspostministers nicht wie die 
Bezuge des iibrigen Personals aus Mitteln der DRP, 
sondern aus der Reichskasse gezahlt wird; es wird in 
einem besonderen Abschnitt des allgemeinen Reichs
haushalts veranschlagt und unterliegt der verfassungs
maBigen BeschluBfassung durch Reichsrat und Reichs
tag, die gesetzgebenden Korperschaften konnen Auf
klarung iiber die Geschaftsfiihrung der DRP fordern 
und Abhilfe fUr etwa anftretende MiBstande herbei
fUhren. Dem Reichsrat und Reichstag ist ein Geschafts
bericht iiber das abgelaufene Rechnungsjahr (s. d.) mit 
einer Gewinn- und Verlustrechnung (s. Jahresberichte 
der DRP) und einer Bilanz (s. d.) vorzulegen, aus denen 
sich die Wirtschaftslage der DRP ergibt. 

Der zur Mitwirkung bei der DRP berufene Verwal
tungsrat der DRP (s. d.) beschlieBt u. a. iiber 

die Feststellung des Voransohlags und die Entlastung 
der Verwaltung, .. 

die Aufnahme von Krediten, die Ubernahme von Biirg
sohaften und ihre Bedingungen, 

die Hiihe der Schuldentilgung, 
die Gebiihrenbemessung im Post-, Telegraphen- und 

Fernsprechverkehr, 
die Grundsatze fiir die Gestaltung der Lohntarife der 

Angestellten und Arbeiter, 
die allgemeinen Grundsatze fiir Anlage und Verwen

dung des Postscheckguthabens sowie fiir die Anlage der 
Riicklage. 

Er ist aber nicht befugt, eine Erhiihung der Ausgaben 
iiber den Vorsohlag des Reichspostministers hinaus 
gegen dessen Widerspruch vorzunehmen. Anderseits 
kann der Reichspostminister, wenn er die Ausfiihrung 
eines Beschlusses des Verwaltungsrats im Interesse des 
Reichs nicht verantworten zu konnen glaubt, die Ent
scheidung der Reichsregierung beantragen. Die Ent
scheidung ist dem Verwaltungsrat mitzuteilen. Sie ist 
aufzuheben, wenn Reichsrat und Reichstag es binnen 
3 Monaten durch iibereinstimmende Beschliisse fordern. 
Dem Verwaltungsrat ist auf Verlangen jederzeit iiber die 
finanzielle Lage Auskunft zu geben und monatlich eine 
Nachweisung iiber Einnahmen und Ausgaben vorzulegen. 
Wegen der Stellung und der Rechte und Pflichten des 
Verwaltungsrats im iibrigen s. Verwaltungsrat der Deut
sohen Reichspost. 



542 Reichspostfiskus - Reichspostgewerkschaft 

Das RPFG enthiilt noch eine Reihe von Bestimmungen 
iiber das Haushaltswesen der DRP und ihre Rechnungs
fiihrung. In bezug auf den Haushalt ist u. a. bestimmt 
worden, daB die Ausgaben sowie die Tilgung und Ver
zinsling der Schulden durch die Einnahmen gedeckt 
werden miissen und Zuschiisse aus der allgemeinen 
Reichskasse nicht geleistet werden diirfen. Kredite 
sollen nur aufgenommen werden zur Verstarkung der 
Betriebsanlagen und nur dann, wenn ihre Tilgungund 
Verzinsung aus den Betriebseinnahmen gewahrleistet 
erscheinen. Ferner solI nach einem im einzeInen genau 
festgelegten Plan eine Riicklage zur Deckung etwaiger 
Fehlbetrage gebildet werden. Reiniiberschiisse, die nach 
Erfiillung der Bestimmungen iiber die Riicklage noch 
iibrig bleiben, sind an die Reichskasse abzuliefern. Die 
Hohe des herauszuwirtschaftenden Reiniiberschusses 
wird fiir jedes Jahr, wie es fiir jeden andern Ausgabe
posten iiblich ist, durch den Haushaltsplan der DRP 
im voraus veranschlagt; der Ansatz erscheint im Reichs
haushaltsplan (s. Reichshaushaltsordnung) als Ein
nahme. Die Grundsatze fiir die Rechnungsfiihrung sollen 
noch durch die Reichsregierung nach Anhorung des Ver
waltungsrats bestimmt werden. Bei ihrer Aufstellung 
sollen die Vorschriften des RPFG und der RHO zur 
Richtschnur genommen werden. Die Rechnungsfiihrung 
solI so eingerichtet werden, daB eine ordnungsmaBige 
Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt werden kann. 
Insoweit Bestimmungen der RHO entgegenstehen, gelten 
sie mithin nicht fiir die Rechnungsfiihrung der DRP. We
gen· vorlaufiger Fiihrung der Rechnung s. Jahresbilanzen 
der DRP. Das RPFG steUt ferner fest, daB die Jahres
rechnung nebst Gewinn- und Verlustrechnung dem 
Rechnungshof (s. Rechnungshof des Deutschen Reichs) 
zur Priifung·nach den Bestimmungen der RHO vorzulegen 
ist, und daB der Rechnungshof die gepriifte Rechnung 
(s. Rechnungslegung, Rechnungspriifung) dem Verwal
tungsrat zu iibermitteIn hat, der iiber die Entlastung 
der Verwaltung zu entscheiden hat. Auch hierin liegt 
eine Abweichung von der RHO. AuBerdem ist bestimmt, 
daB die DRP mit dem Rechnungshof noch eine besondere 
Vereinbarung iiber die Rechnungspriifung zu treffen 
hat, und daB die Bestimmungen der RHO auBer Kraft 
treten, die eine weitere Beteiligung des Reichsfinanz
ministers enthalten aIs im RPFG vorgesehen ist. Ebenso 
sind die verfassungsmaBigen und gesetzlichen Bestim
mungen auBer Kraft gesetzt worden, die dem Sinne des 
RPFG nicht entsprechen. Dagegen wird festgesteIlt, 
daB die Beamten der DRP Reichsbeamte mit den Rech
ten und Pflichten im Sinne· des Art. 129 der Reichs
verfassung sind. 

Schriftwesen. Geschaftsbericht der Deutschen Reichspost fUr 
das Wirtschaftsjahr 1924; Archlv 1924 S.41ff. Gebbe. 

Reiehspostfiskns. Das Reich kommt nicht nur aIs 
Trager offentlicher Rechte und Pflichten, aIs Obrigkeit 
gegeniiber den Staatsangehorigen, in Betracht, sondern 
auch als Gegenstand privater Rechte und Pflichten. 
Das Reich in seiner Eigenschaft als Privatrechtsperson
lichkeit heiBt Reichsfiskus. Der Fiskus ist gleich
bedeutend mit der staatsrechtlichen Person des Reiches. 
Seiner Natur nach ist der Fiskus eine Korporation 
(j uristische Person). . 

Es gibt nur einen Reichsfiskus. Die verschiedenen 
Bezeichnungen Reichspostfiskus, Reichsmilitarfiskus usw. 
sind, strenggenommen, unrichtig. 

Der Reichsfiskus, soweit er das im Post- und Tele
graphenwesen angelegte Vermogen bedeutet, heiBt seit 
dem Inkrafttreten des Reichspostfinanzgesetzes (s. d.) 
"Deutsche Reichspost". Das Vermogen des Reichs, das 
dem Reichs-Post- und Telegraphenbetriebe gewidmet 
und in ihm erworben ist, und aIle offentlichen wie pri
vaten Rechte und Verbindlichkeiten der Reichs-Post
und Telegraphenverwaltung bilden das Sondervermogen 
der DRP. Das Sondervermogen ist keine besondere 
juristische Person neben dem aIlgemeinen Reichsfiskus, 

sondern ein Bestandteil des Reichsfiskus. Es wird nur 
iihnlich andern im biirgerlichen Recht vorkommenden 
Sondervermogen (z. B. die Giitermassen des ehelichen 
Giiterrechts) gesondert verwaltet, und zwar getrennt 
von dem iibrigen Reichsvei'mogen. Die Verwaltung dieses 
Sondervermogens richtet sich nach den Vorschriften de!,! 
RPFG. Es haftet lediglich fiir die Verpflichtungen der 
DRP, dagegen nicht fiir die sonstigen Verbindlichkeiten 
des Reichs. , 

Gesetzlich vertreten wird die DRP durch den Reichs
postminister und die Prasidenten der OPD (§ 13 PG in 
Verbindung mit ADA I § 3: die OPD haben die Ver
waltung bei allen Angelegenheiten der streitigen und 
freiwilligen Gerichtsbarkeit innerhalb ihrer Ge
schafts bereiche zu vertreten). Sie sind zugleich ver
fassungsmaBige Vertreter des Fiskus im Sinne des § 31 
BGB, da ihre Stellung auf Verwaltungsvorschriften be
fuht. Fiir ihre Handlungen haftet die DRP nach §§ 89, 
31 BGB auch auBervertraglich, sofern sie in Ausfiihrung 
der ihnen kraft ihrer Stellung zustehenden Verrichtungen 
handeIn. 

Die zugunsten des Reichsfiskus bestehenden, zahl
reichen (meistens landesrechtlichen) Bevorrechtigungen 
(z. B. wegen der Zwangsvollstreckung gegen den Fiskus) 
gelten auch fUr die DRP. Die Bestimmung des § 1 Abs. 2 
des Reichsgesetzes iiber die gegenseitigen Besteuerungs7 
rechte des Reichs, der Lander und der Gemeinden yom 
10. 8. 1925 und der Gerichtskostengesetze, wonach das 
Reich von allen Gerichtsgebiihren befreit ist, findet auch 
auf die DRP Anwendung. 

Schriftwesen. Aschenborn S. 10 Anm. 7; Scholz S. 92; Archiv 
1924 S.41ff. K. Schneider. 

Reiehspostflagge s. Flaggen 
Reiehspostgebiet ist das Verwaltungsgebiet der DRP, 

d. h. das Gebiet, innerhalb dessen der DRP das Postregal 
(s. d.) zusteht. Bis 1920 umfaBte das Reichspostgebiet 
das Gebiet des Deutschen Reichs mit Ausnahme von 
Bayern und Wiirttemberg, die noch ihre eigenen Post
verwaltungen hatten. Auf Grund der Poststaatsvertrage 
yom 29./31. 3. 1920 (s. Bayerische und Wiirttembergische 
Post) sind diese beiden Postverwaltungen in der DRP 
aufgegangen, so daB jetzt unter Reichspostgebiet das 
gesamte Gebiet des Deutschen Reichs zu verstehen ist. 

Reiehs- Postgebiet, das. Topographiseh - statistisehes 
Bandbneh fiir die Reiehs-Post- nnd Telegraphen-.lnstalten 
Dentsehlands. In Kommission bei R. v. Decker's Verlag, 
Marquardt und Schenck, 1878 in 2 :Banden erschienen, 
bearbeitet im GP A nach den von den P Anst geliefenen 
Unterlagen. 

Der· erste Teil (935 Seiten) enthalt die Beschreibung siimtlicher 
Postorte der 23 Staaten des Reichspostgebiets (Lage, Boden· 
beschaffenheit, Klima, Einwohnerzahl, Bekenntnis- und Erwerbs
verhiiltnisse, Verkehr). Bei grtiBern Orten ist das Wichtigste aus 
ihrer Geschichte kurz erwahnt und der allgemeinen Bauart;, 
der hervorragenderen Kunst- ·und Baudenkmiiler usw. gedacht. 
Ferner sind die Behorden, Lehr- und sonstigen tiffentlichen An. 
stalten, die Post- und Telegraphenanstalten· des Orts sowie die 
Postverbindungen aufgefiihrt. Der zweite Teil (263 Seiten) gibt 
statistische tlbersichten liber den Post- und Telegraphenverkehr 
1. in den OPD Bezirken, 2. in den Bundeslandern, 3. in den Ort~n 
mit Post- oder Telegraphenanstalten. Die Statistik umfaBt Angaben, 
zu welchem OPD Bezirk die Postorte gehtiren, die Klasse jeder 
VAnst (ob PA I, II, III, PAg usw.), die Zahl der in den Orten vor. 
handenen P Anst, Telegraphenbetriebstellen und Apparate, die amt
lichen Verkaufstellen fUr Postwertzeichen, die Zahl der Briefkasten, 
der taglich ankommenden und abgehenden Posten, der Brief
sendungen, Pakete mit und ohne Wertangabe, PostvorschuBsendun
gen (Nachnahmesendungen), Postauftragsbriefe, PostanweisungeIi, 
Reisenden und Telegramme, schlieBlich die Einnahme an Post- und 
Telegraphengebiihren in den einzelnen Orten. 

Das Buch ist veraltet. 
S c h r i f t w e sen. Archiv 1878 S. 212ff. 
Reiehspostgewerksehaft der Post- und Telegraphen-

beamten wurde am 10. 3. 1921 von den dem Deutschen 
Beamtenbund angehorenden Postfachverbanden ge
griindet, um·eine straffere Zusammenfassung dieser Ver
bande herbeizufiihren. Sie wurde nicht wig die Reichs
arbeitsgemeinschaft (s. d.), die sie abloste, auf der 
Grundlage der Gleichberechtigung der angeschlossenen 
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Verbande errichtet, sondern es wurde diesen ein die Zahl 
ihrer Mitglieder berucksichtigendes Stimmverhaltnis zu
gesprochen. Das Ziel, das die Reichspostgewerkschaft 
sich gesetzt hatte, die Postbeamten als Einzelmitglieder 
anzuschlieBen und die beteiligten Fachverbande in Fach
gruppen umzuwandeln, hat sienicht erreicht. Am 24. 9. 
1922 wurde auf einem auBerordentlichen Gewerkschafts
tag die Auflosung beschlossen, damit die Postfachver
bande sich auf neuer Grundlage zusammenschlieBen 
konnten. Hierzu ist es aber bisher nicht gekommen. 

Reiehspostministerinm (s. auch Verwaltung). Das RPM 
zahlt zu den obersten ReichsbehOrden und ist die Haupt
verwaltung der DRP. An seiner Spitze steht der Reichs
postminister, der die DRP und die Reichsdruckerei (s. d.) 
innerhalb der yom Reichskanzler bestimmten Richtlinien 
der Politik selbstandig und unter eigener Verantwortung 
gegeniiber dem Reichstage leitet. Er wird in der Fiihrung 
der Geschafte durch den Verwaltungsrat der DRP unter
stiitzt, dessen Vorsitzender er ist. Ihm zur Seite stehen 
drei Staatssekretare (St. S. 1, St. S. 2 und St. S. 3). Die 
Vertretung des Ministers in Fallen der Abwesenheit 
oder Behinderung liegt dem St. S. lob; ist auch dieser 
behindert, so bestimmt der Minister den Vertreter. Das 
RPM gliedert sich in sechs Abteilungen, von denen die 
Abt. VI ihren Sitz in Miinchen hat. Die Abt. III ist 
dem St. S. 3, die iibrigen Abteilungen sind Ministerial
direktoren unterstellt. 

Geschaftskreis des Ministers. Der Erledigung und Zeich
nungdurch den Minister sind vorbehalten: Gesetzentwiirfe, Vorlagen 
an den Verwaltungsrat der DRP und an den Reichsrat, allgemeine 
VerwaltungsmaBregeln, Grundsatze fiir den Betriebs· und Verwal
tungsdienst, Haushaltsgrundsatze, organische Einrichtungen, grund
satzliche Festsetzungen im Gebiihrenwesen, grundsatzliche -An
gelegenheiten der Beamten und Arbeiter; Personalangelegenheiten 
der Mitglieder des RPM, der Prasidenten der OPD und des Direktors 
der Reichsdruckerei; Ernennung der Beamten Yom Postrat einschl. 
aufwarts. (Die Ernennung des St. S. 2 hat im Einvernehmen mit 
der bayerischen, die Ernennung des Prasidenten der OPD Stuttgart 
im Einvernehmen mit der wiirttembergischen· Regierung, die Er
nennung der Prasidenten der OPD in Bayern im Einvernehmen mit 
dem St. S. 2 zu erfolgen. Wichtigere Anderungen in der Einteilung 
des Post- und Telegraphengebiets und in der Abgrenzung der OPD
Bezirke (fiir die Zuteilung bayerischen oder wiirttembergischen 
Gebiets an OPDBezirke im iibrigen Reichsgebiet ist die Zustimmung 
der bayerischen oder der wiirttembergischen Regierung erforderlich); 
Erwerbung, Bebauung, Verkaui oder sonstige Abtretung von Grund
stiicken oder Grundstiicksteilen fUr OPD und VA groBten Umfangs; 
Genehmigung zum Neubau von Telegraphen- und Fernsprechlinien, 
die zur Verbindung wichtiger Verkehrsmittelpunkte dienen; grund
satzliche Fragen iiber die Ausgestaltung des Funkwesens; wichtige 
Rechtsstreitigkeiten, bei denen es sich urn grundsatzliche Fragen 
oder urn Gegenstande von groBer wirtschaftlicher Bedeutung handelt; 
grundslitzliche Fragen iiber die Verwaltung und Ausgestaltung der 
Wohlfahrtseinrichtungen und Stiftungen fUr das Personal; offentliche 
Bekanntmachungen von grundsatzlicher Bedeutung oder besonderer 
Wichtigkeit; Anderung der Verordnungen iiber das Post- und Tele
graphenwesen; AbschluB wichtiger Vertrage mit dem Auslande, 
wichtige U mgestaltungen in den Beziehungen zu den auslandischen 
Post- und Telegraphenverwaltungen; Beantwortung der von den 
Reichsministern personlich vol!zogenen Schreiben; Sachen, die auf 
Grund von Gesetzen oder Verordnungen der Entscheidung des Mini
sters unterliegen; Sachen, die sich der Minister beim Eingang zur per
sonlichen Erledigung vorbehalten hat. 

Geschaftsbereich der Staatssekretare. Es gehoren zum 
Gescbaftsbereich des St. S. 1 die Abt. I, IV nnd V; des St. S. 2 die 
Abt. VI; des St. S. 3 die Abt. II und III. Den Staatssekretaren liegen 
fiir ihren Geschaftsbereich folgende Dienstgeschafte ob: Gegen- oder 
Mitzeichnung der dem Minister zur U nterschrift oder zur Kenntnis 
vorzulegenden Schriftstiicke (bei allen Angelegenheiten von grund
satzlicher oder groBer allgemeiner Bedeutung, diemehrere Geschafts
bereiche beriihren, Wlrken die beteiligten Staatssekretare gemeinsam 
mit); Abgrenzung nnd Besetzung derReferate; wichtigere Anderungen 
der ADA und der sonstigen Dienstvorschriften; Erinnerungen des 
Rechnungshofs von grundsatzlicher oder erheblicher wirtschaftlicher 
Bedeutung; Anderung rechtsgiiltiger Vertrage; Verkehr mit der 
Presse mit der MaBgabe, daB bei Angelegenheiten vonallgemeiner 
Bedeutung stets der St. S. 1 mitzuwirken hat, dem der Pressereferent 
und die Nachrichtenstelle des RPM (s. d.) unmittelbar unterstellt 
sind; Sachen, die der Minister den St. S. zur Erledigung und Zeich
nung zuweist oder die sich die St. S. beim Eingang zur personlichen 
Erledigung vorbehalten haben. 

Geschaftskreis des St. S. 1. Zum Geschaftskreis des St. S. 1 
gehoren: Einrichtung und Geschaftsgang des RPM, soweit es sich 
nicht urn die Zustandigkeiten des Ministers, des St. S. 2, des St. S. 3 
oder der OPD Stuttgart handelt; Angelegenheiten des Verwaltungs
rats der DRP; Personalangelegenheiten der Abteilungsdirektoren, 
Oberpostrate und Oberpostdirektoren sowie der im gleichen Range 
stehenden Beamten der Reichsdruckerei, soweit nicht der Minister 
znstandig ist. Personalangelegenheiten der Beamten der Besoldnngs-

gruppen X und XI, soweit es sich urn Entscheidungen handelt, die 
nach dem Reichsbeamtengesetz von der obersten ReichsbehOrde zu 
eriassen sind (Genehmigung zur Wiederanstellung ausgeschiedener 
Beamten, Einwendungen von Beamten gegen ihre Versetzung in den 
Rnhestand, fOrmliches Disziplinarverfahren, vorlaufige Dienstent
hebung); Erwerbung und Bebauung von Grundstiicken, soweit der 
Nachweis im Voranschlag der DRP einzeln zu fiihren und nicht die 
Zustandigkeit des Ministers gegeben ist; Verkauf und Abtretung von 
Grundstiicken fUr V A oder Verwaltungsstellen, deren Vorsteher einer 
Besoldungsgruppe von XI an angehoren, soweit nicht die Zustandig
keits des Ministers gegeben ist; Erteilung der Druckeriaubnis fUr das 
Amtsblatt des RPM (s. d.), das Archiv fill Post- und Telegraphie 
(s. d.) sowie das Hausblatt des RPM. 

Geschaftskreis des St. S. 2. Zum Geschaftskrels des St. S. 2 
gehoren: Vertretung des Ministers in den inneren Angelegenheiten 
des der Abt. VII (Miinchen) zugewiesenen Verkehrsgebiets; Ein
richtung und Geschaftsregelung der Abt. VI (Miinchen); Versetzung 
der Mitglieder der Abt. VI (Miinchen) von der Besoldungsgruppe XII 
an abwarts; Behandlung der dem Minister zur Eriedigung vorbehal
tenen Personalangelegenheiten im Verkehrsgebiet der Abt. VI 
(Miinchen); Personalangelegenheiten der Abteilungsdirektoren, Ober
postrate und Ober-Postdirektoren im Verkehrsgebiet der Abt. VI 
(Miinchen), soweit nicht der Minister zustandig ist, Ernennung der 
Post- und Telegraphendirektoren im Verkehrsgebiet der Abt. VI 
(Miinchen); Personalangelegenheiten der Beamten der Besoldungs
gruppen X und XI im Verkehrsgebiet der Abt. VI (Miinchen), soweit 
es sich urn Entscheidungen handelt, die nach dem Reichsbeamten' 
gesetz von der obersten Reichsbehorde zu erlassen sind; Erwerbung 
und Bebauung von Grundstiicken im Verkehrsgebiet der Abt. VI 
(Miinchen), soweit der Nachweis im Voranschlag der DRP einzeln 
zu fUhren und nicht die Zustandigkeit des Ministers gegeben ist; 
Verkauf und Abtretung von Grundstiicken im Verkehrsgebiet der 
Abt. VI (Miinchen) fUr VA oder Verwaltungsstellen, deren Vorsteher 
einer Besoldungsgmppe von XI an aufwarts angehoren, soweit nicht 
die Zustandigkeit des Ministers gegeben ist; Erteilung der Druck
erlaubnis fill das Nachrichten-Blatt der Abteilung VI (Miinchen) 
des RPM. 

Geschaftskreis des St. S. 3. Zum Geschaftskreis des St. S. 3 
gehOren: AbschluB wichtiger Vertrage in Telegraphen·, Funk- und 
Fernsprechangelegenheiten, soweit es sich nicht urn die Zustandigkeit 
des Ministers handelt; Entscheidung oder Antworten auf wichtige 
Schreiben der gesetzgebenden Kiirperschaften, des Reichskanzlers 
und der Reichs- und Staatsministerien sowie der groBeren Korper
schaften der Industrie, des Handels und der Presse in Telegraphen-, 
Funk- und Fernsprechangelegenheiten; VerfUgungen allgemeiner 
Natur in Telegraphen-, Funk- und Fernsprechangelegenheiten, die in 
besonders wichtigen Fragen der Organisation oder des Dienstbetriebs 
Entscheidung treifen oder sonstige Angelegenheiten von groBer Be
deutung behandeln. 

Geschaftskreis der Abteilungen. Angelegenheiten, die nicht 
dem Minister oder den Staatssekretaren vorbehalten sind, werden von 
den Abteilungen erledigt mit der MaBgabe, daB in allgemeinen An
gelegenheiten von grundsatzIicher Bedeutung die Abt. VI (Miinchen) 
und die OPD Stuttgart mitzuwirken haben. Die Entscheidung und 
Zeichnung liegt den Abteilungsdirektoren und, fill die ihnen zu
gewiesenen Sachen, den Abteilungsdirigenten ob, soweit nicht ein
zelne Angelegenheiten den Referenten zur Erledigung iiberlassen sind. 

Das Arbeitsgebiet der Abteilungen I bis V umfa13t, jedoch mit 
Ausnahme der Angelegenheiten, fUr die die Abt. VI (Miinchen) und 
die OPD Stuttgart zustandig sind, u. a. folgende Angelegenheiten: 

AbteilungI. Postbetrieb, insbesondere Brief-, Paket- und 
Zeitungsdienst einschi. der Postnachnahmen, Postauftrage und Post
anweisungen, Errichtung, Aufhebung und Umwandlung von PAnst, 
Orts- und Landzustellung, Eisenbahn-Postverkehr, Postfuhrwesen, 
Postkraftwagendienst, Postwagen, Luftpostdienst, Postdampfschiffs
angelegenheiten, Postgesetzgebung, Postordnung, Postgebiihren, Er
satzleistungen im Postverkehr, soweit nicht die Abt. VI (Miinchen) 
zustandig ist, Untersuchungen in Verlust- usw. Fallen, Posthinter
ziehungen, Postwertzeichen, Angelegenheiten des Amtsblatts des 
RPM und des Archivs fUr Post und Telegraphie, Postverkehr mit dem 
Auslande, Vertragsverhiiltnisse mit den auslandischen Postverwal
tungen, Feldpostwesen, Reichspostmuseum. 

Abteilung II. Telegraphen- und Fernsprechtechnik und 
Fernsprechbetrieb, insbesondere: Technische Einrichtung der 
Telegraph en- und Fernsprechanstalten, Bau von Telegraphen- und 
Fernsprechlinienund -leitungen, Unterhaltung der Telegraphen- und 
Fernsprechanlagen, reichseigene Seekabel, Beschaffung und Ver
wendung von Geraten, Bauzeug, Apparatpn und Batterien fUr Tele
graphen- und Fernsprechanlagen, Rohrpo~tanlagen, besondere und 
Nebentelegraphen, Privattelegraphen, Privatnebenstellen, Fern
sprechgebiihrenordnung, Fernsprechstatistik, Fernsprechbetrieb, 
Fernsprechverkehr mit dem Ausland, Starkstromanlagen, Tele
graphenarbeiter (ausschl. Lohn- und sonstige wirtschaftliche Fragen). 

Abteilung III. Telegraphenbetrieb und Funkwesen, ins
besondere: Errichtung, Aufhebung und Umwandlung von Tele
graphen- und Fernsprechanstalten, Telegrammzustellung, Telegra
phengesetzgebung, Telegraphenordnung, Unfallmeldewesen, Wetter
nachrichtendienst, Hochwasser- und Eisnachrichtendienst, Schiffs
meldewesen, Telegraphenverkehr mit dem Ausland, VertragsverhaIt
nisse mit den fremden Telegraphenverwaltungen und KabelgeselI
schaften, Einrichtung des gesamten deutschen Funkwesens, Errich
tung und Betrieb der FunkstelIen, Funkpatente, Funkkonzessionen, 
gesetzliche Regelungen im Funkwesen, Funkgebiihren, Haushalt fUr 
das Funkwesen, Regelung des Funkverkehrs mit Militar und Marine, 
Zeitballeinrichtungen, Semaphorstellen, funktelegraphischer Verkehr 
im Flugbetrieb, AusbiIduug der Beamten im Funkdienst, Funkverkehr 
mit dem Auslande, Weltfunknetz, Funkempfangsanlagen im Aus
lande. 
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Abteilung IV Personalwesen, insbesondere: Reehte und 
Pfliehten der Beamten, Versetzung der Beamten in den Warte- uud 
Ruhestand, Disziplinar- uud Strafsachen, Arbeitszeit, Urlaub, Sonn
tagsruhe, Unterstiitzuugen, Angelegenheiten der Ruhegehaltsemp
fanger uud der Hinterbliebenen, der Posthelfer uud Postarbeiter, 
Beamtenvertretungen, Betriebsrate, Versorguug von Offizieren als 
Postamtsvorsteher, Angelegeuheiten der Militaranwarter, Rechts
beistande, Reise- uud U mzugskosten, Krankenkassen fiir Beamte, 
Postvertrauensarzte, Dienstkleidung, Post-Spar- uud Darlehnsver
eine, Postsportvereine. 

Abteilung V fiihrt die Bezeichnung "Finanz- uud Wirtschafts
abteilung". Zu ihrem GescWtsbereich gehOren: Ha ushalts-, 
Kassen-, Rechnungs- und Bauwesen, insbesondere: Vollzug 
des Reichspostfinanzgesetzes, Geldbewirtschaftung, Fertigstellung 
des Voranschlags fiir die DRP und des Haushaltsentwurfs fiir die 
Reichsdruckerei, Ausfiihrung des Haushalts im allgemeinen, Post
scheckwesen uud Postkreditbriefe, Postsparkassen, Ertragsberech
nuugen, Miinz- uud Papiergeldangelegenheiten, Vertrage iiber Pauscha
lieruug von Postgebiihren, Wert zeichenverwaltuug, Unfallversiche
rung, Rentenzahlungsverkehr, Statistik, Biicherei und Kartensamm
luug des RPM, Amtsbiichersammluug der OPD, technisches Post
bauwesen, B"auverwaltungssachen, Kauf und Anmietuug von 
Grundstiicken uud Dienstraumen, Wohnuugsfiirsorge, Ausstattungs
gegenstande, Amtsbediirfnisse, Vordrucke, Angelegenheiten der 
Reichsdruckerei. 

Bei Abteilung V wurde durch Vf des Reichspostministers yom 
26.6.1925 ein besonderes Wirtschaftsreferat gebildet. Seit 
1. 6. 1926 besteht eine Wi r t s c h aft s a b t e il u ng (Abteilung VIII) 
beim RPM. Sie hat die Aufgabe, laufend Stoff iiber den Stand 
der allgemeinen Wirtschaft im gesamten Reichspostgebiet und, 
soweit moglich, auch im Ausland sowie iiber besondere wirtschaft
liche Einzelvorgange zu sammeln und zu verarbeiten (personliche 
Fiihlungnahme mit den in Betracht kommenden Reichsstellen und 
mit den Hauptverbanden von Handel, Industrie usw .• Wirtschafts
berichte der OPD, Tagespresse, Schrifttum usw.). Der Leiter der 
Abteilnng wird als Vertreter der DRP in den Vorlaufigen Reichs
wirtschaftsrat entsandt. Die Wirtschaftsabteilung soli mit den 
einzelnen Sachreferaten des RPM inengster Fiihlung stehen. Ihren 
Referenten ist jeder gewiinsehte Einblick in die Wirtschaftsgrund
satze der Sachreferate (Preispolitik, Vertragsabschliisse, Vergebung 
von Lieferungen usw.) zu gewahreu. 1m einzelnen s. Wirtschafts
politik der Deutschen Reichspost. 

Abteilung VI (Miinchen). Die Zustandigkeit der Abt. VI 
(Miinehen) erstreekt sieh auf alle inneren Angelegeuheiten des ihr 
zugewiesenen Verkehrsgebiets, soweit sie nieht allgemein dem Minister 
vorbehalten sind, insbesondere auf die Verfiigung iiber die zur Ver
wendung in diesem Gebiet bestimmten Haushaltsmittel, auf den 
Ausbau uud die Unterhaltung des Post-, Telegraphen- und Fern
sprechnetzes uud der Verkehrsverbindungen sowie auf die Behand
lung der Gegenstande der allgemeinen Verwaltung und der Angelegen
heiten des im Verwaltungsbereieh der Abt. VI (Miinchen) dienst
tatigen Personals. 1m Rahmen dieser allgemeinen Grundsatze ge
hOren zum Gesehaftskreis der Abt. VI (Miinchen) folgende An
gelegenheiten: Besehaffung der Haushaltsuuterlagen, ferner, soweit 
Haushaltsmittel zur Verfiigung stehen, die bei den Abt. I bis V auf
gefiihrten Angelegenheiten sowie die Unterhaltung der Verkehrs-

. einriehtuugen (Post-, Telegraphen- uud Fernspreehverbindungen) 
gegeniiber den angrenzenden auslandisehen Post- uud Telegraphen
gebieten. AuJ3erdem umfaJ3t das Arbeitsgebiet der Abt. VI (Miinchen) 
fiir das gesamte Reiehspostgebiet alle Ersatzangelegenheiten aus 
demJPostverkehr mit Osterreieh, Ungarn, der Tsehechoslowakei und 
der Schweiz, soweit es sieh nieht urn die Regeluug allgemeiner, die 
auslandisehen Verkehrsbeziehungeu gleiehmaJ3ig beriihrende Fragen 
handelt, ferner alle Angelegenheiten betreffend die Kranken-, In
validen- uud Angestelltenversicherung der bei der DRP beschaf
tigten Personen naeh MaJ3gabe der Reichsversicherungsordnuug uud 
des Versieherungsgesetzes fiir Angestellte sowie die Arbeitslosen
versicherung und die Arbeiterversorgungskasse, mit Ausnahme der 
Grundsatze fiir den Kassen- und Rechnungsdienst auf diesen Gebieten. 

Die Abt. VI (Miinchen) ist zur Mitwirkuug berufen bei den von den 
Berliner Abteilungen des WPV zu behandelnden allgemeinen An
gelegenheit-en von grundsatzlicher Bedeutuug, bei MaJ3nahmen, die 
auf eine Vereinheitliehung der Betriebsformen abzielen, bei wesent
lichen Anderungen der allgemeinen Dienstvorschriften, bei Einzel
fallen (z. B. Einriehtuug von Posten, Herstellnng von Telegraphen
und Fernsprechanlagen), an denen das Verkehrsgebiet der Abt. VI 
(Miinchen) beteiligt ist, sowie bei Versetzuitgen von Beamten, fiir 
die das RPM zustandig ist, aus nichtbayerischem Gebiet nach Orten 
in dem der Abt. VI (Miinchen) zugewiesenen Verkehrsgebiet. 

Geschaftskreis der OPD Stuttgart. Die Zustandigkeit der 
OPD Stuttgart erstreckt sich auf alle inneren Angelegenheiten des 
ihr zugewiesenen Verkehrsgebiets, soweit sie nicht allgemein dem 
Minister vorbehalten sind, insbesondere auf die Verfiigung iiber die 
zur Verwendung in diesem Gebiet bestimmten Haushaltsmittel, auf 
den Ausbau uud die Unterhaltuug des Post-, Telegraphen- uud Fern
spreehnetzes und der Verkehrsbedingungen sowie auf die Behandluug 
der Gegenstande der allgemeinen Verwaltung uud der Angelegen
heiten des im Verwaltungsbereich der OPD Stuttgart diensttatigen 
Personals. 1m Rahmen dieser allgemeinen Grundsatze gehoren zum 
Geschaftskreis der OPD Stuttgart insbesondere folgende Angelegen
heiten: Einrichtuug und Geschaftsregeluug der OPD; Abgrenzung 
undiBesetzung der Referate der OPD; Verkehr mit der Presse, soweit 
es sich um innere Angelegenheiten des Verkehrsgeblets der OPD 
handelt; Ausgabe des Nachriehtenblatts der OPD; Besehaffung der 
Haushaltsuuterlagen; ferner im Rahmen der haushaltsmaJ3ig verfiig
baren Mittel folgende Saehen: Errichtung, Aufhebung und U m
wertung von Post-Telegraphen- und Fernsprechanstalten, Erwerbuug 
und Bebaunng von Grundstiicken, Verkauf und Abtretung von 
Grundstiicken, soweit nicht die Zustandigkeit des Ministers gegeben 

ist; Ankauf von Werken fiir die Biichere! der OPD; Personal
angelegenheiten der Beamten yom Abteilungsdirektor abwarts, so
weit es sich nicht um Angelegenheiten des Zustandigkeitsbereichs des 
Ministers handelt oder nach Gesetz die oberste Reichsbehorde ent
scheiden muJ3; Anderuug rechtsgiiltiger Vertrage; Sachen, die der 
Minister dem Vorstand der OPD zur Erledigung und Zeiehnuug zu
weist; ferner die bei den Abt. I-V aufgefiihrten Angelegenhelten, 
sofern sie nicht auf Grund gesetzlicher Vorschrift von der obersten 
ReichsbehOrde erledigt werden miissen, sowie die Unterhaltung der 
Verkehrseinrichtungen (Post-, Telegraphen- und Fernsprechverbin
duugen) gegeniiber den angrenzenden auslandischen Post- uud Tele
graphengebieten. 

Die OPD ist zur Mitwirkuug berufen bei den im RPM einschl. der 
Abt. VI (Miinchen) zu behandelnden allgemeinen Angelegenheiten 
von grundsatzlicher Bedeutung, bei MaJ3nahmen, die auf eine Ver
einheitlichuug der Betriebsformen abzielen, uud bei wesentlichen 
Anderungen der allgemeinen Dienstvorschriiten; sie hat ferner mit
zuwirken bei Einzelfallen (z. B. Einrichtuug von Posten, Herstelluug 
von Telegraphen- uud Fernsprechverbinduugen), an denen das Ver
kehrsgebiet der OPD beteiligt ist, sowie bei Versetzungen von Be
amten, fiir die das RPM zustandig ist, aus nicht wiirttembergisehen 
Gebiet nach Orten in dem der OPD Stuttgart zugewiesenen Verkehrs
gebiet und umgekehrt. 

B iir 0 s. Fiir die Erlediguug des biiromaJ3igen Geschaftsver
kehrs bestehen im RPM besondere Biiros, sog. Faehbiiros. 
Wegen ihres Geschaftskreises s. Biiros des RPM. 

Gesehiehte. Unter dem GroJ3en Kurfiirsten, dem Schopfer der 
preuJ3isehen Staatspost, iibte der Geheime Staatsrat die Verwaltuug 
uud obere Leitung des Postwesens aus; die Post- und die Judensachen 
waren im 14. Departement dieser Behorde vereinigt. 1652 schuf der 
Kurfiirst in dem Oberpostdirektor (dem nachmaligen General-Post
meister) eine Stelle fiir die oberste Leituug des Postwesens. Am 
15.6. 1700 errichtete Friedrich III. das General-Erb-Postmeister
Amt fiir die gesamten Kur-Brandenburgisch-PreuJ3ischen Lande und 
belehnte mit dieser Wiirde den Grafen von Wartenberg und dessen 
mannliche Abkommlinge. Ihm wurde die gesamte Leituug des Post
wesens uud des Fuhrwerks im ganzen Staate iibertragen. In dem 
Investitur-Patent kommt zum erstenmaldieBenennuug "General-Post
Amt" vor, die von da bei den amtlichen Erlassen gebraucht wurde. 
In Wirklichkeit war hiermit jedoch noch nicht eine fiirmliche oberste 
PostverwaltuugsbehOrde geschaffen; es handelte sich mehr urn ein 
Hof- als um ein Staatsamt. Am 15. 2. 1723 bestimmte Friedrich 
Wilhelm I., daJ3 das G P A als eine eigene Behorde zu errichten sei, 
die jedoch als eine Abteilung des Finanzdepartements angesehen 
und dem yom Konig als einzige oberste StaatsbehOrde geschaffenen 
General-Ober-Finanz-Kriegs- und Domanen-Direktorium uuterstellt 
sein solie. Der jedesmalige Leiter des Finanz-Departements war auch 
General-Postmeister. Beim GPA wurden zwei Geheime Rate und 
ein J ustitiarius angestellt, die durch diese Anstelluug zugleich Mit
glieder des Kolleglums des Finanz-Departements wurden. Aueh ein 
eigenes Sekretariat wurde jetzt flir das GPA gebildet. Eine Dienst
ordnung regelte den inneren Betrieb, die Grenzen der Dezernate und 
die Geschaftsformen. Friedrich der GroJ3e schuf schon im ersten 
Jahre seiner Regierung (1740) eine 6. Abteilung des General-Direk
toriums, namlich ein Fabriken- uud Handelsdepartement, dem auch 
die Postverwaltung zugeteilt wurde. Das GPA entwickelte sieh in 
dieser Zeit zu einer eigenen Behorde, die mit Umgehuug des General
Direktoriums unmittelbar an den Konig berichtete, die Postunter
handlungen mit den auswartigen Staaten dureh ihre eigenen Beauf
tragten flihren lieJ3, die Postgesetzgebung ohne Mitwirkuug anderer 
Instanzen vorbereitete uud eine ziemlich ausgedehnte Postgerichts
barkeit ausiibte, zu welchem Zwecke zwei Gerichtsrate, ein Gerichts
assessor uud ein Referendar bei GPA angestellt waren. Die Ver
fassung war kollegialisch. Bei Einfiihrung der franzosischen Regie 
(1765) erhielt auch die Postverwaltung franziisische Regiebeamte, uud 
zwar einen General-Post-Intendanten, einen Sur-Intendanten, einen 
Regisseur und drei General-Inspektoren zugeteilt. Die franzosische 
Postregie nahm jedoch kaum drei Jahre nach ihrer Einsetzung ein 
unriihmliehes Ende. Durch Allerhochste Verordnuug yom 16. 12. 
1808 wurde das GPA der 1. Sektion des Ministeriums des Innern (All
gemeine Polizei) zugeordnet, behielt aber die selbstandige Leitung 
des technischen Teiles des Postwesens. Die Verordnung iiber die 
Organisation der obersten Staatsbehorden Yom 27. 10. 1810 be
stimmte, daJ3 die Postverwaltuug eine besondere, namlieh die 4. Ab
teilung des Ministeriums des luuern, bilden sollte. Der General
Postmeister stand nach dieser Verordnuug zum Konig, zum Staats
kanzler uud dem Staatsrat, dessen Mitglied er war, in demselben 
VerMltnis wie die iibrigen Leiter der Hauptabteilungen der Mini
sterien. Auch wurde durch diese Verordnung beim GPA wie bei den 
iibrigen Ministerien die Kollegialverfassuug durch das Biirosystem 
ersetzt. Die Kabinettsorder yom 3. 6. 1814 trennte die Postverwal~ 
tung yom Ministerium des Innern und ordnete sie dem General-Post
meister allein unter, wobei aber der Staatskanzler wie bei allen iibrigen 
Staatsverwaltungszweigen nach den Vorschriften der Verordnung 
yom 27. 10. 1810 die Aufsicht und Oberleitung behielt. Durch Aller
hOchsten ErlaJ3 yom 17. 4. 1848 wurde die Verwaltung des Postwesens 
dem Ministerium fiir Handel, Gewerbe und offentliche Arbeiten zu
geteilt und die General-Postmeisterstelle 1849 eingezogen. An die 
Spitze des Postdepartements, der 1. Abteilung des Handelsmini
steriums, trat ein General-Postdirektor. N ach Inkrafttreten der Ver
fassung des Norddeutschen Bundes 1. 7. 1867 wurde das GPA des 
Norddeutschen Buudes als eine Abteilung des Reichskanzleramts 
eingerichtet. Nach der Reichsgriindung 1871 blieb das GPA zuuachst 
in diesem Verhaltnis. 1m GPA wurden 1872 iufolge der bedeutenden 
Vermehrung der Dienstgeschafte zwei Abteiluugen eingerichtet, die 
"Technische Abteiluug" uud die "Abteiluug fiir das Etats- und 
Kassenwesen". Ais dann am 1. 1. 1876 auf Stephans Vorschlag das 
Reichs-Telegraphenwesen mit der Reichspost verschmolzen wurde, 
lOste man das GPA und die Generaldirektion der Telegraphen, die 



Reichssparkommlssar - Reichsverfassungsrechtliche Bestimmungen tiber das Postwesen 545 

bisherigen Abteilungen I und II des Reichskauzleramts, von dicsem 
los uud schill eine "Oberste Post- und TelegraphenbehOrde unter 
einem "General-Postmeister", die aus zwei Abteilungen, mit je einem 
Direktor an der Spitze, bestand, dem " General-Postamt" und dem 
"General-Telegraphenamt. 1880 erhielt die oberste BehOrde, um 
sie auch in der Bezeichnung den ilbrigen obersten Reichsbeh6rden 
(Reichsamtern) gleichzustelien, den N amen "Reichs-Postamt und 
ihr Leiter den Titel "Staatssekretar des Reichs-Postamts". Innerhalb 
des RPA wurden drei Abteilungen eingerichtet: flir die posttech· 
nischen, flir die telegraphcntechnischen und fUr die gemeinsamen An
geiegenheiten. Die Umgestaltung der obersten Postbeh6rde zu einem 
selbstandigen Reichsministerium grilndet sieh auf die Verfassung 
des Deutschen Reiches vom 11. 8. 1919. Auf Grund der Staatsvertrage 
vom 29./31. 3. 1920 sind die vormals selbstandigen Postgebiete 
Bayern und Wilrttemberg in das Reichspostgebiet ilbergegangen und 
dem Reichspostminister unterstellt worden, wodurch die im Art. 170 
der Reichsverfassung vorgesehene Vereinheitlichung des deutschen 
Post·, Telegraphen- und Fernsprechwesens verwirklicht worden ist. 

Schriftwesen. Stephan S.54ff., 120ff., 179ff., 272ff., 397ff., 
691ff., 707ff.; Unter dem Zeichen des Verkchrs. Julius Springer, 
Berlin 1895. Brandt. 

Reiehssparkommissar (RSpK), durch BeschluB der 
Reichsregierung vom 3. 12. 1923 ist dem Staatsminister 
a. D., Prasidenten des Rechnungshofs des Deutschen 
Reichs Saemisch Vollmacht erteilt worden, alle Moglich
keiten zur Vereinfachung und Verbilligung der gesamten 
Reichsverwaltung durchzuprufen. Zu seiner Unter
sttitzung im Reich sind die Prasidcnten der Landes
finanzamter ftir ihren Geschaftsbereich als besondere 
Sparbeauftragte berufen. 

Die DRP, bei der schon langere Zeit vorher fUr ihren 
Betrieb ein besonderer Vereinfachungs- und Sparaus
schuB (s. VereinfachungsausschuB) eingerichtet worden 
war, hat von Beginn der ReichssparmaBnahmen an 
insofern eine Sonderstellung eingenommen, als nach 
vorausgegangener Verabredung des RPM mit dem RSpK 
nur 4 OPD, und zwar Breslau, Hannover, Karlsruhe 
und Kiel, in die Priifungstatigkeit des RSpK einbezogen 
worden sind. Seit Ende 1924 ist diese Prufungstatigkeit, 
die sich lediglich auf den Verwaltungsdienst, nicht auch 
auf den Betriebsdienst erstreckt hat, abgeschlossen. 
Das schlieBt indes nicht aus, daB die Sparbeauftragten 
Anfragen an die OPD stellen dtirfen, die sich auf be
stehende Verhiiltnisse bei der DRP oder auf die mit 
besonderen Einrichtungen gemachten Erfahrungen be
ziehen, da sich die Sparbeauftragten oftmals erst aus 
einem Vergleich der bei den verschiedenen Verwaltungen 
bestehenden Einrichtungen ein Urteil tiber die Zweck
maBigkeit von Neuerungen bilden konnen. Urn auf 
diesem Gebiete keinen ausgedehnten Schriftwechsel auf
kommen zu lassen, sollen die Sparbeauftragten solche 
Anfragen nur in besonders wichtigen und grundsatzlichen 
Angelegenheiten halten und sie so abfassen, daB eine 
knappe Beantwortung durch die OPD m6glich ist. Etwa 
noch gewtinschte Besichtigungen von Post- und Tele
grapheneinrichtungen durch die Sparbeauftragten dtirfen 
sich nur auf den Verwaltungsdienst, dagegen nicht auf 
den technischen Betrieb der DRP erstrecken. Fur die 
Zulassung solcher Besichtigungen ist das RPM zustandig. 
~.m iibrigen besteht zwischen dem RPM und dem RSpK 
Ubereinstimmung dariiber, daB die Sparbeauftragten 
die Einrichtungen der DRP gegebenenfalls nur zum Zweck 
ihrer eigenen Unterrichtung besichtigen, von unmittel
baren Anregungen an die OPD wegen Einfiihrung von 
Geschaftsvereinfachungen u. dgl. jedoch absehen sollen. 
Derartige Fragen werden unmittelbar zwischen dem 
RSpK und dem RPM geregelt. Sobanski. 

Reiehsstempelmarken zur Entrichtung der Wechsel
stempelsteuer s. Wechselsteuermarken 

Reiehsverdingnngsanssehn8 s. Vergebung von Lei
stungen und Lieferungen 

Reiehsverfassnngsreehtliehe Bestimmnngen tiber das 
Postwesen. 

I. Geschichte. Das Verstandnis der geltenden Vorschriften 
wird durch die Kenntnis der alteren erleichtert. 

A. Verfassung des Norddeutschen (Nordd.) Bundes vom 
16.4. 1867. Vor der Grilndung des Nordd. Bundes bestanden selb
standige Postverwaltungen in PreuBen, Bayern, Sachsen Hannover 
Wilrttem,berg, Baden, Braunschweig, beiden Meckienb~rg, Olden: 
burg, Lubeck, Bremen und Hamburg. In den iibrigen deutschen 

Handw6rterbuch des Postwesens. 

Staaten wurde die Postverwaltung teils von PreuBen, Sachsen, 
Danemark und Schweden, teils vom Hause Thurn und Taxis aus
geilbt. Art. 48 der Verfassung des Nordd. Bundes schuf eine ein
heitliche Postverwaltung flir das ganze Bundesgebiet. Daneben 
blieben nur die Postverwaltungen Bayerns, Wlirttembergs und 
Badens bestehen; in dem nicht zum N ordd. Bunde geh6rigen Ge
bietsteil H eRsens war gemaB SchluBprotokoli zum Postvertrage 
vom 23. 11. 1867 PreuBen das Postwesen ilbertragen worden. AuBer 
der Verwaltung stand dem Nordd. Bunde aueh die Gesetzgebung 
in Postangeiegenheiten zu, und zwar gemaB Art. 48 Abs. 2 der 
Verfassung des N ordd. Bundes "nach den gegenwartig in der 
PreuBischen Post-Verwaltung maf.lgebenden Grundsatzen". Damit 
war zweierlei festgelegt, 1. daf.l die rechtliche Regelung des Post
wesens Sache des Bundes, nicht der Bundesstaaten sei; 2. daf.l 
flir die Frage, ob ein Gegenstand durch f6rmliches Gesetz oder 
durch Verordnung geordnet werden miisse, die Grundsiitze der 
PreuBischen Verwaltung, als deren Rechtsnachfolgerin die Post· 
waltung des N ordd. Bundes betrachtet wurde, maBgebend Waren. 
Nach den fraglichen Grundsatzen unterlagen der fOrmlichen Gesetz
gebung die Be~timmungen liber Postregel (s. d.), Postzwang (8. d.), 
Annahme- und BcfOrderungspflicht (s. d.), Garantieleistung (Haft
pflicht), besondere Vorrechte der Post zur Sicherung, Erleichterung 
und Beschleunigung des Betriebes, Gebilhrenwesen (zum Teil), 
Strafen und Strafverfahren wegen Gebiihrenhinterziehung. Alles 
iibrige konnte durch einfache Verordnung geregelt werden. 

B. Verfassung des Deutsehen Reichs (RV) yom 16. 4. 1871. 
An die Stelle der Verfassung des N ordd. Bundes, der ilbergangsweise 
zwischen dem N ordd. Bunde, Baden und Hessen vereinbarten Ver
fassung des Deutschen Bundes yom 15.11. 1870 und den zwischen 
diesem Bund und Bayern und Wilrttemberg geschlossenen Bilndnis· 
vertriigen nebst SchluBprotokollen yom 25. und 23. 11. 1870 (flir 
diese Vertrage usw. mit einigen Vorbehalten) ist die RV yom 16. 4. 
1871 getreten. Filr das Postwesen galt im wesentlichen folgendes: 

1. Das ganze Reich bildete ein einheitliches Postgebiet (Art. 48 
Abs. 1) mit Ausnahme von Bayern und Wilrttemberg, die selb
stanilige Postgebiete behielten. 

2. Die Gesetzgebung in Pogtangelegenheiten stand dem Reiche 
zu (Art. 4 Zilfer 10); die f6rmliche Gesetzgebung erstreckte sich 
nicht auf die Gegenstande, deren Regelung nach den in der N ordd. 
Postverwaltung maBgebend gewesenen Grundsatzen der reglementa
rischen Festsetzung oder administrativen Anordnung iiberlassen 
war (Art. 48 Abs.2; s. oben unter A). Mit Wirkung fill Bayern 
und W ilrttemberg war das Reich zur Gesetzgebung nur zustandig 
bezilglich der Vorrechte der Post; ihrer rechtlichen Verhliltnisse 
zum Publikum; der Portofreiheiten und des Posttaxwesens, hier 
jedoch ausschlieGlich der reglementarischen und der Tarifbestim
mungen filr den innern bayerischen und wilrttembergischen Ver· 
kehr (Art. 52 Abs. 2). 

3. Die Regelung des Postverkehrs mit dem Auslande war eben 
falls Sache des Reichs, mit Ausnahme des eigenen unmittelbaren 
Verkehrs Bayerns und Wilrttembergs mit seinen dem Reiche nicht 
angehOrenden N achbarstaaten (jsterreich und der Schweiz (Art. 52 
Abs.3). 

4. Die Verwaltung des Postwesens war Sache des Reichs (Art. 50), 
ausgenommen in Bayern nnd Wilrttemberg, denen die Verwaltung 
in ihren Gebietsteilen zustand. 

Die Vereinheitlichung des Postwesens in Rechtsctzung und Ver
waltung war also zum gr6Bten Teil durchgeflihrt, abgesehen von 
den Vorbehalts- (Reservat-) Rechten Bayerns und Wilrttem
bergs; ihren AbschluB hat sie erst durch die geltende RV gefunden. 

II. Geltendes Recht ist enthalten in cler Ver
fassung des Deutschen Reichs (RV) vom 11.8. 
1919, und zwar in den Art. 6 Nr. 7, Art. 88 Abs. 1, 2 
und 5 und Art. 117 sowie im Reichs postfinanzgesetz 
vom 18.3.1924 (s. d.). 

A. Durch Art. 6 Nr.7 RV wird dem Reiche die aus
schlieBliche Gesetzgebung tiber das Postwesen 
ubertragen. Damit ist dieses Rechtsgebiet dem Reiche 
vorbehalten und zugleich den Landern entzogen. Dies 
gilt ohne Einschrankung auch fiir Bayern und Wiirttem
berg, denen abweichend von der RV 1871 keine Sonder· 
rechte im Postwesen mehr eingeraumt sind. 

Als die RV in Kraft trat, waren Bayern lind Wiirttemberg noch 
im Besitz ihrer eigenen Postverwaltungen, doch sollten diese gemitB 
Art. 170 spatestens am 9.4.1921, sei es auf Grund einer Verstandi
gung zwischen den beiden Landern lind dem Reiche, sei es auf 
Grund einer Entscheidung des Staatsgerichtshofs allf das Reich 
iibergehen. Bis dahin soli ten Bayern und Wiirttemberg ihre Rechte 
und Pflichten wie bisher behalten, mit der Einschrankung, daB sie 
ihren Postverkehr mit den Nachbarstaaten des Auslands nicht mehr 
selbstandig regeln durften, sondern dies dem Reich iiberlassen 
mllGten. Die "Ubereinkommen kamen rechtzeitig zustande, so daB 
die beiden Postverwaltungen auf Grund des Reichsgesetzes yom 
27.4. 1920 zur Ausfilhrung des Art. 170 RV und der als Anlage 
beigefilgten Staatsvertrage nebst SchlllBprotokollen bereits am 
1. 4. 1920 an das Reich iibergehen konnten (vgl. Bayerische Post 
unter Ziff. III). 

Der Begriff "Gesetzgebung" ist hier im weitern Sinne 
zu verstehen, d. h. er umfaBt sowohl die f6rmliche 
Gesetzgebung, fUr die gemaB Art. 68f£. RV BeschluB
fassung des Reichstags unter Mitwirkung des Reichs
rats vorgeschrieben ist, als auch diejenige Rechtsetzung, 
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die sich nicht In der Gesetzesform vollzieht, d. i. die 
Verordnung im Verwaltungswege. 

B. Ausdrucklich betont Art. 88 Abs. 5, daB auch 
Vertrage uber den Verkehr mit dem Auslande 
allein das Reich, also niemals die Lander, abzuschlieBen 
befugt ist. Dies entspricht dem Grundsatz des Art. 78, 
wonach die Pflege der Beziehungen zu den auswartigen 
Staaten ausschlieBlich Sache des Reichs ist, sofern es 
sich nicht um Angelegenheiten handelt, deren Regelung 
der Landesgesetzgebung uberlassen ist, was fUr das Post
wesen nicht zutrifft. 

C. Durch Art. 88 Abs.2 s:nd einheitliche Post
wertzeichen fUr das ganze Reich gewahrleistet, und 
zwar seit dem Ubergange der Postverwaltungen Bayerns 
und Wurttembergs ans Reich auch fUr diese beiden 
Lander. 

D. Von groBter Bedeutung fUr Gesetzgebung und 
Verwaltung auf dem Gebiete des Postwesens war das 
Reichspostfinanzgesetz yom 18.3.1924, das durch 
§ 15 die Bestimmungen des Art. 88 Abs. 3, 4 RV im 
Wege der Verfassungsanderung gemaB Art. 76 auBer 
Kraft gesetzt hat. 

GemiU3 Art. 88 Abt.3 VR war die Reichsregierung ermachtigt, 
mit Zustimmung des Reichsrats die Verordnungen zu erlassen, 
die Grundsatze und Gebiihren fiir die Benutzung der Verkehrs
einrichtungen festsetzen. Die Reichsregierung (aus dem Reichs
kanzler und den Reichsministern bestehend, Art. 52) konnte diese 
Befugnis mit Zustimmung des Reichsrats auf den Reichspost
minister iibertragen. Ferner hatte die Reichsregierung mit Zu
stimmung des Reichsrats gemaJ3 Art. 88 Abs. 4 zur beratenden 
Mitwirkung in Angelegenheiten des Postverkehrs und der Tarife 
einen Beirat zu errichten. 

An die Stelle dieser Vorschriften traten die des Reichs
postfinanzgesetzes, von denen als hier wesentlich fol
gende anzufUhren sind: 

1. Der Reichs-Post- und Telegraphenbetrieb ist ein 
selbstandiges Unternehmen mit der Bezeichnung "De u t
ache Reichspost", das vom Reichspostminister unter 
Mitwirkung des Verwaltungsrats nach MaBgabe des Reicns
postfinanzgesetzes verwaltet wird (§ 1 Aba. 1). Als selb
standiges Unternehmen ist die DRP in ihrer Wirtschafts
fUhrung von der allgemeinen Reichsfinanzverwaltung 
losgelost und muB ihren Haushalt ganz aus eignen 
Kraften in Einnahmen und Ausgaben ausgleichen. Trotz 
dieser dem Privatbetrieb nachgebildeten Bewegungs
freiheit ist die DRP ein Reichsbetrieb geblieben, der 
dem Reichetag fUr seine GeschaftsfUhrung verantwort
lich ist (§ 2 Abs. 1 Satz 2). 

2. Die Verwaltung liegt in erater Linie dem Reichs
postminister ob, der durch Geschaftsordnung andre 
Organe fUr gewisse Aufgabenkreise mit seiner Vertretung 
beauftragen kann. 

3. Neb€ndemMinister steht derVerw al tungsra t (s.d.). 
Er hat das Recht und die Pflicht, den Minister in seiner 
GeschMtsfUhrung beratend zu unterstutzen und dar
uber zu wachen, daB sie sich nach den durch Gesetz 
oder AB festgelegten Grundsatzen abwickelt. Der Ver
waltungsrat hat ferner Anspruch darauf, in allen wich
tigen Fragen vom Minister gutachtl~9h gehOrt zu werden. 
Da es sich nur um gutachtliche AuBerungen handelt, 
ist der Minister rechtlich an die Meinung des Verwaltungs
rats nicht gebunden. Welche Fragen als "wichtig" dem 
Verwaltungsrat vorzulegen sind, spricht das Reichspost
finanzgesetz nicht aus; die Entscheidung liegt also im 
pflichtmaBigen Ermessen des Ministers. Dem Reichs
tag ist der Minister allein verantwortlich. Die An
gelegenheiten, in denen der Verwaltungsrat beschlie
Be nd mitzuwirken hat, sind in § 6 Abs. 1 erschOpfend 
aufgezahlt; sie k6nnen nur durch Gesetz vermehrt oder 
verandert werden. Hier ist der Minister insofern ge
bunden, als er Verordnungen uber die Bedingungen 
und Gebuhren fUr die Benutzung der Verkehrseinrich
tungen nur nach und gemaB BeschluBfassung des Ver
waltungsrats erlassen darf (§ 2 Abs. 2). Er kann jedoch, 
wenn er glaubt, die Verantwortung fUr die AusfUhrung 
eines Vollzugs nicht tragen zu k6nnen, eine Entscheidung 

der Reichsregierung herbeifUhren. Diese dem Ver
waltungsrat mitzuteilende Entscheidung ist auf uber~ 
einstimmende Beschlusse des Reichsrats und Reichs
tags aufzuheben (§ 6 Abs. 3). 

4. FUr die Grenzen zwischen f6rmlicher Gesetzgebung 
und Verordnung in Postangelegenheiten gilt folgendes: 

a) Gegenstande, die bis zum Inkrafttreten des Reichs
postfinanzgesetzes durch f6rmliche Gesetze geregelt 
waren, sind auch jetzt noch der f6rmlichen Gesetzgebung 
(Art. 68ff. RV) vorbehalten. Dies gilt trotz der Fassung 
des § 6 Abs. 1 des Reichspostfinanzgesetzes, wonach der 
Verwaltungsrat uber die Grundsatze fiir die Benutzung 
der Verkehrseinrichtungen und uber die Gebiihren
bemessung im Postverkehr, also scheinbar ohne Ein
schrankung zu beschlieBen hat; denn § 15 Abs.3 hat 
die Gesetze, in denen die fraglichen Gegenstande be
handelt werden, nur insofern geandert, als sie die vor
geschriebene Beteiligung des Reichstags, Reichsrats oder 
ihrer Ausschiisse beseitigen. 

b) Gegenstande, die bis zum Inkrafttreten des Reichs
postfinanzgesetzes dem Reichspostminister zu regeIn 
vorbehalten waren, sind auch jetzt seiner alleinigen 
Zustandigkeit vorbehalten. 

Schriftwesen. Laband, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches. 
J. C. B. Mohr, Tiibingen 1911; Seydel, Commentar zur Verfassungs· 
Urkunde fiir das Deutsche Reich. 2. Auf!. J. C. B. Mohr (Paul 
Siebert), Freiburg i. B. und Leipzig 1897; Zorn, Das Staatsrecht 
des Deutschen Reichs. 2. Aufl. J. Guttentag, Berlin 1895; Arndt, 
Die Verfassung des Deutschen Reichs. J. Guttentag, Berlin 1895; 
Derselbe, Die Verfassung des Deutschen Reichs vom 11. 8. 1919. 
2. Aufl. Vereinigung wissenschaftlicher Verleger, Walter de Gruyter 
& Co., Berlin und Leipzig 1921; Giese, Verfassung des Deutschen 
Reiches vom 11.8.1919. 6. Aufl. Karl Heymann, Berlin 1925; 
Anschiitz, Die Verfassung des Deutschen Reichs vom 11. 8. 1919. 
2. Auf!. Georg Stilke, Berlin 1921. Niggl. 

Rei~hsversorgungsgesetz in der Fassung yom 31. 7. 
1925 (RGB! I S.166) handelt von der Versorgung der 
Militarpersonen und ihrer Hinterbliebenen bei Dienst 
beschadigung. 

Die Versorgung umfaBt 
a) Heilbehandlung, Krankengeld und Hausgeld; 
b) soziale Fursorge (unentgeltliche berufliche Aus

bildung zur Wiedergewinnung oder ErhOhung der Er
werbsfahigkeit, Beistand bei der Wahl eines geeigneten 
Berufs); 

c) Rente, solange infolge der Dienstbeschadigung 
Erwerbsfahigkeit um mindestens 25 v H gemindert 
oder kOrperliche Unversehrtheit schwer beeintrachtigt 
ist, daneben Kinderzulage; 

d) Pflegezulage, solange der Beschadigte infolge der 
Dienstbeschadigung so hilflos ist, daB er nicht ohne 
fremde Wartung und Pflege bestehen kann; 

e) Beamtenschein (s. d.), falls Erwerbsfahigkeit urn 
mindestens 50 v H gemindert ist und der Versorgungs
berechtigte zum Beamten geeignet erscheint; 

f) Sterbegeld und GebUhrnisse fiir das Sterbeviertel
jahr; 

g) Hinterbliebenenrente; 
h) Zusatzrente zu c) und g), ausgenommen sind Be

schadigte, deren Erwerbsfahigkeit um weniger als 50 vH 
gemindert ist, und Witwen, die eine Witwenrente von 
40 vH der Vollrente beziehen. 

Reichswehrpostvorschrift. Postalisches Dienstwerk, 
enthaltend die Bestimmungen uber Behandlung der an 
Dienststellen und AngehOrige der Reichswehr gerichteten 
Postsendungen innerhalb der Standorte (Teil I) sowie 
uber Regelung des Post- und Telegraphenverkehrs nach 
Verlassen des Standorts der Truppen (Teil II nebst AB). 

Die RWPV ersetzt seit Dezember 1922 die bis zum Weltkriege 
giiltig gewesenen Vereinbarungen zwischen der DRP und den zu
standigen MilitarbehOrden (Kriegsministerien) fiber Aushandigung 
der Postsendungen an Militarpersonen sowie die friihere ManoverPO 
(s. d.). 

Reichszuschu8 fiir Renten s. Rentenverkehr 
Reihefahrten. Die durch Edikt vom 23. 12. 1698 

eingerichteten Reihefahrten waren der Anfang des 
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preuJ3ischen Extrapostwesens (s. Extraposten). Die ziinf
tigen Fuhrleute muBten sich bei dem yom Staate be
stellten Fuhrkommissarius einschreiben lassen und bei 
ihren "ordinaren" und "extraordinaren" Beforderungen 
(hauptsachlich von Personen) genau der Reihe nach 
fahren. Es waren ihnen bestimmte Gebiihrensatze vor
gesehrieben, iiber die sie nicht hinausgehen durften. 
Sie muBten piinktlich abfahren, tiichtige Pferde halten 
und waren den Anordnungen des Fuhrkommissarius 
unterworfen, der durch einen Wagenmeister die Bestel
lungen ausfiihren lieB. Die Fuhrleute hatten von jedem 
Taler Verdienst 2 Groschen an die Postkasse abzufiihren. 

Reingewinn (Betriebsgewinn) der DRP. Der Rein
gewinn der DRP wird flir jedes Rechnungsjahr in der 
Gesamtrechnung (s. d.), in der Gewinn- und Verlust
rechnung und in der Jahresbilanz (s. d.) nachgewiesen. 
Wie der Reingewinn zu verwenden ist, wird im voraus 
durch den Haushaltsvoransehlag festgestellt. Es kann 
nicht so verfahren werden, wie bei einem kaufmannischen 
Unternehmen, wo erst nach der Bilanzierung festgestellt 
wird, was mit dem Gewinn zu geschehen hat; denn nach 
der Reichshaushaltsordnung (s. d.) darf grundsatzlich 
keine Ausgabe. geleistet werden, die nicht durch den 
Haushaltsvoranschlag genehmigt ist. Der Gewinnvertei
lungsplan wird also gewissermaBen in den Haushalts
voranschlag hineingearbeitet und die Rechnung beweist 
schon, daB der Gewinnverteilungsplan richtig ausgefiihrt 
worden ist. Demzufolge wird der Gewinn aueh in der 
Gewinn- und Verlustrechnung und in der Bilanz bereits 
so aufgeflihrt, daB die Art der Verteilung ersichtlich ist. 
Die Verteilung selbst regelt sich naeh den Bestimmungen 
des Reichspostfinanzgesetzes (s. d.) und der Reichshaus
haltsordnung zwangslaufig wie folgt: Der im Rechnungs
jahr entstehende Zugang an Saehgiitern, vermehrt oder 
vermindert um den Zugang an planmiiBig verrechneten 
Forderungen oder Schulden, bleibt in der DRP stehen, 
ist also als Vermogenszugang (als Kapitalzuwachs) zu ver
reehnen. Auf besondere Fonds, z. B. den Betriebsmittel
fonds (s. Betriebsmittel), diirfen nur die Betrage ver
rechnet werden, die im Haushaltsvoranschlag dafiir ange
setzt worden sind (Fonds hier im kameralistischen Sinne ). 
Welehe Betrage der Riicklage (dem sog. Reservefonds) 
zugefiihrt werden diirfen, ist durch das Reichspostfinanz
gesetz festgelegt worden (s. R iicklage ). Welcher Betrag 
zur Deckung der auf das nachste Jahr zu iibertragenden 
Mittel (als Gewinnvortrag) verwandt werden darf, er
geben die Vorschriften der ReichshaushaItsordnung iiber 
die Behandlung der Ausgabenreste. Da nach der Reichs
haushaltsordnung Mehrausgaben bei iibertragbaren Titeln 
als Minusreste auf das nachste Rechnungsjahr iibertragen 
werden miissen, kann auch der Gewinnvortrag u. U. ein 
Minusposten (ein Vorgriff auf den Gewinn des nachsten 
Jahres) sein. Der dann noch verbleibende Rest wird an 
die Reichskasse (s. Reiniiberschiisse) abgefiihrt; dieser 
Teil des Reingewinns stellt also, kaufmannisch gesehen, 
die Entnahme des Geschaftsinhabers (des Reichs) dar. 
Die Verrechnung der Mehrausgaben bei den iibertrag
baren Titeln als Minusreste und als Vorgriff auf den 
nachstjahrigen Gewinn stellt sicher, daB die Reichskasse 
nicht durch diese Uberschreitungen zu kurz kommt. 
S. auch Jahrcsbilanzen der DRP. Gebbe. 

Reinigung, Liiftung und Heizung der Dienstraume. Die 
Dienstraume werden bei der DRP taglich gereinigt, 
moglichst wahrend der Zeit, in der der Betrieb ruht. 
Der Staub wird dabei, soweit nieht - in groBen Betrieb
stellen - Staubsauger benutzt werden, auf feuchtem 
Wege beseitigt, urn sein Aufwirbeln und ein Weiter
verbreiten von Ansteckungsstoffen (Tuberkeln usw.) zu 
verhiiten. In den Schalterraumen und sonstigen Raumen 
mit lebhaftem Verkehr werden Anschlage mit der In
schrift "Nicht auf den Boden spucken" angebraeht und 
in der Nahe dieser Anschlage und an leicht sichtbaren 
Stellen der Dienstraume, Fluren, Treppenabsatze usw. 
Spueknapfe aufgestellt. Wegen der Reinigung der Schal-

terraume vgl. insbesondere auch Amtsblatt Vf. Nr. 240 
von 1926, Amtsblatt des RPM S. 265. AIle Dienstraume, 
auch wenn sie nur zeitweise benutzt werden, sollen regel
maBig und griindlich geliiftet und wahrend der kalten 
Jahreszeit geniigend erwarmt werden. Das tagliche 
Reinigen und Heizen der Dienstraume einschlieBlich des 
Herantragens der Heizstoffe wird Personen im Arbeits· 
verhaItnis iibertragen. Die Obliegenheiten usw. dieser 
Personen richten sich nach dem Tarifvertrag (s. Tarif
vertrage) und der Arbeitsordnung fiir die Arbeiter im 
Bereich der Reichs - Post- und Telegraphenverwaltung. 
Zu den mit dem Dienstbetriebe zusammenhangenden 
Aufraumungsarbeiten und zum Nachlegen von Heiz
stoffen im Laufe des Tages werden Beamte des unteren 
Dienstes herangezogen, werm Personen im Arbeitsver
haItnis nicht zur Verfiigung stehen. In angemessenen 
Fristen werden die Dienstraume durch weibliche Krafte 
griindlich gereinigt. Die Reinigung erstreckt sich auf 
aIle Stellen, wo sieh Staub festsetzen kann, besonders 
aueh auf Tiirbekleidungen, Wande, Zimmerdecken, 
Fenster, Schranke, HeizkOrper usw. In groBen Stadten 
wird die auBergewohnliche Fensterreinigung teilweise 
auch vertraglich an geeignete Unternehmer vergeben. 

S. auch Tuberkulosefiirsorge. 
Reinmaehfrauen S. Arbeiter 
Reiniibersehiisse der DRP. Unter dem in einem Rech

nungsjahr erzieIten ReiniiberschuB der DRP versteht 
man den Untersehied, der sich nach der Gesamtrechnung 
(s. d.) der DRP zwischen samtlichen Einnahmen und 
samtliehen Ausgaben fiir das Rechnungsjahr ergibt, oder 
mit anderen Worten den nach Leistung aller Ausgaben 
iibrigbleibenden BariiberschuB. Es handelt sieh bet dem 
Ausdruck mithin um einen Begriff kameralistischer 
Denkweise, nicht etwa um den Reingewinn (s. d.) in 
kaufmannischem Sinne. Zu den in Rechnung zu stellen
den Ausgaben zahlen vielmehr auch solche, die aus dem 
Reingewinn bestritten werden, auch die Betrage, die in 
besondere Fonds abgefiihrt werden, sowie die, die zur 
Deekung von auf das nachste Jahr zu iibertragenden 
Mitteln in Ausgabe gestellt werden miissen, die also 
bilanztechniseh als Deekung fiir den "Gewinnvortrag 
auf das nachste Jahr" angesprochen werden miissen. 

Naeh § 8 des Reichspostfinanzgesetzes (s. d.) sind die 
Reiniiberschiisse bis zu einer bestimmten Hohe zur Bil
dung eines Riicklagefonds zu verwenden und, soweit 
sie hierzu nicht erforderlich sind, an die Reichskasse 
abzuliefern. Die zur Bildung des Riicklagefonds auf
zuwendenden und die an die Reichskasse abzuliefern
den Betrage werden in der Rechnung schlieBlich auch 
noeh als Ausgaben angesetzt, so daB die Rechnung dann 
in Einnahme und Ausgabe stimmt. Die Ablieferungen 
an die Reiehskasse erscheinen unter der Bezeiehnung 
"Aus dem ReiniiberschuB der DRP" in der Reichshaus
haltsrechnung im Kapitel "Reichspostministerium" wie-
der als Einnahme. Gebbe. 

Reiseberiehte sind zu erstatten von den Bahnpost
beamten, wenn sich bei einer Fahrt auBergewohnliche 
Vorkommnisse von Erheblichkeit ereignet haben, ins
besondere Unfalle, bei denen Beamte verletzt worden 
sind, pIotzliche Erkrankung von Beamten usw. wahrend 
der Fahrt, Inanspruchnahme des Verbandskastens, 
Mangel oder Beschadigungen an Bahnpostwagen oder 
Ausstattungsgegenstanden, Betriebsstorungen, Vorfalle 
im Eisenbahnbetriebe, durch die der Postbetrieb benach
teiligt worden ist, Mangel in der Anbringung der Not
leine, AnschluBverfehlungen, Zuriickbleiben oder Fehlen 
von Kartensehliissen oder Teilen davon, Zugang auBer
gewohnlicher Posten, Einstellung auBergewohnlieher 
Beforderungsmittel, Mitfahren von Personen, die nicht 
zur regelmaBigen Begleitung gehOren oder yom BP A 
zur Beaufsichtigung des Dienstbetriebes, zur Aushilfe 
oder zur Erlernung des Dienstes mitgesandt werden. 
In welcher Form die Reiseberichte zu erstatten sind, 
bestimmen die BP A. 
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548 Reisegepack - Reise- und U mzugskosten 

Die Bea m te n des Bezir ksdienstes (Oberinspek
toren) (s. Bezirksdienst) fertigen iiber die ausgefiihrten 
Dienstreisen und Dienstgeschafte die Reiseberichte in 
einem Reisetagebuch, in dem Dienstreisen in Unter
suchungssachen besonders ersichtlich zu machen sind. 
Nach Riickkehr von jeder Reise iibergibt der Oberinspek
tor das Reisetagebuch dem Prasidenten, dessen Ver
treter oder dem dafUr bestimmten sonstigen Beamten, 
der es mit einem Sichtvermerk versieht. 

Die Leitungsaufseher fUhren gleichfalls ein Reise
tagebuch, in dem sie iiber ihre Reise und die auf dem 
Reiseweg ausgefUhrten Arbeiten (Fehlerlage, Art der 
Storung, Fehlerursache, Zeitder Storungsbeseitigungusw,) 
berichten. Vgl. ADA VII,1. 

Reisegepack. Darunter sind Gegenstande zu verstehen, 
die der Reisende fUr seinen Bedarf bei Reisen mit den 
Posten mit sich fUhrt und in postordnungsmaBiger Ver
packung zur Beforderung aufliefern muB. 

Das Meistgewicht des Reisegepacks hat bei den or
dentlichen Posten (s. d.) von jeher im allgemeinen 
50 kg betragen. Hohere Gewichtsgrenzen finden sich nur 
in AusnahmefaIlen, z. B. bei Dienstreisen oder bei Reisen 
zu den Messen. Ein Teil des Reisegepacks galt friiher als 
Freigepack, fiir den Rest war eine Uberfrachtgebiihr (s. 
Gepackgebiihr) zu entrichten. Das Freigepack ist am 
1. 10. 1918 abgeschafft. 

AuBer dem Reisegepack kann der Reisende noch klei
nere Gegenstande als Handgepack in den Wagen mit
nehmen, soweit deren Unterbringung in dem Personen
raum ohne Belastigung der Mitreisenden moglich ist. 

Das Reisegepack muBte friiher mit dem Namen des 
Reisenden und dem Bestimmungsort versehen sein; auch 
Angabe des Inhalts und Werts wurde verlangt. Die Auf
lieferung muBte friihzeitig erfolgen - bei Posten, die in 
den Morgenstunden abgingcn, am Tage vorher, im iibrigen 
2 Stunden vor Abgang der Post. Jetzt wird Auflieferung 
spatestens 15 Minuten vor Abfahrt der Post verlangt. 
Die Verladung in den Postwagen erfolgt zusammen mit 
den Paketen. Friiher war Abholung des Gepacks aus der 
Wohnung und Austragen dahin durch Angestellte der 
Post gegen 'ein Trinkgeld gestattet. Annahme und Aus
hiindigung wahren.~ der Fahrt und an Zwischenorten 
waren verbotcn. Uber die Annahme des Reisegepacks 
wird eine Bescheinigung (s. Gepackschein) erteilt. So
weit die Abfertigung der Reisenden durch die Wagen
fiihrer erfolgt (bei Kraftposten) ist das aufzugebende 
Reisegepack diesen zu iibergeben. Der Zwang zur Wert
angabe wurde spater aufgehoben; auch die Angabe des 
Namens und Bestimmungsorts kam in WegfaIl; jedes 
Stiick wurde nur mit einer Aufgabenummer versehen, 
die mit der auf dem Gepackschein befindlichen iiberein
stimmte. Nur bei Reisegepack mit Wertangabe muE 
auch heute noch der Name des Reisenden und der Ort, 
bis zu dem die Einschreibung lautet, angegeben sein. 
Die Aushandigung des Gepacks erfolgt gegen Riickgabe 
des Gepackscheins. Wird eine zoll- oder steueramtliche 
Abfertigung notwendig, so hat der Reisende ihr beizu
wohnen. Fiir einstweilige Aufbewahrung wird yom Tage 
nach der Ankunft eine Lagergebiihr nach den Bestim
mungen fUr Pakete erhoben. 

Bei Reisen mit Extraposten war das Gewicht des 
Reisegepacks fiir jede Person im allgemeinen auf 50 kg 
beschrankt, bei h6herem Gewicht wurde die Einstellung 
weiterer Pferde und dementsprechend hohere Bezahlung 
in Anspruch genommen. Eine formliche Annahme un~ 
postamtliche Behandlung des Reisegepacks fand bel 
Extraposten nicht statt. 

Bei fahrenden Landzustellern (s. Landpostfahr
ten) kann die Mitnahme von Reisegepack formlos zuge
lassen werden; die Gebiihr dafiir flieEt dem Landzustel
ler zu. 

Lassen Reisende Gepack zuriick, so ist bei der betreffen
den P Anst eine Bekanntmachung auszuhangen und den 
andern StreckenP Anst durch Laufzettel entsprechende 

Mitteilung zu machen. Meldet sich der Eigentiimer nicht 
binnen 4 Wochen, so ist nach den Bestimmungen fiir 
unanbringliche Postsendungen (s. d.) zu verfahren. 

Recht. Wird das Reisegepack unter Beachtung der 
Bestimmungen der PO aufgeliefert, so leistet die Post 
gemaB § 11 des PG fiir den Verlust und.die Beschadigung 
(aber nicht fiir Verzogerung) Ersatz in demselben Um
fange wie fUr Pakete (§§ 8 und 9 PG). Die Entschiidigung 
tritt jedoch nur ein bei Reisen mit den ordentlichen Po
sten, bei Reisen mit den Fuhrwerken der fahrenden Land
zusteIler, die nicht zu den ordentlichen Posten zahlen (s. 
ordentliche Posten), und bei Extraposten leistet die Post 
keinen Ersatz. Auch fiir Handgepack kommt Ersatz. 
leistung nicht in Frage, da der Reisende dies unter 
eigener Aufsicht bei sich fiihrt. 

Schriftwesen. Aschenborn S.183; Scholz S.169ff., 176. 
Krause. 

Reiseplan. Die mit der Ausfiihrung von Dienstreisen 
betrauten Beamten des hoheren Dienstes der OPD und 
die Beamten des Bezirksdienstes (Oberinspektoren) haben 
vor Antritt ihrer Reisen einen Reiseplan aufzustellen und 
der OPD zur Genehmigung vorzulegen. In dem Reise
plan sind die Tage del' Dienstreise, die Besch~ftigungs
oder Aufenthaltsorte unter Hervorhebung der Ubernach
tungsorte durch Unterstreichen anzugeben und die Dienst
geschafte kurz zu bezeichnen; kurze Aufeinanderfolge von 
Reisen nach demselben Orte usw. ist zu begriinden. 

Zn Abweiehungen von den festgestellten Reiseplanen - anch 
wenn es sleh nur um die tlbernaehtungsorte handelt - haben sie 
die vorherige Genehmigung der OPD einzuholen, nnd zwar moglichst 
durch Fernspreeher, andernfalls in dringenden Fallen telegraphisch. 
Bei p1i:itzlich eintretendem Bedtirfnis oder wenn die vorherige Ein
holnng der Genehmignng nach der Art des Dienstgeschafts nicht 
angangig ist, gentigt ausnahmsweise eine nachtragliche, wenn notig 
telegraphische Anzeige; die Begrtindung ist u. U. nachzuliefern. 

Die Reisepliine bilden die Unterlage fiir die PrUfung der Reise
kostenforderungsnachweise. Sie werden bei der Dienststelle der 
OPD die die Reisekostenforderungsnachweise prtift, mit den zur 
Rechtfertigung etwaiger Abweiehungen dienenden SchriftstUcken 
bis zur Erledigung der Buchhaltereirechnung aufbewahrt, in der 
die Reisekosten nachgewiesen sind. Bra n d t. 

Reisetagebuch. Die im Bezirksdienst (s. d.) tatigen 
Beamten (Oberinspektoren) haben iiber die ausgefiihrten 
Dienstreisen und Dienstgeschafte ein Reisetagebuch zu 
fiihren, das nach der Riickkehr von jeder Reise dem 
Prasidenten der OPD, dessen Vertreter oder dem etwa 
dafiir bestimmten sonstigen Beamten vorzulegen und 
von diesem mit einem Sichtvermerk zu versehen ist. 
Ob Referenten der OPD, die in der Hauptsache die Ver
waltungs- und Betriebsverhaltnisse bei den V Anst des 
Bezirks iiberwachen, ein Reisetagebuch zu fiihren haben, 
richtet sich nach der Haufigkeit ihrer Verwendung im 
Reisedienst und ist durch die Geschaftsordnung der OPD 
zu regeln (vgl. Amtsblatt des RPM 1922 S. 247 und 252). 

Die Fiihrung eines "Reise-Journals" war bereits in der "D!enst
Instruktion fih Post-Inspektoren" von 1854 vorgesehen (Postdienst
Instruktion Bd. 1 Abschnitt I AnI. 1). 

Reise- und Umzugskosten sind die Entschadigungen, 
die den Beamten fiir die besonderen Ausgaben bei Dienst
rei sen und Umziigen gewahrt werden. z:u den ~ise
kosten im weiteren Sinne gehoren auch dIe fUr die Be
amten im Postbegleitungsdienst auf Eisenbahnen ?der 
Dampfschiffen und fiir Fiihrung von Kraftwa~en (slehe 
Kraftwagenfiihrer) gezahlten A bwesenheltsgelder 
(vgl. lId). 

I. Geschichte. 1. Die geJtenden Vorschriften tiber Reise- und 
Umzugskosten sind aus den preuBischen Bes~.immung~n hervor
gegangen. Die erste grundlegende Verordnu~i! uber Rels.~kosten 
war in PreuBen das "Regulativ wegen Ver~utun.~ ~e: Dlate~ und 
Reisekosten fUr kommissarische Geschafte m Komglichen Dlenst
angelegenheiten" yom 28.2. 1816 (Gesetzsammlung S: 113). "Nach 
Analogie" dieser Verordnung regelte Gen!lralpostme .. ste~ v. Nagler 
(s. d.) durch die Vf yom 16. 11. 1822 di<:.:&elsekosten. fur d~e Beamten 
der preuBischen Post. Es wurden Dlaten u.nd elgentliche Reise
kosten gewahrt. Die Dtaten waren "als Vergutung der Mehrkosten 
zu betrachten, welche der Aufenthalt auBerhalb des Wohnorts 
verursachte", und die Reisekoste~ umfaBt~?: ,,~uhr~osten, W ~~en
miete sowie Poststations- und Tnnkgelder . DIe Hohe der .Dla~en 
und Reisekosten war nach 9 Beamtenklassen abgestuft. DIe Em
ftihrung der Eisenbahn und der Dampfschiffe gab 1848 zu einer 
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allgemeinen N euregelung der Reisekostenvorschriften Anlal3 (preu. 
l3ische Verordnung vom 10.6.1848, Gesetzsammlung S. 151, Amts
blatt des Kg!. Post-Departements 1848 S. 179). Man unterschied 
jetzt zwischen Reisen auf Landwegen und solchen auf Dampf· 
schiffen und Eisenbahnen, teilte die Beamten in drei Klassen ein 
und setzte nach diesen Klassen abgestufte Reisekostenverglitungen 
fUr je eine auf Eisenbahnen und Dampfschiffen oder auf Landwegen 
zurlickgelegte Meile fest; bei Benutzung der Eisenbahn kamen 
Entschadigungen fUr die Nebenkosten beim Zu- und Abgang hinzu. 
Die 1848 erlassenen Bestimmungen gingen im wesentlichen liber 
in das preul3ische Gesetz liber die Tagegelder und die Reisekosten 
der Staatsbeamten vom 24. 3. 1873 (Gesetzsammlung S. 122), das 
bei der deutschen Post in den prenllischen Landesteilen bis zum 
Inkrafttreten der Verordnung betr. die Tagegeldcr, die Fuhr
kosten und die Umzugskosten der Reichsbeamten vom 21. 6. 1875 
galt und hinsichtlich der Reisekostenbestimmungen die GrundJage 
flir diese Verordnung bildete (Bundesratsdrucksache Nr.132 von 
1873). 

Allgemeine Bestimmungen liber die bei Umzligen an Beamte 
zu gewahrenden Entschadigungen wurden in Preul3en erstmalig 
durch den Kiiniglichen Erlal3 vom 8. 3. 1826 getroffen. Er sah 
die Gewahrung einer Pauschentschadigung "auf allgemeine Kosten" 
und einer nach je 10 Meilen abgestuften "Transport- und Reise
kostenentschadigung" vor. Die Beamten wnrden in fUnf Stufen 
eingeteilt; Beamte ohne Familie erhi£iten allgemein die Halfte 
der festgesetzten Betrage. An der durch diesen ErIal3 eingefiihrten 
Gewahrung einer Panschvergiitung auf allgemeine Kosten und einer 
nach der Entferuung bemessenen Transportvergiitung wurde auch 
weiterhin festgehalten. Durch den Allerhiichsten Erlal3 vom 26. 3. 
1855 (Gesetzsammlung S. 190) wnrde die Zahl der Stufen, in die 
die Beamten eingeteilt waren, auf 10 erhiiht. Die Grundsatze dieses 
Erlasses galten bei der deutschen Post in den preullischen Landes
teilen - ebenso wie die preul3ischen Vorschriften liber Reisekosten -
bis zum Inkrafttreten der oben angefiihrten Verordnung vom 21. 6. 
1875 und gingen mit in diese Verordnung liber. 

2. Auf Grund des § 18 des Reichsbeamtengesetzes vom 31. 8. 1873 
(RGBI S.61), der bestimmt: "Die Hohe der den Reichsbeamten 
bei dienstlicher Beschaftigung aul3erhalb ihres Wohnorts zustehenden 
Tagegelder und Fuhrkosten, ingleichen der Betrag der bei Ver
setzungen derselben zu verglitenden Umzugskosten wird durch 
eine im Einvernehmen mit dem BUl~desrat zu erlassende Verordnung 
des Kaisers geregelt", wurde die Verordnung betr. die Tagegelder, 
die Fuhrkosten und die Umzugskosten der Reichsbeamten vom 
21. 6. 1875 erlassen (RGBI S. 249, Amtsblatt des RPA S. 319\. Sie 
wurde vom 15. 7. 1875 ab allgemein auf die Beamten der RPV 
an Stelle der bisher mal3gebenden Vorschriften der Bundesstaaten 
angewandt. Ihr grundsatzlicher Aufbau entsprach den dargelegten 
preul3ischen Vorschriften. Hinsichtlich der Bemessung der Satze 
der Tagegelder und der Umzugskostenverglitungen unterschied man 
7 und hinsichtlich der Hohe cler Fuhrkosten 3 Beamtenstufen. Unter 
Festhaltung der allgemeinen Grundsatze wnrde die Verordnung 
von 1875 durch die Verordnung vom 25.6.1901 (RGBl S.241, 
Amtsblatt des RPA S. 255) und diese wiederum durch die vom 
8.9.1910 (RGBl S. 993, Amtsblatt des RPA S.261) ersetzt. 

Besondere Vorschriften sind fiir die Beamten der RPV getroffen 
worden durch die Verordnung betr. die Tagegclder und Fuhrkosten 
der Beamten der RPV vom 29. 6. 1877 (RGBI S. 545, Amtsblatt 
des RPA S. 235) mit den Abanderungsverordnungen vom 27. 6. 1894 
(RGBl S.491, AmtsbJatt des RPA S.205) und vom 10.7.1901 
(RGBl S. 275, Amtsblatt des RPA S. 313) sowie durch den Erlal3 
des Reichskanzlers, betr. die Fahrt- und "Uberlagergeblihren der 
im Postbegleitungsdienst beschaftigten Beamten und Unterbeamten 
vom 20. 10. 1875 (Amtsblatt des RPA S. 393) mit den Erganzungs
erlassen vom 2. 5. 1898 (Amtsblatt des RP A s. 167) und vom 5. 3. 
1907 (Amtsblatt des RPA S.71). Durch die Verordnung von 1877 
(1894, 1901) wnrden ermal3igte Tagegelder und Fuhr~osten fest
gesctzt fiir Reisen der Oberpostdirektoren und Postmspektoren 
innerhalb des Amtsbezirks sowie der bei der Herstellung und Unter
haltung der Telegraphen- und Fernsprechanlagen beschaftigten 
Beamten und der Erlal3 von 1875 (1898, 1907) fiihrte fiir die Reisen 
"zum Zwecke der BefOrderung und Expedition von Postsendungen 
an Stelle von Tagegeldern und Fuhrkosten" besondere - nach den 
zuriickgelegten Kilometern bemessene - Fahrtgebiihren sowie 
"Uberiagergeblihren ein. 

3. In der N achkriegszeit wurde infolge der U mgestaltung der 
VerhaItnisse eine Umarbeitung der Vorschriften liber Reise- und 
Umzugskosten erforderlich. Zu einer endgliltigen N euregelung durch 
eine Verordnung des Reichsprasidenten im Sinne des § 18 des lteiehs
beamtengesetzes ist es jedoch nur hinsichtlich der Reisekosten 
durch die Reisekostenverordnung vom 14. 10. 1921 (RGB! S. 1345, 
Amtsblatt des RPM 1922 S. 1) gekommen. Flir die Umzugskosten 
bilden z. Z. nach wie vor die §§ 17-28 der Verordnung vom 8. 9. 1910 
die rechtliche, dem § 18 des Reichsbeamtengesetzes entsprechende 
Grundlage, tatsachlich sind sie aber durch die vom Reichsminister 
der Finanzen unter dem Zwang der Verhaltnisse zuerst am 31. 3. 1924 
(Reichsbesoldungsblatt S. 77, AmtsbJatt des RPM S. 199) und dann 
- nach Genehmigung durch den Reichsrat, der dem Reichsminister 
der Finanzen auch die Ermachtigung znr Anderung in einigen 
Punkten erteilte -, in neuer Fassung am 24.3. 1925 (Reichs· 
besoldungsblatt S. 79, Amtsblatt des RPM S. 240) herausgegebenen 
vorJaufigen "Umzugsbestimmungen fiir die Reichsbeamten" ersetzt 
worden. In diesen Bestimmungen sind aIle geitenden V orschriften 
iiber Umzugskosten vereinigt, wobei die §§ 17-28 der Ver0rdnung 
vom 8. 9. 1910 - unter Ausschlul3 gewisser iiberholter oder nicht 
in den Rahmen passender Vorschriften und unter Anlehnung an 
die Sprache der neueren Bestimmungen - hineingearbeitet worden 
sind. Die Geltungsdauer der vorlaufigen Umzugskostenbestim
mungen, die zunachst bis 31. 12. 192" angesetzt war, ist mit Zu-

stimmung des Reichsrats bis zum 31. 12. 1926 verlangert worden 
(Reichsbesoldungsblatt 1925 S.239, Amtsblatt des RPM 1925 
S. 639). Es ist beabsichtigt, die Umzugskostenregelung sobald wie 
miiglich auf die gesetzIich vorgeschriebene Grundlage einer Ver
ordnung des Reichsprasidenten zu bringen. 

Der besondere ErIal3 des Reichskanzlers liber Fahrt- und Uber
lagergeblihren der im Postbegleitdienst beschaftigten Beamten 
und Unterbeamten von 1875 (1898, 1907) wurde am 4. 12. 1920 
grundJegend dahin geandert, dal3 statt der Fahrt- und Uberlager· 
gebiihren Abwesenheitsgelder fiir jede St]lnde der Abwesenheit 
vom dienstlichen Wohnsitz - nnter Unterscheidung zwischen Be
amten der Besoldungsgruppen bis A IV und Beamten der Besoldungs
gruppen von A V ab anfwarts - eingefiihrt wurden (Amtsblatt 
des RPM 1920 S. 325). Die Einteilung der Beamten wnrde spater 
so geregelt, dal3 die Stufe I die Beamten bis BesoJdungsgruppe A V 
und die Stufe II die Beamten von Besoldungsgruppe A VI aufwarts 
umfal3t (Vf des RPM vom 12. 7. 1924). 

II. Geltende Regelung. 
1. Reise kos te n (Reisekostenverordnung yom 14. 10. 

1921 - RGBl S. 1345, Amtsblatt des RPM 1922 S. 1 -
nebst den Anderungen yom 15. 10. 1923 - RGBl I 
S.981, Amtsblatt des RPM S.452 - und yom 17.1. 
1924 - Reichsbesoldungsblatt S. 3, Amtsblatt des RPM 
S. 20 - sowie den mehrfachen Anderungen der Tage
geldsatze - Amtsblatt des RPM 1924 S.670 -). 

a) Allgemeine Reisekosten. 
Wahrend die Reichsbeamten friiher bei Dienstreisen 

Tagegelder, feste Betrage fiir Fuhrkosten, berechnet 
nach den zuriickgelegten Kilometern, und Pauschbetrage 
fiir jeden Zu- und Abgang erhielten, werden ihnen jetzt 
gewahrt: 

£x) Tagegeld fiir die laufenden Tagesausgaben, 
(J) Ubernachtungsgeld, 
y) Ersatz der wirklich erwachsenen Fahrkosten. 
Z u £x). Tagegelder werden bei Dienstreisen fiir die 

Reisetage und die Tage des Aufenthaltes am auswartigen 
Dienstort gewahrt. Bei Versetzungen erhalt der Beamte 
Tagegelder nur fiir die Reisetage. Unter Zugrundelegung 
der Besoldungsgruppen des Besoldungsgesetzes (s. Be
soldung) sind 5 Tagegeldstufen gebildet (Stufe I = Be
soldungsgruppe A I-V, Stufe II = Besoldungsgruppe 
A VI-VIII, Stufe III = Besoldungsgruppe A IX-XII, 
Stufe IV Besoldungsgruppe A XIII und B I-B 4 sowie 
Stufe V = B 5-B 7); auBerplanma13ige Beamte erhalten 
Tagegelder entsprcchend der Besoldungsgruppe, in der 
die Beamten beim regelmaBigen Verlauf ihrer Dienstlauf
bahn zuerst planmaBig angestellt werden. Beamten im 
Vorbereitungsdienst stehen bei Reisen, die sie nicht 
lediglieh zum Zwecke ihrer Ausbildung vornehmen, 
Reisekosten nach Stufe I zu. Wenn sie als volle Arbeits
kraft Beamtenstellen wahrnehmen, k6nnen ihnen Reise
kosten unter Zugrundelegung der Besoldungsgruppe 
gewahrt werden, in der sie beim regelma13igen Verlauf 
ihrer Dienstlaufbahn zuerst planma13ig angestellt werden. 
Wegen der z. Z. geltenden Tagegeldsatze vgl. Amtsblatt 
des RPM 1924 S. 670ff. 

Bei Dienstreisen im Inlande wird unterschieden zwi· 
schen Dienstreisen nach besonders teuren Orten und 
nach andern Orten. Werden an einem Tage mehrere 
Orte beriihrt, fiir die verschiedene Tagegeldsatze in Be
tracht kommen, so ist fiir die Bemessung des Tagegeldes 
der Ort maBgebend, an dem der Beamte am Abend des 
Tages zur Ubernachtung eintrifft. Wird nicht iiber· 
nachtet, so ist der Ort entscheidend, an dem er die 
Hauptmahlzeit einnimmt oder am langsten dienstlich 
tatig ist. Bei Dienstreisen nach Orten, die von dem 
Wohnort des Beamten nur wenig entfernt und mit 
6ffentlichen regelma13igen Verkehrsmitteln so erreicht 
werden k6nnen, daB die Mahlzeiten im eigenen Haushalt 
oder regelma13igen Mittagstisch ohne Beeintraehtigung 
der Dienstgeschafte eingenommen werden k6nnen (N ah· 
reise n), wird die Halfte des Tagegeldes gezahlt (Vf des 
RPM yom 12. 3. 1923 VIa N Nr. 545). Fiir Dienstreisen 
zwischen Berlin und Potsdam und zwischen Orten, bei 
denen gleiche oder ahnliche Verhaltnisse vorliegen, sind 
besondere Vergiitungen festgesetzt, und zwar: 
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bei einer Dauer bis 6 Stunden keine Vergiitung, 

" " " .!' 8 " ~/lo} der Tagegeld-
" " " uber 8 " /10 satze 

(Amtsblatt des RPM 1924 S.81). 
Bei Reisen zu Priifungen (Priifungsreisen) erhalten 

die Beamten keine Tagegelder. Es kann ihnenjedoch zur 
Bestreitung der Mehrausgaben am Priifungsort neben 
der Erstattung der wirklich erwachsenen Auslagen fUr 
die Eisenbahnfahrten der 3. Wagenklasse eine beso~dere 
Vergiitung bis zur Hohe des Dienstreisetage- und Ober
nachtungsgeldes unter Zugrundelegung der Stufe I ge
wahrt werden (Nachrichtenbla~~ des RPM 1923 S. 126). 

Z uP). Fiir jede auswartige. Ubernachtung bei Dienst
reisen wird dem Beamten ein Ubernachtungsgeld in Hohe 
der Halite des Tagegeldsatzes gewahrt. Nach den 
friiheren Vorschriften erhielten die Reichsbeamten kein 
besonderes Obernachtungsgeld, die Kosten fiir die Uber
nachtung waren vielmehr mit in dem Tagegeld inbegrif
fen. Die Kosten fiir Schlafwagenbenutzung bei Dienst
reisen werden nur erstattet, wenn die BenutzUlig des 
Schlafwagens aus dienstlichen Griinden dringend ge
boten ist. 

Zu r)- FUr Wegestrecken, die bei Dienstreisen auf 
Eisenbahnen, Schiffen oder sonstigen offentlichen regel
maBigen Verkehrsmitteln zuriickgelegt werden, sind 
den Beamten an Fahrkosten die wirklich erwachsenen 
Auslagen einschl. der Kosten fiir Beforderung und Ver
sicherung des notwendigen Gepacks zu erstatten. 

Es diirlen benutzen: 
die II. Schiffs- oder III. Wagenklasse: die Beamten 

der Stufen I und II, 
die I. Schiffs- oder II. Wagenklasse: die Beamten der 

Stufen III und aus Stufe IV die aus Besoldungsgruppe 
A XIII und B 1, 

die 1. Schiffs- oder 1. Wagenklasse: die iibrigen Be
amten. 

FUr Landwegstrecken erhalten die Beamten gleich
maBig eine Vergiitung fiir jedes angefangene Kilometer, 
z. Z. 0,20 RM. Weitere Kosten, insbesondere beim Zu
und Abgang iu und von der Eisenbahn, werden in an
gemessenen Grenzen erstattet. Der Nachweis iiber die 
Hohe der entstandenen Auslagen wird im allgemeinen 
durch die pflichtmaBige Versicherung des Beamten 
erbracht. 

b) Zuschiisse. 
Zu den Tage- und Ubernachtungsgeldern konnen 

erforderlichenfalls Zuschiisse gewahrt werden, dabei 
werden hausliche Ersparnisse angerechnet, und zwar in 
der Regel fiir verheiratete Beamte und fiir unverheiratete 
mit eigenem Hausstand mit 20 vH des Tagegeldes, fiir 
unverheiratete Beamte ohne eigenen Hausstand mit 
40 vH des Tagegeldes fiir jeden Tag. Die Anrechnung 
erfolgt nur fiir die Tage, fiir die ein voIles Tagegeld 
gewahrt wird (§ 6 der Reisekostenverordnung von 1921 
und Amtsblatt des RPM 1923 S.566). 

c) Dienstgeschafte am dienstlichen Wohnsitz. 
Bei Dienstgeschaften am dienstlichen Wohnsitz Bowie 

auBerhalb in geringerer Entfernung ala 2 km von dessen 
Ortsgrenze werden lediglich die wirklichen Auslagen 
erstattet (§ 7 der Reisekostenverordnung von 1921). 

d) Reisen im Amtsbezirk usw. 
Nach § 8 der Reisekostenverordnung von 1921 konnen 

fiir Beamte, denen ein Amtsbezirk iiberwiesen ist oder 
die durch die Art ihrer Dienstgeschafte zu haufigen 
Dienstreisen genotigt werden, an Stelle der allgemein 
vorgesehenen Vergiitungen anderweitige Betrage durch 
die oberste ReichsbehOrde im Einverstandnis mit dem 
Reichsminister der Finanzen festgesetzt werden. Das 
RPM hat hiervon Gebrauch gemacht und besondere 
Vergiitungen festgesetzt: 

0.:) bei Dienstreisen im Amtsbezirk fiir Prasidenten 
der OPD, Reisereferenten, Postbaubeamte, Beamte des 
Bezirksdienstes (s. d.) und Amtsvorsteher bei Revisionen 

von Postagenturen (s. d.) und von Bahnposten (s. d.) 
- Bezirkstagegelder -, 

(J) fiir die im Telegraphenbaudienst und im Sto~ngs
sucherdienst beschaftigten Beamten - Zehrgeld, Uber
nachtungsgeld, Wegegeld, Streckenentschadigung -, 

r) fiir die Beamten im regelmaBigen Postbegleitungs
dienst auf Eisenbahnen (s. Bahnposten) oder Dampf
schiffen (s. Seeposten) und fiir FUhrer von Kraftwagen 
(s. Kraftfahrpersonal der DRP) fiir die Zeit der Ab
wesenheit vom dienstlichen Wohnsitz - Abwesenheits
gelder, friiher Fahrt- und Uberlagergebiihren -. 

Zu 0.:). Bei Bezirksreisen von eintagiger Dauer konnen 
hOchstens 6/10 des Dienstreisetagegeldes fiir nicht teure 
Orte und bei Bezirksreisen von mehrtagiger Dauer mit 
~.uswartiger Ubernachtung hOchstens 8/10 des Tage- und 
Ubernachtungsgeldes fiir nicht teure Orte gewahrt 
werden (Amtsblatt des RPM 1923 S. 566 und 1924 S. 76). 
Bei Nahreisen gelten die besonderen Bestimmungen 
(s. II 1 a, zu 0.:). 

Z U (J). Die Sonderregelung gilt fiir aile bei der Her
stellung und Unterhaltung der Telegraphen-, Fernsprech
und Funkanlagen beschaftigten Beamten. Es wird 
unterschieden zwischen der Tatigkeit im Baudienst 
und im Storungssucherdienst. Gezahlt werden Zehr
gelder, Ubernachtungsgelder, Wegegelder und Strecken
entschadigungen. Die Hohe der Vergiitungen ist bei 
den in Betracht kommenden Beamtengruppen (FUhrern 
von Bautrupps, Kraftwagenfiihrern und Begleitern, 
sonstigen im Baudienst beschaftigten Beamten und bei 
den Beamten im Storungssucherdienst) im allgem!;inen 
verschieden. Zehrgelder und gegebenenfalls Uber
nachtungsgelder werden je nach Lage des Falles bei Be
schaftigung auBerhalb des Nahbereichs der standigen 
Dienststelle gewahrt. Beschaftigung auBerhalb des 
Nahbereichs der standigen Dienststelle ist die dienstliche 
Tatigkeit an einer Stelle, die mindestens 4 kID, im Kraft
fahrdienst mindestens 12 km (nach dem kiirzesten der 
dem offentlichen Verkehr dienenden Wege gemessen) 
von der standigen Dienststelle entfernt ist. Das Wege
geld ist grundsatzlich als Abgeltung der Kosten fiir 
die nicht auf offentlichen regelmaBigen Verkehrsmitteln 
zuriickgelegten Wege anzusehen. Fiir die aus dienst
licher Veranlassung innerhalb oder auBerhalb des Nah
bereichs mit offentlichen regelmaBigen Verkehrsmitteln 
zuriickgelegten Fahrten werden die wirklich entstan
denen Kosten erstattet, den Beamten der Stufen I und II 
hOchstens fiir die 3. Wagenk!asse. Fiihrer von Bautrupps 
erhalten fiir die auf die Zuriicklegung der Strecken zwi
schen standiger Dienststelle und Arbeitsstelle auBerhalb 
der Dienstzeit verwandte Zeit eine besondere Entscha
digung (Streckenentschadigung), und zwar die 
kleine Streckenentschadigung, wenn die Entfernung der 
Arbeitsstelle von der Dienststelle 3 km bis einschl. 
12 km betragt, und die groBe Streckenentschadigung, 
wenn die Entfernung iiber 12 km betragt. Allgemein 
gilt, daB dann, wenn eine einzelne Beschaftigung au.6er
halb des Nahbereichs nachweislich einen Aufwand er
fordert, der durch die vorgeschriebenen Entschadigungen 
nicht gedeckt wird, die OPD einen ZuschuB bewilligen 
bnn, jedoch darf dabei das fiir pienstreisen festgesetzte 
verordnungsmaBige Tage- und Ubernachtungsgeld nicht 
iiberschritten werden (vgl. Amtsblatt des RPM 1923 
S. 174, 1924 S. 240,1925 S. 267 und S. 308, insbesondere 
das !aufend berichtigte Beiheft "Sonderregelung usw." 
zum Amtsblatt des RPM 1923 S. 174). 

Zu r). Fiir die Zeit der Abwesenheit vom dienstlichen 
Wohnsitz erhalten die Beamten im regelmaBigen Post
begleitungsdienst auf Eisenbahnen oder Dampfschiffen 
und die Fiihrer von Kraftwagen feste Abwesenheits
gelder. Diese werden Mch der Abwesenheitsdauer be
messen und betragen z. Z. - Ende 1925 - fiir jede 
volle Stunde der Abwesenheit: 
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'" J<nftW_-1 
flir die Beamten der 

Stunden Besoldungsgruppen 
fiihrer bis A V I von AIV ab 

(Stufe I) (Stufe II) 

bis 3 

" 6 5 Pf. 10 Pf. 15 Pf. 

" 8 10 " 
15 

" 20 " 
" 

14 15 " 25 " 30 " iiber 14 15 
" 30 " 35 " 

Als Abwesenheit gilt die Zeit von der planmaI3igen 
Abfahrt des zu begleitenden Zuges oder Dampfschiffs 
oder der Kraftpost vom dienstlichen Wohnsitz bis zur 
planmaI3igen Ankunft des zu begleitenden Riickzugs 
oder Dampfschiffs oder der Kraftpost am dienstlichen 
W ohnsitz. Bruchteile einer Stunde unter 30 Minuten 
bleiben auBer Betracht, wahrend solche von 30 Minuten 
und damber auf volle Stunden abzurunden sind. Er
hOhte Stundengeldsatze Mnnen mit Genehmigung des 
RPM gewahrt werden bei Fahrten ins Ausland oder nach 
besonders teuren Orten (Badeorten usw.) sowie bei aus
hilfsweiser Tatigkeit von Beamten im Postbegleitungs
dienst unter besonders schwierigen Verhiiltnissen. Er
maI3igungen der Satze haben die OPD fiir Beamte solcher 
OrtsP A vorzunehmen, denen Bahnposten mit einfachen 
Betriebsverhiiltnissen zugeteilt sind. Bei Benutzung 
von Betten in amtlichen Unterkunftsraumen (s. d.) 
werden fiir je 24 Stunden des vom Dienstende bis zum 
Dienstbeginn zu rechnenden Uberlagers oder einen Teil 
dieses Zeitraums von den Abwesenheitsgeldern der Be
amten der Besoldungsgruppen bis A V 75 Pf. und der 
Beamten der Besoldungsgruppen von A VI ab 1 RM 
abgezogen (vgl. Vf des RPM vom 12. 7. 1924, I A 10 038 
vom 10. 10. 1924, I Kp 1472 vom 23. 12. 1924, I A 11172 
und vom 24. 6. 1925, I A 890). 

e) Beschaftigungstagegelder. 
Beamte, die auBerhalb ihres dienstlichen Wohnsitzes 

fiir langere Zeit beschiiftigt werden, erhalten 
1. fiir die ersten zwei Wochen eine Vergiit~g bis zur 

Rohe der verordnungsmaI3igen Tage- und Ubernach
tungsgelder, 

2. vom Beginn der dritten Woche an ermaI3igte Tage
gelder (Beschaftigungstagegelder) bis zu den im Amts
blatt des RPM 1924 S.670 angegebenen Rochstsatzen 
(Amtsblatt des RPM 1925 S.286). Die auBerhalb ihres 
Wohnsitzes beschiiftigten Beamten, die taglich von 
ihrem Beschiiftigungsort nach ihrem bisherigen Dienst
ort oder Wohnort zurUckfahren, erhalten statt der Be
schiiftigungstagegelder Fahrgelder (Kosten der Monats
oder Wochenkarte), daneben kann ihnen, wenn die 
Abwesenheit vom Wohnort langer als 2 Stunden liber 
die Mindestarbeitszeit hinaus dauert, zur Bestreitung 
der Mehrkosten fiir Verpflegung usw. ein ZuschuB 
gewahrt werden (Amtsblatt des RPM 1923 S. 67 und 566). 

f) Fahrkosten bei Urlaubsreisen. 
Verheirateten Beamten, die infolge auswartiger Be

schaftigung oder Versetzung von ihrer Familie getrennt 
leben miissen, konnen im Laufe eines Rechnungsjahres 
fiir 4 Reisen zum Besuch ihrer Familien die wirklich 
erwachsenen Fahrtauslagen der 3. Wagenklasse, bei Ent
fernungen iiber 200 km auch einschl. des Schnellzugs
zuschlags) ersetzt werden, wenn das Getrenntleben von 
der Familie langer als ein Vierteljahr dauert (Amtsblatt 
des RPM 1925 S. 58). Unter gewissen Voraussetzungen 
(eigener Raushalt, Gewahrung von Wohnung und Unter
halt an Verwandte usw.) konnen unverheiratete Beamte 
den verheirateten gleichgestellt werden. 

g) A uslandstagegelder. 
Bei Dienstreisen vom Inland in das Ausland und im 

Ausland selbst werden besondere Tagegelder (Auslands
tagegelder) gewahrt, aus denen auch die Kosten fiir die 
"Obernachtung mit bestritten werden miissen. FUr die 
Bemessung der Auslandstagegelder sind die Lander 

entsprechend den Teuerungsverhaltnissen in 5 Gruppen 
eingeteilt und die Tagegeldsatze in den Landergruppen 
wiederum - wie die Inlandstagegelder - nach 5 Be
amtengruppen abgestuft. FUr Dienstreisen nach Paris, 
StraBburg und Briissel ist eine beso~dere Re,gelung vor
gesehen. Wird dem Beamten ein Ubernaclitungsraum 
von Amts wegen zur Verfiigung gestellt oder benutzt 
er einen Schlafwagen, so ermaI3igen sich die Tagegelder 
um ein Drittel; der nach Abzug des Drittels verbleibende 
Tagegeldbetrag wird auf volle Mark aufgerundet. Ralten 
sich Beamte zu auswartigen Dienstgeschiiften langer als 
14 Tage an demselben Orte des Auslandes auf und war 
dies von vornherein anzunehmen, so ermaI3igen sich die 
Tagegelder vom Beginn der 3. Woche ab um 25 vH. 
Stellt sich die langere Dauer erst im Laufe der Zeit 
heraus, so tritt die ErmaI3igung vom Tage nach der 
Feststellung ein, fmhestens jedoch vom Beginn der 
3. Woche abo Die festgesetzten Tagegelder sind Rochst
satze und gelten nur fiir groBe Verkehrs- und Wirt
schaftsorte des Auslandes. FUr andre Orte sind die 
Satze niedriger zu bemessen. Zuschiisse zu den Tage
geldern diirfen nur ausnahmsweise in besonders begriin
deten Fallen mit Genehmigung des RPM gewahrt werden 
(vgl. Vf des RPM vom 9. 5. 1924, IV N Nr. 5313). 

2. Umzugskosten (vorlaufige Umzugskosten
bestimmungen vom 24.3.1925 - Reichsbesol
dungsblatt S. 79, Amtsblatt des RPM S.240 -). 

Die verheirateten planmaI3igen Reichsbeamten er
halten bei Versetzungen im Inland Vergiitung fiir Um
zugskosten nach folgenden Grundsatzen: 

a) Transportkosten. 
Die fiir die Beforderung des Umzugsguts von dem 

bisherigen Wohnort zum neuen Wohnort auf der Eisen
bahn oder dem Schiffe entstandenen reinen Fracht
kosten werden auf Grund des Frachtbriefes in tatsach
licher Rohe vergiitet. Zur Bestreitung der auBer den 
Frachtkosten mit der Beforderung des Umzugsguts sonst 
noch zusammenhangenden Ausgaben erhalten die Be
amten Pauschvergiitungen, gestaffelt nach Entfer
nungen und - entsprechend der Regelung in der Reise
kostenverordnung (s. unter II 1 a) - nach der Stellung 
des Beamten. Bei einem ganz auf dem Landweg aus
gefiihrten Umzug erhalten die Beamten die im ganzen 
nachweislich erwachsenen notwendigen Beforderungs
kosten in angemessenen Grenzen ersetzt. 

b) Allgemeine Kosten. 
Auf die allgemeinen Kosten des Umzugs werden inner

halb der 5 Stufen der Beamten feste Pauschvergii
tungen (z. Z. 200, 300, 500, 600 und 700 RM) gewahrt. 
Daneben werden die baren Fahrtauslagen der 3. Wagen
klasse (Schnellzugszuschlag nur bei Entfernungen iiber 
200 km) oder 2. Schiffsklasse und die Kosten fiir die 
Gepackbeforderung - ausschl. Versicherung, die aus 
den Pauschvergiitungen zu bestreiten ist - fiir die Reise 
der Familienangehorigen und des Hauspersonals von dem 
bisherigen nach dem neuen W ohnort erstattet. 

c) Mietzins. 
Es wird der Mietzins vergiitet, den der versetzte Be

amte fiir die Wohnung an seinem bisherigen AufenthaltE
ort von dessen Verlassen bis zu dem Zeitpunkt hat auf
wenden miissen, mit dem die Auflosung des Miets
verhaltnisses moglich wurde. Diese Vergiitung darf 
jedoch Iangstens fiir 9 Monate gewahrt werden. 

d) Besondere Kosten. 
Unter bestimmten Voraussetzungen erhalt der B~!Lmte 

ferner ~satz fiir die etwa an Privatpersonen fiir Uber
lassung einer Wohnung gezahlten Abstandssummen oder 
Umzugskostenvergiitungen, fiir die Kosten des Abbaues 
von Raumen in Privathausern zur Gewinnung von Woh
nungen fiir Beamte, fiir die Kosten der Instandsetzung 
von Mietwohnungen aus gesundheitlichen Griinden und 
fiir die Ein- und Ausfuhrabgaben sowie fiir PaBgebiihren, 
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endlich auch Beihilfen zur Beschaffung von ()fen und 
Kochherden. 

Verheiratete planmaBige Beamte ohne eigenen Haus
stand und unverheiratete planmaBige Beamte mit oder 
ohne eigenen Hausstand erhalten die Frachtkosten und 
einen Teil der Pauschvergiitungen. Die nichtplanmaBigen 
Beamten und die in den Reichsdienst endgiiltig iiber
nommenen Personen haben keinen Anspruch auf Um
zugskosten. Sie konnen aber ausnahmsweise eine Ver
giitung bis zur Hohe der notwendig aufgewendeten 
Betrage und in den Grenzen der verordnungsmaBigen 
Satze erhalten. 

Von den Vergiitungssatzen wird allgemein der an
gewandt, den die Stellung bedingt, aus der - nicht in 
die - der Beamte versetzt wird. 

Mit den neuen Vmzugskostenbestimmungen fiir die 
aktiven Beamten sind auch die friiher in besonderen 
Erlassen enthaltenen Vorschriften iiber Vmzugs
kostenbeihilfen fiir Wartestandsbeamte und 
Ruhegehaltsempfanger sowie Hinterbliebene 
von Beamten verbunden worden. Hiernach konnen 
in diesen Fallen grundsatzlich dann Beihilfen gewahrt 
werden, wenn die Wohnung oder eine gleichwertige 
Wohnung einem aktiven Beamten iiberlassen wird. Die 
gesetzliche Grundlage bilden Art. 6 der Personalabbau
verordnung yom 27. 10. 1923 (RGBlI S. 999; Amtsblatt 
des RPM S. 490) und Art. 4 des Gesetzes iiber Einstellung 
des Personalabbaues usw. yom 4.8. 1925 (RGBI I S. 181, 
Amtsblatt des RPM S. 405). Bei Raumung von Dienst
wohnungen oder Mietwohnungen in reichseigenen Ge
bauden usw. konnen hiihere Beihilfen bewilligt werden. 

3. Entschadigungen fiir versetzte Beamte 
und Umzugskosten beim Wohnungswechsel am 
Orte. 

Versetzte Beamte, die ihren Hausstand infolge auBerer 
Umstande (Wohnungsmangel, Hemmungen im Giiter
verkehr) an dem neuen Dienstort nicht einrichten konnen 
oder die genotigt sind, an dem neuen Dienstort langer 
als 14 Tage im Gasthause zu wohnen, ferner Beamte, die 
aus dienstlichen Griinden einen Umzug innerhalb ihres 
Wohnorts ausgefiihrt haben, konnen nach MaBgabe des 
Gesetzes betr. Gewahrung einer Entschadigung an 
versetzte Beamte und von Umzugskosten beim Woh
nungswechsel am Orte yom 21. 5. 1920 und der dazu 
ergangenen Richtlinien (RGBl S. 1061, Amtsblatt des 
RPM 1920 S. 249 und 1923 S. 71 sowie 567) besonders 
entschadigt werden. Versetzte Beamte, die taglich von 
ihrem neuen Dienstort nach ihrem bisherigen Wohnort 
zuriickfahren, erhalten Fahrgelder und Zuschiisse wie 
nach auswarts abgeordnete Beamte (vgl. II, 1 e). 

Schriftwesen. Barz, Die Reise- und Umzugskostenvorschriften 
fUr die Reichsbeamten. 2. Aufl. Bath, Berlin 1924; Panzeram-Barz, 
Die neuen Umzugskostenbestimmungen fUr die Reichsbeamten. 
Bath, Berlin 1925. Mtiller. 

Rekommandation, Rekommandierte Sendungen s. Ein
geschriebene Sendungen 

Rekurs s. Poststrafverfahren 
Renntierposten vermitteln im hohen Norden den Post

verkehr; dabei werden Narten verwandt, d. s. schmale 
Schlitten besonderer Bauart. In der Regel sind drei bis 
vier Schlittengespanne zu einer einzigen Reihe ver
bunden. Den vordersten Schlitten nimmt der Fiihrer 
des Zuges ein, einer der mittleren ist zur Aufnahme der 
Postsachen bestimmt, wahrend den SchluB ein ledig 
laufendes Renntier bHdet. 

Schriftwesen. Veredarius, Das Buch von der Weltpost. 3. Aufl. 
Rerm. d. Meidinger, Berlin 1894. S.153; Archiv 1895 S.665ff.; 
DVZ 1897 S.529ff., 1905 S. 494; L'Union Postale 1905 S.39ff. 

Renten zu Siedlungszweeken s. Verrentung 
Rentenrechnungstellen der OPD (s. auch Renten

verkehr) nehmen die Geschafte wahr, die sich aus der 
Zahlung der Unfallentschadigungen fiir Rechnung der 
Berufsgenossenschaften und Ausfiihrungsbehorden, aus 
der Zahlung der Invalidenbeziige fiir Rechnung der 

Versicherungsanstalten und Sonderanstalten Bowie aus 
der Wiedereinziehung der verauslagten Betrage ergeben. 
Besonders liegt den Rentenrechnungsstellen die Priifung 
der Zahlungs- und Wegfallanweisungen, die Abnahme 
der Rentenmonatslisten, die Buchung der ausgezahlten 
Betrage und die Rechnungslegung gegeniiber den Berufs
genossenschaften usw. ob. 

Geschichte. Durch Reichsgesetz yom 22.6. 1889 tiber die 
Invaliditats- und AltersYersicherung wurde die Auszahlung der 
Renten der Post tibertragen. Das Gesetz trat am 1. 1. 1891 in Kraft. 
Am gleichen Tage wurde bei jeder OPD eine Rentenrechnungsstelle 
eingerichtet. Die Rentenrechnungsstelle der OPD Berlin ging am 
17. 3. 1923 auf das Postrechlllmgsamt (s. d.) tiber. Das Gesetz tiber 
die Invaliditats- und Altersversicherung yom 22. 6. 1889 wurde 
durch Gesetz vom 13. 7. 1899 geandert und schlieBlich durch die 
Reichsversicherungsordnung vom 19. 7. 1911 ersetzt. 

Ftir die Berufsgenossenschaften und A usfiihrungsbehorden sind 
die AB tiber die Zahlung der U nfallentschadigungen, fiir die Ver
sicherungsanstalten und Sonderanstalten die AB tiber die auf Grund 
der Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung zu leistenden Zah
lungen und ferner die Runderiasse maBgebend, die das Reichs
versicherungsamt im Einvernehmen mit dem RPM erlaBt und die 
in den "Amtlichen Nachrichten des RVA" ver6ffentlicht werden. 

Rentenverkehr. Die Post zahlt die nach der Reichs
versicherungsordnung (RVO) zu leistenden Entschadi
gungen aus. Als Grundlage hierfiir dienen die Anwei
sungen der Vorstande der Berufsgenossenschaften, Aus
fiihrungsbehorden, Versicherungsanstalten und Sonder
anstalten (der sog. Versicherungstrager). Diese Anwei
sungen setzen einmalige oder laufende (monatliche oder 
vierteljahrliche) Zahlungen fest. Die Versicherungstrager 
iibersenden sie der OPD, in deren Bezirk sie wohnen. 

Wegen der Militarversorgungsgebiihrnisse s. d., wegen 
der Renten aus der Versorgungsanstalt der DRP s. Ver
sorgungsanstalt der DRP. 

Geschichte. Auf die Krankenversicherung, die nach dem 
Hilfskassengesetz vom 7. 4. 1876 geschaifen worden war, als Zwangs
einrichtung aber erst durch Gesetz vom 15. 6. 1883 eingefUhrt wurde, 
folgte in den dahren 1884-1887 die Unfallversicherung. Anfanglich 
zahlten die Versicherungstrager die Entschiidigungen unmittelbar 
aus. Erst durch das Invalidenversicherungsgesetz vom 22. 6. 1889 
(in Kraft getreten 1. 1. 1891) wurden die Zahlgeschiifte der Post 
auferiegt. Dieses Gesetz wurde durch Gesetz vom 13. 7. 1899 wesent
lich geandert und ging nebst den Gesetzen tiber die Kranken- und 
Unfallversichenmg usw. in der RVO vom 19. 7. 1911 (Erganzungs
gesetz vom 21. 12. 1918) auf. Da die RVO durch zahlreiche Ande
rungen in der N achkriegszeit untibersichtlich geworden war, erhielt 
sie am 15.12.1924 (RGBI I S. 779ff.) eine neue Fassung: "Diese 
ist Z. T. durch folgende Gesetze wieder geandert worden: a) Gesetz 
tiber Anderung der Berechnung der Renten aus der Il1validen
versicherung yom 22. 3. 1925 (RGBl I S. 27 if.), b) Gesetz tiber 
Ausbau der Angestellten- und Invalidenversicherung und tiber 
Gesundheitsfiirsorge in der Reichsyersicherung vom 28. 7. 1925 
(RGBl I S. 157 ff.), c) Das Zweite Gesetz Uber Anderungen in der 
Unfallversicherung vom 14.7.1925 (RGBI I S. 97 ff.). 

Betrie b. Es werden unterschieden: 
a) Unfallrenten (V-Renten) aus der Gewerbe-, land

wirtschaftlichen und Seeunfallversicherung (RVO 
§§ 537ff., 915ff., 1046ff.), und zwar einmalige oder 
monatliche [auf weiBem Papier] und laufende viertel
jahrliche [grau]; 

b) Invalidenrenten (J) zahlbar nach Vollendung 
des 65. Lebensjahres oder fUr Irivaliditat durch Krank
heit (§ 1255) [hellgriin]; 

c) Witwen- oder Witwerrenten (W) fiir invalide 
Witwen oder Witwer beim Tode des versicherten Ehe
gatten (§§ 1258ff.) [dunkelgelb]; 

d) Waisenrenten (0) fiir eheliche Kinder unter 
18 Jahren nach dem Tode des versicherten Vaters und 
fiir vaterlose Kinder unter 18 Jahren nach dem Tode 
der versicherten Mutter (§§ 1259ff.) [gemischt hellgrau]. 

Die friiheren Bezeichnungen "Krankenrente", "Alters
rente"~ "Witwenkrankenrente", "Witwengeld" und 
"Waisenaussteuer" sind weggefallen. 

Vollrenten sind in voller Hohe an einen Empfanger, 
Teilrenten in mehreren Betragen an verschiedene Emp
fanger, Spitzrenten fiir einen riickliegenden Zeitraum 
zahlbar. Wegfallanweisungen [hellrot] bezwecken 
Zahlungseinstellungen. Die Vnfallrente betragt, wenn 
der Verletzte ganz erwerbsunfahig ist, 2/3 des nach be
stimmten Grundsatzen (§§ 563-570 RVO) berechneten 
Jahresarb€itsverdienstes (Vollrente). Erwerbsbeschran-
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kung wird nach Vornhundertsatzen festgestellt und dem 
Verletzten ein entsprechender Teil der Vollrente gezahlt. 
Hinterbliebene erhalten Teilbetrage des Jahresarbeits
verdienstes. Die J-, W- und O-Renten setzen sich aus 
dem Grundbetrag, dem ReichszuschuB und dem Steige
rungsbetrag zusammen (§§ 1284-1297 RVO). 

Die PAnst fiihren Rentenstammkarten fiir die 
laufenden Zahlungen (mit den wesentlichen Angaben der 
Anweisungen) und Rentenmonatslisten (getrennt 
nach J und D) iiber die gezahlten Betrage. Als Ausweis 
fiir die Rentenempfanger dienen Rentennummer
karte n. Sie werden den Empfangern von der zahlenden 
P Anst ins Haus geschickt oder bei der ersten Abhebung 
der Rente ausgehandigt. Gezahlt wird auf Grund von 
Quittungen, die in der Farbe der Anweisungen hergestellt 
sind. Die Dnterschrift der Empfanger muB bei Spitz
renten und einmaligen Zahlungen beglaubigt sein, soweit 
die Versicherungstrager nicht ausdriicklich darauf ver
zichtet haben. Fiir die laufenden Zahlungen gilt folgendes : 

1. Nur die Quittungen fiir den ersten Monat jedes 
Vierteljahrs und die erste Quittung bei Anweisung der 
Rente oder beim Wechsel der Person des Zahlungs
empfangers miissen beglaubigt sein; 

2. bei allen Renten ist Dnterschrift zu beglaubigen. 
Ausnahme: offentliche Behorden, die Dienstsiegel bei
gedriickt haben; 

3. fiir die Rentenberechtigten ist Lebensbescheinigung 
notig, wenn sie nicht Zahlungsempfanger sind; 

4. Witwenstandsbescheinigung ist bei W- und U
Renten erforderlich. 

Die Bescheinigungen diirfen bis zu 14 Tage vor dem 
Zahltag ausgestellt werden. 

Die Versicherungstrager miissen der DRP die gezahlten 
Betriige erstatten. Daraus entsteht ein umfangreicher 
Abrechnungs- und Schriftverkehr, den die Rentenrech
nungsstellen der OPD (in Berlin seit dem 17.3.1923 
beim Postrechnungsamt - s. d.) wahrnehmen. Zu den 
Geschaften der Rentenrechnungsstelle gehOrt besonders: 

a) die Priifung der von den Versicherungstragern ein
gehenden Zahlungs- und Wegfallanweisungen auf Voll
standigkeit und Echtheit, 

b) die Abnahme der Quittungen und die Priifung der 
Rentenmonatslisten, 

c) die Buchung der ausgezahlten Betrage, 
d) die Rechnungslegung gegeniiber den Versicherungs

triigern. 
Die von den Rentenrechnungsstellen gepriiften An

weisungen erhalten auBer einem vereinigten Eingangs
und Priifungsstempel der OPD, bei d€ssen Fehlen die 
P Anst nicht zahlen diirfen, eine fortlaufende Nummer, 
die sog. D - Nummer. FUr jede Berufsgenossenschaft 
usw. wird ein D-Verzeichnis tiber die im Laufe eines 
Kalenderjahrs gezahlten Dnfallrenten aufgestellt, das bis 
zum 10.2. des nachsten Jahres mit den Belegen an die 
Genossenschaft usw. einzusenden ist. Zusammenstel
lungen iiber die im Kalenderjahr gezahlten D- und J
Renten gehen bis Ende Januar oder bis zum 10.2. an 
das RPM, das tiber das Reichsversicherungsamt mit den 
Versicherungstriigern abrechnet. 

Die Vorstande der Berufsgenossenschaften usw. ver
fahren nach den Runderlassen und Ausfiihrungsbestim
mungen, die das Reichsvereicheru'ngsamt im Einver
nehmen mit der DRP herausgibt und in den "Amtlichen 
Nachrichten des Reichsversicherungsamts" veroffent
licht. 

Zahl ung. Die Renten werden entweder bei der PAnst 
am Schalter in Empfang genommen oder den Emp
fiingern durch die Zusteller ins Haus gebracht oder einem 
Konto iiberwiesen. GroBere P Anst richten an den Haupt
zahltagen besondere Zahlstellen ein. AIle einmaligen 
Zahlungen an Empfiinger im Landzustellbezirk werden 
durch den Landzusteller iiberbracht. Laufende Zah
lungen an Empfiinger im Orts- und Landzustellbezirk 
diirfen auf Antrag zugestellt werden, wenn der Emp-

fanger eine Bescheinigung der Orts- oder PolizeibehOrde 
vorlegt, daB er wegen Alters, Krankheit usw. zur Ab
holung unfiihig ist und die Betriige auch nicht durch 
FamilienangehOrige abholen lassen kann. . 

Laufende Zahlungen fiir BehOrden (Armenverbande 
usw.) werden im Postscheckweg ohne Quittung iiber
wiesen und durch sog. Merkzettel belegt. FUr Marz miis
Sen aber beglaubigte Quittungen beigebracht werden. 
Einmalige Zahlungen werden auch fiir andre Empfiinger 
ohne Quittungen im Postscheckwege iiberwiesen, wenn 
der Versicherungstriiger auf die Quittung verzichtet hat_ 

L. Schneider. 
Rentenversiehernng. Die RPV traf im Jahre 1889 mit 

der Allgemeinen Versicherungs-Aktiengesellschaft Wil
helma in Magdeburg ein Abkommen, durch Q!1s den An
gehOrigen der RPV die Versicherung von Uberlebens
renten zugunsten unverheirateter Tochter unter erleich
terten Bedingungen ermoglicht wurde (ADA X 2; Amts
blatt des RPA 1890 S. 295). Die VAnst hatten die Ver
sicherungsbeitrage einzubehalten und abzufiihren. Zu 
den Versicherungen sind Z. T. Zuschtisse zum Jahres
beitrag in Hohe von 20 vH aus der Kaiser-Wilhelm
Stiftung (s. d.) oder aus der Postunterstiitzungskasse 
(s. d.) gezahlt worden. Die Zahl der Versichernngs
abschliisse ist gering geblieben (Ende 1913 45 Versiche
rungen mit 9550 M Gesamt-Jahresrente, Marz 1922 
noch 6 Versicherungen . mit 1100 M Gesamt-Jahres
rente). Der Vertrag ist Ende Oktober 1923 abgelaufen. 

Repriisentationskosten S. Dienstaufwandentschadigung 
Requisition S. Rechtshilfe 
Rohrpost dient zur BefOrderung hauptsachlich von 

eiligen Schriftstiicken (Telegrammen, Rohrpostbriefen 
und -karten, Schecken, Gesprachszetteln, Eilbriefen usw.} 
die meist in Biichsen verpackt mit Luft durch Rohren 
(auch rechteckigen Querschnitts) getrieben werden. Sie 
wird ausnahmsweise auch fUr Briefbunde, Pakete und 
Akten benutzt. 

Man unterscheidet: 
1. Stadtrohrpostanlagen fiir den Ortsverkehr 

zwischen den V Anst einer GroBstadt, 
2. Hausrohrpostanlagen fiir den Innenverkehr 

einer VAnst oder den Verkehr innerhalb eines Grund
sttickes. 

Geschichte. Die Rohrpost ist das alteste und auch heute noch 
am meisten benutzte maschinelle Verkehrsmittel im N ahverkehr der 
Post und Telegraphie. 

Die bei der Rohrpost benutzte Treibkraft zusammengepreBter 
(oder auch verdiinnter) Luft war schon im Altertum bekannt. Ais. 
Voriaufer der Rohrpost haben wir dfe in der ersteu Halfte des 19. J ahr
huuderts auftaucheuden Plane fiir die mit Luft betriebenen Eisen
bahnen anzusehen, von denen nur wenige ausgefiihrt worden sind,. 
u. a. die Tunnelbahn in London 1861, dfe aus einem kreisfOrmigen. 
Tunnel von 3 m Durchmesser bestand, durch den dfe ebeufalls kreis
formigen, auf Radem laufenden Wagen mit Luftdrnck getrieben 
wurden. Auch die Versuche, den Fahrzeugen zur Vermeidung des. 
auBerordentlichen Luftverbrauchs dfeser Rohrenbahnen die Treibluft 
wahrend der Fahrt durch ein Luftrohr zuzufiihren, lihnlich wie jetzt 
bei elektrischeu Bahuen der elektrische Strom durch eine dritte
Schiene den Fahrzeugen zugefiihrt wird, hatten keinen dauemden 
Erfolg. 

Vou dfesen Einrichtungen uuterscheidet sich die Rohrpost durch 
zwei Merkmale, die ihre weitere Entwicklung fOrderten: einmal da
durch, daB man den Fahrzeugen dfe Rollen nahm uud sie nach demo 
V orbilde der Geschosse einfach in den Rohren gleiten lieB, und dann 
dadurch, daB man den Durchmesser verringerte. Hierdurch war auch 
die eigentliche Aufgabe der Rohrpost gegeben, niimlich dfe BefOrde
rung kleinerer Gegenstande, vor aHem von Schriftstiicken. Die Rohr
post gibt diese im Gegensatze zu dem fast zur gleichen Zeit ent
wickelten Telegraphen in ihrer Ursprungsform weiter, so daB An
haufungen vermieden werden, unter denen der Telegrammverkehr 
bei der geringen Arbeitsgeschwiudigkeit der friiheren Telegraphen
apparate (hauptsachlich des Morseapparates) in besonders verkehrs
reich en Stunden, z. B. wahrend des Borsenverkehrs, sehr zu leiden 
hatte. 

Die erste Rohrpost wurde 1853 vou Latimer Clark im Telegraphen
amt in London eingerichtet; sie arbeitete mit Saugluft, dfe Fahrrohre
waren aus Blei hergestellt, dfe teilweise noch jetzt vorhanden sind. 
Dieser dem inneren Verkehr des Telegraphenamtes dieneuden Ha us
rohrpost folgte im Jahre 1865 dfe erste von Siemens & Halske 
zwischen dem Haupttelegraphenamt uud dem Telegraphenamt im 
Borsengebaude in Berlin hergestellte Stadtrohrpost, die jedoch 
noch an vielen Kinderkrankheiten zu leiden hatte und in ihrer Bau
weise zunachst keine Nachfolger erhielt. Sie war fiir kreisenden Luft-
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strom eingerichtet, d. h. die beiden Fahrrohre zwischen dem Tele· 
graphenamt waren zu einem Rohrkreis verbunden, in dem ein dauern· 
der, die Blichsen mit den Telegrammen fortbewegender Luftstrom 
unterhalten wurde. 

Eine neue Betriebsweise mit abwechselnder Benutzung von 
Druck· und Saugluft zur Erzielung des Hin· und Herfahrens von 
einzelnen oder mehreren zu einem Zuge vereinigten Biichsen in 
einem Fahrrohre - als Luftwechselbetrieb noch heute die 
Stadtrohrposttechnik beherrschend - wurde von dem Ingenieur 
Crespin in Paris ausgebildet und 1866/67 ausgefiihrt. Nach dieser 
Betriebsweise wurde wenige Jahre spater die Stadtrohrpost In Wlen 
(1875) nnd in Berlin (1876) von Ingenieur Felbinger (einem Oster· 
reicher) erbant. Bei den spater im Bereich der DRP entstandenen 
kleineren Stadtrohrpostanlagen in Frankfurt (Main), Bremen, Ham· 
burg, Leipzig und Miinchen griff man wieder auf den Betrieb mit 
kreisendem Luftstrom zuruck, erzielte jedo~h, trotz der inzwischen 
vorgenommenen Verbesserungen, keinen nachhaltigen Erfolg. Ebenso 
sind die um 1890 und spater entstandenen Briefrohrpostanlagen in 
den Vereinigten Staaten (New York, Boston, Philadelphia) trotz der 
vorziiglichen Durchbildung der Einzelteile durch den Ingenieur 
Batcheller, seinerzeit als Edison der Rohrpost bezeichnet, wegen ihres 
hohen Luftverbrauchs und der hohen Baukosten nur wenig aus
gebaut, zeitweise sogar auller Betrieb gesetzt worden. 

In der neueren Zeit sind Stadtrohrpostanlagen in Mannheim, Dort· 
mund und Diisseldorf in Angriff genommen und Erweiterungen oder 
lifeuanlagen in Berlin, Koln, HaUlburg, Miinchen, Niirnberg und 
Dresden geplant. Kleinere Anlagen sind um 1900 in Rom, Mailand 
und Neapel entstanden. 

Die erste Ha usrohrpost ist bei der DRP im Haupttelegraphen
amt in Berlin gleichzeitig mit der Stadtrohrpost 1876 eingerichtet 
worden. Grollere Anlagen sind auller in Telegraphenamtern besonders 
in den PSchA entstanden, flir deren Kassenverkehr die grolle Ge· 
schwindigkeit der Rohrpost besonders wertvoll ist. 

Recht. Die Stadtrohrpostanlagen gehiiren zu den 
offentlichen Telegraphenanlagen und genieBen den 
gleichen gesetzlichen Schutz wie diese (§ 318 a RStGB); 
sie fallen daher auch unter die Bestimmungen des 
Telegraphenwegegesetzes vom 18. 12. 1899, wenn sie 
auch darin nicht besonders genannt sind. Insbesondere 
ist § 7 des Gesetzes zu beachten, nach dem ein Plan 
aufzustellen ist, der dem Wegeunterhaltungspflichtigen 
mitzuteilen und 4 Wochen bei den beruhrten VAnst 
·offentlich auszulegen ist. 

Wirtschaft. Die Rohrpost bildet ein wichtiges 
Olied im Schnellverkehr des Nachrichtendienstes, sie ist 
jedoch nur bei kleinem Durchmesser wirtschaftlich, da 
der Luftverbrauch mit dem Rohrquerschnitt, also dem 
Quadrat des Durchmessers, wachst. Aus diesem Grunde 
sind die mit einem Durchmesser von rd. 20 cm aus
gefiihrten Briefrohrposten in den Vereinigten Staaten 
vieliach wegen der hohen Betriebskosten stillgelegt 
worden. Am wirtschaftlichsten hat sich ein Rohrdurch
messer von 65 mm = 21//' fUr die Stadtrohrpostanlagen 
~rwiesen. Eine Biichse vermag etwa 10 einfache Briefe 
und 20 Telegramme aufzunehmen. Am sparsamsten 
~rbeitet der Betrieb mit Luftwechsel, da nur wahrend der 
Fahrt Luft gebraucht wird und besonders dann, werm 
durch Vereinigung von mehreren Biichsen zu Ziigen die 
Zahl der Beforderungsgelegenheiten herabgesetzt wird; 
es ist dies fiir verkehrsschwache Zeiten, z. B. an Sonn
tagen, von Vorteil. 1m allgemeinen wird bei einem 
Betrieb mit Luftwechsel nur etwa wahrend eines Drittels 
bis zu der Halite der Betriebszeit Treibluft verbraucht. 

1m Gegensatz hierzu wird bei der Betriebsweise mit 
kreisendem Luftstrom dauernd Luft gebraucht. 

Bei Hausrohrpostanlagen benutzt man den sparsamen 
Luftwechselbetrieb nur bei kleinen Anlagen, z. B. 
'zwischen dem Telegrammschalter und dem Telegraphen
zimmer; bei starkem Verkehr bevorzugt man die Rohr
post mit dauernd stromender Saugluft und schaltet zur 
Verminderung des Luftverbrauchs einzeme Rohre, so
lange sie nicht benutzt werden, durch Kraftsparer abo 
Weitere Mittel, an Luft zu sparen (allerdings unter ent
sprechender Verringerung der Leistungsfiihigkeit), sind 
Abzweigungen von Einzelstellen durch Weichen. 

Die Rohrpost ist von allen mechanischen Forder
mittem in der Anlage am billigsten und auch im Betriebe 
nicht teuer, wenn sie mit allen neuzeitlichen Spareinrich
tungen versehen wird. 

Betrieb. Der Verkehr auf einer Stadtrohrpost 
wird durch die Rohrpostordnung (s. d.) geregelt. Bei 
groBeren Anlagen teilt sich die Betriebsleitung in einen 

fUr die Benutzung und einen fiir die technische Unter
haltung (den Fahrdienst) zustandigen Teil. Hinsichtlich 
der Hauptteile ihrer technischen Einrichtung gehiirt die 
Rohrpost zum Maschinenbau; ihre wichtigsten Betriebs
einrichtungen sind die Geblaseanlagen, die in den 
groBeren Stadtrohrpostanlagen umfangreiche Kraftwerke 
darstellen (in Berlin 7 Kraftwerke mit einer Gesamt
leistung von rd. 800 PS und einer Einzelleistung von 
250 PS bis zu 25 PS). 

Es fahren in den Rohren entweder ganze, aus mehreren 
(in der Regel bis zu 5, ausnahmsweise auch bis zu 7 und 
daruber) Biichsen zusammengesetzte Ziige oder Einzel· 
biichsen. Bei umfangreichen Rohrnetzen, deren Haupt
linien sich aus mehreren Teil- und AnschluBstrecken 
zusammensetzen, ist das zugweise Fahren zweckmaBig, 
um moglichst Zielbiichsen zwischen den Betriebsstellen 
austauschen zu kOnnen. Der Umlauf der Biichsen wird 
~.abei durch einen Fahrplan geregelt, damit nirgends 
UberfluB oder Mangel an Biichsen eintritt und gute 
Anschliisse erzielt werden. 

In Berlin ist ein 10 - Minuten -Verkehr eingerichtet, 
der dem Zeitwechsel des Rohrpoststempels entspricht 
(s. Rohrpostdienstanweisung). Wie bei jedem groB
stadtischen Massenverkehrsmittel wiederholt sich der 
Fabrplan aile Stunden. Zur weiteren Vereinfachung sind 
die Abfahrtzeiten (die Ankunftszeiten richten sich nach 
der Rohrlange, werden von der Bedienung also nicht 
beeinfluBt) auf 5, 10, 15 usw. Minuten der vollen Stunde 
festgelegt, so daB also jede Teilstrecke in 5 Minuten 
zUrUckgelegt wird; dazu kommt noch die der Rohrlange 
entsprechende Fahrzeit der letzten Teilstrecke. 

Hiernach werden also z. B. vom Haupttelegraphenamt 
in Berlin aus gerechnet einfache Strecken bis zu 2 km 
in 2-4 Minuten zuruckgelegt. Strecken mit zwei Teil
strecken bis zu 3,5 bis 4 km erfordern bis zu 5 + 4 = 9 
Minuten. Die langste Strecke Haupttelegraphenamt
P A Charlottenburg 9 enthalt 7 Teilstrecken mit einer 
Gesamtlange von iiber 12 km, die friiher 37 Minuten 
beanspruchte, jetzt aber in 32 J\'.linuten zuriickgelegt 
wird, nachdem zwei Teilstrecken durch EinfUhrung einer 
neuen Betriebsweise zusammengeschaltet worden sind. 

Schriftwesen. Kasten, Die technischen Einrichtungen im Post
verkehr II. Moeser, Berlin 1914; Schwaighofer, Rohrpost-Fern
anlagen. Piloty u. Loehle, Miinchen 1916; Archiv 1874 S.353ff., 
1884 S.527ff., 1888 S.354ff., 387ff., 421ff., 451ff., 493ff., 518ff., 
554ff., 599ff., 1911 S.657ff., 1916 S.I77ff., 1918 S.133ff., 1923 
S.77ff.; Telegraphen- und Fernsprechtechnik 1913 S.172ff., 1914 
S. 129ff., 1922 S. 13ff.; Fordertechnik 1916 S. 1ff.; Zeitschrift des 
Vereins Deutscher Ingenieure 1917 S. 109ff.; Elektrotechnische Zeit· 
schrift 1919 S. 463ff. Kasten. 

Rohrpostdienstanweisung regelt den innern Betrieb der 
Stadtrohrpost. Sie ist im Gegensatz zu der die offent
liche Benutzung der Stadtrohrpost behandemden Rohr
postordnung (s. d.) fiir den amtlichen Gebrauch bestimmt 
und enthalt im einzemen Anweisungen iiber die dienst
liche &nutzung der Stadtrohrpost, die Bedienung der 
Apparate, die Beseitigung von Storungen, die Behand
lung der Rohrpostsendungen und Telegramme vor und 
nach der Beforderung sowie als Anhang eine Beschrei
bung der technischen Einrichtungen (s. Rohrpost. 
technik). 

Die wichtigsten Bestimmungen der Rohrpost-Dienstanweisung fiir 
Berlin sind: 

§ 1. Die Berliner Rohrpost dient zur BefOrderung von Rohrpost
sendungen und Telegrammen, ausnahmsweise auch von Eilbriefen. 

§ 4/5. Die Apparatbeamten, moglichst Beamte der unteren Be
soldungsgruppen, miissen eine Priifung ablegen. 

§ 9. 1m Rohrposttagebuch sind Dienstiibergabe sowie StOrungen 
und sonstige Unregelmalligkeiten einzutragen. 

§ 11. Die Rohrpostziige verkehren nach einem Fahrplan. 
§ 12. Die Ziige bestehen aus einem Treiber und mehreren Blichsen. 
§ 14. Rohrpostsendungen erhalten einen Rohrpoststempel, der 

nach 10 Minuten wechselt. 

Rohrpostordnung vom 30. 5. 1923 (RGBI 1 S. 303 ff.) 
regelt den offentlichen Verkehr auf der Rohrpost, d. h. 
den Verkehr mit Rohrpostbriefen und -karten. Sie ent
halt vor allem Bestimmungen iiber die Aufschrift, Form 
und GroBe der Sendungen (fiir Berlin Meistgewicht 20 g, 
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groBte Lange 14 em, groBte Brcite 8 em; flir Miinehen 
Meistgewieht 100g, groBte Lange 20 em, groBte Breite 
14 em), ferner Vorsehriften iiber die Gebiihren, Ein
lieferung, Beforderung und Zustellung sowie iiber die 
Herstellung von Nebenrohrpostanlagen fiir Wohn- und 
Gesehaftsraume. 

Rohrpoststatistik dient zur Ermittlung der Zahl der 
mit der Rohrpost beforderten Sendungen, zur Bereeh
nung der Kosten fiir eine befOrderte Sendung oder 
Biichse usw. Zur Berechnung der Eintragliehkeit. werden 
die Kosten fur ein Buchsenkilometer oder, falls mehrere 
Buchsen zu einem Zuge vereinigt werden, flir ein Zug
kilometer ermittelt. Die Zahl wird dureh Zahler fest
gestellt, die von der Biiehse unmittelbar oder von der 
Treibluft (beim Luftwechselbetrieb) betatigt werden. 

Die Gesamtkosten des Rohrpostbetriebs setzen sich 
zusammen aus den Kosten fur: 

1. die Verwaltung und Aufsieht, 
2. die Apparatbedienung, 
3. den technischen Betrieb. 

Beim Betrieb entstehen als Hauptausgabe die Kosten 
fur die Treibluft, als kleinere Ausgaben die Kosten fur 
Unterhaltung der technischen Einrichtungen der Rohr
postbetriebsstellen, der Rohre und des Fahrgerats. 

Die Zahl der Sendungen kann nur stichprobenweise 
ermittelt werden. Schwierig ist die genaue Ermittlung 
der Bedienungskosten, besonders in den kleineren Rohr
postbetriebsstellen, wo der Apparatbeamte mit Neben
arbeiten beschaftigt wird. 

Fur die beiden groBten Stadtrohrpostanlagen der DRP 
in Berlin und Munchen ergeben sich fUr das letzte Jahr 
mit genauer Statistik (1913) folgende Zahlen: 

der km 
Gesam tzahl i RohrHinge II Zahl der 

Sendungen (Fahrrohre) BetriebstelJen I Apparate 

Berlin 12250000 I 160 I 76 II 210-
Miinchen 2 000 000 39 28 47 

Rohrpostteehnik. Eine Rohrpost setzt sich aus folgen-
den Teilen zusammen: 

1. den Apparaten zum Senden und Empfangen, 
2. den Fahrrohren, 
3. dem Fahrgerat, 
4. den Geblasen. 

I. Technik der Stadtrohrpost. 
Die Stadtrohrpost unterscheidet sich von der Haus

rohrpost grundsatzlieh nur durch den hoheren Treib
luftdruek und die sieh daraus ergebende groBere Ge
sehwindigkeit und kriiftigere Bauart aller Einzelteile. 

1. Die Apparate zum Senden und Empfangen. 
Entweder benutzt man den gleichen Apparat sowohl 
zum Senden als auch zum Empfangen oder getrennte 
Sender und Empfanger. Beim Betrieb mit Luftweehsel 
fahren die Buchsen (oder Buehsenzuge) im Rohr hin und 
her; daraus ergibt sieh die Verwendung von Apparaten 
der erstgenannten Art. 

Die bei der Stadtrohrpost in Berlin gebrauchliehen 
Apparate bestehen naeh Abb. 1 aus der Apparatkammer 
mit vorderer VersehluBtiir, die auf einem guJ3eisernen 
FuE rVoht. Der Boden ist abgeschragt, damit die Buehsen 
beim Offnen der Kammertur mogliehst von selbst heraus
fallen; zur Dampfung des Aufpral1s der einfahrenden 
Biiehsen ist er mit einer Gummiplatte belegt, die an der 
Stelle des Aufpralles der Spitze der Buehse oder des 
Zuges verstarkt ist. 

Es sind zwei Arten von Apparaten fur jedes Fahrrohr 
·erforderlieh: ein Apparat mit Luftweehsel (Abb. 1) und 
ein Apparat mit Absperrhahn (Abb. 2). Dcr Apparat mit 
Luftweehsel enthalt die Einriehtnngen zum An- und Ab
stellen der Druck- und Saugluft, mit deren Hille das 
Hin- und Herfahren in einem Fahrrohr bewirkt wird; 
das Abstellen der Treibluft geschieht zur Ersparung an 
Treibluft selbsttatig naeh Beendignng der Fahrt. 
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Abb. 3 steUt einen Apparat zum selbsttatigen Aus
werfen der Biiehsen dar, der nur als Empfanger ver
wendbar ist. Zum Absenden ist ein besonderer Apparat 
erforderlieh. Da die Treibluft die Apparate auch wahrend 
des Absendens und nach dem Eintreffen der Biichsen 
durchstromt, miissen besondere Einrichtungen vor
gesehen werden, die das Fahrrohr wahrend des Sendens 
und Empfangens von der AuJ3enluft absperren. damit 
der Luftstrom nieht unterbrochen wird. Es geschieht 
dies durch 2 Klappen, die naeh Art der Schleusentore 
nacheinander geoffnet und geschlossen werden, so daB 
eine stets geschlossen ist. 

Die Klappen des Empfangers werden entweder elek
trisch, durch das Gewicht oder die lebendige Kraft der 
Biichsen bewegt; fUr die Klappen des Senders geniigt ein 
Handantrieb. Aueh an den Empfangern ist ein Hand
antrieb als Aushilfe bei Storungen 
der selbsttatigen Einrichtung er
forderlich. Die Klappenapparate 
sind nur bei doppelten Fahrrohren 
verwendbar, oder man muB meh
rere Strecken zu einem Kreis 
zusammenschleifen. Da man in 
diesem Kreise nur in einer Fahr
riehtnng fahren kann, so ent
stehen groBe Umwege, die man 
verringert, wenn man den Kreis 
mit doppelten Fahrrohren aus
riistet. 

Bei den Briefrohrposten in den 
Vereinigten Staaten haben die 
Apparate besondere Einrichtun
gen zum Ein- und Ausladen der 
schweren Biiehsen (rd. 20 em 
Durehmesser und 50 em Lange); 
zum Auffangen dienen Luftpuffer, 
die dadurch gebildet werden, daB 
die Biiehse in ein vollig abge
sehlossenes Rohr einfahrt und 
vor sieh die Luft in dem Rohr 
zusammenpreBt. Die Appa-
rate sind liegend angeord-
net, urn die Buchsen auf
fangen und be quem ein-
laden zu konnen. 

2. Die Fahrrohre. Die 
Fahrrohre der Stadtrohr-
post sind blankgezogene 
Stahlrohre. Der gebraueh-
liehste Durchmesser ist Abb. 1. Apparat der Stadtrohr-

post in Berlin mit LuftwechseI. 
65 mm, gleich 21/2 Zoll. 
Sie mussen innen glatt und 
ohne Rost und Zunder, aueh mogliehst genau im Dureh
messer sein, damit an den StoBen keine Vorsprunge 
entstehen. Die StoBverbindnngen mussen aus dem 
gleichen Grunde gut zentriert sein, d. h. die aneinander
stoBenden Quersehnitte zweier zusammengesehraubter 
Rohre mussen genau aneinander passen. Zum Schutze 
gegen Rost erhalten sie eine Umwieklung von geteerter 
Jute. 

Besondere Sorgfalt ist auf die Herstellung der Bogen 
zu verwenden, die keine Verengung, sondern eher eine 
Querschnittserweiterung (Spurcrweiterung bei den Eisen
bahngleisen) erhalten solIten. 

Die Rohre werden in Gegenden mit langerer Frost
zeit mindestens 1,0 m tief in der Erde moglichst unter 
dem Burgersteig verlegt, soweit nicht StraBendamme 
zu kreuzen sind. 

Die Fahrrohre einer Stadtrohrpost werden zu einem 
Rohrnetz verbunden, dessen Mittelpnnkt in der Regel 
das Telegraphenamt bildet. Fiir den Telegrammverkehr 
ist ein solehes strahlenfOrmiges, vom Telegraphenamt 
ausgehendes Netz am besten, da es die kurzesten und 
sehnellsten Verbindungen ergibt; Vieleeknetze, bei denen 
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das Telegraphenamt keine Vorzugsstelle einnimmt und 
sich groBe Umwege fiir seinen Verkehr ergeben, sind 
daher meist in Strahlen netze umgebaut worden. 

Abb. 2. Apparat der Stadtrohrpost in Berlin mit Absperrhahn. 

1 

I 
I I 
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Abb. 3. K lappcnapparat. 

Da die Geschwindig
keit in langen Rohren 
stark abnimmt, muB 
man Einzellangen iiber 
2 km (hochstens 2,5 km) 
miigliehst vermeiden
Die durehschnittliche 
Entfernung zweier V.
Anst betragt in einer 
GroBstadt meist nur 
1,5 bis 1,7 km. 

Bei langeren Rohren 
verwendet man zur Er
hohung der Geschwin
digkeit zum Anfahren 
Druckluft und auf der 
Endstrecke Saugluft; 
man kann durch diese 
Betriebsweise(Verbund
betrieb) auch die Zug
zahl auf kurzen ein
fachen Rohren erhohen 
und sie auch zum Durch
fahren einer Zwischen
stelle ohne Aufenthalt 
und Umladen benutzen. 

3. Das Fahrgerat. 
Das Fahrgerat der 
Stadtrohrpost muB 
starke StoBe beim Ein
treffen im Empfanger 
aushalten und daher bei 
leichtem Gewicht doch 

sehr widerstandsfahig scin. Am geeignetsten haben sieh 
Aluminiumhiilsen erwiesen, die zur Verringerung der 
Reihung in eine Lederhiilse gesteekt werden. Am vordern 
Ende triigt sie al~ Puffer mehrere Lederseheiben. 

Abb. 4 steUt die Biichse der Berliner, Ahb. 5 der 
Miinchener Rohrpost dar. An den in Berlin verwandten. 
meist zu mehreren zu einem Zuge vereinigten Biichsen 

Abb. 4. tadtrohrpostbiichse der Derliner Rohrpo t. 

fehlt der abdichtende Lederstulp. Als SchluB des Zuges 
wird ein besonderer Treiber (Abb. 6) nachgeschickt. 
Die Biichsen erhalten ein festes (Berlin) oder einstell
bares (Miinchen) Kennzeichen des Bestimmungsortes. 

Der Unterschied der Biichsenlange Berlin undMiinchen, 
der auch die GroBe der Sendungen (s. Rohrpostordnung) 
bestimmt, erklarl sich daraus, daB sich in Berlin die 
meisten Linien aus einer groBeren Anzahl Teilstrecken 
mit angefiigten AnschluBstrecken zusammensetzen. Urn 

Abb. 5. Stacltrohrpo tbUchse der }1Unchener Rohrpost. 

nun nicht in Zwischenstellen die Sendungen verteilen 
zu miissen, sollen moglichst zwischen allen V Anst einer 
Hauptlinie und dem Haupttelegraphenamt unmittelbare 
Biichsen verkehren, die zu Ziigen vereinigt werden. Da 
deren Lange durch den Fassungsraum der Apparat
kammern begrenzt ist, so miissen die Biiehsen moglichst 
kurz sein. 

4. Die Ge blase. Die Geblase der Stadtrohrpost 
werden jetzt allgemein elektrisch angetrieben, wenn 

1 
I 

Led2r 

:iW.~---t--~~ ~~It-
" :.".'. 

I I 

... :<:..----70 ~ : Eo 25......-,. 
.... EE---- Fahrfr'chful1g 

A bb. 6. Treiber. 

man nieht wegen der Unabhangigkeit von der offent
lichen Stromversorgung eigene Kraftmaschinen (Dampf
oder Dieselmasehinen) aufstellen will. Diese sind auch 
hei den im Vergleich zu andern Kraftwerken kleinen 
Leistungen noeh wirlschaftlieh, wenn man sie zur 
Heizung benutzt (s. Heizkraftwerke). 

Fiir den bei der Stadtrohrpost iibliehen Luftdruck 
(1 kg/qcm Uberdruek bei der Druckluft und 0,5 kg/qcm 
Unterdruck bei der Sauglnft) und fiir die verhaltnis
maBig geringen Leistungen gibt es kein allen Anforde
rungen entsprechendes, fiir den unmittelbaren elek
trisehen Antrieb geeignetes Geblase. Am besten, aller
dings teuersten, sind die Kolbengeblase, die jedoch 
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wegen ihrer langsamen Gangart nicht mit einem Motor 
unmittelbar gekuppelt werden konnen. Die z. B. in 
Miinchen verwendeten schnellaufenden Wittiggeblase 
lassen sich nur fUr Saugluft verwenden, da sie die 
Druckluft und damit auch die Fahrrohre verOlen. Das 
gleiche gilt auch fUr die bei Staubsaugern benutzten 
Kardioidengeblase. Geblase ohne Schmierung eignen 
sich nur fiir geringe Drucke, hauptsachlich also fiir 
Hausrohrpostanlagen. 

Wirtschaftlich ist es, die Geblase an den Knoten
punkten eines strahlenformigen Rohrnetzes zu groBern 
Einheiten zusammenzufassen. Die gleichmaBige Luft
lieferung wird mit den Schwankungen des Luftverbrauchs 
,durch selbsttatige Steuerungen in Einklang gebracht, die 
vom Druck der Luft abhangig gemacht werden. Auch 
wenn ein Geblase nur ein Fahrrohr speist, ist dies Ver
fahren einfacher, als wenn man seinen Gang von dem 
Lauf der Biichsen unmittelbar abhangig macht, indem 
man es beim Absenden der 
Biichse in Gang setzen und 
beim Eintreffen ausschalten 
laBt. Durch Aufspeichern der 
Luft in ausreichend groBen 
Behaltern schrankt man die 
Haufigkeit des Ein- und Aus
:schaltens ein und schont da
mit die Maschine. 

Fiir ein Fahrrohr rechnet 
man je nach der Rohrlange 
.eine GebHiseleistung von 
3-6 k W; die Gesamtleistung 
der Geblase der Berliner 
Stadtrohrpost betragt rd. 
800 kW bei einer Rohrlange 
von rd. 180 km, so daB auf 
1 km Fahrrohr rd. 41/2 kW 
.entfallen. 

Ein groBeres Geblase der 
Berliner Stadtrohrpost, das 
durch einen Drehstrommotor 
von 75 kW angetrieben wird, 
zeigt Abb. 7. Bemerkenswert 
ist die Lagerung der Maschine 
auf einer Eisenbetonplatte, 
die gegen den FuBboden 
durch Schwingungsdampfer 
so vollkommen isoliert ist, daB 
in der unmittelbar daneben 

= 

Rohrbogen als Empfiinger verwenden. Dagegen muB 
ein Saugluftempfanger geschlossener Bauart sein. Er 
besteht aus einem Rohrbogen (wenn das Fahrrohr von 
unten kommt), der durch eine Lederklappe verschlossen 
wird; diese wird von der ein treffenden Biichse geoffnet. 
Der Apparat wirft also die Biiehse selbsttatig aus. 
Oberhalb der Klappe zweigt das Luftrohr abo Einen 
Saugluftempfanger mit offenem Rohrbogen und niedriger 
ScheiteThohe nach den neuesten Vorschriften des Tele
graphentechnischen Reichsamts zeigt Abb. 8, rechts 
daneben ist ein mit einer Klappe verschlossener Sender 
sichtbar (Ausfiihrung der Deutschen Telephon - Werke 
und Kabelindustrie A.-G. in Berlin SO 33, Zeughof
strai3e 6-9). 

Wiihrend man bei Saugluftanlagen die Treibluft bei 
starkerm Verkehr dauernd stromen lai3t, steHt man die 
Druckluft nach jeder Fahrt ab, urn an Luft zu sparen, 
vor aHem wei! die dauernd aus dem offenen Druckluft-

befindlichen Schule keine Ge
rausche und Erschiitterungen 
wahrnehmbar sind. 

Abb. 7. Gebliise der Berliner Stadtrohrpost. 

II. Technik der Hausrohrpost. 
1m Gegensatz zur Stadtrohrpost hat die Haus

rohrpost nur kleine Entfernungen bis etwa 100 m 
zu iiberwinden. Da hierfiir rd. 1/10 des Druckes der 
Stadtrohrpost ausreicht, sind aHe Teile entsprechend 
schwiicher gebaut als bei der Stadtrohrpost. Die Be
standteile 

1. Apparate, 
2. Fahrrohre, 
3. Fahrgerat, 
4. Gebliise, 

sind die gleichen wie bei der Stadtrohrpost. 

1. Die Apparate zum Senden und Empfangen. 
Bei den Apparaten unterscheidet man solche geschlos
sener und offener Bauart. 

Offene Apparate verwendet man als Sender fiir Saug
Iuft und als Empfiinger fiir Druckluft. Bei dem geringen 
Druck der Treibluft kann man beim Saugluftbetrieb 
das zum bequemen Einfiihren der Biichse etwas trichter
formig erweiterte Fahrrohr als Sender benutzen. Ebenso 
kann man beim Senden mit Druckluft einen oHenen 

empfanger ausstromende Luft als Zugluft lastig wird. 
Das Abstellen geschieht durch Einrichtungen mit ein
steHbarer Zeit (Zeitrelais), am besten auf mechanischem 
Wege. Zu der Fahrzeit ist ein Sicherheitszuschlag zu 
machen, damit die Biichse nicht bei auBergewohnlichen 
Widerstanden vor der Ankunft steckenbleibt. 

2. Die Fahrrohre. Die Fahrrohre werden bei der 
Hausrohrpost wegen der leichteren Bearbeitung meist 
aus blank gezogenen Messingrohren hergestellt, die an 
den Stol.lstellen durch iibergeschobene Muffen aus dem 
gleichen Baustoff verbunden werden. Es empfiehlt sich, 
ab und zu leicht losbare Schraubverbindungen ein
zufiigcn, urn steckengebliebene Biichsen herausstoi3en 
zu konnen. Die Rohrbogen erhalten eine kleine Er
weiterung des Durchmessers, urn der Biichse das Hin
durchgleiten zu erleichtern, die durch Hindurchziehen 
von Stahlpfropfen (Kalibern) erzielt wird. 

Bei der Hausrohrpost sind je nach der Groi3e der 
Sendungen verschiedene Rohrdurchmesser gebriiucblich. 
Die haufigsten sind 50, 65 und 75 mm. Eine Sonder
bauart sind Fahrrohre mit flachem, rechteckigem Quer
schnitt, wie sie fiir die Zettelrohrpost der Fernsprech
amter benutzt werden. Abweichend von dem sonstigen 
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Gebrauch werden die Gesprachszettel nicht in Biichsen 
verpackt, sondern im Winkel gefaltet durch die Rohre 
getrieben. Voraussetzung ist genaue GroJ3e und ge
eignetes, nicht zu diinnes, aber auch nicht zu steifes Papier. 

Abb. 8. Hausrohrpostapparat der DeutschenTelephon-Werke. 

elektrisch gesteuerte Weichen einbauev. Es kann dann 
aber immer nur ein Abzweigrohr zur Zeit angeschlossen 
werden. Auch besteht die Gefahr, daJ3 bei Verstopfungen 
des Stammrohres samtliche Zweigrohre unbenutzbar 

Abb. 9. Uohq)o tbUchse mit Klemmfeder. 

werden. Ihre Anwendung bleibt daher am besten bei 
starkem Verkehr und bei hohen Anforderungen beziiglich 
der Schnelligkeit auf kurze Entfernungen, bei langen 
Strecken auf Anlagen mit geringem Verkehr beschrankt. 

3. Das Fahrgerat. Das Fahrgerat (Rohrpost
biichsen) ist entsprechend der vielseitigen Verwendung 

.-\.bb. 10. Rohrpostbiichsc!iir Postschccke. 

der Hausrohrpost mannigfaltiger als das der Stadt
rohrpost. Fiir die Versendung von Schriftstiicken ist 
die in Abb. 9 dargestellte Biichse mit Klemmfeder am 
gebrauchlichsten. 1m Scheckbetriebe sind Biichsen ohne 
Klemmfeder (Abb. 10) in Gebrauch, in denen die 
Schecke teils durch das Rollen, teils durch den 
Luftdruck festgehalten werden. 

Die Form und Lange 
der Biiehsen mull mit den 
Apparaten und den Bogen 
der Fahrrohre iiberein
stimmen. 

4. Das Ge blase. Die 
Geblase der Hausrohrpost 
sind fiir niedrigen Druck 
einzuriehten. Es geniigen 
daher solche Bauarten, wie 
man sie z. B. fiir Schmiede
feuer, Staubsauge- und 
ahnliche Zwecke auch sonst 
in der Teehnik verwendet. 
Man stellt sie bei grolleren 
Anlagen im Keller auf 
(gegen Gerausehiibertra
gung mit Stolldampfern 
isoliert), bei kleinen An
lagen auf dem Tiseh unter 
dem Apparat. 

Abb. 11. Gebliise der Hausrohrpost im Postscheckamt in Berlin. 

Um an Luft zu sparen, 
sehaltet man die nicht be
nutzten Fahrrohre dureh 
Krafts parer vom Geblase 
abo Diese arbeiten selbst
tatig; sie offnen das Ende 
des Fahrrohres, sobald eine 
Biichse abgeschiekt wird, 
damit der zu ihrer Fortbe

Bei groBern Hausrohrpostanlagen werden die Fahr
rohre zur Ersparnis an Anlage- und Betriebskosten in 
einer Zentrale vereinigt, die als Umschlagstelle fiir die 
Einzelstationen anzusehen ist. Urn noeh weiter an 
Rohren zu sparen, kann man an ein von der Zentrale 
ausgehendes Fahrrohr mehrere andere von der Zentrale 

wegung erforderliche Luftstrom gebildet wird, und 
sehlieBen das Rohr wieder ab, wenn die Biichse ihre 
Fahrt beendet hat. Abb. 11 zeigt die Geblaseanlage 
der umfangreiehen Hausrohrpostanlage des PSehA 
in Berlin. 

Schriftwesen s. Rohrpost. Kasten. 
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Rohrpostwertzeiehen sind Rohrpost-Marken, -Brief
umschlage und -Postkarten. Marken gibt es nur in 
einigen Landern (Italien, Frankreich usw.). Brief. 
umsehlage und Postkarten wurden bei der DRP 1876 
eingefUhrt, nachdem Osterreieh 1875 damit voran
gegangen war. 

Rollbahnen (Abb.) dienen hauptsachlich zur wage
reehten Beforderung grollerer Gegenstande, also im 
Postbetriebe von Paketen und Briefbeuteln. Sie be
stehen aus einem Untergestell und einer aus Walzen 
zusammengesetzten Fahrbahn, die nur wenig geneigt 
zu sein braucht. Die Rollen (Walzen) sind auf Kugeln 
gelagert. Wenn die Walzen angetrieben werden, z. B. 
dureh eine Kette, kaun eine Rollbahn auch ohne Neigung, 
ja sogar etwas ansteigend ausgefUhrt werden. 

Rollbahn. 

Rollbahnen werden gewohnlich mit fahrbarem Unter
gestell geliefert; sie konnen daher an versehiedenen 
Stellen benutzt und wahrend der Nichtbenutzung bei
seitegestellt werden. 

Sie werden mit Vorteil in grollern Paketannahme
stellen zum Einsammeln der aufgelieferten Pakete und 
zur Beforderung der Pakete zur Laderampe verwendet. 
Die Rollbahn wird dabei parallel zum Aunahmetisch 
aufgestellt. Zwischen dem Tisch und der Rollbahn 
mull noeh ein genugend breiter Durchgang bleiben. 
Paketannahmetisch und Rollbahn werden dabei am 
besten rechtwinklig zur Laderampe aufgestellt. 

Rollbahnen dienen auch an Laderampen zur Ober
briickung von kurzen Entfernungen, z. B. iiber einen 
Bahnsteig hinweg, urn Pakete zwischen dem Gleis und 
der Packkammer auszutauschen. Bei kurzen Ent
fernungen lallt sieh eine Rollbahn auch in beiden Rich
tungen verwenden, indem man die Neigung durch Reben 
oder Senken der Enden verandert.. Wird das Gefalle 
einer Rollbahn, z. B. bei einer Forderung in ein tiefer 
gelegenes GeschoB, zu groB, so ll!ann man es dadurch 
verkleinern, daB man die Rollbahn nach dem Muster 
der Gleitbahnen (s. d.) schneckenartig krummt. Man 
kann daher mit einer Rollbahn beliebige Wege ausfiihren, 
indem man gerade und gekrummt.e Strecken aneinander
fiigt. 

Fur Briefbeutel sind Rollbahnen weniger geeignet 
als fUr Pakete, da leere oder nur wenig gefiillte Beutel 
sich zwischen den Walzen festsetzen konnen. 

Schriftwesen. Archiv 1919 S.161ff. 

Rollenmarken s. Freimarkenrollep 
Rneksaeke s. Botenposttaschen 

Kasten. 

Riiekbriefstelle hat die Absender der an sie eingesandten 
unzustellbaren oder von der Postbeforderung ausge· 
schlossenen Sendungen zu ermitteln sowie die endgiiltig 

unanbringlichen Sendungen aufzubewahren und weiter. 
zubehandeln. Sie besteht bei jeder OPD und setzt sich 
aus mindestens·zwei Mitgliedern zusammen, die der Prasi· 
dent bestimmt. Von den Mitgliedern mull wenigstens 
eins bei der OPD planmaJ3ig angestellt sein. Die Auf. 
sicht iiber die Dienststelle fiihrt ein Postrat. Die bei ihr 
zu beschaftigenden Beamten werden unter Rinweis auf 
den Diensteid durch Handschlag verhandlungsschriftlich 
verpflichtet, ihre Obliegenheiten als Mitglieder der Riick· 
briefstelle nach der "Geschaftsanweisung fur die Riick
briefstelle" und den Vorschriften der ADA zu besorgen, 
besonders aber die Absender unter Wahrtmg des Brief· 
geheimnisses verschwiegen und treu zu ermitteln. 

Geschichte. Bis 1850 wurden die Absender der unzustellbaren 
Sendungen beirn GPA von der "Retourbrief-Offnungskornmission" 

ermittelt. Bei der Einrichtung der OPD am 1. 1. 1850 wurden 
diese Geschlifte den OPD iibertragen; auch jetzt fiihrten 
diese Dienststellen noch die Bezeichnung "Retourbrief-Off
nungskommissionen". Schon damals wurden die Beamten fiir 
ihre Geschiifte besonders verpflichtet und hatten sich bei Er· 
mittlung des Namens des Absenders jeder Kenntnisnahme 
vom Inhalt der Sendungen zu enthalten. Die Benennung 
der Dienstste\le iet mehrfach geandert worden: 1863 "Kom. 
mission zur Eroffnung unbestellbarer Retourbriefe", 1886 
"AusschuB zur Eroffnung unbestellbarer Postsendungen", 1909 
"AusschuB fiir unbeste\lbare Postsendungen". Die heutige 
Bezeichnung ist am 6. 3. 1925 eingefiihrt worden. 

Schriftwesen. Stephan S.714. 

Riiekiorderung von Postsendnngen nnd naehtriig· 
Hehe Anfsehriftsiindernngen. Der Absender kann 
eine Postsendung zuriicknehmen oder ihre Aufschrift 
and ern lassen, solange sie dem Empfanger noch 
nicht ausgehiindigt ist. 

Die Riickforderung von Postsendungen ist auf 
Grund des § 50 des PG durch die PO geregelt. Die 
Bestimmungen griinden sich darauf, dall nach 
deutschem Postrecht die Post lediglieh mit dem 
Absender in ein Vertragsverhiiltnis tritt, und daB 
daneben der Empfanger kein selbstandiges Recht 
auf Aushandigung einer an ihn gerichteten Post· 
sendung hat (s. Verfiigungsrecht des Absenders 

und Empfangers). Der WPVertr hat sich im Lauf 
der Zeit der deutschen Auffassung angeschlossen, 
und die meisten Lander haben ihre inneren Bestimmungen 
damit in Einklang gebracht. Nur in Grollbritannien 
und den britischen Dominien, Kolonien und Schutz. 
gebieten gestattet die innere Gesetzgebung die Zuriiek· 
ziehung von Postsendungen auf Verlangen des Ab· 
senders nicht; aus diesem Grunde bestimmt das Schlull· 
protokoll zum WPVertr, dall die Bestimmungen iiber 
das Zuruckziehen von Sendungen fiir diese Lander nicht 
gelten. 

Wert· und Einschreibsendungen sowie Pakete konnen 
zUriiekgezogen werden, solange die Sendung selbst, Post
und Zahlungsanweisungen, sOlange der Betrag dem Emp
fanger noeh nicht ausgehiindigt ist; Zahlkarten, Post
scheckiiberweisungen und Kontoanweisungen, solange 
der Betrag noeh nicht gutgeschrieben ist; jedoch hOrt 
bei Kontoanweisungen, die ausnahmsweise dem Emp
fanger vorgezeigt und bei telegraphischen Anweisungen. 
die im Girowege ausgezahlt werden, das Riickforderungs. 
recht auf, sobald der Empfanger den Briefumschlag mit 
der Anweisung, den Postanweisungsabsehnitt oder den 
Benachrichtigungszettel erhalten hat. Postauftrage 
konnen zUriickgezogen werden, solange sie nicht ein· 
gelost, angenommen oder weitergesandt sind, oder 80· 
lange nicht Protest erhoben ist. 1m Auslandsverkehr 
konnen Postanweisungen schon nicht mehr zuriick· 
gefordert werden, wenn die Postanweisung selbst dem 
Empfanger ausgehiindigt ist. Bei Postauftragen ist im 
Auslandsverkehr nicht nur die Zuriickziehung der ganzen 
Sendung, sondern auch eines oder mehrerer darin ent
haltener Papiere statthaft. 

Wer eine Sendung zUriickfordert, mull sich aIs ihl' 
Absender ausweisen. Dies geschieht durch den etwa 
erteilten Einlieferungsschein und aullerdem durch ein 
Doppel des Briefumschlags, der Postanweisung odeI' 
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Paketkarte oder sonst der Aufschrift. Die Doppel miissen 
von derselben Rand geschrieben sein wie die Ursprungs. 
aufschriften. Von Reichs· und Staatsbehiirden wird 
auBer der Eill.lieferungsbescheinigung ein schriftlicher 
Antrag gefordert. In gleicher Weise wie die Zuriick· 
ziehung ist eine Aufschriftsanderung zu beantragen. Zur 
Aufschriftsan<~.erung gehiiren auch Antrage auf Strei· 
{]hung oder Anderung eines Nac~ahmebetrages und 
Neubelastung mit Nachnahme sowie Anderungen in Post· 
auftragskarten. Bei Antragen auf Neubelastung mit 
Nachnahme, die nur im Inlandsverkehr zulassig sind, 
ist noch eine vorschriftsmaBig ausgefertigte Postanwei· 
sung oder Zahlkarte beizufiigen. ZUriickforderungen und 
Antrage auf Aufschriftsanderung sind bei der Aufgabe. 
PAnst zu stellen; nur einfache Berichtigungen der Auf· 
schrift (ohne Anderung des Namens oder Standes des 
Empfangers) konnen auch ohne die vorerwahnten For· 
men unmittelbar bei der BestimmungsP Anst beantragt 
werden. 

Sind die zUriickgeforderten Sendungen noch nicht abo 
gesandt, so werden sie unter Streichung im Annahme· 
buch dem Absender zUriickgegeben. Die zuriickgegebenen 
Einlieferungsscheine und die Antragsschreiben werden bei 
den vollzogenen Ablieferungsscheinen aufbewahrt. Die 
bezahlten Gebiihren ausschlieBlich der Versicherungs· 
gebiihr werden erstattet. Sind die Sendungen schon 
abgegangen, so werden sie durch die AufgabePAnst 
brieflich oder telegraphisch von der BestimmungsP Anst 
zuriickgefordert. Die briefliche Zuriickforderung kostet 
die Gebiihr eines einfachen Einschreibbriefes, die tele· 
graphische die Telegrammgebiihr. Die Bestimmungs· 
PAnst fiihrt den Antrag aus. Bei telegraphischem Antrag 
auf Aufschriftsanderung halt sie die Sendung zunachst 
an nnd wartet u. U. die schriftliche Bestatigung abo 
1st der Auf trag nicht mehr ausfiihrbar, so bekommt 
die AufgabeP Anst Nachricht. Bei Paketen und Wert· 
sendungen ist die Riicksendung gebiihrenpflichtig. Die 
Riickforderungstelegramme sind nicht als Diensttele· 
gramme (SS oder S) zu bezeichnen. K. S c h war Z. 

Riickkarte dient P A, bei denen zur Vornahme von 
Entlastungen kein geeigneter zweiter Beamter beschaftigt 
ist, zur Bescheinigung der zu entlastenden Betrage durch 
eine andre P Anst oder Bahnpost. 

Das ausstellende P A tragt die zu entlastenden Gegenstande 
dnzeln in die Riickkarte ein, iibernimmt den Gesamtbetrag unter 
Angabe des Tages sowie der Nummer des Belegs in die Entlastungs· 
karte (s. d.) und fiigt die Riickkarte den Gegenstanden bei ihrer 
Absendung bei. Fiir jede Wert· oder Einschreibbriefsendung wird 
-eine besondere Riickkarte angefertigt. Die P Anst oder Bahnpost, 
{lie die Riickkarte bescheinigen soli, priift die Eintragungen, erkennt, 
wenn richtig, den Betrag (die Mark in Buchstaben) mit Namens· 
unterschrift und Abdruck des Tages· oder Kursstempels an und 
;;endet die Riickkarte dann zum Ausstellungsort zuriick, wo sie 
<ler Entlastungskarte als Beleg beigefiigt wird. 

Riickscheine (RSch). Vom Empfanger bestimmter 
Arten von Postsendungen auszustellende Empfangs. 
bescheinigungen, die dem Absender oder einer andern 
Person iibersandt werden; im innern und zwischen· 
staatlichen Verkehr zugelassen. 

1. Geschichte. Die Einrichtung der RSch griindet sich auf die 
Bestimmungen der preuBischen Postdienstinstruktionen vom An· 
fang des 19. Jahrhunderts, nach denen den Absendern rekomman· 
dierter (eingeschriebener) Briefe im innern Verkehr die von den 
BestimmungsP Anst zuriickgesandten Empfangsbescheinigungen (Ab· 
lieferungsscheine) der Empfanger gegen Riickgabe des Aufgabescheins 
·(Einlieferungsbescheinigung) auszuhandigen waren. N ach dem Post· 
reglement vom 21. 12. 1860 konnten Absender von rekommandierten 
Brief· und von Fahrpostsendungen (s. d.) einen "Riickschein" 
·(auch Retour·Recepisse genannt) verlangen. Die Sendungen waren 
mit dem Vermerk "gegen Riickschein" zu bezeiclmen. Die heutige 
Regelung findet sich erstmalig in der PO vom 6. 11. 1892. 1m 
zwischenstaatlichen Verkehr lehnt sich die Entwicklung der 
Bestimmungen iiber RSch an die des innern Verkehrs an, zunachst 
In Einzel· und Vereinsvertragen zwischen deutschen und ausJandi· 
.;;chen Postverwaltungen, seit 1. 1. 1875 in den Weltpostvereins· 
vertragen (s. d.). 

II. Recht. Bei Beforderung von Sendungen gegen 
RSch iibernimmt die Post auf Grund eines aus Werk· 
und Dienstvertrag gemischten Vertrages (modifizierter 

Postbeforderungsvertrag) neben der SachbefOrderung eine 
weitere Geschaftsbesorgung. Diese besteht in der Regel 
in Beschaffung, Ausfertigung, Hin· und RiickbefOrderung 
des RSch und Einholung der Unterschrift des Emp. 
fangers ccr Sendung. Der RSch steUt fiir den Absender 
eine Urkunde iiber die Aushandigung der Sendung dar. 
Die Raftung der Post fiir Sendungen gegen RSch richtet 
sich nach den allgemeinen Raftungsvorschriften (s. Er· 
satzpflicht der Post). Fiir Nichtabsendung und Verlust 
des RSch wahrend der Beforderung und, wenn die Post 
den RSch nicht hat vollziehen lassen, wird nicht ge· 
haftet. 

III. Betrie b. Fiir Behandlung von Sendungen gegen 
RSch gelten folgende Dienstvorschriften: 

I. Das Verlangen eines RSch ist im innern und im 
Weltpostverkehr nur bei Paketen, Wert· oder Einschreib· 
sendungen (im innern Verkehr ausschl. der Packchen 
und Zeitungspakete) zugelassen. 

2. Der Absender muB den Vermerk "Riickschein", im 
Weltpostverkehr "Avis de reception" oder den Stempel. 
abdruck "A. R. ", sowie seinen Namen und seine oder 
die Anschrift der Person, an die der RSch auszuhandigen 
ist, auf die Sendung, bei Paketen auch auf die Paket· 
karte setzen. Anschriftsangabe kann unterbleiben, wenn 
der Absender den RSch bei Einlieferung der Sendung 
selbst ausfiillt. Sendungen gegen RSch sind freizumachen. 

3. Der Absender kann nachtraglich einen Riickschein 
verlangen, im Weltpostverkehr aber nur innerhalb einer 
Frist von einem Jahre yom Tage nach der Einlieferung 
an gerechnet. 

4. Die BestimmungsPAnst hat dem Empfanger (nicht 
Ersatzempfanger [so d.]) oder seinem BevoUmachtigten 
die Sendung gegen V ollziehung des RSch auszuhandigen 
und den RSch an die AufgabeP Anst zur Aushandigung 
an den Absender zuriickzusenden. 1m Weltpostverkehr 
wird der RSch ebenso behandelt, aber wenn die Vor· 
schriften des Bestimmungslandes es erfordern, auch von 
dem Beamten der ZustellP Anst unterzeichnet und an 
den Absender unmittelbar zuriickgesandt. Weigerung 
der Riickscheinvollziehung durch den Empfanger gilt 
als Annahmeverweigerung und begriindet Unzustellbar· 
keit der Sendung. 

5. Fiir den RSch ist im innern Verkehr eine auf dem 
ausgefertigten RSch zu verrechnende Gebiihr von 20 Pf. 
im voraus zu zahlen. 1m Weltpostverkehr betragt 
die Gebiihr fiir RSch hOchstens 40 ets. Die Gebiihren 
verdoppeln sich, wenn der Absender von der Moglichkeit 
Gebrauch macht, nachtraglich einen RSch zu verlangen. 

1m iibrigen vgl. PO nebst AB (ADA V, 1), WPVertr, 
Wertbrief· und Wertkastchenabkommen und Postpaket· 
abkommen mit den VO (Weltposthandbuch). 

Schriftwesen. Scholz S.94ff. Raa be. 

Riickvergiitungsmarken liir die Presse. 
Durch das Gesetz iiber MaBnahmen gegen die wirtschaftliche Not· 

lage der Presse vom 21. 7. 1922 wurden zur Hilfeleistung an die 
Presse eine Abgabe von 'I, H des Verkaufspreises von Holz aus 
forstwirtschaftlich genutzten Grundstiicken iiber 10 ha sowie eine 
Abgabe von 1'/, T des Ausfuhrwertes aller auszufiihrenden 
Waren im Werte von mehr als 10000 Papiermark festgesetzt. Die 
Abgabe von HolzverauBerungen sowie die Ausfuhrabgabe von Waren, 
die einer Ausfuhrbewilligung bediirfen, sollte bar, die Ausfuhrabgabe 
von Waren, die einer Ausfuhrbewilligung nicht bediirfen, durch 
Verwendung von Riickvergiitungsmarken erhoben werden (Ver· 
ordnung vom 7. 10. 1922). Es wurden zuerst Riickvergiitungsmarken 
zu 15 M, 150 M und 1500 M hergestellt, spater solche zu 15 000 M 
~~~~~zu~~M~~~M~~~zu 
1500000 M, 30000000 M und 1,5 Milliarden M. Die Riick· 
vergiitungsmarken wurden durch die PAnst vertrieben; sie konnten 
auch bei diesen umgetauscht werden. Durch die Verordnung vom 
1. 11. 1923 wurde § 3 des Pressenotgesetzes mit Wirkung vom 4. 11. 
1923 aufgehoben. Damit wurden die Riickvergiitungsmarken ent· 
behrlich und eingezogen. 

Riidlin, Otto Leo Ferdinand, Exz., Staatssekretar des 
RPA (1917-1919). * II. 2. 1861 in Woldenberg (Neu· 
mark), 1883 Referendar, 1888 Assesso~, 1895 Regierungs. 
rat bei der Eisenbahndirektion in Altona (Elbe), 1904 
Geh. Regierungsrat undvortragender Rat im preuBischen 
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.Ministerium der offentlichen Arbeiten, 1910 Prasident 

.cler Eisenbahndirektion in Berlin, 8. 8. 1917 Staats
sekretar des RPA, 19. 2. 1919 zuriickgetreten. 

Ruhegehaltsfahige Dienstzeit s. Dienstalter, Dienst
zeiten (unter 5) 

Ruhegeld s. AngesteIltenversicherung 

Ruhestand. Unter Versetzung in den Ruhestand ver
.steht man die auBerdisziplinarische Enthebung eines 
Beamten von seinem Amt unter den dafUr vorgesehenen 
,gesetzlichen Voraussetzungen und gegen Gewahrung der 
gesetzmaJ3igen Beziige. Man unterscheidet die Ver
,setzung in den einstweiligen und in den dauernden 
Ruhestand (Pensionierung). 1m ersten Faile wird fiir 
·die Dauer des Verhaltnisses Wartegeld, im zweiten 
Faile ein lebenslangliches Ruhegehalt gewahrt. Nach 
seinem Wesen sieht man das Ruhegehalt teils als eine 
.clem ausgeschiedenen Beamten gewahrte Unterhaltsrente, 
teils aIs zUriickgelegte Teile des von ihm erdienten 
Gesamtgehalts an, wobei man unterstellt, daB ihm mit 
Riicksicht auf den Ruhegehaltsanspruch ein entsprechend 
niedrigeres Gehalt gezahlt ist. 

Geschlchte. Altersversorgung bel den Landesposten 
in Deutschland. Ruhegehaltszahlungen an ausgeschiedene Be
,amte auf Grund gesetzlicher Vorschriften finden wir erst im 19. Jahr
hundert. Bis dahin war die Altersversorgung ein Gnadenakt des 
Fiirsten. Solche Gnadenbewilligungen reichen weit zuriick. Schon 
im Jahre 1689 wurde fUr einen "Alten Postschreiber" Daniel Frisch
mann In Berlin vom Kurfiirsten von Brandenburg ein jahrliches 
Gnadengehalt von 100 Reichstalern ausgesetzt. llliufig wurde dem 
an die Stelle des Ausscheidenden tretenden Beamten sein Einkommen 
urn das jenem bewilligte Ruhegehalt gekiirzt. Auch war es, nament-
. Uch bei Thurn und Taxis, vielfach iiblich, daG der Sohn mit dem Ge
halte des Vaters eingestellt wurde, der dann kein Ruhegehalt bekam. 
In PreuGen erhielten die Beamten (Staatsdiener) einen gesetzlichen 
Rubegehaltsanspruch durch das Pensions-Reglement vom 30. 4. 1825 
-(PensR), von dem einzelne Vorschriften mehr oder minder wortlich 
auch in das Reichsbeamtengesetz (RBG) iibergegangen sind. Es 
wurde ein Pensionsfonds gebildet, zu dem die pensionsberechtigten 
Staatsdiener nach dem Diensteinkommen abgestufte Beitrage leisten 
mul3ten, urn der Staatskasse einige Erleichterung zu gewahren (PensR 
§ 21). Diese Beitragsleistung ist erst mit dem 1. 1. 1868 weggefallen 
·(Ministerialblatt fUr die innere Verwaltung 1868 S. 151). Daneben 
hatte jeder neu angestellte pensionsberechtigte Beamte im Laufe 
·des ersten Dienstjahres 'I .. der Jahresbesoldung einzuzahlen, und 
von den spater bewilligten GehaltserhOhungen wurde der erste 
Monatsbetrag zuriickbehalten (PensR 525). Die Voraussetzungen fiir 
·die Zurruhesetzung waren ungefahr die gleichen wie heute nach dem 
RBG, nur wurde auch pflichtmal3ige DienstfUhrung gefordert (PensR 
.§ 1). Es wurden urspriinglich vom 15. bis 20. Dienstjahr '1., vom 
20. bis 30. 81., vom 30. bis 40. 'I., vom 40. bis 50. 'I. und nach zuriick
gelegtem 50. Dienstjahr '/. des rubegehaltsfli.higen DieIlRteinkommens 
gezahlt (PensR § 12). Mit komiglicher Genehmigung konnte Rube
gehalt bei ausgezeichneter Verdienstlichkeit und nachgewiesener 
Vermogenslosigkeit auch vor Vollendung von 15 Dienstjahren be
willigt werden. Durch Kabinettsorder vom 4. 8. 1843 wurden die 
zehnjahrigen Zeltraume auf fUnfjahrige und dafiir die Anteile am 
Diensteinkommen auf je ,/" herabgesetzt. Unter gewissen Bedin
·gungen konnte der Ruhegehaltsbetrag erhOht werden. Der Rechts
weg war ausgeschlossen, nur Berufung an das Staatsministerium zu
,gelassen (PensR § 30). Fiir die zwangsweise Versetzung in den Rube
'stand war ein dem heutlgen ahnliches Verfahren vorgesehen (PensR 
,§ 56ff.). Aus den Vorschriften iiber das Erloschen des Ruhegehalts 
i at hervorzuheben, dal3 dieses auch eintrat, wenn der Beamte vor 
·oder nach der tJberfiihrung in den Ruhestand ein gemeines Ver
brechen begangen hatte, wegen dessen, wenn es wahrend der Dienst
zeit zur Sprache gekommen ware, der Richter aul3er der Kriminal
strafe auch auf Dienstentsetzung erkannt hli.tte (PensR § 30). Der 
Bezug der Wartegelder ist In Preul3en erstmalig durch Aller
hochsten EriaG vom 24. 6. 1848 (Preul3ische Gesetzsammlung S. 153) 
betr. die Bewilligung von Wartegeldern an disponible Beamte ge
ngelt worden. In Bayern bildete das Edikt iiber die VerhaItnisse 
der Staatsdiener (N eunte Beilage zur Verfassungsurkunde) vom 
26. 5. 1818 die Grundlage fiir die Ruhegehaltsanspriiche der Beamten. 
Danach waren nur die auf Grund der Dienstpragmatik angestellten 
'(pragmatischen) Beamten (Staatsdiener) ruhegehaltsberechtigt. 
Spater wurden es auch die nichtpragmatischen Beamten fiir den Fall 
der Dienstunfahigkeit, die sich bei der Ruhegehaltsberechnung z. T. 
'sogar besser standen als die pragmatischen. Dieser Unterschied ist 
durch das bayerische Beamtengesetz vom 15. 8. 1908 mit Wirkung 
vom 1. 1. 1909 fallen gelassen worden. Bis dahin erhielten die pragma
tischen Beamten, deren Zahl jedoch mehr und mehr, bis auf 6,2 vH 
beschrankt worden war, im allgemeinen 70, 80 oder 90 vH ihres 
Diensteinkommens, je nachdem sie 1m ersten, zweiten oder dritten 
.J ahrzehnt aus dem Dienste ausschieden, beim Ausscheiden nach Voll
endung des 70. Lebensjahres ihr voIles Diensteinkommen als Ruhe
gehalt. Die nichtpragmatischen Beamten erhielten bei eintretender 
Dienstunfahigkeit im ersten Dienstjahr 30 vH und mit jedem 
weiteren Dienstjahr, jedoch friihestens vom 26. Lebensjahr ab, 2 vH 
mehr bis zum vollen Betrage des ruhegehaltsfli.higen Diensteinkom
mens, nach Erreichung_von 2400 BM aber hochstens 90 vH hiervon. 

Handworterbuch des Postwesens. 

Yom 1. 1. 1909 ab erhielten aile unwiderruflich angestellten Beamten 
Iiir die ersten zehn Dienst jahre 35 vH, steigend mit jedem Dienst
jahr bis zum Eintritt ins 20. urn jahrlich 2 vH und vom Eintritt 
ins 21. urn jahrlich 1 vH, bis zum Meistbetrage von 75 vH des 
rnhegehaltsfahigen Diensteinkommens. Die Unfallversorgnng war 
ahnlich der im Reiche geregelt. In Wiirttemberg griindete sich 
der Ruhegehaltsanspruch der Postbeamten auf das Beamtengesetz 
vom 28. 6. 1876. Danach betrug das Ruhegehalt vom 10. Dienst
jahre ab 40 v H des ruhegehaltsfahigen Diensteinkommens, steig end 
mit jedem weiteren Dienst jahre bis zum vollendeten 40. urn 1'/, vH 
aus dem die Summe von 2400 BM nicht iibersteigenden Dienstein
kommen und urn 1'/, vH aus dem diese Summe iibersteigenden 
Betrag. Der Ruhegehaltsanspruch stand jedoch nur den lebens
langlich angestellten Beamten zu, die iibrigen konnten Ruhegehalt 
bei Dienstunfiihigkeit nur durch Beitragsleistung zum "Unter
stiitzungsverein fiir Angestellte der Verkehrsanstalten" erlangen. 
Yom 1.8. 1907 wurde der Ruhegehaltsanspruch auch auf Kiindi
gungsbeamte ausgedehnt. Gleichzeitig wurde in das Diensteinkommen 
auch das Wohnungsgeld einbezogen, und zwar das der zweiten Orts
klasse. Nach den mit Bayern und Wiirttemberg abgeschlossenen 
Staatsvertragen (Amtsblatt des RPM 1920 s. 47ff.) § 10 und SchluB
protokoll zu § 10 sind den iibernommenen Postbeamten die aus ihrem 
Verhaltnis als Landesbeamte herriihrenden Ruhegehaltsanspriiche 
gewahrt geblieben, soweit sie giinstiger sind als die aus den Reichs
vorschriften sich ergebenden. In Sachsen erfolgte die erste Ruhe
gehaltsregelung durch das Staatsdienergesetz vom 27.4.1837, in 
Baden durch das Staatsdieneredikt vom 30.1.1819. Bei den Be
amten der Fiirstlich Thurn und Taxisschen Postverwaltnng 
war von den drei filr jeden einzelnen Beamten sehr ungleichen Teilen 
der Besoldung: Standesgehalt, Funktionszulage und Ortszulage nur 
das erste pensionsfahig. Es war iiblich, dal3 die Postbeamten, die 
nach den Staatsdienergesetzen der einzelnen Lander mit Ablauf einer 
gewissen Dienstzeit (in der Regel 40 Jahre) ihr voIles Gehalt zu be
anspruchen hatten, nur verabschiedet. wurden, wenn sie darauf be
standen. Hierbei war es verstandlich, dal3 namentlich die Beamten 
mit hohen Zulagen bis in ihr hochstes Alter im Dienste verblieben. 
Durch Art. 12 des tJbernahmevertrags vom 28. 1. 1867 iibernahm 
Preul3en die Zahlung auch der bereits bewilligten Ruhegehalter. 

Recht . 

A. Allgemeines (Rechtsverhiiltnisse der im 
Ruhestande befindlichen Beamten). 

Die iIi den einstweiligen Ruhestand versetzten 
Beamten bleiben Beamte ohne Amt und unterstehen, 
soweit nicht Ausnahmen vorgeschrieben sind, den Vor
schriften des RBG, namentlich auch den Bestimmungen 
tiber das formliche Disziplinarverfahren (§§ 84-118), je
doch ~~cht denjenigen iiber Ordnungsstrafen (§§ 80-83). 
Zur Ubernahme von Nebenamtern, Nebenbeschaf
tigungen, zum Betreiben eines Gewerbes, zum Ein
tritt in den Vorstand, Verwaltungs- und Aufsichtsrat 
einer Erwerbsgesellschaft bediirfen sie nicht der fUr 
Beamte im Dienste vorgeschriebenen behordlichen Ge
nehmigung (§ 16). Nach § 28 RBG sind sie bei Verlust 
des Wartegeldes zur Annahme eines ihnen iibertragenen, 
ihrer Berufsbildung entsprechenden Reichsamts von 
nicht geringerem Range und planmaJ3igem Diensteinkom
men, als das von ihnen vorher imlegehabte war, ver
pflichtet. 

Bei voriibergehender voller Beschiiftigung 1m Reichsdienst als 
nichtplanma/3ige Beamte erhalten sie nach § 5 des Gesetzesiiber Ein
stellung des Personalabbaus (s. d.) und Anderung der Personalabbau
Verordnung vom 4.8. 1925 (RGBl IS. 181) die Beziige eines im 
Dienste befindlichen Reichsbeamten der Besoldungsgruppe, der sie zu
letzt angehOrt haben (Kiirzungsvorschriften s. unter C I). Wahrend 
der Geltungsdauer des Art. 3 dieses Gesetzes konnen Beamte, die sieh 
im einstweiligen Ruhestande befinden, auf Antrag unter Verzicht 
auf Wartegeld und Rnhegehalt - einschl. der Hinterbliebenen
beziige - gegen Gewahrung einer Abfindungssumme in doppelter 
Rohe eines J ahresbetrags der zuletzt bezogenen Wartegeldgebiihr
nisse aus dem Reichsdienst entlassen werden. Fiir die tJberfiihrung 
der im einstweiligen Ruhestand befindlichen Beamten in den dauern
den Ruhestand gelten die gleichen Voraussetzungen (s. B 2) wie fiir 
1m Dienst befindliche Beamte. 

1m Gegensatz zu den in den einstweiligen Ruhestand 
versetzten Beamten scheiden die in den dauernden 
Ruhestand versetzten aus dem Dienstverhaltnis vollig 
aus. Sie Mnnen auch bei wiedererlangter Dienstfahig
lfeit weder zum Eintritt in den Dienst verpflichtet 
werden, noch des Ruhegehalts verlustig gehen. Sie 
unterstehen nicht mehr den Dienststrafbestimmungen, 
doch gelten fiir sie die' Vorschriften des RBG § 11 und 
§ 12 Abs. 2 iiber die. Amtsverschwiegenheit weiter. Sie 
haben die Berechtigung zum Fortfiihren der Amts
bezeichnung, doch nicht ZUDl Weitertragen der Dienst. 
kleidung (s. d.). 

36 
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Die Versetzung in den Ruhestand ist ein Hoheitsakt 
des Reiches. Der Beamte hat unter den dafiir geltenden 
Voraussetzungen (s. B 2) einen im Rechtswege verfolg
baren Anspruch nach § 34 RBG lediglich auf das Ruhe
gehalt. tJher den Rechtsweg vgl. §§ 149-155 RBG. 

Den Ruhegehalts- wie den Wartegeldempfiingern 
stehen nach §§ 4 und 5 des Gesetzes, betr. Erganzung 
und Regelung von BezUgen der Ruhegehalts- und 
Wartegeldempfiinger sowie der Hinterbliebenen (Pensions
ergiinzungsgesetz [pEG]) yom 21. 12. 1920 (RGB! 
S. 2lO9) Kinder- und Frauenzuschlage sowie 
Teuerungszuschlage zum Wartegeld und Ruhe
gehalt (auch ortliche Sonderzuschlage) nach den Grund
satzen fiir die im Dienste befindlichen Beamten zu. 

Durch die Beamten-Siedlungs-Verordnung yom 11. 2. 
1924 (RGBI I S. 53) ist zum Erwerb einer land- oder 
gartenwirtschaftlichen Siedlung den Wartegeld- und den 
auf Grund der Personalabbauverordnung yom 27. lO. 
1923 (RGBI I S. 299) [PAY] zur Ruhe gesetzten Ruhe
gehaltsempfii.ngem die Moglichkeit gegeben, einen Teil 
des Ruhegehaltes in eine wertbestandige feststehende 
ltente umwandeln zu lassen (s. Verrentung). 

Bis zum 1. 4. 1920 bezog slch der Anspruch der Beamten auf 
Ruhegehalt und Wartegeld nur auf die BezUge, die sie beim Aus
scheiden aus ihrem Amte nach den zu dlesem Zeitpunkte geltenden 
Bestimmungen erdlent hatten. Allerdings war durch Art. 2 Abs. 7 
des Abanderungsgesetzes zum.RBG vom 17.5.1907 (RGBI S.201) 
durch Kannbestimmung eine Anniherung wenigstens der kleinen 
Ruhegehiilter von Altruhegehaltsempfitngern an die der Neu
mhegehaltsempfanger herbeigefUhrt worden; den Altruhegehalts
empfingem, deren jahrliches Gesamteinkommen hinter den neuen 
Sitzen und unter 3000 RM zuriickblleb, durfte im Falle der Bediirftig
keit elne Beihilfe von hochstens 6/ •• und mlndestens '/ ". ihres mhe
gehaltsfahlgen Diensteinkommens je nach der Zahl ihrer Dienst jahre 
gewahrt werden. Durch das PEG und die bei Anderung der:Beamten
beziige jewei1ig vorgenommenen Anderungen dleses Gesetzes wurden 
sodann die Alt- und Neuruhegehaitsempfanger ebenso wie die Alt
und Neuwartegeldempfinger in ihren Versorgungsbeziigen jeweilig 
gleichgestellt. Das Reichsfinanzmlnisterium erkennt eln wohlerworbe
nes Recht der Beamten auch nach Erla/3 dleses Gesetzes nur auf das 
belm Ausscheiden festgestellte Ruhegehalt an. Eine dariiber hinaus
gehende Fiirsorge stelle eine freiwillige Leistimg des Reiches dar. 
Gleichwohl ist nach § 8 PEG wegen der Anspriiche auf die zur An
gieichung an die Beziige der Neuruhegehaltsempfinger den Altruhe
gehalts- und AltwartegeJdsempfangem gewahrten Zuschiisse sowie 
auf die Ihnen nach § 45 zustehenden Zuschiage (Kinder-, Frauen
und Teuerungszuschiige) der Rechtsweg in gleicher Weise zuiitssig 
wie bel den Versorgungsgebiihren. Der gerichtlichen Beurteilung 
unterliegt aber nicht die Einreihung der Altruhegehalts- und Alt
wartegeldsempfanger In die Besoldungsgruppen der neuen Besol
dungsordnung. Die Vorschrlften hieriiber finden sich in den vom 
Relchsfinanzmlnister mit Zustimmung des Reichsrats eriassenen Aus
fiihrungsbestimmungen zum PEG (§§ 22-25). Danach dlenen fiir 
die Einreihung ala Grundlage die friiheren Amtsbezeichnungen und 
das friihere Normalgehalt verglichen mit den etwa an ihre Stelle 
getretenen neuen Amtsbezeichnungen und dem mit Ihnen gewihrten 
Grundgehalt. Soweit Beamte bisher gleicher Gattung und Amts
bezeichnung In der neuen Besoldungsordnung In mehreren Gruppen 
stehen, sind Altversorgungsberechtlgte In die unterste dleser Gruppen 
(Eingangsgruppe) eingereiht. Nur Beamte, die durch Zulagen aus 
ihrer Beamtengattung ausdriicklich herausgehoben waren, sind mit 
einem Besoldungsdienstalter vom Beginn des Bezugs der Zulage ab 
in die entsprechend hOhere Besoldungsgruppeeingereiht. N ach § 23 
der AB kommen fiir Altersversorgungsberechtigte Beforderungs
stellen und solche, die als Stellen von besonderer Bedeutung heraus
gehoben worden sind, mcht In Frage, da Ihnen derartige Stellen vor 
der Zurruhesetzung nicht verliehen worden sind. 

Besondere Rechtsverhaltnisse sind durch die PAY fiir die ver
heirateten weibJichen Beamten geschaffen worden. Diese 
konnen fiir die Dauer der Giiltigkeit des Art. 14 ohne Ruhegehalts
anspruch im Wege der Kiindlgung entlassen werden, auch wenn sie 
lebensiangJich angestellt sind. In der Fassung dleser Verordnung 
vom 28. 1. 1924 (RGBI I S. 39) trat eine Milderung dahin eln, daB 
Ihnen bei Erwerbsunfahigkeit 1m Falle des Bediirfnisses ein Ruhe· 
gehalt widerrui1ich bewilligt werden konnte. Durch das Gesetz vom 
4. 8. 1925 wurde Ihnen dann eine Abfindungsrente in Hohe des Ruhe· 
gehalts fiir den Fall zugebilligt, daB die wirtschaftliche Versorgung 
nach der Hohe des Familieneinkommens nicht gesichert erschelnt, 
und femer die Mogllchkeit der Zahiung einer Abfindungssumme vor· 
gesehen. 

Wie die 1m Dienste befindlichen Beamten Ihr Diensteinkommen, 
konnen die In den einstweiligen oder dauemden Ruhestand versetzten 
Beamten die Wartegelder oder RuhegehaIter nur In dem Umfang, in 
dem sie der Beschlagnahme unterliegen, abtreten, verpfanden oder 
sonst iibertragen (1'.'6 RBG). Soweit iiber die Rechtsverhaltnisse 
der aus dem Diellst geschiedenen Reichsbea!llten nicht durch Reichs· 
gesetz bestimmt ist, werden auf sie die gesetzlichen Vorschriften an· 
gewandt, die an ihrem Wohnorte fiir die aus dem Dienst geschiedenen 
Staatsbeamten geiten (§ 19 RGG). Dies hat insbesondere bei Steuer· 
vergiinstigungen Bedeutung. 

B. Voraussetzungen fur die Versetzung in den 
Ruhestand. 

1. Einstweiliger Ruhestand. 
FUr die Versetzung eines Reichsbeamten in den einst

weiligen Ruhestand bildet nach § 24 RBG das Auf· 
hOren des von ihm verwalteten Amts infolge Umbildung 
der ReichsbehOrde die Voraussetzung. 

Durch die PAY vom 27. 10.1923 wurde dlese Voraussetzung vor
iibergehend aufgehoben und der Kreis derBeamten, die In den elnst. 
weillgen Ruhestand versetzt werden konnen, auf aile lebensiinglich 
angestellten Beamten (mit Ausnahme der Mitglieder des Reichs
gerichts, des Reichsfinanzhofs und des Rechnungshofs des Deutschen. 
Reiches) sowie auf auJ3erplanmaBige Beamte und auf die auf Probe, 
auf Kiindlgung oder auf Widerruf angestellten Beamten mit einer
langer als zehnjahrigen ruhegehaltsflihigen Dienstzeit ausgedehnt. 
Diese Vorschrift wurde mit Wirkung vom 1. 1. 1925 auf Grund des. 
Reichstagsbeschiusses vom 6. 11. 1924 (Reichsbesoldungsblatt S. 335} 
auf Beamte der Reichsverwaltungen beschrinkt, in denen auf Grund 
eines ausdriicklichen Beschlusses der Reichsreglerung eln weiterer· 
Personalabbau wegen besonderer Griinde ausnahmsweise noch fiir· 
erforderlich erachtet wiirde. Sie wurde aufgehoben durch das Gesetz. 
iiber Einstellung des Personalabbaus und Anderung der P A V vom 
4. 8. 1925 (RGBI I S. 181). Damit wurde der friihere Rechtszustand. 
wiederhergestellt. 

Ohne die Voraussetzung des § 24 RBG konnen nach 
§ 25 eine Reihe hoher Beamter der Reichsministerien,. 
der Reichskanzlei usw. in den einstwelligen Ruhestand. 
versetzt werden. Der Kreis dieser Beamten ist durch, 
das Gesetz uber die Pflichten der Beamten zum 
Schutze der Republik yom 210 7. 1922 (RGBI I S. 590), 
noch erheblich erweitert worden. Bei der DRP kommen 
auf Grund des § 25 RBG die Staatssekretare und Ministe. 
rialdirektoren, auf Grund des Gesetzes yom 21. 7. 1922· 
die Prasidenten und Abteilungsdirektoren der OPD und 
des Telegraphentechnischen Reichsamts Bowie die· 
Ministerialrate in Dirigentenstellungen in Betracht. 

2. Dauernder (endgultiger) Ruhestand. 

Nach § 34 RBG bildet die Vollendung einer zehn·· 
jahrigen Dienstzeit und die Unfahigkeit zur Erfilllung 
der Amtspflicpteil infolge korperlichen Gebrechens oder' 
wegen Schwache der korperlichen oder geistigen Krafte
die Voraussetzung fiir die Versetzung in den dauernden 
Ruhestand mit Ruhegehaltsanspruch. FUr Beamte, die
das 65. Lebensjahr vollendet haben, ist die zweite Vor· 
bedingung durch Einfugung eines neuen § 34 a [Gesetz. 
yom 21. 4. 1886 (1,{GBl S. 80)] aufgehoben. Gleichzeitig 
wurde durch Einfugung eines § 60 a den zustandigen 
BE'hOrden das Recht verliehen, fur den Fall, daB ein 
Beamter nach Vollendung des 65. Lebensjahres seine 
Versetzung in den Ruhestand nicht nachsucht, diese· 
nach Anhorung des Beamten in der namlichen Weise
zu verfugen, ala wenn er sie beantragt hiitte. 1m Be·· 
reich der RPV bildete infolgedessen in der Vorkriegszeit 
die Zurruhesetzung der Beamten nach Erreichung des 
65. Le bensjahres die Regel. Durch Art. 1 der. P A V 
unter VI wurde das 65. Lebensjahr unter entsprechender
Abiinderung des § 60 a RBG fUr die Reichsbeamten 
mit Ausnahme der Mitglieder des Reichsgerichts, des. 
Reichsfinanzhofs und des Rechnungshofs des Deutschen 
Reichs allgemein ala Altersgrenze festgesetzt. Nur wenn 
dringende dienstliche Rucksichten der Reichsverwaltung· 
in Einzelfallen die Fortfiihrung der Dienstgeschafte
durch bestimmte Reichsbeamte erfordern, kann die 
Reichsregierung auf Antrag der obersten Reichsbehiirrle· 
die Versetzung in den Ruhestandhinausschieben. Wenn 
Beamte, die vor Erreichung des 65. Lebensjahres durch 
Blindheit, Taubheit oder ein sonstiges kOrperliches Ge. 
brechen oder wegen Schwache der korperlichen oder· 
geistigen Krafte zur Erfilllung ihrer Amtspflichten 
dauernd unfahig sind, ihre VersetzUI).g in den Ruhestand 
nicht nachsuchen, werden sie ohne ihren Antrag nach den 
dafiir gegebenen besonderen Vorschriften (§§ 61-67 
RBG) in den Ruhestand versetzt (Zwangspensionierungs. 
verfahren). Noch nicht ruhegehaltsberechtigte lebens· 
langlich angestellte Beamte konnen ohne Zubilligung 
des Anfangsruhegehalts gegen ihren Willen nur UI).ter-
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Beobachtung der fur das formliche Disziplinarverfahren 
vorgeschriebenen Formen zuruckgesetzt werden (§ 68 
RBG). 

Fiir die Geltungsdauer des Art. 2 der P A V war den Beamten, die 
das 58. Lebensjahr vollendet und eine ruhegehaltsfahige Dienstzeit 
von wenigstens 10 J ahren zuriickgelegt hatten, gestattet worden, 
ohne Nachweis der Dienstunfahigkeit um ihre Versetzung in den 
Ruhestand nachznsuchen. Die Reichsminister konnen jederzeit ihre 
Entlassnng erhalten und fordern; sie beziehen anch ohne eingetretene 
Dienstnnfahigkeit Rnhegehalt, wenn sie ihr Amt mindestens 2 Jahre 
bokleidet oder sich mindestens 10 Jahre im Dienst befnnden haben 
(§ 35 RBG). Die Vollendung einer zehnjahrigen Dienstzeit ist bei 
Reichsbeamten nicht Vorbedingnng, wenn die Dienstnnfahigkeit die 
Folge einer Krankheit, Verwnndnng oder sonstigen Beschadigung 
ist, die der Beamte bei Ausiibnng oder aus Veranlassung des Dienstes 
ohne eigenes Verschulden sich zugezogen hat (§ 36 RBG). Wider
ruflich oder anf Kiindignng angestellte Beamte haben den Ruhe
gehaltsanspruch nur, wenn sie eine im Haushalt anfgefUhrte Stelle 
bekleiden, doch kann Ihnen sowie allen widerruflich oder kiindbar 
gegen Tagegelder oder feste Vergiitung beschaftigten Beamten nach 
dem Ermessen des Reichspostministers ein Rnhegehalt bewilligt 
werden. Durch BeschluB des Reichsrats kann ferner auch einem 
nicht durch Dienstbeschadignng (§ 36 RBG) dienstunfahig gewordenen 
Beamten vor Vollendung einer zehnjahrigen Dienstzeit bei Bediirftig
keit ein Ruhegehalt auf Zeit oder dauernd bewilligt werden (G na den
ruhegehalt, §§ 37 und 39 RGB). Wegen der Unfallversorgung s. 
C 2 unter a. 

C. Beziige der in den Ruhestand versetzten 
Beamten. 

1. Wartegeld. 
a) Hohe. Das Wartegeld betragt nach § 26 RBG 

80 vH des bei der Berechnung des Ruhegehalts zu
grunde zu legenden (= ruhegehaltsfahigen) Dienst
einkommens (s. unter 2 b) mit der Einschrankung, daB 
es sich fur jedes an einer ruhegehaltsberechtigenden 
Dienstzeit (s. Dienstalter, Dienstzeit) von 25 Jahren 
fehlende volle oder angefangene Jahr urn 2 vH ver· 
ringert. Mindestsatz 50 vH, Hochstsatz 80 vH des 
ruhegehaltsfahigen Diensteinkommens eines Beamten 
aus der letzten Dienstaltersstufe der Besoldungsgruppe 
XIII, soweit nicht das erdiente Ruhegehalt hOher ist 
(§ 26 RBG). ' 

Die Vorschriften iiber die Bemessung des Wartegelds haben eine 
Reihe Wandlungen durchgemacht. Nach der urspriinglichen Fassung 
des RBG Yom 31. 3. 1873 betrng es bei Gehaltern bis zu 150 Talern 
ebensoviel wie das Gehalt, bei hiiheren Gehaltern 'I. davon, jedoch 
nicht weniger als 150 Taler. Hochstbetrag 3000 Taler. Durch das 
Gesetz yom 17.5.1907 (RGB! S.201) wurde das Wartegeld all· 
gemein auf 'I. des rnhegehaltsfahigen Diensteinkommens festgesetzt. 
Hochstbetrag 12 000 RM, durch Gesetz Yom 30. 4. 1920 geiindert in 
18 000 RM und in der Zeit des Wahrnngsverfalls entsprechend erhiiht. 
Auf "/10' des rnhegehaltsfahigen Diensteinkommens wnrde das 
Wartegeld durch Art. 2 der nennten Erganzung des Besoldungs
gesetzes yom 18. 6. 1923 (RGB! I S. 385) festgesetzt. Durch die PAY 
yom 27.10.1923 wurden die eingangs angegebenen Festsetznngen 
mit dem Unterschiede getroffen, daB der Mindestsatz nur 40 vH 
des rnhegehaltsfahigen Diensteinkommens betragen und daB 80 vH 
des rnhegehaltsfahigen Diensteinkommens eines Beamten der mitt· 
leren Dienstaltersstnfe der Besoldnngsgrnppe XII (nicht wie jetzt 
XIII) 'die Hochstgrenze bilden sollten. Das Gesetz yom 4. 8. 1925 
(RGBI I s. 181) brachte dann die z. Z. geltende Fassnng. 

b) Zahlbarkeit. Das Wartegeld wird in derselben 
Weise gezahlt wie das Gehalt. Die Zahlung begirmt mit 
dem Ablau~ des Vierteljahrs, das auf den Monat folgt, 
in dem dem Beamten die Entscheidung iiber seine einst· 
weilige Versetzung in den Ruhestand bekanntgemacht 
worden ist (§ 27 RBG). Diese Frist war wahrend der 
Giiltigkeitsdauer des Art. 1 'punkt III der P A V auf einen 
Monat herabgesetzt worden. Die ZahIbarkeit des Warte· 
geldes erlischt bei Wiederanstellung im Reichsdienste mit 
einem dem fruheren mindestens gleichen Diensteinkom· 
men, bei Verlust der Staatsangehorigkeit, bei Verlegung 
des Wohnsitzes nach dem Ausland ohne Genehmigung 
des Reichskanzlers und bei Dienstentlassung (§ 29 RBG). 

c) K iirz ung. Solange ein Beamter im einstweiligen 
Ruhestande durch eine Wiederanstellung oder Be· 
schaftigung im Reichs- oder in einem sonstigen offent· 
lichen Dienst ein Diensteinkommen bezieht, wird das 
Wartegeld urn den Betrag gekiirzt, der bei Zusammen
rechnung von Wartegeld und neuem Diensteinkommen 
iiber den vor Versetzung in den einstweiligen Ruhestand 
bezogenen Diensteinkommensbetrag hinausgeht (§ 30 
RBG). Urspriinglich war der Kreis der zu berucksich-

tigenden Diensteinkommen enger gezogen; die Vor· 
schriften sind zuerst durch das Gesetz vom 17.5.1907 
(RGB! S. 201) und neuerdings durch Art. 2 der neunten 
Erganzung des Besoldungsgesetzes von 1920 vom 18.6. 
1923 (RGB! S. 385), der ihnen die obige Fassung gab, 
wesentlich verscharft worden. Die Anrechnung erstreckt 
.sich jetzt auf jedes Diensteinkommen, das ganz oder zum 
Teil mittelbar oderunmittelbar aus offentlichen MitteIn 
flieBt (auch offentliche Versicherungsanstalten, Kirchen. 
dienst, Reichsbank, Handelskammern usw.). 

2. Ruhegehalt. 

a) Hohe. Die Hohe des Ruhegehalts ist durch die 
§§ 41--44 RBG bestimmt. Es betragt bei vollendeter 
zehnjahriger oder kurzerer ruhegehaltsfahiger Dienstzeit 
(s. Dienstalter, Dienstzeit unter 5) 35/100 , steigt mit 
jedem weiter zuruckgelegten Dienst jahre bis zum voll
endeten fiinfundzwanzigsten Dienstjahr urn 2/100 und 
von da ab urn 1/100 des ruhegehaltsfahigen Dienst· 
einkommens (s. unter b). Hochst betrag 80/100 , bei Gnaden. 
ruhegehalt vor vollendetem zehnten Dienstjahr (s. oben 
B 2) 35/100, 

Nach der urspriinglichen Fassnng des RBG betrug das Rnhe· 
gehalt nach vollendetem zehnten Dienstjahr "/" und stieg mit 
jedem weiteren Dienstjahr um '/ .. bis auf 60/ .. des rnhegehalts
fahigen Diensteinkommens. Yom 1. 4. 1886 ab (Gesetz Yom 21. 4. 
1886, RGBI S. 80) wurde es yom vollendeten zehnten Dienstjahr ab 
auf "/ .. des rnhegehaltsfahigen Diensteinkommens festgesetzt nnd 
stieg mit jedem weiteren Dienstjahr um '/ .. anf "/... Yom 1. 4. 1907 
ab (Gesetz yom 17. 5. 1907, RGB! S. 201) betrng es nach vollendetem 
zehnten Dienst jahre "/ .. , stieg mit jedem weiteren Dienst jahre bis 
zum vollendeten dreiBigsten um '/ .. und von da ab urn '/120 bis auf 
"/ .. des rnhegehaltsfahigen Diensteinkommens. Die jetzigen Be
stimmungen griinden sich auf Art. 2 der neunten Erganznng des 
Besoldnngsgesetzes Yom 18.6.1923 (RGB! I S.385). 

Besonders geregelt ist das Rnhegehalt der durch einen Betriebs. 
unfal! dienstunfahig gewordenen Reichsbeamten durch das Un
falifiirsorgegesetz yom 18. 6. 1901 (RGB! S. 211). Diese Beamten 
erhalten bei dauernder Dienstunfahigkeit als Rnhegehalt 66'/. vH 
ihres jahrlichen Diensteinkommens, bei nicht dauernder Dienst. 
unfahigkeit, wenn sie ans dem Dienste entlassen werden, im Faile 
volliger Erwerbsunfahigkeit fUr deren Dauer das gleiche Rnhegehalt, 
im Faile teilweiser Erwerbsnnfiihigkeit fUr deren Daner einen dem 
Grade der Einbufle an Erwerbsfahigkeit entsprechenden Teil davon. 
Bei volliger Hilflosigkeit eines Dienst- und Erwerbsnnfiihigen wird 
das Ruhegehalt bis· auf 100 vH erhBht. Bei unverschuldeter, durch 
den Unfall veranlaBter Arbeitslosigkeit eines teilweise Erwerbs· 
unfahigen konnen ihm die Beziige bis zu der fUr vollig Erwerbs· 
unfahige vorgesehenen Rohe voriibergehend erhBht werden. Steht 
dem Verletzten nach andern reichsgesetzlichen Votschriften ein 
hiiherer Betrag zu, so erhiilt er diesen. 

b) Berechnung. Der Berechnung des Ruhegehaltes 
wird das von dem Beamten zuIetzt bezogene Dienst
einkommen zugrunde gelegt. Dieses besteht nach § 1 des 
Besoldungsgesetzes vom 30. 4. 1920 (BesG) aus dem 
Grundgehalt und dem Ortszuschlag, der vom 1. n. 1924 
ab durch die 18. Erganzung zum BesG vom 23. 10. 1924 
(Reichsbesoldungsblatt S.290) in einen Wohnungsgeld
zuschuB (s. d.) zuruckverwandelt worden ist. 

Nach § 42 RBG wird der Wohnnngsgeidzuschufl nach den hierfiir 
geltenden Bestimmungen angerechnet. Diese sind im § 15 BesG ent
halten. In der ersten Fassung des BesG von 1920 war in tibereinstim
mnng mit den bis dahin geitenden Vorschriften [§ 35 BesGv.15. 7.1909 
(RGB! S. 573)] bestimmt, daB der Bemessnng des Rnhegehalts der 
Durchschnittssatz des vollen Ortsznschlags fiir samtliche Ortsklassen 
zugrnnde zu legen sei, auch dann, wenn der Beamte einen Ortszuschlag 
nicht oder nur teilweise bezieht. Dies wurde dnrch die siebente Er. 
ganzung des BesG yom 25. 10. 1922 (RGBI I S. 802) dahin geandert 
d~B allgemein der Ortszuschlag fUr die Ortsklasse B zugrnnde gelegt 
wIrd. 
. Funktions-, Stellen-, Tenernngs· und andre Znlagen werden wenn 
im Hanshalt nichts andres bestimmt ist, dann angerechnet w~nn sie 
unter den Besoldungstiteln ausgebracht sind. Besonder~ Bestim. 
mungen bestehen iiber die Anrechnnng von Nebenbeziigen (§ 42 RBG, 
vgl. anch § 19 BesG). 

c) Zahlbarkeit. Nach § 55 RBG tritt die Versetzung 
in den Ruhestand und damit die Ruhegehaltszahlung, 
wenn nicht auf Antrag oder mit Zustimmung des Be. 
amten ein fruherer Zeitpunkt festgesetzt wird, mit Ab
Iauf des Vierteljahrs ~in, das auf den Monat folgt, in 
dem dem Beamten dw Entscheidung uber seine Ver. 
setzung in den Ruhestand bekanntgegeben worden ist. 

Urspriinglich war auch die Entscheidung iiber die Hohe des Rnhe. 
gehalts miteinbegriffen worden, doch hat man diese Vorbedingung 

36* 
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wegen verwaltungstechnischer Schwierigkeiten durch die P A V be
seitigt. Die im § 55 vorgesehene Frist von einem Vierteljahr war 
durch Art. 1 der P A V unter V voriibergehend auf einen Monat herab
gesetzt worden. Durch das Abanderungsgesetz yom 4. 8. 1925 ist 
aber die friihere Fristbemessung wiederhergestellt worden. 

Nach § 56 RBG werden die Ruhegehiilter viertel
jiihrlich voraus gezahlt. 

In der urspriinglichen Fassung des BRG war monatliche Voraus
zahlung vorgesehen. Das Gesetz Yom 17. 5. 1907 (RGBl S. 201) 
brachte die Verbesserung. Sie ist aber durch Gesetz und Verordnung 
yom 29. 9. 1923 (RGBI I S. 915) erstmalig und verlangernd durch 
spatere Verordnungen voriibergehend wieder aufgehoben worden. 

Das Recht auf den Ruhegehaltsbezug ruht nach § 57,1 
RBG bei Verlust der Staatsangehorigkeit bis zu deren 
Wiederverleihung. 

d) Ktirzung. Wie das Wartegeld, wird auch das 
Ruhegehalt, solange der Ruhegehaltsempfiinger aus der 
Verwendung im Reichs- oder in einem sonstigen offent
lichen Dienst ein Diensteinkommen bezieht, urn den 
Betrag gektirzt, der bei Zusammenrechnung von Ruhe
gehalt und neuem Diensteinkommen tiber den vor der 
Zurruhesetzung zuletzt bezogenen .piensteinkommens
betrag hinausgeht (§ 57, 2 RBG). Uber die zu berlick
sichtigenden Diensteinkommen vgl. oben unter 1 c. 
Hat ein in den Reichsdienst wieder eingetretener Ruhe
gehaltsempfiinger in der neuen Stelle ein Ruhegehalt 
erdient, so ist das alte nur bis zur Erreichung des Ruhe
gehaltsbetrages zu zahlen, der sich nach der zurlick
gelegten Gesamtdienstzeit (s. Dienstalter, Dienstzeit 
unter 5) ergibt (§ 58 RBG). Das gleiche gilt ftir den 
Fall, daB ein Ruhegehaltsempfiinger auBerhalb des 
RElichsdienstes ein Ruhegehalt erdient, das unmittelbar 
oder mittelbar aus offentlichen Mitteln gezahlt wird 
(§ 59 RBG). 
. Art. 10 der PAY, der durch das Gesetz yom 4.8.1925 
wieder aufgehoben wurde, schrieb.daneben die Ktirzung 
des Ruhegehalts urn den Betrag vor, urn den ein steuer
bares Privateinkommen des Ruhegehaltsempfiingers den 
Gehaltssatz der Eingangsstufe der Besoldungsgruppe 
- zuniichst VII, spiiter - VIII tiberstieg. 

Schriftwesen. Arndt, Das Reichsbeamtengesetz. 2. Auflage. 
Walter de Gruyter & Co., Berlin u. Leipzig 1922; Perels-Spilling, Das 
Reichsbeamtengesetz. 2. Auflage. Ernst Siegfried Mittler u. Sohn, 
Berlin 1906; Pieper, Das Reichsbeamtengesetz. 2.Auflage. J_ Gutten
tag, Berlin 1901; Schoefert, Der PreuBische Beamte. Carl Flemming, 
GIogau 1852; Archlv 1908 S. 21,1909 S. 129ff.; v. Herrfeldt, Archlv 
der Postwissenschaft. Frankfurt (Main) 1829 -1846. 

Bachmann. 
Rumanien. 
I. Verfassung. Die rumiinische Post- und Tele

graphenverwaltung untersteht dem Verkehrsministerium. 
Ein Generaldirektor, dem zur Untersttitzung und Ver
tretung ein Unter-Generaldirektor beigegeben ist, leitet 
sie. Die Hauptverwaltung zerfiillt in eine Verwaltungs-, 
Betriebs- und Technische Abteilung. An der Spitze jeder 
Abteilung steht ein Abteilungsleiter. AuBerdem ist der 
Hauptverwaltung ein Verwaltungsrat angegliedert, der 
sich unter dem Vorsitz des Generaldirektors aus dem 
Unter-Generaldirektor, den Abteilungsleitern der Haupt
verwaltung und den in Bukarest wohnenden Bezirks
leitern zusammensetzt. Zu den Aufgaben des Verwal
tungsrats gehOren die Vorbereitung des Haushalts, die 
Verteilung der Mittel, die Ausarbeitung .. der Gesetz
entwtlrfe, der Dienstvorschriften und die Anderung der 
bestehenden Vorschriften; die Vorbereitung der zwischen
staatlichen Post-, Telegraphen- und Fernsprechvertriige, 
die Vergebung von Lieferungen und Leistungen, die 
Ausbildung, Beforderung, Amtsenthebung (als Dienst
strafe), Entlassung und Wiederannahme des Personals 
usw. AuBer der Stadt Bukarest, die einen besonderen 
Verwaltungsbezirk bildet, bestehen ftir das alte Konig
reich und Bessarabien 43 BezirksbehOrden, ftir die Buko
wina, Transsilvanien und den Banat 4 Bezirksdirek
tionen mit dem Sitz in Czernowitz (Cernauti), Cluj, 
Oradea-¥.are und Temesvar (Timi~oara). Ferner gibt 
es 3 BPA in Bukarest, Jassy und Cluj, Die PAnst im 
alten Konigreich und Bessarabien zerfallen in P A und 

LandPAnst; diese nehmen an allen Dienstzweigen teil, 
jene sind mit. beschriinkten Befugnissen ausgestattet, 
einige von ihnen befassen sich nur mit dem Briefpost
dienst, andre auch mit dem Postanweisungs- und Post
paketdienst usw. In der Bukowina, im Banat und in 
'I'ranssilvanien gibt es auBerdem an allen Dienstzweigen 
teilnehmende P Anst, deren Vorsteher zu der Verwaltung 
im Vertragsverhiiltnis stehen. AuBer den eigentlichen 
Postdienstgeschiiften vermittelt die rumiinische Pos.t
verwaltung in den liindlichen Gegenden durch.die Land
brieftriiger den Absatz der staatlich vertriebenen Er
zeugnisse: Tabak, Zigarettenpapier, Streichholzer, Stem
pelmarken, Spielkarten, Pulver und Salz. 

II. Beamtenverhiiltnisse. Die Anwiirter ftir die 
Stellen der Oberbeamten heiBen "Eleven". Zu Eleven 
konnen auch Personen weiblichen Geschlechts angenom
men werden. Zur Heranbildung dieser Beamten in 
Betrieb und Verwaltung ist am 2. II. 1905 die "Fach
schule ftir Post-, Telegraphen- und Fernsprechwesen" 
in Bukarest gegrtindet worden. AuBer auf Verwaltung 
und Betrieb erstreckt sich der Unterricht auf Physik, 
Chemie, Bauwesen, Staatswissenschaft, deutsche und 
franzosische Sprache. Die Ausbildung auf der Fach
schule schlieBt mit einer Prtifung abo Die Eleven rlicken 
zu Unteroffizianten (Oficianti inferiori) auf; weitere Be
fOrderung zu Oberoffizianten (Oficianti superiori), Be
zirksleitern, Betriebsleitern in Bukarest, Inspektoren, 
Abteilungsleitern bei der Hauptverwaltung usw. Die 
Anwiirter ftir den mittleren Dienst, zu dem gleichfalls 
Frauen Zutritt haben, werden zuniichst tiberziihlig zur 
Erlernung des Dienstes eingestellt und nach ihrer Aus
bildung zu Aspiranten ernannt. Sie rticken zu Hilfs
beamten (Impiegati auxiliari) auf. Bei Eignung konnen 
die Hilfsbeamten in die Eleven- und nach Ablegung 
einer Prtifung in die Offiziantenstellen gelangen. Die 
Beamten des unteren Dienstes scheiden sich in Kon
dukteure, Oberbrieftrager (Capi factori), Hauptbrief
trager (Factori principali), Brieftrager (Factori), Hilfs
unterbeamte und Sortierbrieftriiger. Seit ErlaB des Ge
setzes yom 14.2. 1868 sind die rumiinischen Beamten 
ruhegehaltsberechtigt. 

III. Postzwang. Neben der Postverwaltung hat in 
Rumanien niemand das Recht, einen Dienst zur Befor
derung von Briefen, Postkarten, Zeitungen, Drucksachen 
aller Art, Warenproben, Geschiiftspapieren, Geld, Wert
sendungen und Paketen bis 5 kg einzurichten. Innerhalb 
einer Stadt oder einer Ortschaft darf jedermann seine 
Briefschaften und andre Sachen durch besondere' Boten 
verteilen lassen; aber niemand darf ohne Ermiichtigung 
der Generaldirektion der Posten und Telegraphen einen 
regelmaBigen Dienst zur Zustellung nichtamtlicher Sen
dungen einrichten. Zwischen Orten mit P Anst ist die 
BefOrderung von Postsachen eines Absenders an einen 
Empfanger durch besonderen Boten gestattet, doch darf 
ein solcher Bote nicht im Dienste verschiedener Absender 
oder Empfanger stehen oder einen regelmiiBigen Be
forderungsdienst unterhalten. 

IV. Ge btihrenfreiheit genieBt der Post-, Tele
graphen- und Fernsprechver'kehr des Konigs, der Hof
verwaltung und der Verwaltung der Krongiiter; der 
amtliche Post-, Telegraphen- und Fernsprechverkehr 
der Minister; der amtliche Postverkehr der Staats-, Be
zirks- und Gemeindebehorden sowie der staatlich an
erkannten Wohltiitigkeitsanstalten; der amtliche Post-, 
Telegraphen- und Fernsprechverkehr der Telegraphen
und P Anst; der Schriftwechsel der Gerichtsvollzieher in 
Rechtsstreiten von Personen, denen das Armenrecht 
bewilligt ist. Solche Sendungen mtissen offen oder unter 
Kreuzband aufgeliefert werden und mit dem Dienst
siegel des zustandigen Gerichtsschreibers verse hen sein. 
Gebtihrenfreiheit genieBen auch die Briefschaften der 
Gesandten, Geschiiftstrager, Konsuln usw. der Liinder, 
die den rumanischen Gesandten usw. das gleiche Recht 
zugestehen. 
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V. Betrieb. A. Briefpost. Briefe (Scrisori). Keine Gewichts· 
und Ausdehnungsbeschrankungen. Gebiihrenstufen 20 g. Die P Anst 
sollen aile Angaben auf der AuBenseite der Briefe unleserlich machen, 
die iiber die Anschrift des Empfangers und Absenders hinausgehen. 
Postkarten (Cartile postale): Nichtamtlich ansgegebene zulassig, 
Ausdehnungsgrenze 9 x 14 cm. Zeitungen und Zeitschriften 
(Jurnale sau publicatiuni periodice): Freimachungszwang. Meist
gewicht 5 kg. Die Ausdehnung darf in keiner Richtung 45 cm, in 
Rollenform nicht 75 cm Hinge und 10 cm Durchmesser iiberschreiten. 
Gebiihrenstufen 50 g. Gewiihnliche Zeitungsbeilagen werden als Teil 
der Zeitung angesehen, auBergewiihnliche wie Drucksachen behandelt. 
Die Post besorgt die Freimachung, wenn der Verleger die Gebiihr 
monatlich vorausbezahlt und ein Verzeichnis der Bezieher bei der 
PAnst niederlegt. Gegen die ermaBigte Gebiihr werden nur offen 
oder unter Kreuzband aufgelieferte Zeitungen befiirdert. Dr u c k
sachen (Imprimate): Ausdehnungsgrenzen wie bei den Zeitungen. 
Freimachungszwang. Meistgewicht 2, fiir Blindenschriftsendungen 
3 kg. Gebiihrenstufen 50, flir Blindenschriftsendungen 500 g. Fiir 
die sonstigen Versendungsbedingungen gelten im wesentlichen die 
Bestimmungen des WPVertr. Geschaftspapiere (Hftrtii de 
afaceri). Meistgewicht und Ausdehnungsgrenzen wie bei den Druck
sachen. Gebiihrenstufen erste 150, weitere 50 g. Freimachnngs
zwang. Waren proben (Probele de marfuri): Freimachnngszwang. 
Ausdehnungsgrenzen 30 x 20 x 10 cm, in Rollenform 30 cm Lange 
und 15 cm Durchmesser. Meistgewicht flir Seidenwiirmereier 15 g, 
flir Seide 100 g, im iibrigen 550 g. Gebiihrenstufen erste 100, weitere 
50 g. Mischsend ungen (Obiecte grupate) zuUissig. Briefsendungen 
aller Art kiinnen eingeschrieben (Recomandate) werden. Wert
sachen, Geld und Banknoten diirfen in Einschreibsendungen nicht 
verschickt werden; Zuwiderhandlungen werden mit Geldstrafe 
geahndet. 1m Briefkasten gefundene Einschreibsendungen werden 
als solche nur bei zureichender Freimachung behandelt. Bei Verlust 
wird ein einheitlicher Ersatzbetrag gezahlt, Verjahrungsfrist 6 Monate 
yom Aufgabetag an. Riickscheine (Aviz de primire) zulassig. 
Mit Ausnahme der Warenproben kiinnen Einschreibsendungen bis 
zu bestimmtem Hiichstbetrag mit N a c h n a h m e (Ramburs) belastet 
werden. AuBer der Einschreibgebiihr und der Versendungsgebiihr 
wird eine Nachnahmegebiihr nach Betragstufen erhoben. Die ein
geliisten Betrage werden dem Absender nach Abzug der Postan
weisungsgebiihr iibermittelt. SchlieBfachabhol ung ist eingefiihrt, 
2 FachgriiBen. Postlagernde Send ungen unterliegen einer ein
heitlichen Zuschlaggebiihr. Aufbewahrungsfrist 2 Monate yom Tage 
des Eingangs an. Mit dem Freimarkenverkauf befassen sich 
auBer den PAnst die Tabak- und die Stempelmarkenverkaufer; diese 
so wie die Postagenten erhalten daflir eine Vergiitung von 3 v H 
des Erliises. Eilzustellung besteht nicht. 

B. Postanweisungen (Mandate postale). Meistbetrag ist fest
gesetzt. Die Gebiihr setzt sich zusammen aus einer Einheitsgebiihr. 
in der die ZusteUgebiihr einbegriffen ist, und einer besonderen Gebiihr 
nach Betragstufen. Die Einheitsgebiihr wird in Freimarken, die 
besondere Gebiihr bar verrechnet. Es diirfen nur die amtlichen Vor
drucke benutzt werden, die mit einem Abschnitt zu schriftlichen 
Mitteilungen an den Empfanger versehen sind. Auszahlungsschein 
(A viz de plata) ist zuUissig. Postanweisungsbetrage, die nicht binnen 
3 Jahren yom Aufgabetag an ausgezahlt worden sind, verfallen der 
Staatskasse. 

C. Posta uftrage (Recuvremente). Zur Einziehung mit Post
auf trag sind zngelassen: Zinsscheine, Empfangsanerkenntnisse, 
Rechnungen, Wechsel und allgemein alle ohne Kosten zahlbaren 
Handelspapiere. Meistbetrag ist festgesetzt. Mit einem Postauftrag 
kiinnen hiichstens 5 Papiere von verschiednen, im Zustellbezirk 
derselben PAnst wohnenden Schuldnern eingezogen werden. Die 
Gebiihr setzt sich zusammen aus der Gebiihr flir einen Einschreibbrief 
gleichen Gewichts und einer Einheitsgebiihr. Die eingeliisten Betrage 
werden dem Giaubiger nach Abzug der Postanweisnngsgebiihr, die 
nicht eingeliisten Papiere gebiihrenfrei iibersandt. Teilzahlungen 
sind nicht gestattet. Bei Verlust eines Postauftragsbriefs Ersatz wie 
flir einen Einschreibbrief. Fiir die einge16sten Betrage leistet die 
Postverwaitung Gewahr. 

D. Fahrpostsend ungen (Obiecti de Mesagerii). Zu den Fahr
postsendungen gehOren die gewiihnlichen und Wertpakete mit und 
ohne Nachnahme bis 5 kg, Frachtstiicke mit nnd ohne Wertangabe 
und Nachnahme bis 50 kg; Wertbriefe und Wertkastchen, Sendungen 
mit barem Gelde nnd andern Werten. Paketkarte (Foile de expeditie) 
ist vorgeschrieben. Mit einer Paketkarte kiinnen 3 gewiihnliche 
Pakete an denselben Empfanger versandt werden. Fiir gewiihnliche 
Pakete Gebiihrenstufen 1 kg. Die Wertbriefe unterliegen der Gebiihr 
eines Einschreibbriefs gleichen Gewichts. Die Versicherungsgebiihr 
ist bei Wertbriefen und Wertpaketen gleich und wird nach Betrag
stufen berechnet. Pakete mit in Rumanien ausgegebenen Lehr
biichern und Biichern wissenschaftlichen und unterhaltenden Inhalts 
werden zur Halfte der Gewichts· und Versicherungsgebiihr befiirdert. 
Sperrige Pakete (die in einer Richtung 150 cm iiberschreiten oder 
ihrer Natur nach besonders behandelt werden miissen) unterliegen 
einem Gebiihrenzuschlag von 50 v H. Die N achnahmegebiihr ist 
die gleiche wie bei Nachnahmebriefen. Aile Gebiihren fiir die Fahr
postsendungen werden bar verrechnet und sind bei der Aufliefernng 
zn entrichten. Pakete bis 5 kg werden unter Einziehung einer Zustell
gebiihr zugestellt. Alle nicht binnen 3 Tagen nach dem Ankuuftstag 
abgehoJten Fahrpostsendungen unterliegen einer Lagergebiihr. Fiir 
postlagernde Sendungen wird eine besondere Einheitsgebiihr erhoben. 
Fiir den Verlust oder die Beschlidigung eines gewiihnlichen Pakets 
wird eine nach Gewichtsstufen von 1 kg bemessene Entschadigung 
gezahit. Bei Wertsendungen Ersatzleistung in der Grenze der Wert· 
angabe. Verjahrungsfrist 6 Monate yom Aufgabetag an. In Fallen 
des Krieges oder allgemeiner Gefahr kann die Postverwaltung nach 
vorhergehender Bekanntmachung die Ersatzpflicht ablehnen. 

E. Postzeitungsdienst. Aile PAnst kiinnen Bestellungen auf 
rumanische Zeitungen und Zeitschriften gegen Erhebung des Bezugs
preises, der Befiirderungsgebiihr und einer einheitlichen Zeitungs
gebiihr annehmen. Die P Anst senden die Bestellungen an das 
HauptPA in Bukarest, das den Verkehr mit den Verlegern vermittelt. 

F. Postsparkasseistam5. 1. 1880gegriindetworden. Siebildet 
einen Teil der yom Staate gewiihrleisteten Landessparkasse. fiir die 
die P Anst als Vermittlungsstellen tatig sind. Mindest· und Hiichst
guthaben sind festgesetzt. Am Postsparkassendienst kann jedermann 
ohne Riicksicht auf Alter, Geschlecht und StaatsangehOrigkeit teil
nehmen. Auszahlungen an Minderjahrige bediirfen nicht der Hinzu
ziehung ihres gesetzlichen Vertreters. Der Sparer erhalt bei der ersten 
Einlage ein Sparbuch, in dem Name, Alter, Beruf, Wohnort ver
zeichnet werden. Die Einlagen vermerkt der Annahmebeamte unter 
Beisetzung seines Namens und des Tagesstempels. Es sind nur Ein
lagen gegen bar zuHissig, Sparmarken sind nicht eingeflihrt. Der 
ZinsfuB betragt 4' /, vH; er kann auf BeschluB des Verwaltungsrats 
bis zu 3 vH ermaBigt werden. Einzahlungen und Auszahlungen 
sind nur bei der P Anst, die das Sparbuch ausgestellt hat, zullissig. 
Die Postsparkasse flihrt ihren besonderen Haushalt. Fiir die Mit
wirkung am Postsparkassendienst erhalten die Postbeamten keine 
Vergiitung. 

Schriftwesen. L'Union Postale 1875/76 S.245, 1906 S.18; 
Sieblist S.246; Recueil S.748ff. Brandt. 

Rumiinien, Posteinrichtungen wahrend des Krieges 
1914/18 s. Deutsche Post in den wahrend des Welt
krieges von deutschen Truppen besetzten Gebieten 

RuRland. 
I. Geschichte. Schon im 13. Jahrhundert war das ganze mon

golische Gebiet, dem auch RuBiand angehOrte, mit einem N etze von 
PoststraBen und Poststationen iiberzogen. Der Unterhalt der Post
stationen sowie die Gestellung der Wagen und sonstiger Fahrzeuge, 
der Pferde, Kutscher und Ruderer gehOrte zu den Staatsfronen. 
Besondre Finanzbeamte beaufsichtigten die Beviilkerung, die diese 
Lasten zu tragen hatte. Die russischen Bezeichnungen Jam flir Post
station und Jamschtschik fiir Postillione sind tatarischen Ursprungs. 
Die russischen GroBfiinten iibernahmen die tatarische l!'ahrpost 
und bildeten sie weiter aus. 1627 richtete Zar Michael eine besondere 
"PostbehOrde" (Jamskoi Prikas) ein. Er bestimmte, wie viele Pferde 
jeder Beamte nach seinem Rang auf den Poststationen verlangen 
durfte, wenn er in amtlichen Angelegenheiten reiste (Metropoliten 
und Bojaren je 20 Wagen, Erzbischiife und Okoinitschijs [Beamte 
2. Rangklasse] je 15 Wagen, die Beamten 3. Klasse [Dumije Dwor· 
janje] je 12, BischOfe 11 usw.). 1665 iibernahm es der Hollander 
Johann van Sweden, der russischim Regierung aile 2 Wochen mit 
seinen Leuten und Pferden iiber Riga Nachrichten aus dem Auslande 
zuzustellen. Er erhielt fiir diese Leistungen vertragsmaBig die flir 
jene Zeit sehr bedeutende Summe von 1200 Rubeln jahrlich. Sein 
Unternehmen bestand nur 2 Jahre. 1m Frieden von Andrussowo 
(1667) einigten sich Polen und Moskau auch iiber die Befiirderung 
der Briefpost. Es war der erste von RuBiand abgeschlossene Post· 
vertrag; zur "Fiirderung der Handelsinteressen beider Lander" 
sollte die Post neben den amtlichen Briefschaften der Regierungen 
auch die Handelsbriefschaften der Kaufleute miiglichst schnell und 
sicher befiirdern. 1667 wurde ein ausHindischer Kaufmann Leo 
Marselis mit der Verwaltung der Post betraut, die Moskau mit Kur
land verband und hauptsachlich der BefOrderung der Briefpost yom 
Auslande diente. Marselis schloB einen Postvertrag mit dem Post
meister in Riga ab und trat mit den Statthaltern von Pskow und 
Nowgorod in Verbindung, urn das neue Unternehmen zu fiirdern. 
Die Postbeamten wurden vereidigt und muBten versprechen, auBer 
den ihnen an bestimmten Orten iiberreichten und in die Postfelleisen 
zu verschlieBenden Briefschaften keine andern Gegenstande zur 
Befiirderung entgegenzunehmen. Bald wurde die Post auch zur 
Vermittlung des Briefverkehrs innerhalb des Reichs benutzt. Es 
entstanden zunachst 2 Briefpoststrecken, beide in westlicher Richtung: 
von Moskau nach Smolensk und nach Nowgorod, Pskow und Riga; 
1693 trat die Strecke Moskau-Archangelsk hinzu. Nach dem Tode 
des Leo Marselis (1670) leiteten noch Jahrzehnte hindurch Auslander 
die russische Post. Zur Zeit Peters des GroBen iibten Deutsche einen 
groBen EinfluB auf das Postwesen aus. Aus Aktenstiicken der ersten 
Zeit der Regierung der Kaiserin Anna (1731) geht hervor, daB die 
Rechnungen der Postverwaltung in deutscher Sprache angefertigt 
wurden; als man sie in dem "Revisionskollegium" sammeite, muBten 
tJbersetzer beschafft werden, die sic ins Russische iibertrugen. Die 
Biicher in den Postkontoren wurden allgemein in deutscher Sprache 
gefiihrt. Erst im Laufe des 18 .. Tahrhunderts begannen die Russen 
an der Verwaltung der Post mehr Anteil zu nehmen. 

In der Geschichte der russischen Post des 18. Jahrhunderts ist 
besonders der Ausbau der PoststraBen bemerkenswcrt. Um die 
Mitte des J ahrhunderts gab es 574 P Anst, bei denen 3902 Postpferde 
gehalten wurden. Die PAnst verteilten sich auf etwa 30 Hauptpost
strecken; die Entfernung der Stationen betrug 22-39 Werst 
(1 Werst = 1,067 km). Die wichtigste Strecke war die 734 Werst 
lange Petersburg-Moskau iiber Nowgorod und Twer. Weitere 
PoststraBen fiihrten von Petersburg iiber Wiborg an die schwedische 
Grenze, iiber Narwa nach Riga und von da weiter iiber Memel nach 
PreuBen. Die Posten zwischen den beiden Hauptstadten gingen am 
Dienstag jeder Woche abo Ferner verkehrten von Moskau aus Posten 
nach Sibirien Montags und Freitags, nach Kiew und Smolensk 
Montags, nach Turinsk und Saratow Mittwochs, nach Belgorod und 
Czerkask Donnerstags, nach Astrachan Freitags, nach Archangelsk 
Sonnabends. Die Posten nach Sibirien hatten wahrscheinlich An
schluB an chinesische Posten nach Peking. Auch im 18. Jahrhundert 
war lloch festgesetzt, wieviel Pferde die _ Wiirdentrager, Offiziere 
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und Beamten beanspruchen durften. Kennzeichnend fUr die da
maligen Zustande ist, daJl wiederholte kaiBerliche Erlasse zum 
Schutze der Reisenden und gegen die Hinterziehung des Postgeldes 
notig waren. ttber andre Zweige des russischen. Postdienstbetriebs 
geben die kaiserlichen Erlasse jener Zeit Auskunft. Ein Ukas von 
1701 gebot darauf zu achten daJl in den mit der Post versandten 
Briefen keine Wertgegenstande, Schmucksachen, Edelsteine nach 
]1ullland eingeschmuggelt wUrden. 1716 wurde streng verboten, in 
personlichen Briefen die offentlichen Angelegenheiten zu beriihren 
oder liber die militarische Lage zu berichten. Ein Ukas von 1725 
verordnete, streng darauf zu achten, dall den Poststlicken der 
Regierung keine nichtamtlichen Briefe zur Ersparung der Gebiihr 
beigelegt wlirden. Ende des 18. J ahrhunderts verfal.lte der Post
direktor v. Prestel in Moskau, ein Deutscher, eine PO, die lange 
Zeit die Grundlage des neueren russischen Postwesens bildete. 1m 
19. J ahrhundert wurden die Poststral.len und P Anst wesentlich 
vermehrt. 1840 war die Zahl der Poststationen auf 3087 angewachsen. 
Die Eisenbahn wurde am 1. 11. 1838 zum ersten Male zur Post
befOrderung auf der Strecke Petersburg-Zarskoje-Sselo benutzt. 
10. 12. 1857 erste Ausgabe der Briefmarken. 1884 Vereinigung von 
Post und Telegraphie. 

1. 1. 1888 Eiuflihrung der Postnachnahmen im inneru Verkehr. 
1890 Aufhebung des Freimachungszwangs. Eiufiihrung der Post
sparkasse am 26. 6. 1889, der Schliellfiicher 1891, des Postanweisungs
dienstes am 1. 1. 1897. 

FUr den Postverkehr nicht nur RuBiands, sondern ganz Europas, 
war von grol.ler Bedeutung die 1903 vollendete Herstellung des 
Schienenwegs durch Sibirien, durch dessen Benutzung die Dauer 
der BriefbefOrderung von Europa nach dem fernen Osten auf die 
Haifte und spater auf ein Drittel der Beftirderungsdauer auf dem 
Dampferweg ahgeklirzt wurde. Wegen der Benutzung der Bahn 
zur Beforderung der deutschen Post nach dem Schutzgebiet 
Kiautschou und den deutschen P Anst in China s. Post in den ehe
maligen deutschen Schutzgebieten und Vormals deutsche Post
anstalten im Ausland. In welchem Umfange die Sibirische Bahn 
gegenwartig zur Postbeftirderung benutzt wird, ist aus der Leit
libersicht fUr Briefsendungen nach auJlereuropaischen Landern 
(s. Postleitbeheife) zu ersehen. 

Der ungllickliche Ausgang des Weltkrieges brachte eine vollige 
Umgestaltung der russischen Postverwaltung. Mit der Abdankung 
des Zaren am 15. 3. 1917 hort die Kaiserlich Russische Post auf zu 
bestehen. Bei Griindung der russischen "Sozialistischen FOderativen 
Sowjetrepublik" am 15. 11. 1917 wurde das Postwesen in die Rate
verfassung eingegliedert. 

II. Verfassung. Das Postwesen des Bundes der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken leitet das ."Kommis
sariat der Posten und Telegraphen" (Narkompotschtel) 
in Moskau. Ihm liegt ob: die Ausarbeitung der das 
Post, und Telegraphenwesen betreffenden Gesetzent
wiirfe; die Einrichtung,. Aufhebung und Verlegung 
sowie die Ausriistung der Post- und Telegraphenanstal
ten; die Einrichtung des Postbeforderungsdienstes auf 
den Eisenbahnen, FliiBen, des Land-, Rohr- und Luft
postdienstes; die Ausarbeitung der Gebiihrensatze; die 
Regelung des Auslandsverkehrs. 

An der Spitze des Kommissariats steht ein Volks
beauftragter, dem ein Gehilfe beigeordnet ist. Es zer
fallt in drei Abteilungen: 1. die Allgemeine Geschafts
abteilung mit der Kanzlei, der Einrichtungs- und Aus
bildungsstelle, dem Arbeitsamt, der Amtsbediirfnisver
waltung, der Stelle fiir Auslandsverkehr, fiir Statistik, 
der Rechtsabteilung, der Verlagsstelle, der Buchungs
stelle und der Urkundensammlung; 2. die Wirtschafts
und Rechnungsabteilung mit der Unterabteilung fiir 
Kostenanschlage und Berechnungen, der Stelle fiir kauf
mannische Betriebsfiihrung, der Buchhaltung mit der 
Postanweisungsabrechnung und der Postwertzeichen
stelle; 3. die Betriebsabteilung mit der Post- und Tele
graphenbetriebsstelle, Rundfunktelegraphie, Rundfunk
anlagen, Fernsprechwesen, Telegraphenarbeiter. 

Das Kommissariat leitet ferner zwei Untersuchungs
und Versuchsanstalten in Moskau und Leningrad; eine 
Forschungsanstalt "Lenin" fiir Rundfunkwesen in 
Nischni-Nowgorod mit Zweigstellen, Werkstatten und 
wissenschaftlichen Priifungsstellen in Moskau; das Elek
trotechnische Institut der Post- und Telegraphenverwal
tung in· Moskau; das Museum fiir Post-, Telegraphen
und Fernsprechwesen in Leningrad. 

Nach der Verfassung des Bundes der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken yom 10. 7. 1918 ist je ein Bevoll
machtigter des Kommissariats der Posten und Tele
graphen als Mitglied in den Rat der Volksbeauftragten 
jeder der zu dem Bunde gehorenden Republiken ab
geordnet. Die Bevollmachtigten haben ihren Sitz in 

Leningrad (Nordwesten), Wologda (Norden), Nisohni
Nowgorod (obere Wolga), Swerdlowsk (Ural), Saratow 
(untere Wolga), Samara (mittlere Wolga), Kasan (Wolga
Kama), Moskau (Moskau), Woronesch (Woronesch), 
Smolensk '(Westen), Irkutsk (Ostsibirien), Nowo-Niko
lajewsk (Innersibirien), Taschkent (Innerasien), Oren
burg (Kirghisien), Tiflis (Transkaukasien), Rostow-Don 
(Siidosten), Odessa (Schwarzes Meer), Charkow (Char
kow), Kiew (Kiew), Gabarowsk (auBerster Osten). Der 
Bevollmachtigte ist fiir den guten Zustand der Postein
richtungen usw. seines Bezirks und den ordnungsmaBigen 
Gang der Verwaltung verantwortlich. Der Aufsichts
dienst, der mehrere Aufsichts- und Ausbildungsbeamte 
umfaBt, ist ihm unmittelbar unterstellt. Ferner· ist 
jedem Bezirk eine gewisse Zahl von Hilfsanstalten und 
Werkstatten zur Instandsetzung von Geraten und Aus
stattungsgegenstanden beigegeben. AuBer den Haupt
verkehrsamtern in Moskau, Leningr~ und den groEeren 
Stadten gibt es fiinf Klassen von P A. In Dorfern und 
auf BahnhOfen sind HilfsP Anst eingerichtet. Diese 
zerfall\ln in drei Klassen; die der ersten vermitteln den 
Verkehr gewohnlicher und eingeschriebener Brief{), ge
wohnlicher Pakete und der Wertsendungen bis zu be
stimmtem Betrage; die der zweiten den Austausch ge
wohnlicher und eingeschriebener Briefe und gewohn
licher Pakete, die der dritten Klasse, die nur auf den 
unbedeutendsten Bahnhofen bestehen, verkaufen Post
wertzeichen, leeren Briefkasten und geben gewohnliche 
Briefsendungen am Schalter aus. Fiir die Bediirfnisse 
des flachen Landes hat das Kommissariat der posten 
und Telegraphen nach bestimmt;m Fahrplanen verkeh
rende Landpostfahrten eingefiihrt, die es vorher in 
R~Bland nicht gab. Es sind dies gewissermaJ3en fahrende 
P A, die aIle Arten von Postsendungen zustellen und 
annehmen sowie Postwertzeichen verkaufen; Anfang 
1925 betrug ihre .Zahl 3315 mit 25606 Haltepunkten. 

III. Beamtenverhiiltnisse. Die Anwarter fUr den Postdienst 
mlissen dem Bunde der Russischen Sozialistischen Sowjetrepubliken 
~ngehtiren, mindestens 16 Jahre al~, frei von korperlichen Gebrechen 
(Taubheit Blindheit usw.) sein und das Abgangszeugnis einer Ein
heitsschule haben. Nach einer 6monatigen Ausbildung haben sie 
eine Priifung abzulegen und alsdann eine Probedienstzeit von 1 bis 
2 Monaten zu leisten. Danach erhalten sie einen Dienstposten. 
Marz 1925 beschaftigte die Post- und Telegraphellverwaltung 
72 241 Krafte. Diese Zahl libersteigt die des J ahres 1913, was sich 
bauptsachlich durch die Erweiterung des Landpostnetzes und die 
Verminderung der taglichen Arbeitsstunden erkiart. Die weiblichen 
Krafte haben gegen die Vorkriegszeit eine Zunahme von 107 auf 
272 fUr ie 1000 Krafte erfahren. Die Staatsbediensteten Sowjet
RuBiands gelten nicht als Beamte, 80ndern als Arbeiter. Die Post
angestellten gehtiren der Gewerkschaft der Verbindungsarbeiter 
(Post, Telegraphie, Fernsprech- und Funkwesen) mit 102000 Mit
gliedern an. Die russischen Gewerkschaften gliedern sich in Gou
vernements- Kreis- und Ortsverwaltungen. Die unterste Stufe der 
Gewerkschaften sind die Betriebsrate. Sie ziehen die Mitglieder
beitrage ein und haben wichtige Aufgaben auf gesundheitlichem 
Gebiet und flir das Bildungswesen zu leisten. Sie verwalten die 
"Arbeiterklubs", d. s. Riiume, die den Gewerkschaften von den 
.Behorden fUr 13lichereien, Versammlungen und Bildungsarbeiten zu 
Verfligung gestellt werden. Weiter leiten sie die Betriebsversamm
lungen, in denen neben allgemeinen Fragen flir die Arbeitnehmer
schaft des Betriebs auch die Berichte des Unternehmens oder der 
Verwaltung liber geldliche Ergebnisse und allgemeine Fragen de~ 
Unternehmens entgegengenommen werden. Wichtige Aufgaben 
findet der Betriebsrat in der gesetzIich festgelegten "Tarif- und 
Koufliktskommission". Sie wird auf gemeinschaitlicher Grundlage 
von den Gewerkschaften und der Verwaltung gebildet und ent
scheidet in allen personlichen Angelegenheiten der Angestellten, 
insbesondere liber Einreihung in die Besoldungsordnung, Eignungs
priifung (Beftirderung), Einstellung und Entlassung. Die Beschllisse 
mlissen einstimmig gefal.lt werden; kommt keine ttbereinstimmung 
zwischen Gewerkschaften und Verwaltung zustande, und fiihren 
auch die Verhandlungen der libergeordneten Gewerkschaftsglieder 
mit den htiheren Dienststellen nicht zum Ziele, so entscheiden gesetz
lich vorgeschriebene Versohnungskammern. und Schiedsgerichte. 
Die leitendenBeamten werden vom Volkskommissariat nachBeratung 
mit den Gewerkschaften ernannt. 

Der "Arbeitskodex" regelt die allgemeinen Arbeitsverhaltnisse. 
Nach diesem Gesetz konnen Arbeitnehmer von der Verwaltung usw. 
nur entlassen werden, wenn die Verwaltung geschlossen wird, bei 
erheblicher Betriebseinschrankung, wenn der Arbeitnehmer vollig 
ungeeignet ist oder gesetzlich strafbare Handlungen sich zuschulden 
kommen laLlt. 

Die Besoldung ist flir das ganze Gebiet der Sowjetrepubliken 
allgemein durch den Allrussischen Gewerkschaftskongrel.l geregelt 
worden, auf dessen Beschlull 17 Besoldungsgruppen eingeflihrt 
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'Worden sind. Es gibt in Rullland 44 Ortsklassen. Die Spannung 
.zwischen dem niedrigsten und hOchsten Einkommen bei der Post
verwaltung in Rullland ist 1 : 6'/,. Fiir gewisse Beruisgruppen wird 
Dienstkleidung unentgeltlich geliefert, z. B. Schuhe fiir Brieftrager. 

Den Gewerkschaften und BehOrden steht eine groBe Zahl von 
Erholungsheimen zur Verfiigung, in denen die Gewerkschafts
mitglieder ihren Urlaub unentgeltlich oder gegen eine geringe Ent
schadigung verbringen konnen. Die Reise zu den Erholungsheimen 
Jst fiir die Gewerkschaftsmitglieder frei. Fiir die russischen Arbeit
nehmer besteht Altersversorgung und Hinterbliebenenfiirsorge. 
Anf Witwengeld haben nur arbeitsnnfahige Frauen und solche 
Anspruch, die noch Kinder bis zum 8. Jahre zu versorgen haben. 
In Krankheitsfallen erhalt die Arbeitnehmerschaft ihr Einkommen 
weiter, Arzt und Arznei sind frei. Bei Geburten und Sterbefallen 
wird eine Beihilfe gewahrt. 

IV. Postzwang erstreekt sieh auf die BefOrderung gew5hnlicher 
,und eingeschriebener Briefe, Postkarten, Drucksachen und der 
Wertbriefe. 

V. Gebiihrenfreiheit besteht fiir bestimmte offentliche und 
niehtoffentliche Anstalten. 

VI. Betrieb. A. Briefpost: Briefe (pisma). Meistgewieht im 
{)rtsverkehr 400 g, sonst keine Gewiehts- und Ausdehnungsgrenzen, 
vorausgesetzt. daB die Briefe sieh zur BeWrderung mit der Post 
~ignen. Gewiehtstufen je 20 g, im Ortsverkehr ermiWigte Gebiihr. 
Fiir Leningrad und Moskan besteht hOhere Ortsgebiihr als fiir die 
iibrigen Orte. Postkarten(otkrytyja pisma), auch nichtamtlich 
oausgegebene, sind zugelassen,jedoch hat das Kommissariat der Posten 
lind Telegraphen den Alleinvertrieb fiir die der Reklame dienenden 
Postkarten. 1m Orts- und Fernverkehr gleiche Gebiihr. Zeitungen 
und Zeitschriften (powremjennyja isdanija). Zeitungen usw., 
-die bei den P Anst bestellt werden konnen, werden wie Drueksaehen 
.befOrdert; die Gebiihr betragt 'I. der Drueksaehengebiihr, sie wird 
monatlich im voraUB erhoben. AuBergewohnliehe Zeitungsbeilagen 
:unterliegen der Drucksaehengebiihr. Drue ksachen (pjetschatnyja 
.proiswedjenija). Meistgewicht 2 kg. Die Ausdehnung darf in keiner 
Riehtung 45 cm, in Rollenform nicht 75 cm Lange und lO cm Durch· 
messer iiberschreiten. Gebiihr nach Gewichtsstufen von 20 g, 
ermaBigte Ortsgebiihr. Freimachungszwang; nicht oder ungeniigend 
ireigemachte Drucksachen werden nicht befOrdert. Geschafts
papiere (Djelowyja bumagi). Gewichts- nnd Ausdehnungsgrenzen 
wie bei den Drucksachen. Gebiihr nach Gewichtstufen von 50 g. 
Warenproben (obrastschiki towarof). Meistgewicht 350 g, 
Ausdehnungsgrenze 30 x 20 x 10 cm, in Rollenform 30 cm Lange 
nnd 15 cm Durchmesser. Gebiihr nach Gewichtsstufen von 50 g; 
ermaBigte Ortsgebiihr. Die Briefpostsendungen konnen ein
-geschrieben (Bakasnoje) werden. Freimachungszwang. Bei Verlust 
-Entschadigung von 5 Rubel. 

B. Wertbriefe (pisma B objawlennol zennostju) konnen ent
weder offen zur Beglaubigung des Inhalts oder geschlossen auf
geliefert werden. Meistgewicht 8 kg, im Ortsverkehr 400 g. Die in 
:Sowjetrullland kurshabenden Werte diirfen nur offen aufgeliefert 

Saargebiet. 
I. Die fiir das Postwesen grundlegenden Be

.stimmungen des Friedensvertrags von Ver
sailles. 

Teil III, 4. Abschnitt des Friedensvertrages von Ver
gailles handelt vom Saarbecken. Nach Art. 49 verzichtet 
Deutschland fiir 15 Jahre "zugunsten des Vo1kerbundes, 
der hier als Treuhander erachtet wird, auf die Regierung" 
des Gebietes. Zu dem Abschnitt gehOrt eine Anlage. 

Sie enthalt im Kapitel 2 (§§ 16-33) u. a. auch die 
Bestimmungen, die fiir die Gestaltung der Rechtsgrund
lagen maBgebend sind, auf denen das Postwesen des 
Saargebietes fUr die 15 Jahre beruhen soil. Nach § 16 
wird der V61kerbund durch einen im Saargebiet sitzenden 
AusschuB (Regierungskommission) vertreten. § 19 sagt: 
"Die Regierungskommission hat im Saarbeckengebiet 
.alie Regierungsgewalt, die friiher dem Deutschen Reich, 
PreuBen und Bayern zustand, mit EinschluB des Rechtes, 
Beamte zu ernennen und abzusetzen und diejenigen Or
.gane der Verwaltung und Vertretung zu schaffen, die 
sie fiir notwendig halt. Sie hat Vollmacht, die Eisen
bahnen, Kanale und die verschiedenen offentlichen Be
triebe zu verwalten und auszubeuten. Sie beschlieBt mit 
Stimmenmehrheit. " 

Ferner bestimmt § 22: "Die Regierungskommission 
hat im Saarbeckengebiet die volle NutznieBung an dem 
Eigentum, das der deutschen Reichsregierung oder der 
Regierung irgendeines deutschen Staates sowohl als 
.offentliches als auch als privates Staatseigentum gehOrt, 
mit Ausnahme der Gruben. 

s 

werden. J eder offene Wertbrief muB ein Verzeichnis der Einlagen 
enthalten. Der Absender hat das Verzeiehnis in russischer Sprache 
auszufertigen und zu unterschreiben; die Gesamtzahl der versicherten 
Gegenstande 1st in Buchstaben zu wiederholen. Fiir die Anbringung 
der amtlichen Siegel wird eine besondere Gebiihr erhoben. Ver
schlossene Wertbriefe miissen mindestens 5 Siegel tragen. Bei Verlust 
oder Beschadigung Ersatz bis zur Hohe des angegebenen Wertes, 
VerjahrungsfriBt 1 Jahr vom Tage der Aufgabe an. 

C. Postanweisungen (perewody). Betrag nnbeschrankt. 
Telegraphische und dringende telegraphische PostanweiBungen sind 
zugelassen. Die Gebiihr fiir gewohnliche PostanweiBungen betragt 
0,2-1 vH, der dringenden 2 vH der Postanweisungssumme bel 
Festsetzung von Mindestgebiihren. Fiir Nach· und RiickBendungen 
wird besondre Gebii!1f erhoben. 

D. Paket.e (poBylki). Es gibt drel Arten: 1. gewohnliche Pakete, 
Gewicht von 400-1000 g, Ausdehnungsgrenze 40 x 20 x 15 cm. 
Sie werden ohne Paketkarte versandt und unterliegen einer ein
heltlichen Gebiihr, die im Ortsverkehr ermalligt ist; 2. gewohnliche 
Pakete bis zu 25 und 35 kg. Gebiihr nach Zonen (39) und nach 
Gewiehtsstufen von 1 kg; 3. Wertpakete. Hochstbetrag der Wert
angabe 50 000 Rubel. Die Pakete konnen zur Beglaubigung des 
Inhalts offen aufgeliefert werden. In diesem Fall wird eine Zuschlag
gebiihr erhoben. Die Versicherungsgebiihr betragt, je nach der Ent
fernung und der Hohe der Versicherungssumme 0,4-2 vH der 
Wertangabe. Wertpakete konnen auch ohne Umhiillung zur Ver
sendung in amtliehen Sacken aufgeliefert werden gegen eine Zu
schlaggebiihr, die fiir jedes Kilogramm des Gesamtgewichts be
rechnet wird. 

E. Nachnahme (naloshenny platiosch). Mit Nachnahme konnen 
belastet werden die eingeschriebenen Sendungen, die Wertbriefe und 
die Pakete. Gebiihr 2 v. H. des Nachnahmebetrags unter Festsetzung 
einer Mindestgebiihr. 

Postsparkassen und Postauftragsdienst sind in Sowjet
rnBland nicht eingerichtet. 

Schriftwesen. iJber das Postwesen in RuBland. (Aus der Zeit· 
schrift Hesperus Nr.37-41.) 1825; Jahn, C. F., Versuch einer 
historischen Darstellung des Postwesens in RuBland (Manuskript). 
Berlin 1842; Stephan S. 557ff.; A. Briickner, Russisches Postwesen 
1m 18. und 19. Jahrhundert, Zeitschrift fiir allgemeine Geschichte, 
1884; A. v. Fabricius, Zur Geschichte des russischen Postwesens, 
Riga 1865; L'Union Postale 1888 S.124ff., 1925 S. 165ff.; Archiv 
1889 S. 652ft., 681ff., 1884 S. 443, 1888 S. 89, 1890 S. 190, 1891 
S. 348, 1907 S. 273, 1911 S. 700ff.; Berthold Brandt, Der Bolsche
wismue und seine Heilung. Kiel 1919. Chr. Haase u. Co. S. 24ft.; 
Supplement No.2 au Recueil de renseignements sur l'Organisation 
des Administrations de I'Union et sur leurs services internes. Juin 
1925. S. 17ff.; Die Gewerkschaftsbewegung in der Sowjetunion von 
Postinspektor Wilhelm SchrOder, Stettin, in der Zeitschrift "Der 
Beamtenbund", Jahrg. 1925 Nr.104. Brandt. 

Rutschen s. Falischachte, FalIschnecken 

Was die Eisenbahnen betrifft, so soll eine gerechte 
Verteilung des rollenden Materials durch eine gemischte 
Kommission erfolgen, in der die Regierungskommission 
des Saarbeckens und die deutschen Eisenbahnen ver
treten sind. 

Personen, Waren, Schiffe, Eisenbahnwagen, Fahr
zeuge und Postsendungen, die aus dem Saargebiet 
heraus- oder in dasselbe hineingehen, genieBen aIle 
Rechte und Vorteile beziiglich der Durchfuhr und der 
BefOrderung, wie sie in den Bestimmungen des Teils XII 
(Hafen, WasserstraBen, Eisenbahnen) des gegenwartigen 
Vertrags einzeln aufgefiihrt sind." 

Besondere Bedeutung kommt dem § 23 zu; daselbst 
heiBt es: 

"Die Gesetze und Verordnungen, die iro Saarbecken
gebiet am 11. November 1918 in Kraft waren (mit Aus
nahme der fur den Kriegszustand getroffellE)n Bestim
mungen), bleiben in Kraft. Wenn aus Griinden der all
gemeinen Ordnung oder um diese Gesetze und Verord
nungen mit den Bestimmungen des vorliegenden Ver
trages in Einklang zu bringen, Anderungen an ihnen 
vorgenommen werden muBten, so sollen diese von der 
Regierungskommission nach AnhOrung der gewahlten Ver
treter der Einwohner beschlossen und ausgefiihrt werden. 
Die Form dieser Anhorung bestimmt die Kommission. " 

Der § 31 enthalt eine fiir die Behandlung des Post
gutes bedeutsame Bestimmung: 

"Das Saarbeckengebiet, wie es im Art. 48 des vor
liegenden Vertrages abgegrenzt ist, wird dem franzo
sischen Zollsystem unterworfen." 
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Die im dritten Absatz dieses Paragraphen vorgesehene 
Frist von 5 Jahren fiir die Befreiung von Zollabgaben 
zugunsten der deutschen Einfuhr fiir Erzeugnisse, die 
zum ortlichen Gebrauch bestimmt sind, ist am 10. 1. 
1925 abgelaufen. 

Der § 32, erster Absatz, bestimmt: 
"Der Umlauf franzosischen Geldes im Saarbecken

gebiet darf in keiner Weise verboten oder eingeschrankt 
werden. " 

Auf Grund des § 23 der Anlage zum 4. Abschnitt des 
Teils III des Friedensvertrages gilt im Saargebiet noch 
die Verfassungsurkunde fiir das Deutsche Reich vom 
16. 4. 1871, soweit nicht Bestimmungen des Friedens
vertrages entgegenstehen. Fiir die Beaufsichtigung im 
Sinne des Art. 4 und die Gesetzgebung ist die Regierungs
kommission des Saargebietes zustandig geworden, der 
nur die Pflicht obliegt, die gewahlten Vertreter der Ein
wohner vor Anderung bestehender Gesetze zu horen. 
Die Bestimmung des Art. 8, betr. die Bildung von Aus
schiissen durch den Bundesrat, ist hinfiiJlig geworden. 
Die Einheitlichkeit des Post- u~~ Telegraphenwesens 
als Staatsverkehrsanstalt ist in Ubereinstimmung mit 
dem Art. 48 gewahrt geblieben. Die friiher maBgebend 
gewesenen Grundsatze der "reglementarischen Fest
setzung oder administrativen Anordnung" sind im ge
wissen Sinne erweitert worden. Der Art. 49 ist sinn
gemaB bestehen geblieben; an die Stelle des Reichs und 
der Reichskasse treten das Saargebiet und die Landes
kasse des Saargebietes. 

Die aus dem Art. 50 herzuleitenden Rechte sind auf 
die Regierungskommission iibergegangen. Ihre Anord
nungen haben die Beamten der Post- und Telegraphen
verwaltung zu befolgen. Der Regierungskommission 
haben sie im Januar 1921 den Diensteid geleistet. Fiir 
die Anstellung der Post- und Telegraphenbeamten ist 
die Regierungskommission auf Grund des § 19 der An
lage zum 4. Abschnitt des Teils III des Friedensvertrages 
zustandig. 

Entgegen dem im Art. 52 enthaltenen Vorbehalt fiir 
Bayern ist der friiher bayrische Teil des Saargebietes 
(Saarpfalz) mit dem friiher preuBischen Teil verschmolzen 
worden, da die Regierungsgewalt sowohl des Reichs wie 
auch Bayerns auf die Regierungskommission des Saar
gebiets iibergegangen ist. 

II. Auf- und Ausbau der Postverwaltung. 
Am 10. 1. 1920 hat die Regierungskommission ihr 

Amt im Saargebiet angetreten. Sie richtete am 26. 2. 
1920 einen Aufruf an die Bewohner. Nach der Verord
nung Nr. 4 vom 12. 4. 1920 (Amtsblatt der Regierungs
kommission 1/1920) wurden die offentlichen Arbeiten, 
das Eisenbahn-, Post-, Telegraphen- und Fernsprech
wesen in einer Regierungsabteilung vereinigt. An ihre 
Spitze trat das belgische Mitglied der Regierungskom
mission, Minister Lambert. Durch die Verordnung vom 
10. 3. 1920 war die Landeskasse des Saargebiets mit 
Wirkung vom 1. 4. 1920 geschaffen worden, und eine 
eigene OPK fiir das Saargebiet an die Stelle der OPK 
in Trier und Speyer getreten. 

Anfang August 1920 wurde die OPD des Saargebietes 
eingerichtet. Ihr Geschaftsbereich umfaBt auch den 
friiher bayrischen Teil des Saargebiets, die Saarpfalz. 
Eine ihrer ersten MaBnahmen war es, in beiden Gebiets
teilen das Kassen- und Rechnungswesen zu vereinheit
lichen. Richtunggebend hierbei waren die Verhaltnisse 
der DRP. 

Die OPD untersteht der Abteilung "Offentliche Ar
beiten". Bei der politischen Eigenart des Saargebietes 
decken sich ihre Befugnisse nicht ganz mit denen einer 
reichsdeutschen OPD, insbesondere gilt dies fiir das 
Personalwesen und die Bewirtschaftung des Haushalts. 
Dariiber hinaus liegen ihr viele Aufgaben ob, die bei der 
DRP im RPM erledigt werden. Auch der Geschaftskreis 
der OPK (s. d.) ist in den Grundziigen erweitert und 
ahnelt dem der Generalpostkasse (s. d.) in Berlin. 

Als BehOrde etwa im Sinne des Rechnungshofes des 
Deutschen Reichs (s. d.) wirkt im Saargebiet eine Gene
ralfinanzkontrolle; die Finanzkontrolle "Post" bildet 
wie die Finanzkontrolle "Eisenbahn" eine besondere 
Abteilung, wahrend aile iibrigen BehOrden von der 
Generalfinanzkontrolle unmittelbar iiberwacht werden. 
Bemerkenswert ist, daB diese "Visumbehorde" zwischen 
die verfiigende und die zahlende Stelle eingeschoben ist. 

Durch Verordnung Nr. 143 vom 24.3. 1922 (Amtsblatt 
5/1922) wurde ein Landesrat und ein StudienausschuB 
errichtet; der Landesrat stellt die gewahlte Vertretung 
der Bevolkerung dar, die vor Gesetzesanderungen gehOrt 
werden soli. Die Mitglieder des Studienausschusses 
werden von der Regierung bestimmt. 

III. Die Wahrungsverhaltnisse im Saargebiet. 
Nach § 32, erster Absatz, der Anlage zum 4. Abschnitt. 

des Teils III des Friedensvertrags darf der Umlauf fran
zosischen Geldes im Saargebiet in keiner Weise verboten 
oder eingeschrankt werden. Der franzosische Staat als . 
Besitzer der Saargruben stellte sich am 1. 8. 1920 auf die 
franzosische Frankenwahrung fiir den Bergbau um. 
d. h. er entlohnte die Arbeiter, Angestellten und Be
amten in franzosischem Gelde und lieB sich seine Er
zeugnisse in gleicher Miinze bezahlen. Damit begann 
im Saargebiet die Zeit der Doppelwahrung; neben der 
gesetzlichen deutschen bestand auch die franzosische. 
Durch Verordnung vom 16. 3. 1921 (Amtsblatt 6/1921} 
fiihrte die Regierungskommission diefranzosische Fran
kenwahrung im Eisenbahn-, Post- und Telegraphen
verkehr ein. Nebenher bestand immer noch die deutsche 
Markwahrung weiter. Durch Verordnung Nr.352 vom 
18. 5. 1923 (Amtsblatt 13/1923) wurde die franzosische 
Wahrung mit Wirkung vom 1. 6. 1923 ab zur alleinigen 
gesetzlichen Wahrung des Saargebiets. In verschiedenen 
Verwaltungszweigen, z. B. im Postanweisungs- und Post
scheckverkehr, wurde die Markwahrung noch bis Ende 
1923 zugelassen; im Rentenzahlungsverkehr besteht sic 
noch heute, soweit die Zahlungen fiir Rechnung der 
deutschen Regierung oder deutscher Versicherungstrager 
geleistet werden. Aus dieser Sachlage ergab sich eine 
allmahliche Umstellung sowohl des gesamten postali
schen Geldverkehrs wie auch des Haushaltes des Saar
gebietes von der Mark- iiber die Doppel- zur franzosischen 
Frankenwahrung. 

IV. Das Postgesetz. . 
Das Gesetz tiber das Postwesen des Deutschen Reichs 

vom 28. 10. 1871 ist im Saargebiet noch fast unverandert 
in Kraft. Durch die Wahrungsverordnung Nr. 352 sind 
an die Stelle der Markbetrage nach dem Stand vom 
11. n. 1918 Frankenbetrage von ziffernmaBig gleicher 
Hohe getreten. Infolge der starken Abwanderung des 
Verkehrs zur Zeit der deutschen Geldentwertung in die 
Nachbargebiete der DRP waren zeitweise die Grenzen 
des Postregals weiter gezogen. Mit der Besserung der 
Wahrungsverhaltnisse in Deutschland wurde der alte 
Zustand wiederhergestellt. 

V. Das Postscheckwesen. 
Das deutsche Postscheckgesetz vom 26. 3. 1914 (s. 

Postscheckverkehr) galt im Saargebiet, sol~nge die 
PAnst den Verkehr mit den deutschen PSchA pflegen 
konnten. Als BezirksPSchA kamen KoIn fiir den friiher 
preuBischen und Ludwigshafen fiir den friiher bayrischen 
Teil in Betracht. Mit der Vereinheitlichung des Kassen
und Rechnungswesens in beiden Teilgebieten wurde das 
PSchA in KoIn einziges BezirksPSchA. 

Durch Verordnung Nr. 263 vom 22. 5. 1922 (Amtsblatt 
9/1922) wurde ein eigner saarlandischer Postscheckdienst 
und zu dessen Erledigung ein PSchA in Saarbriicken 
eingerichtet. Die Grundlage bildete auch hierbei das 
deutsche Postscheckgesetz vom 26. 3. 1914 und die 
deutsche PSchO vom 7.4. 1921. Beide wurden jedoch 
dahin geandert, daB der Verkehr sich neben der Mark
wahrung auch in der franzosischen Frankenwahrung 
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abwickeln konnte, d. h.die Rechnungen wurden neben
einand.er in den zwei Wahrungen gefiihrt, eine unmittel
bare Ubertragung von einer Markrechnung auf eine 
Frankenrechnung oder umgekehrt war nicht gestattet. 
Mit Beginn des Jahres 1924 wurden dann als Folge der 
Umstellung des deutschen Postscheckverkehrs auf die 
Rentenmark die Papiermarkrechnungen aufgehoben und 
nurnoch Frankenrechnungen zugelassen. Die PSchO wurde 
mehrfach entsprechend der deutschen PSchO geandert. 

VI. Die Postordn ung. 
Die PO wurde moglichst im Einklang mit der reichs

deutschen PO gehalten; dies war schon deshalb not
wendig, weil auf Grund einer allgemeinen Vereinbarung 
jede der beiden Verwaltungen im Verkehr mit dem Nach
bargebiet ihre inneren Bestimmungen anwenden laBt. 
Gewisse Abweichungen ergaben sich aus der Verschieden
heit der Wahrung. Fiir Postkreditbriefe (s. d.) besteht 
bei den engen Grenzen des Saargebietes kein Bediirfnis. 
Der Meistbetrag fiir Postanweisungen (s. d.) ist un
begrenzt; fiir Postnachnahmen (s. d.) und Postauftrage 
(s. d.) betragt er 5000 Franken. Der Begriff "unver
siegelte Wertpakete" ist sowohl aus der PO wie auch 
aus den Gebiihrenverordnungen beseitigt worden. Seit 
18. 7. 1923 besteht eine eigne "Postordnung fiir das 
Saargebiet", deren Abschnitt II "BefOrderungsdienst" 
eine in den ortlichen Verhaltnissen begriindete Verein
fachung erfahren hat. Auderungen der PO werden durch 
die Regierungskommission verfiigt. 

VII. Postgebiihrenwesen. 
Das deutsche Postgebiihrengesetz (s. Postgebiihren

gesetze) vom 29. 4. 1920 blieb im Saargebiet auch nach 
dessen Abtrennung in Geltung. In der Verordnung 428 
vom 30.3.1921 schuf die Regierungskommission eine 
mit dem deutschen Postgebiihrengesetz vom 12.3.1921 
auch in den Gebiihrensatzen iibereinstimmende neue 
Grundlage. 1m folgenden Monat wurden die darin vor
gesehenen Markgebiihren durch Frankensatze (in Rohe 
von rund 1/3 der Marksatze) entsprechend den damaligen 
Kursverhaltnissen ersetzt (Verordnung Nr.482, Amts
blatt 7/1921). Die Gebiihren sind seitdem mehrfach im 
Verordnungswege geandert worden. 

Gebiihrenfreiheit (s. Portofreiheiten) fiir abgehende 
Postsendungen genieBen im Saargebiet: 

der Prasident der Regierungskommission, 
der Chef des Kabinetts des Prasidenten, 
das Generalsekretariat und 
der Minister der Abteilung "Offentliche Arbeiten". 
FUr ankommende Sendungen ist die Gebiihrenfreiheit 

noch enger begrenzt; insbesondere kommt nur ein kleiner 
Kreis von bestimmtenAbsendern in Frage. Der Gebiihren
freiheitsvermerk "Postsache" gilt. Die Gebiihrenfreiheit 
ist durch Verordnung Nr.211 vom 18. 10. 1920 (Amts
blatt 12/1920) geregelt; die gleiche Verordnung enthii.lt 
auchBestimmungen iibereineGebiihrenab1osung(s. Porto
ablosung) fiir BehOrdensendungen. Dieses Verfahren ist 
jedoch mit dem 31. 5. 1922 durch die Einfiihrung von 
Dienstmarken (s. Dienstpostwertzeichen) ersetzt worden 
(Verordnung Nr. 238 vom 5. 5. 1922, Amtsblatt 8/1922). 

VIII. Telegraphen- und Fernsprechwesen. 
Das Telegraphengesetz und das Telegraphenwegegesetz 

sind noch unverandert. Die Telegraphenordnung ist nur 
unbedeutend geandert worden und sachlich im wesent
lichen auf dem Stand von 1920 der deutschen Tele
graphenordnung vom 16.6.1904 geblieben, wenn auch 
die Gebiihren mehrfach neu geordnet worden sind. Das
selbe gilt auch von der Fernsprechgebiihrenordnung. 

Durch ErlaB Nr. 677 des Prasidenten der Regierungs
kommission vom 6. 3. 1923 (Amtsb1att 31/1923) konnen 
Funkspruchanlagen zur Vermittlung oder zum Empfang 
von Nachrichten nach besonderer Genehmigung durch die 
Regierungskommission errichtet werden. Der Teilnehmer 
hat hierfiir zur Zeit eine Jahresgebiihr von 200 Fran
ken zu entrichten, die sich aus einer statistischen und 
einer Kontr01lgebiihr zusammensetzt. In der Wahl und 

Einstellung der Apparate herrscht volle Freiheit. Eine 
Sendeanlage besteht noch nicht. 

Einige Se1bstanschluBamter werden demnachst ein
gericht.et werden. 

IX. Dienstbetrieb. 
Der Dienstbetrieb wickelt sich im allgemeinen nach 

den gleichen Vorschriften wie bei der DRP abo Jedoch 
haben die franzosischen Zollgesetze fiir den Postzolldienst 
im Saargebiet wesentliche Abweichungen von der noch 
giiltigen deutschen Postzollordnung (s. Postzollwesen) 
notwendig gemacht. 

Eigene Kraftwagenlinien (s. Kraftfahrbetrieb) sind 
nicht eingerichtet worden, weil dies fiir das kleine Gebiet 
nicht ertragreich genug erschien. Dagegen bestehen meh
rere private Kraftfahrlinien, die auch der rege1maBigen 
BefOrderung von Postgut dienen. Eine PersonenbefOrde
rung fiir Rechnung der Postverwa1tung findet nirgends 
statt. A1s Industriegebiet verfiigt das Saargebiet iiber 
ein engmaschiges, stark befahrenes Eisenbahnnetz und 
auch iiber gute StraBenbahnlinien, fiir deren weiteren Aus
bau verschiedene Plane bereitl? in der Ausfiihrung sind. 
Der Postverkehr in den Eisenbahnziigen wird entweder 
durch Bahnposten (s. d.), durch Zugpersonal, in gesch10s
senen Wagenabteilen oder in Paketsackwagen (s. Sack
wagen) abgewickelt. Das Saargebiet hat bisher keine eige
nen Bahnpostwagen (s. d.), plant aber deren Beschaffung. 

Die Postreklame (s. d.) wird wenig ausgenutzt. Sie 
erstreckt sich hauptsachlich auf die amtlichen Verzeich
nisse der Fernsprechteilnehmer und der Postscheck
kunden sowie auf die Briefkasten (s. d.). Die Innen
reklame ist unbedeutend, die Vordruckreklame wesent
lich zUriickgegangen. Die Werbung ist der Saarlandischen 
Reisebiiro-A.-G. in Saarbriicken iibertragen. Es besteht 
wenig Geneigtheit, die Postreklame weiter auszudehnen. 

X. Verhaltnis zu Deutschland und Frankreich. 
Mit den beiden Nachbargebieten vollzieht sich der 

Verkehr auf Grund besonderer Vereinbarungen. Wah
rend im Verkehr mit Deutschland die inneren Gebiihren 
und Versendungsbedingungen angewandt werden, soweit 
nichts andres ausdriicklich bestimmt ist, fuBt der Ver
kehr mit Frankreich auf dem Grundsatz, daB zwar die 
inneren Gebiihrensatze, jedoch in Verbindung mit den 
zwischenstaatlichen Versendungsbestimmungen gelten. 

Besondere Vereinbarungen bestehen: 
a) mit Deutschland hinsichtlich des Paketverkehrs 

sowie des Zeitungs-, Nachnahme-, Postauftrags- und 
Postanweisungsdienstes; 

b) mit Frankreich hinsichtlich des Paket- und Post
iiberweisungsverkehrs sowie eines besonderenNachnahme
dienstes mit ElsaB-Lothringen. 

Das allgemeine Abkommen mit Frankreich schlieBt 
die franzosischen Kolonien Bowie Algier, Tunis und 
Marokko (franzosische Zone) nebst Monako und Korsika 
in sich. Dieses Abkommen ist durch die Verordnung 
Nr.439 vom 30. 5. 1921 (Amtsblatt 6/1921) im Saar
gebiet rechtskraftig geworden. 

Mit Riicksicht auf die starken Unterschiede in den 
Postgebiihren des Reichs und des Saargebiets zur Zeit 
der deutschen Geldentwertung bestand zeitweise ein Frei
machungszwang fiir aIle Postsendungen nach Deutsch
land (einschl der Briefe und Postkarten (s. d.) sowie 
ein Verbot fiir die Vorausbezahlung einer telegraphischen 
Antwort und die Verwendung von Antwortpostkarten 
(s. d.) der DRP. Diese MaBnahmen sind jedoch inzwi
schen wieder aufgehoben worden. Der Postanweisungs
verkehr mit Deutschland war vom 1. 1. 1924 bis zum 
31. 3. 1925 unterbrochen. Der am 31. 12. 1923 ein
gestellte Postiiberweisungsverkehr mit Deutschland ist 
noch nicht wieder aufgenommen worden. 

XI. Die Stellung im Weltpostverein und im 
A uslandspostverkehr. 

Das Saargebiet ist 1920 dem WPV als selbstandiges 
Mitglied beigetreten. Deutschland hat hiergegen Ein
spruch erhoben; die Verhandlungen dariiber schweben 
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noch.Auch auf dem PostkongreB in Stockholm hat der 
erste deutsche Vertreter eine Protesterklarung beziiglich 
des selbstandigen Beitritts des Saargebiets abgegeb~n. 
Der KongreB nahm die Erklarung entgegen, ohne eme 
Erorterung daran zu kniipfen. Der Vertreter des Saar
gebiets hat auf die deutsche Erklarung nicht geantwortet. 

Die Stockholmer WPVVertrage sind im Saargebiet 
durch Verordnung Nr.504 yom 17.8.1925 (Amtsblatt 
28/1925) in Kraft gesetzt wo:cden. 

Mit dem Ausland unterhalt die Postverwaltung des 
Saargebiets weder einen Zeitungs- noch einen Postiiber
weisungsdienst. Der Ausbau des Postanweisungs-, Nach
nahme und Postauftragsdienstes stiiBt auf Schwierig
keiten, weil das Saargebiet keine eigene Borse hat. Auf 
der Grundlage der zwischenstaatlichen Vertrage unte~
halt das Saargebiet einen Geldverkehr vorerst J?-Uf ~t 
der Tschechoslowakei; als BehelfsmaBnahme 1St lIDt 
einigen andern Landern ein zum Teil beschrankter Geld
verkehr auf der Grundlage der franzosischen Franken
wahrung in beiden Richtungen vereinbart worden. 

Das Saargebiet hat eigene Postwertzeichen (s. d.). 
Wahrend des Waffenstillstandes hatte der General der 
Besatzungstruppen die vorhandenen reich~~eutschen 
und bayrischen Postwertzeichen mit dem Uberdruck 

Sarre" versehen lassen. Nach ihrem Amtsantritt lieB 
die Regierungskommission zun~chst nur noch W.ert;: 
zeichen der Reichspost mit dem Ube~d~ck ,,~aargebl~t 
vertreiben. Kurze Zeit spater gab Sle eme elgene Relhe 
von 5 Pf. bis 25 Min 18 Werten heraus, die yom 1. 5. 
1921 ab durch Frankenwerte - und zwar zunachst im 
Wege des Uherdrucks, spater durch eine endgiiltige 
Ausgabe - ersetzt wurde. 

XII. Gliederung der Postverwaltung. 
Der OPD des Saargebietes unterstehen 36 PA mit 

113 P Ag und 141 Hilfstellen, ferner das PSchA. Saa.r
briicken 1, das Telegraphenamt Saarbriicken SOWle em 
Telegraphenbauamt und ein Telegraphenzeugamt. De!). 
Zahlungsverkehr nimmt die OPK wahr. GroBere P A 
befinden sich in Dillingen (Saar), Homburg (Saar), 
Merzig (Saar), Neunkirchen (Saar), Ottweiler (Saar), 
Saarbriicken 2 (Bhf.), Saarbriicken 3 (St. Johann), Saar
briicken 5 (Burbach), Saarlouis, St. Ingbert (Saar), 
St. Wendel (Saar), Sulzbach (Saar) und Volklingen (Saar). 

XIII. Personal. 
Am 31. 12. 1925 bestand das Personal aus insgesamt 

2121 Kop£en; hiervon waren 1424 planmaBig. und .12 
auBerplanmaBige Beamte, 226 Lohnangestellte 1m lIDtt
leren und 91 Lohnangestellte im unteren Dienst, 183 Tele
"graphenarbeiter und Telegraphenh~ndwerker, ~13 Post
agenten sowie 72 dauernd erforderliche, a~er mcht voll
beschaftigte Hilfskrafte. Von den planmaBlgen Beamten 
entfallen: 
a) auf den hiiheren Besoldungsgruppe: 

Dienst: Einzelgehalt B 1 (Prasident) 
XVI (Oberpostrate). . .. 5 
XIV (Postdirektoren) . .. 2 

b) auf den mittleren 
Dienst: XIII (Oberpostamtmanner) 7 

c) auf den unteren 
Dienst: 

XII (Postamtmanner).. 11 
XI (Oberpostinspektoren 

I. Kl.). . . . . . . . 5 
X (0 berpostinspektoren) . 22 
IX (Postinspektoren) .. 41 
VIII (0 berpostsekretare ) 92 
VII (Postsekretare I. Kl.) 149 
VI (Postsekretare) . .. 61 
V (Postassistenten) . .. 246 

IV (Post betrie bsassistenten, 
Oberpostschaffner) 302 

III (Postschaffner) . . . . 414 
II (Postboten) . . . . .. 66 

. insgesamt 1424 

Den Amtsbezeichnungen fiir die Postbeamten ent
sprechen die fiir die Telegraphenbeamten fast wie bei 
der DRP. Brandt. 

Sachrechnungeu. Nach § 65 der RHO miissen aile fiir 
Rechnung des Reichs angeschafften Gegenstande neben 
der Belegung der dafiir ausgegebenen Geldbetrage ent
weder als volistandig verwendet oder in einer besonderen 
Sachrechnung in Einnahme nachgewiesen werden, wah
rend Grundstiicke, Gebrauchsgegenstande, Geratschaften 
sowie Gegenstande, die zu Sammlungen gehoren, mit 
Zustimmung des Rechnungshofs (s. Rechnungshof des 
Deutschen Reichs) in Bestandsverzeichnissen nach
gewiesen werden konnen. Demzufolge muB auf jedem 
Beleg iiber eine Ausgabe, die zur Anschaffung eines 
Gegenstandes aufgewandt worden ist, entweder besc~ei
nigt werden, daB er sogleich restlos verbrtlucht worden 1St, 
oder angegeben werden, wo er in einer Sachrechnung 
oder in einem Bestandsverzeichnis nachgewiesen wird 
(d. h. es muB der Natuarlnachweis erbracht. werden). 
Das gleiche gilt sinngemaB von Gegenstanden, die unent
geltlich yom Reich erworben oder beim Abbruch von 
Anlagen gewonnen werden sowie von Verpackungsstof~en, 
soweit sie erheblicheren Wert haben. BestandsverzelCh
nisse sind Einzelnachweise. Sie bleiben solange im Ge
brauch, bis sie aus auBeren Griinden ernetiert werden 
miissen. Sachrechnungen sind Stiicknachweise; d. h. 
Vermogensstiicke gleicher Art werden in Zu- und Ab
gang gestellt, so daB der jeweilige Sollbestand jed~rzeit 
durch Gegeniiberstellung von Zu- und Abgang erlIDttelt 
werden kann. Erforderlich ist, daB iiber die Vollzahlig
keit des Zugangs GewiBheit besteht, wahrend der Ab
gang durch Empfangs- oder Verbrauchsbescheinigungen 
belegt werden muB. Sachrechnungen sind fiir jedes 
Rechnungsjahr zu erneuern; der beim Schlusse e~es 
jeden Rechnungsjahrs verbleibende Restbestand wlrd 
auf das neue Rechnungsjahr iibertragen. In Bestands
nachweisen werden bei der DRP z. B. Grundstiicke und 
Ausstattungsgegenstande sowie eiserne Bestande (s. d.) an 
Vorratsgegenstanden nachgewiesen, wahrend iiber Amts
bediirfnisgegenstande (s. Amtsbediirfnisse), Apparate, 
Apparatteile, Telegraphenbaustoffe, Kraftwagenersatz
teile, Kraftwagenbetriebsstoffe und Verpackungsstoffe 
sowie iiber gewisse Druckwerke (Reichskursbiicher usw.) 
Sachrechnungen aufgestellt werden, soweit es sich nicht 
um eiserne Bestande handelt. Die Sachrechnungen und 
Bestandsnachweise unterliegen der Priifung durch den 
Rechnungshof (§ 88 der Reichshaushaltsordnung). In
soweit der Rechnungshof die regelmaBige Vorlegung 
nicht verlangt, sind sie zu seiner Verfiigung zu halten. 
Eine ordnungsmaBige Lagerbuchfiihrung verlangt, daB 
in den Sachrechnungen der Wert der Zu- und Abgange 
in einer besonderen Geldspalte na.chgewiesen wird (Wert
rechn ung). Eine besondere Art der Sachrechnung stellt 
der iiber den Verbleib der We r t z e i c hen zu fiihrende 
Naturalnachweis dar. Er wird, nachdem der Nenn
wert der von den Druckereien gelieferten Stiicke fest
gestellt worden ist, ausschlieBlich nach dem Werte ge
fiihrt so daB ohne weiteres festgestellt werden kann, 
ob d~r Erlos fiir die verkauften Stiicke zum richtigen 
Betrage in die . Haushaltsrechnung iibergegangen ist. 

Gebbe. 

Sachschadenforderungen gegen Postbeamte s. Haft
pflicht der Beamten 

Sachverstandige s. Vereidigung 

Sackwagen heiBen die von der Reichsbahn aushilfs
weise bei starkem Verkehr zur PaketbefOrderung ge
stellten Giiterwagen. Auch die zu dem gleichen Zwecke 
benutzten geschlossenen Bahnpostwagen (s. d. und Bahn
postpackwagen) werden so bezeichnet. Die Sackwagen 
sind unbegleitet und laufen in Ziigen, mit denen Pakete 
befordert werden [Personen-, Eilgiiter- und Postsonder
ziige (s. d.)], zwischen Orten, wo sich Paketumschlag
stellen befinden oder die sonst einen starken Paketver-
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kehr haben. 1m allgemeinen enthalten die Sackwagen 
nur gewohnliche Pakete. 1m Bedarfsfalle konnen aber 
auch nach der Stiickzahl (summarisch) zu behandelnde 
Wertpakete in besonderen Wertsackwagen versandt wer
den. Die Wertsackwagen werden durch besonders guten 
VerschluB gesichert, notigenfalls von Beamten begleitet. 
1m letzten Falle heWen sie Beiwagen (s. d.). Zur auBeren 
Kennzeichnung der Sackwagen dienen weiBe Papier
schilder nach folgendem Muster: 

Abgegangen am ......... ................. . 

Leitweg: 
VOn Hannover 2 naeh Baloholz Vsehbb! mit U ·ZOIS 5768 
vOn Ha(oholz Vsehbbf naeh Hildesheim mit Zug 6027 am ... um 3~ 
vQn Hilde.helm naeh Hamburg Han mit Zug 6015 am . . . . urn 8' 
von Hamburg Han Daeh Hamburg Hbf U-Zug 5242 am .. . . . um 10" 

'------------ .... " ------------' 
Det J em br~i!e SchTiig,lrei/en is! in roler Farb. hergtllellt. 

Sie werden an beiden Wagenseiten an den dazu vor
~esehenen Stellen angeklebt. 

Fiir die Hergabe der Wagen zahlt die DRP monatlich 
eine Vergiitung an die Reichsbahn, die nach der Zahl 
der gefahrenen Achskilometer (s. d.) berechnet wird. 

Sa~kwagenbeleu~htung. Zum Verteilen sowie zum 
Ein- und Ausladen von Paketen miissen die Sackwagen 
(s. d.) oft beleuchtet werden. Da die als Sackwagen 

/ 

Sackwagen beleuch tung. 

benutzten Eisenbahngiiterwagen keine Beleuchtung 
haben und das von den Bahnsteigen einfallende Licht 
nicht ausreicht, so muB eine tragbare Beleuchtung mit 
Handlampen benutzt werden, die auch fUr Bahnpost
wagen benutzt wird, um wahrend des Stillstandes die 
Lichtbatterie zu schonen. 

Das feste Leitungsnetz hatte man anfangs an den 
senkrechten Wanden der Bahnsteige angebracht, wo 
es jedoch durch die von den Wagen nach einem Schnee-

fall abtropfende Feuchtigkeit bald durch ErdschluB 
unbrauchbar wurde. 

Zum AnschlieBen der Handlampen an das feste 
Leitungsnetz benutzt man jetzt zwei blanke Leitungen, 
die neben dem GIeis iiber dem Bahnsteig gezogen und 
an der Decke an Stiitzen mit Isolatoren (Abb.) auf
gehiingt werden. Von diesen Leitungen wird der Strom 
durch eine Kontaktstange abgenommen, die an ihrem 
unteren Ende eine Steckdose zum AnschlieBen des 
Handlampenkabels tragt. Das Kabel hiingt dabei so 
hoch, daB es durch den Verkehr auf den Bahnsteigen 
nicht beschiidigt werden kann. Man hat auch wohl 
oberhalb der Bahnsteige Steckdosen angebracht, die 
aber so hoch liegen, daB sie schlecht zuganglich sind. 

Schriftwesen. Kasten, Die technischen Einrichtungen des 
Postverkehrs. Moeser. Berlin 1914: Elektroteehnisehe Zeitsehrift 
1915 S.74t:. 

Salvador. 1. Verfassung. Das Postwesen wird von 
einem Generaldirektor geleitet, der dem Minister der 
Regierung unterstellt ist. Die P Anst zerfallen in ftin! 
Klassen. 

II. Postzwang erstreekt sieh auf die BefOrderung der Brief
sehaften zwischen Orten mit P Anst. 

III. Portofreiheit genieJ3en die amtliehen Briefsehaften der 
Staatsbehorden. 

IV. Betrieb. 
A. Briefpost. Fiir aIle Postsendungen Freimaehungszwang. 

Bei Briefen kein Meistgewieht. Gebiihrenstufen 20 g. Niehtamtlieh 
ausgegebene Postkarten zuIassig, Mindestausdehnung 10 x 7 em, 
Hoehstausdehnung 14 x 9 em. Drue ksaehen und GesehiHts
papiere Meistgewieht 2 kg, Gebiihrenstufen 50 g, jedoeh niedrigere 
Gebiihr fiir Drueksaehen. Waren proben Meistgewieht 350 g, 
Gebiihrenstufen 50 g, Ausdehnungsgrenze 30 x 20 x 10 em, in 
Rollenform 30 em Lange, 15 em Durehmesser. Misehsendungen 
zulasslg. Aile Briefpostsendungen konnen eiDgesehrieben werden. 
Bel Verlust, hohere Gewalt ausgenommen, Entsehadigung von 
10 Sllberpesos (1 Peso rd. 4 M). 

B. Wertbriefe mit Banknoten bis 25 Silberpesos zulassig, 
miissen zur Inhaltspriifung offen aufgeliefert werden. Gebiihr be
steht aus Brief-, Einsehreib- und Versieherungsgebiihr. Bei Verlust 
Entsehadigung in Hohe der Wertangabe. 

C. Postpakete. Meistgewieht 5 kg, Ausdehnung darf in keiner 
.Riehtung 105 em, im U mfang nieht 185 em iibersehreiten. Die 
Pakete miissen zur Inhaltspriifung offen aufgeliefert werden. Frei
machungszwang. Als Postpaket diirfen aIle Gegenstande mit 
Handelswert versandt werden. Bei Verlust Entschadigung bls zu 
10 Silberpesos. 

Sonstige Dienstzweige bestehen nieht. 
Sehriftwesen. Reeueil S.974ff. Brandt. 
Sammelauftriige im Postsehe~kverkehr. Auftrage zu 

'Oberweisungen auf mehrere Postscheckkonten oder 
Auftrage zu B.~rzahlungen an mehrere Empfanger 
konnen in einer Uberweisung (Sammeliiberweisung) oder 
in einem. Scheck (Samm~Jscheck) zusammengefaBt 
werden. DIe Mindestzahl der Uberweisungen (Zahlungen), 
die in einem Sammelauftrag zusammengefaBt weroen 
diirfen, ist zur Zeit auf fiinf festgesetzt. Die Einzel
auftrage werden in einem Verzeichnis, d. i. die Anlage 
zur Sammeliiberweisung (SammeIscheck), zusammen
gestellt. Da~. Verzeichnis wird aufgerechnet und ~!lter
schrieben~ Uber die SchluBsumme wird eine Uber
weisung oder ein Scheck ausgestellt; an der fiir die 
Angabe des Empfangers vorgesehenen Stelle ist darin 
deutlich der Vermerk "laut Anlage" niederzuschreiben. 
Die Vordrucke zu den Anlagen konnen vom PSchA 
bezogen werden. Ihre Herstellung durch Privat
druckereien ist zuliissig, sie miissen aber in der GroBe 
und im Vordruck mit den durch die Post ausgegebenen 
Anlagen iibereinstimmen. Zu jeder Eintragung in den 
Anlagen hat der Postscheckkunde bei Sammeliiber
weisungen eine Ersatziiberweisung, bei Sammelschecken 
eine Zahlungsanweisung auszustellen mid beizufiigen. 
Die Abschnitte dieser Vordrucke kOnnen zu JliIitteilungen 
an den Empfanger benutzt werden. Die Vordrucke zu 
den Ersatziiberweisungen und z~.den Zahlungsanweisun
gen werden nur von den PSchA geliefert. 

Sammel-Paketiimter in der Nahe der Grenze eingerich
tete militarische Dienststellen zur Bearbeitung von 
Privatpackereien fiir die einzelnen Armeen. Vgl. Feld
paketverkehr. 
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Sammelsiieke dienen zur Leerung der StraBenbrief. 
kasten (s. Briefkasten); sie werden aus braunem Segel. 
tuch hergesteIlt und sind mit einem eisemen Biigel mit 
SchnepperverschluB sowie mit einem verstellbaren 
Riemen - zum Tragen iiber die Schulter fiir die Kasten· 
leerer - versehen. Lieferung in 3 GroBen: 

GroBe I: 74 em lang, 36 em tief und 431/ 2 bis 433/ 4 em 
breit, 

GroBe II: 63 cm lang, 20 em tief, Breite wie bei GroBe I, 
GroBe III: 50 em lang, 20 cm tief, Breite wie bei 

GroBe I. 
Sammeiseheek, Sammeliiberweisung s. Sammelauftriige 

im Postscheckverkehr. 
sammeliiberweisungen von Zeitsehriften. Sie stellen 

ein verbilligtes Verfahren der Zeitschriftenlieferung durch 
den Verleger an gewonnene Bezieher dar. Das Verfahren 
ist seit dem 1. 1. 1921 durch das Postgebiihrengesetz (s. 
Postgebiihrengesetze) zugunsten der weniger leistungs. 
fiihigen Zeitschriftenpresse, besonders der kirehlichen 
Sonntagspresse, im inneren deutschen Verkehr und im 
Verkehr mit der Freien Stadt Danzig zugelassen. Emp· 
fanger der Sammeliiberweisungen sind eigne Boten oder 
besondere Beauftragte der Verleger, die die Zeitschriften 
den Beziehem am Bestimmungsorte zustellen. Sammel. 
iiberweisungen stehen auBerhalb des .Postzeitungs. 
vertriebs. Die PAust haben beim Postzeitungsdienst 
(s. d.) mit Sammeliiberweisungen nichts zu tun. 

Dienstvorschriften. Sammeliiberweisungen sind 
zuliissig fiir woehentlich einmal oder seItener erseheinende, 
auch nieht zum Postvertrieb angemeldete Zeitschriften 
im Einzelgewicht bis zu 50 gunter folgenden Voraus· 
setzungen: a) an einen Bezieher miissen mindestens fiinf 
Stiick iiberwiesen werden; b) der Verleger muB die Zeit· 
schriften fiir die einzelnen Postorte im eigenen Betriebe 
verpacken, mit der Anschrift der Bezieher versehen 
und aufliefem lassen; c) die Post darf mit der Erhebung 
von Zeitungsgeld und Postgebiihren von den Sammel. 
beziehem nichts zu tun haben. Hochstgewicht der ein· 
zelnen Bunde und Pakete mit Sammeliiberweisungen 
10 kg. . 

Die Verleger haben die Sammeliiberweisungen bei 
ihrer ZustellP Anst oder einer benaehbarten P Anst mit 
den notigen Abfertigungseinrichtungen zur Versendung 
anzumelden und dabei Haupt. und Nachtragslisten und 
Benachrichtigungskarten fiir jede EmpfangsPAnst ein· 
zureichen. Sendungen bis 1 kg werden mit der Brief. 
post, schwerere in der Regel mit der Paketpost in Saeken 
versandt, die der Verleger zu liefem und instand zu halten 
hat. Sammeliiberweisungen geIten ohne zeitliche Be· 
grenzung bis auf Widerruf. Einlieferungs. und Emp. 
fangsP Aust priifen an Hand der Listen und Karten 
die Richtigkeit der Versendung nacho 

Gebiihren (vom Verleger mindestens monatlich im 
voraus an die EinlieferungsPAnst zu zahlen). Viertel· 
jahrliche Beforderungsgebiihr, die nach dem durch· 
schnittlichen Nummerngewicht fiir jedes Stiick der 
Zeitschrift berechnet wird. Dazu tritt beim Abtragen 
der Zeitschrift an den Empfanger ein ermaBigtes Zu· 
stellgeld. Die EinlieferungsP Anst rechnen iiber die 
Beforderungsgebiihren und Zustellgelder fiir jede Zeit· 
schrift mit den Verlegem wie iiber andre Zeitungs. 
gebiihren (s. d.) und mit den OPK auf Grund einer Zei· 
tungsgebiihrenrechnung durch die Abrechnung (s. d.) abo 

1m iibrigen vgL PO (ADA V, 1), ADA V, 3 und Post· 
zeitungsdienst. Raabe. 

Sammelsendungen (S). Hierunter wird die Vereinigung 
mehrerer zusammengepackter Sendungen verstanden. 
Gehen diese von demselben Absender (Abs.) aus und sind 
sie fiir denselben Empfanger (Empf.) bestimmt, so bieten 
sie postrechtlich nichts Besonderes. Eine S. im tech· 
nischen Sinne liegt nur dann vo r,wenn die Sendungen 
von verschledenen Abs. ausgehen oder fiir verschiedene 
Empf. bestimmt sind, wenn also die Beforderung der 
Einzelsendungen bereits vor dem Zusammenpacken 

zur S. begonnen oder mit dem Eintreffen der S. bei dem 
Adressaten ihr Ende noch nicht erreicht hat. Die post. 
gesetzliche Zulassigkeit der S. ist unter dem Gesichts· 
punkte des Postzwanges zu beurteilen. 

Geschichte. Die S. ist den Posteinnahmen abtri1gllch; deshalb 
haben schon friihzeitig die postalischen Bestimmungen die S. fur 
imzuli1ssig erklart (vgl. Allgemeines Landrecht II 15, Abschnitt 4 
§§ 144-146). Die PreuJ3ische Kiinigliche Verordnung vom 12.6.1804 
enthielt das Verbot, mehrere Briefe In einen Briefumschlag oder 
in ein Paket zu legen und bedrohte die Zuwiderhandlung mit Strafe. 
Vgl. auch § 5 Abs.2 des PreuJ3ischen Postgesetzes vom 5.6.1852. 

Heutiger Rechtszustand. Die unter den Post· 
zwang des § 1 des PG g~.steIlte Beforderung umfaBt aIle 
Handlungen, die zur Ubermittlung einer Sendung aus 
der Hand des Abs. bis zur Aushandigung an den Empf. 
dienen (vgl. Aschenborn Anm. zu § 1 S.33). Hierzu 
gehoren also, soweit diese Handlungen nicht zur post. 
ordnungsmaBigen Einlieferung oder Aushandigung be· 
grifflich notwendig sind, z. B. das Einpacken in einen 
Briefumschlag, das Einlegen der Sendung in den Post· 
briefkasten oder deren Abgabe am Postschalter und 
das tJberbringen der Sendung an den Empf. Werden 
mehrere Briefe zu einer S. vereinigt, so bildet es auch 
einen Teil der BefOrderung, wenn die Sendungen zu 
einer gemeinsamen SammelsteIle gebracht, dort zu
sammengepackt werden und schlieB.lich der Sammelbrief 
zur Post gebracht wird, oderwenn die S. am Bestimmungs· 
orte vom Adressaten geoffnet und der InhaIt an die 
Empf. verteilt wird. Dies gilt auchdann, wenn die 

. Beforderungstatigkeit sich auf Handlungen beschrankt, 
die innerhalb eines Gemeindebezirks vorgenommen wer· 
den, die BefOrderung von Ort zu Ort aber durch die Post 
erfolgt; denn die Sendung unterliegt auf der ganzen 
Strecke - nicht nur auf der Strecke von der Grenze 
des Absendungsorts bis zur Grenze des Bestimmungsorts 
- dem Postzwange, also auch innerhll,lb des Absendungs. 
orts von dem Augenblicke, wo der Abs. die Sendung aus 
der Hand gibt, sowie innerhalb des Bestimmungsorts 
bis zur Auslieferung an den Empf. 

Voraussetzung fiir die Gesetzwidrigkeit der BefOrde
rung ist, daB sie gegen Bezahlung geschleht (s. Post· 
zwang). 

Wenn A. seinem Bruder B. einen Brief bringt, damit 
dieser ihn zusammen mit einem eigenen Briefe nach C. 
schlcke, so liegt ein VerstoB gegen das PG nicht vor, 
da nicht anzunehmen ist, daB B. dafiir Bezahlung erhalt. 
Dagegen ware die Beforderung verboten, wenn A. und 
B. sich in die Freigebiihr teilen oder das Dienstmadchen 
des A. den Brief zu B. bringen oder der Angestellte 
des B. das Zusammenpacken besorgen wiirde. Es ist 
auch verboten, wenn z. B. der Kaufmann A. in Potsdam 
einen an B. in Erfurt gerichteten Brief seinem ebenfaIls 
in Potsdam wohnenden Geschaftsfreund C. iiberbringen, 
dieser den Brief des A. an B. mit einem von ihm selbst 
an B. gerichteten Schreiben zusammenpacken und mit 
der Post in einem Sammelbriefe versenden IaBt; denn 
sowohl der Bote des A., der den Brief dem C. iiberbringt, 
sowie der Angestellte des C., der das Zusammenpacken 
besorgt und den Sammelbrief zur Post bringt, fiihren 
1leile einer Beforderungstatigkeit aus, die in ihrer Ge· 
samtheit aIlein der Post vorbehalten sind. LiWt B. in 
Erfurt ein an A. und ein an C. in Potsdam gerichtetes 
Schreiben unter der Anschrift des A. zusammenpacken 
und mit der Post verschicken, und laBt A. den fiir C. 
bestimmten Brief diesem durch seinen Boten iiber
bringen, oder laBt C. seinen Brief durch einen Boten 
von A. abholen, so stellt auch die Tatigkeit der in den 
Diensten von A., B. und C. stehenden Angestellten 
einen VerstoB gegen das PG dar. Es macht dabei keinen 
Unterschled, ob die Einzelsendungen den Mittelsper
sonen offen oder verschlossen iibergeben werden, weil 
es nach der Entscheidung des Reiehsgerichts (RGSt 
Bd.27 S. 306) "geniigt, daB die Beforderung jedeufaIls 
fiir einen Teil des Transports in verschlossenem 
Zustand erfolgt, um jeden, der an dieser BefOrderung 
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tatig teilgenommen hat, aus §§ 1, 27 des PG strafrecht. 
lich verantwortlich zu machen ". 

Diese gleichen Rechtsgrundsatze werden auch auf 
den Briefverkehr der StaatsbehOrden angewandt, die 
in dieser Beziehung keine Sonderstellung haben. Werden 
also z. B. an den Reichskanzler in Berlin gerichtete 
Schreiben des Justizministeriums und des Finanzmini
steriums in Weimar gesammelt und in einem Umschlag 
der Post ubergeben, so ist auch darin ein VerstoB gegen 
das PG zu erblicken, weil es sich um den Briefverkehr 
verschiedener Absender handelt und bei der BefOrderung 
bezahlte Krafte mitwirken. 

Was die gemeinschaftlichen Briefabfertigungs
stellen anlangt, die von verschiedenen an demselben 
Orte sitzenden BehOrden eingerichtet werden, so kann 
iedenfalls der oft erhobene Einwand, daB diese Brief
abfertigungsstellen, "bevor sie die einzelnen Stucke 
weiter befOrdern, an den letzteren eine geschaftlich 
bzw. rechtlich relevante, somit die einheitliche Be
forderung unterbrechende Manipulation vornehmen" 
(RGSt Bd. 27 S. 305), nicht anerkannt werden. FUr die 
Beurteilung der Rechtslage ist allein ausschlaggebend, 
ob der Beamte, der das Zusammenpacken der Sendungen, 
das Schreiben des Umschlags, das Zahlen der Anlagen 
und das Vergleichen der innern Anschrift mit der auBern 
Aufschrift, das VerschlieBen der S. und das etwaige 
Eintragen der Sendung in ein Postausgangsbuch besorgt, 
sowie derjenige, der am Bestimmungsort eine S. offnet 
und den Inhalt an die Empf. verteilt, "bei der BefOrde
rung der an ihn gelangten Zuschriften lediglich mecha. 
nisch als Bote tatig ist oder ob ihm hinsichtlich der Korre· 
spondenz die Befugnis zusteht, selbst geschaftlich 
oder rechtlich erhebliche Verfugungen irgendwelcher 
Art zu treffen" (Entscheidung des Reichsgerichts yom 
25. 10. 1904 D 987.04). Da die Absendestellen keinerlei 
Befugnis haben konnen, hinsichtlich des Schriftwechsels 
irgendwelche auf den Inhalt der Schriftstucke bezugliche 
Verfugungen zu treffen, vielmehr lediglich mechanisch 
die Weiterbeforderung der einzelnen Stucke an die Empf. 
bewirken, so kann von einer Unterbrechung der einheit. 
lichen Beforderung und dem Beginn einer neuen Be· 
forderung bei der Abfertigungsstelle nicht die Rede sein. 
Die Briefabfertigungsstellen sind demnach nicht als 
Abs., sondern als Be f or de re r von Sendungen anzusehen, 
die von andern abgesandt oder fUr andre bestimmt sind. 

Wollte man eine gegenteilige Ansicht vertreten, so 
wiirde es einen gegen die Bestimmungen des PG ver· 
stoBenden Sammelbriefverkehr uberhaupt nicht geben. 
Es liegt in der Natur jedes Sammelverkehrs, daB die 
Sammelstelle die Aufschrift des gemeinsamen Brief· 
umschlags herstellt. Diese und die ubrigen von der 
Sammelstelle vorgenommenen Handlungen sind rein 
auBerliche, mechanische Beforderungstatigkeiten, die 
jedem Sammelverkehr eigen sind und keine Unter
brechung der einheitlichen Beforderung yom Abs. bis 
in die Hand des Empf. darstellen. Diese Handlungen 
sind weder fur die Absendung der Briefe oder ihren 
Empfang postordnungsma.6ig unentbehrlich, noch bilden 
sie "in irgendeiner Beziehung tatsachlich und rechtlich 
die Unterlage einer geschaftlichen Transaktion" (RGSt 
Bd.27 S.306), sondern sie sind lediglich Voraus· 
setzungen und Tatbestandsmerkmale des ver· 
botswidrigen Sammelverkehrs. ' 

Unter diesem Gesichtspunkt sind auch die S. mit 
Briefen an Handlungsagenten zu beurteilen. Schickt ein 
Kaufmann die fUr seine Kunden bestimmten Briefe nicht 
unmittelbar an diese, sondern zunachst in einer S. an 
den Bezirksagenten des betreffenden Bezirks, damit 
dieser sich fortlaufend uber den Stand der Beziehungen 
des Geschaftsherrn zu den in seinem Bezirke wohnenden 
Kunden unterrichtet halt und vor der Weiterbeforderung 
der Schriftstucke den Geschaftsherrn auf etwaige Be. 
denken gegen ihren Inhalt hinweisen kann, so laBt sich 
nicht davon sprechen, daB der Handelsagent lediglich 

mechanischer Zwischentrager ist. Er himmt viel· 
mehr an dem Inhalt der Sendungen tatsachlich und 
rechtlich erhebliche Handlungen vor, da ihm eine Ein. 
wirkungsbefugnis auf den Inhalt zusteht. Unter diesen 
Umstanden beschrankt sich seine Tatigkeit nicht auf 
die auBerliche BefOrderung, sondern er wird Mittrager 
des Inhalts, bei ihm beginnt eine neue Beforderung, auf 
die ohne Beziehung zu der vorhergegangenen Beforde· 
rung die postgesetzlichen Bestimmungen Anwendung 
finden. Der Sammelbriefverkehr der Handlungsagenten 
ist daher zulassig, ebenso wie gegen S. an andre 
Empf. nichts einzuwenden ist, die nicht bloBe Zwischen. 
trager in der mechanischen Beforderung sind, sondern 
an den Sendungen, und zwar an ihrem Inhalt, geschaft. 
lich oder rechtlich erhebliche Handlungen vornehmen. 

Schriftwesen. Aschenborn S. 3Sff.: Niggl S.7. 
K. Schneider. 

Sammlermarken s. Versandstelle fUr Sammlermarken 
Sautter, Karl Christian Jakob, Staatssekretar im RPM 

(seit 1923). * 29. 1. 1872 in Biberach (RiB), 17. 4. 1888 
in den wiirttembergischen Postdienst eingetreten, 1913 
Postrat, 1919 Ministerialrat, 1923 Ministerialdirektor. 
1. 10. 1923 Staatssekretar. 

Schaeffer, Heinrich, Postinspektor (Rechnungsrat). 
* 4. 11. 1855 in Weimar, 26.4. 1877 Posteleve, 1. 10. 1885 
Postsekretar in Magdeburg, 1. 4. 1907 Oberpostsekretar 
in Weimar, 1. 4. 1921 in den Ruhestand getreten. 
t 19. 7. 1922 in Weimar. 

Verfasser humoristisch-satirischer Dichtungen und vaterlil.ndischer 
Gesltnge im Stile Wilhelm Buschs, thiiringischer Heimatdichter 
(Mitglied der Gabelbachgemeinde zu' Dmenau). besonders bekannt 
als "Postdichter". Sein Meisterstiick 1st das humoristlsche Gedicht 
"Der PosthlUsbote Sltbelbein" aus der Gedichtsammlung "Kram· 
bambuli", Lustige Verse aus katzenjlimmerlicher Zeit. Verlag von 
Carl R. Schailer, Weimar. Sonstige bekannte Werke: "Die alten 
Germanen", Berlin 1905; "Auf der Walze", Berlin 1907; "Das 
lustige Fliegerbuch", Berlin 1910. Aile Werke im Verlag von A. Hof· 
mann & Co. erschienen. 

Schatzel, Georg, Dr., Staatssekretar, Leiter der Ab· 
teilung VI (Miinchen) des RPM (seit 1923). *13. 5.1874 
in Hochstadt a. Aisch, 20.7. 1899 in den bayerischen 
hoheren Postdienst eingetreten, vorher Rechtsanwalt 
in Miinchen, 1901 Postassessor bei der Generaldirektion 
der Koniglich Bayerischen Posten und Telegraphen, 1906 
Postrat im Bayerischen Staatsministerium fur Verkehrs· 
angelegenheiten; 1910 Oberpostrat, 1919 Ministerialrat, 
1. 1. 1923 Staatssekretar. 

Schaitereinrichtungen. S c h a I t e r h a 11 e n in Post· 
gebauden sollen hell, ubersichtlich, zugfrei und geraumig 
sein. Die den Verkehr zwischen Postbenutzern und Be· 
amten vermittelnden S c hal t e r miiBsen in erster Linie 
allen Anforderungen des Betriebes entsprechen, aber 
gleichzeitig auch fUr die Postbenutzer einladend und be. 
quem sein. Bei Tageslicht und Lampenschein gleich gut 
lesbare, auswechselbare und uber Kopfhohe angebrachte 
f?chalterbezeichnungen geben einen schnellen und sicheren 
Uberblick. Um das Vertrauensverhaltnis zwischen den 
Teilen zu beiden Seiten der Schalterwand zu verbessem 
und das Trennende zwischen ihnen auf ein MindestmaB 
zUriickzufuhren, wird der erforderliche AbschluB zur 
Sicherung der Stempel und Werte an Geld, Marken uSW. 
neuerdings aus starken, durchsichtigen Glastafeln her· 
gestellt. Sie gewahren den Wartenden einen offnen 
Einblick in die Tatigkeitund Arbeitsweise des Beamten, 
der oft auch bei geschlossenem Schalter zu arbeiten hat, 
und ermoglichen eine schnellere und reibungslosere 
Verkehrsabwicklung als bei undurchsichtigen Schalter
wanden. Die Schalteroffnung laBt sich beim' Brief
schalter durch ein Glasschiebefenster schlieBen, das mit 
einer Feststellvorrichtung versehen ist, um einen Ver· 
kehr von Hand zu Hand zwischen Schalterbesucher und 
Beamten auch bei nur wenie; geoffnetem Fenster zu 
ermoglichen und unbefugtes 6ffnen oder Hochschieben 
von auBen sowie Unfalle durch unvermutetes Herab· 
fallen zu verhindem. Schlitze zwischen den Glasplatten 
des Schiebefensters ermoglichen einen geniigenden Luft· 
ausgleich. Bei Dunkelheit erleuchtet eine Gliihbime, 
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die in einer nur ~on der Schalternummer durchbrochenen 
Blechhiilse verdeckt liegt, die 60 cm breite Tischplatte 
(Abb.). Von ihr stehen 40 cm den Wartenden zur 
Verfiigung, um Mappen, Pakete, Schirme, Stocke usw. 
ablegen zu Mnnen. Der friiher iibliche Unterschied in 
der FuBbodenhOhe zwischen Schaltervorraum und 
Arbeitsplatz, der den sitzenden Beamten in gleiche Hohe 
mit dem Schalterbesucher bringen solite, wird nicht mehr 
ausgefiihrt, da er bei Erweiterungen und Umbauten 
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einer Facheinteilung fiir die verschiedenen Geldarten. 
Nach seiner Ablosung nimmt er sein Schubfach mit, 
wahrend der Nachfolger das sein,e an dessen Stelle setzt. 
Auch sonst sind samtliche Einrichtungen so zusammen· 
gefaBt, daB sie ohne Zeit· und Kraftverlust schnell und 
leicht bedient werden konnen und allen Anforderungen 
der Betriebswissenschaft geniigen. Handliche Aufsteliung 
der Briefwaage. der Stempelgestelle, der amtlichen Nach
schlagewerke, Ortsverzeichnisse, Zeitungspreisliste usw. 

'--

b) Linke Seiteo~nslcht . 
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d) Vorderansicht. 

r--- , 

DODD -1 1:':l 
~. 

oa.. ~ ...... 
I 

f) Rechte Seitenansicht. 

Postschalteraniage. 

hiiufig ·Schwierigkeiten bereitet hat. Die ganze SchaIter· 
wand wird jetzt in der Regel 1,55 m, die Tischbande 
aliein 94 cm und der hinter ihr, senkrecht zur Schalter· 
wand stehende Schreibtisch 79 cm boch hergestellt. 
Die Schaltertiefe betriigt meist 2,29 m. Der Beamte 
sitzt bei neueren Schalteranlagen nicbt mehr dem Schalter· 
besucher unmittelbar gegeniiber, sondern hat die SchaIter· 
offnung halb rechts vor sich. Linlu; von ihm befindet 
sich seine Geldkasse als auswechselbares Schreibtisch· 
schubfach in Einheitsform mit einem RolidElckel und 

erfiilit verschiedene Anforderungen des Briefannahme· 
und .ausgabedienstes, des Einzahlungsverkehrs und 
Wertzeichenverkaufs. Um einen geniigenden Luft· 
ausgleich herbeizufiihren, wird u. U. der obere Teil der 
hinteren Schalterwand aus senkrecht stehenden Rund· 
staben gebildet. AIs Schalterbreite hat BiBb 1,50' m 
bewahrt, und Bowohl die Fensterachsen als auch die 
Entfernung der Stiitzen von der AuBenwand sowie -ihr 
A bstand voneinander soliten immer ein Vielfaches 
von 1,50 m betragen, um die SchaIterraume auch bei 
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spaterenErweiterungen vollkommen ausnutzen zu kiinnen. 
1st eine groBe Halle mit vielen Schaltern erforderlich, 
so empfiehlt sich haufig ihre Anlage in einem Lichthof 
oder auch ihr Hinausziehen auf den Hof und eine Be
leuchtung durch hohes Seiten- oder Oberlicht. Bei der 
Verteilung der Lichtquellen ist darauf zu achten, daB die 
vor dem Schalter stehenden Personen keinen Schatten 
auf die Arbeitsplatze werfen; auch die Schalterbezeich
nungen durfen nicht durch sie verdeckt werden. 

Als FuBbodenbelag fUr Schalterhallen haben sich 
Fliesen bewahrt. Auch die Wandteile, die haufig Bescha
digungen ausgesetzt sind, werden vielfach durch Platten, 
Klinker, Holzpaneel oder Edelputz bekleidet. An geeig
neter Stelle wird miiglichst eine Bank fur wartende altere 
Personen aufgestellt. Reklamen werden an den neuen 
Schaltern nicht mehr angebracht. Hierfur werden jetzt 
die vollkommen sichtbaren Wande und Fensterpfeiler zur 
Verfugung gestellt. Fur Bekanntmachungen wird 
eine besondere, durch Tapetenleisten in Felder von ver
schiedener NormengriiBe eingeteilte Tafel angebracht, 
auf die aIle Aushange sauber und in gefalliger Verteilung 
geheftet werden kiinnen. Veraltete Anschlage werden 
entfernt, beschadigte erneuert. Schreibpulte in den 
Schalterhallen durfen den Verkehr nicht stiiren. In 
geeigneten Fallen werden besondere, abseits gelegene, 
aber doch gut mit der Schalterhalle in Verbindung 
stehende Schreibstuben angelegt und mit Tinte, Federn, 
Liischpapier, Beleuchtung, Uhr, Kalender, Papierkorb 
und Spucknapf ausgestattet. Bei der Anbringung der 
Beleuchtungskiirper fur die Schreibpulte, sowohl als 
Einzellampen an der Wand, als auch als verstarkte 
allgemeine Raumbeleuchtung, gilt der Grundsatz, daB 
die Schreibflache zwischen der Lichtquelle und dem 
Schreibenden liegen muB, so daB dieser keinen Schatten 
auf das Schriftstiick werfen kann. Fernsprechzellen 
mussen yom Schalter aus gut uberwacht werden kiinnen. 
Sie sollen miiglichst eine lichte Weite von 0,90 X 0,90 m, 
eine Hiihe von 2,00 m, schalldichte Wande, in der Tur 
eine doppeltverglaste Lichtiiffnung und in der Decke 
eine nach oben bewegliche Klappe haben, die nach Ver
lassen der Zelle den Luftabzug ermiiglicht. 

Besondere Paketschal ter halle n werden angelegt, 
wenn die Zahl der aufgelieferten Pakete so graB ist, daB 
auch in verkehrsschwacherer Zeit ein besonderer An
nahmebeamter anwesend sein muB (etwa 1000 Stiick 
taglich). Die Auflieferungstischbande wird 90 em breit 
aus Hartholz ohne jeden Eisenbeschlag hergestellt. Der 
Aufliefererbetritt die Halle durch den geraumigen und 
im Winter gutgeheizten Windfang (s. Bautechnische 
Einzelheiten und Bauliche Einrichtungen), begibt sich an 
den Auflieferungstisch und laBt sein Paket wiegen. An 
einem hierfiir eingerichteten, besonderen Schalter bezahlt 
er seine Gebuhr und verliiBt dann die Halle. Das Paket 
wandert von der Waage nach dem Fachwerk seines 
Kurses, wird von hier in den Wagen geladen und 
dann nach dem Bestimmungsort oder dem Bahnhof 
weiterbefiirdert. Die Wege der ankommenden und 
abgehenden Pakete werden so voneinander getrennt 
gehalten, daB sie, ohne sich zu k;~euzen, einen rei bungs
losen Verkehr ermiiglichen. Of en oder Heizkiirper 
werden so angelegt oder durch Gitter geschutzt, daB sie 
nicht von den Paketen bertihrt werden konnen. Bei 
starkem GeschMtspaketverkehr werden besondere Raume 
fUr Massenauflieferer und Selbstbekleber mit eigenem 
Zugang angelegt. Die ankommenden Pakete werden 
nach den Zustellbezirken in andere Fachwerke verteilt 
oder Hir Abholer besonders gelagert. In griiBeren P A 
beschleunigen die mannigfaltigsten Fiirderanlagen mit 
Verteilungseinrichtungen (s. Mechanisierung des Post
betriebes) den Verkehr. Uberall dart, wo die Kiirper
kraft iiber das durchschnittliche MaB hinaus in Anspruch 
genommen wird, versucht man die Menschen durch 
Masohinen zu ersetzen. Durch entsprechende GrundriB
anordnung, versetzte Lage von Tiiren undFenstern oder 

auch Einbau von Glaswanden wird der eigentliche Ver
laderaum von den ubrigen Dienstraumen abgeschlossen, 
da sonst die haufig langere Zeit offen stehenden AuBen
turen starke Abkuhlung und Belastigungen durch Zug 
verursachen wurden. 

S. auch Architektur, Bauliche Einrichtungen, Bau
stoffe, bautechnische Einzelheiten. 

Schriftwesen. DVZ 1926 S. 240. Nissle. 
v. Schaper, Justus Wilhelm Eduard, preuBischer 

Generalpostmeister (1846-1849). * 30. 10. 1792 in 
Braunschweig, 1841 Regierungsprasident in Trier, 1845 
Oberprasident in Munster, 20. 7. 1846 Generalpost
meister, 1. 10. 1849 verabschiedet. t 25. 2. 1868. 

Schaubliitter sind bei statistischen und ahnlichen Ver
iif~ell:tlichungen seit langer Zeit iiblich, um Angaben, die 
Illltemander verglichen werden sollen, z. B. die Verkehrs
entwicklung oder wirtschaftliche Entwicklung in einem 
bestimmten Zeitraum oder die Verhaltnisse verschiedener 
Lander oder Landesteile, recht augenfallig in die Erschei
nung treten zu lassen. Von Schaublattern wird ferner 
namentlich dann Gebrauch gemacht, wenn es sich darum 
handelt, Angaben zu verdeutlichen, die sich sonst nicht 
so leicht iibersehen lassen, z. B. die Gliederung groBer 
Behiirden oder Fabrikbetriebe. Bei Schaublattern der 
ersten Art, die wir z. B. vielfach in den Veroffentlichungen 
der statistischen Behiirden, aber auch in sonstigen be
hiirdlichen Veriiffentlichungen, in GeschMtsberichten 
von Unternehmungen, in Fachzeitschriften und Zeitungen 
finden, werden die zu vergleichenden Angaben besonders 
haufig in Form von SchauliIiien dargestellt (Abb.l), 
doch si';ld .auch Saulen und ahnliche Zeichen (Abb. 2) 
oder bIldliche Darstellungen (Abb. 3) gebrauchlich. 
Schaublatter der zweiten Art pflegen in Form von sche
~atischen D.ar~tell~ngen gegeben zu werden. Ein ganz 
emfaches B81Splel emes solchen Schaublatts zeigt Abb. 4. 
Eine ausgezeichnete Sammlung von Schaublattern, die 
sich auf das !,ost-, Telegraphen- und Fernsprechwesen, 
auf das sonstlge Verkehrswesen und auf verwandte Ge
biete bezogen, war auf der Verkehrsausstellung in Mun
chen (1925) (s. Verkehrsausstellungen) zu sehen. AI!! 
eine Veriiffentlichung der DRP, die Schaublatter in 
griiBerer Zahl enthalt, sei der GeschMtsbericht der DRP 
Iiir das Wirtschaftsjahr 1924 genannt, dem die Abb. 1-3 
entnommen sind. 

Auch eine Anzahl von OPD und VA benutzen seit 
Jahren Schaublatter in dieser und jener Form. Dabei 
hat sich erwiesen, daB die Schaublatter ein ebenso ein
faches wie sicheres Mittel sind, um die Entwicklung des 
Verkehrs und seine Schwankungen zu uberwachen, die 
notigen Folgerungen daraus z. B. hinsichtlich des Per
sonalbedarfs, der Notwendigkeit von Betriebsverbesse
rungen, der Gebuhrengestaltung usw. zu ziehen und auch 
sonst Anregungen fiir die zweckmaBigste Art der Be
triebsregelung zu gewinnen. Da die Schaublatter somit 
gute Hilfsmittel wirtschaftlicher Betriebsfiihrung sind, 
hat das RPM Ende 1925 angeordnet, daB aIle OPD 
Schaublatter iiber den Bezirksverkehr auf Grund der 
mona~lichen Zus~!llmenstellungen aus den Verkehrs
uberslChten der VA Iiihren sollen, und zwar je ein Schau
Platt 

a) iiber den Briefverkehr, 
b) "Geldverkehr, 
c) "Paketverkehr, 
d) "Telegrammverkehr, 
e) "Fernsprechverkehr, 
f) "Funkverkehr. 
Bei Aufstellung der Schaublatter werden die monat

lichen Durchschnittszahlen des entsprechenden Verkehrs 
z~grunde gelegt; wesentliche Schwankungen iill Verkehr 
smd auf der Riickseite der Schaublatter zu eriirtern. In 
den Schaublattern mussen die verschiedenen Schaulinien 
mi~ ~tiften. vall: abweichender Farbe gezogen werden. 
B81Splelswelse smd fiir das Schaublatt d) Telegramm
verkehr vorgesehen: zur Angabe der Zahl der ein-
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Abb. 1. Entwicklung der kassenmlWigen Einnahmen und 
Ausgaben der DRP im Wirtschaftsjahr 1924. 

Bedeutung der Sc h au l i nie n: 
a ~ Durchschnittssoll der Gesamteinnabme, 
b ~ " " Gesa.mtallsga.be, 
c ~ wirklicbe Gesamteinnahme, 
It ""' " Gesamtausgabe, 
• ~ Postgebllhreneinnahme, 
f ~ Fernsprecbgebilhreoeinnahme, 

1/ ~ Telegraphengebilhreneinnahme.· 

2q00000r-----------------------------~_, 

2200000 1----------------------------~~~ 

ZOOOOOOr-----------~------------~~~~ 

1800000 r-------~----------~~~~~~~ 

1500000' r------------------,,~HHHHH;;J_ 

(Zahl der Sprechstellen) 

~ Ha.uptaoschlil5se, 

~ Nebena.oschlll.sse, 

_ l}ffentHche Sprechstellen. 

Abb. 2. Entwicklung des Fernsprechnetzes im Bereich der DRP 
in den Jamen 1910- 1924. 

1917 

1924 

Abb. 3. Der Postscheckverkehr im Deutschen Reich 1909-1924 (Postscheckkunden, Buchungen, Gesamtguthaben und Gesamtumsatz). 
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gegangenen Telegramme rote, der aufgelieferten Tele
gramme schwarze, der Durchgangstelegramme braune, 
der insgesamt bearbeiteten Telegramme grtine Schau
linien 

Auch die VA groBeren Umfangs (ausgenommen BPA 
und PSchA) mtissen solche Schaublatter anlegen; die 
PSchA ftihren besondere Schaublatter tiber die Zahl der 
Postscheckkunden, die Buchungs-Gutschriften und -Last
schriften, den Gesamtumsatz und das durchschnittliche 
Guthaben der Postscheckkunden. Die Bestimmung 
dartiber, ob und welche P A mittleren und kleineren 
Umfangs Schaublatter zu ftihren haben, ist den OPD 
ti berlassen. 

Reiehspostministerium 

Abt. I bis V in Berlin Abt. VI in 
Mtinchen 

o berpostdirektionen 
und zwar: 

36 im friiheren 
Reichspost

gebiet 

1 in Wiirtt.\8 in Bayern 
(Stnttgart) 

r-
Postamter 

Telegraphen
technisches 
Reichsamt 

in 
Berlin 

Postagenturen 

sofort tiber Verkehrsumfang, Personalstand, Einriehtung 
usw. des Bezirks oder VA unterrichten konnen. Bei Vor
leg.ung von Berichten der OPD an das RPM oder der 
VA an die OPD hnn an Stelle langerer Ausftihrungen 
tiber die Entwicklung des Verkehrs, des Personalstandes 
usw. kurz auf die den Berichten beizuftigenden Schau-
blatter hingewiesen werden. Herzog. 

Seheekbriefumsehlag s. Gebtihrenfreiheit im Post
scheckverkehr 

Seheeksehwindeleien sind in der Nachkriegszeit und 
der Zeit des Wahrungsverfalls in erheblichem Umfange 
von den Angestellten der DRP und der Posttiber
wachungsstellen (s. Uberwachungsstellen) veriibt worden. 

Generalpost- Post- Zentrale 
kasse versicherungs- Amter 

in Berlin. kommission 
in Rechnet ab in 

mit den Dresden Bayern 

(auch Bahnpostitmter, Postscheck
imter, Telegraphen-, Fernsprech

imter, Telegraphenbauamter, 
Funkste nen) 

(in bezng anf den Betriebs
verb and nnd das Rechnungs

wesen einem Abrechnungs
Postamt zugeteiIt) 

Bezirkspostkassen 

(Oberpostkassen; in Bayern Rechnungs
biiros der 0 P D) 

Posthilfstellen und Telegraphenhilfstellen 

Abb. 4. Darstellung der Gliederung der Post- und Telegraphenverwaltung. 

Weiter haben die OPD auf Grund der monatlichen 
Personalnachweise Schaublatter nach gleichen Grund
siitzen 

a) tiber den Personal-Sollbestand und den Personal
Istbestand, 

b) tiber die Zahl der vorhandenen beamteten Kriifte, 
tiber die Zahl der vorhandenen Angestellten sowie An
gestellten als Posthelfern und Posthelferinnen, tiber die 
Zahlder Arbeiter (Posthilfskrafte ) im Betriebs- und Ver
waltungsdienst, Kraftwagenfiihrer und Werkstatten
arbeiter und tiber die Zahl der Telegraphenarbeiter, 
-hilfsarbeiter und -handwerker 

zu ftihren. Ebensolche Schaublatter tiber Personalver
haltnisse sollen nach Anordnung der OPD auch von den 
groBeren VA geftihrt werden. 

Wegen Ftihrung von Schaublattern tiber die Wirt
schaftsergebnisse (Einnahmen, Ausgaben usw.) hat sich 
das RPM Bestimmung vorbehalten. Inwieweit etwa 
noch sonstige Schaubliitter zu ftihren sind, ist den OPD 
tiberlassen. Es kommen beispielsweise Schaublatter tiber 
Erkrankungen des Personals im ganzen und im einzelnen 
in Betracht. Solche Schaublatter tiber Erkrankungen 
werden an manchen Stellen bereits mit gutem Erfolge 
benutzt. 

Die Schaublatter sind von den OPD den Mitgliedern 
des RPM, von den VA den Beauftragten der OPD bei 
jedesmaliger Anwesenheit vorzulegen, damit diese sich 

Handworterbuch des Postwesens. 

Bei diescn Betrtigereien muB zwischen Bankscheck- und 
Postscheckschwindeleien unterschieden werden. 

1. Bankscheckschwindeleien. Da wahrend des 
Weltkrieges und auch in der Folgezeit der Postanwei
sungsverkehr mit den meisten fremden Staaten ein
gestellt war, gingen die Postbenutzer dazu tiber, im Aus
landsverkehr bares Geld und Schecke in gewohnlichen 
und eingeschriebenen Briefen zu versenden. Die Schecke 
waren meistens Orderschecke, die im Auslande ausgestellt 
und bei irgendeiner deutschen GroBbank an den Beglin
stigten oder dessen Order zu zahlen waren. Ungetreue 
Postangestellte oder bei den Posttiberwachungsstellen 
beschaftigte Finanzbeamte entwendeten die Schecke 
aus den Briefen oder sie unterschlugen die ganzen Briefe 
und versuchten dann, die Schecke bei den bezogenen 
GroBbanken einzulosen. Da sich die Einloser von Order
schecken bei der Bank als empfangsberechtigt ausweisen 
mtissen, waren die Diebe gezwungen, sich entweder ein 
gefalschtes Ausweispapier auf den Namen des letzten 
Giranten zu besorgen oder den Scheck durch ein gefalsch
tes Indossament auf einen vorgetauschten Namen weiter 
zu girieren, ftir den sie ein gefalschtes oder gestohlenes 
Ausweispapier in Handen hatten. Beides ist in vielen 
Fallen geschehen. Selbst Verrechnungsschecke sind 
von den Betrtigern eingelost worden. Sie lieBen sich 
unter Vorweisung eines gefalschten oder gestohlenen 
Ausweises bei einer Bank oder einer Sparkasse auf einen 
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vorgetauschten Namen ein Konto eroffnen, iiberwiesen 
den Scheckbetrag auf dies Konto und !Osten es wieder 
auf, nachdem sie den Betrag bar abgehoben hatten. 

Urn die Scheckschwindler unschadlich zu machen und 
weitere Betriigereien zu unterbinden, ist bei der Unter
suchungsabteilung der OPD Berlin eine besondere Dienst
stelle eingerichtet worden, die alle im Reichspostgebiet 
vorkommenden Scheckdiebstahle zu untersuchen hat. 
Sie steht in engster Fiihlung mit der Kriminalpostdienst
stelle (s. d.) des Berliner Polizeiprasidiums sowie mit 
samtlichen Berliner GroBbanken, groBeren Privatbanken 
und Sparkassen. Aile im Reichspostgebiet vorkommen
den Scheckdiebstahle werden dieser Dienststelle von den 
P Anst und den Banken sofort gemeldet. Mit den Banken 
und Sparkassen sind geheime Priif- und SicherheitsmaB
nahmen verabredet. Von jeder auffalligen Scheckein
!Osung erhalt der zustandige Untersuchungsreferent der 
OPD Berlin von den Banken und Sparkassen durch Fern
sprecher sofort Kenntnis. Verdachtige Personen werden 
von den Banken angehalten und dem Postuntersuchungs
referenten zugefiihrt, der durch die Kriminalpostdienst
stelle priifen laBt, ob es sich urn einen Postangestellten 
oder den Hintermann eines solchen handelt. Die MaB
nahmen haben gut gewirkt. In schneller Folge wurde 
eine ganze Reihe von Post- und Finanzangestellten der 
Briefberaubung oder Briefunterdriickung iiberfiihrt. Das 
Personal sah bald ein, daB Scheckschwindeleien gefahr
lich waren; es lieB deshalb von diesen Veruntreuungen 
wieder abo Nachdem der Postanweisungsverkehr jetzt 
mit den auslandischen Staaten wiederaufgenommen 
worden ist und seitdem nach Beendigung des Wahrungs
verfalls auch sonst nicht mehr so viele auslandische Noten 
und Schecke in Briefen versandt werden, ist der Anreiz, 
solche Briefe zu unterdriicken, ohnehin nicht mehr so 
groB. Jetzt werden nur noch wenige Scheckverluste 
gemeldet und meistens gelingt es sehr schnell, die Diebe 
zu ermitteln und unschadlich zu machen. 

2. Postscheckschwinde1eien. Es kommt selten 
vor, daB Postschecke (s. d.) verfiilscht werden, die mit 
der Anschrift des Empfangers versehen sind (Zahlungs
anweisungen). Sehr haufig sind dagegen die .~chwinde-
1eien mit Kassenschecken, die bei den PSchA bar aus
gezahlt werden sollen. Die Aussteller vergessen, den 
Scheckempfanger auf der Riickseite des Schecks an
zugeben. Der Scheck wird dadurch zum Kassenscheck, 
der von jedermann ohne Ausweispriifung beim PSchA 
eingelost werden kann. Wenn ein solcher Scheck in den 
Betrieb eines PSchA gerat, so ist der Anreiz fUr das 
Personal, sich diesen Scheck anzueignen, nattirlich sehr 
groB. Es sind deshalb besondere SicherheitsmaBnahmen 
getroffen worden, um zu verhindern, daB diese Schecke 
bei den Eingangsstellen der PSchA. entwendet werden. 
Immerhin sollten alle Aussteller von Postschecken vor 
ihrer Absendung gewissenhaft priifen, ob sie die Anschrift 
des Empfangers angegeben haben. 

Bei Uberweisungen des Postscheckverkehrs sind 
Schwindeleien selten. Haufiger kommen aber Schwin
deleien mit Zahlkarten (s. d.) vor, sei es, daB sie ein
geschmuggelt oder daB sie verfiilscht worden sind. Diese 
spielen sich dann ebenso ab wie die Postanweisungs-
schwindeleien (s. d.). B 0 e d k e. 

Schein geld S. Einlieferungsbescheinigung 
Schiedsgerichte des Weitpostvereins. Zur Austragung 

von Meinungsverschiedenheiten zwischen zwei oder 
mehreren Gliedern des WPV iiber die Auslegung der 
Weltpostvereinsvertrage oder iiber die Verantwortlich
keit der Verwaltungen in Ersatzfallen sieht der WPVertr 
ein Schiedsgerichtsverfahren vor. 

Fiir das Schiedsgericht wiihlt jede beteiligte Verwaltung ein 
andres, bei der Angelegenheit nicht unmittelbar beteiligtes Vereins
mitglied. Gibt eine am Streitfall beteiligte Verwaltung einem An
trag auf schiedsgerichtliche Entscheidung binnen 6 (bei iibersee
ischen Landern 9) Monaten keine Folge, so kann das Internationale 
Biiro des WPV auf Ersuchen die Bezeiehmmg eines Schiedsriehters 
dureh die saumige Verwaltung seinerseits veranlassen oder selbst 
von Amts wegen einen solchen bestellen. Die Schiedsgeriehte ent-

seheiden nach einfaeher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit 
wiihlt das Schiedsgericht zur Entscheidung der streitigen Frage 
eine andre, bei der Angelegenheit nicht beteiligte Verwaltung. 
Kommt fiir diese Wahl eine Einigung nicht zustande, so bestimmt 
das Internationale Bureau die entscheidende Verwaltung. 

Schriftwesen. DYZ 1899 S. 520; Meyer-Herzog S.22. 

Sehiffsbriefe. Hierunter werden Briefe verstanden, die 
auf Verlangen der Absender mit nicht zur regelmaBigen 
PostbefOrderung benutzten Schiffen versandt werden 
sollen. Der Absender muB in der Aufschrift den Vermerk 
"Schiffsbrief", den Abgangshafen und, wenn der Brief. 
mit einem bestimmten Schiff befordert werden soIl, 
auch den Namen dieses Schiffs vermerken; z. B. "tiber 
Emden mit Dampfer Friesland". Der Brief wird genau 
nach diesen Angaben geleitet. 

Bei der Versendung iiber britische Hafen muB in der 
Aufschrift der Vermerk "Private Ship" gemacht und 
gegebenenfalls auch der Name des Schiffs angegeben 
werden. 

Gebiihr: gewohnliche Freigebiihr. Einschreiben un
zulassig. 

G eschichte. In Deutschland gab es anfanglich keine durch die 
Post geregelte BriefbeiOrderung nach tlbersee, sondern nur Gelegen
heitsbefilrdernng durch die Kapitane der meist yon Hamburg oder 
Bremen abfahrenden Schiffe. Die Kapitane erhielten dafiir eine 
Vergiitung. Sie lieferten im iiberseeischen Hafen die Briefe ent
weder an die Landespostverwaltung ab zur WeiterbefOrderung oder 
an den Reeder, der sie gegen eine weitere Vergiitung den Emp
fangern zustellen lieU. Hamburg raumte mit dieser unvollkommenen 
und nngeregelten GelegenheitsbefOrderung dureh eine Senats
verordnung yom Jahre 1832 auf, die das alleinige Recht der Brief
befiirderung nach tlbersee dem Hamburger StadtP A iibertrug. 
Bremen folgte erst 1847 mit einer Senatsverordnung ahnlichen In
halts. Damit war zwar die tlberseebriefbefiirderung staatlich ge
worden, an ihrer Wesensart als Gelegenheitsdienst hatte sich aber 
nichts geandert. Die Briefe trugen nach wie vor die Bezeichnung 
"Schiffsbrief", die Angabe des Abgangshafens und meist auch den 
Namen des Schiffes. Der regelmaUige tlbersee-Postdienst, wie wir 
ihn heute kennen, entstand erst nach tlbergang der Bremer und 
Hamburger Staatspost auf die Post des Norddeutschen Bunde:. 
(1. 1. 1868). 

Schriftwesen: Archiv 1916 S.355ff., 1920 S.281ff. 

Schiffsposten - nicht zu verwechseln mit Seeposten 
(s. d.) - heiBen die Posteinrichtungen an Bord solcher 
Schiffe, die zwar regelmaBig zur PostbefOrderung benutzt, 
aber nicht von Postbeamten begleitet werden. Der 
Postdienst auf diesen Schiffen wird durch Schiffsoffiziere 
(in der Regel Zahlmeister) wahrgeno~men. In der 
Hauptsache erstreckt er sich auf die Ubernahme, ge
sicherte Aufbewahrung und 'Weitergabe der in geschlos
senen Beuteln oder Korben den Schiffen von der Post
verwaltung zugehenden Brief- und Paketpost. Ferner 
muB der Schiffsoffizier unterwegs Freimarken verkaufen 
und die von den Reisenden und der Besatzung durch 
den Schiffsbriefkasten auf hoher See (in den fremden 
Hafen sind die Briefkasten geschlossen) aufgelieferten 
Briefsendungen stempeln, verteilen und in Briefpaketen 
der Landespost in den Anlaufhafen iibergeben. Die zur 
Ausiibung der Postdienstgeschafte notigen Anweisungen, 
Gerate usw. liefert die DRP. 

Schiffspostsparkassen wurden zuerst (1866) in Eng
land eingerichtet (naval savings banks). Sie geben den 
Matrosen und Soldaten der britischen Kriegsmarine 
Gelegenheit, auch fern von der Heimat einen Teil ihrer 
Besoldung unter Staatsgewahr zinsbringend anzulegen. 

Nach diesem Beispiel richtete Frankreich am 1. 7. 1885 
Schiffs p 0 s t sparkassen (succursales na vales de la caisse 
nationa1e d'epargne) an Bord jedes dem Staate gehOrigen 
Schiffes sowie bei jeder Marinedivision an Land ein. 
Verwalter: Zahlmeister oder Kapitan des Schiffes oder 
Verwaltungsrat der Division. Einzahlungen konnen 
Offiziere und Mannschaften leisten. Auszahlung auBer 
durch die Schiffspostsparkassen durch jede franzosische 
PAnst. 

Auch Osterreich-Ungarn hatte seit 1. 10. 1899 eine 
ahnliche Einrichtung auf den sog. Missionsschiffen, d. h. 
mit einer selbstandigen Aufgabe (Mission) politischer. 
handelspolitischer usw. Art betrauten Schiffen der K. und 
K. Kriegsmarine. Die Postsparkassen auf diesen Schiffen 
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wurden durch die Schiffsrechnungsfiihrer verwaltet. Sie 
nahmen Einzahlungen an und zahlten auch Sparbetriige 
aus .. Die Einrichtung ist durch den Weltkrieg zerstort 
worden. Heute besitzen weder Osterreich noch 
Ungarn eine Marine. 

Italien hat ebenfalls einen Schiffspostsparkassen
dienst seit 1888. Die Kassen der in fremden Ge
wassern befindlichen italienischen Kriegsschiffe 
nehmen Einzahlungen flir die italienische Post
sparkasse an und zahlen Betriige auf Sparbiicher 
aus. 

SchlieBlich sind die Niederlande zu erwiihnen, 
die Schiffspostsparkassen am 13. 10. 1894 ge
schaffen haben. Die Einrichtung schlieBt sich eng 
an die der andern Staaten an. 

Sehlepper (s. Elektrokarren) fiir Handwagen (s. 
Postwagen) dienen zum Bewegen von Handwagen 
auf liingeren Strecken, Z. B. von der OrtsP Anst 
oder dem BahnhofsPA zum nahe gelegenen Bahn
hof, auch auf griiBeren PostbahnhOfen (s. d.) und 
auf Strecken mit Steigungen als Ersatz fiir Ketten
bahnen (s. d.). 

Haupterfordemis ist gute Wendigkeit, daher 
. sehr kurzer Radstand. Zweiradlenkung ist 
wegen der einfacheren Bauart der Vierrad
lenkung vorzuziehen. Die zur Speisung der 
Antriebsmotoren dienenden Sammlerwerden 
zur leichten Auswechslung beim Laden am 
best en oberhalb des Wagenrahmens (Abb. 2) 
angeordnet. Der Fiihrerstand wird zweck
maBig ohne Sitz eingerichtet, urn leichter 
vor- und riickwarts fahren zu kiinnen. 
Da der Schleppbetrieb wegen seiner ge
ringen Geschwindigkeit nur fiir kurze Ent
fernungen bestimmt ist, wird der Fahrer zum 
An- nnd Abkuppeln der Wagen haufig ab
steigen mUssen; dabei ist ihm der Sitz nur 
hinderlich. Zur Schonung der Gummiberei
fung ist Zweiradantrieb mit zwei Motoren 
dem Einradantrieb mit einem Motor vor
zuziehen, wenn auch das Untergestell da
durch teurer wird. 

Ein Beladen des Schleppers mit Paketen 
oder Briefbeuteln ist nicht ratsam, da zum 
Ent- und Beladen zu viel Zeit erforderlich 
ist und der Schlepper dadurch seiner eigent-
lichen Bestimmung entzogen wird. Fiir 
den NotfalllaBt sich oberhalb der Sammler 
fiir einzelne schwerere Gegenstande eine 
abnehmbare oder umklappbare Plattform 
einrichten. . 

Zum Allkuppeln der Handwagen ist die 
Dreieckkuppelung der Lastwagenanhanger 
am geeignetsten. Die Handwagen forgen dem 
Schlepper ohne seitliches Schlingern, wenn 
sie mit einer festen Achse und einem Lenk
rad ausgertistet sind; das Lenkrad muD 
beim Schleppen vome laufen, der Wagen 
also rtickwiirts gezogen werden, urn den 
wirksamen Radstand zu vergriillem. Urn an 
Personal zu sparen, werden drei bis ftinf 
Handwagen zu einem Schleppzug vereinigt. 

Abb. 1 zeigt einen Schleppzug mit einem 
Schlepper der Siemens-Schuckert-Werke im 
Begriff, auf einem schmalen Bahnsteig zu 
wenden, Abb. 2 einen Schlepper von 
Bleichert, der der bekannten "Eidechse", 
dem Elektrokarren der Firma, nachgebildet 
ist. AuBerdem werden noch u. a_ von der 
A. E. G. und von der M. A. N. (Maschinen-
fabrik Augsburg-Niirnberg) Schlepper her-
gestellt. Den Schlepper der A. E. G. zeigt Abb. 3. 

Schriftwesen DVZ 1925 S.13, 129ff.; YBW 1924/192;; 
S. 235ft. Kasten. 

I Sehliehtungswriahren soil dem AbschluB von Gesamt
vereinbarungen (Tarifvertragen S. d., Betriebsver
einbarungen S. Arbeitsordnung) Hilfe leisten, soweit 

Abb. 1. Schleppzug mit Schlepper der Siemens-Schuckert-Werke . 

Ahh. ~. Schlepper von Bleichert. 

Abb. 3. Schlepper der A.E.G. 

eine vcreinbarte Schlichtungsstelle nicht besteht oder 
diese den AbschluD einer Gesamtvereinbarung nicht. 
herbeifiihrt. Unter dem AbschluB von Gesamtverein-
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barungen ist nicht nur der NeuabschluB von solchen zu 
verstehen, sondern auch die Vereinbarung von Ver
langerungen und Anderungen und die Aufhebung be
stehender Gesamtvereinbarungen. Auch der Streit uber 
die Auslegung von Gesamtvereinbarungen gehort hierher, 
wenn das Ziel des Verfahrens eine den Streitfall regelnde 
Erganzung der Gesamtvereinbarung ist. 

Geschichte. Flir die Schlichtuug von Arbeitsstreitigkeiten 
kamen vor dem Kriege die Gewerbegerichte, Berggewerbegerichte, 
Kaufmannsgerichte und die Einigungsamter der Innungen in 
Betracht. Wahrend des Krieges wurden durch das Hilfsdienstgesetz 
vom 5. 12. 1916 neben den vorhandenen Einigungsstellen besondere 
Schlichtungsausschlisse geschaffen. Die Verordnung vom 23. 12. 1918 
(RGB! S. 1456) regelte in ihrem dritten Abschnitt das Schlichtungs
wesen neu, indem sie unter Beibehaltung der Schlichtungsausschiisse 
diese in zivile Landesbehiirden umwandelte und eine zentrale 
Schliohtungsbehiirdefiir das ganze Reich schuf. Durch die Demobil
machungsverordnungen wurden den Demobilmachungsbehorden 
besondere Befugni!!!Je'b,eider Schlichtung von Arbeitsstreitigkeiten 
eingeraumt, namentlicl'1 das .Recht der Verbindlichkeitserklarung 
von Schiedsspriichen. : 

,Zur endgiiltigen Regelung dieser vorlaufigen Ordnung, die eine 
Reihe von Mangeln zeigte, legte die Reichsregierung im Februar 1922 
dem Reichstag den Entwurf einer Schlichtungsordnung vor, 
dessen Behandlung im Reichstag aber liber die 1. Lesung nicht 
hinausgekommen ist. Urn aber das inzwischen immer starker hervor
tretende Bediirfnis nach einer zeitgemaf.len Umgestaltung des 
Schlichtungswesens wenigstens einigermaf.len zu befriedigen, benutzte 
die Reichsregierung die ihr durch das Ennachtigungsgesetz vom 
13. 10. 1923 (RGB! I, S. 943) gegebene Moglichkeit, und nahm die 
Neuregelung durch die Verordnung liber das Schlichtungs
wesen vom 30.10.1923 (RGB! I S.1043, Amtsblatt des RPM 
Nr. 95 von 1923) vor. 

Die Verordnung selbst regelt nur die Hauptfragen; die naheren 
Einzelheiten sind festgelegt in der Verordnung zur Ausflihrung 
der Verordn ung liber das Schlichtungswesen vom 10. 12. 1923 
(RGB! I S. 1191, Amtsblatt des RPM Nr. 1 von 1924) und der 
Zweiten Verordnung zur Ausfiihrung der Verordnung 
iiber das Schlichtungswesen vom 29.12.1923 (RGBI I S.9, 
Amtsblatt des RPM Nr. 4 von 1924). 

Ausfuhrungen. Die Schlichtungsausschusse 
sind Landesbehorden; sie bestehen aus einem oder meh
reren, von der obersten Landesbehorde bestellten Vor
sitzenden und aus Beisitzern der Arbeitgeber und Ar
beitnehmer in gleicher Zahl. 

Fur groBere Wirtschaftsbezirke bestellt das Reichs
arbeitsministerium standige S c hli ch te r, die die Schlich
tung in fur das Wirtschaftsleben besonders wichtigen 
Fallen ubernehmen. Es kann auch fur den einzelnen 
Fall ein besonderer Schlichter bestellt werden (z. B. bei 
Streitigkeiten im Bergbau, bei der Reichsbahn, der DRP 
usw.). Die Schlichtungsausschusse und die Schlichter 
werden auf Anruf einer Partei oder von Amts wegen 
tatig. 

Der unparteiische Vorsitzende des Schlichtungsaus
schusses oder der Schlichter versucht zunachst, den 
AbschluB einer Gesamtvereinbarung herbeizufuhren; 
gelingt dies nicht, so ist die Sache vor einer Schlichtungs
kammer zu verhandeln. Kommt vor dieser eine Einigung 
nicht zustande, so macht die Kammer den Parteien 
einen Vorschlag fur den AbschluB einer Gesamtverein
barung: sie fallt einen Schiedsspruch. Wird der Schieds
spruch nicht von beiden Parteien angenommen, so kann 
er fur verbindlich erklart werden, wenn die in ihm ge
troffene Regelung bei gerechter Abwagung der Belange 
beider Teile der Billigkeit entspricht und ihre Durch
fuhrung aus wirtschaftlichen und sozialen GrUnden er
forderlich ist. Fur die Verbindlichkeitserklarung des 
Schiedsspruchs eines Schlichtungsausschusses ist der 
Schlichter zustandig, in dessen Bezirk der Geltungs
bereich der vorgeschlagenen Gesamtvereinbarung liegt. 
In den ubrigen Fallen ist der Reichsarbeitsminister 
zustandig. Die Verbindlichkeitserklarung ersetzt die 
Annahme des Schiedsspruchs. 

Fur die Tatigkeit der Schlichtungsausschusse 'und der 
Schlichter werden keine Gebuhren erhoben. 

Den durch die Verordnung yom 30. 10. 1923 neu
geschaffenen Schlichtungsausschussen sind eine Reihe 
von Aufgaben wieder entzogen worden, die den frtiheren 
Schlichtungsausschussen zugeteilt waren, die aber auBer
halb des Gebiets der Schlichtung liegen; dazu gehoren 

insbesondere die Einzelstreitigkeiten aus dem Betriebs
rategesetz (§§ 82-90, 93, 97 Betriebsrategesetz). FUr 
diese Angelegenheiten sind nach Art. II der letztgenann
ten Verordnung nunmehr nur die Arbeitsgerichte zu
standig. Als Arbeitsgerichte gelten bis zur Errichtung 
allgemeiner Arbeitsgerichte in Streitfallerr, in denen auf 
Arbeitnehmerseite nur Handlungsgehilfen und Hand
lungslehrlinge beteiligt sind, die Kaufmannsgerichte, im 
ubrigen die Gewerbegerichte. In Bezirken, wo kein 
Kaufmannsgericht oder Gewerbegericht besteht, gilt der 
SchlichtungsausschuB als Arbeitsgericht. Die Kosten 
des Verfahrens hat ,ler beteiligte Arbeitnehmer nur zu 
tragen, wenn er selbst die Klage erhoben hatte; im 
ubrigen, z. B. wenn die Klage von den zur Anrufung 
des Arbeitsgerichtes berechtigten Betriebsvertretungen 
erhoben worden ist, bleiben die Kosten, soweit sie nicht 
im Urteil dem Arbeitgeber auferlegt werden, auBer 
Ansatz. 

Sehriftwesen. Sitzler u. Gassner, Die Schlichtungsverordnung. 
Franz Vahlen, Berlin 1924; Flatow u. Joachim, Die Sehlichtungs-
verordnung. Julius Springer, Berlin 1924. L ne ke. 

SchlicBfachanlagcn dienen zur Erleichterung des Ab
holverfahrens. Benutzt werden SchlieBfachschranke aus 
Eisenblech, die in eine Wand zwischen Briefausgabe- . 
und Schaltervorraum eingebaut werden. Die SchlieB
facher haben zwei GroBen: GroBe I (gewohnliches 
SchlieBfach) 14 em hoch, II cm breit, 36 em tief; GroBe II 
(groBeres SchlieBfach) 14 X 22 X 36 cm. Jedes Fach 
tragt an der Vorderseite eine Nummer. VerschluB durch 
SicherheitsschloB (fUr jedes Fach verschieden). Um zu 
verhindern, daB die abholenden Boten sich mit den ein
gegangenen Sendungen unmittelbar befassen, kOnnen die 
1902 eingefiihrten Einsatzkasten (8,5 X 12,5 X 32 cm 
oder 8,5 X 19 X 32 cm) benutzt werden. Die SchlieB
fachschranke werden allgemein durch Vermittlung der 
OPD Berlin beschafft. 
·""Geschiehte. VerschlieBbare Abholungsfitcher - letter boxes 

(nach der im Bankwesen iiblichen Bezeichnung) - hat zuerst die 
Postverwaltung der Vereinigten Staaten von Amerika iiir die Brief· 
abholung nutzbar gemacht. Die heutige Bezeichnung lautet "lock 
boxes". In Europa folgten dem amerikanischen Muster 1873 die 
Schweiz, 1878 Belgien, 1881 Frankreich, 1887 Ungarn, 1888 Oster
reich, 1889 Italien, 1891 RuBland, 1893 N orwegen. Von den frlihern 
3 deutschen Postverwaltungen (Reichspost, Bayern, Wiirttemberg) 
flihrten Wlirttemberg 1878 und Bayern 1883 SchlieBfacher ein. 
Die Reichspost stellte zunachst bei den PAin Bremen und Mann
heim in den Jahren 1878 und 1882 Versuche mit SchlieBfachern an, 
die glinstig ausfielen. Auf dringenden Wunsch der Handelskammern 
wurden daher Schlie13facher seit 1901 im Reichspostgebiet allgemein 
eingefiihrt, nachdem durch eine Novelle vom 11.3. 1901 zum Post· 
taxgesetz vom 28. 10. 1871 (s. d.) der Post die bisher verbotene 
Erhebung einer besonderen Fachgebiihr bei Abholung von Post· 
sendungen zugestanden worden war. Bei den deutschen P Anst 
im Auslande und in den deutschen Schutzgebieten waren Schlie13-
fachanlagen vorhanden: seit 1898 in Konstantinopel-Galata, seit 
1900 in Konstantinopel-Pera, Beirut, Jerusalem, Smyrna, seit 1904 
in Tsingtau und WindhUk, seit 1906 in Tanger und seit 1907 in 
Swakopmund. 

Recht. Die Uberl~ssung eines SchlieBfachs beruht auf 
einem Vertrage zwischen Post und Empfanger, der aus 
Miete und Dienstvertrag gemischt ist (SchlieBfachver
trag). Nebenher besteht beim SchlieBfachverfahren der 
gewohnliche Postbeforderungsvertrag. Da die Post kraft 
des Postbeforderungsvertrags Postsendungen auch unter 
Benutzung eines SchlieBfachs aushandigen kann, ist das 
Verfahren rechtlich als Spielart des Abholverfahrens zu 
beurteilen (s. Abholung). 

Die Haftung der Post bei SchlieBfachaushandigung an 
Unbefugte regelt sich wie beim gewohnlichen Abhol· 
verfahren nach §§ 48, 49 PG, d. h. sie ist grundsatzlich 
ausgeschlossen, weil der SchlieBfachvertrag als "Beson
dres Abkommen" im Sinne des § 48 Satz 2 PG nicht 
anzusehen ist. Der Fachinhaber haftet fUr die Kosten, 
die durch Beschadigung oder Erneuerung des Schlosses, 
der Schliissel usw. entstehen. 

Wirtschaft. Die Abholung durch SchlieBfach bietet 
dem Fachinhaber verglichen mit der Abholung am 
Schalter den groBen Vorteil, daB er seine Sendungen 
ohne Inanspruchnahme des .Schalterbeamten, also ohne 
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Zeitverlust und auch auBerhalb der Schalterdienststunden 
empfangen kann. Mangel der Einrichtung: 1. Der Ab· 
holer muB sich zum Empfang von Sendungen, die wegen 
ihres Umfangs usw. nicht in sein Fach aufgenommen 
werden konnen, am Schalter meld en; 2. verlorengegangene 
oder entwendete Schliissel konnen von unehrlichen Per
EOnen bis zur Entdeckung des Verlusts zur Leerung der 
Facher verwendet werden. Wie die lebhafte Benutzung 
der SchlieBfacher beweist, iiberwiegen jedoch die Vor
teile der Einrichtung ihre Mangel. Fiir die DRP ent
stehen durch Einbau und Herstellung der SchlieBfacher 
und durch Einrichtung guter sicherer Verschliisse groBere 
Ausgaben, die durch die fortlaufenden Einnahmen an 
SchlieBfachgebiihren aber reichlich gedeckt werden. Die 
SchlieBfachanlagen bilden daher eine gute Kapitalanlage 
fiir die DRP. 

Betrie.!). Es gelten folgende Dienstvorschriften: 
1. Die Uberlassung eines SchlieBfaches muB schriftlich 

bei der P Anst beantragt werden, bei der abgeholt werden 
soli. Dem Antrag ist eine Abholungserklarung nach den 
Vorschriften der PO beizufiigen. Der AnpFagstelier erhalt 
einen Abdruck der "Grundsatze fiir die Uberlassung ver
schlieBbarer Abholungsfacher" mit "Anweisung zur Lee
rung der SchlieBfacher". 

2. Einsatzkasten werden auf Antrag und Kosten der 
Fachinhaber geliefert. Diese haben die Ausgaben fiir die 
Beschaffung der Kasten und fiir die Greifer, Schrauben 
usw. zu ihrer Befestigung zu tragen. Es diirfen nur post
seitig zugelassene Einsatzkasten benutzt werden. Die 
Benutzer miissen sich schriftlich verpflichten, die Einsatz
kasten sofort nach Empfang zu offnen und nicht fiir sie 
bestimmte Sendungen sofort zuruckzugeben. 

3. Ein SchlieBfach wird regelmaBig auf 1 Jahr ver
mietet. Verlangerung des Vertrags auf unbestimmte Zeit 
unter Vorbehalt einer dreimonatigen, nur zum SchluB 
eines Kalendervierteljahrs zulassigen schriftlichen Kiindi
gung. Bei Todesfall, Aufgabe des Geschiifts oder aus 
andern wesen~lichen Billigkeitsgriinden ist Entlassung vor 
Ablauf der Ubedassungsdauer nach Entscheidung des 
Amtsvorstehers zula~sig. 

4. Die Post ist zur Uberlassung eines SchlieBfachs nicht 
verpflichtet. Sie ist bereclitigt, es jederzeit gegen Er
stattung zuviel erhobener Gebiihren zu entziehen. Der 
Inhaber darf sein Fach nicht auf andre Personen iiber
trag en. 

5. Durch SchlieBfach werden ausgegeben: gewohnliche 
freigemachte Briefsendungen, Zeitungen, Post- und Zah
lungsanweisungen und Telegramme auf Antrag. Liegen 
Pakete, Einschreib- und Nachnahmebriefsendungen so
wie Wertbriefe vor, so werden die Paketkarten, Abliefe
rungsscheine oder Renachrichtigungskarten in die SchlieB
facher eingelegt. Durch Karten mit dem Vermerk "Wei
tere Sendungen am Ausgabeschalter" wird der Fach
inhaber zur Abholung groBer, in das Fach nicht einleg
barer Sendungen sowie von Sendungen mit Nachgebiihr 
aufgefordert. 

6. Von unbekannten Personen, Auslandern, Unter
mietern usw. kann die DRP als Sicherheit fiir ihre Ge
biihrenforderungen einen unverzinslichen Barbetrag in 
Hohe der Jahresmiete fiir ein gewohnliches SchlieBfach 
verlangen. 

Ge biihre n. Fiir ein SchlieBfach nebst 2 Schliisseln je 
nach GroBe 1,50 oder 2,25 RM monatlich bei viertel
jahrlicher Vorauszahlung (friiher 12 oder 18 M jahrlich). 
Fiir Lieferung weiterer Schliissel und Umanderung des 
Schlosses bei Verlust eines Schliissels hat der Fachinhaber 
die Kosten mit einem Aufschlage von 20 v H zu er
statten. 

1m iibrigen vgl. PO (ADA V, I). 
Schriftwesen. Aschenborn S.297; Scholz S.50ff., S.79ff.; 

Archiv 1901 S.261ff., 1907 S.238ff., S.264ff.; l)VZ 1901 S.99ff., 
1902 S.34 und S.275ff. G old berg. 

Schlosser s. VerschluBmittel 
Sehliisselung s. Besoldung 

Sehlu8protokolle sind besondere, die zugehOrigen Ver
trage oder Abkommen erganzende Abkommen, die bei 
Unterzeichnung der Vertrage oder Abkommen besonders 
vereinbart werden. Auf dem PostkongreB in Stockholm 
(1924) sind SchluBprotokolle vereinbart worden zum 
WPVertr, zum Wertbrief- und Wertkastchenabkommen. 
zum Postpaketabkommen und zum Postiiberweisungs
abkommen, ferner zu den VO zum WPVertr und zum 
Postpaketabkommen. Die SchluBprotokolle enthalten 
im allgemeinen besondere Abmachungen, die Ab
weichungen von den Vereinsgrundsatzen darstellen und 
entweder fiir aIle oder nur fiir bestimmte Vereinslander 
gelten. Das SchluBprotokoll zum WPVertr enthiilt 
auBerdem Formvorschriften, die sich auf nachtragliche 
Unterzeichnungen der Vertrage, nachtragliche Beitritts
erklarungen zu einzelnen Vertragen u. dgl. beziehen. 

Sehmiiekert, Gottlob Heinrich, preuBischer General
postdirektor (1846-1862). * 12. 11. 1790 in Greifenberg 
(Pomm.). Zuerst Beamter bei stadtischen BehOrden, 
1811 expo Sekretar und Registrator bei der Pommerschen 
Kriegsschulden-Kommission in Berlin, 1813 Kriegs
freiwilliger beim Jagerdetachement II. Batls. Kolberg
schen Inf.-Rgts. Nach Verlust des rechten Beines 
30. 8. 1814 als Sekondeleutnant verabschiedet, 30. 10. 
1814 Charakter als Premierleutnant, 24. 4. 1815 Cha
rakter als Stabskapitan, 25. 5. 1815 Postmeister in Bernau 
(Militar- [Kapitans-] Postamt), 16. 8. 1816 Hilfsarbeiter 
im GP A, 1. 10. 1816 Geh. Postrat und vortr. Rat im 
Postdepartement, 1840 Geh. Oberpostrat (neu geschaf
fener Dienstgrad), 1846 Direktor des GP A (Stellung 
eines Ministerialdirektors), 23. 12. 1850 Generalpost
direktor und Leiter des preuBischen Postwesens. t 3. 2. 
1862. Unter seiner Leitung Entwicklung des Eisenbahn
postdienstes, Einrichtung der OPD (1. 1. 1850), Grundung 
des deutsch-osterreichischen Postvereins (6. 4. 1850), 
ErlaB des preuBischen Postgesetzes yom 5. 6. 1852 uSW. 

Schriftwesen. H. v. Miiller, Zur Lebensgeschichte des General· 
postdirektors Schmiickert. E. S. Mittler & Sohn, Berlin 1904. 

Schneeballbriefe (Kettenbriefe). Schneeballsystem 
nennt man eine Art von Warenvertrieb, bei dem die 
Kunden auf folgende Weise erworben werden. DaB 
GeBchiiftshaus, das die Ware vertreibt, Bendet An
preisungen ab, in denen sie die Empfiinger ersucht, 
eine bestimmte Anzahl von Gutscheinen zu erwerben 
und diese an Bekannte gegen Entgelt abzusetzen. Die 
neuen Erwerber miissen dann wieder in gleicher An
zahl wie der erste Kaufer neue Gutscheine von dem 
Geschaftshaus beziehen und weiterverkaufen. Sobald 
eine dem Preise der Ware entsprechende bestimmte An
zahl von Gutscheinen im AnschluB an den ersten Gut
scheinkauf bezahlt ist, liefert das Geschaftshaus dem 
ersten Kaufer die Ware. Da der Absatz alIer Gutscheine 
haufig nicht moglich ist und damit die Ansprnche des 
Gutscheinvertreibers an die Lieferfirma erloschen, so 
werden viele Gutscheinkaufer geschiidigt. Diese Art des 
Warenvertriebs fallt in Deutschland unter den Begriff 
der Ausspielung. Die Teilnehmer sind nach § 286 RStGB 
strafbar. Postsendungen jeder Art, deren AuBenseite 
oder sichtbarer Inhalt eine Beteiligung an einem Schnee
ballsystem erkennen lassen, werden von der Postbefor
derung ausgeschlossen (s. AusschlieBung von der Post
beforderung). Fiir den Weltpostverkehr war durch die 
VO zum WPVertr vom 30.11.1920 (Madrid) vor
gesehen, daB zwei in Verkehr stehende Postverwaltungen 
die Riicksendung verweigerter Schneeballbriefe (chain 
letters) ausschlieBen konnten. In der VO zum WPVertr 
vom 28. 8. 1924 (Stockholm) ist dies nicht mehr aus
drucklich festgestellt, weil diese Verein barung zwischen 
zwei Postverwaltungen ohnehin getroffen werden kann. 

Sehneesehuhe im Landzustelldienst sind von den Land
zustelIern znerst im Winter 1892/93 in OstpreuBen und 
auf dem Westerwalde benutzt worden. Spater wurden 
weitere Versuche zugelassen. Da aber die Urteile iiber 
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den Nutzen der Schneeschuhe weit auseinandergingen, 
so wurde ihre Benutzung zwar nicht verboten, aber 
auch nicht amtlich gefOrdert. Erst 1901 wurde geneh. 
migt, daB Schneeschuhe fiir Rechnung der Postkasse 
beschafft werden konnten, soweit ihre Verwendung fiir 
den Dienstbetrieb vorteilhaft war. Diese Vorschrift gilt 
noch heute. 

Sehneidemasehinen s. Biiromaschincn im Postscheck· 
verkehr 

Sehnellposten. Zur Beschleunigung der Personen
beforderung und z. T. als Ersatz fiir Reitposten (Brief
beforderung) in PreuBen 1821 auf Vorschlag Schmiickerts 
(s. d.) eingerichtet. 

Benntzt wurden leichte, in Federn hangende vierspannige Wagen. 
Sie fuhren schnell und mit kurz bemessenen Haltezeiten. Die erste 
Schnellpost wurde am 1 4. 1819 geschafien. Sie verkehrte zwischen 
Berlin und Magdeburg. 1827 gab es bereits 114 Schnellposten, 1837 
- im Jahre vor der Eroffnung der ersten preuJ3ischen Eisenbahn -
182 Schnellposten. Sie durchzogen ganz PreuJ3en und fiihrten z. T. 
- in gemeinschaftlichem Betriebe - auch in Nachbarliinder, z. B. 
Hannover, Braunschweig, Bayern, Sachsen sowie in das Thurn 
und Taxissche Postgebiet. Mittelpunkt des N etzes war Berlin. 
Die Fahrgeschwindigkeit der Schnellposten war je nach dem Ge
liinde verschieden. Die Strecke Berlin·Konigsberg (Pr.) [76'/. Meilen 
= rd. 564 km] wurde in 61 Stunden 10 Minuten zuriickgelegt, 
wahrend die sog. Fahrpost 100 Stunden 45 Minuten benotigte. 
Am schnellsten fuhr die sechsmal taglich zwischen Berlin lmd Pots
dam verkehrende "J ournaliere". Sie gebrauchte fiir den 4 Meilen 
langen Weg yom Berliner Posthaus in der KonigstraJ3e bis zum 
Posthaus in Potsdam 2'/. Stunden, legte also 1 km in 5 Minuten 
zuriick. Die erste J ournaliere zwischen Berlin und Potsdam wurde 
iibrigens schon 1754 eingerichtet. Sie war aber 4 Stunden unter· 
wegs. 

Eine ahnliche Einrichtung wie die preuJ3ischen Schnellposten 
waren die Eilwagen der badischen Post (1822 geschaffen), der 
wiirttembergischen Post (1822), die bayrischen Eilwagen (1825) 
und die Malleposten (Felleisenposten, Briefposten) der franz1isischen 
Postverwaltung. Auch Osterreich, die Schweiz und Italien hatten 
schnell fahrende Posten. 

Die Schnellposten, die s. Zt. viel bewundert wurden, ein iiir die 
damaligen Zeiten hervorragendes BefOrderungsmittel waren und 
einen ansehnlichen Gewinn abwarfen, verschwanden allmahlich mit 
der Ausbreitung des Eisenbahnnetzes. . 

Schriftwesen. Stephan S. 788ff.; Archlv 1917 S.155ff., 1919 
S.448ff. 

Sehreibmasehinen werden beil der DRP seit 1897 in 
den Kanzleien des RPM, der OPD und der V Anst ver
wandt. In den letzten Jahren ist man auch immer mehr 
dazu iibergegangen, in den Biiros des RPM und der OPD 
Schreibmaschinen aufzustellen und sie durch Beamte oder 
Beamtinnen bedienen zu lassen, die der Kurzschrift 
machtig sind und nach Diktaten der Referenten oder 
Biirobeamten schreiben. Benutzt werden nur deutsche 
Maschinen, an deren Lieferung sich aIle groBen deutschen 
Schreibmaschinenfabriken beteiligen. Die Beschaffung 
und Verteilung der Maschinen liegt in der Hand des TRA 
in Berlin. 

Bei der Ausbildung der Beamten und Beamtinnell fiir 
den Dienst an der Schreibmaschine ist zweckmaBig dar
auf zu achten, daB nach dem Tastverfahren ("blind") 
geschrieben wird. Nur bei dieser Art des Schreibens ist 
groBte Schnelligkeit und b,este Ausnutzung der Maschine 
gewahrleistet. 

Geschichte. Die Versuche, eine Schreibmaschine herzustellen, 
reichen bis in das 18. Jahrhundert zuriick. Eine brauchbare Maschlne 
wurde aber erst 1867 durch die Amerikaner Sholes, SouM und Glidden 
hergestellt. Die fabrikm1iJ3ige Anfertigung iibernahm die Gewehr
fabrik Remington&Sohn in ilion (New York), die 1876 die Original
Remington-Standard auf den Markt brachte und damit den AnstoJ3 
zur Entwicklung des neuen Zweiges der Schreibmaschinenindustrie 
gab. Die Remington·Maschine war nach dem sog. Typenkorbsystem 
gebaut und lieferte infolge des Unteranschlages der Schreibhebel 
keine sichtbare Schrift. Dieser Mangel wurde durch eine yon dem 
deutschen Mechaniker Wagner 1888 erdachte, von der Underwood
Typewriter Co. in Hartford (Conu.) hergestellte Maschine beseitigt, 
die nach dem sog. Segmentsystem gebaut war. 1m Jahre 1888 wurde 
auch auf einer Versammlung der Schreibmaschinenfachleute in 
Toronto die Reihenfolge der Buchstaben, wie sie die Remington
Gesellschaft fiir ihre Maschinen gew1ihlt hatte, als "Universal
tastatur" angenommen. 

Die Herstellung von Schreibmaschlnen in Deutschland hat 1892 
begonnen, und zwar durch die Nahmaschinenfabrik von Frister & 
RoJ3mann in Berlin. 

Schriftwesen. Scholz, Die Schreibmaschlne und das Maschinen
schreiben. B. G. Teubner, Leipzig und Berlin 1923. 

SehriftweehseJ (SW). Hierunter wird der Schrift
verkehr der Dienststellen der DRP untereinander, mit 
andern Behorden, Postbenutzern usw. verstanden. 

Grundsatzlich soIl der Schriftverkehr sowohl zwiSchen 
den Dienststellen wie nach auBerhalb moglichst ein
geschrankt und durch miindliche Besprechung oder durch 
Unterredung mit Fernsprecher ersetzt werden. Ins
besondere solI auch die Anwesenheit der Mitglieder des 
RPM bei den OPD und der Mitglieder der OPD hei den 
V Anst dazu benutzt werden, urn dienstliche Fragen zu 
klaren und moglichst endgiiltig zu regeln. Auf gedrangte 
Darstellung, kurzen Satzbau, Vermeidung entbehrlicher 
Fremdworter und veralteter Kanzleiausdriicke wird ge
halten. Hoflichkeitsausdriicke sollen auf ein moglichst 
knappes MaB beschrankt, im Verkehr zwischen gleich
gestellten Post- und TelegraphenbehOrden sowie in Be
richten an vorgesetzte Stellen weggelassen werden. Ab
kiirzungen (s. Abkiirzungen im Postbetriebe) sind fiir 
den gesamten dienstlichen SW vorgeschrieben. Trotz 
dieser einschrankenden Vorschriften ist bei der groBen 
Ausdehnung der DRP das Schreibwerk recht erheblich. 
Urn die geschaftsmaBige Behandlung des SW bei allen 
Dienststellen, die mit ihm zu tun baben (Registratur, 
Bearbeiter, Kanzlei usw.), zu erleichtern, vollzieht er 
sich in bestimmten auBern Formen. In der Hauptsache 
sind dies folgende: Auf allen Schriftstiicken wird oben 
rechts Ort und Tag, darunter in groBen Orten auch StraJle 
nnd Hausnummer, oben links die absendende Stelle an
gegeben. (1m Verkehr mit dem Auslande wird die ab
sendende Stelle in deutscher Sprache bezeichnet und 
zwar auch dann, wenn der SW selbst in fremder Sprache 
gefiihrt wird.) Die V Anst Setzen der Bezeichnung u. U. 
ihre Unterscheidungsnummer bei, z. B. Postamt 1, Bahn
postamt 10 usw. Unter der Amtsbezeichnung wird in den 
Reinschriften der Vermerk angebracht ,,(Bitte in der Ant
wort Nummer und Gegenstand anzugeben)". Dann folgen 
die Nummer des AmtsBchriftenbuchs (s. Registratur) oder 
an deren Stelle die Bezeichnung der Abteilung, Ge
schaftsstelle usw., die Anschrift des Empfiingers, der 
Hinweis auf Vorgange (Zur Vf, Zur Eingabe, Zum Be
richt, Zum Schreiben v .... ), eine kurze Inhaltsangabe, 
die Zahl und u. U. die .Art der Anlagen, die Angaben 
"Eilt", "Eilige Entscheidung erbeten", "Fristablauf 
am ... " usw. und schlieBlich bei Berichten an die vorge
Setzte BehOrde die Angaben etwaiger Kosten, Mehraus
gaben oder Ersparnisse. 1m Schreiben an andre Behorden, 
Kassen und Postbenutzerwird am Kop£ unmittelbar unter 
der Amtsbezeichnung noch die Postscheckkontonummer 
angegeben, u. U. auch ein Hinweis.auf das Reichsbank
konto, unter der Ortsangabe die Fernsprechnummer. 
Muster eines Briefkopfes: 

Postamt 8 
Postseheekkonto Berlin 

Nr.2033 
Reiehsbankkonto 

Berlin W 8, den .............. . 
Franzosische StraJ3e 9-12 

Fernspreeher: 
Zentrum 324, 7517, 7518 

(Bitte in der Antwort Nr. und Gegenstand anzugeben) 
Nr.2051 

An 
die Deutsche Bank 

hier W 8 
Behrenstr. 9-13 

Zu Ihrem Schreiben yom 6. Mai Nr. 1683 
Betrifft: Ersatzleistung fiir einen Einschreibbrief 

Eine Anlage 
1m inneren Betriebe wird moglichst weitgehend urschriftlich und 

in der sog. KH·Form (Kurzer-Hand-Form) verkehrt. Hierbel 
werden die Schriftstiicke unter G. R. (gegen Riickgabe) versandt, 
\Venn die absendende Stelle eine Antwort haben will, sonst unter 
der Aufschrift "Zuriick nach N", "Weiter nach N" usw., oder 1m 
Vorzeigeverfahren. Diese Verfahren konnen auch im Verkehr mit 
andern BehOrden angewandt werden, falls dadurch der GeschMts
gang vereinfacht oder Arbeit erspart wird (was z. B. nicht der Fall 
ist, wenn die empfangende Stelle Abschrift von dem vorgezeigten 
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Schriftstiick fertigen mull). Eiufaehe Aufrageu, Antrage usw. aus 
den Kreisen der Postbenutzer, namentlich solehe, auf deren baldige 
Beantwortung der Absender Wert legt, kiinnen in geeigueten Fallen 
ebenfalls durch KH-Schreiben erledigt werden. 

Berichte und umfangreieher S. W. werden in der Weise erJedigt, 
dall auf den Sehriftstiicken selbst oder auf umgelegten Bogen ein 
Entwurf niedergesehrieben und eine Reinsehrift dieses EIitwurfs, 
den die Kanzlei (s. d.) anfertigt, dem Empfiinger iibersandt wird. 
Verfiigungen und Sehreiben einfaeher Art werden sogleieh in Rein
schrift gefertigt; niitigenfalls wird ein kurzer Aktenvermerk gemacht. 

Berichte werden in 'I, Bogenbreite gesehrieben, zu kurzen An
zeigen werden Meldevordrucke, zu Benachrichtigungen usw. Mit
teilungsvordrucke, in geeigneten Fallen aueh Postkarten benutzt. 
1m iibrigen werden zu den Sehreiben miigliehst V ordrueke, Muster, 
Fragebogen, Stempel usw. verwandt. Wohliiberlegte Vordrueke 
und Fragebogen kiinnen besonders zur Vereinfachung nnd Be
sehleunigung des S.W. beit,ragen. 

Werden Entwiirfe zu Schreiben, Yf und Beriehten auf gebrochenem 
Bogen gesehrieben, so mull der Inhalt auf die dem Heftrand ab
gekehrte Seite und Halfte gesetzt werden. Ansehriften und sonstige 
Vermerke kommen dann auf die gegeniiberliegende SeiteIihalfte. 
Dies gilt sinngemall aueh fiir die Reinsehriften zu Berichten an 
das RPM. 

Auf allen Sehriftstiieken soil ein Heftrand von 3 em Breite ge
lassen werden. 

Fiir die Papiergrolle gelten die Vorsehriften des Normenaus-
1lChusses der Deutschen Industrie (s. Normung). 

1m Verkehr der PAnst mit den Ihnen zugeteilten PAg werden 
Sehriftwechselbiieher benutzt, die hin und her lallfen. DasDurch
schreibeverfahren (zur Gewinnung von Abschriften) ist iiberall da 
anzuweuden, wo es moglich und zweckmallig ist. 

Die Leiter der BehOrden volIziehen die Sehriftstiicke ohne Zu
'satz, die Staatssekretare im RPM mit dem Zusatz ,,1. V.", die 
)Iinisterialdirektoren, Abteilungsdirigenten und Referenten im RPM 
mit dem Zusatz ,,1. A.", die Abteilungsdirektoren, Abteilungsdiri
genten, Referenten uud die als Hilfsreferenten verwandten Beamten 
beim TRA und den OPD mit dem Zusatz ,,1. Y.", die Postamt
manner, Oberpostinspektoren tlild Rechnllngsdirektoren bei den 
OPD mit dem Zusatz ,,1. A.", die Biirobeamten beim TRA und 
den OPD mit dem durch Gummistempel anzubringenden Zusatz 
.,Geschaftsstelle ... der OPD", die Yertreter der Amtsvorsteher 
bei den V Anst mit dem Zusatz ,,1. V.", die Stellenvorsteher und die 
sonst zur Unterzeichnung berechtigten Beamtcn der V Anst mit 
dem Zusatz ,,1. A.". Die Zustiindigkeit der Beamten fiir die VoU
ziehung der Schriftstiicke ist durch die Geschaftsordnnng (s. d.) 
geregelt. 

Reinsehriften von Schreiben geringerer Wiehtigkeit konnen, soweit 
nicht die Reinsehriften gleichzeitig mit den Entwiirfen gefertigt 
werden, an Stelle der eigeuhandigen Y ollziehung mit dem amUieh 
beschafften N amenstempel des Schlullzeichners unterstempelt werden. 
Die Entwiirfe soleher Schriftstiicke werden nicht besonders gekenn
zeichuet; dagegen erhalten die Entwiirfe, deren Reinschriften der 
SchluBzeichner eigenhandig yollziehen soli, rechts neben der Stelle, 
wo del' SchluBzeielmer seinen N amen oder N amenszug nieder
zuschreiben hat, den eingeklammerten Vermerk (U). Von der U nter
stempelung ausgenommen sind Urkunden (worunter auch Yertriige 
fallen), Kassenvf und solehe Schriftstiicke, bei denen wegen ihrer 
besonderen Bedeutung die absendeude Stelle rine eigenhandige 
Vollziehung fiir angebracht halt. 

Wenn Anlall gegeben ist, ein Schriftstiick als yom Stellvertreter 
des abwesenden Dienstleiters (Prasidenten, Vorstehers groller V Anst) 
gezeichnet kenntlich Zll machen, kann fiir die Unterzeichnung cine 
entsprechende Form gewiihlt werden, z. B. "Fiir den z. Zt. beur
\aubten Priisidenten". Der Namensunterschrift wird in solchen 
FiHlen ein weiterer, das Yertreterverhiiltnis bezeichnender Zusatz 
(1. V.) nicht hinzugefiigt. L. Schneider. 

Schulden und Forderungen. 
I. 1m btirgerlichen Recht. Das EGE (Zweites 

Euch: Das Recht der Schuldverhii.ltnisse, §§241-853) 
gibt keine Feststellung der Begriffe "Schuld" und "For
derung"; doch stellt § 241 fest: "Kraft des Schuldverhalt
nisses ist der Glaubiger berechtigt, von dem Schuldner 
eine Leistung zu fordern. Die Leistung kann auch in 
einem Unterlassen bestehen." Die Leistung braucht 
keinen Vermogenswert zu haben. Jede Leistung (dare, 
facere und praestare) kann nach dem BGB Gegenstand 
des Schuldverhaltnisses sein. Das Schuldverhaltnis 
selbst umfaBt das Forderungsrecht des Glaubigers gegen
iiber dem Schuldner und die dem glaubigerischem For
derungsrecht entsprechende Verbindlichkeit des Schuld
ners. 

II. In der Bilanz. Zu den Aktiven und Passiven, 
die in die Bilanz (s. d.) einzustellen sind, gehOren auch 
die "Schulden und Forderungen" (§ 39 RGB). Aus dem 
Wesen der Bilanz ergibt sich, daB hierbei nur Schulden 
und Forderungen in Betracht kommen konnen, die sich 
in Geld bewerten lassen. In der Hauptsache erscheinen 
in den Bilanzen daher nur Geldschulden und Geld
forderungen. Jedoch werden auch andre Schulden und 
Forderungen eingestellt, wenn sie einen Vermogenswert 

bilden. Bei der Bewertung der Geldschulden und Geld
forderungen wird weder auf die Falligkeit noch auf die 
Hohe der Verzinsung Riicksicht genommen. Sie werden 
vielmehr regelmaBig n~r mit dem Kennbetrag angesetzt. 
Das entspricht der Ubung, bei der Bewertung von 
Aktiven stets nur von dem Anschaffungswert auszugehen. 
Zweifelhafte Forderungen sind mit ihrem wahrschein
lichen Wert einzusteIlen, uneinbringliche abzuschreiben. 
Schulden und Forderungen aus gegenseitigen Vertragen 
werden nur insoweit beriicksichtigt, als von einer Seite 
aus bereits geleistet worden ist. Das ist erklarlich, weil 
andernfaIls nur der gleiche Betrag auf der Aktiv- und 
der Passivseite angesetzt werden konnte. Zu den Schulden 
im Sinne des § 39 HGB gehOren nicht die sogenannten 
Reserven. Diese zahlen vielmehr, obgleich sie als be
sondere Salden erscheinen, mit zum Reinvermogen. 

III. In der kameralistischen Rechnungs- und 
Kassenfiihrung. Hier werden die Begriffe "Schulden" 
und "Forderungen" mehrfach verwandt, jedoch handelt 
es sich dabei immer nur um Geldschulden und Geld
forderungen. 

l. AbschluB - Schulden und Forderungen. Der 
Kaufmann bucht bei der kaufmannischen Buchfiihrung 
(s. d.) aIle Geschiiftsvorfalle so, daB die Frage beant
wortet wird: Was "solI" mir der andre - als Gegen
wert fiir meine Leistung - leisten? oder: Was "hat" 
mir der andre - als Gegenwert fiir meine Leistung 
- geleistet? Der Kaufmann stellt dem Konto des 
Geschaftsgegners eine Forderung, die er gegen ihn 
erwirbt, in das "SolI" und eine Schuld, die er ihm gegen
iiber eingeht, in das "Haben". Er wendet das Verfahren 
auch bei den toten Konten und auch bei den Erfolgs
konten an, bewegt sich also in der VorsteIlung, als ob 
auch diese Konten auf einen Inhaber lauteten. Er stellt 
mithin dem Kassakonto Kassenzugange in das "SolI", 
Kassenabgange in das "Haben" (s. Kaufmannische Buch
fiihrung). Der kameralistische Kassenfiihrer bucht die 
Kassenvorgange dagegen so, daB sich Antwort auf die 
Frage ergibt: Was schulde ich dem andern? oder: Was 
habe ich von dem andern zu fordern? Er verfahrt so 
auch beziiglich der Schuld oder Forderung gegeniiber 
der Kasse, mit der er abzurechnen hat. Der Unterschied 
aIler Schulden und Forderungen in diesem Sinne, d. s. 
AbschluB-Schulden und Forderungen, ergibt den Kassen
sollbestand. Die verschiedenartige Gedankeneinstellung 
des kaufmannischen und des kameralistischen Kassen
fiihrers ist, nebenbei bemerkt, die Hauptursache dafiir, 
daB die Rechnungsfiihrung des einen Lagers so schwer 
von den Angehorigen des andern verstanden wird. 

2. Abrechnungs - Schulden und Forderungen. 
Stehen zwei Kassen der kameralistischen Ordnung in 
einem Abrechnungsverkehr (s. Abrechnung), so stellt 
sich die eine Kasse die Einnahmen, tibcr die abzureehnen 
ist, und die etwa empfangen!,:n Zuschiisse in dem Ab
rechnungsbuch (Nachweis der Uberschiisse, Abrechnungs
buch mit der GPK usw.) in Schuld und die Ausgaben 
sowie die Ablieferungen in Forderung. DiMe Abrech
nungsbiicher (s. d.) sind regelrechte Kontokorrentkonten. 

3_ PlanmaBige Schulden und Forderungen. 
Einnahmen, die durch Eingehen einer Schuld (Aufnehmen 
einer Anleihe, einer Hypothekenschuld usw.) entstehen, 
und Ausgaben, die durch Erwerb einer Forderung (Aus
leihen von Geld als Hypothekendarlehen, Baugelddar
lehen usw.) erwachsen, sowie die Betrage, die zur Tilgung 
einer solchen Schuld aufgewandt werden oder aus aus
gegebenen Darlehen zuriickflieBen, werden, da es sich 
dabei um haushaltsplanmaBige Einnahmen und Aus
gaben handelt, bei der kameralistischen Rechnungs
fiihrung wie aIle sonstigen Einnahmen und Ausgaben 
nachgewiesen. Das Bestehen einer planmaBig verrech
neten Schuld oder Forderung wird mithin bei kameralisti
scher Rechnungsfiihrung nach AbschluB der .Jahresrech
nung (s. Gesamtrechnung )rechnungsmaBig nicht weiter ver
folgt, genau so wie die beschafften Sachgiiter iiberdas Rech-
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nungsjahr hinaus nicht mehr rechnungsmiiBig gepruft 
werden. Sie gehen aber, wenn auf Grund der kamera
listischen Rechnungen Bilanzen aufgesteIlt werden, wie 
bei der kaufmiinnischen doppelten Buchfiihrung zwangs
liiufig in die Bilanzen iiber (s. Jahresbilanzen der DRP). 

4. NichtplanmiiBige Schulden und Forderun
ge n. Schulden und Forderungen gegeniiber Dritten 
konnen bei kameralistischer Rechnungsfiihrung nur dann 
erscheinen, wenn von einer Seite eine Zahlung geleistet 
worden ist oder wenn Einnahmen oder Ausgaben ver
rechnet worden sind, ohne daB das Geld in die Kasse 
gelangt oder aus der Kasse geflossen ist. Solche Schulden 
und Forderungen werden ebenso wie noch nicht abrech
nungsfiihige Einnahmen oder Ausgaben als schwebende 
Betriige (Verwahrgiiter und Vorschiisse) nachgewiesen, 
im ersten Faile natiirlich nur dann, wenn es sich nicht 
urn planmiiBig zu verrechnende Schulden und Forde
rungen (s. Ziffer 3), sondern urn durchlaufende Gelder 
handelt. Die schwebenden Betriige ziihlen mit zu den 
AbschluB-Schulden und Forderungen (Ziffer 1). Daraus 
ergibt sich, daB die Abrechnungsschuld (Ziffer 2) nach 
Abwicklung der Abrechnung stets gedeckt sein muB 
durch den Kassenbestand, ab- oder zuziiglich der schwe
benden Einnahmen oder Ausgaben. Schulden und For· 
derungen gegeniiber Dritten konnen, wenn sie nicht 
planmiiBig verrechnet worden sind (Ziffer 3), fiir die 
Bilanz nur durch Inventur (durch ZusammensteIlen der 
Abschliisse) ermittelt werden. Sie wiirden sich durch 
den in gleicher Hohe nachweisbaren Kassenbestand 
ausgleichen. 

Schulden und Forderungen, die dadurch entstehen, 
daB Sachleistungen nicht Zug urn Zug bezahlt werden, 
konnen durch die kameralistische Rechnungsfiihrung 
nicht erfaBt werden. Das hat aber fiir die Bilanzaufstel· 
lung keine groBe Bedeutung, da aile Einnahmen und 
Ausgaben, die fiir Rechnung eines Rechnungsjahn: 
laufen, bis zum RechnungsschluB abgewickelt werden. 

S. auch Anleihen und Postschulden. Gebbe. 
Sehutzjaeken s. Dienstkleidung 
Sehutzkragen, wetterfeste, werden fiir das im Bahn· 

hofsdienst, im StraBenbahnabfertigungsdienst sowie im 
Kastenleerungs. und Eilbotendienst beschaftigte Per· 
sonal zum Tragen bei rauher Witterung beschafft. Den 
Botenpostbeforderern und den Landzustellern werden 
Decken von gefirniBtem Leinen oder Wachsleinwand 
geliefert, mit denen sie die Pakete beim Abtragen und 
Einsammeln gegen Nasse schutzen sollen. 

Sehutzpolizeilaehsehulen s. Heeresfachschulen 
Sehwarze Kabinette. Unter Schwarzem Kabinett 

(cabinet noir) versteht man eine Stelle, die fruher in 
Frankreich, insbesondere bei wichtigen PAnst eingerich. 
tet war und bei der auf Anordnung der Staatsregierung 
alle von bestimmten Personen abgehenden oder an be· 
stimmte Personen einlaufenden Briefe insgeheim ge· 
offnet, eingesehen, unter Umstiinden abgeschrieben, 
wieder verschlossen und in den Postverkehr zuriick· 
gebracht wUrden. Diese Einrichtung ging auf Art. XIII 
des Ediktes des Konigs Ludwig XI. von Frankreich 
yom 19. 6. 1464 zuriick. Durch dieses Edikt war die 
franz6sische Staatspost errichtet worden, die anfangs 
hauptsiichlich nur fiir Staatszwecke bestimmt war. Es 
war deshalb vorgeschrieben, daB die Kuriere und Po· 
stillione verpflichtet waren, die ihnen von anderen Per· 
sonen zur Mitnahme iibergebenen Briefe und Gelder 
dem Postmeister vorzuzeigen, damit festgesteIlt werden 
konnte, ob in den Sendungen nichts fur den Dienst des 
Konigs Schiidliches oder gegen die Edikte und Verord· 
nungen VerstoBendes enthalten war. Diese Untersuchung 
der Postsendungen blieb anscheinend auch dann be· 
stehen, nachdem die franzosische Post allgemein be· 
nutzbar geworden war. Wenigstens wird auch spiiter 
das cabinet noir in der franzosischen Geschichte, ins· 
besondere in den Memoirenwerken erwiihnt. Bei der 
fiirstlich Thuru· und Taxisschen Reichspost bestand eine 

solche Einrichtung, auch geheime Loge genannt, nacho 
weislich im Anfang des 19. Jahrhunderts und daher 
wahrscheinlich auch schon fruher an zahlreichen Orten 
[Augsburg, Regensburg, Niiruberg, Freiburg i. Br., Frank· 
furt a. M., Brussel, Eisenach, in den Hansastiidten und 
den Residenzen der geistlichen KurfiirstenJ. Diese Logen 
standen in unmittelbarer Verbindung mit Innsbruck, 
Prag und Wien und wurden von Wien aus geleitet. Die 
Taxisschen Postbeamten (Logisten) wurden von einem 
Taxisschen Beamten, dem Leiter des Geheimdienstes, in 
osterreichische Pflicht genommen und erhielten fiir ihre 
'fiitigkeit reichlich bemessene Entschiidigungen. Die zur 
Offnung der Briefe notwendigen Werkzeuge und Stoffc 
wurden von Wien aus geliefert. Der bayerischen Re· 
gierung wurde diese Tatsache durch Zufall im Jahre 
1808 bekannt; sie benutzte dies, urn die aus anderen 
Griinden beschlossene Ubernahme der Taxisschen Post 
auf den bayerischen Staat dem Fiirsten von Taxis gegen· 
iiber zu rechtfertigen. 

Wegen des von den Franzosen 1809 geschaffenen 
schwarzen Kabinetts in Berlin s. auch Hofpostamt. 

Schriftwesen. Heut, Die "Ubernahme der Taxisschen Reiche· 
posten In Bayern durch den Staat. Hugo Schmidt, Miinchen 1925. 
S.118ff.: B. E. Konig, Schwarze Kabinette. Luckhardt, Berlin· 
Leipzig i899. Korzendorfer. 

Sehwede'n. 
I. Geschichte. Urkunden iiber die ersten Einrichtungen zur 

BriefbefOrderung in Schweden sind vom Jahre 1500 ab vorhanden. 
Diese Einrichtungen waren zunachst nicht offentlich; sie dienten 
nur zur BefOrderung der "Konigsbriefe" und amtlicher Schreiben 
der Regierung. Das Wort "Post" erscheint in schwedischer Sprache 
zum erstenmal in einem in Abo am 17. 5. 1556 ausgegebenen konig· 
lichen ErlaB. Zwei lange vergessen gewesene Urkunden bezeugen, daB 
Posten im heutigen Sinne, die also der Allgemeinheit zuganglich 
waren, in Schweden zuerst 1620 nachweisbar sind. Die eine Urkunde 
ist ein Schreiben des in Hamburg als schwedischer diplomatischer 
Vertreter tatigen Hollanders Leenart van Sorgen vom 21. 2. 1620, 
die zweite eine Briefgebiihrenabrechnung des Postmeisters Jakob 
Kleinhans in Hamburg iiber die in der Zeit vom 28. 7. 1620 bis 15. 7. 
1621 von Hamburg nach Stockholm versandten personlichen Briefe. 
Die schwedi~che Postverwaltung rechnet daher die EntRtehung eines 
der Allgemeinheit dienenden schwedischen Postwesens vom 28. 7. 
1620 abo Die ersten staatlichen Bestimmungen iiber die Verwaltung 
des Postwesens traf die konigliche Verordnung vom 20. 2. 1636, nacho 
dem schon im Marz 1624 der Kanzler Axel Oxenstierna eine Ver· 
ordnung iiber die Relais und Reisen mit der Post entworfen hatte, 
die indes nicht eingefiihrt wurde. Zu dieser Zeit leitete Andreas 
Wechel, der Feldpostmeister Gustav Adolphs, das Postwesen. Er 
richtete wlichentlich einmalige Postverbindungen zwischen der Haupt· 
stadt und Orten im Siiden sowie Verbindullgen mit dem Norden und 
Westen ein und erliffnete in Stockholm das erste PAin dem im Svart· 
mansgatan gelegenen Adelspalast. Nach Wechels Tode, 1637, iiber· 
nahm seine Witwe Gesella Altena die Leitung des Postwesens unter 
Mitwirkung des Barons Bernhard Stein von Steinhansen. Die Post 
wurde zunachst durch FuBboten beflirdert. Die Postboten waren 
von bestimmten Grundbesitzern zu stellen, die dafiir eine geringe 
EntschMigung erhielten. Die hierzu verpflichteten Gutshauser hieBen 
"posthemman". Nach der PO von 1636 waren die Boten verpflichtet, 
die Gangzeiten genau innezuhalten; Zuwiderhandlungen wurden mit 
Entlassung und 8 Tagen Geflingnis bei Wasser und Brot bestraft. 
1643 wurden die FuBboten auf Grund einer kliniglichen Verordnung 
durch Postilllone ersetzt, die gleichfalls durch die Besitzer der "post· 
hemman" zu stellen waren. Der VerfaRser dieser Verordnung war 
der Deutsche Johann Beier, der 1643 zum Leiter des Postwesens er· 
nannt worden war, in diesem Jahre schon einen Zeitungsdienst ein
richtete und 1650 die eingeschriebenen Briefe einfiihrte. Am 8. 2. 
1654 verlieh die Klinigin Christine dem Baron Wilhelm Taube die 
Wiirde eines Generalpostmeisters. Taube bekleidete sie mit einer 
Unterbrechung von zwei Jahren bis 1661; der eigentliche Leiter blieb 
aber Johann Beier, der aus der Post groBen Gewinn zog. 1661 nahm 
Beier die Post fiir 14 000 Silbertaler jahrlich in Pacht. 1673 ging 
das Postwesen einige Jahre auf den GroBkanzler Grafen Magnus 
Gabriel de la Gardie iiber, und der Sohn Beiers, J ohan Gusta! von 
Beijer, wurde zum Direktor des Postwesens ernannt. Karl XI. hob 
das Pachtwesen auf und richtete durch Verordnung vom 7. 1. 1677 
die Post als Staatsverkehrsanstalt ein. Gegen Ende des 17. Jahr· 
hunderts wurden die Postverbindungen erheblich verbessert; es gab 
zu dieser Zeit 84 PAnst. 1697 wurde als oberste Behorde die Ober· 
postdirektion geschaffen, deren Leitung einem Oberpostdlrektor iiber· 
tragen wurde. Die Hauptverwaltung war jedoch nicht unabhfingig, 
eondern unterstand zunachst dem Rate der Staatskanzlei. Bei Schaf· 
fung der Ministerien 1840 wurde die Postverwaltung dem Finanz· 
ministerium zugeteilt. 1849 erhielt ihr Leiter die Amtsbezeichnung 
"Generaldirektor der Posten". 1900 wurde die Postverw'lltung dem 
Ministerium des lnnern, 1920 dem des Verkehrs unterstellt. 

Unter der Regierung Karls XII. erschienen mehrere das Postwesen 
betreffende Gesetze und Verordnungen, von denen die am 19.8.1704 
im Feldlager von J aroslaw erlassene Postordnung 159 Jahre in Kraft 
gewesen ist. Von der Mitte des 18. Jahrhunderts ab hatten die Be· 
sitzer der "posthemman" die Post mit Wagen zu befiirdern. Die Posi 
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wurde fiir die Krone gewinnbringend. Seit 1822 wird die Post von 
Schweden nach dem Festland durch Dampfschiffe befiirdert. 1830 
wurden fiir die Befi:irderung der Post und der Reisenden Schnell
posten eingefiihrt, die bis 1888 bestanden. In demselben Jahre wurde 
fiir den inneren Verkehr der Paketdienst eingerichtet. Seit 1849 sind 
Wertbriefe zuIassig. 1855 Ausgabe der ersten Briefmarken und Ein
fiihrung der Einheitsgebiihr. Von 1858 ab Befiirderung der Post auf 
den Eisenbahnen. 1861 Einfiihrung der Briefzustellung in den wich
tigen Stadten sowie Einrichtung von "Poststationen" zur Vermittlung 
des minder bedeutenden Dienstes auf dem Lande. 1866 Einfiihrung 
des Postanweisungs- und Nachnahmedienstes im inneren Verkehr 
sowie im Verkehr mit Danemark und Norwegen. 1870 wurden die 
Besitzer der "posthemman" von der Verpflichtung zur Gestellung der 
Postbeforderungsmittel befreit; die Post besehafft sieh diese seitdem 
im Wege freier Vereinbarung mit U nternehmern. 1872 Einfiihrung 
der Postkarten. 1873 wurde die Befiirderung der "Briefe der Krone", 
die bis dahin eine Dienstpflicht gewisser Gutsbesitzer war, der Post 
iibertragen; gleichzeitig wurde die Portofreiheit aufgehoben. In 
demselben Jahre Neugestaltung der Hauptverwaltung. 1877 Ein
fiihrung der Landzustellung. 1878 Ausdehnung des Postanweisungs
dienstes auf den zwisehenstaatliehen Verkehr. 1884 Einriehtung der 
Postsparkasse. 1886 Einfiihrung der Kartenbriefe. 1892 Einfiihrung 
der telegraphisehen Postanweisungen und des Postauftragsdienstes, 
dieses jedoeh zunaehst nur fiir den Auslandsverkehr. 1893 Einteilung 
des Postgebiets in Postbezirke, deren Leitung Inspektionen (spater 
Direktionen) iibertragen wurde. 1895 Einfiihrung der ("Amerikaner" 
genannten) SchlieBfaeher. 1909 Einfiihrung der Postausweiskarten 
und des Postauftragsdienstes fiir den innern Verkehr. 1910 Be
nutzung von Kraftwa.gen zur Postbefiirderung. 1914 wurden der 
Post die Auszahlung der Staatsruhegehalter, 1915 der Verkauf der 
Stempelsteuermarken, 1918 die Erhebung der Staatssteuern auf dem 
Lande und der Verkauf von Staatssehuldverschreibungen iibertragen. 
1920 Einfiihrung der Flugpost und Einriehtung von Postexpeditionen 
in den Orten mit mittlerem Postverkehr. 1923 Nutzbarmachung 
der Postkraftwagen fiir die Personenbefiirderung. 1925 Einrichtung 
des Postiiberweisungsdienstes. 

II. Verfassung. Die Generaldirektion der Posten 
ist die oberste Postbehorde Schwedens; sie bildet mit 
mehreren andern Verwaltungen das Verkehrsministerium. 
An der Spitze steht ein Generaldirektor, der gewohnlich 
auf hochstens sechs Jahre ernannt wi rd. Die General
direktion besteht aus ftinf Abteilungen: 1. Personal
und Betriebsdienstangelegenheiten; 2. Rechnungs-, Bau
und Amtsbedtirfnisangelegenheiten; 3. Dienstvorschrif
ten, Gebtihrensatze und Verkehrsermittlungen sowie 
Fragen des zwischenstaatlichen Dienstes; 4. Angelegen
heiten der Dienstaufsicht, Dienstzucht und Beschwerden 
sowie Priifung des Postanweisungs- und Zeitungs
dienstes und Ersatzfragen; 5. Postsparkasse. Das Post
gebiet ist in sechs Bezirke: Stid- (Malmo), West - (Gote
borg), Ost- (Lie Koping), Stockholmer-, Mittel- (Gene) 
und Nordbezirk (Sundsvall) eingeteilt. Jede Direktion 
untersteht einem Postdirektor als Bezirksleiter. Die 
P Anst sind den Bezirksdirektionen untergeordnet. Sie 
zerfallen in vier Klassen: l. "Postkontorer" mit un
eingeschrankten Befugnissen; 2. "Postexpeditioner", die 
die gleichen Dienstgeschiifte wie die Postkontorer ver
mitteln, jedoch nicht, wie jene, Aufsichtsbefugnisse tiber 
Land brieftrager, Post beforderer und kleinere P Anst 
austiben; 3. "Poststationer", die nur in beschranktem 
Malle am Postanweisungs-, Paket-, Nachnahme- und 
Auftragsdienst teilnehmen; 4. "Brefsamlingsstallen", die 
in beschranktem Umfang Postsachen annehmen und 
Freimarken verkaufen. 1923 waren 244 Postkontorer, 
36 Postexpeditioner, 3402 Poststationer, 18 Bref
samlingsstallen vorhanden. Den Bezirksdirektionen 
unterstehen auch die Bahnposten (jarnvagspost) und 
die Seepostexpeditionen (sjopostexpedition). Die Leiter 
der Postkontore heillm Postmeister (postmastare), die 
der HauptP A in Stockholm, Gothenburg und Malmoe 
Oberpostmeister (overpostmastare). 

III. BeamtenverhaItnisse. Hinslchtlich ihrer Vorbildung zer
fallen die schwedischen Postbeamten in zwei Klassen. Die Beamten 
der ersten Klasse miissen Volksschulbildung besitzen, die der zweiten 
die Reifepriifung an einer hOheren Lehranstalt, wenigstens aber die 
Abgangspriifung einer Realschule bestanden haben. Die erste Klasse 
stellt die Beamten des untern Dienstes. Die Anwiirter miissen min
destens 15 Jahre alt sein - Altersgrenze 24 Jahre -, gute Gesund
heit, kriiftige Korperbeschaffenhelt und eine leserliche Handsehrift 
haben. Sie miissen eine einjahrige Lehrzeit durchmachen. Wahrend 
der ersten drei Monate ~ind sie bei einer mit unbeschrankten Befug
nissen ausgest.atteten PAnst uI\d im Bahnpostdienst auszubildeJ?-. 
Alsdann haben sie sieh fiir gelegentliche Dienstleistungen bermt 
zu halten. Die Kenntnis der Dienstvorschrift.en und der Post.erdkunde 
miissen sie sieh dureh Selbstunterrieht aneignen. Nach Ablauf der 
Lehrzeit haben sie eine Priifung abzulegen. Eine Sonderklasse bilden 

die Militaranwarter, die mindestens vier Jahre gedient haben, dann 
ein weiteres J ahr im Heer verblieben sind und in diesem Jahre ihre 
Lehre fiir die Post durchmaehen. N aeh bestandener Priifung werden 
die Brieftragerlehrlinge "Brieftrageranwarter". Als solche werden 
sie im Vertretungsdienst beschaftigt, ohne jedoeh Anspruch auf ein 
dauerndes Amt zu haben. Die Militaranwarter konnen, solange sie 
nicht bei der Post beschaftigt werden, ihren Dienst im Heer oder 
der Marine fortsetzen. N ach vollendetem 19. Lebensjahr werden die 
Brieftrageranwarter zu iiberzahligen Brieftragern ernannt, wenn es 
miiglieh ist, Ihnen ein dauerndes Amt zu geben. Sie riieken ohne wei
tere Priifung zu Brieftragern, Postschaffnern, Brief trager-A ufsehern 
und Wertbrieftragern auf. Um zu dem Amt eines ersten Postsehaff
ners oder Oberpostschaffners zu gelangen, miissen die Beamten des 
untern Dienstes einen besonderen Ausbildungsgang durehmachen. 
Hierzu werden Beamte zugelassen, die mindestens drei Jahre im 
Dienst sind, sich gut gefiihrt, das 30. Lebensjahr vollendet und eine 
Vorpriifung im Rechnen und Abfassung eines Aufsatzes abgelegt 
haben. Die Generaldirektion bestimmt die Zahl der Kursusteilnehmer 
fiir jeden Bezirk. Der Lehrgang umfaBt eine wissenschaftliche A us
bildung von 6 Wochen in der Postschule (Postverketsundervisnings
anstalt), 2 Monate Probedienst bei einem PA und BPA und einen 
wissenschaftlichen Wiederholungslehrgang von 3 Wochen. Danach 
ist eine Priifung abzulegen. Unterrichtsgegenstande sind: die Dienst
vorschriften, die Posterdkunde, das Postleitwesen, der amtliche 
Schriftwechsel, das Abrechnungswesen und Reehnen. Die Teilnehmer 
erhalten ihre Beziige weiter, die auswartigen darn ein Tagegeld. Die 
ersten Postschaffner werden als Bahnpostbegleiter sowie im Ab
fertigungs- und Entkartungsdienst bei minder bedeutenden PAver· 
wandt. Die Oberpostschaffner versehen Aufsichtsdienst in den Bahn
posten und bei den PA, sowie den Abfertigungs- und Entkartungs
dienst bei den groBen PA. Nach einer weiteren Ausbildung kiinnen 
diese Beamten Vorsteher von Expeditionen werden. Der Lehrgang 
umfaBt 3 Woehen Dienst in einer Postexpedition und einer Unter
weisung von 2 Wochen in der Postsehule; er schlieBt mit einer Priifung 
ab, die sieh auf die postgesetzlichen Bestimmungen, die Dienstvor
schriften, die Gebiihren, das Reehnungswesen und den amtliehen 
Briefwechsel bezieht. 

Die Anwarter fiir den eigentlichen Beamtendienst miissen min
destens 16 Jahre alt sein (Altersgrenze 23 Jahre), gute Gesundheit 
und kraftigen Kiirper haben. Anwarter ohne das Reifezeugnis miissen 
in dem AbgangszeuG!"is im Schwedisehen, Franzosischen, Deutsehen 
und Engli.chen, in Erdkunde und Mathematik mindestens "Ge
niigend" haben. In einer besonderen Aufnahmepriifung haben die 
Bewerber ihre Befahigung fiir den Postdienst naehzuweisen. Weib
Hehe Bewerberinnen sind in der gleiehen Weise zugelassen wie die
mannlichen. N ach einer fiinfmonatigen praktisehen Ausbildung haben 
die als Posteleven bezeiehneten Bewerber einer viermonatigen wissen
schaftlichen Lehrgang in der Postsehule durehzumaehen, der sieh 
auf die versehiedenen Zweige des Postdientes, die Posterdkunde und 
die franzosische, deutsche und englische Sprache erstreckt. Uber die 
Lehrgegenstande wird eine Abgangspriifung abgehalten. Danach 
weitere Ausbildung 1m Post- und Bahnpostdienst und bei einer 
Bezirksdirektion. Endlich dreiwochiger Wiederholungslehrgang auf 
der Postschule und SehluBpriifung. Weitere Priifungen werden nicht 
verlangt; Befiirderung naeh der Eignung nnd den freien Stellen. Weib
lInhe Beamte konnen jedoch nur bis in die Stellen der "Erst.en Post
assistenten" gelangen. Anwarter des untern Dienstes, die sieh die 
erforderliche Schulbildung aneignen, kiinnen in die Beamtenlaufbahn 
iibernommen werden; sie erhalt.en dann dieselbe Ausbildung wie die 
Posteleven und einen Studienbeitrag von 1000 Kronen. Universitats
studium wird nur von einigen Beamten der Hauptverwaltung ver· 
langt. 

Seit 1. 7. 1925 sind die mannlichen und weiblichen Beamten, die 
vorher unterschiedlieh besoldet wurden, in einen gemeinsamen Ge
haltsplan eingeordnet worden. Die Gehiilter werden nach 7 Orts
klassen (A bis G) und nach folgenden Gehaltsgruppen (lonegrad) be
rechnet: Gruppe II Skrivbitrade (Schreibgehilfe), IV Kontorsbitrade 
(Kontorgehllfin), V Brevbarare (Brieftrager), Expeditionsvakt, (Hilfs
bote), Stat.ionsmastare av klass 3 (Vorsteher einer Postexpedition 
3. Klasse), VI Postiljon (Postsehaffner), VII Brevbararforman (Brief
trager-Aufseher), Forste expeditionsvakt (Erster Hilfsbote), KansH
bitrade (Kanzleigehilfin), Stationsmastare av klass 2 (Vorsteher elner 
Postexpedition 2. Klasse), Varrlebrevbarare (Wertbrieftrllger), VIII 
Forste postiljon (Erster Postschaffner), X Overpost.iljon (Oberpost
schaffner), XI Postexpeditlir (Postexpediteur), XII Forste post
expeditlir (Erster Postexpediteur), Stationsmiistare av klass 1 (Vor
steher einer Postexpedit.ion 1. Klasse), Transportmastare (Versand· 
meister), XV Postassistent (Postassistent), XVII Forste postassistent 
(Erster Postassistent), XVIII Postmiistare av klass 4 (Postmeister 
4. Klasse), XX Kontrollor (Kontrolleur), Postmastare av klass 3· 
(Postmeister 3. Klasse), XXI Aktuarie (Aktuar), Forradsflirvaltare 
(Amtsbediirfnisverwalter), Notarie (Bureanbeamter), Registrator (Re
gistrator), Revisor (Revisor), Revisor och bokhftllare (Revisor und 
Buchhalter), XXII Forste kontrolliir (Erster Kontrolleur), Post
mastare av klass 2 (Postmeister 2. Klasse), XXIV Fiirste aktuarie 
(Erster Aktuar), Intendent (Intendant), Kamrer (Kammerer), Post
mastare av klass 1 (Postmeister 1. Klasse), XXIV Sekreterare (Sekre
tar), Overkontrollor (Oberkontrolleur), XXVI Sekret.erare (Sekretar), 
Overpostmastare (Oberpostmeister), XXVII Forste intendent (Erst.er 
Intendant), XXVIII Byr!\direktiir (Bureaudirektor), Ombudsman 
(Rechtsbeistand), XXIX Postdirekt.iir (Postdirektor), XXX Byr!\
chef (A bteilnngsdirektor). 

Jede GehaltsgTIlppe zerfiillt in 4 bis 5 Klassen (liineklass). Die 
angestellten Beamten haben Anspruch auf jllhrlichen Urlaub, freie 
arztliche Behandll1ng uno Hellmit.tel sowie nacb bestimmter Dienst
zeit auf Ruhegehalt.. Staat.llche Hinterbliebenenver~orgl1ng besteht 
nicbt, jedoch sind die Beamten einer Witwen- und Waisenkasse an
geschlossen. 
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IV. Postzwang erstreckt sich auf die regelmaBige 
Beforderung der verschlossenen Briefe und Postkarten 
zwischen Orten mit P Anst. Zur Einrichtung einer Be
forderung nichtamtlicher Briefe und Postkarten zwischen 
Orten ohne Staatspost ist die Genehmigung der General
direktion notig. Die Genehmigung kann auf bestimmte 
oder unbestimmte Zeit erteilt werden; sie verliert ein 
Jahr nach Kiindigung durch die Postverwaltung ihre 
Wirksamkeit. Die Generaldirektion erlaBt die zur 
Wahrung der Rechte der Allgemeinheit notigen Vor
schriften; bei Nichtbeachtung kann sie die Genehmigung 
zuriickziehen. Wird einem nicht zur PostbefOrderung 
ermachtigten Schiffskapitan eine postzwangspflichtige 
Sendung zur Besorgung tibergeben, so muB er sie bei der 
dem Bestimmungshafen nachstgelegenen PAnst auf
liefern, ohne daB er irgendeinen Anspruch auf Ent
schiidigung an die Postverwaltung hat. Dem Postzwang 
unterliegen nicht die von den Eisenbahnzugftihrern be· 
forderten Eisenbahndienstbriefe, die von den Schiffs
kapitanen beforderten Bordpapiere sowie die zwischen 
den Schiffsreedern und ihren Vertretern gewechselten 
Berichte, die von sonstigen BefOrderungsunternehmungen 
besorgten Frachtbriefe, Verzeichnisse der Reisenden, An· 
weisungen oder Berichte tiber den Dienst des Unter
nehmens. Die vorgenannten, vom Postzwang aus· 
geschlossenen Sendungen mtissen in der Aufschrift den 
Vermerk "tjanstesak" (Dienstsache) oder eine ahnliche, 
vom Absender unterschriebene Bezeichnung tragen. Den 
Begleitern der Eisenbahnztige, Dampfschiffe und andrer 
Beforderungsanstalten ist es untersagt, postzwangs
pflichtige Sachen zu besorgen. 

V. Portofreiheit genieBen nur die Postdienstsachen; 
sie mtissen die Bezeichnung "Postsak" (Postsache) oder 
"P. S." tragen. Ftir die dienstlichen Sendungen der 
andern Staatsverwaltungen besteht Gebtihrenablosung; 
sie werden ilicht durch Marken freigemacht und mtissen 
die Bezeichnung "Tjansteforsandelse" (Dienstsache) oder 
"Tjanste" (Dienst) tragen. 

VI. Betrieb. 
A. ~riefpost. Briefe (bref): Meistgewicht 500 g; Ausdehnungs· 

grenze 40 x 30 x 3 cm. Gebiihrenstufen bis 20, iiber 20 bis 125, 
iiber 125 bis 250, iiber 250 bis 500 g; ermiU3igte Ortsgebiihr. Es be· 
steht grundslltzlich Freimachungszwang. 1m Briefkasten vorgefun
dene, nicht freigemachte Briefe werden, wenn miiglich, an den Ab· 
sender zUriickgegeben, andernfalls mit der doppelten Gebiihr eines 
freigemachten belegt. Kartenbriefe (kortbref) werden fiir den 
Orts- und Fernverkehr ausgegeben. Postkarten (brefkort): Ein
heitsgebiibr fiir Orts· und Fernverkehr. Die Postverwaltung gibt 
Postkarten mit bezahlter Antwort (brefkort med betald svar) aus. 
Nichtamtlich hergestellte Postkarten (enskilda brefkort) miissen in 
der Papierstllrke den amtlichen entsprechen; MindestgriiBe 10 x 7, 
Hiichstausdehnung 14 x 9 cm. Postkarten sollen grundslltzlich frei· 
gemacht sein; nicht freigemachte werdenwie nicht freigemachte Briefe 
behandelt. Drucksachen (trycksaker) unterliegen im allgemeinen 
den Bestimmungen des Weltpostverkehrs, Meistgewicht 1 kg, Aus
dehnungsgrenzen 45 cm, in Rollenform 70 cm Liinge und 10 cm 
Durchmesser. Gebiihrenstufen 100 g. Freimachungszwang. Massen
dmcksachen (masskorsband), die in mindestens 2000 gleichartigen 
Stiick Qufgeliefert werden, genieBen eine GebiihrenermaBignng von 
10 vH; die Gebiihren werden in diesem Faile nicht durch Frei· 
marken verrechnet. Fiir unter der Aufschrift bestimmter Empfilnger 
versandte Zeitungen, die in der Zeitungsliste eingetragen sind (ut· 
gifvarkorsband), besteht gleichfalls ermllBigte Gebiihr, die nicht durch 
Freimarken verrechnet wird. Die utgifvarkorsband unterliegen keiner 
Gewichtsbeschrllnkung. Fiir Blindenschriftsendungen gelten 
die Bestimmungen des Weltpostverkehrs. Geschllftspapiere 
(affarshandlingar): Meistgewicht und Ausdehnungsgrenzen wie bei 
den Dmcksachen, Gebiihrenstufen 100 g. Freimachungszwang. 
Waren proben (varnprof): Meistgewicht 500 g, Ausdehnungsgrenze 
30 x 20 x 10 em, in Rollenform 30 cm LlInge und 15 em Dureh· 
messer. Gebiihrenstufen 100 g, Freimachungszwang. 

Die Briefpostgegenstllnde mit Ausnahme der masskorsband und 
utgifvarkorsband kiinnen eingeschrieben (rekommenderas) wer· 
den. Einschreibbriefe mit Geldinhalt miissen mit zwei bis fiinf 
Siegeln verschlossen werden. Vermutet der Annahmebeamte, daB 
ein Einschreibbrief Geld, Schuldverschreibungen oder andre auf den 
Inhaber lautende Wertpapiere im Werte von iiber 500 Kronen ent· 
halt, so kann er die (jffnung des Briefes verlangen und gegebenenfalls 
die Annahme als Einschreibbrief verweigern. Der Absender hat das 
Recht, iiber die Verweigemng eine kosteulose schriftliche Erklllmng 
zu ford ern. 1m Briefkasten vorgefundene Einschreibsendungen 
werden bei geniigender Freimachung als solche behandelt; bei un
geniigender Freimachung werden sie an den Absender zurlickgegeben. 
1st der Absender nicht bekannt, so werden sie wie Einschreibbriefe 
behandelt. Bei Verlust, hohere Gewalt eingeschlossen, Entschadigung 

von 36 Kronen. Eine Entschadigung bis zu diesem Betrage wird auch 
gewiilrrt, wenn wllhrend der Postbefiirderung die Siegel oder die U m
hiillung beschadigt worden sind und der Inhalt ganz oder teilweise 
in Verlust geraten ist. Verjahrungsfrist ein Jahr yom Tage der Auf· 
gabe an. Der AufJieferer einer Einschreibsendung kann einen Riick
schein (mottagningsbevis) verlangen. Die Einschreibsendungen 
werden nur in Stockholm, Goteborg und Malmii zugestellt; an den 
andern Orten miissen die Empfanger sie auf Grund von Benach· 
richtigungszetteln abholen. 

Eilzustellung (expressbefordran) ist nach den Orten zulassig, 
wo Zustelldienst eingerichtet. Auf Antrag werden die Postsachen in 
verschlossenen Taschen (liisvllskor) zugestelJt. Die Hiihe der viertel
jahrlich dafiir zu zahlenden Gebiihr richtet sich nach der Anzahl der 
wiichentlichen Zustellungen. Mehrere Empfanger oder eine Pfarre 
kiinnen eine Tasche gemeinsam benutzen. In den Vor- und Garten· 
stlldten werden die Sendungen durch lAdbrevbllrare (Ka~tenbrief
trllger) zugestellt, die die Briefe usw. in besondere, von den Brief· 
empfilngeru an den Wegen angebrachte Briefkasten einlegen. 

Mit dem Verkauf von Postwertzeichen kiinnen der Ver
waltung nicht angehiirende Personen betraut werden, die daflir eine 
nach der Hiihe des Erliises bemessene Gebiihr erhalten. 

B. Wertbriefe (assurerade bref). In Wertbriefen diirien aile 
Gegenstllnde, die einen Wert haben, welcher Art er sei, versandt 
werden. Die Wertangabe ist unbeschrllnkt, nur fiir die bei brefsam· 
lingsstllllen aufgelieferten Wertbriefe ist Meistbetrag festgesetzt. Die 
Wertangabe muB dem wirklichen Wert entsprechen. Vermutet der 
Annahmebeamte, daB dies nicht der Fall ist, kann er von dem Auf· 
lieferer die Offnung des Briefs fordern und gegebenenfalls die An· 
nahme ablehnen. Der Auflieferer kann iiber die Ablehnung eine 
kostenlose schrift,]iche ErkHirung beanspmchen. Gegen eine beson· 
dere Geblihr beglaubigt die AufgabeP Anst den Inbalt eines Wert
briefs. Zu diesem Zwecke hat der Absender ihn offen mit einem vor· 
geschriebenen Verzeichnis einzureichen, in dem die einze'nen Werte 
aufzufiihren sind. Der Annahmebeamte beglaubigt den lnhalt auf 
dem Umschlag des Briefs und in dem Verzeichnis. AuBer der Gebiihr 
fiir einen gieichartigen gewiihnlichen Brief wird eine nach Betrags
stufen berechnete Versicherungsgebiihr erhoben. In den groBen 
Stlldten werden Wertbriefe bis 1000 Kronen zugestellt, sonst werden 
die Empfanger durch Benachrichtigungszettel zur Abholung auf
gefordert. Wertbriefe kiinnen auf Grund des mit Empfangsanerkennt· 
nis versehenen AblieferungsRcheins dem Empfanger mit liisvllskor 
zugestellt werden, wenn er in Zeugengegenwart auf amtlich vor
geschriebenem Vordmck auf Ersatz des durch diese Zustellung ent
stehenden Schadens verzichtet. Bei Verlust oder Beschlldigung eines 
Wertbriefs Ersatz bis zur Hiihe der Wertangabe. Verjllhmngsfrist 
ein Jahr yom Tage der Aufgabe an; bei Beschlldigung 60 Tage yom 
Tage der Aushllndigung oder Vorzeigung an den Empfanger. Bei 
zweifelhaftem Ersatzanspruch fordert die Postverwaltung den Be
schwerdeflihrer auf, seine Anspriiche vor Gericht geltend zu machen; 
tut er dies nicht binnen 90 Tagen, so tritt Verjllhmng ein. Das Ge· 
richt entscheidet, ob der Beschwerdeflihrer Verzugszinsen von dem 
Tage an zu erhalten hat, an dem die Sache bei Gericht anhangig 
gemacht worden ist. 

C. Postanweisungen (postanvisningar). Am Postanweistmgs· 
dienst nehmen uneingeschrllnkt die Postkontorer und Postexpedi· 
tioner teil. Die Poststationernehmen nur gewiihnliche Postanweisungen 
an und zahlen solche aus; diese Postanweisungen werden bei der 
AbrechnungsPAnst besonders behandelt. Die BrefsamlingsstlllJen 
kiinnen gewiihnliche Postanweisungen annehmen. Meistbetrag ist 
vorgeschrieben, jedoch nicht fiir die zur Entrichtung der Staats
steuern benutzten Postanweisungen (skattepostanvisning). Gebiihr 
nach Betragsstufen; flir die skattepostanvisning wird keine Gebiihr 
erhoben, die Post erhalt daflir von der Steuerverwaltung eine be· 
sondere Entschlldigung. In Stockholm. Giiteborg und Malmo 
werden die Postanweisungsbetrage zugestellt: an andern Orten miissen 
sie bei der P Anst abgeholt werden. Eilzustellung zulassig an Orten 
mit Zustelldienst durch Brieftrllger. Bei den meisten PAnst mit 
uneingeschrllnktem Dienst sind telegraphische Postanweisungen 
(telegrampostanvisningar) zugelassen. Die gewiihnlichen und tele
graphischen Postanweisungen sind giiltig bis zum Ende des auf die 
Einzahlung folgenden Monats. 

D. Postpakete (paket). Meistgewicht 50 kg, im Verkehr mit 
Poststationer 10 kg. Fahrende Landbrieftrager vermitteln den Paket
verkehr bis zum Einzelgewicht von 5 kg, Landbrieftrllger zu FuB bis 
zum Einzelgewicht von 1 kg, bei Dienstpaketen von 1'/. kg. Paket
karte ist vorgeschrieben. Gebiihrenstufen 1, iiber 1 bis 3, iiber 3 
bis 5, dann weiter je 1 kg. Flir sperrige Pakete 50 v H Zuschiag. 
Flir dnrch Eilboten zuzustellende Pakete wird eine einheitliche Zn· 
schlaggebiihr, fiir dringende Pakete (ilpaket) eine Zuschlaggebiihr 
flir jede 5 kg des Gewichts erhoben. Bei Verlust oder Beschi1digung 
eines gewiihnlichen Pakets Ersatz des wirklichen Schadens, jedoch 
nicht mehr als 20 Kronen flir Pakete bis 5 kg, und 4 Kronen flir jedes 
Kilogramm bei hiiherem Gewicht. Verjahrung bei Verlust ein Jahr 
yom Aufgabetag an, bei Beschlldigung 60 Tage yom Tage der Aus· 
hllndigung oder Vorzeigung an den Empfanger. Wertangabe unter 
den gleichen Bedingungen wie bei Wertbriefen zulassig. In Stockholm 
und einigen groLlern Stlldten besteht Zustellung gegen besondere 
Gebiihr. An Orten, wo ein besonderer Zustelldienst durch Brieftrllger 
eingerichtet ist. werden die "kleinen Pakete" (bis 1 kg) ohne Wert· 
angabe zugesteIlt; an einigen Orten findet Zustellnng der kleinen 
Pakete mit Wertangabe bis zu 1000 Kronen statt. 

E. N ac h nah men. Die Postkontorer und Postexpeditioner nehmen 
uneingeschrankt am N achnahmedienst teil, die Poststationer diirien 
Nachnahmesendungen flir ihren eigenen Postbezirk nicht annehmen; 
die brefsamlingsstallen sind yom N achnahmedienst ansgeschlossen. 
Aile gewohnlichen oder eingeschriebenen Briefpostsendungen, aus· 
genommen die utgifvarkorsband und masskorsband, konnen mit 
Nachnahme (postfiirstkott) belastet werden. l\Ieistbetrag ist vor· 
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geschrieben. AnBer der gewohnlichen GebUhr wird yom Absender 
"ine GebUhr nach Betragsstufen der ~achnahmesumme erhoben. 
Freimachungszwang. tJber den Eingang einer Nachnahmesendung 
wird dem Empfanger eine Benachrichtigung zugestellt, auf Grund 
deren er sie einzulosen hat. Einlosungsfrist 14 Tage Yom Tage der 
Ankunft bei der BestimmungsPAnst; doch kann der Absender sie 
beschranken. Bei Aushandigung einer Nachnahmesendung ohne Ein
ziehung des Nachnahmebetrags zahlt die PostYerwaltung dem Ab
sender die N achnahmesumme. Bei Verlust oder Besehiidigung einer 
·eingeschriebenen oder versicherten ~achnahmesendung Ersatz wie 
fiir elne Enschreih- oder Wertsendung. Kein Ersatz fUr Verlust 
·einer gewohulichen Naehnahmebriefsendung. Bei Verlust usw. eines 
gewohnliehen N achnahmepakets Ersatz wie bei einem gcwohnlichen 
Paket. 

F. Posta uftrage (Inkassering). Zur Einziehung mit Postauftrag 
sind zugelassen Quittungen, Rechnungen, Wechsel, Zins- und Anteil
scheine, allgemein aile ohne Kosten einziehbaren Handelspapiere. 
::VIit Ausnahme der brefsamlingsstallen nehmen aile P Anst an diesem 
Dienstzweig teil. Meistbetrag ist vorgeschrieben. Eiuem Postauftrag 
konnen mehrere Papiere mit gleichem Yerfallstag zur Einziehung 
beigefUgt werden. GebUhr wie fUr einen Einschreibbrief; fUr RUck
sendung der eingezogenen Summe GebUhr und Betragsstufen. Protest
·crhebung auf Verlangen des Absenders an Orten mit Postkontoren. 

G. Postsparkasse. Jlfindesteinlage 1 Krone. Die Einlagen 
mUssen auf Kronen abgerundet sein. GuthabenhOchstbetrag nicht 
vorgeschrieben, jedoch tragen Guthahen Uber 2000 Kronen keine 
Zinsen. Der ZinsfuB wird dureh konigliche Verordnung festgesetzt. 
Die Zinszahlung beginnt yom ersten des auf den Einzahlungstag 
folgenden Monat und hort am letzten des dem Auszahlungstag vor
.angehenden Monat auf. Zum Sparen kleinerer Betrage gibt die 
Postverwaltung Sparkarten (sparkort) zum Aufklehen von 10 Spar
marken (Sparmarkcn) zu 10 Ore aus. Jeder Sparer erhalt ein Spar
buch, in dem die eingezahlt,eu Betrage durch besoudere Marken 
"Kvittenskuponger" verrechnet werden. RUckzahlungen sind durch 
Vermittlung der PAnst bei der Zentraldirektion in Stockholm an
zumelden. Die KUndigungsfristen betragen 7, 14 Tage oder 1 Monat 
je nach der Hohe der RUckzahlung; jedoch kann die Zentraldirektion 
die Fristen auf Antrag kUrzen. Auf besonderes Verlangen des Sparers 
sind RUckzahlungen auf Sicht statthaft, jedoch nicht Uber 300 Kronen 
in der Woche. Die Zentraldirektion Uhernimmt zugunsten der Sparer 
den kostenlosen Ankauf von Schuldverschreibungen der gleichen 
Art, wie sie fUr sich selbst anlegt. Die tJhersendung dieser Papiere 
ist gebUhrenpflichtig. Die uicht zur Deckung der Ausgahen notigen 
Spargelder werden bei der Staatsbank niedergelegt, die indes keine 
Zinsen dafUr zahlt. Gelder, die nicht zu RUckzahlungen benutzt 
werden, werden zum Ankauf von Renten des schwedischen Staates, 
der schwedischen Haupthypothekenbank oder von ahnlichen Papieren 
verwandt. Die Postsparkasse hat einen von der Postverwaltun!! 
getrennten Haushalt. Sie veroffentlicht monatlich einen summa
rischen Bericht Uber den Zahlungsverkehr des Vormona!s und am 
J ahresschluB einen Rechen.chaftsbericht. 

H. Postzeitungsbezug. Jlfit Ausnahme der brefsamlings
stallen vermitteln aile P Anst den Zeitungsbezug. Der Bezugspreis 
setzt sich zusammen a) aus einer festen GebUhr fUr jede Zeitung 
ohne RUeksicht auf die Dauer der Bezugszeit; b) aus einem Anf
schlag von 4 vH des Einkaufspreises; c) aus einer von der Haufig
keit des Erscheinens abhangenden und d) aus einer fUr jedes Kilo
gramm des Jahresgewichts der Zeitung berechneten GebUhr. Auf 
die am Orte erscheinenden Zeitungen nehmen die P Anst Bestellungen 
nur an bei mindestens einmal wochentlichem Erscheinen. 

I. Stellererhebung. In Iandlichen Gemeinden und bestimmten 
kleinen Stadten erhebt die Post die Staatssteuern. Zur Einziehung 
der Steuern durch die Post dienen besondere Steuerzettel mit bei
gefUgter an die Bezirkssteuerverwaltung geriehteter Postanweisung. 
Die Steuer zettel werden offen verteilt und nicht mit Freimarken ver
sehen. Die Post befaBt sich nicht mit der Einziehung nieht recht
zeitig gezahlter Steuern. Nach der Einziehungszeit erhalt die Post
von der Steuerverwaltung eine Pauschsumme, die nach der Druck
sachengebUhr fUr die verteilten Steuer zettel und nach der Post
.anweisungsgebUhr der Steuerpostanweisungen berechnet wird. Bei 
der Berechnung der Postanweisungsgeblihr wird dcr Durchschnitts
betrag einer Steuerpostanweisllng zugrunde gelegt. 

K. Verkauf von Stempelsteuermarken findet bei allen 
PAnst statt. Aktien und Schuldverschreibungen mUssen der General
direktion zur Verrechnung der Stempelsteuer durch Marken ein
gesandt werden. Die Postverwaltung erhalt fUr diesen Dienst cine 
auf Grund einer besonderen Zahlung festgesetzte VergUtung. 

Schriftwesen. Archiv 1882 S.587ff., 1920 S.377ff.; L'Union 
Postale 1925 S. 53ff.; La Poste dans les temps anciens et modernes
Forlag: P. Heurgren, Stockholm 1924; La formation professionnelle 
des employes des postes suMoises par Victor Flodman secretaire it 
la Direction Generale des Postes. A.-B. Fahlcrantz' Boktrykeri, 
Stockholm 1924; Nordisk Posttidskrift 1924 S.179ff.; Les Postes 
SuMoises, notices sur les questions postales publiees par la Direction 
Generale des postes de suMe. Stockholm 1924; Tysk Lasebok von 
Erik G. Lannge. A.-B. Fahlcrantz' Boktrykeri, Stockholm 1914; 
Expressions Postales von John Wirkberg. Imprimerie Centrale de 
Helsingfors, Helsingfors 1924. Brandt. 

Schweiz. 
I. Geschichte. Wie anderwarts hat sich auch in der Schweiz das 

Postwesen aus den Boteneinrichtungen entwiekelt. Die "botten", 
aueh "Stadt-LOffer" oder "der Stadt Lauferpotten" genannt, dienten 
in erster Linie obrigkeitlichen Zwecken und durften personliche Briefe 
nur besorgen, wenn sie amtlich nicht in Anspruch genommen waren. 
Die erste regelmallige Botenverbindung scheint zwischen St. Gallen 
und Nlirnberg bestanden zu haben. Es steht fest, daB um die Mitte 
des 16. Jahrhunderts regelmiillig wochentlich reitende Boten von 

St. Gallen Uber Lindau, Ravensburg, Biberach, Ulm und Nordlingen 
nach NUrnberg verkehrten. Die Boten trugen als Zeichen ihres Amis 
ein "bUchs" genanntes Schild mit dem Stadtwappen. Flir die Boten
einrichtungen war allgemein der Name "Ordinari" Ublich. 1m An
schlnB an die NUrnberger Verbindung wurde 1575 von St. Gallen 
naeh Lyon der "Lioner Ordinari" eingerichtet, zu dessen Kosten 
wesentlich NUrnberger Kaufleute beisteuerten. Der Bote nahm seinen 
Weg zu FuB von St. Gallen aile 14 Tage Uber Winterthur, ZUrich, 
Aarau, Solothurn und Lausanne nach Genf. Von Gcnf aus wurden 
die Briefschaften durch die "Chassemarees" befordert, die jahrhun
dertelang den Eilfrachtdienst zwischen Lyon und Genf besorgten. 
Das Wort "Post" kommt schon 1519 in einer ZUricher Botenordnung 
vor; es bUrgerte sieh jedoch erst spater fUr die Botenposten ein. Die 
Briefe der, Geschaftshanser, die zu dem "Ordinari" regelmallig Bei
trage zahlten, wurdcn ohne besondere GebUhr befOrdert; andre Kauf
leute hatten 20 bis 24 Kreuzer fUr den Brief zu zahlen. Die Beauf
sichtigung und RechnungsfUhrung des Ordinari war in Lyon acht dort 
allsassigen eidgenossischen Hausern Ubertragen, die darin abwech
selten. Die Botenpost von St. Gallen naeh Lyon entwickelte sich zi.t 
einer hOchst wichtigen Verbindung des Deutschen Reichs mit Frank
reich und Spanien. Der Ordinari von NUrnberg und St. Gallen traf 
in Lyon mit dem gleichfalls aile 14 Tage aus Rom nach Spanien ver
kehrenden Boten zusammen. 1585 rief das Kaufhaus Peyer in Schaff
hausen eine eigene Botenverbindung nach Lyon ins Leben. 1589 
einigten sich St. Gallen und Schaffhausen dahin, daB die St. Galler 
Boten nur noch his Baden gingen und da ihre Briefe an den Boten 
ans Schaffhausen zur Weiterbefiirderung Ubergaben. Yon 1611 ab 
verkehrten die St. Galler Boten wieder bis Genf. 

Die durch den Beitritt von ZUricher und Baseler Hausern ver
nrsachte erhebliche Zunahme des Briefverkehrs notigte 1619 dazu, 
die FuBbotenverbindung in einen "Botenritt" umzuwandeln. Gleich
zeitig wurde zwischen St. Gallen und Schaffhausen vereinbart, daB 
die Boten abwechselnd nach Genf reiten sollten; 1624 wurde durch 
einen neuen Vertrag die Herstellung eines wochentlichen Botenritts 
verabredet. Da die Kaufleute immer mehr dazu Uhergingen, in ihre 
eigenen Briefe solche von Geschliftsfreunden einzulegen und dadurch 
die Ertragsftihigkeit der Verbindungen in Frage stellten, muBte von 
1638 ab die BriefgebUhr nach Bogen Papier und Gewicht bezahlt 
werden. Gebiihrenfreiheit bestand fUr obrigkeitliche Briefe und 
solche von Geistlichen. FUr rein geschaftliche Schriftstiicke, Rech
nungen usw. wurde nur die halbe GebUhr berechnet. 1645 Uber
nahmen die St. Galler Boten die BefOrderung von Baseler Brief
sacken nach Lyon und Genf; in demselben Jahre IOsten die St. Galler 
ihre Verbindung mit dem Schaffhauser Ordinari. 1649 einigten sich 
die St. Galler mit dem Handelshause Hess in ZUrich, das eine eigene 
Botenverhindung nach Lyon eingerichtet hatte, Uber die gemein
schaftliche U nterhaltung der Verbindung nach Genf. 

In Schaffhausen hatte 1652 der BUrgermeister und Rat "das Post
und Ordinariwesen zu Wasser und zu Lande" dem Postmeister 
Nikolaus KlingenfuB Ubertragen. Bemerkenswert ist dabei, daB die 
Stadt Schaffhausen dafUr keine Abgaben forderte, wahrend einige 
Jahre spater die Stadt Bern ihre Postgerechtsame nur gegen Pacht
zahlung an einen Unternehmer UberlieB. 

Ais 1649 der Lyoner Postmeister de Billy von der Regierung zu 
Gcnf die Erlaubnis erhalten hatte, dort ein 'franzosisches P A zu er
richten, verlangte Frankreich, daB die Briefe nach und aus Frank
reich mit dem franzosischen Postmeister zu Genf auszutauschen 
waren. 1670 schlossen St. Gallen und Genf einen Vertrag, wonach 
die beiderseitigen Briefsacke in Geuf gewogen werden sollten und aile 
:rahre der Teil, der mehr Briefe empfangen und abgesandt hatte, das 
tJbergewicht mit 6 Kreuzern fUr die U nze bezahlen muBte. 

1675 richtete der Rat von Bern ein eigenes Postwesen ein, das 
er dem Sackelschreiber Beat. Fischer pachtweise Ubertrug. Fischer 
schuf eine Postverbindung nach und aus Genf und untersagte den 
Boten von ZUrich und St. Gallen den Durchzug durch Berner Gebiet. 
1m Februar 1677 einigten sich St. Gallen, ZUrich und Bern dahin, daB 
Fischer die Besorgung des Postdienstes auf der Strecke Gcnf-Bern 
behielt, wahrend den beiden andel'll Stadten die Strecke 
Bern - St. Gallen zufie!. Bald danach verlangte ZUrich, daB die 
St. Galler nnd Schaffhauser Boten ihre Postsachen nur bis ZUrich 
befOrdern sollten. Um diese Zeit wurden die St. Galler auch durch 
Taxis genotigt, ihre Postverbindung nach NUrnberg ganz einzustellen 
und sich mit einer solchen nach Lindau zu begnUgen. Dagegen ge
lang es dem Postmeister KlingenfuB in Schaffhausen, sich durch 
Verhandlungen mit dem Hause Taxis die Postverbindung Schaff
hausen- Ulm zu sichern, die er als "Kaiserlicher Reichspostmeister" 
und Inhaber des zu Schaffhausen eingerichteten ReichsP A unterhielt. 
Einige Jahre spater setzte er durch, daB ihm auch das iisterreichische 
P A zu Schaffhausen Ubertragen wurde, das als Mittelpunkt der Post
verbindung Innsbruck-Schaffhausen-Basel von Bedeutung war. 
1691 und 1694 schloB der Postmeister Fischer in Bern mit dem Hause 
Taxis Vertrage, wonach der Berner Post Briefe aus den Niederlanden 
und Deutschland zur WeiterbefOrderung nach Piemont, Genf und 
andern Teilen der Schweiz zugefUhrt werden sollten. 

Wegen Streitigkeiten mit Bern richteten 1702 St. Gallen und 
ZUrich eine Postverbindung nach Genf auf groBen Umwegen durch 
Fricktal und Burgund ein. 

Fischer bemUhte sich ferner um die Einrichtung ciner Postverbin
dung Uber den St. Gotthard nach Italien; 1693 eiuigten sich die 
beteiligten Kantone, daB der Berner und der ZUricher Post auf 
30 Jahre die Genehmigung fUr einen Postdienst tiber den St. Gott
hard erteUt wurde. 1690 schloll Fischer einen Vertrag mit der fran
zosischen Post wegen einer Postverbindung nach Burgund und 1692 
einen solchen mit Piemont Uber den Postverkehr tiber den groBen 
St. Bernhard. 1708 schiossen die Postverwaltungen von Bern ZUrich 
und St. Gallen einen Vertrag, der auch den Postverkehr U:it Genf 
regelte und die seit 1702 auf Umwegen gefUhrte Post der ZUricher 
und St. Galler entbehrlich machte. Auch im 18. Jahrhundert war 
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die von der Familie Fischer als Pachtunternehmen betriebene Berner 
Post die bedeutendste; sie umfaBte auBer dem Kanton Bern die 
Kantone Wallis, Freiburg, Solothurn und Luzern und unterhielt 
PAnst in den Kantonen Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug und Glarus. 
Die Fischerschen Auslandsposten erstreckten sich iiber den Simplon 
nach Mailand und durch das N euenburgische bis Pontarlier. In 
St. Gallen, Ziirich und Basel bestanden eigene Posten fiir Rechnung 
des Handelsstandes. In Schaffhausen lag das Postwesen in den 
Hiinden der Familien Peyer und Stocker, der Schwiegersiihne des 
Postmeisters KlingenfuB. und der Familie des 1712 zum wirklichen 
Reichspostmeister und iisterreichischen Postmeister ernannten J oh. 
J ak. von Meyenburg. Aile Posteinrichtungen waren im wesentlichen 
auf die Stadte beschrankt; in Landorten fehlten sie. N eben den 
eigentlichen Postverwaltungen waren in manchen Kantonen mehrere 
Hundert nichtamtliche, von den Postverwaltungen unabhangige 
Boten tatig. 

Die politischcn Bewegungen in der Schweiz wamend des letzten 
J ahrzehnts des II'. J ahrhunderts brachten voriibergehend Einheitlich
keit in das schweizerische Postwesen, indem es am 3. 9. 1798 zum 
"Staatsregal der helvetischen einen und unteilbaren Republik" er
hoben wurde. Die einheitliche Postverwaltung wurde jedoch am 
2. 8. 1803 wieder aufgeliist und das Postwesen als Regal und Eigen
tum der Ka·ntone erklart. Nach Aufliisung der einheitlichen Post 
trat die Fischersche Post wieder in ihrer friiheren Weise in Wirksam
kelt, der Vertrag mit dem Kanton Bern wurde 1808 erneuert und 
bestand bis 1832. St. Gallen ging erst 1836 zum kantonalen Selbst
betrieb iiber, bis dahin leltete die Post ein kaufmiinnisches Direk
torium. In Schaffhausen hatten bis 1833 die drei bevorrechtigten 
Familien das Postwesen inne, sie verzichteten in diesem Jahre auf 
die Post zugunsten des Fiirsten von Thurn und Taxis. SchlieBlich gab 
es in der Schweiz 15 selbstiindige Postverwaltungen. Die benach
barten Kantone hatten unter sich sowie mit einzelnen angrenzenden 
fremden Staaten ihre Postvertrage. Dem Kantonswirrwarr machte 
die Bundesverfassung von 1848 ein Ende; sie sehuf ein Bundes
postwesen, begriindete die Gebiihreneinheit und die Unverletzlich
keit des Postgeheimnisses und bestimmte, daB der Bund fiir die 
Abtretung des Postregals Entschadigung leisten werde. Der Bund 
iibernahm das Postwesen vom 1. 1. 1849 abo Durch Vertrag ver
zichtete 1853 der Fiirst von Thurn und Taxis gegen eine Entschadi
gung von 150 000 Fr. auf seine Postgerechtsame im Kanton Schaff
hausen. Die Bundesverfassung von 1874 bestatigte das Postwesen im 
gesamten U miang der Eldgenossenschaft als Bundessache. Wahrend 
die Verfassung von 1848 noch bestimmte, daB die Postbediensteten 
gr5Btenteils aus den Einwohnern der Kantone, fiir die sie bestimmt 
seien, gewahlt werden sollten, lieB die Verfassung von 1874, die auch 
heute noch die Grundlage fiir die Wirksamkeit der schweizerischen 
Postverwaltung bildet, diese kantonalen Schranken fallen. 

II. Verfassung. Nach dem Bundesgesetz yom 5.4 
1910 iiber das schweizerische Postwesen und der auf 
Grund dieses Gesetzes unterm 15. II. 1910 erlassenen 
Vollziehungs-Verordnung, die gleichzeitig mit dem Ge
setz am 1. 1. 19II in Kraft getreten ist, steht die oberste 
Leitung des Postwesens dem Bundesrat zu. Von dieser 
BehOrde gehen aile Verfiigungen iiber Mn Postdienst 
aus, soweit sie nicht ihre Befugnisse an das Postdeparte
ment, die Generalpostdirektion oder die Kreispost
direktionen iibertragt. 

Der Bundesrat fiihrt die Unterhandlungen mit dem 
Ausland iiber die allgemeinen Postvertrage; die Gut
heil3ung dieser Vertrage steht jedoch der Bundes
versammlung zu. Dagegen kann er auf Grund der all
gemeinen Postvertrage mit andern Staaten abgeschlossene 
Sonderabkommen endgiiltig genehmigen. 

Das "Postdepartement" iibt die unmittelbare Ober
aufsicht iiber das gesamte Postwesen aus; unter anderm 
erteilt es Vollmachten bei Vertretung der Postverwaltung 
vor dem Zivil- oder Strafrichter. 

Die Hauptverwaltung ist der Generalpostdirektion 
iibertragen, an deren Spitze ein Generalpostdirektor 
steht. Diesem ist ein Generalpustinspektor als Stell
vertreter beigegeben. 

Die Generalpostdirektion umfal3t fiinf Dienstabtei
lungen, namlich das Generalpostinspektorat, das Post
kursinspektorat, die Generalpostkontrolle, das Post
scheckinspektorat und die Kraftwagenabteilung. 

Das Generalpostinspektorat ist dem Generalpost
inspektor unterstellt; es besteht aus zwei "Sektionen", 
der Kanzlei und der Personalabteilung sowie dem Tarif
und Reklamationsbiiro. 

Das Postkursinspektorat hat einen Postkursinspektor 
an der Spitze; es umfaBt zwei Biiros, das Kursbiiro und 
das Trainbiiro. 

Die Generalpostkontrolle, die einem Generalpost
kontrolleur untersteht, umfaBt ein Abrechnungsbiiro 
und ein PostanweiBungsbiiro. 

Das Postscheckinspektorat hat einen Postscheck
inspektor an der Spitze. 

Das schweizerische Postgebiet ist in elf Kreise ein
geteilt. Die Verwaltung der Kreise ist den Kreispost
direktionen in Genf, Lausanne, Bern, Neuenburg, Basel, 
Aarau, Luzern, Ziirich, St. Gallen, Chur und Bellinzona 
iibertragen, an deren Spitze je ein Direktor steht. Jede 
Kreispostdirektion umfaBt drei Unterabteilungen, nam
lich die Kanzlei, die Kasse und die Kontrolle. 

Das Kanzleipersonal besteht aus Adjunkten, Biiro
chefs, Dienstchefs, Gehilfen 1. Klasse, Kommis und An
gestellten. Das Personal der Kasse besteht aus dem 
Kassier, aus Dienstchefs, Gehilfen I. Klasse, Kommis 
und Angestellten und das der Kontrolle aus dem Kon
trolleur, Biirochefs, Dienstchefs, Gehilfen I. Klasse, 
Kommis und Angestellten. 

Der Postbetriebsdienst wird von Biiros, AbIagen und 
Agenturen besorgt. Die Biiros zerfallen in solche I.. 
II. und III. Klasse, die Ablagen in rechnungspflichtige 
und nicht rechmmgspflichtigE). Als Agenturen sind die 
schweizerischen Poststellen im Ausland bezeichnet; sill' 
sind den Biiros II. oder III. Klasse oder den Ablagen 
gleichgestellt. Gegenwartig gibt es solche Agenturen 
in Pontarlier (Frankreich) und Isolato, Luino und Domo
dossola (Italien). 

Biiros I. Klasse sind die Haupt- und Filialpost
biiros, die am Sitze einer Kreispostdirektion sowie an 
solchen Orten bestehen, wo der Betriebsdienst durch 
mehrere getrennte Dienstabteilungen versehen wird. 

Fiir die Dienstabteilungen werden unter Leitung 
je eines verantwortlichen Buro- oder Dienstchefs be
sondere Biiros errichtet, denen die durch den Verkehrs
umfang bedingte Anzahl von Unterbiirochefs, Kommis 
und Angestellten zugeteilt wird. Die Oberleitung der 
Biiros am Sitze der Kreispostdirektionen ist diesen, die 
der Biiros an den andern Orten einem Postverwalter 
iibertragen. 

Als Biiros II. Klasse werden die Poststellen be
zeichnet, denen auBer dem Vorsteher standig noch 
wenigstens ein festbesoldeter Beamter zugeteilt ist. An 
der Spitze jedes Biiros II. Klasse steht ein Postver
walter, dem die notige Zahl von Dienstchefs, Kommis, 
Gehilfen und Angestellten beigegeben ist. 

Biiros III. Klasse sind diejenigen, wo der Vorsteher 
der einzige festbesoldete Beamte ist. Dieser wird als 
Posthalter bezeiclmet. Das etwa notige Hilfspersonal ftir 
die Besorgung des Post-, Telegraphen- und Fernsprech
dienstes hat der Stelleninhaber auf seine Kosten heran
zuziehen. Je nach dem Verkehrsumfang konnen diesen 
Biiros auch von der Verwaltung besoldete Aspiranten 
oder Lehrlinge zugeteilt werden. Die Besorgung des, 
Zustell- und Botenpostdienstes kann entweder dem 
Posthalter iibertragen, oder es kann dem Biiro hier
fiir die notige Zahl Angestellte zugewiesen werden. 

Ablagen werden an Ort.en mit weniger bedeutendem 
Verkehr eingerichtet. Der Stelleninhaber wird als Post
ablagehalter bezeichnet. Die rechnungspflichtigen Ab
lagen sind zur Rechnungsfiihrung gegeniiber der Kreis
postkasse verpflichtet; die nicht rechnungspflichtigen 
AbIagen sind dieser Verpflichtung enthoben und ver
kehren in bezug auf das Rechnungswesen nur mit den 
rechnungspflichtigen Poststellen, mit denen sie im un
mittelbaren Dienstverkehr stehen. W 0 die Besorgung 
des Zustell- und Botenpostdienstes nicht dem Post
ablagehalter iibertragen ist, wird der Ablage die hierfiir 
notige Zahl von Angestellten zugeteilt. 

1m allgemeinen sollen die Dienstzweige der Post, des 
Telegraphen und des Fernsprechers bei den Biiros II. und 
III. Klasse und bei den Ablagen in einem Btiro vereinigt 
oder wenigstensim namlichen Gebaude unterge bracht sein. 

Uber Fra.gen betreffend das Personal, die AufsiC'ht und 
die Dienstraume hei vereinigten Dienststellen hat eine 
Verstandigung zwischen den beiden Verwaltungen statt
zufinden. 
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Die Posthalter und die Postablagehalter haben in der 
Regel fiir geeignete Dienstraume zu sorgen.. Die P~st
halter erhalten hierfiir eine nach dem ortsiiblichen Miet
wert bemessene Entschadigung und werden fiir Be
leuchtung und Heizung der Dienstraume angemessen 
entschadigt. 

Die zur Begleitung von Postwagen, Bahn- oder 
Schiffsposten verwendeten Kondukteure und iibrigen 
Angestellten werden in der Regel den Biiros an den 
Endpunkten der Strecken zugeteilt. 

III. Beamtenverhaltnisse. Die erledigten und neueingerich
teten Beamtenstellen werden offentlich ausgeschrieben; jeder Schwei
zer kann sich bewerben. Die Anwarter fUr den eigentlichen Beamten
dienst treten als Lehrling ein; Mindestalter 16, Altersgrenze 25 Jahre. 
Grundsatzlich sind auch weibliche Bewerber zugelassen. Vor der 
Annahme ist eine Priifung abzulegen, die sich auf Aufsatz, Hand
schrift, Rechnen, Erdkunde und auBer der Muttersprache auf eine 
der weiteren Landessprachen bczieht. Vereidigung weder beim Ein
tritt in den Dienst noch spater. N ach Beendigung der 18 Monate 
dauernden Lehrzeit haben die Lehrlinge die "Patentpriifung" ab
zulegen, Priifungsgegenstande sind der Gebrauch der fremden 
Sprache, das Kassenwesen und die einzelnen Postdienstzweige. Nach 
bestandener Priifung erhalten die Lehrlinge ein Patent I. (gut), II. 
(befriedigend) oder III. (mittelmaBig) Klasse; sie fiihren dann die 
Amtsbezeichnung "Aspirant" und werden gegen Tagegeld als Hilfs
arbeiter beschaftigt. Anstellung der Aspiranten als Kommis gegen 
dreimonatliche Kiindigung; auf Wunsch kann Ihnen auch die Ver
waltung eines Biiros III. Klasse iibertragen werden. Bei guten 
Leistungen riicken die Kommis in die Stellen fiir Unterbiirochefs, 
Dienstchefs, Vorsteher von Biiros II. Klasse und hOhere Stellen 
auf. Die Bewerber fUr den unteren Dienst miissen gesund, im Lesen, 
Schreiben und Rechnen geiibt und vollig unbescholten sein. Es gibt 
Kondukteure Mandattrager, Pakettrager, Nachnahmetrager, Brief
tragerchefs, Oberbrief-, Oberpaket- und Obermandattrager, Brief
tragerchef - Gehilfen, Brief trager, Biirodiener, Hauswarte, Haus
wartsgehilfen, Abwarte, Wagenmeister, Packerchefs, Packer, Wagen
besorger, ExpreBboten, Heizer, Briefkasterrleerer, Landbrieftrager 
und Landboten. Die Bahnpostkondukteure werden aus den Biiro
dienern gewahlt und bleiben dauernd in dieser Stellung. Die Beamten 
des untern Dienstes konnen durch Bewerbung in hohere Klassen 
aufriicken. 

Anstellung auf Lebenszeit" gibt es im schweizerischen Beamten
die~st nicht. Die tJbertragung einer haushaltsmi1J3igeu Stelle gilt als 

definitive Anstellung". Samtliche angestellte Beamte werden auf 
drei Jahre Yom Bundesrat gewahlt, die Vorschlage zur N euwahl gehen 
yom Departement aus. Die Beamten werden im allgemeinen wieder
gewahlt; tJbergehung kommt vor. 

Die Beamten und Angestellten der Hauptverwaltung und der 
Kreispostdirektionen werden in folgende Besoldungsklassen ein
geteilt: 

I. Klasse: Oberpostdirektor, Oberpostinspektor, Postkursinspek
tor Oberpostkontrolleur, Postscheckinspektor und die Kreispost
dir~ktoren. II. Klasse: Sektionschefs, Adjunkte und Inspektoren, 
Materialverwalter, Wertzeichenkontrolleur bei der OPD, Adjunkte, 
Kassierer Kontrolleure bei den Kreispostdirektionen. III. Klasse: 
Sekretare' und Revisoren I. Klasse bei der OPD, Biirochefs bei den 
Kreispostdirektionen, Vorsteher der wichtigsten Xmter I. Klasse. 
IV. Klasse: Sekretare und Revisoren II. Klasse bei der OPD, Dienst
chefs bei den Kreispostdirektionen. V. Klasse: Kanzlisten und Ge
hilfen I. Klasse. VI. Klasse: Kanzlisten und Gehilfen II. Klasse, 
Hauswarte und Abwarte. VII. Klasse: tJbrige Angestellte bei der 
OPD und den Kreispostdirektionen. Die Besoldung besteht aus 
Gehalt, Grundzulage, Kinderzulage und Ortszulage. Die Besoldung 
der Beamten und Angestellten steigt aile drei Jahre bis zur Erreichnng 
des Hoehstsatzes. Beamten und Angestellten der Postverwaltung, 
die das 40. Dienstjahr zuriickgelegt haben, kann eine Dienstalters
vergiitung zugesprochen werden. Diese Vergiitung kann in Geld 
oder in einem Ehrengeschenke yom gleichen Werte bestehen. 

Am 1. 4. 1918 wurde das gesamte Postpersonal der Pflichtunfall
versichernng unterstellt. Gegen BetriebsunfaIle sind seitdem aile bei 
der Postverwaltung verwendeten und von ihr bezahlten Personen 
versichert. Gegen Nichtbetriebsunfalle ist grundsatzlich ebenfalls 
das gesamte Personal versichert. Die Unfallversicherungsanstalt in 
Luzern hat der Postverwaltung fUr ihr pflichtversichertes Personal 
eine Vertretnng iibertragen. DemgemaB kann die Postverwaltung 
die meisten Unfalle ihres Personals, als Beauftragte der Unfallver
sicherungsanstalt, selbst endgiiltig erledigen. Die Versicherungs
leistungen der U nfallversicherungsanstalt werden von der Postver
waltung, als Vertreterin der genannten Anstalt, ansgefUhrt. Zu den 
gesetzllchen Versicherungsleistungen zahlt die Postverwaltung Zu
schiisse, urn zu verhindern, daB das Personal sich unter der U~fall
versicherungsgesetzgebung schlechter steht als unter der Haftpflicht
gesetzgebung. Bei Unfallkrankheit werden Krankengeld und ZuschuB 
(80 vH + 20 vH) in Form des vopen Gehalts oder Ta~egel~s aus
gezahlt. Die Postverwaltung beglelCht und verrechnet die Hmlnngs
kosten. Zu den Betriebsunfall-Invalidenrenten leistet die Postver
waltung Zuschiisse von 42,9 V. H. der Renten; zu den Betriebsunfall
Hinterlassenenrenten kommen in bestimmten Fallen Zuschiisse, deren 
Hohe sich nach der Zahl der Hinterlassenen richtet. Zu der Betriebs
unfall-Bestattungsentschiidigung zahlt die Postverwaltung gleichfalls 
einen ZuschuJ3. Die Betriebsunfall-Beitriige muB die Postverwaltnng 
zahlen. Die Nichtbetriebsunfall-Beitrage fUr das Postpersonal sind 
auf 3 V. Tausend des anrechenbaren Jahresverdienstes fUr das mann
Jiche und auf 2 V. Tausend fUr das weibliche Personal festgesetzt 
worden. Die Postverwaltung zahlt zu· den Nichtbetriebsunfall-Bei-

tragen einen so bemessencn ZuschuB, daB der yom Personal zu lei
stende Beitrag noch 1 V. Tausend des anrechenbaren Jahresver
dienstes betragt. 

Seit dem 1. 1. 1921 besteht eine Versicherungskasse fiir die Be
amten, Angestellten und Arbeiter der schweizerischen Eidgenossen
schaft. Die Kasse hat den Zweck, die eidgenossischen Beamten, An
gestellten und Arbeiter gegen die wirtschaftlichen Folgen der Dienst
unfiihigkeit, des Alters und des Todes zu versichern. Bei der Kasse 
sind versichert: die "definitiv" gewahlten Beamten und Angestellten 
der Bundesverwaltung; die Arbeiter, deren Anstellungsverhaltnis 
beim Bnnde voraussichtlich langer als ein Jahr andauert. Aushilfs
weise oder vorliiufig angestelltes Personal, das voraussichtlich spater 
fest angestellt wird, kann verpflichtet werden, der Kasse beizutreten. 
Beamte Angestellte und Arbeiter, die sieh nicht durch arztliches 
Zeugnis'iiber einen guten Gesundheitsznstand answeisen konnen oder 
die bei ihrem Diensteintritt iiber 40 Jahre alt sind, werden als Spar
einleger in die Kasse aufgenommen. Die Leistungen der Kasse be
stehen in Renten, in einmaligen Abfindungen und in Unterstiitzungen. 
Renten werden geleistet: an Versicherte, die nach mindestens 
5 Dienstjahren fiir ihre Stellung dauernd dienstunfahig geworden 
sind' an Versicherte, die wahrend der ersten 5 Dienst jahre fiir ihre 
Stell'nng dauernd dienstunfahig geworden und beim Eintritt der 
Dienstunfiihigkeit verheiratet sind; an Versicherte, die nach min
destens 15 Dienstjahren ohne eigenes Verschulden nicht wieder
gewahlt oder entlassen worden sind; an Versicherte, die altershalber 
zuriicktreten (die Ruhegeldberechtignng beginnt mit dem 70. Alters
jahr oder dem vollendeten 50. Dienstjahr fUr die mannlichen und 
dem vollendeten 35. Dienstjahr fUr die weiblichen Beamten und 
Angestellten)' an Ehegatten und Waisen verstorbener Versicherter 
oder verstortener Bezieher einer Rente. Einmalige Abfindungen 
werden geleistet: an Versicherte, die wahrend der ersten 5 Dienst
jahre fUr ihre Stellung dauernd dienstunfahig geworden nnd beim 
Eintritt der Dienstunfahigkeit un verheiratet sind; an Versicherte, 
die nach Zuriicklegung von 5, aber vor Vollendung von 15 Dienst
jahren ohne eigenes Verschulden nicht wiedergewiihlt oder entlassen 
worden sind. Stirbt ein Versicherter oder ein Bezieher einer Rente 
und hinterlaBt er weder einen rentenberechtigten Ehegatten noch 
rentenberechtigte Kinder, wohl aber bediirftige Eltern, GroBeltern, 
elternlose GroJ3kinder oder Geschwister, so erhalten die Verwandten, 
sofern del Verstorbene zu ihrem Lebensunterhalt wesentlich bei
getragen hat, Unterstiitzung. Eine solche Unterstiitzung kann auch 
dem Dienstunfahigen gewahrt werden, dessen Rente niedriger ist als 
die Renten, die seinen Hinterbliebenen im FaIle seines Ablebens zu
kommen wiirden. Die Renten sind jiihrliche und werden in monat
lichen gleichen Betragen am Anfange des Monats gezahlt. Der 
Bund leistet: ordentliche Jahresbeitrage, bestehend in 7 vH des 
fiir die Versicherten anrechenbaren J ahresverdienstes; Einlagen von 
5 Monatsbeziigen von jeder Erhohung des anrechenbaren Jahres
verdienstes; anBerordentliche Beitrage zur Verzinsung nnd Tilgung 
des Fehlbetrags, der fUr die Kasse durch die Aufnahme des gesamten 
bisherigen Personals usw. entsteht. Der Bund iibernimmt die Gewahr 
fiir die Erfiillung der Verpflichtungen der Kasse. Der Versicherte 
leistet: 

a) einen ordentlichen J ahresbeitrag, bestehend in 5 v H des 
anrechenbaren J ahresverdienstes; , 

b) eine Einlage von 4 Monatsbeziigen von jeder ErhOhung des 
anrechenbaren J ahresverdienstes. 

Die Beitrage werden bei der Gehalts- oder Lohnzahlung abgezogen. 
Versicherte, die 70 Jahre alt sind oder 50 Dienst jahre zuriickgelegt 
haben, sind von den Beitragsleistungen befreit. Fiir weibliche Ver
sicherte beginnt die Befreinng von den Beitragsleistungen Bchon nach 
35 Dienstjahren. Der Kasse werden ferner zugewiesen: die den Be
amten, Angestellten und Arbeitern des Bundes auferlegten Ordnungs
buB en . der Erlos aus den bei eidgenossischen Verwaltungen und 
Betrieben gefundenen Gegenstanden; Geschenke und Vermachtnisse. 

IV. Postzwang erstreckt sich anf die BefOrderung geschlossener 
Briefe und Karten mit schriftlichen Mitteilungen sowie verschlossener 
Sendungen jeder Art bis zum Gewicht von 5 kg. Es ist verboten, 
postzwangspflichtige, an verschiedene Empfiinger gerichtete Sen
dungen zu einer einzigen zu vereinigen und durch die Post oder auf 
andre Weise zu verschicken. Yom Postzwang ausgenommen sind: 
Sendungen, die der Absender selbst oder eine von ihm fiir diesen 
Zweck besonders angenommene Person, die daraus kein Gewerbe 
macht, befOrdert, Sendungen, die unentgeltlich aus Gefalligkeit be
sorgt werden, sowie die durch das Dienstpersonal der Dampfschiffs
gesellschaften und der Eisenbahn befOrderten Dienstbriefe. 

V. Portofreiheit genieBen die amtlichen Sendungen der Be
hOrden des Bundes, der Kantone usw. und der Aufsichtsbehorden 
der offentlichen Schnlen sowie die zwischen den Gemeinde-, Pfarr
und Kirchenbehorden und den Staatsbehorden gewechselten Dienst
briefe' ferner der Briefwechsel der Mitglieder der Bundesversammlnng 
und ihrer Ausschiisse wahrend der Dauer der Tagung und der Militiir
personen des Bundesheeres. Besondere Portofreiheitsmarken kiJnnen 
fiir die Briefpost nichtamtlichen Wohltiitigkeitsanstalten und ahn
lichen Einrichtungen bcwilligt werden. Der Bundesrat kann voriiber
gehende Portofreiheit flir die Befiirderung von Gaben an Abgebrannte 
gewahren. 

VI. Betrieb. 
A. Briefpost. Briefe: Meistgewicht 250 g. Keine Ansdennungs

grenzen. Einheitsgebiihr, ermaBigte Ortsgebiihr im Umkreise von 
10km der PAnst. Postkarten miissen den Bestimmungen des 
WPVertr entsprechen; nichtamtlich ansgegebene zulii ssig. Dr u e k· 
sachen: Freimachungszwang. Meistgewicht 500 g, keine Ausdeh
nungsgrenze. Gebiihrenstufen bis 50, iiber 50 bis 250, iiber 250 bis 
500 g. Die von Biichereien, Lesehallen usw. an regelmaBige Bezieher 
abgesandten Drncksachen bilden eine Sonderklasse, Meistgewicht 
2 kg. Die im voraus zu entriehtende Einheitsgebiihr umfaBt auch die 
Riicksendung. Die fUr offentliehe Biichereien zurlickkommenden 
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Sendungen dieser Art werden durch Brieftrager zugestellt; andre 
Absender mtissen die Drucksachen auf Grund einer Benachrichtigung 
bei der PAnst abholen. Geschaftspapiere gibt es als besondere 
Klasse nicht, sie unterliegen den fiir Briefe geltenden Bestimmungen 
und Geblihren. Warenproben: Meistgewicht 500g, keine Aus
dehnungsbeschrankungen. Gebtihrenstufen bis 250, tiber 250 bis 
500 g. Mischsendungen zugelassen. Zustellung von Zah
I ungsbefehlen und Konkursandrohungen. Nach dem Bundes
gesetz von 1891 tiber Schuldenbeitreibung und Konkurse besorgt die 
Post die Zustellung von Zahlungsbefehlen und Konkursandrohungen 
gegen eine Einheitsgebtihr. Die Urkunden sind entweder offen und 
gefaltet oder geschlossen aufzuliefern; Einschreibung zuHissig. Sie 
bestehen aus zwei Teilen, der eine flir den Schuldner, der andre flir 
den Giaubiger. Auf beiden Teilen hat der Brieftriiger unter Bei
setzung seiner Unterschrift die Zustellungsbescheinigung abzugeben. 
Bei Abwesenheit des Schuldners kann die Urkunde an eine erwach
sene Person seines Haushalts oder an einen Angestellten zugestellt 
werden; notigenfalls wird sie einem Gemeinde- oder Polizeibeamten 
zur Aushandigung an den Schuldner tibergeben. Endlich tibernimmt 
die Post die Zustellung gerichtlicher Akte (Vorladungen usw.). 
Die Geblihr im Ortsverkehr hierflir ist geringer als im Fernverkehr. 
Die Akte sind in doppelter Ausfertigung am Schalter aufzuliefern, 
von denen die eine dem Empfiinger zugestellt, die andre dem Ab
sender mit der Zustellungsbestatigung zurtickgeschickt wird. Die 
Gebtihr ist auf dem flir den Ahsender bestimmten Doppel in Frei
marken zu verrechnen. Einschreibung bei allen Briefpostseh
dungen zugelassen, Freimachungszwang. Das Einlegen von Wert
sachen oder Geld ist verboten. 1m Briefkasten vorgefundene Ein
schreibsendungen werden als solche nur bei zureichender Freimachung 
behandelt. Bei Verzogerung einer Einschreibsendung um mehr als 
24 Stunden 15 Fr. Entschadigung; bei Verlust 50 Fr. Ersatz. Post
lagernde Send ungen werden einen Monat zur Verfligung der 
Empfiinger gehalten. Eilzustellung besteht. Zustellung nach 
Orten, deren Erreichung mit Gefahr verbunden ist, kann die Post
verwaltung ablehnen; sie mul3 von einer solchen Mal3regel die Ge
meindebehorde benachrichtigen. In einer Entfernung von mehr als 
4,8 km von der ZusteliP Anst einzeln wohnende Empfiinger mlissen 
einen auf dem Zustellgang liegenden Ort bestimmen, wo der Zusteller 
die Sendungen abgeben kann. Bei gewohnlicher Abholung ist 
eine monatliche Fachgeblihr zu zahlen. Schliel3fachabholung ist 
eingefiihrt, besondere Gebtihrensatze flir Facher einfacher und dop
pelter Grol3e. 

B. Wertbriefe dtirfen nur Wertpapiere, kein gemtinztes Geld, 
Kleinodien usw. enthalten. Sie bilden keine besondere Klasse, sondern 
gelten als "Fahrpostsendungen" (s. unter E). Bei Verlust oder Be
schadigung Ersatz bis zur Hohe der W ertangabe; bei teilweisem 
Schaden wird der Unterschied zwischen dem angcgebenen und dem 
verbliebenen Wert ersetzt. Bei von der Post verschuldeter Verzoge
rung von mehr als 24 Stunden Entschiidigung von 15 Fr. 

C. Postanweisungen. Am Postanweisungsdienst nehmen alle 
Btiras und Postablagen teil, Meistbetrag 1000 Fr. Gebtihr naeh 
Betragsstufen. Die Postanweisungen verHeren mit dem zehnten Tage 
des auf den Einzahlungstag folgenden Monats ihre Giiltigkeit. Un
anbringliche Postanweisungen verfallen naeh 5 Jahren der Staats
kasse. Telegraphische .Vbermittlung und Eilzustellung zuHissig. Flir 
die auf Postanweisung eingezahlten Betrage leistet die Postverwaltung 
Gewiihr. 

D. Posta uftriige bis 1000 Fr. zuUissig; flir Dberweisung der 
Betrage auf Postscheekkonto besteht kein Hoehsthetrag. Meist
gewicht 250 g. Bei fruehtloser V orzeigung EinHisungsfrist von 
7 Tagen. Von den eingezogenen Betragen wird eine besondere Ein
ziehungs- nnd die Postanweisungsgebiihr abgezogen. Flir die Uber
sendung des Postauftragsbriefs haftet die Postverwaltung wie flir 
einen Einsehreibbrief, flir die Vbermittlnng der eingezogenen Summe 
leistet sie Gewahr. 

E. Fahrpostsend ungen. AIR "Fahrpostsendungen" geJten alle 
Wertsendungen (mit Ausnahme der im zwischeustaatliehen Verkehr 
gewechselten Wertbriefe) und die mehr als 250 g wiegenden gewohn
lichen Sendungen (ausgenommen Warenproben und Drucksachen bis 
500 g und die im regelmiil3igen Bezug bestellten Druckschriften bis 
2 kg) sowie Sendungen unter 250 g, die der A bsender ausdrlicklieh 
als Fahrpostsendungen bezeichnet hat. Gemtinztes Geld und Wert
sachen, ausgenommen Wertpapiere, dlirfen nicht in Briefen, sondern 
mtissen in Paketform versandt werden. Meistgewicht der Fahrpost
sendungen je nach dem BefOrderungsmittel 50 bis 60 kg, ausnahms
weise mehr. Geblihrenstufen hei den bis 15 kg schweren Sendungen: 
bis 500, tiber 500 bis 2500, liber 2500 g bis 5, liber 5 bis 10, tiber 10 
bis 15 kg. Fahrpostsendungen tiber 15 kg unterliegen einer Geblihr 
naeh Gewiehtsstufen von 5 kg und Entfernungsstufen von 100 km. 
Kein Freimaehungszwang, bei Nichtfreimaehung Zuschlag. Keine 
Begleitkarte, die Geblihr wird in Freimarken auf der Sendung ver
rechnet. N achnahme zugelassen, desgl. Eilzustellung bei Sendungen 
bis 5 kg, bei Eilsendungen hoheren Gewichts wird nur ein Benaeh
riehtigungszettel zugestellt. Die Zustellung gewiihnlicher Pakete bis 5 kg 
uud von Wertpaketen bis 1000 Fr. Wertangabe ist gebtihrenfrei, 
sonst Zustellgebtihr. Einliisungsfrist der Naehnahmesendungen 7, 
auf Verlangen des Absenders 14 Tage. Ftir Fahrpostsendungen, die 
nieht 24 Stunden nach dem Eingangstag abgeholt worden sind, wird 
eine Lagergebtihr bereehnet. Bei Verlust oder EntschMigung einer 
gewohnlichen Fahrpostseudung Ersatz des wirkliehen Schadens, je
doch hoehstens 15 Fr. ftir jedes Kilogramm. Bei Verzogerung von 
mehr als 24 Stunden 15 Fr. Entsehadignng. Wegen der Ersatzleistllng 
bei Wertsendungen (s. unter B). 

F. Zeitungshezug. Die Zeitungen usw. konnen entweder bei 
einer P Anst (Btiro oder reehnungspflichtiger Ablage) oder unmittel
bar beim Yerleger bestellt werden. Fiir die Annahme jeder Zeitungs
bestellung erhebt die Post eine feste Gebtihr. Die eigentliche Zei
tungsgebilhr wird Hir jede 75 g jeder Zeitungsnummer Yom Verleger 

im Abrechnungswege erhoben. Die durch die Post bezogenen Zei
tungen brauchen nicht die Anschrift der Empfiinger zu tragen; der 
Yerleger hat der AbsatzPAnst ein Verzeichnis der Bezieher der bei 
ihm unmittelbar bestellten Zeitungen zu tibersenden. Das Verpacken 
der Zeitungen ist Sache der V erleger. 

G. Personenbeforderung. Die Post befal3t sich im weiten 
Umfang mit der Befiirderung von Reisenden mit regelmiil3igen Posten 
und Extraposten durch Gespanne oder Kraftwagen. Bei Postbeforde
rung mit Gespannen ist der nach Kilometer berechnete Fahrpreis 
im Sommer hoher als im Winter; bei Kraftwagen richtet er sieh naeh 
der Art der Fahrstral3e (Alpenstral3e oder ebene Stral3e). Die Extra
postgebtihren werden vom Bundesrat Hir das Pferd und das Kilo
meter festgesetzt. Fiir Extrapostfahrten auf Alpenstral3en wird Hir 
jeden Kilometer ein Zuschlag berechnet. Aul3erdem wird Hir jed" 
Extrapost cine feste Gebtihr erhoben. Bei Unfallen haftet die Post 
den Reisenden flir den verursachten Schaden. Flir Reisegepiiek Er
satz wie Hir Fahrpostsendungen ohne Wertangabe. 

H. Postscheck- und Vberweisungsverkehristam 1. 6.1906 
eingeflihrt. PSch-4. bestehen am Sitz der 11 Kreispostdirektionen 
und an einigen andern wichtigen Orten. Gegenwartig gibt es 25_ 
Am Postscheckverkehr kann jedermann teilnehmen; ausgenommen 
sind Person en, deren Zahlungsfahigkeit zweifelhaft ist, die sieh im 
Konkurse befinden oder fruchtlos gepfiindet worden sind. Stamm
einlage 50 Fr. Kein Meistbetrag Hir Zahlungsanweisungen und Vber
weisungen. Bei Sicht werden Schecke nur bis 20000 Fr. eingeliist; 
bei grol3eren Summen lllUl3 die P Anst 2 Tage vorher schriftlich be
nachrichtigt werden. Vber die Gut- und Lastschriften werden die 
Kontoinhaber taglich benachrichtigt; am 1. und 15. jeden Monat;; 
erhalten sie eine Abrechnung. Ein- und Auszahlungen sind geblihren
pflichtig; Vberweisungen geblihrenfrei. Die Stammeinlagen und Gut
haben werden verzinst; keine Verzinsung der 100000 Fr. liberstei
genden Guthaben. Der Zinsenlauf beginnt mit dem 1. oder 16. des 
auf die Gutschrift folgenden Tages und hort mit dem 15. des der Last
schrift vorhergehenden Tages auf. Die nach Abzug des Betriebs
kapitals veriiigbaren Gelder werden von der Generalpostdirektion 
vcrwaltet und im Einvernehmen mit dem Bundesfinanzdepartement 
angelegt. Die Zinsen bilden eine Einnahme der Postverwaltung. Die 
gekauften Wertpapiere werden bei der Nationalbank aufbewahrt. 

Schriftwesen. Stephan S.641ff.; "Das sehweizerische Post
wesen zur Zeit der Helvetik" von Joh. Ant. Stager, Postsekretar 
Bern 1879; "Historische Notizen tiber die Organisation der ersten 
Postverbindungen tiber die Schweizer Alpen" von Charles Hoch, 
Sekretar des internat. Postbureaus. Bern 1885; "Die schweizerischen 
Alpenpasse, Illustriertes Posthandbuch." Herausgegeben von del' 
Schweizer Postverwaltung 1893; "Les Postes dans Ie pays de N euf
chatel" par ~rarc Henrioud, fonet. postal. Bern 1902; "Das Post
wesen der Stadt St. Gallen von seinen Anfiingen bis 1798" von Arnold 
Rotach, Postbeamter. St. Gallen 1909; "Das schweizerisehe Post
wesen bis 1912." Herausgegeben von der Schweizerischen Ober
Postdirektion. Bern 1914; "Das Post- und Ordinariwesen in Schaff
hausen bis 1848" yon Friedoif Hanselmann. Schaffhausen 1918; 
Johannes Maurer, 60 Jahre schweizerischen Postdienstes. Basel 1902 ; 
Spielmann, Das Postwesen in der Schweiz, seine Entwicklung und 
Bedeutung iiir die Yolkswirtschaft. Selbstverlag, Bern 1920; Archiv 
1919 S. 437ff.; L'Union Postale 1911 S. 65ff., 86ff., 1918 S. 179ff., 
1922 S.7ff. Brandt. 

Sehwerbesehiidigtenfiirsorge bildet einen Teil der all
gemeinen sozialen Fiirsorge; im Bereiche der DRP er
streckt sie sich in der Hauptsache auf die Arbeits
beschaffung fiir Schwerbeschadigte und Schwererwerbs
beschrankte. Ziel der Fiirsorge ist, Schwererwerbs
beschrankten zur Erleichterung ihrer schweren Lage im 
freien Wettbewerb mit gesunden Arbeitskraften ge
eignete Arbeitsplatze nach l\1oglichkeit zu beschaffen 
und zu erhalten. 

1. Ge·schichte. Die Bestrebungen, Kriegsteilnehmern, die durch 
Dienstbeschiidigung eine Erwerbsbeschriinkung erlitten haben, neben 
Hebung der Erwerbsfiihigkeit durch Heilbehandlung Renten zu ge
wiihren, setzten bald nach Kriegsbeginn ein. Bald darauf, besonders 
aber gleieh nach Beendigung des Krieges reifte die Erkenntnis, dal3 
darliber hinaus, insbesondere mit Rtieksicht auf das gesamte Wirt
sehaftsleben, Mal3nahmen getraffen werden mlil3ten, die Kriegs
beschlidigten durch Schaffung von Arbeitsmoglichkeit tunlichst 
wieder in das Wirtschaftsleben einzugliedern. Durch Verordnungen 
des Demobilmachungsamts wurde iiffentlichen und privaten Be
trieben und Verwaltungen die Verpflichtung auferlegt, einen be
stimmten Bruchteil ihrer Arbeitsplatze mit Schwerbeschadigten zu 
besetzen; gleichzeitig erfolgte die Sicherung vor Entlassung durch 
Klindigungsbeschrankungen und -verbote. Diese zuniiehst wohl nur 
iiir eine Vbergangszeit gedachte Regelung wurde im Jahre 1920 auf 
eine gesetzliche Grundlage gesteUt. 

II. Recht. Die Grundlage fUr die Beschaftigung 
Schwerbeschadigter im Bereich der DRP bildet das. 
Gesetz iiber die Beschaftigung Schwerbeschadigter vom 
6.4. 1920 in der Fassung der Bekanntmachung vom 
12. 1. 1923 - abgekiirzt Schwerbeschiidigtengesetz -
(RGBI. I S. 57) und die Verordnung zur Ausfiihrung 
des bezeichneten Gesetzes vom 13. 2. 1924 (RGBI. I 
S. 73). Ausfiihrungsbestimmungen fiir den Bereich der 
DRP, die gemaB § 1 Abs.2 der letztgenannten Ver-
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ordnung yom Reichspostminister mit Zustimmung des 
Reichsarbeitsministers zu treffen sind, stehen noch aus. 

III. Betrieb. Die Durchfiihrung des Gesetzes im 
Bereich der DRP liegt den OPD im Benehmen mit den 
Hauptfiirsorgestellen der Kriegsbeschadigten· und Kriegs
hinterbliebenenfiirsorge - HFSt - ob. Gegen die Ent
scheidungen der OPD kann die HFSt die Entscheidung 
des RPM anrufen. Schwerbeschadigte im Sinne des 
Gesetzes sind (§ 3) Deutsche, die infolge einer Dienst
beschadigung oder durch Unfall oder durch beide Er
eignisse um wenigstens 50 vH in ihrer Erwerbsfiihig
keit beschrankt sind und auf Grund des Reichsver
sorgungsgesetzes, der vorangehenden Militarversorgungs
gesetze oder von Gesetzen, die das Reichsversorgungs
gesetz fiir anwendbar erklaren oder auf Grund der reichs
gesetzlichen Unfallversicherung, des Unfallfiirsorge
gesetzes oder entsprechender landesgesetzlicher Vor
schriften Anspruch auf ein Ruhegehalt oder auf eine 
der Minderung ihrer Erwerbsfahigkeit entsprechende 
Rente haben. Der Kreis der Schwerbeschadigten er
weitert sich noch gemaB §§ 3, 8 und 20 des Gesetzes 
sowie § 3 der Verordnung. 

Nach § 1 des Gesetzes in Verbindung mit § 1 der 
Verordnung ist die DRP verpflichtet, von ihren im 
Bereich einer HFSt vorhandenen Arbeitsplatzen wenig
stens 2 V. H. mit Schwerbeschadigten zu besetzen. 
Arbeitsplatze im Sinne der Verordnung sind die dauern
den Dienstposten fiir mannliche und weibliche Kriifte 
einschl. der Telegraphenarbeiter und der Postagenten. 
Die Schwerbeschadigten haben sich um die Beschaftigung 
bei der DRP durch Vermittlung der HFSt zu bewerben. 
Bei Anforderung von Schwerbeschadigten bei der zu
standigen HFSt sind die Bedingungen anzugeben, denen 
der Bewerber mindestens entsprechen muB. Schwer
beschadigte, deren Eignung nicht schon durch friihere 
Beschiiftigung bei der DRP nachgewiesen ist, werden 
grundsatzlich zunachst vers uchsweise fiir die Dauer 
von langstens drei Monaten eingestellt. 

Erweisen sie sich als ungeeignet, so ist ihnen spa
testens nach Ablauf von 2 Monaten mit einmonatiger 
Frist zu kiindigen. Die HFSt ist von der versuchsweisen 
Einstellung unverziiglich zu verstandigen. Die Ent
lohn ung richtet sich nach den jeweils geltenden Tarif
vertragen. 

Kiindigung. Jede Kiindigung eines Schwerbescha
digten bedarf der Genehmigung der OPD und - ab
gesehen von den Fallen der fristlosen Kiindigung und 
des § 17 des Gesetzes - der Zustimmung der HFSt. 
Die Kii.ndigungsfrist betragt mindestens 4 W ochen. Sie 
lauft erst yom Tage der Absendung des Antrags auf 
Zustimmung, der schriftlich von dem VA bei der HFSt 
zu stellen ist. Die Zustimmung gilt mit Ablauf des 
14. Tages nach der Zustellung als erteilt, falls sie nicht 
vorher verweigert wird. Verweigert die HFSt die Zu
stimmung zur Kiindigung, so ist gegen ihre Entscheidung 
Beschwerde einzulegen. Die Beschwerde hat keine auf
schiebende Wirkung. 

Vertrauensmann. Sind bei einem VA oder einem 
Betriebe wenigstens fiinf schwerbeschadigte Arbeit
nehmer (nicht Beamte) beschaftigt, so haben sie auf die 
Dauer eines Jahres einen Vertrauensmann zu bestellen, 
der mit dem von der Verwaltung zu bestellenden Beauf
tragten da uernd Fiihlung zu halten hat. Die Auskunftertei
lung an dit:;.HFSt (§ 10 des Gesetzes) liegt den OPD ob. 

Vor der Ubernahme in das Beamtenverhaltnis miissen 
Schwerbeschadigte sich verhandlungsschriftlich damit 
einverstanden erklaren, daB etwa noch aus der Reichs
kasse zahlbare Unfallbeziige auf ihr Diensteinkommen 
oder auf das ihnen spater etwa gebiihrende Ruhegehalt 
angerechnet werden. 

Die Anstellung schwerbeschadigter Versorgungsan
warter (s. d.) im Beamtendienst regelt sich nach den 
Anstellungsgrundsatzen yom 26.7.1922 (AnI. 1 Z. Amtsbl. 
Vf. Nr. 113 V. 1922). 

Nach § 38 dieser Grundsatze ist in jede Fiinfte der 
den Versorgungsanwartern vorbehaltenen freien oder 
freiwerdenden Stellen ein bereits vorgemerkter schwer
beschadigter Bewerber einzuberufen. Durch diese Vor
schrift solI vermieden werden, daB eine Behiirde ge
zwungen ist, zunachst nur Schwerbeschadigte einzu
berufen, die wegen ihrer friihen Vormerkung (Tag der 
erstmaligen Aufnahme in ein Lazarett usw.) wohl vor 
allen anderen Anwartern in der Bewerberliste stehen 
werden. Wenn spater schwerkriegsbeschiidigte Bewerber 
nicht mehr vorhanden sind, fiihrt die Vorschrift zur 
vorzugsweisen Einberufung der vorgemerkten iibrigen 
schwerbeschadigten Bewerber. 

Ais schwerbeschadigt im Sinne der Anstellungsgrund
satze (s. d.) gelten die Inhaber des Beamtenscheins (s. d.), 
ferner die iibrigen Versorgungsanwarter und die An
stellungsanwarter sowie ehemalige Militarpersonen mit 
der verliehenen Aussicht auf Anstellung im Zivildienst, 
die infolge einer Dienstbeschadigung um wenigstens 
50 vH in ihrer Erwerbsfiihigkeit beschrankt sind und 
auf Grund des Reichsversorgungsgesetzes, der voran
gehenden Militarversorgungsgesetze oder von Gesetzen, 
die das Reichsversorgungsgesetz fiir anwendbar erklaren, 
Anspruch auf Pension (Ruhegehalt) oder auf eine der 
Minderung ihrer Erwerbsfiihigkeit entsprechende Rente 
haben. Lucke. 

Sehwimmende Geldsehranke wurden seit dem 1. 2. 1921 
auf den zwischen Amsterdam und Ostindien fahrenden 
Schiffen der niederlandischen Dampfschiffsgesellschaft 
"Nederland" mit Zustimmung der niederlandischen Post
verwaltung zur Unterbringung von Einschreibbriefsen
dungen, Briefen und Kastchen mit Wertangabe und von 
Wertpaketen benutzt. Die Absender muBten hierfiir eine 
besondre Gebiihr entrichten, von der ein Teil dem Her
steller der Schranke, der andre der niederlandischen Post
verwaltung zufloB. 

Der Geldschrank ruhte auf dem Schiffsdeck zwischen 4 gebogenen 
ilIetallhebeln. Diese affneten sich, wenn der Schrank auf irgendeine 
Weise mehr als 10 m unter Wasser geriet. Der Geldschrank glitt 
dann aus den Rebeln. kam nach oben und schwamm. Sogleich 
begann eine selbsttatige Zeichengebung zu arbeiten. In Abstanden 
von ie 1 Stunde stiegen 12 Raketen auf, ferner brannte eine starke 
Lampe aile 3 Minuten 1 Minute lang und endlich ertonte ein Rom 
aile 8 Minuten wahrend etwa 1 Minute. Diese Zeichengebung sollte 
das Auffinden des Schranks im Wasser erleichtern. 

Zweck der Einrichtung war, eine erhahte Sicherung der Sendung~n 
gegen Verlnst zu schaffen. Da sie von der Geschaftswelt kaum be
nutzt wurde, ist sie wieder aufgegeben worden. 

Schriftwesen. L'Union Postale 1922 S.115fi. 

Seebeftirderung. Bei der Seebefiirderung ist zu unter
scheiden zwischen einer Befiirderung des inneren deut
schen Verkehrs, des Weltpostverkehrs und eines nach 
fremden Landern stattfindenden, aber nicht unter die 
WPVertr fallenden Verkehrs. Handelt es sich um Sen
dungen des inneren deutschen Verkehrs, z. B. nach den 
deutschen Nord- oder Ostseeinseln, so wird das Rechts
verhaltnis zwischen Absender und DRP durch die Art 
des von der Post gewahlten Verkehrsmittels (Bote, 
Wagen, Eisenbahn oder Schiff) nicht beriihrt. Unerheb
lich ist ferner, ob dic Post die Befiirderung mit eigenen 
Verkehrsmitteln selbst ausfiihrt oder durch andre mit 
fremden Verkehrsmitteln ausfiihrcn laBt. Fiir die der 
Post ubergebenen Inlandssendungen gilt stets das deut
sche Postrecht auf der ganzen Befiirderungsstrecke. 
Handelt es sich um Sendungen nach Landern, die dem 
WPVertr und dem fiir die betreffende Sendungsart gel
tenden Abkommen beigetreten sind, so unterliegt die 
Sendung auf der ganzen Befiirderungsstrecke dem Welt
postrecht. Nach Art. 17 unter g des Wertbrief- und 
Wertkastchenabkommens (s. d.) ist zwar eine an der Be
fiirderung von Wertsendungen beteiligte Verwaltung von 
jeder Verantwortlichkeit fur die Seebefiirderung befreit, 
wenn sie bekanntgegeben hat, daB sie die Verantwort
lichkeit fUr Wertsendungen (s. d.) auf den von ihr be
nutzten Schiffen nicht iibernehmen kann. Diese Bestim
mung gilt aber nur im inneren Verhaltnis der an der Be-
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forderung beteiligten Postverwaltungen. Die Haftung 
des Aufgabelandes gegentiber dem Absender wird da· 
durch nicht bertihrt. Wenn daher der Verlust, die Be· 
raubung oder die Beschiidigung bei einer SeebefOrderung 
einer fUr Wertsendungen nicht haftenden Verwaltung 
zur Last fallt, so erhalt der Absender trotzdem die regel. 
maBige Entschadigung. Diese Wird auf die Verwaltungen, 
die an der Beforderung teilgenommen haben, derart ver· 
teilt, daB die Verwaltung, welche die Seebeforderung 
ausgetibt hat, aber von der regelmaBigen Haftung be· 
freit ist, nur den Betrag zu ersetzen hat, der der Haftung 
fUr eingeschriebene Sendungen entspricht, wahrend die 
andern Verwaltungen die diesen Betrag tiberschreitende 
Summe zu gleichen Teilen zu tibernehmen haben (Wert. 
brief· und Wertkastchenabkommen Art. 20 Nr. 3 Abs. 2 
und Art. 30 Abs. 2 unter a). Dabei ist zu beachten, daB 
die in Art. 17 unter a) bis f) bezeichneten Falle jeden 
Anspruch des Absenders ausschlieBen. Handelt es sich 
um Paketsendungen nach einem Lande, das dem Post· 
paketabkommen (s. d.) nicht beigetreten ist, oder um 
Postfrachtstticke (s. d.), so haftet die DRP dem Absender 
gegentiber fUr Schaden, der wahrend der SeebefOrderung 
eingetreten ist, nur nach MaBgabe des mit der Schif· 
fahrtsgesellschaft geschlossenen Vertrages. Dieser Ver· 
trag ist dem Absender gegentiber als verbindlich auch 
dann anzusehen, wenn er ihm nicht bekannt ist (PG § 6 
Abs. 3 c). 

Schrlftwesen. Aschenborn S. 141ff.; Mittelstein, Beitrage zum 
Postrecht. Franz Vahlen, Berlin 1891. S. 41; Scholz S. 15, 89 Anm. 45. 

K. Schneider. 

v. Seegebarth, Johann Friedrich, preuBischer General. 
postmeister (1808-1821). * 3. 8. 1747 in Berlin. An
fanglich Handlungsgehilfe, 1767 Kanzlist in der Geh. 
Staatskanzlei, 1770 tiberzahliger expedierender Sekretar 
im GPA (zunachst ohne Gehalt), 1771 Geh. expo Sekretar 
im GPA, 1773 Postinspektor und Oberpostdirektor, 
1774 Hof· und Postrat, 1786 Geh. Postrat, 1791 Hof· 
postmeister in Berlin, 1797 geadelt, 1799 Charakter als 
Geh. Oberfillltnzrat, 6. 10. 1803 Direktor des GPA, 
24. 1. 1806 Prasident des GPA, 23. 12. 1808 General
postmeister und Chef des Postwesens, 1814 Exzellenz, 
1821 in den Ruhestand getreten. t 15. 12. 1823. Leitete 
das preuBische Postwesen unter schwierigsten Verhalt
nissen wahrend der Franzosenzeit, fUhrte u. a. die 
Schnellposten (s. d.) und die Abstemplung der Briefe ein. 

Seekrieg, viilkerreehtliehe Behandlnng von Postsehiffen 
nud Postsaehen S. Postschiffe und Postsachen, volker
rechtliche Behandlung im Seekriege 

Seeposten (s. auch Schiffsposten) vermitteln den Brief
postverkehr tiber See. Die Post wird in geschlossenen 
Beuteln unter Obhut der Schiffsleitung oder eines Post
beamten befordert; auf einigen Strecken wird sie unter
wegs durch Postbeamte umgearbeitet. Zweck dieser 
letzten MaBregel ist Verkehrsbeschleunigung. Die Sen
dungen konnen gleich nach Ankunft der Dampfer auf 
dem nachsten Zustellgang abgetragen oder mit den 
nachsten Ztigen u. dgl. weitergesandt werden, wodurch 
sich betrachtliche Zeitgewinne ergeben. 

Geschichte. Die altesten Seeposten mit Beamtenbegleitung hat 
tisterreich· Ungarn eingerichtet, und zwar 1869 auf den Schiffen 
des tisterreichisch·Ungarischen Llyod, die zwischen Triest und 
Korfu liefen. 1872 kamen die Strecken Triest--Cattaro, Triest--Pre
vesa und Triest--Durazzo hinzu. Aus Sparsamkeitsgriinden wurden 
die Seeposten 1878 wieder aufgehoben. Erst am 15. 7. 1908 er· 
-standen sie wieder auf den Dampfern der zwischen Triest und Cattaro 
verkehrenden Eillinien I und II des Osterreichischen Lloyd, wie 
die Gesellschaft seit 1. 1. 1892 hieB. Der Weltkrieg hat die Ein
richtung zerstort. 

Fast ebenso alt sind die gleichfalls 1869 eingerichteten fra nzo· 
sischen Seeposten Marseille-Yokohama und Marseille-Rennion 
(auf Dampfern der Messageries Maritimes) sowie St. Nazaire-Colon 
(auf Dampfern der Compagnie Generale TranRatiantique). Auch die 
britisch·indischen Seeposten Aden-Bombay stammen ans 
dieser Zeit. Sie sind Anfang der 1870er Jahre eingerichtet worden. 

Am meisten Bedentung haben die deutsch·amerikanischen 
Seeposten erlangt. Sie entstanden auf Grund eines tJberein· 
kommens zwischen der Deutschen Reichspostverwaltung und der 
Postverwaltung der Vereinigten Staaten von Amerika yom 24. 12. 
1890 (erneuert am 2.8. 1907). Benutzt wurden Dampfer des Nord-

deutschen Lloyd in Bremen und der Hamburg·Amerika Linie in 
Hamburg. 

Die ersten deutsch·amerikanischen Seeposten gingen am 31. 3. 
1891 mit dem Dampfer "Havel" des Norddeutschen Lloyd von 
Bremerhaven und am 3. 4. 1891 mit dem Dampfer "Columbia" 
der Hamburg·Amerika Linie von Cuxhaven abo Anfanglich waren 
die Seeposten mit je einem deutschen und amerikanischen Beamten 
und einem deutschen Beamten des unteren Dienstes besetzt; kurz 
vor dem Kriege waren auf den Schnelldampfern des N orddeutschen 
Lloyd 4-5 deutsche Beamte (einsch!. der Beamten des unteren 
Dienstes) und 2-3 Amerikaner tatig. Die Ladung bestand bei 
den ersten Fahrten durchschnittlich aus rund 500 Sack, 1913 aus 
durchschnittlich 3000 Sack Briefpost. Die starkste Post iiberhaupt 
- 6016 Sack - befOrderte der Schnelldampfer "Kaiser Wilhelm II." 
des N orddeutschen Lloyd auf seiner Reise aus Bremerhaven am 
11.7.1912. 

Der Seepostdienst wurde im Laufe der Jahre durch mehrere 
UnfiUle gestOrt. Am schwersten wog der Untergang des Dampfers 
"Elbe" des Norddeutschen Lloyd unweit der englischen Kiiste am 
30. 1. 1895. Zwei deutsche und zwei amerikanische Seepostbeamte 
fanden den Tod in den Wellen, die gesamte Postladung bis auf 
wenige spater angetriebene Sacke ging verloren. 

Der Weltkrieg unterbrach den Seepostdienst. Erst im Jahre 
1921 setzte er wieder ein, zunachst aber nur von der amerikanischen 
Seite aus. Am 26. 6. 1921 verlieB der amerikanische (friihere deutsche) 
Dampfer "America" mit einer amerikanischen, aus vier Beamten 
bestehenden Seepost New York in der Richtung nach Bremerhaven, 
wo er am 7. 7. eintraf. Bald darauf folgten Seeposten auf den 
Dampfern "George Washington" (friiher Eigentum des Norddeutschen 
Lloyd), "Peninsular State" und "Lone Star State", und von da 
an verkehrten regelmaOig amerikanische Seeposten zwischen New 
York und Bremerhaven auf den Schnelldampfern der United States 
Lines. Bis gegen Ende 1924 blieb es bei diesem einseitigen Dienst und 
erst der am 15. 11. 1924 von New York abgegangene Schnelldampfer 
"Columbus" des Norddeutschen Lloyd trug - nach mehr ala zehn· 
jahriger Unterbrechung - wieder eine deutsch·amerikanische See
post an Bord. Seitdem ist der gemeinschaftliche Dienst beider 
Verwaltungen wieder im Gange. Benutzt werden Dampfer des 
Norddeutschen Lloyd und der Hamburg·Amerika Linie (seit 5. 2. 
1925) und seit 11. 2. 1925 auch Schiffe der United States Lines, 
die zwischen New York und Bremerhaven verkehren. 

Die Vereinigten Staaten dehnten ihren Seepostdienst all· 
mahlich auch auf andre Lander aus. 1m Friihjahr 1895 wurden 
amerikanische Seeposten auf den zwischen New York und Liverpool 
fahrenden Dampfern der American Line eingerichtet. Zehn Jahre 
spater, am 13. 5. 1905, trat an Stelle des einseitig amerikanischen 
Dienstes ein gemeinschaftlicher amerikanisch'enl<lischer. Am 10. 2. 
1904 begannen amerikanische Seeposten ihre Tatigkeit auch auf 
den Schnelldampfern der englischen White Star Line zwischen 
New York und Southampton. Dieser Dienst wurde am 10.5.1905 
ebenfalls zu einem gemeinschaftlichen amerikanisch'englischen aus· 
gestaltet. England muBte den Seepostdienst nach Ausbruch des 
Weltkrieges aufgeben. Yom 5.9. 1914 an waren nur noch amerika· 
nische Seeposten auf den Dampfern beider Llnien in Tatigkeit; sie 
stellten erst am 22. 2. und 10. 3. 1917 ihren Dienst ein. Er ist bis 
heute noch nicht wieder aufgenommen worden. 

1m Verkehr mit Frankreich gab es versuchsweise amerikanisch· 
franzosische Seeposte auf der Strecke New York-Le Havre auf 
den Schnelldampfern der Compagnie Gelll\rale Transatlantique yom 
11. 2. bis 15. 5. 1909, nachdem die franzOsische Postverwaltung 
einen eigenen Seepostdienst auf dieser Lillie bereits am 1. 10 1908 
eingerichtet hatte. Ein daueruder gemeinschaftlicher amerikanisch· 
franzoslscher Dienst auf dieser Strecke wurde am 8. 8. 1912 auf· 
genommen und bis zum 24. 5. 1917 fortgesetzt. 

Am 31. 10. 1907 besetzten die Vereinigten Staaten die zwischen 
New York und Colon fahrenden Dampfer der Panama Railroad Steam· 
ship Company mit amerikanischen Seeposten. D~r Dienst wurde 
bis zum 28. 12. 1916 aufrechterhalten, dann unterbrochen und am 
1. 7. 1921 wieder eingerichtet. Auf der gleichen Strecke verkehren 
seit dem 7. 2. 1924 auch Seeposten auf Dampfern der Dollar Line. 
Ferner gibt es zur Zeit amerikanische Seeposten auf Dampfern der 
New York and Porto Rico Line zwischen New York und Porto Rico 
(eingerichtet am 5.1. 1901, aufgehoben am 28.9. 1916, wieder ein' 
gerichtet am 2.7.1921), auf Dampfern der Admiral Oriental Line 
zwischen Seattle, Yokohama, Shanghai, Hongkong und Manila 
(seit 11. 11. 1922), auf Dampfern der Pacific Mail Steamship Company 
zwischen San Francisco, Honolulu, Yokohama, Shanghai, Hongkong 
und Manila (seit 24. 1. 1924), auf Dampfern der Dollar Line zwischen 
San Francisco, Honolulu, Shanghai, Hongkong, Manila und Singa· 
pore (seit J. 1. 1924). 

Fra nzosische Seeposten verkehren seit Beendigung des Krieges 
zwischen Le Havre und New York auf Dampfern der Compagnie 
Generale Transatlantique; die Postverwaltung der Vereinigten 
Staaten von Amerika nimmt an ihm nicht teil. 

Japan hat Seeposten auf den Strecken Yokohama-Honolulu
San Francisco (Dampfer der Toyo Kisen Kaisha) und Yokohama
Seattle (Dampfer der Nippon Yusen Kaisha) am 1. 1. 1910 ein· 
gerichtet. 

Zwischen Schweden und Deutschland verkehren Seeposten auf 
den Fahrdampfern SaBnitz-Trelleborg (107 km) seit dem 6.7. 
1909. Anfanglich begleiteten deutsche Beamte die Seepost bis 
Trelleborg. Seit Kriegsausbruch fahren aber nur noch schwedische 
Beamte auf der Fahrstrecke. Die Arbeit wird in den zwischen 
Berlin und Stockholm durchlaufenden Bahnpostwagen verrichtet. 

Eine ahnliche Einrichtung besteht auf der Linie Warnemiinde
Gjedser (42 km) im Verkehr zwischen Deutschland und Danemark 
seit dem 1. 10. 1903. Auch hier fahren seit Kriegsausbruch nur 
danlsche Beamte auf der Fahrstrecke. Die Bahnpostwagen laufen 
zwischen Berlin und Kopenhagen. 
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Die nst betrie bin den de utsch-amerikanische n 
Seeposten. Die Seeposten heiBen in der Richtung nach 
Amerika "Deutsch-Amerikanische Seepost Bremen (oder 
Hamburg)-New York", in der Richtung nach Deutsch
land "Amerikanisch-Deutsche Seepost New York
Bremen (oder Hamburg)". Sie gelten in der Richtung 
nach Amerika als deutsche, in der Richtung nach 
Deutschland als amerikanische P Anst. 

In der Regel ist eine Seepost mit 2 deutschen Beamten 
(1 bis Gruppe V, 1 ab Gruppe VI) und 2 amerikanischen 
Beamten besetzt. Die deutschen Beamten sind An
gehOrige der PA 1 in Bremen oder Hamburg, die am~ri
kanischen Beamten Angehorige des General Post OfflCe 
in New York. 

Die deutschen Beamten erhalten fUr jede sog. Rund
reise eine Vergiitung von 125 RM (bis Gruppe V) oder 
von 175 RM (von Gruppe VI aufwarts). Sie werden 
untergebracht und verpflegt wie die R.~isenden d~r 
II. oder 1. Schiffsklasse. Wahrend des Uberlagers III 

New York, das 3-10 Tage dauert, wohnen sie auf den 
Dampfern, soweit es sich urn deutsche handelt. Die mit 
den Dampfern der United States Lines fahrenden deut
schen Seepostbeamten miissen in New York die Schiffe 
verlassen und an Land wohnen; sie beziehen wahrend des 
Uberlagers Auslandstagegelder von 5 Dollar (bis Gruppe 
V) oder 6 Dollar (ab Gruppe VI). 

Jede Verwaltung bezahlt ihre Beamten selbst. 1st 
eine ungleiche Zahl von Beamten tatig, so werden die 
Kosten fiir die iiberschieBenden Krafte geteilt. Von der 
den Schiffsgesellschaften zu zahlenden Vergiitung fUr 
Hergabe der Dienstraume (einschl. der besonderen Wohn
raume der Beamten) und fiir Verpflegung der Beamten 
sowie von den Ausriistungskosten entfallt auf jede Ver
waltung die Halfte. 

Der Dienst in den Seeposten regelt sich nach der VO 
zum WPVertr und einer "Dienstanweisl1ng fiir die 
deutsch-amerikanischen Seeposten". 

Die Briefpost .!,,"ird bis zum Tage vor dem Abgang der 
Dampfer den PAl in Bremen oder Hamburg zugefiihrt 
und dort vorgearbeitet. Die fertiggestellten Karten
schliisse werden mit fahrplanmaBigen Ziigen und zuletzt 
mit den kurz vor Abfahrt der Dampfer verkehrenden 
Sonderziigen des Norddeutschen Lloyd oder der Ham
burg-Amerika Linie nach Bremerhaven oder Cuxhaven 
befordert und dort an Bord der Dampfer gebracht. 
Unterwegs bearbeiten die Seepostbeamten gewohnliche 
und eingeschriebene Briefsendungen des Verkehrs zwi
schen Deutschland und den Vereinigten Staaten von 
Amerika. Soweit moglich, sollen auch Sendungen von 
fremden Landern verteilt werden, die im Durchgange 
durch Deutschland (etwa aus Osterreich, Skandinavien 
usw.) nach den Vereinigten Staaten laufen oder durch 
die Vereinigten Staaten (etwa aus Mexiko) nach Deutsch
land. Die Seeposten verteilen ferner die in den Abgangs
und Zwischenhafen eingegangenen Briefsendungen fiir 
Reisende und Mannschaften der Dampfer, nehmen ge
wohnliche und eingeschriebene Briefe von diesen Per
sonen an und verkaufen an sie Postwertzeichen wahrend 
der Fahrt und wahrend des Aufenthalts in deutschen oder 
amerikanischen Hafen. In andern Hafen unterwegs ist 
der Markenverkauf zur Wahrung des fremden Post
hoheitsrechtes verboten. Aus demselben Grunde bleiben 
in diesen Hafen auch die Bordbriefkasten geschlossen, die 
sonst zur Einlieferung von Sendungen unterwegs benutzt 
werden konnen. In der Richtung nach Amerika sind zur 
Freimachung der Sendungen deutsche, in der Richtung 
nach Deutschland amerikanische Postwertzeichen nach 
den Satzen des Weltpostvereins zu verwenden. 

Seeposten hieBen auch die -Posteinrichtungen auf den friiheren 
staatlich unterstiitzten Reichspostdampfern (s. d.). Die Dienst
geBchafte wurden aber nicht von Postbeamten. sondern von einem 
Schiffsoffizier wahrgenommen. 

Schriftwesen. Klaus, Die Post auf dem Weltmeer. E. S. Mittler 
und Sohn, Berlin 1908; Wanka, Seeposten in Deutschlaud und dem 
weiteren Auslande. Gustav Neugebauer, Prag 1904; Schneider, Der 

Handwiirterbuch des Postwesens. 

Brlefbefiirderungsdienst. Band 83 der Sammlung Post und Tele· 
graphie iu Wissenschaft und Praxis. R. v. Decker's Verlag, Berlin 
1926; Archiv 1891 S.229ff., 1893 S.448ff., 1909 S.661ff.; VBW 
1. Jahrgang 1924/1925 S. 310ff.. 2. Jahrgang 1925/26 S.245/7. 

. L. Schneider. 

Seilpost. 1. Anwendung und Betrieb. Die Seil· 
post (Seilbahn) ist neben der Rohrpost (s. d.) das wich· 
tigste und verbreitetste Kleinfordermittel im Nahverkehr 
des Post- und Telegraphenbetriebes. Ebenso wie bei 
den im GroBgewerbe gebrauchliehen Seilbahnen werden 
die Wag en, die die zu befordernden Gegenstande auf· 
nehmen, durch ein Seil bewegt. Die Wagen fahren in 
der Regel (abgesehen von kleinen Anlagen fUr geringen 
Verkehr) nicht hin und her, sondern werden durch das 
endlose Seil wahrend der Benutzung in dauerndem 
Kreislauf gehalten, nehmen also die Fordergegenstande 
wahrend der Fahrt auf und werfen sie ebenso wahrend 
der Fahrt abo Es wird dies durch einen auf dem Wagen 
befestigten zangenartigen Greifer bewirkt, der sich an 
einer Aufnahmestelle durch einen Anschlag offnet und 
dabei etwa mitgebrachte Sendungen abwirft, dann 
sich durch eine Feder wieder schlieBt und dadurch 
Sendungen mitnimmt, die in eine feststehende, in das 
die Seilpost umkleidende Schutzgehause eingebaute 
Sendetasche eingelegt sind. Durch verschiedene Formen 
der Anschlage und der Anschlaghebel an den Greifern 
wird erreicht, daB mit einer gemeinsamen Sammelstelle 
mehrere Einzelstellen verbunden werden, die also iiber 
die Sammelstelle miteinander verkehren konnen; auch 
konnen Einzelstellen unter Ausschaltung der Sammel· 
stelle in unmittelbare Verbindung gebracht werden. 

FUr enge Raume, die beim Postverkehr die Regel 
bilden und den Einbau von Fordereinrichtungen meist 
unmoglich machen, hat die Seilpost (wie auch die 
Rohrpost) den Vorteil, daB nur die Sende-. und 
Empfangsstellen Arbeitsflache fortnehmen, daB Jedoch 
aIle iibrigen Teile, insbesondere die wagerechten Ver. 
bindungsstrecken, ohne Storung des Verkehrs und ohne 
Wegnahme von Arbeitsraum an Decken und Wanden 
kopffrei befestigt werden Mnnen. Es Mnnen senko 
rechte und wagerechte Strecken in beliebiger Reihen· 
folge aneinandergefiigt werden. Auch kann man, wie 
es Z. B. in Telegraphenanstalten geschieht, mehrere 
Einzelstellen in ein wagerechtes, zwischen zwei Tisch· 
reihen angeordnetes Gestell einbauen. Die Seilpost ist 
wegen ihrer geringen Geschwindigkeit. (etwa 1. m/sek. ) 
hauptsachlich fiir den Nahverkehr geeIgnet. Sle steht 
in dieser Hinsicht der gleichartigen Aufgaben dienenden 
Rohrpost (mit 8 bis 10 m/sek.) wesentlich nacho AuBer 
fiir Einzelsendungen (Briefe, Telegramme) wird die Seil· 
post neuerdings auch fiir Packchen benutzt. Sie er· 
fordert sehr geringe Antriebsleistung und auch wenig 
Unterhaltung; die technischen Einzelheiten sind neuer· 
dings von deutschen Firmen in Berlin (der Ursprung 
ist, wie meistens bei Fordereinrichtungen, in den Ver
einigten Staaten von Amerika zu suchen) vorziiglich 
durchgebildet (Deutsche Telephonwerke - Abt. Har
degen & Co. -, Mix & Genest, Zwietusch & Co.), so 
daB die Betriebssicherheit wesentlich verbessert worden 
ist. 

2. Technik. Die Bestandteile einer Seilpost sind: 
1. die Sende· und Empfangsstellen, 
2. die Greiferwagen mit den Zugmitteln, 
3. die Gleisanlagen, 
4. der Antrieb. 
Die Sende- und Empfangsstellen werden mei. 

stens stehend (Abb. 1) angeordnet. Wahrend jede Einzel· 
stelle nur einen Einlegeschlitz erhalt, sind in der Sammel. 
stelle soviel Einlegeschlitze unterzubringen, als Einzel· 
stellen vorhanden sind. Fiir jede Seilbahn ist die Zahl 
der Einlegeschlitze durch die Zahl der Wagen (in der 
Regel 6) begrenzt; man baut bei groBerem Verkehr 
mehrere Seilposten zu einem Gestell zusammen. Sende· 
schlitze einer Seilpost liegen entweder nebeneinander 

38 



594 Seilpost 

(Zwietusch & Co.) oder untereinander (Deutsche Tele
phonwerke, Mix & Genest); im ersten FaIle mussen die 
Greifer verschieden groBe Ausladung haben, im letzten 
mussen die Sendetaschen beweglich sein und zum Auf
nehmen der Gegenstande in die Bahn des Greifers ver
schoben oder gedreht werden. Diese Bewegung wird 
bei der Seilpost der Deutschen Telephonwerke ohne 
Gestange unmittelbar durch die bewegliche Backe des 
Greifers besorgt, wahrend Mix & Genest ein besonderes 
Gestange einbauen. Die Seilpost mit beweglichen Sende
taschen hat den Vorteil schmaler Bauart und geringen 
Platzbedarles. 

das bei den fruher benutzten Schlitt en notige lastige 
Schmieren der Gleise fortfallt. Die Rollen sind fest am 
Greifer anzubringen; eine bewegliche Lagerung, die das 
Durchfahren der Gleisbogen erleichtern solI, ist nicht 
erforderlich. Damit die in die Sendetaschen eingefuhrten 
Schriftstucke nicht durch einen zufallig die Sendetasche 
durchfahrenden Greifer dem Seilpostbeamten aus der 
Hand gerissen werden, ist eine Zeichengebung mit 
Gluhlampchen erlorderlich, die dem Beamten anzeigt. 
wenn sich ein Greifer in gefahrlicherNahe befindet, 
Ein Nachteil der Seilpost ist, daB der Greiferwagen den 
ganzen Gleisweg umsonst durchlaufen muB, bis er die 

Abb. 1. Seilpost. 

Der Greiferwagen (Abb. 2) durchlauft die Reihe der 
Sendetaschen von unten nach oben, nachdem er die 
von ihm mitgenommenen Sendungen abgeworlen hat. 
Bei einer groBeren Zahl von Einzelbahnen ist der Ein-

Abb. 2. Greiferwagen. 

bau eines Forderbandes vorteilhaft, auf das samtliche 
Greifer abwerfen (Haupttelegraphenamt in Berlin). 

Die Greiferwagen bestehen aus dem Fahrgestell 
(Wagen) und dem darauf befestigten Greifer. 

Der Wagen wird bei allen neueren Seilposten mit 
Rollen ausgertistet, die in Kugellagern laufen, so daB 

Sendetasche wieder bertihrt; wahrend dieser Zeit lagert 
die Sendung in der Sendetasche. 

Bei dem Greifer ist anzustreben, eine moglichst wirk
same Feder zum Festhalte~ der Gegenstande anzu
bringen, die andrerseits beim Offnen keinen groBen Ruck

, druck ergeben darl, der auf das Zugseil schadlich ein
! wirkt. Vorteilhaft ist auch geringes Gewicht fUr die 

senkrechten Gleisstrecken. 
Zum Bewegen der Wagen benutzte man fruher Baum

wollseile, die sich unt.er dem EinfluB der Feuchtigkeit 
weniger zusammenziehen als Hanfseile; am wenigsten 
andert jedocli seine Lange ein Stahlseil, das zweckmaBig 
mit Baumwolle umsponnen wird (Deutsche Telephon
werke); auch Stahlbander (Zwietusch & Co.) andern ihre 
Lange nur wenig, stellen aber hohe Ansprtiche an die 
gute Ausrichtung der Seilrollen. 

In den Bogen wird das Seil in Rollen gefuhrt, die 
seitlich von dem Gleis liegen. Der Angriffspunkt des 
Seiles befindet sich gegenuber dem Platz des Greifers. 

Die Seilrollen sind Bestandteile der Gleisanlage. Jedes 
zu einem endlosen Gleisring verbundene Gleis besteht 
aus zwei Rundeisen, zwischen denen der Wagen lauft. 
Durch SpurhaIter (Bugel) wird der Schienenabstand 
gewahrt, durch Gleishalter das Gleis an den Wanden 
oder Decken befestigt. Die Seilrollen werden bei neueren 
Seilposten mit Kugellager ausger'iistet. 

Der Antrieb erfordert nur geringe Lei~~ung (etwa 
'flO kW fUr einen Gleisring) und eine Ubersetzung 
(Anderung der Umdrehungsgeschwindigkeit) zwischen 
dem kleinen, rasch laufenden Antriebsmotor und der 
sich langsam drehenden Antriebsscheibe. Die Uber
setzung wird am besten mit Schnecke und Schneckenrad 
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ausgefUhrt; bei groBeren Seilpostsammelstellen (Haupt
telegraphenamt in Berlin) verwendet man vorteilhaft 
den Gruppenantrieb, bei dem jedes Sammelgestell von 
einem Motor von einer gemeinsamen Antriebswelle aus 
angetrieben wird. 

Schriftwesen. Schwaighofer, Rohrpostfernanlagen. Piloty & 
Loehle Miinchen 1916. S. 183ff.; Flirdertechnik 1916 S. 1ff.; 
Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure 1917 S. 709ff.; Archiv 
1918 S.381ff. Kasten. 

Selbstbueher. GroBeren vertrauenswiirdigen Firmen 
kann von den Vorstehern der P A gestattet werden, ihre 
Pakete, Wert- und Einschreibsendungen, Postanwei
sungen und Zahlkarten selbst zu bekleben und zu 
buchen, so daB ihuen diese Sendungen am Postschalter 
in einfachster Form und ohne Zeitverlust abgenommen 
werden konnen. 

I. Geschichte. Die Mitheranziehung der Auflieferer zu post
dienstlicher Vorbereitung der Sendungen begann um die Wende 
des 20. J ahrhunderts. Veranlassung gab die stundenweise Vber
fiillung der Postschalter mit Massenauflieferungen. Die Selbst
bekJebung und -buchung gewlihnlicher Pakete war bereits vor 1900 
in vereinzelten F1Ulen nachgegeben worden. Die Erlaubnis, Post
anweisungen mit elnem Verzeichnis aufznliefern, bestand seit 1899. 
1902 wurde die Selbstbeklebung und-buchung von Einschreibbriefen 
elngefiihrt, 1908 die Selbstbuchung der Postanweisungen, 1910 die 
der Zahlkarten und Wertsendungen. 

II. Re c h t. Besondere Rechtsbestimmungen fur Selbst
bucher gibt es nicht. Die Eintragungen des Selbst
buchers, die von der EinlieferungsP Anst nachzuprlifen 
sind, bei gewohnlichen Paketen wenigstens stichproben
weise, gelten so lange als Beweis der Einlieferung, bis 
ihre Unrichtigkeit postseitig nachgewiesen wird. 

III. Wirtschaft. Von der Selbstbuchung wird aus
giebig Gebrauch gemacht. Die Post hat davon d~n 
Vorteil der Arbeitsersparnis; die Selbstbucher haben dIe 
bessere Zeitausnutzung und, wenn ihre Firma auf den 
Postaufgabezetteln abgedruckt ist, eine erwunschte 
Reklame; die groBe Masse der Schalterbesucher wird 
schneller abgefertigt. . 

IV. Betrieb. A. Die Bestimmungen fur dIe 
Selbstbucher sind in einer "Anweisung fUr Selbst
bucher von Postsendungen" (ADA V, 2 Anh. 1) zu
sammengestellt. Sie haben folgenden Hauptinhalt: 

1. Anwendung. Das Verfahren erstreckt sich auf: 
a) Einschreibbriefsendungen aller Art; b) Wertbriefe, 
Wertkastchen und versiegelte Wertpakete; c) Inlands
postanweisungen und Zahlkarten (ausschl. ~elegraphi
sche); d) gewohnliche Pakete. Welche von diesen Sen
dungen der Selbstbucher vorbereiten will, steht ihm frei. 

2. Aufgabezettel (s. d.) werden von der Post un
entgeltlich geliefert, und zwar fUr Wertbriefe und 
Einschreibbriefsendungen gummierte Zettel mit 
den Nummern 1 bis 1000, mit einem fUr jeden Selbst
bucher anders gewahlten Unterscheidungsbuchstaben 
hinter der Nummer, fUr gewohnliche Pakete (einschl. 
der unversiegelten Wertpakete und der Einschreibpakete) 
Aufgabezettel in Blocken, ungummiert mit den N ummern 
1-1000 in Schwarzdruck, neben der Nummer ein ver
schieden gewahltes Zeichen (Buchstaben oder romische 
Ziffern) oder Firmenaufdruck, fur versiegelte Wert
pakete Aufgabezettel wie vor in Rotdruck, fUr Eilboten
und Nachnahmesendungen und dringende Pakete die 
dafur vorgeschriebenen besonderen Klebezettel. Alle 
Zettel sind vorschriftsmaBig aufzukleben. 

3. Gewichtsermittl ung fur gewohnliche Pakete 
(einschl. der eingeschriebenen und unversiegelten Wert
pakete) durch den Absender, nach ganzen und halben 
Kilogramm, Gewichtsvermerk mit Tintenstift (richtig 
geeichte Wagen); fUr Wertsendungen durch die Post. 

4. Gebuhrenentrichtung entweder a) durch Frei
mar ke n (fur gewohnliche Pakete nur ausnahmsweise 
zugelassen) oder b) fUr gewohnliche Pakete durch A b
buchung yom Postscheckkonto; dabei Flihrung 
eines Sondervordrucks zum Annahmebuch. 

Bei dem Verfahren zu b) muB der Selbstbucher die 
in der Gebuhrenspalte eingetragene Gebuhr auch auf 

den Paketkarten mit Tinte, Tintenstift oder Stempel
abdruck vermerken. 

5. B uch ung in Einlieferungsbuchern, die von der 
Post gegen Entgelt geliefert werden, und zwar in ver
schiedenem Vordruck fiir a) Einschreibbriefsendungen, 
b) Wertsendungen, c) Zahlkarten und Postanweisungen, 
d) gewohnliche Pakete. Die Bucher zu b, c und d haben 
bezifferte Doppelblatter (Urschrift und Durchdruck) .. 
Die Urschriftsblatter haben einen Lochrand zum Ab
reiBen. Das Buch a besteht aus einfachen Blattern 
ohne Durchdruck. Auf den festen Bliittern bescheinigt 
der Annahmebeamte den Empfang, die Lochrandblatter 
werden abgetrennt und verbleiben bei der P Anst. Die 
Eintragungen sind deutlich, nach Vordruck und Muster 
und in richtiger Reihenfolge zu machen. Bei Wert
sendungen, Postanweisungen und Zahlkarten ist die Be
tragspalte aufzurechnen. Die Urschriftsblatter sind mit 
Firmenstempel zu versehen. 

6. Einlieferung stets bei derselben PAnst. Die 
Sendungen und Paketkarten sind in der Reihenfolge der 
Eintragung zu iibergeben. Bei Wertsendungen vermerkt 
der Annahmebeamte das Gewicht in der betreffenden 
Spalte des Annahmebuchs mit Durchdruck. Bei ge
wohnlichen Paketen werden die Paketkarten nach dem 
Annahmebuch abgenommen, die Pakete selbst nur der 
Stlickzahl nacho Uber Einschreibbriefsendungen, Wert
sendungen, Postanweisungen und Zahlkarten wird auf 
den Durchdruckblattern Empfangsbescheinigung ertent. 
Der Empfang der Einschreibpakete, unversiegelten Wert
pakete und Nachnahmen wird nur der Stuckzahl nach 
bescheinigt. Bei den gewohnlichen Paketen wird nur 
der Tagesstempel abgedruckt. 

7. Sonstiges. Mangelhafte Sendungen werden zuruck
gegeben und in den Buchern gestrichen. 

Postverwaltung und Selbstbucher konnen jederzeit 
ohne Angabe von Grunden von dem Verfahren zuruck
treten. 

B. Bestimmungen fur die P Anst. Ein
schreibsendungen sind in das Annahmebuch der 
P Anst summarisch nach Nummern und Namen des 
Selbstbuchers einzutragen oder, wenn kein Annahme
buch gefuhrt wird, in das besondere Zuschreibebuch 
zur Abfertigungsstelle. 

Wertsendungen sind nach Stuckzahl und unter 
Hinweis auf die Anlage (das yom Absender ausgefiillte 
Urschriftsblatt) in das Annahmebuch der PAnst ein
zutragen. Die Anlagen erhalten Nummern und, werden 
dem Annahmebuch geordnet beigefUgt. Bei gewohn
lichen Paketen sind moglichst oft die Aufschriften 
mit denen der Paketkarten zu vergleichen. Gewichts
ermittlung, Gebiihren und Beklebung sind durch Stich
proben zu prufen. Auslandspakete werden samtlich nach
gepruft und nachgewogen. 

Bei Postanweisungen und Zahlkarten p,r:uft der 
Annahmebeamte die Aufrechuung und die Uberein
stimmung der SchluBsummen in Urschrift und Durch
schrift, bucht die Postanweisungen und Zahlkarten ge
meinsam nach Anfangs- und SchluBnummer, Gesamt
stuckzahl und Gesamtbetrag in seiner Einzahlungsliste 
fWlt die Postvermerke aus und ubertragt die Aufgabe
nummern in das Einlieferungsbuch des Selbstbuchers. 
Die Urschriften des Selbstbuchers werden abgetrennt und 
der Einzahlungsliste in der Reihenfolge der Buchungen 
als Anlage beigefligt. K. Schwarz. 

Sendungen mit Iebenden Tieren gehOren zu den bedingt 
zur Postbeforderung zugelassenen Gegenstanden (s. d.) 
und sind als Sperrgut (s. d.) zu behandeln. 

Die Hauptbestimmungen, die aile darauf abzielen, die Tiere zu 
schiitzen, sind folgende: 

Lebende Tiere sind nur auzunehmen, wenn ihre Versendung mit 
dem Postbetriebe vereinbar ist. Die Beflirderung kranker Tiere 
kann abgelehnt werden; geknebelte Tiere sind nicht zugelassen. 
Der Versand kann u. U. mit der Briefpost (Warenproben) erfoigen, 
z. B. bei Bienen und Seidenwiirmern, in der Hauptsache kommen 
Pakete in Betracht. Die Behiiitnisse miissen so eingeriehtet sein, 

38* 
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daB die Tiere darin stehen, sitzen und Jiegen konnen, daB ihr Ent
weichen nicht moglich ist und daB andere Pakete nicht verunreinigt 
werden. Aile Pakete mit lebenden Tieren miissen als solche auf der 
Paketkarte und auf der Sendung selbst durch einen - wenn moglich, 
gedruckten - Zettel "Lebende Tiere" gekennzeichnet sein. Emp· 
fohlen wird die Versendung als dringendes Paket. Auf Paket und 
Paketkarte muB der Absender durch einen Vermerk Verfiigung dar· 
iiber treffen, was mit der Sendung geschehen soli, wenn sie un· 
znstellbar wird. Die P Anst haben den Sendungen mit lebenden 
Tieren besondere Fiirsorge znzuwenden und alles zu vermeiden, 
was den Tieren schaden konnte. Unterwegs sind diese Sendungen 
mogJichst getrennt von andem Paketen zu iibergeben. Am Be· 
stimmungsort angekommen, diirfen sie, wenn sie als postlagemd 
bezeichnet sind, nicht langer als zweimal 24 Stunden, wenn sie an 
Abholer gerichtet sind, nicht Hinger als 24 Stunden aufbewahrt 
werden. Sind sie fiir Empfanger bestimmt, die ihre Sendungen 
znstellen lassen, und hat der Absender nicht Eilzustellung verlangt, 
so ist fUr mogJichst schnelle Aushandigung zu sorgen (kostenlose 
schnellste Benachrichtigung des Empfangers; wenn anzunehmen ist, 
daB der Empfanger den Eilbotenlohn bezahlt, auch sofortige Eil· 
zustellung). Wenn der Empfanger die Annahme einer Sendung mit 
lebenden Tieren verweigert oder sonst die Unzustellbarkeit fest· 
steht, ist die Bestimmung des Absenders (s. oben) ohne Riicksicht 
auf Lagerfrist ausznfiihren. Bleibt ein Paket mit lebenden Tieren 
zu lange aus, so werden Empfanger, AufgabeP Anst und Post· 
anmeldestelle (s. d.) sogleich benachrichtigt. Die Sondervorschriften 
fiir Sendungen mit lebenden Tieren sind stets verstandnisvoll durch· 
gefiihrt worden, wie eine vor J ahren vorgenommene amtliche Er· 
mittlung beweist. Von 20000 Sendungen mit lebenden Tieren sind 
damals nur bei 66 Sendungen, d. s. 0,33 vH, die Tiere tot an· 
gekommen oder entwichen. Der Versand von lebenden Tieren spielt 
besonders fiir die Harzer Kanarienvogel eine groBe Rolle. AnBerdem 
nehmen Krebse und Bienen einen groBeren Vomhundertsatz ein. 

Schriftwesen. Veredarius, Das Buch von der Weltpost. Ent
wicklung und Wirken der Post und Telegraphie im Weltverkehr. 
J. Meidinger ,Berlin 1885. S.304; Statistik der deutschen Reichs· 
Post· und Telegraphenverwaltung 1877 S. 40fi. 

Servisklasse s. W ohnungsgeldzuschuB 
Siam. 
I. Geschichte. Bis zum Anfang der achtziger Jahre des vorigen 

Jahrhunderts bestanden in Siam keineriei staatliche Postein· 
richtungen. Vf der Statthalter der Provinzen wurden durch besondere 
Boten, nach weit entlegenen Gegenden durch besondere Botentruppen 
iibermittelt, die bisweilen erst nach 1-2 Jahren nach Bangkok 
zuriickkehrten. Ein regelmaBiger nichtamtlicher Botendienst 
bestand gleichfalls nicht. Briefschaften wurden gelegentlich mit 
Reisbooten, Regierungsbooten, Sanften, Reiseelefanten und Kurieren 
zu Pferde befordert. Nachdem Siam unter dem Konig Maha·Mongknt, 
der. 1831 den Thron bestieg, mit den Englandem und Amerikanem 
Handelsbeziehungen angekniipft hatte, iibemabmen die Schiffs· 
kapitane der zwischen Bangkok, Singapore und Hongkong regelmaBig 
verkehrenden Handelsdampfer die gelegentliche Beforderung von 
Postsachen. Das englische Konsulat in Bangkok besorgte das Ein· 
sammeln und Verteilen der Briefschaften. J eder Bewohner Bangkoks, 
der die englische Konsulatspost benutzen wollte, hatte monatlich 
4 Ticals (9 M) an die englische Konsulatskasse zu zahlen. AnBerdem 
wurde fiir jeden Brief eine Znstellgebiihr erhoben. Diese von einem 
alten Konsulatsangestellten, einem friiheren Schiffszimmermann, 
bediente PAnst arbeitete jedoch unpiinktJich und unsicher. Anfang 
der achtziger Jahre bestand in Bangkok eine staatJiche Ortspost, die 
der Dolmetscher und erste Ratgeber des Konigs, der Englander 
Alabaster, geschaffen hatte. Ein eigentliches staatliches Postwesen 
richtete der Konig Chow Fa Chula Longkom am 4. 8. 1883 ein. 
(Die ersten Freimarken mit dem BrnstbHd des Konigs waren schon 
1m JuJi dieses Jahres ausgegeben worden.) Zur PostbefOrderung 
wurden zunachst Briefe, Postkarten, Zeitungen, Biicher und Druck· 
sachen zugelassen. Fiir aile Sendungen wurde der Freimachungs· 
zwang eingefiihrt. Das Verdienst, dem Lande ein geregeltes Post· 
wesen verschafft zu haben, gebiihrt dem ersten Postminister, Prinzen 
Somdet Chow Fa Bhanurangsi Kroma Luang Banupanduwongse 
Woradate, der beilanfig 1882 dem Reichspostmnseum (s. d.) eine 
Sammlung von 30 naturgetreuen Nachbildungen samtlicher zur da· 
maligen Zeit in Siam im Gebrauch befindJichen Verkehrsmittel iiber· 
wiesen hat. (In den spatem Jahren sind dem Museum noch weitere 
bemerkenswerte Zuwendungen von den jeweiligen Leitem des 
siamesischen Postwesens gemacht worden.) In seinen der Einrichtung 
des Postwesens dienenden Arbeiten wurde der Prinz von seinem 
Sekretar Bethge, einem Westfalen, erfoigreich unterstiitzt. Da in 
den Stadten des Landes weder StraBennamen noch Hausnummem 
vorhanden waren, muBten zur Ermoglichung eines geordneten Zustell· 
dienstes erst die StraBen und Platze mit Namen und die Hauser mit 
Nummem versehen werden. Am 26. 8. 1885 warde die erste Post· 
strecke Bangkok-Paklat--Paknam erofinet, es folgten die Linien 
Bangkok-Kanburi, Bangkok-Ratburi-Petschaburi und im No· 
vember die HauptpostJinie nach dem Norden iiber Raheng nach 
Chiengmai. Die Einrichtung dieser Poststrecken, die einen regel· 
ma/3igen Postdienst nach allen Hauptorten des Landes ermoglichten, 
war das Werk eines deutschen Postbeamten, des Postinspektors 
(nachmaligen Prasidenten der OPD Miinster) Otto Pankow, der 
auch die Vorbereitungen fiir den Beitritt Siams rum WPV (1. 7. 1885) 
traf und der sich auch sonst um die Entwicklung des siamesischen 
Postwesens besonders verdient gemacht hat. Seit dem AnschluB 
des Landes an den WPV berief die siamesische Regierung fortgesetzt 
deutsche Beamte zum weitem Ausbau des Postwesens. Das erste 
PG wurde gleichfalls 1885 erlassen. Der Konig hielt damals den Post· 
dienst fiir so wichtig, daB er seinen leiblichen Bruder, den Prinzen 
Bhanurangsi als MinIster an die Spitze eines besondem Postmini· 

steriums stellte und als ersten Generaldirektor der Posten und Tele 
graphen den langjahrigen siamesischen Gesandten in London, Paris 
und Berlin, Prinzen Prisdang auserwahlte. Prisdang, den der Staats· 
sekretar v. Stephan (s. d.) personlich kannte und hochschatzte, fiel 
hOfischen Machenschaften zum Opfer und muBte aus Siam fliichten. 
Er lebte seitdem als buddhlstischer Monch auf Ceylon. In der Zeit 
von 1889-1892 wirkte an dem Ausbau des siamesischen Postwesens 
der Postinspektor Joseph Stratz (spater Geheimer Oberpostrat 1m 
RP A), der namentlich das Inlandspostnetz weRentlich erweiterte, 
nachdem zuvor der Postinspektor (spatere Oberpostrat) Panl Annuske 
unterstiitzt von den Postassistenten Emil Trinkaus und Gustaf 
Eikhof, Tiichtiges bei der Ausgestaltung der Posteinrichtungen 
geleistet hatte. 1890 traten die Postassistenten Theodor Collmann 
und Georg Wietengel in siamesische Dienste iiber, um die Leitung 
der beiden HauptP A in Bangkok zu iibemehmen. Wietengel muBte 
aber schon 1891 krankheitshalber in die Heimat zuriickkehren. 
1892 wurde das Post· und Telegraphenwesen dem neueingerichteten 
Ministerium der offentlichen Arbeiten angegJiedert und zum General· 
direktor des Post· und Telegraphenwesens der Siamese Nal Hem 
Suriwongse emannt, der einer alten hochangesehenen Beamten· 
familie entstammte. 1893 wurde wahrend einer langeren Dienstreise 
Nai Hem Suriwongses der deutsche Beamte Collmann Yom Mini· 
sterium der offentlichen Arbeiten mit der Vertretung des General· 
direktors betraut. 1895 wurde Collmann zum Berater des Post· 
departements (Adviser to the Postal Department) emannt und 1900 
rum Vize·Generaldirektor befOrdert. Da die Generaldirektoren 
infolge politischer und hOfischer Umtriebe haufig wechselten, iiber· 
trug der Konig 1906 den Posten des Generaldirektors Theodor 
Collmann fiir die Dauer seines Aufenthaltes in Siam. Collmann, auf 
dessen Betreiben schon 1898 Post und Telegraphie vereinigt worden 
waren, erblickte seine Hauptaufgabe darin, die wichtigsten und 
leit~nden Stellen mit sachverstandigen Kraften zu besetzen, die vor 
allem dem eingeborenen, iibrigens sehr tiichtigem Personal, als 
Berater dienen konnten. Er berief zu diesem Zwecke eine Anzahl 
deutscher Beamten nach Siam, die in den wichtigeren Dienststellen 
erfolgreich tatig waren. 1910 kehrte Collmann krankheitshalber in 
die Heimat zuriick; er ist jetzt als Oberpostrat im RPM tatig. Der tat
kraftige Ausbau des siameslschen Postwesens 1st sein Werk, ihm 
verdankt das Land ein stattliches N etz von Post· und Telegra phen· 
linien und eine solche Vermehrung der P Anst, daB selbst kleinere 
Orte Post und Telegraphie haben. 1910 betrng die Gesamtzahl der 
PAnst 113. Fiir das noch jetzt in Siam giiltige PG Yom 19.8.1897 
ist der EinfluB der deutschen postgesetzlichen Bestimmungen unver· 
kennbar. Am 1. 4. 1907 wurde in Bangkok ein besonderes "Chinesen· 
Postamt" eroffnet. Dies war notig, weil in groBer Zahl chinesische 
Briefe zwischen Siam und China ohne Vermittlung der Post in sog. 
"clubbed packets" befordert wurden. Der chinesischen und sia· 
mesischen Postverwaltung entging hierdurch elne groBe Einnahme. 
Nach langen Verhandlungen kamen die beiden Lander iiberein, im 
beiderseitigen Verkehr die volle Vereinsgebiihr zu erheben. Die 
clubbed packets muBten seitdem durch das ,.Chinesen·Postamt" 
verschickt werden. 

II. Verfassung. Die Verwaltung der Posten und 
Telegraphen Siams bildet mit der Verwaltung der offent· 
lichen Arbeiten und der Eisenbahnen das "Verkehrs· 
ministerium". Das Postwesen leitet ein Generaldirektor, 
dem zur Unterstiitzung ein Vize·Generaldirektor, ein 
Direktor der Postabteilung und mehrere "Assistant 
Direktor Generals" beigegeben sind. Der Dienst in der 
Hauptstadt Bangkok wird dauernd von Beamten der 
Hauptverwaltung iiberwacht; im Innern des Landes 
iiben Oberinspektoren, denen bestimmte Postbezirke 
zugewiesen sind, eine standige Dienstaufsicht aus. Bei 
der Hauptverwaltung sind folgende Abteilungen gebil. 
det: 1. Die Hauptkasse, die die Wertzeichen verwaltet, 
die Kassen· und Rechnungsgeschiifte und die Abrech· 
nung mit dem Finanzministerium besorgt usw.; 2. das 
Auslandsbiiro zur Erledigung der gesamten Auslands· 
abrechnung und des Schriftwechsels mit den fremden 
Verwaltungen; 3. die Zeugverwaltung zur Beschaffung 
der im Post· und Telegraphendienst notigen Ausriistungs. 
gegenstande; 4. die Kanzlei und Registratur, die in 
zwei Teile zerfallt, die siamesische und europaische; 
5. die Post· und Telegraphenschule unter der Leitung 
des Direktors der Telegraphenabteilung, dem mehrere 
altere Fachbeamte als Lehrer unterstellt sind. 

III. Beamtenverhaltnisse. Als Anwarter fiir den 
eigentlichen Beamtendienst werden junge Leute mit 
guter Schulbildung angenommen; Mindestalter 16 Jahre. 
AuBer der Landessprache miissen sie noch gute Kennt· 
nisse im Englischen nachweisen. Zur Vorbereitung der 
Lehrlinge auf ihren Beruf dient die Post· und Tele· 
graphenschule. Der Unterricht erstreckt sich haupt. 
sachlich auf den Post· und Telegraphenbetriebsdienst, 
auBerdem auf Erdkunde, Rechnen, Physik und Chemie. 
Wahrend der Lehrzeit erhalten die Lehrlinge eine Ver· 
giitung. Nach einem Jahr miissen sie eine AbschluB· 
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priifung ablegen. Nach bestandener Priifung werden 
sie zu Betriebsbeamten der vierten Rangklasse ernannt 
und in den Post- und Telegraphendienst iibernommen. 
Die Priifung kann zweimal wiederholt werden. Wird sie 
auch dann nicht bestanden, muB der Anwarter aus
scheiden. FUr den Dienstgebrauch der Beamten hat 
die Verwaltung kurzgefaBte Dienstanweisungen heraus
gegeben. Eine eigentliche Rang- und Gehaltsordnung 
gibt es in Siam seit dem 1. 10. 1906. Fiir die Besoldung 
unterscheidet man: Lehrlinge (NakrHin); Betriebs
beamte (Panakngan) 4., 3., 2., 1. Grades; Inspektoren 
(Sarawad) 4., 3.,2.,1. Grades; Oberinspektoren (K~ luang 
preiseni toralek); Direktoren (Chow Krom). DIe Be
amten des unteren Dienstes (Burut) sind in drei Gehalts
klassen eingeordnet. 

Ein Anrecht auf Ruhegehalt besteht nicht; der "Pen
sion Act" sieht nur vor, daB der Konig in besonderen 
Fallen auf Antrag des zustandigen Ministers verdienten, 
nicht mehr dienstfahigen Beamten ein Ruhegehalt be
willigen kann. 

Versetzungen und Beforderungen ordnet die oberste 
Verwaltung an. In eiligen Fallen sind die Inspektoren 
befugt, selbstandig Versetzungen innerhalb ihres Bezirks 
vorzunehmen; sie miissen aber dafiir nachtraglich die 
Genehmiguug der Hauptverwaltung einholen. Die Vor
steher der P A konnen die Beamten des unteren Dienstes 
selbstandig annehmen und entlassen. Uber die Bestra
fung und Entlassung eines Beamten des mittleren usw. 
Dienstes entscheidet die Hauptverwaltung, an die die 
Inspektoren in regelmaBigen kurzen Fristen tiber aIle 
Vorkommnisse in ihrem Bezirk eingehend zu berichten 
haben. Die Beamten riicken nach Brauchbarkeit und 
Ttichtigkeit im Gehalt und in die freiwerdenden hoheren 
Dienststellen auf. Die Aufrtickung ordnet die Haupt
verwaltung nach Anhorung der dem Beamten vor
gesetzten Dienststelle an. 

III. Postzwang erstreckt sieh auf die Briefbefiirderung. Es 
bestehen jedoeh folgende Ausnahmen: bis zu drei Briefen dfufen 
auf niehtamtliehe Weise befiirdert werden, wenn der ttberbringer 
keinerlei Vergiitung oder Belohnung erhiilt; Briefe, die sieh aus
schlielllich auf den geschaftlichen Verkehr des Absenders und Emp
fangers beziehen, diirfen durch besonderen Boten befiirdert werden, 
der jedoeh von andern Personen weder Briefe annehmen, noeh an 
sie befiirdern darf; Waren begleitende Briefe, die sieh ausschlielllich 
auf die Waren usw. beziehen, sofern sie ohne Vergiitung befilrdert 
werden. 

IV. Portofreiheit geniellen unbeschriinkt die amtliehen 
Sendungen; sie miissen als solche gekennzeiehnet sein. 

V. Betrieb. A. Briefpost. Briefe (Nangsiih). Kein Frei· 
maehungszwang. Fiir das Gewieht und die Ausdehnungsi(renzen 
gelten die Bestimmungen des Weltpostverkehrs. Gebiihrenstufen 
15 g, ermalligte Ortsgebiihr. Postkarten (Preiseni bad) naeh den 
Bestimmungen des Weltpostverkehrs zulassig. Postkarten mit 
Riiekantwort sind nicht eingeflihrt. Ermalligte Ortsgebiihr. 
Zeitungen nnd Zeitschriften (Nangsiih pim dang dang). Die 
P Anst befassen sich nicht mit der Vermittlung des Zeitungsbczugs. 
Die Zeitungen usw. werden unter der Aufschrift des Empfiingers 
gegen ermalligte Gebiihr befiirdert. Keine Gewichts- und Aus
dehnungsbeschrankungen. Gebiihrenstufen erste 100, weitere je 
50 g. Keine besondere Gebiihr flir Zeitungsbeilagen. Drucksachen 
(Nangsiih pim), Geschaftspapiere (Nangsiih Karn Rai Kong) uud 
Warenproben (Dua jang) unterliegen den Bestimmungen des Welt
postverkehrs. Sie miissen wenigstens teilweise freigemaeht sein. 
Gebiihrenstufen 50 g. Aile Bricfpostsendungen mit Ausnahme der 
Chiffrebriefe (s. d.) kiinnen eingeschriehen werden. Fiir die nach 
Eintritt der SchluBzeit aufgelieferten Einschreibsendungen, die noch 
mit der nach~ten Post befiirdert werden sollen, wir<t cine Spiitlings
gebiihr erhoben. 1m Briefkasten vorgefundene Einschreibsendungen 
werden als solche nur behandelt, wenn sie vollstiindig freigemacht 
sind. Bei Verlust, hiihere Gewalt ausgenommen, erhalt der Absender 
oder auf sein Verlangen der Empfiinger eine Entschadigung von 
20 Ticals (1 Tical = 64 att = 100 satang = 1,90 GoldFr.). Ver
jahrungsfrist 1 Jahr vom Tage der Auflieferung an. Post1agernde 
Sendungen werden einen Monat aufbewahrt. Eilzustellung ist 
eingefiihrt. Der Zustelldie nst findet regelmaGig statt; in Bangkok 
dreimal taglieh, an den iibrigen Orten naeh Ankunft der Post. Auf 
sehriftliches Verlangen kiinnen die Sendungen bei den P Anst a b
geholt werden. Die Empfanger erhalten eine Ausgabekarte, die 
bei der Abholung vorzuzeigen ist. Zur Postbefiirderung dienen 
die Eisenbahnen, Dampf- und Motorboote, Ruderboote und StraBen
bahnen. AuBerdem gibt es Botenpoststrecken. Die Staatsbahn 
erMlt ffu die Postbefiirderung auf Grund besonderer Abmaehungen 
bestimmte Vergiitungen, die sieh naeh der Lange der durchlaufenen 
Streeke, der Zahl der zu befiirdernden Postsiicke und der Zahl der 
Statlonen richtet. 

B. Postpakete (Ho Ie hip preiseni). Meistgewicht 5 kg. Ge
biihrenstufen 500 g; ermiiBigte Ortsgebiihr. Freimaehungszwang. 

C. Postanweisungen (Preiseni tonanat). Hiiehstbetrag ist 
festgesetzt. Gebiihr naeh Betragsstufen. Telegraphisehe Post
anweisungen zulassig. 

Sonstige Dienstzweige bestehen nieht. 
Sehriftwesen. Archiv 1883 S.711ff., 1886 S.l73ff., 743ft., 

1889 S. 22ff., 1890 S. 449ff., 1892 S. 663ff., 1900 S. 374ff.; L'Union 
Postale 1913 S. 105ff., 122ff., 138ff., 150ff.; Reeucil S. 80Ht. 

Brandt. 
Siedluugs-Verordnung s. Verrentung 
Signalpfeife des Landbrieftragers s. Zustelldienst (Land

zustellung) 
Sonderfahrten. Die Post fiihrt Sonderfahrten mit 

Kraftfahrzeugen (s. Kraftfahrbetrieb der DRP) aus, wenn 
Personal und Fahrzeuge zur Verftigung stehen und die 
zu benutzenden StraBen zum Befahren mit Kraftfahr
zeugen geeignet sind. Die Sonderfahrten sind an die 
von den Posten sonst befahrenen StraBen nicht ge
bunden. Die Einrichtung wird hauptsachlich zu Aus
£Iiigen und anderen gemeinsamen Fahrten von Vereinen 
und Gesellschaften benutzt. Bei Festsetzung der Ge
biihren sind die ortlichen Verhaltnisse zu berticksich
tigen. Die Wirtschaftlichkeit der Fahrt ist dabei Voraus
setzung. Die Hohe des zu erzielenden Gewinns hangt 
von den Sonderverhaltnissen im Einzelfall abo Die 
Bedingungen ffir die Ausftihrung von Sonderfahrten 
setzt die OPD fest. Sonderfahrten mit Pferdeposten, 
sog. Extraposten (s. d.), sind seit 1917 nicht mehr zu
gelassen. 

Re c h t. Die BefOrderung mit Sonderfahrten gilt als 
Extrapostbeforderung im Sinne des PG. Ffir den Be
griff "Extrapost" ist es unerheblich, ob eine Sonder
fahrt sich innerhalb der Grenzen eines Gemeindebezirks 
halt oder zwischen mehreren Orten - Gemeinde
bezirken - stattfindet. GemaB § 11 des PG leistet die 
Post bei Extrapostbeforderung weder ffir den Verlust 
oder die Beschadigung an Sachen, die der Reisende bei 
sich ftihrt, noch bei einer korperlichen Beschadigung 
des Reisenden Ersatz. 

Schriftwesen. Dambach S.126; Aschenborn S.176, 202; 
Scholz S. 178ff. 

Sondergebiiude S. Bauwesen 
Sonderpostamter. 1. PA des Reichstags in Berlin 

NW 7 ,(Reichstagsgebaude, Konigsplatz 1/3). Eingerich
tet im Februar 1867 (Zusammentritt des Reichstags des 
Norddeutschen Bundes). Bis 1894 (Fertigstellung des 
neuen Reichstagsgebaudes) befand eS sich im Gebaude 
des PreuBischen Herrenhauses, wo auch die Reichstags
sitzungen stattfanden. Es ist lediglich ftir die Zweeke 
des Reichstags bestimmt und vermittelt den Post-, Tele
graphen- und Fernsprechverkehr fUr die Geschiiftsstellen 
des Reichstags und der Parteien, fUr die im Gebaude 
sich aufhaltenden Reichsratsmitglieder, die Abgeord
neten ,und die Zeitungsvertreter. 

Der Dienst wickelt sich in 3 Raumen au, je 1 im ErdgeschoJ3 
(Rohrpostanlagen und Annahmezimmer flir die Sendungen del' 
Reiehstagsvcrwaltung), im HauptgeschoB unmittelbar an der groBen 
Wandelhalle (Annahme- und Ausgabezimmer flir die Sendungen 
der Abgeordneten und Reichsratsmitglieder) und im Zwischen
geschoB unmittclbar hinter der J ournalistentribiine des Haupt· 
sitzungssaales (fiir den Verkehr der Zeitungsvertreter). Dienst
stunden: Woehentags von 8-9.£. (u. U. bis zum SitzungssehluB), 
Sonn- und Festtags von 8 -1. Angenommen werden Postsendungen 
jeder Art und Telegramme, Pakete nur von Abgeordneten und 
aueh nur, soweit sie mit Botenpost befiirdert werden konnen. 1m 
Gebiiude befinden Bieh 12 Briefkasten. ZugesteUt werden - z. T. 
mit Hilfe der Fraktionsdiener - Postsendungen jeder Art und 
Telegramme. Eine Anzahl Abgeordneter holt die Sendungcn am 
Schalter abo 

Die Dienstriiume, Ausstattungsgegenstande (mit Ausnahme der 
flir den eigentlichen Dienst gebrauehten, Z. B. Stempel, Siegel usw.) 
liefert der Reichstag kostenfrei. Das P A ist unmittelbar der OPD 
Berlin unterstcllt und nur in Rechnungsangelegenhciten dem PA 
NW 7 (DorotheenstraBe 18) zngeteilt .. 

2. PA Berlin (Landtag), SW 11, Prinz-Albrecht
StraBe 5. Eingerichtet am 27. 11. 1871 ala "Postamt des 
Abgeordnetenhauses"; neue Bezeiehnung seit 1921. Das 
PA vermittelt den Post-, Telegraphen- und Fernsprech
verkehr fiir die Geschaftsstellen des Landtags und der 
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Parteien, fUr den Staatsrat, die Abgeordneten, die Zei
tnngsvertreter und fUr das im friiheren PreuBischen 
Herrenhaus untergebrachte PreuBische Wohlfahrtsmini
sterium. 

Der Dienst wickelt sich in einem groBen Raum im ErdgeschoE 
abo AuBerdem steht ein Annahmeraum im Tribiinengescho/3 (nahe 
der Journalistentribiine) zur Verfiigung. Er wird nur an Plenar
sitzungstagen oder bei besondrer Veranlassung benutzt. Dienst
stunden: Wochentags von 8-9Q (u. U. bis zum SitzungsschluB), 
Sonn- und Festtags von 8-1. 

Angenommen werden Postsendungen jeder Art, ausgenommen 
gewohnliche Pakete und Telegramme. 1m Gebtiude befinden sich 
J 8 Briefkasten. Zugestellt werden - z. T. mit Hilfe der Fraktions
diener - Postsendungen jeder Art und Telegramme. 

Die Hergabe der Dienstraume usw. ist ebenso geregelt wie beim 
P A des Reichstags. 

Das P A ist unmittelbar der OPD Berlin unterstellt und nur in 
Rechnungsangelegenheiten dem PA SW 11 (Anhalter Bahnhof) zu
geteilt. 

3. PA C III (Reichsbank) in Berlin. Eingerichtet 
am 15. 7. 1894. Das PA ist im Gebaude der Reichsbank 
(Eingang KurstraBe) untergebracht und nur fiir den Ver
kehr der Reichsbank und ihrer Beamten bestimmt. Es 
ist Zweigstelle des PA SW 19 (Kommandantenstr.7/9). 
Die Kosten fUr die Unterhaltung des PA tragt die Reichs
bank insofern, als sie die Dienstraume unentgeltlich her
gibt sowie fUr deren Instandhaltung, Beleuchtung, Hei
zung und Reinigung sorgt. 

4. PA C 63 (Neue Friedrichstr. 14/17) in Berlin. 
Eingerichtet 1879. Zweigstelle des PA C 2 (Konig
str. 61/62a, Heiligegeiststr. 24/33). Das PA ist im 
Gebaude des Amtsgerichts Berlin Mitte untergebracht 
und vermittelt den Postverkehr des Landgerichts I, des 
AmtsgerichtsBerlin Mitte (iiber 200 Abteilungen, davon 
rund 160 im Gebaude Neue Friedrichstr.) und der diesen 
Gerichten angegliederten Stellen (Gerichtskassen, Ge
richtsvollzieherverteilstellen). Es steht ferner den bei 
den erwahnten GerichtsbehOrden tatigen Beamten und 
den im Gebaude verkehrenden Rechtsanwalten sowie 
deren Beauftragten offen. Angenommen werden Post
sendungen jeder Art, Pakete nur von den Gerichts
behorden. Die eingehenden Postsendungen werden zur 
Abholung durch Justizbeamte (Wachtmeister) bereit
gehalten. 

Die Justizverwaltung gibt die Dienstraume unentgelt
lich her und sorgt fUr deren Instandhaltung, Beleuchtung, 
Heizung und Reinigung. 

5. PA 0 67 (Zentralviehhof, Eldenaer Str. 37/38) 
in Berlin. Eingerichtet 1. 1. 1892. Zweigstelle des PA 
o 34 (Peters burger Str. 89). Es ist in erster Linie fiir 
den Postverkehr des stadtischen Zentralviehhofs be
stimmt, aber auch fiir den allgemeinen Verkehr geoffnet. 
Die Stadt Berlin gibt die Dienstraume, die sich im Ver
waltungsgebaude des Zentralviehhofs befinden, z. T. un
entgeltlich her, z. T. zahlt die DRP Miete. 

6. PA Berlin - Friedrichsfelde (Magervie}lhof). 
Eingerichtet 14. 7. 1903 als Zweigstelle des PA in Berlin
Friedrichsfelde. Es ist fiir den Postverkehr des Mager
viehhofs eingerichtet. Die Verwaltung des Magervieh
hofs gibt die Dienstraume unentgeltlich her. 

Das KabinettsPA (s. d.) und die Postbetriebsstelle im 
friihern Kg!. SchloB (Zweigstelle des KabinettsP A) be
stehen nicht mehr. 

Als SonderP A sind auch die wahrend der sog. Saison 
in kleinen Bade- und Kurorten und die voriibergehend 
auf Rennbahnen, fiir Ausstellungen, Messen, groBe Ver
sammlungen USW. eingerichteten P Anst zu betrachten. 
Die Kosten triigt die DRP nur dann, wenn die PAnst 
auBer dem besondern Zweck auch der Allgemeinheit 
dienen. L. Schneider. 

Sondervertriige konnen nach dem WPVertr von den 
Vereinslandern "zur Herabsetzung der Gebiihren oder 
zu jeder andern Verbesserung des Postverkehrs" be
stehengelassen oder abgeschlossen werden. Von dieser 
Befugnis haben zahlreiche Vereinslander Gebrauch ge
macht; es seien z. B. genannt die Abkommen, durch die 

zwischen Deutschland und Ungarn sowie zwischen 
Deutschland und der Tschechoslowakei Herabsetzungen 
der Gebiihren fiir gewisse Arten von Briefsendungen 
verabredet, ferner die Abkommen, durch die zwischen 
Deutschland und Osterreich, Deutschland und der 
Tschechoslowakei, Deutschland und Ungarn die Fest
setzung ermaBigter Paketgebiihren vereinbart worden 
sind. Handelt es sich urn Vertrage, durch die ein be
sonders enges Verhaltnis zwischen Vereinslandern be
griindet wird, oder urn Vertrage, an der eine Mehrheit 
von Vereinslandern beteiligt ist, so pflegt man von 
"Engeren Vereinen" (s. d.) zu sprechen. 

Abgesehen von den erwahnten Sondervertragen sind 
nach dem WPVertr besondere Abmachungen zwischen 
den Verwaltungen der VereinsIander iiber solche An
gelegenheiten statthaft, die nicht die Gesamtheit des 
Vereins beriihren. Solche Abmachungen betreffen haufig 
die Regelung des Postaustausches und die sonstigen 
unmittelbaren Beziehungen zwischen den Postverwal
tungen benachbarter Lander. Auch Abkommen dieser 
Art hat die DRP mit zahlreichen Postverwaltungen ge
troffen. Als ein Beispiel sei das deutsch-schweizerische 
Postabkommen genannt, das die besonderen Post
beziehungen zwischen Deutschland und der Schweiz 
regelt und u. a. Bestimmungen iiber einen vereinfachten 
Paketaustausch enthalt. Die besonderen Abmachungen 
dieser Art diirfen keine Bestimmungen enthalten, die 
weniger giinstig sind als die Vereinsbestimmungen. DaB 
die Abmachungen auch eine Herabsetzung der Brief
durchgangskosten (s. d.) im wechselseitigen Verkehr 
zweier Lander zum Gegenstande haben konnen, hat der 
PostkongreB in Madrid (1920) ausdriicklich anerkannt. 
Durch besondere Abmachung konnen sich die Postver
waltungen nach dem WPVertr insbesondere auch iiber 
die Einfiihrung ermaBigter Gebiihren in einem Umkreise 
von 30 km (s. Grenzverkehr) verstandigen. Herzog. 

Sonderzus~hlag S. Besoldung 

Sonntagsruhe. 
An Sonn- und Feiertagen ist der Postdienst wesentlich ein

geschrlinkt. 
Die Einschrankungen des Sonntagsdienstes bei der Post gehen 

mit den gleichgerichteten Bestrebungen in den Gewerbebetrieben 
Hand in Hand. Bis in die 70er Jahre des 19. Jahrhunderts stand die 
Sonntagsheiligung im Vordergrund, und Staat und Gemeinden 
verlangten in Gesetzen und Verordnungen Riicksichtnahme auf den 
Gottesdienst. Mit dem Anwachsen der sozialen Bewegung kam dam 
aus den Kreisen der Arbeiterschaft das Verlangen nach weiter
gehender Sonntagsruhe als sozialer MaBregel zugunsten der Arbeit
nehmer. Dieses Verlangen fand in Unternehmer- und Verbraucher
kreisen zunachst noch Widerstand, und erst durch eine Novelle zur 
Gewerbeordnung, das sog. Arbeiterschutzgesetz vom 1. 6. 1891, wurde 
eine weitgehende Sountagsruhe fiir Industrie und Gewerbe reichs
gesetzlich eingefiihrt, die fiir das Handelsgewerbe am 1. 7. 1892, fiir 
die Industrie, bei der die Festlegung der Ausnahmebestimmungen 
durch den Bundesrat mehr Schwierigkeiten machte, am 1. 4. 1895 in 
Kraft trat. Die Post hatte bereits friiher den Schalter- und Zustell
dienst eingeschrankt, sah sich aber darin Grenzen gezogen, weil das 
Geschaftsleben an den Sonntagen nicht ruhte, und die Auftrage der 
Kundschaft erledigt werden muBten. Die gesetzliche Regelung der 
Sonntagsruhe fiir Handel und Gewerbe, durch die das gesamte Wirt
schaftsleben an Sonntagen ein andres Gesicht bekam, ermoglichte 
auch der Post eine weitere Beschrankung des Sonntagsdienstes, wor
auf aus den Kreisen des Reichstags seit J ahren gedrangt worden war, 
besonders durch die Zentrumspartei (Abgeordneter Lingens) zu
gunsten der Sonntagsheiligung und durch die sozialdemokratische 
Partei (Abgeordneter Bebel) zugunsten der Arbeitserleichterung fiir 
das Personal. 

Die Dienstbeschrankungen, die nun folgten, betrafen, wie aus der 
vorstehenden tJbersicht hervorgeht, zunlichst den Schalter- und 
Zustelldienst. Daran anschlieBend konnte dann auch der Beforde
rungsdienst (Postengang, Eisenbahnbefiirderung, Kastenleerung) 
immer m'ehr eingeschrankt werden. Der Biirodienst wurde fast 
ganz aufgehoben. 

Mit der Beschranknng der Dienstleistungen wurde eine starke 
Herabsetzung der Dienststunden fiir die Betriebsbeamten an den 
Sonntagen vorgenommen. Es gilt seitdem die Vorschrift, daB jeder 
Beamte von zwel Sonntagen entweder einen ganzen oder zwei halbe 
vom Dienst befreit sein muB. Lassen sich ganz freie Sonntage nicht 
ofter ermoglichen, so muB doch mindestens jeder 4. Sonntag ganz 
dienstfrei sein. Wo dieses Ziel mit den aufgefiihrten Dienstbeschran
kungen allein nicht zu erreichen war, wurden sog. Sonntagsausheifer 
eingestellt. Die Wirknng dieser MaBnahmen zeigt die nachstehende 
fiir die Betriebsbeamten des Reichspostgebiets im Jahre 1910 ge
fertigte Zusammenstellung. 



Spatlingsbriefe 

Es waren ganz ' :Es konnten den 
dienstfrei ... v H I Gottesdienst be-

der suchen ... vH der 
Betriebsbeamten Betriebsbeamten 
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jeden Sonntag . . . . . 
ofter als jeden 2. Sonntag 
jeden 2. Sonntag 

3,7 
13,7 
45,4 
29,0 

64,8 
18,8 
12.5 

werden. Sie sind eine namentlich in GroDbritannien 
und Irland schon seit Jahrzehnten gebrauchliche Ein
richtung. die viel benutzt wird. Nach dem WPVertr 
diirfen die Postverwaltungen Sendungen, die nach der 
SchluDzeit eingeliefert werden, mit einer Zuschlaggebiihr 
nach ihren inneren V orschriften belegen. 

Naeh dem englischen Muster hatte die DRP vor dem Kriege in 
Berlin voriibergehend Spatlingsbriele auf Wunsch der Kaufmann
schaft eingefiihrt. Die Briefe mnBten volJig lreigemaeht sein und 
durch besondere, auBerlich entsprechend kenntlich gemachte Brief-

3. 
4. 7,7 

3,5 
0,4 

S. auch Dienstbeschrankungen im Postbetriebsdienst, Leistungs- : kasten aulgeliefert werden. Fiir jede Brie!sendnng war auBer der 
verordnungsmaBigen Briefgebiibr noeh eine N ebengebiihr von 10 Pl. 
zu entrichten, die in Freimarken au! der Sendung zu verrechnen war. 
Ungeniigend oiier nicht !reigemachte Spatlingsbriefe wurden mft den 
gewohnfchen Posten abgesandt. Die Briefkasten waren in den 
Schalterraumen einer Anzahl wichtiger P A aufgestellt. Sie waren 
fiir gewohnlich geschlossen und wurden erst nach Eintritt der SchluB
zeit fiir bestimmte Ziige des groBen Verkehrs geoffnet. Der Zug, 

maB. K. Schwarz. 

Spatlingsbrieie nennt man gewohnliche Briefsendungen, 
die gegen eine besondere Gebuhr mit einer bestimmten 
Post auch dann noch abgesandt werden, wenn sie erst 
nach der fcstgesetzten SchluDzeit zur Post eingeliefert 

Entwicklung der Sonntagsbeschrankungen (die Angaben fur Bayern sind vorlaufig nicht feststellbar). 

Reichspostgebiet Wiirttemberg 
Jahr I 

-------- ---
I 

Schalterdienst 
I 

Zustelldienst Schalterdienst 
I 

Zustelldienst 

1875 An Sonntagen von 9 v. bis Die Zustellung ruht, wah- Wahrend des Vormittags- Ortszustelldienst ruht wah-
5 n. geschlos~en. An Feier- rend die Ausgabe geschlossen gottesdienstes 2 Stunden, rend des Vormittagsgottes-
tagen in der Woche fallen ist. An Feiertagen In der wahrend des N achmfttags- dienstes und von 2 n. an. 
zwischen 9 v. und 5 n. am i Woche ZusteHung bis 1 n., gottesdienstes PI, Stunden Landzustellung ruht ganz. 
Vor- und Nachmfttag je Briefzustellung notigeufalls SchalterschluB. Vor dem Vor-
2 Stunden aus, dazwischen auch noch nachmittags. Land- mittagsgottesdienst und zwi-
mfndestens 2 Stunden un- I zustellung ruht ganz. schen beiden Gottesdiensten 
unterbrochener Dienst. 

1 
je 1 Stunde geoffnet. 

1880 

I 
Fiir verkehrsreiche Orte im 1 

Landzustellbezirk einmalige I 
Zustellung. I 

1883 
I 

Pakete von der Landzustel- , 
lung ausgeschlossen. 

1884 An Sonn- und Feiertagen Ortsbriefznstellung bis 1 n., 1 Stunde zwischen 7 v. und Der Znstelldienst ruht wah-
von 9 v. bis 5 n. geschlossen. ruht wahrend des Haupt- 9 v., 1 Stnnde zwischen den rend des Gottesdienstes und 
Von 5 n. ab mindestens I, gottesdienstes. Bei ungiin- Gottesdiensten, bis zn 2 Stnn- von 12 Uhr mittags abo 
hoehsten 2 Stnnden geollnet. stigen Zngverbindungen eine den nach dem N achmittags-

N achmfttagszustellung zu- gottesdienst. 
lassig. Geld- und Paketzu-
stellung einmal am Vormit-
tag, ruht wahrend des Haupt-
gottesdienstes. Landzustel-
lung flillt an den ersten Feier-
tagen der hohen Feste, am 
Karfreitag ,Himmelfahrtstag, 
BuBtag und Fronleichnams-
tag aus. 

1891 , In der Regel nur einmal 1 Landznstellnng nach Land-
fiir 1 Stunde geoffnet, hoch- orten eingerichtet, soweit 
stens zweimal. diese nicht aus religiOsen 

; ! Griinden Einspruch erheben. 

~ Z.,,""O 7 v. uod 'v. nu, I I PaketzusteHnng einge-
1 Stunde, wenn 2 nicht im 

! 
schrlinkt, bei den meisten 

Bediirfnis liegen. Zweigstel- PAnst nnr fiir dringende 
len konnen ganz geschlossen I 

I 
Falle zugelassen. 

bleiben. 

1899 Bis 9 V. wie an Werktagen, Nirgends mehr als eine Zu- N achmfttagsschalterdienst 
i zwischen dem Hanptgottes- steHung. endgiiltig fortgefallen. 

dienst und 2 n. 1 bis 2 Stun-
1 

den, ausnahmsweise auch 
! zwischen 5 n. und 8 n. 

1901 
I 

Bei allen P Anst nur ein~ 

I malige Offnung. 

1905 Paketannahme in Berlin Paketzustellung in Berlin I 
und Charlottenbnrg anf ein- aufgehoben. 1 

zelne Amter beschrankt und 
auf die Stunde von 8 V. bis I 
9 V. nnd die Mittagsstunde. 

i 
1906 Paket- und Geldzustellung 1 Wegfall der Zustellung von 

allgemein aufgehoben. I Paketen und Nachnahme-! 

i 
briefen. GeldzusteHnng nnr 
an Ortsfremde. 

Postordnung Einmalige Schalteroffnung 
I vom zwischen 8 V. und 1 n. auf 

22.12.1921 1 bis PI, Stunden. Postan-

I 

weisungen nnd Zahlkarten 
werden nicht angenommen. 
paketannahme ist auf An-

I i nahme von dringenden Pa-
keten beschrankt. I 
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fiir den der Briefkasten jedesmal galt, wurde am einem Schild an
gegeben. Die Spatlingsbriefe wurden durch Radfahrer den P A auf 
den BahnhOfen zugeftihrt, die fiir die Weitergabe an die Bahnposten 
zu sorgen hatten. 

Die Einrichtung, die am 8. 1. 1912 begann, wurde nur in geringem 
Umfange benutzt und bei Ausbruch des Krieges wieder amgehoben. 
Sie ist nach KriegsschluB nicht wieder eingerichtet worden. Ein 
Bediirfnis dazu scheint in Deutschland im allgemeinen auch nicht 
vorzuliegen, da die SchluBzeiten, d. h. die Zeiten, die zwischen der 
letzten Leerung der Briefkasten und dem Abgange der Ziige liegen, 
bei der DRP ohnehin schon am das knappste bemessen sind. 

Spiitlingskartensehliisse. Liegen nach dem SchlieBen 
eines Kartenschlusses noch gewohnliche Briefsendungen 
vor, so werden sie - notigenfails zu einem Bunde ver
einigt - den Ladezetteln usw. beigefiigt; wenn es sich 
um groBere Mengen handelt, werden Beutel o. K. (s. Brief
abfertigung) gefertigt. Anzurechnende Gebiihren werden 
in die Karte eingetragen. 1st dies nicht moglich, well die 
Karte in den Beutel verpackt ist, oder liegen Einschreib
briefe vor, so werden die Sendungen zu Spatlings
kartenschlussen vereinigt. Post- und Zahlungs
anweisungen sowie Zahlkarten durfen nicht lose oder 
in losen Bunden uberwiesen oder in die Briefkasten der 
Bahnpostwagen gelegt werden; sie sind stets mit den 
gewohnlichen oder mit Spatlingskartenschlussen in ge
schlossenen Beuteln oder Briefpaketen abzusenden. 

Spanien. 
I. Geschichte. Verbiirgte Nachrichten iiber das Bestehen eigent

licher Posteinrichtungen kommen in Spanien schon im 13. J ahrhundert 
vor. Das "Partidas" genannte Gesetzbuch des Konigs Alphons X. 
von Leon und Kastilien (1252 -1284) spricht im zweiten Teile, 
Titel 9, Gesetz 21 von "mandaderos" (Boten), "que traen manda
derias por cartas" (die Botschaften mit Briefen ausrichten). Sie 
muBten drei Eigenschaften haben; "ser leales e entendidos e sin 
cobdicia" (rechtschaffen, verstandig und uneigenniitzig sein). Zu 
Ende des 13. J ahrhunderts bildeten sich in Katalonien Vereinigungen 
von Boten, die damals "correos" (Eilboten) oder "troters" (Laufer) 
genannt wurden. Correos ist bis heute die Bezeichnung fiir Post 
geblieben. Eine Verordnung aus de m Jahre 1283 bestimmte, daB 
die Boten nicht mehr als 6 dineros iiir die Meile erheben durften, 
und daB sie "rechtschaffen und tiichtig bei allen Hofen und Ge
richten sein sollten". Wenn die Boten die festgesetzte BefOrderungs
zeit iiberschritten, verfielen sie in eine Strafe von fiinf Tagen Ge
fangnis und 50 Sols GeldbuLle. In einer Verordnung setzte der Rat 
von Barcelona 1338 die Pflichten der Eilboten gegeniiber den Privat
personen fest, die sich ihrer bedienen wollten; es waren also Post
einrichtungen fiir den offentlichen Gebrauch im Konigreich Aragonien 
schon im 14. J ahrhundert vorhanden. Ferdinand der Katholische 
ernannte seinen Diener Garcia de Ceballos zum Botenhalter von 
Granada und erlieB an die Boten von Valencia 1506 eine Verord
nung, die neben der Errichtung einer Vereinigung unter dem Schutze 
der in der Kirche von Calatrava verehrten Jungfrau "de los Angeles" 
festsetzte, daLl nicht mehr als ein Botenhalter iiir den Bezirk von 
Valencia vorhanden sein diirfe. Ferner regelte die Verordnung den 
Wechsel der Eilboten und verbot, daB jemand beschaftigt wiirde, 
der nicht der Vereinigung angehare. Sie schrieb weiter vor, daB die 
von den Botenhaltern angenommenen Briefe nicht langer als 
24 Stunden zuriickbehalten werden durften, und daB Zuwiderhand
lungen gegen diese Vorschrift sowie die Offnung von Briefen strenge 
Strafen nach sich ziehen werde. Die Boten von Valencia muBten, 
ebenso wie die vonKatalonien, das kanigliche Wappen am der linken 
Seite des Mantels als ausschlieBliches und besonderes Abzeichen trag en, 
das niemand sonst anlegen durfte. SchlieBlich sah diese Verordnung 
eine Art von Ruhegehalt zur Unterstiitzung der dienstunfiihig ge
wordenen Boten vor. Am Hofe Ferdinands des Katholischen taucht 
zum erstenmal das Amt des "Correo Mayor" (Botenmeister, Post
meister) am. Mit dem Konig Philipp dem Schanen (1504-1506) 
kam Simon Taxis nach Spanien, dem das Postmeisteramt iibertragen 
wurde, vermutlich auf Grund der von Kaiser Maximilian dem Franz 
Taxis bewilligten Vorrechte (s. Postgeschichte). Die Taxisschen 
Posten (s. d.) dienten hauptsachlich zur Verbindung Spaniens mit 
dem habsburgischen Landerbesitz in den Niederlanden und Oster
reich. lIHtglieder der Familie Taxis haben bis in das 17. J ahrhundert 
das spanische Postwesen geleitet. Nach Ab16sung der privaten 
Vorrechte richtete Philipp V. am 8. 7. 1716 das Postwesen als Staats
anstalt ein und ernannte den letzten Generalpachter des Postwesens, 
Juan Francisco Goyeneche, zum Generaladministrator der Posten. 
Der Nachfolger Goyeneches, Juan de Aspiazu, richtete als Unter
behOrden Postadministrationcn ein, von denen einige durch den 
Staat verwaltet, andre in Paeht gegeben wurden. 1727 wurden 
Postehaisen (sillas de postas) fiir den Verkehr der Rofpost mit 
den koniglichen LustschlOssern auf Kosten der Generalverwaltung 
eingeiiihrt. 1794 ersehien die iiir das Postwesen wichtige Verordnung 
"Ordenanza general de Correos, Postas, Caminos y demas ramos 
agregados a la Superintendeneia general", die in vielen .Punkten 
bis in die neuere Zeit giiltig geweseu ist. Sic setzte die Befugnisse 
und Verpfliehtungen der Beamten und Beamtenklassen sowie der 
obersten Junta (leitende Ausschiisse) der Posten (Real y Suprema 
Junta del ramo de Correos) fest. Ferner enthielt sie Dienstvorschriften 
iiir die Administratoren und Unteradministrato!en sowie iiber die 
Bef6rderung der Kabinettspost und der Hofpost, die Gebiihren
vorsehriften, die Bestimmungen iiber die Sicherung der Einsehreib-

sendungen und iiber die Ausfiihrung des Zustelldienstes. 1871 wurde 
die Telegraphie mit der Post vereinigt. 

II. Ve rf ass u n g. Das spanische Postwesen wird von 
der Generaldirektion der Posten und Telegraphen ge
leitet, die dem Ministerium des Innern (Gobernaci6n) 
untersteht. In jeder Hauptstadt der 49 Provinzen be
steht eine Provinzialverwaltung, der aile P Anst der 
Provinz untergeordnet sind. Die P Anst zerfallen in 
Administraci6nes, Estafetas und Carterias. Die Admini
straci6nes und Estafetas nehmen im ailgemeinen an 
samtlichen Dienstzweigen tell (einige Estafetas nicht 
am Paket- und Eildienst). Die Carterias sind yom Wert
und Postsparkassendienst ausgeschlossen; einige be
fassen sich unter Einschrankungen mit dem Post
anweisungsdienst. 

III. BeamtenverhaItnisse. Das nachgeordnete Personal bei 
den HauptPA besteht aus Bureauvorstehern (Jefes de Negociado), 
Offizialen (Oficiales) und weiblichen Hilfskraften. Fiir den Eintritt 
in den eigentlichen Beamtendienst ist eine Priifung notig (Diktat, 
Amsatz, Franzosisch, Rechnen, postalische und allgemeine Geo
graphie, Postgesetzgebung, Weltpostvertrage und Rechnungswesen). 
Offiziale, die Bureauvorsteher werden wollen, haben eine Fach
priifung abzulegen, in der auch Kenntnis des Englischen und Deut
schen verlangt wird. Die Beamten des untern Dienstes der Orts
PAnst zerfallen in Oberbrieftrager (Carteros mayores), Brieftrager 
(Carteros), Landbrieftrager (Carteros rurales), Postschaffner und 
Bureaudiener (Ordenanzas) und PostfuBboten (Peatones). Die 
Beamten jedes Bezirks haben bei der Bezirksverwaltung einen von 
Ihnen gewahlten Vertrauensmann "Rabilitado", der Ihre Belange 
bei der Anstellung, BeWrderung, Entlassung, Festsetzung von 
Strafen usw. vertritt. Aile Angestellte haben Anspruch am Ruhe
gehalt, und zwar in Hohe von 'J. des Gehalts bei einem Dienstalter 
von 20 Jahren ab, '/, von 25 Jahren ab und 'Is von 35 Jahren ab. 
Mit dem 65. Lebensjahr wird Ruhegehalt auch dann gewahrt, wenn 
Dienstunfahigkeit nicht vorliegt. Den Hinterbliebenen der an
gestellten Beamten wird auch Witwen- und Waisengeld gezahlt, 
das sich nach der Hohe des Gehalts richtet. 

IV. Postzwang erstreckt sich auf Briefe und Postkarten. 
V. Portofreiheit ist durch MinisterialerlaB vom 29.4. 1920 

amgehoben; voriibergehend besteht sie noch fiir gewisse amtliche 
Sendungen. 1m Kriegsfalle kann Portofreiheit iiir die Sendungen 
von den im Felde stehenden Soldaten zugestanden werden. 

VI. Betrieb. 
A. Briefpost. Briefe (Cartas). Meistgewicht 4 kg; keine Aus

dehnungsgrenze. Freimachungszwang. Gebiihrenstufen 25 g; im 
Ortsbezirk ermaBigte Gebiihr, Stmen 20 g. Postkarten (tarjetas 
postales), nicht amtlich ausgegebene, auch Ansichtskarten zuliissig. 
Druc ksachen (impresos). Meistgewicht 4 kg, fiir einzelne Bande 
5 kg. Ausdehnungsgrenze 50 x 25 x 15 cm, in Rollenform 1 m 
Lange und 15 cm Durchmesser. Gebiihrenstmen 80 g. ErmaLligte 
Gebiihr fiir Zeitungen usw. (peri6dicos). Geschaftspapiere 
(papeles de negoeios). Gebiihrenstmen 50 g; Meistgewicht und Aus
dehnung wie bei Drueksachen. Warenproben (muestras de co
mercio). Meistgewicht 500 g, Ausdehnungsgrenze 30 x 20 x 10 em. 
Mischsend ungen zuJassig. Einschreibsend ungen (objetos 
eertificados) zuliissig. Freimachungszwang. Geld darf nicht in 
Einschreibbriefen versandt werden, wohl Wertpapiere. Bei Verlust 
Entschiidigung von 20 Pesetas (1 Peseta = 0,81 M.). Keine Ent
schiidigung bei Verlust eingeschriebener Biicherpakete; diese Sen
dungen erhalten den Stempel "Sin derecho de indemnizaei6n". 

B. Wertbriefe (valores declarados). In Wertbriefen diirfen 
versandt werden Banknoten, Staatsschuldscheine, Aktien, Sehuld
versehreibungen, allgemein aile an der Borse zugelassenen Wert
papiere, nicht aber gemiinztes Geld. Hachstbetrag 10 000, bei 
Wertbriefen mit an der Madrider Borse zugelassenen Wertpapieren 
("fondos pubJicos") 50000 Pesetas. Wertkiistchen diirfen auBer 
Geld Wertgegenstande jeder Art enthalten; Meistgewicht 2 kg, 
Ausdehnungsgrenze 30 X 20 X 10 em. Die Versendung von barem 
Geld (valores en metalico) ist am 1. 2. 1900 eingeiiihrt worden; fiir 
die Verpackung dieser Sendungen miissen besondere von der General
direktion ausgegebene Umschliige benutzt werden; aueh bestehen 
Sonderbestimmungen iiir die inn ere Verpackung. Hochstbetrag 
der Wertangabe 50 Pesetas. Die Gebiihr iiir die drei Gattungen von 
Wertsendungen ist verschieden; sie setzt sieh zusammen aus Ge
wichts-, Einschreib- und Versicherungsgebiihr. Bei Verlust oder 
Beschiidigung, hohere Gewalt ausgenommen, Entschadigung bis 
zum angegebenen Wert. 

C. Nachnahmen (Reembolso) zuliissig bei Einschreib- und 
Wertsendungen. Bei Verlust oder Beschiidigung Ersatz wie fiir 
Einschreib- oder Wertsendungen. 

D. Postpakete (encomiendas). Meistgewicht 5 kg, Gebiihren
stufen 3, 4 und 5 kg. Wertangabe bis 500 Pesetas zuliissig. Bei 
Verlust oder Beschadigung eines gewohnlichen Pakets Entschadigung 
bis 25 Pesetas, eines Wertpakets zum bis angegebenen Wert. Fiir 
die Truppen in Afrika sind Feldpostpakete bis 2 kg zugelassen. 

E. Postanweisungen (vales postales). Meistbetrag 1000, im 
Verkehr mit Carterias 50 Pesetas. Man unterscheidet solehe an 
einen bestimmten Empfiinger (vales nominaes) und solche auf den 
Inhaber (vales ao portador). 1m letztern Faile erhalt der Absender 
die eine Halfte der Postanweisung mit der Weisung, sie dem Emp
fanger zu iibersenden. Die andre Halfte iibersendet die Amgabe
an die BestimmungsAust, die sie mit der vom Empfiinger vorgezeigten 
Hiilfte vergleicht. 
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F. Postsparkasse, eingerichtet am 12.3.1916. Mindestbetrag 
der Einlage 1 Peseta, Hochstbetrag unbeschrankt; jedoch tragen 
Guthaben iiber 5000, bei Wohltatigkeits- oder U nterrichtsanstalten 
fiber 10 000 Pesetas keine Zinsen. ZinsfuB 3, bei 5 jahriger Sperrung 
3'/, v. H. Um das Sparen von Betragen unter 1 Peseta zu ermog
lichen, werden Sparmarken ausgegeben. 

G. Flugpostdienst (Correro aereo). Aile Briefpostgegenstande 
und Postanweisungen k6nnen mit Flugpost befordert werden, aus
genommen Einschreib- und Wertsendungen sowie Postpakete, 
Meistgewicht 500 g. 

Schriftwesen. Itinerario de la Carreras de Posta de dentro 
y fuera del Reino, Pedro Rodriguez Compomanes, 1761; Annales 
de las ordenanzas de correos de Espana, 1879, 5 Bde.; Archiv 1882 
S. 353 ff.; El auxiliar del Empleado de Correos, 1889, 2 Bde.; 
L'Union Postale 1882 S. 89ff.; Trado de Legislaci6n de Correos 
del Servicio interior e internacional, Antonio Somoza de Armas, 
Madrid 1919; El Correo y la Telecomunicaci6n en Espana. I. A. 
Galvarriato, Madrid 1920, Espinosa, Augusto Figueroa; Sieblist 
S. 242 ff.; Recneil S. 201ff. Bra n d t. 

Spaniseh-amerikaniseher Postverein. Die am Pan
amerikanischen Postverein (s. d.) beteiligten Lander 
haben bei Gelegenheit des Postkongresses in Madrid 
(1920) mit Spanien eine Vereinbarung getroffen, wonach 
im gegenseitigen Verkehr errnaJ3igte Gebiihren fiir Brief
sendungen geIten sollen. Spanien wendet danach fiir 
Briefsendungen nach den in Betracht kommenden Lan
dern Amerikas die Gebiihren fiir Briefsendungen seines 
inneren Verkehrs an, wie umgekehrt in diesen Landern 
fiir Briefsendungen nach Spanien errnaBigte Gebiihren 
gelten. 

Schriftwesen. DVZ 1920 S.358, 1921 S.53; Union Postale 
1921 Nr.8. 

Spediteure und ahnliehe Unternehmungen, mit denen 
die deutsche Postverwaltung Abkommen wegen der Be
forderung von Paketen nach und aus de m A usland 
abgeschlossen hat, sind: 

die britische Kontinentalagentur in London: 
Verkehr mit GroBbritannien und Irland. Die Zweig
niederlassungen der Kontinentalagentur in Briissel und 
Paris vermitteln einen Paketverkehr mit Belgien und 
Frankreich; 

die Firma C. A. Niessen in Kaldenkirchen 
(Rheinl.): Verkehr mit GroBbritannien und Irland; 

die Allgemeine Postwagenunternehmung van 
Gend & Loos in Rotterdam: Verkehr mit den Nieder
landen; 

die Spediteure Constantin Wiirttenberger in 
Bremen und Elkan & Co. in Ramburg: Verkehr 
mit GroBbritannien und Irland und mit einer groBeren 
Zahl von iiberseeischen Landern; 

die Allgemeine Transport - Gesellschaft in 
Berlin: Verkehr nach Spanien auf dem Wege iiber 
Basel. 

Sperrgut werden solche Pakete genannt, die ungewohn
lich viel Raum einnehmen, sich nicht gut mit andern 
Paketen verpacken lassen oder wahrend der Beforderung 
besonders sorgsam behandelt werden miissen. Fiir den 
groBern Raumbedarf oder die Mehrarbeit bei der Ver
ladung erhebt die Post einen Gebiihrenzuschlag. 

Die Nachrichten iiber Sperrgutzuschliige in friiherer Zeit sind 
sparlich. Bei der Thurn und Taxisschen Post wurden im 18. J ahr
hundert "groBe und lange, doch leichte Pakete nach Proportion 
taxiert". Vgl. Thurn und Taxissche Anweisung aus dem Jahre 1748, 
deren Artikel19 besagt: "Bei Taxierung leichter und doch groBes 
Gesperr machender Sachen ist nicht nach dem Gewichte, sondern 
nach der dem Tarife beigefUgten besondern Anleitung zu ver
fahren." Die bayerische Post erhob von 1808 bis 1847 fiir sperrige 
Pakete je nach VerhaItnis des Raumes, den sie einnahmen, ein Viertel 
oder die Halfte des gew6hnlichen Gebiihrensatzes mehr. Allgemein 
iiblich scheinen aber Sperrgutzuschliige nicht gewesen zu sein. 
In die heutige Gebiihrenordnung ist der Zuschlag fUr sperrige Pakete 
erst durch § 1 des Gesetzes vom 17. 5. 1873, betr. einige Abanderungen 
des Gesetzes iiber das Posttaxwesen im Gebiete des Deutschen 
Reichs vom 28. 10. 1871 eingefUgt worden. Bayern fUhrte den Zu
schlag fiir seinen innern Verkehr damals nicht mit ein. 

Die wichtigsten Dienstvorschriften iiber Sperrgut sind 
folgende: 

A. Inland. Als Sperrgut werden behandelt Pakete, 
die 

a) in einer Ausdehnung P/2 rn, 
b) in einer Ausdehnung 1 m, in einer andern 1/2 m 

iiberschreiten und dabei nicht mehr als 10 kg wiegen, 

c) sich ihrer Beschaffenheit wegen nicht gut mit 
andern Paketen zusarnmen verladen lassen oder sorg
faltige Behandlung erfordern, z. B. Straucher, Kiifige, 
Mobel, Kinderwagen, Fahrrader u. dgl., 

d) bei einem Gewicht von nicht mehr als 5 kg in 
ihren Gesamtausdehnungen (Lange + Breite + Rohe) 
11/2 m iiberschreiten und nicht hinreichend widerstands
fahig gegen Druck sind. 

Als Gebiihrenzuschlag wurden von 1874 bis 1921 
hochstens 50 vR erhoben, in den wechselnden Tarifen 
der Zeit des Wahrungsverfalls teils 100 vR, teils iiber
haupt kein Zuschlag; zur Zeit betragt der Zuschlag 
100 vR. Die Entscheidung iiber die Behandlung eines 
Pakets als Sperrgut hat die AufgabeP Anst. AuBere 
Kennzeichnung "Sp" mit Blaustift auf Paket und Paket
karte. 1m iibrigen s. ADA V 1 und 2. 

B. A usland. Nach dem Vereinspostpaketabkommen 
ist es den Postverwaltungen iiberlassen, ob sie Sperrgut 
zulassen wollen oder nicht. Soweit Sperrgut zugelassen 
ist, gelten nach dem Postpaketabkommen von Stock
holm als sperrig: 

a) Postpakete, die langer sind als 1,50 m oder deren 
Lange und groBter Umfang, dieser nicht iiber die Lange 
gem essen, zusammen 3 m iiberschreiten, 

b) Postpakete, die sich wegen ihrer Form, ihres Um
fangs oder ihrer Zerbrechlichkeit nicht leicht mit andern 
Paketen verladen lassen und eine besonders sorgsame 
Behandlung erfordern. 

Abweichend hiervon haben Norwegen und Agypten 
(fiir die PAnst im Sudan) das Recht, die unter a) ge· 
nannten MaBe auf 1,10 und 1,85 m festzusetzen. Ferner 
konnen, wo Seebefiirderung in Frage kommt, Post· 
pakete als sperrig angesehen werden, deren Rauminhalt 
mehr als 55 cdm betragt odeI' die in einer Richtung 
1,25 m iiberschreiten. 

Ob Postfrachtstiicke als sperrig anzusehen sind, ist 
fiir die deutsche Beforderungsstrecke nach den Inlands. 
vorschriften, fiir die auslandische Beforderungsstrecke 
nach den aus dem Paketposttarif zu ersehenenden be
sondern V orschriften zu beurteilen. 

Schriftwesen. Brunner, Das Postwesen in Bayern in seiner 
geschichtlichen Entwicklung von den Anfangen bis zur Gegenwart. 
Selbstverlag, Miinchen 1900; Loffler, Geschichte des Verkehrs in 
Baden. Winter, Heidelberg 1910. K. Schwarz. 

Spilling, Richard, Dr. jur., Exz., Abteilungsdirigent 
und vortr. Rat im RP A. * 30. 12. 1844 in Frankfurt 
(Oder), 1873 Kreisrichter, 1880 Ubertritt zur Postver
waltung und Ernennung zum Oberpostrat imRPA, 1882 
Geh. Postrat und vortr. Rat, 1886 Geh. Oberpostrat, 
1899 Wirkl. Geh. Oberpostrat, 1. 10. 1914 mit dem 
Charakter als Wirkl. Geh. Rat in den Ruhestand getreten. 
Bekannt durch Herausgabe des Werks "Das Reichs
beamtengesetz. Erll1utert von Perels und Spilling". 

Spitzenorganisationen der Faehverbiinde der Beamten 
usw. der DRP. Zu den Verhandlungen iiber allgemeine 
Bearntenfragen, insbesondere iiber Fragen der Beamten
besoldung (s. Besoldung) und des Beamtenrechts (s. d.} 
werden von der Reichsregierung 5 Spitzenorganisationen 
herangezogen. Dem zu diesen zl1hlenden Gewerkschafts
ring deutscher Arbeiter-, Angestellten- und Beamten
verbande gehoren jedoch keine Postfachverbande an. 
Von den Fachverbanden haben sich angeschlossen 1. dem 
Allgemeinen Deutschen Beamtenbund die All
gemeine Deutsche Postgewerkschaft, 2. dem 
Gesamtverband der deutschen Beamten- und 
Staatsangestellten - Gewerkschaften die Deut
sche Postgewerkschaft in Miinchen und der Bund 
der Post- und Telegraphenbeamten der Super
numerarlaufbahn (Zivilanwarterbund), 3. der 
Saule II (Post) im Deutschen Beamtenbund: del' 
Reichsverband deutscher Post- und Telegra
phenbeamten, der Verband der deutschen 
Reichs - Post- und Telegraphenbeamten, der 
Verband der deutschen Reichs - Post- und Tele-
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graphenbeamtinnen, der Bund der Inspektoren 
und Amtmanner der DRP, der Bund der Zivil
dienstberechtigten bei der DRP und der Bund 
der mi ttleren Post- und Telegra phe n - Betrie bs
beamten, 4_ der Saule Betriebsverwaltungen im 
Reichsbund der hiiheren Beamten die Vereini
gung der hiiheren Reichs - Post- und Telegra
phenbeamten. Naheres iiber diese Berufsvereini
gungen s. Fachverbande der Post- und Telegraphen
beamten. 

Geschichte. Zu 1. Der Allgemeine Deutsche Beamtenbund 
(ADB) ist aus der "Gewerkschaftlichen Beamtenzentrale" im All
gemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund (friiher Generalkommission 
d~r Gewerkschaften Deutschlands) hervorgegangen. Er ist am 
18.6.1922 in Leipzig begriindet worden; den Grundstock bildete die 
Gewerkschaft deutscher Eisenbahner. Die Postbeamten und -beam
tinnen, die ihm beitraten, schlossen sich zur Allgemeinen Deutschen 
Postgewerkschaft zusammen. Am 23.9. 1925 wurde die Verschmel
zung der Abteilung "Post-, Telegraphen- und Fernsprechpersonal 
des Deutschen Verkehrsbunds", die die freigewerkschaftlich organi
sierten Arbeiter d0r Post umfaf.lte, mit der Allgemeinen Deutschen 
Postgewerkschaft unter dem N amen "Allgemeine Deutsche Post
gewerkschaft (Mitgliedschaft im Deutschen Verkehrsbund)" be
schlossen. Der Deutsche Verkehrsbund bildet im Allgemeinen 
Deutschen Gewerkschaftsbund die Vertretung der in privaten und 
iiffentlichen Betrieben des Handels-, Transports- und Verkehrs
gewerbes beschaftigten Lohn- und Gehaltsempfanger. Z u 2. Der 
1918 gegriindete Gesamtverband der deutschen Beamten- und Staats
angestelltengewerkschaften im Deutschen Gewerkschaftsbund -
christliche Richtung - hat in dem 1910 ins Leben gerufenen "Reichs
kartell der Beamten- und Staatsangestelltenverbande, Sitz Elber
feld" seinen VorIaufer gehabt. Der Gesamtverband bildet zusammen 
mit dem Gesamtverband deutscher Angestelltengewerkschaften und 
dem Gesamtverband der christlichen Gewerkschaften Deutschlands 
den Deutschen Gewerkschaftsbund. Zu 3. Der Deutsche Beamten
bund ist aus der am 5. 2. 1916 gegriindeten "Interessengemeinschaft 
deutscher Beamtenverbande" hervorgegangen. Er umfaf.lt die weitaus 
grof.lte Zahl der deutschen Beamten. Der Deutsche Beamtenbund 
baut sich einerseits auf Saulen, die die Verbande der einzelnen 
Berufszweige zusammeufassen, anderseits auf Orts-, Provinz- und 
Landeskartellen auf. Z u 4. Der Reichsbund der hOheren Beamten 
ist aus dem im Oktober 1918 begriindeten Bund hOherer Beamter 
entstanden, der anfiinglich dem Deutschen Beamtenbund angehorte, 
aber im ~Iai 1920 ausschied und die Anerkennung als besondere 
Spitzenorganisation erhielt. 1m Anfang des Jahres 1922 wurden alle 
hoheren Beamten Deutschlands, nachdem der Zusammenschluf.l 
durch den "Zentralausschuf.l der hoheren Beamten Deutschlands" 
vorbereitet worden war, in dem "Reichsbund der hoheren Beamten" 
zusammengefaBt. Der Reichsbund gliedert sich nach Berufs- und 
Landesverbanden. Z u 1-4. Die Spitzenorganisationen unter 
3 und 4 haben in den Ihnen angehOrenden Verbanden nur Beamte 
und Beamtenanwarter, die unter 1 und 2 aufgefiihrten auch Arbeiter 
und Angestellte. Bachmann. 

Stabile Sendungen im Feldpostverkehr an Militarbehiir
den und Heeresangehiirige in festen Standorten im In
lande s. Feldpost. 

Stadtpostanstalten. In GroBstadten eingerichtete V Anst, 
die z. T. selbstandig, z. T. Zweigstellen einer andern 
V Anst, in reichseigenen Gebauden oder in angemieteten 
Raumen untergebracht sind. 

Ihr Geschaftskreis ist verschieden. Die groBern StadtP Anst 
nehmen Postsendungen aller Art und Telegramme an, zahlen Renten 
aus, stellen - in ihren oft recht ausgedehnten - Bezirken Brief- und 
Geldsendungen, Eilbriefsendungen (z. T. auch Eilpakete), u. U. Rohr
postsendungen und Telegramme zu, fiihren Briefkastenleerungen 
durch und verteilen die Briefsendungen in eigener Briefabfertigung. 
Doch werden diese beiden letzten Geschafte (Kastenleerung und Brief
abfertigung) immer mehr zusammengefaBt (zentralisiert), so daB 
z. B. in Berlin selbst StadtPAnst mit erheblichem Verkehr keinen 
Leerungsbezirk und keine Abfertigung mehr haben. In welchen 
Orten StadtPAnst eingerichtet sind, geht u. a. aus Anlage 1 znm 
Verzeichnis der Postanstalten, Eisenbahn-, Kraftwagen-, Luft
verkehr- und Dampfschiffstationen in Deutschland usw. (s. Post 
leitbehelfe) hervor. 

Stadtposten, Sammelbegriff fiir Einrichtungen des 
Ortspostdienstes in verkehrsreichen Stadten. 

Die Zustellung der Briefe, soweit sie iiberhaupt stattfand und 
die Sendungen nicht von der Post abgeholt werden muBten, war 
bis zu Aufang des 19. Jahrhunderts eine private Einrichtung der 
PAnst. Vereinzelt nahmen sich ortliche Unternehmungen der Ein
sammlung und Zustellung der Briefe an, so in Berlin schon zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts. Die Berliner Gildealtesten und Kaufleute 
griindeten am 8. 9. 1800 eine "Berliner FuBbotenpost", deren 
Geschaftsstelle sich KlosterstraBe 41 befand. 13 Boten trugen die 
Briefe nach allen Gegenden der Stadt aus und sammelten sie auch 
ein, im Sommer achtmal, im Winter sechsmal taglich. J eder Bote 
muBte taglich viennal seinen Bezirk belaufen; ein Teil der Boten 
stellte die Briefe zu, ein Teil sammelte sie ein. Die Einsammler 
hatten eine stark tOnende Glocke, mit der sie ihr Nahen ankiindigten; 
die Einwohner kamen aus ihren Hausern und legten die Briefe in 

einen Kasten, den der Bote trug. Die Absender von Briefen muBten 
6 Pf. zahlen, die Empfanger 3 Pf. Die Boten trugen eine Uniform, 
die aus einer brannen Jacke mit pfirsichroten Aufschlagen, brauner 
Hose und gelber Weste bestand. Die Einrichtung fand aber wegen 
ihrer Langsamkeit und UnregehnlWigkeit wenig Anklang und ging 
am 24. 10. 1806 (beim Einriicken der Franzosen) ein. 

1823 faBte Generalpostmeister v. Nagler (s. d.) den Plan, eine 
fiirmliche Stadtpost zu schaffen. Sie trat am 1. 12. 1827 ins Leben. 
AuBer den in einigen Stadtteilen und spater auf den BahnhOfen 
errichteten Postexpeditionen (s. d.) wurden 62 Briefsammlungen 
(s. d. und Hofpostamt) bei Geschiiftstreibenden usw. errichtet. Am 
1. 5. 1851 wurden sie aufgehoben, die Postexpeditionen vermehrt 
und nach Eiufiihrung der Briefmarken Briefkasten (s. d.) in groBerer 
Zahl aufgestellt' 

In andern groBen Stadten war die Entwicklnng ahnlich. 
Infolge zunehmenden Verkehrs und Freilassung auch der ver

schlossenen Ortsbriefe yom Postzwang (s. d.) entstanden in den 
80er Jahren des 19. Jahrhunderts zahlreiche (znletzt 84) Privat
briefbefOrderungsanstalten (Kurierposten, Privatposten s. Privat
befOrderungsanstalten). Sie befaBten sich mit der gewerbsmaBigen 
Einsammlung, Beforderung und Zustellung von Briefsendungen 
aller Art, zogen einen starken Verkehr an sich, da sie sich mit Ge
biihren begniigen konnten, die niedriger waren als die der StaatS
posten, und scinnalerten so die Einnahmen der Staatsposten erheb
lich zum N achteil der von diesen zu erfiillenden Aufgaben. Der 
Betrieb gab zu vielen MiBstanden AnlaB. Die aus volkswirtschaft
lichen Griinden gebotene Ausdehnung des Postregals (s. d.) auf 
verschlossene Ortsbriefe und die Beseitigung der gewerbsmaBig be
triebenen Privatposten erfolgte durch Gesetz yom 20. 12. 1899 
betr. emige Anderungen von Bestimmungen iiber das Postwesen 
(RGBI S. 715) mit Wirkung yom 1. 4. 1900. Die vor dem 1. 4. 1898 
eingerichteten und bis zur Verkiindigung des Gesetzes ununter
brochen betriebenen PrivatbefOrderungsanstalten und ihre Bedien
steten wurden unter gewissen Voraussetzungen entschadigt. 

Schriftwesen. Aschenborn S.23ff., 307ff.; Stephan S.807; 
Tapfer, Die deutschen Privatstadtposten. Selbstverlag, Berlin 1908; 
Archiv 1882 S.218, 1884 S.97ff., 1889 S.257ff., 1898 S.504ff., 
1903 S.229ft. Brunner. 

Stadtsortierer verteilten yom 2. 8. 1880 an in den Bahn
postwagen, die in den sog. "Kurierziigen" von BresIau, 
Dirschau, Frankfurt (Main), Hamburg, Hannover und 
Holzminden nach Berlin liefen, wahrend der Fahrt die 
Ortsbriefpost fiir Berlin nach Zustellamtern. 

Gleich nach Ankunft der Ziige in Berlin vormittags wurden die 
Sendungen mit besondern Wagen nach den Zustellamtern gebracht. 
Sie gelangten in die unmittelbar anschlieBenden Zustellgange und 
dadurch erheblich schneller in die Hande der Empfiinger, als weun 
sie wie die Sendungen von den andern Ziigen zunachst iiber das 
BriefPA hatten laufen miissen. Zu Beginn des Weltkrieges (August 
1914) wurde die Einrichtung aufgehoben. Am 1. 2. 1925 ist sie in 
beschranktem Umfang und in etwas andrer Form wieder ins Leben 
getreten. Die Bahnposten in den Ziigen D 9 und D 7 von Hannover, 
D 45 von Frankfurt (Main), D 155 von Leipzig und D 179 von 
Kassel verteilen die nach Berlin gerichteten Briefsendungen, die 
in der A ufschrift die Angabe des Zustellamts tragen, 
wie friiher nach Zustellamtern, und zwar fiihren diese Arbeit die 
Bahnpostbeamten aus, nicht mehr besondere Stadtsortierer. Die 
Sendungen werden den Zustellamtern unmittelbar zugefiihrt, wah
rend die nicht mit Angabe des Zustellamts versehenen Briefe usw. 
den Weg iiber das BriefP A nehmen und iufolgedessen verziigern. 

Ahnliche Einrichtungen sind im Laufe des Jahres 1925 auch 
flir die nach Breslau, Hamburg, Koln und Miinchen gerichteten 
Briefsendungen getroffen worden. Die mit der Angabe des Zustell
amts versehenen Sendungen nach diesen Orten werden in den Bahn
posten einzelner wichtiger Ziige verteilt und den Zustellamtern, 
wie in Berlin, in unmittelbaren Kartenschliissen zugefiihrt. 

In diesem Zusammenhang ist ferner eine Einrichtung zu er
wahnen, die im Verkehr mit den Vereinigten Staaten von Amerika 
getroffen worden ist. Briefsendungen aus Deutschland nach der 
Stadt New York, die in der Aufschrift nicht nur StraBe und Haus
nummer, sondern auch das zustandige New Yorker OrtsPA enthalten, 
werden in besondere Briefbeutel auf diese P A aufgenommen, sobald 
ihre Zahl dies erlaubt. Die Beutel werden nach Landung der Brief
post von den Dampfern unter Umgehung der Verteilstelle des New 
Yorker HauptPA unmittelbar nach den OrtsPA geschafft. Dadurch 
wird ein Zeitgewinn bis zu 24 Stunden erreicht. 

St3dteboten. 
Mit der WeiterbefOrderung ihres amtlichen Schriftwechsels be

trauten die Stadte im friihen Mittelalter Stadtschreiber, Ratsherren, 
Senatoren oder zuverlassige Biirger, bis sich iufolge der Verkehrs
znnahme das Bediirfnis ergab, einen eigenen stadtischen Boten
dienst einzurichten und diesen den Kaufleuten und der iibrigen 
Biirgerschaft zuganglich zu machen; es kam zur Ausbildung der 
sogenannten "ziinftigen Boten". 

GroBe Bedeutung erlangte das Botenwesen in den Stadten des 
1246 gegriindeten rheinischen Stadtebundes, dem u. a. Worms, 
Mainz, KOln, Speyer, StraBburg und Basel angehOrten. Die Stadte 
der "Deutschen Hanse" unterhielten yom 13. Jahrhundert an BOten
kurse von Hamburg und Liibeck nach Bremen, Amsterdam und 
Antwerpen Bowie iiber Stettin, Danzig und Konigsberg bis nach 
Riga. Wegen ihrer Piinktlichkeit und Zuverlassigkeit standen die 
Hanseboten in bestem Ruf. Die Breslauer BOten gingen bis Leipzig, 
Prag und Niirnberg sowie nordwarts bis Danzig. Leipzig vermittelte 
den Verkehr nach Xiirnberg, Magdeburg, Berlin, Braunschweig, 
Hamburg, Dresden, Prag und Wien. Fiir Siiddeutschland hatten 



Stafettenposten - Statistik 603 

me Botenanstalten in den Reichsstadten Frankfurt, Niirnberg, Augs· 
burg und Regensburg die Fiihrung inne. Augsburger Stadteboten 
vermittelten hauptsachlich den lebhaften Verkehr nach Italien 
(s. Kaufmannsposten); Venedig wurde iiber den Brenner in 8 Tagen 
erreicht. 

Die Stadteboten hatten Biirgschaft zu stellen und einen Dienst· 
eid zu leisten. Der Rat lieferte Ihnen Amtskleidung oder das Tuch 
dazu, vereinzelt auch Dienstwohnung. 

Es gab sowohl fuJ3gehende als auch reitende und fahrende Boten. 
Als Standesabzeichen diente das auf der Brust zu tragende Stadt· 
wappen; FuJ3boten waren mit einem SpieJ3 bewaffnet. Zur Auf· 
nahme der Briefe diente eine Botenbiichse. An deren Stelle traten 
spiiter Botentaschen. N eben dem Lohn fiir die einzelne Leistung, 
abgestuft nach der Lange des Wegs, erhielten die Boten in manchen 
Stadten noch ein mil.J3iges J ahrgeld. Man nannte die Boten nach 
den Orten oder Landern, wohin sie verkehrten. Die Boten batten 
haufig weite Wegstrecken zuriickzulegen, da sie - 1m Gegensatz 
zu den Taxisschen Kurieren - unterwegs nicht abgeliist wurden. 
Der Dienst wurde von "Botenmeistern" oder "Botenherren" iiber· 
wacht. Neben den regehnli.J3ig verkehrenden sogenannten "OrdinariI<· 
Boten wurden bei besonderen Aulassen "Extraordinari" abgefertigt. 

Aile griiJ3eren Stadte faJ3ten die Vorschriften iiber das Boten· 
wesen, die Abgangs· und Ausbleibezeiten, die Boteuliihne usw. in 
mehr oder minder ausfiihrlichen "Botenordnungen" zusammen, so 
StraJ3burg 1443 und 1484, Breslau 1573, die Hansestadte 1580. Der 
Rat der Stadt Aup;sburg erlieJ3 1555 eine "Vellediger Potenn Ord· 
nung" und baute sie bis 1602 wiederholt aus. 

Die Stadteboten konnten ihre Tatigkeit neben dem Taxisschen 
Postwesen (s. Geschichte der Post) unbehindert ausiiben, solange 
sich dieses auf die Besorgung des hiifischen Fernverkehrs beschrankte. 
1m selben MaJ3e aber wie die Reichsposten ihre Kurse erweiterten 
und ihre Einrichtungen der Allgemeinheit zuganglich machten, 
traten sie in lebhaften Wettbewerb zu den Stadten. Nun setzte 
ein heftiger Streit um das Postregal ein, der sich in zahllosen Rechts· 
hli.ndeln auJ3erte und mehr als zwei J ahrhunderte dauerte. SchlieJ3-
lich muJ3te das Botenwesen unterliegen. Nur die Freien und Hanse· 
stadte Hamburg, Bremen und Liibeck vermochten ihre Boten· 
aulagen allen Anfechtungen zum Trotze aufrechtzuerhalten und 
sie sogar zu ansehlllichen StaatsP Anst auszubauen, bis diese 1868 
in die Postverwaltung des N orddeutschen Bundes iibergingen 
(s. Geschichte der Post). . 

Schriftwesell. Huber, Die geschichtliche Entwicklung des 
modernen Verkehrs. H. Lauppsche Buchhandlung, Tiibingen 1893. 
S.51; Veredarius, Das Buch von der Weltpost. 3. Auf!. Herm. 
J. Meidinger, Berlin 1894. S. 68; Archiv 1901 S. 113, 1918 S. 469, 
1923 S. 467; Archiv fiir Postgeschichte in Bayern 1925 S. 15; Posta· 
Iische Rllndscbau 1926 S.9. Brunner. 

Stafettenposten s. Estafetten, Postgeschichte 
Stammeinlage auf Postseheekkonto ist der Betrag, der 

auf dem Konto dauernd gehalten werden muB, iiber 
den der Postscheckkunde also nicht verfiigen darf. Er 
war urspriinglich auf 100 M festgesetzt, wurde spater 
auf 50 M, dann auf 25 M und schlieBlich auf 5 RM 
ermaBigt. Die DRP kann das Konto aufheben, wenn 
das Guthaben den Betrag der Stammeinlage nicht 
erreicht und der Postscheckkunde das Guthaben inner· 
halb einer von der DRP festzusetzenden Frist nicht bis 
zu diesem Betrag auffiillt. 

Standesliste war eine iibersichtliche, unter dem Namen 
"Nationale" bereits 1821 bei der preuBischen Post ein· 
gefiihrte Aufzeichnung der wichtigsten Angaben iiber 
die Person eines Beamten (Name, Geburtsort, Familien· 
stand, Schulbildung, Militarverhaltnisse, Laufoahn im 
Postdienst, Beschaftigungsorte, langerer Urlaub, Er
krankungen usw.). Sie bildete einen Auszug aus den 
Personalakten und wurde in. diese vorn eingelegt. Ihr 
Zweck war, einen schnellen Uberblick iiber die person· 
lichen und dienstlichen Verhaltnisse eines Beamten zu 
gewahren und u. U. eine zeitraubende Durchsicht der 
Personalakte~! bei Berichterstattungen auch eine Bei· 
fiigung und Ubersendung der Akten zu ersparen. Als 
1919 die Personalakten bei den VA abgeschafft wurden, 
entstand nach dem Muster der Standesliste der Personal· 
bogen (s. d.). Dieser ist seitdeur flir jeden Beamten bei 
den VA an Stelle der Personalakten zu flihren. 1924 
ist die Standesliste weggefallen. 

Statistlk (s. auch Monatsberichte, Wirtschaftsstatistik). 
I. Grundsatzliches. Die groBere oder geringere 

Dichtigkeit des Postverkehrs jedes Landes sowie der 
Wechsel seiner Hebungen und Senkungen ist einer der 
zuverlassigsten Gradmesser der allgemeinen Wirtschafts· 
konjunktur. Postverkehrsstatistik ist dementsprechend 
der zahlenmaBige Nachweis vergangener Wirtschafts
konjunkturen. Daraus folgt, daB fiir zukiinftige Zeit· 
raume keine Verkehrsstatistik fiir sich allein jemals eine 

unmittelbar zuverlassige Gewahr der voraussichtlichen 
Verkehrsgestaltung liefert; denn entscheidend wirkt 
stets die Bewegung der allgemeinen Wirtschaftskonjunk. 
tur mit. Diese aber hiingt von soviel Zufalligkeiten ab, 
daB sie keiner sicheren Vorausberechnung zuganglich ist. 

Dennoch ist die Postverkehrsstatistik ein unentbehr· 
liches Hilfsmittel fiir die Abschatzung der Tragweite 
zahlreicher Entschliisse der Verwaltung, denn diese 
Entschliisse beschaftigen sich iiberwiegend mit MaB· 
nahmen fiir zukiinftige Bediirfnisse. Verwalten bedeutet 
Voraussehen, und Statistik ist aufgezeichnete Betriebs· 
erfahrung. Nur eine zweckmaBig angelegte Statistik 
gewahrt die erforderliche Erkenntnis, ob die flir einen 
bestimmten Betriebszweck aufgewandten Mittel durch 
einen entsprechenden Erfolg wirtschaftlich gerecht· 
fertigt sind und dariiber hinaus, welche Mittel erforder· 
lich sein werden, um einen bestimmten kiinftigen Be· 
triebszweck mit dem geringsten Aufwande zu erzielen. 
Es gibt keine Seite des Verkehrsbetriebes und der Be· 
triebswirtschaft, die nicht statistisch erfaBt werden 
kOnnte. Art und Umfang der Erhebungen ist durch 
Art und Richtung der bezweckten Erkenntnis bedingt. 

Keine betriebstechnische Neueinrichtung ist ohne 
Vorausschatzung ihrer Tragweite durchfiihrbar, und bei 
keiner MaBnahme laBt sich der wirtschaftliche Ertrag 
im voraus berechnen, wenn die zahlenmaBigen Unter· 
lagen fiir den Vergleich mit friiheren Erfahrungen fehlen. 
Eine vollkommene Verkehrsstatistik ware daher eine 
solche, die sich nicht darauf beschrankt, die Ziffern der 
beforderten Massen von Postsendungen, der umgesetzten 
Geldsummen und getrennt davon die Abschliisse der 
Finanzergebnisse mitzuteilen, sondern die an erster Stelle 
von den wechselnden Ergebnissen der monatlichen Ein. 
nahmen und Ausgaben im Posthaushalt ausgeht -
diese Ziffern sind unbestechlich - und erst zur Erfor· 
schung ihrer gesetzmaBigen Veranderungen die Ergeb. 
nisse geeigneter Verkehrszahlungen heranzieht. 

II. Geschichte. Die haushaltstechnische Bedeutung der Ver. 
kehrsstatistik ist friihzeitig erkannt worden. Die beigische Postver· 
waltung schuf fiir ihren eigenen Bereich im Jahre 1841 eine Post· 
verkehrsstatistik, deren Aufbau den damaligen Bediirfnissen ent· 
sprach und nicht nur aile aIteren Arten von Poststatistiken iiberholte, 
sondern auch von andern Postverwaltungen nachgeahmt wurde. 

Bei der preuJ3ischen Postverwaltung reichen planmaJ3ige Verkehrs· 
zahlungen bis auf das J ahr 1858 zuriick. Zum ersten Male brachte 
das Amtsblatt des Kiiniglich PreuBischen Postdepartements Yom 
genannten Jahre (S. 20) "statistische Notizen". 1m Jahrgang 1859 
hieJ3en sie "statistische N achrichten iiber den preuJ3ischen Post· 
verkehr". Von da an wurden sie, iiber die Ergebnisse der damals 
vorhandenen Postbetriebszweige nach verschiedenen Richtungen 
Auskunft gebend, bis zum Schlusse der selbstalldigen preuJ3ischen 
Postverwaltung (1867) jahrlich im Amtsblatt veriiffentlicht. Die 
Post des N orddeutschen Bundes iibernahm die preuJ3ische Art der 
Poststatistik mit den iibrigen preuJ3ischen Verwaltungseinrichtungen. 
1m Amtsblatt der N orddeutschen Postverwaltung erscheint eine 
Poststatistik erstmals im Jahre 1868 (fiir 1867, S. 302). Das Amts· 
blatt der Deutschen Postverwaltung veriiffentlichte im Jahre 1871 
noch einmal eine Statistik der N orddeutschen Post fiir 1870 (S. 207), 
urn sodann yom Jahrgang 1872 ab (S. 438) in gleicher Form und 
Anlage, wie das alte preuJ3ische Vorbild von 1858, den Abdruck der 
statistischen Nacilrichten bis einschlieBlich des Kalenderjahrs 1900 
fortzusetzen (Jahrgang 1901). Vom Jahrgang 1902 des Postamts
blatts ist dann die Statistik nicht mehr an dieser Stelle erschienen. 

In welchem Grade die preuJ3isch-deutsche Poststatistik nach 
Anlage und Durchfiihrung den Anforderungell entsprach, die seiner· 
zeit von der wissenschaftlichen statistischen Forschung erhoben 
wurden, zeigte sich, als der auf Belgiens Anregung im Jahre 1853 
erstmals zusammengetretene zwischenstaatliche statistische Kon· 
greJ3 in seinem 8. Sitzungsabschnitt (Tagung von St. Petersburg, 
10. /22. 8. 1872) dazu iiberging, auch die Poststatistik in seine 
Beratungen einzubeziehen. Zur Erlangullg der als wiinschenswert 
empfundenen zwischenstaatlichen Einheit in der Poststatistik wurde 
damals folgendes beschlossen: 

1. Die Veriiffentlichungen statistischer Angaben iiber den Post· 
verkehr sollten nach einem aUgemein anzuwendenden Aufzeichnungs· 
plan zu einer Poststatistik, zu dem ein Muster ausgearbeitet war, 
vorgenommen werden und sich auf die Einrichtung der Posten, 
ihre Benutzullg und ihre wirtschaftlichen Ergebnisse beziehen; 

2. diesen Angaben soUten die Postgebiihrensatze und die Grund· 
satze vorausgeschickt werden, nach denen sich die Gebiihren fiir 
jede Gattung von Versendull!!sgegenstanden regelten; 

3. die Tatigkeit jeder Postanstalt sollte nach einem ebeufalls als 
Muster ausgearbeiteten ttbersichtsentwurf dal],lestellt werden; 

4. unabhangig hiervon sollten besondere Ubersichten iiber den 
zwischenliindischen Postversendungsverkehr, geordnet nach Staaten 
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in einer der allgemeinen Ubersicht (s. Ziffer 1) entsprechendem Form 
aufgestellt werden; 

5. in Landern, wo verschiedene Postgebiihrensatze fiir die Be· 
forderung gewisser Verkehrsgegenstande eingefiihrt waren, z. B. 
fiir die Befiirderung von Sendungen mit oder ohne Wertangabe, 
sollten besondere -Ubersichten iiber die Bewegung dieser Gegenstande, 
eingeteilt nach Wertklassen, nach den durchlaufenen Entfernungen 
oder nach andern, die Gebiihrensatze bestimmenden Verhaltnissen, 
die durch die Postgesetzgebung des Landes vorgeschrieben waren, 
gefertigt werden; 

6. soweit es die Art der Aufzeichnungen gestattete, sollten die 
vorbezeichneten -Ubersichten durch Angaben iiber das Gewicht der 
Versendungsgegenstande erganzt werden (vgl. Archiv 1875 S. 445ff.). 

Diesen yom KongreB gestellten Anforderungen entsprach die 
damalige StatiBtik der Reichspost bereits in allen wesentlichen 
Stiicken. Die Forderung zu Ziffer 3 wurde dadurch erfiillt, daB mit 
Wirkung yom 1. 1. 1874 ab den PAnst die Fiihrung sogenannter 
statistischer Hefte aufgetragen wurde. Die beziigliche GeneralVf 
des GPA Yom 7.6.1874 (Amtsblatt der Deutschen Reichs·Postver· 
waltung S. 269) begriindete die neue MaBnahme mit dem Erfordernis, 
"fiir die Beurteilung der tatsachlichen Verhaltnisse, welche bei der 
Entwicklung des Postwesens hauptsachlich in Betracht kommen, 
gleichmaBig geordnete Grundlagen zu schaffen". Den Vordruck fiir 
die Aufzeichnungen in den statistischen Heften schrieb ein der 
GeneralVf beigefiigtes Muster allgemein vor. AJljahrlich im Marz 
hatte jede PAnst (fiir die PAg wurden die Aufzeichnungen bei den 
AbrechnungsPAnst gefiihrt) einen Auszug aus ihrem statistischen 
Heft fiir das zuriickliegende Kalenderjahr an die vorgesetzte OPD 
einzureichen, deren Aufgabe es war, durch eingehende Priifung der 
Angaben deren Ordnung und Einheit fiir den Bezirk herzustel\en. 
Den OPD und den PAnst wurde besonders "empfohlen, sich eine 
sorgfaltige Bearbeitung des Gegenstandes angelegen sein zu lassen, 
um das Material in den statistischen Heften fiir eine schnelle und 
erschopfende Beantwortung postdienstlicher Fragen nutzbar zu 
machen". 

Bis zum Ausgange des 19. Jahrhunderts spielte die Poststatistik 
eine besondere Rolle bei der jahrlichen Lesung des Posthaushalts 
im Reichstage. Ausfiihrliche statistische Mitteilungen bildeten jedes· 
mal einen Hauptbestandteil der bei jenen Anlassen im Reichstage 
gehaltenen Reden des Staatssekretars v. Stephan (s. d.). Man ging 
von dem richtigen Gedanken aus, daB jede Verkehrszunahme im 
abgelaufenen Kalenderjahr einen SchluB auf die voraussichtlichen 
Haushaltsiiberschiisse deB neuen Rechnungsjahres gestattete. Diese 
-Uberschiisse alljahrlich zu steigern, wurde mehr und mehr eine staats· 
wirtschaftliche N otwendigkeit, da nach der verfassungsrechtlichen 
Wirtschaftslage des Deutschen Reichs von 1871 die -Uberschiisse 
der Reichspost als ein ansschlaggebender Einnahmeposten zur Be· 
streitung der fortgesetzt steigenden Aufwendungen, namentlich 
beim Heeres· und Flottenhaushalt eingestellt werden muBten. 

Tatsachlich stiegen mit den jahrlichen Haushaltsiiberschiissen 
auch die SchluBziffern der Verkehrsstatistik. Dennoch fehlte die 
GieichmaBigkeit des Ansteigens. Eine Gegeniiberstellung der sta· 
tistischen Ergebnisse fiir 1876 und 1896 gewahrt z. B. folgendes 
Bild: In dem 20jahrigen Zeitraum war der Gesamtbriefverkehr von 
rund 0,7 anf rund 2,3 Milliarden Stiick, d. h. um das 3,33 fache 
gestiegen; die gleichzeitige Gesamteinnahme an Post· und Tele· 
graphengebiihren - die in Ermanglung einer Angabe iiber den 
ReiniiberschuB in den Jahresstatistiken bei dessen Veranschlagung 
zugrunde gelegt werden muB - stieg dagegen im gleichen Zeitraum 
von 102 auf 277 ~fillionen M, d. h. nur um das 2,72fache Die Stei· 
gerung in den Einnahmen blieb daher urn 22,43 vH hinter der des 
Gesamtbriefverkehrs zuriick; bei einem AbschluB von 277 Millionen M 
im Jahre 1896 bedeutete dies einen Ausfall von rund 62 Millionen M. 
Das Ergebnis war zweifeJlos fehlerhaft, doch konnte der Fehler 
nach Lage der Sache nur in den Zahlergebnissen gesucht werden, 
da es damals keine fortlaufende tlberwachung der Verkehrszahlungen 
durch deren Gegeniiberstellung mit den monatlichen Finanz· und 
Abrechnungsergebnissen gab. Wohl konnte das Zuriickbleiben der 
tatsachlichen Uberschiisse hinter dem Sollbetrage, wie ihn die Er· 
gebnisse der Yerkehrsstatistik erwarten lieBen, zunachst iiberschlitg· 
lich mit den steigenden Aufwendungen fiir unwirtschaftliche Anlagen 
erklart werden. Wnrden jedoch im Reiclistage solche geltend ge· 
macht, so wurden umgekehrt der Postverwaltung regelmaJJig die 
unentgeltlichen Leistnngen der Eisenbahn fiir Postbefiirdernngs· 
zwecke vorgehalten; ja, es wurde der Post vorgehalten, ihre Uber· 
schiisse gingen im wesentlichen anf Kosten der Eisenbahnen, was 
ganz unsachlich war. 

Dies gab AnlaB, daB nach dem Wechsel in der obersten Leitung 
der Post (1897) zu einer jahrlichen Ermittlung des Rentabilitiits· 
ergebnisses des zuriickliegenden Rechnungsjahres iibergegangen 
wurde. Anch sie hatte, wie die Verkehrsstatistik, iiberwiegend riick· 
schanende Tragweite und diente, wie jene, znr Verwendung dem 
Reichstage gegeniiber. Ein Bediirfnis nach fortlaufender Einsicht 
in die verkehrs· und geldwirtschaftlichen Znsammenhange und ihre 
Veranderungen lag noch nicht vor; die Nutzanwendnng hatte nur 
darin bestehen kiinnen, daB man sich in kiirzeren Fristen zu gebiihren· 
politischen MaBnahmen entschloB, indessen fehlte gerade hierzu die 
notwendige Voranssetzung einer beweglichen Gebiihrem;erordnnngs. 
technik; denn das Riickgrat der Posteinnahme und ihrer Uberschiisse, 
die Brief· und z. T. dfe Paketgebiihren, waren durch Gcsetz fest· 
gelegt und konnten nur unter Beteilignng der gesetzgebenden Karper· 
schaften (Bundesrat nnd Reichstag) geiindert werden. FUr rasche 
EntschlieBungen war dieser Weg ungangbar. 

III. Technisches zur Verkehrsstatistik. Das 
Wesen alier Statistik ist die Zahl. Das schlichteste Mittel 
zur Aufzeichnung del' von der taglichen Verkehrsbewe· 

gung abgelesenen Zahl ist die Zusammenstellung der 
Ziffern in Nachweisungen mit senkrechten Zifferreihen, 
die eine iibersichtliche Aufrechnung und Gegeniiber. 
stellung zu Verglcichszwecken gestatten. Dem Benutzer 
del' Statistik bleibt es bei diesel' .Art del' Aufzeichnung 
iiberlassen, sich aus den Zahlenreihen das Verkehrsbild 
selbeI' zu gestalten. Einen rascheren Uberblick gewahren 
die zu Kurven verarbeiteten Zahlenmassen; noch an· 
schaulicher sind, namentlich fiir reine Vergleichszwecke, 
figiirliche Darstellungen sinnfalliger Verkehrsgegenstande 
odeI' mechanischer Vorgange. Die preuBische und die 
norddeutsche Post haben bei ihren Verkehrsstatistiken 
eine andre Form als die del' Nachweisungen mit Zahlen· 
reihen nicht angewandt. Die RPV hat nul' einmal -
in del' Statistik ffir 1885 - die Ergebnisse des Post· 
verkehrs von 1874-1885 in kurvenmaBiger Darstellung 
veroffentlicht (10 Blatter). SpateI' ist dann nul' noch 
del' Statistik ffir 1893 eine Sammlung von vier Karten 
des Deutschen Reichs zur vergleichenden Gegeniiber. 
steHung del' Dichtigkeit del' Verkehrsanstalten 1872 
und 1892 beigefiigt worden; eine ahnliche Beilage zur 
Statistik ffir 1900 bezog sich auf eine Darstellung del' 
Entwicklung des Fernsprechwesens in Deutschland. 

Hinsichtlich del' Ermittlungsabschnitte ffir die ein· 
zelnen Verkehrszahlungen sind fortlaufende und voriiber· 
gehende Aufzeichnungen zu unterscheiden. Zu den 
letzten gehOren u. a. die bekannten Ermittlungen tiber 
den Auslandsbrief· und ·wertbrief. (·kastchen) Verkehr, 
auf denen die Festsetzung der Durchgangskosten des 
Weltpostvereins beruht (s. Briefdurchgangskosten) (WP. 
Vertr 1924, Hauptvertrag Art. 53ff., Wertbrief· und 
Wertkastchenabkommen Art. 11), ferner die Ermitt· 
lungen zur FeststeliuRg des Gewichts der eisenbahn· 
zahlungspflichtigen Pakete gemaB den Vollzugsbestim. 
mungen yom 9. 2. 1876 Ziffer II zu 4 (Zentralblatt S. 87) 
zum Eisenbahnpostgesetz (s. d.) vom 20. 12. 1875 (s. auch 
Abrechnung del' DRP mit den Eisenbahnen). 

Die "Anweisung ffir die Aufstellung del' Post· und 
Telegraphenstatistik" (Berlin 1912, letzte Erneuerung 
del' entsprechenden Anweisung von 1894) sieht neben 
Zahlungen, die alljahrlich gleichbleibend stattfinden -
sei es ffir das ganze Jahr, sei es ffir einzelne Monate odeI' 
Wochen - andre Zahlungsarten VOl', bei denen nur in 
jedem dritten Jahr (Hauptjahr) ausfiihrliche, in den 
tibrigen Jahren (Nebenjahren) dagegen summarische 
Ermittlungen vorzunehmen sind. 1m ganzen schreibt 
die Anweisung von 1912 noch 36 verschiedene Poststati· 
stiken VOl'. 

IV. Formen del' preuBisch.deutschen Post· 
statistik bis zum Jahre 1922. Neben die seit 1859 
veroffentlichten statistischen Nachrichten in den Amts· 
blattern del' preuBischen, norddeutschen und Reichs· 
Postverwaltung treten yom Jahre 1875 ab (erstmals fiir 
das Kalenderjahr 1874) die Hefte "Statistik der Reichs· 
Postverwaltung" (von 1876 ab: "Statistik del' Reichs· 
Post· und Telegraphenverwaltung"). Sie bringen aus· 
fiihrlichere statistische Nachrichten als die vorher in 
den Postamtsblattern veroffentlichten Statistiken. In 
ununterbrochener Folge sind sie bis zum Jahre 1911 
(mit del' Statistik fiir 191O) herausgegeben worden, wobei 
nul' das Jahr 1878 ausfiel, indem 1879 erst die Statistik 
ffir 1877, 1880 die ffir 1878 erschien, bis das Jahr 1881 
mit Veroffentlichung der Statistiken fiir 1879 und 1880 
die ordentliche Reihenfolge wiederherstellte. Ffir 1909 
wurde nul' ein Behelfsheft von geringem Umfange (14 S.) 
herausgegeben. Del' Umfang der einzelnen Hefte wuchs 
alljahrlich; del' Ausgabe fiir 1874 mit 47 Druckseiten 
steht im Jahre 1911 die Statistik ffir 1910 mit 103 Seiten 
gegeniiber. 

Mit welchen Verkehrsgegenstanden die Poststatistik 
sich befaBte und wie sich diese Gegenstande im Laufe 
der Zeit vermehrten, zeigt del' nachstehende Vergleich 
des Inhalts del' Statistik fiir 1874 mit dem fiir 1910: 



1874 

FIacheninhalt und Beviilkerung 

Verzeichnis der beziiglich des 
Postwesens neu erlassenen Ge
setze und abgeschlossenen Ver
trage und der gewahrten Er
leichterungen 

Personal 

Postanstalten 
~>\mtliche Verkaufsstellen fiir Post

wertzeichen 

Postbriefkasten 

Posthaltereien 
Postwagen 
Postverbindungen auf Eisenbah

nen, auf LandstraBen, auf Was
serstraBen 

Zuriickgelegte Kilometer von den 
Eisenbahnposten, den Posten 
auf LandstraBen, den Posten 
auf WasserstraBen 

Ubersicht iiber die Gesamtlei
stungen der Postverwaltung, 
Befiirderungsdienst 

Briefverkehr innerhalb des deut
schen Reichspostgebiets 

Porto- und Gebiihreneinnahme 
fiir interne Briefsendnngen 

Briefsendungen ans andern Lan
dern 

Briefsendungen nach andern Lan
dern 

Briefsendungen im Durchgang 
durch das deutsche Reichspost
gebiet nach andern Landern 

Zeitungen 
Gesamt-Packerei- und Geldsen

dungsverkehr 
Packerei- und Geldsendungsver

kehr innerhalb des deutschen 
Reichspostgebiets 

Portoeinnahme fiir die Packereien 
Einnahme an Versicherungsge

biihr 
Portoeinnahme fiir die Briefe mit 

Wertangabe 
Packerei- und Geldsendungen aus 

andern Liindern 
nach andern Landern 
im Durchgange durch das 

deutsche Reichspostgebiet 
nach andern Landern 

Gesamtgeldverkehr 

Postanweisungsverkehr innerhalb 
des dentschen Reichspostge
biets und mit fremden Landern 

Postauftragsbriefe 
PostvorschuBsendungen 

Reiseverkehr 

Freimarken, gestempelte Brief
umschlage, Postkarten, Streif
bander 

Retourbriefe 

Finanzergebnisse 
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1910 

Vorbemerkungen 
FIacheninhalt, Beviilkerung, Ver

kehrsanstalten, Gesamtperso
nal, Verkehrsergebnisse, Ein
nahmen und Ausgaben 

Wichtigere Gesetze, Verordnun
gen, Neuerungen und Verkehrs
erleichterungen 

Kap. A: Personal 
Kap. B: Postwesen 
I. Betriebseinrichtungen und Be

triebsmittel 
1. Postanstalten 
2. Verkaufsstellen fiir Postwert

zeichen 
3. Postwertzeichen- und Post-

kartenautomaten 
4. Postbriefkasten 
5. SchlieBfacher 
6. Stempel-, Schreib- und Re-

chenmaschinen 
7. Dienst- und Wohngebaude 
8. Posthaltereien 
9. Postwagen, Postfahrrader 

10. Postverbindungen und ihre 
Benutzung auf Eisenbahnen, 
gewohnlichen und Wasser
straBen 

II. Verkehr 
1. Gesamtleistungen, PostbefOr-

derungsdienst 

2. Briefverkehr 
a) Gesamtverkehr 
b) Briefverkehr des Reichspost

gebiets nach Bayern, Wiirt
temberg, den Schutzgebieten 
und dem Ausland 

3. Zeitungsverkehr 
4. Packereien mitund ohne Wert

angabe sowie Wertbriefe 
a) Gesamtverkehr 
b) Packereien mit und ohne 

Wertangabe sowie Wertbriefe 
innerhalb des Reichspost
gebiets 

c) Packereien mit und ohne 
Wertangabe sowie Wertbriefe 
und Wertkastchen im Ver
kehr mit Bayern, Wiirttem
berg, den Schutzgebieten und 
dem Auslande, und zwar 
aus diesen Landern nach dem 
Reichspostgebiet 

nach diesen Landern aus dem 
Reichspostgebiet 

5. Sendungen mit Wertangabe, 
Postbankverkehr 

a) Allgemeine Ubersicht 
b) Sendungen mit Wertangabe 
c) Postanweisungen 

d) Postauftrage 
e) Postnachnahmesendungen 
f) Postscheck - und Uberwei

sungsverkehr 
g) Postgiroverkehr mit der 

Reichsbank 
6. Reiseverkehr 
7. Postausweis- und Postlager

karten 
8. Postwertzeichenverbrauch 

9. Un7.1lstellbare Postsendungen 
III. Mitwirkung der Reichspost

anstalten bei Ausfiihrung von 
Reichsgesetzen 

1. Verkaufte Wechselstempelzei
chen und statistische Wertzei
chen 

2. Mitwirkung bei der Uufall
und Invalidenversicherung 

(Kap. C: Telegraphen- und Fern
sprechverkehr) 

Kap. D: Finanzergebnisse 
Anlagen: 

Statistik iiber den Postverkehr in E: Bezirksstatistik fiir das Ka-
Orten mit Postiimtern lenderjahr 1910 

F: Post-, Telegraphen- und Fern
sprechverkehr in Deutsch
land im KaJenderjahre 1910 

G: Verkehr bei den deutschen 
Post-, Telegraphen- und Fern
sprechanstalten in den Schutz
gebieten, in China und Ma
rokko im Kalenderjahre 1910 

H: Post-, Telegraphen- und Fern
sprechverkehr der hauptsach
lichsten Hinder Europas im 
Kalenderjahre 1910 

J: Personalangelegenheiten 

Die Kapiteleinteilung (A-D) beginnt erst mit der 
Statistik fiir 1877. Von da ab (1877) bis einschlieI3lich 
1899 enthalt die Statistik regelmiiBig ein Kapitel "Ver
schiedenes" mit Aufsatzen arehivalischen Inhalts (s. 
nachstehend zu VII), das zuletzt - seit der Statistik 
fiir 1898 - als Kap. J erschien. Seit der Statistik fiir 
1903 enthalt das Kap. J regelmaBig nur noch "Personal
angelegenheiten " , seit der fiir 1913 wird Kap. A zu 
"Personal", die bisherigen standigen Kap. A-C werden 
zu Kap. B-D. Die abgekiirzte Statistik fiir 1909 ent
halt nur die Kap. A-C; in der Statistik fiir 1913 fehlen 
zum ersten Male die Angaben fUr den Auslandspost
verkehr, naehdem fiir 1911 und 1912 iiberhaupt keine 
Statistiken veroffentlicht worden waren. Aueh fiir die 
Kriegsjahre 1914-1918 fehlen die Statistiken. Erst im 
Jahre 1920 ist wieder eine Veroffentliehung mit der 
Statistik fiir 1919 ersehienen, die bisher letzte dann 
wieder erst im Jahre 1923 (fiir 1922). 

V. Neue Formen der Poststatistik seit 1926. 
Unter der Bezeichnung "Die deutsche Reichspost im 
Dezember 1925" ist im Amtsblatt des RPM fUr 1926 
(S. 61) erstmals wieder eine statistisehe Veroffentlichung 
iiber die Postverkehrsergebnisse erschienen; ebenda. 
(S. 87) wird ein "Monatsbericht" iiber den Monat Januar 
1926 mitgeteilt. Gleichzeitig ist - eine veranderte Form 
der "Statistiken" von 1874-1922 - zum erstenmal ein 
"GeschMtsbericht der Deutschen Reichspost fUr das 
Wirtschaftsjahr 1924" (Berlin, ohne Jahr, 74 Seiten) in 
Heftform veroffentlicht worden, der die Postverkehrs
statistik nunmehr auf die Hohe neuzeitlicher Darstellungs
form fUhrt. Die Einteilung gliedert sich auch jetzt wieder 
in vier Kapitel: A: Aligemeines, B: Die einzelnen Be
triebszweige, C: Personalwesen, D: Finanzwesen. Der 
Inhalt beschrankt sich indessen nicht mehr auf die 
Mitteilung der Verkehrsziffern, sondern gibt in zusammen
hangender Darstellung die aus dem Zahlenstoff ge
wonnenen Erkenntnisse wieder, mit betonter Hervor
hebung ihrer wirtschaftlichen Wertbarkeit. Zahleniiber
sichten, Kurvenbilder, vergleichende Landkarten und 
figiirliche Darstellungen dienen zur Erlauterung. 

VI. Wirtschaftsstatistik und Konj unktur
forsch ung. Die Wirt8chaftsstatistik (s. d.) der DRP 
besteht seit dem 1. 4. 1923. Ihr Ursprung fiihrt auf 
Reichstagsverhandlungen iiber die Beseitigung des da
maligen Fehlbetrags im Posthaushalt zuriick, I?ei denen 
den gesetzgebenden Korperschaften u. a. eine Ubersicht 
iiber die Verteil ung der Einnahmen und Ausgaben 
auf die 4, spater 5, Hauptbetriebszweige der DRP (Post, 
Postscheckverkehr, Telegraphie, Fernsprechwesen, Funk
wesen) in Aussicht gestellt worden war. Fiir die Aus
gaben war weiter eine Trennung in 80lche fiir den laufen
den Betrieb und in solche fiir Vermehrung der Anlage
werte zugesagt worden. 

Diese Verteilung ist die Wirtschaftsstatistik. Sie 
wird in engstem AnschluB an .~ie kassenmaBig verrech
neten Summen teils bei den VA, teils bei den OPD, teils 
beim RPM monatlich vorgenommen. Fiir eine Anzahl 
geeigneter Haushaltstitel w:~rd bei den durch die monat
lichen Abrechnungen der VA nachgewiesenen Einnahmen 
und Ausgaben ersichtlich gemacht, welche Anteile davon 
auf jeden der 5 Hauptbetriebszweige entfallen. Der 
Zweck dieser Art von Statistik ist, noch im Laufe des 
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Jahres jederzeit einen Uberblick iiber die geldlichen Er
tragsverhaltnisse zur Verfiigung zu haben, urn danach 
die Gebiihren bemessen und u. U. Einschrankungen an 
der richtigen Stelle vornehmen zu konnen. Hierdurch 
unterscheidet sich die Wirtschaftsstatistik im Wesen 
von der friiheren Rentabilitatsberechnung, die gleich
zeitig ~ei der DRP mit dem 1. 4. 1923 weggefallen ist. 
Die VA stellen die Wirtschaftsstatistik zusammen mit 
der monatlichen Abrechnung, die OPD monatlich eine 
den Bezirk umfassende vollstandige Wirtschaftsstatistik 
auf, die bis zum 20. des neuen Monats an das Statistische 
Bureau des RPM eingesandt wird (vgl. Amtsblatt des 
RPM 1923 S. 105, 1924 S. 117, 357; Postnachrichten
blatt 1923 S. 849). 

Seit dem 1. 4. 1926 erscheint das Postkraftfahrwesen 
als neuer (6.) Betriebszweig in der Wirtschaftsstatistik 
(Amtsblatt des RPM 1926 S. 216). 

Konjunkturforschung. Das altere Verfahren, 
zahlreiche Sonderstatistiken aus den verschiedenen Ver
kehrsgebieten aufzustellen, bei denen die Verkehrszahlen 
und Wirtschaftsziffern nach einer bestimmten Ordnung 
lediglich zusammengestellt werden, konnte friiher als 
ausreichend gehalten werden, da es nicht darauf ankam, 
ob und wie die Ergebnisse der Poststatistik von AuBen
stehenden verstanden und ausgewertet wurden. DaB 
dies mitunter in diirftiger und unsachgemaBer Weise 
geschah, ist bekannt. 

Nach dem Inkrafttreten des RPFG stellte sich heraus, 
daB das bisherige Verfahren nicht mehr ausreichte. Die 
Umstellung der Post zu einem selbstandigen und voll
wertigen Wirtschaftskorper und die dadurch bedingte 
neuzeitliche Wirtschaftsauffassung der DRP bringen es 
mit sich, daB die Post selbst die Fiihrung iibernehmen 
und nach jeder Richtung hin Vorsorge treffen muB, urn 
die Statistik der DRP brauchbar und vollwertig zu 
machen und damit der AuBenwelt ein richtiges Urteil 
iiber die postseitig gebrachten Zahlen zu ermoglichen. 
Dazu ist die Erkenntnis notig, auf welchem allgemein
wirtschaftlichen Untergrund sich die statistischen Zahlen 
der Post aufbauen, damit die wirtschaftliche Bedeutung 
der einzelnen Versendungsgegenstande und Versendungs
arten besser als bisher gewertet werden kann. Auch soIl 
die Statistik AufschluB dariiber geben, ob und in welchem 
MaBe sich etwa aus den mit einer gewissen RegelmaBig
keit wiederkehrenden oder aus den besonders auftreten
den Konjunkturschwankungen der allgemeinen Wirt
Bchaft rechtzeitig brauchbare Schliisse fiir die Postwirt
schaft ziehen lassen. Die derart neugestaltete Post
statistik besitzt den anzustrebenden Wert fUr die all
gemeine deutsche Wirtschaftsstatistik, die zu einem 
umfassenden und schliissigen Ergebnis nicht gelangen 
kann, wenn sie nicht auch die DRP in den Kreis ihrer 
Erhebungen einbezieht (Reichspostminister Dr. Stingl in 
der DVZ 1926 S.97). Zur Forderung des hier gekenn
zeichneten Zwecks ist die DRP dem neugegriindeten 
Institut fiir Konjunkturforschung beigetreten (ebenda, 
vgl. auch das Reichsgesetz iiber einen AusschuB zur 
Untersuchung der Erzeugungs- und Absatzbedingungen 
der deutschen Wirtschaft, yom 15. 4. 1926, RGBI I 
S. 195). Verkehrszahlungen werden bei der DRP fiir 
die Zwecke der Wirtschaftsstatistik zufolge besonderer 
Anordnungen von Fall zu Fall vorgenommen. Vgl. 
Amtsblatt des RPM 1924 S.237, 281 usw. 

VII. Nachweis von Aufsatzen, betreffend das 
Postwesen, aus der Statistik von 1877-1899. 

1877: Der amtliche Schriftwechsel. - Die Versendung lebender 
Tiere mit der Post. 

1878: Ergebnisse der Reichs-Post- und Telegraphenverwaltung 
wahrend der Jahre 1876 und 1878. - Der Paketverkehr wahrend 
der \Veihnachtszeit. - Ein Beitrag zur Gcschichte der Postwert
zeichen. - Das PostvorschuJ3wesen. 

1879: Die Entwicklung des Post- und Telegraphenwesens in ElsaJ3-
Lothringen seit dem Jahre 1870. - AuJ3ergewohnliche Leistungen 
im Post- undo Telegraphenbetriebe. - Der Briefverkehr des Deut
schen Reichs mit Bayern, Wiirttemberg und dem Auslande im Jahre 
1879. 

1880: Die Entwicklung des Post- und Telegraphenwesens in Berlin 
seit dem Jahre 1870-1880. - Geschichte der Postkarte. - Die 
Pariser tJbereinkunft, betreffend den internationalen Austausch 
von Postpaketsendungen. 

1881: Das erste Jahrzehnt der Reichs-Post- und Telegrapheu
verwaltung. - Die N eugestaltung des Landpostdienstes. - Die 
Verteilung der Postanstalten im deutschen Reichspostgebiet auf 
Stadte und Landorte. 

1882: Die Entwicklung der Zeitungsbesorgung durch die Post. -
Der Briefverkehr im Weltpostvereinsgebiet. 

1883: Die Ausfiihrung der Pariser tJbereinkunft in betreff des 
internationalen Austauschs von Postpaketsendungen. - Die Be
sorgung ausliindischer Zeitungen durch die Post. 

1884: Gesamtergebnisse des Postverkehrs im Jahre 1884. - Der 
WeltpostkongreJ3 in Lissabon. - Die nur wahrend eines Teils del> 
J ahres im Betriebe befindlichen Post- und Telegraphenanstalten 
im deutschen Reichspostgebiet. 

1885: Die Durchfiihrung der Kranken- und Unfallfiirsorge im 
Betriebe der Reichs-Post- und Telegraphenverwaltung. 

1886: Die Entwicklung des Postanweisungsverkehrs im Reichs
postgebiet. - Die Verteilung der Verkehrsanstalten im Reichs
postgebiet auf Stadte und Landorte und die N euordnung des Land
postdieustes. 

1887: Die Einrichtung und Wirksamkeit der deutschen Post in 
iiberseeischen Gebieten. - Die Auszahlung der Postanweisungen 
im Wege des Reichsbankgiroverkehrs. 

1888: Die Entwicklung des internationalen Postpaketdienstes. 
1889: Die Wohlfahrtseinrichtungen der Reichspostverwaltung. 
1890: Postdampfschiffverbindungen und Leitung der Briefsen-

dungen nach iiberseeischen Landern. 
1891: Entwicklung des Tarifwesens bei der preuJ3ischen und der 

Reichspostverwaltung seit 1824. 
1892: Das Reichskursbuch und seine Vorganger. 
1893: Entstehung und Entwicklung des Postzustellwesens 1794 

bis 1894. - Die Dichtigkeit der Postanstalten im Deutschen Reich 
1872 und 1892. 

1894: Der Betriebsfonds der preuJ3ischen Postverwaltung und der 
Reichs-Post- und Telegraphenverwaltung 1727 -1894. 

1895: Die Entwicklung des internationalen Postpaketdienstes. -
Die nur wahrend eines Teils des J ahres 1895 im Betriebe gewesenen 
Verkehrsanstalten im Reichspostgebiet. 

1896: Der WeltpostkongreJ3 in Washington. 
1897: Die Wohlfahrtseinrichtungen der Reichs-Post- und Tele

graphenverwaltung. 
1899: Weiterentwicklung des Tarifwesens bei der Reichs-Post

verwaltung und Entwicklung der Orts-Portotaxe. - Grundlagen 
fiir den internationalen Post- und Telegraphenverkehr Deutschlands. 

Schriftwesen. DVZ 1926 S. 283ff., Archiv 1926 S.181 ff. 
Staedler. 

Statistisehe Anmeldeseheine (Ausfuhranmeldescheine) 
dienen zur Ermittlung des Warenaustausches im Ver
kehr mit dem Auslande. 

Waren, die mit der Post tiber die Grenzen des deutschen 
Zollgebiets einschl. der Zollausschliisse (s. d.), jedoch 
ausschl. der Insel Helgoland und der zu den badi
schen Kreisen Waldshut und Konstanz gehorigen 
Zollausschltisse, ein- oder ausgefUhrt werden, sind fUr 
die Statistik des Warenverkehrs nach Gattung, Menge,. 
Wert, Herkunfts- und Bestimmungsland anzumelden. 
Anmeldestellen sind die Zollamter im Grenzbezirk und 
die fiir die Anmeldung besonders geschaffenen Amts
stellen. Daneben ist den AufgabePAnst ftir Postsen
dungen nach dem Auslande die Eigenschaft von stati
stischen Anmeldestellen beigelegt worden. Verpflichtet 
zur Anmeldung ist je nach Umstanden der Warenfiihrer. 
Empfanger oder Versender. Der Anmeldung unterliegen 
im Postverkehr die in Paketen, Wertkastchen, ein
geschriebenen Briefsendungen und Wertbriefen enthal
tenen Waren ohne Riicksicht auf das Gewicht. Mit jeder 
nach dem Auslande gerichteten derartigen Sendung 
hat Absender einen Anmeldeschein vorzulegen. Mehrere 
Sendungen nach demselben Bestimmungsland konnen 
in einem Anmeldeschein zusammengefaBt werden. FUr 
richtige Ausfiillung ist Absender verantwortlich; PAnst 
priifen nur Vollstandigkeit der Eintragungen. Die An
meldescheine werden von den P Anst an OPD und von 
dieser an das Statistische Reichsamt in Berlin weiter
gesandt. Bei Sendungen aus dem Auslande gilt die 
Zollinhaltserklarung (s. d.) oder die N otinhaltserklarung 
als Anmeldeschein. 

Vordrucke zu statistischen Anmeldescheinen werden 
postamtlich nicht vertrieben, sondern miissen im freien 
Handel beschafft werden. 

Auf jedem Anmeldeschein ist statistische Gebtihr zu 
verrechnen, die bei ganz oder teilweise verpaekten Waren 
- andere kommen ftir die Postversendung nicht in Be-
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tracht - 5 Pf. fiir je 500 kg betragt. Statistische Stem· 
pelmarken (s. d.) zu 5, 10, 50 Pf., 1 und 5 RM sind bei 
den .Anmeldestellen und den P .Anst kiiuflich. Eine Reihe 
von Waren ist von der statistischen Gebiihr befreit [§ 12 
des Gesetzes yom 7.2. 1906 betr. die Statistik des Waren
verkehrs mit dem Ausland in der Fassung der Ver
ordnung yom 12.2. 1924 (RGB! I S.61)]. 

Befreit von der .Anmeldung sind die ohne Aufenthalt 
durchgehenden und die seewarts in die Zollausschliisse, 
ausschl. Helgoland, eingefiihrten und von da seewarts 
wieder in das Zollausland ausgefiihrten Waren sowie 
einzelne fUr den Warenverkehr belanglose Gegenstande 
(amtliche Akten, gebrauchte Kleidungsstiicke und 
Wasche). 

Die statistische Erfassung des Warenverkehrs dient 
wirtschaftlichen Zwecken. Bis 1. 1. 1880 wurden die 
Zahlungen gelegentlich der Verzollung ausgefUhrt. Erst 
das Gesetz yom 20. 7. 1879 brachte die jetzige Form mit 
der Ma.i3gabe, da.i3 die Ermittlungen aich auf den Ver
kehr zwischen dem deutschen Zollgebiet und dem Aus
lande beachrankten. Das jetzt giiltige Gesetz yom 7. 2. 
1906 in der Fassung der Verordnung iiber die statistiache 
Gebiihr yom 12. 2. 1924 bezieht auch die Zollausschliisse 
(s. d.), mit Ausnahme der Insel Helgoland und der ba
dischim Zollausschliisse, in die Feststellungen ein. 
Naheres s . .AnI 3 zur Post-Zollordnung (ADA V, 1 Aua-
gabe 1919, .Anhang). Krause. 

Statistisehe Stempelmarken (Wertzeichen zur Ent
richtung der statistischen Gebiihr), zu verkleben 
auf den .Anmeldescheinen, die den nach dem Auslande 
gehenden Waren beizufiigen sind, wurden nach dem 
am 1. 1. 1880 in Kraft tretenden Gesetz, betr. die Sta
tistik des Warenverkehrs des deutschen Zollgebiets mit 
dem Auslande yom 20.7. 1879 von samtlichen P.Anst 
vertrieben. Au.i3er den Stempehnarken wurden .Anmelde
scheine mit aufgedrucktem Wertstempel zu 5 Pf., jedoch 
nur fiir die Ausfuhr, zum Verkauf gestellt. Der Umtausch 
verdorbener Marken wurde wie bei den Wechselstempel
marken (s. Wechselstempelmarken) geregelt. Yom 1. 4. 
1881 ab wurden die geatempelten .Anmeldescheine nicht 
mehr zu 5, sondern zu 6 Pf. verkauft. Die Markwerte 
wurden mehrfach geandert; in der Zeit des Wahrungs
verfalls trat eine allgemeine Steigerung der Werte ein. 

Yom 1. 1. 1924 ab aind statistiache Stempehnarken 
in Goldmarkwerten (jetzt Reichsmarkwerten) ausge
geben worden. Marken zu 1 RM und dariiber werden 
nur den P A geliefert, bei denen sie verlangt werden. 
Hauptzollamter erhalten yom P A am Ort oder einem 
benachbarten PA einen eisernen Bestand. .Anmelde
scheine mit Wertstempel sind nicht wieder eingefiihrt 
worden. Ungestempelte .Anmeldescheine konnen von 
den Schalterbeamten auf eigene Rechnung zu 1 Pf. ver
kauft werden. 

Vgl. auch .Anlage 3 zur Poatzollordnung yom 28.1. 
1909 (Zentralblatt fiir das Deutsche Reich S. 39) und 
Postzollwesen. 

Staubsauger haben vor allen Einrich tungen zur Staub
bekampfung den Vorteil, daB der Staub, ohne aufgewir
belt zu werden, an seiner Ursprungsstelle gefaBt wird. 
Staubsauger werden jetzt auch in den kleinsten Aua
fiihrungen elektrisch angetrieben; sie bestehen aus dem 
GebIase zur Luftbewegung, dem .Antriebsmotor, der bei 
den kleineren Handapparaten mit dem Geblase zu
sammengebaut ist, dem Filter zum Abscheiden des mit 
der Luft angesaugten Staubes und den Saugmundstiicken, 
die entweder am Apparat befestigt oder mit einem 
Schlauch angeschlossen werden. 

Au.i3er den in Haushaltungen, im Postbetriebe auch 
zum Entstauben von Ausstattungsgegenstanden (Akten) 
benutzten kleinen tragbaren Staubsaugern gibt es fahr
bare und ortsfeste Maschinen. Die ortsfesten Maschinen 
erfordern ein besonderes Rohrnetz mit .AnschluBstellen 
fiir die Schlauche. Bei allen Staubsaugern ist das Ab· 

saugen einer moglichst groBen Luftmenge anzustreben; 
der Unterdruck ist weniger von Bedeutung. 

1m Postbetrieb werden Staubsauger bisher nur wenig 
benutzt; man hat sich bei der Staubbekampfung meistens 
mit dem Entstauben von Sacken durch Beutelschiittel
werke (s. d.) begniigt, oder mit Ventilatoren zum Ab
saugen staubiger Luft (a. Liiftungsanlagen). Die Staub
beaeitigung wird wesentlich erleichtert, wenn man die 
Ausschiittetische in Briefabfertigungen mit einer rost
artigen Tischplatte ausriistet, so daB der Staub in einen 
unter der Tischplatte angebrachten Behiilter fiilIt, wo er 
abgesaugt oder mechaniach entfernt werden kann. 
Werden Staubsauger in Briefabfertigungen verwendet, 
so miissen sie mit einer Vorrichtung zum Abscheiden 
von groben Verunreinigungen (Bindfaden- und Papier
resten) versehen werden, weil sich das Filter sonst bald 
verstopfen wiirde. 

Stellenanwiirter. Der Ausdruck ist nicht mehr ge
brauchlich. Mit "Stellenanwarter" wurden friiher die 
fiir eine Beamtenstelle vorgemerkten Militaranwarter 
(s. d.) bezeichnet. 

Stellenverzeiehnisse geben Auskunft iiber die den Ver
sorgungsanwartern (s. d.) bei den BehOrden vorbehaltenen 
Stellen. Sie bezeichnen die Eingangsstellen, den vor
behaltenen Teil, die Beaoldungsgruppe, die .Anstellungs
behorde und die Behorde, an die die Versorgungs
anwarter ihre Bewerbung zu richten haben. Die Stellen
verzeichnisse werden fUr den Reichsdienst und die 
Privateisenbahnen durch die obersten Reichsbehorden, 
fiir den Landesdienst durch die obersten Landes
behOrden aufgestellt. Sie werden fiir den Reichsdienst 
durch Vermittlung des Reichsministers des Innern im 
Reichsministerialblatt veroffentlicht. 

Stellenzulagen s. Zulagen 
Stellvertretnngskosten s. Urlaub 

Stempel (s. auch Ankunftsstempel, Aufgabeatempel) 
werden zum Bedrucken der Briefsendungen usw. und 
zum Entwerten der Freimarken verwandt. Den Orts
P .Anst werden A ufga bes te m pel, den Bahnposte~.(s. d.} 
K.~rsstempel geliefert; u. U. erhalten auch TA und 
FA besondere Aufgabestempel. 

Gesehiehte. Schon seit mehr als 250 Jahren werden die mit der 
Post abzuseudenden Briefe mit dem Aufgabeort uud Aufgabetag. 
manchmal auch mit der Stunde des Abgangs bezeichnet. Die An
gaben wurden aufangs handschriftlich mit schwarzer oder roter 
Tinte gemacht. Bei dem wachsenden Postverkehr fiihrte die preuB!
sche Postverwaltung 1813 Stempel einfachster Form ein; sie ent
hielten bei kleineren P Anst nur die Angabe des Aufgabeorts. Bei 
groBeren PA waren als erste Stempel solehe in langlieher Form 
mit der Bezeichnung des Aufgabeorts, des Monats und Tages im 
Gebrauch (Abb. 1). Der erste R undstempel (Abb.2) erschien in 
PreuBen 1826; Durchmesser 18-30 mm, Tagesangabe in Bruchform;. 
in gr5Beren Stiidten enthielt er auch die Angabe der Aufgabestunde. 
1839 wurden in Berlin Stempel von 22 mm Durchmesser mit 2 Kreisen 
eingefiihrt. Sie enthieiten oben den Aufgabeort und unten die Auf
gabestunde; Tages- und Monatszahlen befanden sich in Bruehform 
im inneren Kreise. 1847 und 1850 kamen wieder langliche Stempel 
in viereckiger Form, sog. Kastenstempel (Abb. 3), auf. Die Ein
heitlichkeit der Stempel in PreuBen verschwand am 1. 1. 1850, all> 
die OPD geschaffen wurden. Die OPD waren nicht an einen be
stimmten Lieferer gebunden, sondern konnten die Stempel von 
jedem geeigneten Lieferer beziehen. Hauptbezugsquelle blieb aber 
nach wie vor Berlin, und die Berliner Form galt als Muster fiir alle 
andern preuBischen Stempel. Anfang der 1850 er Jahre traten zum 
ersten Male die Abkiirzungen Vm und Nm auf, die 1857 in V und N 
geandert wurden; gleichzeitig erschienen auch Halbstundenzahlen. 
Seit 1862 wurden wieder hauptsachlich runde Stempel (Abb. 4) von 
24 - 27 mm Durchmesser verwandt, bei denen der innere Kreis fehite. 
Seit 1875 wurden in Orten mit mehreren PAnst diese durch arabische 
Zahlen bezeichnet, die bei runden Stempeln unterhalb des Ortsnamens, 
bei viereckigen Stempeln unmittelbar hinter dem Ortsnamen ein
geschnitten wurden. In Berlin trat dem Ortsnamen meist noch die 
Angabe des Stadtpostbezirks, also S, SW usw., hinzu. Seit der zweiten 
Halfte des Jahres 1880 werden nur noch runde Stempel beschafft. 

Kursstempel (Abb. 5 und 6) werden seit 1851 bei den preuBi
schen Bahnposten verwandt. Sie wiesen anfanglich groBe Verschieden
heiten auf, weil es dem Eisenbahn-Postinspektor iiberiassen war, diese 
Stempel in moglichst zweckmaBiger Beschaffenheit herstellen zu 
lassen. Die Form war viereckig oder kreisrund, und die Stempel 
enthielten die Angabe des Anfangs- und Endpunktes des Kurses 
sowie des Tages und Monats in arabischen Zahlen. 1883 Einfiihrung 
des Kursstempels in Ejform mit Einsatztypen. 
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Betrie b. Zur Zeit werden folgende Arten von 
Stempeln im Postbetrieb benutzt: 

1. Aufgabestempel in runder Form mit Typen
rlidern oder Umsatztypen mit einem Durchmesser von 
26,28 oder 30 mm, je nach der Lange der Ortsbezeich
nung. Meistens werden Typenraderstempel in Faust
oder Hammerform verwandt. In Orten mit mehrern 
P Aust tritt der Ortsbezeichnung die Nummer der P Anst 
hinzu, u. U. auch noch die Bezeichnung des Postbezirks 
Sind bei einem P A mehrere Stempel im Gebrauch, so 
werden sie durch kleine lateinische Buchstaben unter
schieden. 

Die Stempelkopfe der Briefstempelmaschinen (s. d.) und 
Barfreimachungsmaschinen (s. d.) gleichen denen der sonst 
im Betrie be verwandten Aufgabestempel. Zu den Stempel
a bdrucken der Barfreimachungsmaschinen und der in den 
Handen der Postbenutzer befindlichen Freistempler wird 
rote Farbe benutzt, wahrend fiir alle tibrigen Stempel
abdrucke schwarze Stempelfarbe (s. d.) verwandt wird. 
In den Abdrucken der Freistempler fehlt die Angabe der 
Tageszeit. Sind bei P A groBere Mengen von Sendungen 
zu stempeln, die wegen ihrer Form und Beschaffenheit mit 
dem gewohnlichen Aufgabestempel nicht ordnungsmaBig 
bedruckt werden konnen, so diirfen rechteckige Gum mi -
stempel in der GroBe von 52x18 mm benutzt werden. 
Sie enthalten die Orts- und darunter die Tagesangabe. 
Auch konnen zur Abstemplung derartiger Sendungen 
neuerdings Rollstempel benutzt werden. (Lieferer: 
Firma H. Kliissendorf, Berlin N 39, Gerichtstr. 23. 

In Hamburg werden aHe den StraBenbahnbriefkasten 
(s. PoststraBenbahnbetrieb) entnommenen Sendungen 
mit einem besonderen Aufgabestempel (Abb. 7) bedruckt, 
der in seinem untern Teile das Wort "Eilbrief" enthalt 
und in dem die Minuten in durch 10 teilbaren Zahlen 
angeben sind. Diese Minutenzahl findet sich auch in 
den Aufgabestempeln der Rohrpoststellen. 

2. Kursstempel in den Bahnposten (s. d.) zum Be
drucken der durch die Briefkasten der Bahnpostwagen 
eingelieferten Sendungen. Die seit 1909 gebrauchlichen 
Stempel in Eiform mit Typenradern (Abb. 6) enthalten 
auBer der Inschrift "Bahnpost" die Nummer des Zuges 
nach dem Eisenbahnfahrplan, die Bezeichnung des Zuges 
nach Anfangs- und Endpunkt sowie die Tagangabe. FUr 
beide Kursrichtungen wird nur ein Stempel geliefert. 

Die Beamten-Seeposten (s. Seeposten), die auf den 
Linien der Hamburg-Amerika Linie und des Nord
deutschen Lloyd verkehren, sind mit runden Aufgabe
stempeln mit Einsatzbuchstaben ausgemstet, die neben 
der Bezeichnung "Deutsch-Amerikanische Seepost" (oder 
"Amerikanisch-Deutsche Seepost") die Angabe des 
Kurses, z. B. Hamburg-New York (oder New York
Hamburg) und des Tages enthalten. 

3. Stempel der PSchA. Die PSchA verwenden be
sondere Maschinenstempel zum Bedrucken der von ihnen 
abzuschickenden Briefsendungen; die Stempelkopfe der 
hierzu benutzten BriefschlieB- und Stempelmaschinen 
"Velopost" (s. BriefschlieBmaschinen) enthalten im 
unteren Teile die Inschrift PSchA oder auch nur SchA. 
Wegen der Hochdruckstempel bei PSchA s. d. 

4. Sonder- und Feststempel (Abb. 8) werden bei 
verschiedenen Anliissen, z. B. Ausstellungen, Sanger
festen, Kongressen usw. auf Veranlassung der an den Ver
anstaltungen beteiligten Kreise hergestellt. In der Form 
sollen diese Stempel den sonst allgemein gebrauchlichen 
Aufgabestempeln der DRP entsprechen. 

5. Sonstige Stempelarten. Um das Aufkleben der 
Freimarken auf die Paketkarten zu ersparen, werden 
(wie bereits in WUrttemberg seit 1905) bei der DRP bei 
einer Reihe von P A eiformige Typenriiderstempel be
nutzt, die oben die Angabe des Aufgabeorts, in der Mitte 
die Angabe von Tag und Stunde und unten die In
schrift "Gebiihr bezahlt" enthalten. Die Abdrucke wer
den in roter Stempelfarbe hergestell.t. 

Besondere Ankunftsstempel, wie sie fmher im Ge
brauch waren, werden schon seit langer Zeit nicht mehr 
hergestellt; es werden hierzu in der Regel die Aufgabe
stempel mitbenutzt. 

BERLIN 
14_ NOV. 

Abb. 1. Preu/3ischer Stempel 
1813. 

BERLIN 
2~ I ; 1 if 10-11 

Abb. 3. Kastenstempel 1847. 

BERLIN 
HALBERSTADT 

12 1 IT 
Abb. 5. Kursstempel. 

Abb. 7. Aufgabestempel fiir 
Stra/3enbabnbriefkasten

sendungen. 

@ 
~ 

Abb. 2. Rundstempel. 

Abb. 4. Rundstempel. 

Abb. 6. Kursstempel. 

Abb. 8. SonderstempeI. 

Fiir die ordnungsmaBige Behandlung der Stempel ist 
die besondere Anweisung fiir die Behandlung der Stempel
geratschaften (Ani 5 zu Abschn. IV, 2) maBgebend, die 
von allen VA an den Stempeltischen anzubringen ist. 

Lieferer ftir Stempel: Gebr. Martin und Th. Gleich
mann in Berlin. 

Schriftwesen. Archlv 1925 S.21ff., 73ff., 1926 S. 29 if. 
Goldberg. 

Stempel T (= taxe a. payer) dient laut VO zum WP
Vertr (s. d.) als Mittel zur Kennzeichnung nicht oder 
unzureichend freigemachter Briefsendungen. Jede Sen
dung, die den Stempel T nicht tragt, gilt als freigemacht 
und wird demgemaB behandelt, wenn nicht offen bar ein 
Irrtum vorliegt. Die Bedruckung der in Betracht kom-

. menden Sendungen nach dem Ausland mit dem T-Stem
pel ist in Deutschland Sache der AufgabePAnst; statt 
mit dem T-Stempel konnen diese die Sendungen auch 
mit einem blauen T bezeichnen. Auf Grund der Angabe T 
haben die deutschen Grenz-AusgangsPAnst die Sen
dungen weiter mit Angabe des vom Empfanger einzu
ziehenden Betrags in Goldcentimen zu versehen, wahrend 
es Sache der Bestimmungsverwaltung (in Deutschland 
der Grenz-EingangsPAnst) ist, den Betrag in die Landes
wahrung umzurechnen. S. auch Nachgebtihr. 

Stempelfarbe fiir gewohnliche Briefaufgabest!lmpel und 
fiir Stempelmaschinen beziehen siimtliche VA von den 
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vom RPM bezeichneten Lieferern. Zur Erzielung deut· 
licher Stempelabdrucke miissen die Dienststellen dar· 
iiber wachen, daB die Farbe den Anforderungen ent· 
spricht und yom Personal ordnungsmaBig auf die 
,Stempelfarbeapparate (s. d.) aufgetragen wird. 

Stempelfiirbeapparate dienen zur Aufnahme der fiir 
das Stempelgeschaft notwendigen Farbe. Bei VAnst 
mit lebhaftem Verkehr werden groBere eiserne Apparate 
von viereckiger Form mit abhebbarem Staubdeckel, bei 
den iibrigen V Anst und in den Bahnposten kleine runde 
Apparate aus WeiBblech mit einem im Scharnier beweg. 
lichen Deckel benutzt. Der Kissenbezug besteht aus 
dunkelfarbigem, englischem Ledertuch, das einen aus· 
reichenden Grad von Durchlassigkeit und Saugfahigkeit 
besitzt. 

Stempelunterlagen dienen zur Erleichternng des Stem· 
pelgeschafts und zur Herstellung deutlicher Stempel· 
abdnlCke; verwandt werden fast ausschlieBlich Platten 
.aus Gummi in der Starke von I-P/2 cm. 

Stenographie im Postdienst s. Poststenographie 
Stephan, Heinrich von, Staatssekretar des RP A, wurde 

geboren am 7. 1. 1831 zu Stolp als Sohn des Schneider· 
meisters und Ratsherrn Ernst Friedrich Stephan. Er 
besuchte das Gymnasium seiner Vaterstadt und lernte 
~uf Anregung seines Vaters nebenbei Italienisch, Spanisch 
und Englisch. 1m 17. Lebensjahr bestand er die Reife· 
priifung mit "vorziiglich". Seine Absicht, in den Post· 
dienst einzutreten, konnte er zunachst nicht verwirk· 
.lichen, weil er das vorgeschriebene Mindestalter noch 
nicht erreicht hatte. In der Erwartung spaterer Annahme 
bei der Postverwaltung bildete er sich durch Selbst· 
unterricht weiter. Am 20. 2. 1848 wurde er als "Schrei· 
ber" (damalige Bezeichnung der spater "Posteleve" 
genannten Anwarter fiir den hoheren Postdienst) beim 
PA in Stolp vereidigt, am 30.9. 1849 zur weiteren Er· 
lernung des Postbetriebsdienstes nach Marienburg und 
am 20. 8. 1850 nach Danzig zur Beschiiftigung bei der 
OPD versetzt. Am 21. 9. 1850 bestand er die Priifung 
zum Postassistenten (damalige erste Fachpriifung fiir 
.den hoheren Dienst) mit besonderer Auszeichnung. Seine 
Priifungsarbeit, die die Frage behandelte, ob ein auf 
"Zentralisation oder Dezentralisation gegriindetes Ver· 
waltungssystem den Vorzug verdiene", lieB eine auBer· 
gewohnliche Befahigung und Urteilskraft des Verfassers 
erkennen. Als Fremdsprachen bei der Priifung wahlte 
er Spanisch und Italienisch, worin ihn aber niemand 
priifen konnte. 1850/51 geniigte Stephan seiner Dienst· 
pflicht als Einjahrig.Freiwilliger bei der Artillerie in 
Magdeburg. Nach Beendigung seiner Militardienstzeit 
wurde er seit Ende September 1851 aushilfsweise im 
Rechnungsbiiro des GPA beschaftigt und kam am 
6. 11. desselben Jahres nach Koln, wo er den Auslands· 
.dienst und die verwickelten Gebiihrenverhaltnisse aller 
Lander eingehend kennenlernte. Am 13. 1. 1855 bestand 
.er die Priifung fiir die hoheren Stellen der Postverwaltung 
mit Auszeichnung und wurde durch Vf yom 2. 2. 1855 
zum Postsekretar ernannt. Am 1. 5. 1855 wurde er 
.als Bezirkspostkassenkontrolleur (zunachst probeweise, 
yom 27. 10. an endgiiltig) nach Frankfurt (Oder) ver· 
setzt, am 13. 1. 1856 zur probeweisen Beschaftigung ins 
GP A berufen und am 1. 5. 1856 zum Geheimen expe· 
·dierenden Sekretar ernannt. Am 10. 8. 1858 erhielt er 
seine Versetzung zur OPD Potsdam und am 14.8. die 
Ernennung zum Postrat. Am 27. 6. 1859 berief man ihn 
voriibergehend ins GPA. 1862 wurde er als Hilfsarbeiter 
ins GPA iibernommen, 1863 zum Oberpostrat bei der 
Hauptverwaltung befordert, 1865 zum Geheimen Post· 
rat und Vortragenden Rat und 1867 zum Geheimen 
Oberpostrat im GPA ernannt. Nach dem Ausscheiden 
des General·Postdirektors von Philips born (s. d.) er· 
nannte Konig Wilhelm auf Vorschlag des Bundeskanzlers 
'Grafen Bismarck am 26. 4. 1870 den Geheimen Ober· 
postrat Stephan zum General·Postdirektor dcs Nord· 

Handworterbuch des Postwesens. 

deutschen Bundes und Mitglied des Bundesrats und 
berief ihn 1872 ins Herrenhaus. Am 30. 10. 1873 verlieh 
ihm die philosophische Fakultat der Universitat Halle 
die Doktorwiirde ehrenhalber.Nach der Verschmelzung 
des Reichstelegraphenwesens mit der Reichspost (1. 1. 
1876) erhielt Stephan die Amtsbezeichnung General· 
Postmeister, am 2.9. 1876 wurde er zum Wirklichen 
Geheimen Rat mit dem Pradikat Exzellenz ernannt. 
Nach der Einrichtung des RPA wurde die Amtsbezeich· 
nung General·Postmeister in "Staatssekretar des Reichs· 
postamts" umgewandelt. 1884 wurde Stephan in den 
preuBischen Staatsrat berufen. Kaiser Wilhelm I. erhob 
ihn mit Handschreiben yom 19. 3. 1885 in den erblichen 
Adel. Kaiser Wilhelm II. ehrte ihn durch Verleihung 
einer Domherrnstelle beim Domstift in Merseburg mit 
Handschreiben yom 7.9.1890; dieser Auszeichnung 
lieB der Kaiser am 27. 1. 1895 die Verleihung des Ranges 
eines Staatsministers folgen. Stephan war Mitglied der 
Loge zu den drei Weltkugeln, Ehrenmitglied einer An· 
zahl wissenschaftlicher und kiinstlerischer Gesellschaften 
und Ritter zahlreicher hoher und hochster in· und aus· 
liindischer Orden. Er starb am 8. 4. 1897. 1m Lichthofe 
des Reichspostmuseums errichteten die Beamten der 
Post· und Telegraphenverwaltung ihm ein von Uphues 
geschaffenes, am 1. 5. 1899 enthiilltes Standbild. 

Stephans Verdienste urn das Verkehrswesen bestehen 
in der Beseitigung veralteter Betriebsformen, der Schaf· 
fung neuer Dienstzweige und der Vereinheitlichung und 
Verbilligung der Gebiihren nicht nur im inneren, sondern 
auch im zwischenstaatlichen Verkehr, fiir den er mit 
der Begriindung des WPV vollig neue Grundlagen schuf. 
Schon als Geheimer expedierender Sekretar wurde er 
mit der Ausarbeitung eines verbesserten "Fahrposttarifs" 
fiir den Paketverkehr innerhalb des Gebiets des Deutsch. 
Osterreichischen Postvereins (s. d.) betraut, den die be· 
teiligten Lander auf der Postkonferenz in Miinchen 1857 
annahmen. Bei dem am 21. 6. 1865 in Kopenhagen mit 
Danemark abgeschlossenen Postvertrage war die preu· 
Bische Postverwaltung durch den Geheimen Postrat 
Stephan vertreten, dem spater die Aufgabe zufiel, die 
Post in dem durch den Gasteiner Vertrag yom 14.8. 
1865 an PreuBen gelangten Herzogtum Lauenburg nach 
preuBischem Muster umzugestalten. Mit der Verschmel· 
zung der Landesposten in den durch den Prager Frieden 
yom 23. 8. 1866 an PreuBen gelangten Gebieten mit der 
preuBischen Post wurde Stephan' gleichfalls beauftragt. 
~eine hervorragendste Leistung auf dem Gebiete der 
Uberfiihrung der Landesposten in die PreuBische Post· 
verwaltung war die Beseitigung des Thurn und Taxis· 
schen Postwesens durch den Vertrag yom 28. 1. 1867, 
nach dem die taxisschen Postgerechtsame und Einrich· 
tungen gegen eine Entschadigung von 3 Millionen Talern 
am 1. 7. 1867 an PreuBen tibereignet wurden. An der 
Abfassung des Gesetzes iiber das Postwesen des Nord· 
deutschen Bundes yom 2. n. 1867, das fiir das gesamte 
Bundesgebiet eine einstufige Briefgebiihr von 1 Silber· 
groschen und einheitliche Gebiihren fiir den Paket·, 
Geld· und Zeitungsverkehr schuf, hatte Stephan hervor· 
ragenden Anteil. 1863 verfaBte er eine Denkschrift zur 
Reglung der Postverhiiltnisse zwischen PreuBen und 
der Pyrenaischen Halbinsel, die er alsdann durch person· 
liche Verhandlungen in Madrid und Lissabon vertraglich 
ordnete. Seitdem wurde er mit der Ausfiihrung aller 
Postvertrage mit dem Ausland betraut. 1863 und 1864 
wurden durch seine Vermittlung Vertrage mit Belgien, 
den Niederlanden und Danemark abgeschlossen; 1868 
mit Norwegen, der Schweiz, Belgien, Rumanien, den 
Niederlanden, Danemark und Italien, 1869 mit Schweden, 
1870 mit GroBbritannien, die siimtlich die ErmaBigung 
der Gebiihren und die Vereinfachung und Erleichterung 
des zwischenstaatlichen Verkehrs zum Ziele hatten. 1868 
verfaBte er eine "Denkschrft, betreffend den allgemeinen 
PostkongreB". Diese Denkschrift, die in Nr. 15 des 
Amtsblatts der deutschen Reichspostverwaltnng fiir 1871 
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veroffentlicht wurde, enthielt bereits in allen wesent
lichen Punkten die spater im WPV verwirklichten Grund
satze. Am 25.6. 1870 wurde durch Verordnung des 
Bundeskanzlers yom 6. 6. 1870 im norddeutschen Post
gebiet zum erstenmal die Postkarte (s. d.) zunachst unter 
dem Namen "Korrespondenzkarte" ausgegeben, deren 
Einfiihrung unter dem Namen "Postblatt" Stephan schon 
im Oktober 1865 in einer Denkschrift vorgeschlagen 
hatte. Am 1. 1. 1872 folgte die Ausgabe von Postkarten 
mit bezahlter Antwort. 1m Kriege 1870/711Oste Stephan 
glanzend die Einrichtung der Norddeutschen Feldpost. 
Nach Errichtung des Deutschen Reichs trat an ihn als 
General-Postmeister die Aufgabe heran, die zahlreichen 
und eigenartig eingerichteten Landesposten zur Deut
schen Reichspost zu vereinheitlichen. Die Postdienst
zweige vermehrte Stephan durch die am 15. 10. 1871 
eingefiihrten "Postmandate", die heutigen Postauftrage 
(s. d.), und durch die Postnachnahmen (s. d.). Seine 
Bestrebungen, den Postverkehr von iiberlebten Fesseln 
zu befreien, kamen deutlich in den Gesetzen iiber das 
Postwesen des Deutschen Reichs und iiber das Post
gebiihrenwesen - beide yom 28. 10. 1871 - zum Aus
druck: der Postzwang in bezug auf die PersonenbefOr
derung wurde beseitigt, der Zeitungsvertrieb erleichtert, 
die Bestimmungen iiber Postgesetziibertretungen wurden 
gemildert und vereinfacht und das Landbriefzustellgeld 
wurde aufgehoben. Das das Postgebiihrengesetz yom 
28. 10. 1871 abandernde Gesetz yom 17. 5. 1873 verein
fachte und ermaJ3igte die Gebiihren fiir den Geld- und 
Paketverkehr. Die dureh diese Postgrundgesetze ge
sehaffenen Erleiehterungen und Vereinfachungen fiihrten 
einen beispiellosen Aufsehwung des Postverkehrs herbei. 
Die PO (s. Postordnung) yom 30. ll. 1871, 18. 12. 1874, 
9. 3. 1879 und 11. 6. 1892 bewegten sieh in den gleiehen 
Bahnen der Erleiehterung und Vereinfachung des Ver
kehrs. Eine wesentliche Verbesserung der Postverhalt
nisse auf dem platten Lande fiihrte Stephan 1871 durch 
die Einrichtung der PAg (s. Postagenturen) und 1881 
durch die Schaffung der Posthilfstellen (s. d.) als Er
ganzungsanlagen fiir den Landzustelldienst herbei, zu 
denen 1883 die Telegraphenhilfstellen hinzutraten. 
Stephans bedeutendste Tat ist das zielbewuBte Hin
arbeiten auf den WPV (s. Weltpostverein), der am 9. 10. 
1874 auf dem allgemeinen PostkongreB in Bern im 
wesentlichen nach seinen Vorschlagen gegriindet wurde. 
Nach der Vereinigung von Post und Telegraphie trat 
Stephan in einer Denkschrift yom 14. 9. 1876 erfolgreich 
fiir die Vermehrung der TelegraphenAnst ein. Die erste 
Rohrpostanlage (s. Rohrpost) in Berlin, die am 1. 12. 
1876 in Wirksamkeit trat, wurde auf seine Veranlassung 
gebaut. Die Bedeutung des Fernsprechers fiir den all
gemeinen Verkehr erkannt zu haben, ist ebenfalls das 
Verdienst Stephans, der am 25. 10. 1877 die ersten Ver
Buche mit dem Bellschen Fernsprecher im General-Tele
graphenamt anstellen lieB und nach weiteren erfolgreichen 
Versuchen den Fernsprecher in das Telegraphenregal 
einbezog. Am 28. 11. 1877 wurde durch den ErlaB einer 
"Dienstanweisung fiir den Betrieb von Telegraphenlinien 
mit Fernsprechern" das neue Verkehrsmittel amtlich in 
den Reichspost- und Telegraphenbetrieb aufgenommen. 
Am 14. 6. 1880 erlieB Stephan einen Aufruf zur Beteili
gung Berlins an einer Stadtfernsprecheinrichtung und 
gab hierdurch den AnstoB zur Schaffung des ersten 
europaischen Fernsprechamts. An den Arbeiten der 
Telegraphenkonferenz zu Berlin im Jahre 1885 hatte er 
wesentlichen Anteil. Nachdem das am 28. 6. 1876 voll
endete, auf Stephans Anregung gelegte Telegraphenkabel 
Berlin-Halle sich im Betrieb bewahrt hatte, lieB er aIle 
wichtigen Haupt- und Handelsstadte des Reichs mit 
unterirdischen Kabeln verbinden. Auf sein Betreiben 
kaufte das Reich die Erwerbsunternehmungen gehoren
den Seekabel nach Helgoland, England und Norwegen 
an; dem weitern Ausbau der Seekabelverbindungen 
wandte er dauernd seine Aufmerksamkeit zu. Die Her-

stellung der Reichspostdampferlinien (s. Reichspost
dampfer), Einrichtung von PAnst im Ausland (s. Deut
sche Posteinrichtungen im Auslande) und in den deut
schen Kolonien (s. Post in den ehemals deutschen Schutz
gebieten), die Beteiligung der Reichspost bei der Durch
fiihrung der sozialen Gesetzgebung, die Einrichtung del' 
Reichsdruckerei (s. d.) (1. 7. 1872), die Errichtung von 
nahezu 2000 neuen Postgebauden, die Griindung des 
Reichspostmuseums (s. Postmuseen) und der Post- und 
Telegraphenschule (s. d.) geben von der rastlosen Tat
kraft Stephans Kunde. 

Eine weniger gliickliche Hand hatte er auf dem Gebiete 
des Personalwesens. Die Personalordnung yom 23. 5. 
1871 trennte die Laufbahn der Postbeamten scharf in 
eine hohere und mittlere. Die aus dem Zi,,'ilanwarter
stand hervorgegangenen Angehorigen der mittleren Lauf
bahn hatten nach Ablegung einer Fachpriifung die An
wartschaft auf Anstellung als Post- oder Biiroassistent 
oder als PostverwaIter ohne Aussicht auf weitere Be
forderung, wahrend den Militaranwartern nach Ablegung 
einer zweiten Fachpriifung die gehobenen Stellen des. 
mittler~n Dienstes (fiir Postsekretare, Oberpostsekretare, 
Postmmster usw.) offenstanden. Diese ungleichmaBige 
Behandlung der Zivil- und Militaranwarter zeitigte unter 
jenen eine immer groBer werdende Unzufriedenheit, die 
in der Grundung des "Verbandes Deutscher Post-Assi
stenten" (6.6. 1885) (s. Fachverbande der Post- und 
Telegraphenbeamten) zum sichtbaren Ausdruck kam. 
Stephan verkannte nicht nur das Wesen und die Ziele' 
des Verbandes, sondern unterschatzte auch vollig den 
Verbandsgedanken. Anstatt den berechtigten Wiinschen 
der groBen Klasse der Postassistenten rechtzeitig ent
gegenzukommen, bekampfte er die Verbandsangehorigen. 
wahrend man gerade von ihm nach seinem Ausspruch; 
"Ein schlechter Kerl, der nicht denkt, General-Post
meister zu werden" Verstandnis fiir das Vorwartsstre ben 
der von jederBeforderungsmoglichkeit ausgeschlossenen 
Assistentenklasse hatte erwarten sollen. Es trat daher 
zwischen den Postassistenten und dem Staatssekretar
eine tiefgehende Entfremdung ein, die einer sachlichen 
Beurteilung der Leistungen Stephans auf andern Ge
bieten in weiten Kreisen der Beamtenschaft fiir lange 
Zeit abtraglich war. Die Beamten der hOheren Laufbahn 
wurden in ihrem Vorwartskommen dadurch geschiidigt, 
daB wahrend des letzten Jahrzehnts der Amtstatigkeit 
Stephans Anwarter fiir den hOheren Dienst weit iiber den 
Bedarf angenommen wurden. Auch ffir die Beamten 
des unteren Dienstes bestand im allgemeinen keine Auf
stiegsmoglichkeit, so daB weite Kreise der Beamtenschaft 
mit ihrem Lose unzufrieden waren, und die Fehler der
Stephanschen Personalpolitik bis in die neueste Zeit 
nachwirken. Das Versagen Stephans auf diesem Gebiete 
wird dadurch erklarlich, daB er die Bearbeitung der
Personalangelegenheiten allzusehr seinen Ratgebern iiber
lieB und ist entschuldbar mit den groBen Aufgaben, die 
er dariiber hinaus zu bewaltigen hatte. DaB es ihm sonst 
nicht an menschlichem Verstandnis fiir die ihm anver
traute Beamtenschaft fehIte, zeigen die mannigfachen 
Wohlfahrtseinrichtungen der RPV, die seiner Anregung' 
ihre Entstehung verdanken oder von ihm gefordert 
worden sind (s. Hinterbliebenenversorgung, Kaiser-Wil
helm-Stiftung, Kleiderkasse, Krankenfiirsorge, Lebens
versicherungen, Post-Spar- und Darlehnsvereine, Toch
terhort, Urlaub, Wohlfahrtswesen). 

Auf schriftstellerischem Gebiet war Stephan mit un
gewohnlichem Erfolge tatig. Schon wahrend seiner 
Beschaftigung in Koln veroffentlichte er Zeitungsauf
satze tiber Theater und Musik. Mit 27 Jahren verfaBte 
er die "Geschichte der preuBischen Post von ihrem 
Ursprunge bis auf die Gegenwart", die 1859 im Verlag 
der Kgl. Geheimen Oberhofbuchdruckerei (R. Decker) 
erschien und ihm einen Namen in der Gelehrtenwelt 
verschaffte. 1858 veroffentlichte er einen im Amtsblatt 
(s. Amtsblatt des Reichspostministeriums) abgedruckten 
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Aufsatz iiber dic britische Portoreform von Rowland 
Hill (s. d.) und schrieb 1859 einen "Leitfaden fiir die 
schriftlichen Arbeiten im Postwesen" (s. Postleitfaden). 
Anfangs der 60er Jahre verfaBte er groBere Aufsatze iiber 
das Post- und Telegraphenwesen fiir das Rottecl,
Welckersche Staatslexikon und veroffentlichte in Rau
mers Historischem Taschenbuch fiir 1868 und 1869 
glanzend geschriebene Arbeiten iiber das Verkehrswesen 
im Altertum und im Mittelalter. Zwei groBere Aufsatze 
aus Stephans Feder "Der Suezkanal und seine Zukunft" 
und "Die WeltverkehrsstraBen zur Verbindung des 
Atlantischen und Stillen Ozeans" erschienen Anfang 
1870 in der Zeitschrift "Unsere Zeit". 1m Herbst und 
Winter 1869/70 ve:r:~aBte er sein beriihmt gewordenes 
Buch "Das heutige Agypten", das 1872 bei F. A. Brock
haus in Leipzig erschien. Mit dem 1874 gedruckten Vor
trag "Weltpost und Luftschiffahrt" schlie Ben die Ver
offentlichungen Stephans abo Ein Aufenthalt in Misdroy 
Juli 1875 regte ihn zu einem unveroffentlichten Aufsatz 
iiber die dortige Pflanzenwelt an. AuBer der fruchtbaren 
eigenen Tatigkeit gab Stephan manche Anregung auf 
schriftstellerischem Gebiet, er veranlaBte die Heraus
gabe des Poststammbuchs (s. d.) und des Buchs von der 
Weltpost (s. d.), dessen Aufsatz "Die Post im Reiche 
der Liifte" seiner Feder entstammt. 1878 kam ein topo
graphisch-statistisches Handbuch fiir das Reichspost. 
gebiet (s. d.), "Das Reichspostgebiet", heraus, das im 
RP A auf Stephans GeheiB zusammengestellt worden 
war. Auch an der Griindung des Archivs ftir Post und 
Telegraphie (s. d.) hatte er personlichen Anteil. Ein 
ganz besonderes Verdienst hat Stephan sich urn die 
Reinigung nicht nur der Amts-, sondern auch der deut
schen Umgangssprache von Fremdwortern erworben. 
Durch AmtsblattVf Nr. 150 yom 21. 6. 1875 beseitigte 
er iiber 600 bisher gebrauchliche Fremdworter aus der 
Postamtssprache. Seine Bestrebungen auf Wiederher
stellung der Reinheit der deutschen Sprache wirkten 
bahnbrechend auch auf die iibrigen Staats- und Reichs
verwaltungen, und wenn die Herausgeber dieses Hand
worterbuchs bestrebt waren, jedes entbehrliche Fremd
wort darin zu vermeiden, so waren sie sich bewuBt, dem 
Beispiel des groBen Meisters nachzueifern. 

Schriftwesen. Veredarius, Das Buch von der Weltpost. Herm. 
J. Meidinger, Berlin 1894; Unter dem Zeichen des Verkehrs. Julius 
Springer, Berlin 1895; Heinrich von Stephan, Ein Lebensbild von 
E. Krickeberg. Verlag von Carl ReWner, Dresden und Leipzig 1897; 
Die Beseitigung des Thurn- und Taxisschen Postwesens in Deutsch
land durch Heinrich Stephan nach amtIichcn QueUen von Oskar 
GroBe. J. C. C. Bruns Verlag, Minden (Westf.) 1898; Eugen Hart
mann, Staatssekretar Dr. v. Stephan, General-Postmeister des 
Deutschen Reichs. Frankfurt a. Main 1897; Das neue Buch von 
der Weltpost. Von Amand Freiherr v. Schweiger-Lerchenfeld. 
A. Hartleben's Verlag, Wien, Pest, Leipzig; Geschichte des Verbandes 
mittIerer Reichs-Post- und Telegraphenbeamten von Fritz Winters. 
Verlag Deutscher Postverband G. m. b. H., Berlin 1915; DVZ 
1924 S.312ff.; Archiv 1891 S.1/2, 1895 S.271ff., 575ff., 1896 
S.275, 283ff., 1897 S.205ff., 237ff., 474ff., 1899 S.464ff., 729ff., 
1913 S. 417ff., 1922 S.105ff., IlIff. Brandt. 

Sterbekassenverein fiir Reiehspostbeamte, ein kleinerer 
Verein im Sinne des § 53 des Gesetzes tiber die privaten 
Versicherungsunternehmungen yom 12.5.1901, gewahrt 
den Hinterbliebenen verstorbener Mitglieder zur Be
streitung der Arzt- und Begrabniskosten eine einmalige, 
sofort auszahlbare Bargeldsumme (durch 100 teilbare 
Betrage bis zu 2000 Goldmark). 

Beitrittsfahig sind aIle vollbeschiiftigten Beamten und 
Beamtinnen der DRP yom vollendeten 21. bis zum voll
endeten 60. Lebensjahre (ausgenommen Postagenten 
und Posthilfsstelleninhaber) und die entsprechenden in 
den einstweiligen Ruhestand versetzten Beamten und 
Beamtinnen. Es sind vierteljahrliche Beitrage zu zahlen. 

Die Geschiifte des Vereins fiihrt ein aus drei Mitgliedern 
zusammengEsetzter Vorstand, der von zwei Schrift
fiihrern unterstiitzt wird. Ihm steht ein Aufsichtsrat 
(drei Mitglieder) zur Seite. Die Kassenverwaltung liegt 
zwei Kassenfiihrern ob. AIle drei Jahre wird eine Gene
ralversammlung der Mitglieder nach Berlin berufen. 

Geschich teo Der Verein wurde illl Jahre 1827 als ,Sterbe
kassenverein Iiir preuBische Postbeamte" auf Anregung des' preuBi
schen Oberpostkommissarius Matthias mit Genehmigung des General
postmeisters V. Nagler (s. d.) gegriindet. Er hatte zunachst 300 Mit
glieder und zahlte beim Tode eines Mitgliedes an die Hinterbliebenen 
200 Taler, die durch Umlage erhoben wurden. Die Leistungsfiihig
keit des Vereins steigerte sich in kurzer Zeit infolge zunehmender 
MitgJiederzahl betrachtIich. Srit 1. 1. 1829 wurden regelmaBige 
Beitrage einbezogen. GIeichzeitig wurden auch Abschliisse von 
Versicherungen auf verschiedene Geldsummen hei SterbefiiIlen frei
gestellt (bis 1800 Munter der Voraussetzung, daB mit einem hOheren 
Betrag als 1200 M nicht mehr als ein Fiinftel aller Mitglieder ver
sichert waren). Neue Satzungen von 1832 setzten das Hochstalter 
fiir den Beitritt von 65 auf 60 Jahre herab. Ende 1847 war die 
Zahl der lIfitgIieder auf 727, die Versicherungssumme auf 434 000 M 
und das Vereinsvermogen auf 139260 M gestiegen. Eine im Jahre 
1848 einberufene Generalversammlung setzte eine neue Verwaltungs
ordnung fest. Sie schuf ein Direktorium, einen Verwaltungsrat und 
regelmaBige Generalversammlungen. Das Hochstalter Iiir Ver
sicherungsteiInehmer wurde auf 50 Jahre herabgesetzt und den 
unteren Beamten der Beitritt gestattet. Als der Verein auf Grund 
des Generalvcrsammlungsbeschlusses Yom 25. 5. 1889 seinen ur
spriinglichen N amen mit der heutigen Bezeichnung vertauschte, 
betrug sein Stammvermogen 385728 M. Ende 1912 war ein Ver
einsvermogen von 1 492 404 M bei 8795 Mitgliedern mit 7 315 800 M 
Versicherungssumme. Ende 1922 ein Vermogen von 2605242 M 
bei 9779 Mitgliedern mit 9031200 M Versicherungssumme vor
handen. 1m April 1924 sind anliiBIich der Umstellung auf Goldmark
versicherung die Satzungen geandert worden. Die jetzt geltende 
Satzung ist am 26. 5. 1925 von der Generalversammlung beschlossen 
und yom RPM am 17.6.1925 genehmigt worden (vgl. Amtsblatt des 
RPM 1925, S. 321ff.). Wichtig ist die Bestimmung aus den letzten 
Satzungen, daB die bis 1923 in Papiermark abgeschlosscnen".Ver
sicherungen zur Zeit als mhend gelten, aber nach den gesetzIichen 
Bestimmungen aufgewertet werden sollen. Die Zahl der Goldmark
versicherungen betrug Ende 1924: 5850 mit 2615000 RM Ver
sicherungssumme. Das Vereinsvermogen aUA diesen Versieherungen 
betrug 75000 RM. Herbst 1925 stieg die Zahl der Versicherungen 
auf iiber 9000 (Vereinsvermogen 125000 RM). 

Schriftwesen. Kleemann. Die Sozialpolitik der Reichs·Post
und Telegraphenverwaltung gegeniiber ihren Beamten, Unter· 
beamten und Arbeitern. Gustav F'ischer, Jena 1914, S.176ff.: Archiv 
1875 S.189ff., 1878 S. 742ff., 1905 S. 515ff., 1925 S. 185. Amtsblatt 
des RPM 1925 S. 551. S. auch Wohifahrtswesen. Traxdorf. 

Steuerabzug vom Arbeitslohn ist durch das Einkommen
steuergesetz vom 29.3. 1920 (RGBl S. 359) eingE'fiihrt 
worden. Zweck der Einrichtung ist die Erfassung der 
Einkommensteuer aus nichtselbstandiger Arbeit (Ar
beitslohn) an der Quelle, d. h. bei Zahlung des Arbeits
lohns, wahrend die Einkommensteuer bis dahin nach
traglich yom Steuerpflichtigen auf Grund der Steuer
veranlagung erhoben wurde. Den AnlaB zu der Anderung 
gab die Geldentwertung, bei der die nachtraglich ein
gezogene Steuer bis zur Vereinnahmung stets betracht
lich an Wert verloren hatte. § 45 des erwahnten Gesetzes 
lautete: "Der Arbeitgeber hat nach naherer Anordnung 
des Reichsministers der Finanzen bei der Lohnzahlung 
zehn yom Hundert des Arbeitslohns zu Lasten des Ar
beitnehmers einzubehalten und fiir den einbehaltenen 
Betrag Steuermarken in die Steuerkarte (§ 46) des 
Arbeitnehmers einzukleben und zu entwerten." Nach 
§ 52 konnte der Reiehsminister der Finanzen ein von 
den Vorschriften der §§ 45-49 abweichendes Verfahren 
zulassen, d. h. den Steuerabzug auch in andrer Weise 
als durch Entwertung von Steuermarken verrechnen 
lassen. Auf Grund dieser Bestimmungen hatte der 
Reichsminister der Finanzen die "Bestimmungen iiber 
die vorlaufige Erhebung der Einkommensteuer durch 
Abzug vom Arbeitslohn ftir das Rechnungsjahr 1920" 
(Zentralblatt fiir das Deutsche Reich S. 832) erlassen. 
Die Bestimmungen tiber den Steuerabzug haben sieh 
ebenso wie die tiber die Hohe der SteuerermaBigungen 
in der Folgezeit mehrfach geandert. Die zur Zeit gel
tenden Bestimmungen tiber den SteuE'rabzug sind durch 
das Einkommemteuergesetz yom 10. 8. 1925 (RGBl I 
Nr. 39, Amtsblatt des RPM Vf Nr. 502) gegeben. Der 
§ 69 Abs. 1 dieses Gesetzes lautet: "Bei Einkiinften aus 
nichtselbstandiger Arbeit (Arbeitslohn) wird die Steuer 
durch Einbehaltung eines Lohnteils erhoben (Steuer
abzug vom Arbeitslohn); der Steuerabzug ist yom Arbeit
geber zu bewirken." Auf Grund einer im § 82 des Ge
setzes ausgespro'chenen Ermachtigung hat. der Reichs
minister der Finanzen dazu die erforderlichen Durch
fiihrungsbestimmungen durch die Verordnung yom 5.9. 
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1925 (Reichsbesoldungsblatt Nr. 34, Amtsblatt des RPM 
Vf Nr. 549) getroffen. Das Verfahren ist wie folgt ge
regelt: Der Arbeitnehmer hat die Steuerkarte, die er 
sich fiir jedes Kalenderjahr von der GemeindebehOrde 
ausstellen lassen muB, dem Arbeitgeber auszuhandigen. 
Der Arbeitgeber hat die Steuerkarte wahrend der Dauer 
des Dienstverhaltnisses aufzubewahren und dem Arbeit
nehmer am Ende des Kalenderjahrs oder bei Beendigung 
des Dienstverhaltnisses zUriickzugeben. Die auf der 
Steuerkarte vermerkten amtlichen Eintragungen sind 
fUr den Arbeitgeber hinsichtlich der Berechnung des 
Steuerabzugs'bindend. Der Arbeitgeber hat den gezahl
ten Arbeitslohn ohne Abzug der steuerfreien Betrage 
unter Angabe des Zahlungs- und des Lohnzahlungs
zeitraums und die einbehaltenen Steuerbetrage unter 
Anlegung eines Kontos fUr jeden Arbeitnehmer laufend 
aufzuzeichnen. (Die Dienststellen der DRP sind von 
der Fiihrung dieser Steuerkonten entbunden, weil die 
Richtigkeit des Steuerabzugs auf Grund der fiir die 
Gehalts- (Lohn-) Zahlung zu fiihrenden Nachweise 
ebensogut gepriift werden kann.) Der Arbeitgeber hat 
dem Arbeitnehmer auf Verlangen eine Bescheinigung 
tiber die im abgelaufenen Kalendervierteljahr an ihn 
gezahlten Beziige und die davon einbehaltenen und 
abgefiihrten Steuern auszuhandigen (s. Gehaltszettel). 
Umgekehrt hat der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber auf 
Verlangen eine Bescheinigung iiber den ihm zustehenden 
und den ihm ausgezahlten Lohnbetrag auszustellen. 

Fiir die Verrechnung der einbehaltenen Steuerbetrage 
gelten folgende Vorschriften: Arbeitgeber, die dauernd 
mehr als 3 Arbeitnehmer beschiiftigen, ha~en die ein
behaltenen Steuerbetrage in bar oder durch Uberweisung 
auf das Postscheckkonto oder Bankkonto der Kasse des 
zustandigen Finanzamts innerhalb bestimmter Fristen 
abzufiihren und dem Finanzamt monatlich eine Be
scheinigung tiber die Volizahligkeit der Abfiihrung zu 
senden. Nach Ablauf des Kalenderjahrs hat der Arbeit
geber fUr jeden Arbeitnehmer ein Lohnsteuer-Uber
weisungsblatt auszufertigen, in dem die personlichen 
Verhaltnisse des Arbeitnehmers laut Steuerkarte, sein 
Jahresgesamtlohn, getrennt nach laufenden und ein
maligen Beziigen, Sachbeziigen und Dienstaufwands
entschadigungen, und der einbehaltene Jahressteuer
betrag anzugeben sind. Die Summen der einbehaltenen 
Steuerbetrage sind in eine Nachweisung einzutragen. 
W ohnen die Arbeitnehmer in verschiedenen Gemeinden, 
so ist fiir jede Gemeinde eine Nachweisung anzulegen. 
Die SchluBsummen sind in eine Zusammenstellung zu 
iibertragen, deren Aufrechnung mit der Summe der 
abgefiihrten Steuern iibereinstimmen muB. Die Zu
sammenstellungen, Nachweisungen und Steueriiber
weisungsblatter sind dem fiir die Betriebsstatte zu
standigen Finanzamt einzusenden. Fiir Behorden des 
Reichs, der Lander und Gemeinden sowie fiir sonstige 
Korperschaften des offentliehen Reehts gelten einige 
Erleiehterungen (Behordenverfahren): Die monat
liehe Bescheinigung iiber die Volizahligkeit der Steuer
abfiihrung falit weg. An Stelle der Uberweisungsblatter 
sind nach Ablauf des Kalenderjahrs Steuerausweise 
auszufertigen, die insofern einfacher als die Uberweisungs
blatter sind, als die Dienstbeziige und die Steuerabziige 
nur in je einer Summe angegeben zu werden brauchen. 
Die Steuerausweise sind mit einer Nachweisung dem 
Finanzamt zu iibersenden, in dessen Bezirk der Arbeit
nehmer zur Zeit der letzten Personenstandsaufnahme 
seinen Wohnsitz hatte. Die Zusammenstellung fUr das 
fiir die Betriebsstatte zustandige Finanzamt falit weg. 

Der Reichsminister der Finanzen hat mehrfach Er
leichterungen fiir die Einreiehung der Steuerausweise 
7!)lgelassen. Fiir 1925 waren Lohnsteuerausweise und 
Uberweisungsblatter nur fiir die Arbeitnehmer einzu
reichen, die wahrend der ganzen Dauer der Besehafti
gung oder wahrend eines Teils in einer andern Gemeinde 
als der Beschiiftigungsgemeinde ihren W ohnsitz oder 

gewohnlichen Aufenthalt hatten (Verordnung yom 19. 1. 
1926, Reichsbesoldungsblatt Nr. 3, Amtsblatt des RPM 
Vf Nr.54). 

Arbeitgeber, die nicht mehr als 3 Arbeitnehmer 
dauernd besehaftigen, mit Ausnahme der Korperschaften 
des offentlichen Rechts, haben den Steuerabzug durch 
Steuermarken zu verrechnen. Die Marken sind in Ein
lagebogen zur Steuerkarte einzukleben und zu entwerten. 
Die Einlagebogen sind dem Arbeitnehmer nach Ablauf 
des Kalenderjahrs oder bei Beendigung des Dienst
verhaltnisses auszuhandigen. Der Arbeitnehmer hat 
sie nach Ablauf des Kalenderjahrs an das Finanzamt 
abzuliefern. 

Das Finanzamt iiberwacht die ordnungsmaBige Durch
fUhrung des Steuerabzugs durch Kontrollen der Arbeit
geber. 

Uber die Berechnung des Steuerabzugs gibt das 
Reichsfinanzministerium von Zeit zu Zeit Merkblatter 
aus. Das letzte Merkblatt, giiltig yom 1. 1. 1926 ab, 
ist durch Amtsblatt des RPM Vf Nr. 697/1925 bekannt
gegeben worden. 

Die Postkassen haben die Steuerabziige in einer Steuer
abzugsliste nachzuweisen. Diese enthalt Monatsspalten, 
so daB fiir jeden Beamten usw. der Jahresbetrag der 
abgefiihrten Steuer leicht ermittelt werden kann. In 
jeder Monatsspalte ist am Schlusse zu vermerken, wann 
und in welchen Teilbetragen die Steuerabziige an das 
zustandige Finanzamt abgefiihrt worden sind. Steuer
abziige diirfen auch vOriibergehend nicht in dem Ab
rechnungsbuch iiber schwebende Betrage nachgewiesen 
werden. Gebbe. 

Steuern im Postwesen s. Besteuerung im Postwesen 
Stillagervergiitungen. Wenn das Gespann des Post

halters bei den Posten nach auBerhalb ein im Vergleiche 
zur BefOrderungsstrecke unverhaltnismaBig langes Still
lager am Nachbarorte hat, so kann dem Posthalter auf 
die Kosten und sonstigen Nachteile des Stillagers eine 
besondere Vergiitung gewahrt werden. In der Regel 
kommt dies nur dann in Frage, wenn die Dauer des Still
lagers bei BefOrderungen bis zu 5 km einschl. 8 Std. 

"iiber 5" " 15 " 12 ,,' j 

" 15" "25,, 16 " 
" "" 25" " 35" " 20" 

iiberschreitet sowie bei BefOrderungen iiber 35 km. 
Stingl, Karl, Dr.-Ing. e. h., Reichspostminister (1922 

bis 1923 und seit 1925). * 29.7.1864 in Mitterteich, 
J885 in den bayerischen Postdienst eingetreten, 1904 
Postrat, 1907 Oberpostrat, 1908 Oberregierungsrat, 1910 
Oberpostdirektor (Prasident), 1919 Ministerialdirektor 
im bayerischen Staatsministerium fiir Verkehrsangelegen
heiten, 1920 Staatssekretar im RPM, 22. 11. 1922 Reichs
postminister, 14. 8. 1923 zuriickgetreten, 15. 1. 1925 
wieder Reiehspostminister. 

Stipendien s. Kaiser-Wilhelm-Stiftung, Postunterstiit
zungskasse 

Strafregisterausziige sind fiir Personen, die als Beamte 
oder Beamtenanwarter, Postagenten, Post- und Tele
graphen - Hilfstelleninhaber, Helfer, Telegraphenarbeiter 
oder als Postillione verwandt werden sollen, von den 
Dienststellen zu beschaffen, denen die sonstigen Ermitt
lungen iiber die Bewerber obliegen, und zwar im all
gemeinen vor der Zulassung zur Beschaftigung, bei Ver
wendung als Telegraphenarbeiter aber erst, sobald sich 
ihre Eignung ergibt, spatestens 4 Wochen nach der An
nahme. Nur in besonders bezeiehneten Ausnahmefiillen 
kann von der Einholung abgesehen werden, z. B. wenn 
der Bewerber unmittelbar von der Schule in den Dienst 
der DRP eintritt, wenn Personen aus einem andern 
Zweig des Reichs- oder Staatsdienstes unmittelbar in 
den Dienst der DRP iibernommen werden. (Vgl. dazu 
ADA X, 1 §4.) 

StraBenbahn, Benutzung fiir Postzwecke s. Post
straBenbahn betrie b 

StraBenbahnbriefkasten s. Briefkasten 



StraBenposten 

Stra8enposten wurden am 1. 11. 1889 in Berlin zur Vel" 
bessenmg des Stadtbriefverkehrs eingerichtet. Es waren zwei· 
spannige, mit Stempel., Verteil· und Verpackungseinrichtung sowie 
mit Briefkasten ausgeriistete Wagen (Abb.), in denen ein odeI' zwei 
Beamte - je nach Bedeutung del' titrccke - wahrend del' Fahrt 
die bei den StadtPAnst odeI' durch den Wagenbl'iefkasten anf· 
gelieferten Stadtbriefe nach den ZustellP A verteilten und diesen 
unmittelbar oder durch anschlieBende StraBenposten zufiihrten. 
11 solcher StraBenposten verkehrten stiindlich von 10 Uhl' VOl" 
mittags bis 7 Uhr abends strahlenfiirmig vom BriefP A ans zwischen 
diesem und den ZustellPAnst in einer etwa 55 Minuten dauernden 
Rundfahrt. J ede StraBenpost bediente 4 - 5 Amter so, daB die 
iiberbrachten Sendnngen in den nnmittelbar RnschlieBenden Zustell· 
gang (es gab 12 Zustellungen werktaglich) gelangten. Ein in Berlin 
znr Post gegebener Stadtbrief wurde damals im Durchschnitt 
1 Stunde nach seiner Einlieferung abgetragen. Spater wurden die 
Stral.lenposten aueh noch dazu benutzt, um den Fernbriefverkehr 
von und nach den Bahnhiifen zu beschleunigen. 

Berliner StraBenpost. 

Die Betriehsverhaltnisse in den Stral.lenposten wurdcn gegen 
Ende des J ahrhunderts bei dem stark anschwellenden Verkehr 
immer schwieriger. In del' kurzen Zeit konnten die Sendungen nur 
mehr zu einem kleinen Teile bearbeitet werden. Die Einriehtung 
war auch insofern nnwirtschaftlich, als die Leistung cines Verteilers 
im Wagen nul' die Halfte del' Leistung eines Verteilers beim StadtPA 
ausmachte. Am 1. 4. 1900, bei Ubernahme des Stadtbriefverkehrs 
von der ihren Dienst einstellenden Berliner Paketfahrt· A. G., wurde 
die Stral.lenpost wieder aufgehoben. An ihre Stelle traten 14 sog. 
Einsammlungs· und Bestellungsfahrten, mit denen die ZustellP A, 
die jetzt wieder die Stadtbriefe selbst verteilen muBten, die Sen· 
dungen mit dem BriefPA austanschten. 

Stra8enverzeiehnisse s. Postleitbehelfe 
Streekenentsehiidigung s. Reise· und Umzugskosten 
Streifbiinder, 

die zur Versendung von Zeitungen und Drucksachen geringen Um· 
fangs dienen, wurden zuerst 1861 von den Vereinigten titaatcll von 
Amerika ansgegeben. Der Norddentsche Bund iibernahm sie am 
1. 11. 1868; bei del' DRP wurde ihr Verkauf dann gemeillsam mit 
dem del' Briefllmschliige mit eingedrucktem Wertstempel (s. Brief· 
umschliige) am 10. 12. 1890 wieder eingestellt, weil ein Bedilrfllis 
zu ihrer Beibehaltung nieht mehr vorlag. 

Wegen del' Abstemplung von Streifbiindern mit dem Freimarken· 
stempel durch die Reichsdruckerei fill' Rechnung PrivateI' s. Ab· 
stemplung mit dem Freimarkenstempel. 

Studienreisen sind Reisen, die Beamte in dienstlichem 
Auf trag zu ihrer Fortbildung innerhalb Deutschlands 
oder naeh fremden Landern unternehmen. Die Beamten 
beziehen dabei ihr Gehalt weiter und erhalten Reise· 
kosten (s. Reise· und Umzugskosten) oder besondere 
Unterstiitzungen (s. Unterstutzungswesen). 

Das RPM (RP A) hat Studienreisen innerhalb Dentschlands zur 
Besichtigung griiBerer V A nnd znm Besuch von Ausstellungen schon 
oft genehmigt. Auch Studieureisen ins Ausland kamen friiher vel" 
haltnismaBig haufig vor. Von 1872 bis zum Ausbruch des Krieges 
wurden fast jahrlich mehrere Beamte im dienstlichen Auf trag 
studienhalber ins Ausland entsandt. Sie haben Belgien, England, 
Frankreich, Holland, {)sterreich·Ungarn, Schweden, die Schweiz, 
die Vereinigten Staaten von Amerika und andere Lander besucht. 
Zweck del' Reisen war insbesonderc: 

1. Studium genau bezeichneter dienstlicher }'ragen, technischcr 
Einrichtungen, des Bahnpostdienstes, des Seepostdienstes, der Stadt· 
posteinrichtungen graBerer Stiidte (z. B. von London usw. odeI' 
allgemein Studium del' "Verkehrseinrichtungen" odeI' del' "Post· 
verh1iltnisse" in den fremden Landern); 

2. weitcre AURbildung in del' fremden Sprache; 
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3. Teilnahme an Versuchen und Wettstreiten (z. B. Wettstreit 
von Berufstelegraphisten in Turin 1911); 

4. Besuch von Ausstellungen (z. B. del' Weltausstellung in 
St. Louis 1904, del' zwischenstaatlichen Ausstellungen in Mailand 
1906, Briissel1910, Turin 1911 usw., ferner del' Dentschen Vcrkehrs· 
ausstellung in Miinchen 1925 [so Verkehrsausstellnngen]); 

5. Teilnahme am Unterricht bei del' hiiheren Postfaehschule fiir 
Post und Telegraphic in Paris (von 1903-1914 wurden hierzu 
in~gesamt 18 Bealnte des haheren Dienstes - 9 Post· und 9 Tele· 
graphenbeamte - entsandt). 

Aus del' Kaiser·WlIhelm·Stiftung (s. d.) erhielten zu gleichen 
Zwecken von 1872-1911 insgesamt 126 Post· und Telegraphen· 
beamte des hiiheren und mittleren Dienstes Reisebeihilfen von 200 
bis 7200 M. 

Ebenso wie die deutsche Postverwaltung Beamte ins Ausland 
abordnete, entsandten auch zahlreiche fremde Postverwaltungen 
(Belgien, Danemark, Frankreich, Italien, ()sterreich· Ungarn, Nieder
lande, Schweden, N orwegen, Tiirkei, Argentinien, tiiam usw.) 
Beamte nach Deutschland zum Studinm del' deutschen Postein' 
richtungen; ein nlllnittelbarer Austausch zwischen dentschen Post· 
beamten und Postbeamten andreI' Lander hat jedoch nicht statt
gelunden. 

Die Studienreisen del' dentschen Postbeamten in den fremden 
Landern danerten meist nur einige W oehen oder hiichstenB Monate. 
In den letzten J ahren vor dem Krieg wurde erwogen, laufend einige 
jiingere hiihere Postbeamte anf langere Zeit (1-2 Jahre) zu anderen 
Verwaltungen zu entsenden, um ihnen Gelegenheit zu geben, dort 
die Verwaltnngs· und Betriebseinrichtungen in allen Punkten 
griindlich kennenzulernen. Die gewonnenen Erfahrnngen sollten 
dann spateI' iiiI' die deutsche Postverwaltung verwertet werden. 
Leider ist der Plan wegen des Krieges und seiner Foigen bisher nicht 
ausgeliihrt worden. M ii 11 e r. 

Stiiekgiiter kiinnen mit Kraftfahrzeugen der DRP be· 
fiirdert werden. Diese Einrichtung des Frachtverkehrs 
wurde in Suddeutschland etwa gleichzeitig mit der Ein· 
fuhrung der Personenbefiirderung auf Kraftwagenlinien 
getroffen und wa~·. auBer in Bayern namentlich auch in 
Baden schon vor Ubergang der Kraftwagenlinien auf das 
Reich (1921) weit ausgebaut. In den andem Gebiets· 
teilen hat die Stuckgutbefiirderung erst seit 1921 Be· 
deutung erlangt. 

Stiickguter gelten als Postsendungen im Sinne des PG, 
des Gesetzes uber Postgebuhren und der PO. Die reeht· 
liche Grundlage fur die Stuckgutbefiirderung bildet 
§ 51 IV der PO vom 22. 12. 1921. Die Stiiekgiiter werden 
in der Regel mit Lastanhangem an Kraftomnibussen der 
DRP befiirdert. Sie kiinnen aber auch, je nach dem Um· 
fang des Verkehrs, mit den Kraftomnibussen selbst oder 
durch besondere Lastkraftwagen fortgeschafft werden. 
Unterschieden wird zwischen Poststiiekgi.itern und Bahn· 
stiickgutern. Bei Poststuckgutem handelt es sich um die 
Befiirderung del' Guter zwischen Orten desselben oder 
eines anschlieBenden Kraftpostkurses. Bahnstiickgiiter 
sind Guter, die entweder mit der Eisenbahn weiter· 
befiirdert werden sollen (Anfahren zur Eisenbahn) oder 
die mit der Eisenbahn angekommen sind (Abfahren von 
der Eisenbahn). Den Poststiickgutem ist eine Fracht· 
karte beizufiigen, die bei den Ladestellen kauflich zu 
erhalten sind. Stiickgiitern, die zur Auflieferung bei der 
Eisenbahn bestimmt sind, miissen die von der Eisenbahn 
vorgeschriebenen Begleitpapiere (Frachtbrief, Zollo 
papiere usw.) beigegeben werden. Frachtkarten sind fiir 
Bahnstiickguter nicht erforderlich. 

Die Gebuhren im Stuckgutverkehr werden dureh die 
OPD, fiir den bayerischen Geschaftsbereieh durch die 
Abt. Munchen des RPM festgesetzt. Meistgewicht eines 
Stiiekguts in der Regel 100 kg. 

StundenpaB s. Zustelldienst (Landzustellung) 
Stundenzettel sind Begleitpapiere fUr Posten zur Uber. 

waehung ihres Ganges. 
Auf den piinktliehen Gang der Posten ist von jeher 

groBer Wert gelegt worden. Um eine wirksame Uber. 
wachung in diesel' Beziehung ausuben zu kiinnen, wurde 
fruher jeder Pferdepost ein Stundenzettel beigegeben, 
in dem die an der Strecke gelegenen P Anst die Abgangs· 
und Ankunftszeiten sowie die Befiirderungs· und Ab· 
fertigungsfristen zu vermerken hatten. S. auch Ab· 
sehreiben der Posten. AuBerdem waren einzutragen die 
Nummer des Hauptwagens, der Kursuhr sowie gegebenen· 
falls des Kursrevolvers, die Bespannung der etwa ge· 
stellten Beiwagen und die Xamen der Postillione sowie 
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etwaiger Begleiter. Wurden bei Ubernahme der Ladung 
Mangel festgestellt, so muBte daruber ebenfalls im 
Stundenzettel ein Vermerk gemacht werden. Bei Ver· 
saumnissen war die Ursache anzugeben und, wenn der 
Postillion keine ausreichende Entschuldigung anzufiihren 
vermochte, die Art der Bestrafung. 

Rei Posten, denen ein Personenzettel beizugeben war, 
wurde der Stundenzettel mit diesem zu einem Vordruck 
verbunden. Die PAnst am Endpunkt der Strecke hatte 
die Stundenzettel zu priifen und wegen Verfolgung etwa 
vorgekommener unbegrundeter Versaumnisse das Er
forderliche zu veranlassen. Monatlich waren die Stun
denzettel dem GPA, spater der vorgesetzten OPD einzu
reichen. Seit 1. 4. 1923 verbleiben die Stundenzettel bei 
den P1\.. 

Die Stundenzettel hatten fruher insofern besondere 
Bedeutung, als infolge des schlecht en Zustandes der 
StraBen . und anderer Verkehrserschwernisse der Gang 
der Posten allerhand Hemmungen unterworfen war, 
deren Festlegung und Aufklarung im Einzelfalle geboten 
erschien, wenn ein geordneter Gang der Posten durch
gefiihrt werden sollte. Nachdem die PoststraBen in wei
testem Umfange kunstmaBig ausgebaut sind, so daB der 
fahrplanmaBige Gang der Posten gesichert ist, und im 
iibrigen Pferdepersonenposten nur noch in geringem Um
fange verkehren (s. Postreiseverkehr), haben die Stun
denzettel ihre Bedeutung verloren. Sie werden nur noch 
in geringem Umfange verwandt. Kommen bei den mit 
Stundenzetteln nicht ausgerusteten Posten namhafte 
Verzogerungen im Gange vor, so ist das in den Ladezetteln 
(s. Briefabfertigung) und Uberweisungskarten (im Ver
kehr mit PAg) zu vermerken. Welche Verzogerungen als 
namhaft anzusehen sind, bestimmt der PA Vorsteher. 

Krause. 
Stundenzetteltaschen, zum Umhangen eingerichtete 

Ledertaschen, dienen bei Posten auf LandstraBen zur 
Aufbewahrung der Kurspapiere und Briefe, die unter
wegs abzugeben sind oder angenommen werden. 

Stundung. Xach § 51 Abs. 1 der Reichshaushalts
ordnung (s. d.) durfen Zahlungsverbindlichkeiten gegen 
das Reich nur ausnahmsweise unter besonderen Um
standen gestundet werden. Die Stundung muB beim 
VertragsschluB vereinbart worden sein; eine Verein
barung zur Stundung der Zahlungen ist nur zulassig, 
wenn sie bei Vertragen der in Frage kommenden Art 
iiblich ist. Eine Vorschrift, daB die gestundeten Zah
lungen dem Reiche zu verzinsen seien, ist in der Reichs
haushaltsordnung nicht enthalten. Die Forderung der 
Verzinsung entspricht aber dem Gebote der Wirtschaft
lichkeit. Eine zinslose Stundung kann jedenfalls nur 
fur ganz besondere Ausnahmefalle in Betracht kommen, 
z. B. wenn die Stundung bereits bei der Preisfestsetzung 
be.rucksichtigt ist. Sonst werden die Zinsen in der Regel 
mmdestens nach dem Reichsbankdiskont bemessen 
werden mussen. 1st eine Stundung nicht beim Vertrags
s~hluB ve~einbart worden, gerat der Zahlungspflichtige 
vIelmehr III Verzug, so sind Verzugszinsen (s. d.) zu 
erheben. Wird eine Stundung erst spater eingeraumt, 
so ~egt hierin eine Vertragsanderung, die nach § 50 der 
R~l~hshaushaltsordnung der Zustimmung des Reichs
mmlsters der Finanzen (bei der DRP: der Zustimmung 
des Reichspostministers) bedarf. 

Die Gebiihren fur die Stundung von Post- und Tele
graphengebuhren sind so bemessen, daB sie auch die 
im Verhaltnis zu den zu stundenden Betragen hohen 
Selbstkosten der DRP fiir die Kontenfiihrung decken. 
In andern, ahnlich liegenden Fallen werden eben
falls Zuschlage zwecks Deckung der Verwaltungskosten 
erhoben. Gebbe. 

Siidafrikanische Union. 
1. Geschichte. Schon vor 300 Jahren faud an der Tafelbai, 

lange bevor dort eine europaische Ansiedlung bestand, ein Post
austausch statt. Es hatte sich bei den lI1annschaften der auf ihren 
Fahrten nach und yon Indien die Tafelbai anlaufenden Schiffe die 

tlbung eingeblirgert, an der Kliste unter groBen in die Augen fallen
den Kieselsteinen Briefe niederzulegen, in der Voraussetzung, daB 
sie von spater eintreffenden Schiffen der entgegengesetzten Fahrt
richtung aufgefunden und mitgenommen wiirden. lI1ehrere solcher 
Steine hat man im Lanfe der Jahre bei Erdarbeiten in der Haupt
straBe von Kapstadt, einem ehemaligen FluBbett, aufgefunden 
das von der Besatzung der Schiffe zur Erlangung von Trinkwasse; 
regelma13ig aufgesucht wurde. In der Eingangshalle des GP A
Gebiindes in Kapstadt ist einer dieser Steine aufgestellt; er wurde 
1897 gerade gegeniiber dem Haupteingange dieses Hauses aus
gegraben und triigt die Inschrift: 

THE LONDON ARIVED THE 10 OF 111 
HERE FROM SVRAT BOVND FOR 

ENGLAND AND DEPAR THE 20 DICTO 
RICHARD BLYTH CAPTAINE 1622 

HEARE VNDER LOOKE 
FOR LETTERS. 

1m ersten Jahrhundert der Ansiedlnng von Europaern am Kap 
beforderten zwischen Kapstadt und Stellenbosch, Paarl, Sommerset 
West und lI1aimesbury besondere Reiter sogenannte Placaats oder 
Briefposten. Dieser Befiirdernngsdienst wurde spater, als sich die 
Kolonie ausdehnte, auf Swellendam, Uitenhage und Graaf-Reinet 
erweitert. Die erste einer Staatspost ahnelnde Einrichtung, die auch 
der Offentlichkeit zugiinglich war, ist unmittelbar nach der Besetzung 
der Kapkoionie durch englische Trnppen 1806 geschaffen worden. 
Es wurden mit Hottentotten besetzte Kurierstationen in geeigneten 
Pliitzen an den Poststra13en eingerichtet und dort ansassigen. Farmern 
libertragen; diese hatten die Pflicht, die hottentottischen Boten 
unterzubringen und zu bekostigen und bezogen dafUr eine Ent
schiidigung von 5 Reichstalern monatlich. Die Hottentotten legten 
die Wegstrecken zu Fu13 zurlick. Auf diese Weise wurde die Post 
vom Schio13PA in Kapstadt wochentlich dreimal nach Stellenbosch 
befordert. Die Vorausbezahiung der Befordernngsgeblihr war nur 
beim PAin Kapstadt moglich; fUr aile anderwarts zur BefOrdernng 
aufgegebenen Sendungen mu13te die Geblihr vom Empfiinger ent
richtet werden. Nach einem kurzen Versuche wurden die Hotten
tottenposten 1807 jedoch wieder aufgehoben und der Postbefijrde
nmgsdienst durch Einrichtung von Pferdeposten, Post Orderlies 
genannt, im Gegensatz zu den hottentottischen Post-Boots (Post
boten) auf einer dauerhafteren und regelma13igeren Grnndlage neu 
geregeit. Erst in den 40 er und 50 er J ahren nahm die Post mit 
der fortschreitenden Besiedlung der Kolonie, der EinfUhrung neuer 
Dienstzweige und spater der Entdeckung der Diamantenfelder usw. 
einen bemerkbaren Aufschwung. In den J ahren 1860 und 1861 
wurde eine Stadtpost mit taglich dreimaliger Bestellung in Kap
stadt und Port Elizabeth eingefUhrt. 1883 wnrde die erste Bahn
post eingerichtet, das J ahr 1884 brachte die Postsparkasse und die 
Postbons (s. d.), 1885 wurde der Telegraphendienst mit dem Post
dienst vereinigt und der Paketdienst nach dem Ausiande, 1886 der 
Postauftragsdienst eingefUhrt, 1895 trat die Kolonie dem Weltpost
verein bei. 

II. Verfass ung. Das Postwesen der Sudafrikanischen 
Union wird von dem Ministerium der Posten und Tele
graphen geleitet, an dessen Spitze ein "Postmaster
General" steht. Dem Postmaster-General ist ein "Secre
tary" beigegeben. Die Hauptverwaltung hat ihren Sitz 
in Pretoria. Das Postgebiet ist in einen nordlichen und 
einen sudlichen Verwaltungsbezirk eingeteilt; der nord
liche umfaBt den Transvaal, den Oranje-Freistaat und 
die nordlich von Beaufort West gelegenen, sich bis zur 
Sudgrenze des Betschuanenlandes hinziehenden Gebiete 
der Kapprovinz, der sudliche den gr6Bten Teil des 
Kaplandes. Mit der Verwaltung des sudlichen Teils 
ist ein "Joint Second Secretary" betraut, der seinen 
Amtssitz in Kapstadt hat. FUr den Aufsichtsdienst 
bestehen in dem sudlichen und nordlichen Verwaltungs
bezirk je drei Inspektionen. Die PAnst zerfallen in 
vier Klassen: Head-Offices, Branch-Offices, Sub-Offices 
und Agencies. Die Sub-Offices und die Agencies sind 
Head-Offices untergeordnet. 

III. Postzwang erstreckt sich auf die Briefbefiirderung. 
IV. Portofreiheit. Die Regiernngsbeamten, mit Ansnahme 

der Eisenbahnbeamten, konnen ihre amtlichen Briefschaften ge
blihrenfrei versenden. Auch die in amtlichen Angelegenheiten an 
die Departementschefs gerichteten Sendungen sind geblihrenfrei. 

V. Betrieb. 
A. Briefpost. Das Gewicht der gewohnlichen Briefe ist un

beschriinkt, Ausdehnung jedoch hochstens 24 x 12 x 12 Zoll (1 Zoll 
= 2,54 cm). Das Gewicht der Zeitungen und Zeitschriften, Drnck
sachen, Geschiiftspapiere und Warenproben darf 7 Pfund nicht 
iiberschreiten; Ausdehnungsgrenzen wie bei gewohnlichen Briefen. 
Die amtlichen Briefschaften sind keiner Gewichts- und Ausdehnungs
beschrl\nkung unterworfen. Aile Postsendungen, ausgenommen die 
nach {tbersee gerichteten Pakete, kiinnen eingeschrieben werden. 
Bei Verlust einer Einschreibsendung Entschadigung von hiichstens 
5 Pfund. Der Eildienst ist beschrankt auf den inneren V erkehr und die 
von Gro13britannien und Irland herrlihrenden Sendungen. Bei den 
PAnst I. und II. Klasse bestehen Schlie13facheinrichtungen, Miete je 
nach der GroBe der Facher, im ersten Jahr ist sie hoher als in den 
folgenden. An Orten mit Briefzustelllmg ist der Dienst der post
lagernden Selldungen anf Fremde und Reisende beschrankt. 
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B. Postanweisungen. Mit Ausnahme der Agenturen nehmen 
oalle PAnst am Postanweisungsdienst teil. Meistbetrag 40 Pfund. Tele
.graphische Postanweisungen sind zulassig zwischen allen P Anst 
mit Telegraphenbetrieb. Bei fast allen P Anst sind Postbons (s. d.) 
.der grollbritannischen Postverwaltung erhllitlich. 

C. Posta uftrage. Am Postauftragsdienst nehmen im innern 
Verkehr alle PAnst teil; Hochstbetrag 10 Pfund. Fiir Postauftrage, 
.die zweimal vorgezeigt werden soIlen, wird ein Zuschlag in Hohe 
der halben Gebiihr fiir einen nur einmal vorzuzeigenden Auf trag 
·erhoben. 

D. Postpakete. Meistgewicht 11 Pfund. In der Lange diirfen 
,sie nicht 3 Full 6 Zoll, in Lange und U mfang zusammen nicht 6 Full 
iiberschreiten. Freimachungszwang. Gebiihr nach Gewichtsstufen. 
In der Gebiihr ist die ZusteIlgebiihr enthalten. Fiir Pakete mit 
.landwirtschaftlichen Erzeugnissen besteht ermaBigtcr Tarif. Fiir 
Verlust oder Beschiidigung iibernimmt die Postverwaltung keine 
Verantwortung. 

E. Postsparkasse. Mindesteinlage 1 s (Schilling), Hochsteinlage 
.200 Pfund jahrlich. Hochstbetrag eines Guthabens 1000 Pfund. Der 
.Zinsfull betriigt 3 Pfund 10 s fiir 100 Pfund jahrlich. Kein Einleger 
darf sich mehr als ein Konto eroffnen lassen. Ein und derselbe Ein
leger kann 10 Sparkassenbons im Betrage von je 100 Pfund er
halten; Zinsfull 5 vH. Die Bons werden am 1. des auf die Einlage 
iolgenden Monats ausgegeben und tragen von diesem Tage ab Zinsen. 
EinlOsung gegen dreimonatige Kiindigung; mit Genehmigung des 
Finanzdepartements in dringenden FiiIlen in kiirzerer Frist gegen 
.zahlung einer Gebiihr von 10 s fiir einen Bon von 100 Pfund. Gut
haben konnen auf die Sparkasse von Grollbritannien und Irland, 
.Biid-Rhodesia, Siidwestafrika und Mozambique und umgekehrt iiber
.tragen werden. 

Schriftwesen. Archiv 1909 S. 647ff.; Recueil S.430ff. 
Brandt. 

Siidamerikanischer Postverein wurde am 2. 2. 1911 auf 
-einem PostkongreB in Montevideo begriindet, an dem 
Vertreter der Regierungen von Argentinien, Bolivien, 
Brasilien, Columbien, Chile, Ecuador, Paraguay, Peru, 
Uruguay und Venezuela teilnahmen. Es handelte sich 
dabei um einen engeren Verein im Sinne des WPVertr 
~s. Engere Vereine). Der Vereinsvertrag behandelte u. a. 
Unentgeltlichkeit des Durchgangs fiir den gegenseitigen 
Briefverkehr, Herabsetzung der Gebiihren fUr Briefsen
dungen im gegenseitigen Verkehr, Ersatzleistung fiir 
Einschreibsendungen auch im FaIle der Beschadigung, 
Gewahrung von Gebiihrenfreiheit u. a. fiir Schriftwechsel 
in diplomatischen Angelegenheiten, Zulassung von Wert
briefen, Wertkastchen und Postanweisungen im gegen
seitigen Verkehr, Erleichterungen im Postpaketverkehr 
der beteiligten Lander. Ein in Montevideo zu errichten
des "Internationales Bureau der Siidamcrikanischen 
Posten" (Geschaftssprache spanisch) sollte fiir den 
Bereich der beteiligten Lander iihnliche Aufgaben E'r
fiillen, wie sie das Internationale Bureau des Weltpost
vereins (s. d.) fiir den Bereich des WPV hat (s. Inter
nationales Postbureau in Montevideo). 

1m Jahre 1921 wurde der Siidamerikanische Postverein 
:zum Panamerikanischen Postverein (s. d.) erweitert und 
das Internationale Bureau der Siidamerikanischen Posten 
in Montevideo gleichzeitig in das Internationale Bureau 
des Panamerikanischen Postvcreins umgewandelt. 

Schriftwesen. L'Union Postale 1911 S.102; DYZ 1910 S.335. 
Summarische Behandlung von Postsendungen. Zur 

Beschleunigung und Vereinfachung des Betriebsdienstes 
werden gewisse Postsendungen, die urspriinglich einzeln 
eingetragen und iibergeben wurden, jetzt nur nach der 
.stiickzahl nachgewiesen. 

I. Geschichte. Bis gegen die Mitte des 19. Jahrhunderts wurden 
bei allen deutschen Postverwaltungen samtliche Postsendungen 
.einzeln nachgewiesen, dann in PreuBen und im Reichspostgebiet: 

1849 Wegfall der Einzeleintragung und Ziihlung der gewohn
lichen Briefsend ungen. 

1872 Einzeleintragung der gewohnlichen Pakete in Fracht
karten aufgehoben und durch summarische Eintragung in Lade
zettel ersetzt. 

1873 Postvorsch ullsend ungen (5achnahmen) nicht mehr als 
Fahrpostgegenstande behandelt und ohne Nachweis versandt. 

1875 Einschreibbriefe im Yerkehr der Bahnposten unter
einander summarisch behandelt. 

1888 Summarische Zuschrift gewohnlicher Pakete an die Zu
steller zuzulassen. 

1889 Einschreibbriefe im Yerkehr zwischen OrtsPA und Beamten· 
bahnposten summarisch behandelt. 

1904 Paketziihlung im Eisenbahnpostbetrieb aufgehoben. 
1906 Summarische Behandlung der Einschreibpakete und der 

Wertpakete bis 60011:[ eingefiihrt. 
1909 DesgieichenfiirWertbriefebis600 M, spaterbis 1000 RJJ. 
1909 Summarische Zuschrift der Postanweisungen und 

Zahl ungsanweisungc n an die Zusteller zugelassen. 

II. Betrieb. 1. Bei der Annahme werden die nach
zuweisenden Sendungen im allgemeinen noch samtlich 
einzeln gebucht. Ausnahmen bestehen insofern, als bei 
einer Anzahl von P A fiir E~~schreibbriefsendungen und 
bei einer groBen Zahl von PA versuchsweise fiir gewohn
liche Inlandspakete, wozu auch die Einschreibpakete und 
die unversiegelten Wertpakete zahlen, keine Annahme
biicher mehr gefiihrt werden. In diesen Fallen werden 
die mit fortlaufehden Nummernzetteln beklebten Ein
schreibbriefe und Paketkarten den absendenden Stellen 
einfach nach der Nummernstiickzahl iiberwiesen. Zur 
summarischen Annahme kann auch die Entgegennahme 
aller Sendungen von Selbstbuchern gerechnet werden 
(s. Selbstbucher), bei denen die Einzelbuchung Sac he 
des Absenders ist, wahrend der Annahmebeamte sieh 
darauf beschrankt, die Sendungen auf Grund von Ein
lieferungsbIattern abzunehmen, summarische Empfangs
bescheinigungen dariiber zu geben und u. U. noch eine 
summarische Eintragung mit Hinweis auf eine Anlage 
zu machen. Summarische Empfangsbescheinigungen 
werden auch sonst bei der Annahme und im Post
betriebe allgemein erteilt, wenn mehrere gleichartige 
und zusammen eingetragene Sendungen gleichzeitig 
iibernommen werden (s. Einlieferungsbescheinigung). 

2. Beim Versand (Absendung, Beforderung, Abgabe 
am Bestimmungsort) werden im allgemeinen summarisch, 
d. h. der Stiickzahl nach, nachgewiesen: Einsehreibbrief
sendungen und Wertsendungen bis 1000 RM. Der Nach
weis iiber die Sendungen wird durch Abschliisse gefiihrt, 
die in Zu- und Abgang iibereinstimmen miissen. Ge
wohnliche Pakete (einschlieBlich der Einschreibpakete und 
der unversiegelten Wertpakete) werden im Eisenbahn
postbetrieb und bei Kraftwagen-Personenposten (auBer 
im Verkehr mit PAg) ohne Zahlung, bei sonstigen Posten 
auf gewohnlicher StraBe summarisch iibergeben. 

3. Beim Eingang am Bestimmungsort findet grund
satzlich eine Einzeleintragung in Ankunftsbiicher statt; 
doch konnen die Vorsteher der P A, wenn damit Vor
teile fiir den Betrieb verbunden sind und der Nachweis 
der Sendungen sich auf andere Weise erreichen laBt, 
fiir Einschreibbriefsendungen und gewohnliche Pakete 
bei ihrem VA wie folgt Sonderregelungen treffen: 

a) Einschreibbriefsendungen konnen in das Ankunfts
buch bei den einzelnen Posten summarisch, also nur 
nach del' Stiickzahl und ohne Ankunftsnummern, ein
getragen werden mit Angabe der Verteilung auf Aus
gabe und Bestellung. 

b) Bei groBen pA kann die Ankunftsbuchung der Ein
schreibbriefsendungen ganz wegfallen. 

c) Gewohnliche Pakete konnen, nachdem die zu
gehorigen Paketarten herausgesucht und laufend be
ziffert sind, unter Angabe der Eingangspost nach del' 
Stiickzahl ins Ankunftsbuch eingetragen werden (Dienst
pakete oh~~ Paketkarte einzeln). 

d) Bei PA mit starkerem Verkehr kann die Eintragung 
der gewohnlichen Pakete ganz wegfallen. 

Bei Post- und Zahlungsanweisungen gibt es eine 
summarise he Eintragung in Ankunftsbiicher insofern, 
als mehrere Anweisungen von gleichem Betrag fUr den
selben Empfanger nach Anordnung des Amtsvorstehers 
unter einer Nummer mit dem Gesamtbetrag eingetragen 
werden konnen. Anweisungen, die mit den Betragen 
zusammen abgetragen werden, werden bei der Ankunft 
iiberhaupt nicht gebucht. Die Buchung von Anweisungen 
an standige Abholer kann der Amtsvorsteher auf einen 
Grenzbetrag beschranken. P Ag trag en einzeln ein. Fiir 
Bayern gelten die Vereinfachungen fiir Anweisungen 
nicht. 

4. Bei der Z ustell ung sind folgende Vereinfachungen 
zulassig, wenn es fiir den Betrieb vorteilhaft ist: 

a) Gewohnliche Pakete ohne Nachnahme konnen nach 
der Stiickzl;l:hl zugeschrieben oder 

b) bei PA mit besonders starkem Paketverkehr gam:. 
ohne Zuschrift iibergeben werden. 
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c) Paketkarten zu gewohnlichen Nachnahmepaketen 
konnen nach Stuckzahl und Nachnahmebetrag zuge
schrieben werden. 

d) Post- und Zahlungsanweisungen, die gleichzeitig 
mit den Betragen abgetragen werden, werden bei P A 
uberhaupt nieht zugeschrieben (in Bayern Anerkenntnis 
im Auskunftsbuch). 

5. Beim Postaustausch mit dem Auslande wer
den die Einschreib-, Paket- und Wertsendungen im 
allgemeinen einzeln nachgewiesen; doch hat die DRP 
mit einer Anzahl von fremden Verwaltungen die sum
marische Uberweisung von Einschreibbriefsendungen 
und gewohnlichen Postpaketen, zum Teil auch von Wert
paketen mit geringer Wertangabe, vereinbart. 1m 
inneren deutschen Postbetriebe werden Auslandssendun
gen unter gleichen Voraussetzungen wie 1nlandssendun
gen nur nach der Stuckzahl naehgewiesen; bei Wert
sendungen gilt dabei als Grenze fur die summarise he 
Behandlung der Betrag von 1000 Fr. K. Schwarz. 

v.Sydow,FriedrichReinhold,Dr. jur.,Exz., Unterstaats
sekretar im RPA (1901-1908). * 14. 1. 1851 in Berlin, 
1876 Kreisrichter, 1883 Ubertritt zur Postverwa1tung 
als Oberpostrat und standiger Hilfsarbeiter im RPA, 
1884 Geh. Postrat und vortr. Rat, 1889 Geh. Ober
postrat, 1897 Direktor im RPA, 1901 Unterstaats
sekretar, 1908 Staatssekretar des Reichsschatzamts, 
5. 10. 1918 in den Ruhestand getreten (gleichzeitig 
geadelt). 

Syrien nnd Gro8-Libanon. I. Verfassung. Die unter 
franzosischer Vorherrschaft stehenden Gebiete haben 
zwei voneinander unabhangige Verwaltungen: die 
Syriens mit dem Sitz in Damaskus und die GroB-Libanons 
mit dem Sitz in Beirut. Die Post- und Telegraphen
gesetzgebung sowie die Verfassung dieser VerkehrsAnst 
sind fur den innern Verkehr der beiden Gebiete gemein
sam. An der Spitze des Postwesens steht die General
inspektion der Posten und Telegraphen in Beirut, die 
dem "Hohen Beauftragten der franzosischen Republik 
in Syrien und Libanon" (Haut-Commissaire de la 
Republique Fran<;ais.':l en Syrie et au Liban) unter
geordnet ist. Die Amter in Beirut und Damaskus 
werden durch Direktoren geleitet, denen beigeord
nete Direktoren (directeurs-adjoints) zur Seite stehen. 
Die P Anst zerfallen in solche mit uneingeschranktem 
Dienst (etablissements de plein exercice) und Post
ablagen (recettes-distributions), die uur Freimarken ver
kaufen und gewohnliche Sendungen am Schalter an
nehmen und ausgeben. 

II. Postzwang. Er erstreckt sich auf die Befiirderung der ver
schlossenen undo unverschlossenen Briefe, aller handschriftlichen 
Sendungen und aller Drucksachen, die die Eigenschaft einer person
lichen odeI' allgemeinen Mitteilung haben. Ausgenommen sind die 
dienstlichen Sendungen der iiffentlichen Venvaltnngen ull(l dnrch 
besondere Boten befiirderte nichtamtliche. 

III. Portofreiheit bewilligt der Haut·Commissaire. Sie erstreckt 
sich auf die dienstlichen zwischen den iiffentlichen Verwaltungen und 
Beamten gewechselten Sendungen. 

IV. Betrieb. 
Wichtige Postverbindung zwischen Damaskus und Haifa bzw. 

Bagdad s. Kraftpost Haifa - Bagdad. 
A. Briefpost. Briefe: Meistgewicht 2 kg. Ausdehmmgsgrenzen 

in einer Richtung 45 cm, in Rollenform 75 em Liinge und 10 em 
Durchmesser. GebUhrenstufen bis 20, Uber 20 bis 50, Uber 50 bis 
100, dann je 100 g. Kein Freimachungszwang. KartenbriMe sind 
zu denselben GebUhren wie gewiihnliche Briefe zugelassen. Post
karteu: Hiichstausdehnung 14 x 9, MindestgriiBe 10 x 7 cm. FUr 
Ansichtskarten mit hOchstens fUnf beliebigen Worten ermaBigte 
GebUhr. Zeitungen und Zeitschriften: Die wenigstens einmal 

Tagegelder (s. auch Besoldung) hieBen bis zur Rege
lung des Besoldungswesens 1920 die tageweise berech
neten Bezuge der nichtplanmaBig angestellten oder im 
Vorbereitungsdienst beiindlichen Beamten und Unter
beamten. Sie bewegten sich zwischen bestimmten An-

T 

monatlich erseheinelldell Zeitsehriften und Zeitungen ullterliegen einer 
ermaBigten GebUhr. Meistgewicht 3 kg. Ausdehnungsgrenzen .wie 
bei gewohnIichen Briefen. GebUhrenstnfen bis 50 g, Uber 50 bis 100, 
weiter je 50 g. Die GebUhr wird naeh Zeitungs- nsw. Nummern, nicht 
nach Gewicht der Zeitungspakete erhoben. Kein Freimaehungs
zwang. Andre Drucksachen. Meistgewicht 3 kg. Ausdehnungs
grenzen und Gebiihrenstufen wie bei Briefen; ermaBigte Gebiihr fUr 
Besuchskarten mit schriftIichen Mitteilungen bis Ztl fUnf Worten. 
Blindenschriftsend ungen nnterliegen ermaBigter GebUhr. Ge
schaftspapiere gleiche GebUhren, Gewichts- und Ansdehnungs
grenzen wie bei Briefen, jedoch ermaBigte GebUhr fUr Rechnungen, 
Frachtbriefe usw. bis 20 g. Warenproben: Meistgewicht 500 gr 
Gebiihrenstufen 100 g. Ausdehnungsgrenzen 30 cm, bei aufgeklebten 
Stoffmustern 45 em in einer Richtung, oder 45 em Lange, wenn die 
andern beiden Richtungen 15 em nicht Uberschreiten. Kein Frei
machungszwang. Einschreiben bei allen Briefpostsendungen zu
gelassen. Geld und kostbare Gegenstande dUrfen nicht in Einschreib
briefe eingelegt werden. Postlagernde Send ungen unterliegen 
einer ZusehlaggebUhr. In den Wohnungen kiinnen Briefkasten 
angebracht werden, fUr deren Leerung eine nach der Einwohnerzaht 
del' Orte abgestufte GebUhr erhoben wird. Zustellung und Eil
zustellung sind eingefUhrt; desgl. SchlieBfachabholung in 
griiBeren Stadten. Die Fachmiete ist in Beirut, Damaskus, Aleppo 
doppelt so hoch wie an andern Orten. 

B. Wertbriefe und Wertkastchen. In Wertbriefen dUrfen 
versandt werden: Aktien, Schuldverschreibungen, Wechsel, Bank
noten, Zinsscheine sowie aile Papiere, die einem Wert entsprechcn. 
In Wertkiistchen sind zu versenden Schmucksachen und andre kost
bare Gegenstiinde. Ausdehnungsgrenze der Kastchen 30 x 10 x 10 cm; 
sie mUssen aus Holz bestehen, Wandstarke mindestens 8 mm. Wert
angabe ist begrenzt. Die GebUhr setzt sich zusammen aus der Frei
gebUhr fUr eine gewiihnliche Sendung der gleichen Art und desselben 
Gewichts, der EinschreibgebUhr und einer VersichernngsgebUhr nacb 
Betragstufen. Gewichtsstufen der Kastchen mit Wertangabe je 
100 g. Bei Vel'lust oder Beschadigung, hiihere Gewalt ausgenommen, 
Ersatz bis zur Hiihe des angegebenen Werts. Die Entscbiidigung 
wird grnndsatzlich dem EmpHinger gezahlt. Wenn jedoch der 
Empfanger innerhalb eines Monats yom Eintritt des Verlustes al> 
keine AnsprUche geltend macht, erhalt der Aufgeber die Entschiidi
gung. Verjahrnngsfrist 1 Jahr yom Aufgabetage an. 

C. Nachnahmen. Aile Wert- und Einschreibsendungen kiinnen 
bis zu eincm Hoehstbetrag mit Nachnahme belastet werden. Die 
GebUhr fUr die N achnahmesendungen ist die gleiche wie fUr eine 
Wert- oder Einschreibsendung. FUr die Ubermittlung der N ach
nahmebetrage wird auBer der PostanweisungsgebUhr eine nach Be
tragen abgestufte Nachnahmegebiihr erhoben. Die nicht binnen 
7 Tagen eingeliisten Nachnahmen unterliegen einer ZuschlaggebUhr. 
Bei Verlust oder Beschadigung Ersatz wie fUr eine Einschreib- oder 
Wertsendung. Nach Aushandigung der Sendung ist die Postverwal
tung fiir den Naehnahmebetrag verantwortlich. 

D. Postanweisungen. Alle bureaux de plein exercice nehmen 
am Postanweisungsdienst teil. Hochstbetrag ist festgesetzt, GebUhr 
nach Betragsstufen. Die Postanweisungen stelIt die AufgabePAnst 
aus, der Absender hat sie dem Empfanger zu Ubermitteln. GUltig" 
keitsdauer 2 Monate vom Tage der Ausgabe an; nach Ablauf dieser 
Frist Auszahlung nur gegen Sichtvermerk der Hauptverwaltung. FUr 
jede Verlangerung der GUltigkeitsdauer wird die Postanweisungs
gebUhr erneut erhoben. Telegraphische Postanweisungen sind in der
selben Hohe wie gewiihnliche zugelassen. FUr die auf Postanweisungen 
eingezahlten Betrage leistet die Postvenvaltung Gewahr. 

E. Postpakete. Wertangabe und Nachnahme zulassig. Aile· 
bureaux de plein exercice Ubermitteln gewiihnliche Pakete; mit dem 
Wertpaketdienst befassen sich nur die am Wertbriefdienst beteiligten 
PAnst. }Ieistgewicht 10 kg. Der Rauminhalt darf 55 cdm nicht Uber
schreiten, griiBte Ausdehnung 1,50 m. Pakete, die diese Grenzen Uber
schreiten, gelten als sperrig; sie unterliegen einer ZuschlaggebUhr 
yon 50 v. H. GebUhr fUr die mit der Eisenbahn oder zu Schiff zu 
befOrdernden Pakete nach Gewichtsstufen bis 3, Uber 3 bis 5, tiber 
o kg; fUr die auf andre Weise zu befiirdernden wird die GebUhr nach 
Gewichts- (2 kg) und Entfernungsstufen berechnet. Briefe, Geld und 
Wertpapiere dUrfen in Pakete nicht eingelegt werden. Paketkarte ist 
vorgeschrieben. Keine Zustellung; die Pakete mUssen gegen Emp
fangsanerkenntnis am Schalter abgeholt werden. FUr die nicht binnen 
5 Tagen, bei auBerhalb der Stadte uSW. wohnenden Empfangern 
binnen 8 Tagen nach Eingang abgeholten Pakete wird eine Lager
gebUhr erhoben. Bei der Berechnung werden die Tage, an denen der 
SchaIterdienst ruht, nicht mitgezahlt. FUr Wertpakete doppelte 
Lagergebtihr. Bei Verlust oder Beschadigung, hiihere Gewalt aus
geschlossen, wird dem Absender oder auf dessen Verlangen dem 
Empfanger Ersatz geleistet, fUr den Hiichstbetrage vorgesehen sind 
narh den Gewichtsstufen, wie sie fiir die mit der Eisenbahn usw. 
zu befiirdernden Pakete gelten. 

Schriftwesen. Snppl<lment No.2 au Recueil de renseignements 
sur I'Organisation des Administrations de I'Union et sur leurs ser-
vices internes. Juin 1925 S.1ff. Brandt. 

fangs- und Endsatzen WId stiegen im allgemeinen von 
Jahr zu Jahr. Gehilfen, soweit sie nicht auf Ver
giitung beschaftigt wurden, erhie1ten ein Tagegeld von 
2 Jf 75 Pf. im 1. und 2. Dienstjahr, von 3 Jf vom 3. Dienst
jahre ab und von 4 Jf nach Ab1auf des 4jahrigen 
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Vorbereitungsdienstes; Assistenten 4-5 M vom 1. bis 
5. Dienstjahr ab, jahrlich um 25 Pf. steigend, Ge
hilfinnen 3-4 M vom 1. bis 8. Dienstjahr ab, jahrlich 
um 15 Pf. (letzte Stufe um 10 Pf.) steigend. Fiir Post
boten, Telegraphenvorarbeiter und Postillione der reichs
eigenen Posthaltereien war ein Normaltagegeldsatz 
fiir jeden Ort nach seinen Teuerungsverhiiltnissen fest
gesetzt. Dieser Satz . stieg nach dem Dienstalter um 
10 Pf. fiir jedes Jahr; doch wurden nur 10 Dienstalters
zulagen gewahrt. Die Zahl der Satze innerhalb eines 
OPDBezirks sollte moglichst auf 3-4 beschrankt bleiben. 
Daneben konnten fiir besonders schwierige oder hand
werksmallige Dienstleistungen Zuschiisse zum Nor
maltagegeld gewahrt werden. Wahrend der Vorberei
tungs- und Probezeit wurde gleichfalls das Normal
tagegeld gezahlt. 

Die Militaranwarter (s. d.), bautechnischen Diatare, 
Telegraphen-Rilfsmechaniker, Hilfsmaschinisten (s. Be
amtenlaufbahnen beiderDRP)erhielten Vergiitungen, 
die jahrlich oder wahrend der Vorbereitungszeit monat
lich berechnet wurden und gleichfalls von Jahr zu Jahr 
stiegen. 

1920 ist der Begriff Tagegeld durch Diaten ersetzt 
worden [§ 9 des Besoldungsgesetzes vom 30.4. 1920 
(RGB! S. 805)1. 

Wegen der Tagegelder bei Dienstreisen s. Reise
und Umzugskosten. 

Tagegeldzusehiisse s. Tagegelder 
Tagungsort der Weltpostkongresse. Jeder Weltpost

kongrell bestimmt den Tagungsort des nachsten Kon
gresses. Bisher haben Weltpostkongresse stattgefunden 
in Bern (Allgemeiner Postkongrell, 1874), Paris (1878), 
Lissabon (1885), Wien (1891), Washington (1897), 
Rom (1906), Madrid (1920) und Stockholm (1924). Der 
nachste Postkongrell soIl 1929 in London stattfinden. 

Die Orte, wo aullerordentliche Postkongresse, Post
konferenzen oder Ausschiisse des WPV tagen sollen, 
werden besonders bestimmt. 

TarifaussehuB. Der Tarifausschull hat gemall § 25 
des Tarifvertrags vom 31. 3. 1924 (s. Tarifvertrage) die 
Aufgabe, iiber Streitigkeiten allgemeiner und grund
siitzlicher Art aus dem Tarifvertrag zu entscheiden. 
Die Zustandigkeit des Tarifausschusses erstreckt sich 
nicht auf Angelegenheiten, fiir die nach der Verordnung 
iiber das Schlichtungswesen vom 30. 10. 1923 (RGB! 
S. 1043) die Arbeitsgerichte zustandig sind, also z. B. 
nicht auf aIle Einzelstreitigkeiten. 

Der Tarifausschull besteht aus einem unparteiischen 
Vorsitzenden und sechs Beisitzern. Drei Beisitzer 
werden vom RPM, die andern drei von den vertrag
schliellenden Arbeitnehmervereinigungen ernannt. Der 
unparteiische Vorsitzende wird auf Ersuchen des RPM 
vom Prasidenten des Oberverwaltungsgerichts in Berlin 
aus der Zahl der Mitglieder dieses Gerichts bestelIt; 
er mull die Befahigung fiir das Richteramt oder den 
hoheren Verwaltungsdienst haben. 

Der Tarifausschull kann nur von einer Tarifpartei 
angerufen werden. Seine Entscheidung ist endgiiltig. 

Tarifpolitik ist ein Teil der allgemeinen Verkehrspolitik, 
deren Aufgabe es ist, die Bediirfnisse der Zeit richtig zu 
erkennen und rechtzeitig zu befriedigen, moglichst hohe 
Leistungen fiir moglichst geringe Vergiitungen zu bieten 
und, wenn moglich, noch Nutzen abzuwerfen. Neben 
richtiger Abgrenzung des Tatigkeitsfeldes der Post und 
billiger Betriebsgestaltung ist fUr die ErfiilIung dieser 
Aufgabe eine geschickte Bemessung der Gebiihren von 
groller Bedeutung. 

Die Gebiihrenbemessung wird von verschiedenen Ge
sichtspunkten aus beeinflullt. 

Der Staat als Besitzer des Postunternehmens mull 
in erster Linie darauf bedacht sein, die Unkosten des 
Unternehmens zu decken. Daneben kann es notwendig 
sein, Uberschiisse fiir allgemeine Staatszwecke zu er
zielen. In solchem Falle dient der Postbetrieb als Steuer-

quelIe, welche die Vorziige u~d Nachteile jeder andern 
indirekten Steuer hat. Eine Uberspannung wirkt ~!licht 
verkehrshemmend, so dall an Stelle der erwarteten Uber
schiisse mitunter Mindereinnahmen entstehen konnen. 
Schon der blolle Widerstand gegen zeitgemalle Gebiihren
ermalligungen aus Besorgnis der Einnahmevermin· 
derung kann nachteilig wirken. 

Die Postben utzer erstreben im Gegensatz zum Staat 
moglichst billige Gebiihren, ohne Riicksicht darauf, 
ob die Ausgaben der Post in ihren Einnahmen Deckung 
finden oder nicht. Dieses Streben der Verbraucherkreise 
hat gelegentlich den Anstoll zu zweckmalligen Gebiihren
anderungen gegeben, aber auch manche gut entworfene 
weitblickende ge biihrenumgestaltung derRegierung durch 
nachtragliche Anderungen in den gesetzgebenden Korper
schaften ungiinstig beeinflullt. 

Der Post mull daran gelegen sein, die Selbstkosten 
ihres Betriebes moglichst niedrig zu halten. Dafiir ist 
ein wesentliches Erfordernis eine richtige Staffelung und 
eine leichte Erhebbarkeit der Gebiihren, also moglichste 
Einfachheit der Tarife. Richtige Staffelung lenkt den 
Verkehr in glatte Bahnen; einfache Tarife sind Arbeits
ersparnis. 

AIle an der Gebiihrenbildung beteiligten Krafte haben 
aus der Geschichte lernen miissen. 

Bis zum Anfange des 19. Jahrhunderts war die Ge
biihrenabmessung in Deutschland bei den Staatsposten 
im wesentlichen auf dem in der Privatwirtschaft noch 
heute geltenden Grundsatz von Leistung und Gegen
leistung aufgebaut. Die Gebiihren wurden nach Ent
fernung, Gewicht und Wert, z. T. in zahlreichen Staffeln 
abgestuft. Diese Ordnung wurde den Bediirfnissen der 
Zeit gerecht. Die Verkehrsbediirfnisse waren im Ver
haltnis zu heute einfach. Das Tatigkeitsgebiet der Post 
beschrankte sich auf Brief-, Paket- und PersonenbefOr
derung. Die Selbstkosten waren bei der klaren Scheidung 
der Tatigkeitsfelder (Boten- und Reitposten, Estafetten, 
Fahrposten) und der Gleichartigkeit der Beforderungs
mittel gut zu berechnen, ein Wettbewerb kam, da aIle 
drei BefOrderungen durch Monopol geschiitzt waren, 
kaum in Frage, Riicksichten auf zwischenstaatliche Ge
biihrensatze bestanden nicht. Die zu erzielenden Ein
nahmen konnten also bis zu einem gewissen Grade vom 
Geldbedarf des Staates (Fiuanzminister) bestimmt wer
den. Zu hohe Gebiihrenforderungen mullte sich die Ge
biihrenpolitik freilich auch damals versa gen. Auch 
mullte schon damals neben dem Gewicht auf den In halt 
der beforderten Sachen Riicksicht genommen werden, 
z. T. wegen der unbeschrankten Gewahrleistung, z. T. 
auch, weil die Gebiihren sonst fiir die Postbenutzer bei 
manchen Dingen nicht tragbar gewesen waren. Z. B. 
bestand bei der Briefpost neben der Brieftaxe eine be
sondere Aktentaxe fiir Gegenstande, die den heutigen 
Geschiiftspapieren vergleichbar sind; bei der Fahrpost 
kannte man verschiedene Taxen fiir Gold und Silber, 
fiir wertvolle und gewohnliche Kaufmannswaren und 
"Viktualien". Auch eine allgemeine Erhohung aller 
Gebiihren fand, wie die in Preullen nach dem Sieben
jahrigen Kriege eingefiihrte Verdopplung erwies, ihre 
Grenzen in der Leistungsfahigkeit der Postbenutzer. 
Sie brachte Mindereinnahmen und liell den Postschmuggel 
bedrohlich anwachsen. 

Eine grundsatzliche Anderung im Gebiihrenaufbau 
brachte das 19. Jahrhundert. Mit dem Aufkommen der 
Eisenbahnen war die Einheit in den Beforderungsmitteln 
so vollkommen gestort, dall eine Selbstkostenberechnung 
fUr die einzelne Postleistung nicht mehr moglich war. 
Gleichzeitig wurde auch das Paket- und Personenbefor
derungsregal unhaltbar, und mit dem Fallen des Regals 
trat in diesen Tatigkeitszweigen rechtmalliger und 
leistungsfahiger Wettbewerb auf den Plan. Daneben 
war schon vor den Eisenbahnen, noch viel mehr aber 
seit ihrem Bestehen, der Nachrichtenaustausch durch 
Vermehrung der Bevolkerung, Rebung der Volksbildung 
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und Ausbreitung des Handels so ungeahnt gewachsen, 
daB die Betriebstechnik bei Beibehaltung der alten Ge
biihrensta££eln und Erhebungsformen hatte zusammen
brechen miissen. Dieser Umschwung der Verhaltnisse 
fiihrte zu einer allmahlichen grundsatzlichen Umgestal
tung der Tarife, die in ihren Grundziigen zur Zeit des 
Norddeutschen Bundes beendet war. Die Umgestaltung 
geschah in Deutschland, wie in den meisten Landern, 
unter starkem Druck der offentlichen Meinung, bei an
fanglichem Widerstand der Finanzministerien. Die 
Richtung der Tarifpolitik in der 2. Halfte des 19. Jahr
hunderts geht im Grundsatz dahin, nach Moglichkeit 
Einheitsgebiihren festzusetzen, wenn auch dieser Grund
s'ttz nicht rein durchgefiihrt ist. Da Einheitssatze Durch
schnittssatze sind, konnen sie, wo vorher Tarife nach 
dem Grunds'ttz der Einzelleistung bestanden haben, nur 
ertragen werden, wenn sich bei ihrer Einfiihrung fiir 
die groBe Masse der Postbenutzer Vorteile oder doch 
wenigstens keine wesentlichen Nachteile ergeben, d. h. 
wenn sie im ganzen genommen eine GebiihrenermaBigung 
bringen. Die Einheitssatze trafen vollkommen nur bei 
den Briefsendungen zu. Bei den Paketen wurden noch 
Gewichts- und Entfernungsstufen erhalten. Neben
gebiihren (s. d.) wurden stark eingeschrankt, zum groBen 
Teil ganz abgeschafft. Fiir Sendungen mit Wertinhalt 
war der Zwang zur Wertangabe seit Mitte des Jahr
hunderts weggefallen; die Versicherungsgebiihr wurde 
nach dem angegebenen Wert erhoben. Der neu auf
genommene bankartige Postanweisungsverkehr (s. Post
anweisungen) sorgte dafiir, daB die Geldiibermittlung 
in Natur sich allmahlich auf groBe Betrage beschrankte. 
Die Postb'tnkgebiihren (s. d.) selbst waren im 19. Jahr
hundert noch nach dem Muster der Wertgebiihren auf
gebaut. Postzeitungsgebiihren (s. Zeitungsgebiihren) 
. wurden nach Vomhundertteilen des Einkaufspreises er
hoben. Die Riicksicht auf Wettbewerbsunternehmungen 
driickte sich in den Gebiihren fiir Ortsbriefe (s. Orts
sendungen) und Drucksachen (s. d.) aus. 

1m 20. Jahrhundert kommen einige neue Gedanken 
in die Tarifpolitik. In den Beforderungsgebiihren 
blieb es bis zum Kriege 1914/1918 bei den alten Grund
satzen. Nach dem Kriege setzten einschneidende Um
gestaltungen ein mit dem Ziel, den Einheitstarifgedanken 
weiterzuentwickeln. Unter dem Druck des Wahrungs
verfalls und des von ihm herbeigefiihrten Verkehrsriick
gangs muBte die Post den Tagesnotwendigkeiten nach
geben und den Grundsatz von Leistung und Gegen
leistung wieder mehr in den V ordergrund stellen, sogar 
alte Nebengebiihren wiederaufnehmen und neue dazu 
schaffen. Dennoch gelang es bei der schnell fortschrei
tenden Geldentwertung nicht, die Einnahmen und Aus
gaben miteinander in Einklang zu bringen. Schleppende 
Gesetzgebung und technische Schwierigkeiten machten 
es unmoglich, mit den Gebiihren der Entwertung des 
Geldes zu folgen. 

Bei den Zeitungen wurde der Grundsatz von Leistung 
und Gegenleistung bereits durch die Gebiihrenreform 
von 1901 wiederaufgenommen, weniger zur Erhohung 
der Posteinnahmen als aus volkswirtschaftlichen Griin
den, da der auf Vomhundertsatzen des Einkaufspreises 
aufgebaute Tarif die ohnehin am giinstigsten stehende 
Anzeigenpresse zum Nachteil der andern Blatter zu sehr 
begiinstigte. 

Vollkommen neue Gedanken kamen in den Post
bankverkehr durch die Einfiihrung des Posts check
verkehrs (s. d.) 1909. Neu war besonders der Grundsatz, 
daB die Kosten dieses Dienstes nicht so sehr durch Ge
biihren als durch Zinseinnahme aus den Guthaben der 
Postscheckkunden gedeckt wurden, und daB langere Zeit 
eine beinahe vollkommene Eillheitsgebiihr fiir Barein
zahlungen "auf Postscheckkonten bestand. Auch diese 
Linien sind unter den Wirkungen der Nachkriegszeit 
verlassen worden. 

Zugleich mit der Festigung der Wahrung sind auch 
die Gebiihren wieder auf eine sichere Grundlage gestellt 
worden, die eine gleichmaBige Fortentwicklung und An
passung an die jeweiligen Bediirfnisse des Verkehrs 
unter Beriicksichtigung der geldlichen Lage der DRP 
gewahrleistet. Erleichtert wird dies dadurch, daB die 
Postfinanzen und die Gebiihrenfestsetzung im Reichs
postfinanzgesetz (s. d.) yom 18.3. 1924 anders als bisher 
geregelt sind. Die Gebiihren werden nach diesem Gesetz 
yom Verwaltungsrat der DRP (s. d.) beschlossen, dessen 
Mitglieder sich aus Vertretern des Reichstags, des Reichs
rats, des Reichsministers der Finanzen, des Postpersonals, 
der Wirtschaft und des Verkehrs zusammensetzen. 
Damit wird ein Abwagen aller Belange gegeneinander 
in kleinerem durch gemeinsame Arbeit standig ver
bundenem Kreise ermoglicht, und die Tarifpolitik ist 
der Tagespolitik der gesetzgebenden Korperschaften 
mehr entriickt. AuBerdem wird nach dem Reichspost
finanzgesetz eine Riicklage bei der Post angesammelt, 
die es ermoglicht, Fehlbetrage in den Einnahmen aus
zugleichen, ohne daB in jedem FaIle eine Anderung von 
Gebiihren notwendig wird. 

Schriftwesen. Handworterbuch der Staatswissenschaften. 
VI. Bd. Aufsatz: Post. Gustav Fischer, Jena 1925. S. auch Post-
gebiihren. K. Schwarz. 

Tarifreform ist die UmgestaItung der Tarife unter 
Beriicksichtigung der jeweiligen Bediirfnisse des Ver
kehrs und der Wirtschaftslage der DRP. 

Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts wurden die Post
gebiihren nach der wirklichen Einzelleistung berechnet. 
Der erste Schritt zu einer Umgestaltung dieses Grund
satzes war die Berechnung der Entfernung nach der 
Luftlinie. Sie ermoglichte iiberhaupt erst die Auf
stellung allgemein anwendbarer fester Tarife. 1837 trat 
i!} England Rowland Hill (s. d.) mit einer Schrift an die 
Offentlichkeit, in der er eine einstufige Brieftaxe ohne 
Riicksicht auf die Entfernung, nur nach dem 
Gewicht gestaffelt, vorschlug mit Vorausbezahlung durch 
ein Freistempelpapier. Der Vorschlag wurde trotz 
starken Widerstandes der Regierung 1839 in England 
zum Gesetz erhoben. Der mit dem Namen Hill ver
kniipfte Reformgedanke erwies sich nach einer Uber
gangszeit der Mindereinnahme als richtig und bemachtigte 
sich allmahlich der ganzen Kulturwelt. Er fiihrte ganz 
allgemein dazu, daB volkswirtschaftliche Riicksichten in 
der Tarifpolitik die Oberhand gewannen und der Grund
satz von Leistung und Gegenleistung zuriickgedriingt 
wurde. Einheitstarife ohne Riicksicht auf die Entfernung 
setzten sich nicht nur bei den verschiedenen Briefpost
gegenstanden durch, sondern in gewissen Grenzen auch 
im Paketverkehr. Sie blieben auch nicht auf den inneren 
Verkehr der einzelnen Lander beschrankt, sondern 
drangen auch nach Griindung des Weltpostvereins in 
den Weltpostverkehr ein. 

Tarifvertriige1) regeln die Dienst- bzw. Arbeitsverhalt
nisse der nichtbeamteten Angehorigen der DRP. 1m 
Bereiche der DRP gelten 

1. Tariivertrag fiir die Arbeiter im Bereiche der DRP 
(vom 31. 3. 1924), 

2. Reichsangestellten-Tarifvertrag (RAT) (vom 2. 5. 
1924). 

Unter 1. fallen aIle bei der DRP in einem unmittel
baren Arbeitsverhaltnis zur Verwaltung stehenden voll
beschaftigten und nichtvollbeschiiftigten Lohnempfanger, 
unter 2. aIle bei der DRP beschiiftigten Angestellten 
und Angestellten als Posthel£er und -helferinnen. 

Der Tarifvertrag fiir die Arbeiter ist zwischen dem 
RPM und den in Betracht kommenden Arbeitnehmer-

') Fiir die Reichsdruckerei (s. d.) besteht ein besonderer Ha us
tarifvertrag vom 15. 7. 1925. Dieser Tarifvertrag erstreckt sich 
auf alle im Wochen- oder Stiicklohn in der Reichsdruckerei be
schiiftigteu Personen und auf die im Monatslohn stehenden Arbeiter. 
In allen im Haustarifvertrag nicht besonders geregelten Fallen 
finden die Bestimmungen des jeweils geltenden "Deutschen Buch
druckertarifs" sinngemi1l3e Anwendung. 
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verbanden abgeschlossen, der Reichsangestellten-Tarif
vertrag zwischen der Reichsregierung, der Deutschen 
Reichsbahn und der DRP (zugleich ftir die Reichs
druckerei) einerseits und den in Betracht kommenden 
Angestelltenverbanden andrerseits_ Der RAT gilt also 
fUr aIle Reichsverwaltungen. 

Die Tarifvertriige regeln h~uptsachlich: 
a) die Arbeitszeit einschl. Uberzeit, Sonn- und Feier

tags- sowie Nachtarbeit; 
b) den Lohn oder die Vergtitung einschl. Soziallohn 

(Frauen- und Kinderzuschlage); 
c) den Erholungsurlaub; 
d) den AbschluB und die Auflosung des Arbeits

verhaltnisses. 
Daneben enthalt der Tarifvertrag Bestimmungen tiber 

Entschadigungen bei auswartiger Beschaftigung oder 
bei Dienstreisen, Lohnzuschlage fUr besondere Arbeiten, 
Fortgewahrung des Lohns oder der Vergtitung bei 
Arbeitsversaumnis, Kranken- und Unfallftirsorge und 
tiber die Schlichtung von Streitigkeiten aus dem Tarif
vertrage. 

Anlagen zum Tarifvertrage zu 1. enthalten die Grund
satze tiber Telegraphenlehrlinge, die Lohntafeln, das 
Lohngruppenverzeichnis und die Grundsatze tiber das 
Gedingeverfahren (s. Gedinge), solche zum Tarifvertrage 
zu 2. die Vergtitungsgruppen und die Grundsatze tiber 
die Einreihung in sie und die Festsetzung der Grund
vergtitungssatze. 

I. Geschichte. Tarifvertrage sind eine Erscheinung der Neu
zeit. Abgesehen von einzelnen Bernfen, z. B. dem der Buchdrncker, 
hat erst gegen Ende des vorigen J ahrhunderts der Tarifvertrags
gedanke groBere Bedeutung erlangt. 

Die erste tarifYertragliche Regelung flir die Arbeiter im Bereiche 
der DRP erfolgte zunachst getrennt flir die Postarbeiter 

a) im alten Reichspostgebiet durch den Tarifvertrag yom 4. 3. 1920, 
b) in Bayern durch den Tarifvertrag vom 21. 3. 1920, 
c) fiir den Telegra phenarbeiterdienst in Wiirttemberg uurch 

den Tarifvertrag vom J uni 1919. 
Fiir das gesamte Reichspostgebiet wurde der erste Tarifvertrag 

fUr die Posthilfskrafte (Postbotenanwarter, Postheifer nnd Post
heiferinnen, jugendliche Telegrammbesteller, Reinemachfrauen und 
Postarbeiter) unter dem 10. 12. 1920 abgeschlossen, fiir die Tele
graphenarbeiter (einschl. Telegraphenhandwerker), fiir die Hand
werker und Arbeiter bei den bayrischen und wiirttembergischen 
Kraftwagenwerkstatten (s. d.), flir die Hufschmiede und Schirrmeister 
beim Postfuhramt (s. d.) in Berlin, fiir die Arbeiter in den Drncke
reien der PSchA (s. d.), soweit sie nicht unter den Buchdrnckertarif 
fallen, sowie fiir die Handwerker und Arbeiter beim Funkbetriebs
amt in Berlin, bei der Funkaulage in Konigswusterhauseu und bei 
den Funkstellen unter dem 24. 7. 1920. Erst unter dem 15. 6. 1921 
gelang es, einen Tarifvertrag zu schaffen, der flir aile bei der DRP 
(mit Ausnahme des RPM selbst) beschaftigten, in einem unmittel
baren Arbeitsverhaitnis zur Vcrwaltung stehenden L0hnempHinger 
galt. 

Vorganger des bereits erwiihnten Reichsangestelltentarifs 
war der Teiltarifvertrag vom 4. 6. 1920 und der Mauteltarif vom 
{i. 11. 1920. 

II. Recht. Bis zum Ende des Krieges bestanden 
besondere Vorschriften ±tir das Tarifvertragsrecht tiber
haupt nicht. Die Verordnung des Rats der Volks
beauftragten yom 23. 12. 1918 (Tarifvertragsverordnung) 
hat die erste vorlaufige Rechtsgrundlage geschaffen. 
Die endgtiltige Regelung bleibt dem laut Art. 157 der 
Reichsverfassung zu schaffenden einheitlichen Arbeits
recht vorbehalten. 

Tarifvertrage (schriftliche Gesamtvereinbarungen) 
regeln im Gegensatze zum Einzelarbeitsvertrag die 
Arbeitsbedingungen fUr einen groBeren Kreis von Arbeit
nehmern (Betrieb, Bezirk, u. U. ganze Berufsgruppe). 
Nach der Tarifvertragsverordnung konnen Tarifvertrage 
abgeschlossen werden zwischen einzelnen Arbeitgebern 
oder Vereinigungen von Arbeitgebern einerseits und 
wirtschaftlichen Vereinigungen vonArbeitnehmern ander
seits. In der Verordnung sind ferner zwei wichtige Fragen 
des Tarifvertragsreehts geregelt: die Unabdingbarkeit 
und die allgemeine Verbindlichkeit. 

Die Unabdingbarkeit bedeutet, daB die dem Tarif
vertrage unterworfenen Einzelarbeitsvertrage fiir die 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer unbedingt maBgebend 
sind; Abweichungen (Abdingungen) yom Inhalt des 

Tarifvertrags sind, auch im FaIle des beiderseitigen 
Einverstandnisses, nichtig. Die Einzelarbeitsvertrage 
erhalten tariflichen Inhalt, auch wenn der Wortlaut 
yom Tarifvertrag abweicht. Rechtswirksam sind nur 
Abweichungen, die im Tarifvertrage zugelassen sind, 
oder die zugunsten der Arbeitnehmer sich auswirken. 

AlIgemein-Verbindlicherklarung. Der person
liehe Geltungsbereich des Tarifvertrags erstreckt sich 
zunachst auf den Arbeitgeber oder die Mitglieder der 
Vereinigung der Arb3itgeber einerseits und die Mit
glieder der Arbeitnehmervereinigungen andrerseits, die 
am AbschluB des Tarifvertrags beteiligt sind. (Es steht 
nattirlich nichts im Wege, wenn unbeteiligte Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer unter Berufung auf einen Tarif
vertrag Einzelarbeitsvertrage abschlieBen.) Durch die 
Allgemein -Verbindlicherklarung wird der personliche 
Geltungsberilich erweitert. Die Tarifvertrage gelten 
dann fUr aIle Arbeitsvertrage des gleichen Faches inner
halb des raumlichen Geltungsbereichs, auch wenn 
Arbeitgeber oder Arbeitnehmer oder beide am Tarif
vertrage nicht beteiligt sind. Die Allgemein-Verbindlich
erklarung erteilt der Reichsarbeitsminister (laut Verord
nung yom 6. 1. 1922 hat der Reichsarbeitsminister die 
Reichsarbeitsverwaltung damit beauftragt) auf Antrag 
einer der Tarifparteien oder auch von Vereinigungen 
yon Arbeitgebern oder Arbeitnehmern, deren Mitglieder 
durch die Allgemein-Verbindlicherklarung betroffen wer
den wtirden. 

Schriftwesen. Hueck, Das Recht des Tarifvertrags. Vahlen, 
Berlin 1920; Kaskel, Arbeitsrecht. Julius Springer, Berlin 1925; 
Sitzler, Tarifvertrage. Kartenauskunftei des Arbeitsrechts. Verlag 
fiir Wirtschaft und Verkehr, Stuttgart 1925; Pick und Weigert, 
Die Praxis des Arbeitsrechts. Reimar Hobbing, Berlin 1925. 

Lucke. 
Tarifwesen. Das Tarifwesen der Post umfaBt alles 

was bei der Festsetzung der Gebtihren eine Rolle spielt, 
namlich 

die Zustandigkeit zur Gebtihrenfestsetzung (s. Post
gebtihrengesetze ), 

die Tarifpolitik (s. d.), 
die Gebtihrensatze (s. Bricfportotaxen, Gepackgebtihr, 

Luftpostverkehr, Nebengebtihren, Pakete, Personengeld, 
Postbankgebtihren, Wertsendungen, Zeitungsgebtihren), 

die Portofreiheiten (s. d.) und Portovergiinstigungen 
(s. d.). 

Tatarenposten, eine Jahrhunderte alte dem Orient 
eigenttimliche Einrichtung, waren berittene Postztige, 
die auf den Hauptlinien bei regelmaBig festgesetzten 
Abgangs- und Ankunftszeiten mit groBer Schnelligkeit 
verkehrten. Sie standen unter der Leitung eines ftir die 
Postladung verantwortlichen Tataren und wurden von 
ebenfalls berittenen Zaptiehs (Polizeisoldaten) begleitet. 
Je 3 Packpferde, denen die Sacke mit den Briefen und 
den Paketen aufgeschnallt waren, wurden durch einen 
Surudschi (PferdefUhrer) geleitet. Die Posttataren emp
fingen ihre Besoldung von der ttirkischen Postverwal
tung. Noch in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts 
bildeten die Tatarenposten die einzige Verbindung der 
groBen Orte im Innern des ttirkischen Reiches. Auch 
in Rul3land besorgten im 18. Jahrhundert Tataren den 
Postbeforderungsdienst; sie waren daftir von allen Ab
gaben befreit. 

Schriftwesen. Gorges, Deutscher Post-Almanach 5. Jahrgang. 
Friedrich 2\Iartin l\Ieinicke, Braunschweig 1846. Abt.2, S.43f1.; 
Storch, Das Postwesen. Seibstveriag, Wien 1866. S. 1541.; Archiv 
1876 S. 55, 1895 S. 103f!., 1902 S.755ff. Wolpert 

Taucbbootbriefe. 
Wahrenu des Weltkrieges, am 10. 7. 1916, war es dem Handels

tauchboot "Deutschland" gelungen, nach Durchquerung des Atlanti
schen Meeres in Baltimore zu landen. Eine Fortsetzung des hier
durch trotz der Blockade geschaffenen Handelsverkehrs mit Amerika 
war geplant. Auch die deutsche Briefpost nach den Vereinigten 
Staaten usw. sollte auf diesem Wege befOrdert werden. Am 2fi.12. 
1916 gab das RPA bekannt, daB versuchsweise gewohnliche Briele 
ohne Wareninhalt und Postkarten (ohne Antwortkarte) nach den 
Vereinigten Staaten von Amerika und nach neutralen Liindern im 
Durchgange durch die Yereinigten Staaten (Mexiko, Mittel- und 
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Siidamerika, Westindien, China, NiederHindisch·lndien, Philippinen 
usw.> zur BefOrderung mit dem Handelstauchboot aufgeliefert 
werden kOnnten. Die Sendungen durften nicht schwerer als 60 g 
sein und muJ3ten in einen offenen, mit der Aufschrift "Tauchboot· 
brief nach Bremen" versehenen Umschlag gelegt werden. Auf diesem 
Umschlage waren die besonderen Gebiihren zu verrechnen, die flir 
Postkarten und fiir Briefe bis 20 g 2 M, fUr Briefe iiber 20 g flir je 
20 g des Briefgewichts 2 M betrugen. Der geplante Tauchboot· 
verkehr kam nicht in Gang, wei! die Vereinigten Staaten von Amerika 
bereits am 3.2.1917 die diplomatischen Beziehungen zu Deutsch· 
land abbrachen. 

Teehnisehe Nothilfe (TN) ist eine sich tiber das ganze 
Deutsche Reich erstreckende, freie, unparteiische Ar· 
beitsgemeinschaft von Personen - namentlich mit tech· 
nischer Schulung -, die sich freiwillig bereit erklart 
haben, auBer bei Streiks auch in Fallen hoherer Gewalt, 
wie Feuersnot, Hochwasser usw., zum Schutze des Ge· 
meinwohls Notstandsarbeiten dort zu verrichten, wo es 
sich urn die Aufrechterhaltung gefahrdeter lebenswich· 
tiger Betriebe (Gas·, Wasser., Elektrizitatswerke, Eisen· 
bahn, Post, Bergwerke, Krankenhauser usw.) handelt. 

Die TN entstand aus den Noten der Umsturz- und 
Streikbewegungen Anfang 1919. Ihre Einrichtung und 
Ordnung wurde durch KabinettsbeschluB YOm 28. II. 
1919 dem Reichsministerium des Innern tibertragen, dem 
die Oberleitung noch jetzt zusteht. Einteilung in Landes
bezirke, Landesunterbezirke, Orts- und Landgruppen. 

1m FaIle des Notstands in dem ausdrticklich als lebens
wichtig anerkannten Betriebe der DRP muB nach Post
NachrichtenblVf Nr. 29 v. 1923 S.27 stets zunachst 
versucht werden, einen Notbetrieb mit den eigenen Be· 
diensteten aufrechtzuerhalten. Die arbeitsbereiten Be
amten usw. werden von vornherein ermittelt und ihr 
Einsatz wird vorbereitet. Der unmittelbare Einsatz der 
TN darf erst dann erfolgen, wenn die Gesamtlage mit 
Sicherheit von vornherein erkennen laBt, daB arbeits
willige, zuverlassige Bedienstete zur Verrichtung der 
Notstandsarbeiten nicht oder nicht in gentigender Zahl 
zur Verftigung stehen und die zur Aufrechterhaltung des 
Betriebes erforderlichen Arbeiten auf andre Weise nicht 
geleistet werden konnen. Uber die Zuziehung der TN 
entscheiden die OPD. Wahrend der Zeit der Hilfeleistung 
durch die TN bleibt die Leitung des Betriebs und die 
Entscheidung tiber die Durchftihrung samtlicher MaB
nahmen stets ausschlieBlich in den Handen der Post
verwaltung. 

Teehnisches Baubiiro s. Bauwesen, Btiros des RPM 
Teilnahme an den Dienstzweigen des Weltpostvereins. 

Der Beitritt eines Landes zum WPVertr hat die Teil
nahme dieses Landes am Briefverkehr ohne weiteres zur 
Folge. An den tibrigen Dienstzweigen (Wertbrief. und 
Wertkastchendienst, Postpaketdienst, Postanweisungs
dienst, Posttiberweisungsdienst, Postauftragsdienst, Post
zeitungsdienst) nehmen die Vereinslander nur insoweit 
teiI, aIs sie den betreffenden Nebenabkommen (s. d.) 
beigetreten sind. Die Ausftihrung der Dienstzweige des 
WPV ist im allgemeinen Sache der Postverwaltungen. 
Jedoch gestattet das SchluBprotokoll zum Postpaket
abkommen (s. d.), daB jedes Land, in dem sich die Post 
nicht mit del' Beforderung von Postpaketen befaBt, das 
Abkommen durch seine Eisenbahn- und Schiffahrts
unternehmungen ausftihren lassen kann, ferner das Post
anweisungsabkommen (s. d.), daB auch die Lander am 
Austausch von Postanweisungen auf Grund des Vereins· 
abkommens teilnehmen konnen, in denen del' Post
anweisungsdienst von einer anderen Verwaltung aIs der 
Postverwaltung wahrgenommen wird. 

Soweit die VereinsIander die verschiedenen Dienst
zweige ausftihren, nehmen im allgemeinen aIle P Anst 
an den Dienstzweigen teiI. Das Wertbrief- und Wert
kastchenabkommen (s. d.) sowie das Postanweisungs
abkommen (s. d.) enthaIten die besondere Bestimmung, 
daB die VerwaItungen das Notige tun sollen, um den 
betreffenden Dienst moglichst bei allen P Anst ihres 
Landes einzurichten. (Bei den Wertbriefen und Wert
kastchen gilt diese Bestimmung nicht fur die auBereuro-

paischen Lander und die Turkei.) Den Postpaketdienst 
konnen solche Lander auf bestimmte Orte beschranken, 
wo die Pakete nicht durch die Post, sondern durch Eisen
bahn- oder Schiffsunternehmungen befordert werden. 
Das Postauftragsabkommen (s. d.) endlich enthaIt die Be
stimmung, daB die Verwaltungen zum Postauftragsdienst 
alle P Anst zuIassen mtissen, die am Postanweisungs-
verkehr mit dem AusIande teilnehmen. Her z 0 g. 

Telegrammtaschen dienen zur Aufnahme der zu
zustellenden Telegramme odeI' auch Eilsendungen. Sie 
werden aus schwarzIackiertem, in groBeren Stadten aus 
rotIackiertem Rindleder hergestellt. 

TeJegraphisehe Auftriige im Postscheekverkehr geben 
die Moglichkeit, in dringenden Fallen Betrage im Post
scheckwege mit besonderer Beschleunigung zu tiber
mitteln. 

1. TeIegraphische ZahIkarten. Auf Antrag des 
Absenders (Abs.) werden Zahlkarten ohne Beschrankung 
auf einen Hochstbetrag teIegraphisch dem PSchA tiber
mittelt, bei dem das Konto des Empfiingers (Emp£.} 
gefUhrt wird. Der Abs. hat den bei den PAnst erhiiIt
lichen besonderen Vordruck "Telegraphische Post
anweisung-Zahlkarte" (AnI. 18a zu ADA V, 1) zu be
nutzen, der mit einem gleichfalls yom Abs. auszuftillenden 
Vordruck ftir das Telegramm verbunden ist. Die vom 
Abs. zu entrichtende Gebtihr .~st unter Berucksichtigung 
der durch die teIegraphische UbermittIung entstehenden 
Kosten nach der Hohe des Betrags abgestuft. Beim 
PScbA werden die telegraphischen Zahlkarten auch dann 
noch am Eingangstage gutgeschrieben, wenn sie nach 
del' fUr gewohnliche Zahlkarten festgesetzten SchluB
zeit (s. Postscheckverkehr IV) eingehen, solange die 
Gutschrift ohne empfindliche Storung des Betriebes 
ausgeftihrt werden kann. Der Postscheckkunde erhalt 
von der Gutschrift durch den Kontoauszug (s. d.) Kennt
nis. Mitteilungen des Abs. werden auf dessen Wunsch 
in das ZahIkartenteIegramm aufgenommen und vom 
PSchA mit dem BeIeg zum Kontoauszug an den Empf. 
weitergeIeitet. Der Abs. kann abel' auch verlangen, daB
die AufgabePAnst den Empf. von der EinzahIung un
mittelbar teIegraphisch benachrichtigt. In diesem Faile 
hat der Abs. auch die TeIegraphengebtihr fUr das Be
nachrichtigungsteIegramm zu entrichten, in das u. U. 
die besonderen Mitteilungen des Abs. aufgenommen 
werden. Die yom Abs. ausgefiillte telegraphische ZahI
karte sendet die AufgabePAnst nach del' Buchung, mit 
den erforderlichen Buchungsvermerken und Stempel
abdrucken versehen, als EinzahlungsmeIdung (s. d.) an 
das BestimmungsPSchA. 

2. TeIegraphische Uberweisungen und Aus
~.ahIungen sind mit den gewohnlichen Vordrucken zu 
Uberweisungen und Schecken zu beantragen, und zwar 
durch den links unten auffallend niederzuschreibenden 
odeI' farbig zu unterstreichenden Vermerk "Telegra
phisch". Auf Schecken ist diesel' Vermerk yom Antrag
steller zu unterschreiben, weil bei diesen der Antrag 
auf teIegraphische Ubermittlung auch vom Scheckinhaber 
(Empfiinger) gestellt werden kann. ZweckmaBig wird 
der Vermerk auch auEen auf den geIben Scheckbrief
umschIag gesetzt, was zur Beschleunigung del' Er
Iedigung der Auftrage beim PSchA beitragt. Das 
~SchA weist nach der Lastschrift der Betrage bei 
Uberweisungen das GutschriftsPSchA, bei Schecken die 
PAnst am Wohnort des Empf. teIegraphisch zur Gut· 
schrift oder AuszahIung an. Mitteilungen des Aus
stellers der Uberweisung oder des ~~hecks werden in 
das Telegramm aufgenommen. Bei Uberweisungen er
halt del' Empf. hiervon Kenntnis durch den Konto. 
auszug, bei Schecken gelegentlich der Auszahlung. Die 
ordnungsmaBige Buchung wird den Empfangsstellen 
vom PSchA durch eine Einza~lungsmeldung (s. d.) be
statigt. Bei telegraphischen Uberweisungen kann del' 
Aussteller auch beantragen, daB del' Empf. yom Last-
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schriftPSchA unmittelbar schriftlich oder telegraphisch 
benachrichtigt wird. Der Antrag auf der Uberweisung 
hat dann zu lauten "Telegraphisch iiberweisen, Emp
fanger schriftlich (telegraphisch) benachrichtigen." In 
diesem FaIle werden Mitteilungen des Ausstellers in 
das Schreiben des PSchA oder in das Benachrichtigungs
telegramm aufgenommen. Die Gebiihren sind unter 
Beriicksichtigung der durch die telegraphische tIber
mittlung entstehenden Kosten nach der Hohe des Be
trags abgestuft. Sie werden yom Postscheckkonto ab
. gebucht, wenn der Aussteller die telegraphische Uber
mittlung beantragt hat. 1st bei Schecken der Antrag 
yom Empf. gestellt, so wird der Scheckbetrag urn die 
Gebiihr gek~rzt. Fiir die unmitte!pare Benachrichtigung 
des Empf. elUer telegraphischen Uberweisung durch das 
LastschriftPSchA ist auBer der erwahnten Gebiihr bei 
schriftlicher Benachrichtigung noch eine Gebiihr fiir 
die Behandlung der Benachrichtigung, bei telegraphischer 
Benachrichtigung die Telegraphengebiihr zu entrichten. 
Telegraphisch zu erledigende Uberweisungen und Schecke 
werden beim LastschriftPSchA - telegraphische Uber
weisungen auch beim GutschriftPSchA - am Eingangs
tage bearbeitet, auch wenn sie nach der fiir gewohnliche 
Auftrage festgesetzten SchluBzeit (s. Postscheckverkehr 
IV) eingehen, solange die Bearbeitung ohne empfindliche 
Starung des Betriebes moglich ist. Lorek. 

Teueke, Paul Arthur Wilhelm, Staatssekretar im 
RPM (1919-1923). * 3. 12. 1856 in Laubenhof (Klein
Possindern), 1874 in den Postdienst eingetreten, 1895 
Postrat, 1903 Oberpostdirektor, 1905 Geh. Postrat und 
vortr. Ratim RPA, 1908 Geh. Oberpostrat, 1917 Direktor 
im RP A, 1919 Unterstaatssekretar (Staatssekretar), 
1. 10. 1923 in den Ruhestand getreten. 

Teuerungszusehlag s. Besoldung 
Thurn nnd Taxis, Familie, s. Geschichte der Post 
Tibet. In Tibet bestand schon in den friihesten Zeiten 

ein Regierungskurierdienst, der die Hauptstadt Lhasa 
mit den entferntesten Landesteilen verband. Ais Reit
tier diente das Pony, das an bestimmten Orten gewechselt 
wurde. Die "Boten sollten zwar nur die Regierungspost 
befOrdern, sie nahmen aber auch gegen Geschenke nicht
amtliche Briefe mit. Wahrend der groBen Neugestal
tungen in den letzten Jahren hat die Regierung ver
<lucht, den alten Kurierdienst in einen regelmaBigen, 
der AIlgemeinheit dienenden Postdienst umzuwandeln. 
Bis 1923 waren 12 P A eroffnet, von denen die bedeuten
deren sich in Lhasa, Shigatse, Gyangtse und Pari be
finden. Die Postorte liegen in Mitteltibet, die auBeren 
Landesteile werden durch den alten Kurierdienst ver
sorgt. Die Postverbindungen zwischen den P Anst des 
neuen Dienstes werden wie bei dem alten Regierungs
kurierdienst durch Ponyreiter mit regelmaBigem Wechsel 
des Reittiers hergestellt. BefOrderungsdauer zwischen 
Lhasa und dem 150 englische Meilen (1 Meile = 1609 m) 
entfernten Gyangtse 21/2 Tage. Der Postdienst soIl sich 
nach europaischem Muster abwickeln. Zur Freimachung 
dienen Postwertzeichen. 

Tibet gehOrt dem WPV nicht an und unterhalt keine 
Postverbindung mit andern Staaten. Da aber auBer 
der tibetanischen Post in Gyangtse in dem 1904 mit 
einem britischen Militarposten belegten Fort Gyangtse 
ein britischer Postbeamter tatig ist, besteht die Mog
lichkeit, durch Freunde Briefschaften von einem P A 
zum andern zu befordern. 

Schriftwesen. Archiv 1925 S. 287ff.; William Montgomery 
McGovern, Als Kuli nach Lhasa. August Scherl, Berlin 1925. 

Toehterhort. Stiftung fiir verwaiste Tochter von 
Reichs-Post- und Telegraphenbeamten; dient der Fiir
sorge fiir unverheiratete Tochter verstorbener Beamten 
der pRP. Die Stiftung wird aus laufenden und ein
maligen Spenden, aus den Ertragnissen von Wohltatig
keitsveranstaltungen und aus den Zinsen des Kapitals 
unterhalten. Z ur Vermogensanlage flieBen die einmaligen 
Zuwendungen, in bestimmter Hohe die Zinsen aua dem 

Vermogen der Stiftung und ferner 1/10 der laufenden 
Beitrage. Alle anderen Einnahmen werden nach Abzug 
der Verwaltungskosten verwandt zu einmaligen und lau
fend en Unterstiitzungen, zu Beihilfen fiir Kurzwecke 
oder zur Aufnahme in Kranken- und Versorgungs
anstalten, u. a. auch fiir Versicherungen zugunsten er
werbsunfahiger Tochter auf den Todesfall des Vaters, wenn 
dieser die Versicherungsbeitrage nicht aufbringen kann. 
Die Stiftung verwalten ein HauptausschuB mit dem 
Sitz in Berlin und Bezirksausschiisse am Sitze der OPD . 

Geschichte. Die erste Anregung zur Griindung einer Stiftung 
ging im Jahre 1888 yon dem Naumburger Postdirektor Meyer aus, 
der zuniichst an die Griindung eines Heims fUr erwerbsunfiihige 
Ti:ichter dachte, die keinen Anspruch auf gesetzliche Hinterbliebenen
flirsorge hatten. Der Plan scheiterte an seiner Kostspieligkeit. 1890 
bildeten sich, einem Aufruf ans Beamtenkreisen folgend, Bezirks
und Ortsausschiisse, aus deren Sammeltiitigkeit zunachst ein Kapltal
grnndstock von 109089 M fUr eine Stiftung fUr verwaiste Ti:ichter 
herYorging. Seit 1894 vermittelt der Tochterhort auch die U nter
bringung schulpflichtiger Tochter in Ferienkolonien. An Spendcn 
kamen auf 1892-1901: 633477 M, 1902-1911; 1957019 M, 
1912-1919: 1854366 M. Ende 1919 war das in Wertpapieren 
und Hypotheken angelegte Kapitalvermiigen auf 2'1, Millionen Mark 
angewachsen. 1923 sind infolge des WiihrnngsYerfalls aile Leistungen 
an Beitragen und an Unterstiitzungen bis zur Einfiihrung der Renten
mark im November versclnvunden. Von dem Vcrmiigen der Stiftung 
sind alle Anlagen bis auf die Hypotheken (rd. 'I, Million Papier
mark) durch den Wiihrnngsverfall entwertet. Die Sammeltiitigkeit 
in der Beamtenschaft ist wieder aufgenommen worden, der Kreis 
der Unterstlitzungsempfanger, der wiihrend der Zeit des Wiihrnngs
verfalls erheblich eingeschrankt werden muBte, hat sich in !etzter 
Zeit dank den reichlicher flieBenden Spenden wieder erheblich ver
graBert. Die Einnahmen der Stiftung betrugen 1924 293000 RM, an 
Uuterstiitzungen konnten im gleichen Haushaltsjahr in 2600 Fallen 
177000 RM gegeben werden. 

Schriftwesen. Archiv 1894 S. 649ff., 1922 S. 61 ff., 1925 S. 185. 
L'Union Postale 1894 S. 17ff. T r a x d 0 r f. 

Trabantenposten s. Dragonerposten 
Tseheehoslowakei. I. Verfassung. Das Post- und 

Telegraphenwesen untersteht dem Ministerium fiir Post
und Telegraphie (Ministerstvo post a telegrafu). Der 
Entscheidung des Ministers sind vorbehalten: Vertrage 
mit anderen Verwaltungen, Gebiihren, Gestaltung des 
Dienstbetriebs (Neueinfiihrungen), Haushalt, Ernen
nung der Beamten von der VIII. Rangklasse an auf
warts und der leitenden und Aufsichtsbeamten. Der 
standige Vertreter des Ministers ist der Generalpost
direktor (generalni postovni reditel). In allen Fallen und 
Angelegenheiten, deren Entscheidung nieht dem Mi
nister vorbehalten ist, entscheidet er unter eigner Ver
antwortung im Namen des Ministers. Das Ministerium 
gliedert sich in ftinf "Sektionen", die in Abteilungen 
zerfallen. Dem Ministerium unmittelbar untergeordnet 
sind: das Ministerialrechnungsbureau (uctarna mini
sterstva post a telegrafu), die Postanweisungszentrale 
(postovni poukazkova ustfedna), Postokonomiezentrale 
(postovni hospodarska ustredna), die Telegraphen- und 
Telephonokonomiezentrale (telegrafni a telefonni hospo
darska usttedna), die technische Zentrale des Automobil
betriebs (technicka ustredna postovniho automobiloveho 
provozu) und das Postseheckamt (postovni urad sekovy). 
Es gibt sechs Post- und Telegraphendirektionen als 
BezirksbehOrden: in Prag (Praha), Pardubitz (Pardu
biee), Briinn (Brno), Troppau (Opava), PreBburg (Brati
slava) und Kaschau (Kosice). An der Spitze dieser Be
horden stehen Priisidenten. Man unterscheidet Post
und Telegraphenamter, Postamter, Telegraphenamter, 
Telephonamter und Postablagen. Nach dem Geschiifts· 
umfang zerfallen die Amter in ararische Amter (erarni 
postovni Mady) und Klassenpostamter (tHdni postovni 
urady). 

II. Beamtenverhiiltnisse. Die Beamten der tschechoslowaki
chen Republik zerfallen in Rangklassen, die wieder in Grnppen 
unterteilt sind. Die Postbeamten gehiiren - abgesehen vom Mi
nister - der III. bis XI. Rangklasse an. Die Beamten des untern 
Dienstes werden den "Angestellten im Postressort" zugerechnet. 
Flir siimtliche Beamte ist Vorbedingung zur Annahme Staatsbiirger
schaft, dienstliche Eignung, Handlungsfreiheit, vollendetes 17. und 
nicht iiberschrittenes 40. Lebensjahr. Fiir die Annahme eines 
Beamten, der dadurch in das VerhiHtnis der dienstlichen V'ber
oder Unterordnung zu einem andern Beamten treten wiirde, mit 
dem er in anf- oder absteigender Linie yerwandt oder verschwagert 
ist, oder in einem Verh[Utnis der kindesstattlichen Annahme steh t, 
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ist die Genehmigung des Ministers erforderlich. Von den zur Gruppe A 
geh6renden Beamten der hOheren Laufbahn (eigentlicher Verwal
tungsdienst), wird abgeschlossene Hochschulbildung, von den oberen 
Beamten des Betriebsdienstes, Gruppe B, die Reife eines Gym
nasiums oder einer gleichwertigen Bildungsanstalt sowie der Besuch 
einer Handelsakademie, von den Beamten des mittleren Dienste., 
Gruppe C Mittelschulbildung verlangt. Die Anwiirter der hOhern 
Verwaltu~gslaufbahn heWen Postkonzipient (postovnf koncipient). 
Laufbahn: Rangklasse X Postkonzipist (postovni koncipista); 
Rangklasse IX Ministerialkonzipist (ministerialnf koncipista), Post
kommissar (postovni komisal'); Rangklasse VIII Ministerialvize
sekretar (ministerialnf mistotajemnik), Postsekretar (postovnf ta
jemnik), Oberpostkommissar (vrchnf postovni komisar); Rangklasse 
VII Ministerialsekretar (ministerialni tajemnik), Postrat (postovni 
rada)' Rangklasse VI Sektionsrat (odborovy rada), Oberpostrat 
(vrchcl postovnf rada); Rangklasse V Prasident (president), Vize
prasident (vicepresident), Ministerialrat (ministe~~r rada); Ranll
klasse IV Sektionschef (odborovy pl'ednosta), Prasldenten der DI
rektionen Prag, Briinn, Bratislava; Rangklasse III Generalpost
direktor. Die Anwarter des gehobenen Betriebsdienstes, Gruppe B, 
heWen Postpraktikant (postovni praktikant). Sie werden als Post
assistent (postovnf asistent) in Rangklasse XI angestellt. Lauf
bahn: Rangklasse X Postoffizial (postovni oficial); Rangklasse IX 
Postoberoffizial (postovni vrchni oficial); Postkontrolor (postovni 
kontrolor) Postvizedirektor (postovni mistol'editel), Postdirektor 
(postovni feditel)' Rangklasse VIII Postkassier (postovni pokladnik), 
Postoberkontrolo~ (postovni vrchni kontrolor), Postvizedirektor, 
Postdirektof' Rangklasse VII Postoberkassier (postovni vrchni po
kladnik) Po~tinspektor (postovni inspektor), Postvizedirektor, Post
direktor! Rangklasse VI Postoberinspektor (postovni vrchni in
spektor): Oberpostdirektor (postovni vrchni l'editel). Die Anwarter 
des mittleren Dienstes heiBen Postaspirant (postovni aspirant). Lauf
bahn: Rangklasse XI Postakzessist (postovnf akcesista), Postmeister 
(postmistr)' Rangklasse X Postadjunkt (postovni adjunkt), Post
meister' R~ngklasse IX Postoberadjunkt (postovni vrehni adjunkt), 
Postmelster und Oberpostmeister (vrchni postmistr); Rangklasse VIII 
Postbuchhalter (postovni u~etni), Postmeister, Oberpostmeister; 
Rangklasse VII Postoberbuchhalter (~oStovni .vrchni u~etni), Ober
postmeister. Zur Gruppe D geh6ren dIe Kanzl!sten, Rangklasse XI; 
Kanzleioffiziale Rangklasse X; Adjunkt der Posthilfsamter Rang
klasse IX. 

Die Beamten werden unabhangig vom Dienstalter naeh der 
besonderen Eignung, Befahigung, Verwendbarkeit und Vertrauens
wiirdigkeit bef6rdert. Die Bef6rderung in die. leiten~en St~lIen del' 
Gruppe C ist nur nach Ablegung der Amtslclter-, dIe Beforderung 
zum Oberpostmeister nur naeh Ablegung der Oberpostmeister
priifung m6gIich. 

Die Beamten des untern Dienstes flihren die Amtsbezeichnung 
Postunterbeamter" (postovni podUl'ednik) und "Postangestellter" 

(postovnf zl'izenec). Unterbeamte, die die Gruppe D anstreben, 
haben zur Erganzung ihrer Vorbildung eine Priifung iiber den 
Lehrstoff des einjahrigen Lehrkursus (4. Klasse) einer Biirgerschule 
abzulegen. 

Jeder rangklassenmaBige Beamte erhalt alljahrlich eine schrift
liche Qualifikation" und hat das Recht, bei seiner Dienst
beh6rd~ Einblick in seine" Qualifikationsbeschreibung" zu nehmen. 
Beamte, die in die VII. Rangklasse bef6rdert worde~ sind, werd.en 
nieht regelmaBig qualifiziert. Die GesamtqualifikatlOn kennt funf 
Grade: 1. ausgezeichnet, 2. sehr gut, 3. Gut, 4. minder entsprechend, 
5. nieht entsprechend. Die Qualifikationen 3, 4 und 5 hindern die 
Bef6rderung, 4 und 5 die "Vorriickung", d. h. den GenuB del' Ge· 
haltszulagen. Die Qualifikation erteilt der unmittelb~re Vor¥eset~te, 
in zweiter Linie eine Qualifikationskommission" bel der DlfektlOn. 
Gegen die Qualifikati~n 4 und 5 kann der Beamte binnen 4 Woehen 
naeh ihrer Bekanntgabe Beschwerde erheben. 

Die Dienstbeziige der Beamten bestehen aus GehaJt, Teuerungs
und Kinderzulagen. Die naeh dem 1. 1. 1923 in den Dienst ein
getretenen Beamten haben keinen Anspruch auf Kinde~zulage. 
Die Regierung ist ermachtigt, die TeuerungszuJage ganzlIch ab
zubauen. 

AuBer dem eigentlichen ("pragmatisehen") Personal gibt es auf 
Dienstvertrag angestellte, sowie in einem nichtamtliehen Dienst
verhaltnis zum Amtsvorstand stehende Krafte: Landbrieftriiger, 
Postboten, Postgehilfen, freie Be~mtenaushilfskrafte, Postaushilfs
angestellte (Heifer). Die auf Dlenstvertrag angestellten Land
brieftrager (pl'espolnf Iistonos) werden von der Postverwaltung 
unmittelbar angenommen und entlohnt. Die Landbrieftragerklasse 
wird~nicht mehr erganzt. Die Po s t bot e n (postovni posel) stehen 
in einem niehtamtliehen Dienstverhaltnis zum Amtsvorstand. Zur 
Entlohnung der Postboten beziehen die Amtsvorstiinde: Diener
pausehalien (sluhovsky vymerek), Substitutionspauschalien (a~
ministracnf vymerek) und Botenl6hne flir Telegramm- und Ell· 
zustellung. PostgehUfen (postovni pomocnik) werden nur bei 
PA ohne systematisierte Subalterndienstposten" beschaftigt. Sie 
stehen z';{u Arbeitgeber in nichtamtIiehem Verhaltnis; die Ent
lohnung bleibt dem gegenseitigen tlbereinkammen iiberlassen ... Ais 
Postgehilfen k6nnen verwendet werden unbeseholten~ Staatsburger 
beiderlei Geschlechts, die mindestens 16 Jahre alt smd und volle 
Volksschulbildung nachweis en. Sie k6nnen spiiter in den Staats
dienst iibernommen werden, ohne jedoeh einen Anspruch dar~uf zu 
haben. Sie leisten das Handgel6bnis der Treue und Amtsversehwlegen
heit. 

VertragsmaLlige Postexpedi"nten (smluvny poStovni ex
pedient), die als Vorsteher kleiner Amt~r verwendet werden, smd 
auf Dienstvertrag angenommen, den dIe Post- und Telegraphen
direktion im Namen der Postverwaltung mit Ihnen abschlieBt. Das 
Amt steht aueh Personen weiblichen Gesehlechts offen. Die ver
tragsmaBigen Postexpedienten erhalten folgende llezUge: 1. die 

Bestallung (Vergiitung), 2. bei groBeren Amtern mit Telegraphen
und Fernsprechdienst die Telegraphenzulage, 3. das Amtspauschale. 

Freie Beamtena ushilfskriifte (volna vypomocnf sila) werden 
von dem Amts- oder Abteilungsleiter auf miindlichen oder sehrift
lichen Vertrag angenommen. Annahmebedingungen sind staats
biirgerliehe und moralisehe Unbescholtenheit, das erreichte 18. Le
bensjahr, k6rperliche und geistige Eignung, nach Bedarf des Dienates 
Sprachkenntnisse, Maschinenschreiben, Kurzsehrift, Volksschul
bildung. Posta ushilfsangestellte (vypomoeni sila) werden 
gleiehfalls auf miindlichen oder schriftlichen Vertrag mit dem Amts
vorstand eingestellt. Aufnahmebedingungen: Staatsbiirgerschaft, 
Mindestalter 18 Jahre, hOchstens 40 Jahre, unbeseholten, k6rperlieh 
und geistig geeignet, Lesen und Sehreiben, Kenntnis der Staats
spraehe. 

Mit A usnahme der Postboten, Landbrieftrager, Postgehilfen, 
vertragsmiiBigen Postexpedienten und der Aushilfskriifte, die dem 
"Provisionsfonds" angeh6ren, ist das ganze iibrige Personal der 
"Staatlichen Pensionsanstalt" angegliedert. Der Pensionsbeitrag 
betriigt 8 v H del' jeweiligen "Pensionsgrundlage" der Beamten. 
Anspruch auf Ruhegehalt nach 10 Dienstjahren, nach vollendetem 
60. Lebensjahre ohne den Nachweis der Dienstunfiihigkeit. Das 
letzte Gehalt und 50 v H der dazugeh6rigen Prager Ortszulage 
bilden die Pensionsgrundzulage. Fiir die ersten Dienst jahre erhalten 
aile Beamten ohne Untersehied 40 v H del' Pensionsgrundzulage, 
flir jedes weitere Jahr die Beamten 2,4 vH, die Angestellten ("Post
unterbeamten" usw.) 2 vH Witwen und Waisen erhalten Hinter
bliebenenbeziige. "Gefahrtinnen", die wenigstens 5 Jahre und wenig
stens 2 Jahre wiihrend der Dienstzeit mit dem Beamten zusammen 
gelebt haben, erhalten bei Verm6genslosigkeit den VersorgungsgenuB, 
unter Umstanden aueh fiir die Kinder. 

III. Postzwang erstreckt sich auf die Beforderung verschlossener 
Briefe sowie Zeitungen und Zeitsehriften zwischen Orten mit P Anst. 
Ausgenommen sind offene oder von Beh6rden verschlossene Fracht
briefe, die den FrachtfUhrern zugleich mit den Giitern zur Bef6rde
rung iibergeben werden; Zeitungen und Zeitschriften, deren Ausgabe
tag zur Zeit der Beforderung nur 6 Monate zuriiekliegt; Empfehlungs
sehreiben und ahnliche Sehriftstiicke, die Reisende zurn pers6nlichen 
Gebrauch bei sich fiihren; in Ballen oder Kisten verpaekte Zeitungen 
oder Zeitschriften, die nur an einen einzelnen Empfanger gerichtet 
sind; die von dem Eisenbahnpersonal bef6rderten und als solche 
gekennzeichneten Eisenbahndienstbriefe. 

Es ist verboten, auf den PoststraBen Reisende mit Pferdewechsel 
zu bef6rdern und solche L'nternehmungen auf StraBen einzurichten, 
die den Verkehr von der PoststraBe ablenken k6nnten. Die VOl'
bezeichneten Bestimmungen griinden sich auf das 6sterreiehische 
Postgesetz vom 5. 9. 1837. Die tseheehoslowakisehe Postverwaltung 
ist mit der Ausarbeitung cines neuen Postgesetzes beschaftigt. 

IV. Portofreiheit griindet sieh auf das 6sterreiehisehe Porto
freiheitsgcsetz vam 2. 10. 1865. Danach genieBen aile 6ffentlichen 
Beh6rden und Amter des Staates, der Lander und Bezirke im Brief
und Paketverkehr v6llige Portofreiheit; dasselbe gilt aueh fiir die 
Kultusbeh6rden und Schulen. Die Postverwaltung bereitet ein neues 
Gesetz vor, das die Portofreiheiten wesentlieh einschranken soli. 

V. Betrieb. 
A. Briefpost. Briefe (list, dopis, psanf): Meistgewicht 2, der 

gebiihrenfreien 21/, kg, jedoeh miissen diese zur Versendung mit 
der Briefpost geeignet sein. Gebiihrenstufen 20 g. Ausdehnungs
grenze: 45 em in jeder Richtung, bei Rollenform 75 em Lange, 
10 em Durehmesser. Die Postgebiihren setzt das Ministerium der 
Posten und Telegraphen von Zeit zu Zeit naeh den geldliehen und 
wirlschaftlichen Verhaltnissen des Landes fest. Die Verwaltung 
gibt Kartenbriefe (zalepka) und Postkarten (listek, dopisnfce) 
aus. Nieht amtlich ausgegebene Postkarten zulassig; Hochstaus
dehnung 15 x 11 em. Zeitungen und Zeitschriften (noviny. 
~asopis): Wenigstens viermal Hihrlich erscheinende Zeitungen und 
Zeitsehriften, deren Inhalt zum gr6Bten Teil poJitisch oder unter
haItend ist, werden zu ermiiBigter Gebiihr bef6rdert, Wenn sie unter 
der Aufsehrift del' Bezieher nach BestimmungsPAnst verteilt und 
abgebunden aufgeJiefert werden. Die Gebiihr wird in Zeitungs
freimarken, die nur an die Verleger verkauft werden, verr~chne~. 
Die Genehmigung zur Benutzung dieser Wertzeiehen erterlt dIe 
zustandige Postdirektion. Dr uc k s ac hen (tiskopis, tiskovina): 
Meistgewicht 2 kg, flir untrennbar gedruckte Bande 3 kg. Umfang 
wie Briefe. Sie unterliegen im allgemeinen den Bestimmungen des 
WPVverkehrs, jedoch bestehen einige Erweiterungen hinsicht!ieh 
der Anbringung handsehriftlieher Zusiitze. Blindenschrrft
send ungen: Meistgewicht 3 kg, genieBen ermaBigte Gebiihr. Ge
biihrenstufen bis 100, iiber 100 bis 500, weiter 500 g. Gesehafts
papiere (obchodnf papiry): Meistgewieht 2 kg, Umfang wie Briefe. 
Gebiihrenstufen 50 g; iiir die erste Stufe wird die Briefgebiihr er
hoben. Waren proben (vzorek, zbozi): Meistgewicht 500 g. Aus
dehnungsgrenze 30 x 20 x 10 cm, bei Rollenform 30 em Lange 
und 15 cm Durehmesser. Mischsendungen zul1issig. Bei den vor
genannten Sendungsarten ist Einschreibung (doporuceni) zu
gelassen. 1m Briefkasten vorgefundene Einsehreibsendungen w~rden 
a1s solehe nur bei vollstiindiger Freimachung behandelt. Bel Ver· 
lust, h6here Gewalt ausgenommen, Entschadigung von 100 Kronen; 
Verjahrungsfrist seehs Monate vom Aufgabetag an. Postlagernde 
Sendungen unterliegen einer Zuschlaggebiihr. Bahnhofsbriefe 
sind eingeflihrt. Faehmiete wird fiir gew6hnliche und SehlieB
fachabholung erhoben. Die Hohe der SchlieBfachmiete richtet sieh 
nacl! der Faehgr6Be. 

B. Wertbriefe (cenne psanf): Wertangabe unbeschrii~kt. Ge
biihr wie fiir Einschreibbriefe gleiehen Gewichts und glelcher B~
stimmung, auLlerdem Versicherungsgebiihr nach Betragsstuf.en; Frel
machungszwang. Nicht amUiehe Wertbriefe mUssen mmdestens 
fiinf Siegel tragen' sie konnen zur Beglaubigung ihres Inhalts offen 
aufgeliefert werde~. Den Inhalt nicht, offen aufgelieferter Wert-
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briefe muB der Empfanger in Gegenwart des Postbeamten fest
stellen. Bei Verlust Entschadigung in den Grenzen der Wert
angabe. Bei Wertpapieren wird Kurswert, jedoch nur unter der 
Bedingung erstattet, daB der Postverwaltung aile Rechte an dem 
Wertpapier iibertragen werden. Bei andern Wertpapieren ersetzt 
die Post nur die zur Erlangung eines neuen Wertpapiers usw. notigen 
Kosten. Verjahrungsfrist sechs Monate yom Aufgabetag an. 

C. Postanweisungen: Aile PAnst nehmen am Postanweisungs
dienst teil. Meistbetrag ist festgesetzt; Gebiihr nach Betragsstufen. 
Giiltigkeitsdauer ein Monat nach dem Eingangsmonat. Nach Ablauf 
dieser Zeit Auszahlung nur auf Ermachtigung der Postanweisungs
zentrale. Telegraphische Postanweisungen und durch Eilboten zu
zustellende sind zulassig. 

D. Postpakete (po§tovnf balicek): Meistgewicht 25 kg. Man 
unterscheidet bei der Gebiihrenberechnung die Nah- und Fernzone. 
Zur Nahzone gehoren die in einem Umkreis von 111 km gelegenen 
PAnst. Gebiihrenstufen bis 1, iiber 1 bis 5, weiter je 5 kg. Den 
Paketen muB eine Paketkarte beigefUgt werden; Wertangabe und 
Nachnahme zuIassig. Bei Verlust gewohnlicher Pakete nach dem 
Gewicht abgestufte Entschadigung; bei Wertpaketen wie bei Wert
briefen. 

E. Postauftrage (po§tovni pfikaz): Mit Postauftrag konnen die 
Betrage aller ohne Kosten zahlbaren Handelspapiere eingezogen 
werden; Protestierung ausgeschlossen. ,Einem Postauftrag darf nur 
ein Papier zur Einziehung des Betrags beigefiigt werden. Meist
betrag ist festgesetzt, aber nicht fUr die auf Postscheckkonto zu 
iiberschreibenden Betrage. Fiir den Verlust elnes Auftragsbriefs 
haftet die Postverwaltung wie fiir einen Einschreibbrief; fiir die 
elngezogenen Betrage leistet sie Gewahr. 

F. Postscheck- und Vberweisungsdienst: Durch Gesetz 
Yom 11.3. 1919 ist fiir die Tschechoslowakei ein Postscheckamt ge
schaffen worden. Ein Prasident mit Unterstiitzung eines Vize
prasidenten leitet es. Dem Postscheckamt steht ein aUs 16 Mit
gliedern bestehender Beirat zur Seite, dessen Vorsltz der Post
minister fiihrt. Stammeinlage ist vorgeschrieben. Die Guthaben 
werden verzinst, jedoch kann der Postminister mit Einverstandnis 
des Finanzministers und nach Anhorung des Beirats den Zinsfu.13 
herabsetzen oder die ganze oder teilweise Zinslosigkeit verordnen. 
Die Zinszahlung beginnt mit dem 1. oder 16. des Monats, der auf 
die Gutschrift folgt. Am JahresschluB werden die Zinsen dem Gut
haben zugeschrieben. 

Schriftwesen. Recueil S. 833ff.; Posttaschenbuch der Gewerk
schaft der Postler der tschechoslowakischen Republik. Reichenberg 
1924. Brandt. 

TuberkuJosefiirsorge (s. auch Gesundheitspflege, Kran
kenfiirsorge). Sie griindet sich im allgemeinen auf das 
fiir PreuBen erlassene Gesetz zur Bekampfung der Tuber
kulose vom 4. 8. 1923 nebst AB. Die MaBnahmen der 
fiir Zwecke der Bekampfung geschaffenen Beratungs
und Fiirsorgestellen erstrecken sich auf die Belehrung 
und' Beratung der Kranken und ihrer Umgebung unter 
arztlichem Beistand, auf den Schutz der An!;ehOrigen 
der Erkrankten vor Ansteckung, die Verhiitung weiterer 
Verbreitung der Krankheit in der Berufsumgebung des 
Erkrankten und vor allem auf Behandlung und Unter
bringung des Kranken in einem Krankenhaus oder in 
einer Lungenheilstatte, da der Erfolg der Tuberkulose
bekampfung wesentlich von der rechtzeitigen durch
greifenden Heilbehandlung abhiingt. 

Die Fiirsorge der DRP ist im engeren Sinne nur ihren 
Beamten und deren AngehOrigen gewidmet. Sie will 
diese g. F. unter Mitwirkung und Mithilfe der Beamten
vertretungen (s. Beamtenausschiisse) der Fiirsorge ohne 
Anwendung irgendwelchen Zwanges zufiihren. Den er
krankten Beamten wird zur Durchfiihrung der Heilbe
handlung unter Beriicksichtigung ihrer wirtschaftlichen 
und Familienverhiiltnisse wirksame Unterstiitzung (Bei
hillel zuteil. Fiir die iibrigen Gruppen des Personals der 
DRP (Angestellte, Arbeiter usw.) iibernehmen die Trager 
der Sozialversicherung (Krankenkassen, Landesversiche
rungsanstalten, Reichsversicherungsanstalt fiir Ange
stellte) die Fiirsorge. 

Die RPV hat die Verbreitung der Tuberkulose unter ihrem Per
sonal bereits Ende des vorigen J ahrhunderts durch wirksame Ma/3-
nahmen im Betrieb zu bekampfen versucht. Sie lie.13 zu diesem 
Zweck ein Tuberkulosemerkblatt bei den Dienststellen verteilen, 
ordnete ferner Aufstellung von Spucknapfen, tagliche Sauberung 
der Schalltrichter der Fernhorer und Mikrophone bei den Fern
sprechapparaten und sorgfiUtige Reinigung der Dienstraume und 
Arbeitsgerate (Briefbeutel usw.) an. Fiir die Verbesserung der 
Luft wurde durch Einbau von Liiftungsanlagen (s. d.), fUr die Ver· 
minderung der Staubentwicklung durch die Verwendung von FuB
bodeniilen gesorgt. Bel einzelnen groBeren V Anst wurden Bade
einrichtungen (s. d.), bei allen VAnst, besonders denen mit Nacht
dienst, ausreichende Waschgelegenheiten vorgesehen. Die Bewerber 
fiir den Dienst bei der RPV sind bei der Feststellung ihrer Eignung 
seit 1898 besonders auf Gesundheit der Atmungswerkzeuge (erbliche 
Belastung oder Ansteckung durch FamilienangehOrige) sorgfaItig 
untersucht worden. 

Nach dem KongreB des Deutschen Zentralkomitees zur Er
riehtung von Heilstatten fiir Lungenkranke (1899) brach sich die 
Vberzeugung Bahn, daB Tuberkulose in vielen Fallen heilbar sei 
wenn die Erkrankten mogliehst im ersten Entwicklungsgrade de; 
Krankheit der Anstaltsbehandlung zugefiihl t wiirden. Hatte sich 
die DRP bis 1899 darauf beschrankt, in Einzelfallen erkrankte 
Beamte auf die Behandlung in Heilstatten hinzuweisen und Ihnen 
zur Bestreitung der Kosten gegebeneufalls eine Beihilfe zu gewahren 
so traf sie seitdem selbst mit geeigneten Heilanstalten mehr und 
mehr Vereinbarungen iiber Aufnahme und Behandlung erkrankter 
Beamten. Die Vereinbarungen bezweckten ermaBigte Preise fiir 
Unterkunft und Verpflegnng und andere Vergiinstigungen. 1m 
Jahre 1901 hatten sieh bereits mehr ala 40 Lungenheilstatten zur 
Aufnahme von Postbeamten unter erleiehterten Bedingungen bereit 
erklart. 269 Postbeamte wurden damals zur Vornahme einer Kur 
in die Anstalten aufgenommen. Von Ihnen konnten u. a. 36 als voll
standig und 122 als voriibergehend geheilt entlassen werden. 37 Be
amte verlieBen die Heilstatten ohne Besserung; die Rur war erst 
unternommen worden. als die Rrankheit schon zu weit vorgeschritten 
war. Fiir Heilkuren werden jetzt Beihilfen in Hohe von 'I. der 
Kosten (bei zahlreiehen Familien bis zu 80 vH) gewahrt (1924 
in 464 Fallen, 1925 in 556 Fallen). Die Fiirsorge der DRP fiir 
rechtzeitige und sachkundige Behandlung tuberkulosekranker Be
amten (mit Einschlu.13 der FamilienangehOrigen) ist auBerdem durch 
Bereitstellung ausreiehender Geldmittel im Posthaushalt erstmalig 
1m Jahre 1923 (205000 M) planmli13ig gefOrdert worden. 1924 
wurden 300000 RM, 1925 400 000 RM fiir gleiehe Zweeke in den 
Haushalt eingestellt. 

Schriftwesen. Nachrichtenblatt des RPM 1923 S. 929 und 1131; 
Archiv 1925 S. 181; DVZ 1902 S. 241; Kleemann, Die Sozialpolitik 
der Reichs-Post- und Telegraphenverwaltung gegeniiber ihren Be
amten, Unterbeamten und Arbeitern. Gustav Fischer. Jena 1914. 

Traxdorf. 
Tiirkei. 
I. Geschichte. Die ersten Anflinge der tiirkischen Posten reichen 

in die Zeit nach der Eroberung Konstantinopels 1453 zuriiek. Da
mals bildete sieh die Genossenschaft der Sehi, einer Art Laufer, die 
mit groBer Geschwindigkeit mehrere Meilen ohne Aufenthalt zuriick
zulegen vermoehten und eine lange und leichte Stange mit slcb 
fiihrten, mit der sie sich iiber die ihren Lauf hemmenden Graben und 
kleinen Gewasser schwangen. Urspriinglich lediglieh zu Staats
zwecken benutzt, dehnten sie im Laufe der Zeit we Wirksamkeit aucb 
auf nichtamtliche Besorgungen aus und vermittelten wahrend meh
rerer hundert Jahre ausschliel3lich den Postverkehr in der Tiirkei. 
Sultan Mustapha III. lie/3 sie im Russisch-Tiirkischen Kriege durch 
berittene Kuriere ersetzen und an den grol3eren Orten "Relais" rum 
Wechseln der Pferde errichten. 1826 schritt man zur Griindung eines 
Postdienstes mit feststehenden Ankunfts- und Abgangszeiten der 
jedoch zunachst nur~Staatszwecken dlente. ' 

Die Befiirderung von personlichen Briefsendungen durcll die 
Staatskuriere fUr Rechnung des Staates begann in der Tiirkei erst 
1841, vorher nahmen allerdings die Staatskuriere gelegentlich nicht
amtliche Briefe gegen Zahlung elnes BackschisCh (Trinkgeld) mit. Die 
Staatskuriere, die von Tartaren begleitet wurden, verbanden die 
Reichshauptstadt mit den Sitzen der Generalgouverneure (Vali) in 
den Provinzen (Vilayet). Zwischen den Provinzialhauptstadten und 
den Hauptorten der Kreise (Sandjak) bestanden weitere Verbin
dungen, die durch Diener der BehOrden, Gendarmen oder Zapties, 
aufrechterhalten werden. Die Kosten dieser Postverbindungen trugen 
noch bis zum Junl 1883 die Provinzialbehiirden. Zur Abfertigung 
der Kuriere waren bei den Verwaltungsbehiirden besondere Biiros 
fiir Postzwecke eingerichtet. Mit der Vbernahme der Privatbrief
befiirderung durch den Staat wurden in der Reichshauptstadt und 
in den Provinzialorten die Postbiiros von den Staatsbehiirden 
getrennt und einer selbstandigen Postdirektion unterstellt. 1871 
wurde nach Vereinigung von Post und Telegraphie die General
direktion der Posten und Telegraphen gebildet. 1873 kamen die ersten 
Postfreimarken in Gebrauch. 1876 trat in Konstantlnopel fiir den 
zwischenstaatlichen Postverkehr ein besonderes ottomanisches P A 
unter der Leitung des Postdirektors Scudamore, eines Englanders, in 
Wirksamkeit. 1880 iibernahm die Generaldirektion selbst auch die 
Oberaufsicht iiber den zwischenstaatlichen Postverkehr. Bis zum 
Ausbruch des Weltkriegs besa/3en auBer Deutschland (s. Vormals 
deutsche Postanstalten 1m Auslande) Osterreich, Frankreich, Eng
land, Ru131and, Griechenland und von au13ereuropaischen Staaten 
Agypten eigene Posteinrichtungen In der Tiirkel. 

II. Verfassung. Das tiirkische Postwesen wird von 
der Generaldirektion der Posten und Telegraphen ge
leitet, die dem Ministerium des Innern unterstellt ist. 
Das Land ist in Bezirksdirektionen eingeteilt, denen die 
P Anst untergeordnet sind. Es gibt 3 Klassen von P Anst: 
solche, die an allen Dienstzweigen beteiligt sind, solche, 
die nur den Briefpost und Paketdienst im Innern des 
Landes vermitteln und solche, die nur Wertzeichen 
verkaufen. 

III. Postzwang. Der Staat hat das ausschlie.l3liche Recht, den 
Postdienst auszuiiben; es 1st jedoch gestattet, geniigend freigemachte 
Briefe auf andre Weise zu befOrdern. Dem Postzwang unterliegen 
nicht amtliche Verordnungen, Bilcher, Zeitungen und Zeltschriften, 
Karten, Muster, Frachtbriefe, Praze.l3akten usw. 

IV. P 0 r t 0 f rei h e i t genieBen die amtliehen Briefschaften in 
Staatsangelegenheiten, die als salche zu bezeichnenden Briefschaften 
von und an Soldaten bis zum Feldwebel aufwlirts. 
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V. Betrieb. 
A. B r i e f p 0 st. Das Gewieht der Briefe ist unbesehrankt, es 

bestehen keine Ausdehnungsgrenzen. Kein Freimaehungszwang. 
Gebiihr naeh Gewichtstufen von je 15 g. Postkarten, aueh nieht
amtlich ausgegebene, sind zugelassen. Drucksachen, Geschiifts
papiere und Warenproben unterliegen den Bestimmungen des 
Weltpostverkehrs. Die P Anst befassen sich nicht mit der Vermitt
lung des Zeitungsbezugs. Die Zeitungen werden wie Drucksachen, 
jedoch gegen enniilligte Gebiihr, befordert. Meistgewicht eines Zei
tungspakets 5 kg. Die Briefpostgegenstande konnen eingeschrieben 
werden. Freimachungszwang. Bei Verlust Entschadigung von 
1 Pfnnd tiirkisch (1 Pfnnd = 18,456 RM). 

B. Wertbriefe. In Wertbriefen diirfen versandt werden Bank
noten, Aktien, Schnldverschreibungen, Zinsscheine und andre Wert
papiere. Hocbstbetrag der Wertangabe 500 tiirkische Pfn~d. Fr.ei
machungszwang. Die Gebiihr setzt sich zusammen aus Bnef-, Em
schreib- und Versicherungsgebiihr. Bei Verlust oder Beschadignng 
Ersatz des wirklichen Schadens bis zur Hohe der Wertangabe, wenn 
der Schaden nicht auf hiibere Gewalt oder FahrHissigkeit des Ab
senders zuriickzufiihren ist. Verjahrung 1 Jahr yom Tage der Ein
lieferung an. 

C. Postanweisungen. Meistbetrag 250 tiirkische Pfund. Ge
biihr nach Betragsstufen. GiiItigkeitsdauer 2 Monate yom Tage der 
Anfgabe an. Nach Ablauf dieser Frist bedllrfen sie zur Auszahlung 
des Sichtvermerks der Generaldirektion. Die Postanweisungsbetrags 
werden nur am Postschalter ausgezahlt, nachdem sich der Empfanger 
ausgewiesen hat. Postanweisungsbetrage, die nieht innerhalb zweier 
Jahre abgehoben sind, verfallen dem Staate. 

D. Postpakete. Meistgewicht 50 kg. Es bestehen Ausdehnungs
beschrankungen, je nachdem die Pakete mit Eisenbahn, Dampfschiff 
oder auf andre Weise befOrdert werden. Wertangabe unbeschrankt. 
Gebiihr nach Zonen und Gewichtstufen. Die Pakete miissen auf Grund 
der zugestellten Paketkarten abgeholt werden; geschieht dies nicht 
binnen 7 Tagen yom Eingangstage an, so wird eine Lagergebiihr 
erhoben. Bei Verlust oder Beschadigung, hOhere Gewalt und Fahr
lassigkeit des Absenders ausgenommen, bei gewiihnlichen Paketen 
Ersatz des Schadens, jedoch nicht mehr als 1 Pfund tiirkisch fiir ein 
Paket. Bei Wertangabe Ersatz bis zur Hohe des angegebenen Wertes. 
Verjahrung 1 Jahr yom Aufgabetage an. 

Sonstige Dienstzweige bestehen nicht. 
Schriftwesen. Archiv 1876 S.50ff., 1877 S.177ff., 1892 

S. 319ff.; Recueil S.852ff. Brandt. 

Tunis. 
I. Geschichte. Bis Ende der siebziger Jahre bestanden ein fran

zosisches und italienisches P A nur in der Stadt Tunis. Vorher 
hatten Frankreich und It~ien ihre Generalkonsulate mit dem Post
dienst betraut. Die fiir die Kiistenortschaften bestimmten Sendungen 
mullten zu jener Zeit auf nichtamtliche Weise befOrdert werden. 
Es bestanden Abkommen mit den dortigen Kaufleuten, die die Briefe 
zweimal in der Woche durch besondere Boten besorgen liellen. Seit 
1881 hatte Frankreich seinen Postdienst in Tunis wesentlich erweitert. 
1882 besaB es auller dem PAin Tunis 25 P Ag, die fast samtlich von 
Telegraphenbeamten verwaltet wurden. Italien hatte auBer dem 
PAin Tunis nur noeh Agenturen in Goletta und Susa, die die dortigen 
Vize-Konsuln verwalteten. Das italienisehe PAin Tunis blieb bis 
zum Ablauf des Jahres 1890 bestehen. Eine tunesische Landespost
verwaltung wurde am 1. 7. 1888 errichtet. Diese iibemahm von der 
franzosischen Post 25 recettes und 8 distributions mit einem Post
streckennetz auf Landwegen und Eisenbahnen von zusammen 
1677 km. 

Gleichzeitig mit der Einriehtung einer eigenen Landespost trat 
Tunis dem WPV bei. 

II. Verfassung. Die Verwaltung des tunesischen 
Postwesens ist mit der des Telegraphenwesens vereinigt 
und bildet eine Abteilung der Regierung unter der Be
zeichnung "Office des postes et des telegraphes". Sie 
hat ihren Sitz in Tunis. Die P Anst stehen unmittelbar 
unter der Hauptverwaltung; sie zerfallen in 4 Klassen: 
1. recettes defplein exercice, die an allen Dienstzweigen 
teilnehmen; 2. etablissements de facteurs-receveurs, mit 
eingeschrankten Befugnissen, deren Vorsteher den Zu-

stelldienst besorgen; 3. agences postales, mit wesentlich 
eingeschrankten dienstlichen Befugnissen; 4. distributions, 
die nur Freimarken verkaufen und gewohnliche Sen
dungen am Schalter annehmen und ausgeben. 

III. Der Postzwang griindet sich auf die bei der franzosischen 
Postverwaltung giiltigen Gesetze und Vorschriften. Um jedoch der 
Offentlichkeit die Benutzung aller Befi:irderungsmittel zu ermog
lichen, ist es gestattet, postzwangspflicht.ige Sendungen auf andre 
Weise als durch die Post unter U mschlagen zu befordern, die Ge
biihrenstempel tragen. Die U msehlage miissen ferner in der Ansehrift 
den Aufgabetag tragen und so verschlossen sein, dall sic nicht zu 
offnen sind, ohne dadurch unbrauchbar zu werden. Aullerdem er
streckt sich der Postzwang nicht auf Sendnngen, die zwischen Orten 
ohne P Anst gewechselt werden. 

IV. Portofreiheit.Der Generalresident Frankreichs (Resident 
general de France) bestimmt die Behorden und Beamten, denen die 
Portofreiheit zusteht, und setzt die Grenzen dieser Freiheit fest. 

V. Betrieb. 
A. Briefpost. 1m allgemeinen gelten die Bestimmungen des 

franzosischen Dienstes. Briefe: Gebiihrenstufen bis 20, iiber 20 
bis 50, iiber 50 bis 100 weiter je 100 g. Drucksachen: Fiir zu 
mindestens 1000 Stiick aufgelieferte, nach BestimmungsP Anst ge
ordnete und abgebundene Druc.ksachen im Einzelgewicht von 20 g 
besteht ermalligte Gebiihr. Besonders niedrige Gebiihr fiir Wahl
drucksachen, Stimmzettel usw. nach Gebiihrenstufen von 25 g, desg!. 
fiir Zeitungen nach Gebiihrenstufen von 50 g. Flir die andern Druck
sachen Gebiihrenstufen bis 50, iiber 50 bis 100, dann weiter je 100 g_ 
1m innem Verkehr konnen die Landeszeitungen nach einer beson
deren Anordnung ohne Aufschrift in einem an die BestimmungsPAnst 
gerichteten Paket versandt und den Beziehern nach Verzeichnissen 
zugestellt werden. Fiir diese Versendungsart wird eine Zuschlag
gebiihr erhoben. Nach Bestimmungsorten verteilte und abgebundene 
Zeitungen usw. (joumaux routees) und solche, die die Empfiinger am 
Zuge abholen ("hors sac"), geniellen GebiihrenermaBigung. In den 
Stadten und groBeren Orten besteht Zustelldienst. In dicht
bevolkerten Landbezirken vermitteln reitende Boten den Austausch 
der Postsachen in verschlossenen Sacken. Fiir Eilzustellung 
sind besondere Umschlage "lettres expres" vorgeschrieben. 

B. Wertsendungen. Der Dienst besteht unter den gleichen 
Vorschriften wie in Frankreich; die Hochstwertangabe ist jedoch auf 
die Halfte der in Frankreich giiltigen festgesetzt. 

C. Postanweisungen. Dieselben Vorschriften wie in Frank
reich, jedoch keine Zustellung der Betrage. Tunis gibt in Frankreich 
und Algerien zahlbare Postanweisnngen aus. 

D. Postpakete. Der Postpaketdienst gehort zu den Dienst
zweigen der Postverwaltung. An ihm nehmen aile recettes und be
stimmte distributions teil. Meistgewicht 3, 5 oder 10 kg je nach der 
Befi:irderungsart. Wertangabe und N achnahme sind zugelassen, 
sperrige Pakete nicht. 

E. Posta uftrage nach den im franzosischen Dienst bestehenden 
Vorschriften mit Ausnahme der zu protestierenden zulassig. Zur 
Einholung der Annahmeerkliirung kOllnen einem Auf trag fiinf Weeh
sel beigefiigt werden. 

F. Nachllahmen sind nach den Bestimmungen des innem 
franzQsischen Dienstes zugelassen. 

G. Zeitungsbezug. Gebiihren und Vorschriften wie im inllem 
franzosischen Verkehr. 

H. Postsparkasse. Der Dienst wlckelt sich nach den fran
zosischen Vorschriften ab. Als Besonderheit besteht jedoch in Tunis 
die Einrichtung, daB ein Sparer, der sich verpflichtet, Sparkassen
gesch;ifte nur bei der PAnst seines Wohnorts zu machen, jederzeit 
ohne Ennachtigung der Hauptverwaltung unter der Verantwortlich
keit des Postamtsvorstehers aus seinem Guthaben Auszahlungen 
verlangen kann. 

J. Laufende Rechnungen. Der Dienst der laufenden Rech
nungen (comptes courants postaux) ist in Tunis seit 1918 eingefiihrt; 
die recettes de plein exercice und die etablissements de facteurs
receveurs nehmen daran teil. Der Dienst erstreckt sieh auf Ein
zahlungen, Auszahlungen und tJberweisungen. Aullerdem konnen 
die Inhaber laufender Rechnungen, die Glaubiger des tunesischen 
Staates sind, die tJberweisungen ihrer Forderungen auf laufende 
Rechnung ohne weitere Formlichkeit verlangen. 

Schriftwesen. Archiv 1884 S.343ff., 1892 S.303/04, 1901 
S. 84ff.; Recueil S.849!!. Brandt. 

u 
Vberfiille auf Postiimter, Po!!twageu s. Dberfalle auf 

Postbeamte 

Vberfiille auf Postbeamte 
sind seit den U" ranfangen der Post vorgekommen. Schon in alten 
Urkunden und Jahrbiichem wird von tJberfiillen auf Reit- und 
Botenposten, auf Kuriere, Estafetten und Extraposten erzahlt. 
In friiheren J ahrhunderten verliefen diese tJberfalle meist recht 
blutig und endeten in der Regel mit ganzlicher Auspllinderung der 
Posten und der Reisenden. 

Aus den Koburger Archiven erfahren wir z. B., dall 1737 bei 
Koburg zweimal Posten beraubt und die Postillione erstochen wurden. 
Die Tilter wurden alsbald ermittelt und mit dem Schwerte hin
geriehtet. 1m Jahre 1778 wurde ebenfalls bei Koburg ein Postwagen 
um 2923 Gulden beraubt, am 22. 12. 1785 die zwischen Leipzig 

und Koburg verkehrende Post gepliindert und 1818 ein tJberfall 
auf die Post von Gera nach Koburg versucht. 

Die Akten des RPM berichten von einem tJberfall auf die fahrende 
Post von Stettin nach Berlin. Am 13. 6. 1789 erschlug ein gewisser 
Christian Lenz den Schirrmeister, den Postillion und dessen Bruder 
im Walde von Borgsdorf zwischen Oranienburg und Berlin mit 
elnem Feldstein. Lenz erbeutete mehrere Geldfasser mit 6800 Talem. 
Er wurde bald ergriffen und in Berlin hingerichtet. Friedrich Wil
helm II. verfiigte am 3.1.1790: "Lenz soli aUf einer mit einer 
Kuhhaut bedeckten Sehinderkarre nach dem Rlchtplatz geschafft. 
mit dem Rade von unten auf yom Leben zum Tode gebraeht, der 
Karper aber soli auf das Rad .eflochten werden." 

Spater liellen die tJberfalle Infolge der schweren Strafen und der 
Vervollkommnung der Posteinrichtungen nacho Selt dem Bestehen 
der DRP ist noch ein tJberfall auf den Geldbrieftrager Tafel in 
Frankfurt (Main) am 14. 7. 1879 und auf den Geldbrieftrager Breit-
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feld in Leipzig am 12. 2. 1895 vorgekommen. Die uberfallenen 
Beamten kamen in beiden Fallen mit dem Leben davon. Die Tater 
erhielten 14 und 12 Jahre Zuchthaus. 

Infolge der durch den Weltkrieg allgemein gesunkenen Moral 
begannen seit den letzten Kriegsjahren erneut nber!alle auf Geld
brieftrager und Guterposten sowie E\nbriiche in P A und banden
rnaBige schwere RaubiiberfaIle auf P X. 

Geldbrieftrager Weber vom PA C 1 in Berlin wurde am 7. 9. 1918 
zusammen mit einer Zimmervermieterin und Geldbrieftrager Lange 
vom PAW 8 in Berlin am 2. 1. 1919 von demselben Morder im 
Rotel Adlon erdrosselt. Infolge der politischen Wirren blieben beide 
Morde zunachst ungesuhnt. Erst am 31. 7. 1922 gelang es, den 
Morder festzunehmeu, als ihm ein neuer Anschlag auf den Geld
brieftrager Engelmann in Dresden miJ31ang. Er wurde als der Schrift
steller Wilhelm Blume aus Amsterdam festgestellt. Blume beging 
vor seiner Aburteilung Selbstmord. 

In den J ahren 1920 und 1921 fan den zahlreiche nberfalle auf 
Guterposten und Bahnhofsversande statt. Die Tater wurden in 
last allen Fallen ermittelt. Es waren meistens auf die abschiissige 
Bahn geratene junge Schlosser, denen es infolge ihrer Fachkenntnisse 
ein Leichtes war, die Vorhlingeschliisser und Wertgelasse der Post
wagen zu erbrechen. Postbeamte wurden bei diesen nberfallen 
nicht verletzt; die tiberfalle horten auf, als die Postillione und Be
gleiter bewaffnet wurden. 

Unmittelbar darauf setzten in allen Teilen des Reichs Einbriiche 
in die P A ein. Allein in Berlin und den Vororten wurde bei 26 P A 
eingebrochen. Auch Geldschranke wurden aufgeknackt oder mit 
SauerstoffgebJase geoffnet. In mehreren Fallen, namentlich beim 
PAN 54 in Berlin, fielen den Tatern erhebliche Sum men in die Hande. 
Fast aile Einbriiche wurden aufgekHirt. Die Tater waren meistens 
Schwerverbrecher oder heruntergekommene junge Metallarbeiter. 

Die bandenmaBigen schweren Raubiiberfalle in den Jahren 1919 
bis 1924 wurden ausnahmslos von linksradikalen Elementen verubt. 
Zunachst wurde wahrend der Spartakusunruhen auller sonstigen 
P A namentlich das P A 0 17 in Berlin ausgepliindert. Bei den 
spateren tiberfallen [Ketzin (Havel), Berlin-Tempelhof, Heeger
muhle, Braunlage, Hebrondamnitz u. a.J erschienen in der Regel 
6-7 maskierte und mit Handgranaten und Revolvern bewaffnete 
Rauber, die unter Androhung von Gewalt von den Postbeamten 
die Hergabe der Kassengelder verlangten. Sie zerstorten darauf 
die Fernsprech- und Telegraphenapparate und verschwanden mit 
der Beute in einem Kraftwagen. Beim PA in BerJin-Tempelhof 
setzte sich ein Postsekretar zur Wehr und wurde von den Banditen 
schwer verwundet. Bei den ubrigen tiberfallen wurden Postbeamte 
nicht verletzt. Den Raubern fielen in fast allen Fallen erhebliche 
Barbetrage und Wertzeichenmengen in die Hande. Angeblich 
handelten die Tater im Auftrage ihrer "Partei", der kommunistischen 
Arbeiterunion. Tatsachlich haben sie aber die Beute meistens unter 
sich geteilt. Fast alle tiberfalle sind von einer Bande veriibt wordcn, 
die bei den mitteldeutschen Unruhen im Jahre 1921 ein Unter
fUhrer des Kommunistenfiihrers Hiilz, ein gewisser Plettner, auf
gestellt hatte. Mehrere Mitglieder wurden bei andern tiberfallen 
(auf Banken, Eisenbahnstationen usw.) erschossen. Drei weitere, 
darunter der beriichtigte Rauber Thenhaven, wurden nach dem 
nberfall auf das PA in Ketzin (Havel) verhaftet, der Rest wurde 
nach dem tiberfall auf das PAin Hebrondamnitz verfolgt, von der 
Stolper Polizei zusammengeschossen und verhaftet. Alle Banditen 
Sind zu schweren Zuchthausstrafen verurteilt worden. Boedke. 

Uberfraehtporto, t'rberfrachtgebtihr, Entgelt fUr Be
f6rderung des aufgegebenen Reisegepacks, soweit es die 
fiir Freigepack festgesetzte Gewichtsgrenze iiberschreitet, 
seit Wegfall des Freigepacks (1. 10. 1918) Entgelt fiir 
die BefOrderung des gesamten aufgegebenen Reise
gepacks. 

Uber die Gebiihr s. Gepackgebiihr. 
Ubergangsgeld (Abfindungssumme) in Hohe eines 

Wochenlohns kann den Arbeitern und Hilfskraften im 
Arbeiterverhaltnis beim Ausscheiden aus dem Dienst 
.cler DRP gewahrt werden, wenn sie am Tage der Be
-endigung des Dienstverhaltnisses das 21. Lebensjahr 
vollendet haben und seit wenigstens einem Jahr ununter
brochen bei einer Reichsdienststelle beschiiftigt waren. 
Zum Lohn geh6ren die Dienstalterszulage, die Ortslohn
zulage, der Frauen- und Kinderzuschlag ... 

Ausgeschlossen ist die Gewahrung von Ubergangsgeld 
in Fallen fristloser Entlassung und bei freiwilligem Aus
scheiden des Arbeitnehmers. 

Ubergewiehtsentsehiidigung erhiilt der Landzusteller 
fiir die tiber die Belastungsgrenze (s. d.) hinaus be
f6rderte Ladung, und zwar fiir jedes Kilogramm iiber 
die Belastungsgrenze bei Paketen nach Orten oder 
Einzelwohnstatten, bis zu denen der Zusteller von der 
Zustell-PAnst aus auf dem planmaBigen Wege 
nicht mehr als 3 km zuriickzulegen hat, 3 Pf., und bei 
Paketen nach den weiter entfernten Orten oder Einzel
wohnstatten 5 Pf. Die P Anst haben dariiber eine be
sondere Nachwe~~ung zu fiihren. Fahrende Landzusteller 
erhalten keine Ubergewichtsentschadigung. 

Handworterbuch des Postwesens. 

Uberland-Kraftpost Haifa-Bagdad s. Kraftpost Haifa
Bagdad 

Uberlandpost, indische (Indian Mail). Eine der bedeu
tendsten zwischenstaatlichen Postverbindungen. Wurde 
von England 1835 zur Abkiirzung des zeitraubenden 
Weges um das Kap nach Indien eingerichtet. Vater des 
Gedankens: Leutnant Waghoon von der Ostindischen 
Gesellschaft. 

Die englische Post fiir Indien, Australien und China geht an 
jedem Donnerstagabend von London (Cannon Street Station) nach 
Dover ab, wird mit Sonderdampfer uber den Kanal nach Calais, 
von da im Sonderzug iiber Paris abwechselnd nach Marseille oder 
Toulon (vor dem Kriege Brindissi oder Taranto) befOrdert. In 
Marseille wird sie auf Postdampfer der Peninsular and Oriental 
steam Navigation Company (allgemein P and 0 genannt) um
geladen, in Toulon auf Postdampfer der Orient Line. Weiterfahrt 
durch den Suez-Kanal (1869 eraffnet) nach Ostasien und Australien. 
Wahrend des Krieges war die Verbindung unterbrochen, im Januar 
1919 ist sie wieder eingerichtet worden. 

Ubernaehtungsgelder s. Reise- und Umzugskosten 
Uberplanmiillig s. PlanmaBig 

Ubersieht fiber die im Zustellbereieh des PA vor
handenen StraBen, PHitze, Landorte usw. soIl die zur 
Beurteilung der Zustellerleistungen wichtigen Angaben 
enthalten. Sie ist 1922 mit dem Leistungszahlverfahren 
(s. d.) eingefUhrt worden. In ihr werden aufgeftihrt: 
Gesamtlange der StraBe usw., die dort yom Zusteller 
bei jedem Gange durchschnittlich zUrUckzulegende Ent
fernung, Lange des An- und Riickmarsches, u. U. Ent
fernung bis zum nachsten zu begehenden Ort. Das fiir 
jede StraBe besonders anzulegende Blatt enthiilt im 
wesentlichen die Zahl der in jedem Hause fiir die Zu
stellung in Frage kommenden Abgabestellen, Haus
eingange, Stockwer~streppen und Hausbriefkasten (s. 
Briefkasten). Die Ubersicht ist fortlaufend richtig zu 
halten. 

Ubersiehtskarte der Postdampfsehifflinien im Welt
postverkehr s. Postleitbehelfe 

Uberwaehungsstellen. Man muB unterscheiden zwi
schen 

1. Uberwachungsstellen, die wahrend des Weltkrieges 
zur Bekampfung und Verhinderung der feindlichen 
Spion.~ge eingerichtet wurden, 

2. Uberwachungsstellen des Reichsfinanzministeriums, 
die S. Z. samtliche Auslandspostsendungen zur Verhin
derung .. der Kapitalflucht priiften, 

3. Uberwachungsstellen der friiheren Kriegsgegner 
Deutschlands in dem besetzten deutschen Gebiet (Rhein
land) und 

4. Uberwachungsstellen der DRP (Uwa), die zur Be
kampfung der Postdie~~tahle und sonstiger Postver
untreuungen sowie zur Uberwachung des Postpersonals 
eingerichtet worden sind. 

Zu 1. Unmittelbar nach dem Ausbruch des Welt
krieges wurden aus militarischen Riicksichten erhebliche 
Beschrankungen im Postverkehr angeordnet. Mit dem 
feindlichen Auslande wurde er vollkommen eingestellt, 
nach dem nichtfeindlichen Auslande durften nur offene 
Briefe abgesandt werden, die in deutscher oder in einer 
besonders zugelassenen fremden Sprache abgefaBt waren. 
Ebenso wurde angeordnet, daB auch in den Grenz
gebieten gegen Frankreich, Belgien und RuBland nur 
offene Briefe versandt werden durften. Sowohl die Aus
landssendungen als auch die Sendungen i~ Verkehr mit 
den Grenzgebieten wurden militarischen Uberwachungs
stellen bei den Generalkommandos zugefiihrt. Hier 
wurde gepriift, ob der Inhalt der Briefe spionagever
dachtig war, oder ob die Sendungen sonst etwas ent
hielten, was der Kriegsfiihrung oder dem Deutschen 
Reiche schaden konnte. Verdachtige Briefe wurden 
angehalten und entweder vernichtet oder den Straf
behOrden zum }~inschreiten gegen den Absender iiber
geben. Diese Uberwachungsstellen wurden gleich nach 
Beendigung des Krieges wieder aufgehoben. 
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Z u 2. Als nach dem ungliicklichen Ausgang des Krieges 
feststand, daB das Deutsche Reich in erheblichem Um
fange zu Leistungen fiir die friiheren Kriegsgegner 
herangezogen werden wiirde, und daB aus diesem AnlaB 
auch von den einzelnen Staatsbiirgern groBe Opfer 
gebracht werden muBten, setzte alsbald eine groBe Kapi
talflucht ins Ausland ein. Viele Personen, die Verwandte 
oder Bekannte im Auslande oder Beziehungen zu aus
liindischen Banken hatten, schoben ihr Vermogen durch 
Vermittlung der genannten Verbindungen ins Ausland 
abo Um diese Kapitalabwanderung zu verhindern, 
wurden durch Verordnung der Volksbeauftragten vom 
15. 11. 1918 (RGBl S. 1324) besonderePostiiberwachungs
stellen eingerichtet, denen die gesamte Brief- und Wert
post von und nach dem Auslande einschl. alIer Post
anweisungen zp'r Priifung zuzufiihren war. Nach und 
nach wurden Uberwachungsstellen in Berlin, Bremen, 
Breslau, Dresden, Elbing, Emmerich, Flensburg, Frank
furt (Main), Freiburg (Breisgau), Hamburg, Karlsruhe 
(Baden), Koln-Deutz, Konigsberg (Pr.), Lauenburg 
(Pomm.), Lindau (Bodensee), Ludwigshafen (Rhein), 
Stuttgart und Trier eingerichtet. AIle Postsendungen, 
die iiberwachungspflichtig waren, wurden auf eine 
OrtsP bust der genannten Orte geleitet und von dieser 
der Uberw~chungsstelIe ausgeliefert. Nach Priifung 
gaben die Uberwachungsstellen die Sendungen an die 
OrtsP Anst zuriick, die sie alsdann in freien Verkehr 
setzte. Beanstandete oder beschlagnahmte Sendungen 
wurden den Finanzamtern zugefiihrt, die ein Verfahren 
gegen die Schuldigen einleiteten. NaturgemaB wurde 
durch d!.e Postiiberwachung eine erhebliche Vcrzogerung 
in der Uberkunft der Sendungen verursacht, auch ent
standen mancherlei Reibungen mit den Auflieferern usw. 
und namentlich mit der Geschaftswelt, die sich durch 
die Uberwachung belastigt und auch geschiidigt fiihlte. 
Leider war die Postiiberwachung auch die Quelle man
cher UnregelmaBigkeiten und Veruntreuungen. Die 
Angestellten der Uberwachungsstellen muBten sprach
kundig sein, und die Finanzverwaltung war gezwungen, 
auf aIle moglichen Gesellschaftskreise zuriickzugreifen, 
um sprachkundige Leute zu erhalten. Auslandsdeutsche 
aus allen Schichten, Seeleute, Kellner, Kaufleute usw. 
wurden mit der Uberwachung betraut. Da manche 
dieser Angestellten sittlich nicht so gefestigt waren, wie 
man es im allgemeinen von einem Beamten verlangt, 
unterlagen sie in vielen Fallen der Versuchung und ver
griffen sich an dem Wertinhalt der von ihnen gepriiften 
Sendung~~. Auf das gemeinsame und fortgesetzte pran
gen der Offentlichkeit und der DRP wurden die Uber
wachungsstellen deshalb nach und nach wieder abgebaut, 
zumal nach Beendigung des Wiihrungsverfalls der Haupt
anreiz zur Verschiebung von Werten ins Ausland weg
gefallen war. In der ersten Zeit wurden die Wert- und 
Einschreibsendungen liickenlos und die gewohnlichen 
Briefedurch Stichproben gepriift. Yom 5.10.1920 an 
wurden die gewohnlichen Briefsendungen (s. d.) von der 
Priifung befreit, vom 12.2. 1923 an wurde die gesamte 
in Deutschland eingehende Auslandspost freigegeben 
und am 1. 12. 1923 wurden die Postiiberwachungsstellen 
aufgehoben. 

Z u 3. Die Kriegsgegner Deutschlands fiihrten nac~ 
der Besetzung der rheinischen Gebiete eine allgemeinc 
Uberwachung des gesamten Postverkehrs ein. Nach 
dem Inkrafttreten des Vertrags von Versailles vom 28. 6. 
1919 muBte diese Uberwachung zwar wegfallen, doch 
sprach sich die Interalliierte Rheinlandkommission in 
Coblenz auf Grund des "Abkommens iiber die mili
tarische Besetzung der Rheinlande" das Recht zu, jeder
zeit die Aushandigung von Briefen und andern Post
sendungen von den deutschen Behorden zu fordern. 
Tatsachlich hat die Interalliierte Kommission auch auf 
bestimmte oder unbestimmte Zeit bald in diesem, bald 
in jenem Orte des besetzten Gebiets den Postverkehr in 
mehr oder weniger groBem Unrfange iiberwachen lassen. 

~ach der Ruhrbesetzung (Januar 1923) wurde diese
Uberwachung noch verschiirft und schlieBlich artete sie 
in eine Beschlagnahme von Wertsendungen aus. Auch 
Handelsspionage haben die feindlichen Machte durch 
die angebliche Postiiberwachung in weitestem Unrfange· 
getrieben. Nach langen Verhandlungen und fortgesetzten 
Vorstellungen durch die deutschen BehOrden haben die 
feindlichen Machte die ihnen nicht zustehende Uber
wachung endlich aufgegeben. 

Z u 4. Die DRP hat Uberwachungsstellen nach Be
endigung des Krieges .. in verschiedenen OPDBezirken 
eingerichtet. Diese Uberwachungsstellen haben aber 
nicht die Aufgabe, Postsendungen anzuhalten, zu offnen 
und zu priifen, sondern sie dienen im Gegenteil zum Schutz: 
der Postsendungen gegen Diebstahl und .. sonstige Ver
untreuungen ... Zur Zeit bestehen solche Uberwachungs
stellen (auch Uwa genannt) in Berlin, Hamburg, Hanno
ver, Dortmund, Diisseldorf, Koln, Coblenz, Frankfurt 
(Main), Karlsruhe (Baden) und Leipzig. Den Uber
wachungsstellen liegt die Untersuchung von Diebstahlen 
und Veruntreuungen ob, die zum Nachteil der DRP 
begangen worden sind. Sie haben die Tater zu ermitteln. 
die Untersuchung bis zur Abgabe der Akten an die 
Staatsanwaltschaft zu fiihren und meistens auch die 
Ersatzpflicht der schuldigen Beamten usw. zu regeln. 
AuBerdem sollen sie das Postpersonal iiberwachen. Sie 
haben ferner darauf zu achten, daB die Sicherheitsvor
schriften beachtet werden, und daB der Dienst piinktlich. 
und ordnungsmaBig abgewickelt wird. Insbesondere 
haben sie ihre Aufmerksamkeit auf den AuBendienst 
sowie auf den Friih-, Spat- und Nachtdienst bei groBen 
Paketumschlagstellen zu richten und verdachtiges Per
sonal zu iiberwachen und notigenfalIs zu durchsuchen. 
Die UberwachungsstelIen erfiillen ihren Zweck durchaus_ 
Sie merzen nicht nur unredliche Person en aus, sondern 
wirken auch vorbeugend. Das Personal weiB, daB es 
iiberwacht wird und scheut sich deshalb in vielen Fallen 
vor Veruntreuungen. Die erhebliche Abnahme der Ver
untreuungen durch Postangestellte ist nicht nur auf die 
allgemeine Abnahme der Kriminalitat (s. d.) der Be
amten zUriickzufiihren, sondern in erster Linie auch der 
rastlosen Arbeit der Postiiberwachungsstellen zu ver-
danken. Boedke. 

Uberweisung von Zeitungen im WeJtpostverkehr. Die 
Uberweisung (Nachsendung) von Zeitungen ist nach 
dem Postzeitungsabkommen (s. d.) im Verkehr zwischen 
den an diesem Abkommen beteiligten Landern zulassig. 
wenn der Bezieher den Aufenthaltsort g~andert hat. 
Das Zeitungsabkommen sieht ferner die Dberweisung 
von Verlagsstiicken von einem Lande zum andern 
derart vor, daB die Verleger die Bestellungen auf die 
Zeitungen sammeln und ~ese mittels Lieferschreiben 
bei der VerlagsPAnst zur Dberweisung an die Absatz
P Anst anmelden. 

Uberweisungsbiieher benutzen die BestimmungsP Anst. 
soweit ein Bediirfnis vorliegt, an Stelle von Ankunfts
biichern (s. d.) zum Eintragen und zum ~achweis der 
an Reichspostkassen (Hauptkassen der VA, OPK) ge
richteten Wertsendungen (s. d.), Einschreibbriefsen
dungen (s. Eingeschriebene Sendungen), Postanweisungen 
(s. d.) und Zahlungsanweisungen (s. d.); die Biicher 
dienen gleichzeitig zur Abgabe der Empfangsbescheini
gungen. 

Die Biicher sind im Jahre 1877 eingefiihrt worden. 
Uberweisungsiisten im Ausiandspostverkehr kommen 

vor beim Postiiberweisungsverkehr (s. Postiiberweisungs
abkommen), bei dem die Betrage unter Beifiigung von 
Gutschriftzetteln (s. d.) mit Listen von einer Verwal
tung zur andern iiberwiesen werden, ferner beim Post
anweisungsverkehr, soweit dieser auf dem Listenver
fahren (s. d.) beruht und die Postanweisungen vom 
Aufgabe- zum Bestimmungslande demzufolge mit Listen 
iiberwiesen werden. 



Uhren - Unanbringliche Postsendungen 627 

Uhren. Als Zimmeruhren werden in der Regel Pendel
uhren mit Gehause (Regulatoren) verwandt. Bei groBen 
vA, wo der iibereinstimmende Gang samtlicher Uhren 
besonders wichtig ist (groBere Briefabfertigungen, Tele
graphen-, Fernsprech-Dienststellen usw.) werden elek
trische Uhrenanlagen eingerichtet. Diese bestehen aus 
einer im Dienstgebiiude (u. U. Rohrpoststelle) auf
gestellten sog. Mutteruhr, an die die Uhren weiterer 
Betriebstellen angeschlossen sind. (Systeme: Normal
zeit G. m. b. R., Berlin SW 68, Siemens & Halske, Ber
lin usw.) 

Die Beschaffung von Hausuhren fiir Post- und Tele
graphendienstgebaude hat das RPM zu genehmigen. Sie 
ist nur fiir groBere Orte bei besonders begriindeten dienst
lichen Bediirfnissen bei der Vorlegung des Bauentwurfes 
(s. Bauentwiirfe) zu beantragen. 

Umlaulsaehen heiBen die Schriftstiicke uSW., die den 
Beamten einer Dienststelle zur Kenntnis gegeben werden, 
bei ihnen "umlaufen". Die Schriftstiicke USw. liegen bei 
den Dienststellen in sog. Umlaufsmappen aus, die die 
Beamten taglich einsehen mussen. In der Regel miissen 
die Beamten zum Zeichen der Erledigung ihren Namens
zug auf den Schriftstiicken usw. oder auf Umschlagbogen 
an einer bestimmten Stelle und unter einer bestimmten 
Nummer angeben. In geeigneten Fallen tritt an Stelle 
de", Umlaufs der Anschlag am schwarzen Brett (in diesem 
FaIle kein Namenszug). 

Umsatzstempelmarken 
(Umsatzsteuermarken) zur Entrichtung der Umsatzsteuer wurden 
nach § 164k des Gesetzes iiber einen Warenumsatzstempel vom 
26.6. 1916 im Reichspostgebiet, in Bayern und Wiirttemberg vom 
1. 10. 1916 ab durch die PAnst vertrieben. Die niedrigen Werte bis 
2 M wurden bei allen P A verkauft; die P Ag erhielten nur einen 
geringen Bestand von Marken zu 10 Pf. Die RPV erhielt flir den 
Vertrieb der Marken eine Entschadigung von 2'/, vR der Einnahme. 
Fiir den Ersatz verdorbener Umsatzstempelmarken galten dieselben 
Vorschriften wie bei den Wechselstempelm:trken (s. Wechselsteuer
marken). Von 1920 ab wurden zur Entrichtu,ng hOherer Betrage 
ehemalige Grundstiicksstempelmarken mit dem "Uberdruck "Umsatz
steuer" zugelassen. Von 1921 ab wurden Umsatzstempelmarken 
nur noch bei den P A vorratig gehalten, wo ein wirkliches Bediirfnis 
dazu bestand. In der Zeit des Wahrungsverfalls wurden hOhere 
Werte hergestellt. 1m November 1923 wurden die Umsatzstempel· 
marken eingezogen, weil die Steuer seitdem bei den Finanzamtern 
bar zu entrichten ist. 

Umsehlaggebiihr wurde fiir die durch die Feldpost den 
Heeresangehorigen zuzufiihrenden Zeitungen neben dem 
gewohnlichen Zeitungsgeld erhoben. S. Feldpost. 

Umtauseh von Postwertzeiehen. 
Den Umtausch unverdorbener Postwertzeichen hat die RPV 

von jeher abgelehnt, soweit es sich nicht urn Postwertzeichen handelte, 
die durch Einflihrnng neuer Wertzeichen auBer Umlauf gesetzt 
waren. Dagegen konnten seit 1870 mit dem Wertstempel versehene 
oder mit Freimarken beklebte Postkarten (s. d.) und (seit 1868) 
Postanweisungen, die in den Randen der Postbenutzer unbrauchbar 
geworden waren, von den P Anst gegen neue Vordrucke umgetauscht 
werden. Diese Ermachtigung wurde 1873 aufgehoben. Bei Ein. 
fiihrung gestempelter Postanweisungen (1880) wurde der Umtausch 
dieser Vordrucke wieder gestattet nnd die Befugnis dazu den P Anst 
iibertragen. Den Umtausch von Freimarken, die in den Randen 
der Postbenutzer unbrauchbar geworden waren, wurde noch in dem
selben Jahre durch das RPA grundsatzlich abgelehnt. 1882 wurde 
angeordnet, daB Antragen auf Umtausch verdorbener Postwertzeichen 
im allgemeinen nur dann entsprochen werden konne, wenn der Ver
lust verhaltnismaBig bedeutend sei (bei Postkarten mindestens 
100 Stiick) und wenn die Unbrauchbarkeit gleichzeitig durch zu
falliges oder unabwendbares Ereignis eingetreten sei. Die Ent
scheidung behielt sich. auBer bei Postanweisungen, in jedem Faile 
das RPA vor. Der Umtausch von Freimarken und Postkarten 
(mindestens 100 Stiick) wurde 1890 auch dann gestattet, wenn die 
Unbrauchbarkeit nach und nach eingetreten war. In demselben 
Jahre wurde die Einschrankung nach der Stiickzahl fiir Postkarten 
aufgehoben und die Befugnis zum Umtausch von Postkarten, aber 
nur gegen Freimarken, den PAnst iibertragen. Die Befugnis zum 
Umtausch verdorbener Freimarken bis zum Betrage von 10 M ging 
1896 auf die OPD iiber; 1899 wurde sie bis zum Betrage von 10 M 
den PAnst, bei mehr als 10-50 M den OPD iibertragen, bei hoheren 
Betragen blieb das RPA zustandig. Von 1900 an konnten gestempelte 
Vordrucke zu Postkarten und Postanweisungen ohne Riicksicht auf 
Zahl und Wertbetrag von den PAnst gegen Vordrucke oder Frei
marken umgetauscht werden. Yom 1. 4. 1902 an wurde flir den 
Umtausch von amtlich ausgegebenen Vordrucken zu Kartenbriefen, 
Postkarten und Postanweisungen mit Wertstempel, die in den 

Randen des Publikums unbrauchbar geworden waren, im Reichs' 
postgebiet eine Gebiihr von 1 Pf. fiir jedes Stiick erhoben. Wahrend 
der Zeit des Wahrungsverfalls wurde die Umtauschgebiihr voriiber
gehend erhOht. 

Nach den jetzt geltenden Vorschriften ist die DRP 
nicht verpflichtet, Postwertzeichen bar einzulosen oder 
umzutauschen (§ 49, IV PO). Sie kann aber verdor be ne 
(nicht brauchbare) Postwertzeichen und Vordrucke mit 
Wertstempel gegen unversehrte Wertzeichen und Vor
drucke umtauschen; eine Erstattung des Wertes in bar 
ist ausgeschlossen. Fiir den Umtausch wird eine Gebiihr 
fiir jedes Stiick erhoben, deren Hohe durch das Amts
blatt des RPM bekanntgegeben wird. Die Umtausch
gebiihr ist entweder bar zu zahlen, oder sie wird in der 
Weise einbehalten, daB Wertzeichen zu einem ent
sprechend geringeren Betrag ausgegeben werden. Beim 
Umtausch ist die Echtheit zu priifen, bei MiBbrauch 
Umtausch abzulehnen. Die in den Handen der Kaufer 
verdorbenen Postwertzeichen sind zu entlasten und zu 
vernichten oder, soweit es sich um Vordiucke handelt, 
zum Einstampfen zu verkaufen. W. Schwarz. 

Umtauseh von Wertzeiehen liir Reehnung andrer Ver
waItungen s. Angestelltenversicherungsmarken, Einkom
mensteuermarken, Invalidenversicherungsmarken, Sta
tistische Stempelmarken, Wechselsteuermarken 

Um- und Erweiterungsbauten S. Bauausfiihrungen 

Umzugskosten s. Reise- und Umzugskosten 

Unabdingbarkeit s. Tarifvertrage 

UnanbringIicbe Postsendungen (s. auch unzustellbare 
Postsendungen) sind solche, die weder an den Empfanger 
(Empf.) ausgehandigt noch an den Absender (Abs.) 
zuriickgegeben werden konnen. 

Mit dem Zeitpunkt, wo eine Postsendung als endgiiltig 
unanbringlich erkannt wird, d. h. nach Verweigerung der 
Rlicknahme durch den Abs. oder nach erfolgloser Er
ledigung aller durch die PO (§ 45 und 46) vorgeschriebe
nen Ermittlungen nach dem Abs., hort sie auf, Beforde
rungsgegenstand zu sein, womit die gesetzliche Haftung 
nach den §§ 6-15 des PG erlischt. Die Post hat dann ein 
dingliches Recht an den Sendungsgegenstanden. 
Denn sie kann die Sendungen vernichten oder ihren In
halt ve.~kaufen oder in sonstiger Weise verwerten, z. B. 
durch Ubernahme gegen Erstattung des festzustellenden 
Wertes. Der Erlos flieBt nach Abzug der Postgebiihren 
und der Behandlungskosten, die zur Postkasse ver
rechnet werden, zur Post-Unterstiitzungskasse (s. d.). 
Meldet sich der Abs. oder der Empf. spater, so zahlt die 
Post-Unterstiitzungskasse die ihr zugeflossenen Summen 
zuriick, jedoch ohne Zinsen (§ 26 PG). Der Anspruch 
des Abs. und Empf., die als Gesamtglaubiger (§ 428 BGB) 
anzusehen sind, verjahrt nach 30 Jahren (§ 195 BGB). 

Bei der Behandlung unanbringlicher Sendungen ist zu 
unterscheiden, ob der Abs. die Zurlicknahme einer Sen
dung verweigert hat, oder ob er nicht hat ermittelt wer
den konnen. 1m ersten FaIle sind Briefe und die zum 
Verkauf nicht geeigneten wertlosen Gegenstande zu ver" 
nichten, Gegenstande von Wert und Geldbetrage sogleich 
zum Besten der Post-Unterstiitzungskasse zu verwerten. 
1st der Abs. nicht ermittelt worden, so werden gewohn
liche Briefsendungen (s. d.) und die zum Verkauf nicht 
geeigneten wertlosen Gegenstande nach Verlauf von drei 
Monaten, yom Tage ihres Eingangs bei der Riickbrief
stelle (s. d.) gerechnet, vernichtet. Dagegen ist bei Ein
schreibsendungen.~ bei Wertbriefen oder bei Briefen, in 
denen sich beim Offnen durch die Riickbriefstelle Gegen
stande von Wert vorgefunden haben, ferner bei Post
anweisungen, Paketen mit oder ohne Wertangabe der 
Abs. offentlich - durch Aushang im Schalterraum der 
AufgabeP Anst aufzufordern, die unzustellbaren 
Gegenstande innerhalb 4 W ochen in Empfang zu nehmen. 
In der Aufforderung ist die Sendung, ihr Aufgabe- und 
Bestimmungsort, Empfanger und Tag der Einlieferung 
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zu bezeichnen. Inzwischen lagern die Sendungen auf 
Gefahr des Abs. Sachen, die schnell verderben, konnen 
sofort verkauft werden. Bleibt die Aufforderung ohne 
Erfolg, so werden die Sendungen oder Geldbetrage zum 
Besten der Post-Unterstiitzungskasse verkauft oder ver
wandt. Briefe und zum Verkauf usw. nicht geeignete 
Gegenstande aber vernichtet. 

1m iibrigen vgl. PO § 46 nebst AB (ADA V, 1) sowie 
ADA XI, 1 § 16 und AnI. 12. 

Schriftwesen. DVZ 1901 S.567; Aschenborn S.214ff.; Niggl 
S.30; Scholz S. 51fi., 61. Kra use. 

Unerlaubte EntferilUng s. Urlaub 
Unfallbildverhiitung soIl in wirksamerer Weise, als es 

durch Unfallverhiitungsvorschriften und sonstige MaB
nahmen moglich ist, die Beamten und Arbeiter auf die 
Gefahren des Betriebes hinweisen und dem Eintritt von 
Unfallschaden vorbeugen. 

ZusammengefaBte Unfallverhiitungsvorschriften be
stehen fiir den Bereich der DRP zur Zeit nur fiir den 
Telegraphenbau- und Storungsdienst (AmtsblattVf 
Nr. 380 von 1925). Die Vorschriften zur Verhiitung von 
Unfallen in den anderen Dienstzweigen sind vcrstreut 
in der ADA enthalten. 

Die Erfahrung hat gelehrt, daB derartige Vorschriften, 
selbst wenn sie in bestimmten Fristen dem Personal in 
Erinnerung gebracht werden, nicht eine nachhaltige 
Wirkung haben. Hier soIl das Unfallverhiitungsbild hel
fend eingreifen, indem es in sinnfalliger Weise die Folgen 
der Nichtbeachtung der Unfallverhiitungsvorschriften 
den Beamten und Arbeitern vor Augen flihrt. Die Bilder 
Bollen, von Kiinstlerhand unter Anlehnung an die wirk
lichen Verhaltnisse gefertigt, entweder in groBerer Form 
an den Arbeitsstellen oder in den Aufenthaltsraumen des 
Personals aufgehangt oder in kleiner Form auf den im 
Dienstbetriebe verwendeten Formblattern (Lohntiiten, 
Gehaltsquittungen usw.) aufgedruckt werden. Zweck
mamg erscheint auch die Herstellung von Postkarten und 
Kalendern, die an das Personal zur Verwendung im Hause 
zu verteilen waren, Urn auf diese Weise die Sorge der Fa
milienmitglieder zu wecken und in den Dienst der Unfall
verhiitung einzustellen. 

Auf Anregung der Reichsarbeitsverwaltung haben 
diese, die groBen Verkehrsverwaltungen des Reichs (Post 
und Eisenbahn), die Berufsgenossenschaften und das 
Preumsche Handelsministerium einen AusschuB gebildet, 
dessen Aufgabe ein engeres Zusammenarbeiten auf dem 
Gebiete der Unfallbildpropaganda sein solI. 

Die Unfallbildverhiitung ist berufen, bei zielbewuBter 
Entwicklung ganz erheblich dazu beizutragen, die ver
haltnismamg hohe Zahl der Unfalle im Betriebe der DRP 
auf ein moglichst niedriges MaB herabzudriicken, damit 
im Rahmen der sonstigen sozialen Einrichtungen der 
DRP Leben und Gesundheit des Personals in groBerem 
Umfange zu schiitzen und gleichzeitig die Verwaltung in 
bezug auf die nicht unbetrachtlichen Kosten der UnfaIl
schadenvergiitung zu entlasten. 

S c h rift w e sen. Arbeiterschutz. Sonderausgabe des Reichs
arbeitsblatts. Herausgegeben von der Reichsarbeitsverwaltung und 
dem Reichsversichernngsamt. Reimar Hobbing, Berlin 1925/26; 
Die Unfallverhiitung im Bilde. 50 Tafeln. 2. Auf!. Reimar 
Hobbing, Berlin 1925; VBW 1924/25 (1. Jahrgang) S. 405 ff. 

Lucke. 
Unfallfiirsorge (UF). Die UF umfaBt alle MaBnahmen, 

die dazu bestimmt sind, bei einem Betriebsunfall dem 
Verletzten den Schaden an seiner Gesundheit und an 
seinem Dienst- oder Arbeitseinkommen moglichst zu be
seitigen und zu ersetzen oder wenigstens auf ein ertrag
liches MaB zu verringern sowie im Falle des Todes des 
Verletzten seine Hinterbliebenen vor Not zu schiitzen. 

Die UF ist verschieden geregelt, je nachdem es sich um 
Postbedienstete handelt, die Beamteneigenschaft im 
Sinne des Reichsbeamtengesetzes besitzen, oder urn 
solche, die in einem Angestellten- oder Arbeitsverhaltnis 
zur DRP stehen. Fiir Beamte gilt das Unfallfiirsorge
gesetz fiir Beamte und fiir Personen des Soldaten-

standes yom 18.6. 1901 (RBUFG) (RGBl S. 211), fiir 
Nichtbeamte die Reichsversicherungsordnung (RVO) 
yom 19. 7. 1911 in der Fassung der Bekanntmachungen 
yom 15. 12. 1924 (RGBl I S.779) und YOm 9. 1. 1926 
(RGBI I S. 9). Wenn auch beide Gesetze mit Riick
sicht auf die Besonderheiten des Beamtenverhaltnisses 
vielfach voneinander abweichen, z. B. hinsichtlich der 
Verfahrensvorschriften bei Festsetzung der Unfallbeziige 
und bei Streit iiber ihre Hohe, so ergibt sich doch 
aus ihrer gemeinsamen Zweckbestimmung die Moglich
keit und das Bediirfnis, in ihnen enthaltene gleich
artige Begriffe, wie Betriebsunfall, Erwerbsunfahigkeit, 
Hilflosigkeit, regelmiiBig iibereinstimmend auszulegen. 
Fiir den Begriff des Heilverfahrens ergibt sich die Uber
einstimmung beider Gesetze daraus, daB das RBUFG im 
§ I letzter Absatz auf § 9 Abs. I Nr. I des Gewerbe-Un
fallversicherungsgesetzes (RGB11900 S. 585), jetzt. RVO 
§ 558 b ausdriicklich Bezug nimmt. Das Reichsgericht 
hat sich in seinen Entscheidungen iiber Anspriiche der 
Beamten aus dem RBUFG in geeigneten Fallen wieder
holt auf Entscheidungen des Reichsversicherungsamts 
(RV A) gestiitzt, andererseits keinen Zweifel dariiber ge
lassen, daB es an die Entscheidungen des RV A nicht ge
bunden ist. Unverstandlich wiirde es aber sein, wenn 
z. B. der Begriff des Betriebsunfalls grundsatzlich anders 
flir Reichsbeamte als fiir Arbeiter ausgelegt wiirde. 

I. Begriff Betrie bs unfall. Der Begriff Betrie bs
unfall des RBUFG deckt sich regelmaBig mit dem glei
chen Begriff des § 544 RVO. Betriebsunfalle im Be
reiche der DRP sind Unfiille, die bei dem "Betriebe" 
der Post oder bei Tatigkeiten des Betriebes entstehen. 
Es muB ein ursachlicher Zusammenhang zwischen Be
trieb und Unfall vorhanden sein; es geniigt, daB der Be
trieb eine mitwirkende Ursache des Unfalls gewesen ist 
(Reichsgerichtsentscheidung yom 7. 6. 1921, 149/21 III 
in Juristischer Wochenschrift 1922 S. 1124 Nr. 6). Wenn 
nach § 537 RVO der gesamte Betrieb der Post- und Tele
graphenverwaltung der Versicherung unterliegt, so ist 
damit ausgedriickt, daB aIle Ausfliisse des Betriebes der 
Versicherung unterliegen sollen, vorausgesetzt, daB es 
sich urn den technischen Betrieb handelt. Der Bureau
dienst fallt nicht in den Bereich der Unfallversicherung, 
ebens!?wenig die Tatigkeit bei den Rechnungsstellen der 
PSchA. Wieweit der Schalterdienst als unfallversiche-. 
rungspflichtige Beschaftigung gilt, ist zweifelhaft und 
laBt sich nur von Fall zu Fall entscheiden (Reichs
gerichtsentscheidung yom 11. 3. 1919, 408/18 III in Ju
ristischer Wochenschrift 1919 §. 508 Nr. 17). Die Wege 
zur Betriebsstatte werden in Ubereinstimmung mit der 
standigen Rechtsprechung des RVA regelmaBig nicht 
dem Versicherungsbetriebe zugerechnet, es sei denn, daB 
die Wege nach ihrer unmittelbaren Zweckbestimmung 
mit dem Betriebe in besonderem Zusammenhang stehen 
oder sonst zu dessen unmittelbarem Vorteil zuriickgelegt 
werden (Entscheidung des RVA yom 8. 2. 1911 in Ju
ristischer Wochenschrift 1915, S. 640 Nr. 4). Dasselbe 
gilt fiir den Heimweg nach Beendigung der Betriebstatig
keit, auch wenn noch eine Bestellung auf dem Heimweg 
auszurichten und zu diesem Zweck ein Umweg zu machen 
ist (Rekursentscheidung 2136, Amtliche Nachrichten 
RVA 1906 S.271). Wird aber infolge des Auftrags der 
Heimweg gefahrvoll, indem die Erledigung des Auftrags 
den Heimkehrenden zwingt, statt seines gewohnlichen 
gefahrlosen Heimweges von seiner Arbeitsstelle aus einen 
gefahrvollen Weg zu nehmen, und wirkt gerade dieser 
Umstand zur Entstehung des Unfalles mit, so ist der ur
sachliche Zusammenhang des Unfalls mit dem Betrieb 
vorhanden (Spruch des Rekurs-Senats yom 19. 9. 1916, 
Ia 5590/15, in Juristischer Wochenschrift 1916 S. 1424 
Nr.4). Dienstreisen bilden einen Bestandteil der beruf
lichen Tatigkeit des Beamten und unterliegen der Un
fallversicherung, wenn die Tatigkeit eine Betriebstatig
keit ist (Reichsgerichtsentscheidung yom 20. 1. 1916, 
364/15 VI, in Juristischer Wochenschrift 1916, S. 496 
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Nr. 12). Nicht erforderlich ist, daB der Unfall gerade bei 
einer betriebstechnischen Verrichtung eintreten miisse, 
es geniigt vielmehr ein mittelbarer Zusammenhang zwi
schen dem eigentlichen Betriebsdienst und dem Unfall. 
Ein Betriebsunfall ist anzunehmen, wenn der Verletzte 
der Gefahr, der er erlegen ist, durch die Betriebsbeschafti
gung ausgesetzt war. Ais Betriebsunfalle werden regel
maBig n i c h t angesehen Gesundheitsbeschadigungen, die 
zwar wahrend der Betriebstatigkeit eintreten, aber ledig
lich auf korperlicher Veranlagung beruhen, wie Herz
oder Gehirnschlage, Lungenblutungen, Bruchschaden. 
Die Rechtsprechung des RVA geht im allgemeinen davon 
aus, daB Leistenbriiche erfahrungsgemaB sich in den bei 
weitem meisten Fallen allmahlich entwickeln, und daB 
deshalb das Ereignis, bei dem der Bruch austritt, nicht 
als Mitursache des Bruches angesehen werden konne; 
nur dann miBt das RV A diesem Ereignis eine ursachliche 
Bedeutung zu, wenn das Austretendes Bruches unter 
heftigen Schmerzen erfolgt, die den Betroffenen zu einer 
Unterbrechung der Arbeit notigen und zur Anrufung 
arztlicher Hilfe veranlassen. Kein Betrie bs unfall 
liegt vor, wenn der Verletzte durch sein Verhalten die Be
ziehungen zum Betrieb gelost hat oder eigenwirtschaft
lich tatig war. 

II. Fiirsorgeanspriiche. 
a) Recht fiir Beamte. Aus dem RBUFG kann ein 

unfallverletzter Beamter Anspriiche nicht herleiten, so
lange er noch sein Diensteinkommen bezieht. Die UF 
aus diesem Gesetz steht dem Beamten erst yom Tage 
seines Ausscheidens aus dem Dienste gesetzlich zu, sei es 
infolge Versetzung in den Ruhestand, sei es infolge der 
Dienstentlassung. Befindet sich der Beamte noch im 
Genusse seines Diensteinkommens, so hat er keinen ge
setzlichen Anspruch gegen die DRP auf Ersatz der ihm 
durch einen Betriebsunfall entstehenden Kosten. Die 
DRP erstattet jedoch regelmaBig aus Billigkeitsgriinden 
die Kosten des Heilverfahrens, wenn der Beamte ohne 
eigenes Versehulden dureh einen Betriebsunfall korper
lieh verletzt worden ist und kein Ersatzpflichtiger vor
handen ist, von dem er die Kosten ohne Schwierigkeiten 
wiedererlangen kann. 1st die Schuldfrage zweifelhaft 
oder bietet die Wiedereinziehung der Heilkosten dem Be
amten Schwierigkeiten, so erstattet ihm die DRP die 
Kosten, wenn er ihr seine Anspriiehe gegen den Sehuldi
gen abtritt. Bei geringfiigigen Verletzungen werden im 
allgemeinen Heilkosten nicht erstattet. 

Das RBUFG gewahrt den unfallverletzten Beamten 
Unfallruhegehalt, dauernd oder auf Zeit, Hililosenrente, 
Kosten des Heilverfahrens, ferner den Hinterbliebenen 
Sterbegeld und Renten. Wird ein Postbeamter wegen 
dauernder Dienstunfahigkeit infolge eines im Dienste 
erlittenen Betriebsunfalls in den Ruhestand (s. d.) ver
setzt, so erhiilt er als Ruhegehalt 66% vH seines jahr
lichen ruhegehaltsfahigen Diensteinkommens, sofern er 
nicht bereits ein hoheres Ruhegehalt nach dem Reichs
beamtengesetz erdient hat. Auf Widerruf oder Kiindi
gung angestellte Beamte, die durch einen Unfall nicht 
dauernd dienstunfahig, aber in ihrer Erwerbsfahigkeit 
geschadigt worden sind, erhalten als Ruhegehalt im FaIle 
volliger Erwerbsunfahigkeit fiir deren Dauer ebenfalls 
66% vH ihres letzten ruhegehaltsfahigen Diensteinkom
mens, im Falle teilweiser Erwerbsunfahigkeit fiir deren 
Dauer den entsprechenden Teil dieses Ruhegehaltes. 
Tritt zur volligen Dienst- oder Erwerbsunfahigkeit Hilf
losigkeit hinzu, so wird entsprechend dem Grade der 
Hilflosigkeit fiir die Dauer derselben das Ruhegehalt bis 
zu lOO vH des Diensteinkommens erhoht. Hilflos ist, 
wer ohne fremde Wartung und Pflege nicht bestehen 
kann, fiir dessen Pflege und Wartung dauernd eine fremde 
Hilfskraft ganz oder in erheblichem Umfang in Anspruch 
genommen werden muB (Reichsversorgungsgericht, 7. Se
nat, Spruch yom 8.3. 1922, M. 11324/21, in Juristischer 
Wochenschrift 1922 S.958 unter 2). Die fremde War
tung und Pflege konnen auch Familienangehorige oder 

andere zum Hausstand des Verletzten gehorende Per
sonen leisten, ohne daB ein besonderer Warter angenom
men wird (Reichsgerichtsentscheidung yom 22. 6. 1915, 
2/5 III, in Juristischer Wochenschrift 1915 S.1020 Nr. 25)_ 
§ 1 Abs. 6 der RBUFG und RVO § 558 b sichern den Un
fallverletzten freie arztliche Behandlung, Arzneien, an
dere Heil- und Hilfsmittel zu, die erforderlich sind, urn den 
Erfolg des Heilverfahrens zu sichern oder die Folgen der 
Verletzung zu erleichtern. Wenn nach der Natur des 
Leidens und dem voraussichtlichen Laufe der Dinge da
mit zu rechnen ist, daB die Kosten der entstehenden Heil
mittel sich gleichbleiben, Mnnen die Heilkostenbetrage 
statt durch Einzelerstattungen dauernd im voraus in 
Form festbestimmter Renten gewahrt werden. Nach der 
feststehenden Rechtsprechung des Reichsgerichts sind 
ersatzfahige Heilungskosten im Sinne des § 1 RBUFG 
aIle die, deren Aufwendung zu einer auch nur voriiber
gehenden Minderung der Unfallfolgen gefiihrt haben, 
wenn dieser Erfolg bei verstandiger und sachgemaBer Be
handlung nicht etwa auch auf einem andern billigeren 
Wege zu erreichen war. Unter dieser Voraussetzung 
konnen daher auch Kosten eines Land-, Kur- oder Sana
toriumsaufenthalts erstattungspflichtig sein, wenn iiber 
ihre Dauer hinaus die Leiden des Unfallverletzten wenig
stens zeitweise giinstig beeinfluBt worden sind. 

Stirbt ein Beamter an den Folgen eines Betriebsunfalls, 
so erhalten seine Hinterbliebenen Sterbegeld und Renten 
nach den Bestimmungen des § 2 RBUFG. Ais Sterbegeld 
wird der Betrag des einmonatigen Diensteinkommens 
oder Ruhegehaltes des Verstorbenen gewahrt, wenn nicht 
ein Anspruch auf Gnadenvierteljahr oder Gnadenmonat 
auf Grund des Reichsbeamtengesetzes besteht. Renten
bezugsberechtigt sind die Witwe bis zu ihrem Tode oder 
ihrer Wiederverheiratung, die Kinder bis zum Ablauf des 
Monats, in dem sie das 18. Lebensjahr vollenden, oder 
bis zu ihrer friiheren Verheiratung, Verwandte der auf
steigenden Linie, deren Lebensunterhalt der Verstorbene 
ganz oder iiberwiegend bestritten hat, bis zum Wegfall 
der Bediirftigkeit, elternlose Enkel, deren Lebensunter
halt der Verstorbene ganz oder iiberwiegend bestritten 
hat, im FaIle der Bediirftigkeit bis zum Ablauf des Mo
nats, in dem sie das 18. Lebensjahr vollenden, oder bis 
zur friiheren Verheiratung. Die Rente betragt jahrlich 
l. fiir die Witwe 20 vH des jahrlichen ruhegehaltsfahigen 
Diensteinkommens des Verstorbenen, jedoch mindestens 
216 EM und hiichstens 2160 EM, 2. fiir jedes Kind eben
falls 20 vR dieses Diensteinkommens, mindestens 126RM 
und hiichstens 540 EM, 3. fiir Verwandte der aufsteigen
den Linie insgesamt 20 v H, mindestens 126 EM und 
hiichstens 540 EM, und 4. fiir elternlose Enkel insgesamt 
20 vR, mindestens 126 EM und hiichstens 540 EM. AIle 
Renten zusammen diirfen 60 vR des ruhegehaltsfahigen 
Diensteinkommens nicht iibersteigen. Sind bereits die 
Renten der Witwe und der Kinder hoher als dieser Be
trag, so werden sie einzeln im gleichen Verhaltnis ge
kiirzt. Die andern Empfangsberechtigten haben nur An
spruch auf Rente, soweit Witwen- und Kinderrenten den 
zugelassenen Rochstbetrag nicht erreichen, und sind nur 
bis zur Erreichung dieses Betrages in folgender Reihen
folge zu bedenken: Eltern, GroBeltern, Enkel. Steht 
einem Rinterbliebenen nach anderer reichsgesetzlichEr 
Vorschrift ein hoherer Betrag zu, so erhalt er diesen. Eine 
Witwe, die erst nach dem Unfall die Ehe mit dem Ver
storbenen geschlossen hat, erhalt keine Rente aus dem 
RBUFG. Bei Beamten, die nicht ruhegehaltsberechtigt 
sind, ist der Festsetzung eines ihnen aus dem RBUFG 
zustehenden Ruhegehaltes mindestens das niedrigste 
ruhegehaltsfahige jahrliche Diensteinkommen der Stelle 
zugrunde zu legen, in der sie nach den bestehenden 
Grundsatzen zuerst mit Ruhegehaltsberechtigung hatten 
angestellt werden konnen, jedoch in keinem FaIle weniger 
als das 300fache des Ortslohnes fiir gewohnliche Tag
arbeiter iiber 21 Jahre (RBUFG § 4, RVO §§ 149ff.). Ein 
Beamter erwirbt keinen Anspruch aua dem RBUFG, 
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wenn er den Unfall vorsatzlich oder durch ein Verschulden 
herbeigefiihrt hat, wegen dessen auf Dienstentlassung 
oder auf Verlust des Titels und Ruhegehaltsanspruchs 
gegen ihn er~!illnt oder ihm die Fahigkeit zur Bekleidung 
offentlicher Amter aberkannt ist. Ohne ein solches Ur
teil kann die BehOrde Anspriiche aus dem RBUFG ganz 
oder teilweise ablehnen, wenn das strafgerichtliche Ver
fahren gegen den Beamten wegen seines Todes, seiner 
Abwesenheit oder aus einem andern in seiner Person 
liegenden Grund nicht durchgefiihrt werden kann. 

Anspriiche aus dem RBUFG, die nicht von Amts 
wegen festgesetzt werden, hat der Entschadigungs
berechtigte vor Ablauf von 2 Jahren nach dem Eintritt 
des Unfalls bei der dem Verletzten unmittelbar vor
gesetzten DienstbehOrde oder bei der fiir den Wohnort 
des Entschiidigungsberechtigten zustandigen unteren 
Ve.rwaltungsbehOrde (pAnst) anzumelden. Nur wenn 
Unfallfolgen sich erst spater bemerkbar machen oder der 
Entschadigungsberechtigte durch auBerhalb .seines Wil
lens liegende Verhiiltnisse an der Innehaltung der zwei
jahrigen Frist behindert ist, beginnt eine neue drei
monatige Verjahrungsfrist von dem Tage an, an dem eine 
Unfallfolge bemerkbar geworden oder das Hindernis fiir 
die Anmeldung weggefallen ist (§ 8 RBUFG). Die OPD 
regeIn die Anspriiche aus Betriebsunfallen fiir die Beam
ten ihres Bezirks nach Untersuchung des Unfalls (vor
laufige Zustandigkeitsordnung, § 3, D 66). Gegen die 
Festsetzung der OPD steht der Beschwerdeweg an das 
RPM offen. FUr die Verfolgung von Unfal1s,nspriichen 
im Rechtswege gelten die Bestimmungen der §§ 149ff. 
des Reichsbeamtengesetzes (§ 9 RBUFG). 

Das RBUFG regelt die Anspriiche aus Betriebsunfallen 
der Beamten gegen die DRP ausschlieBlich (§ 10 RBUFG). 
Der Verletzte kann wegen eines Betriebsunfalls nur die 
durch das RBUFG vorgesehenen Anspriiche, dagegen 
keine aus § 823 BGB erheben (RGZ Bd. 101 S. 222). 
Gegen einen vorgesetzten oder iibergeordneten Beamten 
der eigenen Verwaltung (Betriebsleiter, Aufsichtsbeam
ten) kann der Verletzte einen durch das RBUFG nicht 
abgegoltenen Schaden nur geltend machen, wenn ein straf
gerichtliches Urteil festgestellt hat, daB jener den Unfall 
vorsatzlich herbeigefiihrt hat, oder wenn diese Fest
stellung wegen Todes, Abwesenheit des in Anspruch ge
nommenen oder aus einem andern in seiner Person liegen
den Grunde nicht moglich ist (RBUFG §§ 10,11). Gegen 
Reich und Lander stehen dem Unfallverletzten und seinen 
Hinterbliebenen nur die Anspriiche aus dem RBUFG zu. 
Dariiber hinaus kann nicht etwa ein Postbeamter, der im 
Bahnpostdienst einen Betriebsunfall erlitten hat, von der 
Deutschen Reichsbahn Entschadigung fur den Ausfall 
im Erwerb und Fortkommen auf Grund des Reichshaft
pflichtgesetzes vom7. 6.1871, § 1 (RGB! S. 207)und der 
§§ 823ff. BGB oder Schmerzensgeld verlangen (RGZ 
Bd. 105 S. 212/213). Dagegen sind fiir die Erhebung von 
Ansprtichen auf Schadensersatz gegen andere Ersatz
verpflichtete, ausgenommen Reich up.d Lander und die 
vorgesetzten usw. Beamten der eigenen Betriebsverwal
tung, die allgemeinen gesetzlichen Vorschriften maB
gebend. AIle Forderungen der entschadigungsberechtig
ten Beamten und ihrer Hinterbliebenen aus einem Be
triebsunfall gegen Dritte gehen aUf die Betriebsverwal
tung (DRP) in Rohe der Beziige iiber, die ihnen an Ruhe
gehalt, Kosten des Heilverfahrens, Renten oder Sterbe
geld auf Grund des RBUFG oder anderer reichsgesetz
licher Vorschriften zustehen (RBUFG § 12 Abs.3). 

b) Recht fiir nichtbeamtete Angehorige der 
DRP. Grundlage ist die RVO, die die Unfallversiche
rung im 3. Buch in der Fassung der Bekanntmachung 
yom 9. 1. 1926 (RGBI I S. 9) behandelt. Die Gewerbe
Unfallversicherung, unterdie der gesamte Betrieb der 
DRP fallt, ist im 1. Teil des 3. Buches in den §§ 537ff. 
gllregelt. Der. Unfallversicherung sind auch die mit der 
Betriebsbeschaftigung zusammenhangenden Wege nach 
und von: der Arbeitsstatte unterworfen, d. h. die soge-

nannten Betriebswege, die der Arbeiter ohne wsung von 
dem Betrieb zuriicklegt (RVO § 545 a). Ferner unter
liegen der Unfallversicherung Unfalle beim Verwahren, 
Befordern, Instandhalten und Erneuern des Arbeits
gerats, wenn diese Tatigkeiten mit der Beschaftigung in 
dem Betrieb zusammenhangen, wobei gleichgiiltig ist, 
ob die Gerate dem Unternehmer oder dem Versicherten 
gehOren (RVO § 545 b). 

Die UF der RVO gewahrt Krankenbehandlung, Be
rufsfiirsorge und Rente oder Krankengeld. Die Kranken
behandlung erstreckt sich auf arztliche Behandlung, Ver
sorgung mit Arznei und andern HeilmitteIn, Ausstattung 
mit Korperersatzstiicken, orthopadischen und anderen 
HilfsmitteIn, die erforderlich sind, um den Erfolg der 
Heilbehandlung zu sichern oder die Folgen der Ver
letzung zu erleichtern, sowie auf die Gewahrung von 
Pflege. Gewahrung der Pflege setzt Hilflosigkeit des Ver
letzten voraus. Die Pflege besteht in der Gestellung der 
erforderlichen Hilfe und War1!ung durch Krankenpfleger, 
Krankenschwester oder auf andere geeignete Weise 
(Hauspflege) oder durch Zahlung eines Pflegegeldes von 
20-75 RM monatlich. Der Verletz.~e kann Gewahrung 
der Hauspflege verlangen, wenn die Ubernahme der Hilfe 
und Wartung seinen AngehOrigen wegen Krankheit, 
Kinderzahl oder aus einem andern wichtigen Grunde 
billigerweise nicht zugemutet werden kann. Als Kranken
behandlung kann freie Kur und Verpflegung in einer 
Heilanstalt (Heilanstaltspflege) und als Pflege freier Un
terhalt und Pflege in einer geeigneten Anstalt (Anstalts
pflege) gewahrt werden. Hierzu ist regelmaBig die Zu
stimmung des Verletzten erforderlich, wenn er einen 
eigenen Haushalt hat oder Mitglied des Haushaltes seiner 
Familie ist. Die Berufsfiirsorge umfaBt berufliche Aus
bildung zur Wiedergewinnung oder ErhOhung der Er
werbsfahigkeit, notigenfalls Ausbildung fiir einen neuen 
Beruf sowie Hilfe zur Erlangung einer Arbeitsstelle. 
Eine Rente wird nur gewahrt, wenn die Erwerbsunfahig
keit infolge des Betriebsunfalls langer als 13 Wochen 
dauert. Ala Rente erhalt der Verletzte fiir die Dauer 
volliger Erwerbsunfahigkeit eine Vollrente in Hohe von 
2fs des Jahresarbeitsverdienstes, fiif die Dauer teilweiser 
Erwerbsunfahigkeit eine Teilrente in Hohe des Teiles 
der Vollrente, der der EinbuBe an Erwerbsunfahigkeit 
entspricht. Kinderzulagen stehen nur Schwerverletzten 
zu. Ala Schwerverletzter gilt ein Unfallverletzter fiir die 
Zeit, in der er eine Rente von mindestens 50 vH der Voll
rente oder mehrere Renten aus der Unfallversicherung 
bezieht, deren Hundertsatze zusammen diese Hohe er
reichen. Die Kinderzulage betragt fiir jedes eheliche 
Kind regelmaBig bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres 
10 vH der Rente. Fiir Kinder, die sich infolge kOrper
licher oder geistiger Gebrechen nicht selbst erhalten 
konnen, ferner fiir Kinder, deren Berufsausbildung bei 
Vollendung des 15. Lebensjahres noch nicht beendet iat, 
wird die Kinderzulage fiir die Dauer ihrer Erwerbsunfahig
keit oder bis zum vollendeten 18. Lebensjahre gewahrt, 
unter der Voraussetzung, daB der. Verletzte die Kinder 
unentgeltlich unterhalt. Rente und Kinderzulagen diirfen 
zusammen den Jahresarbeitsverdienst nicht iibei"steigen. 
Bezugsberechtigt sind auch uneheliche, fiir ehelich er
kliirte und an Kindes Statt angenommene Kinder; Stief
kinder und Enkel, die der Verletzte vor dem Unfall un
entgeltlich unterhalten hat, sind ebenfalls ehelichen Kin
dern gleichgestellt, solange der Verletzte sie weiter unter
halt. Der Verletzte hat regelmaBig bis zum Ablauf von 
26 Wochen nach dem Unfall Anspruch auf Krankengeld, 
von der 27. Woche ab Anspruch auf Rente. Wahrend 
einer Heilanstalts- oder Anstaltspflege tritt an Stelle von 
Rente oder Krankengeld Tagegeld fiir den Verletzten 
und Familiengeld fiir seine AngehOrigen, u. U. besondere 
Unterstutzung. Der Rentenberechnung wird regelmaBig 
das 300fache des Durchschnittsverdienstes des Verletzten 
fiir den vollen Arbeitstag des letzten Jahres, mindestens 
aber das 300fache des Ortslohnes ffir Erwachsene iiber 
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21 Jahre zugrunde gelegt. Bei Tod werden Sterbegeld 
und Hinterbliebenenrenten gewahrt. Das Sterbegeld be
tragt den 15. Teil des Jahresarbeitsverdienstes und wird 
regelmaBig an den Ehegatten, die Kinder, den Vater, die 
J\Iutter, die Geschwister gezahlt, wenn sie mit dem Ver
;gtorbenen zur Zeit seines Todes in hauslicher Gemein
Bchaft gelebt und die Bestattung besorgt haben. Die 
Witwe erhalt eine Rente von 1/5 des Jahresarbeitsver
dienstes ihres Mannes bis zu ihrem Tode oder ihrer 
Wiederverheiratung; die Rente erhOht sich auf 2fs fiir 
Witwen, die wenigstens die Halfte ihrer Erwerbsfahigkeit 
-<lurch Krankheit oder andere Gebrechen mindestens 
3 Monate lang eingebuBt haben, fur die Dauer dieser Er
werbsunfahigkeit. Bei ihrer Wiederverheiratung erhiilt 
die Witwe 3/5 des Jahresarbeitsverdienstcs als Abfindung. 
Dem Witwer, den wegen Erwerbsunfahigkeit die getotete 
Ehefrau ganz oder uberwiegend aus ihrem Arbeitsver
dienste unterhalten hat, steht fUr die Dauer der Bedurf
tigkeit eine Rente von 2fs ihres Jahresarbeitsverdienstes 
bis zu seinem Tode oder seiner Wiederverheiratung zu. 
Der hinterbliebene Ehegatte hat keinen Anspruch auf 
Rente, wenn die Ehe erst nach dem Unfall geschlossen 
und der Tod innerhalb des ersten Jahres der Ehe ein
getreten ist. Jedes Kind des Getoteten erhalt eine Rente 
von 1/5 des Jahresarbeitsverdienstes. Der Kreis der be
'Zugsberechtigten Kinder und die Dauer der Zahlung der 
Kinderzulagen berniBt sich nach denselben Grundsatzen 
wie bei den Kinderzulagen fur Schwerverletzte. Stief
kinder und Enkel erhalten nur Rente, wenn der Ver
storbene sie unmittelbar vor seinem Tode unentgeltlich 
unterhalten oder fUr sie Kinderzulage bezogen hat. Ver
wandte der aufsteigenden Linie, die der Verstorbene we
Bentlich aus seinem Arbeitsverdienst unterhalten hat, er
halten fiir die Dauer der Bedurftigkeit eine Rente von 
'Zusammen 1/5 des Jahresarbeitsverdienstes. Bei der 
Rentengewahrung sind Eltern vor den GroBeltern bevor
rechtigt. Samtliche Renten der Hinterbliebenen dtirfen 
'Zusammen 4/5 des Jahresarbeitsverdienstes nicht uber
steigen. Sonst werden sie nach den gleichen Grund
satzen gekiirzt wie die Renten aus § 2 RBUFG. Stirbt 
ein Schwerverletzter nicht an den Folgen eines Unfalls, 
so erhiilt seine Witwe eine einmalige Witwenbeihilfe in 
Hohe von 2/5 des Jahresarbeitsverdienstes des Verstor
henen. Die dem Verletzten gewahrten Entschiidigungen 
konnen bei einer wesentlichen .Anderung seiner Verhalt
nisse neu festgesetzt werden, und zwa.~ in den ersten zwei 
Jahren nach dem Unfall wegen einer Anderung in seinem 
Zustand jederzeit, nach Ablauf dieser Zeit oder nach 
Techtskraftiger Feststellung einer Dauerrente regelmaBig 
nur in Zwischenraumen von mindestens einem Jahr. 

Dem Verletzten und seinen Hinterbliebenen entsteht 
kein Anspruch aus der Unfallversicherung, wenn sie den 
Dnfall vorsatzlich herbeigefuhrt haben. Ihnen kann der 
Anspruch auf UF ganz oder zum Teil versagt werden, 
wenn sie den UnfaH durch eine Handlung verursacht 
haben, die nach strafgerichtlichem Urteil ein Verbrechen 
oder vorsatzliches Vergehen ist, oder wenn ein straf
gerichtliches Urteil wegen Todes, Abwesenheit oder 
eines andern in der Person des Verletzten liegenden Grun
des nicht herbeigefiihrt werden kann. 

Fur die Anerkennung oder Ablehnung von Anspriichen 
auf DF sowie fUr die Feststellung der Leistungen ist die 
Postversicherungskommission (s. d.) zustandig. 
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Unlallrenten s. Rentenverkehr 
Ungarn. 
I. Geschichte. In Ungarn soli schon Konig Matthias Corvinus 

(1458-1490) bei den leichten Wagen, deren ungarischer Name 
"Kocsi" (Kutschen) in alle europaischen Sprachen iibergegangen ist, 
den postmaBigen Wechsel von Pferden und Fuhrwerken eingefiihrt 
haben_ Zwischen GroBwardein und Siebenbiirgen Boll in den 
Jahren 1540-1550 eine regelmaBige, auch fiir die Aligemeinheit 
benutzbare Befiirderungsgelegenheit bestanden haben. Die Ent
wicklung des Verkehrs in Ungarn wurde durch die lange andaneruden 
Tiirkenkriege nnd durch Zwietracht im Innern gelahmt. Erst unter 
den ungarischen Konigen aus dem Hause Habsburg entwickelten 
sich die Posten stetiger. Ferdinand I. (1556-1564) verlieh dem 
Reic!l.nostmeister Mathias Taxis ein Vorrecht zur Einrichtung von 
Posten in Ungarn. Da dies Vorrecht den ungarischen Standen nicht 
vorgalegt worden war, wurde es nicht anerkannt und zunachst nicht 
ausgeiibt. Spater scheint die Familie Taxis doch davon. Geb~auch 
gemacllt zu haben, denn als sie 1612 ihr fiir das Erzherzogtum oster
reich erlangtes Vorrecht an den Italiener Karl Magni iibertrug, 
waren auch die ungarischen Posten an Karl Magni verge ben worden, 
der sie 1623 an den steyrischen Oberpostmeister Johann Christoph 
Paar abtrat. 1624 gelang es Paar, die teils erhaltenen, teils gegen 
Entgelt erworbenen Postgerechtsame in ein Manneslehen umzu
gestalten. das ihm Ferdinand II. mit Urkunde Yom 4. 9. 1624 ver
lieh. Da diese Umgestaltung und Verleihung nicht im Einklang mit 
den ungarischen Gesetzen geschah, so wurde auch sie nicht offent
Iich anerkannt. Das Bediirfnis nach regelmiiBigem Verkehrwar aber 
schon so rege, daB die Einrichtung von Paar-Posten nicht nur still
Bchweigend geduldet wurde, sondern namentlich von den Besi~zern 
groCerer L1tndereien und wohlhabenderen Gemeinden dureh Uber
lassung von Wiesen und Ackergriinden sowie durch Aufnahme der 
Postmeister unter die "Honoratioren", die in vielen Beziehungen 
den Edelleuten gleichgeachtet wurden, gefordert wurde. 

Konig Karl III. [als romisch-deutscher Kaiser Karl VI. (1711 
bis 1740)]loste 1722 das Postlehen von der Familie Paar gegen einen 
j1thrlichen Betrag vou 66 000 Gulden ab, dessen Zahlung 1813 gegen 
eine Abfindung eingestellt worden ist. Noch vor der Ablosung des 
Postlehens hatten die ungarischen Stande 1715 entschieden erklart. 
daB bei der Post nur ungarische StammesangehOrige eingestellt 
werden diirften und die Einkiinfte der Post in die Kameral-Kassa 
(Staatskasse) zu flieBen hatten. Diese in gewissen Zeitraumen immer 
erneuten Beschliisse bUeben jedoch wirkungslos, weil die Stande 
nicht die Macht hatten, ihre Beschliisse durchzusetzen. Ein nennens
werter Postverkehr entwickelte sich nur in den StMten. Bei der 
groBen Ausdehnung des Landes und dem Zustande der StraBen war 
eine betrachtliche Anzahl von Poststationen zur Verbindl1ng der 
Stadte erforderlich. Die Fiirsten Paar waren von Aufang an darauf 
bedacht gewesen, sich die Gebiihren der nach den Stadteu gerichteten 
Sendungen und der Reisenden zu sichern. Die Gebiihren fiir die 
Sendungen nach dem f1achen Lande iiberlieBen sie ganz oder zum 
groBten Teile den Postmeistern. Bei der Wahl der Postmeister 
wurde nur darauf gesehen, daB sie die ungehiuderte BefOrderung 
der Postwagen leisteten. Da die Postmeister von den meisten 
Gemeindeverbanden (Komitaten) in die Klasse der "Honoratioren" 
aufgenommen wurden, drangten sich reich gewordene Bauern und 
Handwerker zu diesen Stellen und erwarben sie oft mit groBen 
Opfern. Insbesondere als naeh der AblOsung des Postlehens die 
Bestallung der Postmeister der tlbernahme eines Staatsamts gleich
kam, waren diese Stellen sehr gesucht und konnten nur gegen hohes 
Entgelt erworben werden, wobei der Postdienst als Bolcher ganz zur 
Nebensache wurde. Dem bereitete erst Joseph II. (1765-1790) ein 
Ende. Er erlieB ein strenges Verbot gegen den Kauf und Verkauf 
von Poststationen. Urn aber diejenigen, die in gutem Glauben gegen 
Entgelt Poststationen erworben hatten, nicht zu schlldigen, wurdc 
ein fiir jede Station bemessener unveriinderlicher Betrag festgesetzt, 
den der Nachfolger an seinen Vorganger zu zahlen hatte, wenn dieser 
das Amt eine gewisse Zeit treu und redlich verwaltet hatte. Dieser 
Betrag wurde in Ungarn als "Regalpreis" bezeichnet und hat sieh 
bei einigen Poststationen bis in die ietzten Jahrzehnte des 19. Jahr
hunderts erhalten. 

Joseph II. hatte bald nach seinem Regierungsantritt in der Ver
fassung der obersten Landesbehiirden einschneidende Anderungen 
vorgenommen. Mehrere Behorden, wie die "Allgemeine Hofkammer" 
und die "Siebenbiirgische Hofkanzlei", sellaffte er ab, wodurch der 
Wirkungskreis der Behorden vereinfacht und die Ausfiihrung der 
Regierungsanordnungen beschleunigt wurde. N ach seinem Tode 
wurden die aufgehobenen Stellen zum groBten Teile wiederhergestellt 
und damit die Befugnisse der Behorden wieder verwirrt. Die Landes
behOrden wurden fiir Ungarn, fiir Siebenbiirgen und fiir Kroatien
Siavonien getrennt; fiir Ungarn gab es wieder drei HauptbehOrden: 
die "Koniglich ungarische Hofkanzlei" und die "Hofkammer" in 
Wien, dann den "Koniglich ungarischeu Statthaltereirat" in Of en, 
mit dem "Palatinus", dem hochsten Wiirdentrager des Landes, an 
der Spitze. Die Leitung der Posten wurde zwischen dem Statthalterei
rat und der Hofkammer in der Weise geteilt, daB die Einrichtung 
von Poststationen, die Ernennung von Postmeistern und Post
beamten und die Gew1thrung von Gebiihrenfreiheiten dem Statt
haitereirat vorbehalten bUeb, wahrand alles iibrige der Hofkammer 
iiberlassen wurde, die ihrerseits die Leitung und Fiihrung dieser 
Angelegenheiten der bei der "AlIgemeinen Hofkammer" ein
gerichteten "Obersten Hofverwaltung in" Wien iibertrug. Die 
beiden groBen Zweige des Postverkehrs, Briefpost und Fahrpost, 
wurden in der Weise getrennt, daB nur die Briefpost der ungarischen 
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Verwaltung unterstand, wahrend die Fahrpost von der "Obersten 
Hofpostverwaltung" in Wien fiir eigene Rechnung und ohne Mit
wirkung der ungarischen Hofkammer und des ungarischen Statt
haltereirats betrieben wurde. 

Das Gehalt der Postmeister war zwar auBerst gering, aber teils 
die BefOrderung von Privatestafetten und Extraposten, noch mehr 
aber die Zuweisung von Wiesen und Ackerland und die Befreiung 
von Steuern brachten es mit sich, daB sie ein reichliches und gutes 
Auskommen hatten. Das Gehait, das die in den StMten angestellten 
Postbeamten, Kondukteure und Diener aus der Postkasse bezogen, 
war ebenfalls auBerst gering. Ein nicht unbetrachtlicher Teil der 
Beamten diente unter dem Titel "Praktikant" oft 10-15 Jahre 
hindurch sogar ganz ohne jedes Gehalt aus der Postkasse; dennoch 
war die Lage der Postbediensteten giinstig, da jedem PA unter dem 
Titel "Emolumente" ein gewisser Anteil an den Gebiihren und den 
sog. Nebengebiihren (Aufgabescheine, Retour·Rezepisse, Spangen fiir 
Zeitungen, Aufnahmegebiihr fiir Privatestafetten u. dgl.) iiberlassen 
wurden, die nach einem bestimmten Satz, der sich nach dem Rang 
oder Dienstalter richtete, unter die Bediensteten monatlich verteilt 
wurde. 

Entscheidende N euerungen im ungarischen Postwesen brachte 
erst das 19. Jahrhundert. Es wurden das "Postgesetz" yom 5. 11. 
1837 und unmittelbar darauf die "Briefpostordnung" und die "Fahr
postordnung" geschaffen. Infolge der Ereignisse im Jahre 1848 
wurde die selbstandige Stellung Ungarns innerhalb der Monarchie 
aufgehoben, und die im osterreichischen Teile der Monarchie giiltigen 
Gesetze und Verordnungen wurden auf Ungarn ausgedehnt. Ent
sprechend der neuen politischen Einteilung der Lander der unga
rischen Krone wurden 8 Postdirektionen errichtet mit dem Sitz in 
Budapest, PreBburg, Odenburg, Kaschau, GroBwardein, Temesvar, 
Herrmannstadt und Agram. An die Spitze einer jeden Postdirektion 
wurde ein fachmannisch gebildeter Postdirektor gestellt mit einem 
Adjunkten als Stellvertreter und einem Kommissar fiir den Aufsichts
dienst. Die Tatigkeit der osterreichischen Postverwaltung in Ungarn 
machte sich zunachst dadurch bemerkbar, daB die P X nach oster
reichischem Vorbild umgestaltet wurden. In den StMten mit 
groBerem Verkehr blieben die sog. "ararischen P A" bestehen, bei 
denen der Dienst von Staatsbeamten versehen wurde, wahrend der 
BefOrderungsdienst einem Unternehmer (Poststallhalter) iiber
tragen war. In den kleinen Stadten und an andern Orten von einiger 
Bedeutung wurden nach osterreichischem Muster P A mit ~inem 
gegen kiindbaren Vertrag angestellten Postmeister eingerichtet, dem 
zugleich die BefOrderung der Posten gegen das auf Grund der J<'utter
preise halbjahrig festgesetzte Rittgeld oblag. Dieser Postmeister 
hatte die Amtsraume unentgeltlich herzugeben; fiir Beleuchtung, 
Heizung und zur Bestreitung der kleineren Amtsbediirfnisse wurde 
eine maBige Pauschsumme - jahrlich 20-60 Gulden - bewilligt. 
In Seitenorten von einiger Bedeutung wurden Postexpeditionen 
errichtet, die sich von den P A mit Poststationen nur darin unter
schieden, daB sie einen geringeren oder gar keinen BefOrderungsdienst 
hatten. 

1. 6. 1850 Einfiihrung der Freimarken. Bei den ararischen P A 
wurde der Geldanweisungsdienst nach englischem Muster noch im 
Jahre 1850 eingefiihrt, ohne besondre Bedeutung gewinnen zu konnen. 
1858, anlaBlich der Einfiihrung eines neuen MiinzfuBes, der "oster
reichischen Wahrung" (1 Pfund Silber = 45 Gulden), wurden 
samtliche im Postverkehr vorkommenden Gebiihrensatze und festen 
Vergiitungen iibersichtlich zusammengestellt. 1859 wurde der 
"ExpreBdienst" bei allen P X und 1860 der Postnachnahmedienst 
bei den PA eingefiihrt, die mit dem Fahrpostdienst betraut waren. 
Das Verhaltnis der Post zu den Eisenbahnen wurde durch die Eisen
bahnbetriebsordnung Yom 16. 11. 1851 geregelt. 1867 nach Wieder
einsetzung der ungarischen Verfassung wurde die Selbstandigkeit 
der ungarischen Postverwaltung wiederhergestellt und die General
direktion zunachst dem ungarischen Ministerium fiir Ackerbau, 
Industrie und Handel untergeordnet. Dem Weltpostverein trat 
Ungarn am 1. 7. 1875 bei. Am 1. 1. 1881 wurde die Generalpost
direktion dem Koniglich ungarischen Ministerium fiir offentliche 
Arbeiten und Kommunikationen zugeteilt. Am 1. 11. 1882 wurde 
der Postauftragsdienst im innern Verkehr eingefiihrt und am 1. 7.1883 
auf Deutschland, Bosnien und die Herzegowina ausgedehnt. 11. 5. 
1885 Gesetz iiber die Errichtung der Postsparkasse. 1.9. 1887 Ver
einigung von Post und Telegraphie. 1896 Umgestaltung des Post
und Telegraphenwesens. Die "Generaldirektion fiir Posten, Tele
graphen und Telephonie" wurde dem Handelsministerium unterstellt. 

n. Verfass ung. Die ungarische Postverwaltung 
bildet die 10. Abteilung des Handelsministeriums unter 
dem Namen Magyar kiraIyi posta es htvirda vezeri
gazgatosag (Ungarische Generaldirektion der Posten und 
Telegraphen), an deren Spitze ein Generaldirektor 
(Vezerigazgatoja) steht. Die Generaldirektion umfaBt 
zwei Abteilungen: A fUr den Postdienst, B fiir den Tele
graphen- und Fernsprechdienst. Als BezirksbehOrden 
bestehen 6 Post- und Telegraphendirektionen (m. kir. 
keriileti posta es tavirda igazgatosag) mit dem Sitz in 
Budapest, Debreczen, Miskolcz, Pecs, Sopron und Szeged. 
Die Leiter der Bezirksbehorden heiBen Oberpost- und 
Telegraphendirektoren; ihnen zur .. Seite stehen Direk
toren, Oberrate und Rate. Die PA zerfallen in solche, 
die von Staatsbeamten geleitet werden (kimstari posta
hivatalok), und solche, deren Vorsteher im Vertrags
verhaltnis zur Postverwaltung stehen (nem kimstari 

postahivatalok). AuBerdem gibt es in Landorten PAg. 
die unter gewissen Einschrankungen an allen Dienst
zweigen teilnehmen, und in den groBen Stadten Post
expeditionen fUr den Verkauf von Postwertzeichen, die 
Annahme gewohnlicher und eingeschriebener Sendungen 
und unter gewissen Einschrankungen von Paketen. Post
wertzeichen werden auch von Geschaftsinhabern usw. 
verkauft, die dafiir eine Vergiitung von 2 vH erhalten. 
Fiir die Wahrnehmung des Bahnpostdienstes sind BPA 
eingerichtet. 

nI. Postzwa!!g besteht im allgemeinen im gleichen 
U mfang wie in Osterreich (s. d.). 

IV. Portofreiheit ist in Ungarn aufgehoben. NUl" 
die postdienstlichen Sendungen werden gebiihrenfrei 
unter der Bezeichnung "SzolgaIati iigy" (Postsache) be
fordert. Die Sendungen der sonstigen Behorden werden 
durch besondere Dienstmarken (Hivatalos postabelyeg) 
freigemacht. Die BehOrden sind auBerdem berechtigt. 
amtliche Sendungen nicht freigemacht mit der Bezeich
nung Hivatalbol portokoteles (gebiihrenpflichtige Dienst
sache) aufzuliefern, deren Empfanger alsdann nur die 
einfache Gebiihr zu entrichten haben. 

V. Betrieb. A. Briefpost. Briefe. Meistgewicht 2 kg. Hin
sichtlich der Ausdehnung gelten die Bestimmungen des Weltpost
vertrags. Die Gebiihren setzt der Handelsminister nach den geldlichen 
und wirtschaftlichen VerhaItnissen des Landes fest. Postkarten. 
nichtamtlich ausgegeben miissen in GroBe und Papierstarke den 
amtlichen entsprechen. Zeitungen und Zeitschriften. Die 
PAnst befassen sieh nieht mit der Vermittlung des Zeitungsbezuges. 
Druckschriften, die wenigstens einmal vierteljahrlieh erscheinen und 
bei den von der zustandigen Postdirektion bestimmten PAnst auf· 
geliefert werden, unterliegen einer ermaBigten, dureh Zeitungsmarke 
(hirlapjegy) zu verrechnenden Gebiihr. AuBerdem ist bei Zeitungen 
Barfreimachung zulassig. Dr u c k sac hen Freimachungszwang. 
Meistgewicht 2 kg. 1m iibrigen gelten mit geringen Abweichungen 
die Bestimmungen des Weltpostverkehrs. Geschaftspapiere. 
Warenproben und Mischsendungen sind naeh den Bestim· 
mungen des Weitpostverkehrs zugelassen. Mit Ausnahme del' 
Zeitungen konnen aile Briefpostsendungen eingeschrieben 
(ajanlva) werden. Freimachungszwang. 1m Briefkasten vor
gefundene Einschreibsendungen werden als solche nur bei zu· 
reichender Freimachung behandelt; sie erhalten von der Aufgabe
PAnst den Vermerk "levelgyiijt6szekrenyben tahUtatott" (aus dem 
Briefkasten). Bei Verlust einer Einschreibsendung erhalt der Ab
sender eine EntschMigung. Verjahrungsfrist 1 Jahr yom Aufgabetag 
an; auf Verlangen des Absenders kann die Frist um 1 J ahr verJangert, 
werden. Nachnahme (Utanvetel) ist bei Einschreibsendungen 
zugelassen. Bei Annahmeverweigerung sofortige Riicksendung, sonst: 
siebentagige Einliisungsfrist. Postlagernde Send ungen werden 
2 Monate zur Verfiigung der Empfanger gehalten. Eilsend ungen. 
unterliegen dem Freimachungszwang, unzureichend freigemachte· 
werden wie gewohnliche behandelt. Eilsendungen an auBerhalb del' 
BestimmungsP Anst wohnende Empfanger unterliegen einer Zu
schlagsgebiihr. Verweigert der Empfanger die Zahlung, wird ihm 
die Sendung gleichwohl ausgehandigt, er wird jedoch schriftlicn 
benachrichtigt, daB ihm kiinftig derartige Sendungen als gewohnliche 
zugestellt wiirden. SchlieBfachabhol ung ist eingefiihrt. 

B. Wertbriefe. Keine Betraggrenze, jedoch miissen Geldbriefe 
von einem bestimmten Betrag an zur Beglaubigung des Inhalts offen. 
aufgeliefert werden. Freimachungszwang. Gebiihr wie fiir einen 
Einschreibbrief, auBerdem Versicherungsgebiihr nach Betragstufen. 
N achnahme bis zu bestimmtem Betrag zulassig. Bei Verlust oder 
Beschadigung, hohere Gewalt ausgenommen, Ersatz in der Grenze 
der Wertangabe. Bei Verlust von auf den Inhaber lautenden Wert
papieren werden nur die Kosten fiir die Ungiiltigkeitserklarung 
ersetzt. Verjahrungsfrist 1 Jahr yom Aufgabetag an. Auf Verlangen. 
des Absenders kann sie urn 1 J ahr verlangert werden. 

C. Postanweisungen. Meistbetrag ist vorgeschrieben. Die' 
Gebiihr hat der Absender in Freimarken auf der Postanweisung ZI1 
verrechnen. Die nach Budapest und den wichtigen StMten ge·· 
richteten Postanweisungen werden den Empfangern mit den Betragen 
gegen eine Zustellgebiihr zugestellt. Die iibrigen PAnst .hiindigen 
den Empfangern die Postanweisungen ohne die Betrage aus. 1m 
Landzustellbezirk wohnende Empfanger erhalten nur eine Benaeh
richtigung iiber den Eingang der Postanweisungen. Die Empfiinger 
miissen die Betrage binnen 15 Tagen yom Tage der Aushandigung, 
der Anweisung oder der Benachrichtigung an abheben. Fiir post
lagernde Postanweisungen ist die Einlosungsfrist 1 Monat yom Tage 
der Ankunft an. Nach Ablauf dieser Fristen ist die Auszahlung nur 
nach besondrer Ermachtigung der zustandigen Post- und Tele
graphendirektion zulassig. Durch Eilboten zuzustellende sowie tele
graphische Postanweisungen sind zugelassen. 

D. Postpakete. Meistgewicht 20 kg. Paketkarte ist vor
geschrieben. Sind Sendungen mit Siegellack verschlossen, muB die 
Paketkarte einen Abdruck des Siegels tragen. Gebiihr nach Gewicht
stufen; fiir sperrige Pakete 50 v H Zuschlag. Freimachungszwang: 
Die Gebiihr ist in Freimarken auf der Paketkarte zu verrechnen. 
Pakete, die Geld oder Wertpapiere enthalten, miissen unter Wert
angabe versandt werden. Die Verantwortlichkeit der Postverwaltung 
bei Verlust oder BeschMigung ist im inneren Dienst im allgemeinen 
nach den Grundsatzen des Weitpostpaketabkommens geregelt. Aile 
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Pakete, mit Ausnahme der dringenden, konnen mit ·Nachnahme 
belastet werden. 

E. Posta uftrage. Der Postanftragsdienst in Ungarn ist nach 
den Bestimmungen des Weltpost-Postauftragsabkommens geregelt. 
Meistbetrag ist festgesetzt. Die ungarische Postverwaltung befal3t 
sich nicht mit der Protestierung von Handelspapieren. 

F. Postsparkasse. Es sind Mindest- und Hochstguthabeu fest
gesetzt. Zum Sparen kleinerer Betrage gibt die Postverwaltung Spar
karten aus, auf denen die Betrage durch Sparmarken verrechnet 
werden. Den Zinsful3 setzt der Handelsminister fest. Der Zinsenlauf 
beginnt fiir Einlagen in der ersten Haifte des Monats am 16. des 
laufenden, in der zweiten Halite am 1. des nachsten Monats und hiirt 
auf am 1. oder 15. vor der Auszahlung. Die Zinsen werden jahrlich 
einmal (am 30.6.) in die Sparbiicher eingetragen. Von einem be
stimmten Betrag ab sind Abhebungen nur gegen schriftliche Kiindi
gung zulassig. Telegraphische Abhebungen sind nicht moglich. 
tlbersteigt ein Guthaben den Hochstbetrag, so fordert die Sparkasse 
den Einleger zur Verminderung auf, wenn er binnen 30 Tagen von 
der Auftorderung an keine Verfligung trifft, kauft die Sparkasse flir 
den das Hochstguthaben iibersteigenden Betrag flir den Einleger ein 
Staatspapier an. Nicht abgehobene Spareinlagen verfallen nach 
30 Jahren der Sparkassenriicklage. Die nicht zu Riickzahlungen 
ntitigen Sparkassengelder legt der Handelsminister im Einvernehmen 
mit dem Finanzminister in Wertpapieren an. Seit dem 1. 1. 1890 
befal3t sich die Sparkassenverwaltung mit einem "Scheck- und 
Clearingdienst". Fiir Rechnung eines Teilnehmers an diesem Dienst 
ktinnen bei jeder PAnst Betrage eingezahlt werden; der Teilnehmer 
kann Betrage mit Scheck zahlen oder auf das Guthaben eines andern 
Teilnehmers iiberweisen. Stammeinlage ist vorgeschrieben. . Die 
Guthaben dieses Dienstes werden verzinst. Fiir die Benutzung des 
Scheck- und Clearingdiensts werden besondre Gebiihren erhoben. 

Schriftwesen. L'Union Postale 1887 S.93ft., 117ft., 136ft., 
149ft., 165ft.; Archiv 1885 S. 609ft., 1886 S. 250-251, 1887 S.577ft. 
Recueil S.541ft. Brandt. 

Ungereehtfertigte Bereieherung (UB). Ein an sich 
nach geltendem Recht eingetretener Vermogens- oder 
Rechtserwerb ist wieder riickgangig zu machen, wenn 
er des rechtlichen Grundes entbehrt. Die Riickgangig
machung erfolgt auf Verlangen des Benachteiligten in 
Gestalt eines personlichen, schuldrechtlichen Anspruchs 
(§§ 812ff. BGB). Dieser ist nach Inhalt und Umfang 
beschrankt, da er nur auf Herausgabe der noch vor
handenen Bereicherung abzielt und eine Verpflichtung 
zur Herausgabe oder zum Ersatze des Wertes aus
geschlossen ist, soweit der Empfanger nicht mehr be
reichert ist (§ 818 BGB). 

Die UB spielt im Postverkehr insbesondere bei der 
unrichtigen Auszahlung von Postanweisungsbetragen (s_ 
Postanweisungen) eine Rolle. Wird die Postanweisung 
dem B. statt dem A. ausgezahlt, so ist sie dem Absender 
(Abs.) gegeniiber in Verlust geraten und die Post hat gegen 
den B. einen Anspruch aus UB. Schwieriger liegt der Fall, 
wenn ein giiltiger Postanweisungsvertrag mit der Post gar 
nicht zustande gekommen, die Postanweisung z. B. in den 
Betrieb eingeschmuggelt ist. Die zu Unrecht erfolgte 
Auszahlung muB in ihrer Wirkung riickgangig gemacht 
werden; es entsteht die Frage, ob in jedem FaIle der 
Empfanger (Empf.) zur Riickzahlung verpflichtet ist. 
Der gutglaubige Empf. haftet der Post nur nach den 
Vorschriften tiber die Herausgabe einer VB, also nur 
insofern er bereichert ist. Hatte z. B. der Einschmuggler 
der Postanweisung auf diesem Wege seine Schuld bei 
dem Empf. begleichen wollen und hatte auch der Empf. 
in dieser Meinung das Geld angenommen, so ist durch 
die Auszahlung des GeIdes die Forderung des Empf. 
gegen den "Absender" untergegangen und aus diesem 
Grunde der Empf. nicht bereichert. Ein Anspruch der 
Post gegen den Empf. besteht also nicht. In diesem Faile 
ware, falls andre Anspriiche der Post nicht zur Verftigung 
stehen, z. B. aus unerlaubteri;Handlung, nur ein Bereiche
rungsanspruch gegen den A bse nder gegeben, da dieser 
auf Kosten der Post seine Schuld tilgte. 1m umgekehrten 
FaIle ware der Empf. auf Kosten der Post rechtlos be
reichert und zur Herausgabe der Bereicherung ver
pflichtet. 

1st ein Postanweisungsvertrag wegen Geschaftsunfahig
keit des Abs. nichtig, so hat bis zur Auszahlung des 
Betrages der gesetzliche Vertreter des Abs. Anspruch 
auf Riickzahlung (§ 812 BGB). 1st aber die Postanwei
sung bereits dem Empf. ausgezahlt worden, so haftet 
die Post nicht mehr auf Riickzahlung, da sie nicht mehr 
bereichert ist (§ 818 BGB). 

Schriftwesen. Aschenborn S.96ft., 99ff.; Scholz S.l11ff.; 
Niggl S. 108; Archiv 1891 S. 525. K. Schneider. 

Uniform s. Dienstkleidung 
L'Union Postale ist die Zeitschrift des WPV. Sie er

scheint seit 1875 und wird monatlich yom Internatio
nalen Biiro (s. d.) des WPV herausgegeben. Urspriing
lich war die Zeitschrift in deutscher, englischer und fran
zosischer Sprache abgefaBt; auf Grund eines Beschlusses 
des Postkongresses in Madrid (1920) erscheint sie jetzt in 
deutscher, englischer, spanischer und franzosisclulr 
Sprache_ Die Zeitschrift wird unter Benutzung der dem 
Internationalen Biiro von den Vereins-Postverwaltungen 
gelieferten Unterlagen bearbeitet. Besondere Erwahnung 
verdient, daB in der Zeitschrift die zwischen Vereinsver
waltungen vorgekommenen SchiedsgerichtsfiiIle ver
offentlicht zu werden pflegen. 

Universitiitsboten. Das Mittelalter kannte keine staat
lichen Boten- und Posteinrichtungen. Die Berufe 
muBten sich daher die notwendigen Verkehrseinrich
tungen selbst schaffen. So ging es auch den Universitiiten. 
Die Universitatsboten hatten zuniichst die Aufgabe. 
die Verbindung zwischen den Studenten und ihren 
AngehOrigen aufrechtzuerhalten (Beforderung von 

Pariser Universitlitsbote flir die Diiizese Laon urn 1480. 

Briefen, Geldern, Kleidern). Die Boten waren bevor
rechtigt, erhielten Geleitsbriefe und Bezahlung durch 
ihre Auftraggeber. Bereits im Jahre 1297 werden die 
Boten der Universitat Paris erwahnt. Sie waren nicht 
Beauftragte der Vniversitat, sondern der Landsmann
schaften (officier des nations et non pas de facuIMs). 
Die Boten wurden vereidigt und bildeten unter sich 
eine besondere Briiderschaft, die den heiligen Karl als 
Schutzpatron erkoren hatten (Abb.). Die PariseI' 
Botenanstalt war die bedeutendste, weil sich an der 
Pariser Universitat (an der Sorbonne) der groBte Teil 
der franzosischen Studenten zusammenfand, also Stu
denten aus fast allen Teilen des Landes. 

Nach dem Pariser Vorbild stellten auch die deutschen 
Universitaten Universitatsboten auf, die jedoch nicht 
wie die franzosischen nach bestimmten Sprengeln und 
Provinzen reisten, sondern iiberallhin Besorgungen 
machten. Diese Boten vermittelten auch nicht nur den 
Verkehr zwischen den Studenten und ihren AngehOrigen, 
sondern auch zwischen den Universitaten und den Pro
fessoren. Solche Boten lassen sich nachweisen an den 
Universitiiten Heidelberg, Wien, Jena, Helmstedt und 
Gottingen. 1m Copialienbuche der Universitat Heidel
berg ist ein lateinisch geschriebener Geleitsbrief yom 
20. 6. 1397 erhalten. Er gibt Auskunft dariiber, daB 
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der Universitatsbote Nikolaus Yoer aIs vereidigter Bote 
aufgestellt war, um nach verschiedenen Teilen der Erde 
in Geschiiften der Lehrer und der Schiiler zu Wasser 
und zu Lande zu reisen. In dem Geleitsbrief werden 
die Fiirsten und Grafen und Biirgermeister ersucht, 
den Boten ungehindert und abgabenfrei ziehen zu 
lassen. 

Wahrend sich die Pariser Universitatsbotenanstalt 
kraftvoll entwickelte und sich neben der 1464 durch 
Ludwig XI. eingerichteten Staatspost behauptete (bis 
in die Mitte des 17. Jahrhunderts), sind die deutschen 
Universitatsboten durch die stiidtischen Boten (s. Stiid.te
boten) und durch die Reichspost aIsbald verdrangt worden. 

Schriftwesen. Kirchenheim, Die Universitatsbotenanstalten des 
Mittelalters. Festschrift zur 500jahrigen Stiftungsfeier der Universi
tat Heidelberg. Engelmann, Leipzig 1886; L'Union Postale 1884 
S. 165ff.; LiiffIer, Geschichte des Verkehrs in Baden. Winter, Heidel
ber 1910. S. 74; Sax, Die Verkehrsmittel in Volks- und Staatswirt-
1!chaft. Julius Springer, Berlin 1920. Bd.2 S.470; Hartmann, 
Entwicklungsgeschichte der Posten. Wagner, Leipzig 1868. S.200; 
Rothschild, Histoire de la Poste aux lettres. Levy Freres, Paris 1876. 
S. 105; Lacroix, Paul, Le moyen9.ge et la renaissance. Paris 1848. 
Tome I, fo1. V. Korzendorfer. 

Unter dem Zeichen des Verkehrs. 
Berlin. Verlag von Julius Springer. 1895. Der ungenannte Ver

fasser des zum 25 jahrigen Generalpostmeisterjubilaum Stephans 
herausgegebenen Werks ist der nachmalige Wlrkliche Geheime Ober
postrat Hennicke (t 1914), der auch das "Buch von der Weltpost" 
(s. d.) geschrieben hat. Die fiir die Geschichte der Post wertvolle 
Schrift behandelt: Die ttberfiihrung der LandesP Anst in die Post
verwaltung des Norddeutschen Bundes: Ernennung Stephans zum 
Generalpostdirektor: Stephan an der Spitze der Norddeutschen 
Bundespost: Stephan als Leiter der Deutschen Reichspost- und 
Telegraphenverwaltung (Behandlung der gemeinsamen Angelegen
heiten, Postwesen, Telegraphen- und Fernsprechwesen, Postbau
wesen, Reichsdruckerei). Es bringt aUBerdem_eine Lebensbeschrei
bung des groBen Generalpostmeisters. 

Schriftwesen. DVZ 1925.S. 5. 

Unterhaltszuschiisse (U). Den Beamten im Vorberei
tungdienst steht an sich kein Rechtsanspruch auf Tage
gelder (Diaten) zu; ihnen konnen jedoch widerruflich 
U gezahlt werden, deren Bemessung der Anordnung der 
obersten ReichsbehOrde im Einvernehmen mit dem 
Reichsfinanzministerium iiberlassen ist (Ziffer 248 Be
soldungsvorschriften). FUr die DRP ist die Zahlung der 
U grundsatzlich geregelt durch die GeneralVf Nr. 18 
von 1920, Nr. 18 von 1921 und durch erganzende 
Vf. Die Zivilanwarter [auch die Inhaber des Anstel
lungsscheins, ehemalige Kapitulanten mit Geldent
schiidigung, Offiziere a. D.] Mnnen im 1., 2. und 
3. Vorbereitungsjahr bestimmte Hundertsatze (seit 1. 7. 
1924 45, 50 und 55 vH) des Anfangsgrundgehalts der 
Besoldungsgruppe erhalten, in der sie zuerst planmaBig 
angestellt wurden, hOchstens jedoch der Besoldungs
gruppe VII. Dazu treten die gleichen Hundertsatze des 
Ortszuschlags sowie u. U. Teuerungs-, Kinder- und 
Frauenzuschlag voll. Beamte mit Fachausbildung sowie 
Versorgungsanwarter (s. d.) erhalten eine Vergiitung 
von 85 v H des Anfangsgrundgehalts und des Orts
zuschlags Bowie die sonstigen Zuschlage erforderlichen
falls voll. Zivilanwarter, die aIs Hilfsarbeiter auf Privat
dienstvertrag beschiiftigt werden, sind nach den Tarif
bestimmungen fiir AngesteIlte (s. Tarifvertrage) ah
zufinden. 

Unterkunftsriiume fiir Babnpostbeamte hat die DRP 
seit 1907 fUr die die Bahnposten begleitenden Beamten 
an solchen Oberlagerorten eingerichtet, wo die Beamten 
eine zweckentsprechende Unterkunft nicht oder nur 
gegen auBergewohnlich hohe Miete erlangen konnten. 
Die Unterkunftsraume sind in der Regel in Postgebauden 
untergebracht, Z. T. sind dafiir auch Raume in Eisen
bahndienstgebauden angeniietet. EinJj.chtung und Aus
stattung der vorzugsweise fiir die Ubernachtung be
stimmten Unterkunftsraume ist einfach, aber wohnlich 
und zweckmaBig. Gelegenheit zur Bereitung warmer 
Getranke und Speisen ist vorhanden; Bettwasche wird 
fiir Rechnung der Postkasse beschafft, sie wird fiir jeden 
Beamten besonders bereitgehalten; fUr Liiftung der 

Raume, Aufbewahrung der Bettwasche uSW. sind je 
nach den ortlichen Verhiiltnissen Anordnungen getroffen. 
Reinigung, Heizung und Beleuchtung der Unterkunfts
raume geschieht auf Kosten der DRP. 

Mit dem Ausbau des Eisenbahnnetzes und der Zunahme der 
Bahnposten (s. d.) wahrend der zweiten Halite des vorigen Jahr
hunderts wurden die die Bahnposten - besonders auf langeren 
atrecken - begleitenden Beamten immer mehr gezwungen sich 
am auswartigen Zielpunkt ihrer Fahrt Unterkunft fiir die Zeit des 
t1berlagers zu verschaffen. ttbernachtungsraume entstanden bereits 
1856 in Osterreichisch-Oderberg (von der preuBischen Postverwaltung 
fiir die Beamten des BPA 5 angemietet) und 1885 in Vamdrup fiir 
die Beamten der Bahnpost 17 Hamburg-Vamdrup. Das Bahnpost
personal 109 es aus Ersparnisgriinden nach und nach an zahlreichen 
t1berlagerorten vor, statt Einzelzimmer sog. Gruppenwohnungen 
anzumieten, in denen es die vorhandenen Schlafgelegenheiten nach 
der Reiheufolge der Fahrordnung, oft allerdings ohne Wechsel der 
Bettwasche, benutzte. Aus gesundheitlichen Griinden und zur 
Abwendung von Krankheitsiibertragungen drang das RPA auf 
Abstellung solcher MiBstande durch die OPD und unterstiitzte 
die Benutzung gesundheitlich einwandfreier Aufenthaltsrllume. 
Den Bahnpostbeamten wurden die durch Benutzung besserer 
Aufenthaltsraume entstehenden Mehrkosten aus der Postkasse 
erstattet. 1905 beschloB die RPV nach dem Vorbilde der Eisenbahn 
die Schaffung von Unterkuufts- und ttbernachtungsraumen fiir das 
Fahrpersonal, besonders fiir die Beamten des unteren Dienstes. 
N ach Bereitstellung der notigen Mittel entstanden von 1908 (14 800 M) 
bis 1912 (32200 M) Unterkunftsraume an 21 ttberlagerorten, u. a. 
in Oderberg, Deutsch-Krone, Ohemultz, Adorf, Thorn, Bodenbach 
Eydtkuhnen, Memel, Illowo (Kr. Neidenburg). Der nach dem Krieg~ 
einsetzende Wohnungsmangel bereitete dem Fahrpersonal an vielen 
ttberlagerorten erhebliche Unterkunftsschwierigkeiten, u. a. ver
suchten die Wohnungsltmter ihm die fiir eigene Rechnung in Privat
wohnungen gemieteten Zimmer durch Beschlagnahme zu entziehen. 
In verfiigbaren Dienstraumen oder durch Zusammenlegnng von 
Dienststellen bei den VAnst hat das RPM, besonders seit 1924, 
weitere Unterkunftsmoglichkeiten geschaffen. Die Zahl der bereit
gestellten Schlafgelegenheiten (Betten) betrug 1907: 49, 1910: 119, 
1914: 255, 1920: 440 und 1924: 713 (darunter in Bayern 262, in 
Wiirttemberg 64). Fiir Benutzung der Unterkunitsraume wurde 
bei der friiheren Entschadigungsweise des Fahrpersonals nach Fahrt
und ttberlagergebiihren (s. Reise- und Umzugskosten) die be
stimmungsmaBige ttberlagergebiihr um ein Drittel gekiirzt. 1m 
Jahre 1913 stand den Einrichtungskosten usw. fiir Unterkunftsrltume 
von 43000 Meine Minderausgabe an ttberlagergebiihren von 39500 M 

. gegeniiber. Seit der Gewahrung von Abwesenheitsgeldern (1920) war 
die Benutzung amtlicher Unterkunftsraume zunachst kostenfrel, selt 
1924 zahlt das Fahrpersonal fiir die Benutzung der Betten in den 
Unterkunftsraumen eine Entschadigung, bei deren Berechnung die 
Zeitdauer der Benutzung zngrunde gelegt wird. Danach werden fiir 
die Benutzung der Betten von den Abwesenheitsgeldern der Be
amten der Besoldungsgruppen bis A V 75 Pf. und der Beamten der 
Besoldungsgruppen von A VI ab 1 RM fiir je 24 Stunden des vom 
Dienstende bis zum Dienstbeginn zu rechnenden t1berlagers oder 
einen Teil dieses Zeitraums abgezogen. 

Schriftwesen. Kleemann, Die Sozialpolitik der Reichs-Post
und Telegraphenverwaltung gegeniiber ihren Beamten, Unter
beamten und Arbeitern. Gustav Fischer, Jena 1914. S. 67ff. 

Traxdorf •. 
Unterschlagung von Kassengeldern. Die Unterschla

gung von Kassengeldern ist neben der Unterdriickung 
und Beraubung von Briefen und Paketen das Vergehen 
oder Verbrechen, das von den Postbeamten am haufig
sten begangen wird. 

Friiher kam es ab und zu vor, daB Schalterbeamte 
und andre Kassenfiihrer an Tagen, wo sie besonders hohe 
Kassenbestande in ihrem Gewahrsam hatten, sich diese 
Gelder aneigneten und damit die Flucht ergriffen. Sie 
versuchten meistens, mit ihrer Beute die Grenze zu ge
winnen und ins Ausland zu entkommen. Bei Ausbruch 
des Krieges hOrten diese Unterschlagungen fast ganz 
auf, weil die Grenze gesperrt und eine Flucht ins Ausland 
unmoglich war. 

In den letzten Jahren haben sich die FaIle gemehrt, 
daB Kassengelder unterschlagen und gleichzeitig Buch
faIschungen zur Verdeckung und Verschleierung der 
Veruntreuungen begangen werden. Die BuchfaIschungen 
bestehen in der Regel in unterlassenen, verspateten oder 
falschen Eintragen in die Biicher der Hauptkasse 
(Kassentagebuch, Abrechnungsbuch iiber schwebende 
Betrage, Abrechnungsbuch mit der OPK, Gehaltslisten 
und Forderungsnachweise), haufig unter Anfertigung 
falscher Belege, oder in unrichtiger Fiihrung der An
nahmebiicher fUr Postanweisungen und Zahlkarten. 
Auch bei der Einziehung der Nachnahmen, Zeitungs
gelder, Fernsprech- und Rundfunkgebiihren sowie bei 

I der Erhebung der Telegraphengebiihren werden haufig 
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Unterschlagungen verbunden mit Buchfalschungen fest. 
gesteilt. 

Wiederholt haben ungetreue Kassenbeamte sich auch 
beim Biindeln des Papiergeldes und bei der Fertigung 
von Geldscheintaschen und Barablieferungen Ver· 
untreuungen zuschulden kommen lassen. Ferner sind 
aus Wertzeichenpaketen halbe oder ganze Bogen heraus· 
,genommen worden. 

SchlieBlich kommt es auch oft vor, daB sittlich nicht 
gefestigte Kassenbeamte sich kurz vor MonatsschluB 
Mehrbetrage aneignen, die im Laufe des Monats in ihren 
Abschliissen aufgetreten sind und die vorschriftsmaBig 
am Monatsende zur Postkasse zu verrechnen waren. 
.Auch sind Faile bekannt geworden, daB Kassenbeamte 
amtliche Gelder unterschlagen haben und die veruntreu· 
ten Summen als Minderbetrage in ihren Abschliissen 
haben erscheinen lassen. 

Vor allen diesen Vergehen konnen die AngehOrigen 
·der DRP nicht eindringlich genug gewarnt werden. Die 
ineisten Unterschlagungen werden schon nach ganz 
lmrzer Zeit aufgeklart, denn Priifungs· und sonstige 
Sicherheitsvorschriften verhindern, daB eine Veruntreu· 
ung von Kassengeldern fiir langere Zeit verschleiert 
werden kann. Auch eine Flucht fiihrt erfahrungsgemaB 
kaum zum Erfolg. Der Grenziibertritt ist infolge der 
PaB· und Finanziiberwachungsvorschriften mit groBen 
,t?chwierigkeiten verkniipft, ebenso die Abreise mit 
Uberseedampfern. AuBerdem gibt es bei der DRP eine 
genaue Anweisung fiir die Verfolgung fliichtiger Ver· 
brecher, die es ermoglicht, aile Polizei· und Grenz· 
behOrden, die Schiffahrtsgesellschaften, Konsulate usw. 
in wenigen Stunden von der Flucht eines ungetreuen 
:Beamten zu benachrichtigen. Oft ist die Berliner Kri· 
ininal· und Bahnhofspolizei so schneil benachrichtigt 
worden, daB die Tater bereits vor der Abreise auf den 
:BahnhOfen festgenommen oder am Zielort beim Ver· 
lassen des Zuges verhaftet wurden. Es ist in den letzten 
Jahren nicht ein einziger Fall bekannt geworden, daB es 
einem ungetreuen Beamten gelungen ist, seine Beute 
endgiiltig in Sicherheit zu bringen. 

1m iibrigen soUten auch die schweren Strafen, mit 
denen das RStGB Amtsvergehen und ·verbrechen be· 
droht, jeden Beamten davon abhalten, Unterschlagungen 
von Kassengeldern zu begehen. § 350 RStGB bedroht 
die Amtsunterschlagung mit Gefangnis nicht unter 
drei Monaten, auch kann auf Verlust der biirgerlichen 
Ehrenrechte erkannt werden. Hat der Beamte in bezug 
auf die Unterschlagung auch Kassenbiicher oder Belege 
gefalscht oder unrichtige Abschliisse aufgestellt oder auf 
Beuteln oder Paketen den Geldinhalt falsch angegeben, 
so ist nach § 351 RStGB auf Zuchthaus bis zu 10 Jahren 
zu erkennen. Bei mildernden Umstanden tritt Gefangnis 
nicht unter 6 Monaten ein. 

S. auch Postanweisungsschwindeleien, Postnachnahme· 
schwindeleien, Untersuchungen von Vergehen im Post· 
dienst. Boedke. 

UnterschriltsbJatt. Das PSchA iibersendet jedem Post· 
scheckkunden bei Eroffnung des Postscheckkontos 
- spater auf VerIangen - unter Einschreiben zwei 
Unterschriftsblatter, mit denen .er die Unterschriften 
der Person en, die zur Ausstellung von Uberweisungen 
und Schecken berechtigt sein sollen, dem PSchA mit· 
teilt. Die Personen, deren Unterschriften auf diese 
Weise hinterIegt sind, diirfen auch Uberweisungs. und 
Scheckhefte besteIlen, ferner nach dem Tode des Post· 
scheckkunden das Konto weiterfiihren oder die Loschung 
des Ko~tos beantragen und das Restguthaben abheben, 
wenn mcht der Postscheckkunde diese Befugnisse durch 
einen Vermerk im Unterschriftsblatt beschrankt oder 
aussc.l:lieBt .. Jede Person ist auch aHein zur Zeichnung 
der Uberweisungen und Schecke berechtigt, wenn im 
Unterschriftsblatt nicht gemeinschaftliche Unterzeich· 
nung vorgeschrieben wird. Die dem PSchA mitgeteilten 

Unterschriften gelten solange, bis dem PSchA gegen· 
iiber die Zeichnungsbefugnis vom Postscheckkunden, 
nach seinem Tode von den Erben oder andern zur Ver· 
fiigung iiber den NachlaB berechtigten Personen schrift· 
lich widerrufen wird. Der Widerruf steht jedem ein· 
zelnen Erben zu. Der Postscheckkunde behalt zweck· 
maBig eine genaue Abschrift der Unterzeichnungen 
zuriick, damit er jederzeit feststellen kann, in welcher 
Form diese abgegeben worden sind. Von den beiden 
vom PSchA iibersandten Unterschriftsblattern darf je· 
doch keins zuriickbehalten werden. Lorek. 

Unterstiitzungswesen. S. auch Erholungsheime, Fiir· 
sorgekassen, Kinderfiirsorge, Kredithilfe, Sterbekassen. 
verein fiir Reichspostbeamte, Tochterhort, Vorschiisse 
in besonderen Fallen, Wilhelmstift, Wohnungsfiir· 
sorge. Durch Krankheiten, Sterbe· und andre Not· 
falle hervorgerufene Notstande der AngehOrigen der 
DRP werden durch Beihilfen zu den entstandenen auBer· 
gewohnlichen Ausgaben gemildert. Die Beihilfen werden 
als a uBerorde ntliche oder la ufe nde Unterstiitzungen 
(U), als Notstandsbeihilfen (s. d.) oder Tuberkulose· 
beihilfen (s. TuberkulosefUrsorge) aus der Reichspost. 
kasse oder aus den besonderen, fUr solche Zwecke be· 
stehenden Kassen gewahrt. Aus den im Haushalt der 
DRP bereitgestellten Mitteln erhalten, wenn eine Not· 
stands· oder Tuberkulosebeihilfe nicht gewahrt werden 
kann, planmaBige und nichtplanmaBige Beamte bei 
auBerordentlichem Bediirfnis auBerordentliche U, 
Beamte im Ruhestand, ausgeschiedene Beamte, Beamten· 
hinterbliebene und bedurftige nichtbeamtete Hilfskriifte, 
Telegraphenarbeiter und ihre Hinterbliebenen auBer· 
ordentliche oder laufende U und Erziehungsbeihilfen. 

Es wurden fiir auBerordentliche und laufende U 
zur Verfiigung gestellt im Haushalt der RPV fUr 1895 
1,9 Millionen M, 19002,4 Millionen M, 1913 5,1 Mil· 
lionen M, 1924 5,8 Millionen EM und 1925 6,9 Mil· 
lionen EM. 

Wegen der Unterstiitzungen usw. aus besonderen 
Kassen s. Kaiser·Wilhelm·Stiftung fiir die AngehOrigen 
der Deutschen Reichs· Post· und Telegraphenverwaltung, 
Konig. KarI·Stiftung, Postunterstutzungskasse. 

1m ubrigen vgI. ADA X, 2 §§ 155f£. 
Schriftwesen. Kleemann, Die Sozialpolitik der Reichs·Post· 

und Telegraphenverwaltung gegeniiber ibren Beamten, Unterbeamten 
und Arbeitern. Gustav Fischer, Jena 1914. S.133ff. 

Untersuchungen, chemische und mikroskopische, als 
HilfsmitteJ bei der EntJarvung von Postdieben. Bei den 
Untersuchungen wegen Beraubung und Unterdruckung 
von Postsendungen sowie wegen sonstiger Veruntreu· 
ungen und Schwindeleien ist es haufig erforderlich, die 
von den Dieben usw. benutzten Schreib· und Packstoffe 
auf ihre Bestandteile und ihre Herkunft zu untersuchen. 
Briefumschlage, die Spuren einer Beraubung zeigen, der 
Klebstoff, der von den Dieben zum WiederverschluB 
der beraubten Briefe benutzt worden ist, Stempel. 
abdriicke, die sich unter oder iiber diesem Klebstoff 
befinden, geben oft wichtige Anhaltspunkte uber die 
Person des Taters. Was der Untersuchungsbeamte mit 
dem bloBen Auge nicht zu erkennen vermag, laBt sich 
mit dem Mikroskop und durch chemische Untersuchungen 
mit Leichtigkeit feststellen. Bei der Untersuchung 
kommen hauptsachlich folgende Stoffe usw. in Betracht: 
Papier, Tinte, Federn, BIei· und Tintenstifte, Losch· 
papier, Klebstoffe, Siegellack, Bindfaden und Schreib· 
maschinenschrift. 

Durch das bei der Papierherstellung iibliche Bleich" 
verfahren, durch den Zusatz von Mineralstoffen, durch 
die Farbung und Leimung der Holzzellstoffpapiere ist 
die Moglichkeit gegeben, diese an ihren pflanzlichen Be· 
standteilen mikroskopisch und an den verwandten Mine· 
ral· und Farbstoffen sowie an der Leimung chemisch zu 
erkennen und zu unterscheiden. Die verschiedenen 
Tinten (Tuschtinten, Reichstinte, Kaisertinte, Anilin· 
tinte) lassen sich durch vergleichende chemische Unter· 
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suchungen feststellen. Ebenso ist es miiglich, durch eine 
Untersuchung der Tinte Riickschliisse auf das Alter der 
Schriftzeichen zu ziehen. Bleistiftschriften kiinnen mikro
skopisch und im Lichtbildverfahren, Tintenstiftschriften 
mikroskopisch und chemisch untersucht werden. Bei 
Tintenstiften fiihrt namentlich die Farbstoffuntersuchung 
verhiiltnismiWig leicht zum Ziel. Liischpapier wird von 
Postdieben erfahrungsgemiiB oft benutzt, um bei be
raubten und wiederverschlossenen Briefen die Klebe
stelle festzupressen. In dEr Regel bleiben an dem Brief
umschlag dann Fasern des Liischpapiers hiingen. Sowohl 
aus der Beschaffenheit der Fasern als auch aus ihrer 
Farbe liiBt sich durch mikroskopische Untersuchung ein 
RiickschluB auf das benutzte Liischpapier und damit 
auf die Person des Tiiters ziehen. Besonders wichtig ist 
meistens die Untersuchung des von den Dieben benutzten 
Klebstoffs. Je nachdem Pflanzenleim oder tierischer 
oder mineralischer Klebstoff benutzt worden ist, ergeben 
sich bei der Untersuchung bestimmte Merkm~~e, die 
fiir die Feststellung des Diebes wichtig sind. Ahnlich 
kiinnen auch Siegellack und Bindfaden untersucht 
werden. 

Um die Feststellungen vornehmen zu kiinnen, ist es 
besonders wichtig, daB aIle Beweismittel unveriindert 
und unbeschiidigt in die Hand des Sachverstiindigen 
gelangen. Es ist deshalb die erste Pflicht jedes Unter
suchungsbeamten, die gute Erhaltung aller Beweisstiicke 
sofort bei Aufnahme einer Untersuchung sicherzustellen. 
Insbesondere ist darauf zu achten, daB die einzelnen 
Beweismittel auch genau bezeichnet werden, damit keine 
Verwechslungen vorkommen kiinnen. Boedke. 

Untersuehungen von Vergehen im Postdienst. Die 
Ubertretungen und Vergehen im Postdienst, die eine 
Untersuchung nach sich ziehen, kiinnen mannigfacher 
Art sein, z. B. Gebiihrenhinterziehungen (s. d.), Brief
und Paketdiebstiihle (s. d.), Entwendung und Beraubung 
von Kartenschliissen (s. d.), Postsackwagen- und Brief
kastenberaubungen (s. d.), Postanweisungs·, Avis- und 
Scheckschwindeleien (s. d.), Unterschlagungen von Kas
sengeldern (s. d.), Uberfiille auf Postbeamte (s. d.) u. a. 

Die Untersuchungen wegen Postgebiihrenhinterziehun
gen werden nach einem durch das PG (§§ 34ff.) geregelten 
Verfahren (s. Poststrafverfahren) gefiihrt. Bei allen 
durch das RStGB mit Strafe bedrohten Vergehen muB 
der Untersuchungsbeamte sein Augenmerk hauptsiich
lich auf folgende Punkte richten: 

1. Ermittlung und Festnahme des Tiiters, etwaiger 
Mittiiter und Gehilfen, 

2. Einleitung des Strafverfahrens und u. U. auch des 
Disziplinarverfahrens (s. Dienststrafordnung), 

3. Wiedergutmachung des entstandenen Schadens, Be
Bchlagnahme der gestohlenen oder veruntreuten Gegen
stiinde und Werte und Haftbarmachung der schuldigen 
Beamten usw. und 

4. Ergreifen von MaBnahmen oder Abgabe von Vor
sehliigen, die geeignet sind, iihnliehe Veruntreuungen 
usw. kiinftig zu verhindern. 

Z u 1. Wenn sich der Tiiter nieht selbst durch eigene 
Ungeschieklichkeit oder Unbedachtsamkeit verriit, bedarf 
es hiiufig umfangreieher Vorermittlungen, um ihm auf 
die Spur zu kommen. Bei den meisten Untersuehungs
fiillen werden aile Beamten usw. festgestellt werden 
miissen, die mit der in Verlust geratenen oder beraubten 
Sendung oder mit dem gestohlenen Gegenstand Befassung 
hatten. Die Feststellung wird vielfaeh schon vor del!!
Eingreifen des Untersuehungsbeamten dureh die P A 
auf Grund der Laufzettel (s. Fragebogen und Lauf
sehreiben) gesehehen sein. Der Untersuehungsbeamte 
sollte niemals unterlassen, diese Feststellungen zum 
mindesten durch Stiehproben nachzupriifen. Etwa vor
handene Beweisstiicke (beraubte Briefumschliige, ver
letzte Siegelabdriicke, Fingerabdriicke, den noeh vor
gefundenen Inhalt beraubter Wertsendungen usw.) muB 
der Untersuchungsbeamte sofort sieherstellen, damit an 

Ihnen ohne sein Wissen keine Veriinderungen vorgenom
men werden kt!p.nen. Sehwierig und meistens auch kost
spielig ist die Uberwaehung von verdiichtigen Personen. 
Dahingehende Ersuehen sollten an andre P Anst nur in 
besonderen Fiillen - wiehtige Untersuchungen oder 
groBe Verluste - gestellt werden. Verdiichtige Personen 
vernimmt der Untersuchungsbeamte zweckmiiBig zu
niichst allein (in Abwesenheit etwaiger iirtlicher Vor
gesetzten), denn erfahrungsmiiBig scheuen sich Beamte, 
die sich etwas haben zuschulden kommen lassen, hiiufig, 
in Gegenwart ihres unmittelbaren Vorgesetzten, zu dem 
sie oft jahrelang in einem Vertrauensverhiiltnis gestanden 
haben, ein Gestiindnis abzulegen. 

Wenn ein Beamter oder eine andre Person iiberfiihrt 
oder gestiindig ist, eine Veruntreuung begangen zu 
haben, so ist das Gestiindnis schriftlieh, und zwar miig
liehst eingehend niederzulegen. Dies gesehieht zweck
miiBig in Gegenwart eines einwandfreien Zeugen. Durch 
die ausfiihrliche Niedersehrift des Gestiindnisses sowie 
durch die Hinzuziehung eines Zeugen wird dem An
gesehuldigten beim gerichtliehen Verfahren die Miiglich
keit genommen, sein Gestiindnis zu widerrufen, wie es 
hiiufig mit der Begriindung geschieht, das Gestiindnis 
sei erpreBt worden oder der Verhandlungsfiihrer habe 
etwas andres niedergeschrieben oder niederschreiben 
lassen, als der Angeschuldigte ausgesagt habe. 

Bei allen Personen, die einer Straftat iiberfiihrt oder 
dringend verdiichtig sind, muB eine kiirperliche Dureh
suehung und eine Haussuchung vorgenommen werden. 
Die Postuntersuchungsbeamten sind als solche, wenn 
sie nieht zu Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft ernannt 
sind, nicht befugt, ohne ausdriiekliehe Zustimmung des 
verdiichtigen Beamten usw. eine Durehsuehung vor
zunehmen. Wird aus besonderen Griinden kein Polizei
beamter hinzugezogen, so muB die Zustimmung des 
sehuldigen Beamten vor Beginn der Durehsuchung 
schriftlich festgelegt werden. Eine Durehsuchung muB 
griindlich sein und bei der kiirperliehen Untersuchung 
muB auch naeh dem Vorhandensein von Waffen geforscht 
werden. Insbesondere sind aile Schriftstiicke, Briefe und 
Notizbiicher, die bei der Durehsuehung gefunden werden, 
daraufhin zu priifen, ob in Ihnen verdiiehtige Aufzeich
nungen usw. enthalten sind. Die Feuerstiitten sind nach
zusehen, weil in Ihnen Beweisstiicke verbrannt sein 
kiinnen. Aueh die Durchsuchung der Nebenriiume 
(Keller, Boden, Stallungen usw.) sollte niemals unter
lassen werden. Etwa vorgefundene Beweisstiicke oder 
verdiichtige Gegenstiinde sind sicherzustellen. Bei allen 
Ermittlungen ist auch darauf zu achten, ob Umstiinde 
darauf hindeuten, daB Mitwisser, Mittiiter, Hehler usw. 
vorhanden sind. Zutreffendenfalls sind die Feststel
lungen auch auf diese Personen auszudehnen. 

Z u 2. Bei allen Ermittlungen und Feststellungen muB 
sich der Untersuchungsbeamte immer bewuBt sein, daB 
seine Untersuchungshandlungen in erster Linie die 
Grundlage fiir das Strafverfahren und u. U. auch fiir 
das Disziplinarverfahren liefern sollen. Er muB deshalb 
die Schuldpunkte so eingehend kliiren, daB der Staats
anwalt ohne Riiekfragen erkennen kann, auf Grund 
welcher Paragraphen des RStGB die Anklage zu erheben 
ist. Dazu gehiirt z. B. die Kliirung der Frage, ob der 
Tiiter Beamteneigenschaft im Sinne des § 359 RStGB 
hat; ferner ist es wiehtig, ob der Tiiter die entwendeten 
Gegenstiinde in seinem Gewahrsam gehabt hat (Dieb
stahl oder Unterschlagung), ob einfacher oder sehwerer 
Diebstahl vorliegt, ob Urkundenfiilsehungen vorgekom
men sind und ob es sieh um private oder iiffentliche 
Urkunden handelt. 1m FaIle der Amtsunterschlagung 
ist ferner zu prllfen, ob aieh der Tater auch Buchfiil
schungen hat zuschulden kommen lassen und ob die 
gefiilschten Biicher usw. Register und Belege im Sinne 
des § 351 RStGB sind. 

Jeder Beamte, der einer strafbaren Handlung iiber· 
fiihrt ist, darf zu weiteren Amtsverrichtungen nicht mehr 
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zugelassen werden; auf Widerruf beschaftigte Angestellte 
<>der Beamte sind nach Anhorung des zustandigen 
Beamtrnausschusses (s. Beamtenausschiisse) fristlos zu 
entlassen, auf Kiindigung beschMtigten Personen ist das 
Dienstverhaltnis zu kiindigen, unkiindbar angestellten 
Beamten ist die weitere Ausiibung von Amtsverrich· 
tungen vorlaufig zu untersagen. Die vorlaufige Dienst· 
enthebung eines Reichsbeamten (Suspension yom Amte) 
tritt kraft Gesetzes ein, wenn im gerichtlichen Straf. 
yerfahren seine Verhaftung beschlossen oder gegen ihn 
ein noch nicht rechtskraftiges Urteil erlassen wird, das 
den Verlust des Amtes kraft Gesetzes nach sieh zieht, 
oder wenn im Disziplinarverfahren eine noch nicht 
reehtskraftige Entseheidung ergangen ist, die auf Dienst· 
entlassung lautet. Abgesehen von diesen Fallen kann 
auBerdem die oberste ReiehsbehOrde die vorlaufige 
Dienstenthebung verfiigen, wenn gegen einen Beamten 
ein gerichtliehes Strafverfahren eingeleitet ist oder die 
Einleitung eines fOrmliehen Disziplinarverfahrens ver· 
fiigt wird. 

Z u 3. Ganz besonders muB sich der Untersuchungs. 
beamte die Wiedergutmachung des entstandenen Scha· 
dens angelegen sein lassen. Die gestohlenen Gegenstande 
oder veruntreuten Summen sind sicherzustellen und 
notigenfalls zu beschlagnahmen. Am einfachsten wird 
meist so zu verfahren sein, daB der Tater die noch vor· 
gefundenen gestohlenen oder veruntreuten Sachen und 
Gelder an die DRP abtritt. ZweckmaBig ist die zu 
diesem Zwecke aufzunehmende Verhandlungsschrift, 
wenn der Tater verheiratet ist, von seiner Ehefrau mit· 
zuunterschreiben. Zur Vermeidung spaterer Schwierig. 
keiten hat der Untersuchungsbeamte tunlichst sofort 
namens der DRP die abgetretenen Gegenstande in Besitz 
zu nehmen. 

Zur Durchfiihrung des Defektenverfahrens (s. Bei· 
treibungsbeschluB) hat der Untersuchungsbeamte zu 
priifen, ob die nach den Bestimmungen des RBG er· 
forderlichen Voraussetzungen fiir die Einleitung dieses 
Verfahrens (Vorsatz, grobes Versehen, Gewahrsam) ge· 
geben sind, und dementsprechend an die OPD zu be· 
richten. Dabei ist auch zu erortern, in·welchem Umfange 
zweckmaBig Vollstreckungs. und SicherheitsmaBregeln 
nach den Bestimmungen der ZPO zu ergreifen sind. 

Bei der Wiedergutmachung des entstandenen Schadens 
ist nicht nur auf die Personen zuriickzugreifen, die nach 
den Bestimmungen des RStGB als Tater in Frage kom· 
men, sondern es sind auch aIle Beamten usw. haftbar 
zu machen, die Sicherheitsvorschriften auBer acht ge· 
lassen oder ihren Dienstaufsiehtspflichten schuldhafter. 
weise nicht geniigt haben. Wenn nicht schwerwiegende 
Griinde dagegen sprechen, wird es geniigen, daB diese 
Beamten den Schaden durch Teilzahlungen decken. Bei 
der Festsetzung der Hohe der Teilzahlungen wird auf die 
wirtschaftlichen Verhaltnisse der Beteiligten billige Ruck· 
sicht zu nehmen sein. 

Z u 4. Nach AbschluB der Untersuehung ist zu prufen, 
welche besonderen Umstande usw. die Diebstahle, Unter· 
sehlagungen, Falsehungen usw. ermoglicht oder begun. 
stigt haben. Dabei ist zu erortern, ob und welche MaB· 
nahmen getroffen werden konnen, durch die ahnliche 
Vorkommnisse vermieden werden konnen. Soweit Ge· 
fahr im Verzuge ist, muB der Untersuchungsbeamte diese 
SicherheitsmaBnahmen sofort selbst anordnen, andern· 
falls muB er an die OPD berichten. 

Schriftwesen. Schliwa, RatschHige bei Untersuchungen usw. 
F. Bars Buchdruckerei G. m. b. R., Neisse 1911. Boedke. 

UntersuehungsaussehuB (UA) beim Reiehspostmini· 
sterium. Der Reichspostminister kann aus besonderm 
AnlaB fiir eine bestimmte Angelegenheit seines Verwal· 
tungsbereichs einen UA einsetzen. Dieser ist jedoch 
nicht dem parlamentarischen UA des Reichstags 
(Art. 34 der Reichsverfassung [RV]) gleichzustellen. Ein 
UA beim RPM hat nicht die im Art. 34 RV auf· 
geftihrten Pflichten und Rechte (Verpflichtung der offent· 

lichen Verhandlung, Unterliegen einer bestehenden Ge· 
schaftsordnung, eidliche Vernehmung von Zeugen, Er· 
zwingung der Vorfiihrung und der Aussagen von Zeugen, 
Anspruch auf Rechtshilfe der Gerichte und BehOrden). 
Irgendwelche gesetzesgleiche oder allgemein verbind· 
liche Vorschriften uber die Bildung usw. von UA beim 
RPM bestehen nicht. Der Reichspostminister hat als 
Leiter der DRP und als politisch verantwortlicher 
Reichsminister vollige Bewegungs. und EntschluBfrei· 
heit daruber, ob, wann und zu welchem Zweck er einen 
UA einsetzen will und wie der AusschuB zusammen· 
zusetzen ist. Die Tatigkeit eines UA beim RPM ist 
beschrankt auf die Sammlung, Sicherstellung, Sichtung, 
Prufung und Begutachtung des Stoffes im Rahmen der 
ihm yom RPM zugewiesenen Tatigkeit. 

Aus AniaB der Marzunruhen im Jahre 1920 war im RPM ein 
AusschuB aus Vertretern des Ministeriums und des Beamtenbei· 
rats auf Grund eines Erlasses des Reichspostministers gebildet 
worden, der nach einheitUchen Grundsatzen aile Verfehlungen, die 
im Bereiche der Reichspost· und Telegraphenverwaltung aus AniaB 
der durch den sogenannten Kapp· Putsch hervorgerufenen Bewegung 
vorgekommen waren, daraufhin zu priifen hatte, ob ein Einschreiten 
geboten war, und der nach dem Ergebnis der Untersnchung dem 
RPM Vorschlage flir die Erledigung abzugeben hatte (Amtsblatt des 
RPM 1920 S. 69). Dem AusschuB gehiirten an ein Ministerial· 
direktor als Vorsitzender, ein Jlfitglied des RPM als Berichterstatter, 
drei weitere Mitglieder des RPM und als Mitglieder des Beamten· 
beirats ein Postdirektor, ein Oberpostsekretar, eine Telegraphen· 
gehilfin und ein Oberpostschaffner. Die Tatigkeit dieses Unter· 
suchungsausschusses, dem aile Anzeigeu und Beschwerden iiber 
das Verhalten von Postbeamten, Angestellten nnd Arbeitern wahrend 
des Kapp·Pntsches zur Untersuchung zugeleitet wurden, hat wesent· 
Ueh dazu beigetragen, die in das Postpersonal hineingetragene 
Unruhe in verhiiltnismaBig kurzer Zeit zu beseitigen und ein ver· 
trauensvolles und ersprieBliches Zusammenarbeiten zwischen den 
Amtsleitungen und dem nachgeordneten Personal sowie zwischen 
den Postbediensteten untereinander wieder herzustellen. 

Unzengewieht im WeJtpostverkehr. 1m WPVertr sind 
die Gewichtssatze und Hochstgewichte der Briefsen· 
dungen in Gramm oder Kilogramm (metrisches Gewichts· 
system) ausgedriickt. Fiir die Lander, die ihrer inneren 
Verhaltnisse halber die Grundstufe des metrischen 
Dezimalgewichtes nicht annehmen konnen (z. B. Eng. 
land, britische Kolonien, Ve'reinigte Staaten von Amerika) 
enthalt das SchluBprotokoll zum WPVertr die Ausnahme· 
bestimmung, daB sie das englische Unzengewicht (1 Unze 
= 28,3465 g) anwenden diirfen. Dabei sind bei den 
Briefen 1 Unze mit 20 g und bei den Drucksachen, 
Geschaftspapieren und Warenproben 2 Unzen mit 50 g 
gleichzustellen. 

Unzustellbare Postsendungeu (s. aueh unanbringliche 
Postsendungen) sind solche, die wegen der Unmoglichkeit 
der Aushandigung an den Empfanger dem Absender zur 
Verfiigung zu stellen und zur Ruckgabe an diesen nach 
dem Aufgabeorte zuruekzuleiten sind. Auch am Auf· 
gabeort kann sich die Unzustellbarkeit ergeben, wenn der 
Absender sich nieht genannt hat oder wenn er nicht er· 
mittelt wird. 

Geschichte. Die PO von 1712 und 1782 bestimmten iiber die 
Briefe, "die auf den Postamtern liegenblieben", die also weder abge· 
holt wurden, noch den Empfiingern zugestellt werden konnten, dal.l 
die P A "allen FleiG anzuwenden hatten, solche Briefe an den ge· 
horigen Mann zu bringen". War die Unterbringung nicht moglich, 
so mul.lte 14 Tage nach dem Eingang eine Karte iiber "Iiegengeblie· 
bene Briefe" angefertigt werden, die bis zum Ende des Vierteliahrs 
(1712), spater (1782) 3 Jlfonate lang auszuhiingen hatte. BUeben die 
Briefe dennoch unabgefordert Uegen, so waren sie der vierteljahr· 
lichen Abrechnung der P A mit dem G P A als Belege beizufligen (PO 
von 1712 Kap. VIII § 6, PO von 1782 Abschn. V § 11, Abschn. VI § 6, 
Allgem.Landrecht Teil II Titel15 §§ 180 -184). Da die Erfahrunglehrte, 
daB den Absendern daran lag, die unzustellbar gebliebenen Briefe zu· 
riickzuerhalten, wurde 1804 angeordnet, daB unzustellbare Sendungen 
nach Ablauf von 4 Wochen an die AufgabePAnst zuriickzusenden 
waren, "welche vermoge der ihr beiwohnenden Kenntnis der Korre· 
spondenten ihres Ortes die mehrste Zeit im Stande sei, den Absender 
auszumitteln". Blieben die Sendungen auch am Aufgabeort unzustell· 
bar, so mul.lten sie, wie vorstehend beschrieben, von der Aufgabe· 
P Anst an das GPA eingesandt werden. Das Bestreben, moglichst aile 
unzustellbaren Sendungen den Absendern wieder zuzustellen, fiihrte 
spater dazu, den PAnst zu gestatten, Briefe, deren Absender aus den 
Schriftzeichen oder dem Siegel nicht zu erkennen waren, zur Ermitt· 
lung des Absenders zu offnen. Aus diesem Verfahren entstanden 
jedoch, obwohl die P Anst ausdriicklich angewiesen waren, nur von 
der Unterschrift der Briefe Kenntnis zu nehmen, allerlei Unzutrag· 
lichkeiten. Das Verfahren wurde daher 1821 untersagt und eine Be· 
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horde errichtet, die "Retourbrief-Offnungs-Kommission" (s. Riick
briefstelIe), der die unzustellbaren Sendungen (mit Ausnahme der 
zugehOrigen Gelder und Pakete) mit einem Verzeichnis eingereicht 
werden muJ3ten. Bevor die Sendungen an die Kommission gesandt 
wurden, muBten sie einzeln "mit Angabe der etwa nach den Vermer
ken auf den Adressen darin befindlichen Gegenstande oder dazu ge
horigen Gelder" in eine besondere Karte eingetragen werden, die 
3 Monate hindurch im Posthause offentlich auszuhangen war. Fiir 
die Kommission, die aus 2 besonders ernannten Beamten bestand 
und die an bestimmten Tagen zusammentrat, wurde eine besondere 
Instruktion ausgearbeitet. Die geOffneten und mit der Bezeichnung 
des Absenders versehenen Briefe wurden nach dem Aufgabeort 
zuriickgesandt. Der mehr und mehr zunehmende Verkehr erforderte 
bald eine Anderung und Vereinfachung der Vorschriften. Die Be
stimmung, daB unzustellbare Sendungen 3 Monate am Aufgabeort 
zuriickzuhalten waren, ehe sie an die Offnungs-Kommission ge
langten, wurde anfgehoben. Ferner wurde bestimmt, daB die Kom
mission Begleitbriefe und Paketadressen an die AufgabePAnst auch 
dann zuriickzusenden hatte, wenn der Absender nicht ermittelt 
wurde, und daB die AnfgabeP Anst ein Verzeichnis dieser Sendungen 
3 Monate lang im Posthause auszuhangen batte. Ferner muBte eine 
Bekanntmachung durch das "Intelligenzblatt" des Ortes, wenn dieser 
ein bedeutender Handelsplatz war, andernfalls durch das Intelligenz
blatt der Provinz, wenn aber im Ort oder in der Provinz tiberhaupt 
kein Intelligenzblatt herausgegeben wurde, durch das Amtsblatt 
der betr. Koniglichen Regierung verOffentlicht werden. Blieben diese 
MaBnahmen eriolglos, so gingen die Sendungen mit Bericht an das 
GPA. 1847 gab das GPA eine, neue Erleichterungen schaffende In
struktion fiir die Offnungs-Kommission heraus. Sie bestimmte, daB 
1. die nach dem Abgangsorte zuriiekgelangten unzustellbaren Briefe 
in Zeitraumen von einer Woehe, 2. bei den im Briefkasten vor
gefundenen, dem Frankozwang unterworfenen, nicht freigemachten 
Briefen jedesmal gleich, sobald eine dreitagige Ausstellung der Sen
dungen am Briefannahme-Fenster fruehtlos gewesen war, dureh die 
P X (zugleich fiir die Post-Expeditionen [so d.l und Briefsammlungen 
[s. d.) eingesandt werden muBten. Bei der Einsendung waren a) ge
wohnliche Briefe, b) gewohnliche Briefe mit Geldinhalt, Briefe mit 
Wertangabe und Paketkarten gesondert zu behandeln und zu ver
packen. 1850 - bei der N euordnung der preuBischen Post -
gingen die Gescbafte der Retourbrief-Offnungs-Kommission auf die 
OPD iiber. Die 1854 erschienene erste Postdienstinstruktion be
stimmte, daB den einzusendenden gewohnlichen, Briefen 1 summari
sches und 1 spezielles Verzeichnis beizugeben seien. Das summarische 
Verzeichnis ist noch heute fiir Einsehreibbriefsendungen, Packchen 
und Wertbriefe im Gebrauch. Das spezielle diente zur Erleichterung 
spaterer, bei der Kommission anzustellender N achforschungen. Die 
Instruktion schrieb ferner vor, daB die Einschreibbriefsendungen und 
Wertsendungen nicht zusammen verschickt werden diirften, "wei! 
bei Adressierung einer Sendung die Rekommandierung und eine 
Wertsdeklaration nieht zusammentreffen diirfen". Das spezielle Ver
zeichnis wurde 1871 aufgegeben. Die gewohnlichen Briefe muBten 
nach wie vor der Stiickzahl nach und getrennt nach Gattungen tiber
wiesen werden. Seit 1. 1. 1902 werden gewohniiche Briefsendungen 
ungezahlt den Einschreibsendungen beigepackt, die weiter getrennt 
von den Wertbriefen einzusenden sind. Wenn nur gewohniiche frei
gemachte Briefsendungen vorliegen, sind sie ohne Verzeichnis und 
ohne Ansehreiben einzusenden. Durch die PO vom 22. 12. 1921 ist 
bestimmt, daB unzustellbare wertlose Drucksachen von der Riick
sendung auszuschlieBen sind, wenn nicht der Absender die Riicksen
dung verlangt. Diese Bestimmung entspricht den Beschliissen des 
Madrider Weltpostkongresses. 

Recht. Die Unmoglichkeit einer postseitigen Leistung 
aus dem PostbefOrderungsvertrage (vgl. § 275 BGB) in
folge Nichtzustandekommens der Sachiibergabe hat fiir 
die Post die Verpflichtung zur Riickgabe der Sendung 
an den Absender zur Folge. In bestimmten, durch die PO 
und das Postpaketabkommen des WPV festgelegten 
Fallen ist der Absender vor der Riicksendung von der 
vorliegenden Erfiillungsunmoglichkeit zu benachrichtigen 
(Unzustellbarkeitsmeldung) und seine Verfiigung iiber 
die Sendung einzuholen_ Die Unmoglichkeit, den Be
forderungsvertrag zu erfiillen, kann sich ergeben 

1. aus Griinden, die in der Person des Empfangers 
liegen (Unauffindbarkeit des Empfangers, Abwesenheit 
des Empfangers yom Bestimmungsort und Unmoglich
keit der Nachsendung, Unzuganglichkeit der Wohn
statte), 

2_ aus Griinden, die im Verhalten des Empfangers 
liegen (Annahmeverweigerung, Unterlassung der Ab
holung), 

3. aus Griinden des offentlichen Rechts (gegen die Ge
setzgebung verstoBender Inhalt). 

Grundsatzlich sind am Bet!timmungsort unzustellbare 
Sendungen an die AufgabeP Anst zuriickzusenden, der.~ie 
Auseinandersetzung mit dem gegebenenfalls durch Off
nung der Sendungen festzustellenden Absender obliegt. 
Die Riicksendung unterbleibt indessen auf Verfiigung 
des Absenders (Verkauf, Preisgabe, Weiterbeforderung), 
ferner bei wertlosen Drucksachen und bei Sendungen mit 

verderblichem Inhalt. Wertlose Drucksachen diirfen 
~ndes im Inlandsverkehr (nach Vorschrift der PO) und 
1m Auslandsverkehr (nach Vorschrift der WPVertr) nicht 
zuriickgehalten und vernichtet werden, wenn der Ab
sender die Riicksendung durch entsprechenden Vermerk 
auf der Sendung verlangt hat. Sendungen mit verderb
lichem Inhalt werden fiir Rechnung und auf Gefahr des 
Absenders verkauft. Das Verfiigungsrecht des Absenders 
eines unzustellbar gemeldeten Pakets ist im Inlands
verkehr auf folgende Falle beschrankt: 1. nochmalige 
Zufiihrung an den urspriinglichen Empfanger, 2. Er
setzung des Empfangers durch eine zweite, gegebenenfalls 
eine dritte Person innerhalb des Deutschen Reichs, 
3. R~cksendung an ihn selbst, 4. Verkauf, 5. Preisgabe 
an die Post. Andere Verfiigungen sind unwirksam. Die 
VO zum Postpaketabkommen laBt auBerdem folgende 
Verfiigungen des Absenders zu: Berichtigung oder Ver
vollstandigung der Aufschrift; Aushandigung eines Nach
nahmepakets ohne Einziehung oder gegen Einziehung 
eines niedrigeren als des urspriinglichen Nachnahme
betrags; Aushandigung frei von Zoll- oder anderen Ko
sten. Nach ErlaB einer Unzustellbarkeitsmeldung sind 
nachtragliche Verfiigungen des Empfangers iiber eine 
unzustellbare Sendung - nachtragliche Annahmebereit
schaft, Nachsendungsantrag - im Inlands- und Aus
landsverkehr nur dann wirksam, wenn nicht bereits eine 
Verfiigung des Absenders bei der BestimmungsP Anst 
vorliegt. 

Kann der Absender einer nach dem Aufgabeort zuriick
gelangten verschlossenen Sendung nicht ermittelt wer
den, so wird die Sendung durch eine dazu bestimmte 
Dienststelle geoffnet und amtlich wieder verschlossen. 
Diese auf § 46 der PO beruhende, auch auf Sendungen 
des Auslandsverkehrs anzuwendende Bestimmung be
deutet eine uneigentliche Ausnahme vom gesetzlich (§ 5 
PG) verordneten Postgeheimnis (s. d.). 

Eine Verpflichtung des Absenders zur Riicknahme 
einer Sendung besteht nicht; er ist jedoch zur Entrich
tung der aufgelaufenen Beforderungs- und etwaigen 
sonstigen Gebiihren verpflichtet. Die Verweigerung der
Gebiihrenzahlung .hat die Zwangsbeitreibung im Ver
waltungswege (s. Verwaltungszwangsverfahren) zur
Folge; doch ist diese Art der Beitreibung bei Zollge
biihren, die etwa auf den aus dem Ausland zuriick
gekommenen Sendungen haften, nicht anwendbar. 

1m iibrigen s. unanbringliche Postsendungen. 
Betrie b. Postsendungen sind unzustellbar: 
1. wenn der Empfanger am Bestimmungsort nicht zu 

ermitteln und die Nachsendung nicht moglich oder unzu
lassig ist, 

2. wenn die Annahme verweigert wird, 
3. wenn eine Sendung mit dem Vermerk "Postlagernd'" 

nicht innerhalb 14 Tagen vom Tage nach dem Eintreffen, 
bei Sendungen mit lebenden Tieren (s. d.) nicht spatestens 
innerhalb 2 mal 24 Stunden nach dem Eintreffen von 
der Post abgeholt wird, 

4. wenn eine Sendung mit Postnachnahme (s. Post
nachnahmen) - auch postlagernde - nicht innerhalb 
7 Tagen yom Tage nach dem Eingang eingelost wird, 

5. wenn Sendungen an Abholer nicht innerhalb 7 Tagen 
yom Tage nach dem Eingang in Empfang genommen 
werden, 

6. wenn die Sendung Lose oder Anerbieten zu einem 
Gliicksspiel enthalt, an dem sich der Empfanger nach 
den Gesetzen nicht beteiligen darf, und wenn sie sofort 
nach dem Offnen an die Post zuriickgegeben wird, 

7. wenn die Wohnung des Empfangers nicht auf allge
mein zuganglichen Wegen erreicht werden kann. 

Sondervorschriften iiber Unzustellbarkeit gelten fiir 
Briefe mit Zustellungsurkunde nach der Anweisung iiber 
das Verfahren betr. die postamtliche Bestellung von 
Schreiben mit Zustellungsurkunde. S. dazu Postzustel
lungswesen. Unzustellbare Sendungen sind unverziiglicb 



Unzustellbare Postsendungen 639 

an den Absender zuriickzusenden. Die Riicksendung 
unterbleibt im Inlandsverkehr: 

1. bei unzustellbaren wertlosen Drucksachen, wenn 
nicht der Absender die Riicksendung durch einen Ver
merk auf der AuBenseite der Sendung verlangt hat, 

2. bei Paketen (im Falle der Unzustellbarkeit nach 
obigem Abs.l Punkt 1-5), wenn der Absender durch 
einen Vermerk auf der Vorderseite der Paketkarte und 
des Pakets anderweit Bestimmung getroffen hat ("Wenn 
unzustellbar, Meldung"; "Wenn unzustellbar, an N. in 
N. "), 

3. bei Paketen, Wertbriefen oder Postanweisungen, 
wenn sie deshalb unzustellbar sind, wei! der Empfiinger 
aus der Aufschrift nicht sieher erkennbar ist, und wenn 
bei Postanweisungen der Absender angegeben ist. In 
diesen Fallen ist zunachst eine Unzustellbarkeitsmeldung 
zu erlassen. 

Die Riicksendung unterbleibt ferner bei Sendungen mit 
verderblichem Inhalt, wenn dieser voraussichtlich wah
rend der Riiekbeforderung verderben wUrde. Bei Sen
dungen mit lebenden Tieren ist die etwa yom Absender 
im voraus getroffene Bestimmung maBgebend. 

Die Unzustellbarkeitsmeldung ergeht im In
landsverkehr brieflich, bei Paketen mit lebenden Tieren 
(auf Verlangen des Absenders) auch telegraphisch, bei 
telegraphisehen Postanweisungen stets telegraphisch. 
Die Meldungen sind gebUhrenpflichtig und werden an die 
fUr den Wohnort des Absenders der unzustellbaren Sen
dung zustandige P Anst gerichtet, die sie dem Absender 
gegen Einziehung der GebUhr zustellt. Die GebUhr ist 
aueh dann zu entrichten, wenn der Absender die An
nahme der Meldung verweigert oder die Meldung unbe
antwortet !aBt. Der Absender kann bei Paketen dahin 
verfiigen, daB entweder die Zustellung an den ursprUng
lichen Empfiinger oder an eine zweite und notigenfalls 
an eine dritte Person (im Inland) erfolgen solI, oder daB 
das Paket an ibn selbst zurUckgesandt, auf seine Rech
nung und Gefahr verkauft oder der Post preisgegeben 
wird. 1st die Zustellung einer unzustellbar gemeldeten 
Sendung an die yom Absender bezeichnete Person nicht 
ausfUhrbar, so ist die Sendung ohne weiteres nach dem 
Aufgabeort zurUckzusenden. Verweigert der Absender 
die Entrichtung der GebUhr fUr die Unzustellbarkeits
meldung, so wird ihm diese nicht ausgehandigt. Die Ge
bUhr wird dann bei RUckgabe der Sendung eingezogen; 
die alsbald nach dem Aufgabeort zuriickgesandt wird. 
Gibt der Absender seine Erk!arung nicht innerhalb 
7 Tagen nach dem Empfang der Meldung bei der P Anst 
ab, die ihm die Meldung zugestellt hat, so wird die Sen
dung ebenfalls zurUckgesandt. 

Die im WPVertr nebst VO iiber die Behandlung 
unzustellbarer Briefse nd unge n, namentlich auch 
Uber die Behandlung wertloser Drucksachen enthaltenen 
Vorschriften stimmen mit den Vorschriften des inneren 
Verkehrs Uberein. Doch besteht fUr den Auslandsverkehr 
die Sondervorschrift, daB auf de n unzustellbaren Sen
dungen (auch auf Paketen usw.) vor der RUcksendung 
mit Stempelabdruck oder Klebezettel in franzosischer 
Sprache der Grund der RUcksendung, z. B. inconnu, re
fuse, decede usw. anzugeben ist; jeder Verwaltung steht 
es dabei frei, den Grund der Unzustellbarkeit auch noch 
in der Landessprache angeben zu lassen. Sind Pakete 
des Auslandsverkehrs unzustellbar, so wird nach dem 
Stockholmer Postpaketabkommen (s. d.) nebst VO eine 
brieflich zu Ubermittelnde Unzustellbarkeitsmeldung nur 
erlassen, wenn der Absender dies ausdrUcklich gewlinscht 
hat oder wenn Pakete wegen Beschadigung oder Berau
bung oder aus einem ahnlichen Grunde unanbringlich 
sind. Die Beschrankung des Erlasses von Unzustellbar
keitsmeldungen auf diese wenigen Falle hangt damit zu
sammen, daB das Stockholmer Postpaketabkommen 
allgemein vorschreibt, daB auf den Paketen und Paket
karten yom Absender schon bei der Auflieferung Ver
fUgung fUr den Fall der Unzustellbarkeit getroffen wer-

den muB. Nach dieser VerfUgung wird im FaIle der Un
zustellbarkeit eines Pakets verfahren. Hat der Absender 
bestimmungswidrig eine solche VerfUgung nicht ge
troffen, so wird daB Paket nach Verlauf von 14 Tagen 
zurUckgesandt. FUr postlagernde Auslandspakete gelten 
die durch die Vorschriften des Bestimmungslandes fest
gesetzten Lagerfristen; doch darf die Lagerfrist im Uber
seeischen Verkehr nicht mehr als 4 Monate, sonst nicht 
mehr als 1 Monat betragen. FUr Postanweisungen 
des Auslandsverkehrs kommen nach dem Postanwei
sungsabkommen (s. d.) nebst VO Unzustellbarkeits
meldungen nicht in Betracht; die Postanweisungen wer
den zurUckgesandt, wenn die Betrage nicht innerhalb der 
Gtiltigkeitsdauer der Postanweisungen haben ausgezahlt 
werden konnen. FUr unzustellbare Wertbriefe und 
Wertkastchen des Auslandsverkehrs gelten die glei
chen Vorschriften wie fUr Briefsendungen. 

Die als wertlos von der RUcksendung ausgeschlossenen 
Drucksachen werden in einer jeden MiBbrauch aus
schlieBenden Weise vernichtet. Gibt der Absender eine 
Sendung preis, so haftet er trotzdem fUr die aufgelaufenen 
GebUhren. Beim Verkauf eines Pakets sind etwaige Ge
bUhren von dem Erlos abzuziehen. Auf allen Sendungen 
ist der Grund der RUcksendung odcr gegebenenfalls, daB 
und weshalb die VerauBerung stattgefunden hat, auf der 
Sendung oder auf der Paketkarte zu vermerken. Die 
zuriickzusendenden Gegenstande dUrfen mit Ausnahme 
der Sendungen mit Losen oder Anerbieten zu einem 
GlUcksspiel (s. Ziffer 6) nicht geoffnet sein. 1m FaIle der 
RUcksendung ist fUr Pakete die PaketgebUhr, bei Zei
tung~paketen (s. d.) die ermaBigte PaketgebUhr, fUr ein
geschriebene Pakete auJ3erdem die EinschreibgebUhr, fUr 
Wertsendungen die Paket- oder die BriefgebUhr und die 
Versicherungs- und BehandlungsgebUhr von neuem zu 
entrichten. FUr dringende Pakete wird die dreifache Ge
bUhr berechnet, wenn die RUcksendung als "dringend" 
verlangt ist. Bei anderen Sendungen werden neue Ge
bUhren nicht angesetzt. 1m Auslandsverkehr werden 
unzustellbare Pakete bei der RUcksendung mit einer 
GebUhr, die derjenigen fUr den Hinweg entspricht, belegt. 

Die P Anst sind verpflichtet, sich die Ermittlung der 
Empfanger in jeder Weise angelegen sein zu lassen; sic 
konnen die Sendungen wahrend eines angemessenen 
Zeitraums zurUckbehalten oder die Einleitung des Unzu
stellbarkeitsverfahrens aussetzen, wenn sie mit einer ge
wissen Sicherheit vorauszusehen vermogen, daB die Aus
handigung bei einem maBigen Aufschieben der Riicksen
dung noch zu ermoglichen sein wird, und wenn sich Uber
sehen laBt, daB durch das Aufschieben der Inhalt der 
Sendung nicht verdirbt. 

Die als unzustellbar nach dem Aufgabeort zurUck
gelangten und die als unzulassig von der Beforderung 
ausgeschlossenen Sendungen werden an den Absender 
zurUckgegeben; sie sind ihm gegebenenfalls nach seinem 
Wohnort nachzusenden. Bei der Wiederaushandigung 
der Sendungen an den Absender wird nach den fUr die 
Aushandigung an den Empfiinger geltenden Grundsatzen 
verfahren, d. h. der Absender hat sich u. U. tiber seine 
Person auszuweisen oder die Empfangsberechtigung 
durch Vorlegung des etwa erteilten Einlieferungsscheins 
darzutun. 

Verschlossene Sendungen, deren Absender unbekannt. 
ist, werden von den RUckbriefstellen weiter behandelt. 
Einzelnes Uber das Verfahren s. RUckbriefstelle. Sen
dungen, deren Absender von der RUckbriefstelle er
mittelt werden, gelangen an die PAnst am Wohnort des 
Absenders zurUck; Einschreibbriefsendungen und Wert
briefe werden samtlich an die EinsendungsP Anst - auch 
wenn der Absender nicht festgestellt wird - zurUck
gesandt. Die Ubrigen Sendungen werden bei der RUck
briefstelle zurtickbehalten und gelten als unanbringlich 
(s. Unanbringliche Postsendungen). Pakete sind mit 
der Paketkarte an die OPD oder eine vo n dieser be
stimmte Dienststelle einzusenden. Wird der Absender 
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nicht ermittelt, so bleibt das Paket im Gewahrsam der 
OPD, die Paketkarte wird an die AufgabePAnst zuriick
gesandt. Sendungen, deren Absender von der Riickbrief
stelle usw. ermittelt werden, werden diesem zuruck
gegeben. Gelingt dies nicht - etwa weil der Absender 
auch mit Hilie der Polizei nicht zu ermitteln ist - oder 
wird die Zuriicknahme verweigert oder die Sendung oder 
der Betrag nicht innerhalb 7 Tagen nach Aushandigung 
der Paketkarte, des Ablieferungsscheins oder der Post
anweisung abgeholt, so gelten die Sendungen als unan
bringlich. Sendungen, die der ZolibehOrde zum Zwecke 
der Zollabfertigung zugefiihrt sind, werden, wenn binnen 
7 Tagen kein Antrag auf Abfertigung gestellt ist, der 
Post von der ZollbehOrde zur Verfiigung gestellt, die den 
Empfanger zu benachrichtigen und ihn zu befragen hat, 
{)b er etwa die Verzollung durch die Post wiinsche. Er
geht keine Erklarung oder lehnt der Empfanger die Ver
mittlung der Post ab, so gelten die Sendungen als unzu
stellbar. 

1m iibrigen vgI. PO §§ 45, 46 nebst AB (ADA V, 1), 
Weltposthandbuch und ADA XI, 1 § 16 und AnI. 12. 

Schriftwesen. Scholz S.51ff. Krause. 

Urlaub. Die Vorschriften iiber den Urlaub der Reichs
beamten wurden nach § 14 des Reichsbeamtengesetzes 
(RBG) vom 31. 3. 1873 (RGBl S. 61) vom Kaiser er
lassen. Die sich hierauf grundenden Verordnungen sind 
am 2. 11. 1874 (RGBl S. 129) und 4. 1. 1904 (RGBl S. 1) 
ergangen. Hiernach war der Reichskanzler ermachtigt, 
die Stellen, die zur Erteilung von Urlaub berechtigt 
sind, sowie die Zeitraume, fur die Urlaub gewahrt werden 
darf, zu bestimmen. 

Fiir die RPV legte das RP A die Grundsatze fUr die 
Beurlaubung in der ADA X, 2 fest. Es ist zu unter
scheiden zwischen Urlaub zur Erledigung personlicher 
Angelegenheiten, K ururla ub zur Wiederherstellung 
der Gesundheit und Erholungsurlaub. Die Befugnis 
zur Erteilung von Urlaub im einzelnen ist groBtenteils 
auf die OPD und die VA ubertragen worden. 

Wahrend des Krieges muf3te der Urlaub notgedrungen stark ein
geschrankt werden. Wegen dieser Einschrankung sowie wegen der 
Ernahrungsschwierigkeiten und der erhOhteu dienstlichen An
forderungen wahrend der Kriegsjahre wurde in den Jahren 1919 
und 1920 ein erweiterter Erholungsurlaub gewahrt. Fiir 1921 erlief3 
die Reichsregierung zur Regelung des Erholungsurlaubs besondere 
Richtlinien (Postnachrichtenblatt 1921 Nr.25 S.135), die fUr aUe 
Reichsverwaltungen gaiten. Sie teilten die planmaf3igen Beamten 
in 4 Urlaubsklassen nach Besoldungsgruppen (Klasse A bis D fiir 
die Gruppen I-IV, V-VIII, IX-XII, XIII und darliber) und in 
<I Altersklassen (bis 30, liber 30 bis 40, liber 40 Jahre). Nach denselben 
Richtlinien wurde der Erholungsurlaub 1922 und 1923 gewahrt 
(Postnachrichtenblatt 1922 Nr. 32 S.258, 1923 Nr.24 S. 155). 
1924 trat eine Klirzung um 7 Tage fUr Beamte bis zum 30., urn 
5 Tage vom 30. bis 40. Lebensjahr ein (Amtsblatt 1924 Nr. 29 S. 151). 
1925 fand eine neue Klasseneinteilung nach den Besoldungsgruppen 
statt (Klasse A bis E fUr die Gruppen I-III, IV-VI, VII-IX, 
X-XII, XIII und darliber). 

Wird ein Urlaub zur Wiederherstellung der Gesund
heit nachgesucht, so ist dem Antrage eine arztliche Be
scheinigung beizufiigen; ausnahmsweise kann die ent
scheidende Stelle auf sie verzichten. 

Der Beurlaubte hat dafUr zu sorgen, daB ihm wahrend 
seiner Abwesenheit Vf zugestellt werden konnen. 

Fiir die Vertretung hat zunachst die den Urlaub ertei
lende Stelle zu sorgen. Die Urlaubsbewilligung kann 
jederzeit zuruckgenommen werden, wenn die dienstlichen 
Belange es erheischen. 

N ach § 14 Abs. 2 RBG findet in Krankheitsfallen sowie in 
solchen Abwesenheitsfallen, zu denen die Beamten keines 
Urlaubs bedurfen (Eintritt in den Reichstag nach Art. 21 
der alten Reichsverfassung, Zeuge oder Sachverstan
diger, Geschworener, Schoffe, friiher auch militarische 
Dienstleistungen), ein Abzug vom Gehalte nicht statt. 
Die Stellvertretungskosten tragt die Reichskasse. 
Neuerdings bediirfen die Beamten zur Ausubung ihres 
Amtes nicht nur als Mitglieder des Reichstags, sondern 
auch eines Landtags keines Urlaubs (Art. 39 der Ver
fassung des Deutschen Reichs vom 11. 8. 1919 [RGBl 

S. 1383]). Zur Wahrnehmung aller andern Ehrenamter 
in o££entlichen Korperschaften bediirfen die Beamten 
eines Urlaubs, wenn die Ausiibung des Ehrenamts mit 
ihren Dienstverpflichtungen zeitlich zusammenfallt. 
Jedoch durfen Urlaubsgesuche nur abgelehnt werden, 
wenn andernfalls der Die:p.stbetrieb erheblich geschadigt 
werden wurde. 

Zur Deckung der Stellvertretungskosten, soweit 
sie nicht der Reichskasse zur Last fallen, wird nach § 6 
der Verordnung vom 2. 11. 1874 bei einem Urlaub von 
mehr als P/2 bis zu 6 Monaten fUr den P/2 Monate 
ubersteigenden Zeitraum vom Diensteinkommen die 
Halite abgezogen, bei langerem Urlaub das Dienstein
kommen ganz einbehalten. Hiervon darf nur mit Ge
nehmigung der obersten Reichsbehorde abgewichen 
werden. 

Ein Beamter, der sich ohne Urlaub von seinem Amte 
fernhalt oder den erteilten Urlaub uberschreitet, geht, 
wenn ihm nicht besondere Entschuldigungsgrunde zur 
Seite stehen, fiir die Zeit seiner unerlaubten Ent
fer nun g seines Diensteinkommens verlustig (§ 14 
Abs. 3 RBG). Diese Bestimmung beruhrt die dienst
strafrechtliche Seite der Sache nicht, sondern ist ledig
lich eine zivilrechtliche Folge der Nichterfullung der 
Amtspflicht. Inwieweit besondere Entschuldigungs
griinde vorliegen, hat der Beamte zu beweisen und die 
Verwaltungsbehorde oder der Richter zu beurteilen. 

Der Urlaub der Angestellten ist im § 32 des Reichs
angestelltentarifs vom 2.5. 1924, derjenige der Ar
beiter im § 19 des Tarifvertrags fur Arbeiter im Be
reiche der DRP vom 31. 3. 1924 geregelt. Jedem An
gestellten wird, soweit die dienstlichen Verhaltnisse es 
gestatten, nach einer ununterbrochenen Dienstzeit von 
6 Monaten im Reichs- oder Landesdienst alljahrlich 
Erholungsurlaub unter Fortzahlung der Dienstbezuge 
gewahrt. Die Dauer ist nach der Dienstzeit gestaffelt 
und beriicksichtigt vom 30. Lebensjahr ab auch das 
Alter sowie teilweise die Vergiitungsgruppen. Nach 
lOjahriger Dienstzeit erhalten die Angestellten den 
Urlaub der entsprechenden und gleichaltrigen Beamten. 

Die vollbeschaftigten Arbeiter erhalten unter Fort
zahlung ihres Lohnes Erholungsurlaub, der nach der 
Beschaftigungszeit gestaffelt ist (von 1/2-15 Jahre). 
Nicht vollbeschaftigte Arbeiter erhalten, falls sie min
destens 24 Stunden wochentlich tatig sind, einen nach 
dem Verhaltnis ihres LeistungsmaBes bemessenen Urlaub. 

Schriftwesen. Kleemann, Die Sozialpolitik der Reichs-Post
und Telegraphenverwaltung gegenliber ihren Beamten, Unter
beamten und Arbeitern. Gustav Fischer, Jena 1914 S.49ff. 

Bergs. 

Uruguay. I. Verfass u ng. Die Generaldirektion der 
Posten untersteht dem Ministerium des Innern. Das 
Postgebiet ist in 18 Bezirksdirektionen eingeteilt, denen 
die BezirksPAnst, d. s. die Zweigstellen (succursaes) und 
PAg (agencias), untergeordnet sind. Die Vorsteher der 
Bezirksdirektionen lei ten gleichzeitig das P A der Be
zirkshauptstadt. Die PA (administrationes) und Zweig
stellen nehmen an allen Dienstzweigen teil und befassen 
sich auBerdem mit der Erhebung der direkten Steuern 
und dem Verkauf von Stempelpapier und Stempel
marken. Die PAg dienen nur zur Annahme und Zu
stellung gewohnlicher Sendungen. 

II. Postzwang erstreckt sich auf die BefOrderung der Brief
postsendungen. 

III. Gebiihrenfreiheit genief3en die amtIichen Briefschaften 
ohne Einschrankung. 

IV. Betrieb. 
A. Briefpost. Briefe (cartas): Gewicht und Umfang unbegrenzt. 

Gewichtsstufen 20 g, ermaf3igte Gebiihr fiir Ortssendungen. Die 
Verwaltung gibt Kartenbriefe (tarjetas epistolares) aus. Post
karten (tarjetas postales), nichtamtlich ausgegebene zulassig. 
Drucksachen (impresos), Zeitungen und Zeitschriften 
(periodicos) unterJiegen den gleichen Bestimmungen. Meistgewicht 
2 kg, keine Ausdehnungsbeschrankung. Gebiihr nach Gewichts
stufen von 100 g. Freimachungszwang. Geschaftspapiere 
(papeles de negocios): Meistgewicht 2 kg, keine Ausdehnungs· 
beschrankungen, Geblihrenstufen 50 g. Freimachungszwang. Ware n
proben (muestras): Meistgewicht 350 g. Ausdehnungsgrenze 
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20 x 10 x 5 cm, Gebiihrenstufen 50 g. Freimachungszwang. 
j\lischsendungen zuHissig. Aile Briefsendungen konnen ein
geschrieben (certificados) werden; Freimachungszwang auBer bei 
Gerichtsakten. Fiir Verlust oder Beschadigung einer Einschreib
sendung kein Ersatz. 

Postlagernde Sendungen werden 1 Jahr zur Verfligung des 
Empflingers gehalten. 

B. Postanweisungen (giros postales). Kein Meistbetrag. Ge
biihr nach Betragsstufen. Postanweisungen konnen einmal mit 
Indossament auf eine dritte Person iibertragen werden. 

C. Postzeitungsdienst. Die BezirksPA und Zweigstellen 
'llehmen Bestellungen auf Zeitungen und Zeitschriften an. AuBer 

Venezuela. L Verfassung. Das Postwesen der Ver
einigten Staaten von Venezuela untersteht der General
direktion der Posten in Caracas, die dem Handels
ministerium unterstellt ist_ In den Hauptstadten der 
Staaten und Territorien bestehen Bezirksverwaltungen 
(Administraciones principales), denen die PAnst ihres 
Bezirks (Administraciones subalternas) untergeordnet 
.sind. 

II. Postzwang erstreckt sich auf die BefOrderung der Briefpost. 
III. Portofreiheit ist bewilligt dent Prasidenten der Republik 

und seinem Generalsekretar, dem kommandierenden General und 
seinem Generalsekretar, den Ministern, dem Gouverneur des Bundes
distrikts, den Mitgliedern der gesetzgebenden Korperschaften und 
ihren Sekretaren wahrend der Tagung sowie den Abgeordneten des 
Kongresses. Gebiihrenfrei werden ferner befOrdert: die Zeitungen 
des Landes, einheimische Veroffentlichungen von allgemeinem 
Nutzen, die sich auf Wissenschaft und Kunst oder Handwerk be
ziehen, Briefschaften von Vereinigungen zur Wahruehmung offent
Hcher Belange, die Briefschaften der Unteroffiziere, Korporale und 
Soldaten. 

IV. Bet r i e b. 
A. Briefpost. Fiir aile Briefpostsendungen besteht Frei

machungszwang. Das Meistgewicht der Briefe, Drucksachen und 
Geschaftspapiere ist 5 kg, der Warenproben 250 g, flir Ortssendungen 
-ermaBigte Gebiihr. Briefe. Gewichtsstufen 20 g. Postkarten 
unterliegen den Bestimmungen des Weltpostverkehrs. Druck-
13achen. Gebiihrenstufen 50 g. Geschaftspapiere, erste Stufe 
250 g, dann weiter 50 g. Warenproben, erste Stufe 100 g, dann 
weiter 50 g. Einschreibung zugelassen. Bei Verlust hat der 
verantwortliche Postamtsleiter oder Postagent eine Entschadigung 
von 20 Bolivars (1 Bolivar = 1 Frank = 0,81 M) zu zahlen. Ver
jahrung 6 Monate vom Aufgabetag an. 

B. Postpakete diirfen - auBer einer offenen Rechnung -
imine Briefe oder schriftliehen Mitteilungen enthalten. Zuwider
handlungen werden mit einer Geldstrafe von 500 Bolivars oder 
Gefangnis bestraft. Meistgewicht 5 kg. Gebiihr nach Gewichts-
13tufen, erste 500 g, weiter 50 g. Entschadigung nur bei Einschreib
paketen wie bei Einschreibbriefen. 

Sonstige Dienstzweige bestehen nicht. 
Schriftwesen. Recueil S.858ff. Bra n d t. 

Verantwortliche Verwaltung bei Ersatzleistungen im 
Weltpostverkehr. Bei ErsatzfiiJlen im Weltpostverkehr 
sind zu unterscheiden die Verwaltung, die zur Zahlung 
der Ersatzbeitrage an den Berechtigten, in der Regel 
den Absender, verpflichtet ist, und die verantwortliche 
Verwaltung, d. h_ die Verwaltung, die fiir den Ersatz
betrag aufzukommen hat_ Wegen der Einzelheiten, 
auch wegen Erstattung der gezahlten Ersatzbetrage 
durch die verantwortliche Verwaltung s. Gewahrleistung 
im Weltpostverkehr_ 

Verdingungsansehliige s. Verge bung von Leistungen 
und Lieferungen 

Verdorbene Postwertzeiehen s. Umtausch von Post
wertzeichen 

Vereidigung ist die Abnahme einer feierlichen, unter 
einem Schwur erfolgenden Versicherung. 

1. Diensteid. 
1. Begriff. Unter Diensteid versteht man die 

feierliche, unter einem Schwur abgegebene Versicherung 
eines Dienstverpflichteten, seine dienstlichen Obliegen
heiten gewissenhaft im Rahmen des Dienstverhaltnisses 
zu erftillen. Der Beamtendiensteid im besonderen 
beschrankt sich nicht auf dieses Versprechen, sondern 
umfaLlt zugleich das Geliibnis der Treue und des Gehor
sams gegentiber dem Trager der Staatsgewalt. 

Handworterbuch des Postwesens. 

v 

dem Bezugspreis und der BefOrderungsgebiihr wird cine Vermitt
lungsgebiihr von 5 vH des Bezugspreises erhoben. Die bestellten 
Zeitungen werden von den Verlegern in Paketen mit dem Vermerk 
,.Suscricion Postal" an die BestimmungsPAnst versandt. 

D. Postpakete (Encomiendas postales). Meistgewicht 5 kg. 
Ausdehnungsgrenze in keiner Richtung iiber 60 cm; der Rauminhalt 
darf 20 cdm nicht iiberschreiten. Gebiihrenstufen 3 kg und 5 kg. 
Kein Ersatz. 

Sonstige Dienstzweige bestehen nicht. 
Schriftwesen. Sieblist S. 362ff.; Recueil S.978fl. 

Brandt. 

2. Geschichte. Der Beamtendiensteid ist entstanden aus dem 
personlichen Treueide des Soldaten und des Vasallen. Die Ableistung 
eines Eides durch die Beamten ist von Beginn des Beamtentums in 
den verschledensten Formen allgemein iiblich gewesen. 1m deutschen 
Kaiserreich leisteten die unmittelbaren Reichsbeamten, namlich die 
vom Kaiser oder in dessen Namen unmittelbar ernannten Beamten, 
auf Grund der Kaiserlichen Verordnung vom 29.6. 1871 einen 
Diensteid folgenden Wortlauts: "Ich, N. N., schwore zu Gott dem 
Alimachtigen und Allwissenden, daB, nachdem ich zum Beamten 
des Deutschen Reichs bestellt worden bin, ich in dieser melner.Eigen
Bchaft Seiner Majestat dem Deutschen Kaiser treu und gehorsam sein, 
die Reichsverfassung und die Gesetze des Reichs beobachten und aile 
mir vermoge meines Amts obliegenden Pflichten nach bestem Wissen 
und Gewissen genau erfiillen will, so wahr mir Gott heUe." Die sog. 
mittelbaren Reichsbeamten, namlich die von dem Landesherrn 
ernannten Reichsbeamten, leisteten dem Landesherrn, von dem ihre 
Ernennung ausging, den landesrechtlichen Diensteid obiger Fassung 
mit dem Zusatz, daB sie sich verpflichteten, "den Anordnungen 
Seiner Majestat des Deutschen Kaisers Foige zu leisten". Bei der 
RPV waren unmittelbare Reichsbeamte: die Beamten des RPA, 
die Oberpostdirektoren, Oberpostrate, Postrate, Postbaurate, Ober
postinspektoren, Postbauinspektoren, Rendanten der OPK und die 
als Hilfsreferenten bei den OPD angestellten Postinspektoren, ferner 
die Beamten in ElsaB·Lothringen. Aile iibrigen Beamten der RPV 
hatten an sich nach Art. 50 Abs. 5 der alten Reichsverfassung "von 
den betreffenden Landesregierungen angestellt" werden miissen. 
Jedoch waren von einzelnen Bundesstaaten weitgehende Ausnahmen 
vereinbart worden. Teils hatten diese ihr Anstellungsrecht unmittel
bar dem Reich iibertragen, teils es an PreuGen abgegeben. Die Be
amten der RPV in diesen Bundesstaaten leisteten den Eid auf den 
Kaiser oder - soweit PreuBen das Ernennungsrecht iibertragen 
war - auf den Konig von PreuBen mit dem Zusatze hinsichtlich der 
Gehorsamspflicht gegeniiber dem Deutschen Kaiser. Die Post- und 
Telegraphenbeamten in Bayern und Wiirttemberg waren lediglich 
Landesbeamte und leisteten nur den Eid als solche (ohne Gehorsams
verpflichtung gegeniiber dem Kaiser). 

3. Verpflichtung zur Ableistung; Form des 
Eides und Art der Ableistung. Die Pflicht zur Ab
leistung des Eides als Reichsbeamter beruht jetzt auf 
Art. 176 der Reichsverfassung yom 11. 8. 1919 und auf 
§ 3 des Reichsbeamtengesetzes in der Fassung des Ge
setzes tiber die Pflichten der Beamten zum Schutze der 
Republik yom 21. 7. 1922 (RGBl S. 590). Hiernach muLl 
jeder Reichsbeamte - auch als Beamter im Vorberei
tungsdienst usw. - den vorgeschriebenen Eid leisten. 
Dieser lautet nach der Verordnung des Reichsprasidenten 
yom 14.8. 1919 (RGBl S. 1419): ,,1ch schwiire Treue 
der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissen
hafte Erfiillung meiner Amtspflichten." 

Die Eidesleistung solI gemaLl § 3 Abs. 2 Satz 1 des 
Reichsbeamtengesetzes bei der Aushandigung der An
stellungsurkunde oder beim Dienstantritt, spatestens 
im unmittelbaren AnschluLl an den Dienstantritt, statt
finden. Der Vereidigungsverhandlung geht ein Hinweis 
~.uf die Heiligkeit und Wichtigkeit des Eides vorauf. 
Uber die Vereidigung der Beamten der DRP wird gemaLl 
ADA X, 1 § 7 eine Verhandlungsschrift naeh besonderem 
Muster aufgenommen. Der zu Vereidigende unterschreibt 
dabei die Eidesformel und wird zugleich auf die Vor
schriften tiber die Wahrung des Amtsgeheimnisses, ins
besondere des Post-, Telegraphen- und Fernsprechgeheim· 
nisses, ausdrticklich hingewiesen. Die Verweigerung der 
Eidesleistung wnrde von jeher als Verletzung der Dienst
pflicht angesehen und hatte grundsatzlich Dienstentlas
sung im fiirmlichen Disziplinarverfahren zur Folgc. Nach 
der Fassung, die § 3 des Reichsbeamtengesetzes durch 
das Gesetz tiber die Pflichten der Beamten zum Schutze 
der Rcpublik yom 21. 7. 1922 (RGBl S. 590) erhalten 
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hat, ist bei Eidesverweigerung die Ernennung des Be
amten in seinem Rechtsverhaltnis zum Reich nichtig. 
Die Einleitung eines formlichen Disziplinarverfahrens 
ist alsg jetzt bei Eidesverweigerung nicht mehr erforder
lich. Uber den Ersatz der Eidesleistung durch eine andre 
feierliche Erklarung bei Angehorigen einer Religions
gemeinschaft, denen die Eidesleistung verboten ist, be
stimmt der Reichsminister des Innern im einzelnen FaIle 
(§ 3 Abs. 3 des Reichsbeamtengesetzes). 

4. Zweck und Bedeutung des Diensteides. Die 
Begriindung des Beamtenverhaltnisses und die Erlangung 
der Beamteneigenschaft sind, soweit nicht Eidesverweige
rung vorliegt, von der Eidesleistung unabhangig; auch 
werden durch die Eidesleistung keine neuen Amtspflich
ten begriindet. Der Eid stellt lediglieh eine sittliche 
Verstarkung der schon vorliandenen Pflichten dar 
(PreuBische Kabinettsorder yom 11. 8. 1832). Wird daher 
ein Beamter versehentlich verspatet oder tiberhaupt nicht 
vereidigt, so ist er trotzdem zur ErfiiIlung der Dienst
pfliehten verbunden und wegen deren Verletzung ver
folgbar. 1m § 359 RStGB ist ausdrticklich bestimmt, 
daB unter Beamten im Sinne dieses Gesetzes alle ... 
"Personen verstanden werden, ohne Untersehied, ob 
sie einen Diensteid geleistet haben oder nieht". Wenn 
ein entlassener Reiehsbeamter wieder in den Reiehsdienst 
eingestellt wird, so ist keine erneute Vereidigung erfor
derlich, sondern es geniigt der verhandlungssehriftliche 
Hinweis auf den friiher geleisteten Diensteid. 

Naeh § 45 des Reiehsbeamtengesetzes (RBG) wird yom 
Tage der ersten eidlichen Verpfliehtung fiir den Reichs
dienst die ruhegehaltsberechtigende Dienstzeit gerechnet; 
hat jedoeh die Vereidigung erst naeh dem Eintritt statt
gefunden, so ist dieser Zeitpunkt maBgebend. Die An
wendung des § 45 RBG bietet in der Praxis Sehwierig
keiten (RGZ Bd. 51 S.295). 

Staatsreehtlich hat der jetzige Reichsbeamteneid nach 
amtliehen Erklarungen der Reiehsregierung und naeh 
der Auffassung des Reichsdisziplinarhofs (Urteil yom 
5. 12. 1921) die Bedeutung, daB der Sehwur der Treue 
gegentiber der Reiehsverfassung die innere Gesinnung 
des Verpfliehteten unbertihrt laBt. Die Treue des Be
amten gegentiber der Verfassung erschopft sich zwar 
nieht im Gehorsam gegentiber den Verfassungsbestim
mungen, wohl aber darin, .~aB der Beamte sich - un
besehadet seiner inneren Uberzeugung - aller Hand
lungen enthalt, die geeignet sind, den durch die Ver
fassung geschaffenen staatsrechtlichen Zustand zu be
eintraehtigen. In diesem Sinne sprieht sieh aueh § lOa 
RBG (Art. I, B. des Gesetzes tiber die Pflichten der Be
amten zum Schutze der Republik yom 21. 7. 1922) aus: 
"Der Reichsbeamte ist verpfliehtet, in seiner amtlichen 
Tatigkeit ftir die verfassungsmaBige republikanisehe 
Staatsgewalt einzutreten. Er hat alles zu unterlassen, 
was mit seiner SteHung als Beamter der Republik nicht 
zu vereinen ist." Die aIlgemeinen staatsbtirgerliehen 
Grundreehte der Art. 118 und 130 der Beichsverfassung 
(Freiheit der politisehen Gesinnung und Betatigung) ver
bleiben dem Beamten, wenn sie aueh in dem besonderen 
Beamtenverhaltnis ihre natiirliehe Grenze finden. -
Auf den friiher dem Kaiser geleisteten Treueid konnen 
sieh die alten Reiehsbeamten nieht berufen, weil sie von 
diesem Treueid dureh die Abdankungsurkunde yom 
28. 11. 1918 reehtswirksam entbunden sind. 

Eine besondere Bedeutung hat das PG (§ 47) dem 
Beamteneid des ZusteIlpersonals beigelegt. Danach ist 
das, was ein Brieftrager usw. tiber die von ihm vor
genommene Zustellung auf seinen Diensteid anzeigt, 
so lange ftir wahr und richtig anzusehen, bis das Gegen
teil tiberzeugend nachgewiesen wird. Diese prozeBreeht
liehe Bestimmung ist zwar durch § 13 des Einftihrungs
gesetzes zur ZPO und § 5 des Einftihrungsgesetzes zur 
StrafprozeBordnung aufrechterhalten worden, wird je
doeh tatsaehlich kaum mehr angewandt. 

Von dem aIlgemeinen Beamteneid sind zu untersehei
~en die Diensteide, die fiir die Ubernahme gewisser 
Amter besonders vorgesehrieben sind, wie z. B. der Eid 
des Sehoffen und des Gesehworenen. 

5. Eid der Angestellten. GemaB § 4 des Reiehs
angestelltentarifs yom 2. 5. 1924 hat jeder Angestellte 
einen besonderen Eid auf die Reiehsverfassung zu leisten. 
Dieser Eid lautet: "Ieh sehwore Treue der Reiehsver
fassung." Der Vereidigte wird ausdrtieklieh darauf hin
gewiesen, daB dureh die Leistung des Eides Beamten
eigenschaft ni e h t begriindet wird. Mit der Abnahme 
dieses Eides, tiber die eine Verhandlung in ahnlieher 
Form wie bei den Beamten aufzunehmen ist, wird ver
bunden die Verpfliehtung dureh Handsehlag zur Wah
rung des Amtsgeheimnisses unter besonderem Hinweis 
auf die Verordnung gegen Bestechung und Geheimnis
verrat niehtbeamteter Personen yom 3.5.1917 (RGBl 
S. 393) in der Fassung yom 12.2. 1920 (RGBl S. 230). 

6. AIle andern im Dienste der DRP nicht als 
Beamte oder Angestellte beschaftigten Per
sonen werden lediglich dureh Handsehlag zur getreuen 
Ausiibung ihrer Dienstgeschafte und zur Wahrung des 
Amtsgeheimnisses verpflichtet, also in keiner Form ver-
eidigt. . 

II. Vereidigung der Zeugen und Saehverstan
digen. 

Sie kommt in Betraeht im Verfahren auf zwangsweise 
Versetzung in den Ruhestand (§ 64 RGB) und im form
lichen Disziplinarverfahren (§ 84 RBG). Es gelten die 
allgemeinen Bestimmungen der §§ 51ff. und 72ff. del' 
StrafprozeBordnung. Bei der Vereidigung ist genau zu 
unterseheiden, ob der zu Vereidigende nur als Saeh
verstandiger oder als Zeuge und Saehverstandiger odeI' 
nur als Zeuge aussagt. Ein Zeuge sagt iiber vergangene 
Tatsachen und Zustande aus, die er wahrgenommen hat. 
Der Saehverstandige gibt dagegen ein Gutaehten auf 
Grund der vorliegenden Tatsachen abo Der behandelnde 
Arzt, der tiber die frtihere Behandlung des Beamten und 
seine dabei gemaehten Wahrnehmungen Auskunft gibt 
und sodann ein Gutachten tiber die dauernde Dienst
unfahigkeit erstattet, maeht seine Aussage als Zeuge 
und Sachverstandiger. Er hat daher den Zeugen- und 
Saehverstandigeneid zu leisten. 1st der Sachverstandige 
ftir die Erstattung von Gutachten der betreffenden Art 
im aIlgemeinen beeidigt, so geniigt die Berufung auf 
den geleisteten Sachverstandigeneid. 

Schriftwesen. Scholz. Offentliches Post- und Tclegraphenrecht 
im GrundriB. Sonderdruck aus dem Wiirterbuch des Deutschen 
Staats- und Verwaltungsrechts von Stengel-Fleischmann. Mohr, 
Tiibingen 1914; Bornhak, GrundriB des Verwaltungsrechts in PreuBen 
und im Deutschen Reich. Deichert, Leipzig 1912; Arndt, Das Reichs
beamtengesetz. 2. Auflage. Walter de Gruyter & Co., Berlin und 
Leipzig 1922; Perels-Spilling, Das Reichsbeamtengesetz. 2. Auflage. 
Mittler und Sohn, Berlin 1906; v. Rheinbaben, Artikel Diensteid im 
Wiirterbuch des Deutschen Staats· und Verwaltungsrechts von 
Stengel-Fleischmann. 2. Auflage. Mohr, Tiibingen 1913; Laband, 
Das Staatsrecht des Deutschen Reichs. 5. Auflage. Mohr, Tiibingen 
1911. Miiller. 

Vereinfaehungsaussehu8 beim RPM. In den ersten 
Nachkriegsjahren entwiq~elte sieh die RPV, die vor dem 
Kriege stets erhebliche Ubersehtisse erzielt hatte, infolge 
der Nachwirkungen des Weltkriegs und der Staats
umwalzung immer mehr zu einem ZusehuBbetriebe des 
Reichs. Die Ursachen dieses Niedergangs lagen in del' 
aIlgemeinen wirlsehaftlichen Notlage Deutsehlands, die 
sieh in dem Wahrungsverfall auBerie, ferner in dem 
Zurtickgehen des Verkehrs, in den zu niedrigen Gebtihren 
der RPV und namentlieh in dem tioermaBigen Aufblahen 
ihres Personalkorpers. Trotz der Verkleinerung des 
Reichs war der Personenbestand im Jahre 1921 auf 
427000 Kopfe gegen 266 000 im Jahre 1913 angeschwol
len. Dieser ungesunde Zustand ergab sieh aus der Ver
pfliehtung der RPV zur Verwendung von Kriegsbeseha
digten, zu~. Durehftihrung der Demobilmaehungsverord
nung, zur Ubernahme von Beamten aus den abgetretenen 
Gebieten, zur Einftihrung des Achtstundentags usw. 
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Urn der schadlichen Weiterentwicklung der RPV in der 
bisherigen Richtung Einhalt zu tun und den Betriebs
und Personenstand auf ein dem Verkehr und der Wirt
schaftslage der RPV entsprechendes MaB zuriickzu
bilden. erhoben sowohl der Verkehrsbeirat beim RPM 
als auch der ReichstagsausschuB zur Reform der all
gemeinen Reichsverwaltung (s:pater Reichstagsau~sc~uB 
zur Nachpriifung der allgememen VerwaltungsemrlCh
tungen) die einhellige Forderung, Verwaltung und Be
trieb der RPV moglichst zu vereinfachen und zu ver
billigen. Das RPM entsprach diesem Verlangen zunachst 
dadurch, daB es die zur Wiedererstarkung der RPV zu 
ergreifenden MaBnahmen in einer umfangreichen Denk
schrift zusammenstellte; weiter schlug der Reichspost
minister die Einsetzung eines Ausschusses zur Verein
fachung und Verbilligung der RPV, kurz Vereinfachungs
ausschuB (VA) genannt, vor. 

Der VA wurde im Marz 1922 gebildet_ Er bestand aus 
je 4 Mitgliedern des Reichstags und des Verkehrsbeirats, 
1 Mitglied des Reichsrats, 2 Vertretern des Reichsfinanz
ministeriums, 3 Vertretern des Hauptbeamtenausschusses 
beim RPM (s. Beamtenvertretungen) und 1 Vertreter 
des Zentralbetriebsrats beim RPM (s. Betriebsvertre
tungen). Als Kommissare des RPM wirkten Ministerial
rat Sautter und Oberpostrat Gerbeth mit. 

Der VA stellte sich die Aufgabe, unbeeinfluBt von der 
RPV zu priifen, 

1. ob Betrieb und Verwaltung zufriedenstellend arbei
teten sowie ob und inwieweit dabei Verbesserungen 
notig waren; 

2. ob den Erfordernissen der Wirtschaftlichkeit ge
niigend Rechnung getragen ware, insbesondere ob 

a) zuviel Personal vorhanden ware, 
b) die Beamten anders verteilt und billigere Arbeits

krafte verwandt werden konnten, 
c) die selbsttatigen Einrichtungen zur Ersparung von 

Menschenkraft sich weiter ausbauen lieBen; 
3. welche Moglichkeiten zur Hebung der Arbeitslei

stung des Personals bestanden. 
Zur Durchfiihrung seiner Aufgabe bildete der VA 

4 Unterausschiisse, die sich aus je 1 Mitglied des Reichs
tags, des Verkehrsbeirats und der Personalvertretung 
zusammensetzten. Beigegeben wurde den Unteraus
schiissen je 1 Vertreter des Reichsfinanzministeriums 
und des RPM, zu denen noch jeweils Beauftragte der 
OPD hinzutraten. Die Unterausschiisse bereisten den 
groBten Teil der OPDBezirke und besichtigten dabei 
mehr als 200 Post-, Telegraphen- und Fernsprechanstal
ten. Besonders eingehend war der Besuch der Berliner 
V Anst und Verwaltungsstellen. Die Besichtigungen er
brachten eine Fiille von Stoff, der gesichtet und dem 
RPM mit Vorschlagen unterbreitet wurde. Grund
legende Angelegenheiten bildeten den Gegenstand einer 
Besprechung in der Vollversammlung des VA. 

Auf Verlangen des VA wurde auch die Stellung eines 
Sparkommissars der RPV geschaffen, die dem damaligen 
Ministerialrat, spateren Staatssekretar Sautter, iiber
tragen wurde. Mit der Bestellung des Sparkommissars, 
der im Einvernehmen mit dem VA arbeitete, setzte eine 
kraftvolle Aufwartsbewegung in der Durchfiihrung der 
Vereinfachungs- und VerbilligungsmaBnahmen ein. Be
sonders bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang 
der ErlaB einer vorlaufigen Zustandigkeitsordnung (s. d.), 
durch die der BehOrdenzug wesentlich vereinfacht und der 
Verwaltungsdienst wirtschaftlicher gestaltet worden sind. 

Die Tatigkeit des VA erreichte mit dem Inkrafttreten 
des Reichspostfinanzgesetzes (s. d.), also am 31. 3. 1924, 
formlich ihr Ende; tatsachlich hatte er schon einige Zeit 
vorher aufgehOrt, sich zu betatigen. Ausfiihrlicher Tatig
keitsbericht des VA im Archiv 1925 S. Iff. 

Sobanski. 
Vereinigte Staaten von Amerika (VSt). 
I. Geschichte. In der·Geschichte der amerikanischen Post sind 

zn unterscheiden die Zeitraume 1. der kolonialen Ortsposten vom 

Beginn der Besiedlung bis 1693; 2. der englischen Lehenspost in 
Hiinden von Unternehmern von 1693-1710; 3. der staatlich ge
ordneten koniglichen Post unter der Herrschaft der englischen Post
gesetzgebung von 1711-1774; 4. der selbstandigen Bundespost von 
1776 bis auf die neuste Zeit. 

t1ber Einrichtung, Art, Umfang und Weiterentwicklung der ameri
kanischen Post in dem ersten Zeitabschnitt sind nur sparliche Nach
richten vorhanden. 1639 betraute die RegierungsbehOrde in Massa
chusetts den Biirger Richard Fairbanks in Boston mit der Zustellung 
und BeiOrderung von Briefen. Das Amt brachte ihm neben dem 
Einkommen von 1 Penny iiir den Brief manche Vorleile. Er war 
vom Waffendienst entbunden und erhielt eine Schankerlaubnis. 
1672 stellte Lovelace, Gouverneur der New York-Kolonie eine 
monatlich zwischen New York und Boston verkehrende Post
verbindung her. 1677 beauftragte der Staat Massachusetts den Ein
wohner Hayward in Boston mit der Wahrnehmung der Postgeschafte. 
Hayward, der einen Dienstraum im Stadthaus erhielt, wurde der 
erste wirkliche "Postmaster" und seine Amtsstube das erste "Post
Office". Jedes Schiff hatte in dem Post-Office seine eigenen Brief
beutel, die es dort bei der Ankunft ablieferte und bei der Abreise 
wieder abholte. 1683 richtete William Penn eine PAust in Phila
delphia mit wochentlichen Postverbindungen nach verschiedenen 
Platzen der Umgegend ein. In Virginien war die WeiterbeiOrderung 
der Briefbeutel in der zweiten Halite des 17. J ahrhunderts eine 
Gemeinpflicht, ein Pflanzer hatte die Post mit Boten zum nachsten 
zu senden. 

Am 17. 2. 1691 iibertrug Wilhelm von Oranien das ausschlieBliche 
Recht zur Ausiibung des Postdienstes im englischen Amerika auf 
21 Jahre Thomas Neale, dem Haupt der koniglichen Miinze, in 
London. Neale betraute mit der Einrichtung der amerikanischen 
Post den Kaufmann Andrew Hamilton, der 1692 zum amerikanischen 
Generalpostmeister mit dem Auf trag ernannt wurde, regelm;iBige 
Posten in der Kolonie einzurichten. Hamilton gebiihrt das Verdieust 
die Poststrecke Porthmouth-Philadelphia am 1. 5. 1691 eingerichtet 
und unter groBen Schwierigkeiten aufrechterhalten zu haben. Durch 
das groBe Postgesetz der Konigin Anna aus dem Jahre 1710 wurde 
die amerikanische Post von der englischen Krone iibernommen. In 
diesem dritten Zeitabschnitt konnte das amerikanische Postwesen 
keine wesentlichen Fortschritte machen, da es hauptsachlich als eine 
Einnahmequelle iiir den englischen Staatsschatz betrachtet wurde. 
Benjamin Franklin, der von 1753-1774 Deputy Postmaster-General 
der Neu-England-Staaten war, fiihrte cine Pennypost fiir Ortsbriefe 
ein. Als 1773 die Gegensatze zwischen der Kolonie und dem Mutter
lande zum offenen Ausbruch kamen, wurde Franklin von London 
aus seines Amts entsetzt. Wahrend des Unabhangigkeitskampfes 
rief der erste LandeskongreB am 26.7.1775 die selbstandige ameri
kanische Post ins Leben, bevor die Unabhangigkeit des Staats erklart 
war. Der KongreB machte Philadelphia zum Sitz der Hauptver
waltung und stellte an ihre Spitze Benjamin Franklin. 1776 erhielt 
Richard Bache, 1782 Ebenezer Hazard, 1789 Samuel Osgood das 
General-Postmeisteramt. Dieser schnelle Wechsel erklart sich aus 
dem Bestreben, Krafte zu gewinnen, die mehr t1berschiisse aus dem 
Postweseu zu erzielen verstanden. Die Gebiihren wurden 1777 urn 
50 vH und 1779 auf das Zwanzigfache der von 1775 erhOht. Aber 
schon 1781 sah man ein, daB durch solche schrankenlose Gebiihren
erhiihung die Posteinnahmen nicht verbessert werden konnten, und 
man fiihrte die Gebiihrensatze auf den Stand von 1775 zuriick. 
Artikel IX der Bundesakte von 1777 bestimmte, "daB die im KongreB 
vertretenen Staaten das alleinige und ausschlieBliche Recht haben 
sollen, durch das ganze Gebiet der Vereinigten Staaten, von einem 
Staat zum andern, Posten einzurichten und diejenigen Postgefalle 
zu erheben, die erforderlich sind, urn die Ausgaben der Postanstalten 
zu decken ". Am 18. 10. 1782 wurde das erste Postgesetz erlassen, 
das "die regelmaBige und schnelle BeiOrderung der Briefschaften" 
fiir die Aufgabe der Post erklarte. Das GPA wurde 1789 zunachst 
in New York untergebracht, 1792 nach Philadelphia und 1800 nach 
Washington verlegt. Die Vertrauensstellung, die die amerikanische 
Post beanspruchte, kam in schweren Straiandrohungen gegen Angriiie 
auf die der Post anvertrauten Gegenstande zum Ausdruck. Das 
Gesetz von 1792 bedrohte den Diebstahl von Briefen sowie Raub
anfalle auf die Post mit dem Tode. Erst 1872 wurde die Todesstrafe 
fiir Raubanfalle durch Gefiingnisstrafe ersetzt. Postbeamte, die sich 
an Briefen mit Wertinhalt vergriffen, hatten Priigelstrafe zu erwarten, 
die 1810 durch Gesetz in Gefiingnisstrafe umgewandelt wurde. 
1810 wurde zum erstenmal eine von verschiedenen Religionsgesell
schaften lebhaft bekampfte sonntagliche Ausgabe von Postsendungen 
eingefiihrt. Von 1813 ab konnte die BriefbeiOrderung Dampfschiffs
unternehmen gegen eine Vergiitung iibertragen werden, die 3 Cents 
iiir den Brief und 1 Cent fiir Zeitungen nicht iibersteigen durfte. 
1825 wurde fiir die Behandlung der unzustellbaren Postsendungen 
das "Dead Letter Office" in Washington geschaffen. Eine KongreB
akte machte den Postamtsvorstehern zur Pflicht, vierteljahrlich 
und, nach Bedarf, in kiirzern Fristen ein Verzeichnis der bei den 
P Anst vorliegenden unzustellbaren Briefschaften zu veroffentlichen 
und einmal im Vierteljahr die unanbringlichen Sendungen dem Dead 
Letter Office einzureichen. Die Ehre, dem Kabinett anzugehOren, 
wurde zum erstenmal dem Hon. Wm. T. Barry von Kentucky bei 
seiner Ernennung zum General-Postmeister durch Priisident Jackson, 
1829, zuteil. Der General-Postmeister, dem bis 1836 die verant
wortliche Leitung aller Verwaltungsgeschiifte, selbst die AbschlieBung 
von Postfuhrvertragen, der ErlaB von Kassenverfiigungen usw. 
oblag, wurde durch Einrichtung der Stelle eines Schatzbeamten, 
des "Auditor of the Treasury for the Post Office Department", 
erheblich entlastet. Am 19. 7.1840 lief der erste Dampfer der Cunard
Linie mit der englischen Post in Boston ein. 1847 schloB die ameri
kanische Postverwaltung den ersten Vertrag mit einer fremden 
Regierung - mit Bremen - iiber den Austausch von Posten ab. 
Bis 1847 war ausschlieJ3lich die Barfreimachung gebrauchlich; auf 
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Grund eines KongreBbeschlnsses wurden in diesem J ahr die ersten 
Freimarken ansgegeben. Gestempelte Briefumschlage wurden 1853, 
Einschreibbriefe 1855 eingefiihrt. 1862 wurden die VerteilPAnst 
aufgehoben und die ersten Bahnposten ins Leben gerufen, nachdem 
schon in den fUnfziger J ahren ein Kartenzeichner der Postverwaltung, 
Mr. Burr, die Ansicht verfochten hatte, daB die gesamten, fiir weitere 
Entfernungen vorkommenden Briefschaften "over the car wheels" 
bearbeitet werden miiBten. Unter der Verwaltung des General-Post
meisters Montgomery Blair wurde 1863 der kosteufreie Briefzustell
dienst - free delivery system - zunachst in Stlldten mit mindestens 
50 000 Einwohnern eingerichtet. N eben der Abholung bestand zwar 
vorher schon zur Zeit der kolonialen Ortsposten und der ktiniglich 
englischen Post ein Zustelldienst. Jedoch wurde fUr jede Sendung 
eine Zustellgebiihr, die 1836 gesetzlich festgelegt wurde, erhoben; 
die Gebiihren flossen den Postmeistern fiir die Besoldung der Brief
trager zu. 1864 fUhrte der General-Postmeister Blair den Post
anweisungsdienst ein, zu dem das beim Heere iibliche Verfahren, 
Soldaten die Versendung kleinerer Geldbetrage an ihre AngehOrigen 
zu erleichtern, die Anregung gegeben hatte. Yom 1. 5. 1873 ab 
wurden die Postkarten zugelassen. Dem Weltpostverein traten die 
VSt am 1. 7. 1875 beL Das Postgesetz vom 1. 10. 1882 brachte 
eine N eugestaltung des Gebiihrenwesens. Den Postbefiirderungs
dienst auf den Eisenbahnen regelte die Kongrellakte vom Juli 1883. 
Der Landzustelldienst wurde versuchsweise am 1. 10. 1896 cingefiihrt. 
Gegen den heftigen Widerstand der GroBbanken setzte der General
Postmeister Frank Hitchcock 1910 die Einfiihrung der Postsparkasse 
durch. Seit dem 1. 7. 1912 wurde die gebiihrenfreie Ortszustellung 
auf Orte mit weniger als 10 000 Einwohner ausgedehnt. Durch das 
Haushaltsgesetz fUr 1912/13 erlangte Frank Hitchcock die Er
machtigung zur Einrichtung eines Postpaketdienstes innerhalb der 
VSt vom 1. 1. 1913 abo Vorher hatte sich die Post der VSt mit 
der Beftirderung von Postpaketen nur im Yerkehr mit fremden 
Landern befaBt, im innern Verkehr konnten Handelswaren usw. nur 
bis 4 Pfund (1 Pfund = 16 Unzen = 453,6 g), vor 1863 nur bis 
3 Pfund mit der Briefpost versandt werden. Die Paketbeftirderung 
besorgten schon seit 1839 Frachtgesellschaften, die Exprell Com
panies, von denen jede vertragsmallig auf bestimmten Eisenbahn
linien das ausschliellliche Recht der Eilgutbeforderung hatte und 
die Gebiihren nach Belieben erhOhen konnte. Aus der Vormacht
stellung der ExpreCs Companies, die von jeher die Zulassung von 
Postpaketen erbittert bekampften, wird die spate Einfiihrung dieses 
Dienstzweiges erkliirlich. Die Zahl der P Anst betrug 1922 rd. 61 000 
gegen 903 im Jahre 1800. 

II. Verfassung. Die oberste VerwaltungsbehOrde 
des Postwesens der VSt fuhrt die Bezeichnung "The 
Post Office Department", das eine besondere Abteilung 
der Bundesregierung Hldet. Es wird vom "Postmaster
General" geleitet, der Mitglied des Kabinetts ist und 
die Postverwaltung gegenuber dem Bundesprasidenten 
und den gesetzgebenden Korperschaften vertritt. Das 
Post Office Department zerfallt in vier Abteilungen, an 
deren Spitze je ein "Assistant Postmaster General" 
steht. Als Rechtsbeistand steht dem Postmaster-General 
ein "Assistant Attorney General" zur Seite. Das Kassen
und Rechnungswesen der P Anst uberwacht ein dem 
Bundes-Schatzamt angehoriger "Auditor". Den Auf
sichtsdienst nehmen "Post Office Inspectors" (Post
inspektoren) wahr, die einem dem Postmaster-General 
unmittelbar nachgeordneten "Chief Post Office Inspec
tor" unterstehen. 

Es gibt keine Bezirksbehorden. Die pA sind dem Post 
Office Department unmittelbar unterstellt; sie sind nach 
ihrer Bedeutung und Roheinnahme in vier Klassen ein
geteilt. An der Spitze der P A stehen "Postmaster". 
AuBer ~en HauptP A gibt es in groBern Orten noch 
Z weigP A, "Branche Offices", die dem Postmeister des 
HauptP A unterstellt sind. Fur den Bahnpostdienst ist 
das Postgebiet in 13 Bahnpostbezirke eingeteilt. 

III. Beamtenverhaltnisse. Man unterscheidet zwischen 
Beamten, die den gesetzlichen Zivildienstbestimmungen unterworfen 
sind, und solchen, auf die diese Vorschriften keine Anwendung finden. 
Zu den ersteren gehoren die nachgeordneten Beamten, "Clerks", 
bei dem Post Office Department in Washington, bei den PA mit 
Zustelldienst und die Bahnpostbeamten sowie die Brieftrager. Diese 
Beamten werden durch die Postmeister mit Genehmigung der 
obersten Postbehorde angenommen. Vor der Annahme muB der 
Anwarter die Zivildienstpriifung bestanden haben. In allen Dienst
stellen konnen sowohlledige als auch verheiratete weibliche Personen 
beschMtigt werden; sie erhalten die gleiche Bezahlung wie die 
mannlichen Beamten. Die Unterscheidung zwischen Beamten des 
mittleren und unteren Dienstes ist unbekannt. Die Bahnpost
beamten werden nicht aus den Ortspostbeamten entnommen; sie 
bilden eine Sonderklasse. Zu den Beamten, die nicht den gesetzlichen 
Zivlidienstbestimmungen unterworfen sind, gehtiren die oberen 
Beamten der Hauptverwaltung, die Postmeister der ersten bis dritten 
Klasse, die "Finance-Clerks" bei den groBen PA, die Militar- und 
Marineinvaliden, die bei vorhandener Eignung in erster Linie fUr 
den Postdienst beriicksichtigt werden miissen, endlich alle bei P A 
ohne Zustelldienst beschaftigten Beamten. Den Postmaster General, 

die Assistent Postmaster Generals und die Postmasters 1. bis 3. Klasse 
ernennt der Bundesprasident mit Zustimmung des Senats, die iibrigen 
Beamten der Postmaster General. Fiir die Ernennung zum Post
meister ist es ohne Bedeutung, ob der Bewerber mit den Postdienst
geschaften vertraut ist oder nicht. Die Postmeister der 1. Klasse 
haben ein Einkommen von 3200 Dollar und mehr; der 2. Klasse 
von mindestens 2300, aber weniger als 3200; der 3. Klasse von 
mindestens 1000, aber weniger als 2300; der 4. Klasse weniger als 
1000 Dollar. Das Gesetz vom 7.9.1916 setzt Entschiidigungen fiir 
die unfallverletzten und fUr die Hinterbliebenen durch Unfall ge
toteter Beamten fest. 

Durch Gesetz vom 22. 5. 1920 sind fUr die Zivilbeamten, die 
keinerlei Versorgungsanspriiche hatten, Ruhegehalter eingefUhrt 
worden. Das Recht auf Ruhegehalt wird im allgemeinen im Lebens
alter von 70 Jahren und nach mindestens 15 Dienstjahren erworben. 
Die Arbeiter, Stadt- und Landbrieftrager und Clerks, erwerben dieses 
Recht schon mit 65, die im Bahnpostdienst beschiiftigten Beamten 
mit 62 J ahren. Das Ruhegehalt berechnet sich unter Zugrundelegung 
der Dienstzeit und eines Bruchteils des jahrlichen Grundgehalts nach 
dem Durchschnitt der letzten 10 Dienst jahre. Jeder Postbeamte, 
auf den das Gesetz Anwendung findet und der insgesamt wenigstens 
15 Jahre im Dienst gewesen ist, hat vor Erreichung des vorge
schriebenen Alters Anspruch auf Ruhegehalt, wenn er wegen Krank
heit oder eines U nfalles, die nicht die Folge von lasterhaftem Leben, 
Unmalligkeit oder vorsiitzlichem schlechten Betragen sind, voll
stiindig dienstuntauglich wird. Fiir die Altersversorgung werden 
vom Grundgehalt jedes Beamten monatlich 2'/, vH einbehalten. 
Beim AufhOren des Dienstverhiiltnisses vor Erreichung der Alters
grenze wird auf Verlangen der Gesamtbetrag der Gehaltsabziige 
nebst 4 vH Zinsen an den Beamten oder seine Familie zuriick
erstattet. Stirbt ein Ruhegehaltsempfiinger, gleichviel welchen 
Geschlechts, ohne den Gesamtbetrag der Gehaltsabziige ne bst 4 v H 
Zinsen in Jahresbetriigen erhalten zu haben, wird der Unterschieds
betrag an die gesetzlichen Vertreter ausgezahlt. Die Ruhegehalts
betrage werden monatlich gezahlt und konnen weder an einen Dritten 
iiberschrieben, noch beschlagnahmt, noch einem andern gesetzlichen 
Verfahren unterworfen werden. 

IV. Der Postzwang erstreckt sich auf die Befiirderung von 
Briefen und solehen Paketen, die personliche Mitteilungen enthalten. 
Es ist gestattet, Briefe und postzwangspflichtige Pakete uurch 
besondere Boten oder unentgeltlich aus Gefiilligkeit zu befiirdern. 
Dem Postzwang sind nicht unterworfen Konnossemente und Fracht
briefe sowie Briefe, die in gestempelten Umschlagen verschlossen 
sind, wenn der Markenstempel der Postbefiirderungsgebiihr ent
spricht. Solche Briefe konnen auf andre Weise als durch die Post 
befiirdert und verteilt werden, aber die Umschliige miissen die Auf
schrift des Empfiingers tragen und so verschlossen sein, dall die Briefe 
dem Umschlag nicht entnommen werden konnen, ohne ihn nnbraueh
bar zu machen. AuBerdem mull der Briefumschlag den Aufgabetag 
entweder handschriftlich oder durch Stempelabdruck tragen. Der 
Postmaster-General kann diese Befiirderungsart auf den Poststrecken 
ansschlieBen, wenn ihm eine solche Mallregel fUr das Allgemeinwohl 
notwendig erscheint. 

V. Gebiihrenfreiheit. Aile Beamten der Regierung der VSt, 
das Smithsonian Institut, die staatlichen Heime fiir die nieht mehr 
dienstfiihigen Militarfreiwilligen und die Panamerikanische Union 
haben das Recht, die den Dienst der Regierung und dieser Anstalten 
betreffenden Sendungen gebiihrenfrei zu verschicken. Zu diesem 
Zweck miissen sie sich besonderer Briefumschliige bedienen, die die 
Bezeiehnnng "Official Business", die absendende Stelle sowie den 
Strafvermerk fUr die mil3brauchliche Benutzung der Gebiihren
freiheit tragen. Auf MiBbrauch steht eine Geldstrafe von 300 Dollar. 

Die Senatoren, die Deputierten und die Abgeordneten des Kon
gresses, der Sekretiir des Senats und der SchriftfUhrer der Deputierten
kammer konnen alle auf Anordnung des Kongresses gedruckten 
Urkunden usw. gebiihreufrei versenden. Auf Grund besonderer 
Erlasse des Kongresses ist einer Anzahl von Witwen von Bundes
priisidenten Gebiihrenfreiheit zugestanden. AuBerdem genie Ben 
Gebiihrenfreiheit einige landwirtschaftliche Anstalten und BehOrden. 

VI. Betrieb. A. Briefpost. Die zur Postbefiirderung zu
gelassenen Gegenstande werden in vier Klassen eingeteilt. Zur 
1. Klasse (First class matter) gehOren schriftliche Mitteilungen und 
die verschlossenen Sendungen, deren Inhalt nicht gepriift werden 
kann; zur 2. Klasse (Second class matter) Zeitungen und Zeit
schriften, die ordnungsmiiBig als "Second class matter" verzeichnet 
sind; zur 3. Klasse (Third class matter) aile Drucksachen, die nicht 
die Eigenschaft einer personlichen Mitteilung haben, mit Ausnahme 
der Biicher und der zur 2. Klasse gehtirenden Zeitungen und Zeit
schriften; zur 4. KJasse (Fourth class matter) Waren, Biicher und 
alle andern Gegenstande, die nicht zur 1. bis 3. Klasse gehOren. Die 
Sendungen dieser Klasse werden auch als Postpakete des innern 
Dienstes bezeichnet. 

Freimachung. 1m inneren Verkehr miissen aile Gegenstande 
freigemacht werden, ausgenommen sind die Briefe der Soldaten, 
Matrosen usw., wenn sie die Bezeichnung "Soldier's letter", "Sailor's 
letter" oder "Marine's letter" sowie die N amensunterschrift und 
Rangangabe eines Offiziers tragen; Eilbriefe, bei denen die Eilboten
gebiihr bezahlt ist; die nach der einfachen Gebiihr freigemachten 
Gegenstande der 1. Klasse. 

First class rna tter. Briefe (letters). Meistgewicht je nach der 
Entfernung 70 oder 50 Pfund. Keine Ausdehnungsbeschriinkungen. 
Gebiihrenstufen je 1 Unze (= 28,34 g). 

Postkarten (postal cards). Nichtamtlich hergestelite (privat 
mailing cards) sind zugelassen, wenn sie keine Nachahmung der 
amtlich ausgegebenen darstellen, insbesondere nicht die Angabe 
"United States" oder "United States of .America" tragen. lIfindest
groBe 7 x 10, Hochstausdehnung 9 x 14 cm. Sie miissen in Papier-
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starke und Gewicht den amtlichen cntsprechen. Die Angabe "Post 
Card" ist nicht vorgeschrieben. 

Second class matter. Zeitungen und regelmaBig erscheinende 
Zeitschriften (newspapers and periodical publications) konnen nicht 
durch Vermittlung der PAnst bezogen werden. Die Verleger miissen 
sie unter der Aufschrift der Bezieher verschicken. Keine Aus
dehnungsbeschrankung. Freimachungszwang. Fiir den Nach
richtenteil der Zeitungen, die an auBerhalb des Erscheinungsbezirks 
(county) wohnendc Empfanger versandt werden, bestehen seit dem 
15. 4. 1925 Gebiihrenstufen von je 2 Unzen bis 8 Unzen. Schwerere 
Sendungen unterliegen dem Satze der Sendungen der 4. Klasse und 
auBerdem einer Behandiungggebiihr fiir jcde Sendung. Zeitungen 
und Zeitschriften religiOser, wissenschaftlicher, menschenfreundlicher, 
landwirtschaftlicher Gesellschaften und Verbandszeitungen usw. 
Yon Vereinigungen zu gegenseitiger Hilfe sowie von Schiiler- und 
Arbeitervereinigungen werden, wenn damit keinerlei Gewerbe ver
bunden ist, gegen ermaBigte Gebiihr ohne Riicksicht auf die Ent
fernung befOrdert. Fiir Zeitungen und Zeitschriften, die von andern 
Personcn als Zeitungsverlegern und Vertretern versandt werden, 
bestehen Gebiihrenstufen von je 4 Unzen ohne Riicksicht auf die 
Entfernung. Zeitungen und Zeitschriften, die von Verlegern an 
Bezieher versandt werden, dic in derselben county (Kreis) wohnen, 
in der die Zeitung usw. erscheint, werden geblihrenfrei befOrdert, 
wenn die P Anst am Bestimmungsort keinen Zustelldienst hat, 
andernfalls ermaBigte Gebiihr nach Gebiihrenstufen von 1 Pfund. 
Fiir durch Ortsbrieftrager zuzusteliende Wochenschriften sind 
besondere Ge biihren festgesetzt. 

Urn gegen die Gebiihr der Sendungen der 2. Klasse befOrdert zu 
werden, miissen die Zeitungen usw. mindestens viermal jahrlich zu 
bestimmten Fristen erscheinen, den Ausgabetag und eine fort
laufende Nummer tragen. von einer bekannten Ver6ffentlichungs
stelle herriihren, ungeheftet und ungebunden sein, der Veroffent
lichung allgemeiner Nachrichten oder von Aufsatzen iiber ein be
stimmtes Gewerbe, Schrifttum, Wissenschaft und Kunst dienen 
und eine Liste regelmaBiger Bezieher haben. Yorwiegend ans An
zeigen bestehende Zeitungen usw. sind von der 2. Klasse ans
geschlossen. 

Die Verleger miissen ihre Zeitung usw. unter Vorlegung von Probe
nummern beim Post Office Department anmelden, das dariiber 
entscheidet, ob die Sendung als Gegenstand der 2. Klasse anzu
sehen ist. 

Third class matter. Zu den Sendungen der 3. Klasse rechnen 
Drucksachen (printed matter) und Warensendungen bis zum Meist
gewicht von 8 Unzen. Gebiihrenstufen von je 2 Unzen; fiir Biicher 
und Preislisten von 24 Seiten und mehr, Samensendungen, Setzlinge, 
Zwiebeln, Wurzeln, ScMBlinge und Pflanzen besteht ermaBigte 
Gebiihr. Freimachungszwang, keine Ausdehnungsbeschriinkungen. 

Fourth class matter. Postpakete des innern Yerkehrs. Meist
gewicht je nach der Entfernung 70 oder 50 Pfund. Die Gebiihren 
werden nach Gewichtsstufen von 1 Pfund und nach cinem Zonentarif 
berechnet. Das Gebiet der V. St. ist in Einheiten (gleichseitige Reeht
ecke) von 30 minutes (30 minutes = 30 Seemeilen = 55'/, km) Seiten
lange eingeteilt. Die I. Zone erstreckt sich - yom Mittelpunkt der 
Einheit, in der der Aufgabeort liegt, gemessen - auf aile ganz oder 
teilweise im Umkreis von 50 eng!. Meilen (80 km) licgenden Ein
heiten, die II. bis auf die Einbeiten im Umkreise yon 150 Meilen 
(240 km), die III. bis 300 Meilen (480 km), die IV. bis 600 Meilen 
(960 km), die V. bis 1000 Meilen (1600 km), die VI. bis 1400 Meilen 
(2240 km), die VII. bis 1800 Mcilen (2880 km), die VIII. auf allc 
iibrigen Einheiten. AuBerdem besteht eine Ortszone mit ermalligten 
Gebiihren. Die Scndungen kiinnen schriftliche oder gedruckte An
gab en enthalten, die sich auf den Inhalt des Pakets beziehen, wie Art 
der Ware, Preis, Nummer, Tag der Bestellung, Tag dcr Absendung, 
Name des Verkaufers, des Verpackers, Anschrift des Absenders, 
des Empfangers usw. Pcrsiinliche Mitteilungen unter der Anschrift des 
EmpHingers diirfen in verschlossenem Umschlag dem Paket an
geheftet werden, wenn sie nach der Briefgebiihr freigemacht sind. 
Durch Zahlung einer einheitlichen Zuschlaggebiihr werden dic 
Sendungen der 4. Klasse wie solcbc der 1. Klasse bebandelt. Jcde 
derartige Sendung mull die Bezeichnung "Special handling" (Sonder
behandlung) tragen. 

Mischsendungen. Bei Vereinigung von Sendungen der ver
schiedenen Klassen wird fiir die ganze Sendung die hochst anwend
bare-Gebiihr erhoben. Die Sendungen der 1., 2. und 3. Klasse k6nnen 
im inn ern Dienst eingeschrieben, die der 4. bis zum Betrage von 
100 Dollar versichert werden. Sollen Sendungen der 4. Klasse ein
geschrieben werden, wird die Geblihr flir Sendungen der 1. Klasse 
erhoben. Die Einschreibsendungen der 1. Klasse miissen versiegelt 
werden. Wertgegenstande und Geld diirfen in Einschreibbriefen 
versandt werden, jedoch sollen die Postmeister die Versendung von 
Geld mit Postanweisung anempfehlen. Fiir den Verlust oder die 
Beschiidigung von Einschreibsendungen der 1. Klasse und von ver
schlossenen, nach dem Briefgebiihrensatz freigemachten Sendungen 
der 4. Klasse zahlt die Postverwaltung je nach der Hohe dcr ent
richteten Einschreibgeblihr eine Entschadigung bis zu 50 oder 
100 Dollar; bei Sendungen der 3. Klasse bis zu 25 Dollar. Die Ein
schreibung der Sendungen der 2. Klasse verleiht keinen Anspruch 
auf Entschadigung. 

N achsend ung ist nur bei den Sendungen der 1. Klasse gebiihrcn
frei. 

Postlagernde Sendungen werden bei den PA IY. Klasse 
einen Monat, bei PA mit Zustelldienst 10 Tage, bei den iibrigen PA 
2 Wochen zur Verfiigung der Empfiinger gehalten. Eilzustell ung 
"Special Delivery" ist zugelassen. Seit dem 15. 4. 1925 werden drei 
Eilgebiihrensatze nach Gewichtsstufen bis 2, iiber 2 bis 10, iiber 
10 Pfund erhoben. Die Gebiihr hat der Absender zu entrichten. 
Die gebiihrenfreie Zustellung der Postsendungen (Free 
delivery service) ist gc,etzlich vorgescbrieben flir aile Stadte mit 

mehr als 50 000 Einwolmern. Sie kann in allen StMten mit wenigstens 
10 000 Einwohnern eingerichtet werden, wenn die Posteinnahme 
mindestens 10 000 Dollar jahrlich betragt. In Dorfern mit mindestens 
1500 Einwohnern in erschlossenen Gegenden kann Free delivery 
service eingeflihrt werden bei einer Jahresroheinnahmc der PAnst 
von mindestens 5000 Dollar. Die Gebiihr fiir SchlieBfiicher 
richtet sich nach der Einnahme der P Anst und der FachgroBe. 

Zur Vermittlung des Postverkehrs auf dem flachen Lande dienen 
Fahrposten (Star routes) und fahrende Landbrieftrager. 
Der Unterschied zwischen diesen beiden Dienstarten besteht darin, 
daB die Fahrposten im Wege der Ausschreibung an Unternehmer 
verdingt werden, wahrend die fahrenden Landbrieftrager Staats
beamte sind. Die Vertrage mit den Fahrpostunternehmern werden 
auf h6chstens 4 Jahre geschlossen. Die Unternehmer haben nicht 
nur die Postsachen zwischen den P Anst an der Poststrecke zu be
f6rdern, sondern den an der PoststraBe wohnenden Empfangern 
zuzustellen und die Postsachen von ihnen einzusammeln. Zu diesem 
Zweck sind langs der StraBe Briefkasten aufgestellt, die die Unter
nehmer zu leeren und in die sic die abzutragenden Sendungen ein· 
zulegen haben. Die Landbrieftragcr miissen mindestens 15 Jahre 
alt sein, Altersgrenze 50 Jahre, fiir ehemalige Angeh6rigc des Heeres 
oder der Marine 65 Jahre. Sie haben eine Sicherheit von 500 Dollar 
zu stellen. AuBer der BefOrderung, Zustellung und Einsammlung 
von Postsachen, die in der gleichen Weise wie bei den star routes 
ausgeflihrt wird, diirfen die Landbrieftrager dem Postzwang nicht 
unterliegende Gegenstande gegen Bezahlung besorgen. Die Tages
leistung eines Landbrieftragers betragt im allgemeinen 24 Meilen 
(38,6 km). Bei dieser Leistung erhalten die Landbrieftrager jahrlich 
1800 Dollar, bei geringerer wird das Einkommen anteilmaBig gekiirzt. 
Fiir jede Meile iiber 24 Meilen wird das Einkommen urn 30 Dollar 
erMht. Das H6chsteirrkommen eines Landbrieftragers bei Ausflih
rung des Landpostdienstes mit Kraftwagen ist 2600 Dollar. Das 
BefOrderungsmittel ist den Landbrieftragern nicht vorgeschrieben, 
auch brauchen sie keine Dienstkleidung zu tragen. 

Fiir die BefOrderung und Gestellung der Bahnpostwagen hat 
die Postverwaltung den Eisenbahngesellschaften Ycrgiitungen zu 
zahlen, die nach dem Rauminhalt der Bahnpostwagen und dem 
Gewicht der befOrderten Sendungen berechnet werden. Aullcr den 
Bahnpostwagen haben die Eisenbahngesellschaften der Postver
waltung noch Packwagen (store cars) unentgeltlich zur Verfiigung 
zu stellen. Zwischen graBen StMten verkehren auf den Haupteisen
bahnlinien besondere Posteilzlige. Die Postverwaltung der V. St. 
unterhiUt ohne Erhebung von Zuschlaggebiihren einen ausgedehnten 
Fl ugpostverkehr (s. d.). Die Fliige licgen im allgemeinen so, daB 
die Flugzeuge im AnschluB an einen ankommenden Eisenbahnzug 
der Pazificbahn abfliegen und in den Zwischenlandungs- und Ziel
orten der Teilflugstrecke einen friiher abgegangenen Zug iiberholen. 
(Beschleunigung der Postbef6rderung, Uberbriicken des Abstandes 
zweier Ziige; nachts wird die Eisenbahn und am Tage die SchneIIig
keit des Flugzeuges fiir den Postdienst ausgenutzt.) 

B. Postanweisungen. 1m Juli jedes Jahres wird ein Ver
zeichnis der am Postanweisungsdienst teilnehmenden PAnst ver-
6ffentlieht. deren Namen auSerdem in besonderm Druck in dem 
allgemeinen Verzeichnis der PAnst hervorgehoben ist. Meistbetrag 
100 Dollar. Telegraphische Postanweisungen sind nicht zulassig. 
Gebiihr nach Betragsstufen. Der Auflieferer hat auf besonderm Vor
druck (Application for Money Order), der von den P Anst unentgeltlich 
ausgegeben wird, die zur Ausfertigung der Postanweisung n6tigen 
Angaben niederzuschreiben. Die Ausfertigung liegt dem Annahme
beamten ob. Die Postanweisung hat der Absender dem Empf1inger 
zu iibermitteln, die BestimmungsPAnst erhiUt einen Einzahlungs
schein (advice), der zur Vergleichung mit der Postanweisung bei der 
Auszahlung dient. Reisende k6nnen Postanweisungen mit ihrer 
eigenen Anschrift ausstellen lassen; Zur Erleichterung der Auszahlung 
kann in solchen Fallen der Absender seine Unterschrift auf einem 
Vordruck niederschreiben, der der EestimmungsPAnst iibersandt 
wird, und dort als Ausweis bei der Feststellung der Echtheit del' 
Unterschrift des Bmpf1ingers dieIft. Eine Postanweisung kann einmal 
auf einen ,veitern Empfanger iibertragen werden. weitere Ubertragung 
ist unzulassig. Die Postanweisungen verlieren 1 Jallr nach Ablauf 
des Abgabemonats ihre GiiItigkeit. Eine Verlangerung der GiiItig
keitsdauer mull durch Yermittlung der Aufgabe- oder Bestimmungs
PAnst bei dem Post Office Department beantragt werden. 

C. Postsparkasse. Nach der Kongrellakte Yom 25.6. 19lO 
ist der hauptsachlichste Zweck der Einrichtung, Postsparstellen zur 
verzinslichen Hinterlegung von Ersparnissen unter Gewiihrleistung 
des Staates zu eroffnen. Der Postsparkasscndienst steht unter der 
Aufsicht und Leitung der Postsparkassenkommission, der der Post
master-General, der Secretary of the Treasury und der Attorney
General der V. St. angeh6rcn. Die Kommission hat dem KongreB 
jiihrIich iiber die Entwicklung des Dienstes zu berichten. Der Post
master-General bestimmt die PAnst, die am Postsparkassendienst 
teilnehmen, regeIt die Einzelheiten des Dienstes und die Vergiitungen 
der Beamten. Flir die monatlichen Einlagen und das Gesamt. 
guthaben sind Hochstbetrage vorgeschrieben. Mindesteinlage 
1 Dollar, zur Ersparung kleinerer Betrage gibt die Verwaltung Spar
karten und Sparmarken aus. Sparguthaben k6nnen von bestimmten 
Betriigen an gegen Postsparschuldscheine (Postal-Savings Bonds) 
eingetauscht werden, die zu einem h6hern Satz als die gewohnlichen 
Guthaben verzinst werden. Am 30. 6. 1923 waren in den V. St. 
6802 Postsparkassenanstalten vorhanden. 

Schriftwesen. Archiv 1890 S.141ff., 1894 S.580ff., 1912 
S. 56ff., 1913 S. 53; G. Bissel and Th. Kirby, The Postal Laws and 
Regulations of the United States of America, 1879; H. T. Newcomb, 
The Postal deficit, an examination of some of the legislative and 
administrative aspects of a great state industry, 1900; Reports of 
the Postmaster General of the United States of America; J. S. Ring
walt, Development of Transportation Systems in the Fnited States, 
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Philadelphia 1888; LTnion Postale 1907 S.65ff., 1918 S. Iff., 
1921 S. 8Iff., 1924 S. 72/73, 1925 S. 107ff.; Sieblist S. 315ff.; Recueil 
S.31fi. Brandt. 

Vereinslander sind die dem WPV angehOrenden Lander 
(im Gegensatz zu den Nichtvereinslandern, s. d.). Ver
einslander waren urspriinglich (Berner Allgemeiner Post
vereinsvertrag vom 9.10.1874) auBer den Landern 
Europas nur Agypten und die Vereinigten Staaten von 
Amerika. Mitte 1925 gehOrten dem WPV alle Lander 
der Welt an mit Ausnahme von Afghanistan, Arabien und 
einigen britischen Besitzungen in Afrika, Asien und 
Australien. 

Vereinswahrnng. Soweit in den WPVVertr Gebiihren 
angegeben sind, lauten sie auf Franken und Centimen. 
Unter Frank ist dabei nach dem WPVertr von Stock
holm der Goldfrank (s. d.) zu 100 Centimen im Gewicht 
von 10/31 Gramm und mit einem Feingehalt von 0,900 
zu verstehen. 

Verfiignngsreeht des Absenders im Weltpostverkehr. 
Die Frage, ob der Absender (Abs.) iiber eine zur Post 
gegebene Sendung zu verfiigen berechtigt sei, ist auf den 
Postkongressen wiederholt erortert worden. Der WPV 
hat sich in Ubereinstimmung mit der deutschen Auf
fassung auf dm Standpunkt gestellt, daB der Abs. bis 
zur Aushandigung einer Sendung iiber sie verfiigen diirfe 
und gestattet daher dem Abs., eine Sendung zuriick
zuziehen oder ihre Aufschrift zu andern, solange sie dem 
Empfanger nicht ausgehandigt ist. Doch haben von 
dieser Regel von jeher Ausnahmen zugestanden werden 
miissen, weil nicht in allen Landern die Gesetzgebung 
ein Verfiigungsrecht des Abs. zulieB. Nachdem im Laufe 
der Zeit eine groBe Zahl von Landern ihre Gesetzgebung 
in dieser Beziehung den WPV-Grundsatzen angepaBt 
hat, sind es jetzt nur noch GroBbritannien und die 
britischen Dominien, Kolonien und Schutzgebiete, deren 
Gesetzgebung die Zuriickziehung von Sendungen auf 
Verlangen des Abs. nicht gestattet; fiir diese Lander 
werden daher die Bestimmungen der WPVVertrage 
iiber die Aufschriftsanderung und Zuriickziehung von 
Sendungen nic4t angewandt. 

An besonderen WPVVorschriften fiir bestimmte Arten 
von Sendungen sind noch folgende anzufiihren: Die Auf. 
schriftsanderung oder Zuriickziehung von Postanwei
sungen ist statthaft, solange der Empfanger nicht die 
Anweisung selbst oder ih,en Betrag erhalten hat. Auf
trage zu Postiiberweisungen konnen zuriickgezogen 
werden, solange die Betrage dem Konto des Empfiingers 
noch nicht gutgesehrieben worden sind. Bei Postauf
tragen ist es gestattet, nicht nur die ganze Sendung, 
sondern auch eines oder mehrere der darin enthaltenen 
Papiere zuriiekzuziehen; aueh konnen die Angaben auf 
dem Postauftragsvordruek beriehtigt werden. Bei Nach· 
nahmesendungen ist auBer Aufsehriftsanderung und 
Zuriickziehung der Sendung aueh die nachtragliche 
Streichung oder ErmaBigung (nicht aber eine ErhOhung) 
des Nachnahmebetrags zulassig. 

S. auch Verfiigungsreeht des Absenders und Emp
fangers. 

Verfiignngsreeht des Absenders nnd Empfangers. Es 
liegt im Wesen jedes Beforderungsgeschafts, daB der 
Absender (Abs.) den Beforderer anweisen kann, das Gut 
anzuhalten, zuriickzugeben oder an einen andern Emp
fanger (Empf.) auszuliefern (vgl. § 433 HGB). So kann 
auch nach dem fiir Postsendungen allein in Betracht 
kommenden Postsonderreeht (§ 33 PO) der Abs. eine 
Postsendung zuriieknehmen oder ihre Aufsehrift andern 
lassen (Verfiigungsrecht des Abs.). Die fiir das Handels
recht wichtige Frage, bis zu welehem Zeitpunkt der 
Beforderer die Anweisungen des Abs. und von welehem 
Zeitpunkt er nur noeh die Anweisungen des Empf. zu 
befolgen hat, ist fiir das Postreeht dahin gelost, daB das 
Verfiigungsrecht (VR) des Abs. in keinem Zeitabsehnitt 
der BefOrderung erlischt. Da die BefOrderung erst mit 
der Aushandigung an den Empf. endigt, so besteht auch 

das VR des Abs. nur, solange die Sendung dem Emp£. 
noeh nieht ausgehandigt ist. Ohne Bedeutung ist, ob 
die Sendung schon am Bestimmungsort angekommen ist 
(anders § 433 Abs.2 HGB) oder ob Ablieferungssehein, 
Paketkarte oder Postanweisungsvordruck dem Empf. 
bereits ausgehandigt sind. Die Ubergabe dieser Begleit
papiere (Legitimations-, aber keine Traditionspapiere) 
kann die Aushandigung nicht ersetzen. Das gilt auch 
beim Abholungsverfahren (SchlieBfach) (s. SchlieBfach
einrichtungen). Nur gewohnliehe Briefsendungen gelten 
mit dem Einlegen in das SehlieBfaeh als ausgehandigt, 
bei Einsehreib- und Wertsendungen, Paketen und Post
anweisungen erlischt das VR des Abs. erst mit der 
(zweiten) Aushandigung der Sendung selbst, des Pakets 
und des auszuzahlenden Betrages, selbst wenn bereits 
das Begleitpapier von dem Empf. dem SchlieBfach ent
nommen ist. 

Diesem weitgehenden VR des Abs. entspricht es, daB 
der Empf. wahrend der Postbeforderung iiberhaupt kein 
VR, insbesondere kein Aushandigungsreeht hinsichtlich 
der Sendung hat. Ein solches Recht folgt auch nicht 
etwa aus § 34 PO, wonach die Sendungen auf dem Befor
derungswege an den Empf. ausgehandigt werden 
konnen. Diese Bestimmung raumt dem Empf. kein 
selbstandiges Recht ein, sondern steUt die Aushandigung 
in das Ermessen der Post. Auch die iibrigen Vorschriften 
der PO lassen sich in keiner Weise fiir die Annahme 
eines besonderen Aushandigungsrechts des Empf. .ver
werten (Naheres s. Scholz S. 64 ff.). 

Bei Postauftragen ist auBer der ZUriickziehung auch 
die Berichtigung von Angaben auf der Postauftragskarte 
(nicht aber die Berichtigung der Anlagen) gestattet. Bei 
Nachnahmen kann der Abs. die Nachnahme nachtrag
lich streichen oder andern lassen; er kann auch be
stimmen, daB ohne Nachnahme abgesandte Sendungen 
nur gegen Zahlung eines Nachnahmebetrags ausgehan
digt werden. 1m iibrigen gilt im Nachnahmeverfahren, 
wenn die Nachnahme eingelost und der Nachnahme
betrag dem Abs. durch Postanweisung oder im Post
scheckwege iibermittelt wird, nicht der Empf. der Nach
nahmesendung als Abs., sondern das PA. Dem Empf. 
steht daher nicht das VR eines Abs. zu. 

S. auch Verfiigungsreeht des Absenders im Weltpost
verkehr. 

Schriftwesen. Scholz S.40ff., 48 Anm.24, 51, 63ff., 66 
Anm.16a; Leutke. Das Verfiigungsl'echt beim Frachtgeschaft. 
Druck von Otto WaIter, Berlin 1903; Al'chiv 1906 S.28ff. 

K. Schneider. 

Vergebung von Leistnngen und Lieferungen. Leistungen 
und Lieferungen werden im Bereiche der DRP in der 
Regel offentlich ausgesehrieben. 

Mit AusschluB der Offentlichkeit konnen zu 
engerer Bewerbung ausgesehrieben werden: 

1. Leistungen und Lieferungen, die nach ihrer Eigen
art nur ein beschrankter Kreis von Unternehmern in 
geeigneter Weise ausfiihrt; 

2. Leistungen und Lieferungen, beziiglich deren in 
einer offentlichen Ausschreibung ein annehmbares Er
gebnis nicht erzielt worden ist; 

3. sonstige Leistungen und Lieferungen, deren iiber
schlaglicher Gesamtwert den Betrag von 5000 RM nicht 
iibersteigt, wenn besondere Griinde fiir die Ausschreibung 
zu engerer Bewerbung vorhanden sind. In diesem FaIle 
werden in der Regel mindestens drei und hochstens 
sechs Bewerber, bei deren Auswahl nach Moglichkeit zu 
wechseln ist, zur Abgabe von Angeboten aufgefordert. 

Unter AusschluB jeder Ausschreibung kann die 
Vergebung erfolgen: 

1. bei Gegenstanden, deren iiberschlaglicher Wert den 
Betrag von 3000 RM nicht ubersteigt; 

2. bei Dringlichkeit des Bedarfs; 
3. bei Leistungen und Lieferungen, deren Ausfiihrung 

besondere Kunstfertigkeit erfordert oder unter Patent
oder Musterschutz steht; 
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4. bei NachbesteUung zur Erganzung des fiir einen 
bestimmten Zweck ausgeschriebenen Gesamtbedarfs, 
wenn kein hoherer Preis vereinbart wird, als fiir die 
Hauptlieferung oder -leistung. 

Bei der Auswahl der Unternehmer wird nach Moglichkeit ge
wechselt, auch werden die ortsansassigen Gewerbetreibenden vor
zugsweise berlicksichtigt. Der Gegenstand der Ausschreibung wird 
miiglichst bestimmt bczeichnet. Flir die Ailsflihrung von Bauten 
werden zur Verabfolgung an die Bewerber, niitigenfalls unter Zu
ziehung von Sachverstlindigen, bestimmte Verdingungsanschltige auf
gestellt, die aber noch keine Preissatze enthalten. Soweit angiingig, 
werden den Verdingungsanschlagen die zur Klarstellnng der Art und 
des Umfangs der zu vergebenden Leistungen und Lieferungen ge
eigneten zeichnerischen Darstellungen und Massenberechnungen bei
gegeben. Die Ausschreibungen werden moglichst so zerlegt, dall auell 
kleineren Gewerbetreibenden und Handwerkern die Beteiligung an 
der Bewerbung moglieh ist. Bei grolleren Arbeiten und Lieferungen, 
die ohne Schaden flir die gleichmlillige Ausflihrung getrennt vergeben 
werden konnen, erfolgt daller die Ausschreibung in der Regel ent
sprechend den verschiedenen Gewerbs- und Handwerkszweigen. Auch 
wird in geeigneten Fallen die Verdingung nach den Arbeiten und den 
zugehorigen Lieferungen getrennt. Bei besonders umfangreichen 
Ausschreibungen werden die auf die einzelnen Gewerbe- und Hand
werkszweige entfallenden Arbeiten oder Lieferungen in mehrere Lose 
geteilt. Bezliglieh der Beschaffenheit der Waren usw. werden un
gewohnliche, im Handel nicht libliche Anforderungen nur insoweit 
gestellt, als dies unbedingt notwendig ist. Bestimmte U rsprungsorte 
oder Bezugsquellen werden im allgemeinen nicht vorgeschrieben. 1st 
bei Lieferungen der Kenntnis der Bezugsquellc besondere Bedeutung 
flir die Beurteilung der Glite beizumessen, so wird von dem Bewerber 
die N amhaftmachung des Erzeugers verlangt, von dem die Waren 
bezogen werden sollen, diese Mitteilung aber auf Wunsch vertraulich 
behandelt. Die Verdingungsunterlagen, Preis- und Leistungsver
zeichnisse, Bedingungen und Zeichnungen werden bei iiffentlichen 
Ausschrcibungen nur gegen Erstattung der Selbstkosten, bei be
schrankten Ausschreibungen dagegen kostcnlos abgegeben. Sieher
heitsbetrage werden nur in besonderen Flillen gefordert und zurlick
gegeben, sobald die Verpflichtungen, zu deren Sicherung sie gedient 
haben, erfiillt sind, und die Gewahrleistungspflicht abgelaufen ist. 
In allen Ausschreibungen wird die Befugnis vorbehalten, slimtliche 
Angebote abzulehnen. Die Fristcn flir die Ausfiihrung der Leistungen 
nnd Lieferungen werden unter Beriicksichtigung der Lage des 
Marktes, der Jahreszeit und der ArbeitsverhaJtnisse miiglichst aus
reichend bemessen. Der Tag, an dem splitestens mit der Ausflihrung 
begonnen sein mull, wird in der Ausschreibung genau bezeichnet. 
Bei fortlaufendem Bedarf werden die Lieferfristen sachgemlill ver
teilt. Mull bei dringendem Bedarf die Frist fiir eine Lieferung aus
nahmsweise kurz gestellt werden, so wird die besondere Beschleuni
gung nur flir die zunachst erforderliche Menge vorgeschrieben. 

Offentliche Ausschreibungen werden in den Fachblattern und je 
nach Umstiinden auch in andern Zeitungen bckanntgegeben. Von 
den iiffentlichen und beschriinkten Ausschreibungen werden auller
dem in geeigneten Flillen die zustandigen Handwerkskammern, In
nungen usw. unter nnentgeltlicher Ubersendung der Verdingungs
unterlagen benachrichtigt. Auch vor freihandigen Vergebungen 
groBeren Umfangs werden u. U. die Handwerkskammern usw. zur 
Abgabe von Vorschlligen herangezogen. Bei beschrlinkten Anbietungs
verfahren werden, sowcit angangig, auch die sozialen Baubetriebe 
(Bauhiitten) zur Abgabe von Angeboten aufgefordert. 

Die Bewerbungsfristen werden in der Regel auf mindestens 
14 Tage, bei grolleren Arbeiten auf mindestens 4 Wochen festgesetzt, 
die Zuschlagsfristen dagegen miiglichst kurz bemessen. Sie sollen 
in der Regel hOchstcns 14 Tage betragen. Zu der Verhandlung iiber 
die Eroffnung der Angebote werden nur die Bewerber und deren 
Vertreter, nicht aber unbeteiligte Personen zugelassen. Die ein
gegangenen Angebote, die bis zur Eriiffnung unter Verschlull zu 
halten sind, werden im Beisein der Erschienenen eroffnet und - mit 
Ausschl.ull der etwaigen Angaben iiber Bezugsqucllen usw. - vcr
lesen. Uber den Gang dcr Verhandlung wird eine Niederschrift ge
fertigt und diese von den erschienenen Bewerbern und Vertretern 
mitvollzogen. Nachtriigliche Angebote bleiben unberiicksichtigt. 
Hat jedoch ein fiir den Zuschlag in Betraeht kommender Unter
nehmer flir die eine oder andre Lieferung einen auffallend niedrigen 
oder hohen Preis angesetzt, so wird, wenn der Unternehmer in gutem 
Glauben gehandelt hat, u. U. ausnahmsweise eine Berichtigung des 
Angebots gestattet. Der Zuschlag wird nur auf ein in jeder Beziehung 
annehmbares, die tiichtige und rechtzeitige Ausflihrung der betref
fe!1den Leistung oder Lieferung gewahrleistendes Gebot erteilt. 
Llegen von mehreren Handwerkern gleichwertige Angebote vor so 
werden bei der Zuschlagserteilung die Bewerber vorzugsweise 'be
riicksichtigt, die berechtigt sind, den Meistertitel zu flihren. Bei 
offentlichen Ausschreibungen erhalt den Zuschlag in der Regel der
jenige der drei als Mindestforderndc in Betracht kommende Bewerber 
dessen Angebot unter Beriicksichtigung aller Umstlinde als das an: 
nehmbarste zu erachten ist. 1st keines der hiernach bei offentlichen 
Ausschreibungen in Betracht kommenden Mindestgebote flir un
nchmbar zu erachtcn, so werden samtliche Gcbote abgelehnt und 
es ~rd ein neues Verfahren eingeleitet. ' 

Uber den durch die Erteilung des Zuschlags zustande gekommenen 
Vertrag wird in der Regel eine schriftliche Urkunde errichtet. Hier
von kann unter der Voraussetzung, daB die Rechtsgliltigkeit des Uber
einkommens dadurch nicht in Frage gestellt wird, abgesehen werden: 

a) bei Gegenstiinden bis zum Werte von 3000 RM e;nschl.· 
b) be! ~ug urn Zug bewirkten Leistungen und Lieferungen;' 
c) bel emfachen Vertragsvcrhiiltnissen, iiber die ein alle wesent· 

lichen Bedingungell enthaltender Brief- oder Telegrammwechsel 
vorliegt. 

Wird in solchen Fallen keine schriftliche Urkunde aufgestellt, so 
wird in andrer geeigneter Weise - z. B. durch Bestellzettel, schrift
liche, gegenseitig anerkannte Aufzeichnungen - fiir die Sicherung 
der Beweisflihrung iiber den wesentlichen Inhalt des Ubereinkommens 
gesorgt. 

Uber die Vergebung von Leistungen und Lieferlingen 
werden voraussichtlich demnachst neue allgemeine Be
stimmungen erlassen werden, die £iir alle Reichs-, 
Staats- und KommunalbehOrden gleichmaBig Geltung 
haben sollen. Mit den Vorarbeiten fiir die Herausgabe 
dieser neuen Bestimmungen ist seit langerer Zeit der 
yom Reichstag eingesetzte Reichsverdingungs
ausschuB beschiLftigt, der sich aus Vertretern der 
Reichs-, Staats- und Kommunalbehorden sowie der 
Unternehmerverbande und der Arbeitnehmerschaft zu
sammensetzt und seine Arbeiten voraussichtlich 1926 
abschlieBen wird. Hell. 

Vergiitung fiir niehtplanmaBig angestellte Beamte s. 
Tagegelder 

Vergiitungssatze fUr Postfuhrleistungen. Die Ver
giitungssatze bilden den wichtigsten Teil der Verhand
lungen wegen Abschlusses eines Postfuhrvertrages (s. d.). 

Bisher wurden flir folgende Leistungen bcsondere Slitze ver
einbart: 

1. flir die Beforderung der Hauptwagen und Beiwagen der Posten 
naeh aullerhalb; 

2. fiir die Postbefiirderungen nach und von den Bahnhiifen und 
Landungspllitzen der Dampfschiffe sowie zwischen den PAnst usw . 

3. flir die Zustellfahrten und ., 
4. fiir die Hergabe der Bciwagen. 
Zu 1. Die Vergiitungen fiir Befiirderung der Posten nach aullerhalb 

wurden nach Slitzen fiir das Pferd und das Kilometer, und zwar flir 
einspannige und mehrspannige Befiirderung der verschiedenen Posten
gattungen bedungen. Fiir einsplinnige Leistungen wurden wegen 
des ungiinstigeren Verhaltnisses zwischen der Pferde- und der 
Postillionszahl hiihere Vergiitungssatze zugestanden als flir die 
mehrspannigen Leistungen. Die Siitze fiir das Pferd und das Kilo
meter wurden nach Art. 12 der Postfuhrordnung (s. d.) festgesetzt, 
und zwar 

a) flir die beladelle Hinfahrt, wenn keine beladene Riickfahrt 
darauf folgte, 

b) fiir die bcladelle Hinfahrt, wenn eine beladene Rlickfahrt 
darauf folgte und 

c) fiir die bcladene Riickfahrt. 
Diese drei Siltze mullten in einem solchen Verhliltnis zueinander 

stehen, dall jedesmal die Vergiitung fiir 4 km beladen hin, auf die 
keine beladene Riickfahrt folgte, ebensoviel ergab, wie die Vergiitung 
fiir 3 km hin, auf die eine beladene Riickfahrt folgte, nebst der Ver
giitung flir die beladene Riickfahrt selbst, und daB ferner der Satz 
flir die beladene Riickfahrt gleich der Hlilfte des Satzes fiir die voran
gehende Hinfahrt war. 

Zu 2. Fiir die Postbefiirderungen naeh und von den Eisenbahn
hofen und den Landungsplatzen der Dampfschiffe sowie zwischen 
den P Anst innerhalb des Ortes wurden in der Regel Vergiitungen 
nach zwei Slitzen bedungen: 

a) fiir Fahrten, die nur in ciner Richtung beladen zu befiirdern 
waren (einfache Fahrten), und 

b) flir Fahrten, die in beiden Richtungen beladen zu befiirdern 
waren (Hin- und Riickfahrten). 

Das Verhaltnis zwischen diesen beiden Satzen mullte derart sein, 
dall die Vergiitung flir drei einfache Fahrten ebensoviel bctrug als 
die Vergiitung fiir zwei Hin- und Riickfahrteu. 

Zu 3. Flir Zustellfahrten wurden in der Regel die Vergiitungs
satze nach der durchschnittlichen Dauer der einzelnen Fahrten fest
gesetzt. Die Dauer rechnete von dem Zeitpunkt ab, wo die Wagen 
zum Beginne der eigentlichen Zustellfahrt yom Posthaus abfuhren, 
bis zu dem Zeitpunkte, wo sie dahin zuriickkehrten. 

Zu 4. Die Vergiitung fiir die BefOrderung der Beiwagen richtete 
sich nach der Zahl der zu befOrdernden Personen und der dadurch 
bedingten Grolle des benutzten Wagens. Es wurden verschiedene 
Stitze berechnet, je nachdem die BefOrderung auf Kunststrallcn oder 
auf nicht kunstmalligen Strallen stattfand. 

AuBer den unter 1-4 aufgeflihrten Vergiitungen erhielten die 
Posthalter noch Vergiitungen flir Uberstunden im Paketzustelldienst 
(s. Zustelldienst), Stillagervergiitungen (s. d.), Vergiitungen flir 
Umfahrten, Vergiitungen fiir auBergewohnliche Postbefiirderungen 
sowie Futterkostenzuschull (s. d.). 

Die Grundsatze der Festsetzung der einzelnen Ver
giitungen sind in letzter Zeit oft geandert worden, zumal 
in der Zeit des Wahrungsverfalls, wo eine Berechnung 
auf alter Grundlage unmoglich war. Auch jetzt noch 
sind verschiedene Bestimmungen der ADA iiber die 
Berechnung der Postfuhrvergiitung auBer Kraft (z. B. 
die Bestimmungen wegen der Gewahrung von Futter
kostenzuschuB). Eine Neuregelung steht bevor (Neu-
ausgabe von ADA VI). Boedke. 
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Verjiihrung (V) ist die Endigung von Rechten durch 
fortgesetzte Nichtausiibung. Das biirgerliche Recht 
kennt insbesondere die Anspruchsverjahrung. Zu unter
scheiden von der V ist die Ausschlu.Bfrist (g€s)tzliche 
Befristung). Wahrend der verjahrte Anspruch nur 
durch Einrede gehemmt ist, ist das befristete Recht 
nach Fristablauf nicht mehr vorhanden. Nach der 
Vollendung der V ist der Verpflichtete berechtigt, die 
Leistung zu verweigern. Das zur Befriedigung eines 
verjahrten Anspruchs Geleistete kann nicht zuriick
gefordert werden, auch wenn die Leistung in Unkenntnis 
der Verjahrung bewirkt worden ist (§ 222 BGB). 1m 
Postrecht begegnet uns die V in dreierlei Gestalt: 

1. als V des Anspruchs des Absenders und des Rei-
senden, 

2. als V der Anspriiche der Post, 
3. als V im Poststrafrecht. 
Zu 1. Die Ersatzpflicht (s. d.) der Post bei der Be

forderung von Postsend ungen erlischt durch V. 
AIle Ersatzanspriiche aus dem PG, auch die aus dem 
von andern Beforderungsgeschafterr· abweichenden Post
anweisungsvertrage (s. Postanweisungen), verjahren nach 
§ 14 PG in 6 Monaten vom Tage der Einlieferung der 
Sendung gerechnet. Die V wird nicht nur durch Klage
erhebung unterbrochen, sondern auch durch "Reklama
tion" bei der zustandigen OPD. Naheres s. §§ 13 und 14 
PG. Eine besondere Verjahrungsfrist von 3 Jahren 
enthalt § 4 des Gesetzes betr. die Erleichterung des 
Wechselprotestes vom 30.5. 1908 (RGBI S.321). Sie 
bezieht sich nur auf die Haftung der Post fiir die ord
nungsmaBige Ausfiihrung des Protestauftrags (s. Post
auftrage), nicht auf die Ersatzanspriiche wegen Verlustes 
des Postauftragsbriefs (6 Monate nach § 14 PG). Naheres, 
insbesondere auch wegen des Beginns der Verjahrung 
s. Scholz S. 124. S. auch Verjahrung von Ersatzansprii
chen im Weltpostverkehr. 

Die Anspriiche wegen Personen- und Sachschaden bei 
der Personenbeforderung verjahren ebenfalls in 
6 Monaten. 

Vorstehende Grundsatze beziehen sich nur auf die V 
von Ersatzl;tnspriichen gegen die Post. Die V von An
spriichen gegen die Postbeamten wegen Verletzung 
ihrer Amtspflicht richtet sich nach biirgerlichem Recht 
(regelmaBig 3 Jahre). Vgl. § 852 BGB. S. auch Haf
tung der Beamten. 

Zu 2. Die Gebiihrenanspriiche der Post verjahren 
in einem Jahre vom Tage der Aufgabe der Sendung 
an (§ 8 des Gesetzes iiber Postgebiihren vom 19. 12. 1921, 
RGBI S. 1597). Die Bestimmung bezieht sich nicht nur 
auf "Nachforderungen an zuwenig bezahlten Gebiihren", 
sondern auch auf solche Gebiihrenforderungen, die auch 
z. T. noch nicht berichtigt sind. 

Zu 3. Zuwiderhandlungen gegen §§ 27 ff. PG ver
jahren in 3 Jahren ohne Riicksicht darauf, ob die Hinter
ziehung ein Vergehen oder eine Ubertretung ist (Einfiih
rungsgesetz zum RStGB § 7). Die V beginnt mit dem 
Tage, an dem die Handlung begangen ist (§ 67 RStGB). 
Die V wird unterbrochen durch jede Handlung des 
Richters, die wegen der begangenen Tat gegen den Tater 
gerichtet ist (§ 68 RStGB); ebenso wirkt der Strafbescheid 
der OPD. (RStPO § 419 Abs. 3, .RGBI 1924 S. 365). 
S. auch Poststrafverfahren. 

Die Zuwiderhandlung gegen Art. 3 der Postgesetz
novelle vom 20.12.1899 verjahrt nach § 67 RStGB in 
5 Jahren. 

Schriftwesen. Scholz S.54, 88ff., 111, 124, 130, 157ff., 176; 
Aschenborn S. 111, 205ff., 227ff., 251, 261, 268; Niggl S.25ff., 31, 
35ff., 43. K. Schneider. 

Verjiihrung von Ersatzanspriiehen im Weitpostverkehr. 
Ersatzanspriiche fiir Sendungcn des Weltpostverkehrs 
miissen innerhalb der fiir Nachfragen festgesetzten Frist 
angebracht werden; wird diese Frist nicht eingehalten, 
so sind die Postverwaltungen zur Ersatzleistung nicht 
verpflichtet. Die Frist betragt im allgemeinen 1 Jahr, 

vom Tage nach der Auflieferung an gerechnet, bei Post
anweisungen vom Tage nach der Einzahlung an, bei 
Postiiberweisungen vom Tage nach der Erteilung des 
Auftrags an gerechnet. FUr den Postpaketverkehr be
steht jedoch die Sondervorschrift, daB jede Verwaltung 
den von einer andern Verwaltung ihr zugehenden Nach
fragen auch dann Folge zu geben hat, wenn diese Nach
fragen Sendungen betreffen, die vor weniger als 2 Jahren 
aufgeliefert worden s nd. 

Wegen der Zahlungsfrist fiir die Befriedigung von 
Ersatzanspriichen der Absender wegen Sendungen des 
Weltpostverkehrs s. Gewahrleistung im Weltpostverkehr. 

Verkaufsstiinde fiir de n Ei nzel vert rie b von Wert
zeichen jeder Art (Kioske) wurden zur Entlastung 
der Schalterstellen zuerst 1898 eingerichtet. Sie befinden 
sich meistens in den Schalterraumen oder Schalterhallen 
und sind nur wahrend der Hauptverkehrsstunden des 
Tages geoffnet. Die Verkaufstande sind mit einer Brief
wage ausgeriistet. Ihre Inhaber stehen zur DRP im 
gleichen Verhaltnis wie die Privatpersonen, die amtliche 
Verkaufstellen fiir Postwertzeichen (s. d.) fiihren. Der 
Vertrieb wurde 1899 auf Wertzeichen jeder Art und Vor
drucke (Zollinhaltserklarungen, Paketaufschriften, Kurs
biicher, Tarife) ausgedehnt; den Inhabern konnte der 
Verkauf von Druckschriften, Schreibbediirfnissen, An
sichtskarten usw. auf eigene Rechnung gestattet werden. 
Fiir jeden Tag der wirklichen Beschiiftigung wurde ihnen 
eine Vergiitung bis zur Hohe von 2 M gezahlt. Seit 
Oktober 1920 werden den vollbeschaftigten Marken
verkaufern Beziige nach dem jeweils geltenden Tarif
vertrag fiir die Angestellten gewahrt (s. Tarifvertrage). 
Entschadigungen auf Kassenausfalle erhalten die Marken
verkaufer nicht. 

Verkehrsiimter, Verkehrsanstalten s. Verwaltung 
Verkehrsausstellungen. Ausstellungen, die nur den 

Zweck verfolgten, Stand und Werdegang von Post und 
Telegraphie zu zeigen, haben bisher nicht stattgefunden. 
Doch wurden gelegentlich andrer Ausstellungen auch 
Post und Telegraphie beteiligt. 

Auf einer verkehrsgeschichtlichen A ussteII ung in Mailand, 
die im AnschluJ3 an den 4. geographischen KongreJ3 Italiens im Jahre 
1901 stattfand, zeigten das Staatsarchiv in Malland, das Post
museum in Rom, die Bib'iotheca di Brera in Mailand und zahlreiche 
Sammler alte Schriftwerke nnd kiinstlerische Erzeuguisse aus dem 
Gebiete des Postwesens. 
. Auf der Deutschen Gewerbeschau 1922 in Miinchen war 
das AusstellungsPA so aufgebaut, daJ3 die Besucher einen gewissen 
Einblick in die Dienstabwicklung hatten. Die Postreklame zeigte in 
einem besonderen Reklamestand (Kiosk) die WerbemBglichkeiten, 
die sie bietet. Die Reichsdrlickerei hatte Nachbildungen von Kupfer
stichen, Holzschnitten usw. beriihmter Mei~ter, die sog. Reichsdrucke, 
ausgestellt. Pferdewagen, Bahnpostwagen, Fahrrader, Kraftrader 
und Kraftwagen machten mit den vielseitigen Bediirfuissen der Post
verwaltung bekannt. In einem besonderen Pavillon waren die wieh
tigsten neuzeitlichen Gerate und selbsttatigen Einrichtungen auf
geste1l t, deren sieh Post und Telegraphie bedienen. Zur Vervoll
standigung des Gezeigten wurden Filme aus dem Postbetriebe vor
gefiihrt (s. Postfilme). 

Vollstandig war die Beteiligung der DRP an der Verkehrsaus
stellung in Miinchen im Jahre 1925. Die Ausstellung der DRP 
umfaJ3te 

1. Postwesen: Postbetrieb, Verwaltungs- und Betriebsanlagen, 
Verkehrsmittel, Betriebsmittel, Wohlfahrtswesen und Postreklame; 

2. Kraftpostwesen: Kraftpostbetrieb, Verkehrsmittel und Be
triebsanlagen; 

3. Postscheckwesen: Seheckbetrieb, Betriebsanlagen, Betriebs
mittel; 

4. Tel e g rap hie: Te!egraphenbetrieb, Verwaltungs· und 
Betriebsanlagen, Betriebsmittel; 

5. Fernsprechwesen: Betrieb, Verwaltungs- und Betriebs
anlagen mit Einrichtungen; 

6. Funkwesen: Verkehrs· und Betriebsanlagen, Betriebsmittel 
nebst Ausriistungsgegenstanden; 

7. Allgemeines: Unterrichtswesen und Eignungspriifungen. 
Auf Schaubildern waren die Zahl der PAnst von 1914 bis 1924 

und die Zahlen der bei diesen PAnst aufgegebenen Brief-, Paket-, 
Zeitungs- und Postanweisungssendungen ersichtlich gemacht. Die 
Betriebsmittel waren vom kleinsten Paketkarren bis rum Bahnpost
wagen zur Schau gestellt, dem Kraftwagen der gebiihrende Platz ein
geraumt. Die Kraftwagenwerkstatten in Neuaubing bei Miinchen, 
Bamberg, Stuttgart und BerIin·Borsigwalde wurden in Lichtbildern 
uud Modellen gezeigt. Omuibusse, Karriol- und Handwagen waren 
in Urstiieken zu sehen; ein besonderer Raum war der Luftpost mit 
ibren Einrichtungen eingeraumt. Das Reiehspostmuseum (s. Post
museeu) stellte eine Sammlung der Briefmarken von ihrer Einfiihnmg 
bis zum heutigen Stande aus. 
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In besonders gl'OBem U mfange wurden Maschinen und Hilfsmittel 
zur Mechanisierung des Postbetriebes (s. d.) gezeigt. Aus dem Post
scheckbetriebe wurde die vollstandige Anlage eines PSchA geboten. 
Aus dem Telegraphenbetriebe waren aufgestellt: ein Uberseetele
graphenamt mit Apparatsatzen, Ubertrageeinrichtungen, Seekabel
meBeinrichtungen im Transradioverkehr; ein Haupttelegraphenamt 
mit samtlichen vorkommenden Apparaten und Beheifseinrichtungen, 
\vie Rohrpost, Bandforderern und Seilpostanlagen; Telegraphen
maschinen und Stromlieferungsanlagen. 1m Fernsprechwesen wurden 
ein Fernamt und ein Ortsamt im Betriebe sowie ein SelbstanschluB
amt gezeigt, ferner ein Verstarkeramt, SelbstanschluBnetzgruppen 
und die neuste Schiipfung der Fernsprechtechnik, die Einrichtung 
der Ubertragung von Opern und andern Musikwerken aus dem 
Staatstheater in MUnchen. Die Gruppe Funkwesen enthielt alle zum 
Funkbetrieb notigen Gerate yom einfachsten selbstgebauten Lieb
habergerat bis zum GroBfunksender. 

A usstellung "Die alte Deutsche Reicbspost" im Rahmen 
der Kunstmesse in Frankfurt (Main) im 0 ktober 1925. Be
teiligt waren auBer dem Reichspostmuseum und dem Thurn und 
Taxisschen Archiv in Regensburg das Hamburger Staatsarchiv, das 
bayerische Verkehrsmuseum in Niirnberg, das stMtische Archiv in 
Frankfurt (Main) und andere Aussteller. Gezeigt wurden Post
urkunden und Kunstwerke, die sich auf die alte DRP beziehen. Mit 
der Ausstenung war eine Schau alter deutscher Postwertzeiehen und 
Ganzsaehen verbunden. 

Sehriftwesen. Arehiv 1901 S. 480; Verkehrsnaebriehten fiir Post 
und Telegraphie 1922 S. 686; VBW 1924/25 S. 297ft.; DVZ 1925 S. 353. 

Verkehrsbeirat beim RP)I s. Verwaltungsrat der Deut
schen Reichspost 

Verkehrsmnsenm, Bayerisehes, s. Postmuseen 
Verkehrsnaehriehten fiir Post nnd Telegraphie sind am 

l. 4. 1921 yom Verlag fiir Politik und Wirtschaft in 
Berlin SW 68, Charlottenstr. 7/8, in Verbindung mit dem 
RPM gegmndet worden und erscheinen wochentlich 
einmal. Bezugspreis monatlich 2 RM. In dem Blatt, 
das in erster Linie auf die Bediirfnisse der Industrie
und Handelswelt, iiberhaupt auf die kaufmannischen 
Kreise eingestellt ist, werden aIle den Post- und Tele
graphenverkehr betr~ffenden Neuerungen und Ande
rungen, die fUr die Offentlichkeit von Bedeutung sind 
(z. B. Tarife, Bedingungen fiir die Benutzung der offent
lichen Einrichtungen, Versendungsbestimmungen fiir aile 
Zweige des Verkehrs) in iibersichtlicher Anordnung und 
allgemeinverstandlicher Fassung fortlaufend bekannt
gegeben und erforderlichenfalls durch besondere Ab
handlungen und Beispiele erlautert. Ferner werden amt
liche Auskiinfte auf Anfragen aus der Leserwelt iiber 
den Post-, Telegraphen- und Fernsprechverkehr erteilt. 
Die Berichte der DRP iiber ihre Finanz- und Wirtschafts
politik sowie die fUr die Offentlichkeit bestimmten Reden 
des Reichspostministers und der andern leitenden Be
amten der Verwaltung werden regelmaBig veroffentlicht, 
ebenso wichtigere Bescheide des RPM an die Verkehr
~~eibenden. SchlieBlich gibt das Blatt einen fortlaufenden 
Uberblick iiber die im Bereiche der DRP vorkommenden 
offentlichen Ausschreibung!,:n an Lieferungen und Leistun
gen, die fiir eine breitere Offentlichkeit von Belang sind. 

Verkehrsiibersiehten, monatliehe, stellen die VA und 
die OPD nach dem in der Anweisung zu Leistungszah
lungen (Nachrichtenblatt des RPM 1922 S. 643) ge
gebenen Muster auf mit dem Zweck, die OPD und das 
RPM dauernd iiber den Umfang des Verkehrs, seine 
Entwicklung und seine Schwankungen zu unterrichten, 
besonders nachdem die DRP 1924 durch Loslosung 
ih~es Haushalts yom Reichshaushalt groBere Selbstandig
kelt erlangt hat. Die Verkehrsiibersichten vermitteln 
als Ersatz fiir die fmher gefiihrten Betriebsberichte (s. d.) 
ein klares und zuverlassiges Urteil iiber die Wirkungen 
von Ge biihrenanderungen usw.; bei Verkehrsriickgangen 
kann an Hand der Verkehrszahlen den Ursachen nach
gegangen und u. U. Abhilfe getroffen werden. SchlieBlich 
geben die Verkehrsiiber~~chten auch eine Moglichkeit, 
den Personalstand der VA den Bediirfnissen anzupassen. 

Seit 1. 12. 1925 stellen - naehdem bis dahin den OPD iiber
lassen war, die Ubersiehten von allen VA oder nur von einem Teil 
einzufordern - samtliehe VA monatliehe Verkehrsiibersiehten auf 
die sie bis zum 5. des folgenden Monats an die OPD einsenden: 
Dort werden die Ergebnisse der Zahlungen des Briefverkehrs (an 
jedem 2. Freitag des Monats) und die Ermittlungen im Geld-, Paket-, 
Telegramm- und Fernsprechverkehr zu monatliehen Verkehrs
iibersichten fiir den OPDBezirk vereinigt. Die VerkebrsUbersiebten 
der OPDBezirke - monatlieh bis zum 15. an das RPM eingesandt -
werden hei diesem zu einer VerkrhrsUbersicht fur das Reichspost-

gebiet zusammengestellt. Ais HilfsmitteJ fUr die wirtschaftliche 
Betriebsfiihrung benutzen die OPD und z. T. groBere V A Schau
bUitter (s. d.) iiber den Bezirksverkehr, in denen die Bewegung 
im Brief-, Geld-, Paket-, Telegramm- und Fernsprechverkehr in 
farbigen Kurven anschaulich dargestellt ist. Hierbei bietet die 
Eiufiigung der Durchschnittszahlen aus dem Kalenderjahr 1913 
in die laufend gefiihrten SchaubUitter einen Anhalt iiber das Ver
hiiltnis des gegenwartigen Verkehrs zur Vorkriegszeit. In ahnlicher 
Weise fUhren OPD und groBere V A, wenn es sich empfiehlt, Schau
blatter Uber die Gliederung der Dienststellen; diese Blatter gewahren 
einen schnellen und zutreffenden Uberblick Uber die Geschafts
einteilung der Verwaltungs- und Verkehrsbetriebe, sie konnen auch 
mit den Sehaublattern iiber die Verkehrskurven an Stelle langerer 
Ausfiihrungen den Berichten der OPD und VA zur Erlauterung 
beigefiigt werden. 

Schriftwesen. DVZ 1926 S.23ff. Traxdorf. 
Verkehrs- nnd Betriebswissensehaft in Post- nnd Tele

graphie. Zeitschrift fiir den Post- und Telegraphen
betrieb, fiir die Fortbildung der Beamten und fiir Ver
kehrsgeschichte. Sie wird mit Unterstiitzung des RPM 
herausgegeben von Postrat Laurenz Schneider in 
Berlin, Oberpostinspektor Karl Wiechmann in Berlin 
und Postrat Dr. Alfred Karll in Frankfurt (Main). 
Verlag Georg Koenig in Berlin NO. - Die Zeitschrift 
erscheint seit Oktober 1924 monatlich zweimal, selb
standig und als Beilage zur Ausgabe A der Deutschen 
Verkehrszeitung (s. d.), sie geht mit dieser allen OPD und 
groBen VAnst auf dem Dienstwege zu. Sie soIl das Ver
standnis fiir die Betriebswissenschaft bei den An
gehiirigen der DRP wachrufen und vertiefen, die wissen
schaftliche Fortbildung der Post- und Telegraphen
beamten ford ern und die Verkehrsgeschichte planmaBig 
pflegen. Mitarbeiter sind Beamte aller Gruppen bei 
der DRP, mit dem Verkehrswesen vertraute Wissen
schafter und andre Fachleute. Die Zeitschrift bringt 
in erster Linie aus dem Betriebe heraus kommende 
kritische Betrachtungen und Verbesserungsvorschlage zu 
allen Gebieten des Post-, Telegraphen- und Fernsprech
dienstes sowie des amtlichen und friliwilligen Fort
bildungswesens, verkehrsgeschichtliche Abhandlungen 
und Besprechungen des in Betracht kommenden Schrift
wesens. Die Aufsatze werden vielfach durch Abbildungen 
erliiutert und erganzt. 

Verkehrswissensehaft ist ein Teil der Wirtschafts
wissenschaft. Sie erstrebt eine planmaBige Erforschung 
der allgemeinen volks-, welt-, betriebswirtschaftlichen 
und rechtlichen Grundlagen des Verkehrs. Daraus er
geben sich folgende Aufgaben: 

1. Entwicklung einer allgemeinen Verkehrs
lehre (theoretische Verkehrslehre). 

2. Darstellung der Verkehrsorganisation und 
Verkehrspoli tik (praktische Verkehrslehre) sowohl in 
der Gesamtdarstellung wie aufgeteilt nach den einzelnen 
Verkehrszweigen unter gesonderter Darstellung der 
Geschichte desVerkehrsund desWeltverkehrs. 

3. Aufbau einerBetriebswirtschaftslehre des 
Verkehrs. 

4. Rechtslehre des Verkehrs. 
Unter den Begriff "Verkehr" fallen: Post und Tele

graphie, Eisenbahnen, See- und Binnenschiffahrt, Luft
fahrt, Kraftwagenverkehr, Spedition. 

Die Verkehrswissenschaft hat ihren Mittelpunkt und eine be
sondere Pflegestatte in dem am 25. 4. 1921 durch die "Gesellsehaft 
zur Forderung des lnstituts fiir Verkehrswissenschaft" gegriindeten 
lnstitut fUr Verkehrswissenschaft an der Universitat 
Koln. Dureh Vf des preuBischen Ministers fiir Wissenschaft, Kunst 
und Volksbildung Yom 18.12.1923 und 26.3.1924 ist das lnstitut 
als Universitlltsinstitut und die Verkehrswissensehaft als Priifungs
fach fUr die kaufmannische Diplompriifung und die Handelslehrer
Diplompriifung anerkannt worden. Das lnstitut besitzt eine Biicherei, 
ein Verkehrsarchiv, eine Zeitungsaussehnitt- und eine Lichtbild
sammlung. Dazu kommen etwa 100 fortlaufend eingebende, z. T. 
auslandiscbe Zeitsehriften. Seit Januar 1922 gibt das lnstitut die 
in jahrlich 6 Heften erscheinende "Zeitschrift fUr V erkehrswissen
schaft "beraus mit dem jedem zweiten Heft beigegebenen "Verkehrs
arcbiv" (Verlag von G. A. Gloeckner in Leipzig). Ferner erscheint eine 
Buchreibe mit groBeren Arbeiten aus dem Gebiete des Verkehrswesens. 

Das lnstitut wird durch einen aus 3 Mitgliedern (Angehorigen 
der wirtscbafts- und sozialwissenscbaftlieben Fakultat) bestehenden 
Vorstand geleitet. Eins der Vorstandsmitglieder fiihrt die Amts, 
bezeichnung "Direktor". Neben dem Vorstande wirkt ein Kura
torium, das sich aus dem lnstitutsdirektor, seinem Stellvertreter
dem Leiter der Biicherei, fUnf Mitgliedern der ~irtsehafts- und 
sozialwissensehaftlieben Fakultat, einem Vertreter der Stadt KOin 
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und sechs Mitgliedern des Verwaltungsrats der "Gesellsehaft zur 
Forderung des Instituts fUr Verkehrswissensehaft" zusammensetzt. 
Der Studienplan umfaBt 8 Semester uud sieht als Lehrziel die 
Diplompriifung filr Kaufleute oder fiir Volkswirte vor. Jilr kann im 
wesentlichen auch zur Doktorpromotion gewiihlt werden. Die Vor
lesungen erstreeken sieh auf allgemeine Verkehrslehre, Verkehrs
organisation und Verkehrspolitik, die Lehre von den einzelnen 
Verkehrseinriehtungen, die Eiurichtungen des Weltverkehrs, die 
Betriebswirtschaftslehre der privaten und offentlichen Verkehrs
unternehmungen sowie das Verkehrsrecht. Dazu treten verkehrs
wissensehaftliche Seminare und tlbungen, verbunden mit Besichti
gung von Verkehrsbetrieben und Studienreisen. 

tlber weitere Einzelheiten unterrichten die Drucksachen des 
Instituts. L. Schneider. 

VeriagspostanstaUen, Verlagsstiieke von Zeitungen s. 
Postzeitungsdienst 

Verluste von Postsendungen (Statistik). Infolge der 
starken Zunahme der Verluste und Feraubungen von 
Postsendungen in der Kriegs- und Nachkriegszeit sowie 
infolge des schon 1920 starker einsetzenden Wahrungs
verfalls laJ3t sich fiir die letzten Jahre weder die Stiick
zahl der verloren gegangenen Sendungen noch die 
Rohe der gezahlten Ersatzbetrage in ein Verhaltnis zu 
den Zahlen der Vorkriegszeit hringen. Immerhin ver
dient es Aufmerksamkeit, wie die Verluste usw. von 
Postsendungen nach dem AufhOren der iuneren Unruhen 
und nach der Befestigung der Verhaltnisse allmahlich nach
lassen. Es werden deshalb nachstehend einige Angaben 
aus der amtlichen Statistik der letzten Jahre gegeben: 

1 Ubersicht iiber die Zahl der Ersatzfalle 

davon 
davon 

auf gewohnliehe und Gesamt- eingesehriebene Pakete 
Jahr zahl und Wertpakete bis 

der Falle. Verlust· Beschiidi- 100 RM 
Hille gungsfiille Verlust- I Beschiidi-

fiille gungsfiille. 

1920 461432 317958 143474 279573 lI8044 

1921 183486 lI7054 66432 no 416 64730 

1922 140904 81925 5R 979 78975 57899 

2. tlbersicht iiber die Rohe der Ersatzbetrage. 

die Gesamt- die Gesamtausgabe 
der Ersatztitel ausgabe an an Ersatzbetriigen 

Jahr betrug Ersatzbetriigen betrug nach dem 
betrug Jahresdurchschnitt des 

M M Dollars in Goldmark 

1913 240000 286450 286458 

1919 1500000 30715859 6140000 

1920 43800000 66857730 4444000 

1921 53850000 25309929 1265000 

1922 259805000 230540513 800000 
3. Verteilung der Ersatzbetriige auf die einzelnen 

Betriebszweige. 1922. 
Fiir Einschreibbriefe 

" Postanweisungen 
im Postscheckverkehr 
fiir Postauftrage 

" Postnachnahmen 
" gewohnliche Pakete (V erlust) 

desgl. (Beschadigung) 
" Wertpakete (Verlust) 

desgl. (Beschiidigung) 
" Wertbriefe (Verlust) . 

desgl. (Beschadigung) . . . . . . 
" Verluste an Kassengeldern und Wert-

zeichen ............ . 
Beschadigungen durch Kraftwagen 
Kur- und Verpflegungskosten fiir 

27611356 M 
105985 
254038 

2358 
56734 

85303427 " 
61224678 " 
12741489 " 
21810 299 " 

447245 " 
1874339 " 

2804788 " 
1044048 " 

Reisende . . .. ...... 426 383 " 
" sonstige Verluste. ...... 14833346 " 

Zusammen 230 540 513 M 
Bo e d ke. 

Vermietung von Raumen. Posteigene oder postseitig 
angemietete Raume oder Grundstiicksteile, die fUr den 
Dienstbetrieb entbehrlich und auch fiir Dienstwohnungen 
(s. d.) nicht verwendbar sind, werden, soweit es ohne 
Benachteiligung des Dienstbetriebs geschehen kann, 
vermietet. Doch werden wegen der hohen Anfor
derungen an die Sicherheit der Postanlagen besonders 
vertrauenswiirdige Personen ala Mieter ausgewahlt, die 
auch fiir die Zuverlassigkeit ihrer AngehOrigen und 
Angestellten Gewahr bieten. 

Die Weitervermietung angemieteter Riiume und Grundstiicks
teile ist viel hiiufiger als die Vermietung von Riiumen usw. in post
eigenen Gebiiuden. Denn in diesen werden meist nur soviel Riiume 
vorgesehen, als z. Z. der Bauau.sfiihrung fiir Dienst- und Dienst
wohnzwecke unbedingt notig sind. Bei Anmietung von Riiumen 
mnB dagegen ofter iiber den augenblicklichen Bedarf hinausgegangen 
werden, wenn sonst giinstige Raume iiberhaupt erlangt werden 
sollen. Bei Vermietung von Riiumen auf posteigenen Grundstiicken 
handelt es sieh melst um bebaut angekaufte Grundstiicke, die zu 
spiiteren Neu- oder Erweiterungsbauten bestimmt sind und bis zur 
Niederlegung der vorhandenen Gebiiude postseitig nicht oder nur 
teilweise benutzt werden, oder um Wohngebiiude. 

Die Bedingungen fiir die Vermietung sind verschieden, je nach
dem es sich um die Rergabe von Mietwohnungen an Beamte, An
gestellte oder Arbeiter der DRP, um die Abgabe zu Wohnzwecken 
an andre Personen oder um Vermietung von Raumen fiir gewerb
liehe Zwecke handelt. Bei der Abgabe von Raumen fiir Wohnzweeke 
wird ferner unterschieden, ob sog. Altwohn ungen (fertiggestellt 
vor dem 1. 7. 1918) oder Neuwohnungen (fertiggestellt seit dem 
1. 7. 1918) in Frage kommen. 

Bei Altwohnungen haben die Beteiligten Miete nach MaBgabe 
des Reiehsmietengesetzes vom 24. 3. 1922 zu zahlen. Die Mieten 
werden dabei unter Anlehnung an die Besoldungsvorschriften in 
gleieher Weise wie bei Dienstwohnungen festgesetzt, und zwar bei 
Wohnungen fiir Beamte, Angestellte und Arbeiter der DRP e. F. 
unter Hinzuziehung der ortlichen Beamten- oder Betriebsvertretungen 
oder der aus diesen Vertretungen gebildeten Wohnungsausschiisse, 
bei Hergabe von Wohnungen an andre Personen ohne deren Mit
wirkung. Bei Neuwohnungen wird die Miete so bemessen, als 
wenn die Wohnung mit Hilfe, von unverzinslichen Baubeihilfen 
(Landes-, Gemeinde- und Arbeitgeberdarlehen) errichtet worden wiire. 
Zugrunde gelegt wird dann ein Einheitssatz fUr 1 qm Wohnnutz
fliiche, wie er fiir gleichzeitig bezugsfilhlg gewordene Wohnungen 
von gemeinniitzigen Bauvereinen und Genossenschaften, Behorden 
oder Gemeinden erhoben wird. Doch darf der Mietpreis fiir Woh
nungen in angemieteten Riiumen In keinem FaIle - weder bel 
Alt- noch bei Neuwohnungen - weniger als die von der DRP 
gezahlte Miete betragen. Bei Zahlung von Beitriigen fiir mitbenutzte 
Wasserleitungen, Gasleitungen, elektrische Beleuchtungsanlagen und 
Sammelheizungen genieBen die zum Personal der DRP gehorenden 
Mieter elnzelne VorteiJe vor sonstigen Mietern. 

Bei der Vermietung von Riiumen fiir gewerbliehe Zwecke wird 
die Miete moglichst im Wege der freien Vereinbarung festgesetzt, 
mindestens aber die Miete erhoben, die bei Anwendung des Reichs
mietengesetzes zu entrichten wiire. Bei Berechnung der Miete fiir 
derartige Riiume in posteigenen Gebauden wird vom Zeitwert des 
Gebaudes - d. i. dem mittleren Marktwert, bemessen nach der 
besten Yerwertungsmoglichkeit - unter Beriicksichtigung des Zu
standes der Riiume ausgegangen. Wenn es sich um langfristige 
Vertrage handelt, wird auBerdem vereinbart, daB der Mietzins 
mindestens aUjiihrlieh naehgepriift und der allgemeinen Wirtschafts
lage angepaBt werden solI. 

In der Regel werden schriftliche Mletvertriige unter Anpassung 
an den Ortsgebrauch abgeschlossen. Die Vertriige werden fiir ge
wohnlieh von der OPD genehmigt; doch sind die VA ermachtigt: 
1. selbst iiber vermietete Riiume und Grundstiicksteile anderweit 
zu verfiigen, wenn es sleh um einen Mieterwechsel ohne ErmaBigung 
der Miete handelt, 2. die Mieten zu erhohen innerhalb der zuliisslgen 
Grenzen, d. h. nach den Bestimmungen des Reichsmietengesetzes 
und der dazu von den Liindern und Gemeinden erlassenen AB. 

ReB. 
Vermogensreehnung s. Jahresbilanzen der DRP 
Ver,aekung von Postsendungen. Fiir die Sachen, die 

mit der Post verschickt werden sollten, haben die Post
verwaltungen jederzeit eine haltbare Verpackung ver
langt, die den Inhalt der Postsendung vor Zugriffen und 
auBeren Einfliissen schiitzte und auch verhinderte, dall 
andre Sendungen durch den schlecht verwahrten Inhalt 
einer Sendung gefahrdet wurden. 

I. Geschichte. Die Auforderungen an die Verpaekung und den 
VerschluB waren einmal von den Verkehrssitten der Zeiten und dem 
Stande der Herstellungsteehnik abhiingig (Falten der Briefe, Oblaten, 
Siegel- und KJebemarkenversehiiisse, Briefumschllige, Klebestoffe, 
Papierherstellung und sonstige Packmittelaufertigung), dann aber 
auch von den Postbetriebsmitteln und der Postbetriebstechnik 
(Wagen, Schiffe, FJOBe, Gefahr von Nasse, Hitze, Kiilte, Zeitdauer 
der BefOrderung, hiiufiges Umladen). Elnheitlichkeit kam in Deutsch
land in die Vorschriften iiber Verpackung und VerschluB durch die 
nach Griindung des deutsch-osterreichischen Postvereins (s. d.) 
zwischen den deutschen Postverwaltungen 1855 vereinbarten "Be
stimmungen iiber die iiuBere Beschaffenheit und die Behandlung 
der Postsendungen". Yon da ab wurde bei Sendungen von geringerem 
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Wert und einem Gewicbt bis etwa 6 Pfund auf kiirzere Strecken eine 
"Emballage von baltbarem Packpapier mit angemessener Um
scbniirung", bei Geldsendungen bis zum Gewicbt von 3 Pfund und 
einer Wertangabe bis 3000 Taler (5000 fl.) Papiergeld oder 300 Taler 
(500 fl.) Miinzgeld eine Verpackung in "starkem, mebrfach um
geschlagenem und gut verscbniirtem Papier" gestattet und bei 
gewobnlicben Paketen bis zum Gewicht von '/, Pfund der Siegel
verscbluB erlassen. Aile iibrigen Fahrpostsendungen (s. d.) muBten 
jedoch noch versiegelt sein. 1869 wurde gestattet, die gewobnlichen 
Pakete durch Plomben statt durch Siegelabdriicke zu verscblieBen, 
1871 auf die Versiegelung gewobnlicher Pa.kete ganz verzicbte t (in 
Wiirttemberg erst 1875) und in demselben Jabre die Gewicbtsgrenze 
fiir Wertsendungen in Papierverpackung auf 4 Pfund = 2 kg 
erweitert. 1873 wurden bei Wertbriefen 2 Siegel statt der bis dabin 
vorgeschriebenen 5 fiir ausreichend erkliirt. 1874 wurde die Wert
grenze fiir Wertsendungen in Papierverpackung auf 10 000 bzw. 
1000 M erbOht. Seit 1904 konnen Geldbeutel von Reichs- und 
Staatsbehorden und von Reicbsbankanstalten mit Plomben, seit 
1918 Wertpakete bis 100 M wie gewohnlicbe Pakete verscblossen 
werden. Neuerdings sind versucbsweise noch andre Verscbliisse 
zugelassen (s. Wertsendungen). Die Postverwaltung hat sich all
miihlich mehr und mebr auf den Standpunkt gestellt, daB das Urteil 
uber die Sicberheit der Verpackung dem Absender zu iiberlassen sei, 
der den aus mangelhafter Verpackung entstehenden Scbaden zu 
tragen habe. 

II. Recht. Die Verpackung spielt bei der Ersatz
pflicht insofern eine Rolle, als die Ersatzleistung nach 
§ 6 PG ausgeschlossen ist, wenn der Schaden durch die 
eigene Fahrlassigkeit des .Absenders entstanden und die 
Einlieferung nicht postordnungs~aBig erfolgt ist. Fahr
lassigkeit und Postordnungswidrigkeit liegen bei un
zureichender Verpackung vor. Die PO enthalt allgemein 
gultige Bestimmungen fur die Verpackung von Paketen 
und Wertsendungen (§§ 15 und 16) und auBerdem Son
derbestimmungen fur bedingt zur Postbeforderung zu
gelassene Gegenstande (s. d.) und fur vorschriftswidrige 
Sendungen (§ 27), die nur auf Gefahr des .Absenders an
genommen werden. Besteht ein ursachlicher Zusammen
hang zwischen der ungenugenden Verpackung und dem 
eingetretenen Schaden, so ist die Post nicht ersatz
pflichtig. Die Beweislast liegt bei den allgemeingtiltigen 
Verpackungsvorschriften auf seiten der Post. Bei be
dingt zugelassenen Sachen und den bei der .Annahme 
beanstandeten, aber auf Gefahr des .Absenders doch ab
gesandten Sendungen ist sie von einem Beweis entbunden. 

Der § 7 PG befreit die Post von der Ersatzleistung fUr 
Sachen, die am angegebenen Inhalt fehlen, wenn bei 
der .Aushandigung an den Empfanger Verpackung 
und VerschluB unverletzt waren und das Gewicht 
mit dem bei der Einlieferung ermittelten ubereinstimmte. 
Die Beweislast fUr das Gegenteil liegt bei unbeanstan
deter .Annahme auf seiten des .Absenders. 

Der .Absender haftet der Post fur allen Schaden, den 
er ihr durch postordnungswidrige Verpackung ver
ursacht, d. i. fUr aIle Beschiidigungen, die seine Sendung 
durch Mangel der Verpackung andern Sachen oder den 
Postbeamten zufugt. Diese Haftpflicht ist in der PO 
ausdriicklich festgelegt. 

III. Wirtschaft. Die Bestimmungen uber Ver
pac kung und VerschluB der Postsendungen sind, wie 
aus der Geschichte (1.) ersichtlich, wandlungsfahig. Wo 
die beteiligten Gewerbe brauchbare Neuerungen auf den 
Markt bringen, paBt sich die Post mit ihrcn Bestimmun
gen den neuen Moglichkeiten, u. U. nach angemessener 
Bewahrungsfrist, an. 

IV. Betrie b. Die .Anforderungen an eine vorschrifts
maBige Postverpackung sind durch die PO und die VO 
zum WPVertr und den Nebenabkommen des WPV fest
gelegt. Fur schriftliche oder gedruckte Mitteilungen und 
sonstige Gegenstande, die mit der Briefpost versandt 
werden, beschranken sich die Verpackungsvorschriften im 
allgemeinen darauf, bestimmte HochstmaBe festzulegen 
(s. Brief [posttechnischer Begriff], Drucksachen, Packchen, 
Warenproben usw.), sowie ungeeignete Formen und alles, 
was die Deutlichkeit der .Aufschrift beeintrachtigt, aus
zuschlieBen. 1m ubrigen mussen aIle Gegenstande, die 
mit der Briefpost, in Briefen oder Packchen oder als 
Warenproben versandt werden sollen, so verpackt sein, 
daB sie keinen Schaden anrichten konnen. Sondervor
schriften sind erlassen fur Warenproben mit Glasgegen-

standen, Flussigkeiten, Olen, Fetten, Pulver und leben
den Bienen sowie fur Briefe oder Packchen mit Urin. 
proben. Von Paket- und Wertsendungen wird all
gemein verlangt, daB sie nach Umfang, Inhalt und 
Beforderungsstrecke haltbar und sicher verpackt sind. 
Bei Gegenstanden von geringem Wert, die nicht unter 
Druck leiden und kein Fett und keine Feuchtigkeit ab
setzen, ferner bei .Akten und Schriftensendungen genugt 
bei einem Gewicht bis 3 kg eine Hulle von Packpapier 
mit fester Verschntirung. Schwerere Gegenstande mussen 
in mehrfachen Lagen Packpapier verpackt sein. Wert
vollere Sendungen, die durch Nasse, Reibung oder Druck 
leiden, mussen in Wachsleinwand, Pappe, Kisten u. dgl. 
versandt werden, Sachen, durch die andre Gegenstande 
leiden konnen, so, daB dies verhindert wird. Leicht zer
brechliche Sachen mussen in feste Kisten, Kubel oder 
Korbe verpackt werden. Fur einzelne Sachen, wie Flussig
keiten, Weintrauben, Blutegel, frisches Fleisch, Geflugel, 
Hutschachteln, Zigarrenkisten u. dgl. bestehen Sonder
vorschriften. Sendungen nach dem .Auslande mussen 
mit Rucksicht auf die langere BefOrderung besonders 
sorgfaltig verpackt sein. Vor allem gilt dies fUr Pakete 
nach uberseeischen Gebieten, weil die Pakete und Post
sacke bei den Verladungen im Schiffsverkehr nicht immer 
schonend behandelt werden kOnnen. Soweit im ubrigen 
im .Auslandspaketverkehr, sei es fur Sendungen mit be
stimmtem Inhalt (z. Z. Flussigkeiten u. dgl., Metall
patronen und ahnliches, Sendungen mit Zellhorn oder 
Zellhornwaren) oder auch fur Pakete nach bestimmten 
Landern besondere Verpackungsvorschriften gelten, sind 
sie aus dem Paketpostbuch (s. d.) zu ersehen. Wert
briefumschlage mussen aus einem Stuck bestehen. Druck
sachen sind unter Streif- oder Kreuzband oder umschnurt 
oder in offenem Umschlag zu versenden. Wegen der 
besonderen .Anforderungen an die Verpackung von Geld
und Wertsendungen s. Wertsendungen. 

Sendungen, die den Bestimmungen nicht entsprechen, 
konnen dem Einlieferer zur Beseitigung der Mangel 
zUrUckgegeben werdEll. Verlangt er trotzdem die Be
fOrderung, so sind im Inlandsverkehr die Sendungen 
anzunehmen, wenn kein Nachteil fUr andre daraus zu 
befurchten ist. Der Einlieferer muB dann aber durch 
den zu unterschreibenden Vermerk ".Auf meine Gefahr" 
auf jede Entschadigung im voraus verzichten. Sen
dungen mit schlecht befestigter .Aufschrift durfen auf 
keinen Fall angenommen werden. Sendungen, an denen 
sich Beamte unterwegs verletzt haben, sind vor der 
Weitersendung in Ordnung zu bringen. Der .Absender 
bekommt Nachricht davon mit Hinweis auf seine Ersatz
pflicht. LaBt der .Absender sich von einem Postbeamten 
beim Verpacken helfen, was nur zulassig ist, wenn der 
Dienst nicht darunter leidet, so hat er etwaige Kosten 
an den Beamten unmittelbar zu zahlen. Sind Ver
packung oder VerschluB einer Sendung unterwegs schad
haft geworden, so mussen sie wiederhergestellt werden. 
War durch die Beschadigung dem Inhalt beizukommen, 
so muB der Inhalt unter Zeugen in einer Verhandlung 
festgestellt werden. Solche Sendungen mussen am Be
stimmungsort yom Empfiinger in Gegenwart eines Post
beamten geOffnet werden, falls der Empfanger nicht 
auf Beanstandung des Inhalts von vornherein schriftlich 
verzichtet. War die Neuverpackung durch ein Ver
schulden der Post notig geworden, so tragt diese auch die 
Kosten. War sie die Folge ursprtinglich mangelhafter 
Verpackung, so ist der Empfanger oder notigenfalls der 
.Absender dafur in .Anspruch zu nehmen. Von der Post 
verzollte .Auslandspakete werden unmittelbar nach der 
Verzollung von dem verzollenden Postbeamten wieder 
verpackt und, soweit es sich um Wertpakete handelt, mit 
postamtlichem Siegel verschlossen. Fur diese Wieder
verpackung sind Kosten nur bei auBergewohnlichem 
.Aufwand zu erheben. Wird bei Sendungen mit be
schadigter Verpackung am Bestimmungsort festgestellt, 
daB der Inhalt verletzt oder vermindert ist, und wird die 
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Sendung nicht vorbehaltlos angenommen, so wird bei 
Aushiindigung des Inhalts die Verpackung als Unterlage 
fiir das Ersatzverfahren zuriickbehalten. 

1m iibrigpn vgl. PO (ADA V, 1) nebst AB, ADA V, 2, 
die iilteren PO und Amtsbliitter des RPM usw. sowie 
Weltposthandbuch, Briefpostbuch und Paketpostbuch. 

Schriftwesen. Weber, Post und Telegraphie im Konigreich 
Wiirttemberg. S. 202ff. W. Kohlhammer, Stuttgart 1901. 

K. Schwarz. 
Verpaekungskosten entstehen fiir die Post durch Neu

verpackung beschiidigter und die Wiederverpackung 
postseitig verzollter Pakete (s. Verpackung von Post
sendungen) sowie durch die Verpackung von Zeitungen 
(s. Postzeitungsdienst). 

I. Recht. Es ist Sache des Absenders, die Pakete 
postordnungsmiiBig zu verpacken und zu verschlieBen. 
MuB eine Sendung infolge mangelhafter Verpackung 
postamtlich neu verpackt werden, so hat der Empfiinger 
oder, wenn von ihm keine Zahlung zu erlangen ist, der 
Absender die Kosten zu tragen. Die Kostenerstattungs
pflicht des Absenders entspricht der zivilrechtlichen 
Verpflichtung des Auftraggebers zum Ersatz der Auf
wendungen gemiiB § 670 BGB. Eine Verweigerung der 
Auslagenzahlung durch den Empfiinger ist nicht als 
Annahmeverweigerung anzusehen. Ebensowenig ist 
gegen den die Zahlung der Verpackungskosten ver
weigernden Absender die Anwendung des § 25 PG [Bei
treibungim Verwaltungszwangsverfahren (s. d.)] zuliissig, 
es muB vielmehr der ordentliche Rechtsweg beschritten 
werden. Die Post muB ein beschiidigtes Paket kostenfrei 
verpacken, wenn die Beschiidigung auf besondere Vor
kommnisse wiihrend der Postbefiirderung zuriickzufiihren 
ist. 

II. Be trie b. Bei Ausbesserungen geringeren Umfangs 
werden allgemein keine Verpackungskosten berechnet. 
Beschiidigte Pakete yom Auslande nach dem Auslande 
werden mit amtlichem Verpackungsstoff kostenfrei ver
packt. Bei der Wiederverpackung postseitig verzollter 
Pakete (s. Postzollwesen) werden Verpackungskosten 
nur bei auBergewiihnlichem Aufwand berechnet. 

1m innerdeutschen Verkehr (mit AusschluB des Saar
gebiets) werden neuverpackte Pakete mit einem be
druckten Zettel beklebt, auf dem an entsprechender 
Stelle die entstandenen Verpackungskosten eingeriickt 
werden. Die die Verpackungskosten einziehende P Anst 
iibertriigt die auf dem Paket angegebenen Verpackungs
kosten auf die Paketkarte oder Notpaketkarte (s. Pakete). 
1m Verkehr mit Osterreich, der Tschechoslowakei und 
Ungarn werden die fiir die Neuverpackung gezahlten 
Betriige ohne Anrechnung in der Frachtkarte (s. Fracht
karten) der Verwaltung zur Einziehung iiberlassen, die 
das Paket aushiindigt; zu diesem Zweck werden sie auf 
der Paketkarte oder auf der etwa auszufertigenden Not
paketkarte als "Verpackungskosten" vermerkt. Dies 
gilt auch fiir Postfrachtstiicke (s. d.) des Auslandsver
kehrs, fiir die die Kosten in den Frachtkarten angerechnet 
werden. 

Haben Pakete nach dem Saargebiet oder Postpakete 
nach dem Auslande wiihrend der Befiirderung im deut
schen Postgebiet wegen mangelhafter Verpackung neu 
verpackt werden miissen, so werden die Verpackungs
kosten fiir Sendungen aus dem deutschen Postgebiet 
der AufgabePAnst zur Einziehung yom Absender oder 
u. U. yom verantwortlichen Annahmebeamten an
gerechnet. 

Bei Postpaketen yom Ausland, die im deutschen Post
gebiet bleiben, werden die Verpackungskosten yom 
Empfiinger eingezogen. Miissen solche Pakete als un
zustellbar nach dem Ausland zUriickgesandt werden 
oder ist die Zahlung der Kosten durch den Empfiinger 
nicht zu erlangen, so werden die Betriige niedergeschlagen. 

Fiir die Wiederverpackung verzollter Sendungen ent
standene Verpack]lllgskosten werden von den Ver
zollungsP.A auf der Paketkarte mit dem Vermerk "Ver-

packungskosten" als Nachgebiihr (s. d.), u. U. getrennt 
von den sonstigen Gebiihren, ausgeworfen. 

Die Auslagen der P Anst fiir Erneuerung der Ver
packung mangelhaft verpackter und beschiidigter Sen
dungen und fiir die Wiederverpackung verzollter Sen
dungen werden entlastet. 1m iibrigen vgl. PO und ADA 
V,2. 

Schriftwesen. Niggl S.29; Staedler, Die Postordnung. Karl 
Heymann, Berlin 1914. S. 143; Nickau-Herzog S. 167. Krause. 

Verrentung nennt man die Umwandlung eines Teiles 
des Wartegeldes oder des Ruhegehaltes in eine auf eine 
Reihe von Jahren festgelegte Goldrente auf Grund der 
Beamten-Siedlungs-Verordnung des Reichs yom 11. 2_ 
1924 und der dazu unterm 21. 5. 1924 yom Reichs
minister der Finanzen und dem Reichsarbeitsminister 
gemeinschaftlich erlassenen AB. Gebrauch machen kon
nen davon aIle auf Wartegeld gesetzten Reichsbeamten 
sowie die Ruhegehaltsempfiinger, die auf Grund der 
Personalabbauverordnung yom 27. 10. 1923 in den end
giiltigen Ruhestand versetzt worden sind, nicht dagegen 
auch andere Ruhegehaltsempfanger. 

Zweck des Verfahrens ist, den abgebauten Reichs
beamten zur Besserung ihrer wirtschaftlichen Lage den 
Erwerb und die Bebauung von Grundeigentum zu garten
oder landwirtschaftlicher Bearbeitung zu erleichtern. 
Die GroBe eines landwirtschaftlichen Siedlungsgrund
stiicks darf den Umfang einer selbstandigen Acker
nahrung, diejenige eines gartenwirtschaftIichen Grund
stiicks bei Wartegeldempfangern in der Regel 1250 qm 
nicht iibersteigen. Ein weitergehender Erwerb bedarf 
bei Wartegeldempfangern der Zustimmung der obersten 
Reichsbehiirde, die diese Befugnis aber auf die hiihere 
Reichsbehiirde iibertragen kann. Hiervon hat die DRP 
Gebrauch gemacht. Die Befugnis, bei Wartegeld
empfangern einem weitergehenden Erwerb als 1250 qm 
bis zu hiichstens 5000 qm zuzustimmen, ist den OPD 
iibertragen. Eine Rentenhergabe nur zum Erwerb 
oder zur Erbauung eines Hauses ohne die Absicht land
oder gartenwirtschaftlicher Tiitigkeit ist unzulassig. 

Die Rente wird berechnet nach del' durchsclmittlichen wahr
scheinlichen Lebensdauer. Das Alter des Siedlers zur Zeit del' 
Rentenumwandlung soli im allgemeinen nicht mehr als 55 Jahre 
betragen. Doch ist eine Verrentung ausnahmsweise auch nach 
Vollendung des 55. Lebensjahres noch zullissig, wenn der Antrag
steller trotz seines Alters flir eine Siedlungstatigkeit noch geeignet 
erscheint, und wenn der Erwerb eines Siedlungsgrundstiicks trotz 
des Alters des Antragstellers flir ihn wirtschaftlich vorteilhaft ist. 
Nach Vollendung des 65. Lebensjahres darf auf keinen Fall eine 
Verrentung zugelassen werden. Der Antragsteller hat die Rente 
schriftlich und unwiderruflich an deu VerauOerer oder an den ab
zutreten, der durch Darlehen den Erwerb oder die Bebauung er
moglicht. U mwandlungsfiihig ist beim ersten Antrag ein Betrag 
bis zur Haifte des reinen Ruhegehalts; nachtraglich kann - aber 
nur bei Ruhegehaltsempfiingern - noch ein weiteres Viertel des 
Ruhegehalts verrentet werden, falls ein Siedlungserfolg schon vor
liegt und die wirtschaftliche Lage gesichert ist. Bei wartegeld: 
empfangern wird die Rente von dem Ruhegehalt errechnet, das bel 
Versetzung in den dauernden Ruhezustand zum Zeitpunkte del' 
Verrentung in Frage kommen wiirde. 

Das Siedlungskapital wird in der Regel von der zu diesem Zwec.k 
gegriindeten Deutschen Wohnstattenbank in Berlin hergegeben, dIe 
ihre Aufgaben infolge Gewahrung billiger Kredite aus Reichsmitteln 
erflillen kann. Die Wohnstattenbank darf die von den Verwaltungen 
hergegebenen Gelder - die DRP hat bis Ende 1924 3 750.0?O RM 
beigesteuert - nur zur Weitergabe von Darlehen an Angehonge deE 
betreffenden Verwaltung verwenden. Die Rente wird an die wohn· 
stiittenbank odeI' an den sonstigen Berechtigten vierteljahrlich nach
traglich gezahlt, und zwar mit '/10 des umge,,:andelte;> B:uhegeh~lts, 
wahrend die Verwaltung '/10 als EntschadIgung fur 1hre Muhe
waltung und die etwa eintretenden Mehrleistungen und Verluste 
behalt. Die Zahlung geschieht je nach dem Lebensalter des .Antrag
stellers zur Zeit der U mwandlung fiir eine bestimmte RClhe von 
Vierteljahren z. B. bei einem Lebensalter von 30 Jahren flir 156, 
bei einem sol~hen von 65 Jahren nur fiir 35 Vierteljahre. Stirbt der 
Siedler innerhalb dieses Zeitraums, so !auft die Zahlung der Rente 
aus Mitteln der DRP bis zum Endzeitpunkte trotzdem fort, wahrend 
daneben noch die Hinterbliebenenbeziige vom ungekiirzten Rube
gehalt gezahlt werden. 'Oberlebt del' Siedler d.en Endzeitpunk~ del' 
Zahlung der Rente an die Bank usw., so erhalt er dagegen bIS zu 
seinem Ableben nur den gekiirzten Ruhegehaltsbetrag. 

Del' Antrag auf Verrentung ist im Bereich der DRP a'.' die OPD 
zu richten. Diese weist die zahlende Stelle an, an wen, m welcher 
Hohe von welchem Zeitpunkt ab und wie lange die Rente zu zahlen 
ist. Die Fortzahlung wird durch Wegfall, Ruhen oder Kiirzung des 
Ruhegehalts nicht beriihrt. 
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Bei der Durchfiihrung des Siedlungsvorhabens helfen die Woh
nungsfiirsorge-Gesellsehaften, die uber das Reich verteilt sind und 
bestimmte Aufgaben haben, z. B. Beschaffung von Siedlungsland, 
Ausarbeiten der Plane, Beschaffung von Baustoffen, Vergebung der 
Bauarbeiten, Mitwirkung bei der Geldbeschaffung, Beratung und 
Auswahl der Antragsteller usw. Ein Beamtensiedlungsbeirat ist 
ihnen beigegeben. 

Nach einer von der Deutschen Wohnstattenbank im FrUhjahr 
1925 veroffentlichteu Denkschrift hat die Bank bis Ende 1924 
bereits 3500 ernsthafte Antrage abgebauter Reichsbeamten be
arbeitet. Mit U nterstutzung aus dem Beamtensiedlungsfonds sind 
bis dahin 2175 Siedlungsneubauten teils fertiggestellt, teils in An
griff genommen und 265 fertige Siedlungen angekauft worden. 

Schriftwesen. Amtsblatt des RPM 1924 S. 97ff., 350ff.; 
DVZ 1926 S. 40iff. HeB. 

Versaumnisstrafen s. Abschreiben der Posten 
Versailler Friede 

vom 28.6.1919 nebst Gesetz yom 16.7.1919 (RGBI S.687). Das 
Postwesen unmittelbar betreffende Vorschriften enthalt Teil X 
"Wirtschaftliche Bestimmungen" im Abschn.2 "Staatsvertrage", 
Art. 283. Wegen des Wortlauts s. Friedensvertrage zu Ziffer 13: 
wegen der Vertragsvorschriften mittelbaren Bezugs auf das Post
wesen s. nachstehend unter III. 

I. Wiederherstellung der zwischenstaatlichen Post
vertrage. Inhalt und Tragweite des Art. 283. 

Es konnte noch nicht im Geiste des Versailler Friedens liegen, 
dem Weltnachrichtenverkehr und dem zwischenstaatlichen Klein
guteraustausch freiere Ziele zu weisen und Ihnen ein erweitertes 
Betatigungsfeld zu offnen. Weit von dem Vorsatz entfernt, die 
Schranken niederzulegen, die infolge des Krieges die Volker trennten, 
und zwischen den Volkern neue, verticfte Verkehrsbeziehungen 
anzuknupfen, beschrankt er sich vielmehr auf die Erhaltung des 
vor dem Kriege Erreichten. Keine Rucksicht wird dem U mstande 
zuteil, daB die Errungenschaften der letzten Vorkriegszeit auf dem 
Gebiete des zwischenstaatlichen Postverkehrs hinter dem einst 
und ursprunglich Angestrebten noch immer zuruckgeblieben waren. 

Die Ententellinder, soweit sie vor dem Krieg als selbstandige 
Staaten bestanilen, sind am Hauptvertrage (s. d.) des WPV samtlich 
beteiligt gewesen, wic auch selbstverstandlich Deutschland. Das 
Nebenabkommen (s. d.) uber Postausweisbucher von 1885 scheidet 
im vorliegenden aus, da es von Deutschland nicht angenommen 
worden war. Bei den ubrigen fiinf Nebenabkommen fielen zur 
Zeit des Friedensschlusses aus, und zwar: 

1. Entente-Hauptmachte: die Vereinigten Staaten von Amerika 
durchgehends; England nahm nur am Wertbriefabkommen (s. 
Wertbrief- und Wertkastchenabkommen) teil; beim Postzeitungs
abkommen (s. d.) fielen Frankreich und Japan aus, Japan auch beim 
Postauftragsabkommen (s. d.); 

2. sonstige Ententelii.nder: 
a) in Europa: ~fontenegro und Serbien beim Postauftrags

abkommen; 
b) in Asien: China durchweg, ausgenommen das Wertbrief

abkommen, ebenso Siam durchweg, ausgenommen das Post
anweisungsabkommen; 

e) in Afrika: Liberia (wie Siam); 
d) in Mittelamerika: Haiti, Kostarika, Kuba, Nikaragua und 

Panama durchweg; Honduras wie Siam; Guatemala nahm nur am 
Wertbrief- und am Paketabkommen (s. Postpaketabkommen) teil; 

e) in Sudamerika: Ekuador durchweg; Bolivien und Peru waren 
nur am Postanweisungs- und am Paketabkommen beteiligt, Bra
silien nur am Wertbrief- und am Postanweisungsabkommen, Uruguay 
ebenso nur am Postanweisungs-, Paket- und Zeitungsabkommen. 

Am Weltpost-Hauptvertrag und samtJichen fiinf Nebenabkom
men, die auch fiir Deutschland in Betracht kommen, nahmen hier
naeh auf seiten der Entente nur teil: Belgien, Griechenland, Italien, 
Portugal und Rumanien. 

Was die auswartigen Besitzungen anbelangt, so ist seit der ersten 
Erneuerung des WPV (1878) der Brauch in Aufnahme gekommen, 
die Kolonien usw. der Vertragsstaaten (WPV) als selbstandige 
Vereinsmitglieder am Vertragsschlusse teilnehmen zu lassen, und 
zwar im Zusammenhange mit der 1878 erstmalig aufgenommenen 
Vertragsvorschrift (Art. 21 ~ 8 der Fassung 1924), durch die den 
Kolonialmachten entweder fUr einzelne groBere Schutzgebiete usW. 
oder fiir die Gesamtheit ihrer kleineren Kolonien Zusatzstimmen fUr 
die Abstimmungen auf den Kongressen und Konferenzen zugeteilt 
wurden. Zuletzt vor dem Kriege (Rom 1906) erschienen demgemiW 
als VertragschlieBende im eigenen N amen auBer den deutschen 
Schutzgebieten auf der Ententeseite die Gesamtheiten der franz6-
sischen, britischen, italienischen und portugiesischen Kolonien, 
auBerdem mit Einzelstimme die im Besitze der Vereinigten Staaten 
yon Amerika hefindlichen Inseln, der Kongostaat, Kreta, Korea, 
Agypten, Britisch-Indien, der Australische Bund, Kanada, Neu
seeland, Sudafrika, Algerien, Tunis und Indochina (s. auch Kolonial
stimmen) .• 

Die Vorschrift des Art. 283 betr. Sonderabreden hat Verhaltnisse 
im Auge, wie sie dnrch nachstehende Vorschriften des WPV (Fassung 
Rom 1906) eingefiihrt waren: 

WPV Art. 20. § 2. "Die vertragschlieBenden Verwaltungen 
k6nnen unter sich die erforderlichen Abkommen iiber solche An
gelegenlieiten treffen, die nicht die Gesamtheit des Vereins angehen, 
vorausgesetzt, daB die Abkommen den Festsetzungen des gegen
wartigen Vertrags nicht widersprechen" (Art.5 § 2 der Fassung 
Stockholm 1924); 

ebd. § 3. "Den beteiligten Verwaltungen ist gestattet, sieh uber 
die Annahme ermaBigter Gebiihren im Umkreise von 30 km unter
.einander zu vcrstundigen H (wie vorstehend); 
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ebd. Art.21. § 2. "Der Vertrag beschrankt nicht die Befugnis 
der vertragschlieBenden Teile, zur Herabsetzung der Gebuhren 
oder zu jeder andern Verbesserung des Postverkehrs Vertrage unter
einander bestehen zU lassen oder aozuschlieBen sowie engere Ver
eine aufrechtzuerhalten oder zu grunden" (Art. 6 von 1924). 

Sonderabreden der vorstehend bezeichneten Arten konnen aus 
praktischen Grunden im allgemeinen nur zwischen Nachbarliindern 
vorkommen. Wenn daher Deutschland entsprechenden Vertrags
angeboten gegenuber durch Art. 283 gebunden sein soUte, EO konnten 
diese Antrage nur von scinen neuen N achbarn: Polen und der 
Tschechoslowakei, dem Freistaate Danzig und den westlichen Rand
staaten RuBlands ausgehen. An einschlagigen Vertrligen fiihrt das 
RGBI bis Ende 1925 folgende an: 

9. 11. 1919 (Art. 1) Deutschland und Polen (RGB! 1920 S.78; 
Gesetz yom 23. 1. 1920, RGB! S. 77), 29. 6. 1920 (Art. XIX) Deutsch
land und die Tschechoslowakei (RGB! S. 2240; Gesetz Yom 22. 12. 
1920, RGB! S. 2227), 21. 4. 1921 (Art. 1, 2, 22, 36 § 10, 37, 38, 50-66) 
Deutschland und Polen (RGB! S. 1070; Gesetz yom 12. 7. 1921, 
RGBI S. 1069), 15. 5. 1922 (Art. 15), Deutschland und Polen (RGB! II 
S. 573; Gesetz yom 11. 6. 1922, RGB! II S.573), 15. 5. 1922 (Ka
pitel V Abschn. I Art. 139, 163, 164, 205, 266, 307, 321, 381-393) 
Deutschland und Polen (RGB! II S.238; Gesetz vom 11. 6. 1922, 
RGB! II S. 238), 15. 5. 1922 Deutschland und Polen (RGBI II S. 541; 
Gesetz yom 11. 6. 1922, RGB! II S. 541), 24. 6. 1922 (§§ 9, 10, 17, 
48-56, 73) Deutschland und Polen (RGBI 1923 II S. 457; Gesetz 
yom 10. 12. 1923, RGB! II S. 456), 1. 6. 1923 (Art. 31) Deutschland 
und Litauen (RGB!1924 II S. 205; Gesetz yom 12. 7. 1924, RGB! II 
S.205). 

II. Tatsachliches zur Wiederherstellung des Weltpost
verkehrs. 

Schon im April 1919 wurde der Briefpostverkehr zwischen Deutsch
land und Italien auf dem Wege uber die Schweiz und unter deren 
Vermittlung wieder hergestellt. Der Austausch erstreckte sich auf 
gew6hnliche und eingeschriebene Briefsendungen, vorerst noch ohne 
tJbernahme der durch den WPV bei diesen fUr den Verlustfall 
vorgesehenen verwaltungsseitigen Haftpflicht. Diesem Verkehre 
lag allein das unverabredete, rein tatsachliche Verhalten der italie
nischen - denn diese begann damit - und der deutschen Post
verwaltung zugrunde (Amtsblatt des RPM 1919 s. 151). Ende Mai 
erging alsdann die bekannte Note des Obersten Wirtschaftsrats der 
Entente (s. IIId) uber die seit dem Waffenstillstande vergeblich er
wartete Erleichterung der B!ockade uber Deutschland, die auch dem 
zwischenstaatlichen Postverkehre Deutschlands erweiterten Spielraum 
gestattete. tJberhaupt keine Beschrankungen wurden damals auf
rechterhalten fUr den Verkehr Deutschlands mit seinen Nachbar
landern. Bezuglich der Tschechoslowakei kam schon im Mai 1919 
diese Erleichterung verspatet; denn die Tschechoslowakei war in das 
engere deutsch-6sterreichische Vertragsverhaltnis, wie es bis zum 
Waffenstillstande bestanden hatte, von Anfang an derart hinein
gewachsen, daB nach einem crsten kurzen Ruckschlag in den deutsch
tschechischen Verkehrsbeziehungen im Februar 1919 (Amtsblatt des 
RPM S. 75 und 87) bereits vom 22.3. 1919 ab (ebd. S. 112) ein regel
miiBlger Postverkehr in beiden Richtungen mit Briefsendungen, 
Zeitungen, Postanweisungen und Paketen sich hatte entwiekeln 
k6nnen. Auch mit dem andern Ententenachbarn Deutsehlands, mit 
Polen, kam von 18. 6. 1919 ab ein Austausch von Briefsendungen in 
Gang (ebd. S. 195). Am 21. 7 folgten die Vereinigten Staaten von 
Amerika (ebd. S. 236), am 31. 7 England und Belgien, und am 1. 8. 1919 
fielen alle Schranken fUr den Briefverkehr zwischen Deutschland und 
den Ententeliindern. Bis Ende August 1919 war auch der Paketver
kehr mit England, von Mitte September ab ein solcher mit den Ver
einigten Staaten wieder aufgenommen (ebd. S. 288, 347). 

In allen vorgedachten Fallen der Wiederankniipfung von Verkehrs
beziehungen zwischen Deutschland und den EntenteUindern seit dem 
Juni 1919 lagen gegenseitige Verstandigungen zwischen den beider
seitigen Verwaltungen zugrunde. Das Merkmal rechtlich gewahr
leisteter Staatsvertrage kam diesen Verwaltungsvereinbarungen selbst
verstandlieh nicht zu. 

War hiernach schon geraume Zeit vor dem Inkrafttreten des Ver
sailler Friedens gegenuber den durch die "Erste Protokollerrichtung" 
vom 10. 1. 1920 (Art. 440) gebundenen Ententeliindern, ja selbst 
uber deren Kreis hinaus sehr Wesentliches erreicht worden, so blieb 
umgekehrt auch nach jenem Zeitpunkt an Verkehrsbeziehungen vieles 
noch in der Schwebe, was nach dem Wortlaute des Art. 283 wieder 
hatte eingerichtet werden sollen. Die Haftung fUr Einschreibsendun
gen (WPV 1906 Art. 8) trat erst Ende Februar 1920 wieder in 
die Erscheinung (Nachrichtenblatt des RPM S. 95). Der zwischen
staatliche Geldvermittlungsverkehr durch die Post (Anweisungen, 
Auftrlige, Naclmahmen) konnte zunachst uberhaupt nicht aufgenom
men werden, obgleich nach Art. 283 die bezuglichen Nebenabkommen 
zum WPV zum Teil mit Wirkung yom 1.10.1920 wieder anzuwenden 
gewesen waren. Das Postpaketabkommen hat erst unter dem 15. 3. 
1920 eine allgemeinere Wiederanwendung erfahren (Nachrichtenblatt 
des RPM S. 111), und noch wesentlich spater haben sich Frankreich 
und Belgien zu seiner Wiederaufnahme Deutschland gegenuber be
reit gefunden (ab 21. 4. 1920, Nachrichtenblatt des RPM S. 152), 
obwohl beide Staaten an der Errichtung des Ersten Protokolls 
(Art. 440) beteiligt gewesen sind. 

Gesichtspunkte der Exterritorialitlit haben auBer den fiir den all
gemeinen Verkehr schon vor dem 10.1. 1920 angebahnten Verkehrs
moglichkeiten auch zur Herstellung von Postverbindungen deutscher 
amtlicher Geschafts- und Dienststellen im Ausland und gleichartiger 
fremder Stellen in Deutschland gefUhrt, die vor dem Inkrafttreten 
des Versailler Friedens unter der Herrschaft der Waffenstillstands
vereinbarungen yom 11. 11. 1918 errichtet oder beibehalten worden 
waren. In Betraeht kamen auf deutscher Seite die Waffenstillstands
kommission in Spaa, die Friedensdelegation in Versailles, das Flotten
iibergabekommando in Scapa Flow und das Kommando der baltisehen 
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Landeswehr in Lettland. Umgekehrt erhielt in Deutschland u. a. die 
Wiedergutmaehungskommission der Entente (Art. 233) das Recht der 
Exterritorialitat, einseh!. ihrer selbstandigen, nachgeordneten Dienst· 
stellen, wie des Bureau franQais des Charbons in Essen, und demzu· 
folge gebUhrenfreien Postverkehr mit dem Auslande. In Versailles 
war wahrend der Friedensverhandlungen (bis 4. 7. 1919; Amtsblatt 
des RPM S. 225) ein selbstandiges deutsches PA eingerichtet (ebd. 
S. 165), das zwischen den Mitgliedern der deutschen Delegation -auch 
fiir das zugeteilte Personal - und der Heimat in beiden Richtungen 
einen Austausch von Briefen (aueh eingesehriebenen), und zwar nach 
dem damaligen inlandischen deutschen Meistgewichtssatze von 250 g, 
ferner von Wertbriefen und Postanweisungen vermittelte; der ge· 
samte Verkehr war bis zum Juli 1920 (Nachrichtenblatt des RPM, 
S.269) gebiihrenfrei. Bereits im Januar 1919 war den zahlreichen 
Ententekommissionen in Dentschland die Versendung privater und 
verschlossener Briefe nach Frankreich, England und Belgien, und 
zwar ebenfalls gebUhren· und zensurfrei eingeraumt worden (Amts· 
blatt des RPM S. 21). Der im November 1919 errichteten Interalli· 
ierten Kommission flir das Baltikum wurde von der Reichsregierung 
freie Benutzung der Posteinrichtungen innerhalb des Reichs und eben· 
so die freie Benutzung der von den deutschen Behorden damals noch 
auBerhalb der Reichsgrenzen betriebenen Verkehrseimichtungen 
zugestanden (ebd. S. 461). 

III. Zur Quellengeschichte des Art. 283. 
a) Die Be schlUsse der Pariser Wirtschaftskonferenz 

vom 14./16.6.1916. Die Notwendigkeit, beim Friedensschlusse 
zur Frage einer N euregelung des zwischenstaatlichen Postverkehrs 
Stellung zu nehmen, hatte die Entente nicht voraussehen konnen, als 
es galt, auf der Pariser Wirtschaftskonferenz vom Juni 1916 die Richt· 
linien flir das gemeinsame Vorgehen nach dem damals erwarteten 
Kriegsausgang "ohne Sieger und Besiegte" festzulegen. Die Kon· 
ferenzbeschlUsse seIber befaBten sich mit dem Postwesen nur als 
Hillsmittel des wirtschaftlichen GUteraustauschs. Indem eine Er· 
leichterung der gegenseitigen Handelsbeziehungen zwischen den En· 
tenteIandern flir die Zukunft angestrebt wurde, sahen die Konferenz· 
beschliisse neben einer allgemeinen Eimichtung unmittelbarer und 
schneller Land- und SeebefOrderungsmoglichkeiten zu niedrigen 
GebUhrensatzen noch besonders eine Ausdehnung und Verbesserung 
des Postwesens und andrer Verstandigungswege vor. Einer Andeu
tung der Mittel zur Erreichung dieses Zweckes enthalten sich die Be
schliisse. Einschlagiges ergibt sich ohnehin aus den Bestimmungen 
der zwischenstaatliehen Postvereinsvertrage, die den Vertragsteil
nehmern die allgemeine Befugnis vorbehalten, zur Herabset7.ung 
der Gebiihren oder zu jeder andern Verbesserung des Postverkehrs 
Sondervertrage untereinander abzuschlieBen nnd engere Verelne zu 
grUnden. Ersichtlich war auch der sprachliche Ausdruck der Kon
ferenzbeschliisse dem des WPV nachgebildet. Ais demnachst der 
Friedensvertrag zu wesentlich andersgearteten Zielen der Entente die 
Bahn offnete, lieB diese es dennoch flir die gesetzgeberische Ordnung 
des Gegenstandes bei dem engen Geiste und MaBstabe bewenden, den 
die Pariser BeschlUsse von 1916 geschaffen hatten. Was im Art. 283 
zugestanden wird, ist nur dem N amen nach eine Wiederherstellung 
des zwischenstaatlichen Postverkehrs. Von Rechtssicherungen flir 
diesen ist nicht die Rede. Nur die tatsachliche Wiederanwendung der 
frUheren Grundsatze wird dem noch immer beargwohnten Gegner 
zugebilligt, der Abbruch der Beziehungen aber jederzeit vorbehalten. 
Der AusschluB Deutschlands vom Weltverkehr ist zwar nicht mehr, 
wie 1916, zum Grundsatz erhoben, dennoch aber sollte er als standig 
drohendes Druckmittel bereitgehalten sein. 

b) Der Ostfrieden von 1918. Indem der Versailier Friede das 
zwischenstaatliche Postrecht bei den wirtschaftlichen Friedensbe· 
stimmungen behandelt, folgt er dem Vorbilde der deutschen Ost
friedensvertrage von 1918. In den Vertragen mit der Ukrainischen 
Volksrepublik und mit RuBland geht der Gegenstand mit auf in den 
Kapiteln "von' der Wiederherstellung der Staatsvertrage". Soweit 
indessen das Postwesen ausgesprochenerweise beriicksichtigt wird -
dies ist der Fall im Berliner Vertrage mit Finnland und im Bukarester 
Vertrage mit Rumanien - geschieht es unter Einordnung des Gegen
standes unter die wirtschaftlichen Vertragsabreden (Handels· und 
Schiffahrtsabkommen zwischen Deutschland und Finnland, Art. 14, 
Zusatzprotokoll Ziffer 5; deutsch-rumanischer wirtschaftspolitischer 
Zusatzvertrag unter C: Abkommen Uber den Post- und Telegraphen
verkehr); wegen der Texte s. Friedensvertrage, Ziffer 9-12. 

c) Der Waffenstillstandsvertrag vom 11. 11. 1918 hat 
dem Versailler Frieden in Ansehung des Art. 283 nicht nennenswert 
vorgearbeitet. Was man von seinem beschleunigten Abschlusse in 
der Richtung einer Erweiterung der durch die Kriegsblockade auf 
einen kargen tJberrest zusammengeschmolzenen frUheren VerkehrR
beziehungen Deutschlands zum Ausland erwartet hatte, erwies sieh 
als Tausehung. Erst als die Versailler Friedensverhandlungen schon 
den Endausgang erkennen lieBen, wurden spiirliche Erleichterungen 
erzielt; vgl. im folgenden unter d. . 

d) Die Note des Obersten Wirtschaftsrats vom Mai 1919. 
Unter dem 24. 4. 1919 hatte der Oberste Wirtschaftsrat der Entente 
in Milderung der gegen die Mittelmachte gerichteten, vom Kriege 
her beibehaltenen Lebensmittelblockade die Wiederaufnahme eines 
Ein- und Ausfuhrverkehrs vom Auslande nach der Tschechoslowakei, 
Jugoslawien, {j8terreich, Bulgarien, der TUrkei und den russischen 
Schwarzmeerhiifen - nicht auch nach dem Ubrigen Rul3land, auch 
weder mit Deutschland noeh mit Ungarn - genehmigt, so daB der 
Postverkehr nach den bezeichneten Landern vom Auslande her inso
weitwiederaufgenommen werden konnte (l'Union Postale 1919 S. 78). 
Ende Mai 1919 folgte alsdann die gleiche Genehmigung auch iiir den 
Verkehr nach Deutschland, so daO von da ab auch ein Postverkehr 
Deutschlands mit jedem Lande, "das nach Deutschland exportieren 
wollte und das deutsche Waren einzufUhren wUnschte", wieder ein
gerichtet war. Die in der ErkIarung des Obersten Wirtschaftsrats 
vom 29. 5. 1919 flir den Postverkehr bezUglich des von da ab zuge-

lassenen deutschcn Ein- und Ausfuhrhandels aufgestellten Regeln 
waren folgende: 

1. Alle veriiigbaren Wege konnten benutzt werden. 
2. Der Verkehr beziiglich der deutschen Einfuhr durfte sich vor

Iaufig nur auf Lebensmittel erstrecken. 
3. Der Verkehr bezUglich der deutschen A usfuhr durfte sich nicht 

auf Gold, Silber, Effekten oder andere vertretbare Werte, sowie auf 
Kriegsbedarf beziehen. 

4. Erorterungen Uber Spekulationsgeschafte waren nicht zuge
lassen. 

5. Der Postverkehr bezUglich der von den assoziierten Regierun
gen gebilligten Geschafte war in gleicherWeise gestattet.Briefe muBten 
in offener Sprache und in nicht zweideutigen Ausdriicken abgefaBt 
sein und auf dem Umschlage deutlich Namen und Anschrift des Ab
senders aufweisen. 

6. Der Paketverkehr wurde in keiner Richtung gestattet, jedoch 
durften Muster der zugelassenen Waren in Postpaketen versandt 
werden. 

7. Die assoziierten Regierungen behielten sich vor, jede Sendung 
anzuhalten, ohne daflir einen Grund angeben zu mUssen. Etwaige 
Anspriiche hieraus wurden nicht anerkannt. 

FUr den Postverkehr mit den umliegenden neutralen Staaten hatten 
die vorstehend wiedergegebenen Regeln keine Geltung (Wolffs Tele
graphennachrichten Nr. 1428/29 vom 30. 5. 1919). 

e) In der Note der deutschen Delegation vom 29.5.1919 
wurde geltend gemacht, daB "nach Art. 283 Deutschland sich auf 
dem Gebiete des zwischenstaatlichen Postverkehrs von vornberein 
kUnftigen Vereinbarungen zwischen anderen Mlichten unterwerfen 
solIe, ohne auf den Inhalt der Bestimmungen EinfluB nehmen zu 
dUrien. Die iJbernahme derartiger Blankoverpflichtungen sei mit 
der WUrde eines selbstandigen Volkes unvereinbar" (Auswartiges 
Amt, Materialien zum Versailler Friedensvertrage, III, S.71). 

f) Die Antwort der Entente vom 16.6.1919 fiihrte hierzu 
aus: "Die deutsche Delegation erklart, daB die Annahme des Art. 283 
durch Deutschland unvertraglich sei mit der WUrde eines unabhiingi
gen Volkes. 

Die~e l\Ieinung grUndet sich auf eine falsche Auffassung des Sinnes 
und der Bestimmungen des Art. 283. Deutschland verpflichtet sich 
durch den Art. 283 lediglich, seine Zustimmung zu dem Abschlusse 
von Sonderabmachungen mit neuen Staaten nieht zu verweigern, wie sie 
flir den WPV vorgesehen sind. Damit ist nicht gesagt, daB der Wort
laut dieser Abmachungen ihm vorgeschrieben wird, und daB es ihn 
ohne Anderungen annehmen muB. Tatsachlich wird durch diesen 
Art. lediglich einer systematischen Weigerung, solche Abmachungen 
einzugehen, oder der Aufstellung von Forderungen, die den Ab
schluB dieser Abmachungen unmoglich machen, von vornherein vor
gebeul\t" (Auswiirtiges Amt, Materialien zum Versailler Friedens
vertrage, IV, S. 121). 

Eine Anderung des Wortlauts hat Art. 283 zufolge des Versailler 
N otenwechsels nicht erfahren. 
IV. Postrechtliche Nebenbestimmungen des Versailler 

Friedens. 
a) Verhaltnis zu Art. 170, 171, 192, 201, 248, 264-268, betr. 

Zollverkehr mit Postsend ungen. Die Auseinandersetzung 
mit dem Zollrecht der WPV-Lander suchte bereits der WPV von 1906, 
soweit es sich urn den zwischenstaatlichen Briefverkehr handelt, 
kurzerhand im Wege des grundsatzlichen Verbots, zollpflichtige 
Gegenstande (ausgenommen Wertpapiere) in Briefe einzulegen. Dem 
gleichen Verbot unterlagen Gold- und Silbersachen, Edelsteine, 
Schmucksachen und andere kostbare Gegenstande (bei Briefen ohne 
Wertangabe nur soweit das Einlegen oder die BefOrderung durch die 
Gesetzgebung der beteiligten Lander verboten war) sowie sonstige 
Gegensti.inde, deren Einfuhr oder Umlauf im Bestimmungslande ver
boten waren. Zuwiderhandlungen begrUndeten die RUckleitung des 
Briefes, unbeschadet der Befugnis der Bestimmungspostverwaltung 
zur Aushandigung, sofern die innere Gesetzgebung des Bestimmungs
landes eine solche zulie/3 (WPV 1906, Art. 16 § 3, Wertbriefabkommen 
Art. 9 § 2). 

Dasselbe Verbot griff Platz bei Paketen ohne Wertangabe hin
sichtlich der Versendung von Gold- oder Silbersachen nach Landern, 
die eine Wertangabe bei zwischenstaatlichen Postpaketen zulieBen. 
1m Ubrigen bestand flir Pakete eine Beschrankung hinsichtlich des 
Inhalts nur in Anbetracht von Sachen, deren Zulassung durch die 
Zollgesetzgebung der beteiligten Lander nicht gestattet war (Post
paketabkommen Art. 14 § 1). 

Eine sachliche Beeinflussung hat diese Rechtsordnung durch eine 
Reihe von Vorschriften des Versailler Friedens erfahren. In Betracht 
kommen: 

Art. 170, betr. Verbote der Ein·und Ausfuhr nach und aus Deutsch
land von Waffen, Munition oder Kriegsgerat oder Teilen davon, 

Art. 171, betr. Verbot der Einfuhr nach Deutschland von Kriegs
ger1it neuester Art (Gaserzeugungsvorrichtungen, Teile von Tanks), 

Art. 192, betr. Ausfuhrverbot (aus Deutschland) von Seekriegs
gerat, 

Art. 201, betr. befristetes Verbot der Einfuhr (bis 10: 7. 1920) -
nach Deutschland - von Luftfahrzeugbestandteilen, 

Art. 248, betr. befristetes Verbot der Goldausfuhr aus Deutsch
land (bis 1. 5. 1921). 

Inlandische deutsche Postzollvorschriften, die gemi.iB Art. 21 
WPV (1906) auf den zwischenstaatlichen Postverkehr anzuwenden 
gewesen waren, bestanden nur in formeller Hinsicht (Postzollordnung 
vom 28.1.1909, Zentralblatt S. 395); den Art. 264-268 des Frie
densvertrags, welche die Benachteiligung eines Ententelandes durch 
das deutsehe Zollrecht zu verhindern bestimmt sind, kam oder kommt 
demnach in postrechtlicher Beziehung eine Tragweite nicht zu. 

b) Verhaltnis zu Art. 232, betr. Haftung fUr Kriegs
schadcn an Postsendungen. Es lag in der Richtung der auf 
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seiten der Entente von Kriegsbeginn an verfolgten Politik dner Be
kampfung des feindlichen Privateigentums, daB mit Eintritt des 
Kriegszustandes samtliche deutschen, im Wege des zwischenstaat
lichen Postverkehrs in den Besitz der Ententebeh6rden gelangten 
Giiter, die vor ihrer Zustellung an die Empfangsberechtigten standen, 
der Beschlagnahme verfallen muBten_ Die rechtliche 1) nterlagc lieferte 
dazu die ententeseitig vertretene Ansicht Yom 1Jntergang der zwischen
staatlichen Vereinsvertrage zwischen den Kriegsgegnern zufolge 
Kriegseintritts_ Mit diesem Zeitpunkt entfielen weiterhin aile An
spriiche der deutschen und aile Verpflichtungen der fremden V cr
waltungen auf ErfUllung aus den schwebenden Rechtsverhliltnissen_ 
Obwohl die einschlligigen Vereinsvertrage durch den Yersailler Frie
den wieder in Anwendung versetzt sind, bleiben, der gedachten An
schauung zufolge, die friiheren Rechtsverhaitnisse untergegangen_ 
llberdies schneidet Art_ 439 des Versailler Friedens aile auf sie etwa 
zu griindenden Ersatzanspriiche Deutschlands ab_ 

1m Wege der VergeitungsmaBnahme hatte Deutschland wahrend 
des Krieges sich zu dem gleichen Verfahren beziiglich der yom feind
lichen Ausland eingegangenen, zur Zustellung an die inlandischen 
Empftinger bestimmten Postsendungen entschlieBen miissen_ Die 
deutschen Postdienststellen haben indessen mit dem 21. 2_ 1920 da
mit begonnen, aile wahrend des Krieges festgehaltenen und seiner zeit 
noch lagernden Sendungen jeder Art den Empfangsberechtigten 
zuzufUhren, soweit es die wiederaufgenommenen Verkehrsbeziehungen 
zulieBen_ PreBnachrichten zufolge hatte Ende Juni 1920 auch das 
franz6sische Kriegsministerium durch 6ffentliche Bekanntmachung 
die Berechtigten aufgefordert, die Herausgabeanspriiche, betr_ be
schlagnahmte Postsendungen, bis zum 1. 12_ 1920 durch eingeschrie
benon Brief beim Etat-Major de I' Armee in Paris anzumolden_ U nter 
den in Deutschland angehaltenen Sendungen waren in erster Linie 
Postanweisungen vomAuslande betroffen, die den auf jede neueKriegs
erklarung alsbald folgenden Zahlungsverboten von deutscher Seito 
verfielen, auBerdem aber auch die Postpakete yom Auslande, na
mentlich soweit ihr Inhalt aus Waren bestand, die in Deutschland 
der 6ffentlichen Bewirtschaftung unterlagen. Gieichwohl gingen 
nach deutscher Auffassung die Ersatzanspriiche der Absender, wie 
sie aus den zwischenstaatlichen Postvertragen herzuleiten waren, 
nicht unter, insbesondere nicht nach den Gesichtspunkten der h6heren 
Gewalt. 

c) Verhaltnis zu Art. 243,248,261 (439), betr. Einbringung 
der Geselischaftsanspriiche Deutschlands aus den zwi
schenstaatlichen Post- und Telegraphen- Yereinsver
tragen in die Wiedergutmachungsschuld. Anspriiche, die 
den Vertragsstaaten der zwischenstaatlichen Postvereinsvertrage aus 
dem laufenden Geschaftsverkehr regelmaBig gegeneinandcr erwachsen 
k6nnen, sind folgende: 

Anteile an den EinzelbefOrderungsgebUhren fUr Wertbriefe, Post
anweisungen und Pakete, 

die summarischen Betrage an Durchgangsgebiihren aus dem Brief
postverkehr_ 

Geldbetrage, die auf Grund von auslandischen Postanweisungen 
im Inland ausgezahlt sind und die im Ausland auf Grund deutscher 
Postauftrags- oder Postnachnahmesendungen eingezogen wurden, 

Bezugsgelder fUr die im Postwege an auslandische Bezieher ge
lieferten deutschen Zeitungen und Zeitschriften. 

Die Ausgleichung der gegenseitigen Forderungen geschieht zu
folge der Vereinbarungen aller in Betracht kommenden Yertrage zu 
regeimaBig wiederkehrenden Stichtagen und durch Barzahlung 
(Wechsel, Scheck) des Saldoschuldners. Der Anspruch des Saldo
glaubigers ist in jedem Faile ein Geldanspruch. 

d) Verhaltnis zu Art. 296, betr. Einschrankung des zwi
schenstaatlichen Privatbriefverkehrs iiber vermiigens
rechtliche Angelegenheiten. Die Anlage zu Art_ 296 bestimmt 
im § 5: "Die hohen vcrtragschlieBenden Teile treffen aile geeigneten 
MaBnahmen, urn betriigerische Einverstandnisse zwischen feindlichen 
Giaubigern und Schuldnern zu verfolgen und zu bestrafen. Die 
(Ausgleichs-) Amter teilen einander aile zur Entdeckung und Be
strafung derartiger EinversUindnisse dienlichen Anhaltspunkte und 
Unterlagen mit". 

In AusfUhrung dieser Vorschrift schreibt das Reichsgesetz yom 
31. 8. 1919 (RGBI s. 1530) vor: 

"In Ansehung feindlicher Forderungen und Schulden ist jeder auf 
die Schuldenregelung beziigliche Verkehr zwischen den Beteiligten 
verboten, es sci denn, daB der Verkehr durch Yermittlung der Prii
fungs- und Ausgleichsamter erfolgt" (§ 1). 

Eine Vorauszensur flir Briefe fordert der Versailler Friede hier 
weder von Deutschland noch von den beteiligten EntenteUindern. 
In Deutschland ist dementsprechend eine solche fUr den hier in Rede 
stehenden Verkehr nicht eingerichtet worden; ein Reichsgesetz, 
das dazu erforderlich gewesen ware (Reichsverfassung von 1919 
Art. 117), ist nicht ergangen, und die Verordnung yom 15.11. 1918 
iiber die Postiiberwachung im Verkehr mit dem Auslande aus wirt
schaftlichen GrUnden oder solchen des Reichssteuernutzens (RG Bl 
S_ 1324) findet auf die hier in Frage kommenden Yerhaltnisse keine 
Anwendung. 

Eingriffe in das Briefgeheimnis wurden im Zusammenhange mit 
Art. 296 demnach nur statthaft, soweit im Einzelfalle die Voraus
setzungen des StrafprozeBverfahrens vorlagen. Durch die Strafan
drohung im § 2 des vorbenannten Reichsgesetzes YOm 31. 8. 1919 
war der Weg hierzu ge6ffnet. Das weitere hatte sich im Rahmen des 
§ 99 StPrO zu halten. 

e) Verhaltnis zu Art. 313-320, betr. zwischenstaatliche 
Luftfahrt. Das im Art. 319 erwahnte, zwischen den Ententemachten 
abgeschiossene I,uftfahrtiibereinkommen beriihrt Angelegenheiten 
des Postwesens mit nachstehender MaBgabe: Luftfahrzeuge, die 
ausschlieBlich der PostbeWrderung oder andern staatlichen Zwecken 
dienen, werden als staatlich angesehen. Nur die staatlichen Flug
zeuge des Heeres~, Zoll- oder Polizeidienstes unterliegen eigenen, er .. 

leichternden Vorschriften, Post- und andere staatliche Dienstflug
zeuge dagegen den Vorschriften fUr private Flugzeuge (Kapitel 7). 

Das Recht der BeWrderung von kontrebandefreien Giitern (s_ 
Kapitel 6) durch Flugzeuge ist nicht grundsatzlich an die Landes
grenzen gebunden. J eder Vertragsstaat kann allerdings fremde Flug
zeuge von der Befugnis zur BefOrderung solcher Giiter zwischen Plat
zen seines Hoheitsgebietes einseitig ausschlieBen, muB sich indessen 
alsdann die gleiehe Besehrankung seitens aller andern Vertragsstaaten 
gefallen lassen, auch solcher, gegen die seine eigenen MaBnahmen sieh 
nicht gerichtet haben (Kapitel 4). Leicht entziindliche Gegemttinde, 
Waffen und Munition fUr Kriegszwecke sind Kontrebande nnd yom 
zwischenstaatlichen Luftverkehr ausgeschlossen (KapiteI4)_ 

Die Vertragsteilnehmer sind berechtigt, besondere Vereinbarungen 
untereinander, insbesondere auch iiber den Luftpostdienst zwischen 
Staat und Staat abzuschlieBen, die indessen den allgemeinen Ver
tragsvorschriften nicht widerstreiten diirfen (Kapitel 9). 

KriegfUhrenden Staaten, die Mitglieder des V6lkerbundes sind, 
ist der nachtragliche Beitritt jederzeit offengehalten. Sofern sie dem 
V6lkerbunde nicht angehiiren, bedarf es zu ihrer Aufnahme in den 
Luftverkehrsverein der Zustimmnng samtlicher Vertragsteilnehmer 
(Kapitel 9), Yom 1. 1. 1923 ab jedoch nur noch derjenigen der Drei
vierteimehrheit (ebd.)_ 

Deutschlands Beitritt war zunachst nicht vorgesehen. Dagegen 
war mit seinem Beitritt bis zum 1. 1. 1923 gerechnet_ Fiir diesen 
Fall sieht Art. 320 nicht die Zust!mmung samtlicher Vertragsteil
nehmer, sondern samtlicher Ententeltinder als erforderlich vor, es 
sei denn, daB Deutschland vorher bereits dem V61kerbunde beige
treten sein sollte. Bis zu Deutschlands Beitritt, indessen jedenfalls 
nicht iiber den 1. 1. 1923 hinaus trifft der Versailler }<'riede eine Reihe 
von Vorschriften, die es den }<'lugzeugen der Ententelander - nicht 
auch denen der auBerhalb der Entente stehenden Vertragsstaaten -
ermiiglichen sollen, die LuftverkehrsstraBen iiber Deutschland zu 
benutzen (Art. 313 - 317). 

f) Verhaltnis zu Art. 321,370,378,379 Anlage zu Teil X, 
A bschn. 3 (§ 6), bett. D urchgangs- und Vor zugspostver kehr 
mit Deutschland. 1m Art. 321 Abs.l sind zwei Hauptgesichts
punkte aufgestellt, namlich: 

a) Personen, Warengiiter, Sehiffe, Boote, Eisenbahnwagen und 
die Post aus und nach Ententellindern im Durchgangswege durch 
Deutschland genieBen deutscherseits Durchgangsfreiheit, und zwar: 

b) auf dem Wege durch die deutschen Hoheitsgewasser, auf den 
Eisenbahnen und den natiirlichen wie kiinstlichen WasserstraBen 
Deutschlands. 

Zwischenstaatliche Vereinsvertrage aus der Vorkriegszeit be
standen iiber die hier beriihrten Gegenstande nur in Ansehung der 
Durchgangsfreiheit der Post, indem Art. 4 § 1 des WPV 1906 
bestimmte: 

"Die Freiheit des Transits ist im gesamten (Weltpost-) Vereins
gebiet gewahrleistet." 

Offenbar ist es diese Y orschrift, die der Art. 321 im Sinne hat, 
wenn er festsetzt: 

"Deutschland verpflichtet sich, dem Postverkehr (usw.) freien 
Durchgang durch sein Gebiet zu gewahren." 

Art. 4 des WPV 1906 sagt nichts iiber die Befiirderungsmittel aus, 
die der durchgangleistende Vertragsstaat fiir die PostbeWrderung 
zur VerfUgung zu halten habe. Gerade urn sie handelt es sich aber 
im Art. 321 des Friedensvertrages vorzugsweise. Der WPV (Aus
fUhrungsiibereinkunft Art. 1 § 1) beschrankt sich vielmehr auf die 
Vorschrift: 

"Jede Verwaltung ist verpflichtet, die ... Posten (usw.) auf den 
schnelisten Wegen, die ihr fUr die eigenen Sendungen zu 
Gebote stehen, zu bef6rdern_" 

Da aus tatsachlichen Griinden die EisenbahnbeWrderung gegen
iiber der auf Wasserstrallen die weitaus schnellere ist, so ist es auch 
nur jene, die der WPV, soweit er yom Landdurchgang spricht, im 
Auge hat. 

Hinsichtlich der iiber den Postbef6rderungsbereich hinausgehenden 
BefOrderungsgegenstande nach Art. 321, wie auch wegen der ebendort 
weiterhin vorgesehenen, iiber den Seeschiffahrts- und Eisenbahnbe
reich hinausgehenden Befiirderungswege (WasserstraBen des Inlands) 
fehlt es nach dem Gesagten an friiheren zwischenstaatlichen Vereins
vertragen. Der Versailler Friede enthtilt sich der unmittelbaren Er
teilung einschlligigcr Vorschriften, iiberiallt diese vielmehr im Art_ 371) 
kiinftigen Vertragen unter dem V orbehalt des zwangsweisen Beitritts 
Deutschlands. Nur ein Gesichtspunkt ist es, den der Versailler Friede 
bereits jetzt vorausnimmt, namlich derjenige der deutscherseits zu 
erhebenden Durchgangsgebiihren. Eine Anordnnng hieriiber schon 
jetzt zu treffen, lag urn so naher, als auch der WPV 1906 die Vor
schrift erteilte: 

"Die im Art. 4 angegebenen (aligemein giiltigen) Transitgebiihren
satze gelten nicht fUr Postbefiirderungen innerhalb des Vereins durch 
solche auBergew6hnliehen Verbindungen, die von einer Verwaltung 
auf Verlangen einer oder mehrerer anderer Verwaltungen 
besonders hergestellt oder unterhalten werden. Die Bedingungen 
fiir diese Art von Postbef6rderungen werden zwischen den beteiligten 
Verwaltungen in freier Vereinbarung geregelt" (Art. 4 § 5). 

Mit solchen auBergew6hnlichen Verbindungen, die also zu beson
deren Kosten AniaB gaben und besonders Durchgangsvergiitungen 
zu begriinden verm6chten, meinte der WPV indessen nur die Land
verbindungen fiir die Britisch-Ostindische llberiandpost und die 
Panamabahn (AusfUhrungsiibereinkunft Art. 3). Einer gleichartigen 
Einschriinkung hinsichtlich der im Art. 321 gemeinten Durchgangs
befOrderungen Deutschlands beugt Art. 321 unmittelbar vor, indem 
er bestimmt: 

"Der Postverkehr wird keinen Durchgangsz6lien ... unter-
worfen und hat in Deutschland in bezug auf Gebiihren ... ein An-
recht auf gieiche Behandlung wie der innerdeutsche Verkehr." 

Mit andern Worten: 
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a) Deutschland darf aligemein keine besonderen Durchgangs
gebiihren fordern, 

b) auCer, wenn es sich urn Gebiihren handelt, mit denen auch der 
innerdeut,che Verkehr belastet wird. 

Deutschland hat bereits im August 1919 die aus dem WPV ihm 
zufallenden Durchgangsleistungen, soweit damals tunlich, wieder
aufgenommen und die angrenzenden neutralen Staaten dementspre
chend verstandigt (Amtsblatt des RPM 1919 S. 262). Deutschlands 

Versandstelle filr Einkommensteuermarken s. Einkom
mensteuermarken 

Versaudstelle fUr Sammlermarken in Berlin C 2, Post
rechnungsamt (s. d.) ist fiir die Sammler von Postwert
zeichen eingerichtet worden. Sie verkauft aile im Umlauf 
befindlichen deutschen Postwertzeichen, dane ben auch 

Abb. 1. Verschiebezug des Postbahnhofs in Berlin SW 77. 

Abb. 2. Einachsschlepper. 

selbstandiges Befinden iiber die Wahrnehmung der Durchgangslei· 
stungen war voriibergehend durch Art. 375 eingeschrlinkt, welcher 
eine EntentebehOrde zur Versorgung gewisser Gegenden Mittel
<luropas mit auslandischen Lebensmitteln versah. 

Von erheblicher praktischer Bedeutung ist die im Zusammenhang 
mit Art. 321 und 379 stehende Vorschrift im Art. 370, die Deutsch
land verpflichtet, samtliche deutschen Eisenbahnwagen mit tech
nischen Einrichtungen zu versehen, die es ermiiglichen, diese Wagen 
in Giiterziige mit durchgehender Bremsvorrichtung einzustellen. 

S t a e die r. 

von Zeit zu Zeit auBer Umlauf gc
setzte deutsche Marken und ge
brauchte (ausgeschnittene) Frei
marken des In- und Auslandes. 
Die giiltigen Freimarken werden 
nur auf schriftliche Bestellung, 
und zwar zum Nennwert abge
geben und als Nachnahme unter 
Postsache iibersandt. Vorein
sendung der Betrage nicht statt
haft. Fiir die Verpackung usw_ 
wird ein nach dem Gesamtbetrage 
der Bestellung abgestuftes Auf
geld erhoben. Dauerbesteiler, dio 
fiir die Aufnahme in die Ver
sendungsliste eine Einschreibge
biihr in Hiihe des fiinffachen 
Betrags der Freigebiihr fiir einen 
Fernbrief zu entrichten haben, er
halten aile neuen Postwertzeichen 
sofort nach dem Erscheinen zu-
gesandt. Der Besteller kann auch 
bestimmen, daB von ihm bestellte 
Briefmarken auf an ihn gerichtete 

Briefe geklebt und entwertet werden. Eine Gewahr 
fUr einwandfreie Uberkunft der abgestempelten 
Marken wird jedoch nicht tibernommen. Andre Abstem
pelungen bestelltcr Briefmarken werden nicht vor
genommen. Ganzsachen werden nur ungestempelt ab
gegeben. Die Bedingungen tiber den Verkauf auBer 
Umlauf gesetzter und entwerteter Freimarken werden 
in jedem Fall besonders festgesetzt. 
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In gleicher Weise und unter denselben Bedingungen 
werden auch von der Markenverkaufstelle (s. d.) der 
Reichspost in Mlinchen 1 giiltige Postwertzeichen ab
gegeben. Bei dem PA 1 in Stuttgart werden auBerdem 
noch die Restbestande der 1923 ausgegebenen wert
bestandigen wtirttembergischen Freimarken ftir den 
amtlichen Bezirksverkehr verkauft. 

Verschiebeanlagen bilden einen wichtigen Teil der 
technischen Einrichtungen der Postbahnhofe (s. d.) und 
Postverladestellen (s. d.). Sie haben die Aufgabe, die 
Eisenbahnwagen auf den Gleisen zu verschieben, die 
ankommenden Postwagen auf den Ankunftsgleisen ent
ladebereit aufzustellen, die entladenen Wagen und 
sonst erforderliche leere Wagen auf den Abfahrtgleisen 
ladegerecht zu stellen sowie etwaige Veranderungen in 
der Aufstellung der Wagen auf den Ladegleisen zu be
sorgen. Benutzt werden als Verschiebemittel Loko
motiven, Drehscheiben, Schiebebiihnen, Spills, Win.den 
und neuerdings sog. Einachsschlepper. Auch mit elek
trischen Schleppern fiir Handwagen (s. Schlepper) lassen 
sich im Notfall Verschiebebewegungen ausfiihren. Bei 
groBeren Wegen und auf Steigungen miissen Loko
motiven benutzt werden, die in der Regel der Eisenbahn 
gehoren. Eigene Verschiebeanlagen mit elektrischenLoko
motiven und Oberleitung sind auf den PostbahnhOfen in 
Berlin 0 17 und SW 77 eingerichtet; die Lokomotiven 
werden hier von Postbeamten gefiihrt. Abb. 1, S. 656, 
zeigt einen Verschiebezug des Postbahnhofs in Berlin 
SW 77. Bei Drehscheiben und Schiebebiihnen werden die 
Wagen mit Winden oder Spills herangezogen und auch 
damit abgestoBen. FUr kiirzere Wege auf den Lade
gleisen sind Spills und Winden am zweckmaBigsten. 

Einachssehlepper (Abb.2) bestehen aus einer ein
achsigen, elektrisch angetriebenen Gleiskarre, die an 
einer Deiehsel von einem Mann gefiihrt wird; die Be
wegungen konnen daher nur im Sehritt ausgefiihrt 
werden. 

Schriftwesen. Kasten, Die technischen Einrichtungen des 
Postverkehrs. Moeser, Berlin 1914; Elektrotechnische Zeitschrift 
1915 S.37ff. Kasten. 

Verschlossene Taschen (friiher Korrespondenztaschen). 
Gewohnliche Briefsendungen (s. d.) und Zeitungen fiir 
und von Wohnstatten, an denen eine Post vorbeifahrt, 
konnen auf Verlangen der Bewohner von den Posten 
in verschlossenen Taschen mitgebracht und mitgenoinmen 
werden. Die Einrichtung besteht seit 1872 und war 
{riiher von der Genehmigung der OPD im Einzelfall ab
hangig. Fiir Benutzung einer gesehlossenen Tasehe ist 
eine monatliche Gebiihr zu entrichten. 

"Ober die Zulassung solcher Taschen entscheidet heute 
unter Vorbehalt des Widerrufs der Vorsteher des Zustell
P A. Er kann die Gebiihren erlassen, wenn bei Ablehnung 
des Taschenaustausches Mehrkosten im Landzustelldienst 
entstehen wfirden. Zum Taschenaustausch konnen die 
Posten auf gewohulicher StraBe, Bahnposten, Boten
posten und Privatpersonenfuhrwerke benutzt werden. 

Verschlu8 der Postsendungen S. Verpaekung 

Verschlu8mittel (SchlOsser) sind ffir Behaltnisse zur 
Aufbewahrung und Beforderung, hauptsachlieh von 
Wertsachen, in Gebraueh. Da die Anfertigung von 
Nachschliisseln am meisten Gefahr bietet, dtirfen Ver
sehluBmittel ffir Wertgelasse nur von zuverlassigen 
Unternehmern bezogen werden (vgl. § 369 RStGB iiber 
die Anfertigung von Schliisseln und das Offnen von 
Schlossern ohne Auf trag). Wegen der Vorsehriften der 
DRP fiir die Verschliisse von SchlieBfaehern und Post
wagen S. diese Stiehworte. Die Sicherheit der Schlosser 
wird hauptsachlich durch die verschiedene Form der 
Schliissel erreicht, da hierdurch das Anfertigen von 
Naehschltisseln und das Offnen mit Hilfsmitteln (Dietri
chen, Bleistreifen) erschwert wird. 

Das bei der DRP gebrauchlichste SicherheitsschloB ist 
das ChubbsehloB, das 1818 dem Jeremiah Chubb in 

Handworterbuch des Postwesens. 

Portsea in England patentiert wurde. Der Schltissel 
eines Chubbschlosses ist an den Abstufungen des Sehliis
selbartes zu erkennen, die nach der Form und Zahl der 
Zuhaltungen bestimmt wird. Unter Zuhaltungen ver
steht man kleine federnde Biigel, die den Riegel des 
Schlosses in der SchlieBstelIung festhalten und vom 
Schliissel ausgelOst werden. Die Abstufungen lassen 
sieh vielfaeh gruppieren; man nennt die Gruppen "Per
mutationen". Die Zahl der Permutationen kann durch 
Anderung der Form des Sehliisselbartes (Sehweifung) 
fast beliebig vermehrt werden. 

Ffir den VerschluB von Postwagen benutzte man 
friiher bei der DRP das Radantsche KunstschloB, das 
als ChubbschloB ausgebildet ist und eine besondere 
Sicherung des SchloBl'iegels in Gestalt einer Klappe ent
halt, die mit einem Stift den Riegel in der geschlossenen 
Stellung festlegt. 

An der Stellung des Stiftes kann man von auBen 
erkennen, ob der Wagen ordnungsmaBig verschlossen ist. 

Bei dem neuerdings eingefiihrten EinheitsschloB wird 
durch eine Sperrvorrichtung bewirkt, daB der Schliissel 
erst nach vollstandigem SchlieBen herausgezogen werden 
kann. Steckt der Schliissel noch im SchloB, so ist dieses 
nicht oder nur unvollstandig geschlo3sen; der Schliissel 
tibernimmt also die Aufgabe des friiheren KontrolI
stiftes. 

Das EinheitsschloB wird in 2 Ausfiihrungen benutzt, 
ein groBeres fiir den Hinterladeraum und ein kleineres 
fiir den Vorderladeraum. Beide sind Chubbschlosser mit 
5 Zuhaltungen. Die Tiiren von Wagen mit Wertver
sanden werden mit einem VorhangeschloB gesichert, das 
schon von auBen die Art des Versandes anzeigt. 

Ftir SchlieBfachschranke (s. SchlieBfachanlagen) wer
den zwei verschiedene Schlosser benutzt, die ebenfalls 
5 Zuhaltungen haben. Aueh Briefkasten erhalten zum 
Schutze gegen Beraubungen jetzt Chubbschlosser mit 
5 Zuhaltungen. K a s ten. 

Versendungssehein S. Abgabe von Paketen an die 
Eisenbahn 

Versendungsverbote im Weltpostverkehr (s. aueh Aus
schlie Bung von der PostbefOrderung). Die Weltpost
vereinsvertrage enthalten eine Reihe von Versendungs
verboten. Eine Anzahl von Verboten erstreekt sieh auf 
PostseJ,1dungen jeder Art; andre Verbote beziehen sich 
nur at¥ gewisse Gattungen von Sendungen. Von ver
schiedenen Verboten sind gewisse Ausnahmen zugelassen. 

Allgemein diirfen mit der Post nicht versandt 
werd en: Sendungen, deren AuBenseite oder siehtbarer 
Inhalt gegen die Gesetze, das offentliche W ohl oder die 
Sittlichkeit verstoBt; Gegenstande, deren BefOrderung 
eine Gefahr ftir die Postbeamten oder Postsendungen 
bildet, namentlich aIle durch Reibung, Luftzudrang, 
Druck oder sonst leieht entzlindlichen Sachen sowie 
atzende Fltissigkeiten (jedoch ist die Versendung von 
Patronen, Zellhorn usw. in gewissen Fallen und unter 
bestimmten Vora ussetzungen zugelassen); Gegenstande, 
deren Zulassung durch die Zoll- oder sonstigen Gesetze 
und Verordnungen der beteiligten Lander nieht gestattet 
ist (hierher gehOrt auch die Bestimmung, daB jedes Land 
von der BefOrderung im offenen Durchgang und von der 
Zustellung auf seinem Gebiet solche der ermaBigten 
Gebiihr ftir Drueksachen usw. unterliegenden Sendungen 
ausschlieBen darf, die den bestehenden Landesgesetzen, 
Verordnungen oder Vorsehriften iiber die Bedingungen 
ihrer Veroffentliehung oder Verbreitung nieht geniigen); 
Opium, Morphin, Kokain und andre Betaubungsmittel 
(jedoch erstreckt sich das Verbot nicht auf Wertkastchen 
und Pakete, wenn die Versendung zu medizinischen 
Zweeken gesehieht und die beteiligten Lander sie unter 
dieser Bedingung zulassen); lebende Tiere (jedoch diirfen 
in Briefsendungen Bienen und Seidenwiirmer versandt 
werden, aueh ist in Paketen die Versendung Ie bender 
Tiere gestattet, wenn die Gesetzgebung der beteiligten 
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Lander es zulaBt und die besonderen Versendungsbedin
gungen erfiillt sind); endlich Briefe, Zettel oder Schrift
stucke fUr andre Personen als den Empfanger oder bei 
ihm wohnende Personen. (In Wertkastchen und Pakete 
durfen auch Briefe und Zettel, die die Eigenschaft einer 
wirklichen und personlichen Mitteilung haben, nicht ein
gelegt werden; doch ist die BeifUgung einer offenen 
Rechnung sowie einer Abschrift der Aufschrift der Sen
dung mit Angabe der Anschrift des Absenders gestattet.) 

Von der Versendung in Briefsendungen, in Wert
briefen und in Wertkastchen sind Gegenstande aus
geschlossen, die Briefsendungen beschmutzen oder ver
derben konnen. FUr Warenproben besteht die besondere 
Vorschrift, daB von der Postbeforderung Warenproben 
ausgeschlossen sind, die in groBer Zahl zum Zwecke der 
Umgehung der Zollgebuhren zur Post gegeben werden. 
Verschiedene Versendungsverbote beziehen sich auf 
Geldstucke, kostbare Gegenstande u. dgl. Zunachst ist 
anzufuhren, daB in gewohnlichen Briefsendungen 
Geldstucke, Banknoten und Papiergeld, Gold- und Silber
sachen, Edelsteine, Kleinodien und andre kostbare 
Gegenstande nicht versandt werden durfen. Diese erst 
yom PostkongreB in Stockholm (1924) eingefuhrte Be
stimmung ist erlassen worden, weil viele Verwaltungen 
der Ansicht waren, daB die Versendung solcher Gegen
stande in gewohnlichen Briefsendungen eine standige 
Versuchung fur das Personal bilde und deshalb unter
sagt werden musse. Geldstucke (mit gewissen Ausnah
men), Gold und Silber in verarbeitetem oder unver
arbeitetem Zustande, Edelsteine, Schmucksachen und 
andre kostbare Gegenstande durfen in Wert briefe 
allgemein und in gewohnliche Pakete dann nicht 
aufgenommen werden, wenn nach dem betreffenden 
Lande Postpakete mit Wertangabe zugelassen sind. Von 
der Aufnahme in Wertkastchen sind im Umlauf be
findliche Mtinzen ausgeschlossen. 1m ubrigen sind die 
Wertkastchen gerade zur Versendung von kostbaren 
Gegenstanden aller Art bestimmt; dagcgen durfen in 
Wertkastchen Banknoten oder auf den Inhaber lautende 
Wertpapiere jeder Art, Urkunden und Schriftstucke 
aus der Art der Geschaftspapiere nicht versandt werden. 

Zur Versendung von zollpflichtigen Gegenstanden 
nach dem Auslande sind die Wertkastchen und Pakete 
bestimmt, die deshalb auch von Zollinhaltserklarungen 
(s. d.) begleitet sein mussen. Von der Aufnahme in 
Briefsendungen und in Wertbriefe waren zoll
pflichtige Gegenstande friiher allgemein ausgeschlossen. 
Dieses' in der Wirklichkeit haufig ubertretene Verbot 
hat der PostkongreB in Stockholm (1924) dahin gemildert, 
daB Briefe (nicht auch sonstige Briefsendungen) sowie 
Wert briefe zollpflichtige Gegenstande enthalten dur
fen, wenn das Bestimmungsland die Versendung zulaBt. 
(Wegen naherer Einzelheiten s. Briefpostbuch.) 

Gehen Sendungen mit verbotwidrigem Inhalt im 
Bestimmungslande ein, so werden sie im allgemeinen 
nach dem Aufgabelande zuriickgesandt, wenn nicht die 
Postverwaltung des Bestimmungslandes durch ihre Ge
setze oder Verordnungen ermachtigt ist, anderweit 
daruber zu verfugen. (Diese anderweite Verfugung kann 
darin bestehen, daB die Sendungen - u. U. nach Ver
zollung - an die Empfanger ausgehandigt werden; sie 
kann aber auch darin bestehen, daB die Sendungen be
schlagnahmt werden, z. B. wenn es sich urn Sendungen 
mit einem Inhalt handelt, dessen Einfuhr verboten ist.) 
Allgemein werden explodierbare, leicht entzundliche und 
gefahrliche Stoffe, ferner unzuchtige oder unsittliche 
Gegenstande nicht nach dem Aufgabeort zUriickgesandt, 
sondern von der Verwaltung, die ihr Vorhandensein fest
stellt, auf der Stelle vernichtet. Wenn Sendungen, die 
zu Unrecht zur Beforderung zugelassen waren, weder 
zuriickgesandt noch dem Empfanger zugestellt werden, 
muB die Aufgabeverwaltung benachrichtigt werden. Fiir 
den Paketverkehr besteht noch die besondere Vorschrift, 
daB ein Paket nicht deshalb an den Absender zuruck-

gesandt werden darf, wei! es einen Brief oder ein Schrift
stUck enthalt, das die Eigenschaft einer wirklichen und 
personlichen Mitteilung hat. Werden derartige Briefe 
oder Schriftstucke, ebenso Briefe, Zettel oder Schrift
stucke fur andre Personen als den Empfanger oder bei 
ihm wohnende Personen in einer Sendung (z. B. bei einer 
Neuverpackung, bei der Verzollung usw.) be merkt, so 
werden die Briefe usw. zwar mit Hinweis auf die Un
zulassigkeit der Versendung an die Empfanger aus
gehandigt; zugleich aber muB eine Meldung an die Auf
gabeP Anst erlassen werden. Geht eine derartige Mel
dung aus dem Auslande bei einer deutschen P Anst ein, 
so erhebt diese fur jeden Brief usw. yom Absender nach
traglich die Freigebiihr zum doppelten Betrage, also in 
der fUr nicht freigemachte Briefe vorgesehenen Hohe. 

Schriftwesen. Meyer-Herzog S.82, 132, 213; Herzog S.36, 
52, 57, 61, 66, 74. Herzog. 

Versieherung von Postsendnngen. Der Begriff der Ver
sicherung ist dem Postrecht fremd. 1m PG (§§ 6ff.) und 
in der PO (§§ 14ff.) ist wohl von Briefen und Paketen 
mit Wertangabe (Wertsendungen), nicht aber von ver
sicherten Sendungen die Rede (s. Wertsendungen). Die 
Wertangabe auf Postsendungen ist keine Versicherung, 
sondern eine einseitige yom Absender vorgenommene 
Schatzung des Wertes, der fur den Fall des Verlustes 
oder der Beschadigung der Sendung (s. Beschadigung 
einer Postsendung) besondere rechtliche Bedeutung zu
kommt. Die von der Post fur Wertsendungen erhobenen 
besonderen sog. "yersicherungsgebuhren" haben nicht 
die Eigenschaft von Versicherungspramien. Dem Ab
sender steht allein die Entscheidung daruber zu, ob und 
mit welcher Wertangabe er einen Brief oder ein Paket 
bei der Post aufliefern will. Der yom Absender an
gegebene Wert wird bei der Feststellung eines von der 
DRP zu leistenden Schadensersatzes zugrunde gelegt. 
Nur wenn der Absender in betrugerischer Absicht den 
Wert zu hoch angegeben hat, verliert er nicht nur jeden 
Anspruch auf Schadensersatz, sondern hat auch gericht
liche Bestrafung zu erwarten (PG § 8). S. Ersatzleistung 
der Post. Gleichartige Vorschriften bestehen im Welt
postverkehr. Nach dem Wertbrief- und Wertkastchen
abkommen (s. d.) und nach dem Postpaketabkommen 
(s. d.) dad die Wertangabe den wirklichen Wert des 
Inhalts der Sendung nicht ubersteigen; es ist jedoch ge
stattet, nur einen Teil dieses Wertes anzugeben. Jede 
betriigerische Angabe eines hoheren als des wirklichen 
Wertes des Inhalts einer Sendung zieht gegebenenfalls 
gerichtliche Vedolgung nach der Gesetzgebung des Auf
gabelandes nach sich (Wertbrief- und Wertkastchen
abkommen von Stockholm yom 28. 8. 1924, Art. 9 und 
Postpaketabkommen yom gleichen Ort und Tag, Art. 34). 
Nach beiden Abkommen verliert der Absender seinen 
Anspruch auf Schadensersatz, wenn er die Sendung 
(Wertbrief, Wertkastchen, Postpaket) betrugerischer
weise mit Angabe eines hoheren als des wirklichen Wertes 
des Inhalts versehen hat (Art. 17 unter e oder Art. 37 
unter e). 

Das Fehlen eines Deklarationszwanges im Postversen
dungsverkehr hat Geschaftsleute und Gewerbetreibende, 
die regelmaBig Sendungen mit wertvollem Inhalt bei 
der Post aufliefern, insbesondere die Banken, veranlaBt, 
ihre Sendungen je nach Art des Inhaltes ohne Wert
angabe oder eingeschrieben oder mit einer niedrigen 
Wertangabe in runder Summe bei der Post einzuliefern, 
dagegen den wirklichen Wert der Sendungen bei einer 
privaten Versicherungsgesellschaft zu versichern (Va
lorenversicherung). Die fur diese Versicherung zu zah
lenden Pramien sind niedriger als die Gebuhren, die an 
die Post bei voller Wertangabe zu zahlen waren. Auch 
ergeben sich bei diesem Verfahren vielfach Erleichte
rungen und Ersparnisse fur den Absender aus der Art 
der Verpackung und der Auflieferung bei der Post. Die 
Post erleidet dadurch einen erheblichen Ausfall an Ge
buhren. Andrerseits spart sie im Falle des Verlustes .an 
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Ersatzbetragen. Ferner wird die Arbeit der Post nicht 
unwesentlich dadurch erleichtert, daB die Zahl der Sen· 
dungen mit einer hOheren Wertangabe als 1000 RM, die 
einzeln nachzuweisen sind (s. Summarische Behandlung 
von Postsendungen) verhaltnismaBig gering ist. 

Die Frage, ob die Versicherung von Postsendungen 
bei Privatversicherungsgesellschaften durch Herab
setzung der Versicherungsgebiihren und durch ander
weite MaBnahmen entbehrlich gemacht oder unterbunden 
werden kann, ist vielfach im Schrifttum erortert worden 
(Postversicherungsfrage). Auch g~b seinerzeit die Be· 
ratung des Gesetzentwurfes iiber Anderungen des Post
taxgesetzes yom 28. 10. 1871 (Gesetz yom 17. 5. 1873, 
RGEl s. 107) dem Reichstage Gelegenheit, aus AnlaJ3 
der Herabsetzung der. Postversicherungsgebiihren zu 
dieser Frage Stellung zu nehmen. Mit der Einfiihrung 
eines Deklarationszwanges ist kaum zu rechnen. Der 
Deklarationszwang ist in PreuBen durch das Gesetz iiber 
das Postwesen Yom 5. 6. 1852 abgeschafft worden. Er 
ist weder in das PG des Norddeutschen Bundes yom 
2. 11. 1867 noch in das PG aufgenommen worden. Da
gegen konnte die DRP den Versendern Gelegenheit 
geben, bei ihr selbst die Sendungen, unbeschadet der 
von ihnen weiter frei zu wahlenden Versendungsart und 
Wertangabe, gegen Zahlung einer besonderen Gebiihr 
zu versichern, so daB Postbeforderungsvertrag (s. d.) und 
Versicherungsvertrag nebeneinander bestanden. Eine 
MaBnahme in diesem Sinne hat die DRP im Jahre 1925 
insofern getroffen, als sie nach Landern, die selbst Pakete 
mit Wertangabe nicht befordern, die Beforderung von 
Paketen mit Wertangabe auf ihre Gefahr zugelassen 
hat (s. Wertversicherung bei Paketen nach dem Ausland). 

Schriftwesen. Menzel, Die Deutsche Postversicherungsfrage. 
Dissertation. Druck von H. Laupp, Tiibingen 1876; Scholz S. 55, 87 
Anm. 41a; Stenographische Berichte des Reichstags, IV. Session 
1873, Bd. 1 S.14, 189,238, Anlagen-Bd. 3 S. 13; Zeitschrift flir Ver
sicherungswesen 1912 S. 51, 1915 S. 292, 329, 1920 S. 459. 

K. Schneider. 
Versieherungsgebiihr s. Wertsendungen 
Versichernngsmarken s. Invalidenversicherungsmarken 
Versichernngsverein fiir Post- nnd Telegraphenbeamte 

(V. a. G.) in Berlin, 1923 als Ersatz fiir die der Geschafts
auflosung verfallene Hilfskasse fiir Beamte der Deutschen 
Reichs-Post- und Telegraphenverwaltung (s. d.) ge
griindet. Der Versicherungsverein zahlt beim Tode eines 
Mitglieds einen Geldbetrag. Die Mitgliedschaft kann bis 
zur Erreichung des 60. Lebensjahres von d~J? Beamten 
und Beamtinnen der DRP, auch nach dem Ubertritt in 
den Ruhestand, auBerdem vonPersonen erworben werden, 
die durch die DRP fiir ihren Beruf eidlich verpflichtet 
worden sind. Aufnahmefahig sind ferner die Ehefrauen 
und Witwen von Post- und Telegraphenbeamten und ehe
malige Beamte der DRP, die zu andel'll Verwaltungen 
iibergetreten sind. 

Am Schlusse seines ersten Geschaftsjahres (Ende 1924) 
hatte der Versicherungsverein 29 734 Mitglieder mit 45 739 
Versicherungen (Versicherungssumme: 13721000 M). Die 
im ersten Jahre gezahlten Versicherungsbetrage haben 
rd. 50000 M betragen; das vorwiegend in Hypotheken 
und kurzfristigen Darlehen angelegte Vereinsvermogen 
belief sich Ende 1924 auf 243000 M. 

Versorgnngsanstalt der DRP solI den Angestellten (s. d.) 
und Arbeitern (s. d.) sowie den Postagenten eine iiber 
die Leistungen der reichsgesetzlichen Angestellten- und 
Invalidenversicherung (s. d.) hinausgehende Versorgung 
fiir den Fall der Berufsunfahigkeit oder der Invaliditat 
verschaffen. 

I. Geschichte. Die VersorgungsverhaJtnisse des Arbeiter
personals im alten Reichspostgebiet, in Bayern und in Wiirttemberg 
lagen bis zur Verreichlichung der siiddeutschen PV durchaus ver
schieden. Wahrend bei den siiddeutschen Verwaltungen nur ein sehr 
geringer Vomhundertsatz der Arbeiter die AnstelJung als Beamter 
mit Ruhegehaltsberechtigung erreichte, hatte bei der RPV die weit
aus iiberwiegende Mehrzahl der Arbeiter die Aussicht, zur plan
mlWigen Anstellung und damit zum beamtengesetzlichen Ruhegehalt 
zu gelangen. Trotz dieser giinstigen Verhaltnisse traten schon in den 
Jahren 1910 und 1911 die Vertreter der Arbeiter in Vorstellungen.bei 

der Verwaltung und in Bittschriften an den Reichstag mit dem 
Wunsche auf Einrichtung einer "PensionszuschuBkasse" hervor. 
Nach Erledigung der Vorarbeiten wurde entsprechend einer in
zwischen yom Reichstag gefaBten EntschlieBung von der RPV eine 
Denkschrift ausgearbeitet und im Jahre 1914 vorgelegt. Der Krieg 
und die Entwicklung in der N achkriegszeit unterbrachen die weitere 
Behandlung der Angelegenheit. 

In Bayern gehOrten bis zum 1. 4. 1920 die invalidenversicherungs
pfJichtigen Arbeiter der Post- und Telegraphenverwaltung der liir 
Post- und Eisenbahnverwaltung gemeinsamen "Arbeiterpensions
kasse der Bayerischen Verkehrsanstalten" an, die in der Abteilung B 
eine weitgehende Fiirsorge durch Gewahnmg von Zusatzrenten, 
Witwen- und Waisenzusatzrenten Abfindungen und Sterbegeldern 
trifft. In Wiirttemberg waren und sind die Versicherungsverhaltnisse 
des Post- und Telegraphenarbeiterpersonals ahnlich wie in Bayern. 

In Bayern ist dem Post- und Telegraphenarbeiterpersonal die Miig
lichkeit einer Weiterversicherung bei der "Arbeiterpensionskasse der 
Deutschen Reichsbahn" seit der Verreichlichung ganz genommen, 
in Wiirttemberg sehr erschwert und flir die Zukunft voraussichtlich 
unmiiglich gemacht. Durch die Neugestaltung der Telegraphen
arbeiterlaufbahn ist die Anstellung der Telegraphenarbeiter in Stellen 
des Postdienstes ausgeschlossen worden (AmtsblattVf Nr. 120 
von 1924). 

Alle diese Verhaltnisse drangten zur Schaffung einer solchen Kasse, 
die nicht nur als eine MaBnahme sozialer Fiirsorge, sondern min
destens in gleichem MaBe als ein Mittel zur wirtschaftlichen Gestaltung 
der Personalverwaltung anzusehen ist. 

Nach Erledigung der Vorarbeiten, Beratung der Satzung mit den 
Personalvertretungen und Zustimmung des Verwaltungsrats (s. d.) 
der DRP wird die Versorgungsanstalt am 1. 4. 1926 in Kraft treten. 

Betrie b. Die Versorgungsanstalt ist ein unter der 
Aufsicht des Reichspostministers stehender Verein des 
offentlichen Rechts. Der Sitz der Anstalt ist Dresden. 

Zur Wahrnehmung der behOrdlichen Aufgaben hat 
der Reichspostminister die Hauptverwaltung der Ver
sorgungsanstalt der DRP in Dresdengeschaffen. Leiter 
der Hauptverwaltung ist ein Prasident mit den Rechten 
des Prasidenten einer OPD. 

Zum Prasidenten der Hauptverwaltung ist der Vor
sitzende des Vorstands der Versorgungsanstalt ernannt 
worden. 

Die Mitgliedschaft erstreckt sich auf die Angestell
ten (s. d.), die Postagenten, die Angestellten als Post
helfer, die Po~thelfer im Arbeiterverhaltnis, die Tele
graphenarbeiter, die Kraftpost- und sonstigen Arbeiter, 
die in reichseigenen Posthaltereien (s. d.) verwendeten 
Arbeiter und die nicht als Beamte angestellten Haus
meister. 

Die Organe der Anstalt sind: der Vorstand, der Auf
sichtsrat, der RechnungspriifungsausschuB und das 
Schiedsgericht. Der Vorstand besteht aus einem Vor
sitzenden und 6 Beisitzern. Der Vorsitzende und 3 Bei
sitzer werden yom Reichspostminister widerruflich er
nannt, 3 Beisitzer werden yom Aufsichtsrat aus dem 
Kreise der Pflichtmitglieder gewahlt. Die Amtsdauer 
betragt 3 Jahre. Der A ufsichtsrat setzt sich zusammen 
aus dem Vorstandsvorsitzenden, dem Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats, den Beisitzern des Vorstands, 20 ernannten 
und gewahltenMitgliedern und 2 von demZentralbetriebs
rat beim RPM (s. Betriebsvertretungen) abzuordnenden 
Mitgliedern. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats wird yom 
Reichspostminister ernannt. Amtsdauer 4 Jahre. Der 
RechnungsprtifungsausschuJ3 besteht aus einem 
V orsitzenden und 2 Mitgliedern. Der V orsitzende wird 
yom Prasidenten des Rechnungshofs des Deutschen 
Reichs im Benehmen mit dem Reichspostminister aus 
d~n Mitgliedern des Rechnungshofs ernannt, je ein Mit
glied von der DRP und yom Aufsichtsrat bestimmt; 
Amtsdauer 2 Jahre. Das Schiedsgericht besteht aus 
einem Vorsitzenden und 6 Beisitzern. Der Vorsitzende 
wird yom Prasidenten des Reichsversorgungsgerichts 
ernannt. Von den Beisitzern werden 3 von der DRP 
und 3 von den Spitzenorganisationen der Versicherten 
vorgeschlagen; sie werden durch den Reichspostminister 
ernannt. 

Eine Person kann nicht mehrere Amter gleichzeitig 
bekleiden. 

Der Vorstand vertritt die Anstalt und ftihrt die Ver
waltung der Anstalt. Der Vorsitzende erledigt die Iau
fenden Geschafte; tiber wichtige Angelegenheiten hat 

42* 



660 Versorgungsanstalt der DRP 

er die Beratung und BeschluBfassung des Vorstands 
herbeizufiihren. Als wichtig geIten insbesondere: 

a) die Rechnungslegung und Aufstellung des Vor
anschlags fiir das nachste Geschaftsjahr, 

b) die Anlegung und Verwaltung des Anstaltsver-
mogens, 

c) die Vorbereitung der Tagungen des Aufsichtsrats, 
d) die Antriige auf Abanderung der Geschaftsordnung, 
e) die Antrage auf Satzungsanderungen, 
f) die Antrage auf Auflosung der Anstalt. 
Dem Aufsichtsrat liegt ob: 
a) die Wahl der Beisitzer des Vorstands sowie die Be

stimmung des Mitglieds des Rechnungspriifungsaus
schusses, 

b) die Abnahme der Jahresrechnung, 
c) die BeschluBfassung fiber den Voranschlag fiir das 

nachste Geschaftsjahr, 
d) die BeschluBfassung fiber den Ausgleich des Haus

halts, 
e) die Aufstellung von Richtlinien und die Antrag

stellung hinsichtlich der Vermogensanlegung, 
f) die Entscheidung fiber Beschwerden gegen die Ge-

schaftsffihrung des Vorstands, 
g) BeschluBfassung fiber Beitragsanderungen, 
h) BeschluBfassung iiber Satzungsande~gen, 
i) die Antragstellung und gutachtliche AuBerung fiber 

die Auflosung der Anstalt und iiber die Verwertung des 
vorhandenen Vermogens. 

Dem RechnungsprfifungsausschuB liegt ob: 
a) die fortlaufende Priifung der Rechnungen der 

AnstaIt, 
b) die vorlaufige Priifung der Jahresrechnung und 

ihre Vorlage an den Aufsichtsrat, 
c) die Priifung der Vermogenslage der Anstalt. 
Das Schiedsgericht entscheidet ala Berufungs

instanz Streitigkeiten der Anstalt mit ihren Mitgliedern 
fiber die Kassenleistungen endgiiltig. 

Die Mitglieder der Versorgungsanstalt sind entweder 
Pflich t mi tglie der oder £rei willige Mi tglieder. 

Pflichtmitglieder der Anstalt sind die noch nicht 
45 Jahre alten, dauernd in unmittelbarem Dienst der 
arbeitgebenden Verwaltung stehenden Angestellten und 
Arbeiter beiderlei Geschlechts fiir die Dauer ihrer Be
schaftigung; die Beschaftigung im Dienst der arbeit
gebenden Verwaltung muB mindestens HOO Stunden 
im Jahre betragen. 

Ala dauernd beschaftigt gelten die im Dienst der 
arbeitgebenden Verwaltung stehenden Angestellten und 
Arbeiter, die 

a) nicht zur Probe oder ala Aushilfsangestellte im 
Sinne des Reichsangestellten-Tarifvertrags, 

b) nicht fiir bestimmte Arbeiten, 
c) nicht auf bestimmte Zeit angenommen sind. 
Ala freiwillige Mitglieder werden auf ihren Antrag 

in die Anstalt aufgenommen oder iibernommen: 
a) die nicht dauernd oder weniger als lIOO Stunden 

jahrlich beschaftigten Arbeiter und Angestellten der 
arbeitgebenden Verwaltung, wenn die Gesamtarbeits
leistung im Jahre mindestens 900 Arbeitsstunden um
faBt, 

b) die in das Beamtenverhaltnis fibernommenen 
Pflichtmitglieder, 

c) Pflichtmitglieder, die, ohne einer selbstverschul
deten Entlassung zuvorzukommen, ami andern Griinden 
ala wegen Erwerbsunfahigkeit die Beschaftigung vor
iibergehend unterbrechen, wenn sie die Absicht der 
freiwilligen Weiterversicherung bei Beginn der Unter
brechung dem Anstaltsvorstand anzeigen, jedoch hoch
stens auf die Dauer eines halben Jahres, 

d) ausscheidende pmchtmitglieder, die der Anstalt 
mindestens 10 Jahre angehort haben, ohne Beschrankung 
der Zeitdauer. 

Die freiwillige Versicherung kann jederzeit aufgegeben 
werden. 

Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Sonntag der 
Woche, in der die Voraussetzungen fiir den Eintritt 
erfiiIlt sind; sie endet 

a) durch Ausscheiden des Mitglieds aus der Beschafti
gung, wenn nicht freiwillige Weiterversicherung statt
findet, 

b) dur()h Ubernahme ins Beamtenverhaltnis, wenn 
nicht freiwillige Weiterversicherung stattfindet, 

c) durch Aufgabe oder Beendigung der freiwilligen 
Versicherung, 

d) durch nicht rechtzeitige Zahlung der Beitrage, 
e) durch Tod des Mitglieds, 
f) durch Eintritt des Versicherungsfalla. 
Die Beitrage werden zu 2/3 von der DRP, zu 1/3 von 

den Versicherten getragen. Die Hohe der Beitrage regelt 
sich nach dem Einkommen; es sind 12 Klassen mit 
einem rechnungsmaBigen Einkommen in den 
Grenzen von 500--5500 RM gebildet. Fiir die vollen 
Wochen einer mit Arbeitsunfahigkeit verbundenen 
Krankheit werden die Beitragsanteile der Pflichtmit
glieder nicht erhoben; die freiwilligen Mitglieder haben 
die vollen Beitrage fiir jede W oche zu entrichten. 

Die regelmaBigen Leistungen der Versorgungs
anstalt bestehen in: 

a) Zusatzrenten fiir die Mitglieder bei Eintritt der 
Berufsunfahigkeit oder der Invaliditiit, 

b) Witwenrenten, 
c) Waisenrenten. 
Zu den einmaligen Leistungen gehoren: 
a) die Abfindungen an Rentenberechtigte, 
b) das §terbegeld an iiberlebende Ehegatten, 
c) die Ubernahme von Heilverfahren. 
Beim Ausscheiden aus der Anstalt erhiilt das Mitglied 

auf Antrag die aus seinen eigenen Mitteln beigesteuerten 
Beitrage ohne Zinsvergiitung spatestens binnen 3 Mo
naten zuriick. Den Hinterbliebenen von Mitgliedern, 
die keinen Anspruch auf Anstaltsleistung haben, kann 
im Faile der Bediirftigkeit eine Rfickvergiitung der 
Beitrage zugestanden werden. 

Anspruch auf Gewahrung von Zusatzrente 
haben Mitglieder, die der Anstalt volle 5 Jahre angehOrt 
haben, bei Eintritt der Berufsunfahigkeit oder des Be
zugs von Invalidenrente oder Ruhegeld. Von der Warte
zeit von 5 Jahren kann ausnahmsweise zur Vermeidung 
besonderer Harten in beriicksichtigenswerten Fallen ab
gesehen werden. Die Zusatzrente besteht aus einer 
Grundrente und jahrlichen Steigerungssatzen; die Grund
rente steigt in den Versicherungsklassen von 200 bis 
1375 RM. Sie darf jedoch den Durchschnitt der Grund
renten nicht iibersteigen, die den Versicherungsklassen 
entsprechen, denen der Versicherte in den letzten 5 Jah
ren angehort hat. Die jahrlichen Steigerungssatze be
tragen vom Tage der Mitgliedschaft an 1/2 vH des der 
Beitragsleistung zugrunde gelegten rechnungsmaBigen 
Einkommens. Insoweit 2fa der Zusatzrenten zuziiglich 
der Renten aus der Invaliden- oder Angestelltenver
sicherung die Ruhestandsbeziige eines Beamten fiber
steigen, tritt eine Kiirzung der Zusatzrente um diesen 
Betrag ein; vergleichbar ist in diesem Sinne ein Beamter, 
dessen ruhegehaltsfahige Dienstzeit der vom Versicherten 
nach vollendetem 20. Lebensjahr zUriickgelegten Zeit 
der Beitragsleistung zur Invaliden- oder Angestellten
versicherung und dessen ruhegehaltsfahiges Dienst
einkommen dem rechnungsmaBigen Einkommen des 
Versicherten entspricht. AuBerdem diirfen die gesamten 
Versorgungsbeziige der Versicherten nicht mehr ala 
80 vH des Diensteinkommens betragen, wobei eine 
Kiirzung unterbleibt, wenn der Gesamtbetrag der Ver
sorgungsbeziige 500 RM nicht iibersteigt. Die Zusatz
rente wird entzogen oder fallt weg unter denselben Vor
aussetzungen, unter denen ein Ruhegeld oder eine Inva
lidenrente entzogen wird oder wegfallt. 
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Anspruch auf Witwenrente haben 
a) die Witwen von solchen Mitgliedern, die bis zu 

ihrem Ableben der Anstalt mindestens 5 Jahre angehiirt 
haben, 

b) die Witwen der Empfanger von Zusatzrenten, wenn 
die Ehe vor der Gewahrung der Zusatzrente geschlossen 
ist, 

c) die Witwen der in das Beamtenverhaltnis tiber
nommenen Versicherten, die der Anstalt mindestens 
5 Jahre angehiirt haben und deren Anwartschaft nicht 
erloschen ist_ Die Witwenrente betragt 50 vH 
der Zusatzrente. Die Witwenrenten werden nicht 
erst im Falle der Invaliditat der Witwe, sondern bereits 
beim Ableben des versicherten Mitglieds gewahrt. An
spruch auf Waisenrente haben die nach den Be
stimmungen des BGB unterhaltsberechtigten Kinder 
unter 16 Jahren 

a) der verstorbenen mannlichen Mitglieder, Zusatz
rentenempfanger und Anwartschaftsberechtigten unter 
denselben Voraussetzungen, unter denen eine Witwen
rente gewahrt wird, 

b) der verstorbenen weiblichen Mitglieder, Zusatz
rentenempfanger und Anwartschaftsberechtigten, wenn 
der Vater gestorben oder verschollen oder erwerbsunfahig 
ist. Den unterhaltsberechtigten Kindern stehen gleich: 
Stiefkinder und elternlose Kinder. Die W aise nre n te 
betragt: 

a) ftir einfache Waisen je die Halfte der Witwenrente, 
b) fUr Vollwaisen 2/3 der Witwenrente. 
Die Witwen- und Waisenrenten dtirfen weder einzeln 

noch zusammen mit den reichsgesetzlichen Witwen- und 
Waisenrenten die Renten tibersteigen, die das verstor
bene Mitglied aus der Angestellten- oder Invalidenver
sicherung und aus der Anstalt zusammen bezogen hatte. 
Witwen, die sich wieder verheiraten, verlieren mit dem 
Ablauf des Monats, in dem dies geschieht, alle Ansprtiche 
auf Witwenrenten und erhalten eine Abfindung im drei
fachen Jahresbetrag der Witwenrente. 

Als Sterbegeld wird ein Betrag gewahrt, durch den 
das tarifmaBig zu gewahrende Sterbegeld auf einen Satz 
erganzt wird, der je nach den Versicherungsklassen von 
100-690 RM steigt. Das Sterbegeld wird an den tiber
lebenden Ehegatten oder, wenn ein solcher nicht vor
handen ist, an den Angehorigen, der ftir die Beerdigung 
sorgt, gegen Vorlage einer amtlichen Bescheinigung des 
Todesfalls ausgezahlt. 

Ftir Mitglieder sowie deren nicht anderweit versicherte 
Ehefrauen und Kinder unter 16 oder 18 Jahren kann 
die Anstalt die Kosten des Heilverfahrens oder der 
Aufnahme in ein Kranken- oder Invalidenhaus tiber
nehmen, soweit sie nicht von andern Versicherungs
einrichtungen gedeckt werden. 

Die Leistungen der Anstalt werden nur auf Antrag 
gewahrt. Uber den Antrag entscheidet der Vorstand. 
Die Renten werden in monatlichen Teilbetragen im 
voraus den Berechtigten bei der PAnst ihres Wohnorts 
ausbezahlt. Hinsichtlich der Anweisung und Auszahlung 
der laufenden Beztige sind die Vorschriften ftir die 
Renten nach der RVO (s. Rentenverkehr) tibernommen 
worden, jedoch brauchen die Quittungen nicht alle 
Vierteljahre, sondern nur im Januar jedes Jahres be
glaubigt zu werden. Einmalige Zahlungen leistet die 
Versorgungsanstalt im Postscheckwege. Die Vordrucke 
der Versorgungsanstalt - Zahlungsanweisungen, Renten
stammkarten, Rentenquittungen, Wegfallanweisungen
sind durch rote Querstreifen gekennzeichnet. Die ver
ausgabten Betrage werden durch die OPD von der 
Summe der Beitrage abgesetzt. 

De. ftir die gesamte Geschaftsftihrung notwendigen 
Personal- und Sachaufwand tragt die DRP. Lucke. 

Versorgungsanwiirter. Darunter versteht man im all
gemeinen ehemalige Soldaten und ehemalige Polizei
beamte, denen als Anerkennung ftir ihre langjahrige 
Dienstzeit oder als Entschadigung ftir ihr vorzeitiges 

Ausscheiden infolge Dienstunbrauchbarkeit auf Grund 
dnes Versorgungsscheins (s. d.) die Anwartschaft auf 
eine Beamtenstelle bei den Reichs-, Landes- und Kom
munalbehiirden und sonstigen offentlichen Korper
schaften verliehen worden ist. Die Anwartschaft er
streckt sich auch auf die Stellen bei den Privateisen
bahnen, soweit diesen durch reichs- oder landesgesetz
liche Bestimmungen oder durch offentlichrechtliche 
Genehmigung die Verpflichtung zur Anstellung von 
Versorgungsanwartern auferlegt worden ist. 

Geschichte. Die Einrichtung der Zivilversorgung hat ihre Ge
bnrtsstatte in PreuBen. Anfangs umfaBte sie nur die Invaliden, spater 
wurde sie auch auf Militarpersonen mit einer bestimmten Dienstzeit 
ausgedehnt. Die preuBischen V orschriften fUhrten allmahlich zu 
gleichartigen Bestimmungen in den andcrn deutschen Staaten. Die 
durch den Krieg von 1870/71 geschaffenen Verhaltnisse machten eine 
Neuregelung der Zurrnhesetzung und Versorgung fUr die Militar
personen auf reichsgesetzlicher Grundlage erforderlich. Das hierzu 
erlassene Militarpensionsgesetz yom 27. 6 1871 (RGB! S.275) be
stimmte fUr llHlitarpersonen der Unterklassen, d'aB die als versor
gungsberechtigt anerkannten Invaliden einen Zivilversorgungs
schein (s. d.) zu erhalten hatten. Die Ganzinvaliden erhielten diesen 
Schein neben der Pension, den Halbinvaliden wurde der Schein nach 
ihrer Wahl an Stelle der Pension verliehen, jedoch nur dann, wenn sie 
mindestens 12 Jahre gedient hatten. Das Gesetz yom 4.4. 1874 
(RGB! S. 25) sprach auch den Unteroffizieren den Zivilversorgungs
schein zu, die nicht als Invaliden versorgungsberechtigt waren, aber 
bei fortgesetzt guter Fiihrnng eine zwolfjahrige aktive Dienstzeit 
zuriickgelegt hatten. Spater wurden in den Kreis der mit dem Zivil
versorgungsschein zu Beleihenden auch solche ehemaligen Unter
offiziere aufgenommen, die nach mindestens sechsjahriger aktiver 
Militardienstzeit in eine militarisch gegliederte Gendarmerie (Land
jagerkorps) oder Schutzmannschaft oder in gewisse Zweige der Zivil
verwaltung der deutschen Schutzgebiete (Polizei-, Grenz-, Zollauf
sichtsdienst usw.) eingetreten waren und cine weitere Dienstzeit - in 
der Regel von 6 J ahren - zuriickgelegt hatten. Die Zivilversorgung 
der Militlirpersonen im Offizierrang bestand in der Verleihung 
der ,.Aussicht auf Anstellung im Zivildienst" (s. auch Militlirpost
amter). 

Das Mannschaftsversorgungsgesetz yom 31. 5. 1906 (RGB! 
S. 593) unterschied bei der Verleihung von Versorgungsscheinen an 
Angehiirige der Unterklassen zwischen Kapitulanten und Nicht
kapitulanten, und zwar erhielten jene den Zivilversorgungsschein 
und die nicht zu den Kapitulanten gehorenden Unteroffiziere und 
Gemeine den durch das Gesetz neu eingefUhrten "Anstellungs
schein fiir den Unterbeamtendienst". 

Die Anstellung der Inhaber eines Versorgungsscheins ist durch 
die Anstellungsgrundsatze (s. d.) geregelt. 

Jetziger Zustand. Zu den eigentlichen Ver
sorgungsanwartern im Sinne der Anstellungsgrundsatze 
gehoren die Inhaber 

1. des Zivilversorgungsscheins (s. d.), 
2. des Zivildienstseheins (s. d.), 
3. des Polizeiversorgungsscheins (s. d.), 
4. des Beamtenscheins (s. d.). 
Die Anstellungsgrundsatze werden auch angewandt auf 
a) die Inhaber des Anstellungsscheins, 
b) solche ehemaligen Militarpersonen, denen die Aus

sicht auf Anstellung im Zivildienst verliehen worden ist. 
Den Versorgungsanwartern zu 1 bis 4 sind auch im 

Wege des Privatdienstvertrags zu besetzende 
Stellen vorbehalten, soweit diese nicht von vornherein 
einem vortibergehenden Bedtirfnis dienen, und zwar bei 
den Reichs-, Landes- und Kommunalbehiirden una bei 
sonstigen offentlichen Korpersehaften sowie bei den 
Betrieben des Reichs, der Lander, der Gemeinden 
(Gemeindeverbande) und bei den Betrieben, deren 
Ertrage tiberwiegend dem Reiche, den Landern oder 
den Gemeinden (Gemeindeverbanden) zuflieBen (§ 11 
des Wehrmachtversorgungsgesetzes in der Fassung yom 
19. 9. 1925, RGBl I S. 349). Unter Stellen im Wege 
des Privatdienstvertrags sind Arbeitsplatze zu verstehen, 
deren Inhaber sich im Angestelltenverhaltnis befinden. 
Die Anstellungsgrundsatze werden also nicht auf Per
sonen angewandt, die unter den Arbeiterlohntarif fallen. 

Ribbe. 
Versorgungsscheine geben ehemaligen Soldaten und 

Schutzpolizeibeamten Anwartschaft auf eine Beamten
stelle. Zu den Versorgungsscheinen rechnen: Zivilver
sorgungsschein, Zivildienstschein, Polizeiversorgungs
schein, Beamtenschein, Anstellungsschein, Schein tiber 
die Verleihung der Aussicht auf Anstellung im Zivil
dienst. 
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. Verspatungsmarken sind nur im Auslande (z. B. Ko 
lumbien) gebrauchlich; sie dienen zur Verrechnung der 
Gebiihr fiir nach Postschlu13 eingelieferte Postsendungen. 

Verwahrgiiter. Bare Verwahrgiiter (die Reichshaus
haltsordnung [s. d.] sagt: Hinterlegungen) bilden das 
Gegenstiick zu Vorschiissen (s. d.). Zu unterscheiden 
sind tatsachliche Verwahrgiiter, d. h. Einnahmen, die 
fUr Rechnung eines Dritten eingezogen worden sind 
(nichtplanma13ige Einnahmen, auch durchlaufende Gel
der genannt), oder bare Sicherheitshinterlegungen, und 
buchmaJ3ige Verwahrgiiter, d. s. Einnahmen des Reichs, 
die nur vorlaufig aIs Hinterlegungen gebucht werden. 
Nach § 63 der Reichshaushaltsordnung diirfen Ein
nahmen des Reichs als Hinterlegungen nur gebucht 
werden, solange eine endgiiltige Verrechnung der Betrage 
nicht moglich ist. Die Abwicklung der baren Verwahr
giiter ist stets nach Moglichkeit zu beschleunigen. Eine 
Nachweisung der noch nicht abgewickelten baren Ver
wahrgiiter ist alljahrlich der Kassenrechnung beizufiigen. 

Wegen der Buchfiihrung iiber bare Verwahrgiiter 
s. Verwahrgut- und Vorschu13buch. 

Verwahrgut- nnd VorsehnBbnch. Vorschiisse (s. d.) und 
bare Verwahrgiiter (s. d.) werden bei den OPK (GPK) 
in dem vereinigten Verwahrgut- und Vorschu13buch 
(VVB) nachgewiesen, das als "Loses-Blatterbuch" ge
fiihrt wird. Auf jedem Blatt darf in der Regel nur ein 
Konto gefiihrt werden,dessen Bezeichnung (Kennwort) 
genau festgelegt sein mu13. Betrage, die nicht sogleich 
auf einem bestimmten Konto untergebracht werden 
konnen, weil iiber sie noch keine Kassen Vf vorliegt, 
diirfen zunachst auf ein Sammelkonto "Verschiedenes" 
genommen werden. Die Konten selbst sind nach SoIl 
und Haben geteilt zu fiihren. Dem Buch darf ohne Vor
wissen des Rendanten kein Kontoblatt entnommen oder 
eingefiigt werden. Erledigte Kontenblatter werden dem 
Buche entnommen und mit den zugehorigen Belegen 
zusammengeheftet geordnet aufbewahrt. Die beim 
Rechnungsschlu13 nicht abgewickelten Konten sind fiir 
die Rechnungslegung in einer Verwahrgut- und Vorschu13-
nachweisung zusammenzustellen, die der Hauptrechnung 
beizufiigen ist. Dabei diirfen gewisse Posten summarisch 
aufgefiihrt werden, z. B. die Zahlungen fiir Rechnung 
der Versicherungstrager der Sozialversicherung. 

Verwaltnng. 
Inhaltsiibersicht. A. Begriff. B. Geschichte, 

1. PreuBen und altes Reichspostgebiet. 2. Bayern und 
Wiirttemberg. C. Verwaltungsordnung. 1. Reichspost
ministerium. 2. Oberpostdirektionen. 3. Verkehrsan
stalten. D. Verwaltungsgrundsatze. 1. Zentralisation 
und Dezentralisation der Verwaltungsgeschafte. 2. Kol
legiale und biirokratische Verfassung. 3. Wirtschaft
liche Betriebsfiihrung. E. Verwaltungsverfahren. 1. Zu
standigkeitsordnung. 2. Geschaftsordnung. 3. Vor
schriftenwesen. 4. Geschaftsformen. F. Personalwesen. 

A. Begriff. 
Unter Verwaltung wird die zusammengefa13te plan

maJ3ige Tatigkeit aller zur Durchfiihrung des Betriebes 
der DRP eingesetzten Dienststellen verstanden. 

1m engeren Sinne bedeutet Verwaltung die Tatigkeit 
der unmittelbar leitenden oder iiberwachenden Dienst
stellen (Gegensatz: Betrieb), im sachlichen Sinne das 
Unternehmen der DRP selbst und die Dienststellen, die 
die unmittelbar leitende oder iiberwachende Tatigkeit 
ausiiben. 

B. Geschichte. 
1. PreuBen und altes Reichspostgebiet. 
Verwaltung und Betrieb der Post haben fast von Anfang an 

In der Hand des Staates gelegen. Die auf Grund der Verordnung 
des GroBen Kurfiirsten yom 21. 4. 1646 angelegten Postkurse, deren 
Betrieb zunachst dem Botenmeister Martin Neumann in Konigs
berg (Pr.) unter der Leitung und Aufsicht des Staates iibertragen 
war, gingen bereits 1649 ganz in die staatliche Verwaltung iiber. 
Die Leitung des Postwesens wurde in die Hand des Geheimen 

Staatsrates, der obersten kurbrandenburgischen Staatsbehorde, 
gelegt. 1652 trat hierin eine Anderung insofern ein, als der GroBe 
Kurfiirst in dem Ober-Post-Direktor eine besondere Stelle fiir 
die obere Leitung des Postwesens schuf. AHe Stellen des aul3eren 
Dienstes, die Postiimter (s. d.), wie sie ohne Unterschied hieBen, 
waren von Anfang an der obersten Stelle unmittelbar untergeordnet. 
Der Grundsatz straffer Zusammeufassung beherrschte also das 
Postwesen wie iiberhaupt die gesamte brandenburgische Staats
verwaltung der damaligen Zeit. Dies blieb auch unter dem Nach
folger des GroBen Kurfiirsten, Friedrich III., dem spateren Konig 
Friedrich I., unverandert. Zwar schuf Friedrich III. am 15. 6. 1700 
das General-Erb-Postmeisteramt fiir die gesamten kur
brandenburgisch-preuBischen Lande, doch war dies kelne 
die Verwaltung selbst andernde MaBregel, sondern es handelte sich 
um ein Hofamt, das dem Grafen Kolb von Wartenberg als Pfriinde 
(Lehnspost) iibertragen wurde. Bedeutungsvoll fiir das Postwesen 
war die Handlung des Kurfiirsten jedoch insofern, als die Verleihungs
urkunde (das "Investitur-Patent") zum ersten Male die Bezeichnung 
General-Postamt (s. Reichspostministerium) fiir die oberste Post
behorde anwandte, ein Name, der sich dann 1'1. J ahrhunderte 
hindurch erhalten hat. Die Verwaltung der Post hatte bereits 
damals, wie Stephan (S. 122) schreibt, "den Vorzug, daB sie durch 
Vermeidung der Vielschreiberei, durch Anwendung des miindlichen 
Verfahrens und einer, freiJich oft der Pragnanz und sachlichen 
Filile ermangelnden Kiirze sich eine gewisse Bewegllchkeit erhielt, 
die gegen das starre Formenwesen, welches sich in einer spateren 
Zeit und namentlich zu Ende des achtzehnten J ahrhunderts, im 
staatlichen Geschiiftsverkehr herausgebildet hatte, wohltuend ab
stach." 

Friedrich Wilhelm I. richtete durch Verordnung yom 15. 2. 1723 
das GPA als eine eigene BehOrde ein, die jedoch nicht selbstandig, 
sondern dem Finanzdepartement des Yom Konige geschaffenen 
Generaldirektoriums zugeteilt war; der Leiter des Finanzdeparte
ments war zugleich Generalpostmeister. Das GeschMtsverfahren 
des G P A war kollegialisch; eine Dienstordnung regelte die GeschMts
einteilung, die Geschiiftsformen usw. Der auBere Dienst wurde 
durch Schaffung einer neuen Gattung von PAnst, det Postwarter
amter (s. d.), erweitert. 

Die bisher streng durchgefiihrte Zusammenfassung der Ver
waltungsgeschMte wurde zum ersten Male unter Friedrich dem 
GroBen durchbrochen. Der Konig richtete 1741 in Breslau fiir die 
neu erworbene Provinz Schlesien mit der Grafschaft Glatz eine 
eigene Postverwaltung ein, die zufolge einer Kabinettsorder yom 
31. 7. 1743 der Kriegs- und Domanenkammer in Breslau zugetellt 
wurde und eine yom GPA unabhangige SteHung erhielt. Ahnllch 
wurde 1746 die Verwaltung der Post in dem 1744 an PreuBen ge
fallenen Ostfriesland geregelt; sie wurde der Koniglichen Regierung 
in Aurich iibertragen. Auch in der neuen Provinz WestpreuBen 
wurde 1772 ein "Oberpostdirektor fiir WestpreuBen" mit dem Sitz 
in Stolzenberg eingesetzt, dem die PAnst seines Bezirks unter
geordnet waren. Diese MaBregeln waren aber nur voriibergehend. 
Ais der Konig aus dem Leben schied, war die einheitliche und un
mittelbare Leltung des Postwesens durch das GP A liingst wieder
hergestellt. 

Einen andern Versuch, die Verwaltung durch Einschieben eines 
Gliedes zwischen dem GPA und den PA zu unterteilen, machte der 
preuBische Staatsminister Yom Stein in Verfolg seiner Bestrebungen, 
die Staatsverwaltnng umzuordnen. In ein~r Anweisung yom 23. 12. 
1808 fiir die (neugeschaffenen) Oberprasidenten in den Provinzen 
hieB es, daB dlese "als standige Beauftragte" des GPA in dringenden 
Fallen mit den P A unmittelbar amtlieh verkehren konnten. N och 
weiter ging eine Verordnung Yom 26. 12.1808, die folgendes fest
setzte (§ 7): "Aueh wird den Regierungen die polizeilichil Aufsicht 
iiber das Postwesen beigelegt, sowohl in Hinsicht der allgemeinen 
Grundsatze fiir dessen Betrieb und Okonomie, als auch in Riick
sicht einer zweck- und polizeimaBigen Ausfiihrung derselbeu, und 
insoweit werden ihnen auch samtliche Postoffizianten Ihres Departe
ments untergeordnet. Es gebiihrt daher der Regierung die Beratung 
und der Vorschlag iiber neue Posteinrichtungen und die Aufsicht, 
daB gegen die bestehenden Gesetze weder vonseiten des Publikums 
noch der Postbedienten Kontraventionen unternommen werden. 
Mit dem admiuistrativen Detail des Postwesens sind die Regierungen 
nicht beauftragt, sondern dies verwalten die PA unter Aufsicht 
eines in jedem Regierungsdepartement anzusetzenden Postdirektors. " 
Die SteHung dieses Postdirektors setzte § 103 der genannten Ver
ordnung folgendermaBen fest: "Die Bestimmung. des Postdirektors 
ist, iiber das Technische und die innere administrative Einrichtung 
des Postwesens die notige Auskunft zu geben. Der polizeiliche Teil 
desselben wird zwar der Regel nach durch den Post-Depanementsrat 
in der Regierung bearbeitet, doch muB auch der Postdirektor die 
Arbeiten in derselben iibernehmen, welche ihm in der Departements
abteilung angewiesen oder besonders zugeschrieben werden. Er hat 
neben dem Postdepartementsrat die Dienstdisziplin iiber samtliche 
Postoffizianten der Provinz und in Ansehung derjenigen Gegen
stande, welche nach § 7 der Verordnung yom heutigen Tage zu 
seinem speziellen Ressort gehoren, selbige ausschlieBlich." Ein 
Schreiben des Staatsministers Grafen zu Dohna yom 11. 1. 1809 
an den Generalpostmeister v. Seegebarth (s. d.) fiihrte weiter aUB: 
"Es ist nicht die Absicht, in dem Officio des Postdirektors eine 
bloBe Zmschenbehorde zu organisieren, sondern ihm unter voller 
Verantwortlichkeit einen mogIichst Belbstiindigen Wirkunl/skreis 
anzuwelsen und nur die erheblichen Gegenstande der Eutscheidung 
der hoheren Postbehorde vorznbehalten. Auch aus Griinden der 
Aufsicht und Kontrolle ist seine Tatigkeit,· der weiten Entfernung 
der Postbeamten von der Residenz (mit Ausnahme derer in der 
Kurmark) wegen, wiinschenswert." Die Steinsche Verwaltungs
anderung blieb nur kurze Zeit in Kraft. Der Nachfolger Steins, 
der Staatskanzler Freiherr v. Hardenberg, hob sie bereits 1810 
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wieder auf. 1m gleichen Jahre trat auch an Stelle der KoUegial
verfassung des GPA die bureaukratische Ordnung, d. h. die vor
tragenden Rilte hatten nur mehr beratende Stimme, die Ent
scheidung traf der Generalpostmeister allein. 1814 wurde die Post
verwaltung von dem Miuisterium des Innern, dem sie bis dahin 
als eine Abteilung angehOrt hatte, abgetrennt und dem General
postmeister ahein unterstellt; der Staatskanzler behielt aber die 
Oberleitung wie iiber aile andern Staatsverwaltungszweige. 

Nach AbschluB der Befreiungskriege ging Hardenberg seinerseits 
daran, die PQstverwaltung umzugestalten. Infolge elner Kabinetts
order yom Ht 12. 1821 wurde eine "Kommission zur Reorganisation 
des Postwesens", eingesetzt, die iiber eine von Hardenberg ent
worfene Verwaltungsordnung beraten sollte. Hardenberg hatte 
vorgeschlagen, fiir jede preuBische Provinz eine Oberpostdirektion 
mit Verwaltungsbefugnissen einzusetzen, ihr das Rechnungswesen 
fiir ihren Bezirk zu iibertragen und ihr einen Postinspektor zuzuteilen, 
der den Dienstbetrieb bei den P Anst des Bezirks beaufsichtigen 
sollte. AuBerdem wollte Hardenberg in jedem OPDBezirke Kreis
postamter (s. d.) einrichten, die unter den OPD stehen, selbst aber 
wieder den Betrieb und das Rechnungswesen bei einer Anzahl Ihnen 
untergeordneter kleinerer P Anst iiberwachen sollten. Es war also 
eine Viergliederung beabsichtigt: GPA, OPD, KreisPA, PAnst. 
Die Kommission verwarf jedoch diesen Plan und empfahl statt 
dessen in Anlehnung an die Steinschen Gedanken, bei jeder Regierung 
einen Beamten (etwa einen Regierungsrat) mit der Verwaltung der 
Postpolizei und der Erledigung der Beschwerden in Postsachen zu 
beauftragen und ihm einen Postinspektor zuzuteilen. Ferner sollten 
97 unter dem GPA stehende KreisPA geschaffen werden, denen die 
Aufsieht iiber die Postverwaitungen (s. d.) I. und II. Klasse zu 
iibertragen ware. Beim GPA sollten drei Generalpostinspektoren 
eingesetzt werden mit der Aufgabe, den Dienstbetrieb in den zu 
diesem Zweck in drei Teile zeriegten Postgebiete zu beaufsichtigen. 

Keiner der beiden PHine wurde ausgefiihrt, es blieb vielmehr bei 
der iiberkommenen zusammengefaBten Verwaltung. Dem GPA 
waren also nach wie vor samtliche P Anst, namlich die P A, Post
expedltionen (s. d.) und Postverwaltungen (s. d.), in allen Einzel
heiten des Dienstes unmittelbar unterstellt. Das war ein Zustand, 
dessen Mangel bei dem dauernd steigenden Verkehr und der Aus
breitung der Postan agen - erinnert sei an die Griindung der Eisen
bahnen, die in diese Zeit fiel -, immer seharfer hervortraten. Urn 
die Mitte des 19. Jahrhunderts war endlich der Zeitpunkt gekommen, 
wo sieh eine Unterteilung der Verwaltungsgeschafte nicht langer 
hinaussehieben lieB. Der Generalpostdirektor Schmiickert (s d.) 
entwarf die Grundlagen zu einer Verwaltungsordnung, die den ver
anderten Umstanden besser gerecht werden sollte. 1848 wurde die 
Postverwaltung dem neugebildeten Ministerium flir Handel, Gewerbe 
und 6ffentliche Arbeiten zugeteiIt, im folgenden Jahre die Stelle 
des Generalpostmeisters eingezogen und einem Generalpostdirektor 
die technische Leitung des Postwesens iibertragen Am 19. 9. 1849 
erschien fulgende Kabinettsorder: 

"Auf den Bericht des Staatsministeriums yom 15. September d. J. 
erklare Ich mich mit der in Antrag gebrachten zeitgemaBen Um
gestaltung der Verwaltung des Postwesens einversta.nden und be· 
stimme demgemaB folgendes: Fiir jeden Regierungsbezirk, sowie fiir 
die Residenzstadt Berlin ist eine Ober-Postdirection einzurichten. 
Samtliche Postanstalten des Regierungsbezirks werden der Ober-Post
direction gleichmaBig untergeordnet. Die imAuslande gelegenen Preu
Bischen Postanstaiten werden den nachstgelegenen Ober-Postdirec
tionen zugewiesen. Das Ober-Postamt in Hamburg bleibt wegen seiner 
Lage und Wichtigkeit als ein Immediat-Ober-Postamt bestehen; 
die andern groBeren Postamtern bisher beigelegte Benennung "Ober
Postamt" fallt weg. Dem Vorsteher der Ober-Postdirektion werden 
zugewiesen: ein Bureauvorsteher, welcher in Behinderungsfallen 
des Ober-Postdirectors denselben vertritt, ein Post-Inspfctor, ein 
Postkassen-Controlleur und die nothwendige Anzahl von Bureau
und Revisions-Beamten. Den rechtskundigen Beistand bei der 
Ober-Postdirection hat der J ustitiarius der Regierung, bei der Ober
Postdirection in Berlin der J ustitiarius des Post-Departements zu 
leisten. Bei jeder Ober-Postdirection ist eine Bezirks-Postkasse 
einzurichten, deren Personal aus einem Rendanten, welcher den 
Ober-Postdirector als Vorstand der Local-Postanstalt vertritt, 
aus elnem Buchhalter und einem Kassierer besteht, welcher zu
gleich die Kassengeschafte der Orts-Postanstalt besorgt. Dagegen 
geht die General-Postkasse in Berlin als entbehrlich ein. Die un
mittelbare Controlle iiber die Ober-Postdirectionen, namentlieh 
die Sorge flir Aufrechthaltung eines iibereinstimmenden Verfahrens 
bei denselben wird dureh zwei General-Post-Inspectoren wahr
genommen, deren Functionen von den vortragenden Rathen des 
Post-Departements, nach naherer Bestimmung des Ministers flir 
Handel, Gewerbe und offentliehe Arbeiten, mit versehen werden 
sollen. 

Der Minister flir Handel, Gewerbe und offentliehe Arbeiten hat 
diese Bestimmnngen zur Ausflihrung zu bringen, die dazu weiter 
erforderliehen Anordnungen zu treffen und die bei der Central
Postverwaltung zu entbehrenden Beamten bei den Ober-Post
direetionen und Postanstalten, so weit als thunlich, anderweit zu 
verwenden. " 

Mit dieser Kabinettsorder war die dreigliedrige Verwaltungs
ordnung geschaffen, wie sie noch heute besteht: an der Spitze das 
GPA, unter ihm die OPD, unter dieser die- VArrst. 

Die Unterstellung des GP A nnter das Handelsministerium blieb 
bis zur Schaffung der Postverwaltung des N orddeutschen Bundes 
(1. 1. 1868) bestehen. Mit diesem Tage trat es unter die Leitung 
des Bundeskanzlers. 1m Grunde anderte sich hieran auch nichts, 
als 1871 die N orddeutsche Post sich zur Reichspost entwickelte; 
das GPA war jetzt dem Reichskanzleramt zugeteilt. Am 1. 1. 1876, 
anlaBlich der Verschmelzung der Telegraphie mit der Post, e~langte 
das G P A eine groBere Selbstandigkeit; es wurde vom Reichskanzler
amt abgetrennt und seine Leitung unter der Verantwortlichkeit 

des Reichskanzlers einem Generalpostmeister iibertragen. Dieser 
erhlelt die gleichen Befugnisse, wie sie den Leitern der obersten 
Reichsbehorden gesetzlich zustanden. Durch EriaB yom 23. 2. 1880 
bekam das GPA den Namen Reichspostamt (s. Reichspostministe
rium) und der Generalpostmeister die Amtsbezeiclmung Staats
sekretar. Am 20.2.1919 sind an deren Stelle die Bezeichnungen 
ReichspostminTsierium und Reichspostminister getreten. Die Um
benennung war infolge der Bildung eines Reichskabinetts und der 
Ernennung von Reichsministern notig geworden, die der Volks
vertretung gegeniiber flir ihren Bereich verantwortlich sind. 

Ein neuer Abschnitt in der Entwicklung der DRP hat am 1. 4. 1924 
begonnen, dem Tage, an dem das Reichspostfinanzgesetz in Kraft 
getreten ist. Dieses Gesetz hat der Postverwaltung insofern ein 
andres Geprage verliehen, als ihr das Recht eigener Wirtschafts
fiihrung und damit einer groBeren Selbstandigkeit und Bewegungs
freiheit im Rahmen der allgemeinen Reichsverwaltung eingeraumt 
worden ist. Naheres s. Reichspostfinanzgesetz, Verwaltungsrat. 

Bei Griindung der OPD betrug ihre Zahl 26. Sie hat sich im 
Laufe der Zeit mehrfach verandert; auch der Sitz einzelner OPD 
hat gewechselt. 1m einzelnen ist dies aus folgender Zusammen· 
stellung (siehe S. 664) zu ersehen. 

Als die OPD entstanden, gab es foJgende Arten von PAnst: 
PA I. und II. Klasse (unter den PA I. Klasse waren zwei HofPA 

[s. Hofpostamt] in Berlin und Konigsberg sowie ein OberPA [so Ober
postamter] in Hamburg), 

Postexpeditionen (s. d.) I. und II. Klasse. 
Zu den Postamtern gehorten auch die Postspeditionsamter 

(s. Bahnpostamter). Die Klassenunterscheidung der PA horte am 
1. 5. 1871 auf; die Postexpeditionen 1. Klasse erhielten den N amen 
"Postverwaltung", die Postexpeditionen II. Klasse den Namen 
"Postexpedition" (ohne Zusatz). Gleichzeitig wurde in den Post
agenturen (s. d.) eine neue Gattung. von PAnst geschaffen. Am 
8. 1. 1876 wurden die Bezeichnungen folgendermaBen geandert: 
die P A hieBen fortan PAl, die Postverwaltungen PAIl und die 
Postexpeditionen P A III. Ahnlich wurden die neu iibernommenen 
Telegraphenanstalten in Telegraphenamter I, II und III eingeteilt. 
1881 ersehien in den Posthilfstellen (s. d.), 1883 in den Telegraphen. 
hllfstellen wieder eine neue Art von PAnst. Die ersten Fernsprech
amter erschienen 1887, die Postscheckamter 1909, die Telegraphen
zeugamter 1901 und die Telegraphenbauamter 1920. 

Zahl der 

Jahr post-I post-I post-I Post- I Post-
Postamter warter- verwal- expedi- agen- hilf-

amter tungen tionen turen stellen 

1688 70 
I I ------

1713 106 "_1-------

1786 250 510 
"---------------

1822 236 62 1404 
---"----------I-=-------

166 
1852 (darunter 11 

S peditions-
amter) 

-=-I~ 554 
1871 (darunter 26 567 

EisenbahnP A) ~_I-------" 
4772 

1913 (darunter 31 BPA 
9 PSchA) 

10559 18991 

3725 8004 
(darunter 24 BPA (darun-

1925 15 PSchA ter 599 
1 Postfuhramt) PAgmit 12108 
a uBerdem 641 elnfach. 
Zweig-PAnst. . Betrieb), 

2. Bayern und Wiirttemberg. 
Naheres s. Bayerische Post und Wiirttembergische Post. 

C. Verwaltungsordnung. 
Die heutige Verwaltung der DRP ist dreigliedrig: 

RPM, OPD (und TRA), V Anst. Das Verwaltungsgebiet 
umfaBt (einschl. Bayern und Wiirttemberg) 470 108 qkm 
mit 59 176 221 Einwohnern. 

1. Reichspostministerium. 
An der Spitze steht der Reichspostminister. Er leitet 

die DRP innerhalb der vom Reichskanzler bestimmten 
Richtlinien der Politik selbstandig und unter eigener 
Verantwortung gegeniiber dem Reichstag. In der Aus-
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Sitz der OPD 

Aachen. 

Eingerichtetl 
am 

1. 1. 1850 I 
am 

Verwaltung 

Verlegt 

I nach 
Bemerkungeu 

eingerichtet: 

1 1.1. 1871 IInfOlge Verschmelzung mit der OPD in KOln. 

I 
Wieder-

~~ ________ 1~~~~1--------_1-----___ '1~1~.~1~.~18~7~6-!-----------------------____________________ __ 

:;:;-:--;:-_----' ___ i--=c-:c--=-:=+ _____ I..:D~ort:.:.-.m~u=n=-d 1 _______ 1--------------------------
Arnsberg 1. 1. 1850 1. 8. 1895. 
Berlin. 1. 1. 1850 
----------
Braunschweig 1. 1. 1868 
Bremen. 1. 1. 1874 
Breslau . 1. 1. 1850 

Bromberg. 1. 1. 1850 

Infolge Errichtung der Postverwaltung des N orddeutschen Bundes. 

Vorher (seit 1. 1. 1868) hatte in Bremen ein OberPA bestanden. 

1. 10. 1869 Infolge Verschmelzung mit der OPD in Posen. 
Wieder

eingerichtet: 
1. 1. 1876 
Wieder- Infolge Abtretung der Provinz Posen usw. an Polen. 

aufgehoben: 
Januar 1920 

Infolge Verschmelzung des thurn und taxisschen Postbezirks mit 
=-----;-:------II---:::-=--=-==-I---------I---------I------------I---d-e-m yr_e_uJ3_i_sc_h_e~. ________________________________________ __ 

15.6. 1920 Infolge Abtrennung Danzigs yom Deutschen Reiche. 

Infolge Verschmelzung des thurn und taxisschen Postbezirks mit 
____ --=-__ ~----------I----------i-----------I---d-e-m~p~r-e-u-J3-is-c-h-en-. __________________________________ __ 

--------1------------------------------------------

Infolge Verschmelzung des thurn und taxisschen Postbezirks mit 
dem preuJ3ischen. 

--I----I---I----------~-
~---_1--~-I-----I----I------i 

Vorher (seit 1. 1. 1868) hatte in Hamburg ein OberPA b'estanden, 
dem auJ3er seinem eigenen Geschaftskreise noch 20 im_ Gebiete der 
freien und Hansestadt Hamburg gelegene PAnst zugeteilt waren. 

Infolge Einverleibung des K6nigreichs Hannover in PreuJ3en. 

Infolge ttbergangs des badischen Postwesens auf das Reich. 

Infolge Einverleibung der Herzogtiimer Schleswig nnd Holstein in 
PreuJ3en. Nach dem Ausbruch des Krieges von 1866 wnr zu
nachst eine OPD in Schleswig eingerichtet worden; sie wurde 
am 1. 1. 1867 nach Kiel verlegt. 

Metz . 6.10.1870 ---------- Eingerichtet in Nancy; am 31. 10. 1870 nach Metz verlegt. 
Ende 1918 Infolge Abtretung Lothringens an Frankreich. 

-----I----I----I------------~~~~~~-~~~~~~~-=~~----
1. 7. 1869 Infolge Verschmelzung. mit der OPD in Miinster (Westf.). 
Wieder-

Minden (Westf.) 1. 1. 1850 . 
eingerichtet: 

1. 1. 1876 
Miinster (Westf. 1. 1. 1850 

Oldenburg 
(Oldb.) 

1. 1. 1868 Infolge Errichtung der Postverwaltung des N orddeutschen Bundes. 

Oppeln 1. 1. 1850 

Posen 1. 1. 1850 
-----------
Potsdam 1. 1. 1850 

Schwerin 1. 1. 1868 

Juni 1919 Infolge Abtretung der Provinz Posen usw. an Polen. 

~~~---=:I=~~~~~=:======+I~~~===II========:=-~-=~~~~~--~--~~~~~~~ 
I Infolge Errichtung der Postverwaltung des N orddeutschen Bundes. 

(Mecklb.) 
StraJ3burg (Els.) 
Stettin 

1. io. 1870 1---
1. 1. 1850 

------:--------I---=---c-----I--c-c----c-:--c---c----__ --=:--:=-----=-----;----;--:--------
_________ I---------+-E--n-de--1-9-18--1 Infolge Abtretung des EIsaJ3 an Frankreich. 

Stralsund 1. 1. 1850 I 
Trier. I 1. 1. 1850 1 
:::-:_-----'----'-'---11---:::---=----=-==--:---------1---------1--'-1-. ..:7..:..-1-8-68-1 Infolge Verschmelzung mit der OPD in Stettin. 
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iibung seiner Befugnisse wird er von den Staatssekretaren 
und Abteilungen des RPM unterstiitzt. 

Naheres iiber Einteilung der Dienstgeschafte s. Reichs
postministerium, Buros des Reichspostminis~eriums. . 

Die Abteilung Miinchen des RPM und dIe OPD m 
Stuttgart sind nach den Poststaatsvertragen mit Bayern 
und Wiirttemberg (s. Bayerische Post und Wurttem
bergische Post) fur die inneren Angelegenheiten ihres 
Verwaltungsbereichs, soweit sie nicht allgemein dem 
Reichspostminister vorbehalten sind: ~ustandig, .be
stimmen iiber die zur Verwendung m lhrem GebIete 
bereitgestellten Haushaltsmittel, uber den Ausbau und 
die Unterhaltung des Post-, Telegraphen- und Fernsprech
netzes und der Verkehrsverbindungen ihres Gebiets 
sowie iiber die Behandlung der Gegenstande ihrer all
gemeinen Verwaltung und der Angelegenheiten des in 
ihrem Gebiete tatigen Personals. AuBerdem umfaBt das 
Arbeitsgebiet der Abteilung Miinchen fiir das gesamte 
Reichspostgebiet di.e Ersatzangelegenheiten aus dem 
Postverkehr mit Osterreich, Ungarn, der Tsclwcho
slowakei und der Schweiz, soweit es sich nicht urn all
gemeine, die auslandischen Verkehrsbe~ieh~ngen gleich
maBig beruhrende Fragen handelt, SOWle dIe Angelegen
heiten der Kranken-, Invaliden-, Angestellten- und der 
Arbeitslosenversicherung. 

Dem RPM sind unmittelbar unterstellt: 
1. Die Postversicherungskommission (s. UnfaH

fUrsorge) als Ausfiihrungsbehorde fur die Unfallversiche-
rung im Betriebe der DRP; " 

2. die Generalpostkasse (s. d.), dIe dIe Kassen
geschafte fUr das RPM und die zentralen Kassengeschafte 
fiir das ganze Reichspostgebiet wahrnimmt; 

3. das Telegraphentechnische Reichsamt, des
sen Aufgabe in der Forderung der Leistungsfahigkeit und 
Wirtschaftlichkeit der Telegraphen-, Fernsprech- und 
Funkanlagen, in .. der teclmischen Bera~ung der OPD, 
der Leitung und Uberwachung der Ausblldung der Tele
graphenbeamten, in der Beschaffung der Apparate, 
Stromquellen, des Telegraphenbauzeugs und y'on Gegen
standen des Postdienstbedarfs sowie in der Ubernahme 
technischer Arbeiten aus dem Gebiete der Post besteht; 

4. die Reichsdruckerei (s. d.), die die Postwert
zeichen sowie die andern durch die Post vertriebenen 
Wertzeichen (Versicherungs-, Einkommensteuer-, Wech
selsteuermarken, statistische Stempelmarken usw.), ferner 
Papiergeld und andre staatliche Wertpapiere herstellt, 
das Reichsgesetzblatt, das Amtsblat~ des RPM (s. d), 
sonstige Ministerialblatter und amthche Werke SOWle 
zahlreiche amtliche Vordrucke liefert, daneben auch 
Privatdruckauftrage ausfiihrt. 

Die GPK wird von dem Generalpostkassenrendanten, 
das TRA von einem Prasidenten und die Reichsdruckerei 
von einem Direktor geleitet. Das TRA und die Reichs
druckerei haben die SteHung hoherer ReichsbeMrden. 

2. Oberpostdirektionen. 
Es bestehen 45 OPD, davon 8 im bayerischen Ver

waltungsbereich und 1 fur Wiirttemberg. Die OPD 
haben die SteHung einer hoheren Reichsbehorde; wegen 
der besonderen Stellung der OPD Stuttgart (s. Oberpost
direktionen, Wiirttembergische Post). Sie fiihren inner
halb ihres Bereichs die gesamte Verwaltung des Post-, 
Telegraphen- und Fernsprechdienstes, sorgen fur Aus
fuhrung aller das Post-, Telegraphen- und Fernsprech
wesen betreffenden Gesetze und Verordnungen und uber
wachen die Betriebs- und Wirtschaftsfiihrung der V Anst. 
1m Rahmen der ihnen zur Verfiigung stehenden Haus
haltsmittel und der vom RPM erlassenen Vorschriften 
entscheiden sie selbstandig in allen Angelegenheiten der 
Verwaltung und des BetriebR, soweit nicht ausdriicklich 
die Zustandigkeit einer andern Dienststelle (RPM, ~RA, 
VA usw.) bestimmt ist. Jed~ OPD wird von elI~em 
Prasidenten nach bureaukratlscher Ordnung gel81tet 
und gliedert sich nach Bedarf in Abtei1ungen und Refe
rate. Bei jeder OPD besteht eine Oberpostkasse (s. d.) 

unter der Leitung eines Oberpostkassenrendanten; bei 
den bayerischen OPD versehen die Rechnungsbiiros 
die Geschafte der OPK (s. Bayerische Post). 

Der Bereich der OPD ist aus der nachfo1genden Zu
sammenstellung (siehe S. 666 u. 667) zu ersehen. 

3. Ver kehrsansta1 te n. 
Die VA vermitte1n den Verkehr mit den Benutzern der 

Post-, Te1egraphen- und Fernsprecheinrichtungen und 
rege1n innerhalb ihres raumlichen Zustan.digkeitsbereichs 
den Betrieb se1bstandig nach dem orthchen Verkehrs
bediirfnisse. Sie entscheiden in erster Stufe in allen 
Fragen des laufenden Dienstes, ferner gegeniiber dem 
Personal in allen Angelegenheiten, die ihrer Zustandigkeit 
als unmittelbar vorgesetzter Dienstbehorde unterliegen. 
Die Zustandigkeiten der vA im einzelnen sind durch die 
allgemeinen Dienstvorschriften [Allgemeine Dienst
anweisung (s. d.) usw.] bestimmt. 

Die V Anst zerfallen in 
Postamter (s. d.), 
Bahnpostamter (s. d.), 
Postscheckamter (s. d.), 
Postagenturen (s. d.), 
Postagenturen mit einfacherem Betriebe (s. Postagen-

turen), 
Posthilfstellen (s. d.), 
Telegra phenamter, 
Fernsprechamter, 
Telegra phen bauamter, 
Telegraphenzeugamter, 
Telegra phenhilfstellen. 

Fur besondere Zwecke bestehen in Berlin das Post
fuhramt (s. d.), das Postrechnungsamt (s. d.), das Post
zeitungsamt (s. d.), die Hauptwerkstatt fiir Postkraft
wagen (s. d.) und die Betriebswerkstatt fiir Postkraft
wagen (s. Kraftwagenwerkstatten). 

Der Telegraphen- und Fernsprechdienst wird in der 
Regel von den pA und den PAg mit wahrgenommen; 
besondere Telegraphen- und Fernsprechamter gibt es 
nur in groBeren Stadten mit starkem Telegramm- und 
Sprechverkehr. Die Telegraphenbauamter haben den 
gesamten Telegraphen- und Fernsprechbaudienst in dem 
ihnen zugewiesenen Bereich wahrzunehmen, die Tele
graphenzeugamter das Bauzeug fiir die ihnen zugeteilten 
Bezirke zu verwalten. 

Die Amter werden, je nach Art, Umfang und Bedeu
tung ihres Betriebs, von einem Oberpostdirektor, Post
direktor oder Telegraphendirektor, Postamtmann, Ober
postmeister oder Postmeister .und in g~nz we~ige? F~llen 
von einem Postverwalter gel81tet. Befmden slOh m eme!,!! 
Orte mehrere Amter der gleichen Art, z. B. mehrere P A, 
so werden sie durch arabische Ziffern (1, 2, 3 usw.) 
voneinander unterschieden. Neben den .Amtern der vor
genannten Arten gibt es noch selbstandige StadtP A (s. 
Stadtpostanstalten), die der OPD unmittelbar unter
ge.?rdnet sind und mit der OPK .abrechne~, s?wie .Zweig
P A, die einem P A unterstellt smd und hmslOhtlich der 
Kassenfuhrung als Zweigkassen gelten. 

D. Verwaltungsgrundsatze. 
1. Zentralisation und Dezentralisation der 

Verwal tungsgeschafte. 
In dem Abschnitt "Geschichte" ist dargestellt worden, 

daB die Postverwaltung zwei Jahrhunderte hindurch an 
einer straffen Zusammenfassung der Verwaltungs
geschafte bei der obersten Dienststelle festgehalten und 
erst 1850 den Verwaltungsdienst d urch Schaffung einer 
ZwischenbehOrde, der OPD, aufgeteilt hat. Die Frage, 
welche Verwaltungsform fiir die DRP die zweckmaBigere 
ist die zentrale oder die dezentrale, muB zugunsten der 
de~entralen Form entschieden werden. MaBgebend sind 
hierfiir lcdiglich ZweckmaBigkeitsgriinde. Eine zentra1e 
Verwaltung der Post ist moglich und vorteilhaft in Landern 
kleinern Gebietsumfangs oder mit wenig ausgebildeten 
Verkehrsmitteln, Verkehrszweigen und schwacherem 
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Sitz der OPD 

Aachen 
Berlin 

Braunschweig 

Bremen 

Breslau 
Cassel 

Chemnitz 

Coblenz 
Darmstadt 
Dortmund 
Dresden 
Diisseldorf 
Erfurt 

Frankfurt (Main) 

Frankfurt (Oder) 

Gumbinnen 

Halle (Saale) 
Hamburg 

Hannover 

Karlsruhe (Baden) 

Kiel 

Koln 
Konigsberg (Pr.) 

Koslin 

Konstanz 

Leipzig 

Liegnitz 
Magdeburg 
Minden (Westf.) 

Miinster (Westf.) 
Oldenburg (Oldb.) 

Oppeln 
Potsdam 
Schwerin (Mecklb.) 

Verwaltung 

a) Altes Reichspostgebiet. 

preuBischer Regierungsbezirk Aachen; 

Bereich 

GroBberlin sowie einige Orte des Regierungsbezirks Potsdam; 

Land Braunschweig mit AusschluB des Amtsbezirks Thedinghausen und einzelner 
Grenzorte, einzelne Teile der preuBischen Regierungsbezirke Cassel, Erfurt, Han
nover, Hildesheim, Liineburg, Magdeburg und Minden (Westf.); 

Land Bremen, einzelne Teile der preuBischen Regierungsbezirke Hannover, Stade 
und Liineburg sowie braunschweigischer Amtsbezirk Thedinghausen; 

preuBischer Regierungsbezirk Breslau; 
preuBischer Regierungsbezirk Cassel (mit AusschluB der Kreise Schmalkalden und 

Schaumburg) und Freistaat Waldeck; 
Bezirke der Kreishauptmannschaften Chemnitz und Zwickau sowie Enklave RuBdorf 

im thiiringischen Gebiet Altenburg; 
preuBischer Regierungsbezirk Coblenz mit AusschluB des Kreises Wetzlar; 
Volksstaat Hessen mit AusschluB des Amtsgerichtsbezirks Wimpfen; 
preuBischer Regierungsbezirk Arnsberg; 
Bezirke der Kreishauptmannschaften Dresden und Bautzen; 
preuBischer Regierungsbezirk Diisseldorf; 
preuBischer Regierungsbezirk Erfurt, zum preuBischen Regierungsbezirk Cassel ge

hOrender Kreis Schmalkalden, Land Thiiringen ausschlieBlich des friihern Ost
kreises Altenburg; 

preuBischer Regierungsbezirk Wiesbaden und zum preuBischen Regierungsbezirk 
Coblenz gehOrender Kreis Wetzlar; 

preuBischer Regierungsbezirk Frankfurt (Oder) und siidlicher Teil der Provinz Grenz
mark Posen-WestpreuBen; 

preuBischer Regierungsbezirk Gumbinnen und zum Regierungsbezirk AlIenstein 
gehorende Kreise Lyck, Lotzen, Johannisburg und Sensburg; 

preuBischer Regierungs bezirk Merse burg; 
Gebiete der Lander Hamburg und Liibeck, einzelne Teile der preuBischen Regierungs

bezirke Liineburg und Stade, siidostlicher Teil der preuBischen Provinz Schleswig
Holstein einschlieBlich des Kreises Lauenburg sowie oldenburgische Ortschaften 
Bad Schwartau, Curau, Niendorf (Ostsee) und Stockelsdorf und Insel Helgoland; 

preuBische Provinz Hannover mit AusschluB der den OPDBezirken Braunschweig, 
Bremen, Hamburg und Oldenburg zugewiesenen Gebietsteile; 

badische Kreise Mosbach, Heidelberg, Mannheim, Karlsruhe und Baden sowie einzelne 
Teile des Kreises Offenburg und hessischer Amtsgerichtsbezirk Wimpfen; 

preuBische Provinz Schleswig-Holstein mit AusschluB des dem OPDBezirke Hamburg 
zugewiesenen Teiles und oldenburgischer Landesteil Liibeck; 

preuBischer Regierungsbezirk Koln; 
preuBischer Regierungsbezirk Konigsberg und zum Regierungsbezirk Allenstein ge

horende Kreise Ortelsburg, Rossel, Allenstein Stadtkreis, Allenstein Landkreis, 
Neidenburg und Osterode, Regierungsbezirk WestpreuBen mit den 6 Kreisen Elbing 
Stadtkreis, Elbing Landkreis, Marienburg, Marienwerder, Rosenberg und Stuhm; 

preuBischer Regierungsbezirk Koslin, zum Regierungsbezirk Schneidemiihl gehorende 
Kreise Flatow, Schlochau und groBter Teil des Kreises Deutsch-Krone; 

badische Kreise Konstanz, Villingen, Waldshut, Lorrach, Freiburg und einzelne 
Teile des Kreises Offenburg sowie Regierungsbezirk Sigmaringen; 

Bezirk der Kreishauptmannschaft Leipzig und friiherer Ostkreis des thiiringischen 
Gebiets Sachsen-Altenburg; 

preuBischer Regierungsbezirk Liegnitz; 
preuBischer Regierungsbezirk Magdeburg und das Land Anhalt; 
preuBischer Regierungsbezirk Minden, zum preuBischen Regierungsbezirk Cassel 

gehorender Kreis Schaumburg, Pyrmont, Lander Schaumburg-Lippe (ausgenommen 
Steinhude und GroBenheidorn) und Lippe (ausgenommen Stift Cappel); 

preuBischer Regierungsbezirk Miinster; 
Land Oldenburg mit AusschluB der Verkehrsanstalten in Dedesdorf, Oterlande und 

Weserleuchtturm, preuBisches Jadegebiet und preuBische Regierungsbezirke Aurich 
und Osnabriick; 

preuBische Provinz Oberschlesien; 
preuBischer Regierungsbezirk Potsdam; 
Lander Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz; 
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Sitz der OPD Bereich 

Stettin 
Trier 

preuBische Regierungsbezirke Stettin und Stralsund; 
preuBischer Regierungsbezirk Trier (ohne Saargebiet) und oldenburgischer Landesteil 

Birkenfeld. 

b) Bayern. 
Augsburg bayerischer Regierungsbezirk Schwaben und ein Teil des bayerischen Regierungs

bezirks Oberbayern; 
Bamberg 
Landshut 

bayerischer Regierungsbezirk Oberfranken; 
" " Niederbayern und ein Teil des bayerischen Regierungs-

bezirks Oberbayern; 
Miinchen 
Niirnberg 
Regensburg 

groBter Teil des bayerischen Regierungsbezirks Oberbayern; 
bayerischer Regierungsbezirk Mittelfranken; 

" " Oberpfalz und ein Teil des bayerischen Regierungs-
bezirks Niederbayern; 

Speyer 
Wiirzburg 

bayerischer Regierungsbezirk Pfalz; 

c) Wiirtteinberg. 
Stuttgart Land Wiirttemberg. 

Verkehr. In groBeren Landern mit stark entwickel
tern Verkehr und entsprechend ausgebauten Verkehrs
anlagen wiirde eine zentrale Reglung des Verkehrs
dienstes in dem Sinne, daB die ortlichen Verkehrsstellen 
unmittelbar von der Zentralbehorde abhangen und von 
dieser ihre Weisungen erhalten, den Verwaltungskorper 
schwerfallig, wirklichkeitsfremd und in mehr oder weniger 
hohem Grade abhiingig von den Stellen des auBern 
Dienstes machen. MangeInde Sachkunde bei den ent
scheidenden Stellen der ZentralbehOrde miiBte oft durch 
ortliche Besichtigungen oder umfangreichen und lang
wierigen Schriftwechsel ersetzt werden, der aber nicht 
immer vor Fehlentscheidungen schiitzt. Darunter wiirde 
naturgemaB das Ansehen der obersten Verwaltung leiden. 
Die Verkehrsstellen selbst lebten ohne genaue. Kenntnis 
der eigentlichen Verwaltungsabsichten und waren deshalb 
geneigt, die Anordnungen der Oberleitung achtlos und 
ohne Riicksicht auf die Besonderheit der Einzelfalle aus
zufiihren. "Die Verwaltung wiirde einformig, ohne in 
hOherem Sinne einheitlich zu sein." SchlieBlich wiirde 
bei einer zentral geleiteten Verwaltung auch leicht die 
Dienstzucht beeintrachtigt, weil es der obersten Stelle 
nicht immer moglich ist, eine laufende und iiberall 
gleichmaBig wirksame Betriebsaufsicht bei den Stellen 
des auBern Dienstes durchzufUhren. 

Diese Mangel lassen sich beim Vorhandensein einer 
Mittelstufe zwischen der obersten Leitung und den aus
fiihrenden Unterbehorden vermeiden, denn eine solche 
Ordnung bedingt ohne weiteres bis zu einem gewissen 
Grade eine Dezentralisation der Geschafte. Es kommt 
nur darauf an, in welchem MaBe mit der Geschaftsabgabe 
nach unten vorgegangen wird. Hier miissen ausschlieB
lich sachliche Griinde und wirtschaftliche Riicksichten 
maBgebend sein; biirokratische Peinlichkeit oder ein
seitige Pflege alter Uberlieferungen miissen zUrUcktreten 
vor der alles andre iiberragenden Frage: "Was frommt 
dem Verkehr?" Selbstverstandlich darf unter der Auf
teilung der Geschafte die Einheitlichkeit und Wirtschaft
lichkeit der Verwaltungsfiihrung nicht leiden; eine straffe, 
nach klaren Grundsatzen arbeitende Oberleitung ist fiir 
den gedeihlichen Fortgang der Verwaltung und die Er
haltung der allgemeinen Staatsaufgaben unerlaBlich. 
Wird die Geschiiftsabscheidung richtig durchgefiihrt und 
jede unnotige Einmischung durch die vorgeordnete Be
horde vermieden, dann wird auch unwillkiirlich die Ar
beitslust und Verantwortungsfreude der einzelnen Stellen 
gehoben und damit dem Wohle des Ganzen gedient. 
Unter diesem Gesichtspunkt sind der obersten BehOrde 
nur grundsatzliche oder besonders wichtige Verwaltungs-

U nterfranken. 

aufgaben zuzuweisen, die einer einheitlichen Regelung 
bediirfen, Angelegenheiten des laufenden Dienstes da
gegen von ihr fernzuhalten. Hierfiir stehen die Mittel
behOrden zur Verfiigung, die in unrnittelbarer Fiihlung 
mit dem Betrieb und dem wirklichen Leben sind. Sie 
iiberschauen fiir ihren raumlich nicht zu weit gezogenen 
Bereich leicht die Bediirfnisse des Verkehrs, entscheiden 
in den weniger wichtigen oder in eiligen Angelegenheiten 
schnell und sicher, bereiten in grundsatzlichen Fragen 
die sachgemaBe Entscheidung fiir die oberste Stelle ohne 
langen Schriftwechsel vor, sorgen fUr Innehaltung der 
einheitlichen Linie in der allgemeinen Verwaltungsfiih
rung und gewahrleisten zum Nutzen der Dienstordnung 
eine gleichmaBige Behandlung der Personalangelegen
heiten. 

Die Dezentralisation der Verwaltungsgeschafte hat 
jedoch auch ihre inneren Grenzen; manche Fragen 
miissen stets zentral behandelt werden. Hierher gehort 
das ganze Gebiet der Gesetzgebung, die bindende Aus
legung von Vorschriften, die Aufstellung von Normen, 
die einheitliche Reglung der Wirtschaftsfiihrung, der 
Rechnungsfiihrung, der Geschaftsformen usw. Auch das 
Beschaffungswesen wird in manchen Fallen aus wirt
schaftlichen Griinden zentral zu regeIn sein. 

2. Kollegiale und biirokratische Verfassung. 
Bei kollegialer Verfassung hat der Behordenvorstand 

in vielen Dingen nur die fOrmliche Leitung und Ver
tretung nach auBen; insbesondere werden die wichtigeren 
Angelegenheiten des Verwaltungsdienstes in Sitzungen 
der BehOrdenmitglieder (Kollegium) nach Vortrag durch 
MehrheitsbeschluB entschieden. Unter der damit ver
bundenen geschiiftsmaBigen Behandlung leidet meist die 
Schnelligkeit der BeschluBfassung. Fiir Verkehrsbehor
den mit ihren wechselnden Dienstbediirfnissen ist dies 
urn so miBlicher, als viele Sachen ohne Aufschub erledigt 
werden miissen, Sitzungen aber ohne erhebliche Storung 
der laufenden Geschafte nicht immer sofort und auch 
nicht wegen einzeIner Falle einberufen werden konnen. 
Daher ist fiir eine Verkehrsverwaltung wie die DRP die 
biirokratische Verfassung, die den Behordenvorstand 
allein fiir die gesamte Geschaftsfiihrung verantwortlich 
macht, den ihm zugeteilten Referaten, Abteilungsleitern 
usw. aber die standige Vertretung des Vorstande~ in 
minder wichtigen Angelegenheiten unter eigener Ver
antwortung iibertragt und damit eine schnelle und ein
heitliche Erledigung der Geschafte sichert, das Gegebene. 

3. Wirtschaftliche Betriebsfiihrung. 
Nach dem Reichspostfinanzgesetz (s. d.) muB die DRP 

sich aus eigenen Mitteln erhalten und dariiber hinaus 
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eine Rlicklage zur Deckung von Fehlbetragen bilden. 
Daraus ergibt sich fiir die DRP die Aufgabe, ihren Be
trieb auf kaufmannisch-wirtschaftlicher Grundlage zu 
fiihren. Zweck eines kaufmannischen Unternehmens ist 
die Erzielung eines moglichst hohen Reingewinns; ertrag
lose Geschafte werden nicht betrieben. Nach solchen 
starren Grundsatzen kann sich indes die DRP nicht 
richten. Sie darf sich nicht auf Betriebszweige be
schranken, die unbedingt einen Nutzen abwerfen, sondern 
hat als Monopolverwaltung auch die Pflicht, zum all
gemeinen Besten Dienstleistungen auszufiihren sowie 
Anlagen herzustellen und zu erhalten, die ohne Ertrag 
bleiben oder sogar Zuschiisse erfordern. Andrerseits mull 
sie sich bei Erweiterung ihres Geschiiftskreises die Wir
kung auf die allgemeine Wirtschaft vorsorglich vor 
Augen halten. Die kaufmannisch-wirtschaftlichen Grund
satze wird die DRP insoweit anzuwenden haben, als 
sie sich bemiihen mull, unter Zuriickdrangung biiro
kratischer Formen und Bedenken mit moglichst geringem 
Aufwand im Gesamtergebnis einen moglichst hohen Er
trag aus dem Unternehmen herauszuwirtschaften. Wirt
schaftliche Betriebsfiihrung ist gleichbedeutend mit Spar
samkeit und ZweckmaJ3igkeit. Es konnen danach auch 
voriibergehende Mehrausgaben durchaus wirtschaftlich 
sein, wenn sie darauf abzielen, den Betrieb zu verein
fachen und fliissiger zu machen und dadurch Ersparnisse 
in der Zukunft ermoglichen. 

E. Verwaltungsverfahren. 
1. Zustandigkeitsordnung. 

Die am 20. 3. 1923 erlassene, am 13. 4. 1923 in Kraft 
getretene Zustandigkeitsordnung (s. d.) regelt die Frage, 
welche Geschafte beim RPM, den OPD (TRA) und den 
V Anst zu erledigen sind. Sie geht dabei von dem Grund
satz aus, dall die Reglung die beste und wirtschaftlichste 
ist, die jede Doppelarbeit vermeidet und die Entschei
dung an die Stelle legt, die zuerst und unmittelbar mit 
der Sache zu tun hat. Viele Dienstgeschafte, die friiher 
beim RPM erledigt wurden, sind in~wischen auf die OPD 
und Arbeiten der OPD auf die VA iibergegangen. Da
durch ist eine fiihlbare Entlastung aller Dienststellen 
eingetreten. Das RPM erblickt seine hauptsachlichsten 
Aufgaben in der obersten Leitung von Verwaltung und 
Betrieb, in der Zusammenfassung aller Krafte zu ein
heitlichem Handeln, in der Reglung des Haushalts und 
der Wahrung der Wirtschaftlichkeit, in der Feststellung 
der Entwiirfe fiir die wichtigeren Bauten und technischen 
Einrichtungen, in der Festsetzung der fiir die Betriebs
fiihrung und die Personalbehandlung maBgebenden 
Grundsatze und Richtlinien, endlich in der Vertretung 
der Gesamtverwaltung nach aullen, auch den auslan
dischen Post- und Telegraphenverwaltungen gegeniiber. 
Den MittelbehOrden (OPD und TRA) ist durch die 
Zustandigkeitsordnung groBere Selbstandigkeit und Be
wegungsfreiheit in Betriebsfragen und namentlich auch 
in Personalangelegenheiten verliehen, den aulleren 
Dienststellen die endgiiltige Erledigung der ortlichen 
Betriebs- und Verwaltungsgeschafte nach den von den 
hOheren Stellen erteilten Richtlinien in weitem Umfange 
zugewiesen und damit die Geschaftserledigung im ganzen 
wesentlich beschleunigt worden. Die Zustandigkeits
ordnung von 1923 bedeutet nur eine vorlaufige Regelung; 
ihre endgiiltige Festsetzung ist im Gange. 

2. Geschaftsordnung. 
Die BehOrden der DRP regeln die Verteilung der 

Geschafte auf die Dienststellen und Beamten, den all
gemeinen Geschaftsgang sowie den Kanzlei- und Re
gistraturdienst (s. Kanzlei, Registratur) durch eine den 
jeweiligen Verhaltnissen angepaBte Geschaftsordnung 
(s. d.). Wahrend die Zustandigkeitsordnung dem Ver
waltungskorper die greifbaren Aufgaben in sorgfaltiger 
Beriicksichtigung des Behordenzuges zuweist, regelt 
die Geschaftsordnung den formlichen Geschaftsablauf 
undDienstvollzug bei der einzelnen Behorde. In der 

Geschaftsordnung finden sich nahere Angaben iiber die 
innere Gliederung der Behorde, iiber die sachliche Wirk
samkeit der vorhandenen Geschaftsstellen (s. d.), iiber 
die Behandlung des ein- und ausgehenden Schriftwechsels, 
iiber ortliche Einrichtungen des Betriebs, des technischen 
Dienstes u. dgl. mehr. Die genaue Kenntnis der beson
deren Bestimmungen der Geschaftsordnung ist fiir jeden 
Beamten der BehOrde unerlalllich. 

3. Vorschriftenwesen. 
Urn die Einheit und Gleichmiilligkeit der Verwaltung 

und des Betriebes herzustellen, die Betriebssicherheit 
und die Wirtschaftlichkeit zu verbiirgen, die Haftpflicht 
genau abzugrenzen, den Dienstvollzug sicherzustellen 
und eine Grundlage fiir die berufliche Ausbildung des 
Personals zu bieten, miissen genaue, allgemein giiltige 
Dienstvorschriften bestehen. Bei der DRP sind sie in 
der Allgemeinen Dienstanweisung fiir Post und Tele
gra phie (s. d.) - fiir Ba yern in der ba yerischen Post
und Telegraphendienstanweisung, fiir Wiirttemberg in 
der wiirttembergischen Post- und Telegraphendienst
anweisung - zusammengefallt; daneben gibt es fiir 
besondere Zwecke noch eine Reihe von Einzeldienst
anweisungen (s. Dienstanweisungen). 1m iibrigen dienen 
das Amtsblatt des RPM (s. d.) sowie die Nachrichten
blatter (s. d.) der Abteilung VI (Miinchen) des RPM und 
der OPD in Stuttgart dazu, dem gesamten Personal Vor
schriften bekanntzugeben. Die OPD erlassen ferner in 
regelmalligen Zwischenraumen (etwa aIle 14 Tage) 
Bezirksvf, die allgemeingiiltige Vorschriften und Nach
richten fiir die V Anst des Bezirks enthalten. 

4. Geschaftsformen. 
Der schriftliche Verkehr bei der DRP solI auf das 

unbedingt notwendige Mall beschrankt und miindliche 
Erledigung, soweit irgend moglich, angestrebt werden. 
In welchen Formen sich der Geschaftsverkehr abzu
wickeln hat, ist durch die ADA und die Geschiiftsord
nungen bestimmt. Naheres s. d. sowie unter Schrift
wechsel. 

1m iibrigen s. auch Adressiermaschinen, Akten, Biiro
maschinen und Apparate, Biiromaschinen im Postscheck
verkehr, Geschaftsbiiher, Karteien, Lochkartenmaschi
nen, Normung, Rechenmaschinen, Schreibmaschinen, 
U mlaufsachen. 

F. Personalwesen. 
Ausschlaggebend fiir das gute Arbeiten und den wirt

schaftlichen Erfolg einer Verwaltung ist im wesentlichen 
die Tiichtigkeit und die Dienstfreude ihres Personals. 
Demzufolge ist die DRP darauf bedacht, bei der Annahme 
von Dienstanwartern nur die Besten unter den sich mel
denden auszuwahlen [z. T. mit Hilfevon Eignungs
priifungen (s. d.)]; sie sorgt ferner durch planmaBigen 
Dienstunterricht und weitherzige Forderung des frei
willigen Bildungswesens dafiir, dall die Beamten ihre 
Dienstkenntnisse erweitern und befestigen konnen. Die 
Lehrgange dienen gleichzeitig dazu, die Beamten auf 
die Priifungen vorzubereiten, die sie vor dem Aufriicken 
in hOhere Stellen abzulegen haben (s. Beamtenlauf
bahnen bei der DRP). Durch einen geregelten Wechsel 
in der Beschiiftigung, namentlich auch durch Austausch 
von Verwaltungs- und Betriebsbeamten, wird dafiir ge
sorgt, dall die Beamten nicht einseitig werden, sondern 
eine moglichst umfassende Kenntnis des gesamten Be
triebes erhalten und sich einen offen en Blick fiir die 
Erfordernisse des Dienstes und des Verkehrs erwerben. 
Insbesondere gilt dies fiir die leitenden Beamten des 
hoheren und des gehobenen mittleren Dienstes. Die 
Heranbildung von Spezialisten fiir gewisse Dienstzweige 
liiBt sich indessen nicht umgehen; sie ist notig, wei! 
nur so eine griindliche Bearbeitung mancher Verwal
tungsarbeiten gesichert ist. 

Die Dienstfreude mull durch hinreichende Bezahlung, 
gute Aufstiegsmoglichkeiten, zweckmaJ3ige Gestaltung 
der Dienstplane, ansprechende und gesundheitlich ein-



Verwaltungsberichte - Verwaltungsrat der Deutschen Reichspost 669 

wandfreie Ausstattung der Dienstraume u. dgl. geweckt 
und erhalten werden. Der Durchfiihrung dieser For
derungen steilen sich leider oft Widerstande entgegen, 
die auBerhalb des Machtbereichs der DRP liegen. 

Sparsaine Bemessung des Personals ist ein Haupt
erfordernis einer guten Verwaltung. Sie laBt sich urn 
so leichter durchfiihren, je hoher der Bildungsstand und 
die LeistungsHihigkeit der Beamten ist. Bei der DRP 
wird die Zuteilung des Personals fiir die verschiedenen 
Dienstzweige dauernd sorgfaltigst iiberwacht. Das SolI 
an Dienstposten wird durch das RPM oder die OPD 
festgesetzt und auf Grund eingehender Priifungen, bei 
denen das Leistungszahlverfahren (s. d.) eine besondere 
Rolle spielt, dem wechselnden Bediirfnis angepaBt. 

Zur Sparsamkeit in der Verwaltung tragt es auch 
wesentlich bei, wenn aile Arbeiten, die sich von geringer 
besoldeten - u. U. noch besonders auszubildenden -
Kraften ausfiihren lassen, auch diesen iibertragen werden. 
Die DRP hat nach diesem Grundsatze besonders ein
schneidende Veranderungen vorgenommen; u. a. wird 
der gesamte Betriebsdienst, der friiher in den Handen 
der heutigen Beamten des gehobenen mittleren Dienstes 
lag, heute von Angehorigen der ehemaligen Unter
beamtenklasse ausgeiibt. Nichtbeamtete Hilfskrafte 
werden nur soweit eingesteHt, als es zur Vertretung er
krankter oder beurlaubter Beamten, zur Deckung eines 
voriibergehenden Bedarfs oder zur Bewaltigung nur 
stundenweise auftretender Mehrleistungen (z. B. Abend
aushilfen beim Packereidienst) notig ist. 

1m iibrigen s. PersonalverhiHtnisse der DRP. 
S c h r if t w e sen. Stephan; Gerbeth, Organisation und Tech

nik des Postverwaltungsdiemtes (Bd. 30 der Sammlung Post und 
Telegraphie in Wissenschaft und Praxis). R. v. Decker's Verlag 
(G. Schenck), Berlin 1926. L. Schneider. 

Verwaltuugsberichte s. Geschaftsberichte 

Verwaltungsrat der Deutschen Reichspost (VR) ver
dankt sein Entstehen dem Reichspostfinanzgesetz 
(RPFG) yom IS. 3. 1924. 

Geschichte. In den Jahren 1922 und 1923 hatte die Reichs
Post- und Telegraphenverwaltung (RPTV) unter den Nachwirkungen 
des Krieges, namentlich unter den Folgen des Wahrungsverfalls 
schwer gelitten. Die Betriebskosten erreichten eine solche Hohe, 
dafl ihnen die Einnahmen nicht mehr folgen konnten. U nter diesen 
Umstanden konnte die RPTV dem Reiche nicht mehr wie in der Vor
kriegszeit 1)berschiisse liefern; das Reich muflte im Gegenteil der 
RPTV mit Zuschiissen zu Hille kommen, weil ihre Fehlbetrage mit 
der steigenden Geldentwertung immer hoher anwuchsen. Eine 
Hauptursache dieses Niedergangs bestand darin, dafl die Gebiihren
politik der RPTV mit dem schnellen Wahrungsverfall nicht Schritt 
halten konnte. Der RPTV mangelte es bei ihrer Einzwangung in 
den starren Rahmen der allgemeinen Reichsfinanzwirtschaft an der 
notigen Beweglichkeit, urn ihre Maflnahmen rasch genug treffen zu 
konnen; mit andern Worten: die Abhangigkeit vom Reichsminister 
der Finanzen, von Reichstag und Reichsrat war ihr hinderlich, ihren 
Betrieb und ihr Finanzwesen nach kaufmannisch-wirtschaftlichen 
Grundsatzen zu regeln und alle durch die Zeitumstande bedingten 
:I\1a.6nahmen schnell durchzufiihren. Den H6hepunkt erreichte diese 
schadliche Entwicklung im November 1923. Urn diese Zeit, die 
durch die besonderen Maflnahmen zur Festigung der Wlthrung 
gekennzeichnet war, verlor die RPTV ihren unmittelbaren Zusammen
hang mit der allgemeinen Finanzwirtschaft des Reichs. Die Reichs
regierung muflte die RPTV gezwungenermaflen ihrem Schicksal 
iiberlassen; Zuschiisse vom Reiche konnten dcr Post nicht mehr 
gewlthrt werden. Die RPTV, nunmehr auf sich allein angewiesen, 
trug diesen Tatsachen Rechnung: sie stellte, nachdem inzwischen 
die Wahrung durch Einfiihrung der Rentenmark gefestigt war, ihre 
Finanzwirtschaft nach dem Grundsatz "Keine Ausgabe ohneDeckung" 
urn, schiipfte also alle Einnahmequellen aus und drosselte gleichzeitig 
ihre Ausgaben, soweit es die VerhlUtnisse irgend zulieflen. Urn aber 
den Haushalt in Einnahme und Ausgabe da uernd aus eigenen 
Kr!iften ausgleichen zu konnen, muBte sich die Post in dem gebotenen 
Umfang von den Hemmungen freimachen, die sich aus ihrer Stellung 
als Reichsverwaltung ergaben und die bisher ihren wirtschaftlichen 
Entschlieflungen entgegenstanden. Auf der andern Seite erforderten 
die wichtigen offentlichen A ufgaben, die der Verwaltung in der 
Wahrung des Post- und Telegraphengeheimnisses nnd in der gleich
mafligen Verkehrsbedienung der gesamten Volksgemeinschaft ob
lagen, unbedingt die Beibehaltung ihrer Eigenschaft als Reichs
betrieb. Aber innerhalb dieses Rahmens war es unerHifllich, den 
Aufbau der RPTV soweit als moglieh den graBen Privatbetrieben 
nachznbilden. Diesem Gedankengange folgend, legte der Reichs
postminister im Friihjahr 1924 der Reichsregierung den Entwurf 
eines Reichspostfinanzgesetzes vor. Das Gesetz wurde von den ge
setzgebendell Kiirperschaften angenommen und trat am 1. 4. 19U 
in Kraft. N eben der neuen Reichsverfassung bildet es heute die 
Hauptgrulldlage fiir die staatsrechtlichen Verhaltnisse der DRP. 

Recht. Die rechtliche Steilung des VR griindet sich 
auf § 1 des RPFG. Er lautet: 

"Der Reichs-Post- und Telegraphenbetrieb ist als ein 
selbstandiges Unternehmen unter der Bezeichnung 
Deutsche Reichspost yom Reichspostminister unter 
Mitwirkung eines Verwaltungsrats nach MaBgabe dieses 
Gesetzes zu verwalten." 

Mit dem RPFG sind die Bestimmungen der Reichs
verfassung yom 11. S. 1919, soweit sie sich auf das Post
und Telegraphenwesen bezogen, aufgehoben oder dahin 
geandert worden, daB seit 1. 4. 1924 in vielen Angelegen
heiten der VR an die Stelle des Reichsrats und Reichs
tags oder ihrer Ausschiisse getreten ist. Ferner sind mit 
dem RPFG die Bestimmungen der Reichshaushalts
ordnung (s. d.) yom 31. 12. 1922 (RGBl 1923 II S. 17) 
auBer Kraft getreten, soweit sie eine Beteiligung des 
Reichsfinanzministeriums an der Finanzverwaltung der 
DRP in dem friiheren Umfange vorsahen. Die Grund
satze fiir die Rechnungsfiihrung der DRP werden durch 
die Reichsregierung nach Anhorung des VR bestimmt 
(s. Reichspostfinanzgesetz). 

Mit der Ubernahme der Geschiifte durch den VR 
stellte auch der Verkehrsbeirat beim RPM, der bis dahin 
in wichtigeren Fragen des Verkehrs- und Tarifwesens 
mitgewirkt hatte, seine Tatigkeit ein. Durch die Ein
richtung des VR ist die verfassungsmaBige Verant· 
wortung des Reichspostministers und seine rechtliche 
SteHung nicht geandert worden. Grundlegende Rechts
vorschriften, die das Verhaltnis der Postbenutzer zur 
Post regeln, wie die Bestimmungen des PG, Postscheck
gesetzes usw., miissen weiterhin durch Gesetz, also durch 
Beschliisse des Reichstags unter Mitwirkung des Reichs
rats festgelegt werden. Dagegen bedarf der Reichspost
minister fiir den ErlaB von Verordn ungen nicht mehr 
der Mitwirkung des Reichsrats und Reichstags; die Ent
scheidung hieriiber trifft allein der VR der DRP. 

In dem VR hat die DRP eine Aufsichtsbehtirde von 
verhiiltnismaBig kleinem Personenkreis, die ihr die 
wirtschaftlich notwendige Bewegungsfreiheit gewahr
leistet. Die Postverwaltung kann viel rascher als friiher 
Verfiigungen treffen, die notigen WirtschaftsmaBnahmen 
rechtzeitig elnleiten und die jeweilige Marktlage zu ihrem 
Vorteil ausnutzen. Von ganz besonderer Bedeutung ist 
hierbei die Tatigkeit des Arbeitsausschusses des 
VR, der, auf Grund des RPFG aus der Mitte des VR 
gewahlt, als verkleinerte Korperschaft Yom Reichspost
minister leicht zusammengerufen werden kann. 

Nach dem RPFG (§ 4) haben die Mitglieder des VR 
ihre Obliegenheiten mit der Sorgfalt eines ordentlichen 
Geschaftsmannes zu erfiillen. Der VR soll den Reichs
post minister in der Fiihrung der Geschiifte unterstiitzen 
und die Beachtung der durch Gesetz und Ausfiihrungs
bestimmungen aufgestellten Grundsatze ii berwache n. 
Zu diesem Zweck ist er in allen wichtigen Fragen gut
achtlich zu horen. Auf Verlangen muB ihm jeder
zeit iiber die finanzielle Lage der DRP Auskunft gegeben 
werden. Jeden Monat ist ihm eine Nachweisung iiber 
die Einnahmen und Ausgaben vorzulegen (§ 6 Abs. 4 
RPFG). 

Der VR hat seinen Sitz im RPM in Berlin. Den Vorsitz 
fiihrt der Reichspostminister oder dessen Vertreter 
(§ 5 RPFG). . 

Die Geschaftsordnung fUr den VR und die Ent
schadigung fiir die Geschaftsfiihrung seiner Mit
glieder werden durch die Reichsregierung nach Anhorung 
des VR festgestellt. Die Bestimmungen der Geschafts
ordnung sind in den nachstehenden Ausfiihrungen mit
enthalten. An Entschiidigungen fiir die Geschaftsfiihrung 
werden den Mitgliedern des VR ein feststehendes Tage
geld und, soweit sie nicht in Berlin ihren Wohnsitz haben, 
eine Reisekostenentschiidigung (Zehrgeld) fiir jeden Tag 
der Hin- und Riickreise sowie ein Ubernachtungsgeld 
fiir jede am Tagungsort verbrachte Nacht in Hohe der 
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fUr Stufe V der Reichsbeamten (Staatssekretare usw.) 
gemaB der Reisekostenverordnung yom 14. 10. 1924 
(RGBl S. 1345) fur besonders teure Orte festgesetzten 
Satze gezahlt. 

Wegen der Aufgaben, die dem VR zufallen, war bei 
seiner Zusammensetzung das Rauptgewicht auf die 
Wahl besonders geeigneter und gleichzeitig solcher Per
sonlichkeiten zu legen, die gewillt waren, der DRP mit 
ihrer Sachkunde und ihren Erfahrungen auf dem Gebiet 
der Wirtschaft und des Verkehrs forderlich zur Seite zu 
stehen. Der VR besteht heute (RPFG § 3) aus 40 Mit
gliedern (ll Vertretern der privaten Wirtschaft, je lOVer
tretern des Reichstags und des Reichsrats, 7 Vertretern 
des Post personals und 1 Vertreter des Reichsministers 
der Finanzen). Die Vertreter aus Wirtschaft und Verkehr 
werden yom RPM im Einvernehmen mit dem Reichs
minister der Finanzen nach Zustimmung des Reichsrats, 
die Vertreter des Reichstags und Reichsrats werden von 
diesen beiden Korperschaften und die dem Personal der 
DRP entnommenen Vertreter werden yom RPM im 
Benehmen mit dem Reichsminister der Finanzen und 
dem Reichsrat vorgeschlagen. Zum Mitglied des VR 
kann ernannt werden, wer zum Reichstag wahlbar ist. 
Die Mitgliedschaft erlischt, wenn da~ Mitglied die Fahig
keit zur Bekleidung offentlicher Amter verliert oder 
wenn uber sein Vermogen das Konkursverfahren eroffnet 
wird. FUr jedes Mitglied des VR ist gleichzeitig ein Stell
vertreter bestimmt, der im Behinderungsfalle des ordent
lichen Mitglieds einzutreten hat. Die Mitglieder des VR 
werden yom Reichsprasidenten ernannt. Sie konnen 
jederzeit auf die Mitgliedschaft verzichten. Solange sie 
Mitglieder sind, sind sie berechtigt und verpflichtet, an 
den Sitzungen des VR teilzunehmen. Die yom Reichs
tag vorgeschlagenen Mitglieder scheiden nach Ablauf 
der Wahlperiode oder bei Auflosung des Reichstags, aile 
ubrigen Mitglieder nach 3 Jahren aus. Ihre Wieder
ernennung ist zulassig. 

Die Regierungen der einzelnen Lander des Deutschen 
Reichs konnen zu den Sitzungen des VR Vertreter ent
senden. Stimmrecht steht diesen Vertretern nicht zu. 
Sie dUrfen aber zu den einzelnen Punkten der Tages
ordnung Stellung nehmen, dazu Anfragen und Antrage 
stellen und eine BeschluBfassung hieruber herbeifuhren. 

Bei allen Fragen, die den Geschaftsbereich andrer 
Reichsminister oder des Rechnungshofs des Deutschen 
Reichs beruhren, muB sich der Reichspostminister mit 
diesen ins Benehmen setzen, bevor die Angelegenheit 
im VR erortert wird. Der Reichspostminister kann 
Beamte seiner Verwaltung und gegebenenfalls auch 
Beamte andrer Verwaltungszweige einschl. des Rech
nungshofs - im Einvernehmen mit diesen - zu den 
Sitzungen des VR und des Arbeitsausschusses als seine 
Beauftragte heranziehen. 

Der VR wird einberufen, wenn der Reichspostminister 
dies fUr erforderlich halt oder wenn der ArbeitsausschuB 
oder mindestens 10 Mitglieder des VR es beantragen. 

Die Tagesordnung fUr die Sitzungen des VR wird yom 
Reichspostminister aufgestellt. Ein Gegenstand muB 
auf die Tagesordnung gesetzt werden, wenn der Arbeits
ausschuB oder 10 Mitglieder des VR dies vor der .~in
ladung beim Reichspostminister beantragen. Uber 
Gegenstande, die nicht auf der Tagesordnung stehen, 
kann auf Antrag des Vorsitzenden oder eines Mitglieds 
des VR verhandelt werden, wenn weder der Vorsitzende 
noch der Vertreter des Reichsministers der Finanzen, 
noch mehr als 2 sonstige anwesende Mitglieder des VR 
widersprechen. 

Zu den Sitzungen des VR werden die Mitglieder durch 
den Reichspostminister mindestens 7 Tage vor dem 
ersten Sitzungstag schriftlich unter Bekanntgabe der 
Tagesordnung eingeladen. Die Einladungen werden 
unter "Einschreiben" versandt. 1st ein Mitglied ver
hindert, an der Sitzung teilzunehmen. so muB es unver-

zuglich den Reichspostminister und, wenn Eile geboten 
ist, auch seinen Stellvertreter im VR benachrichtigen. 
In diesem FaIle gilt die Mitteilung des Mitglieds an den 
Stellvertreter fur diesen gleichzeitig als Einladung. Der 
Reichspostminister verstandigt auch die Regierungen 
der Lander rechtzeitig von jeder Sitzung unter Uber
sendung der Tagesordnung. Die aus dem Personal der 
DRP ernannten Mitglieder bedUrfen zur Teilnahme an 
den Sitzungen des VR und des Arbeitsausschusses keines 
Urlaubs. 

Der VR ist beschluBfahig, wenn mindestens 16 seiner 
Mitglieder anwesend sind. Er beschlieBt nach § 6 
RPFG uber 

1. die Feststellung des V oranschlags und die Ent-
lastung der Verwaltung, . 

2. die Aufnahme von Krediten, Ubernahme von BUrg
schaften und ihre Bedingungen, 

3. die Rohe der Schuldentilgung, 
4. die Grundsatze fUr die Benutzung der Verkehrs

einrichtungen, 
5. die Gebuhrenbemessung im Post-, Telegraphen- und 

Fernsprechverkehr, 
6. die Grundsatze fUr die Gestaltung der Lohntarife 

der Arbeiter und Angestellten, 
7. die allgemeinen Grundsatze fUr Anlage und Ver

wendung des Postscheckguthabens sowie fur die Anlage 
der Ruc~~age, 

8. die Ubernahme neuer und die Aufgabe bestehender 
Geschaftszweige. 

Ferner hat der VR bei der Aufstellung der Grund
satze fUr die Rechnungsfuhrung der DRP mitzu
wirken. 

Die Beratungen des VR leitet der Reichspostminister. 
J edes Mitglied ist berechtigt, bis zum SchluB der Be
ratung schriftliche Antrage auf Abanderung der zur 
Beratung stehenden Vorlagen zu stellen. Der Vor
sitzende kann auch unter bestimmten Voraussetzungen 
die mtindliche Form der Antragstellung zulassen. 

Bei den Abstimmungen des VR entscheidet die ein
fache Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag 
als abgelehnt. Jedes Mitglied hat eine Stimme, dem 
Vorsitzenden steht keine Stimme zu. Das Stimmrecht 
kann in der Sitzung nur personlich ausgeubt werden. 
Die Personalvertreter durfen wegen der in Ausubung 
ihrer Mitgliedschaft getanen sachlichen AuBerungen und 
wegen ihrer Abstimmung nicht zur Verantwortung ge
zogen werden. 

Die Beschlusse des VR sind nicht von zwingender 
Kraft; denn der VR darf keine ErhOhung der Ausgaben 
uber den Vorschlag des Reichspostministers hinaus 
gegen dessen Widerspruch vornehmen. Andrerseits ist 
der Reichspostminister oder auch ein andrei Reichs
minister in der Lage, wenn die Beschlusse des VR im 
Interesse des Reichs nicht verantwortet werden konnen, 
eine Entscheidung der Reichsregierung herbeizufuhren; 
diese Entscheidung muB dem VR mitgeteilt werden. 
Die Einschaltung des Reichskabinetts bietet die Mog
lichkeit, unannehmbare EntschlieBungen des VR ab
zuandern und gibt der Reichsgewalt bei wichtigen, das 
Post- und Telegraphenwesen betreffenden Fragen das 
notige Mitbestimmungsrecht. Auch die Rechte der 
gesetzgebenden Korperschaften sind daruber hinaus 
wieder gewahrt, denn Reichstag und Reichsrat konnen 
durch ubereinstimmende Beschlusse binnen bestimmter 
Frist (Regel 3 Monate) die Aufhebung einer solchen 
Entscheidung der Reichsregierung verlangen. 

Der ArbeitsausschuB des VR besteht aus 10 Mit
gliedern. AuBer dem Vertreter des Reichsministers der 
Finanzen sind von den Mitgliedern des Arbeitsaus
schusses je 2 aus den yom Reichsrat und Reichstag 
benannten Mitgliedern, 2 aus den Vertretern der Wirt
schaft UlM des Verkehrs und 3 aus dem Personal der 
DRP entnommen. Fur jedes Mitglied des Arbeitsaus
schusses ist ein Stellvertreter gewahlt. Den Vorsitz im 
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ArbeitsausschuB fuhrt ebenfalls der Reichspostminister 
oder sein Vertreter. Der ArbeitsausschuB wird yom 
Reichspostminister einberufen, wenn. dieser es fUr er
forderlich erachtet oder wenn mindestens 3 Mitglieder 
des Arbeitsausschusses es verlangen. Bei ihrer Ein
berufung wird den Mitgliedern des Arbeitsausschusses 
die Tagesordnung mitgeteilt. Den ubrigen Mitgliedern 
des VR wird diese Tagesordnung zur nachrichtlichen 
Kenntnisnahme ubersandt. Der ArbeitsausschuB behalt 
seine Zusammensetzung, bis der VR anderweit daruber 
beschlieBt. Er ist bescbluBfahig, wenn mindestens 5 Mit· 
glieder anwesend sind. 

Der ArbeitsausschuB hat die Aufgabe, 
I. die dem VR zur BeschluBfassung vorzulegenden 

Angelegenheiten in der Regel vorzubereiten, 
2. bei dringenden Angelegenheiten vorlliufig zu ent

scheiden, vorbehaltlich der nachtraglichen Zustimmung 
des VR, 

3. endgultig zu entscheiden uber Angelegenheiten, die 
dem ArbeitsausschuB yom VR zur selbstandigen Er
ledigung tibertragen werden, 

4. die tibrigen ihm yom VR tibertragenen Aufgaben 
durchzuftihren. 

Ftir die Abstimmung im ArbeitsausschuB gelten die 
gleichen Bestimmungen wie bei der Abstimmung in der 
Vollsitzung. Werden jedoch dabei von der Gruppe der 
Personalvertreter 3 Stimmen in derselben Richtung 
abgegeben, so gelten sie nur als 2 Stimmen. FUr die 
einzelnen Gebiete des Post- und Telegraphenwesens sind 
aus den Mitgliedern des Arbeitsausschusses ein fUr aIle
mal Berichterstatter bestellt, die der Vollversammiung 
tiber die yom ArbeitsausschuB beratenen Gegenstande 
Bericht erstatten. 

Die Sitzungen des VR und des Arbeitsausschusses 
sind nicht offentlich. Verlangt der Vorsitzende oder 
beschlieBt der VR oder der ArbeitsausschuB, daB eine 
Angelegenheit vertraulich zu behandeln ist, so mtissen 
aIle Beteiligten Stillschweigen bewahren, soweit nicht 
Beamte ihrer vorgesetzten Dienstste~~e gegentiber zur 
Berichterstattung verpflichtet sind. Uber jede Sitzung 
des VR und des Arbeitsausschusses wird eine Nieder· 
schrift gefertigt. Die Schriftftihrer werden yom RPM 
gestellt. Die Niederschrift muB die Gegenstande der 
Beratung, aIle Antrage und Beschltisse, die zur Kenntnis 
genommenen Mitteilungen des Reichspostministers oder 
seiner Vertreter sowie die etwa beztiglich der Abstim· 
mung gegebenen Erklarungen enthalten. Aus der Nieder
schrift muB ferner hervorgehen, ob die Beschltisse ein
stimmig oder mit Stimmenmehrheit gefaBt worden sind. 
Die Niederschriften werden yom Vorsitzenden oder 
seinem Vertreter und einem Schriftftihrer unterschrieben. 
Als Anlage wird eine Anwesenheitsliste und die Tages
ordnung beigefUgt. Eine Ausfertigung der Niederschrift 
wird den Mitgliedern des VR und deren Stellvertretern 
tibersandt. 

Schriftwesen. Archlv 1924 S.41ff.; L'Union Postale 1926 
S.6ff. Sobanski. 

Verwaltungsstrafverfahren s. Poststrafverfahren 
Verwaltungszwangsverfahren der DRP beruht auf § 25 

PG. Das Beitreibungsrecht gehart zu den Vorrechten, 
die der Post im Hinblick darauf verliehen sind, daB sie 
kein gewerbliches Befarderungsunternehmen betreibt, 
sondern in erster Linie Staatswohlfahrtszwecken dient 
(Hoheitsverwaltung). 

Nach § 25 PG haben die PostbehOrden das Recht, 
unbezahlt gebliebene Betrage an Postgebtihren und 
Postfahrgeld nach den ftir die Beitreibung offentlicher 
Abgaben bestehenden Vorschriften durch Zwangsbeitrei
bung einziehen zu lassen. Dem Verwaltungszwangs
verfahren unterliegen nur Postgebtihren (s. d.), d. h. 
aIle der Post nach postgesetzlichen oder gesetzesgleichen 
Bestimmungen als Gebtihren zur DurchfUhrung des 
Postverkehrs zustehenden Geldbetrage, insbesondere auch 
Nachge btihren, SchlieBfachge btihren, Zeitungsge btihren, 

Postscheckge btihren, Postkredit briefge bUhren, dagegen 
nicht fur Rechnung andrer Verwaltungen verauslagte 
Steuer- und Zollbetrage, Zollagergebuhren, dem Ver
leger zustehende Zeitungsbezugsgelder, an Unbefugte 
ausgezahlte Postanweisungs- und Postscheckbetrage, 
nicht oder zu wenig eingezogene Postnachnahme- und 
Postauftragsbetrage, Verpackungskosten. Unter Post
fahrgeld ist der fur die BefOrderung mit Kraftwagen
und Pferdeposten sowie mit Kraftfahrzeug-Sonderfahrten 
(PO § 51) zu entrichtende Fahrpreis zu verstehen. Das 
Verwaltungszwangsverfahren ist gegen den zu betreiben, 
der Schuldner der Gebuhren oder des Fahrgeldes ist, 
mithin bei Gebuhren in der Regel gegen den Absender 
der Postsendung, gegen den Postscheckkunden, der den 
Auf trag erteilt hat, oder bei ruckstandigen SchlieBfach
gebuhren gegen den SchlieBfachinhaber. Der Empfanger 
ist Schuldner von Postgebuhren, die auf von ihm an
genommenen Postsendungen haften; er kann sich von 
der Gebuhrenschuld nicht durch spatere Ruckgabe der 
Sendung befreien. Nachforderungen an zu wenig be
zahlten Gebuhren verjahren innerhalb eines Jahres 
nach der Aufgabe der Sendung (Gesetz uber Post
gebtihren yom 19. 12. 1921, RGBl S. 1593, § 8). 

Die Beitreibung hat nach den fur die Beitreibung 
offentlicher Abgaben bestehenden Vorschriften zu ge
schehen (PG § 25 Abs. I). Reichsrechtliche Vorschriften 
bestehen zwar seit dem I. 1. 1920, aber nur fur die 
zwangsweise Beitreibung von ruckstandigen Steuer· 
leistungen (Reichsabgabenordnung yom 13. 12. 1919, 
RGBl S. 1993, §§ 298f£'). Die PostbehOrden mussen 
daher nach wie vor nach den landesrechtlichen Vor
schriften verfahren und durfen die Zwangsvollstreckung 
selbst nur vomehmen, wenn dies nach Landesrecht, 
wie z. B. in PreuBen, Bayern und Wurttemberg, zu
lassig ist. 

Fur PreuBen ist das Verfahren geregelt durch die An
weisung uber das Verwaltungszwangsver
fahren der Reichs-Post- und Telegraphen
verwaltung im preuBischen Staatsgebiete, 
fUr Bayem durch die An we is ung u b e r d a s 
Verwaltungszwangsverfahren der Reichs
Post- und Telegraphenverwaltung in 
Bayern. Die preuBische Anweisung hat ihre Grund
lage in der preuBischen Verordnung betr. das Ver
waltungszwangsverfahren wegen Beitreibung von Geld
betragen yom 15. II. 1899 (PreuBische Gesetzsammlung 
S. 545), nebst Abanderungsverordnung dazu yom 31. 10. 
1925 (PreuBische Gesetzsammlung S. 153); die bayeri
sche Anweisung stutzt sich auf die bayerische Bekannt
machung yom 27. 12. 1899 betr. Beitreibung von Staats
gefallen (Bayerisches Finanz-Mi~~sterial-Blatt S. 355). 
Die fur die wurttembergischen VA bestehende Ermach
tigung, ruckstandige Gebuhren und Fahrgelder zwangs
weise beizutreiben, grundet sich auf das w ti r t tern -
bergische Gesetz uber die Zwangsvoll
streckung wegen offentlich - rechtlicher 
Anspruche yom 18. 8. 1879 in der Fassung des 
Gesetzes yom 20. 7. 1921 (Wurttembergisches Regierungs
blatt 1921 S. 357). Fur die Gebiete auBerhalb PreuBens 
und Bayems weisen die OPD die PAnst wegen der 
zwangsweisen Beitreibung an. 

Zur Beitreibung der Betrage, gleichviel ob sie durch 
Postbeamte, durch Gerichtsvollzieher oder durch Beamte 
einer andern Behorde bewirkt wird, bedarf es keiner 
gerichtlichen vollstreckbaren Entscheidung; es genugt 
die Festsetzung der Hahe des beizutreibenden Betrags 
durch die PostbehOrde. MuB die beitreibende PAnst zur 
Ausfuhrung der Zwangsvollstreckung eine andre P Anst 
in Anspruch nehmen, weil der Schuldner im Zustell
bezirk einer andern PAnst wohnt, so ubersendet sie 
dieser eine Gebuhrenrechnung mit der Bescheinigung, 
daB der in der Rechnung bezeichnete Anspruch fUr 
vollstreckbar erklart wird. In Bayern tritt an die Stelle 
der Gebuhrenrechnung ein fur vollstreckbar erklartes 
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Ausstandsverzeichnis. Ebenso wird verfahren, wenn in 
Landesteilen, in denen die Beitreibung durch Post
beamte nicht zulassig ist, dem Gerichtsvollzieher oder 
einer andern Behorde die Zwangsvollstreckung iiber
tragen wird. Die mit der Beitreibung von Geldbetragen 
im allgemeinen betrauten Organe sind nach § 25 Abs. 2 
PG verpflichtet, die von den PostbehOrden angemeldeten 
rUckstandigen Betrage im Wege der Hilfsvollstreckung 
einzuziehen. Postgebuhren rechnen als Benutzungs
gebiihren nicht zu den offentlichen Abgaben im engeren 
Sinne, sie genieBen nicht die Vorrechte der §§ 49 Ziffer 1 
und 61 der Konkursordnung. 

Wegen der Vollstreckung der rechtskriiftigen Straf· 
bescheide der OPD und der Rekursresolute des RPM 
in Posthinterziehungssachen s. Verwaltungsstrafver
fahren. 

Durch § 25 Abs. 3 PG ist dem Schuldner die Be
schreitung des Klageweges ausdriicklich gewahrleistet. 
Die DRP wird vor Gericht durch den Prasidenten der 
OPD vertreten, die der beitreibenden P Anst vorgesetzt 
ist (s. auch Gerichtsstand der Post). Die Post bleibt 
beweispflichtig dafUr, daB Klager Gebuhren in der ge
forderten Rohe schuldig ist. Sie kann auch ihrerseits, 
ohne von dem ihr zustehenden Recht der zwangsweisen 
Beitreibung Gebrauch zu machen, gerichtliche Klage 
gegen den Schuldner erheben. Sie wird es tun, wenn 
die rechtliche Verpflichtung des Schuldners zweifelhaft 
erscheint und daher die sofortige Beitreibung eine 
Unbilligkeit darstellen wurde, oder wenn der Post an 
einer Klarung der Rechtslage durch gerichtliche Ent
scheidung gelegen ist. 

Die Tatigkeit der Postbeamten in Angelegenheiten 
des Postverwaltungszwangsverfahrens gehort zu den 
wenigen Verrichtungen, die als Ausubung der offentlichen 
Gewalt im Sinne des § 1 des Gesetzes uber die Raftung 
des Reichs fiir seine Beamten yom 22. 5. 1910 (RGBI 
S. 798) anzusprechen sind. Die DRP haftet nach den 
Bestimmungen dieses Gesetzes Dritten gegeniiber fiir 
vorsatzliche oder fahrlassige Amtspflichtverletzungen, 
die sich ihre Beamten bei der zwangsweisen Beitreibung 
von Postgebiihren und Postfahrgeldern zuschuiden 
kommen lassen. Wegen des Ruckgriffsrechts der DRP 
gegen den schuidigen Beamten s. Raftpflicht der Be
amten. 

Verfahrensvorschriften. Die von den Landern erlassenen 
f6nnlichen Vorschriften fiir das Verwaltungszwangsverfahren lehnen 
sich an die reichsgesetzlichen Vorschriften der ZivilprozeJ3ordnung 
(8. Buch, §§ 704ft.) an (ZPO in der Fassung der Bekanntmachung 
Yom 13. 5. 1924, RGBI I s. 437). Soweit in den landesgesetzlichen 
V orschriften entsprechende V orschrlften fehlen, sind die reichsgesetz· 
lichen Vorschriften zu beachten und sinngemaB anzuwenden. In den 
Gebietsteilen, wo die Postbeh6rden nach Landesrecht die Zwangs· 
volistreckung durchfiihren k6nnen, sind die PA und OPD Voll· 
streckungsbehiirden. Die P A werden in der Regel als V ollstreckungs· 
beh6rden tatig, wenn es sich urn die Zwangsvollstreckung in k6rper· 
liche Sachen handelt. Den OPD liegt die Zwangsvollstreckung in 
Forderungen sowie in das unbewegliche Verm6gen ob, ferner ver· 
treten sie die DRP vor Gericht im Verteilungsverfahren und im Ver· 
fahren wegen Leistung des Offenbarungseides gemaB der Vorlaufigen 
Zustandigkeitsordnung (s. d.) fiir die RPV yom 20. 3. 1923 § 3 unter 
A 1 (Amtsblatt des RPM S. 113). 

Der Zwangsvollstreckung geht regelmal3ig ein Mahnverfahren vor· 
aus. 1st die Mahnung erfolglos, so beginnt die Zwangsvollstreckung. 
Der mit ihrer Ausfiihrung betraute Postbeamte iibernimmt als Voll· 
ziehungsbeamter die Tatigkeit eines Gerichtsvollziehers mit den sich 
aus der postdienstlichen Anweisung und aus dem Dienstverhaltnis 
ergebenden Anderungen und Beschrankungen. Der Postvollziehungs' 
beamte erhalt zugleich mit dem Auf trag von seiner vorgesetzten 
Beh6rden (in der Regel dem VollstreckungsPA) die erforderliche Unter· 
weisung und ist verpflichtet, den Anordnungen seiner vorgesetzten 
Postbeh6rde auch im Laufe des Verfahrens nachzukommen. Die 
Postvollstreckungsbehiirde iiberwacht die Ausfiihrung des Auftrags, 
iibernimmt die schriftlichen Arbeiten, soweit sie der Voliziehungs· 
beamte nicht nach gesetzlichen Vorschriften selbst, insbesondere 
am Ort der V olistreckungshandlung, vorzunehmen hat, und fiihrt 
etwa notwendig werdende Verhandlungen mit dem Schuldner, einem 
vor- oder nachpfandenden Gerichtsvollzieher, dem Vollstreckungs
gericht usw. In dem Auftrage zur Zwangsvollstreckung in Verbindung 
mit der Ubergabe des schriftlichen Pfandungsbefehls (in Bayern des 
mit der VolistreckbarkeitserkIarung versehenen Ausstandsverzeich· 
nisses) liegt zugleich die Ermachtigung des Postvollziehungsbeamten, 
die Zahlungen in Empfang zu nehmen, iiber das Empfangene wirk· 
sam Empfangsbescheinigung zu erteilen und dem Schuldner, wenn 

dieser seiner Verbindlicbkeit geniigt, die volistreckbare Ausfertigung 
auszuliefern. Bei Teilzahlungen hat der Postvoliziehungsbeamte den 
Betrag auf der volistreckbaren Ausfertigung zu vermerken uud dem 
Schuldner Empfangsbescheinigung zu erteilen. 1m iibrigen hat der 
:rostvoilzieh?ngsbeamte die Vorschriften seiner Anweisung und die 
Ihm von seIner vorgesetzten Beh6rde erteilten erganzenden Vor. 
schriften zu beachten. Mit der Durchfiihrung der Zwangsvolistreckung 
wird der Postvollziehungsbeamte nur soweit befaBt, als es sich um 
eine Zwangsvolistreckung in das bewegliche Verm6gen handelt (ZPO 
§§ 803ff.). 

Soweit landesgesetzliche Vorschriften der DRP die Pfandung von 
Forderung~n im Wege des Verwaltungszwangsverfahrens gestatten, 
erlassen dIe OPD als Volistreckungsbeh6rden die Pfandungs· und 
tJberweisungsbeschliisse entsprechend diesen Vorschriften (zu vgl. 
auch ZPO §§ 828ff). Ebenfalis von den OPD wird die Zwangsvoli· 
streckung in ein Grundstiick betrieben, sei es, daB es sich um die 
Eintragung einer Sicherungshypothek oder urn die Einleitung der 
Zwangsversteigerung oder der Zwangsverwaltung handelt. Die Ab· 
nahme des Offenbarungseides ist von den OPD nach den Vorschriften 
der ZPO §§ 899ft. bei Gericht nur zu beantragen, wenn ausreichende 
Griinde zu der Annahme berechtigen, daB der Schuldner Gegenstande 
seines Verm6gens, um sie der Pfandung zu entziehen, verheimlicht. 
Den Antrag auf Ladung des Schuldners stellt die OPD, zu deren 
Geschaftsbereich die fiir die Einziehung der geschuldeten Betrage 
zustandige Dienststelie gehOrt. Dem Antrag sind der Volistreckungs' 
titel und die sonstigen U rkunden, aus denen sich die Verpflichtung 
des Schuldners zur Leistung des Eides ergibt, beizufiigen (ZPO 
§ 900). Zustandig fiir die Abnahme des Oftenbarungseides ist als 
Vollstreckungsgericht das Amtsgericht, in dessen Bezirk der Schuld· 
ner seinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen seinen Auf· 
enthaltsort hat (ZPO § 899). 

Dem Schuldner fallen im Verwaltungszwangsverfahren die Kosten 
der Mahnung, der Zwangsvollstreckung einschl. der Kosten zur Er· 
zwingung des Offenbarungseides zur Last; die DRP hat der Be· 
rechnung ihrer Gebiihren und Auslagen die landesgesetzlichen Vor· 
schriften zugrunde zu legen. Die Kosten werden zusammen mit der 
Hauptforderung beigetrieben. Die Kosten des Verteilungsverfahrens 
bringt das Amtsgericht von dem Bestande der Masse vorweg in 
Abzug (ZPO § 874 Abs. 2). 

Geschichte. Das Zwangsbeitreibungsrecht der Post ist in 
PreuBen durch § 30 des Gesetzes iiber das Postwesen yom 5. 6. 1852 
(Preul3ische Gesetzsammlung S. 345) gesetzlich festgelegt worden; 
jedoch erstreckte es sich zunachst nur anf Portobetrage und Gar 
biihren, nicht auf Postfahrgeld. Erst durch das Gesetz iiber das 
Postwesen des Norddeutschen Bundes yom 2. 11. 1867 (Bundes· 
Gesetzblatt S. 61) wurden auch die Personengelder in das Bei· 
trelbungsrecht der Post einbezogen. Zugleich wurde auf Antrag 
der 1. Reichstagskommission die Bestimmung in das Gesetz auf
genommen, wonach dem Schuldner die Beschreitung des Rechts
weges offensteht. Der zweite Absatz des § 25 des PG Yom 28. 10. 
1871 war in den friiheren Postgesetzen nicht enthalten und soll die 
Verwaltungsbeh6rden und Gerichte besonders verpflichten, den Er
suchen der Postbeh6rden urn Vornahme der Zwangsvolistreckung 
zu entsprechen. 

Schriftwesen. Aschenborn S.212ff.; Dambach S.164ff.; Gatter· 
mann, Materialien zu den Postgesetzen. Selbstverlag, Stendal 1893. 
S. 9, 47; Mittelstein, Beitrage zum Postrecht. Franz Vahlen, Berlin 
1891. S. 75ff.; Nickau·Herzog S. 267 Anm. 5 u. 6; Niggl S. 29; 
Niggl, Deutsches Postrecht. (Bd. 81 der Sammlung Post und Tele· 
graphie in Wissenschaft und Praxis.) R. v. Decker's Verlag 
(G. Schenck), Berlin 1925. S.24, 25; Scholz S.19, 55 Anm.2, 3, 
S.68 Anm.21a, S.129, 158, 171 Anm.16; Archiv 1923 S.33ff. 

K. Schneider. 

Verzeithnis der Handelsfirmen, eingetragenen Genossen
sthaften, Gesellsthaften mit besthrankter HaUung, ein· 
getragenen Vereine, Prokuren, Vollmathten und Post
sthetkkunden ist bei jeder P Anst zu fUhren. Die P A 
erhalten die Unterlagen fur ihren Zustellbereich und 
fiir ihre PAg von der OPD, die die offentlichen Blatter 
taglich nach den gerichtlichen Bekanntmachungen durch· 
sieht. Das Verzeichnis enthalt hauptsachlich die Be· 
nennung der Firma usw. oder des Vollmachtgebers, 
Ort der Niederlassung, Nummer der Eintragung in das 
Firmenregister usw., Namen der Prokuristen, Nummer 
der Eintragung ins Prokurenregister, Namen der sonst 
zum Empfang von Postsendungen bevollmachtigten 
Personen. Die Eintragung hat nach der Buchstaben· 
folge stattzufinden, es ist Raum fiir Nachtrage zu 
lassen, das Verzeichnis ist auf die Dauer von 3 Jahren 
zu berechnen. Di~ Unterlagen ,sind in Sammelmappen 
aufzubewahren. Uber Postscheckkonten von Privat· 
personen werden keine Aufzeichnungen gefUhrt. Fur 
Zusteller sind u. U. Auszuge in abgekurzter Form her
zustellen mit Angabe der Handelsfirmen oder Namen 
der Vollmachtgeber und Namen der vertretungsberech
tigten Firmenteilhaber und Prokuristen oder Bevoll
machtigten. 
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Verzeichnis der hOheren Beamten der Deutschen Reichs
post (Rang- und Dienstaltersliste), bearbeitet von H. 
Bordke, Oberpostrat in Berlin. Druck und Verlag von 
Rudolf Bechthold & Comp., Wiesbaden. Erste Ausgabe 
1900, bearbeitet von Postdirektor Heideprim. Erscheint 
im allgemeinen jahrlich. 

Inhalt: I. Verzeichnis der haheren Faehbeamten. II. Verzeiehnis 
der aus anderen Laufbahnen als der haheren Postfachlaufbahn her
vorgegangenen Beamten des haheren Dienstes. III. Verzeiehnis der 
Postdirektoren aus dem aktiven Offizierstande. IV. Ortslisten: 
A. RPM. B. Hahere ReichRbeharden: a) TRA, b) Hauptverwaltung 
derVersorgungsanstalt der DRP, c) OPD. V. Alters- und Ordenslisten. 
VI. Verzeiehnis der zu andern Verwaltungen iibergetretenen Be
amten. VII. Alphabetisehes Verzeiehnis der mit haheren Be
amten besetzten VA mit Bezeiehnung der Besoldungsgruppe und 
Ortsklasse, sowie mit Angabe der Dienstwohnung, der Orts
einwohnerzahl und der am Orte befindlichen haheren Sehulen. 
VIII. Zusammenstellung der seit dem ..... gestorbeuen haheren 
lleamten. IX. Verzeiehnis der im Ruhestande lebenden h6heren 
Beamten. X. Sonderverzeiehnis fiir Bayern. XI. Sonderverzeichnis fiir 
W iirttemberg., XII. N amenverzeichnis der aktiven h6heren Beamteu. 

Verzollungspostgebiihr erhebt die DRP in den Fallen, 
wo ein Postbeamter der zollamtlichen Abfertigung von 
Postsendungen in Vertretung des Empfangers beiwohnt. 

Urspriinglieh wurde die Gebiihr - zunaehst 20 Pf. - nur bei 
solehen Paketen erhoben, die nach Orten mit Zoll- und Steuerstelle 
geriehtet waren. Pakete naeh andern Orten :waren davon befreit. 
Dureh Vf des RPA vom 19.4.1881 wurde in Ubereinstimmung mit 
der Festsetzung im Art. 7 der Pariser Ubereinkunft vom 3. 11. 1880, 
betr. den Austauseh von Postpaketen ohne Wertangabe (s. Postpake~
abkommen) die Gebiihrenzahlung auf alle Pakete ausgedehnt mlt 
der MaBgabe, daB bei Paketen ohne Wertangabe bis 3 kg aueh das 
Zustellgeld damit abgegolten war. Dureh Vf des RPA vom 5. 6. 1886 
wurde diese Gewichtsgrenze auf 5 kg erweitert. 

Die Gebiihr wird erhoben fiir die Miihewaltung der 
Post bei Vorfiihrung der Sendungen zur Verzollung 
Bowie fiir die Zustellung und etwa entstehenden geringen 
Aufwand an Verpaekungskosten. AuBergewohnlicher 
Aufwand an Verpackungsstoffen ist yom Empfanger 
besonders zu vergiiten. Von der Erhebung der Gebiihr 
wird abgesehen, wenn es sich urn die Verrneidung von 
Harten handelt (zollfreie Mas~ensendungen, die nur durch 
Stichproben gepriift werden; aus dem Auslande .~uriick
kommende Sendungen, die ohne zollamtliche Offnung 
in freien Verkehr gesetzt werden), und wenn die Ein
ziehung des Betrags umstandlich und nicht lohnend sein 
wiirde (bei Nach- oder Riicksendung ins Auslande). Die 
Gebiihr wird zur Reichspostkasse verrechnet; ihre Hohe 
wird im Verwaltungswege festgesetzt. Der Meistbetrag 
der Gebiihr war friiher auf 25 Cts. festgesetzt, betragt 
aber nach dem WPVertr und dem Postpaketabkomnren 
von Stockholm 50 Cts. fiir die einzelne Sendung. 1m 
Reichspostgebiet belauft sich die Gebiihr auf 30 Pf. 

Verzugszinsen. § 288 BGB sagt: ,,(1) Eine Geldschuld 
ist wahrend des Verzugs mit vier yom Hundert flir das 
Jahr zu verzinsen. Kann der Glaubiger aus einem andel'll 
Rechtsgrunde h6here Zinsen verlangen, so sind diese 
fortzuentriehten. (2) Die Geltendmachung eines wei
teren Schadens ist nicht ausgeschlossen." 

Die Reichsbehorden haben auf Anordnung des Reichs
ministers der Finanzen als Verzugszinsen in vertraglich 
nicht geregelten Fallen einen Zinssatz in Hohe des 
jeweiligen Reichsbankdiskontsatzes zu erheben. Die 
Forderung stiitzt sich auf Abs. 2 des § 288 BGB. Bei 
Festlegung der Verzugsfolgen in Vertragen ist auf An. 
ordnung des Reiehsministers der Finanzen von Reichs
behorden fiir Verzugszinsen ein Zinssatz von 2 vH 
tiber dem jeweiligen Reichsbankdiskontsatz auszube
dingen. Daneben konnen Vertragsstrafen vereinbart 
werden. 

Die DRP kann, naehdem sie aus der allgemeinen 
Reiehsfinanzverwaltung losgelost worden ist, aueh von 
Reichs behorden Verzugszinsen verlangen. 

Dber Stundung von Zahlungsverbindlichkeiten gegen 
das Reich und tiber Niederschlagung von Vertragsstrafen 
s. RHO § 51 ff. 

Vollmacht zur Empfangnahme von Postsendungen ist 
schriftlich auszustellen. Sie enthalt Vor- und Zunamen, 
Stand und Wohnung desBevollmaehtigten,Geltungs-

Handwarterbuch des Postwesens. 

dauer, Bezeichnung der P Anst, genaue Anschrift des 
Vollmachtgebers, Angabe der Sendungen, fiir die Voll
macht erteHt wird, ob die Sendungen durch die Post 
zugestellt, oder ob sie bei der Post abgeholt werden 
sollen, endlich Bestimmung iiber weitere Gtiltigkeit beim 
Tode des Vollmachtgebers. 1st die Unterschrift des 
Vollmachtgebers nicht zweifelsfrei, so muB sie von 
einem zur Fiihrung eines amtliehen Siegels berechtigten 
Beamten beglaubigt werden. Zu den Vollmaehten und 
den Beglaubigungen sind nach den Landesgesetzen 
Stempel zu verwenden (Vollmachts- und Beglaubigungs. 
stempel z. B. in PreuBen). Vgl. im einzelnen ADA V 1. 

Die Vollmacht ist bei der P Anst niederzulegen, die 
die Sendungen auszuhandigen hat. Sie kann im all
gemeinen nur an wirkliehe (physische) Personen, nicht 
aber an Firmen, erteilt werden. Zur Aufhebung einer 
Vollmaeht sind auBer dem Vollmachtgeber seine Erben 
und etwaige Mitinhaber oder Prokuristen der Firma 
und deren Rechtsnachfolger berechtigt. Das Erloschen 
einer Vollmacht ist der ZustellP Anst sofort mitzuteilen. 
Mehrere Vertreter einer eingetragenen Firma usw., ebenso 
gemeinsam Empfangsberechtigte nicht eingetragener 
Firmen usw., denen die Vertretung nur gemeinsam zu· 
steht, diirfen einen einzelnen oder jeden von ihnen 
bevollmachtigen. 1st iiber das Vermogen des Voll. 
machtgebers Konkurs eroffnet, so ruht die Empfangs
berechtigung des Bevollmachtigten. Ein Handlungs. 
bevollmaehtigter (§ 54 HGB) ist nur dann zum Post· 
empfang bevollmachtigt, wenn fiir ihn eine Postvoll
macht niedergelegt ist. In Postorten mit mehreren 
ZustellPAnst ist nur eine Vollmacht ftir den Gebrauch 
bei samtlichen ZustellP Anst zu hinterlegen; die Post
vollmachten sind bei einer bestimmten P Anst aufzu· 
bewahren, den andel'll ZustellP Anst ist Mitteilung zu 
machen. 

Schriftwesen. Scholz S. 44, 69 Anm. 22; Hollender, Die Post
vollmaeht. G. Kiihlmann, Dresden 1910. 

Vollzugsordnungen zu den Weltpostvereinsvertriigen 
sind Abkommen, die zwischen Vertretel'll der Post· 
verwaltungen (nicht zwischen Bevollmachtigten der 
Lander) vereinbart worden sind und die naheren Be
stimmungen tiber die Ausfiihrung der zugehorigen Ver
trage enthalten. Eine VO gehOrt zu jedem der Welt
postvereinsvertrage (s. d.); die VO sind zuletzt gleich 
den Weltpostvereinsvertragen auf dem PostkongreB in 
Stockholm (1924) neu vereinbart worden. Den VO 
zum WPVertr und zum Postpaketabkommen von Stock
holm sind SchluBprotokolle beigegeben. 1m Gegensatz 
zu den Weltpostvereinsvertragen, die Staatsvertrage 
darstellen, unterliegen die VO als Verwaltungsabkommen 
nicht der Ratifikation. 

Vorbereitungsdienst s. Beamtenlaufbahnen bei der DRP 
(Spalte 4 der Dbersicht) und Beamtenlaufbahnen hei der 
Post (Geschichte) 

Vordrueke. a) Allgeme ine und im inn eren Ver· 
k e h r. Die Vordrueke sind, soweit sie allgemein ftir 
unmittelbare Rechnung der, Reiehspostkasse besehafft 
werden, in einem yom RPM herausgegebenen Verzeichnis 
aufgefiihrt, das den OPD geliefert wird und dauel'lld auf 
dem laufenden zu halten ist. Die Vordrucke werden 
in der Regel in Buchdruek von der Reichsdruekerei (s. d.) 
oder andel'll Lieferel'll hergestellt. OPD bestellen den 
Bedarf an Vordrucken fiir sieh und die OPK fiir ein 
Jahr, die VA, soweit sie Vordrueke unmittelbar yom 
Lieferer beziehen, mit vorgeschriebenem Bestellzettel 
in der 'Regel fiir ein halbes Jahr. Liefert die OPD, so 
erhalten die VA wegen der Art und des Zeitpunktes der 
Bestellung besondere Anweisung. Die Verbrauchsstellen 
miissen die Beschaffenheit der Vordrucke prtifen und 
Mangel abstellen. 

Die V ordrucke werden allgemein in Einheits- (Din-) 
Formen hergestellt (s. Normung). 

b) 1m Weltpostverkehr. Die Vollzugsordnungen 
(s. d.) zum WPVertr und den Nebenabkommen enthalten 
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eine Anzahl von Mustern der im gegenseitigen Verkehr 
der Vereinslander zu benutzenden Vordrucke. Es handelt 
sich dabei teils um Vordrucke fiir den Gebrauch der 
Verwaltungen, teils um V ordrucke fiir die Versender; 
Vordrucke der letzten Art sind z. B. die Vordrucke zum 
Riickschein, zur Nachnahme.Postanweisung, zur Post· 
ausweiskarte, zum Fragebogen wegen gewohnlicher Brief. 
sendungen und zum Laufschreiben wegen Einschreib· 
sendungen. 

Die Vordrucke fiir den Gebrauch der Verwaltungen 
miissen, wenn die beteiligten Verwaltungen nichts andres 
verabredet haben, in franzosische:t:. Sprache abgefaBt 
sein; zwischen den Zeilen kann eine Ubersetzung in einer 
andern Sprache (in Betracht kommt die Landessprache) 
hinzugefiigt werden. Die V ordrucke fiir den Versender 
miissen, wenn sie nicht in franzosiE!~her Sprache gedruckt 
sind, zwischen den Zeilen eine Ubersetzung in dieser 
Sprache tragen. 

FUr die Abmessungen der Vordrucke sind in den VO 
bestimmte MaBe angegeben, die von den Verwaltnngen 
soweit wie moglich eingehalten werden sollen. Es handelt 
sich dabei um NormgroBen, die ebenfalls auf der Grund· 
lage der Dinformate festgesetzt sind. Go I d b erg. 

Vordrueke fiir Reebnung Privater s. Abstemplung mit 
dem Freimarkenstempel 

Vordrueke, verkiiufliebe, sind Vordrucke ohne Wert· 
zeichenstempel, die zu besonders bekanntgegebenen 
Preisen an die Postbenutzer zum Gebrauch im Verkehr 
mit der Post gegen Entgelt abgegeben werden. Zu 
diesen Vordrucken gehoren Postkarten, Paketkarten -
auch mit anhangender Postanweisung oder Zahlkarte -, 
Postanweisungen mit oder ohne Einlieferungsschein, 
Postauftragsvordrucke verschiedener Art - ohne und 
mit anhangender Postanweisung oder Zahlkarte -, 
Nachnahmekarten mit Postanweisung oder Zahlkarte, 
Postzustellungsurkunden, Zahlkarten verschiedener Art, 
Zahlu~gsanweisungen, Scheckbriefumschlage, Scheck· 
hefte, Uberweisungshefte, Ersatziiberweisungen, Anlagen 
zu Sammeliiberweisungen, Postkreditbriefe usw. 

Vorpriifung. Nach § 92 der RHO sind die dem Rech· 
nungshof einzusendenden Rechnungen (s. Rechnungs· 
legung und Buchhaltereirechnungen) durch die zustan· 
digen Behorden vorzupriifen. Hierbei sind, wenn dies 
nicht schon friiher geschehen ist, die Belege rechnerisch 
zu priifen und zu bescheinigen sowie die Rechnungen mit 
den Belegen in formlicher und sachlicher Hinsicht zu 
priifen. Das Ergebnis der Vorpriifung ist dem Rechnungs· 
hof bei Vorlage der Rechnung unter Beifiigung der 
notigen Erlauterungen, Bemerkungen und Bescheini· 
gungen mitzuteilen. Die dariiber aufzunehmende Ver· 
handlungsschrift (s. Buchhaltereirechnungen) wird Vor· 
priifungs. (Abnahme.) Verhandlung genannt. Der Rech· 
nungshof darf auf die vollige oder teilweise Vorpriifung 
durch die Verwaltungsbehorden zeitweise oder dauernd 
verzichten oder nach seinem Ermessen ihre Einschran
kung anordnen. Durch die auf Grund des § II des RPFG 
mit dem Rechnungshof getroffene Vereinbarung iiber die 
Rechnungspriifung (s. d.) bei der DRP ist fiir deren Be· 
reich bestimmt worden, daB die einmalige rechnerische 
und formelle PriiIung der Belege und der Rechnungsteile 
durch einen geeigneten, besonders dafiir bestimmten 
Beamten oder Angestellten der DRP ausreichend ist, 
und daB die sachliche Vorpriifung durch die DRP auf 
Stichproben beschrankt werden darf. 

Die Vorpriifung wird bei der DRP in zwei Abschnitten 
vorgenommen. Der eine Abschnitt umfaBt die zu Beginn 
des Rechnungsjahres auszufiihrende Priifung, ob bei den 
feststehenden Einnahmen und Ausgaben die am 
Schlusse des alten Jahres giiltigen Ausgaben in die neuen 
Einnahmebiicher und Zahlungslisten richtig iibernommen 
sind. Diese Priifung ist ungemein wichtig. Zu ihr gehort 
u. a. auch die Feststellung, daB die Angaben iiber das 
Besoldungsdienstalter der Beamten (Vergiitungsdienst· 
alter der Angestellten usw.) richtig auf das neue Jahr 

iibertragen worden sind. Der zweite Abschnitt umfaBt 
die schon im Laufe des Rechnungsjahrs in Angriff zu 
nehmende vor Einsendung der Rechnung an den Rech· 
nungshof abzuschlieBende Priifung der Rechnung selbst. 
Die rechnerische PriiIung hat durch einen Beamten statt· 
zufinden, der bei der OPD (dem RPM) planmaBig an· 
gestellt ist oder zur selbstandigen Bearbeitung von Rech· 
nungssachen ausdriicklich zugelassen worden ist. Wegen 
Abgabe der rechnerischen Bescheinigung s. unter Buch. 
haltereirechnungen. Die formliche und sachliche Priifung 
ist unter Leitung des Rechnungsdirektors (fiir das RPM 
unter Leitung des Vorstehers des Rechnungsbiiros des 
RPM) von Beamten auszufiihren, die bei der OPD (dem 
RPM) planmaJ3ig angestellt, in Rechnungssachen erfahren 
und besonders zuverlassig sein miissen. Die dabei er· 
hobenen Beanstandungen (Priifungsbemerkungen) sind 
in der Abnahmeverhandlung hinter den sonst vor· 
geschriebenen Bescheinigungen (Abnahmebemerkungen) 
aufzufiihren. Bei einigen Rechnungen und Rechnungs. 
teilen hat der Rechnungshof auf die Vorpriifung in sach· 
licher Hinsicht ein fiir allemal verzichtet (vgl. AD A XI, 2). 

Gebbe. 
Vorpriifungen werden bei der DRP mit den sich um 

eine Beamtenstelle bewerbenden Versorgungsanwartern 
(s. d.) - ausgenommen die Bewerber um Stellen der Besol. 
dungsgruppe II - zur Feststellung der erforderlichen 
Allgemeinbildung abgenommen, wenn nicht durch Schul· 
zeugnisse oder durch von der DRP anerkannte Zeugnisse 
iiber AbschluBpriifungen beim Heer, bei der Marine 
oder der Schutzpolizei das vorgeschriebene MaB der 
Allgemeinbildung dargetan wird. Fiir Bewerber um 
Stellen der Gruppe VII wird bei der DRP keine Vor· 
priifung abgehalten; sie haben die fiir sie vorgeschriebene 
Allgemeinbildung durch Schulzeugnisse oder durch ein 
Zeugnis iiber die bestandene AbsehluBpriifung II (Heer, 
Marine oder Schutzpolizei) naehzuweisen. S. auch Heeres· 
fachschulen. 

Vorreebte der Post. Die Post kann als eine dem Gemein· 
wohl dienende offentliche V Anst nicht betrieben werden 
ohne eine Anzahl Berechtigungen, die ih,en Bestand und 
ihre Eintragliehkeit sichern. Dazu gehOrt in erster Linie 
der Postzwang (s. d.). 1m iibrigen kommen folgende 
Befugnisse in Betraeht: 

I. Vorzugsrechte im StraBenverkehr (s. Postwege. 
recht) ; 

2. offentlieh·rechtliche Befugnise gegeniiber den 
Eisenbahnen (s. Eisenbahnpostgestz); 

3. Sonderstellung der Post im Steuerwesen (s. Be. 
steuerung im Postwesen); 

4. Verwaltungszwangsverfahren (Naheres s. d.) 
zur Beitreibung der Postgebiihren (§ 25 PG). Das Ver· 
fahren selbst richtet sich naeh landesgesetzlichen Vor· 
schriften (in PreuBen Allerhochste Verordnung iiber das 
Verwaltungszwangsverfahren yom 15. II. 1899) und der 
auf Grund dieser Vorschriften erlassenen Ausfiihrungs. 
anweisung der Post. Die Post braucht daher zur Bei· 
treibung ihrer (an sieh auf privatrechtlicher Grundlage 
beruhenden) Gebiihren keine vollstreckbare geriehtliehe 
Entscheidung, es geniigt vielmehr die Festsetzung der 
Hohe der einzuziehenden Betrage dureh die P Anst. Die 
Befugnis erstreckt sich aber nur auf eigentliche Post. 
gebiihren, nicht etwa auf das dem Verleger zustehende 
Zeitungsbezugsgeld oder auf sonstige Forderungen der 
Post, die nieht Gebiihren sind, z. B. Riickforderungs. 
ansprueh der Post wegen einer zu Unrecht ausgezahlten 
Postanweisung; 

5. die besonderen Reehte der Post an unzustell bare n 
Postsendungen (s. d.) und zUriickgelassenem Reise. 
gepack (§ 26 PG), Vereinnahmung des Erloses zugunsten 
der Postunterstiitzungskasse (s. d.); 

6. strafrechtlieher Schutz der Post und ihrer Ein· 
richtungen (§§ 275, 276, 243 Nr.4, 318a Abs. 1, 360 
Nr. 4,5,364 Aba. 2,367 Nr. 5a RStGB und Gesetz iiber 
die Weltpostvereinsvertrage und den strafrechtlichen 
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Schutz von Freistempelabdrucken vom 23. II. 1921 
(RGBl S.1375) Art. 3 (s. Postwertzeichen, strafrecht
licher Schutz); 

7. die prozessuale Vorschrift des § 47 PG (Anzeige 
des Postboten auf seinen Diensteid) ist durch § 13 des 
Einflihrungsgesetzes zur ZPO aufrechterhalten. 

Schriftwesen. Aschenborn S.207ff.; Scholz S. IBff.; Niggl 
S. 27ff.; Wolcke S.90ff. K. Schneider. 

Vorsehullrevers = Einlieferungsschein iiber Postvor
schuBsendungen. S. Einlieferungsbescheinigung 

Vorsehiisse. Zu unterscheiden sind Vorsch uBzah
lungen und buchmaBige Vorschiisse. VorschuB
zahl ungen sind als Leistungen vor Empfang der Gegen
leistung im § 28 der RHO behandelt. Zur Leistung 
von VorschuBzahlungen auf feststehende, im voraus 
zahlbare Beziige vor deren Falligkeit (flir Gehiilter 
der planmaBigen Beamten vor dem nach AmtsblVf 
Nr.444 von 1925 zulassigen Zahltag) sind die OPD 
auch in Einzelfallen nicht befugt. Die Buchung einer 
Ausgabe als VorschuB (buchmaBiger VorschuB) ist 
nach § 27 der RHO nur zuliissig, wenn die Verpflichtung 
zur Leistung zwar besteht, die Verrechnung aber noch 
nicht endgiiltig erfolgen kann. Diese letzte Voraus
setzung ist nicht gegeben, wenn es sich nur darum handelt, 
daB im Haushaltsplan keine oder keine ausreichenden 
Mittel flir den Zweck vorgesehen sind; denn in diesem 
Falle waren die Ausgaben als auBerplanmaBig (s. d.) oder 
iiberplanmaBig (s. d.) sogleich endgiiltig zu verrechnen. 
Eine vorschuBweise Verrechnung ware dagegen - ab
gesehen von den Fallen, in denen es sich nur urn eine 
vOriibergehende Buchung bis zur Beschaffung der er
forderlichen Rechnungsunterlagen handelt - z. B. zu
lassig, wenn noch nicht feststeht, ob die Ausgabe end
giiltig zu Lasten des Reichs zu verrechnen oder von 

einem Dritten wieder einzuziehen ist, oder wenn feststeht, 
daB sie von einem Dritten wieder einzuziehen ist. In
dessen ist die Buchung auch einer solchen Ausgabe als 
VorschuB nach § 62 Abs.2 der RHO nur dann zulassig, 
wenn der VorschuB spatestens bis zum Ablauf des zweiten 
auf die Entstehung folgenden Rechnungsjahres ab
gewickelt werden kann. 1m allgemeinen sollen Buch
vorschiisse moglichst noch im Laufe des Rechnungs
jahres abgewickelt werden, in dem sie entstanden sind. 
Damit der Rechnungshof prtifen kann, ob nicht Aus
gaben zu Unrecht als Vorschiisse gebucht worden sind, 
ist ihm gemaB § 62 Abs. I der RHO eine Nachweisung 
der Vorschiisse, die beim BiicherabschluB nicht ab
gewickelt waren, mit der Kassenrechnung vorzulegen. 
Die Nachweisung wird von den OPK (GPK) der Haupt
rechnung (s. d.) beigefiigt. Es ist unzulassig, die beim 
BticherabschluB noch nicht abgewickelten Vorschiisse 
als erledigt auszutragen und auf das neue Jahr zu iiber-
nehmen. G ebb e. 

Vorsehiisse in besondren Fallen. 1m Dienst befindliche 
Beamte (einschl. der wiederbeschiiftigten Wartegeldemp
fanger), AngesteUte und Arbeiter des Reichs erhalten auf 
Antrag unverzinsliche Vorschiisse bis zur Hochstgrenze 
eines Monatsbetrags der Gesamtbeziige (ala Beamter) 
oder bis zum 30fachen Betrag des tarifmaBigen Tage
lohns (als Arbeiter), wenn sie infolge besondrer Um
stande (Wohnungswechsel, Aussteuer fiir ein Kind, 
Brandschaden) groBe Ausgaben machen miissen, die aus 
ihren laufenden Beziigen zu bestreiten ihnen schwer faUt. 
Der VorschuB soll moglichst in Teilbetragen innerhalb 
eines halben Jahres, in jedem Fall aber innerhalb eines 
Jahres gedeckt werden. An Ruhegehaltsempfanger, 
Hinterbliebene werden derartige Vorschiisse nicht ge· 
wahrt. (Amtsblatt des RPM 1924 S.676ff.) 

w 
Waehtdienst (Dienst zur Bewachung der Dienst

caume der V Anst) solI auf das unumgangliche MaB be
schrankt werden. Besondere Wachter diirfen die V Anst 
nur mit Genehmigung der OPD annehmen. Der Wacht
dienst ist bei der DRP durch die Aufstellung diebes
sicherer Geldschranke usw. wesentlich herabgemindert 
worden. 

Die Zeit, die die Beamten zur Wahrnehmung des 
Wachtdienstes beschaftigungslos in den Dienstraumen 
zubringen miissen, wird nur zur Halfte als Arbeitszeit 
(s. d. und LeistungsmaB) gerechnet. Die geringere Be
wertung darf ftir den einzelnen Beamten ftir hochstens 
12 Stunden seines WochenleistungsmaBes gelten. 

Waagen werden zur Ermittlung des Gewichts der 
Postsendungen benutzt, da hiernach die Zulassung zur 
Postbeforderung zu beurteilen ist und die Gebiihren 
zu berechnen sind. 1m Postdienste werden hauptsach
lich folgende Arten von Waagen benutzt: 

1. Fiir den Briefver kehr kleine Briefwaage n mit 
Schalen und einer Tragfiihigkeit von 500 g. Zur Er
mittlung des Gewichts der iiber 500 g schweren Druck
sache~. und sonstigen Briefsendungen werden die bei 
den VA befindlichen Paketstandwaagen mitbenutzt. Fiir 
eine schnelle Gewichtsermittlung dieser Sendungen sind 
neuerdings versuchsweise selbsttatige Schnell- (Nei
gungs-) Waagen (Abb.) beschafft worden, wie sie in 
groBeren Ladengeschaften verwandt werden (Erzeug
nisse der Firmen Video in Berlin NW 87, Bizerba [Gebr. 
Dopp in Berlin N 4] und Dasca [Deutsche Geschafts
maschinen G. m. b. H.] in Berlin W 35). Zur Bequemlich
keit der Postbenutze!: und zur Entlastung der Schalter
beamten sind bei PA mit lebhaftem Verkehr einfache 
He bel briefwaage n in den Schaltervorraumen auf
gestellt (Lieferer: Ph. J. Maul in Hamburg). 

2. Fiir den Paketverkehr Paketstandwaagen 
mit Schalen und einer Tragfahigkeit 25, 50 und 100 kg 
sowie Fe de r s c hn e 11 w a a g en mit einerTragfahigkeit 
von 60 kg. Die Federschnellwaagen (Lieferer: Gebr. Dopp 

Neigungswa age. 

in Berlin N 4) sind fiir den Packereibetrieb 1880 einge
ftihrt worden, nachdem die Eisenbahn mit ihnen beim 
Wiegen des Reisegepacks gute Erfahrungen gemacht 
hatte. Sie diirfen nur zum Wiegen von Sendungen ohne 
Wertangabe benutzt werden. Bei einigen Dienststellen 
werden neuerdings auch Federschnelldruckwaagen 
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(Gebr. Dopp) benutzt, die oberhalb der Gewichtseintei
lung einen Schlitz zur Aufnahme der Paketkarte haben. 
Durch Hebeldruck wird das Gewicht auf der Paketkarte 
an der hierfiir vorgesehenen Stelle gedruckt. 

3. Fiir sonstige Zwecke: Dezimalbriicken
waagen mit 50, lOO, 150, 200 und250 kg Tragfahigkeit. 

Samtliche Waagen werden in der Mechanikerwerkstatt 
des PSchA Berlin instand gesetzt. 

Schriftwesen. L'Union Poshle 1926 S.158 ff., 176 ff. 
Gol db erg. 

Waisenrenten, Waisenaussteuerrenten s. Rentenverkehr 
Waisenversorgung s. Hinterbliebenenversorgung 
Warenproben (s. auch Drucksaehen). Es sind Proben, 

Muster, kleine Warenmengen, einzelne Sehliissel, ab
gesehnittene frisehe Blumen, Tuben mit Serum, patho
logisehe, naturgeschiehtliehe und andere Gegenstande, 
die naeh Verpaekung, Form und sonstiger Besehaffen
heit zur Beforderung mit der Briefpost geeignet sind; 
sie sind im innern und zwischenstaatliehen Verkehr zur 
Beforderung gegen ermaBigte Gebiihren zugelassen. 

I. Geschichte. Warenproben wurden bei der preuBiscben Staats. 
post, bei Postverwaltungen andrer deutscher Staaten sowie im 
Bereich der Tburn und Taxisscben Posten als besondrer Versendungs. 
gegenstand zur Befiirderung gegen ermaBigte Gebiihren erstmalig im 
J abre 1825 zugelassen. Sie muBten in Briefen eingescblossen oder 
Briefen angehangt eingeliefert werden. Die Vorschriften der preu. 
Bischen Postreglements yom 31. 7. 1852 und yom 18. 8. 1860 er. 
leichterten die Bestimmungen iib~r Versendung von Warenproben 
und Mustern und setzten die Gebiihren herab. Am 1. 1. 1864 wurde 
der Zwang, den Warenproben bei der Befiirderung briefliche Mit
teilungen beizufUgen, aufgehoben und die heutige Verpackungsart 
unter Band, in Sackchen usw. eingefiihrt. Nach Vberleitung der 
preuBischen Post in die norddeutsche Bundespost und in die Deutsche 
Reichspost wurde die Versendung der Warenproben durch Herab. 
setzung der Gebiihren, ErhDhung des Meistgewichts, Vereinfachung 
der Versendungsvorschriften weiter mehrfach erleichtert. Die Ent. 
wicklung ging Hand in Hand mit der Vereinfachung der Druck
sachenvorschriften. Wichtig fUr den innern Verkehr war besonders 
die am 10. 12. 1913 eingetretene Aufhebung der Bestimmung, daB 
als Warenproben nur Gegenstande eingeliefert werden diirfen, die 
keinen Handelswert haben oder nicht zu Handelszwecken versendet 
werden. 

1m zwischenstaatlichen Verkehr waren Warenproben als 
besondrer Versendungsgegenstand im AnschluB an die Entwicklung 
im innern Verkehr auf Grund von Einzel· und Vereinsvertragen 
zwischen deutschen und auslandischen Postverwaitungen, seit dem 
1. 1. 1875 auf Grund der Weltpostvereinsvertrage (s. d.) zugelassen. 
Diese Bestimmungen sind auf den Weitpostkongressen wiederholt 
geandert worden. 

II. Recht. Warenproben werden gleich den gewohn
lichen Briefsendungen (s. d.) auf Grund eines zwischen 
Post und Absender abgesehlossenen Werkvertrags 
(Postbe£5rderungsvertrag) befOrdert. Naeh deutschem 
und Weltpostreeht haftet die Post fUr diese Sendungen 
nieht. Der Absender kann sich eine Haftung dureh 
"Einschreiben" sichern. 

III. Betrieb. Fiir den Warenprobenverkehr gelten 
folgende Dienstvorsehriften: 

1. Warenproben im Weltpostverkehr sind nur zu
gelassen, wenn sie keinen Gegenstand von Handelswert 
enthalten (s. Warenproben, Handelswert bei solchen). 

2. Ausdehnungsgrenzen fiir Warenproben a) im innern 
Verkehr 30 em Lange, 20 em Breite, lO cm Hohe, bei 
Rollenform 30 em, 50 em Durehmesser (Meistgewieht 
500g); b) im Weltpostverkehr 45 em Lange, 20 em 
Breite und 10 em Hohe, bei Rollenform 45 em Lange, 
15 em Durehmesser (dureh Stoekholmer Weltpostkon
greB erweitert). (Meistgewieht 500 g.) 

3. Warenproben sind im innern und Weltpostverkehr 
unter Band, in offenen Umschlagen, Saekehen oder 
Kastehen verpackt zur Post einzuliefern. Gegenstande 
aus Glas, Fliissigkeiten, Ole, fette Stoffe, Pulver, Sen· 
dungen mit lebenden Bienen sind nur bei Erfiillung 
besonderer Verpaekungsvorschriften zugelassen, die in 
der PO und in der VO zum WPVertr einzeln angegeben 
sind. Der Inhalt solI leieht gepriift werden konnen. 
Doch diirfen Gegenstande jeder Art unter luftdicht 
verschlossener Verpaekung als Warenproben versandt 
werden, wenn sie bei andrer Verpaekung verderben 
wiirden. 

4. Briefliche Mitteilungen diirfen den Warenproben 
nieht beigefiigt werden. Handschriftliehe oder mecha
nisehe Zusatze bestimmter Art sind zugelassen. Die Auf· 
sehrift ist auf die Sendung selbst oder auf eine damn 
haltbar befestigte Fahne zu setzen. 1m innern Verkehr 
muB die Aufschrift den Vermerk "Warenproben" oder 
"Proben" oder "Muster" enthalten. 

5. 1m Weltpostverkehr sind Warenproben verboten, 
die in groBer Zahl zum Zweeke der Umgehung der Zoll
gebiihren mit der Briefpost versandt werden. 1m iibrigen 
werden Warenproben, die den Bestimmungen nieht ent
sprechen, nieht befordert oder der Briefgebiihr unter
worfen. 

Gebiihren: a) im innern Verkehr und im Verkehr 
mit der Freien Stadt Danzig, mit Litauen und Memel· 
gebiet Luxemburg und Osterreich bis 250 g 10 Pf., iiber 
250-500 g 20 Pf. ; 

b) im Weltpostverkehr fUr je 50 g oder ei~en Teil von 
50 g 5 ets. mit der MaBgabe, daB der Satz blS auf 4 ets. 
herabgesetzt und bis auf 8 ets. erh~ht werden ~ann, 
mindestens lO ets. Doch kann der Mindestsatz blS auf 
8 ets. ermaBigt werden. 

1m iibrigen vgl. PO nebst AB (ADA V, 1) und WPVertr 
nebst VO (Weltposthandbuch). 

Schriftwesen: Archiv 1880 S.268ff. R a abe. 

Warenproben Handelswert von -. 1m Gegensatze 
zum innerdeuts~hen Verkehr, wo als Warenproben "kleine 
Warenmengen" jeder Art versandt werden konnen, be· 
steht fUr den Weltpostverkehr die Bestimmung, daB 
Warenproben keinen Gegenstand von Handelswert ent· 
halten diirfen. Diese Bestimmung hat vielfach zu Mei
nungsverschiedenheiten AnlaB gegeben, denn es gibt 
kaum einen Gegenstand, der ganzlieh wertlos ware. Auf 
den Postkongressen ist friiher vorgesehlagen worden, 
nur zum Gebraueh nicht geeignete Gegenstande (z. B. 
einzelne Handschuhe, durch Zerschneiden unbrauehbar 
gemachte Saehen usw.) als Warenproben ~uzulass~n; 
dem ist aber keine Folge gegeben worden, Well der~rtlge 
Gegenstande den Zweck, als Probe oder ~uster zu ~Ienen, 
haufig nieht wiirden erfUllen konnen. WIederholt 1st auf 
den Postkongressen vorgeschlagen worden, fUr die 
Warenproben eine bestimmte Wertgrenze einzufUhren; 
hiergegen spraeh, daB es den Postbeamten kaum moglieh 
sein wiirde, die Einhaltung einer solchen Wertgrenze zu 
priifen. Aueh der PostkongreB in Stockholm (1924) hat 
sieh mit der Frage des Handelswerts der Warenproben 
beschaftigt. Dabei wurde anerkannt, daB Warenproben 
naturgemaB stets einigen oder einen maBigen Handels
wert haben werden. Von der Festsetzung einer bestimm· 
ten oberen Wertgrenze wurde in Stockholm nur deshalb 
abgesehen, weil es nicht moglieh war, eine G~enze zu 
finden die allen Fallen gereeht wiirde. So behwlt man 
die bi~herige Fassung der Vorsehrift bei, weil sie den 
Landern eine gewisse Freiheit in der Wertabsehatzung 
laBt. Naeh dem Standpunkt der deutschen P?stverwal
tung darf bei der Priifung, ob Warenproben emen Han· 
delswert haben, nicht engherzig verfahren werden. 
Andre Postverwaltungen legen die Vorsehrift enger aus, 
und es kommt daher vor, daB Sendungen, die von den 
deutsehen PAnst als geeignet zur Versendung als Waren
proben angesehen sind, von auslandisehen P Anst zuriick· 
gewiesen werden. 

Schriftwesen. Meyer-Herzog S.30; Urkunden des Postkon-
gresses Stockholm Bd.2 S.182. Herzog. 

Wartestandsbeamte sind nach Reichsrecht Beamte, 
die kein Amt verwalten, aber zur Annahme eines ihnen 
angebotenen Reiehsamts, das ihrer Berufsbildung ent
sprieht, unter denselben Voraussetzungen verpflichtet 
sind, unter denen ein Reichsbeamter sieh die Verset~ung 
in ein andres Amt gefallen lassen muB. Das RelChs· 
beamtengesetz kennt die Bezeichnung "Wartestands· 
beamter" oder "Wartegeldempfanger" nieht, es sprieht 
von den "einstweilig in den Ruhestand versetzten Be· 
amten" (§ 28). 
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A. Geschichte. Die Versetzung von Beamten in den Warte· 
stand ist im deutschen Recht zum ersten Male in der "Baierischen 
Haupt.Landes·Pragmatik" vom 1. 1. 1805 gesetzlich geregelt worden. 
In PreuBen wurde sie durch den R6niglichen ErlaB vom 25. 5. 1820 
eingefiihrt und ging nach voriibergehender Aufhebung in das Gesetz, 
betr. die Dienstvergehen der nicht richterlichen Beamten, die Ver· 
setzung derselben auf eine andere Stelle oder in den Ruhestand, vom 
21. 7. 1852 (PreuEische Gesetzsammlung S. 465) tiber. Aus dem preu· 
Eischen Recht ist die Einrichtung in das Reichsrecht tibernommcn wor· 
den. Die Bestimmungen des Reichsbeamtengesetzes tiber die Ver· 
setzung in den einstweiligen Ruhestand (§§ 24-31) wurden durch 
das Gesetz iiber die Pflichten der Beamten zum Schutze der Repu· 
blik vom 21. 7. 1922 (RGBl I S. 590, Amtsblatt des RPM S. 239) und 
durch die Verordnung zur Herabminderung der Personalausgaben 
des Reichs (Personalabbauverordnung) vom 27. 10. 1923 (RGBl I 
S. 999, Amtsblatt des RPM S. 486) in wesentlichen Punkten geandert. 
Ferner enthielt die Personal·Abbau·Verordnung (PAV) im Art. 3 
selbstandige, vom Reichsbeamtengesetz unabhangige Vorschriften 
tiber die Versetzung in den einstweiligen Riuhestand. Diese Bestim· 
mungen wurden durch das Gesetz iiber Einstellung des Personalab· 
baues und Anderung der Personal·Abbau·Verordnung vom 4. 8.1925 
(RGBl I S. 181, Amtsblatt des RPM S.405) wieder aufgehoben (s. 
Personalabban). Das Gesetz vom 4. 8. 1925 hat ailBerdem wichtige 
Einzelvorschriften iiber Wartestandsbeamte, insbesondere iiber deren 
Besoldung im Faile der Wiederbeschaftigung, gebracht. 

B. Gel te nder Rechtsz ustand. 
I. Allgemeine Rechtsstellung. 
Der Wartestandsbeamte nimmt eine Mittelstellung 

zwischen dem aktiven Beamten und dem Beamten im 
Ruhestand ein. 1m Zweifel sind ftir ihn die ftir die aktiven 
Beamten geltenden Vorschriften maBgebend. 

II. Voraussetzung fiir die Versetzung in den 
Wartestand. 

Nach § 24 des Reichsbeamtengesetzes kann jeder 
Reichsbeamte unter Bewilligung des gesetzlichen Warte· 
geldes einstweilig in den Ruhestand versetzt werden, 
wenn das von ihm verwaltete Amt infolge einer Urn· 
bildung der ReichsbehOrde aufhOrt. Unter Umbildung 
der BehOrde ist eine organische Umgesta.~tung zu ver· 
stehen; eine bloBe Vereinfachung oder Anderung des 
Geschaftsumfangs oder des Geschaftsganges faIlt nicht 
unter diesen Begriff. Ob eine Umbildung im Sinne des 
Gesetzes vorliegt, entscheidet die Behorde unter Aus· 
schluB des Rechtswegs. Die im § 25 des Reichsbeamten· 
gesetzes aufgefiihrten Beamten - die sog. politischen 
Beamten -, deren Kreis durch das Gesetz iiber die 
Pflichten der Beamten zum Schutze der Republik yom 
21. 7. 1922 erweitert worden ist, konnen in den einst· 
weiligen Ruhestand versetzt werden, ohne daB eine 
Umbildung im Sinne des § 24 a. 8>. O. vorliegt. 

III. Rechte und Pflichten. 
1. Rechte. Der Wartestandsbeamte behalt die per· 

sonlichen Ehrenrechte, die sich aus dem Staatsdienst· 
verhaltnis ergeben. Die Amtsbezeichnung ist mit dem 
Zusatz "a. W." oder "z. D." zu fiihren. Der Warte· 
standsbeamte hat Anspruch auf Wartegeld (s. unter 
IV) und u. U. auch auf Umzugskosten (s. Reise· und 
Umzugskosten). Zur Ubernahme von Nebenamtern und 
zur Austibung von Nebenbeschaftigungen braucht er 
keine Genehmigung (§ 16 Abs. 3 des Reichsbeamten· 
gesetzes). An einen bestimmten Amtssitz ist er nicht 
gebunden, er darf aber ohne Genehmigung seinen Wohn
sitz nicht auBerhalb des Reiches nehmen. Falls die Ver
setzung in den Wartestand auf Grund des Art. 3 der 
P A V erfolgt ist, steht dem Wartestandsbeamten ferner 
das - als wohlerworben geltende - Recht zu, sich auch 
ohne den Nachweis der Dientunfahigkeit mit dem gesetz
lichen Ruhegehalt in den dauernden Ruhestand ver
setzen zu lassen (Art. 3 § 6 PAY). Auf Grund des Art. 3 
des Gesetzes iiber Einstellung des Personalabbaues usw. 
yom 4.8. 1925 konnten die Wartestandsbeamten auf 
Antrag unter Verzicht auf Wartegeld und Ruhegehalt 
- einschlieBlich der Hinterbliebenenbeztige - gegen 
Gewahrung von Abfindungssummen aus dem Reichs
dienst entlassen werden; diese Bestimmung, von der 
im tibrigen nur sehr wenig Wartestandsbeamte Gebrauch 
gemacht haben, ist am 31. 3. 1926 auBer Kraft getreten. 
Beim Tode eines Wartestandsbeamten haben seine 
Hinterbliebenen Anspruch auf das sog. Gnadenviertel-

jahr in Hohe des zuletzt bezogenen Wartegeldes und auf 
Hinterbliebenenbeziige. Solche Beziige stehen auch den 
Hinterbliebenen eines Wartestandsbeamten zu, der erst 
nach seiner Versetzung in dcn Wartestand geheiratet hat. 

2. Pflichten. Der Wartestandsbeamte behalt die 
allgemeinen Standespflichten, die Pflicht zum Gehorsam 
und zur Amtsverschwiegenheit. Die Vorschriften tiber 
das formliche Dienststrafverfahren - mit Ausnahme 
der Vorschriften tiber die vorlaufige Dienstenthebung -
gelten auch fiir Wartestandsbeamte (§ 119 des Reichs
beamtengesetzes). GemaB § 28 des Reichsbeamten
gesetzes ist der Wartestandsbeamte bei Verlust des 
Wartegeldes zur Annahme eines Reichsamts, das seiner 
Berufsbildung entspricht, unter denselben Voraus· 
setzungen verpflichtet, unter denen ein Reichsbeamter 
sich die Versetzung in ein andres Amt gefallen lassen 
muB. Der Wartestandsbeamte kann ebenso wie ein 
aktiver Beamter zwangsweise in den Ruhestand versetzt 
werden, wenn er dauernd dienstunfahig ist (s. Beamten
recht). 

IV. Wartegeld. 
Das Wartegeld besteht in einem Teile des ruhegehalts

fahigen Diensteinkommens (s. Besoldung). 
1. Beginn. Die Zahlung des Wartegeldes beginnt 

mit Ablauf des Vierteljahrs, das auf den Monat folgt, in 
welchem dem Beamten die Entscheidung tiber seine 
einstweilige Versetzung in den Ruhestand bekannt
gemacht worden ist (§ 27 des Reichsbeamtengesetzes in 
der Fassung des Gesetzes yom 4.8. 1925 - RGBl I 
S. 181). 

2. Rohe. Das Wartegeld betragt 80 vR des bei der 
Berechnung des Ruhegehalts zugrunde zu legenden 
Diensteinkommens. Rat der Beamte eine ruhegehalts
fahige Dienstzeit von 25 Jahren noch nicht zurtickgelegt, 
so wird das Wartegeld fiir jedes volle oder angefangene 
Jahr, das an der Dienstzeit von 25 Jahren fehlt, urn je 
2 vH geringer bemessen. Nach § 46 Abs. 1 des Reichs
beamtengesetzes in der Fassung der P A V wird auf die 
ruhegehaltsberechtigende Zeit nur die Wartestandszeit 
gerechnet, in der der Wartestandsbeamte im Reichs· oder 
Landesdienst verwendet worden ist. Diese Bestimmung 
solI nach Art. 2 § 2 X Abs. 2 des Gesetzes yom 4. 8. 1925 
am 31. 3. 1926 auBer Kraft treten, es kann aber an· 
genommen werden, daB ihre Giiltigkeit verlangert wird. 
Mindestgrenze des Wartegeldes: 50 vH des ruhegehalts
fahigen Diensteinkommens, Rochstgrenze: 80 vH des 
ruhegehaltsfahigen Diensteinkommens eines Beamten 
der letzten Dienstaltersstufe in der Besoldungsgruppe 
A XIII, falls jedoch bereits ein hoheres Ruhegehalt 
erdient ist, wird Wartegeld in dessen Rohe gezahlt. 

Gektirzt wird das Wartegeld hei Wiederverwendung 
im Reichs- oder in einem sonstigen offentlichen Dienst, 
und zwar insoweit, als der Betrag des neuen Dienst
einkommens unter Rinzurechnung des Wartegeldes den 
Betrag des von dem Beamten vor der einstweiligen Ver· 
setzung in den Ruhestand bezogenen Diensteinkommens 
tibersteigt. Ais Verwendung im Reichs- oder in einem 
sonstigen offentlichen Dienst gilt ohne Rticksicht auf 
die Art und Dauer der BescMftigung jede Tatigkeit, fiir 
die eine Vergtitung gewahrt wird, die ganz oder zum Teil 
unmittelbar oder mittelbar aus offentlichen Mitteln 
flieBt (§§ 30 und 57 des Reichsbeamtengesetzes, § 57 in 
der Fassung gemaB Art. 2 der 9. Erganzung des B~sol
dungsgesetzes, Amtsblatt des RPM 1923 S. 179). Uber 
die praktische Auswertung dieser Bestimmung siehe 
unter C (Wiederverwendung). 

1m Art. 10 der P AV war ferner eine Kiirzung des 
Wartegelds vorgesehen, wenn der Beamte ein Privat
einkommen hatte, das eine bestimmte Grenze tiberstieg. 
Diese Bestimmung ist mit Wirkung yom 1. 9. 1925 auf
gehoben worden. 

3. Ende. Das Recht auf den Bezug des Wartegeldes 
hort auf, wenn der Beamte: 
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a) im Reichsdienst mit einem, dem friiher von ihm 
bezogenen Diensteinkommen'mindestens gleichen Dienst
einkommen wiederangestellt wird, 

b) die deutsche Reichsangehiirigkeit verliert, 
c) ohne Genehmigung seinen W ohnort auBerhalb des 

Reichs nimmt, 
d) entlassen wird oder freiwillig ausscheidet, 
e) in den dauernden Ruhestand versetzt wird, 
f) ein ihm angebotenes Amt unbegriindet ablehnt, 
g) stirbt. 
C. Wiederverwendung von Wartestandsbe

amten. 
I. Allgemeines. 
Nach Art. 7 Abs. 2 der P A V in der Fassung des Ge

setzes yom 4. 8. 1925 sollen bei Einstellungen u. a. nach 
Moglichkeit in den einstweiligen Ruhestand versetzte 
Beamte herangezogen werden. Zu diesem Zweck werden 
iiber die Wartestandsbeamten, deren Wiederverwendung 
nach dem Wert ihrer Leistungen im staatlichen Nutzen 
liegt, bei den Prasidenten der OPD, den Prasidenten 
der Reichsbahndirektionen und den Prasidenten der 
Landesfinanzamter Listen (Karteien) gefiihrt, auf die 
bei Bedarf zuriickzugehen ist (Reichsbesoldungsblatt 
1924 S. 93, Amtsblatt des RPM 1924 S. 195). 

II. Dauernde Wiederverwendung. 
Durch die dauernde Wiederverwendung unter Ver

leihung einer Planstelle wird der Wartestandsbeamte 
wieder zum aktiven Beamten. In bezug auf sein Dienst
alter, seine ruhegehaltsfabige Dienstzeit usw. geht ihm 
die Zeit verloren, wahrend deren er nicht beschiiftigt war. 

III. Voriibergehende Wiederbeschaftigung. 
1. Rechtsstell ung. Die Rechtsstellung der voriiber

gehend wiederbeschaftigten Beamten ist im Reichs
beamtengesetz nicht besonders geregelt. Wegen der 
grundsatzlichen Bedeutung der Angelegenheit hat das 
RPM im Amtsblatt des RPM 1925 S. 429 nach Benehmen 
mit den iibrigen Reichsverwaltungen eine Reihe von 
Grundsatzen aufgestellt. Riernach werden die bei der 
DRP vOriibergehend voll wiederbeschiiftigten Warte
standsbeamten der DRP in Beamteneigenschaft als 
nichtplanmaBige Beamte verwendet. Die Einstellung 
erfolgt auf Widerruf; das Wiederbeschaftigungsverhaltnis 
kann also jederzeit ohne Einhaltung einer Kiindigungs
frist gelost werden. Auf ihre Eigenschaft als nichtplan
maBige Beamte und auf die Widerruflichkeit des Be
schaftigungsverhaltnisses werden die Beamten bei ihrer 
Einstellung verhandlungsschriftlich hingewiesen. Urlaub 
wird entsprechend der Dauer der Wiederbeschaftigung 
im Rahmen der fiir aktive Beamte geltenden Vorschriften 
gewahrt. Kranken- und invalidenversicherungs:tJflichtig 
sind die voriibergehend wiederbescMftigten Warte
standsbeamten nicht. Die der Krankenkasse fiir Post
und Telegraph€llbeamte angehOrenden Wartestands
beamten haben wahrend der Zeit der Beschiiftigung die
selben Mitgliederbeitrage zu entrichten wie die aktiven 
Beamten. Bei Betriebsunfallen ist das Unfallfiirsorge
gesetz yom 18.6.1901 (RGBl S. 211) anzuwenden. 

2. Besold ung. GemaB Art. 5 des Gesetzes iiber Ein
stellung des Personalabbaues usw. yom 4. 8. 1925 er
halten die vOriibergehend als nichtplanmaBige Beamte 
voll wiederbeschiiftigten Wartestandsbeamten die Be
ziige eines im Dienste befindlichen Reichsbeamten der 
Besoldungsgruppe, der sie zuletzt angehOrt haben. Rier
bei gilt § 4 Abs. 2 des Besoldungsgesetzes - Aufriicken 
innerhalb der Besoldungsgruppe - sinngemaB. In 
Stellen hOherer Gruppen Mnnen voriibergehend wieder
beschaftigte Wartestandsbeamte nicht befordert werden. 
Die Beziige werden bei der DRP in der Weise gezahlt, 
daB der Teil, der dem Wartegeld entspricht, monatlich 
im voraus und der Unterschied zwischen diesem Betrag 
und den Gesamtbeziigen unter tageweiser Errechnung 
am Monatsende gezahlt wird (Amtsblatt des RPM 1924 
S.213, 1925 S. 429). Das Besoldungsdienstalter wird 

bei jeder Einstellung neu errechnet. Bei Erkrankungen 
wahrend der Wiederbeschiiftigung wird die Dienstver
giitung unverkiirzt bis zur Hochstdauer von 26 Krank
heitswochen weitergewahrt (Vf des RPM yom 17. 7. 1925 
IV N Nr. 101). Die Zeit, wahrend deren die Dienst
vergiitung unverkiirzt weitergewahrt wird, gilt als ruhe
gehaltsfahige Dienstzeit (Vf des RPM yom 26. 11. 1925 
IV Q 2028). 

3. Wiederausscheiden. Scheiden Wartestands
beamte aus einer vOriibergehenden Beschiiftigung wieder 
aus, so wird ihr Wartegeld unter Beriicksichtigung in
zwischen erreichter Dienstalterszulagen und der ver
langerten ruhegehaltsfahigen Dienstzeit neu festgesetzt 
(Art. 5 des Gesetzes yom 4.8.1925). 

D. Zahlen iiber Wartestandsbeamte bei der 
DRP. 

1m Bereich der DRP gab es vor dem Inkrafttreten 
der PAV keine Wartestandsbeamten. Nach dem Stande 
yom 1. 1. 1926 waren 16862 Wartestandsbeamte vor
handen, davon 6080 iiber 60 Jahre alt; von den unter 
60 Jahre alten Wartestandsbeamten wurden 880 voriiber
gehend wiederbeschiiftigt. Von den in Durchfiihrung 
der PAV insgesamt in den Wartestand versetzten Be
amten waren bis Ende 1925 6530 in den endgiiltigen 
Ruhestand versetzt worden oder verstorben und 303 
wieder in das Beamtenverhaltnis iiberfiihrt worden. 

Schriftwesen. Schmid-Burgk, Der Wartestand nach deutschem 
Beamtenrecht. Marcus und Weber, Bonn 1913; Aufsatze "Warte
geld" von Harseim und Brand in der 1. und 2. Auf!age des Worter
buches des deutschen Verwaltungsrechts von Stengel-Fleischmann. 
Mohr, Tiibingen 1890 und 1914; Laband, Staatsrecht des Deutschen 
Reiches. 5. Auf!. Mohr, Tiibingen 1911; Perels-Spilling, Das Reichs
beamtengesetz. 2. Auf!. Mittler & Sohn, Berlin 1906; Pieper, Das 
Reichsbeamtengesetz. Guttentag, Berlin 1896. Miiller. 

Wasserzeiehen sind in Papier eingepreBte Buchstaben, 
Zahlen, Figuren uSW. Wegen ihrer Verwendung bei 
Postwertzeichen S. d. 

Weehselblanketts S. Wechselsteuermarken 

Weehselsteuermarken dienen zur Entrichtung der 
Wechselsteuer und werden durch die PAnst vertrieben. 
[VgI. Wechselsteuergesetz vom 10. 8. 1923 (RGBl I 
S. 778) und AB dazu yom 19. 9. 1923 in der Fassung der 
Verordnung yom 23. 12. 1924 (Reichsministerialblatt 
S. 430).] 

Diese Marken - urspriingliche Bezeichnung Wechselstempel
marken, 1871 Reichsstempelmarken zur Entrichtung der Wechsel
stempelsteuer, 1879 Wechselstempelmarken - wurden durch Gesetz 
yom 10.6, 1869 fiir das Gebiet des Norddeutschen Bundes am 
1. 1. 1870 eingefiihrt und erstmalig am 30. 12. 1869 bei den P Anst 
verkauft. Die Marken wurden yom 1. 1. 1871 an auch in Baden 
Wiirttemberg und Hessen, yom 1. 7. 1871 an in Bayem und Yom 
12.8. 1871 an in EIsaB-Lothringen vertrieben. Fiir den Vertrieb 
erhielt die Postverwaltung eine Entschadigung, die auf 2,5 v H des 
ErHises festgesetzt wurde. Aufangs wurden 15 verschiedene Werte 
von Wechselsteuermarken und 10 verschiedene Werte von Wechsel
vordruckbliittem - friiher Blankets (Blanquets) zur Entrichtung 
der Wechselstempelsteuer, Wechselblankets genannt - ausgegeben. 
Die Zahl der Werte hat im Laufe der Zeit gewechselt, ebenso die Hohe 
der Werte in der Zeit des Wahrungsverfal!s. Die Wechselvordruck
blatter sind 1923 weggefallen. 

Die zur Entrichtung notigen Wechselsteuermarken 
werden durch die Reichsdruckerei hergestellt und durch 
die P Anst verkauft. Auch die Landzusteller konnen den 
Verkauf vermitteln. Die P Anst halten mindestens drei 
gangbare Markenwerte vorratig. Verdorbene Wechsel
steuermarken werden auf Antrag ersetzt, wenn sie durch 
Zufall oder Versehen verdorben, wenn sie echt und noch 
nicht zur Entrichtung der Steuer verwendet sind, wenn 
Ersatz innerhalb eines Monats beantragt wird und der 
Schaden mindestens eine Reichsmark betragt. In Zwei
felfallen und, wenn der Schaden mehr als 50 RM betragt, 
entscheidet das Finanzamt. Naheres s. ADA VIII, I 
AnI. 11 unter b. 

Weehseltagige Zustellung bedeutet Zustellung an 
jedem zweiten Tage; sie wurde bei der Notwendigkeit 
von Einschrankungen in der Zeit des Wahrungsverfalls 
nach abseits gelegenen Einzelniederlassungen uSW. im 
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Landzustelldienst statt der bis dahin taglichen Zu
stellung eingefiihrt; z. Z. besteht sie nur noch in geringem 
Umfange. 

Weehselverkehr umfaJ3te von der Mitte des 19. Jahr
hunderts an den Postverkehr zwischen den deutschen 
Postgebieten und Osterreich bis zur Neuordnung der 
Postverkehrsbeziehungen zwischen Deutschland und 
Osterreich-Ungam im Jahre 1916 sowie den Postverkehr 
der deutschen Postverwaltungen untereinander bis zum 
Ubergange der beiden letzten deutschen Landespost
verwaltungen in Bayern und Wiirttemberg auf das 
Deutsche Reich am 1. 4. 1920 . .AuJ3erdem nahm Luxem
burg yom 1. 1. 1852 bis 30. 4. 1878 am Wechselverkehr 
teil. 

Geschichte. Die politische Zerrissenheit Deutschlands in der 
ersten Halfte des 19. Jahrhunderts machte sich besonders auf dem 
Postverkehrsgebiet storend bemerkbar. J eder deutsche Staat, sofern 
er nicht zum Thurn und Taxisscheu Postgebiet gehorte, verwaltete 
entweder selbst sein Postwesen oder lieB es von einem andern Staate 
mitverwalteu. 1810 gab es nicht weniger als 30 selbstandige deutsche 
Posteiurichtungen, die sich im Jahre 1815 auf 17 deutsche Post
verwaltungen verminderten. Diese verkehrshemmenden Zustande 
lieBen schon friih den Gedanken der Schaffung eines einheitlichen 
deutschen Postwesens aufkommen. Nach mancherlei vergeblichen 
Bemiihungen zur Erreichung dieses Zieles traten am 18.10. 1847 in 
Dresden auf Anregung PreuBens und Osterreichs die Vertreter der 
deutschen Postverwaltungen zur deutschen Postkonferenz zusammen, 
um die Postverhaltnisse in den deutschen Landern zu erortern und 
die Bestimmungen fiir die Griindung eiues deutschen Postvereins 
auszuarbeiten. Nachdem zunachst die politischen Verhaltnisse die 
Weiterverfolgung des Gedankens gehindert batten, nahmen PreuBen 
und Osterreich die Verhandlungen wieder auf und schlossen am 6. 4. 
1850 in Berlin einen Vertrag iiber die Errichtung eines deutsch-oster
reichischen Postvereins (s. d.). 

Der zunachst zwischen PreuGen und Osterreich abgeschlossene 
Vertrag bezweckte "die Feststellung gleichmaJJiger Bestimmungen 
fiir die Taxirung und postalische Behandlung der Brief- und Fahr
post-Sendungen, sowie fiir die Regulirung der Transit-Verhliltnisse 
nicht nur fiir die beiderseitigen Landesgebiete, sondern womoglich 
flir das gesamte Deutsche Bundesgebiet" (Instruction zur Ausfiihrung 
des Deutsch-Oesterreichiscben Post-Vereins-Vertrages, Amtsbl. des 
Koniglich PreuBischen Post-Departements 1850, S.242 Beilage). 

Dem Vertrage traten noch vor seinem Inkrafttreten am 1. 7. 1850 
Bayern, Sachsen, beide Mecklenburg und Schleswig' Holstein bei. 
Die iibrigen deutschen Staaten einscbl. Luxemburgs schlossen sicb 
dem Verein im Laufe der nacbsten Jahre an. 

Das Postvereinsgebiet galt binfort fiir den Briefverkehr als ein 
ungeteiltes Postgebiet; flir Briefe, Kreuzbandsendungen, Waren
proben und Muster sowie fiir die durch die Post bezogenen Zeitungen 
wurden im Vereins- (Wechsel-) Verkehr gemeinschaftliche Gebiihren 
erhobeu. Ihre Hohe richtete· sich bei Briefen, Warenproben und 
Mustern nach dem Gewichte der Sendung und nach der Entfernung 
des Aufgabeortes yom Bestimmungsort, in gerader Linie gemessen. 
Jede Postverwaltung batte im Wechselverkehr die Gebiibren flir die 
von ibren P Anst abgesandten Briefe zu bezieben. Der Vertrag sah 
zwar die Freiheit des Durcbgangs, nicht aber seine Unentgeltlichkeit 
vor; der Bezug der den einzelnen Postverwaltungen aus der Brief
post zustehenden Durchgangsvergiitungen war im Vertrage besonders 
geregelt. Fiir die Gebiihrenfreibeiten waren gemeinsame Bestim
mungen vorgeRehen. 1m Art. 7 des Vertrags erscheint zum erstenmal 
die Bezeichnung "Wecbselverkebr der Postvereinsstaaten". Der Ver
trag hatte weiter die Sicherung und Beschleunigung des gegen
seitigen Postverkehrs zum Gegenstande. Aueh fiir die Fabrpost 
enthielt er "Tarif- uud Transit-Bestimmungen", die aber zunacbst 
nur als vorliiufige anzusehen waren. Die weitere Ausbildung des Ver
eins wurde dem Zusammentritt elner Deutscben Post-Konferenz vor
behalten. Die erste Konferenz fand im Jahre 1851 in Berlin statt; 
auf ihr wurde am 5.12.1851 der "Revidierte Postvereins
Vertrag" von 17 Teilnehmern, zu denen auch Luxemburg gehorte 
(s. deutsch-Iuxemburgische Postbeziehungen), unterzeichnet (Ge
setzsammlung fiir die Koniglich PreuBischen Staaten 1852 S. 401). 
Aus den Bestimmungen dieses Vertrags sind bervorzuheben: Gewahr
leistung der Freibeit des Durchgangs fiir Briefsendungen bei maBigen 
Durchgangsentschiidigungen; Einfiihrung einer einheitlichen, nach 
drei Entfernungsstufen abgestuften Briefgebiihr; ErmiWigung der 
Gebiibren flir Kreuzbandsendungen und Warenproben; Verrechnung 
der Gebiihren flir Briefsendungen durch Freimarken; Vermittlung 
von Bestellungen auf Zeitungen; Beibehaltung der politischen 
Grenzen flir die Fahrpost, also namentlich fiir Pakete, derart, daB 
nach wie vor flir jedes Postgebiet eine besondere Gebiihr berechnet 
wurde. Weitere Konferenzen fanden 1855 in Wien, 1857 in Miinchen, 
1860 in Frankfurt (Main) und 1865/66 in Karlsruhe (Baden) statt. 
Auf der Konferenz in Wien wurde das Vereins-Reglement vereinbart. 
Auf der Konferenz in Miinchen wurde am 26. 2. 1857 ein Nachtrag 
zum Revidierten Postvereins-Vertrag unterzeiehnet, der die Bestim
mungen flir Fahrpostsendungen neu regelte, insbesondere auch fiir 
sie gemeinschaftliche Gebiihren festsetzte. Auch fiir den Fahrpost
verkehr waren nunmehr die Postgebiete der dem Deutsch-Oster
reichischen Postverein angeschlossenen Postverwaltungen als ein 
ungeteiltes Postgebiet anzuseben. Die Hohe der Fahrpostgebiihren 
richtete sieh nach dem Gewichte der Sendung und nach der umnittel
baren Entfernung des Aufgabeortes yom Bestimmungsorte. Die 
Gcbiihren aus dem Fahrpost-Wecbselverkehr flossen als gemein-

schaftliche Fahrposteinnahme dem Verein zu und wurden nach einem 
bestimmten, von Zeit zu Zeit neu festzustellenden Verhaltnis auf 
Grund der von den Sendungen zuriickgelegten Entfernung unter 
die Verwaltungen verteilt (Amtsbl. des Koniglich PreuBischen Post
Departements 1858 S.87). 

Die Griindung des N orddeutschen Bundes hatte eine U mgestaltung 
des Postvereins zur Folge. Der Postvereins-Vertrag wurde durch 
drei am 23. 11. 1867 in Berlin geschlossene Staatsvertrlige ersetzt: 
a) den Postvertrag zwischen dem Norddeutschen Bunde,Bayern,Wiirt
temberg und Baden (deutscher Wechselverkebr), b) den Postvertrag 
zwischen dem Norddeutschen Bunde, Bayern, Wiirttemberg und 
Baden einerseits und Osterreich anderseits (deutsch-osterreichischer 
Wechselverkehr), 0) den Postvertrag zwischen dem Norddeutschen 
Bunde und Luxemburg (deutsch-Iuxemburgischer Wechselverkehr). 
Aile drei Vertrage traten am 1. 1. 1868 in Kraft. N ach Art. 1 der 
im wesentlichen iibereinstimmenden Vertrage umfaBte der Wechsel
verkehr die Brief- und Fahrpostsendungen, die dem Verkehr der 
Gebiete zweier oder mebrerer der vertragschlieBenden Teile unter
einander einschl. Luxemburgs angehOrten. Die Vertrage hielten fiir 
den gegenseitigen Verkehr die bisherigen Beziehungen, u. a. auch die 
gemeinschaftliche Fahrposteinnahme, grundsatzlich aufrecht, brach
ten aber manche Verbessernngen, vor allem den Wegfall aller Durch
gangszahlungen fiir Briefsendungen und die Einfiihrung der Gebiihr 
von 1 Groschen fiir den einfacben Brief auf aile Entfernungen. 

Eine weitere Umgestaltung der Wechselverkehrsbeziehungen 
brachten die veranderten politischen Verhiiltnisse infolge der Griin
dung des Deutschen Reiches mit sich. Nur Bayern und Wiirttemberg 
behielten ihre Landespostverwaltungen, dagegen ging die Badische 
Landespostverwaltung am 1. 1. 1872 auf das Reich iiber. Es gab 
binfort in Deutschland nur noch 3 Postverwaltungen: die Reichs
Postverwaltung, die Koniglich Bayerische und die Koniglich Wiirt
tembergiscbe Landespostverwaltung. Das Recht der Postgesetz
gebung und der Regelung des Postverkehrs mit dem Ausland stand 
nur dem Reiche zu. Bayern und Wiirttemberg waren nur noch 
befugt, die Verwaltungs- und Tariibestimmungen fiir den inneren 
Verkehr ihres Landes zu regeln und Postvertrage flir den eigenen 
unmittelbaren Verkehr ihres Landes mit ihren Nachbarstaaten Oster
reich und der Schweiz abzuschlieJJen (Verfassung des Deutschen 
Reichs yom 16. 4. 1871, RGBI S. 63, Art. 52). Zwischen Deutschland 
und der Osterreichiscb-Ungarischen Monarcbie wurde am 7.5.1872 
in Berlin ein neuer Postvertrag abgeschlossen (deutsch-osterreichisch
ungarischer Wecbselverkehr). 1Jber die verhaltnismaBig wenigen 
zwischen der Reicbspostverwaltung und den beiden siiddeutschen 
Postverwaltungen zu regelnden Verkebrsangelegenbeiten, insbeson
dere die :Frage der Gebiihrenteilung, wurde ein 1Jbereinkommen 
unterm 9. 11. 1872 getroffen, das am 25. 5. 1889 durch eine neue 
Vereinbarung ersetzt wurde (deutscher Wechselverkehr). Den 
Wechselverkehr zwischen Deutschland und Luxemburg regelte ein 
neuer am 19. 6. 1872 zwischen Deutscbland und Luxemburg ab
geschlossener Postvertrag, der sich auch auf den Wechselverkehr 
zwischen Luxemburg und Osterreich-Ungarn bezog. Diesen Vertrag 
kiindigte die Luxemburgische Regierung im Jahre 1877. Luxemburg 
schied danach mit Ablauf des Monats April 1878 aus dem Wechsel
verkehr aus, um flir den Briefpostverkebr mit Deutschland und mit 
Osterreich-Ungarn die hOheren Gebiihren des Allgemeinen Post
vereins! (s. Weltpostverein) anwenden zu konnen. 

Zwischen Deutschland und Osterreich-Ungarn wurdel). in der 
Folgezeit verschiedene Postabkommen abgeschlossen, so besonders 
das Fahrpostabkommen Yom 3. 4. 1878, das den im innern deutschen 
Verkehr flir Paket- nnd Wertsendungen seit 1874 geltenden Tarif 
auf den Verkehr mit Osterreicb-Ungarn ausdehnte, aber die gemein
scbaftliche Fahrposteinnabme beibehielt, ferner das 1Jbereinkommen 
von 1879 wegen Ausflihrung des Pariser Weltpostvereinsvertrags und 
der zugeborenden 1Jbereinkommen, das die Aufrechterhaltung des 
Postvertrags von 1872 zum Gegenstande hatte. Die Einrichtung der 
gemeinschaftlichen Fahrposteinnahme sow obI im deutschen als auch 
im deutsch-osterreichisch-ungariscben Wechselverkehr blieb bis Ende 
Juni 1907 besteben: Von da ab behielt jede Wechselverkehrsverwal
tung ibre Fahrposteinnahme aus dem Wechselverkehr; nur Wiirttem
berg batte ausgleichshalber alljithrlich gewisse Zahlungen an Bayern, 
die Reicbspostverwaltung und Osterreich-Ungarn zu leisten. 
. Nacbdem die Entwicklung der innerstaatlichen Verbaltnisse 

Osterreich-Ungarns dazu gefiihrt batten, daB Osterreich und Ungarn 
zwei selbstandige Postgebiete geworden waren, kiindigte die Oster
reichisch-Ungariscbe Regierung den Postvertrag von 1872 zum 1. 7. 
1909. Fiir die Neuordnung wiinschte Osterreich-Ungarn nlcht mehr 
die Form eines fOrmlichen Staatsvertrags, sondern die eines zusatz
lichen Verwaltungsabkommens gemaJJ Art. 21 Abs.2 des WPVertr 
von Rom Yom 26.5.1906. Dieser gibt den Weltpostvereinsllindern 
die Befugnis, zur Herabsetzung der Gebiihren oder zu jeder andern 
Verbesserung des Postverkehrs Vertrage untereinander abzuscblieJJen. 
Die Verhandlungen zogen sich in die Lange und kamen erst im Welt
kriege zum AbschluB. Es wurden unterzeichnet am 16./18./20./22. 9. 
1916 das Abkommen zwischen der deutschen Reichs-Postverwaltung, 
der bayerischen Postverwaltung und der wiirttembergischen Post
verwaltung einerseits und der osterreicbischen Postverwaltung ander
seits iiber den Postverkehr zwischen Deutschland und Osterreicb, 
am 18./30.9. 1916 das Abkommen zwischen der deutschen Reichs
Postverwaltung und der ungariscben Postverwaltung iiber den Post
verkehr zwischen Deutschland und Ungarn, ferner am 24./29. 9. 1916 
ein Abkommen zwischen der deutschen Reichs-Postverwaltung und 
der l\1ilitarpostverwaltung von Bosnien-Herzegowina iiber den Post
verkehr zwischen Deutscbland und Bosnien-Herzegowina sowie am 
24./26.9.1916 ein 1Jbereinkommen zwischen der bayerisehen Post
verwaltung und der osterreichischen Postverwaltung iiber den un
mittelbaren Postverkehr zwiscben Bayern und Osterreich. 1m Art. 1 
der drei Abkommen sind ausdriieklich die jeweiligen Vorschriften 
der Vertrage und 1Jbereinkommen des WPV nebst den zugehOrlgen 
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VO als die GrundIagen fiir den gegenseitigen Postverkehr bezeichnet. 
Der Ausdruck "Wechselverkehr" findet sich nicht mehr in den 
Abkommen und in dem tJbereinkommen. Die Bezeichnung "Wechsel
verkehr" im Sinne der friiheren Vertrilge hat mit dem Inkrafttreten 
der Abkommen und des tJbereinkommens am 1. 10. 1916 aufgehOrt. 
Die drei Abkommen und das tJbereinkommen sind durch Art. 290 
des Vertrags von Versailles yom 28.6. 1919 aufgehoben worden (RGBI 
S.687f1.). Dieser Vertrag bestimmt, daB alle Vertriige, thierein
kommen oder Abmachungen, die Deutschland seit dem 1. 8. 1914 
mit Osterreich und Ungarn geschlossen hat, aufgehoben sind. Die 
wesentlichen Bestimmungen der Abkommen wurden aber durch 
besondere Verelnbarungen wiederhergestellt. S. deutsch-osterrei
chlsche und deutsch-ungarische Postbeziehungen. 

Der innerdeutsche Wechselverkehr erreichte am 1. 4. 1920 sein 
Ende. An diesem Tage sind die Landes-Post- und Telegraphenverwal
tungen Bayerns und Wiirttembergs gemilB Art. 170 der Reichsver
fassung Yom 11.8. 1919 und auf Grund der beiden Staatsvertrilge 
zwischen dem Deutschen Reiche einerseits und dem Freistaat Bayern 
und dem Freien Volksstaat Wiirttemberg anderseits yom 29./31. 3. 
1920 auf das Reich iibergegangen, nachdem den Vertrilgen die gesetz
gebenden Korperschaften des Reichs durch Gesetz yom 27.4.1920 
zugestimmt hatten. Es gibt nunmehr 1m Deutschen Reich nur noch 
eine einzige Postverwaltung, die "Deutsche Reichspost". 

Schriftwesen. Amtsblatt des Koniglich PreuBischen Post
departements. Berlin 1850 und 1858; DVZ 1900 S. 453; Handbuch 
fiir den Postverkehr mit den Siiddeutschen Staaten: Bayern, Wiirt
temberg und Baden sowie dem Kaiserthum Osterreich und dem 
GroBherzogthum Luxemburg. Konigl. Gehelme Ober-Hofbuch
druckerei (R. v. Decker), Berlin 1867: Handbuch fiir den Wechsel
verkehr zwischen dem Deutschen Relchs-Postgebiet und den Post
gebieten von Bayern, Wiirttemberg und Osterreich-Ungarn. Gedruckt 
in der Reichsdruckerei, Berlin 1890; Postvertrilge mit Osterreich, 
Ungarn und Bosnien-Herzegowina. Bayerische Post- und Tele
graphen-Dienstanweisung, Abschnitt II, Abt. 6, Miinchen 1916; 
Meyer-Herzog S.309f1.; Aschenborn S.21 Anm.38; Scholz S.7 
Anm. 15 und S. 13 Anm. 40; Archlv 1917 S. Uff. K. Schneider. 

Weehselvordruekbliitter s. Wechselsteuermarken 
Wegegeld s. Reise- und Umzugskosten 
Wegfallanweisungen fiir Renten s. Rentenverkehr 
Wehrgesetz handelt von der Zusammensetzung der 

Reichswehr und von den Pllichten und Rechten der 
AngehOrigen der Wehrmacht (Gesetz vom 23.3.1921, 
RGBl S.329). 

Wehrmaehtversorgungsgesetz in der Fassung vom 
19.9.1925 (RGBI IS. 349) handelt von der Versorgung 
der ausgeschiedenen AngehOrigen des Reichsheers und 
der Reichsmarine sowie ihrer Hinterbliebenen . .Als Ver
sorgung werden gewahrt: 

1. Fiir Unteroffiziere und Mannschaften: 
a) Ubergangsgebiihrnisse zur Erleichterung des Uber

gangs in den biirgerlichen Beruf, festgesetzt alif Bruch
teile des letzten ruhegehaltsfahigen Diensteinkommens, 
und zwar 'Is im ersten, 6/", im zweiten und '/s im dritten 
Jahr. Sie werden gewahrt bei einer Dienstzeit von 
mindestens 4 und weniger als 8 Jahren fiir 1 Jahr, bei 
einer Dienstzeit von mindestens 8 und weniger als 
12 Jahren fiir 2 Jahre, bei einer Dienstzeit von minde
stens 12 Jahren fiir 3 Jahre; 

b) eine Zulage zu del?: Ubergangsgebiihrnissen; sie dient 
zur Erleichterung des Ubergangs in einen nichtbeamteten 
Beruf. Die Zulage wird nur gewahrt, wenn der Zivil
dienstschein nicht erteilt worden ist, und nur so lange, 
als die Gebiihrnisse zu a) zustehen. Sie betragt 1000 RM; 

c) Zivildienstschein..{s. d.) auf Antrag; 
d) eine einmalige Ubergangsbeihilfe von 500, 1000 

und 1500RM, abgestuft nach den Dienstzeiten unter a); 
e) Kinder-, Frauen- und Teuerungszuschlage zu den 

Gebiihrnissen unter a), b) und d); 
f) eine einmalige Umzugsentschadigung. 
(Unteroffiziere und Mannschaften, die nach einer 

Dienstzeit von mindestens 18 Jahren ausscheiden, sind 
auf ihren Antrag wie Offiziere [s. unter II] zu versorgen.) 

II. Fiir Offiziere: 
a) Lebensliingliches Ruhegehalt nach einer Gesamt

dienstzeit von mindestens 10 Jahren; 
b) "Obergangsgebiihrnisse nach einer Dienstzeit von 

mindestens 4, aber weniger als 10 Jahren, festgesetzt 
auf Bruchteile des letzten ruhegehaltsfahigen Dienst
einkommens, und zwar 6/s im ersten und 5/S im zweiten 
Jahr. Sie werden gewahrt bei einer Dienstzeit von 

mindestens 4 und weniger als 8 Jahren fiir ein Jahr, 
bei einer Dienstzeit von mindestens 8 und weniger als 
10 Jahren fiir 2 Jahre; 

c) Zivildienstschein .(s. d.) auf Antrag; 
d) eine einmalige Ubergangsbeihilfe wie unter Id, 

aber nur fiir Offiziere bis zu Dienstgraden mit dem 
Diensteinkommen eines Hauptmanns einschlielllich; 

e) Kinder-, Frauen- und Teuerungszuschlage zu den 
Gebiihrnissen unter a), b) und d); 

f) eine einmalige Umzugsentschiidigung. 

III. Fiir Hinterbliebene: 
a) FUr die auf den Sterbemonat folgenden 3 Monate 

die laufenden Versorgungsgebiihrnisse, die dem Ver
storbenen nach diesem Gesetz zu zahlen gewesen waren, 
und zwar unter la, b, IIa, b sowie Kinder-, Frauen
und Teuerungszuschlage dazu; 

b) Witwen- und Waisengeld nach den Vorschriften, 
die fiir die Hinterbliebenen von Reichsbeamten gelten, 
oder die Versorgungsgebiihrnisse nach dem Reichs
versorgungsgesetz oder sonstige Zuwendungen (vgl. 
§§ 76-80 des Wehrmachtversorgungsgesetzes). 

Ribbe. 
Weibliehe Beamte S. Personalverhaltnisse der DRP, 

Amtsbezeichnungen (unter II 5e) .. und Beamtenlauf
bahnen bei der DRP (unter M der Ubersicht) sowie Be
amtenlaufbahnen bei der Post (Geschichte) 

Weihnachtspaketverkchr. Die Sitte, sich zu Weih
nachten zu beschenken, hat alljahrlichin Deutschland 
um die Weihnachtszeit ein Anschwellen des Paket
verkehrs zur Folge, das besondere Vorkehrungen zur 
BewiUtigung der Paketmassen erforderlich macht. 

Bereits die erste Dezemberhalfte p£legt einen ge
steigerten Paketverkehr zu zeigen, da sich die Laden
geschafte noch mit Weihnachtswaren versorgen und 
viele Versandgeschafte, die im November ihre Preis
listen verschickt haben, die daraufhin eingetroffenen 
Bestellungen erledigen. Kurz vor dem Fest werden dann 
die eigentlichen Weihnachtspakete, die Geschenkpakete, 
eingeliefert. Der Paketverkehr yom 19. bis 25. Dezember 
hat mitunter insgesamt mehr als das Doppelte des 
gewohnlichen Verkehrs betragen; doch ist diese Weih
nachtssteigerung in den einzelnen Gegenden Deutsch
lands sehr verschieden. 

Die DRP mull zur Bewaltigung der auBergewohn
lichen Paketmassen regelmaBig besondere MaBnahmen 
treffen. In den groBeren Posthausern sind in der Regel 
besondere Kellerraume als Weihnachtspackkammern frei 
gehalten. BefOrderungsmittel und Personal miissen ver
starkt werden. 

Schriftwesen. Archlv 1893 S.146f1. 

Wcltluftpostverkehr (s. auch Luftpostverkehr). 
Geschlchte. Nach der Erfindung des Motorflugzeugs, das zu-

nilchst nur dem Sportfliegen diente, begannen einige Kulturstaaten 
mit Versuchen, das Flugzeug auch fiir den Postverkehr nutzbar zu 
machen. Die erste regeImilBige Luftpost sollte 1m September 1911 
In England zwischen London und Windsor eingerichtet werden, 
doch verkehrte sie nur ein einziges Mal. Das General Post Office 
erkliirte damals, der Versuch habe den Beweis erbracht, daB das 
Flugzeug praktisch vorlliufig noch nicht als ordentliches BefOrde
rungsmittel zu verwenden sei. Das nlichste Land, das die Luftpost
beforderung erprobte, war Deutschland, wo 1912 auf drei Strecken 
Postsendungen in groBerer Menge durch Flugzeuge befOrdert wurden, 
ohne daB sich hleraus ein regelmiiBiger Verkehr entwickelte (s. Luft
postverkehr). Fran kreich folgte mit seinem ersten Luftpostversuch 
erst Oktober 1913 auf der Strecke Villacoublay- St. Julien (Gironde). 
Der Ausbruch des Weltkriegs erstickte zuniichst alle Ansatze zu 
einem friedlichen Luftverkehr und drilngte den Flugzeugbau ganz 
auf das Gebiet der militilrischen N otwendigkeiten. Erst 1917 setzten 
dIe Versuche mit regeImilBigen Luftpostbeforderungen unter Be
nutzung von Heeresfiugzeugen wieder ein. Italien rlchtete in diesem 
Jahre voriibergehend die Luftpostverbindungen Civita Vecchla 
-Sardinien und Neapel-Palermo ein. 1918liel.!en die Heere.verwal
tungen Deut§chlands und Osterreich - Ungarns in den be
setzten russischen und rumiinischen Gebieten Luftposten auf weit 
ausgedehnten Strecken verkehren, wlihrend die RPV einige Monate 
versuchsweise elnen Luftpostdienst Berlin - KOln unterhlelt. 

Nach dem Kriege begannen die Postverwaltungen der Lilnder, 
die sich schon friiher mit der Verkehrsluftfahrt beschiiitigt hatten, 
privaten Unternehmungen, die ell1e geniigendeAnzahl Heeresfiugzeuge 



Weltluftpostverkehr 681 

erworben hl'-tten und damit einen regelmiWigen Luftverkehr betrieben, 
die Postbefiirderung auf den Verkehrsfliigen zu iibertragen. Die erste 
zwischenstaatliche Luftpost wurde 1919 auf der Linie London - Paris 
von einem englischen und einem franzosischen Unternehmen gemein
sam eroffnet. Befordert wurden anfangs nur gewohnliche und ein
geschriebene Briefsendungen, spater auch gewohnliehe Pakete. In 
England hatte sich schon 1917 ein AusschuB zur Priifung der Luft
postplane nach dem Kriege gebildet, der u. a. auch Luftpostverbin
dungen von England nach Nordamerika, Westafrika, Agypten, dem 
Kapland, Indien, China und Australien in Aussicht nahm, doch ist 
keiner dieser Plane bisher verwirklicht worden. Eine gute Leistung 
war die Uberfliegung des Atlantischen Ozeans durch ein englisches 
Sportflugzeug im Jahre 1919. 

Da Heeresflugzeuge fUr die Verkehrsluftfahrt wenig geeignet 
waren, stellte sich der Flugzeugbau nach Beendigung des Weltkriegs 
allmahlich auch auf die Bediirfnisse des Verkehrs um. Infolge der 
politischen Verhtiltnisse kam es aber nicht dazu, daB sich die euro
paischen Staaten zur Schaffung eines groBen Luftverkehrs zusammen
fanden, der allen, namentlich hinsichtlich der PostbefOrderung, 
gleiche Vorteile gebracht hatte. Die Staaten, die den Weltkrieg ge
wonnen hatten, verbanden sieh 1919 mit einer Reihe andrer Staaten 
zu einer "Internationalen Luftfahrtkonvention" ("Cina"), die aber 
nur die Aufgabe hatte, allgemeine Regeln fUr die zwischenstaatliche 
Luftfahrt aufzustellen. Deutschland blieb ausgeschlossen; man 
wollte es trotz seiner mittleren Lage, die ihm die Rolle eines Haupt
durchgangslandes zuweist, auch aus der Handelsluftfahrt ausschalten, 
wie man ihm seine Milittirluftfahrt genommen hatte. Auf dieses 
Bestreben sind auch das Bauverbot fUr deutsche Luftfahrzeuge 
(Londoner Ultimatum von 1921) und die bei Aufhebung des Verbots 
erlassenen "Begriffsbestimmungen" (BeschluB der Botschafterkonfe
renz von April 1922) zuriickzufUhren. Deutschland muBte den Weg 
besonderer Luftfahrtabkommen beschreiten; bis jetzt hat es solche 
Abkommen mit der Schweiz, Danemark, Schweden und Osterreich 
getroffen. Bei dieser Sachlage konnten sich immer nur Gruppen aus 
zwei oder drei benachbarten Staaten bilden, die, um die Belange 
des Verkehrs zu wahren, miteinander in Luftpostverkehr traten, vor
ausgesetzt, daB sich die privaten Luftverkehrsgesellschaften ihrer 
Lander iiber die DurchfUhrung eines gemeinsamen ]']ugdienstes ge
einigt hatten. Deutschland eroffnete nach erfolgreichen Verhand
lungen zwischen der RPV und den fremden Postverwaltungen im 
August 1920 zunachst mit Schweden, gleich darauf auch mit Holland 
und Danemark einen Luftpostverkehrauf den Linien Berlin- Warne
miinde-Malmo, Warnemiinde-Hamburg-Amsterdam und Ham
burg-Kopenhagen. Diese Verbindungen konnten nur kurze Zeit 
aufrechterhalten werden, weil die friiheren Kriegsgegner fUr ehemalige 
Heeresf!ugzeuge - andre waren damals in Deutschland noch nicht 
vorhanden - das Fliegen in das Ausland plotzlich verboten. In den 
folgenden J ahren erschwerte der Verfall der deutschen Wahrung den 
deutschen Lu1'tverkehrsgesellschaften (s. d.) das Zusammenarbeiten 
mit fremden Unternehmungen. Da aber die Reichsbehorden, nicht zu
letzt die RPV, in Ubereinstimmung mit den Luftfahrt treibenden 
Kreisen erkannt hatten, daB die Hauptbedeutung des Luftverkehrs in 
der Herstellung schneller zwischenstaatlicher Verbindungen liegt, ge
lang es durch gemeinsame Bemiihungen nach und nacho nicht nur 
die Luftverkehrsbeziehungen zu den erwahnten drei Landern wieder 
aufzunchmen, sondern auch mit einer Reihe andrer Staaten in Luft
verkehr zu treten. Wirtschaftlich bedeutsam war die Eroffnung 
des Luftpostverkehrs mit Sowjet-RuBland (1922) auf der1112 km 
langen Linie Konigsberg (Pr.)-Smolensk-Moskau und mit England 
(1923) auf der 900 km langen Linie Berlin-London. Das Zwischen
stiick Berlin-Konigsberg (Pr.) wurde durch eiuen Nacht-D-Zug 
ausgefUllt. Die Beforderungszeit Berlin - Moskau verminderte sich 
dadurch von 60 auf 22 Stunden, von London nach Moskau von 90 
auf 33 ' /. Stunden. 

1m Sommer 1925 unterhielt Deutschland auf 17 
Linien unmittelbaren Luftpostverkehr mit der Freien 
Stadt Danzig, England, Holland, Danemark, Schweden, 
Litauen einschl. Memelgehiet, Lettland, Estland, Finn
land, Sowjet-RuBland, Osterreich, Ungarn und der 
Schweiz. In diesem Netz fehlten noch Verbindungen 
mit den Nachbarstaaten Belgien, Frankreich, Polen und 
Tschechoslowakei. 

In England und Frankreich konnte sich die Luft
post, frei von allen politischen Einschrankungen und durch 
giinstigere Wirtschaftsverhaltnisse unterstiitzt, leichter 
als in Deutschland entwickeln, ohne daB sich die Luft
verbindungen beider Lander bisher zu einem gleichen 
oder ahnlichen Netz wie in Deutschland verdichtet 
hatten. England beschrankte sich im allgemeinen auf 
Verbindungen zwischen London und dem europaischen 
Festlande, da Luftposten innerhalb Englands bei 
seinem gut entwickelten Eisenbahnnetz nur wenig 
Vorteil bieten konnen. London war 1925, z. T. mehr
mals taglich, mit Amsterdam, Rotterdam, Bremen, 
Hamburg, Kopenhagen, Malmo, Briissel, Koln, Paris, 
Hannover, Berlin, Ziirich und Basel verbunden. An
fangs bestanden in England mehrere Luftverkehrs
unternehmungen, unter die die Regierung die einzelnen 
Linien verteilte. Jetzt liegt der gesamte englische Flug-

dienst in der Hand eines staatlich unterstiitzten Unter
nehmens, der Imperial Airways Ltd. Frankreich 
gewann im Luftpostverkehr AnschluB an die Naehbar
staaten England (Linie London-Paris), Belgien, die 
Schweiz und Spanien. Es hat aIle versuchsweisc ein
gerichteten inlandischen Luftpostverbindungen, bis auf 
die Linie Antibes-Ajaccio, wieder aufgegeben und seine 
Bemiihungen hauptsachlich darauf gerichtet, Luftverkehr 
mit Polen, der Tschechoslowakei, den Ballmniandern 
und seinen afrikanischen Kolonien zu unterhalten. So 
entstand die groBe Linie Paris-StraBburg (Els. )-Prag
(Warschau) - Wien - Budapest - Belgrad - Bukarest
Konstantinopel, die bis 1924, trotz deutschen Einspruchs, 
iiber deutsches Gebiet gefiihrt wurde, seitdem aber iiber 
Ziirich-Innsbruck-Wien gelenkt wird. Paris hatte 
1925 Luftpostverbindung mit London, Rotterdam, 
Amsterdam, Briissel und Basel. Nach Marokko und 
Senegam bien fiihrt die Linie Toulouse-(Marseille)-Bar
celona - Alicante - Malaga - Tanger - Rabat - Casa
blanca-Dakar mit den Abzweigungen Alicante-Algier, 
Alicante-Oran, Rabat-Fez-Oran. Von Dakar aus 
wird eine iiberseeische Luftpost nach Siidamerika ge
plant. In Frankreich beteiligen sich fiinf Unternehmungen 
an der Wahrnehmung des Luftverkehrs. Die beforderte 
Postmenge stieg von 15661 kg im Jahre 1920 auf 
532 777 kg im Jahre 1924, hiervon entfielen 524922 kg 
allein auf die Linie Toulouse-Casablanca-Dakar (Com
pagnie Latecoere). 

Holland und Belgien sind durch die Stadte Amster
dam, Rotterdam und Briissel an den Luftpostverkehr 
angeschlossen. Ihre Luftpostbeziehungen zu andern 
Landern sind vorstehend bereits erwahnt und unter
scheiden sich im wesentlichen nur dadurch voneinander, 
daB Belgien noch keine Verbindungen mit Deutschland 
besitzt. Bemerkenswert ist die Konigliche Nieder
landische Luftfahrtgesellschaft (staatlich unterstiitztes 
Privatunternehmen), die sich seit 1920 in starkem Urn
fang an der Ausfiihrung des zwischenstaatlichen Flug
dienstes beteiligt. 

Die Schweiz hat nach der Feststellung, daB ein regel
maBiger Luftverkehr auch im Gebirgslande gut durch
zufiihren ist, und nach einigen Versuchen innerhalb der 
Landesgrenzen 'sich ganz auf den zwischenstaatlichen 
Luftpostdienst eingestellt. 1925 bestand mit Deutsch
land Luftpostverkehrauf drei Linien: Ziirich-Hamburg, 
Genf -Z iirich-Miinchen-Berlin, Basel-Stuttgart
Berlin. Von Genf fiihrte eine Zweiglinie nach Lyon. 
AuBerdem dient die Schweiz als Durchgangsland fiir 
die Linie Paris-Wien-Konstantinopel (s. vorstehend 
unter Frankreich). Luftverkehrsgesellschaft des Landes: 
Ad Astra Aero, Ziirich. 

In Osterreich und Ungarn sind die Hauptstadte 
und Innsbruck an den zwischenstaatlichen Luftpost
verkehr angeschlossen (Linien Berlin-Miinchen-[Inns
bruck]-Wien-Budapest [deutsche Linie], Paris-Zii
rich-Innsbruck-Wien-Budapest [franzosische Linie ]). 
Auf der deutschen Linie wurden die Fliige Wien
Budapest, der Donau folgend, bisher mit Wasserflug
zeugen (Junkers) ausgefiihrt. 

Die Tschechoslowakei und Polen sind miteinander 
durch Luftpostverbunden (Prag-Krakau-Warschau
Lemberg). Von Warschau fiihrt eine Luftpostlinie nach 
Danzig. Lllftpolitisch haben sich beide Staaten an 
Frankreich angeschlossen. 

Ein auBerst giinstiges Betatigungsfeld fiir die Luft
post bietet Sowj et-R uEland wegen seiner groBen Aus
dehnung und des unzureichenden Eisenbahnnetzes, doch 
bereitet der Winter hier der Luftfahrt besonders groBe 
Schwierigkeiten. Ein standiger Luftpostdienst wird 
wahrend des Sommerhalbjahrs auf der Linie Moskau
Smolensk-Kowno-Konigsberg (Pr.) unterhalten (s. vor
stehend unter Deutschland). Luftposten im Landesinnern 
(Moskau-Kasan und Moskau-Charkow-Odessa) sind 
im Entstehen begriffen. 
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Das Memelge biet, Lettland, Estland und Finn
land werden von der Luftpostlinie Konigsberg (Pr.)
Memel-Riga-Reval-Helsingfors durchzogen (bisher 
nur Sommerdienst). 

Von den skandinavischen Landern stehen Schweden 
und Danemark auf mehreren Linien mit Deutschland, 
ferner mit Holland und England auf der Nordwestlinie 
Malmo - Kopenhagen - Hamburg - Bremen - Amster
dam-London (teilweise auch Winterdienst) in Luft
verbindung. Von Stockholm verkehrten 1925 auch Luft
posten nach Helsingfors und Danzig (Dornier-Wal-Flug
zeuge). 

Spanien, Rumanien, Jugoslawien und die 
Tiir kei werden von den franzosischen Linien Toulouse
Casablanca und Paris-Konstantinopel beriihrt. Spanien 
unterhielt einige Zeit eigene Luftposten im Innern des 
Landes und nach Marokko. 

Die hier nicht aufgefUhrten europaischen Staaten, 
insbesondere Italien, Griechenland, Norwegen 
und Portugal, betreiben weder selbst Luftpostverkehr, 
noch sind sie an fremde Luftpostverbindungen an
geschlossen. Sie ziehen aber z. T. aus der Luftpost 
dadurch Nutzen, daB sie den am Luftpostdienst teil
nehmenden Staaten ihre Post zur Weiterbeforderung 
mit bestimmten Luftposten zufiihren; z. B. sendet Nor
we ge n Luftpostsendungen nach Kopenhagen und 
Malmo, wo sie auf Luftposten nach Deutschland und 
andern Landern iibergehen. 

Fast aIle erwahnten Luftposten konnen, wenn sie 
auch vorlaufig im Winter groBtenteils noch ruhen 
miissen, als standige Verbindungen betrachtet werden, 
die das Gerippe des kommenden groBen Luftpostnetzes 
Europas darstellen. Noch entbehren die Linien viel
fach des Zusammenhangs, doch zeigen sich schon An
satze hierzu in den zwischenstaatlichen Luftfahrtkonfe
renzen der Regierungen, einschl. der Postverwaltungen 
und der Luftverkehrsgesellschaften (Haag 1923, 1924, 
Kopenhagen 1924, Stockholm 1925). Ein weiterer Fort
schritt ist darin zu erblicken, daB die Luftverkehrs
gesellschaften seit 1925 mit Sitz und Stimme an den 
zwischenstaatlichen Eisenbahnfahrplankonferenzen teil
nehmen. Dieser Umstand ist besonders wichtig, weil die 
ZusammenschlieBung der groBen Luftverkehrslinien zu 
einem einheitlichen durchgehenden Verkehr noch den 
Nachtverbindungen der Eisenbahn und Schiffahrt zu
fallen muB, solange die europaische Luftfahrt in der 
Regel nur Tagesverkehr betreibt und der Nachtflugdienst 
sich auf Versuche in einzeInen Landern (zur Zeit nur 
Deutschland) beschrankt. 

In den iibrigen Erdteilen hat sich ein standiger Luft
postverkehr nur in den Vereinigten Staate~ von 
Amerika, in Kolumbien, Australien und Agyp
te n entwickelt. 

1m Gegensatz zu allen andern Landern, die die Aus
fiihrung des Flugdienstes Privatunternehmern iiber
lassen, hat die Postverwaltung der Vereinigten 
Staaten auch den flugtechnischen Teil der Luftpost 
in die Hand genommen. Schon 1918 begannen die 
Vereinigten Staaten mit Luftpostversuchen. Nach Ein
richtung verschiedener kiirzerer Linien, z. B. New York
Washington, Key West (Florida)-Havanna (Kuba), 
die aIle wieder eingingen, beschrankte sich die am~pka
nische Luftpost schlieBlich auf die 4340 km lange Uber
landverbindung New York-San Francisco. Anfangs war 
die Linie in 7 Teilstrecken mit je fUr sich abgeschlossenem 
Flugdienste zerlegt. Diese Fliige fanden nur am Tage 
statt und lagen so, daB die Flugzeuge im AnschluB an 
einen ankommenden Eisenbahnzug der gleichen Rich
tung abflogen und an den Zwischenlandungs- und den 
Zielorten der Teilflugstrecke fruher abgegangene Zuge 
einholten, also den Abstand zweier Zuge, manchmal 12 
bis 14 Stunden, uberbriickten. Die ganze Einrichtung 
beruhte auf wiederholtem Wechsel zwischen der Eisen· 
bahnbeforderung nachts und der LuftbefOrderung am 

Tage, wobei die Flugzeuge bis zur vollen Auslastung mit 
gewohnlicher, gerade vorliegender Briefpost beladen 
wurden. Luftpostsendungen (Sendungen gegen Zu
schlaggebiihr) gab es in den Vereinigten Staaten zu
nachst nicht. Nach dem Ausbau der Bodenordnung 
eroffnete die Postverwaltung der Vereinigten Staaten 
im Juli 1924 einen d urchgehe nden taglichen Flug
dienst New York-San Francisco, der flugtechnisch in 
drei Abschnitte: New York-Chicago (Tagesflug), Chicago 
-Cheyenne (Nacht£lug), Cheyenne-San Francisco (Tages
£lug) geteilt ist. Die gesamte Flugdauer betragt in der 
Richtung New York-San Francisco 34, in der Gegen. 
richtung 29 Stunden. Dies bedeutet gegeniiber der 
Eisenbahnbeforderung einen Zeitgewinn von 21/9 bis 
31/ 2 Tagen. Auf dem Flugabschnitt New York-Chicago 
verkehrt seit 1925 auBerdem eine Nachtluftpost. Die 
Nacht£lugstrecken sind mit Beleuchtungsanlagen von 
groBer Starke und mit einer Reihe von Bedarfslande
pIatzen versehen. Auch die Nachtflugzeuge sind mit 
Scheinwerfern ausgerustet. Die amerikanischen Luft. 
posten, die auch von europaischen Landern, darunter 
Deutschland, benutzt werden, befordern nur noch 
Sendungen (Briefsendungen und Pakete, auch mit Wert· 
angabe) gegen Zuschlaggebuhr, die nach den drei Be
forderungsabschnitten abgestuft ist. Insgesamt stehen 
der amerikanischen Postverwaltung 102 Flugzeuge fiir 
den Luftpostdienst zur Verfiigung. 

In Kolumbien betreibt die Sociedad Colombo
Alemana de Transportes Aereos ("Scadta"), ein von 
deutschen und kolumbianischen Geschiiftsleuten ge· 
g!findetes Unternehmen (seit 1921), im AnschluB an die 
Uberseedampfer wochentlich zweimal einen Luftpost
dienst Barranquilla-Girardot-N eiva (Magdalenen
strom) und fuhrt auBerdem Kiisten£luge von Barran
quilla nach den Hafenstiidten Santa Marta und Carta
gena aus. Nach Bogota. besteht AnschluB durch die 
Gebirgsbahn Girardot-Bogota.. Die Beforderung Bar
ranquilla-Bogota. wird durch die Luftpost um 8 bis 
10 Tage beschleunigt, da die DampferbefOrderung bis 
Girardot mindestens 11 Tage dauert, oft aber durch 
niedrigen Wasserstand sehr verlangsamt wird. Der 
ganze Flugdienst ist von deutschen Ingenieuren mit 
deutschen Flugzeugen eingerichtet worden. Die Betriebs
ergebnisse sind giinstig. Es wurden zuruckgelegt 1921: 
86342 km, 1924: 271250 km, wobei 1921 1351 kg, 1924 
10 694 kg Post befordert wurden (1923 rund 150000 
Luftpostbriefsendungen). Die "Scadta" hat von der 
kolumbianischen Regierung die Erlaubnis zur Ein
richtung eines eigenen Luftpostdienstes und zur Heraus
gabe eigener Luftpostmarken erhalten. Sie besitzt in 
allen bedeutenderen Orten Kolumbiens Agenturen, die 
sich mit der Annahme, Beforderung und Zustellung 
von Luftpostsendungen befassen. Nur in Bogota. werden 
die Sendungen durch die kolumbische Staatspost ab
getragen; dort hat die "Scadta" aber einen eigenen 
SchlieBfachschrank fUr Abholer aufgestellt. Zur Luft
befOrderung sind gewohnliche und eingeschriebene Brief
sendungen, Postanweisungen, Pakete und Wertsendungen 
zugelassen. 1m Auslande (fiir Deutschland in Berlin, Ham· 
burg und Bremen) bestehen Agenturen, die die Luftpost. 
marken der "Scadta" verkaufen. In Deutschland werden 
Sendungen nach Kolumbien, auf deren Vorderseite sich 
solche Luftpostmarken, getrennt von den deutschen 
Postwertzeichen, befinden, nicht beanstandet. Die 
deutschen LeitP Anst fUhren die Luftpostsendungen dem 
PAin Barranquilla in besonderen BeuteIn oder Bunden 
zu. Die Beforderung Hamburg-Bogota. dauert bei 
Luftpostbenutzung etwa 25 Tage, wobei 8 bis 10 Tage 
gewonnen werden. 

In A ustralie n bestehen die Luftpostlinien Geraldton 
-Derby (Westaustralien, 1900 km lang), Charleville
Cloncurry (Queensland), Sydney-Adelaide und Sidney 
-Brisbane. Die Luftposten dienen nur zur Brief
beforderung (1923: 118810, 1924: 174691 Stuck). 
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Die englische Heeresverwaltung unterhiiJt einen regel
maBigen 14tiiglichen LuftpostverkehrKairo-Bagdad, 
der auch fiir deutsche Sendungen nach Mesopotamien 
und Siidwestpersien benutzt wird und einen Vorsprung 
von etwa 18 Tagen (Beforderungsdauer 8 statt 26 Tage) 
vor der gewohnlichen DampferbefOrderung iiber Bombay 
gewahrt. Wegen der ahnlichen Zwecken dienenden 
Uberland-Kraftpost Haifa-Bagdad s. Kraftpost Haifa
Bagdad. 

Das gesamte Luftpostnetz der Welt hatte 1924 eine 
Ausdehnung von rund 33 000 km. Von einigen Linien 
abgesehen, dient der Luftverkehr gleichzeitig dem Post
verkehr und der Personenbeforderung. 1m Weltverkehr 
werden aber kiinftig die Postfliige von den Personen
fliigen zu trennen sein, weil es bei der Postbeforderung 
auf schnelle und liickenlose Durchfiihrung des Flug
die]J.stes, moglichst durch Aneinanderreihung von Tages
und Nachtfliigen, ankommt, wahrend der Reiseverkehr 
auf weiten Strecken die Einschaltung langerer Flug
pausen erfordert und nachts auf absehbare Zeit haupt
sachlich Aufgabe der Erdbeforderungsmittel (Eisenbahn, 
Schiffahrt) bleiben wird. 

II. Re c h t. In den zwischenstaatlichen Luftfahrt
abkommen ist die Stellung der Post durch die Bestim
mung gewahrt, daB die Mitnahme von Post in Luft
fahrzeugen durch besondere Abmachungen unmittelbar 
zwischen den Postverwaltungen der Vertragsstaaten ge
regelt wird. 

III. Betr,ie b. Die Luftpostverbindungen zahlen im 
Weltpostverkehr zu den auBergewohnlichen Verbindun
gen (s. Luftpostverbindungen im Weltpostverkehr). Mit 
den zwischenstaatlichen Luftposten tauschen die Lander 
auf Grund besonderer Vereinbarungen aus: 

1. Briefse nd unge n, in der Regel auch eingeschrie
bene (allgemein); 

2. gewohnliche Pakete bis 10 kg und von be
schrankter Ausdehnung (auf den meisten Luftpostlinien). 
Einige Lander lassen nur Pakete bis 5 kg zu; 

3. Zeitungen mit Anschrift des Empfangers, Inhalt 
mindestens je 10 Stiick einer Zeitungsnummer (bisher 
nur im Verkehr zwischen Deutschland und einigen 
Landern [Freie Stadt Danzig, Litauen und Memel
gebiet, Danema~!" Schweden, Lettland, Estland, Finn
land, Holland, Osterreich, die Schweiz]). 

Wertsendungen sind bis auf einige Ausnahmen 
(innerer Verkehr der Vereinigten Staaten von Amerika, 
Kolumbien) noch nicht zur Luftbeforderung zugelassen. 

Die Postverwaltungen erheben fiir Luftpostsendungen 
eine Zuschlaggebiihr, die .. dem Aufgabelande verbleibt 
und in einigen Landern (Osterreich, Ungarn) den Luft
verkehrsunternehmern zuflicJ3t. In den meisten Landern 
ist der Luftpostzuschlag fUr jede Luftpostverbindung 
besonders festgesetzt und auJ3erdem nach Teilstrecken 
gestaffelt. Einheitliche Zuschlage fUr den zwischen
staatlichen Luftpostverkehr, einzelne Verbindungen mit 
aul.lergewohnlich hohen Betriebskosten ausgenommen, 
gelten in Deutschland und der Schweiz. Die Benutzung 
der Luftpostverbindungen durch fremde Lander, die 
an den Betriebskosten nicht beteiligt sind, wird in 
jedem Falle besonders verabredet. Die von den fremden 
Landern an die den Betrieb unterhaltende Postverwal
tung zu zahlende Luftpostvergiitung (WPVertr von 
Stockholm Art. 74 § 2 u. 3) wird im allgemeinen nach 
dem Gewichte der tatsachlich beforderten Post unter 
Vereinbarung eines Satzes fiir 1 kg, in einigen Fallen 
auch nach der Zahl und der Gewiehtsstufe der Sendungen 
berechnet. 

Die nachsten Weltpostkongresse werden sich mit dem 
AbschluB eines Weltluftpostabkommens zu beschiiftigen 
haben, urn fiir den zwischenstaatlichen Luftpostverkehr 
die notwendige einheitliche Grundlage zu schaffen und 
die gegenseitige Benutzung der Luftpostverbindungen 
zu erleichtern. 

Schriftwesen. Fischer v. Poturzyn, Jahrbuch flir Luftverkehr 
1924. Richard Pflaum, Miinchen 1924; Archiv 1920 S. 212ff., 1923 
S.253ff., 1924 S. 67ff.; VBW 1925/26 S. 65 ff. Gregor. 

Weltpennyporto, Bei dem vor dem Kriege viel er
orterten Gedanken cines Weltpennyportos handelt es 
sich darum, die Gebiihr fiir den einfachen Brief im Welt
postverkehr auf den Betrag von 1 Penny (10 Pf.) zu 
ermaBigen. Vorkampfer des Gedankens in England war 
der Parlamentarier Henniker Heaton, in Deutschland 
Arved Jiirgensohn in seiner 1909/10 erschienenen Schrift 
"Weltporto-Reform" (Druck und Verlag von Liebheit 
& Thiesen, Berlin). Die Neuseelandische Postverwaltung 
hat den Gedanken dadurch zu fOrdern sich bemiiht, daB 
sic sich bereit erklarte, fiir einfache Briefe nach allen 
Landern, die damit einverstanden waren, das Pennyporto 
anzuwenden. Die Verwirklichung des Gedankens schei
terte an den von den Postverwaltungen befiirchteten 
geldlichen EinbuBen; immerhin wurde ein dem Penny
porto entsprechender Gebiihrensatz fiir den einfachen 
Brief in einer groBen Zahl von Fallen fiir bestimmte 
Verkehrsbeziehungen eingefiihrt, z. B. fiir den Verkehr 
Englands mit seinen Kolonien, fiir den Verkehr Deutsch
lands mit seinen Kolonien und den deutschen P Anst im 
Auslande, fiir den Verkehr zwischen Deutschland und 
den Vereinigten Staaten von Amerika. Der Weltkrieg 
hat den Gedanken eines Weltpennyportos einstweilen 
zum Schweigen gebracht; durch den Weltkrieg sind auch 
die dem Pennysatz entsprechenden Gebiihrensatze, so
weit sie vor dem Kriege bestanden, groBenteils wieder 
weggefallen, u. a. ist auch das 10-Pf.-Briefporto zwi
schen Deutschland und den Vereinigten Staaten von 
Amerika nach dem Kriege nicht wiedereingefiihrt wor
den. Nach der ganzen Sachlage ist an eine baldige 
Verwirklichung des Gedankens eines Weltpennyportos 
einstweilen nicht zu denken. 

Schriftwesen. DVZ 1901 S.378, 1909 S.225, 1920 S.336. 

Weltposthandbuch. Darunter ist das Dienstwerk der 
DRP zu verstehen, das den jeweiligen WPVertr (s. d.) 
und die Nebenabkommen (s. d.) des WPV nebst den 
SchluBprotokollen (s. d.) und ~en VO (s. d.) im franzo
sischen Urtext mit deutscher Ubersetzung enthalt. Dem 
Texte der Vertrage usw. sind Anmerkungen beigegeben; 
besonders hervorzuheben ist, daB in den Anmerkungen 
auch wichtige Entscheidungen, Auslegungen usw. der 
Unterkommissionen, Kommissionen und Vollversamm
lungen der Postkongresse wiedergegeben sind, die all
gemeine Geltung haben, in die Vertrage oder VO aber 
nicht aufgenommen worden sind. 

Die DRP hat die Vereinsvertrage nebst VO von jeher 
in einem besonderen Druckwerk zusammengestellt; das 
im Jahre 1898 herausgegebene, die Washingtoner Ver
trage nebst VO enthaltende Druckwerk fiihrte zum ersten 
Male die Bezeichnung Weltposthandbuch. Abweichend 
von der Regel sind die Madrider Vertrage nebst VO ?icht 
im franzosischen Urtext, sondern nur in deutscher Uber
setzung abgedruckt worden; auch geschah dies nicht 
in einem Weltposthandbuch, sondern in einem Abschnitt 
(V, 8) der ADA. Nach Ausgabe des Weltposthandbuchs 
(Stockholm) 1925 ist dieser Absehnitt der ADA wieder 
weggefallen. 

AuJ3er den Vereinsvertragen nebst VO enthalt das 
Weltposthandbuq!t noch eine kurze Geschichtstafel des 
WPV sowie eine Ubersicht der Lander, die dem WPVertr 
und den Nebenabkommen beigetreten sind, mit Angabe 
des Beitrittstages. 

WeUpostkongrcsse und Weltpostkonferenzen. Welt
postkongresse, d. h. Kongresse von Bevollmachtigten 
der dem WPV angehorenden Lander, treten in gewissen 
Zwischenraumen "z ur Prufung oder Vervollstandi
gung der Weltpostvereinsvertrage" zusammen. 
Postkongresse sollen spatesten 5 Jahre nach dem In
krafttreten der auf dem vorhergehenden KongreB ab
geschlossenen Vertrage stattfinden. Friiher betrug die 
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Frist nur 3 Jahre. Die Fristen sind vielfach nicht ein
gehalten worden. Die lange Frist zwischen den Post
kongressen in Rom (1906) und Madrid (1920) ist, nach
dem schon vor dem Kriege besondere Grunde den 
Zusammentritt des Kongresses in Madrid verzogert 
hatten, hauptsachlich durch den Weltkrieg hervor
gerufen worden. 

Auf den Postkongressen kann sich jedes Land durch einen oder 
mehrere Bevollmachtigte vertreten lassen. Es ist auch statthaft, 
daB sich ein Land durch die Abordnung eines andern Landes ver
treten laBt; doch darf eine Abordnung insgesamt nicht mehr als 
zwei Lander vertreten. Bei den Beratungen hat jedes Land eine 
Stimme; inwieweit die Kolonien eine Stimme haben, bestimmt der 
WPVertr (beispielsweise verftigen die Niederlande und Portugal 
iiber je 2 Kolonialstimmen). Der Direktor des Internationalen 
Bureaus des WPV nimmt mit beratender Stimme an den Verhand
lungen der Kongresse teil. 1m iibrigen bestimmt jeder PostkongreB 
die Geschaftsordnung fiir seine Arbeiten und Beratungen; auch 
bezeichnet jeder KongreB den folgenden KongreBort. Die Re
gierung des Landes, in dem der KongreB stattfinden soli, beruft 
diesen nach Verstandigung mit dem Internationalen Bureau des 
WPV ein. Dieser Regierung liegt es nach beendigtem KongreB 
auch ob, die Beschliisse des Kongresses allen Regierungen und Ver
einsIandern bekanntzugeben. 

Weltpostkongresse haben - abgesehen von dem grund
legenden KongreB in Bern (1874) - stattgefunden in Paris (1878), 
Lissabon (1885), Wien (1891), Washington (1897), Rom (1906), 
Madrid (1920) und Stockholm (1924). Der nachste WeltpostkongreB 
soll 1929 in London abgehalten werden. 

AuBerordentliche Postkongresse treten nach 
Verstandigung mit dem Internationalen Bureau des 
WPV zusammen, wenn ein dahingehender Antrag von 
mindestens % der Vereinslander gestellt oder ge billigt 
wird. FUr die Verhandlungen der auBerordentlichen 
Postkongresse gilt das gleiche wie ftir die der regel
maJ3igen Kongresse. Zur Prufung von Verwaltungs
angelegenheiten konnen ferner auf Antrag von 2fa der 
Vereinsverwaltungen Postkonferenzen zusammen
treten, die ebenfalls nach Verstandigung mit dem Inter
nationalen Bureau einberufen werden. Wenn ein Post
kongreB oder eine Postkonferenz zur Priifung einer oder 
mehrerer bestimmter Fragen Ausschusse einsetzt, so 
werden diese durch das Internationale Bureau nach Ver
standigung mit der Verwaltung des Landes einberufen, 
in dem die Ausschusse zusammentreten sollen. 

Ein auBerordentlicher PostkongreB fand statt 1900 in 
Bern zur Feier des 25jahrigen Bestehens des WPV. Das Geprage 
von auBerordentlichen Postkongressen hatten auch die Postkonfe
renzen 1876 in Bern (Festsetzung der Bedingungen fiir den Beitritt 
iiberseeischer Lander zum Verein) und 1880 in Paris (Vereinbarung 
eines Postpaketabkommens). 

Postkonferenzen haben stattgefunden 1890 in Briissel (Ver
einbarung des Entwurfs eines Zeitungsabkommens als Vorlage fiir 
den PostkongreB in Wien), 1909 in Bern (Einweihung des Weltpost
vereinsdenkmals). 

A usschiisse sind eingesetzt worden: Yom PostkongreB in 
Madrid (1920) zur Priifung der Frage einer Umgestaltung der Welt
postvereinsvertrage (7 Mitglieder, darunter Deutschland). Tagungen 
des Ausschusses in Zermatt 1921 und Nizza 1922; in der Zwischen
zeit hatten Unterausschiisse in Frankfurt a. Main und Paris getagt), 
ferner yom PostkongreB in Stockholm (1924) zur Priifung der Frage, 
welche Mittel geeignet erscheinen, die Arbeit der Kongresse zu er
leichtern und zu beschleunigen (14 Mitglieder, darunter Deutsch· 
land). 

Wegen des Ergebnisses der Arbeiten des yom Post· 
kongreB in Madrid eingesetzten Ausschusses s. Weltpost. 
vertrag. Der yom PostkongreB in Stockholm eingesetzte 
PriifungsausschuB hat den Vereins· Postverwaltungen 
bereits im Jahre 1925 seine Vorschlage unterbreitet. 
Diese sind von den Vereinsverwaltungen angenommen 
worden und in Kraft getreten (L'Union Postale 1926 
S. 49). Dennoch wird fUr jeden PostkongreB ein vor· 
bereitender AusschuB damit beauftragt, die ftir Jen 
KongreB von den Verwaltungen gemachten Vorschlage 
zu priifen, zu vergleichen und zu ordnen; ferner solI 
er seine Meinung uber alle Fragen abgeben und einen 
Plan nebst Bericht einreichen, der den Beratungen 
des Kongresses zugrunde gelegt werden kann. Der vor· 
bereitende AusschuB hat anzugeben, wie der Wortlaut 
seines Entwurfs zustande gekommen ist. Wenn bei 
wichtigen Vorschlagen die Meinungen der Mitglieder aus
einandergehen, wird der Bericht des Ausschusses nicht 
nur die Meinung der Mehrheit, sondern auch die der 
Minderheit zum Ausdruck bringen. Der vorbereitende 

AusschuB wird sich jedesmal 6 Monate vor Beginn des 
Kongresses versammeln. Fur den PostkongreB in London 
wird nach BeschluB der Vereinsverwaltungen der yom 
PostkongreB in Stockholm eingesetzte AusschuB die 
dem vorbereitenden AusschuB zukommenden Aufgaben 
wahrnehmen. Herzog. 

Weltpostrecht. Rechtsquellen sind in erster Linie 
die WPVVertr (s. Weltpostvereinsvertrage) sowie die 
zugehiirigen YO. Bei Zweifeln tiber die Auslegung Zu· 
rtickgehen auf die Verhandlungsberichte (Dokumente) 
der Postkongresse und Postkonferenzen; ferner auf 
Schiedsgerichtserkenntnisse (s. Schiedsgerichte) und auf 
Gutachten des Internationalen Bureaus des WPV (s. Inter· 
nationales Bureau), die dieses in streitigen oder nicht
streitigen Fragen auf Ersuchen von Vereinsverwaltungen 
erstattet und in seinen Geschaftsberichten, u. a. in der 
Zeitschrift "L'Union Postale", bekanntgegeben hat; 
endlich auf .?ie bei etwaigen Abstimmungen uber die 
Erganzung, Anderung oder Auslegung von Vereinsvor· 
schriften entstandenen Vorgange (s. Abstimmungsver
fahren im Weltpostverkehr). Das Internationale Bureau 
des WPV ist yom PostkongreB in Stockholm beauftragt 
worden, ein Verzeichnis aller bisherigen und aller ktinf
tigen Entscheidungen und Auslegungen herauszugeben, 
die von Kommissionen, Unterkommissionen und Voll
versammlungen der Postkongresse getroffen und, ob
wohl sie in die Vereinsvertrage und in die zugehiirigen 
VO nicht tibernommen wurden, als rechtsverbindlich 
anzusehen sind. Wichtigere Entscheidungen dieser Art 
sind in Anmerkungen· des Weltposthandbuchs (s. d.), 
Ausgabe 1925, wiedergegeben. 

Soweit engere Vereine (s. d.) oder Sondervertrage 
(s. d.) bestehen, sind Rechtsquellen ferner die betreffen
den Vertrage oder Abkommen. 

Wcltpostverein ist der Name der Vereinigung, zu der 
sich die dem Weltpostvertrag (s. d.) beigetretenen Lander 
zusammengeschlossen haben, um fUr den gegenseitigen 
Austausch der Briefsendungen ein einziges Postgebiet -
eben den Weltpostvereins (WPV) - zu bilden. Aufgabe 
des WPV ist auch die Einrichtung und VervolIkomm
nung der sonstigen Dienstzweige im zwischenstaatlichen 
Verkehr. 

Vorgeschichte. Die erste Halfte des 19. Jahrhunderts schuf 
dem Verkehr neue Wege. Durch die neuentstandenen Eisenbahnen 
und Dampfschiffe wurden die Hinder einander niihergeriickt; mit 
der Entwicklung der verbesserten Verkehrsmittel mehrten sich die 
Beziehungen zwischen den Vi:ilkern. Der Post erwnchs in der Be
waItigung der an sie gestellten erhohten Anforderungen eine Aufgabe, 
der die bisherigen postalischen Einrichtungen nicht gewachsen 
waren. Die anschweIlende Zahl der Postsendungen erforderte iiber· 
sichtliche Gebiihrenordnungen, eiufache Formen und einen engen 
AnschluB der Staaten untereinander. AIle diese Voraussetzungen 
fiir eine glatte Abwicklung des Postverkehrs fehlten und muBten 
erst nach und nach geschaffen werden. Ais die wichtigsten Ereignisse, 
die darauf berechnet waren, den gesteigerten Anforderungen Rech
nnng zu tragen, sind die Einfiihrung des Penny-Portos in GroB
britannien durch Rowland Hill (s. d.) im Jahre 1840 und die Ver
einheitlichung des deutschen Postwesens durch Griindung des deutsch
osterreichischen Postvereins (s. d.) im Jahre 1850 zu nennen. In 
andern Liindern Europas ging man mit ahnlichen MaBnahmen vor. 

Die erwahnten N euerungen im Postwesen bezogen sich auf den 
innern Dienst der Hinder, nicht aber auf den zwischenstaat
lichen Postaustausch; unddoch wargerade hier eine durchgreifende 
Umgestaltung dringend notwendig, denn die zahlreichen Post
vertrage, die den Postaustausch der Lander untereinander regelten, 
waren in ihren Festsetzungen auBerst bunt und entbehrten jeglicher 
Einheitlichkeit. Besonders schwierig waren bei A bschluB von Post
vertragen immer die Verhandltmgen iiber das Durchgangsrecht im 
Postverkehr und iiber die fiir Durchgangssendungen zu leistenden 
Zahlungen. Nicht selten wurden so hohe Durchgangszahl10mgen ver
langt, daB sie geradezu einen Durchgangszoll darstellten. Erkliir
licherweise beeinfluBten die hohen Durchgangszahlungen die Post
gebiihren ganz erheblich, denn jede Postverwaltung muBte ihre 
Auslandsgebiihren natiirlich so einrichten, daB sie darin Deckung 
fiir ihre Unkosten fand. So kamen auBerordentlich hohe, meist fiir 
jeden Leitweg andre Auslandspostgebiihren heraus. Diese Gebiihren 
waren zugleich auBerst vielgestaltig, wei! die Gebiihrenantei!e der 
Liinder nicht nach gleichen Grundsatzen berechnet waren. Waren drei 
oder vier Lander an der Beforderung einer Briefsendung beteiligt, 
so hatte nicht selten jede von ihnen andre Gebiihrengrundsatze, 
Z. B. in bezug auf die Hohe der Gewichtssatze oder Gewichtsstufen, 
und diese verschiedenen Grundsatze muBten dann yom Absender 
und von der Aufgabeanstalt sorgsam beachtet werden, wenn die 
Sendung unangefochten ihren Weg gehen sollte. Die Folge war, daB 
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bei Behandlung der Auslandssendungen sehr oft argerliche Fehler, 
Verziigerungen u. dgl. vorkamen. Dabei war der Postaustausch mit 
dem Auslande denkbar umstaudlich, wei! im allgemeinen iiber jede 
einzelne Briefsendung mit der nachstfolgenden Verwaltung abge
rechnet werden muBte. 

Das Verdienst, die Anregung zu dem Werke des WPV gegeben 
und die Richtlinien fiir seine Gestaltung vorgezeichnet zu haben, 
kommt dem deutschen Generalpostmeister Stephan (s. d.) zu. 
Der Gedanke einer zwischenstaatlichen Postgemeinschaft ist ja 
schon vor Stephan geauBert worden. Es sei nur an den Staatsrat 
Kliiber erinnert, der schon im Jahre 1811 davon sprach, daB man 
die Post als WeltpAnst betrachten miisse; an die Berliner Post
konferenz des deutsch-iisterreichischen Postvereins im Jahre 1851, 
die bereits den Gedanken eines enropaischen Postvereins eriirterte; 
an den danischen Postbeamten Michaelsen, der sich im Jahre 1859 
mit der Frage einer zwischenstaatlichen Postgemeinschaft beschaftigt 
hat. Aber yom Gedanken bis zu seiner Verwirklichung war es so 
weit, daB selbst die zwischenstaatliche Postkonferenz, die auf An
regung der Vereinigten Staaten von Amerika im Jahre 1863 in Paris 
versammelt war, urn iiber eine Besserung der Zustande im Post
verkehr von Land zu Land zu beraten, nicht entfernt an die Be
griindung ciner Postgemeinschaft zwischen den auf der Konferenz 
vertretenen Staaten dachte, sondern sich darauf beschraukte, gewisse 
Grundsatze festzustellen, die nach lIfiiglichkeit bei kiinftigen Ab
schliissen von Postvertragen angewendet werden sollten. Stephan 
dagegen hatte in der Denkschrift, die er im Jahre 1868 verfaBte 
und in der er die Berufung eines allge meinen Postkongresses 
anregte (Veriiffcntlichung der Denkschrift im Amtsbl. Nr. 15 flir 
1871), von Anfang an die Begriindung eines fiirmlichen Post
vereins zwischen den beteiligten Landern im Auge, und er wuBte 
diesem Gedanken mit solcher zwingenden Klarheit Ausdruck zu 
geben, daB die dariiber befragten Regierungen ohne wei teres der 
Anregung grnndsatzlich zustimmten und zur Beschickung eines Post
kongresses bereit waren. Dieser kam dann, nachdem zunachst der 
deutsch·franzi:isische Krieg und andere Griinde die Verwirklichung 
des Stephanschen Gedankens verziigert hatten, im Jahre 1874 in 
Bern zustande und fiihrte aUL9_l0.~1874 zur AbschlieBung des All
gemeinen Postvereinsvertrages, des Vorlaufers des zuerst am 1. 6.1878 
auf dem PostkongreB in Paris abgeschlossenen WPVertr. 

Geschichte. Der durch den Berner Vertrag begriindete All
gemeine Postverein trat am 1. 7. 1875 ins Leben. Ihm gehorten 
aile Lander Europas (Frankreich jedoch erst yom 1. 1. 1876 ab) sowie 
die Vereinigten Staaten von Amerika und Agypten an. In der Folge
zeit dehnte sich der Verein, yom PostkongreB in Paris (1878) an 
Weltpostverein genannt, rasch iiber aile Erdteile aus, so daB 
heute nur noch ganz wenige Lander (s. Nichtvereinslander) auBerhalb 
des WPV stehen. [Zu welchen Zeiten die Lander dem WPV bei
getreten sind, ist aus der im Weltposthandbuch (s. d.) enthaltenen 
Gcschichtstafel des Vereins zu ersehen.J 

Anfiinglich war der Briefverkehr der einzige Dienstzweig, mit 
dem sich der WPV befaBte. Bald aber wurden weitere Dienst
zweige in den Bereich seiner Tatigkeit einbezogen, und zwar 
auf dem PostkongreB in Paris (1878) der Wertdienst und der 

Postanweisungsdienst, 
auf der Postkonierenz in Paris (1880) der Postpaketdienst, 
auf dem PostkongreB in Lissabon (1885) der Postauftragsdienst, 
auf dem PostkongreB in Wien (1891) der Postzeitungsdienst, 
auf dem PostkongreB in Madrid (1920) der Postiiberweisungsdienst. 
Auf den Postkongressen in Washington (1897), in Rom (1906) und in 
Stockholm (1924) wurden keine neuen Dienstzweige eingefiihrt. Das 
in Lissabon (1885) vereinbarte und auf spateren Postkongressen 
erneuerte Abkommen iiber die Einflihrung von Ausweisbiiehern im 
zwisehenstaatlichen Postverkehr wurde yom PostkongreB in Madrid 
(1920) nicht mehr erneuert, nachdem in den WPVertr Bestimmungen 
iiber die Ausgabe von Postausweiskarten (s. d.) aufgenommen 
worden waren. 

Von den im Laufe der Zeit in Form von Weltpostkongressen und 
Weltpostkonferenzen (s. d.) abgehaltenen Versammlungen des WPV 
hat jede einzelne das Weltpostvereinswerk gef6rdert und voran
gebracht. Der Weltkrieg hat den WPV zwar in seinen Tiefen 
ersehiittert, ihn aber nicht zerstort; vielmehr hat der WPV gerade 
dadurch seine Lebenskraft erwiesen, daB er aile Wirren des Welt
kriegs iiberdauert und nach beendetem Kriege alsbald das Seine 
getan hat, die durch den Krieg zerrissenen Bande zwischen den 
Viilkern wieder kniipfen zu helfen. Allerdings hat der erste Post
kongreB naeh dem Kriege, derjenige zu Madrid (1920), nicht aile 
Errungenschaften der friiheren Postkongresse aufrechterhalten 
kiinnen und namentlich weitgehende Gebiihrenerhohungen vor
nehmen miissen. Aber aueh er hat manche Verkehrsverbesserungen 
schaffen kiinnen, und noch mehr war dies auf dem PostkongreB zu 
Stockholm (1924) moglich, der zahlreiche Erleichterungen des 
zwischenstaatlichen Postverkehrs besehlossen und manehe Verkehrs
erschwerungen, die in Madrid unvermeidbar waren, bereits wieder 
zu beseitigen vermoeht hat. 

R e c h t. Die Grundlage fiir den WPV und den in ihm 
sich abwickelnden Verkehr bilden die Weltpostvereins
vert rage (s. d.) ne bst SchluBprotokollen (s. d.) und Voll
zugsordnungen (s. d.). 

Der wichtigste der Weltpostvereinsvertrage ist der 
Weltpostvertrag (s. d.), der die Vorschriften iiber den 
Briefpostdienst und daneben - daher auch die Bezeich
nung als Hauptvertrag - die grundlegenden Bestim
mungen iiber die Verfassung und den Bereich des WPV 
enthalt. Die iibrigen Vertrage, die Nebenabkommen, 
behandeln den Wertbrief- und Wertkastchendienst (s. 

Wertbrief- und Wertkastchenabkommen), den Postpaket
dienst (s. Postpaketa bkommen), den Postanweisungsdienst 
(s. Postanweisungsabkommen), den Postiiberweisungs
dienst (s. Postiiberweisungsabkommen), denPostauftrags
dienst (s. Postauftragsabkommen) und den Postzeitungs
dienst (s. Postzeitungsabkommen). Der Beitritt zum 
WPVertr ist Vorbedingung fiir die ZugehOrigkeit zum 
WPV; der WPVertr ist dementsprechend fiir alle Vereins
lander verbindlich. Dagegen ist der Beitritt zu den Neben
abkommen in das Belieben der Vereinslander gestellt. 
Deutschland ist samtlichen Nebenabkommen beigetreten. 
(S. auch Beitritt zum WPV und Austritt aus dem WPV 
sowie Ratifikation der Weltpostvereinsvertrage.) 

Der WPV bildet eine Vereinigung seiner Mitglieder, 
d. h. der ihm beigetretenen Lander, in der jedes Vereins
glied nach MaBgabe der Vereinsbestimmungen gleiche 
Rechte und Pflichten hat. Einen Vorstand hat der Ver
ein nicht. Doeh sind gewisse mit der Gesehaftsfiihrung 
des Vereins zusammenhangende Aufgaben der Regie
rung und Postverwaltung der Schweiz iibertragen. Sache 
der schweizerischen Regierung ist es, Beitrittserklarungen 
zum Verein oder zu einem Nebenabkommen, Austritts
erklarungen aus dem Verein und Riicktrittserklarungen 
von einem Nebenabkommen entgegenzunehmen und 
auf diplomatischem Wege den Regierungen der Vereins
lander mitzuteilen. Sie hat ferner neue Bestimmungen 
und Anderungen des Weltpostvcrtrags und der Neben
abkommen, die in der Zwischenzeit zwischen den Vcr
sammlungen (Kongressen) des Vereins entsprechend 
den dariiber erlassenen Bestimmungen zustande ge
kommen sind, zu bestatigen und den Regierungen der 
Vereinslander bekanntzugeben. Die sehweizerische Post
verwaltung hat bei gewissen Gebiihrenfestsetzungen, 
z. B. bei Festsetzung der Gegenwerte (s. d.) fiir die in 
den Vereinsvertragen in Goldfranken erscheinenden 
Gebiihren sowie bei ErhOhung oder ErmaBigung der 
Land- oder Seegebiihren fiir Postpakete (s. Postpaket
abkommen) mitzuwirken und hat vor allem die Ober
aufsicht iiber die Zentralstelle des Vereins zu fiihren, 
die in Bern unter dem Namen "lnternationales Bureau 
des Weltpostvereins" (s. d.) besteht und dazu bestimmt 
ist, den Vereinslandern als Verbindungs-, Auskunfts- und 
Beratungsstelle zu dienen. 

Die wichtigsten und fiir die Weiterentwicklung des 
Weltpostvereinsgedankens bedeutungsvollsten Veranstal
tungen des Weltpostvereins stellen die Postkongresse (s. 
Postkongresse und Postkonferenzen) dar, die von Zeit zu 
Zeit "zwecks Priifung oder Vervollstandigung der Welt
postvereinsvertrage" zusammentreten. Postkongresse 
sollen 5 Jahre (friiher 3 Jahre; von diesen Fristen ist 
verschiedentlich abgewichen worden) nach dem Inkraft
treten der auf dem vorhergehenden KongreB abgeschlos
senen Vertrage stattfinden. Auf den Postkongressen 
kann sich jedes Land durch einen oder mehrere Bevoll
machtigte vertreten lassen. Es ist auch statthaft, daB 
sich ein Land durch die Abordnung eines andern Landes 
vertreten laBt; doch dad eine Abordnung insgesamt 
nicht mehr als zwei Lander vertreten. Bei den Bera
tungen hat jedes Land nur eine Stimme. 1m iibrigen 
bestimmt jeder KongreB die Gesehaftsordnung fiir seine 
Arbeiten und Beratungen, auch bezeichnet jeder KongreB 
den folgenden KongreBort. Der PostkongreB in Stock
holm hat als nachsten KongreBort London bestimmt. 

AuBerordentliche Postkongresse oder Postkonferenzen 
zur Priifung reiner Verwaltungsangelegenheiten sollen 
auf Antrag von wenigstens zwei Dritteln der Vereins
lander nach Verstandigung mit dem Internationalen 
Bureau des WPV zusammentreten. Ausschiisse (s. d.) 
zur Priifung bestimmter Fragen ki:innen von jedem Post
kongreB und jeder Postkonferenz eingesetzt werden. 

Nach dem WPVertr gestehen die Vereinsverwaltungen 
jedermann das Recht zu, die Einrichtungen der Dienst
zweige zu benutzen, die den Gegenstand des WPVertr 
und der Nebenabkommen bilden. Voraussetzung ist 
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natiirlich, daB die Versender die Bedingungen erfiillen, 
die nach den Vertragen und den zugebOrigen VO fiir die 
verschiedenen .Arten von Sendungen gelten. Das Recht 
der Benutzung der Vereinseinrichtungen bOrt jedoch auf, 
wenn und soweit der Dienst vOriibergehend eingestellt 
Wird, wozu jede Verwaltung, wenn auBergewohnliche 
Verhaltnisse es notwendig machen, berechtigt ist. 

Die Weltpostvereinsvertrage nebst den VO gehen im 
allgemeinen davon aus, daB fiir den Postverkehr von 
einem Lande. zum andern einheitliche Vorschriften gelten 
sollen. Dies gilt fiir den Briefverkehr, an dem alle Lander 
beteiligt sind, ganz allgemein, so daB z. B. alle Lander 
der Welt die verschiedenen Arten von Briefsendungen, 
die der WPVertr aufzahlt, unter gleichen Bedingungen 
zur Beforderung zuzWassen verpflichtet sind, gilt aber 
auch fiir die sonstigen Dienstzweige, soweit die Verwal. 
tungen an ihnen teilnehmen. Diese Einheitlichkeit der 
Vorschriften stellt eine der groBen Errungenschaften 
des Weltpostvereins dar. Doch ist diese Einheitlichkeit, 
die im groBen auf allen Gebieten des Vereinsverkehrs 
gewahrt ist, nicht so zu verstehen, als wenn nun auch 
aIle Einzelheiten der Versendungsvorschriften iiberall 
gleichmaBig geregelt sein miiBten. Vielmehr enthalten 
die Vereinsvertrage und die VO neben den die grund. 
satzlichen Fragen regelnden MuB·Vorschriften zahl. 
reiche Kann·Vorschriften, die den Vereinsverwaltungen 
weitgehend die Moglichkeit geben, ihre Vorschriften fiir 
den Auslandsverkehr den Betriebsverhaltnissen bei ihren 
P Anst anzupassen .. Abweichungen von dem Grundsatz 
der Einheitlichkeit ergeben sich auch aus den Sonder· 
vertragen (s. d.) und engeren Vereinen (B. d.), die nach 
dem WPVertr zwiBchen den VereinBllindern und Vereins· 
verwaltungen zulliBsig sind. 

Ane Weltpostvereinsvorschriften gelten nur fiir die 
zwiBchen den Vereinslandern aUBgetauschten Sendungen, 
nicht aber fiir Sendungen des innern Verkehrs der Ver. 
einBlander. Dem entspricht es, daB eB im WPVertr 
ausdriicklich heiBt: "Die BeBtimmungen dieseB VertrageB 
und der Nebenabkommen lasBen die GeBetzgebung jedes 
Landes in allem unberiihrt, waB durch die Vereins· 
beBchliisBe nicht ausdriicklich geregelt iBt." (S. auch 
Innere GeBetzgebung und Weltpostverein.) 

Bedeutung deB WPV. DaB Wirken des WPV, 
dieBer groBen, nahezu den ganzen Erdball umfassenden 
Volkergemeinschaft, erstreckt Bich in aIle Volkskreise 
aller Lander hinein, denn taglich werden viele Millionen 
von Sendungen, die unter die Bestimmungen des WPV 
fallen, abgesandt und empfangen, und an dieBen Sen. 
dungen sind Handel und Industrie, KunBt und Wissen· 
schaften, Staatsmauner, Behorden und einfache Privat. 
leute, kurz alle KreiBe beteiligt, die iiberhaupt fiir einen 
Postverkehr von Land zu Land in Betracht kommen. 
Mit Recht hat man den WPV eine Einrichtung genannt, 
die um alle Staaten der Erde daB Band eineB einheitlichen 
Postverkehrsrechts schlingt und die geistige und wirt. 
schaftliche Verbindung aller einzelnen MenBchen in 
Bamtlichen Teilen der Erde ermoglicht und sichert. 

1m WPV haben wir bei niedrigen Gebiihren und 
einfachen Versendungsbedingungen Freiziigig. 
keit des Postverkehrs d urch aIle Welt. So ist 
heute ein Auslandspostverkehr ohne den WPV iiberhaupt 
nicht denkbar. Dabei wickelt sich das Wirken des Ver· 
eins in aller Stille, ja als etwas Selbstverstandliches abo 

Die hohe Bedeutung des WPV fiir den Fortschritt der 
Gesittung und vielleicht der Kultur, fiir die Entwicklung 
des MenschengeschlechtB ist von berufener Seite bei 
vielen Gelegenheiten hervorgehoben worden. Insbeson. 
dere ist dies im Jahre 1900 geschehen, als aus AnlaB des 
25jahrigen Bestehens des Vereins in Bern ein Jubilaums· 
PostkongreB stattfand, ferner auf dem PostkongreB in 
Stockholm (1924), als dieser in festlicher Sitzung die 
goldene Jubelfeier des Vereins beging. Der Jubilaums· 
kongreB des Jahres 1900 beschloB die Errichtung eines 
Weltpostvereinsdenkmals. Dieses Denkmal, ein Werk 

des franzosischen Bildhauers Rene de Saint·Marceaux, 
ist auf einem der schOnsten Platze Berns errichtet und 
im Jahre 1909 in Gegenwart von Vertretern fast aller 
Lander der Welt eingeweiht worden. Auf dem Denk· 
mal sitzt inmitten einer Felsgrnppe, der am FuBe 
ein Quell entspringt, eine Frauengestalt, die die aus· 
gestreckte Rechte auf das Wappen der Stadt Bern 
stiitzt. Oben auf der bOchsten Spitze des Felsens tragt 
eine Wolkensaule, die scheinbar in den Weltraum ent· 
weichen will, eine Weltkugel, um die fUnf, die Erdteile 
verkorpernde weibliche Gestalten schweben und einander 
Briefe zureichen. 

Statistik des Weltpostverkehrs. Nachstehende Zahlen, 
die der im Jahre 1924 yom Internationalen Bureau des WPV heraus· 
gegebenen Jubilitumsdenkschrift "L'Union postale universelle, sa 
fondation et son developpement" entnommen sind, veranschaullchen 
den Umfang und zugleich die Entwicklung des im Bereiehe des WPV 
im Verkehr von Land zu Land sieh abspielenden Verkehrs und lassen 
zugleieh den Einflu/3 erkennen, den der Weltkrieg auf die Gestaltung 
des Auslandspostverkehrs gehabt hat: _ 

1. Briefsend ungen (Briefe, Postkarten, Drneksaehen, Waren
proben, Gesehltftspapiere): 

Jahr Zahl der Verwaltungen, von I Zahl der abgesandten 
denen Angaben vorliegen Sendungen 

1875 
1880 
1885 
1890 
1895 
1900 
1905 
1910 
1913 
1916 
1919 
1922 

15 
39 
54 
41 
66 
62 
86 
94 
84 
41 
54 

100 
2. Wertbriefe und Wertkitstehen. 

Jahr 

1875 
1880 
1885 
1890 
1895 
1900 
1905 
1910 
1913 
1916 
1919 
1922 

Zahl der ver·1 Zahl der abge· 
waltungen, von sandten Wert· 
denen Angaben briefe und 

vorliegen Wertkitstehen 

9 
21 
23 
25 
34 
34 
55 
58 
57 
31 
38 
76 

685173 
2130502 
2071 248 
2212815 
2219412 
2784493 
2730335 
2788314 
2851179 

690062 
1106208 
3268778 

3. Postpakete. 

143958799 
335621487 
475406125 
592363083 
794909890 

1151700680 
1654799757 
2241 755 513 
2439288306 

672146080 
755178125 

2383658645 

Wertbetrag 
(in Franken) 

556613329 
1357109482 
1382502923 
2080661393 
2071 337 452 
2691662890 
2802443587 
4878308665 
4577928667 

513603055 
1374418064 
1340366112 

Jahr 
Zahl der Verwaltungen, 

von denen Angaben 
vorliegen 

Zahl der abgesandten 
Postpakete 

1875 9 4739121 
1880 13 4905913 
1885 23 6559720 
1890 33 12660471 
1895 55 17876271 
1900 52 31100333 
1905 77 42058099 
1910 81 58698053 
1913 77 64738050 
1916 40 12073704 
1919 47 21665373 
1922 99 36025348 

4. Postanweisungen. 

Zahl der Verwal· Zahl der Betrag Jahr tungen, von denen eingezahlten 
Angaben vorliegen Postanweisungen (in Franken) 

1875 I 12 918591 67991274 
1880 26 2381634 153365193 
1885 29 3860827 242860793 
1890 33 8535628 644589883 
1895 45 11302467 751011 795 
1900 44 16946651 981138824 
1905 73 23758009 1473402603 
1910 76 34182908 

I 
2279375674 

1913 63 33055961 2329809897 
1916 36 11922855 668012786 
1919 48 17654399 888854057 
1922 94 14 287 314 1788052276 

-
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Schriftwesen. Urklmden (Dokumente) der Postkongresse und 
Postkonferenzen; Denkschriften des Internationalen Bureaus des 
Weltpostvereins "L'Union postale universeIIe, sa londation et son 
developpement" 1900 (Lausanne, Imprimerie Ch. Viret·Genton) und 
1924 (Impression et execution Etablissements Benziger & Cie. S. A., 
Einsiedeln); J ung, Der Weltpostverein und der Wiener PostkongreJ.l. 
Duncker & Humblot, Leipzig 1892; Haass, Der Weltpostverein. 
Selbstverlag, Ludwigsburg 1893; Weithase, Geschichte des Weltpost· 
vereins. J. H. E. Heitz, StraBburg (Els.) 1893; Jung, Der Weltpost· 
verein und sein EinfluLl auf den Weltverkehr und die Weltwirtschaft. 
J. H. Ed. Heitz, StraBburg (EIs.) 1903; Meyer, Die deutsche Post 1m 
Weltpostverein und im Wechselverkehr. Julius Springer, Berlin 1902; 
Derselbe, 2. Auflage, bearbeitet von Herzog. Julius Springer, Berlin 
1908; Herzog, Der Auslandspostverkehr nach den Weltpostvereins' 
vertragen von Stockholm (Bd. 25 der Sammlung Post und Tele· 
graphie in Wissenschaft und Praxis). R. v. Decker's Verlag. Berlin 
1925; Artikel "Post" im Handworterbuch der Staatswissenschaften, 
VI. Bd. 4. Auf!. Gustav Fischer, Jena 1925; Archiv 1874 S. 637, 605; 
1878 S. 764, 1879 S. 201, 1882 S. 745, 1883 S. 90, 1884 S. 577, 1894 
8. 577, 1899 S. 811, 1900 8.637, 19048.620, 1910 S. 409, 1912 S. 428, 
1924 S. 81. Die einzelnen Postkongresse usw.: Archiv 1874 S. 577, 615, 
1876 S. 129,220,1878 S. 163, 216, 244, 385, 1879 S. 137, 1880 S. 737, 
1882 S. 641, 1885 8.97, 257, 1891 S. 325, 357, 531, 1892 S.97, 540, 
1897 S. 254, 333, 493, 1906 S. 305, 329, 433, 1907 S. 353, 449, 1925 
S.213; DVZ 1897 S.157, 1899 S. 471, 1903 S. 2, 1904 S. 429, 575, 
1906 S. 195, 235, 261, 274, 285, 295, 303, 1909 S.513, 1920 S. 271, 
289, 293, 312, 330, 348, 1921 S. 29,213,1924 S. 312, 316; L'Union 
Postale 1875/76 S. 15, 17, 1884 S. 209, 1894 S. 157, 1899 S. 151, 
1900 S.117, 135, 159, 1909 S. 113, 161, 1914 S. 161, 1924 S. 161ff. 
Die einzelnen Postkongresse usw.: L'Union Postale 1875/76 S. 30, 
33, 37, 79, 83, 1878 S. 30, 49, 81, 101, 133, 143, 166, 190, 210, 1880 
S. 205, 246, 1881 S. 12, 1885 S. 66, 1891 S. 121, 144, 161, 1897 
S.121, 145, 161, 1906 S.101, 117, 137, 1920 S. 161, 177, 1924 
S. 113 ff., 129 ff., 145 ff., 163 ff., 177 ff. Her zog. 

Weitpostvereinsvertrage sind die Vertrage, die die 
Grundlage fiir den WPV und den in ihm sich 
a bwic kelnde n Ver kehr bilden. Es bestehen folgende 
Weltpostvereinsvertrage: 

I. Der Weltpostvertrag, auch Hauptvertrag ge· 
nannt, der zuerst am 9. 10. 1874 auf dem PostkongreB 
in Bern als Aligemeiner PostvereinBvertrag, im iibrigen 
alB WPVertr zuerst am I. 6. 1878 auf dem PostkongreB 
in Paris vereinbart wurde; 

2. das Wertbrief - und Wertkastchenab· 
kommen, zuerst als Wertbriefabkommen am 1. 6. 1878 
in Paris abgeschlossen, erweitert zum Wertbrief· und 
Wertkastchenabkommen zuerst yom PostkongreB in 
Wien am 4. 7. 1891; 

3. das Postpaketabkommen, zuerst vereinbart 
am 3. 10. 1880 auf der Postkonferenz in Paris; 

4. das Postanweisungsabkommen, zuerst vel" 
einbart am 4.6. 1878 in Paris; 

5. das Postiiberweisungsabkommen, zuerst ver· 
einbart am 30. II. 1920 auf dem PostkongreB in Madrid; 

6. das Postauftragsabkommen, zuerst vereinbart 
am 21. 3. 1885 auf dem PostkongreB in Lissabon; 

7. das Postzeitungsabkommen, zuerst vereinbart 
am 4.7.1891 auf dem PostkongreB in Wien. 

AIle diese Vertrage sind zuletzt am 28.8.1924 auf 
dem PostkongreB in Stockholm vereinbart wor· 
den. (Das zuerst in Lissabon am 21. 3. 1885 abgeschlos. 
sene Abkommen betreffend die Einfiihrung von A us· 
weisbiichern im Weltpostverkehr ist yom KongreB 
in Madrid, 1920, nicht erneuert worden, nachdem in 
den WPVertr Bestimmungen iiber die Ausgabe von 
Postausweiskarten aufgenommen waren.) 

Der WPVertr enthlut die Vorschriften iiber den Briefpostdienst 
und daneben - daher auch die Bezeichnung als Hauptvertrag -
die grundlegenden Bestimmungen iiber die Verfassung und den 
Bereich des WPV. Der Beitritt zum WPV 1st Vorbedingung iiir 
die Zugebiirigkeit zum Verein. Der Beitritt zu den iibrigen Vertragen, 
den sog. N ebenabkommen, ist den Vereinsstaaten freigesteIIt. Was 
die einzelnen N ebenabkommen behandeln, ergibt sich aus ihrer 
Benennung. Zu einigen Vertragen (nach den Beschliissen des Stock· 
holmer Kongresses zum WPVertr., zum Werttarif· und Wertkastchen· 
abkommen, zum Postpaketabkommen und zum Postiiberweisungs· 
abkommen) gehiiren SchluLlprotokoIle (s. d.). 

Aile Weltpostvereinsvertrage, auch die als Abkommen bezeich· 
neten, sind Staatsvertrage, d. h. Vertrage, die von Bevollmachtigten 
der beteiligten Lander abgeschlossen sind. Dementsprechend sind 
die Vertrage "unter Vorbehalt der Ratifikation" (s. d.) abgeschlossen 
und erhalten verbindliche Kraft erst durch diese. Ais Staatsvertrage 
unterliegen die Weltpostvereinsvertrage im Deutschen Reiche der 
Genehmigung im Wege des Gesetzes und werden daher auch 1m 
Reichsgesetzblatt veroffentIicht. Wegen der Stockholmer Weltpost· 
vereinsvertrage 8. Gesetz yom 22. 6. 1925, RGBI Teil II S. 518. Zu 

. den Vertragen gehiiren VoIlzugsordn ungen (s. d.), die die naheren 
Bestimmungen iiber die Ausfiihrung der Vertrage enthalten. 

Schriftwesen. DVZ 1905 S.151. 

Weltpostverkehr (Recht nod Betrit'b) S. folgend~ 
Aufsatze: 

a) Recht 
Abstimmungsverfahren im ~iWeltpostverkehr. 
ArbeitsausschuB des Weltpostvereins. 
Ausschiisse in Weltpostvereinsangelegenheiten. 
Austritt aus dem Weltpostverein. 
Auswechslungspostanstalten. 
Beitritt zum Weltpostverein. 
Benutzung der Einrichtungen des Weltpostvereins. 
Durchgangsfreiheit. 
Einstellung, voriibergehende, des Dienstes tm Weltpostverkehr. 
Engere Vereine innerhalb des Weltpostvereins. 
Gebiihrenhinterziehungen im Weltpostverkehr. 
Gegenwerte der Gebiihren im Weltpostverkehr. 
Geschaftsordnung der Postkongresse und Postkonferenzen. 
Geschaftssprache des Weltpostvereins. 
Gewahrleistung im Weltpostverkehr. 
Goldfrank. 
Grenzverkehr. 
Hauptvertrag. 
Inkrafttreten der Weltpostvereinsvertrage. 
Innere Gesetzgebung und Weltpostverein. 
Internationales Bureau des Weltpostvereins. 
Internationales Postbureau in Montevideo. 
Kolonialstimmen. 
Meinungsverschiedenheiten zwischen Weltpostvereinsmitgliedern. 
N ebenabkommen. 
Nichtvereinslander. 
Nordischer Postverein. 
Panamerikanischer Postverein. 
Postanweisungsabkommen. 
Postauftragsabkommen. 
Postausweisbiicher. 
Postkongresse und Postkonferenzen. 
Postpaketabkommen. 
Postpakete (Begriff). 
Postiiberweisungsabkommen. 
Postzeitungsabkommen. 
Ratifikation der Weltpostvereinsvertrage. 
RechnungssteIIe des Weltpostvereins. 
Schiedsgerichte des Weltpostvereins. 
SchluLlprotokolle. 
Sondervertriige. 
Spanisch'amerikanischer Postverein. 
Siidamerikanischer Postverein. 
Tagungsort der WeJtpostkongresse. 
Teilnahme an den Dienstzweigen des Weltpostvereins. 
Verantwortliche VerwaJtung bei Ersatzlelstungen im Weltpost· 

verkehr. 
VereinsIander. 
Vereinswahrung. 
Verjahrung von Ersatzanspriichen 1m Weltpostverkehr. 
Vol1zugsordnungen zu den Weltpostvereinsvertragen. 
Weltpostkongresse und Weltpostkonferenzen. 
Weltpostrecht. 
Weltpostvereinsvertrage. 
Weltpostvertrag. 
Wertbrief· und Wertklistchenabkommen. 

b) Betrieb 
Abrechnungen im Auslandspostverkehr. 
Ankunftsverzeichnisse zu den Frachtkarten yom Auslande. 
Antwortscheine. 
Auskunftsstel1en iiber Kriegsgefangene. 
Anslandsvertrieb von Zeitungen. 
AuLlergewohnliche Verbindungen innerhalb des Weitpostvereins. 
Auszahlungsschein. 
Briefbeutelnachweis im Auslandsverkehr. 
Briefdurchgangskosten. 
Briefgebiihren im Weitpostverkehr. 
Brieikarten fiir das Ausland. 
BriefkartenschIiisse im Auslandsverkehr. 
Briefpostbuch. 
Briefverkehr mit Kriegsschiffen. 
Durchgangszahlungen. 
Einlieferung von Briefsendungen auf hoher See. 
Einlieferung von Briefsendungen im Auslande. 
Einschreiblisten. 
Einzahlungskurs fiir Postanweisungen. 
Frachtkarten. 
Gebiihrenbezug im WeJtpostverkehr. 
Gebiihrenfreiheiten im Weitpostverkehr. 
Geldkarten iiir das Ausland. 
Grenz·Ausgangs· (Eingangs') Postanstalten. 
Giiltigkeitsdauer der Postanweisungen des Weltpostverkehrs. 
Kleines Brief· und Paketpostbuch. 
Kriegsgefangenensendungen. 
Kriegsschiffe. 
Lager kosten. . 
Listenverfahren beim Auslandspostanweisungsverkehr. 
Luftpostverbindungen im Weitpostverkehr. 
Nachnahmeabrechnungen im Auslandspostverkehr. 
Niederschlagung von Zol1gebiihren. 
Paketabrechnungen. 
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Paketkartenschliisse im Auslandsverkehr. 
Paketpostbuch. 
Postanweisungsabrechnung. 
Postbons. 
Postfrachtstiicke. 
Post und Bucbhandel. 
Spediteure und ahnliche Unternehmungen. 
Stempel. 
ttberweisung von Zeitungen 1m Weltpostverkehr. 
ttberwelsungslisten im Auslandspostverkehr. 
I'Union Postale. 
Unzengewichte im Weltpostverkehr. 
Verfiigungsrecht des Absenders im Weltpostverkehr. 
Versendunl!sverbote im Weltpostverkehr. 
Warenproben, Handelswert von 
Weltpennyporto. 
Weltposthandbuch. 
Weltpostwertzeichen. 
Wertversicherung fiir Pakete nach dem Auslande. 
Zahlungsermachtigung. . 
Zahlungsfrist bei Ersatzleistungen im Weltpostverkehr. 
Zeltungsabrechnungen im Auslandsverkehr. 
Zeitungsbeilagen im Vereinszeitungsverkehr. 
Zeitungslisten im Weltpostverkehr. 
Zeitungspreise im Vereinszeitungsverkehr. 
Zollhandbuch fiir den Brief- und Paketverkehr mit dem Auslande. 
Zuschlaggebiihren im Weltpostverkehr. 

Weltpostvertrag ist derjenige der Weltpostvereins
vertrage (s. d.), der die grundlegenden Bestimmungen 
iiber die Verfassung und den Bereich des WPV und auBer
dem die Vorschriften iiber den Briefpostdienst enthalt. 
Der Beitritt zum WPVertr ist Vorbedingung fiir die 
ZugehOrigkeit zum WPV. Der WPVertr pflegt auch 
Hauptvertrag - im Gegensatz zu den als Nebenabkom
men bezeichneten sonstigen Weltpostvereinsvertragen
genannt zu werden. S. auch SchluBprotokolle, Vollzugs
ordnungen zu den Weltpostvereinsvertragen, Ratifika
tion der Weltpostvereinsvertrage. 

Geschichte. Vorlaufer des WPVertr ist der Berner Allgemeine 
Postvereinsvertrag yom 9.10.1874. Ein WPVertr (Convention 
postale universelle) ist zuerst am 1. 6. 1878 auf dem PostkongreB in 
Paris abgeschlossen worden. Der PostkongreB in Lissabon erganzte 
den Pariser WPVertr durch ein Zusatzabkommen Yom 21. 3. 1885. 
Erneuert ist der WPVertr auf den Postkongressen in Wien am 
4.7.1891, in Washington am 15.6.1897, in Rom am 26.5.1906, in 
Madrid am 30. 11. 1920 und in Stockholm am 28. 8. 1924. Der 
Stockholmer WPVertr ist am 1. 10. 19~5 in Kraft getreten. 

Bis zum PostkongreB in Madrid sind der WPVertr und die iibrigen 
Vereinsvertrage im allgemeinen in der urspriinglichen Form bei
behalten und nur durch Zusatze und Anderungen den wechselnden 
Bediirfnissen angepaBt worden. Die Frage einer Umgestaltung der 
Vertrage ist schon auf dem PostkongreB in Rom (1906) und dann 
wieder auf dem PostkongreB in Madrid (1920) erortert worden. 
Beide Kongresse sahen davon ab, die Form der Verttage grundlegend 
zu andern. Doch setzte der PostkongreB in Madrid einen aus 7 Mit
giiedern, darunter Deutschland, bestehenden AusschuB ein, dessen 
Aufgabe es gain sollte, fiir die im Laufe der Zeit immer uniibersicht
licher gewordenen Vertrllge einen Entwurf auszuarbeiten, der einfach, 
klar und iibersichtlich ware. Der AusschuJ3 tagte zuerst yom 29. 7. 
bis 22. 8. 1921 in Zermatt und einigte sich in groBen Ziigen iiber eine 
neue Fassung des WPVertr nebst YO; zugleich setzte er Unteraus
schiisse ein, die die Nebenabkommen nebst VO in gleichem Sinne 
umarbeiten sollten. Nachdem diese im Dezember 1921 in Frankfurt 
(Main) und Paris getagt hatten, vereinigte sich der AusschuJ3 in der 
Zeit Yom 15. 3. bis 14. 4. 1922 in Nizza und stellte hier die Entwiirfe 
zu den neuen Weltpostvereinsvertragen nebst VO fest. Nachdem 
die Entwiirfe die Zustimmung der Vereinsverwaltungen gefunden 
hatten, wurden sie den Verhandlungen des Postkongresses in Stock· 
holm zugrunde gelegt und hier mit gewissen, durch neue Vorschlage 
der VereinsIander bedingten Abllnderungen angenommen. Die 
danach yom PostkongreB in Stockholm angenommenen Vertrage 
unterseheiden sieh von den friiheren hauptsachlieh dadureh, daB 
aile wichtigen aligemeinen Bestimmungen, insbesondere die iiber 
die Verfassung des WPV, in einem Vertrage, dem WPVertr, zu· 
sammengefaBt sind, und daB sich ferner in der neuen Fassung der 
Vertrage die Bestimmungen nieht in einer ununterbrochenen Folge 
langer Artikel darstellen, sondern in zahlreiche klar gesehiedene 
Gruppen (Abschnitte und Kapitel) mit besonderen ttberschriften 
und in kurze, den Gruppen untergeordnete Artikel mit knapper 
Inhaltsangabe gegliedert sind. 

Recht. Der WPVertr bestimmt Begriff und Wesen 
des WPV dahin, daB die Lander, zwischen denen der 
Vertrag abgeschlossen ist, fiir den Austausch der Brief· 
sendungen ein einziges Postgebiet bilden, und daB Auf
gabe des WPV auch die Einrichtung und Vervollkomm
nung der sonstigen Dienstzweige im zwischenstaatlichen 
Postverkehr ist. 1m Eingang des Stockholmer WPVertr 
sind ala vertragschliel3ende Teile 83 Lander aufgefiihrt. 
Wegen der Verfassung und der Einrichtungen des WPV 
s. Weltpostverein, Internationales Bureau des Welt· 

postvereins, Weltpostkongresse und Weltpostkonferen 
zen, Ausschiisse in Weltpostvereinsangelegenheiten, 
Schiedsgerichte des Weltpostvereins. 

Gewisse allgemeine Grundsatze, die der WPVertr be
handelt, gelten fiir den gesamten zwischenstaatlichen 
Postverkehr. Es handelt sich dabei urn Durchgangs
freiheit (s. d.), Recht auf Benutzung der Vereinseinrich
tungen (Aufstellung des Grundsatzes, daB die Vereins
Hi.nder jedermann das Recht zur Benutzung der Ein· 
riehtungen der verschiedenen Dienstzweige zugestehen), 
Verbot der Erhebung nicht vorgesehener Gebiihren, 
vOriibergehende Einstellung des Dienstes, Vereinswah
rung (s. d.; s. auch Goldfrank) und Gegenwerte (s. d.), 
Vordrucke (s. d.) und Geschaftssprache (s. d.), endlich 
Ausgabe von Postausweiskarten (s. d.). 

Unter Briefsendungen sind nach dem WPVertr Briefe, 
Postkarten, Geschaftspapiere, Warenprob\ln, Druck
sachen einschl. der Blindenschriftsendungen und Misch· 
sendungen (zusammengepackte Geschaftspapiere, Waren. 
proben und Drucksachen) zu verstehen. Der Vertrag 
regelt fiir diese Sendungen die Gebiihrenerhebung, die 
Gewichts· und Ausdehnungsgrenzen, die Zulassung von 
Eilzustellung, Einschreibung und Nachnahme. Uber die 
Beschaffenheit der einzeInen Arten von Briefsendungen 
enthalt der WPVertr nur allgemeine Bestimmungen 
(z. B. fiir Geschaftspapiere, Warenproben und Druck
sachen die Bestimmung, daB sie keine Briefe und keine 
Angaben enthalten diirfen, die die Eigenschaft einer 
wirklichen und personlichen Mitteilung haben; fiir 
Warenproben die Bestimmung, daB sie keine Gegen. 
stande von Handelswert enthalten diirfen), wahrend alle 
naheren Einzelheiten iiber die Beschaffenheit der Sen
dungen sowie iiber deren postdienstliche Behandlung 
in der VO zum WPVertr enthalten sind. Wegen des 
Austauschs der Briefsendungen zwischen den Postver
waltungen s. Briefkarten und Grenz-Ausgangs- (-Ein. 
gangs-) P Anst. Aus dem sonstigen Inhalt des WPVertr 
sind hervorzuheben die Vorschriften iiber die Verant· 
wortlichkeit der Post fiir Einschreib· und Nachnahme
sendungen (s. Gewahrleistung im Weltpostverkehr), iiber 
den Gebiihrenbezug im Briefverkehr (s. Gebiihrenbezug 
im Weltpostverkehr) und die an Durchgangslander fiir 
die BefOrderung von Briefsendungen und Briefposten 
zu zahlenden Entschiidigungen (s. Briefdurchgangs· 
kosten), iiber ·die Versendungsverbote (s. d.), endlich 
iiber die Regelung des Postaustauschs mit den nicht 
zum WPV gehOrigen Landern (s. Nichtvereinslander). 

Schriftwesen. Jubilaumsdenkschrift 1924, insbesondere S.79; 
Meyer·Herzog S. 27ff.; Herzog S.9ff., 17ff. und 32ff. Herzog. 

Weltpostwertzeiehen. Die Frage der Ausgabe von 
Weltpostwertzeichen, d. h. von Postwertzeichen oder 
Freimarken, die im gesamten Gebiet des WPV giiltig 
waren, ist so alt wie der WPV selbEt, denn schon dem 
PostkongreB in Bern (1874) lagen Anregungen von 
nichtamtlicher Seite vor, solche Wertzeichen auszugeben. 
Spater hat sich namentlich der PostkongreB in Wien 
(1891) mit der Frage der Schaffung eines Weltpost
wertzeichens beschaftigt, ohne aber die Schwierigkeiten, 
die der Verwirklichung des Gedankens entgegenstehen, 
iiberwinden zu konnen. 

Die Griinde dagegen sind vorwiegend geldlicher Natur und liegen 
hauptsaehlich in der Versehiedenheit der Wil;hrungBverhiiJtnisse 
der Weltpostvereinslander. AuBerung Stephans auf dem Post· 
kongreB in Wien: Der Gedanke einer Weltpostmarke gleiche dem 
Plane eines groBartigen Bauwerks, aber einem solchen, bei dem die 
Gesetze der Schwere nicht beriicksichtigt selen. 

N achdem sich der Gedanke eines Weltpostwertzeiehens als un· 
ausfiihrbar erwiesen hatte, hat der PostkongreB in Rom (1906) das 
bescheidenere Ziel, namlich die Vorausbezahlung der Gebiihr fiir 
einen Antwortbrief im Verkehr von Land zu Land zu ermoglichen, 
dadurch verwirklicht, daB er die Ausgabe von Antwortscheinen 
(s. d.) beschlossen hat. 

Schriftwesen. Meyer·Herzog S.61ff. 

Werkstiitten. Aus wirtschaftlichen Griinden ist es zu 
empfehlen, in groBeren VA die technischen Einrichtungen 
und Ausstattungsgegenstande (s. d.), wie Aufziige (s. d.), 
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Heizungcn (s. Heizung), Beleuchtungsanlagen (s. Be
leuchtung), ~'[obel (s. d.), Schreib- und Rechenmaschinen 
{s. d.), Stempelmaschinen (s. d.) usw. durch eigene Be
amte usw. instand halten zu lassen. Fiir die Instand-

. setzung kleiner, 1eicht beweglicher Gegenstande werden 
in groBeren Stadten zweckmaBig Bezirkswerkstatten 
eingerichtet, die moglichst einem VA mit umfangreicher 
technischer Ausstattung zugeteilt werden, z. B. fiir 
Rechen- und Schreibmaschinen dem PSchA. Es ist dabei 
j e nach der Zahl der zur Instandsetzung zugeteilten 
Gegenstande moglich, von einem handwcrksmaBigen 
Betriebe, d. h. von der Instandsetzung mit Handwerks
zeugen zum maschinenmaBigen Betriebe mit Werkzeug
maschinen (Drehbanken, Frasmaschincn, Band- und 
Kreissagen usw.) iiberzugehen. 

Zur Uberwachung der Handwerker und, urn der Ge
fahr vorzubeugen, daB die Instandsetzungsarbeit zu 
weit, z. B. auf veraltete und zu sehr abgenutzte Gegen
stande, ausgedehnt wird, ist saehkundige Aufsieht 
(Maschinenpersonal) notwendig. 

Die Vereinigung der handwerklichen Betriebe zu Be
zirkswerkstatten bei groBeren VA hat gleichzeitig den 
Vorteil, daB diesen fiir die Beseitigung von Storungen 
saehkundige Personen der Werkstatten zur Verfiigung 
steht. Die laufende Wa.rtung maschinenmaBiger An
lagen wird in kleinen VA mit der Instandsetzung ver
einigt, so daB auch bei diesen fUr Storungsbeseitigungen 
einfacher Art Fachleute vorhanden sind. 

Abgesehen yon den Kraftwagen-Werkstatten (s. d.), 
die in der Regel entsprechend ihrem Umfang als se1b
stiindige Werkstattenamter fUr mehrere OPDBezirke 
eingerichtet werden, bestehen bei der DRP fo1gende 
Bezirkswerkstatten: 

1. Fahrradwerkstatten; 
2. Schlosserwerkstatten fiir Handwagen, Aufziige, 

Rohrpostanlagen u. dgl.; 
3. j);Iechanikerwerkstatten fiir Schreib- und Rechen

maschinen usw., auch fUr Paketschneilwagen. 
Grundsatzlich erhalt jeder Handwerker sein eigenes 

Handwerkszeug; nur selten gebrauchte, groBere Werk
zeuge, z. B. Kluppen zum Schneiden von Gewinden, 
werden gemeinsam benutzt. 

Zur besonderen Ausstattung groBerer Bezirks-Fahr
radwerkstattcn gehort u. a. eine Emaillieranlage und 
eine Vernickelei. Jene besteht aus einem Trockenofen, 
der am besten mit Gas geheizt wird, diese u. a. aus einem 
Umformer, der die Netzspannung der Beleuchtung auf 
eine fiir das Kickelbad geeignete Spannung herabsetzt. 

Sehlosser- und Mechanikerwerkstatten benutzen groB
tenteils gleichartige Werkzeuge, nur sind alle Mechaniker
werkzeuge zierlicher und genauer gearbeitet, entsprechend 
den instand zu setzenden Gegenstanden. 

Zu einer groBeren Schlosserei gehort stets eine 
Schmiede, die zum Vorarbeiten groBerer Wcrkstiicke 
nicht zu entbehren ist. 

Fiir Tischlereien empfiehlt sich die Beschaffung ciner 
Bandsage, mit der auch Schweifungen, z. B. StuhlIehnen 
und Beine, ausgearbeitet werden konnen; auch eine 
vereinigte Hobel- und Frasmaschine ist in groBeren 
Tischlereien (fiir etwa 4 Tischler) wirtschaftlich, weil sie 
die schwere Handarbeit besorgt, so daB die Tischler nur 
noch das Abschlichten und Nachpasscn auszufiihren 
brauchen. 

Besteht in einem Bezirk eine groBere Zahl von Werk
statten, so empfiehlt sich die gemeinschaftliche Be
schaffung und Lagerhaltung fiir aile gangbaren Werk-
zeuge und Gebrauchsgegenstande. Kasten. 

Wertangabe, Senduugen mit hoher - (anzeigepflichtigc 
Wertsendungen). Zur Sicherung der Sendungen mit 
hoher Wertangabe hat die DRP besondere Vorsichts
maBregeln getroffen. BloBgehende Pakete mit ciner 
Wertangabe yon 100000 EM oder 100000 Franken und 
dariiber werden den Empfangs- oder Ubergangssteilen 
telegraphisch angemeldet. Wird ein AnsehluB verfehlt, 

Handworterbueh des Postwesens. 

so benachrichtigt die Ubergangsstelle e bonfails tele
graphisch die Empfangsstelle. In den Ladezetteln (s. 
Briefabfertigung) wird angegeben, welche Dienststellen 
Telegramme erhalten haben. 

Diese Vorschriften gelten auch fiir Briefbeutel, dio 
Sendungen mit hoher Wertangabe enthalten oder deren 
Gesamtinhalt mehr als 300 000 RM betragt. 

In den Telegrammen werden der Zug, die Stiiekzahl 
der Sendungen oder Geldbriefbeutel angegeben (in Buch
staben), die Sendungen naher bezeichnet (Abkiirzung 
"B" fiir Wertbriefe und Wertbeutelstiicke, "Btl" fiir 
Geldbriefbcutel, "P" fiir bloBgehende Wertpakete) und 
der Einzelwert jeder Sendung, der Gesamtwert jedes 
Geldbriofbeutels naeh vollen Tausenden und der Bestim
mungsort jeder Sendung oder jedes Beutels vermerkt_ 

Die OPD konnen die Wertgrenzen niedriger festsetzen, 
wenn besondere Verhaltnisse es, zweckmaBig erscheinen 
lassen; gege benenfalls ist dazu gegenseitiges Einver
standnis notig. 

Bei der Ubergabe und Ubernahme der Sendungen 
wird besonders sorgfaltig verfahren. 

Wertbestiindige ZahlungsmitteJ. Unbedingt wert
bestandige Zahlungsmittel gibt es nicht - selbst wenn 
die Veranderliehkeit des Preises fUr das die Deckung 
bildende Edeimetall auBer Betracht gelassen wird -, 
da sich der Wert des Geldes im zwischenstaatlichen Ver
kehr sehlie13lich nur nach Angebot und Nachfrage richtet, 
auch wcnn der innere Wert des Geldes zunachst gleich
bleibt. Der Wert des Geldes eines Landes auf dem 
zwisehenstaatlichen Markt wird als Kurs bezeichnet; 
der Kurs zeigt mithin an, in welchem MaBe der Wert 
des Geldes vom Paristande (dem Verhiiltnis des Fein
goldgehaltes der Miinzeinheit eines Landes zu dem der 
Miinzeinheit eines andern) abweicht. Von entscheiden
dem EinfluB auf die Kursbildung ist die Zahlungsbilanz 
des Landes. Der innere Wert des Geldes hangt dagegen 
von dem Vertrauen ab, das man dem Staat in bezug 
auf seine Fahigkeit, ausgegebene Geldzeichen einzulosen, 
entgegenbringen kann, mithin von dem Grade der 
Deckung durch Gold. Geldschopfung - Drucken von 
Banknoten usw. - ohne Deckung bedeutet Inflation. 
Sie hat die Wirkung, daB der Wert des Geldes in immer 
schnellerem ZeitmaBe fallt, wenn es dem Staate nicht 
gelingt, seine Einnahmen und Ausgaben schleunigst 
wieder in Ordnung zu bringen und Deckung fiir die 
ausgegebenen Geldzeiehen zu schaffen, da er sonst in 
immer steigcndem Mane von dem Mittel der Inflation 
Gebrauch machon miiJ3te. 

Ais sich die Inflation in Deutschland im Jahre 1923 immer mehr 
verscharfte, versuchtc man, sieh den :B'olgen del' Geldentwertung 
im Privatvel'kehr zunaehst dadureh zu entziehen, daB man auf 
wertbestandiger Grundlage (Goldmark, Goldreehenmark, :B'eingold
menge, Grundpreis oder aueh in ausUindischer Valuta) reehnete und 
l'reise festsetzte, aber in Papiermark zahlte. Auch der :,)taat verfuhr 
vielfaeh so, und zwar bei Zahlungen auf Drangen del' Zahlungs
empfiingcr, bei Erhebungen, 11m auf diesem Wege das :B'ortsehreiten 
der Inflation zu verlangsamen. So wurden die BeamtcngehaJter, 
Telegraphen- und :B'ernsprechgebiihren usw. naeh Grundbetragen 
festgesetzt und die in Papiermark zu zahlenden Summen durch 
MeBziffern ermittelt, die sieh aus dem Kurse del' Papiermark ergaben. 
Steuern wurden naeh Goldmark erhoben; del' Goldumreehnungssatz 
fUr Reiehssteuern (der Kurs der "SteuermarkH ) wurde tiiglieh dureh 
Kreistelegramm bekanntgemaeht; er entspraeh dem mittleren Kurse 
del' Papiermark an der Berliner Borse. Doeh half dies nicht mehr, 
als die Inflation dann eine solehe Schnelligkeit annahm, daB der 
Kurs der Papiermark sehlieBlieh von Tag zu Tag fiel und das Geld 
trotz sehnellster Umsetzung fast in der Hand zerrann. Die Papier
mark drohte ihre Bedeutung als Wertmesser und Zahlungsmittel 
zu verlieren. Der Staat muBte auf Wiedcrbefestigung seiner Wah
rung sinncn; er muBte wieder wcrtbestandige Zahlungsmittel sehaffen. 
tl'ber die gefahrliche Wendung, die eingetreten ware, wenn del' Staat 
wahrend des tJbergangs zur Wahrungsbefestigung nach dem Still
legen der Notenpresse ohne Einnahmen und die Wirtschaft ohne 
ausrcichende Zahlungsmittel geblieben ware, half die Rentenmark 
hinweg, die am 15. 11. 1923 auf Grund der Rentenbankverordnung 
yom 15. 10. 1923 (RGBl I S. 963) erschien. Sie war die Retterin aus 
der Not; ihr Entstehen verdankte sie den Planen des Reichsministers 
a. D. Helfferich. Die Rentenbankseheine wurden von der Rentenbank 
ausgegeben und gelangten libel' die RPichsbank im Wege des Kredits 
an das Reich und an die Wirtsehaft in den Verkehr. Ais Deekung 
dienten auf Goldmark lautende, verzinsliche Rentenbriefe, die die 
Rentenbank auf Grund cines dureh eine Belastung del' Grundstiicke 
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und Betriebe in Form der Begrlindung von Grundschulden und der 
Ausstellung von Obligationen geschaffenen Kapitals ausgefertigt 
hatte. Die Wertbestandigkeit der Rentenbankscheine beruhte daher 
mehr oder weniger auf dem Vertrauen zur deutschen Wirtschaft. 
Die Rentenmark konnte nur eine -UbergangsmaBnahme darstellen, 
zumal sie nur ffir den Inlandsverkehr in Frage kam. Die endgiiltige 
Befestigung der deutschen Wiihruug war allein auf der Goldgrund
lage denkbar. Zu dem Zweck war eine Umgestaltung der Reichsbank 
notwendig; den Plan dazu schaffte das Dawes-Gutachten. Auf ihm 
beruht das Bankgesetz yom 30.8. 1924 (RGB! II S.235), das nach 
dem Zustandekommen der zur Durchflihrung des Dawes-Gutachtens 
notwendigen Auslandsanleihe durch die Verordnung yom 10. 10. 
1924 (RGBI II S.383) in Kraft gesetzt wurde. Die auf Grund des 
neuen Gesetzes ausgegebenen Banknoten lauteten auf Reichsmark. 
Ffir den U mtausch der alten Reichsbanknoten in die neuen wert
bestiindigen wurde der Umrechnungssatz von 1 Billion M = 1 EM, 
d. h. der gleiche Satz festgestellt, der auch ffir die Rentenmark galt. 
Beide Geldzeichen haben ihre Wertbestiindigkeit (= 1 Goldmark) 
gemessen am nordamerikanischen Dollar bis jetzt behalten. 

Verschiedentlich waren aber aucll schon vor Erscheinen der 
Rentenmark wertbestiindige Zahlungsmittel in Deutschland auf
gekommen. In dieser Beziehung seien die Goldzertifikate erwiihnt, 
die die Hamburger Bank von 1923 A.-G. und die Schleswig-Hol
steinische Goldgirobank A.-G. in Kiel mit Genehmigung des Reichs
finanzministeriums ausgegeben haben. Sie waren voll in Devisen 
gedeckt und auch gegen solche wieder einlOsbar. Ferner hatte der 
Bremische Staat auf Grund von Devisen Anteilscheine liber Dollar 
nordamerikanischer Wiihruug ausgegeben. Das Reich selbst hatte 
kurz vor Erscheinen der Rentenmark die kleinen, mit Zinsscheinen 
nicht versehenen Stlicke der auf Grund des Gesetzes yom 14. 8. 1923 
(RGB! II S. 329, I S. 777) aufgelegten wertbestandigen Anleihe 
(Goldanleihe) des Reichs und die Zwischenscheine dazu als Zahlungs
mittel zugelassen. Sie wurden zum ersten Male bei der Lohn- und 
Gehaltszablung yom 8. und 9. 11. 1923 als Zahlungsmittel verwandt, 
und zwar erhielt jeder Empfiinger 10 vH seiner Bezlige in Gold
anleihe. Endlich wurde der Reichsminister der Finanzen durch die 
Verordnung Yom 26.10.1923 (RGB! I S.1065) ermiichtigt, im Ein
vernehmen mit den obersten Landesbehiirden den Liindern, Gemein
den usw. die Ausgabe von wertbestiindigem Notgeld zu genehmigen. 
Ais Decknng muBten Schatzanweisungen der wertbestiindigen An
leihe des Deutschen Reichs hinterlegt werden. Die Stlicke durften 
nur auf Betriige oder Teilbetrage der wertbestiindigen Anleihe, 
hiichstens auf 4,20 M Gold, ausnahmsweise auf 8,40 M Gold lauten. 
Das wertbestiindige N otgeld muBte zugelassen werden, weil die 
Rentenmark naturgemiiB nur allmahlich in den Verkehr gelangen 
konnte, der Goldbetrag der umlaufenden Papiermarknoten aber nur 
etwa 155 Millionen Goldmark ausmachte. Daneben lief freHich nicht
wertbestiindiges - ungedecktes - N otgeld, das von Liindern, 
Provinzen, Gemeinden usw. - zum Teil sogar ohne Genehmigung -
ausgegeben worden war, in betrachtlicher Hohe urn. Trotzdem 
wurde beflirchtet, daB die zur Verfligung stehende Menge den Zah
lungsmittelbedarf im Augenblick der Wahrungsbefestigung nicht 
genligen konnte. Der gesamte Notgeldumlauf stellte sich am 15.11. 
1923 auf fast eine Milliarde Goldmark; die Reichsbahn hatte allein 
ffir etwa 150 Millionen Goldmark wertbestandiges Notgeld aus
gegeben. Am Friedensbedarf (6,2 Milliarden M) gemessen war die 
zur Verfligung stehende Menge an Zahlungsmitteln nur gering. DaB 
die deutsche Wirtschaft vor der Befestigung der Wahrung mit einer 
so geringen Menge an Zahlungsmitteln hatte auskommen konnen, 
ist nur dadurch zu erkliiren, daB die Umlaufsgeschwindigkeit des 
Geldes ungeheuer zugenommen hatte. Jeder suchte sich des Papier
markgeldes so schnell wie moglich wieder dadurch zu entledigen, 
daB er sich "Taren beschaffte. Die ,,~"'lucht aus der Papiermark" 
war gang und giibe. Entsprecllend stark war nach der Befestigung 
das Verlangen nach wertbestandigem Gelde. Die "Rationierung" 
bei der Verwendung zu Gehalts- und Lohnzahlungen muBte geraume 
Zeit beibehalten werden. 

Die Verwendung von Devisen zu Zahlungen bei Inlandsgeschiiften 
war durch die Devieengesetzgebung (zuletzt in scharfster Form 
durch die Verordnung Yom 8.5. 1923, RGBI I S. 275) verboten. 
Trotzdem liefen im geheimen auch zahlreiche auslandische Bank
noten in Deutschland urn. Von Auslandern durften Devisen an
genommen werden; sie waren aber abzuliefern. Demzufolge hatte 
die RPV u. a. wegen Annahme von Devisen flir Telegramme nach 
dem Auslande von AusHindern besondere Kassenvorscllriften er
lassen; die in Zahlung genommenen Devisen wurden zur Verstarkung 
des Dollarkontos der Generalpostkasse (s. d.) bei der Devisenbeschaf
fungsstelle eingezahlt und zur Abdeckung von Schulden aus der 
Abrechnung mit ausHindischen Post- und Telegraphenverwaltungen 
mitverwendet. 

Die erste -Uberweisungsmoglichkeit ffir wertbestandiges Geld 
nach der Wahrungsbefestigung bildete die Rentenmarkposta~weisung. 
Sie wurde am 1. 12. 1923 eingeflihrt (Verordnung zur Anderung 
der PO yom 16. 11. 1923, RGB! I S. 1383). Die Papiermarkpost
anweisung wurde daneben einstweilen beibehalten. Der Postscheck
verkehr (s. d.) wurde am 15. 12. 1923 auf die Rentenmark umgestellt 
(Verordnung Yom 23. 11. 1923, RGB! I s. 1132). Zu Einzahlungen 
wurden Rentenbankscheine und die kleinen Stlicke der Goldanleihe 
zugelassen. Der Empfiinger hatte Anspruch auf Befriedigung in 
Rentenbankscheinen, nachdem sie beschafft waren; er konnte jedoch 
auch sofortige Auszahlung in vorratigen Zahlungsmitteln verlangen. 
Die Reichsbank nahm am 22. 12. 1923 den Rentenmarkgiroverkehr 
neben dem Papiermarkgiroverkellr auf, zuniichst allerdings nur in 
beschranktem Umfang. Bis zur vollstandigen Durchflihrung des 
Rentenmarkgiroverkehrs bei der Reichsbank muBte die RPV den 
Geldumlauf an Rentenbankscheinen in ihren Kassen durch kiirper
liehe Versendung der Geldzeiehen regeln. 

Schriftwesen. Denksehrift der Reichsbank 1901/1925. Druckerei 
der Reichsbank. G ebb e. 

Wertbrief- nnd Wertkastehenabkommen, eines der 
Nebenabkommen des WPV, behandelt die Versendung 
von Wertbriefen und Wertkastchen zwischen den dem 
Abkommen beigetretenen Landern. Nahere Bestim
mungen uber die Ausfuhrung des Abkommens enthalt 
die zugehOrige VO. 

Geschichte. Schon auf dem PostkongreB in Bern (1874) ist auf 
Anregung Deutschlands der Gedanke der AbschlieBung eines Ab
kommens tiber den Austausch von Briefen mit Wertangabe behandelt 
worden. Versehiedene Lander erklarten sieh zwar grundsiitzlich 
zum AbschluB eines solehen Abkommens bereit; die Frage muBte 
aber vertagt werden, da liber verschiedene wichtige Punkte, insbe
sondere liber den zulassigen Hochstbetrag der Wertangabe und tiber 
die Ersatzverbindlichkeit der Verwaltungen, eine Einigung zunachst 
nicht zu erzielen war. Der PostkongreB zu Paris (1878) nahm sodann 
den Entwurf eines Wertbriefabkommens an, den die franzosische 
Postverwaltung in Verbindung mit dem Internationalen Bureau des 
WPV (s. d.) ausgearbeitet hatte. Der PostkongreB in Wien (1891) 
erweiterte das Abkommen, indem er neben den Briefen mit Wert
angabe auch Kastchen mit Wertangabe (zur Versendung von kost
baren Gegenstanden) zulieB. Auf den folgenden Postkongressen ist 
das Wertbrief - und Wertkastchenabkommen erneuert worden, 
zuletzt am 28.8.1924 auf dem PostkongreB in Stockholm. Von 
Einzelheiten des Abkommens sind auf den Postkongressen namentlich 
der Meistbetrag der Wertangabe, die Hohe der Versieherungsgeblihr 
und die Abrechnung liber die Versieherungsgeblihr viel erortert 
worden. -Uber die Versicherungsgeblihren wurde ursprtinglich in der 
Weise zwischen den Postverwaltungen abgerechnet, daB jede an der 
Befiirderung beteiligte Verwaltung einen Anteil an den Versieherungs
geblihren erzieIt. Nachdem auf diese Abrechnung auf Grund beson
derer Vereinbarung zwischen den Postverwaltungen schon wahrend 
einer Reihe von J ahren vorIaufig verzichtet worden war, hat der 
PostkongreB in Stockholm entsehieden, daB die Versicherungs
geblihren flir Wertbriefe und Wertkastchen ungeteilt der Aufgabe
verwaltung verbleiben sollen; somit kommt eine Abrechnung liber 
diese Geblihren jetzt endgiiltig nieht mehr in Betracht. 

Rech t. Die Wertbriefesind zurVersendungvon Wert
papieren und wertvoilen Schriftstucken, die Wertkastchen 
zur Versendung von Schmucksachen und kostbaren Gegen
standen aus einem Lande in ein andres unter Versiche
rung ihres Inhalts zum angegebenen Wertbetrage be
stimmt. Unter "kostbaren Gegenstanden" sind dabei 
nach mehrfachen Entscheidungen der Postkongresse 
aile Gegenstande zu verstehen, die wegen ihres Handels
wertes oder ihrer Zoilpflichtigkeit nicht mit der Brief
post versandt werden durfen. Wert briefe werden 
zwischen allen dem Wertbrief- und Wertkastchenabkom
men beigetretenen Landern ausgetauscht, Wertkastchen 
dagegen nur zwischen den Landern, die ihre Zulassung 
im gegenseitigen Verkehr vereinbart haben. Am Wert
brief- und Wertkastchendienst nehmen nicht ohne wei
teres aIle P Anst der dem Abkommen beigetretenen 
Lander teil; die Postverwaltungen sollen aber das 
Notige tun, urn diesen Dienst moglichst bei allen P Anst 
ihres Landes einzurichten (Ausnahmen: auBereuropaische 
Lander und Turkei). Die Freiheit des Durchgangs fUr 
Wertbriefe und Wertkastchen ist im Weltpostvereins
gebiet in der Form gewahrleistet, daB diese Sendungen 
in geschlossenen Kartenschlussen freien Durchgang auch 
durch das Gebiet der am Wertbrief- und Wertkastchen
abkommen nicht teilnehmenden Lander genie Ben, doch 
ist dann die Verantwortlichkeit dieser Lander auf die 
fUr Einschreibsendungen vorgesehene Haftung be
schrankt. Die am Wertbrief- und Wertkastchenabkom
men beteiligten Lander haben sich gegenseitig durch 
Ubersichten, Tableau A genannt, die Bedingungen mit
zuteilen, unter denen ihnen Wertbriefe und Wertkastchen 
nach andern Landern zugefUhrt werden konnen. Wegen 
der Haftung der Postverwaltungen fur Wertbriefe und 
Wertkastchen S. Gewahrleistung im Weltpostverkehr. 

Wertbriefe unterliegen hinsichtlich der GroBe, des 
Gewichts usw. den Bestimmungen fur gewohnliche Briefe. 
Fur Wertkastchen Hochstgewicht 1 kg, GroBe nicht 
mehr als 30 X 10 X 10 em, Verpackung in Metall- oder 
Holzkastchen; bei diesen Wandstarke wenigstens 8 mm. 
Wertbriefe und Wertkastchen mussen gehorig versiegelt 
sein. Die Postverwaltungen konnen im gegenseitig~n 
Einvernehmen offene Einlieferung zum amtlichen Mit
verschluB zulassen. Jede Postverwaltung kann einen 
Meistbetrag der Wertangabe festsetzen, der im allgemei
nen nicht unter 10 000 Fr. betragen solI, unter bestimm-
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ten Voraussetzungen aber niedriger festgesetzt werden 
kann. Angabe des Wertes durch Absender in der Wah
rung des Aufgabelandes; Umrechnung in Goldfranken 
durch den Absender oder die Aufgabeverwaltung. Keine 
Verpflichtung zur Angabe des vollen Wertes, aber Verbot 
der Angabe eines hoheren als des wirklichen Wertes in 
betrligerischer Absicht. Versendungsverbote flir Wert
briefe im allgemeinen wie bei Briefsendungen (s. auch 
Versendungsverbote im Weltpostverkehr); Zulassung 
zollpflichtiger Gegenstande in Wertbriefen nur auf Grund 
besonderer Vereinbarung zwischen den Postverwaltungen. 
In Wertkastchen dlirfen im Umlauf befindliche Miinzen, 
Wertpapiere, Urkunden, Schriftstlicke aller Art (auBer 
offener Rechnung und Abschrift der Aufschrift) nicht 
eingelegt werden, ferner nicht Opium, Morphin, Kokain 
und andre Betaubungsmittel, auBer wenn die Beforde
rung zu medizinischen Zwecken nach solchen Landern 
erfolgt, die sie zu diesem Zweck zulassen. Versendung 

Gegenstand der Begrenzung 

Postauftrage bis 

Kachnahmen bis 

Verpflichtung der Post zur Abtragung von Wert
sendungen und Barbetragen 

im Ortszustellbezirke bis . 

im Landzustellbezirke bis 

Aushandigung von Wertsendungen, Ablieferungs
scheinen, Paketkarten und Barbetragen an er
wachsene Familienmitglieder bis . . . . . . . 

Einsammlung von Wertsendungen und Barbetragen 
durch den Landzusteller bis. . . . . . . . . 

Aufgabezettel beklebt werden (Einflihrung des Aufgabezettels durch 
den Postkongref3 in Stockholm, 1924). Austausch der Wertbriefe 
und Wertkastchen durch AuswechslungsPAnst (s. d.) unter Ein
tragung in Geldkartcn (s. d.). Die Geldkarten werden mit den 
~endungcn zu Geldbunden vereinigt und in die Briefkartenschliisse 
auf das Ausland (g. d.) aufgenommen. Die empfangende Auswechs
lunggPAnst hat die bei Priifung der Gcldkarten und Sendungen 
etwa bemerkten Unregelmaf3igkeiten an die Abgcndungsstelle zn 
melden; l'nregelmiWigkeiten. durch die die Verantwortlichkeit der 
Verwaltungen beeinfluBt werden kann, miissen durch Verhandlungs
.chrift festgcstcllt werden. Am Bestimmungsort Bedruckung der 
Wertbriefe und Wertkastchen mit dem Ankunftsstempel. N ach
sendung und Behandlung unzugtellbarer Wertbriefe und Wert
k1istchen nach den Yorschriften flir Briefsendungen. Zollbehandlung 
von Wertbl'iefen mit zollpflichtigem Inhalt (soweit zugelassen) und 
von W crtkastchen nach den gleichen Yorschriften wie beim Post
paketverkehr, in Deutschland nach den Vol'schl'iften del' Postzoll
ordnung (s. Postzollwesen). 

Schriftwesen. Meyer·Herzog S. 116ff.; Herzog S. 55f!. 
Her Z 0 g. 

Wertgrenzen sind sowohl flir die Zulassung von Post
sendungen liberhaupt, als auch flir deren Abtragung 
und posttechnische Behandlung festgesetzt. 

Wertgrenze 

1000 RM 

1000 RM 

3000 RM } 
1000 K~1 

1000 RM 

1000 RM 

Bestimmung 
der ADA 

V, I § 18 I 

V, I § 19 I 

V,2 § 36 I 

V, I §38 VII 

V, I §29 V 

Bemerkungen 

! 

i ) Vorsteher des ZustellPA kann 
I Wertgrenze herauf-, unter be
, sonderen Umstanden auch 
, herabsetzen. Nacht-Eilzustel-

lung kann voriibergehend be
schrankt werden. 

Behandlung von Wertpaketen wie gewohnliche (un
versiegelt, ohne Nachweis) bis. . . . . . .. 

Behandlung von Wertsendungen nach Stlickzahl bis 

100 RM 

1000 RM 
od. 1000 Fr. 

V,2 § I VI 

V,2 § 20 III 

Sonderbehandlung hoher Werte ab . 100000 RMj 
od.100 000 Fr. 

V, 2 § 40 XVIII 

i 

VI,2 §142,25 v i 

Telegraphische Ankiindigung. 

Botenposten ohne Beiboten 

Landpostfahrten ohne Beiboten . 

1500 RM II 

I 3000 RM VI, 2 § 37 6 

Die 'Vertgrenzen im Auslandsverkehr sind im Briefpostbuch und Paketpostbuch bei den Landern angegeben. 

zollpflichtiger Gegenstande in Wertkiistchen allgemein 
statthaft; Absender mull aber Zollinhaltserklarungen 
(wie bei Postpaketen, s. Postpaketabkommen) beifligen. 
Tragung del' Zollgeblihren ist im allgemeinen Sache des 
Empfangers. Nach Vereinbarung zwischen den Post
verwaltungen kann aber auch der Absender die Zahlung 
der Zollgeblihren libernehmen. In diesem Fall Beigabe 
eincs Zollgeblihrenzettels (s. Geblihrenzettel), auf Grund 
dessen, sobald er belastet zurlickkommt, der Absender 
die Zollgeblihren zu zahlen hat. 

Geblihren flir Wertbriefe gleich der Geblihr flir Ein
schreibbriefe gleichen Gewichts und gleicher Bestimmung 
nebst Versicherungsgeblihr von hochstens 50 Cts. flir 
je 300 Fr.; flir Wertkastchen Beforderungsgeblihr von 
20 Cts. flir je 50 Fr., mindestens I Fr., Einschreibgeblihr, 
endlich Versicherungsgeblihr wie bei Wertbriefen. Eil
zustellung, Rlickscheine, Nachnahme bei Wertbriefen 
und Wertkastchen unter gleichen Bedingungen wie bei 
Einschreibbriefsendungen zugelassen. Geblihrenfreiheit 
besteht flir postdienstliche Wertbriefe und auBerdem 
flir Wertbriefe und Wertkastchen von Kriegsgefangenen 
(s. Kriegsgefangenensendungen). 

Betrieb. Wertbriefe und Wertkastchen miissen bei der Aufgabe
PAnst mit dem Aufgabestempel bedruckt, gewogen und mit einem 

Wertpapierverwaltung. Wertpapicre und geldwerte 
Papiere sowie aIle sonstigen Urkunden, Verschreibungen 
und Wertgegenstande, die auf Anordnung der OPD 
(RPM) bei der OPK (GPK) aufbewahrt werden sollen, 
mlissen in dem VerwahrgelaB formlich niedergelegt 
werden, das unter gemeinschaftlichem VerschluB des 
Rendanten und des Kassiers oder eines Buchhalters 
(ftir die GPK noch unter MitverschluB des Vorstehers 
des Rechnungsbliros des RPM) steht. Zur Niederlegung 
und zur endgiiltigen Wiederherausnahme ist eine schrift
liche Anweisung der OPD (des RPM) erfordcrlich; sie 
kann in einem Anweisungsbuch erteilt werden. Bis zur 
Niederlegung werden die an die OPK (GPK) gelang{mden 
Wertpapiere usw. im Kassenschrank des Kassiers (Vor
verwahrgelaB) aufbewahrt, desgleichen die Wertpapiere, 
die nach der endgliltigen Wiederherausnahme aus dem 
VerwahrgelaB noch einstweilen bei der OPK (GPK) 
verbleiben. 

Der buchmaBige Nachweis liber den Ein- und Ausgang 
von Wertpapieren usw. wird yom Kassier im Kassen
tagebuch liber Wertpapiere und vom Rendanten durch 
das als Einheitsbuch (mit Rot- und SchwarzbuchungenJ 
zu flihrende "Einnahme- und Ausgabetagebuch liber 
Wertpapiere" erbracht. Jenes wird monatlich, dieses 

44* 
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jahrlich am Tage des endgultigen Rechnung~schlu~ses 
abgeschlossen; dabei wird der Bestand m emer 
Summe auf den nachsten Monat oder auf das nachste 
J ahr ubertragen. AuBerdem fUhrt ein dazu bestimmter 
Buchhalter noch ein Handbuch uber Wertpapiere, in 
dem die Wertpapiere nach den Hinterlegern - konten
maBig in der Buchstabenfolge - aufgefUhrt werden. 
Wertpapiere usw., die nach diesem Handbuch noch nicht 
in das VerwahrgelaB gelegt oder nach Herausnahme 
noch nieht zuruekgegeben oder verkauft sind, mussen 
sieh im Verwahrsam des Kassiers (im VorverwahrgelaB) 
befinden. Die vollzahlige Niederlegung und die bueh
maBige Vereinnahmung wird d~reh Priifungsbeamte der 
OPD (RPM) auf Grund der Uberweisungsbueher und 
eines Merkbuehs von der OPD (dem RPM) uberwaeht. 
V A haben die Einsendung :yon Wertpapieren usw. an 
die OPK der OPD dureh Ubersendung eines Doppels 
des Lieferseheins (s. d.) zu melden. Der Bestand an 
Wertpapieren usw. bei der OPK (GPK) ist bei jeder 
auBerordentliehen Prufung und beim Eintritt eines 
Weehsels in den Personen der das VerwahrgelaB ver
waltenden Beamten zu prufen. 

Die Feststellung des inneren Wertes der als Sieher
heiten hinterlegten Weehsel, Burgsehaftserklarungen, 
Generalpfander und Depotseheine usw. liegt der OPD 
(dem RPM) ob. Ebenso hat die OPD (das RPM) fur 
reehtzeitige Erneuerung ablaufender Weehsel und fUr 
die Naehversteuerung langfristiger Weehsel zu sorgen. 
Dagegen hat der Rendant auf reehtzeitige Erneuerung 
der Zinsseheine und auf Auslosung und Kundigung von 
\Vertpapieren zu aehten. G ebb e. 

Wertreehnuug s. Saehreehnungen 

Wertsendungen. Briefe und Paketsendungen konnen 
unter Wertangabe versandt werden. Die Wertangabe 
siehert dem Absender im Fall des Verlustes oder der Be
sehadigung voUen Sehadenersatz bis zur Hohe der Wert
angabe. 

I. Geschicht e. Sendungen mit Wertinhalt wurden von den 
staatlichen und den Thurn und Taxischen P Anst vor Errichtung 
der fahrenden Posten wegen der Gefahren der Botenbef6rderung nur 
mit groBer Vorsicht und in geringem Umfang angenommen; allge
mein erst nach Einrichtung der Fahrposten (Mitte des 17. bis Mitte 
des 18. Jahrhunderts). Seit dem Bestehen der fahrenden Posten 
unterschied man die Postsachen als Briefpostsend ungen, die 
mit den reitenden Posten befijrdert wurden, und Fahrpostsend un
gen, die mit den fahrenden Posten befiirdert wurden. Zu den Fahr
postsendungen gehiirte alles, was Handelswert hatte und das tibliche 
Briefgewicht tiberschritt, somit auch aile Wertsendungen. 

Eln Po s t z wan g flir Geld und Wertgegenstande als solche be
stand in PreuBen zunachst nicht, ergab sich aber flir den griiBten 
Teil aller wer'ovollen Sendungen aus dem Postzwang flir Briefe und 
Pakete (s. Postzwang). Durch das preuBische PG vom 5. 6. 1852 
wurde der Postzwang flir gemlinztes Geld und Papiergeld, ungemtinz
tes Gold und Silber, Juwelen und Pretiosen ohne Unterschied des 
Gewichts <lusdrlicklich ausgesprochen. Er fiel aber wieder mit dem 
Gesetz tiber das Postwcscn des N orddeutschen Bundes vom 2. 11. 
1867. 

B a v ern unterwarf nach Ubernahme der poSt durch den Staat 
(1803) 'dem Postzwang grundsiitzlich aile Briefe, Pakete bis 15 Pfund 
Mtinchner Gewicht und bares Geld. Durch Verordnung vom 25. 6. 
1826 wurde den Land- und Wasserboten alles freigegeben, was sich 
nicht zur Befiirderung durch die Kiinigliche Briefpost eignete. 
Stellwagenunternehmern und Lohnkutschern blieb die 
Sachenbef6rderung mit Ausnahme des Reisegepacks untersagt, 

In Wlirttemberg galt bis zum PG vom 28. 10, 1871 die Verord
nung vom 16. 2. 1821 betr, die EinfUhrung des Landboten- und Gliter
fuhrwesens. Dieser Verordnung war ein Verzeichnis der postzwangs
pflichtigen Gegenstande beigegeben. Zu ihnen gehiirten u. a. Briefe, 
PretiO'se n aller Art, Bijouterie- und Galanteriewarcn aus Gold 
oder Silber, mit Perlen oder Edclsteinen besetzt, Gold- und Silber
stoffe und Geld. Ausnahmsweise durften spater bare Geldsendungen 
Gold- und Silbersendungen, die tiber 25 Pfund wogen, mindestens 
1000 Gulden wert und in Kisten oder Fassern verpackt waren, auf 
der Eisenbahn als EHgut befiirdert werden. 

Das PG vom 28. 10. 1871 hob den Postzwang flir Wertgegenstande 
als solche aueh in Bayern und Wlirttemberg auf. 

Die Frage der Gcwiihrleistung hiingt eng mit dem Deklara
tionszwang und der Gestaltung der Fahrpostgcbtihrcn zu
sammen und muB im Zusammenhang mit ihnen betrachtet werden. 

PreuBen kannte zur Zeit Friedrichs I (PO vom 10.8.1712) 
einen Deklarationszwang nur fiir Geld, Juwelen u. dgl., aber auch 
nur Ersatz fUr Sendungen mit erkIartcm Wert. Die Wertdeklaration 
brauchte nieht in voller Hohe auf der Sendung selbst gemacht zu 
werden; es ,yar vielmehr gehehnc Angabe beinl Postmcister Yorge-

sehen. Diese Bestimmung ging spater in das Allgemeine PreuBische 
Landrecht tiber (Teil II, Titel XV § 202). Bald setzte sieh aber der 
Grundsatz durch, daB flir aile Fahrpoststiicke bei Verlust und Be
schadigung voller Schadenersatz zu leisten sei. Er fand seine ge
setzliche Festlegung dureh das unter Friedrich dem GroBen ausge
arbeitete Allgemeine PreuBisehe Landrecht, nach dem die Post gleich 
den Schiffern zu haften hatte (Teil II, Titel XV §§ 185 -187, 190 und 
192). Die bayerische und wiirttembergische Staatspost leiste
ten zu Anfang des 19. Jahrhunderts auf Grund "reglementariseher" 
Bestimmungen ebenfalls fiir aIle Fahrpoststlicke vollen Ersatz. Der 
Ubernahme soleher Pflichten entsprach die Geblihrenordnung. Es 
bestanden bei allen Postverwaltungen zwei Tarifarten fiir Fahr
postgegenstande, Gewiehtstarife und Werttarife, die sich gegenseitig 
ausschlossen und nicht von dem Willen des Absenders, sondern von 
dem Inhalt der Sendung und dem Ermessen der Post abhangig waren. 
Fiir Saehen, deren Wert im Verhaltnis zum Gewieht gering war, die 
ordinaren Sachen, wurden die Geblihren nach den Gewiehts
tarifen berechnet (Gewichts- und Entfernungsstufen); Sachen bei 
denen umgekehrt der Wert im Verhiiltnis zurn Gewicht groB war, wie 
Geld und Geldeswert, Juwelen und andre leieht wiegende Waren, 
unterlagen dem Werttarifen (Wert- und Gewichtsstufen). Dazu 
bedurfte es eines umfangreichen "Deklarationszwanges" flir 
Fahrpoststtieke. Er bestand in PreuBen bis 1824 fiir aile Fahrpost
sendungen (Landrecht § 202), von 1825 -1848 nur, wenn der Wert 
10 Taler flir das Pfund der Sendung liberschritt (Portotax-Regulativ 
vom 8. 12. 1824), in Bayern und Wiirttemberg flir aile Fahrpost
sendungen bis 1848 oder 1851. Zu niedrige Wertangabe wurde be
strait, und zwar in PreuBen mit 10 vH des versehwiegenen Wertes, 
in Bayern mit dem 10fachen, in Wiirttemberg mit dem 100fachen 
der hinterzogenen Gebtihr. 

Briefe mit Geld und Geldeswert muBten offen zur Post ge
bracht werden. Ihr Inhalt wurde vom Vorsteher des PA oder dem 
Annahmebeamten nachgezahlt und der Brief dureh gemeinsame Siegel, 
Dienst- und Privatsiegel, verschlossen. AIle Pakete muBten ver
siegelt sein. 

Eine grundsatzliche Xnderung trat erst urn die Mitte des 19. Jahr
hunderts ein, als die Postverwaltungen dazu tibergingen, die Wert
deklaration in das Be Ii e ben des Absenders zu stellen und gewisser
maBen einen Versicherungsvertrag mit ihm abzuschlieBen. Die Ge
blihr fUr Wertsendungen setzte sich von da ab aus einer Bef6rde
rungs- und einer Versicherungsgebtihr zusammen. Die Be
fiirderungsgebiihr richtete sich naeh den Satzen fUr gleichartige Sen
dungen ohne Wertinhalt (Briefgebiihr oder Gewichtsgeblihr); die 
neue Wertgebtihr, in PreuBen Assekuranzgebtihr, in Bayern 
Garantietaxe, in Wlirttemberg Wert porto genannt, wurde der 
Befiirderungsgebtihr hinzugerechnet. Diese Ordnung wurde in Preu
Ben und Bayern 1848, in Wtirttemberg 1851 eingefUhrt. 

1m AnsehluB an die Gebiihrenumstellung anderte sieh aueh die 
Ersatzleistung. Es wurde nun allgemein voller Ersatz nur noch fiir 
die Wertsendungen (die versicherten) geleistet, wiihrend flir Pakete 
ohne Wertangabe der Hiichstbetrag des Ersatzes beschrankt wurde 
(s. Pakete). 

Die Gesehichte der Wertgebtihren im 19, Jahrhundert liiBt sieh 
in folgende Ubersicht zusammcnfassen, die in mehr als einer Hinsicht 
bemerkenswert ist. ' 

1. Bis zum deutseh-iisterreiehischen Postverein. 
a) PrcuBen. 

1800 bestanden folgende Fahrpostsatze: 
Ge\\ichtssatz je 1 Pfund je 4 Meilen 2 Pf., 
Silbersatz je 100 Taler je 10 Meilen 5 gute Groschen, 
Goldsatz je 100 " je 10" 3'/, gute Groschen, 
Mindestsatz doppelte Briefgebtihr, Entfernung wirklich zn-
rtickgelegter Weg. • 

1825 (Posttaxregulativ vom 18. 12. 1824). 
Gewichtssatz je 1 Pfund je 5 MeHen 3 Pi. (galt aueh flir Kupfer

mtinzen). 
Silbersatz bis 1 Taler Ifache Briefgebtihr, 

iiber 1 "bis 20 Taler 2 " 
" 20 ,,50 3" " 
,,50 " ,,100 " wie 100 Taler, 

von 100 Taler bis 1000 Taler von 5 zu 5 MeiIen fUr 
jedes halbe 100 'faler 2 Silbergroschen, 

von da ab von 5 zu 5 MeHen flir jedes halbe 100 Taler 
1' /, Silbergroschen. 

Goldsatz bis 50 Taler 2fache Briefgeblihr, 
liber 50 Taler bis 100 Taler wie 100 Taler, 
von 100 Taler bis 1000 Taler von 5 zu 5 Meilen flir 

jedes halbe 100 Taler 1'/2 Silbergrosehen, 
von da ab von 5 zu 5 Meilen flir jedes halbc 100 Taler 

1 Silbergroschen. 
Papiergcldsatz: inHindisehes Papiergeld die Hiilfte des Silber

satzes, 
auslandisches I'apiergeld ein Viertel des Silbersatzes. 
Vermischte Sendungen (nus bis 8 Lot zuliissig) 

bis 4 Lot 2fache Briefgebtihr, 
tiber 4 " 3 " n oder, wenn dcr 
Goldsatz mehr betrug, dieser. 

Flir Pakete, deren Wert 10 Taler oder mehr fUr 
1 Pfund betrug, InhaltserkHirungszwang und Bc
rechnung nach dem Goldsatze. Bei Bef6rderung mit 
der Schnellpost 50 vH Aufschlag. Entfernung nach 
der Luft inie. 

1825 (Kabinetts-Ordre vom 6. 6. 1825) fUr ausUindisches Papiergeld 
'/10 des Silbersatzcs, flir kurshabende Papiere kein Inhalts
erkIarungszwang mehr, Yersendung im Einschreibbrief zulassig. 
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1826 (Kabinetts-Ordre vom 19. 3. 1826) Goldsatz = '/, Sllbersatz, 
auch fiir Pakete, wenn bei Ihnen der Gewichtssatz nicht mehr 
betrug. 
Gebiihrenerstattungen fUr Sllbersendungen bei Versen
dung von 

jahrlich 25 000 bis 50000 Taler 10 vH, 
iiber 50000 Taler 15 vH. 

848 Die Gebiihr fiir Wertsendungen setzt sich zusammen aus 

b 

a) Gewichtssatz fiir Papiergeld nach der Briefgebiihr, fUr 
gemiinztes Geld nach der Paketgebiihr. 

b) Assekuranzgebiihr 
fUr gemiinztes Geld 

bis 50 
Taler 

is 10 Mellen '/, Silbergr. 

I 

iiber 
50 bis 100 

Taler 

1 Silbergr. 

jede 
weiteren 
100 Taler 

1 Silbergr. 

ii ber 10 bis 50 Meilen 1 2 , 
iiber 50 Mellen 2" 4" I: ':, 

Fiir Papiergeld die HaItte dieser Betrage. "fiber 1000 Taler 
halbe Assekuranzgebiihr. GebUhrenerstattungen von 1826 und 
Deklarationszwang aufgehoben. 

b) Bayern. 
808 CUbernahme der Post in Staatsbetrieb). 

Fiir die Contanti oder baren Geldsendungen 200 Gebiihren
satze mit einer Erganzung von 215 Satzen, also 415 satze, 
dazu fiir Gold, Edelsteine und Wertpapiere nochmals 20 Er
ganzungssatze. 

818 Auflieferung von Papiergeld in geschlossenen Umschlagen 
zugelassen. 

834 Entfernung nach der Luftlinie. 
Gebiihrenstufen 1 bis 5 Gulden = 6 Heller, in 11 Wertstufen 
steigend bis 100 Gulden = 12 Heller. "fiber 100 bis 3000 .Gulden 
je 100 Gulden und je 1 Melle 1'/, Kreuzer, Betrage iiber 3000 
Gulden die HaUte davon. 

848 Die Gebiihr fiir Wertsendungen setzt sich zusammen aus 
a) Befiirderungsgebiihr (Gewichtsgebiihr) 

bis 10 Meilen '/8 Kreuzer fiir Meile und Pfund, fiir jede 
weiteren 5 Meilen '/8 Kreuzer fiir Meile und Pfund, 
min~.estens bis 2 Lot 3 KreUZer} fiir je 10 Mellen. 

uber2,,6,,6 " 
b) Garantie- oder Wertgebiihr 

bis 10 Meilen 1 Kreuzer fiir je 100 Gulden, 
fiber 10 H 20 " 2 " "" 100 " 

tiber 20 " 3 " "" 100 " 
nur bei mehr als 1 Gulden Wertangabe; mindestens doppelte 
Briefgebiihr. 

c) Wiirttemberg. 
1814 (Erster Zeitraum der Staatsverwaltung 1805 -1819). 

Fiir die Contanti oder baren Geldsendungen 12 Entfernungs
stufen und 122 Wertstufen bis zum Betrage von 3000 Gulden, 
von da ab Wertstufen von je 100 Gulden. Gold, Edelsteine, 
Wertpapiere bis 500 Gulden die gemeine Gebiihr, dann Wert
stufen von 100 Gulden (vgI. Archiv 1914 S. 123). 
Entfernung nach der J,uftlinie. Wertsatze nur fiir Geld
sendungen. Warensendungen, auch bei Wertdeklaration, nach 
dem Gewichtssatze. 

1851 (Zweiter Zeitraum der Staatsverwaltung 1851-1920). 
a) Gewichtssatz: 1 Pfund fiir je 5 Meilen 6/10 Kreuzer, 

mindestens bis 10 Meilen 4 Kreuzer, 
fiber 10 ,,20 " 8 " 

iiber 20 " 11 " 
b) Wertsatz: fUr je 100 Gulden 2 Kreuzer. 

Deklarationszwang aufgehoben; Geldbriefe brauchen nicht 
mehr gemeinschaftlich mit dem Annahmebeamten ver
schlossen zu werden. 

2. Deutsch-iisterreichischer Postverein (s. d.). 
1853 a) Gewichtsgebiihr: je 1 Pfund je 5 Meilen 2 Silberpfennige, 

mindestens die Briefgebiihr. 
b) Versicherungsgebiihr: je 100 Taler 

bis 50 Meilen 1 Silbergroschcn, 
fiber 50 ,,2 " 
Entfernung nach den vertragsmaBigen Grenzpunkten. 

1858 (Vereinheitlichung des Vereinsgebiets, Taxvierecke 4 x 4 Meilen). 
a) Gewichtsgebiihr: je1 Pfuudje4 Meilen2Pf. = '/,Silber

groschen = ,/ .. Kreuzer; mindestens 2-7 Silbergroschen 
= 7-25 Kreuzer. 

b) Versicherungsgebiihr: 

bis 40 Taler 40-80Taler 
= 70 = 70-140 

Gulden Gulden 

bis 12 Meilen '/, Silbergr. 1 Silbergr. 
= 2 Kreuzer = 4 Kreuzer 

iiber 12 bis 48 Meilen 1 Silbergr. 2 Silbergr. 
= 4 Kreuzer = 7 Kreuzer 

iiber 48 Meilen 2 Silbergr. 3 Silbergr. 
= 7 Kreuzer = 11 Kreuzer 

jede 
weiteren 
80 Taler 

= 140 
Gulden 

1 Silbergr. 
= 3'/, Kreuz. 

2 Silbergr. 
= 7 Kreuzer 

3 Silbergr. 
= lO'/,Krz. 

1861 a) Gewichtsgebiihr: wie 1858, mindestens 2-6 Silber
groschen = 7 - 21 Kreuzer. 

b) Versicherungsgebiihr: 

bis 50 Taler 50-100 Taler je weitere 
_ 87'/ Guld = 87'/, 100 Taler 
- , en bis 175 Gulden = 175 Gulden 

bis 15 Meilen '/, Silbergr. 1 Silbergr. 1 Sibergr. 
= 2 Kreuzer = 4 Kreuzer = 3'/,Kreuzer 

liber 12 " 48 1 Silbergr. 2 Silbergr. 2 Silbergr. 
= t Kreuzer = 7 Kreuzer = 7 Kreuzer 

iiber 48 2 Silbergr. 3 Silbergr. 3 Silbergr. 
= 7 Kreuzer = 11 Kreuzer 10'/, Kreuzer 

Bei den iiber 1000 Taler = 1750 Gulden hinausgehenden Be
tragen nur die halbe Versichernngsgebiihr. 

3. Wechselverkehr Norddeutscher Bund-Bayern, Wiirt
temberg, Baden. 

1868 (Taxvierecke 2 x 2 Meilen). 
a) Wertbriefe: 

Befiirderungsgebiihr ohne Unterschied des Gewichts 
bis 5 Meilen 1'/, Silbergroschen = 6 Kreuzer 

iiber 5 " 15 2 = 7 
15 " 25 3 = 11 
25 " 50 4 = 14 
50 Meilen 5 = 18 

Versi cherungsge biihr: 

'I fiir jede bis 50 Taler 50-100 ?;aler weiteren 
= 87'/,Gulden :.biS~58J~iden 100 Taler 

" = 175 Gulden 

'/, Silbergr. 11 Silbergr. 1 Silbergr. 
= 1'/, Kreuzer = 3'/, Kreuzer = 3'/, Kreuzer 

bis 15 Meilen 

iiber 15 " 50 1 Silbergr. I 2 Silbergr. 2 Silbergr. 
= 3'/, Kreuzer i = 7 Kreuzer = 7 Kreuzer 

iiber 50 
:: ~~~~:~r ! = ~O~/:l~e:e~~er: = ~o~J,I~e::~~er 

b) Wertpakete: 
Befiirderungsgebiihr wie bei gewiihnlichen Paketen, Ver
sicherungsgebiihr wie bei Wertbriefen. 

4. Deutsches Reich. 
1872 (Gesetz iiber das Posttaxwesen vom 28. 10. 1871) wie 1868. 
187 4 (Novelle vom 17. 5. 1873 zu diesem Gesetz). 

a) Wertbriefe: 
Beftirderungsgebiihr: ohne Unterschied des Gewichta 
bis 10 Meilen 2 Silbergroschen = 7 Kreuzer = 20 Pf. 
iiber 10 ,,4 " = 14 = 40 ,. 

(lIlarkwahrung vom 1. 7. 1875 ab). 
Versicherungsgebiihr: ohne Unterschied der Entfernung
fUr je 100 Taler = 175 Gulden = 300 M (ab 1. 7. 1875)· 
'/, Silbergroschen = 1'/, Kreuzer = 5 Pf. (ab 1. 7. 1875),. 
mindestens 1 Silbergroschen = 4 Kreuzer = 10 Pi. (ab· 
1. 7. 1875). 

b) Wertpakete: 
Befiirderungsgebiihr wie bei gewiihnlichen Paketen. Ver
sicherungsgebiihr wie bei Wertbriefen. 

Die im Kriege 1914-1918 einsetzende ungeheure Zunahme der 
unter Wertangabe verschickten Pakete - eine Folge des Krieges.. 
und der durch ihn entstandenen Unsicherheit - machte es schlieB· 
lich unmii!tlich, daB aile Wertpakete im Postbetrieb die vorschrifts-· 
maBige Souderbehandlung erfuhren; sie hatte die EinfUhrung sog. 
unversiegelter Wertpakete vom 15.11. 1918 ab zur Folge. Die· 
Wertgrenze fiir diese Pakete betrug bei der Einfiihrung 100 111, 
stieg wahrend des Wahrungsverfalls entsprechend der Markentwer· 
tung und wurdc nach Umstellung der ReichswUhrung auf 100 RlIf 
festgesetzt. 

Die Gebiihren haben seit 1920 den letzten Rest aus der Fahrpost .. 
zeit, den Entfernungsunterschied bei Wertbriefen, abgestreift undo 
sind seit 1920 auf folgender Grundlage geordnet: 

1. Befiirderungsgebiihr (wie fUr gleiche Sendungen ohne Wert~ 
angabe), 

2. Gebiihr fUr Sonderbehandlung (zuerst Einschreibgebiihr, splitet 
Behandlungsgebiihr genannt), 

3. Versicherungsgebiihr. 

II. Recht. Dem Postzwang unterliegen Wert
sendungen als solche nicht, es sei denn, daB sie briefliche 
Mitteilungen enthalten. 

Bei der Versendung von Wertsendungen wird zwischen 
der Post und dem Absender ein Bef6rderungsvertrag 
abgeschlossen. Bestritten ist, ob daneben noch ein 
Versicherungsvertrag vorliegt. 

Altere Schriftsteller bejahten dies, spatere fassen die Wertangabe 
nicht als Versicherung auf und sprechen die Versicherungsgebiihr 
als einen Zuschlag zur Befiirderungsgebiihr an, der von gleicher 
Natur sei wie diese. Sie sehen in diesem Zuschlag ein Entgelt damr 
daB die Post den Wertsendungen eine Sonderbehandlung zuted 
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werden lasse und eine erhiihte Ersatzpflicht tibernehme. Besonders 
machen sie geltend, daB die Versicherungsgebtihr bei Ersatzleistungeu 
ebenso wie die Befiirderungsgebtihr erstattet werde (Laband, Sydow, 
Goldschmidt, Wolcke, Scholz). Aschenborn HiBt die Frage uneriirtert, 
Niggl unentschieden. Die oberste Postbehiirde hat sich seit 1874 
fUr verpflichtet gehalten wie im Weltpostverkehr den vollen Schaden 
bis zur Hohe der Wertangabe zu ersetzen. Die geschichtliche Ent· 
wicklung spricht fUr die Annahme eines besonderen Versicherungs· 
vertrages, freiwillige Wertangabe, kein Zwang zur Angabe des wirk· 
lichen Wertes, die Bezeichnung "Assekuranzgebtihr", die bei deren 
EinfUhrung (1848) bestehende Gtiltigkeit des Allgemeinen PrenBi· 
schen Landrechts, nach dem die Post gleich den Schiffern haftete, 
ausdrtickliche Festlegung der anteilsweisen Haftung der Post bei 
zu geringer Wertangabe im Deutsch·iisterreiehischen Postvertrage 
Yom 8. 5. 1860, Art. 75 lAbs. 4, die Einftihrung unversiegelter 
Wertpakete am 15. 11. 1918, die tatsachlich keine nennenswerte 
Sonderbehandlung erfahren, Scheidung der Gebtihr in Befiirderungs·, 
Behandlungs· und Yersicherungsgebtihr seit dem Gesetz tiber Post· 
gebtihren yom 29.4. 1920, die Anderung der PO Yom 29.4.1920, 
nach der die Yersicherungsgebtihr nicht mehr erstattet wird. 

Die Frage, ob ein Versicherungsvertrag neben dem 
Beforderungsvertrag vorliegt, ist von Wichtigkeit bei 
Entscheidung bestimmter Ersatzfalle. Die Haftung der 
Post regelt sich im inneren Verkehr nach dem PG, im 
Weltpostverkehr nach dem Wertbrief· und Wertkastchen· 
abkommen (s. d.) yom 28.8.1924 und dem Postpaket. 
abkommen (s. d.) yom 28.8.1924. Nach den §§ 6-8 
des PG leistet die Post unter den allgemeingiiltigen 
Voraussetzungen (s. Pakete) fiir den Ve rl us t und die 
Beschadigung der Wertsendungen Ersatz, und zwar 
wird die Wertangabe "bei der Feststellung des Betrages 
des von der Postverwaltung zu leistenden Schaden· 
ersatzes zum Grunde gelegt". Hiernach ist bei Ver· 
lust der angegebene Wert zu ersetzen, ohne daB dem 
Absender eine Beweislast obliegt. Beweist die Post, daB 
der angegebene Wert den gemeinen Wert iibersteigt, so 
hat sie nur diesen zu ersetzen (§ 8). Bei Beschadigung 
oder Teilverlust wird der wirkliche Schaden ersetzt, 
dessen Hohe der Absender zu beweise n hat. Ein Er· 
satz iiber den Betrag der Wertangabe hinaus ist keines· 
falls zulassig. Zweifelhaft ist nach dem Wortlaut des 
§ 8 ("zum Grunde gelegt"), ob bei zu niedriger Wert· 
angabe ein Teilschaden in voller Hohe oder nur nach 
dem Verhaltnis des angegebenen zum wirklichen Wert 
zu ersetzen ist, wie es bei Annahme eines besonderen 
Versicherungsvertrages der Post freistiinde (§ 92 HGB). 
Die DRP ersetzt, wie schon erwahnt wurde, in diesem 
Falle den entstandenen Schaden bis zur Hohe der Wert· 
angabe. Der Ersatzanspruch des Absenders muB inner· 
halb von 6 Monaten angemeldet sein. 

Als gemeiner Wert gilt bei kurshabenden Papieren der 
Kurswert, bei pfandrechtlichen Papieren, Wechseln und 
ahnlichen Urkunden der Betrag, der erforderlich ist, urn 
neue rechtsgiiltige Ausfertigungen zu erhalten oder die 
Forderung bei Verlust der Urkunde einzuziehen. 

1m Weltpostverkehr wird der wirkliche Schaden 
ersetzt. Der Absender hat ihn aber - auch bei Verlust
zu beweisen. Die Entschadigung darf in keinem Fall 
iiber den angegebenen Wert hinausgehen. 1m Falle 
hoherer Gewalt wird nur Ersatz geleistet, wenn sowohl 
die Verwaltung, in deren Bereich der Schaden eingetreten 
ist, als auch die Aufgabeverwaltung die Ersatzverbind· 
lichkeit auch fiir den Fall hoherer Gewalt iibernommen 
haben. Der Ersatzbetrag soll von der Aufgabeverwal. 
tung sobald als moglich, spatestens innerhalb 6, im 
iiberseeischen Verkehr innerhalb 9 Monaten gezahlt 
werden. Wenn der Eintritt des Schadens nicht nach· 
weisbar ist, so teilen sich die beteiligten Verwaltungen 
in die Ersatzsumme, sonst tragt die schuldige Verwaltung 
den Schaden. Der Ersatzanspruch muB yom Absender 
innerhalb eines Jahres erhoben sein. (S. auch Gewahr· 
leistung im Weltpostverkehr.) 

Strafgesetzlich verfolgt wird im Inlands· und Aus· 
landsverkehr eine in betriigerischer Absicht zu hoch 
gemachte Wertangabe (RStGB § 263). Die betriigerisch 
zu hohe Wertangabe hat auBerdem den Verlust jedes 
Anspruchs auf Schadenersatz zur Folge. 

Die Zustellpflicht der Post fiir Wertsendungen ist 
durch die PO auf 3000 EM im Ort und 1000 EM im 
Landbezirk beschrankt. 

Holt der Empfanger eine Wertsendung selbst ab oder 
laBt er sie abholen, so ist die Post nicht verpflichtet, die 
Echtheit der Unterschrift auf dem Ablieferungs. 
schein zu priifen, vorausgesetzt, daB der Ablieferungs· 
schein selbst postordnungsmaBig zugestellt war (durch 
den Zusteller, durch Ausgabe am Schalter oder durch 
Schliel3fach). Der Beweis der postordnungsmaJ3igen 
Zustellung liegt der Post ob. 

III. Wirtschaft. Wertbriefe und Wertpakete, die 
heute hauptsachlich dazu dienen, wertvolle Gegenstande 
und Papiere, die in natiirlicher Gestalt versandt werden 
miissen, gesichert an ihren Bestimmungsort zu schaffen, 
waren friiher die einzige bekannte Art, Geld mit der Post 
zu verschicken, spielten also damals verhaltnismaJ3ig 
eine viel grol3ere Rolle als heute. Die Postanweisungen 
(unter dem Namen Bareinzahlung 1848 in PreuBen 
eingefiihrt) konnten mit den Geldbriefen und ·paketen 
nur sparsam in Wettbewerb treten, solange es in Deutsch· 
land kein einheitliches Geld gab. 

Noch kurz vor ErlaB des lIftinzgesetzes (1873) liefen im Geschafts· 
verkehr in PreulJen etwa 68 vH fremde Kassenscheine, 23 vH Kupons 
und nur 9 vH preuBisches Bargeld urn (Stephau in den Reichstags· 
verhaudlungeu zum Gesetz tiber das Posttaxwesen 1873), und die 
Post nahm nur Bargeld auf Bareinzahluugen au. 

Erst nach dem Inkrafttreten des Miinzgesetzes (1. 1. 
1875) wurde der Postanwei~ungsverkehr (s. Postanwei· 
sungen), wie nachstehende Ubersicht zeigt, in der Geld· 
iibermittlung fiihrend. Den Wertsendungen blieb nur 
der Austausch der grol3e n Summen (wegen der billigeren 
Gebiihr) vorbehalten. Auch auf diesem Felde wurden 
sie zuriickgedrangt, als 1909 der Postscheckverkehr (s. d.) 
ins Leben tra.t. 

Postgebiet Jahr 
i Wert· I w~~~~a:e~ 
, sendungen und Scheck· Bemerkungen 
, lIfk. a uftrage 

, Mk. 

I 
1848 Barein· 

PreuBeu 1850 4445650 80835 \ zahlungen 
eingefUhrt 

Nordd. ''Bund 
1860 8 326981 14444071 
1869 13149036 98586307 

Reichspostgeb. 1873 14 964039 13119293 
1875 11 779 982 23776839 Mtinzeinheit 

ab 1. 1. 1875 
1880 9542370 42502973 
1890 10924677 74149875 
1900 12100055 134534114 

1909 Post· 
1910 12179760 225073520 scheckverkehr 

267724420 I 
gefUhrt 

1913 12356310 Letztes Frie· 
I densjahr 

Be trie b. Fiir Wertsendungen gelten folgende Be· 
stimmungen: 

Inland. 
Zulassigkeit. Unter Wertangabe konnen Briefe und 

Pakete versandt werden. Ausgenommen sind Bahnhofs· 
briefe (s. d.), Briefe mit Zustellungsurkunde, Zeitungs. 
pakete (s. d.). Riickscheine (s. d.), das Verlangen der 
Nachnahme (s. Postnachnahmen) und der Eilzustellung 
(s. Eilsendungen) sind zulassig. 

Wertangabe. Der Wert ist in Reichswahrung in 
Ziffern in der Aufschrift anzugeben, bei Paketen auch 
auf der Paketkarte, bei unversiegelten Wertpaketen nur 
auf der Paketkarte, nicht auf der Sendung selbst. Die 
Angabe eines Nachnahmebetrages gilt nicht als Wert
angabe. 

Verpackung. Wertsendungen sind dem Umfang, 
dem Inhalt und der Beforderungsstrecke entsprechend 
haltbar und sicher zu verpacken. Wertbriefumschlage 
miissen aus einem Stiick bestehen und diirfen keine 
farbigen Rander haben. Fensterbriefumschlage (s. d.) 
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und UmschHi,ge mit Lochrandern sind ausgeschlossen. 
Geldstiicke in Briefen miissen so eingeschlagen und be
festigt sein, daB sie ihre Lage nicht andern kOnnen. 
Geldpakete mit mehr als 1000 EM Wert und hohem 
Gewicht sind in haltbare Leinwand, Wachsleinwand oder 
Leder zu verpacken, gut zu umschniiren und zu ver
nahen und auf der Naht und der Umschntirung hin
reichend oft zu versiegeln. Unverpackte Geldbeutel 
mtissen, wenn das Geld nicht gerollt oder zu Packchen 
vereinigt ist, aus doppelter Leinwand bestehen. Ihre 
Umschntirung ist durch den Kropf zu ziehen. Geld, das 
in Kisten oder Fassern versandt wird, muB in Rollen, 
Beuteln oder Packchen verpackt sein. 

Ve r s chI u B. Wertpakete bis 100 EM konnen wie 
gewohnliche Pakete (s. d.) verschlossen werden. Wert
pakete tiber 100 EM und Wertbriefe sind so zu ver
siegeln, daB ihrem Inhalt ohne sichtbare Verletzung 
der Htille oder der Siegel nieht beizukommen ist. Bei 
Wertbriefen mtissen die Siegel samtliche Klappen des 
Umschlags treffen (in frtiheren PO waren 5 Siegel vor
geschrieben). Die Siegel mtissen ein Wappen, einen 
Namen oder ein sonstiges personliches oder eigenttim
liches Geprage haben (kein Geldsttickabdruck). AuBer 
Siegellacksiegeln sind erlaubt Blei- und Stahlblech
plomben, Messingnieten mit Umsiegelung und Umstem
pelung, Holzstoffsiegel. Neu erfundene VerschluBmittel 
werden erprobt und gegebenenfalls zug~lassen. 

Einlieferungsbescheinigung. Uber Wertsen
dungen wird eine Einlieferungsbescheinigung (s. d.) er
teilt. 

Ge btihre n. Die Gebtihren setzen sich zusammen aus 
1. der Beforderungsgebtihr (wie ftir gleich schwere ge
wohnliche Briefe oder Pakete, 2. der Versicherungsgebtihr 
(nach dem Betrage berechnet) und 3. der Behandlungs
gebtihr (feste Gebtihr, ftir unversiegelte Wertpakete 
niedriger als ftir versiegelte). Beforderungsge btihr und 
Versicherungsgebtihr werden bei Nach- und Rticksendung 
erneut angesetzt. Zustellgebtihren sind am 1. 10. 1919 
abgeschafft, Anfang 1923 ftir Pakete (s. d.) noch einmal 
vortibergehend erhoben, am 1. 4. 1923 endgiiltig ab
geschafft worden. 

Zustellung. Die Verpflichtung der Post zur 
Abtragung erstreckt sich im Ortsbezirk auf Wertsen
dungen bis 3000 EM, im Landbezirk auf Wertsendungen 
bis 1000 EM. Die Wertgrenze kann aber den ortlichen 
Sicherheitsverhaltnissen entsprechend yom Amtsvor
steher hinaufgesetzt, vorubergehend auch herabgesetzt 
werden. Unversiegelte Wertpakete werden wie gewohn
liche Pakete zugestellt, versiegelte gegen Empfangs
bescheinigung an den Empfanger, bis 1000 EM erforder
lichenfalls an seinen Bevollmachtigten oder erwachsene 
Familienmitglieder, tiber 1000 EM nur an den Emp
fang/:lr,. erforderlichenfalls den Bevollmachtigten oder, 
wenn nicht besondere Verhaltnisse entgegenstehen, an 
den Ehegatten. 

Unzustellbarkeit. 1st bei Wertsendungen der 
Empfanger nicht sicher erkennbar, der Absender aber 
zu ersehen, so werden die Sendungen nicht ohne weiteres 
zurtickgesandt. Es wird vielmehr erst durch eine Un
zustellbarkeitsmeldung die Verfligung des Absenders 
eingeholt. 

Ausland. 
1m Auslandsverkehr sind zugelassen: 1. Wertbriefe, 

2. Wertkastchen, 3. Pakete mit Wertangabe. 
Wertbriefe dtirfen nicht enthalten: Geldstticke; 

zollpflichtige Gegenstande mit Ausnahme von Wert
papieren; Gold- und Silbersachen, Edelsteine, Schmuck
sachen und andre kostbare Gegenstande; Opium, Mor
phium, Kokain und andre Betaubungsmittel, falls diese 
nicht in einzelnen Landern zu medizinischen Zwecken 
zugelassen sind; Gegenstande, deren Einfuhr oder Um
lauf im Bestimmungsland verboten ist. Hochstgewicht 
2 kg. GroBe nach keiner Seite tiber 45 em, bei Rollen 

HochstmaBe 75 cm Lange, 10 cm Durchmesser. Wert
angabe in Reichsmark, bei der AufgabeP Anst in Gold
frank umzurechnen. Aufschrift mit Tinte und ohne 
Anderungen. VerschluB wie im Inland. Nachnahme, 
Rtickschein, Eilzustellung zulassig. Nachsendung im 
Vereinsverkehr zulassig, innerhalb des Bestimmungs
landes ohne Nachgebtihr, nach einem andern Vereins
land gegen Neuansatz der Versicherungsgebtihr. 

Gebtihren: 1. Gebtihr flir einen Einschreibbrief von 
gleichem Gewicht und Bestimmungsort, 2. Versicherungs
gebtihr, verschieden nach der Zahl der an der Befor
derung beteiligten Lander und danach, ob die beteiligten 
Lander ftir bOhere Gewalt haften. Naheres s. Briefpost
buch. 

Wertkastchen unterliegen der Zollbehandlung. 
Sie dienen zur Versendung von Schmucksachen und kost
baren Gegenstanden; doch dtirfen auch Gegenstande 
von Handelswert und allgemein zollpflichtige Gegen
stande - also Gegenstande, die in Warenproben und 
Briefsendungen nicht eingelegt werden dtirfen - in die 
Wertkastchen aufgenommen werden. Es ist verboten 
in Wertkastchen einzulegen: Gegenstande, deren Ein
fuhr oder Umlauf im Bestimmungslande verboten ist, 
ferner briefliche Mitteilungen, im Umlauf befindliche 
Mtinzen, Banknoten, Inhaberwertpapiere, Urkunden und 
Geschaftspapiere. Rechnungen und Aufschriftsdoppel 
sind erlaubt. Hochstgewicht 1 kg, GroBe bOchstens 
30 X 10 X 10 cm. Verpackung Holz- oder Metall
kastchen, oben und unten mit weiBem Papier beklebt, 
mit ungeknotetem Bindfaden umschntirt, an allen 
Seitenflachen gesiegelt. Aufschrift, Nachnahme, Rtick
schein, Eilzustellung wie bei Wertbriefen. Keine Paket
karte, aber Zollinhaltserklarungen und statistischer An
meldeschein beizufligen. Zollgebtihrenzettel zulassig. 
Nachsendung wie bei Wertbriefen. Gebtihren: 1. Be
fOrderungsgebtihr 20 Cts. flir je 50 g, mindestens 1 Fr. 
und die feste Einschreibgebtihr, 2. die Versicherungs
gebtihr wie bei Wertbriefen. Naheres im Briefpostbuch. 

Pakete mit Wertangabe mtissen den Bedingungen 
ftir gewohnliche Pakete (s. Pakete) entsprechen. Fert
angabe in Reichsmark ohne Streichungen und Ande
rungen, bei der AufgabePAnst in Goldfrank umzurech
nen. Die Paketkarte muB in der Regel einen Abdruek 
des Siegels enthalten, das zum VerschluB der Sendung 
gedient hat. Gebtihren: auBer der gewohnlichen Paket
gebtihr eine Behandlungsgebtihr und eine Versicherungs
gebtihr. Einzelheiten in Teil II des Paketpostbuchs, 
insbesondere in der darin enthaltenen Gebtihrentafel. 
(S. auch Postpaketabkommen und Postfrachtstticke.) 

Voraussetzung flir die Zulassung von Paketen mit 
Wertangabe im Auslandsverkehr ist im allgemeinen, daB 
aIle beteiligten Verwaltungen am Wertdienst teilnehmen. 
Abweichend hiervon laBt die DRP seit Oktober 1925 
Pakete mit Wertangabe bis 1000 EM auch nach solchen 
Landern zu, die ihrerseits Wertpakete nicht befordern. 
In diesen Fallen gilt die Wertangabe nur der DRP 
gegentiber, die auch die vollen - erhohten - Versiche
rungsgebtihren fiir die Sendungen behalt. Ftir die frem
den Postverwaltungen gelten die Wertpakete dieser Art 
dagegen als gewohnliche Pakete und werden demzufolge 
auch im deutschen Postbetrieb als gewohnliche Pakete 
(schwarze Aufgabenummer) behandelt. (S. Wertversiche
rung bei Paketen nach dem Auslande.) 

Behandlung der Wertsendungen im Betriebe. 
Wertsendungen werden an den Postschaltern an

genommen. Bei der Annahme werden sie gewogen (s. 
Gewichtsermittlung und Gewichtsangabe), mit einem 
Aufgabezettel (s. d.) beklebt, gestempelt (s. Aufgabe
stempel) und in ein Annahmebuch (s. d.) eingetragen. 
Die Wertangabe der Auslandssendungen wird in Gold
frank umgerechnet. Wertpakete nach dem Ausland 
werden mit einem Leitzettel beklebt, der die Grenz
ausgangsP Anst angibt. Bei dieser erhalten sie einen 
Klebezettel mit dem Aufdruck "Valcur declaree". 
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Unversiegelte Wertpakete des Inlandsverkehrs werden 
im weiteren Verlauf del' Postbeforderung wie gewohn
liche Pakete behandelt; dasselbe gilt, wie schon erwahnt, 
fur Pakete mit Wertangabe nach solchen Landern, die 
ihrerseits Wertpakete nicht befOrdern. Versiegelte Wert
pakete und Wertbriefe bis zum Wert von 1000 RM odeI' 
1000 Fr. werden im Postbetriebe summarisch behandelt, 
d. h. del' Stiickzahl nach nachgewiesen (s. Summarische 
Behandlung von Postsendungen), Wertsendungen von 
hoherem Wert werden einzeln nachgewiesen. Pakete 
erhalten zu diesem Zweck einen Klebezettel mit dem in 
Rot aufgedruckten Buchstaben E. Bei Wertsendungen 
von mehr als 100000 RM Wert treten noch besondere 
VorsichtsmaBregeln ein. Pakete diesel' Art werden durch 
zwei Klebezettel mit dem Bu<;hstaben E gekennzeichnet. 
Die Wertsendungen von mehr als 100000 .!lM Wert 
werden bei den BestimmungsP Anst odeI' Ul?ergangs
stellen telegraphiseh angemeldet. Bei del' Ubergabe 
innerhalb del' PAnst werden Wertsendungen von Hand 
zu Hand gegen Empfangsbeseheinigung ubergeben 
(s. Zuschriften im Postbetriebe). Wertsendungen, die 
bei einer Dienststelle lagern mussen, werden in Wert
gelassen aufbewahrt. Die behandelnden Beamten haben 
den Verbleib der von Ihnen bearbeiteten Wertsen
dungen naehzuweisen, entweder einzeln oder - bei 
Sendungen bis 1000 RM - dureh Absehliisse. Wegen 
der Behandlung der Wertsendungen beim Versand s. 
aueh Kartensehlusse, Karte, Geldposten, Geldbeutel, 
Abschriftsbueher, Ladezettel, Ladungsgegenstande. Bei 
der Ankunft am Bestimmungsort werden die Wert
sendungen besiehtigt, naehgewogen und gebucht (s. Ent
kartung). Die Aushandigung an den Empfiinger geschieht 
gegen Empfangsbeseheinigung auf cinem von del' Be
stimmungsP Anst auszufertigenden Ablieferungsschein 
oder auf der Paketkarte (s. auch Zustelldienst, ZusteIl
biicher, Abholung). Die Empfangsbescheinigungen der 
Empfiinger werden 11/2 Jahre lang aufbewahrt. 

1m ubrigen vgl. PO (ADA V, 1) nebst AB, ADA V, 2, 
Briefpostbuch, Paketpostbuch, Weltposthandbueh. 

ISchriftwesen. Stephan S. 117, 119, 135, 178, 267, 269, 679, 
749; Brunner, Das Postwesen in Bayern, in ~einer geschichtlichen 
Entwicklung von den Anftingen bis zur Gegenwart. Selbstvenag, 
Miinchen 1900. S.69; Riickblick auf das erste Jahrhundert der 
K. bayer. Staatspost. Herausgegeben vom K. B. Staatsministerium 
fiir Verkehrsangelegenheiten. S. 69ft. 108ff.; Weber, Post und Tele
graphie im Konigreich Wiirttemberg. W. Kohlhammer, Stuttgart 
1901. S. 98, 101, 185; Statistik der Deutschen Reichs-Post- und 
Telegraphenverwaltung 1891 S. 87ff.; Archiv 1893 S. 1 ff., 33ff., 
65ff.; Dambach S. 108ff.; Wolcke S. 147; Scholz S. 56, 90, 91; 
Aschenboru S. 170; Niggl S. 22; Meyer-Herzog S.116ff. 

K. Schwarz. 

Wertversieherung liir Pakete naeh dem Auslande. Kach 
dem Postpaketabkommen (s. d.) des WPV ist es den 
Postverwaltungen freigesteIlt, ob sie Paketc mit Wert
angabe zulassen oder nicht. Eine ganze Anzahl von 
Vereinslandern, namentlich in Mittel- und Siidamerika, 
aber auch Spanien und Griechenland, ebenso einige 
Nichtvereinslander, z. B. die Vereinigten Staaten von 
Amerika, lassen keine W ertanga be zu. U m diesem Mangel, 
den die Paketabsender als sehr unangenehm empfanden, 
abzuhelfen, hat die deutsche Postverwaltung fiir Pakete 
nach den in Betracht kommenden Landern eine Art 
stiller Wertversicherung derart eingefiihrt, daB die Ab
sender bei del' Auflieferung einen Wert (bis zu 1000 RM) 
angeben konnen und die deutsche Postverwaltung eine 
Gewahrleistung bis zur Hohe der Wertangabe uber
nimmt, daB die Pakete aber im Postbetrieb als gewohn
liche Pakete (deshalb auch Beklebung mit schwarzer 
Aufgabenummer) behandelt und als solche auch den 
fremden Postverwaltungen uberliefert werden, so daB 
diese fiir sie nur wie fiir gewohnliche Pakete zu haften 
haben. Fiir Wertpakete dieser Art erhebt die deutsche 
Postverwaltung neben einer Behandlungsgebiihr eine 
besonders festgesetzte Versicherungsgebiihr (in der Regel 
1 RM, nach Spanien 50 Pf. fiir je 50 RM), die deshalb 
hoher ist als die sonst bei Auslandspaketen erhobene 

Versicherungsgebuhr, damit die Postverwaltung in ihr 
einen Ausgleich fiir die ihr bei diesen Paketen besonders 
weitgehend zufallende Haftpflicht findet. 

Schriftwesen. DVZ 1924 S.314. 

Wertzeiehen liir Reehnung andrer "erwaitungen wer
den durch die PAnst zum Nennwert vertrieben. Uber 
den Erliis wird mit den andern Verwaltungen abgerech
net. In Frage kommen Einkommensteuermarken, 
vVechselsteuermarken, statistische Stempelmarken, An
gestelltenversicherungsmarken, Invalidenversicherungs
marken, friiher auch Umsatzsteuermarken und Ruck
vergiitungsmarken fiir die Presse. Kaheres s. d. 

Wertzeiehen zur Entriehtung der statistisehen Gebiihl' 
s. Statistische Stempelmarken 

WiIhclmstift. Seit dem Jahre 1867 besitzt die Post
unterstiitzungskasse (s. d.) bei dem Wilhelmstift fur 
hilfsbediirftige Witwen und Jungfrauen der gebildeten 
Stande in Charlottenburg 5, Spandauer Str. 19, zwei 
Freistellen. Die Verge bung der Freistellen, fur die beim 
RPM Vormerkungen stattfinden, ist dem Kuratorium 
der Stiftung (Berlin SW 19, Jagerstr. 34/36) vorbehalten. 
Die Wohltaten der Stiftung bestehen in freier Wohnung, 
freier arztlicher Behandlung in Krankheitsfallen und 
standesgemaBer Beerdigung, Bewerberinnen mussen eine 
zur Bestreitung ihres Lebensunterhalts hinreichende Ein
nahme nachweisen, 

Windfan~e s. Bauliche Einrichtung von Postgebaudcn 
Wirtschaftsbeihilfen s. Besoldung 
Wirtschaftsplan. Um eine richtige und zweckmaBige 

Verwendung der durch die Kassenanschlage den OPD 
zur selbstandigen yerfiigung zugewiesenen Mittel zu 
sichcrn und eine Ubersehreitung der Kassenanschlag
summen zu verhiiten, hat jede OPD zu Beginn des Rech
nungsjahrs fiir aIle Titel, Untertitel und Titelabteilungen, 
bei denen sich die AusgabenhOhe nicht zwangslaufig 
ergibt, wie z. B. fiir Ersatzleistungen oder fiir Abgaben 
und Lasten auf Grundstucken oder fiir Ruhegehiilter 
und Hinterbliebenenbeziige, je einen Wirtsehaftsplan 
aufzustellen. Zu dem Zwcck ist zuverlassig zu ermitteln, 

welcher Betrag naeh den am Ende des abgelaufenen 
Reehnungsjahrs feststehenden Zahlungen als Jahres
ausgabe erforderlich ist, 

welche Anderungen hierin voraussichtlich eintreten 
werden, wobei fiir Dienstalterszulagen an Diatare nur 
die wirkliche Ausgabe fiir das Rechnungsjahr, nicht die 
Jahresausgabe zu beriicksichtigen ist, 

welche Betrage fiir nicht feststehende Ausgaben nach 
den Zahlungen im abgelaufenen Reehnungsjahr vor
zusehen sind, 

welche Betrage zur Fernhaltung von Haushaltsiiber
schreitungen fiir unvorhergesehene Ausgaben nach Lage 
del' Verhaltnisse zuriickgestellt werden miissen und 

welche Ersparnisse sieh im neuen Reehnungsjahr vor
aussichtlich ergeben werden. 

Nur der Untersehied zwischen der so ermittelten vor
aussichtlichen Jahresausgabe (bei Dienstalterszulagen: 
zwischen der so ermittelten voraussichtlichen wirklichen 
Ausgabe fiir das Rechnungsjahr) und der Kassen
anschlagssumme stellt den Betrag dar, iiber den die 
OPD innerhalb ihrer Zustandigkeit fur weitere Ausgaben 
verfiigen kann, insoweit es sich nicht um Betrage handelt, 
die wegen Wegfalls des Zwecks oder infolge Ubergangs 
der Ausgabe auf einen andern Titel usw. als erspart 
nachgewiesen werden miissen (s. ADA XI, 2 § 3). Dabei 
ist zu beachten, daB bei Neueinrichtungen zu laufenden 
Zahlungen nicht nul' dcr auf das Rechnungsjahr ent
fallende Teilbetrag, sondern der volle Jahresbetrag zur 
Verfiigung stehen muB. Stehen Haushaltsmittel in 
diesem Sinne nicht ausreichend zur Verfiigung, so diirfen 
Neueinrichtungcn usw. nicht getroffen, auch irgend
welche Verpflichtungen nicht eingegangen werden, bevor 
das RPM die Ausgabe nicht genehmigt hat. Da sich das 
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RPM nur bei wenigen Titeln - bei Titeln, aus denen 
Ausgaben fUr Zwecke bestritten werden, fiir die die OPD 
zustandig sind, auch nur in einem sehr geringen Umfang 
- Mittel zur nachtraglichen (iiberplanmaBigen) Zu
weisung zuriickbehalt, kann auf Genehmigung solcher 
Antrage nur in Ausnahmefallen gerechnet werden. Die 
friiher fUr einige Titel in Kraft gewesene Bestimmung, 
daB voraussichtliche Haushaltsiiberschreitungen nur 
vierteljahrlich oder nur am Schlusse des Rechnungsjahrs 
nachtraglich angemeldet zu werden brauchen, ist weg
gefallen. Sind durch den Kassenanschlag so geringe 
Mittel iiberwiesen worden, daB sie nicht einmal dem nach 
den vorstehenden Richtlinien zu ermittelnden Anfangs
bediirfnis geniigen, so muB von vornherein durch zweck
entsprechende MaBnahmen dafiir gesorgt werden, daB 
die notwendigen Ersparnisse erzielt werden. Umgekehrt 
diirfen Ausgaben, auch wenn die Haushaltsmittel zur 
Verfiigung stehen, nur geleistet werden, wenn ihre Auf
wendung sich nach dem Grundsatz, daB die Haushalts
mittel wirtschaftlich und sparsam zu verwalten sind 
(RHO § 26), bei strenger Auslegung rechtfertigen laBt. 

Insoweit VA, Telegraphenbauamter usw. Haushalts
mittel zur selbstandigen Verfiigung iiberwiesen werden, 
haben diese Stellen sinngemaB zu verfahren, desgl. 
die Titelverwalter des RPM beziiglich der fiir die Zwecke 
der Hauptverwaltung oder fiir besondere Zuweisungen 
zuriickbehaltenen Mittel. 

Die Wirtschaftspliine miissen wahrcnd des Rechnungs
jahrs dauernd auf dem Laufenden gehalten werden, 
damit der Stand der Mittel jederzeit iiberblickt werden 
kann. Der Rechnungshof (s. Rechnungshof des Deut
schen Reichs) hat sich vorbehalten, die Wirtschaftsplane 
nach Bedarf einzufordern. S. auch Reichshaushalts-
ordnung. G ebb e. 

ll'irtschaftspolitik der Deutscheu Reichspost. 
1. Die Sachlage vor 1924. Die Bedeutung der Post 

als f6rderndes Antriebsmittel fUr die Entwicklung von 
Staats- und Volkswirtschaft ist erkannt, seitdem man 
angefangen hat, die 6ffentliche Wirtschaft als einen 
Zweig der politischen Wissenschaften planmaBig zu 
erforschen und zu erkennen. 1m Jahre 1811, als die 
neue Wissenschaft der National6konomie sich erst 
befestigt hatte, schreibt bereits Kl ii b er yom Postwesen 
als einem "Gegenstand der Politik und N a tio nal-
6konomie, von dem seit Jahren jeder spreche" (Das 
Postwesen in Deutschland. J. J. Palm, Erlangen 181l. 
S. III) und 1859 bezeichnet H. Stephan (s. d.) die 
Post als eins "derjenigen Staatsinstitute, welches zur 
Hebung des Wohlstandes der Nation beigetragen, den 
schnelleren Umschwung der Lebenskraft im Staats
k6rper vermittelt, den Staatsreichtum vermehrt hat 
und mit den begrenzten Kontroversen der N ational-
6konomik wie mit den wechselnden MaBregeln der 
Handelspolitik in mannigfache Beriihrung gekommen 
ist" (Stephan S. VIIlff.). Wiederholt hat in PreuBen 
die Gliederung der Staatsverwaltung dem Postwesen 
einen Platz im Bereiche des Handelsressorts an
gewiesen (1745, 1848 s. Geschichte der Post unter III 
zu A 5 und 7), und das Allgemeine Deutsche Handels
gesetzbuch (Gesetz Yom 5. 6. 1869, Bundesgesetzblatt 
S.379) ordnete in seinem 4. Buche "Von den Handels
geschaften" die staatliche Postbef6rderung in das 
handelsrechtliche Frachtgeschaft mit ein (Art. 421). 

Ais spaterhin (nach 1871) die Geldwirtschaft auch 
in Deutschland hegann der Handelswirtschaft den 
Vorrang ahzugewinnen, folgte die Post dem wirtschaft
lichen Umschwung durch die hekannten MaBnahmen 
zur Verhreiterung des Postanweisungsverkehrs (s. Post
anweisungen), indem seit 1874 die Postanweisungs
gebiihren niedriger angesetzt wurden als die Geldbrief
gebiihren fiir den gleichen Betrag. Schon im September 
1871, noch bevor das neue Reichspostwesen seine gesetz
liche Re,51ung empfing (PG yom 28. 10. 1871, RGBl. 

S.347), fiihrte die RPV das Postauftragsverfahren 
(s. Postauftrage) zur Einziehung von Geldbetragen ein 
(Verordnung yom 22. 9. 1871, Amtsblatt der Deutschen 
Reichspostverwaltung S. 333), und 1878 erhielt del' 
Nachnahmedienst (s. Postnachnahmen) seine neuzeitliche 
Aus- und Umgestaltung im Sinne des gegenwartig 
geiibten Verfahrens. Umgekehrt verstarkte sich hei del' 
Post der berechtigte Drang nach Befreiung von del' 
Vormundschaft des Handelsrechts, und unter dem 
Schlagwort "Die Post als Kaufmann" entspann sich 
ein langwieriger Streit der Lehrmeinungen, der 1897 
ein praktisches Ende fand, indem die Anwendung des 
neuen Handelsgesetzbuchs yom 10. 5. 1897 (RGBI 
S. 210) auf die Befiirderung von Giitern durch die Post
verwaltungen des Reichs und der Bundesstaaten aus
geschlossen wurde (Art. 452; vgl. Archiv 1874 S.321: 
"Die Post ist kein Kaufmann im Sinne des Handels
gesetzbuchs"). Fiir die Gegenwart ist festzustellen, daB 
die Post "ihrem 'Vesen nach zu der heute so genannten 
Verkehrswirtschaft zahlt, die das lebendige und hele
bende Bindeglied zwischen Giitererzeugung und Giiter
verbrauch bildet; die Post ist das Werkzeug fiir den 
Umlauf und die Verteilung der Sachgiiter im Sinne der 
Volkswirtschaftslehre; sie ist ein wichtiges Glied des 
allgemeinen Geld- und Kreditverkehrs geworden; sie 
ist iiberdies Verbraucher im volkswirtschaftlichen Sinne 
und Arbeitgeber groBen MaBstahes geworden" (Staats
sekretar Sautter in der DVZ1926 S.39). 

Eine besonders fruchtbare Tiitigkeit in wirtschafts
politischem Sinne entwickelte die Reichspost- und Tele
graphenverwaltung in der Vorkriegszeit auf dem Gebiete 
der zwischenstaatlichen Verkehrsbeziehungen. Durch 
maBige Weltpost- und Welttelegraphentarife, durch 
Einfiihrung neuer und Vervollkommnung alter Verkehrs
zweige, unter denen der zwischenstaatliche Postpaket
verkehr mit seiner gewaltigen Entfaltung eine groBe 
Rolle spielte, hat die Post viel dazu beigetragen, die 
Stellung und den EinfluB der deutschen Wirtschaft im 
Auslande zu stiirken. 

II. Seit 1924. Hatte die wirtschaftliche Lage des 
Deutschen Reichs der Reichspost bis zum Jahre 1914 
eine ununterbrochene UberschuBwirtschaft gestattet, 
in die kein Gesetzgeber sich jemals einzugreifen veranlaBt 
sah, so anderte sich dies bereits wahrend des Krieges 
1914/18. Die bisherigen Postiiberschiisse verwandelten 
sich damals in ihr Gegenteil, vor allem in den Nachkriegs
jahren des Wiihrun!l;sverfalls. "Wahrend die Post, in 
der Friedenszeit regetmaBig Uberschiisse an die Reichs
kasse ablieferte, wiesen die Kriegs- und Nachkriegszeit 
wachsende Fehlbetrage (s. d.) auf, weil die Gehiihren
politik dem Wahrungsverfall nur in groBen Ahstanden 
zu folgen vermochte und die Wirtschaftsftihrung del' 
Post iiberhaupt des n6tigen MaBes von Bewegungsfreiheit 
enthehrte" (Staatssekretar Sautter in den "Verkehrs
nachrichten fiir Post und Telegraphie" 1925 S.554)_ 
Zum Teil stellte sich Ahhilfe ein, als die MaBnahmen del' 
Reichsregierung zur Wiederbefestigung der deutschen 
Wahrung ihren AhschluB fanden. 1m Verfolg der Ver
ordnung yom 15. 10. 1923 (RGBI I S.963; Durch
fiihrungsbestimmungen yom 14. 11. 1923, RGBI I 
S. 1092), durch welche die deutsche Rentenbank er
richtet und die Rentenmark am 1. 12. 1923 als in
landisches wertbestandiges Zahlungsmittel (s. d.) ein
geflihrt wurden, erlangte das :RPM die Zustimmung des. 
Reichsrats und des zufolge § 3 des Gesetzes yom 17. 8. 
1923 (RGBl I S. 797) zustandigen Reichstagsausschusses. 
von 28 Mitgliedern zu einer durchgangigen Gebiihren
erh6hung, die, unter Zugrundelegung des Umrechnungs
satzes von 1 Billion Papiermark = 1 Rentenmark, die 
in Papiermark festgesetzten "Grundbetriige" des Gesetzes 
yom 17. 8. 1923 (RGBl I S.798ff.) derart nach oben 
abrundete, daB eine Steigerung um durchschnittlich 
42,46 vH bei den Briefsendungen, um 5,26 vH bei den 
Paketen und um 115 vH bei den Zeitungen eintrat 
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(Verordnung yom 22. 11. 1923, RGBI I S. 1104-1108). 
Die MaBnahme bewirkte, daB, trotz spaterer Wieder
herabsetzung einiger Gebiihren, fiir das Wirtschafts
jahr 1924 ein UberschuB von 68,8 Millionen RM erzielt 
wurde (Geschaftsbericht fiir das Wirtschaftsjahr 1924, 
Berlin [1925] S. 64). Gleichzeitig verzichtete yom No
vember 1923 ab die Post auf ZuschuBleistungen aus der 
allgemeinen Reichskasse, so daB "ihre Finanzwirtschaft 
seitdem tatsachlich den unmittelbaren Zusammenhang 
mit derjenigen des Reichs verlor" (Geschaftsbericht 1924 
S.8). Was dagegen die wirtschaftliche Bewegungs
freiheit der Reichspost anging, so brachte hierin die 
Verordnung yom 22. 11. 1923 noch keinen wesentlichen 
Fortschritt. Zwar blieb der RPM wegen weiterer Er
hohungder Gebiihren nicht mehr, wie nach § 2 des 
Gesetzes yom 17. 8. 1923, an monatlich zwei Fristen 
(den Monatsersten und den 16.) gebunden, sondern 
erhielt insoweit freie Hand, ohne Bindung an feste Zeit
punkte (§ 3 der Verordnung yom 22. 11. 1923). Indessen 
wirkte sich diese Erleichterung nicht mehr aus, da sich 
angesichts der erfolgreich behaupteten Wertbestandigkeit 
der Rentenmark ein weiterer AniaB zu Gebiihrenerho
hungen nicht bot. 1m Gegenteil sind Ende 1924 u. a. 
die Postanweisungs- und die Postscheckgebiihren wieder 
ermaBigt worden (Verordnungen yom 1. 10. und yom 
18. 12. 1924, Amtsblatt des RPM S.572, 693). Eine 
fiihlbarere Bewegungsfreiheit, wie sie notwendig war, 
urn der Reichspost "die ihr durch die tatsachliche 
LoslosunO" von dem allgemeinen Reichshaushalt (s. oben) 
gestellte Aufgabe selbstandiger Finanz- und Wirtschafts
fiihrung auf die Dauer zu ermoglichen, d. h. aus dem 
tatsachlichen Zustand die rechtlichen Folgerungen 
zu ziehen" (Geschaftsbericht 1924 S.8), brachte erst 
im Marz 1924 das Reichspostfinanzgesetz (s. d.), das 
die wirtschaftlichen EntschlieBungen der Reichspost 
unabhangig von Reichsrat und ReichtagsausschuB 
stellte. DaB der gesetzgeberische EntschluB hierzu 
verhaltnismaBig spat reifte, fiihrte auf auBenpolitische 
Umstande zuriick und stand im Zusammenhang mit den 
Schriiten, die dahin zielten, nach Errichtung der neuen 
deutschen Inlandswahrung von festem Bestande auch 
die auswartigen Kriegsschulden (Reparationsschuld), die 
der Versailler lfriede (s. d.) dem Betrage nach un
bestimmt gelassen hatte, auf eine feste Summe abzustellen 
(Sachverstandigengutachten yom Mai 1924 und Dawes
Abkommen, vgl. Gesetz iiber die Londoner Konferenz 
YOm 30. 8. 1924, RGBl II S. 289). Da zur Aufbringung 
der Reparationszahlungen die mittelbeschaffenden 
Reichsverwaltungen (die "Reichs betrie be") voraus
sichtlich notwendigerweise mit herangezogen werden 
muBten, so sorgte man rechtzeitig fiir ihre wirtschaftliche 
Aussonderung aus dem Reichshaushalt (nicht aus der 
Reichsverwaltung), diesen dergestalt vor den verwirrenden 
Einwirkungen der Reparationsleistungen sicherstellend. 
AussonderungsmaBnahmen waren wegen des Eisenbahn
haushalts durch Art. 92 der Reichsverfassung von 1919 
aus anderweitigen Riicksichten bereits vorgesehen. Zu 
ihrer Durchfiihrung erging nunmehr die Verordnung 
iiber die Schaffung eines Unternehmens "Deutsche 
Reichsbahn" yom 12. 2. 1924 (RGBl I S. 57). In gleicher 
Weise wurde alsbald auch mit der Post verfahren; diesem 
Zwecke diente das Reichspostfinanzgesetz yom 18. 3. 
1924 (RGBI I S. 285). 

Der sog. Pakt von London (Dawes-Abkommen) lieB, 
wie sich nachtraglich herausstellte, die Reichseinkiinfte 
aus dem Postverkehr von der Heranziehung zu den 
Reparationslasten dennoch frei, zog vielmehr nur die 
Bank, Eisenbahn und Industrie, teils mittelbar, teils 
unmittelbar zu den Zahlungen heran. Indessen blieb 
die Post (weil vorwiegend gemeinniitzigen Zwecken 
dienend) auch dann noch lastenfrei, als es galt, an der 
Aufbringung der Industriebelastung weitere Kreise der 
gewerblichen Unternehmungen Deutschlands zu betei
ligen, unter Ihnen auch die ."werbenden Betriebe des 

Reichs, der Lander und der Selbstverwaltung" (Gesetz 
zur Aufbringung der Industriebelastung yom 30.8. 1924, 
RGBI II S.269). Dagegen lieB sich die Eisenbahn
unternehmenverordnung yom Februar 1924 (s. oben) 
nicht mehr aufrechterhalten und wurde abgeliist durch 
das Gesetz iiber die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft 
(Reichsbahngesetz) yom 30. 8. 1924 (RGBl II S.272), 
durch das die Eisenbahn nunmehr auch aus ihrem im 
Februar noch bewahrten Zusammenhalt mit der Reichs
verwaltung aussonderte. Umgekehrt hatte nunmehr, 
urn die Post wieder in den Reichshaushalt einzugliedern, 
das RPFG yom Marz 1924 wieder aufgehoben werden 
konnen, da seine urspriingliche Voraussetzung, die 
vermutete Heranziehung der Reichspost zu den Re
parationslasten, unerfiillt geblieben war. Bestrebungen 
in dieser Richtung zeigten sich denn auch im April 1926, 
doch trat Ihnen die Reichspost offentlich mit berech
tigtem Nachdruck entgegen (Amtsblatt des RPM 1926 
S. 168). 

III. Wirkung des Reichspostfinanzgesetzes 
in wirtschaftspolitischer Hinsicht. Das RPFG 
begriindet "die wirtschaftliche Selbstandigkeit des 
Unternehmens Deutsche Reichspost auf folgenden 
Hauptgebieten: 1. Organisation der Geschaftsleitung, 
2. Abgrenzung der sachlichen Zustandigkeiten in der 
Geschaftsleitung, 3. Wirtschaftsfiihrung, 4. Personal
wirtschaft, 5. Offentliche Kontrolle" (Staatssekretar 
Sa utter in den "Verkehrsnachrichten fiir Post und 
Telegraphie" 1926 S.554). Das Gesetz ist ein ander
weitig noch nicht unternommener Versuch - wenn 
man von der kurzlebigen Eisenbahnunternehmen VO 
yom Februar 1924 absieht -, einen groBen Zweig der 
staatlichen Verwaltungstatigkeit als Wirtschafts
korper eigenen Rechts mit besonderer Vermo
gensverw'altung und Wirtschaftsfiihrung auf 
privatwirtschaftlicher Grundlage, jedoch ohne 
privatwirtschaftliche Organisation zu betreiben 
und ihn dennoch als reine Reichsanstalt im engen 
Reichsverbande zu behalten (vgl. Amtsblatt des 
RPM 1926 S.169), der nur ein bestimmter Teil 
des Reichsvermogens als Sondervermogen zur 
selbstandigen Verwaltung iibergeben worden 
ist (vgl. DVZ 1926 S. 74). Dieses Sondervermogen 
besteht "in demjenigen Reichsvermogen, das dem 
Post- und Telegraphenbetrieb gewidmet und in ihm 
erworben ist, ferner allen offentlichen und privaten 
Rechten und Verbindlichkeiten der Reichspost- und 
Telegraphenverwaltung" (Geschaftsbericht fiir das Wirt
schaftsjahr 1924 S. 8). Mit anderen Worten: Die DRP 
ist seit 1924ein sel bstandiges Reichs unternehmen, 
das nach ka ufmannisch-wirtschaftlichenGrund
satzen zu verwalten und dessen Rechnungs
fiihrung daher auf kaufmannisch-wirtschaft
liche Formen umzustellen war, soweit dies 
iiberhaupt angangig und zulassig erschien 
(Reichspostminister Dr. Stingl im WirtschaftserlaB Yom 
25. 7. 1925, Amtsblatt des RPM S. 385). Die DRP ist 
dabei "Reichsanstalt und - in den OPD (s. Vorlaufige 
Zustandigkeitsordnung yom 20. 3. 1923, Amtsblatt des 
RPM S. 113, § 3 Ziffer AI) - Vertreterin des Fiskus 
im Rechtsstreite (ZPO § 18) geblieben; sie hat nicht 
die Eigenschaft einer eigenen, yom Reichsfiskus ver
schiedenen juristischen Person" (BGB § 89; Geschafts
bericht fiir das Wirtschaftsjahr 1924, S. 8). 

Eine Mittellinie zwischen den Forderungen der kauf
mannischen und der verwaltungsrechtlich gebundenen 
Wirtschaftsfiihrung war ohne erhebliches Nachgeben 
von seiten jeder der beiden einander grundsatzlich 
widerstreitenden Forderungen nicht zu finden. Unter 
den Einschrankungen nach der privatwirtschaftlichen 
Seite des Postbetriebs zugunsten der staatswirtschaft
lichen Verwaltungsaufgaben - die ebensoviel "Hem
mungen darstellen, die vorerst der Erreichung des 
wiinschenswerten Wirkungsgrades entgegenstehen" 
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:Staatssekretar Sautter in der DVZ 1926 S.39) -
sind folgende hervorzuheben: 1. die Beibehaltung von 
Betriebszweigen ohne eigenen unmittelbaren Ertrag, 
und zwar, ohne daB die beziigliche Zu.~chuBwirtschaft 
durch entsprechende Anspannung der Uberschiisse bei 
den ertragreichen Betriebszweigen auszugleichen ware; 
denn del' hauptsachlich gangbare Weg hierzu, die Er
hohung der Postgebiihren - "denn die Gebiihren miissen 
der Post alle Mittel zur Erfiillung ihrer Aufgaben schaf
ien" (Staatssekretar Sautter, wie vorstehend) -
verschlieBt sich von selbst, sobald die Grenze der Ge
biihrentragkraft auch bei den ertragreichen Geschafts
zweigen erreicht ist; 2. die VerfUgung del' Post iiber die 
Betriebsertragnisse steht nicht in ihrem Befinden; sie 
ist an die Vorschriften der Reichshaushaltsordnung 
(Gesetz yom 31. 12. 1922, RGBl1923 II S. 17) gebunden, 
nur daB dabei die Mitwirkung des Reichsfinanzministers 
auf die im RPFG ausdriicklich bezeichneten Falle 
beschrankt ist; die Uberschiisse sind in bestimmten 
Grenzen an das Reich abzuliefern und unterliegen del' 
Bestimmung durch das jahrliche Haushaltsgesetz (vgl. 
Amtsblatt des RPM 1926 S.169); die Grundsatze fiir 
die Anlegung del' Postscheckgelder sind durch BeschluB
fassung des Verwaltungsrats (s. d.) del' DRP (RPFG 
§§ 3, 6) mit offentlich-rechtlieher Wirkung festgelegt 
(vgl. Amtsblatt des RPM 1925 S. 243); 3. im Falle eines 
Nachlassens del' Uberschiisse und eines Auftretens von 
ZuschuBbedarf besteht dennoch keine Aussicht auf 
Unterstiitzung durch Leistungen aus del' allgemeinen 
Reiehskasse; 4. gewerbliche Wirtschaftsriicksichten 
miissen hinter gemeinniitzigen Pfliehten zuriickstehen; 
dennoch muB die Post Steuerlasten und Abgaben auf
bringen, wie ein privates Gewerbe (Umsatzsteuer, Zah
lungen an die Reiehsbahngesellschaft; wegen der Unter
werfung der Post unter die Genehmigungspflicht der 
Lander fiir die StiickgutbefOrderung auf Kraftfahrlinien 
sowie fUr solohe Linien, die ausschlieBlich der Postsachen
beforderung diencn vgl. DVZ 1926 S. 113). 

Diesen und anderen Lasten steht als wirtschaftlich 
wert bare Erleichterung im wesentlichen nur die Be
freiung des Verwaltungsganges von del' Bindung an die 
standige Mitwirkung del' gesetzgebenden Korperschaften 
(Reichsrat, Reichstag) und an die Langwierigkeit ihres 
Verfahrens gegeniiber, insbesondere h.i.nsichtlich der 
Aufnahme von Anleihen (s. d.) und del' Ubernahme von 
Sicherheitsleistungen, fiir die es in Abweichung von 
Art. 87 der Reichsverfassung hier keines Reichsgesetzes 
bedarf. Del' Verwaltungsrat der DRP kann sich mit 
seinen Beschliissen jederzeit del' jeweiligen Marktlage 
zum Vorteile der Verwaltung anpassen. Immerhin ist 
auch so die wirtschaftliche Bewegungsfreiheit der Post 
und die Arbeitsfahigkeit ihres Verwaltungsrats (31 Mit
glieder; Verstarkung auf 37 ist beabsichtigt) geringer 
als die andrer Reichsbetriebe in gleicher Lage; der Ver
waltungsrat der Reichsbahngesells®aft zahlt nur 18, 
del' Generalrat der Reichsbank 14 Mitglieder (s. DVZ 
1926 S.74). - Die wirtschaftspolitisehe Wirksamkeit 
des Verwaltungsrats del' DRP besteht in folgendem: er 
stellt den jahrlichen Voranschlag del' DRP, abgesehen 
von dem GehaH des Ministers und dem durch die DRP 
an das Reich abzuliefernden UberschuBbetrage, fest, 
ihm sind ferner alle MaBnahmen del' Finanzgebarung 
(Aufnahme von Krediten, Schuldentilgung) iiberwiesen, 
er trifft im Bereiche des Postverordnungsrechts die 
sachliche Entscheidung hinsichtlich der Grundsatze fUr 
die Benutzung del' Verkehrseinrichtungen und der Ge
biihrenbemessung, er besehlieBt iiber die Grundsatze fiir 
die Gestaltung der Lohntarife fUr Arbeiter und Angestellte 
sowie iiber die allgemeinen Grundsatze fiir die Anlage 
und Verwendung der Postscheckgelder. 1m Hinblick 
auf diese Befugnisse und Zustandigkeiten ihres Ver
waltungsrates ist die DRP verwaltungspolitisch und 
verwaltungstechnisch "bei volliger staatsrecht
heher Eingliederung in die allgemeine Reichs-

verwaltung als ein Selbstverwaltungskorper 
mit begrenzten Befugnissen zu bezeichnen, 
desse n eigenes Verfiigungsrech t sich a uf die 
laufenden Arbeiten wirtschaftlicher Auswir
kung erstreckt, auch dies aber nul' unter dem 
Gegendruck einer verstarkten Uberwachung 
d urch offentliche Korperschaften" (Staatssekretar 
Sautter in den "Verkehrsnachriehten fUr Post und Tele
graphie" 1926 S.586). 

IV. Ziele und Wege der neuen Wirtschafts
politik der DRP. Die Richtlinien fiir die Durchfiihrung 
del' neuen Wirtschaftspolitik der DRP stellt del' sog. 
"WirtschaftserlaB" (wegen der Bezeichnung S. "Die 
Verkehrsnachrichten fiir Post und Telegraphie" 1925 
S. 475) yom 25. 7. 1925 (Amtsblatt des RPM S. 385) auf. 
Danach gilt u. a. folgendes: 

"Die DRP soll fortan nicht mehr als eine Einriehtung 
angesehen werden, die abseits del' eigentlichen Wirt
schaftspro blcme lediglich rein teehnische Beforderungs
arbeiten zu verriehten hat. Durch innige Fiihlungnahme 
mit del' Allgemeinheit, mit Wirtschaft und Verkehr soll 
der Offentliehkeit die Uberzeugung von del' auBer
ordentlich groBen volks- und staatswirtsehaftlichen Be
deutung del' Hauptnachrichtenvermittlungsanstalt des 
Deutschen Reichs nahergebracht werden. Zugleich soll, 
nachdem die deutsche Wahrung dauernd wieder befestigt 
ist und daher wieder eine gewisse Sicherheit in allen 
Verhaltnissen Platz gegriffen hat, die alte hohe Wesens
aufgabe der Reichspost wieder in vollem Umfange auf
genommen und in die Tat umgesetzt werden, die Auf
gabe namlich, Helferin fiir Wirtschaft und Verkehr zu 
sein" (Verkehrsnachrichten fiir Post und Telegraphie 
1925 S.475). "Durch Schaffung eines leistungsfahigen, 
vertrauenswiirdigen, allen berechtigten Anforderungen 
geniigenden Nachrichten- und Verkehrsmittelbestandes 
soll sie den Aufbau del' zum groBen Teil zerschlagenen 
deutschen Wirtschaft durch tatkriiftiges Vorangehen 
fordern helfen" (Geschaftsbericht fUr das Wirtschafts
j.l!-hr 1924 S. 9). "Was dies besagt, erhellt u. a. aus del' 
Uberlegung, wie es urn die allgemeine Wirtschaft stande, 
wenn die Post nicht in dem groBen Umfange, wie es 
durch den Postscheck- und Uberweisungsverkehr ge
schieht, den allgemeinen Geld- und Kreditverkehr 
ermoglichte. Es ware ein viel groBerer Umlauf von 
Geldmitteln notig und eine wesentlich starkere Anspan
nung der N otendruckpresse unumganglich, oder die 
deutsche Wirtsehaft hatte noch nicht ihre gesicherte 
Stufe wieder erreicht. Die Post ist auch Geldgeber und 
Geldverleiher, namentlich mit den Mitteln del' Postscheck
gelder, deren Ausleihung an sich notig ist, weil die Zinsen 
dazu dienen, einen wesentliehen Teil der Kosten des 
Postscheckverkehrs zu decken. Die volkswirtschaftliche 
Bedeutung des Uberweisungsverkehrs del' Post liegt also 
nicht nur in der Verminderung des Bargeldumlaufs allein, 
sondern auch darin, daB die Gelder, mit deren Hilfe del' 
Giroverkehr abgewickelt wird, del' Wirtschaft als Darlehn 
wieder zuflieBen. Jede Forderung des Postscheckvel'kehl's 
stiitzt daher die Kaufkraft des deutschen Geldes und 
die GleichmaBigkeit del' Preisbildung" (Staatssekretar 
Sautter in der DVZ 1926 S.40). 

Del' Weg zu diesen Zielen ist ein doppeltel': Er
reiehung des groBtmoglichen Nutzens mit 
einfachsten Mittelll und Erziehung des Per
sonals zu kaufmannisch-wil'tsehaftlichem Den
ken und Handeln. Hierzu sind folgende MaBnahmen 
getl'offen worden: 

1. Ausgestaltung del' Haushaltsabteil ung des RPM 
zu einer Wirtsehaftsa bteil ung (Abteilung VIII, er
richtet ab 1. 6. 26) mit naehstehenden Aufgaben: Be
handlung del' Wirtschaftsbeziehungen zwischen Post 
und allgemeiner Wil'tschaft, anderen Behorden und 
amtlichen Wirtschaftsstellen; Regelung des Wirtschafts
dienstes bei den OPD (s. zu 2) und den VA; Wirt
schaftsausbildung des Personals; regelmaBige Wirt-
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schaftsberichte, Veroffentlichungen iiber Wirtschafts
verhaltnisse der DRP; Auswertung der Ergebnisse der 
allgemeinen Wirtschaftstatigkeit und der Wirtschafts
beziehungen fiir die DRP; Durchfiihrung der kauf
mannisch-wirtschaftlichen Grundsatze; verkehrspoliti
sche Behandlung gleichgelagerter Wirtschafts- und 
Verkehrsgebiete; Verkehrswerbung; Mitwirkung bei 
grundsatzlichen Fragen der Tarifpolitik (s. d.); gesamte 
Statistik (s. d.) der DRP nebst Auswertung; Nutzbar
machung der allgemeinen Wirtschafts- und Verkehrs
zahlen; Zusammenarbeit mit den statistischen Einrich
tungen anderer Verwaltungen und der Wirtschaft usw. 

2. Schaffung besonderer Wirtschaftsreferate im 
RPM und bei den OPD mit einer dreifachen Aufgabe, 
niimlich: 

a) aIle allgemeinen Wirtschaftsfragen zu verfolgen und 
zu studieren sowie Sammel- und Auskunftsstellen iiber 
solche Fragen zu bilden, 

b) die Verbindung mit der lebendigen Praxis des 
Wirtschaftslebens herzustellen und dafiir zu sorgen, 
"daB die DRP als selbstandiger und vollwertig anel'kann
tel' Wirtschaftskorper immel' mehr der allgemeinen 
Wirtschaft eingegliedert wird", 

c) die Folgerungen zu ziehen fiir die innere Wirtschafts
fiihrung, insbesondere eine enge Zusammenarbeit mit 
allen Stellen der eigenen Verwaltung her beizufiihren. 

(Reichspostminister Dr. Stingl im Amtsblatt des RPM 
1926 S. 385 und Staatssekretar Sautter in den "Verkehrs
nachrichten fiir Post und Telegraphie" 1925 S.586.) 

"Urn die ganze Verwaltung und ihr Personal nach 
und nach immer mehr mit zeitentsprechendem Wirt
schaftsgeist zu durchsetzen, finden in kurzen Fristen im 
RPM und bei den OPD Besprechungen statt, in denen 
die Erorterung der allgemeinen Wirtschaftsverhaltnisse 
im Vordergrunde steht. Die OPD haben das Personal 
ihrer Bezirke dauernd zu unterrichten. Die Leiter der 
VA haben es sich angelegen sein zu lassen, das Personal 
einschlieBlich der Postagenten in geeigneter Weise zu 
vel'standigen. Der Postfachpresse (Deutsche Verkehrs
zeitung) werden amtlicherseits Wirtschaftsartikel all
gemeiner Art zur Verfiigung gestellt. Anzustreben iat, 
daB aIle Beamten in leitender Stellung sich gleichmaBig 
und in einheitlicher Auffassung fiir die Finanz- und 
Wirtschaftspolitik des Unternehmens DRP mitverant
wortlich fiihlen, daB sie im Geiste einer verstandnisvollen 
und schicksalsverbundenen Gemeinschaftsarbeit die Yom 
RPM ausgegebenen Richtlinien in die Praxis umsetzen 
und fiir ihre Durchfiihrung bis in die letzten KaniiJe der 
Verwaltung Sorge tragen" (WirtschaftserlaB yom 25. 7. 
1925). 

Das Amtsblatt des RPM hat im Jahre 1926 (S. 113) 
damit begonnen, die deutschen Wirtschaftskurven nach 
den Veroffentlichungen des Statistischen Reichsamts 
der Postbeamtenschaft zu Belehrungszwecken zuganglich 
zu machen. 

Auch die deutschen Beamtenhochschulen haben sich 
in den Dienst der Aufgabe gestellt, del' Postbeamten
schaft, den Bediirfnissen del' Neuzeit entsprechend, 
kaufmannisch-wirtschaftliche Kenntnisse und Methoden 
zu vermitteln und sie zu selbstandigem Denken und zu 
personlicher Verantwortung zu erziehen. Da die Losung 
der vorgeschriebenen Aufgabe in einer fiir Reich und 
Beamtenschaft gleich ersprieBlichen Weise u. a. eine 
besondere Sorge der Verwaltungsakademie Berlin als der 
GeschaftsfUhrerin der Arbeitsgemeinschaft deutscher 
Beamtenhochschulen bildet, so trat auch sie fordernd 
ein durch den ErlaB eines an die gesamte Postbeamten
schaft sich wendenden Preisausschreibens fiir Vorschliige 
:lur kaufmannisch-wirtschaftlichen Schulung der Beamten 
("Welche Aufgaben erwachsen den deutschen Beamten
hochschulen durch die Umstellung der Verkehrsverwal
tungen ?" s. Amtsblatt des RPM 1924 S.499 und 1926 
S. 93); vgl. hierzu auch Ministerialrat Dr. Andersch im 
"Jahrbuch der Verwaltungsakademie" Berlin 192!l. 

Zu erwiihnen ist in diesem Zusammenhang auch 
die Griindung eines Deutschen Institutes fiir wirt
schaftliche Ar bei tin der Verwaltung bei der Ver
waltungsakademie in Berlin. Das Institut bezweckt, die 
bisherigen Arbeiten zur wirtschaftlichen Umbildung del' 
Verwaltung zusammenzufassen, sie in engel' Gemein
schaft mit den bestehenden Stellen und den Beamten
berufsverbanden auszugestalten und fiir die Staatswirt
schaft und das Gesamtwohl nutzbar zu machen. 

S. auch Statistik. 
Schriftwesen. Archiv 1913 S.65, 1922 S.249, 1924 S.41; 

Gebbe, Bilanz lind kallfmannische BlIchfiihrung. Bd. 80 der Samm
lllng Post lind Telegraphie in Wissenschaft und Praxis. R. v. Decker's 
Verlag (G. Schenck), Berlin 1925. S t a e dIe r. 

Wirtschaftsstatistik wurde bei del' DRP am l. 4. 1923 
eingefUhrt (Amtsblatt Vf Nr. 60/1923 S. 105). Ihre Auf
gaben waren anfanglich: 

1. die Trennung del' Einnahmen und Ausgaben nach 
Betrieb und Anlage zur Gewinnung von Unterlagen 
fiir die Aufstellung kaufmannischer Gewinn- und Ver
lustrechnungen und, nachdem fUr den l. 4. 1924 eine 
ErOffnungsbilanz aufgEstellt worden war, auch von kauf
mannischen Bilanzen; 

2. die Aufteilung der Einnahmen und Ausgaben nach 
den Betriebszweigen Post, Postscheckverkehr, Tele
graphie und Fernsprechwesen zur Gewinnung von 
Unterlagen fiir die Beurteilung del' Wirtschaftlichkeit 
diesel' Betriebszweige und 

3. die Herbeifiihrung eines rechnerischen Ausgleichs 
zwischen den Kassenergebnissen del' einzelnen OPD 
beziiglich solcher Einnahmen und Ausgaben, die zentral 
odeI' bei einer Dienststelle verrechnet werden, die wirt
schaftlich nicht odeI' nicht in vollem Umfang dafiir in 
Betracht kommt, zur Feststellung des Betriebskoeffi
zienten (s. d.) fiir jede OPD. 

Der Punkt 1 ist am 1. 4. 1925 weggefallen; die Unter
lagen fiir die Gewinn- und Verlustrechnung (s. d.) und 
£iiI' die Bilanz werden seitdem aus den Ergebnissen del' 
entsprechend umgestellten RechnungsfUhrung unmittel
bar entnommen (s. Jahresbilanz del' DRP). 

Die Aufteilung del' Einnahmen und Ausgaben nach 
Betriebszweigen (Punkt 2) findet von gleichem Zeit
punkt an nach Post, Postscheckverkehr, Telegraphie, 
Fernsprechortsverkehr, Fernsprechfernverkehr lind Funk
wesen statt. Die Ergebnisse bilden ein wichtiges Werk
zeug fiir die Gebiihrenpolitik. Von besonderer Be
deutung ist dabei die Aufteilung del' Personalkosten. 
Samtliche Dienststellen, bei denen Personalkosten ent
stehen, haben zu dem Zweck, eine Nachweisung iiber 
die Zahl del' Dienststunden zu fiihren, die wochentlich 
zugunsten del' einzelnen Betriebszweige geleistet werden, 
urn nach den sich hieraus ergebenden Verhaltniszahlen 
die Monatsbetrage del' verrechneten Dienstbeziige auf 
die Betriebszweige aufteilen zu kiinnen. Die Nach
weisung muD dautlrnd auf dem laufenden gehalten 
werden, so daB sich jede Veranderung in der Dienst
einteilung auch sofort in del' Wirtschaftsstatistik aus
wirkt. In ahnlicher Weise werden aIle iibrigen Ein
nahmen und Ausgaben, die gemeinschaftlich fUr mehrere 
Betriebszweige entstehen, z. B. die Einnahmen aus 
Mieten und Pachten, die Er16se aus Verkaufen odeI' 
Ausgaben fUr Grundstiicke und Gebaude sowie fiir 
Ausstattungsgegenstiinde und filr Amtsbedurfnisse bei 
del' Entstehungsstelle auf die verschiedenen Betriebs
zweige verteilt. Leistungen, die ein Betriebszweig un
entgeltlich fiir andre ausfUhrt, wie die Befiirderung del' 
Dienstbriefe (s. d.), die Benutzung del' Telegraphen fiir 
Diensttelegramme, die Benutzung des Fernsprechers fiir 
Dienstgesprache, die Befiirderung del' Postscheckbriefe 
und del' Kontoausziige (s. d.) werden beim RPM aus
geglichen. Die Ergebnisse del' Wirtschaftsstatistik 
miissen in del' Summe immer mit den Kassenergebnissen 
iibereinstimmen, sind mithin hinsichtlich der Summe 
gebunden und darin liegt ein nicht zu unterschiitzender 
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Vorteil gegenuber Rentabilitatsberechnungen, die ein
seitig fUr einen Dienstzweig aufgestellt werden. Die 
Wirtschaftsstatistik zeigt, wie sich die Gewinn- und 
Verlustrechnung fur jeden einzelnen Betriebszweig stellt, 
welches Anlagekapital fur jeden Betriebszweig angelegt 
ist und wie hoch es sich verzinst. 

Zu Punkt 3 besteht ein besonderer Plan zum Ausgleich 
der Kassenergebnisse der einzelnen OPD. Einer der 
wichtigsten, aber auch der heikelsten Punkte ist dabei 
die Berechnung der Entschadigung fur Durchgangs
leistungen, heikel deshalb, weil dieser Berechnung nur 
das Ergebnis einer nur jahrlich zu wiederholenden ein
tiigigen Brief- oder Paketzahlung zugrunde gelegt 
werden kann. Die Zahl der Durchgangssendungen wird 
dabei in der Weise ermittelt, daB die Zahl der in einem 
OPD-Bezirk aufgelieferten Sendungen nach Orten auBer
halb des Bezirks und die Zahl der aus dem Bezirk tat. 
sachlich herausgegangenen Sendungen ermittelt werden; 
der Unterschied ergibt die Zahl der im Durchgange 
bearbeiteten Sendungen. Ahnliche Berechnungen werden 
zum Ausgleich der Gebuhreneinnahmen fur Auslands
sendungen, zum Ausgleich der Zeitungsgebuhren (s. d.), 
des Unterschiedes zwischen ankommenden und ab
gehenden Sendungen, Telegrammen und Gesprachen, 
der Kosten fur die Instandhaltung der durchgehenden 
Telegraphen- und Fernsprechleitungen usw. aufgestellt. 
Die notwendigen Ausgleiche werden durch Vermittlung 
des Statistischen Buros des RPM: in den Wirtschafts
statistiken den Kassenergebnissen der OPD zu- oder 
abgerechnet, so daB die Gesamtsumme unverandert 
bleibt. Das SchluBbild zeigt, mit welchen Betriebs
koeffizienten die OPD arbeiten und wie sich das in 
den OPD-Bezirken angelegte Kapital verzinst. Durch 
Vergleichen der Ergebnisse fUr OPD mit ahnlichen 
wirtschaftlichen Verhaltnissen kann beurteilt werden, 
ob die OPD sparsam arbeiten oder nicht. 

Fur 1926 ist eine Anderung der Wirtschaftsstatistik in
soweit vorgesehen, als kunftig auch der Postkraftfahr
dienst als ein besonderer Betriebszweig angesehen werden 
solI, so daB die auf den Postkraftfahrdienst (s. Kraftfahr
betrieb der DRP) entfallenden Einnahmen und Aus
gaben wie fur jeden andern Betriebszweig in einer be
sonderen Spalte gesammelt werden mussen. Da indessen 
der Postkraftfahrdienst in groBem Umfang Postbefiirde
rungen ausfuhrt, ohne daB liber die hierdurch ent
stehenden Kosten kassenmaJ3ig abgerechnet wird, solI 
der Postkraftfahrdienst fUr diese zugunsten des Post
dienstes ausgefuhrten Leistungen in der Weise wirt
schaftsstatistisch entschadigt werden, daB der Wert der 
Postbefiirderungen von den Ausgaben des Postkraft
fahrdienstes in der Wirtschaftsstatistik ab- und den 
Ausgaben des Postdienstes zugesetzt werden. Die Aus
gaben fUr Unterhaltung von Kraftwagen im Telegraphen
bau werden yom gleichen Zeitpunkt an kassenmlWig 
als Ausgaben fur den Telegraphenbau verrechnet. Das 
geschieht, soweit eine iirtliche Scheidung bei den Kraft
fahrbetriebsstellen nicht durchfuhrbar ist, in der Weise, 
daB den Telegraphenbaudienststellen monatlich eine 
Rechnung fUr die Benutznng der Yom Postdienst unter
haltenen Kraftfahreinrichtungen zugefertigt wird. 

Gebbe. 
Wirtschaftsiibersichten. Um die Wirtschaftsergebnisse 

fur eine Reihe von Jahren im Ruckblick vergleichen und 
etwaige Schwankungen verfolgen zu kiinnen, haben die 
OPD die planmaBigen Einnahmen und die planmaBigen 
Ausgaben - getrennt nach den Titeln nnd Verrech
nungstellen und innerhalb dieser nach den Arten -
Jahr fur Jahr in je eine Wirtschaftstibersicht einzutragen, 
deren Einrichtung del' Rechnungshof (s. Re.9hnungshof 
des Deutschen Reichs) entworfen hat. Die Ubersichtcn 
werden in drei Stucken gefuhrt. Ein Sttick bleibt bei 
dcr OPD; ein Stuck ist fUr den Rechnungshof und ein 
Stuck fur das RPM bestimmt. Diese beiden Stucke 
werden jedes Jahr eingesandt und gclangen nach Prufung 

zur Fortfuhrung an die OPD zuruck. Das Rechnungs
biiro des RPM ftihrt die Wirtschaftstibersichten tiber 
die Einnahmen und Ausgaben der Hauptverwaltung. 
Auch hiervon geht ein Stuck jedes Jahr an den Rech
nungshof. 

Die Fuhrung del' Wirtschaftsubersichten hat in der 
Zeit des Wahrungsverfalls und des Wiederaufbaues 
geruht. Yom Rechnungsjahr 1926 an sind die Uber
sichten wieder zu fUhren. 

Schriftwesen. GeneralVf des RPM Nr.25 vom 14.9.1912 
III N Nr. 1322 B. 

lVissenschaftliche Betriebsliihrnng s. Postversuchsab
teilung 

Witwenkrankenrenten, Witwenrenten, lVitwerrenten, 
WitwengeJd s. Rentenverkehr 

lVitwenversorgnng s. Hinterbliebenenversorgung 
Wohlfahrtspostwertzeichen sind Wertzeichen, die boi 

dcr DRP und in vielen andern Landern mit einem Auf
schlag auf den postalischen Nennwert verkauft werden. 
Der Aufschlag wird an Gesellschaftcn abgeftihrt, die 
sich meist mit del' Unterstutzung von Kriegsbeschadigten 
oder der Alters- und Jugendfursorge befassen. 

Bei del' DRP sind erstmalig 1914 Postkarten mit del' 
Aufschrift "Deutschc Kriegskarte 1914" zugunsten des 
Rotcn Kreuzes und 1919 Freimarkcn mit dem Aufdruck 
,,5 Pf. fur Kriegsbeschadigte" herausgegeben worden. 
Besonders bekannt sind die alljahrlich um Weihnachten 
erscheinenden "Pro juventute-Marken" der Schweiz. 

Wohlfahrtswesen. Die Ftirsorge des Reichs fur die 
Beamten del' DRP aUer Grade wirkt sich im allgemeinen 
dahin aus, daB del' planmal3ig angestelltc Beamte nach 
zchnjahriger Dienstzeit das Recht auf lebenslangliches 
Ruhegehal t (s. Ruhestand) erwirbt. Ftir den Fall seines 
Ablebens haban Hinterbliebene (Ehefrau, Kinder) gesetz
lichen Anspruch auf Gewahrung von Gnadenbezugen, 
Witwcn- nnd Waisengeld. Erkrankten Beamten 
werden die Die nst bezugc fur dic Da uer der Die nst
unfahigkeit, nicht planmal3ig angestellten Beamten 
fUr bcfristete Zeitdauer belassen. Postvertrauens
arztc (s. d.) leisten an ihrem Amtsorte den Beamten 
del' niederen Besoldungsgruppen unentgeltlich arztlichen 
Beistand. Der Bekampfung gemeingefahrlicher Krank
heiten (s. d.) und der Tuberkulose (s. Tuberkulosefur
sorge) wendet die DRP besondere Aufmerksamkeit zu. 
Fur Beamte, die durch ungewiihnliche Vorkommnisse 
(Entbindungen, Erkrankungen, Todesfalle von Familien
mitgliedern und sonstige auBergewiihnliche Umstande) 
in Not geraten, stehen Mittel zur Gewahrung von N ot
stands beihilfc n (s. d.) oder a uBerorde n tliche n 
Unterstutzungcn (s. Unterstutzungswesen) bereit. 
Die Beschaffung vorschriftsmal3iger Dienstkleidung wird 
den Beamten del' niederen Besoldungsgruppen durch 
Zuschusse aus der Postkasse und durch das Bestehen 
von Kleiderkassen (s. d.) am Sitze jeder OPD erleichtert. 

Durch zahlreiche Wohlfahrtsanstalten, die z. T. auf 
gegenseitiger Selbsthilfe beruhen, wird das kiirperliche 
und seelische Wohl der Beamten usw. gefiirdert. Die 
DRP unterstiitzt diese Anstalten durch Zuweisung von 
Mitteln nsw. Die Anstalten haben teilweise schon seit 
Anfang des 19. Jahrhunderts und fruher segensreich 
gewirkt. Zu nennen sind die Postunterstutzungs
kasse (s. d.), der Sterbekassenverein fur Reichs
Postbcamte (s. d.), die Vermittlung der Lebens
versicherungen (s. d.), die Post - Spar- und Dar
lehnsvereine (s. d.), del' Tiichterhort (s. d.), die 
Kaiser - Wilhelm - Stiftung fUr die Angehiirigen der 
Deutschen Reichs-Post- und Telegraphenverwaltung 
(s. d.), ferner die nach den Grundsatzen der allgemeinen 
Reichsgesetzgebung den besonderen Bedtirfnissen der 
DRP entsprechend eingerichteten Krankenkassen 
(s. KrankenfUrsorge). Endlich bestehen Hilfsvereine 
rein iirtlicher Natur, z. B. Krankenvereinigungen, die 
gegen mal3ige Beitrage unentgeltliche arztliche Behand
lung, freien Bezng von Arzneimitteln verschaffen, Sterbe-
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und Begrabniskassen, die beim Ableben eines Mitgliedes 
oder seiner Angehorigen Sterbegeld gewahren usw. (s. 
Versicherungsverein fUr Post- und Telegraphenbeamte). 
Wahrend des Weltkrieges haben AngehOrige der DRP 
Sam ml u nge n ins Leben gerufen, um die infolge der 
Kriegsnote unter den AngehOrigen der DRP und dariiber 
hinaus entstandenen wirtschaftlichen Sorgen zu lind ern 
(s. Kriegsspende und Kriegsstiftung). 

Wegen der Wohlfahrtseinrichtungen im einzelnen, 
besonders auch aus der Kriegs- und Nachkriegszeit s. 
im iibrigen noch Erfrischungsanstalten, Erholungsheime, 
Familienbeirate, Fiirsorgekassen, Gesundheitspflege, 
Hilfskasse fiir Beamte der Deutschen Reichs-Post- und 
Telegraphenverwaltung, Kartoffelkredite, Kohlenvor
schiisse, Krankenzimmer, Kredithilfe, Kriegsschreib. 
stuben, Kriegsschuhmachereien, Lebensmittelbeschaf
fungswesen, Militardienst-, Aussteuer- und Studiengeld
versichenmg, Nahstuben, Postkleingarten- und -klein
tierzuchtvereine, Postkonsumvereine, Postsportvereini
gungen, Postwebstoffstelle, Rentenversicherung, Unter
kunftsraume fiir Bahnpostbeamte usw., Vorschiisse in 
besonderen Fallen, Wilhelmstift, Wohnungsfiirsorge. 

Auch innerhalb der friiheren Post>erwaitungen Bayerns und 
Wiirttembergs sind im Laufe der Jahre zahlreiche Wohlfahrts
einrichtungen fiir die Beamten und Angestellten ins Leben gerufen 
worden u. a. 

In Bayern: 1860 ein Privat-Sterbekassenverein der Beamten 
der Koniglich bayerischen V Anst und ein Leichenverein der Post
bediensteten (Gewahrung von Beerdigungsbeihilfen), 1865 ein all
gemeiner U nterstiitzungsverein flir die Hinterbliebenen der Staats
diener und in Verbindung hiermit eine Tochterkasse zur U nter
stiitzung verwaister Beamtentochter, 1873 der Postboten-Unter
stiitzungsverein (Unterstiitzung der Mitglieder und ihrer Familien
angehOrigen bei Krankheit oder im Alter). 1873 der Unterstiitz)lngs
fonds fiir hilfsbediirftige PostangehOrige (gebildet aus dem Uber
schuB bei der Verwaltung der franzosischen Landesposten wahrend 
des Krieg"s von 1870/71), 1875 ein Pensionsverein der Bediensteten 
zum Zwecke der Pensionsgewahrung nach Eintritt der Arbeits
unfahigkeit. 

In Wiirttemberg: 1851 eine Postillionshilfskasse (als Ersatz 
fiir die 1830 gegrlindete Postillionshilfskasse der Thurn und Taxis
schen Postverwaltung) zur Gewahrung von Ehrenauszeichnungen 
und Ehrenbelohnungen, auch fiir 'die Zeit des Ruhestands, 1874 
die Konig-Karl-Stiftung fiir die AngehOrigen der wiirttembergischen 
Postverwaltung (s. d.), 1885 eine Sterbekasse flir die Angestellten 
derVAnst (seit 1922 Bahn- und Poststerbekasse in Stuttgart [VAG]), 
1890 ein Spar- und Darlehnsverein von AngehOrigen der V Anst 
und 1892 ein postarztlicher Dienst zur kostenfreien Behandlung der 
nicht auf Lebenszeit angestellten Bediensteten, soweit sie nicht Mit
glieder der Postbetriebskrankenkasse (s. Krankenfiirsorge) waren. 

Von den Wohlfahrtseinrichtungen bei den Postverwaltungen des 
Auslandes oder von Vereinen, die Postbeamte auslandischer Ver
waltungen geschaffen ha ben, sind zu erwahnen: 

a) In Danemark: eine Sparkasse flir Unterbeamte, die ihren 
Mitgliedern bei Sterbefiillen eine Beihilfe oder den Hinterbiiebenen 
einen ZuschuB zur Wohnungsmiete gewahrt, ein Verein flir Post
und Telegraphenbeamte, der den Vereinsmitgliedern Anleihen zu 
niedrigem Zinsfu13 gibt und die Hinterbliebenen unterstiitzt, ein 
Bauverein der Postunterbeamten, der zur Aufnahme alter und 
schwacher Vereinsmitglieder oder deren Witwen Hauser (Frei
wohnungen) errichtet. 

b) In Fra nkreieh: die Association amicale des Postes et TeJe
graphes in Paris, ein Verein von Post- und Telegraphenbeamten, 
der seinen Mitgliedern in Krankheitsfiillen U nterstiitzungen und 
beim Ableben den Hinterbliebenen Hilfe gewahrt. 

c) In Schweden: eine Pensionskasse flir die Postbeamten, 
eine Witwen- und Waisenkasse und ein Lebensversicherungsverein 
der schwedischen Postbeamten, ferner ein Verein schwedischer Post· 
beamten mit dem Zweck, seinen ~1itgliedern durch Unterstiitzungen 
in Krankheitsfallen den Besoldungsausfall weniger flihlbar zu 
machen oder den Hinterbliebenen von Beamten zu den Beerdigungs
kosten eine Beihilfe zu vermitteln. 

d) In der Schweiz: die Mitwirkung bei der Volksversicherung. 
Schriftwesen. Die Wohlfahrtseinrichtungen der Deutschen 

Reichs-Post- und Telegraphenverwaltung. Denkschriften, Berlin 
1878 und 1890; Kleemann, Die Sozialpolitik der Reichs-Post- und 
Telegraphenverwaltung gegeniiber ihren Beamten, Unterbeamten 
und Arbeitern. Gustav Fischer, J ena 1914; Statistik der Reichs
Post- und Telegraphenverwaltung 1889 S. 85fl., 1897 S. 93ff., 1922 
S. 48ff.; v. Gumppenberg, Bayrisches Postarchiv Bd. I u. II. J. G. 
WeiB' Buehdruckerei, Miinehen 1886; Weber, Post und Telegraphie 
im Konigreich Wiirttemberg. W. Kohlhammer, Stuttgart 1901; 
Archiv 1878 S. 717ff., 1905 S. 768ff., 1925 S. 177;ff.; L'Union Postale 
1879 S.18fl., 99ff., 102ff., 104, 125fl., 1880 S.67fl., 208, 1886 
S.1ff., 1891 S. 77ff., 8off., 107ff., 111, 1894 S.l7ff., 167ff., 1898 
S.64, 1914 S. 22ff .. 124ff. S. auch die Einzelaufsatze liber Wohl-
fahrtseinrichtungen. Traxdorf. 

Wohnungsbau s. Wohnungsfiirsorge 

WohnungsbauhiIfe, gemeinniitzige, fiir Post- und Tele
graphenbeamte e. V. s. Gemeinniitzige Wohnungsbauhilfe 
fiir Post- und Telegraphenbeamte e. V. 

Wohnungsfiirsorge. Zweck der Wohnungsfiirsorge der 
DRP ist, denjenigen ihrer AngehOrigen (Beamten, An
gestellten oder Arbeitern), die Imine Wohnung in der 
Nahe ihrer Dienststelle oder Arbeitsstatte finden konnen. 
zum Besitz einer geeigneten Wohnung zu verhelfen ~nd 
ihnen dadurch die erforderliche Arbeitskraft und -lust 
zu erhalten. 

Mittel zur Beschaffung von Wohnungen wurden zum erstenmai 
1897 in den Posthaushalt eingestellt, und zwar 230 000 M zum 
Ankauf und zur Errichtung, ferner 6000 M zur Anmietung von 
Wohnhausern. Noch in demselben Jahre wurden 153 Familien
wohnungen fiir Beamte des unteren Dienstes geschaffen. Zunachst 
blieb die Wohnungsfiirsorge auf die Errichtung oder Anmietung 
von Dienstwohngebauden fiir untere Beamte an Land
orten oder allein gelegenen BahnhOfen beschrankt; sie wurde 
von 1902 an a) aueh auf stiidtische Orte und b) erforderlichenfalll> 
aueh auf andere geringer besoldete Beamte ausgedehnt. Ber,eits 
1906 standen 2017 Wohnungen fiir Beamte der unteren und 52 Woh
nungen fiir Beamte der mittleren Besoldungsgruppen, 1910 2321 
Wohnungen flir untere Beamte und 258 Zimmer flir Unverheiratete 
zur Verfiigllng. Die Bautatigkeit, die bis zum Jahre 1906 sehr leb
haft war, lieB in den folgenden Jahren etwas naeh und horte dann 
wahrend des Krieges ganz auf. Bis 1918 wurden 9,5 Millionen Mark 
flir die Schaffung von Familienwohnungen in reichseigenen oder 
angemieteten Gebauden aufgewendet. 

Bauart und Ausstattung der Hauser und der Wohnungen fiir 
untere Beamte entspraehen denen gesunder Arbeiterwohnungen; 
auf dem L~nde wurden in der Regel eine Stube, eine Kammer und 
Kiiche (meist Wohnkiiche) von etwa 45 qm Gesamtflache, auch 
Garten- und Ackerland, in den Stadten eine Stube, zwei Kammer» 
und Kiiche bis zu 50 qm Flacheninhait neben Boden- und Keller
raumen liberwiesen. 

In den Stadten bot sich spater au13erdem ein flir die Behebung 
des Wohnungsmangels gangbarer Weg durch Unterstiitzung 
solcher Ba ugenossenschaften, die sich die Herstellung ge
eigneter Kleinwohnungen flir Arbeiter und gering besoldete Beamte 
in den Betrieben und Verwaltungen des Reichs usw. zur Aufgabe 
stellten. Ein zu diesem Zweck im Jahre 1901 dem Reichsamt des 
Innern zur Verfiigung gestellter "Wohnungsfiirsorgefonds" wurde 
allen Reichsverwaltungen (ausschlieBlich Reichsmilitarverwaitung) 
mit der Bestimmung nutzbar gemacht, dort verwendet zu werden, 
wo die private Bautatigkeit unzureichend und das Reich zur Be
seitigung von MlBstanden im Wohnungswesen einzugreifen genotigt. 
war. Den Genossenschaften wurden aus diesem Fonds Darlehen 
von der Grenze der Miindelsicherheit ab bis zu '/10 yom Bauwerte 
des Hauses zu niedrigem ZinsfuBe gewahrt; die Genossenschaften 
hatten dafiir den Mitgliedern, die Arbeiter oder Beamte des Reichs 
waren, eine nach der Hohe des Reichsdarlehns bemessene Zahl 
von Wohnungen iiberlassen. 

Nach dem Kriege nahm die DRP die Bautatigkeit wieder auf. 
Neben der Errichtung neuer posteigener Wohngebaude suchte sie 
zunachst durch die Anmietung von Behelfs- und Notwoh
nungen (Wohnbaracken, Kasernen u. dgl.) und durch den Ausbau 
verfiigbarer Raume in reichseigenen und lIiietpostgebauden (s. d.) 
zu Notwohnungen der Wohnungsnot unter den Postbediensteten 
abzuhelfen. 

Wie die iibrigen Reichs- und Staatsverwaltungen unterstiitzte 
auch die DRP gemeinnlitzige Baugenossenschaften, Beamten
wohnungsvereine, Siedlungsgesellschaften usw. durch Hergabe zu
nachst von verlorenen Baukostenzllschiissen, spater von zi ns fr e i e n 
Arbeitgeberdarlehen. Nach dem Gesetz iiber die voriaufige 
Fiirderung des Wohnungsbaus yom 12.2. 1921 (RGBl S. 175) be
teiligten sich zunachst Lander und Gemeinden durch Gewahmng 
von Arbeitgeberdarlehen an der Abblirdung eines Teiles der un
gedeckten Baukosteniiberteuerung. F'iir die Gewahrung der zins
freien Arbeitgeberdarlehen durch die DRP, soweit sie wohnungsnot
leidenden Postbediensteten zugute kommen sollten, wurden dan n 
im Einvernehmen mit allen an der Wohnungsfiirsorge beteiligten 
Reichsbehorden und dem preuBisehen Wohlfahrtsministerium be
sondere Grundsatze aufgestellt. Danach wurde der Arbeitgeber
zuschuB zum N eubau von Miet- oder Eigenwohnungen durch ge
meinniitzige Bauunternehmungen, Gemeinden usw. zur Deckung. 
eines Teils der nicht rentierlichen Baukosten bestimmt und in der 
Hohe begrenzt; an der Aufbringung des rentierlichen Teils der 
Anlagekosten hatte sich der Wohnungshersteller mit eigenem Gelde 
zu beteiligen. ZlIr Sicherung des Zuschusses lie13 das Reich fiir sich 
eine Sicherungshypothek eintragen. Arbeitgeberzuschiisse zur Er
rich tung von Eigenheimen wurden in der Regel nur gewahrt, wenn 
sie kraft eines Erbbaurechts an Grundstiicken gemeinniitziger 
Korperschaften usw. ausgegeben wurden oder ein Vor-, Ankauts
oder Wiederkaufsreeht zugunsten einer gemeinniitzigen oder offent
lich-rechtlichen Stelle, gegebenenfalls durch eine Eintragung im 
Grundbuche, gesiehert wllrde. 

Seit 1924 werden an Stelle der unverzinslichen Arbeit
geberdarlehen Tilgungshypotheken und Bau
gelder zur Errichtung von Neuwohnungen fiir Post
beamte an gemeinniitzige Wohnbauunternehmungen, 
Gemeinden und Privatunternehmer gegeben. Die auf 
diesem Wege beliehenen Wohnungen diirfen hochstens 
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vier Zimmer und 80 qm Grundflache fiir Wohn-, Schlaf
und Kochraume aufweisen. Von den Gesamtbaukosten 
einschl. Grunderwerb- und StraBenbaukosten sollen in 
der Regel 30 vH durch ein erststelliges Hypotheken
darlehen "und bei Mietwohnungen mindestens 10 v H 
durch eigene Mittel des Bauherrn aufgebracht werden_ 
Soweit der verbleibende Teil der Gesamtbaukosten nicht 
durch das staatliche oder gemeindliche Baudarlehen, 
die Hauszinssteuerhypothek, gedeckt ist, kann aus den 
Wohnungsfiirsorgemitteln ein mit 5 vH verzinsliches 
zweitstelliges Tilgungsdarlehen gewahrt werden, dessen 
Hohe jedoch 60 vH der Gesamtkosten, abziiglich der 
Hauszinssteuerhypothek, nicht iibersteigen darf. Bei 
Eigenheimen soll der Anteil des eigenen Geldes des Bau
hErrn in der Regel 25, in ganz besonderen Ausnahme
fallen mindEstens 15 vH der Gesamtkosten betragen, 
so daB sich dann die zweitstellige Tilgungshypothek der 
DRP u~ 15 bzw. 5 vH gegeniiber der zur Herstellung 
von Mietwohnungen gewahrten Summe vermindert, 
wahrend die erststellige Hypothek mit 30 vH bestehen 
bleibt. Sind Zinsen und sonstige Lasten, die auf einem 
mit Baudarlehen der DRP errichteten Gebaude ruhen, 
so hoch, daB sich eine Miete ergibt, die um iiber 10 v H 
hOher ist, als die jeweilige Miete fiir eine gleichwertige 
Altwohnung, so kann der ZinsfuB von 5 vH fUr die 
Tilgungshypotheken auf Antrag widerruflich und vor
iibergehend so weit herabgesetzt werden, daB die Miete 
fUr die Neuwohnung nur noch 10 vH iiber der je
w~iligen Miete einer gleichwertigen alten Wohnung liegt. 
Dlese Hypotheken kOnnen im Rahmen der vorhandenen 
Mittel allen AngehOrigen, Beamten, Angestellten und 
Arbeitem der DRP gewahrt werden, die unter der 
W ohnungsnot leiden. In Fallen der erwahnten Art 
werden Vorkaufsrechte in das Grundbuch eingetragen, 
und zwar an erster Stelle fiir die Gemeinde, welche die 
Hauszinssteuer gewahrt hat, und an zweiter Stelle fiir 
die DRP. 

Das Gelande fiir Wohnhauser wird nach Art, GroBe 
und Lage des Baublocks moglichst so aufgeteilt, daB 
sich groBe zusammenhangp.nde Griinflachen ergeben, aIle 
Raume geniigend Licht, Luft, Sonne erhalten und nach 
giinstigen Himmelsrichtungen liegen. Mehrgeschossige 
Bauanlagen werden in offener oder auch in geschlossener 
Randbebauung mit geniigender Querliiftung ausgefiihrt, 
Fliigelbauten, Quergebaude und Ausbauten fiir gewerb
liche Betriebe vermieden. Bei der Grundri13anlage wird 
angestrebt, jeden unnotigen Weg in der Wirtschaft 
zu vermeiden und die zweckmaJ3igste Raumfolge, -tiefe 
l?-!ld -breite, die giinstigste Lage der Tiiren, Fenster, 
Of en usw. zu finden. Hierfiir sind die Abmessungen 
der iiblichen Mobel maBgebend, die auch die Treppen
laufbreite auf mindestens 1,10 m festlegen, um ein 
bequemes Belaufen usw. zu ermoglichen. (Abb. s. Archi
tektur.) 

Zur Ersparung von Bau- und Heizkosten werden aIle 
mit Riicksicht auf die besondere Eigenart der Klein
hausbauten durch die Sonder-Baupolizeiverordnungen 
gestatteten Bauerleichterungen angewandt und auch 
bei den StockwerkshOhen wird in der Regel nicht iiber 
die baupolizeilich zugelassenen MindestmaBe hinaus
gegangen. Den freistehenden Einzelhausem, die durch 
ihre vier AuBenwande in hohem MaBe den Unbilden 
der Witterung und der Abkiihlung ausgesetzt sind, 
werden Doppel- oder Reihenhauser in moglichst be
schrankter Stockwerkszahl vorgezogen. Die Baukosten 
einer Kleinhauswohnung brauchen nicht hoher zu sein 
als die einer Wohnung im hohen Stockwerkshause, 
wenn bei der Aufteilung des BaugeIandes; der Anlage 
der StraBen und der Einrichtung der Hauser den wirt
schaftlich ausschlaggebenden Gesichtspunkten Rechnung 
getragen wird. Daher wird auf einfache Haus- und 
Dachformen, gemeinsame Grundmauem, Wande und 
Schornsteine, die senkrecht zum First gerichtet sind 
und in ihn miinden, Balken- und Sparrenlagen ohne 

Wechsel und auf eine moglichst weitgehende Ver. 
wendung genormter Bauteile gesehen. Neben der Ein· 
fachheit wird aber auch auf Gediegenheit der groBte 
Wert gelegt, um die Instandhaltungskosten herabzu. 
setzen oder moglichst ganz zu vermeiden. 

Die DRP hat in den Nachkriegsjahren besondre Fiirsorge anch 
der Reglnng der Wohnungsfrage fUr befOrderte nnd versetzte 
Beamte zugewandt, urn aile Nachteile abzuwenden, die aus dem 
durch Wohnungsmangel begriindeten Verzicht auf Versetzungen 
IlI!d Befiirderungen zu entstehen pfiegten. An allen gro/3en und 
mIttleren Orten Jie/3 das RPM im Marz 1920 durch die OPD einen 
Beamten be~timmen. der de~ wohnungssuchenden AngehOrigen 
der DRP bel Versetzungen nut Rat und Tat zur Seite zu stehen 
hat. Es wurden ihm aile fUr seinen Tatigkeitsbereich in Betracht 
kommenden Versetzungen mitgeteilt. Versetzte Beamte wurden 
angehalten, ihre Wohnung zunachst nicht zu kiindigen und sich 
sogleich mit dem Vermittlungsbeamten in Verbindung zu setzen 
durch dessen Mitwirknng die tjbertragung der Wohnung auf de~' 
Stellennachfolger beim Wohnungsamt des Ortes sichergestellt 
w.erden konnte. Daneben haben die Wohnungsvermittlungsbeamten 
dIe Verh~n~ungen mit den Wohnungs- und Mieteinigungsamtern 
zur vordrmghchen Vormerkung versetzter Beamten fUr eine Wohnung 
gefiihrt und Wohnungs- und sog. Ringtausche unter den Beamten 
unter Umstanden auch mit denen andrer Verwaltungen, verniittelt: 

Abgesehen von den betrachtlichen Mitteln, die die 
PRP all,iahrlich zu Zwecken der Wohnungsfiirsorge fiir 
lhre aktIven Beamten aufwendet - im Rechnungsjahr 
1925 19 Millionen RM -, hat sie nach Erla13 der Per. 
sonalabbauverordnung einmalig noch Mittel zur An. 
siedlung von Ruhegehalts- und Wartegeldempfangem 
bereitgestellt (s. Verrentung). 

Auch die Beamtensch.aft selbst hat zur Behebung 
der Wohnungs~ot unter Ihre~ AngehOrigenversucht, 
Wohngelegenhelten durch ErrlChtung von Heimstatten 
u. dgl. Zll schaffen. U. a. WIlrde im Friihjahr 1925 ein 
vom "Verein der Post· und Telegraphenbeamtinnen 
des OPD-Bezirks Berlin" in Charlottenburg (Bahnhof 
Witzleben) errichtetes Heim in Benutzung genommen. 
per Bau ~nthal~ 101 Einz~lwohnungen; die Wohnungen, 
Je zu zwel an emen gememsamen Flur angegliedert, be
stehen aus einem Wohnzimmer mit Schlafnebenraum, 
Kiiche, Balkon und Boden- oder Kellergela13. Bade. 
und Duschanlagen stehen zur Verfiigung. Die Bau· 
kosten haben 600 000 RM betragen. 

Wegen der "Gemeinniitzigen Wohnungsbauhilfe fiir 
Post- und Telegraphenbeamte" in Berlin s. d. 

S. auch Unterkunftsraume fiir Bahnpostbeamte, Ver. 
mietung von Raumen. 

Schriftwesen. Kleemann, Die Sozialpolitik der Reichs-Post. 
und Telegraphenverwaltung gegeniiber ihren Beamten, Unter· 
beamten und Arbeitern. Gustav Fischer, Jena 1914. S.142ff.; 
Archiv 1902 S. 623, 1905 S. 129, 1923 S. 73ff., 1925 S. 182, 1926 
S.153ff.; ZVD 1920 S.84, 1921 S.221. Traxdorf. 

Wohnungsliirsorge· GeseUsehaften s. Verrentung 

Wohnungsgeldzusehu8 (WGZ) ist durch Gesetz vom 
30.6.1873 (RGBl S. 166) im Reich eingefiihrt worden, 
um den Beamten und Offizieren einen Ausgleich fiir die 
Mehrausgaben zu gewahren, zu denen sie durch die all
gemeine Preissteigerung und namentlich auch durch die 
Steigerung der Wohnungsmieten genotigt wurden. Er 
war an solche Reichsbeamte zahlbar, die ihren dienst· 
lichen Wohnsitz in Deutschland hatten, eine planmaBige 
Stelle bekleideten und aus der Reichskasse besoldet 
WIlrden. Der dem Gesetz beigefiigte "Tarif" war nach. 
der Einteilung der Stadte und Ortschaften abgestuft. 
wie sie fiir die "Serviskompetenzen" der Militarpersonen 
galt. Diese waren bestimmt durch das Gesetz betr. die 
Quartierleistung fiir die bewaffnete Macht wahrend des 
Friedenszustandes vom 25. 6. 1868 (Bundes-Gesetzblatt 
S. 523). Danach gab es 6 Servisklassen, namlich "Ber· 
lin", wozu auch Altona, Bremen, Frankfurt (Main) und 
Hamburg gehOrten und die Klassen I-V. Klasse V 
fiel durch Gesetz vom 7. 7. 1902 (RGBI S. 239) weg. Die 
Reichsbeamten WIlrden in 5 Klassen eingeteilt (I Direk. 
toren der obersten Reichsbehorden usw., II Vortragende 
Rate usw., III Mitglieder der iibrigen Reichsbehorden, 
V Subaltembeamte, VI Unterbeamte; IV galt nur fiir 
Leutnants und Assistenzarzte, spater auch fiir weibliche 
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Beamte). Welchen Klassen die Beamten beizuzahlen 
waren wurde durch den Reichshaushalt bestimmt. Das 
Geset; vom 9. 6. 1906 (RGEl S. 731) brachte eine Er· 
hiihung des WGZ fiir Leutnan~s und U~terbeamte. Be: 
amtc mit Dienstwohnung erhIelten kemen WGZ. B~l 
der Zurruhesetzung wurde der Durchschnittssatz fiir dIe 
Servisklassen I-V (also ohne "Berlin"), seit 1. 4. 1902 
(Gesetz vom 7. 7. 1902) der fUr I-IV angerechnet. 

Nachdem durch Gesetz vom 17. 5. 1906 (RGEl S. 473) 
der Naturalquartierservis" fiir das ganze Reich einheit· 
lich 'bemessen und seit 1. 4. 1906 der "Personalservis" 
der Offiziere und Militarbeamten beseitigt worden war, 
hatte die Klasseneinteilung der Orte nur noch Bedeutung 
fiir die Wohnungsgeldzuschiisse. Da der Reichstag seit 
Jahren eine Trennung der Quartierleistungsentschadi
gung vom WGZ und dessen Bemessung im engen ~n
BchluB an die von den Beamten aufzuwendenden l\'bet
preise gefordert hatt~, stell~e d~e Regierung eingeh.ende 
Ermittlungen tiber dIe tatsachhch zu zahlenden MIeten 
nach dem Standc vom 1. 1. 1907 an und ermittelte einen 
durchschnittlichen Einheitszimmerpreis fiir jeden Ort. 
Dies bildete die Unterlage fiir den ncuen "Tarif", der wie 
bisher davon ausging, daB der WGZ nicht einen Gehalts
teil, der den gesamten Wohnungsaufwa~d dec~t, sondern 
nur einen ZuschuB dazu bilden sollte. DIe BestImmungen 
tiber den WGZ wurden bei der Neuregelung der Besol
dung 1908/1909 in das Besoldungsgesetz vom 15.7. 
1909 (RGBI S. 573) als Teil ~I hinein~earbeitet .. Die 
;,Ortsklassen" wurden mit A blS E bezelChnet. Bel Be
messung des Ruhegehalts wurde nunmehr der Durch
schnittssatz fiir samtliche Ortsklassen (A bis E) angerech
net. Bis zur Uberprtifung des Ortsklassenverzeichnisses, 
die fiir den 1. 4. 1918 geplant war, wurde der Bundesrat 
ermachtigt, die Einreihung einzelner Orte in eine andre 
Ortsklasse zur Vermeidung von Harten anzuordnen. 
Hiervon ist wiederholt Gebrauch gemacht worden. 

Bei der Besoldungsregelung vom 1. 4.1920 ist 
der WGZ in einen Ortszuschlag umgewandelt worden, 
d. h. es wurden nicht mehr die tatsachlich gezahlten 
Mieten zugrundc gelegt, sondern es wurde ein Ausgleich 
fiir die ortlichen Verschiedenheiten der Lebensverhalt
nisse unter Beriicksichtigung namentlich des volle n 
Wohnungsbediirfnisses, aber auch der Unterschiede in 
den iibrigen Kosten der Lebenshaltung gewahrt (s. Be
soldung). Mit der 18. Erganzung zum Besoldungs
gesetz vom 23.10.1924 ist eine Abkehr vom Orts
zuschlag und eine Rtickkehr zum WGZ erfolgt, indem 
auf Grund von statistischen Ermittlungen tiber die tat
sachlich von den Beamten innegehabten Wohnungen ein 
neues Ortsklassenverzeichnis aufgestellt worden ist. 

Bergs. 
Wohnungsmiete (doppeUe Zahlung) s. Reise- und Um

zugskosten 
Wiirttembergisehe Post. 
1. Einleitung. Der niederlandisch-italienische Reit

postkurs fiihrte von seiner Einrichtung am Ende des 15. Jahr
hunderts an durch Wiirttemberg. Der Herzog von Wiirttemberg 
gestattete zwar die Fiihrung dieses Postkurses durch sein Gebiet, 
die Einrichtung war aber von Anfang an so gestaltet, daB sie der 
landesherrlichen GewaJt nicht zu nahe treten konnte. Auch blieben 
die vorhandenen wiirttembergischen Verkehrseinriehtungen (landes
herrliehe und stadtische Boten, Metzgerposten) wie bisher bestehen. 
Die Taxisschen Postboten (zu Knittlingen, Bnzweihingen, Cannstatt 
und Ebersbaeh - in den Urkunden auch Postmeister. Postverwalter 
oder Posthalter genannt) wurden auf Grund von Privatvertriigen, 
aber mit landesherrlieher Genehmigung aufgcstellt. Bald tratcn die 
wiirttembergisehen Herziige in unmittelbare Beziehungen zu den 
Taxisschen Posthaltern und lieBen ihre Briefe durch sie befiirdern. 
Nach der Brnennung des Leonhard von Taxis zum General-Obrist
Postmeister des Reichs (1595) und der Ubertragung des Reichspost
generalats an das Haus Taxis (1615) gelang es diesem, auch in 
Wiirttemberg die vielfachen Schwierigkeiten und den Widerstand 
der wiirttembergischen Herzoge mit Hilfe des Kaiserlichen Hofes 
zu iiberwinden. Um diese Zeit fingen die Taxis an, die Posten auch 
auf die schwiibischen Reichsstadte auszlldehnen (Errichtung von 
Reichsposten in Rottweil 1615, in Heilbronn 1650). 1m Laufe des 
17. Jahrhunderts breitete sich das Taxissche Postwesen in 
Wiirttemberg wesentlich aus; daneben wurden die landesherrlichen 
und reichsstiidtischen Boteneinriehtungen weiter ausgestaJtet. Die 
Lan d k u t s c hen, die in dies em J ahrhundert mit landesherrlicher 

Genehmigung zur Befiirderung von Reise!,den und Waren aufka,?en, 
wurden von Taxis bekiimpft; er wandte slCh desweg~n an den Ka~ser, 
aber ohne Erfolg, da der Herzog von Wiirttemberg diesem .wesentlfche 
Hilfe in den Kriegen gegen die Tiirken und gegen FrankrClch gelCistet 
hatte. Die Einrichtung einer eigenen wiirttembergischen 
Landespost durch Herzog Bberhard Ludwig (1709) hatte die Au!
hebung der Landkutschen und der Metzgerposten zur Folge;. die 
Landboten wurden in ihrer Tatigkeit beschriinkt. N ach wemgen 
Jahren (1715) ging aber die Landespost hauptslichlich infolge der 
eigenen Mangel wieder ein. Das Landkutschen- und Landbotenwesen 
kam aufs neue empor und auch die Thurn und Taxissehe Reichspost 
wurzelte sieh fester ein. Allmahlich trat ein freundlicheres Verhiiltnis 
zwischen den Hausern Wiirttemberg und Thurn und Taxis ein, das 
durch die Yermiihlung des Herzogs Alexander mit eiuer Prinzessin 
von Thurn und Taxis (1727) wesentlich gefiirdert wurde. Spater als 
in den Nachbargebieten, erst von 1744 an, begann Taxis mit landes
herrlicher Genehmigung auch durch wiirttembergisches Gebiet 
"schnelle Postwagen" zu fiihren. Da hierdurch der ErtEar der 
Landkutschen geschmalert wurdc, sah sich der Herzog von Wurttell!
berg veranlaBt die Landkutschen auf 30 Jahre an das Haus TaxIs 
zu verpachten' (Vertrag vom 13./18. 11. 1~75). Die Umwalzu!'gen 
zu Anfang des 19. Jahrhunderts fiihrten wie III Bayern (vgl. ~aynsehe 
Post I) auch in Wiirttemberg, fiir dessen Herzog dcr RelChsdepu· 
tationshauptschluB die Kurwiirde gebracht hatte, zu einer Neu
ordnung der Postverhiiltnisse. 

II. Die wiirttembergische Staats post von 1805-1819. 
Am 19. 12. 1805 wurden die Oberiimter beauftragt, die Posten fiir 
den Staat in Besitz zu nehmen, die Postkassen, Rechnungen und 
sonstigen Postakten zu beschlagnahmen den kaiserlichen Reichs
adler an den Posthl\usern abnehmen und durch das kurfiirstliche 
Wappen ersetzen zu lassen sowie die Postbeamten fiir den Kurfiirsten, 
der kurz darauf (am 1. 1. 1806) die Kiinigswiirde annahm, zu ver
pflichten. Zur Zeit del' Besitzergreifung der Posten durch den Staat 
waren 28 P.~ vorhanden. Die Leitung des Postwesens ging zuniichst 
an die durch Dekret vom 27. 11. 1805 gebildete Postkommission iiber. 
Auf Grund des Organisationsmanifestes vom 18. 3. 1806 wurde 
alsdann eine dem Departement der auswartigen Angelegenheiten 
untergeordnete OPD gebildet, bei der auBer einem Oberpostdirektor 
2 Oberpostratc, 1 Oberpostsekretiir, 1 Sekretar lind 1 Kanzlis.t 
beschiiftigt waren. Durch Vf vom 19. 6. 1807 traten die vier OberPA 
zu Stuttgart, Tiibingen, Heilbronn und Biberach (RiB) als Mitt~.1-
stellen zwischen die OPD und die inzwischen auf 68 vermehrten PA; 
Zllgleich wurde das OberPA Stuttgart zum GPA (geit 13. 12. 181~ 
"Haupt·Postamt") erhoben, wobei ihm die iibrigen drei OberPA 
untergeordnet wurden. Nachdem 1810 171m an Wiirttemberg ge
kommen war, wurde das OberPA in Biberach dorthin verlegt. Am 
8. 11. 1816 wurde die bisher unmittelbar dem Kiinig unterstellt ge
wesene oberste Postbehilrde, die seit Juli 1807 "Reichs-Ober-Post
Direction" und seit April 1808 "Reichs-Geueral·Ober-Post-Direction" 
hieB, dem Ministerium des Innern untergeordnet; am 13.12.1816 
erhielt sie wieder die einfachere Bezeichnung "OPD". Auf Grund 
des Organisations-Edikts Yom 18.11. 1817 wurde bei ihr das "Kol
legialsystem" eingefiihrt. N ach dem Ubergang der Post in die Ver
waltung des Staats wurden weitere Postkurse zur Verbindung der 
alten und der in den Jahren 1R06-1810 neu erworbenen Landesteile 
hergestellt, zahlreiche P A errichtet, eine Post· Dienst-1nstruktion 
(am 25. 4. 1807) erlassen sowie feste, allgemein giiltige Briefpost
und Postwagentarife (ab 1. 7. 1814) eingefiihrt, iiberhaupt das ganze 
Postwesen durchgreifend neu geordnet. Unterm 27. 1. 1807 erging 
eine Kabinetts-Ministerial'Resolution, wonach das Landbotenwesen 
weitgehend beschrankt wurde und in der Hauptsache nur noch 
Amtsboten unter behiirdlicher Aufsicht fiir die Vermittlung des Post
verkehrs def Orte ohne PAnst tatig sein durften. Am 1. 9. 180; 
erschien eine Dienstinstruktion iiber den Wirkungskreis und die 
Dienstaufgaben der OberPA. Diese hatten die unmittelbare Aufsicht 
iiber die ihnen untergeordneten P A und die Leitung des Postwesens 
in ihrem Bezirk. Die Berichte der P.~ waren an die OberP A zu richten, 
die in zweifelhafteu Fallen die Entscheidung der OPD einzuholen 
hatten. Zweimal im Jahr hatten die Vorstande del' OberP.~, die die 
Amtsbezeichnung "Oberpostmeister" fiihrteu, ihre Bezirke zu 
bereisen und dariiber an die OPD zu berichten. 

III. Die Taxissche Lehenspost von 1819-1851. Nach 
langwierigen Verhandlungen, die im Hinblick auf den Art. 17 der 
deutschen Bundesakte vom 8. 6. 1815 seit dem Jahre 1817 mit dem 
Fiirsten von Thurn und Taxis gefiihrt worden waren, wurde am 
27.7.1819 von den Bevollmachtigten ein Brb ·Mann - Thron
lehe ns - Vertrag unterzeichnet und durch Kiinigliche Verordnung 
vom 9. 9. 1819 in Kraft gesetzt. Hiernach erhielten der Fiirst Karl 
Alexander Yon Thurn und Taxis und seine standesmaBigcn mannliehen 
N achkommen sowie nach Brliischen seines Stammes der Fiirst 
Maximilian von Thurn uud Taxis und seine standesmaBige mannliche 
Nachkommcnschaft vom 1. 10. 1819 an als Brb-Mann-Thron-Lehen 
die Wiirde und das Amt eines Kiiniglich wiirttembergischen B I' b
und Land - Postmeisters sowie das nutzbare Bigentum und die 
Verwaltung samtlicher Posten im Kiinigreich W iirttemberg und der 
damit verbundenen nutzbaren Postrechte. Fiir die Uberlassung def 
Posten hatte der Erblandpostmeister jahrlich 70 000 Gulden an die 
wiirttembergische Staatskasse zu zahlen. Zur Uberleitung dcr Vcr
waltung del' Posten an das Haus Taxis setzte die wiirttembergische 
Regierung am 23. 9. 1819 eine besondere "Kiiniglich wiirttem
bergische Commission in Postsachen" ein, die dann nach Brfiillung 
ihrer Aufgabe am 18. 2. 1822 wieder aufgeliist wurde. Am 1. 10. 1819 
trat cine yom Erblandpostmeister ernannte General.Postdirektions
Kommission in Tatigkeit; sie hatte die laufenden Geschafte so lange 
zu erledigen, bis die Zentralverwaltung vollstiindig mit der General
postdire ktion in Frankfurt (Main) vereinigt werden konnte. Dies 
geschah am 15. 11. 1819. Beim Beginn des Erblandpostmeisteramts 
(l. 10. 1819) waren 4 OberPA und 87 PA vorhanden, hiervon dienten 
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3 nur dem Fuhrdienst auf PoststraBen, 7 weitere, die sich nicht in 
Orten an PoststraBen befanden, waren ausschlieBlich fiir den Extra
Post- und Kurierdienst eingerichtet. Das Obereigentum der Posten, 
die Bestatigung aller Poststellen, die Postgesetzgebung und Post
polizei sowie die Vertretung der P Anst gegeniiber anderen Staaten 
blieben auch wahrend der Taxisschen Verwaltung dem Konig als dem 
Landes- und Lehensherrn ausschlieBlich vorbehalten. Fiir die 
laufendcn Geschaftc war der Erblandpostmeister durch die General
direktion der :Fiirstlich Thurn und Taxisschen Posten in Frankfurt 
(Main) vertreten; sie hatte bei allen Ausfertigungen, die die wiirttem
bergischen Posten betrafen, als "GeneraldirekUon der wiirttem
bergischen Posten" zu zeichnen. Da der Sitz der Generalpost
direktion auBerhalb Wiirttembergs lag, befand sich ein Post
kommissar als ihrVertreter in Stuttgart zurBesorgung besonderer 
Auftrage der Generalpostdirektion und zur Fiihlungnahme mit dem 
wiirttembergischen Ministerium des Innern. In Stuttgart war auch 
die mit der Briefpostkasse des HauptP A verbundene OPK, die den 
Ertragsiibcrschull von den P A empfing und ihn an die Taxissehe 
Obereinnehmerei in Regensburg abzuliefern hatte. Als Mittelstellen 
zwischen der Gcneralpostdirektion und den P Anst bestanden das 
HauptPA zu Stuttgart und die OberPA zu Tiibingen, Heilbronn und 
Ulm mit den gleichen Dienstaufgaben wie unter der staatlichen Ver
waltung weiter. Sie waren auch befugt, Legalstrafen, namentlich 
'-ersaumnisstrafen, anzusetzen. Den OberPA lag zugleich die Ver
waltung der P A an ihrem Dienstsitz ob; bei diesen war der Postdienst 
in zwei Expeditionen, die Briefpostexpedition und die Fahrpost
expedition, getrennt. Die untergeord!,eten P Anst waren nach ihren 
Dienstverhaltnissen eingeteilt in P A (Poststellen mit PoststaU), 
Postexpeditionen (PoststeUen ohne Poststall) und in Relais
Posthaltereien, die lediglich Postbeforderungen vollzogen. Da
neben wurden in den letzten Jahren der Taxisschen Verwaltung die 
ersten Postablagen errichtet die sich bei einfachen Betriebs
einrichtungen mit dem Einschreiben von Reisenden sowie der An
nahme und Abgabe von Briefen und Paketen befaBten. Wahrend 
der Thurn und Taxisschen Verwaltung wurden die Eilwagen in 
Wiirttemberg eingeflihrt (ab 1. 5. 1822), die Postverbindungcn mit 
dem Ausland verbessert und besehleunigt, die Postkurse im Inland 
und die P Anst vermehrt. Die Post-Dienst-Instruktion yom 25. 4. 1807 
blieb, von unwesentlichen Auderungen abgesehen, bis zum Jahre 1851 
giiltig. tiber das schon dureh eine Bekanntmachung Yom 2. 6. 1817 
wieder ins Leben gerufene Landboten- und Giiterfuhrwesen, dessen 
Einriehtung im Postlehensvertrag von 1819 dem Staate Wiirttemberg 
ausdriieklieh vorbehalten worden war, crgingen in der Konigliehen 
Verordnung yom '16. 2. 1821 nahere Bestimmungen. Hiernach 
wurde del' seit 1806 bestehende Postzwang im wesentlichen aufreeht· 
erhalten. AuBer den Landboten bestanden die 1807 eingefiihrten 
Amtsboten weiter, die den amtliehen Verkehr zwischen den 
Gemeinde behorden und den BezirkssteUen sowie den Postverkehr 
zwischen den Landorten und der PAnst in der Oberamtsstadt zu 
vermittcln hatten. Bald naeh der Eroffnung des Eisenbahn
betriebs in Wiirttemberg (22.10. 1845) erhob del' Fiirst von Thurn 
und Taxis Ansprueh auf EntschMigung fiir die dadureh eintretende 
Schmalerung seiner Einkiinfte. Der Anspruch wurde aber als unbe
grlindet abgewiesen. Die Verhandlungen wegen der weiteren Bittc, 
der Postverwaltung die Beniitzung der Eisenbahn zu gestatten, zogen 
sieh langere Zeit hin und blieben schlieBlich ergebnislos, so daB der 
Post die Benutzung der Bahn bis zur Auflosung des Postlehens
vertrags versagt blieb. Dieser war scit seiner Entstehung der Gogen
stand vielfacher Angriffe; insbesondere die wiirttembergische Volks
vertretung klagte liber den ungeniigenden Zustand des Postwesens 
und forderte in formliehen Besehliissen die Aufhebung des Post
,Iehensvertrags. Del' 1849 unternommene Versueh, die Taxissehe 
Postverwaltung durch ein wiirttembergisehes Landesgesetz zu be
seitigen, scheiterte an dem Einspruche del' Bundeszentralkommission 
in J!'rankfurt, an die sieh der Fiirst von Thurn und Taxis beschwerde
fiihrend gewandt hatte. Am 28. 3. 1851 kam dann nach langeren 
Verhandlungen ein Vertrag zustande, auf Grund dessen der Post
Iehensverband mit Wirkun~ yom 1. 7. 1851 aufgelost wurde. An 
diesem Tage gingen die Posten in die Selbstverwaltung des wiirttem. 
bergischen Staates iiber. Der Fiirst von Thnrn und Taxis erhielt flir 
4.ie Abtretung der seinem Haus zustehenden Reehte sowie flir die 
Ubcrlassung der Postgcbaude und Ausstattnngsgegenstande 
1 300 000 Gulden. 

IV. Die wurttembergische Staats post von 1851 
bis 1920. A. Verwaltung~!Jrdnung. Die Leitung 
des Postwesens nach seinem Ubergang in die unmittel
bare Verwaltung des Staats erhielt das Finanzmini
sterium, dem bereits das Eisenbahn- und das Tele
graphenwesen unterstellt war. Fur die obere Leitung 
des Betriebs und der Verwaltung der Eisenbahnen, 
Posten und Telegraphen wurde eine Zentralbehorde 
fiir die VAnst gebildet. Der Postkommission als 
Sektion dieser ZentralbehOrde mit Kollegialverfassung 
stand die unmittelbare Leitung des Betriebs und der 
Verwaltung der Posten zu. Durch Verordnung yom 
8. 11. 1858 erhielt die Postkommission die amtliehe 
:Bezeichnung "Postdire ktion". Die OberP.A, die den 
Verkehr der PAnst mit der Oberbehorde vermittelten, 
blieben zunachst bestehen; mit Wirkung yom 1. 6. 1852 
wurden sie aber aufgehoben und die PAnst in unmittel
bare Verbindung mit der Postkommission gesetzt; die 
Beaufsichtigung des Betriebsdienstes ging gleichzeitig 

H andworterbueh des Postwesens. I) 

an zwei Postinspektoren iiber. Bei dN Ubernahme 
der Post durch den Staat waren 122 P Anst vorhanden. 
Mit Rucksicht auf die vielfach erforderlichen Verhand
lungen mit den Nachbarstaaten zur Regelung der gegen
seitigen Beziehungen ging auf Grund der Verordnung 
yom 21. 10. 1864 die Leitung der V Anst an das Departe
ment der auswartigen Angclegenheiten iiber, bei dem 
die ZentralbehOrde fUr die V Anst fortan eine Abteilung 
bildete. Nach der Verfassung des Deutschen Reichs 
yom 16. 4. 1871 blieb dem Konigreichc Wurttemberg 
die selbstandige Ausiibung des Post- und Telegraphen
dienstes in seinem Ge biete gewahrt. Dem Reiche stand 
jedoch ausschlieBlich die Gesetzgebung uber die Vor
rechte der Post und Telegraphie, uber die rechtlichen 
Verhaltnisse beider Anstalten zu der Verkehrswelt, iiber 
die Portofreiheitcn und das Posttaxwesen - mit Aus
nahme der reglementarischen und Tarifbestimmungen 
fUr den inneren Verkehr innerhalb Wiirttembergs -
sowie die Regelung des Post- und Telegraphenverkehrs 
mit dem Auslande zu, ausgenommen den eigenen un
mittelbaren Verkehr Wurttembergs mit seinen dem 
Reiche nicht angehorenden Nachbarstaaten. Nachdem 
durch eine Verordnung yom 28.6.1875 vorubergehend 
eine Generaldirektion der VAnst eingerichtet wor
den war, trat am 1. 4. 1881 eif.L.e neue Gliederung der 
BehOrden in Kraft, die bis zum Ubergange der wiirttem
bergischen Posten an das Reich am 1. 4. 1920 gultig 
blieb. Die obere Leitung und Beaufsichtigung der 
V Anst stand hiernach der beim Ministerium der aus
wartigen Angelegenheiten gebildeten Abteilung flir die 
V Anst zu. Als selbstandige DirektivbehOrdc war die 
Generaldirektion der Posten und Telegraphen 
fUr die unmittelbare Leitung und Beaufsichtigung des 
Betriebs der Posten und des Telegraphendienstes fur 
den offentlichcn Verkehr dem Ministerium untergeord
net. Zur Begutachtung wichtiger Gegenstande, be
sonders solcher von allgemeiner Bedeutung fiir meh
rere Dienstzweige wurdc dem Ministerium ein (unterm 
19.9.1916 aufgehobener) "Rat der Verkehrsanstal
ten" beigegeben, der aus einem Vortragenden Rate 
des Ministeriums, den Prasidenten und Abteilungs
vorstanden sowie sechs weiteren Mitgliedern der Direk
tivbehOrden (Generaldirektion der Staatseisenbahnen 
und Generaldirektion der Posten und Telegraphen) 
bestand. AuBerdem war schon am 19. 10. 1878 ein 
"beratender AusschuB von Vertretern des Handels und 
der Gcwerbe sowie der Landwirtschaft" zur Wahrneh
mung der Anspriiche dieser Berufskreise auf dem Gebiete 
des Verkehrswesens ins Leben gerufen worden. Aus ihm 
ging am 1. 4. 1881 der aus je 8 Vertretern des Handels, 
der Gewerbe und der Landwirtschaft gebildete "Beirat 
del; Ver kehrsanstal te n" hervor (seit 1. 1. 1911 zahlte 
er 30 Mitglieder). Ihm fiel die Aufgabe zu, in wichtigen 
yerkehrsfragcn von allgemeiner Bedeutung gutachtliche 
AuBerungen abzugeben sowie Wunsche und Beschwer
den, die solche Fragen betrafen, zur Kenntnis des Mini
steriums zu bringen. Wegen des Umfangs der Geschafte 
wurdc bei der Generaldirektion der Posten und Tele
graphen am 1. 4. 1881 eine Post- und eine Telegraphen
abteilung gebildet; im Zusammenhang mit einer ver
anderten Geschaftsabscheidung trat am 1. 11. 1890 eine 
Betriebs- und eine Verwaltungsabteilung an ihre Stelle. 
Der Vorstand der Generaldirektion war zugleich Vor
stand der Betriebsabteilung. Fiir die selbstandige Er
ledigung gewisser Geschafte bestanden schon zu Beginn 
der staatlichen Verwaltung einige "Hilfsbureaus", 
namlich das Revisorat (spater Rechnungsbureau) fUr 
die Priifung der Rechnungen der Betriebsstellen, die 
OPK als Hauptkasse der Postverwaltung sowie die 
Montie rungs- und Druckmaterialverwaltung fur die 
Ausstattung der Beamtenschaft mit Dienstkleidung und 
dcr Poststellen mit Dienstpapieren. Die Zahl der Hilfs
bureaus (seit 1916 Hilfsamter genannt) ist im Laufe der 
Jahre vernwhrt worden, zum Teil hat sich auch ihr 
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Geschiiftskreis geandert. Zur Zeit des Ubergangs der 
wiirttembergischen Postverwaltung an das Reich waren 
folgende Hilfsamter vorhanden: 

1. die Druc~~rei der V Anst fUr die Befriedigung des 
Bedarfs der VA an Wertzeichen, Dienstpapieren, Amts· 
bediirfnissen und Ausstattungsgegenstanden; 

2. das Bekleidungsamt fiir die Anfertigung und Ab· 
gabe von Dienstkleidern; 

3. das Hochbauamt der V Anst fUr die bautechnischen 
Geschafte der Postverwaltung (Nr. 1-3 als gemeinsame 
Hilfsamter der Post· und der Eisenbahnverwaltung); 

4. die Posthauptkasse als Mittelkasse zwischen Staats· 
hauptkasse und VA; 

5. das Rechnungsbureau fiir die Priifung der Rech· 
nungen der vA und die Abrechnung mit fremden Ver. 
waltungen iiber Postgebiihren; .. 

6. das Postanweisungsamt fiir die Uberwachung des 
Postanweisungsverkehrs und die Abrechnung mit frem· 
den Verwaltungen; 

7. das Dienstanweisungsbureau fiir die Bearbeitung 
und Instandhaltung der DA, Tarife, Verkehrsnach· 
weisungen u. a.; 

8. das Postkursbureau fiir die Bearbeitung der mit 
der Aufstellung des Postkursplanszusammenhangenden 
Geschiifte, fiir die Abrechnung iiber PostbefOrderungs. 
leistungen, fiir die Verwaltung des Postwagenparks u. a.; 

9. das Kraftwagenamt fiir die Bearbeitung der Fahr. 
plane der staatlichen Kraftwagenlinien, fiir die Ver· 
waltung des Kraftwagenparks, die Rechnungspriifung 
beziiglich des Kraftwagendienstes u. a. 

Die bisherige Unterscheidung der ortliche n Be.~ 
triebsstellen nach ihren Dienstverhaltnissen in PA 
und Postexpeditionen blieb nach dem Ubergange der 
Posten in die staatliche Verwaltung zunachst bestehen; 
dagegen fielen die wenigen Relaisposthaltereien nach 
und nach weg. Aus Griinden der Wirtschaftlichkeit 
wurde soweit moglich der gesamte Verkehrsdienst 
(Eisenbahn., Post· und Telegraphendienst) auf den 
Eisenbahnstationen vereinigt; in den iibrigen Orten 
war der Telegraphendienst fast iiberall mit dem Post· 
dienst verbunden. Infolge der Ausdehnung der Verkehrs· 
zweige kam es spater wieder in zahlreichen Fallen zur 
Trennung des Postdienstes yom Eisenbahndienst. Bei 
einer Anzahl von Eisenbahnstationen ~it geringerem 
Verkehr wurde aber auch noch beim Ubergange der 
Post an das Reich der Post·, Telegraphen. und Eisen· 
bahndienst gemeinschaftlich ausgeiibt. AuJ3erdem wur· 
den yom Juli 1855 an in kleineren Orten weitere Post· 
a blage n als Zweigstellen benachbarter selbstandiger 
P Anst eingerichtet, die den Postverkehr der Ablagen 
zu vermitteln hatten, und deren Taxen (bis 31. 10. 1870) 
auch auf die Postsendungen der Ablagen anzuwenden 
waren. Am 1. 3. 1876 wurde lien P A und Postexpedi. 
tionen die einheitliche Bezeichnung P A beigelegt, da 
ein grundsatzlicher Unterschied zwischen diesen Post· 
stellen nicht mehr bestand. 1m Zusammenhang mit der 
Neuregelung der Dienstverhaltnisse der Postablagen 
erhielten diese am 1. 6. 1876 die Bezeichnung "Post· 
agentur". ~)lrch e~~e Ministerialvf yom 28.6.1893 
wurden die PAin PAl, II, III eingeteilt, wobei der 
ersten Klasse die mit planmaJ3igen Oberpostmeistern, 
der zweiten die mit planmaJ3igen Postmeistern besetzten 
P A, der dritten Klasse alle iibrigen (mit Postverwaltern 
und Postexpeditoren besetzten) P A zugehOrten. Seit 
1856 wurden in groJ3eren Stadten "Postaufgabebureaus" 
(seit 1894 "Zweigpoststellen" genannt) eingerichtet, 
deren Tatigkeit regelmaBig auf den Annahme· und Ab· 
ferligungsdienst beschrankt war. Seit 1. 8. 1887 traten 
in den Landorten an Eisenbahn·, Postwagen. und Land· 
postbotenstrecken mit erheblicherem Postverkehr Post· 
hilfstellen in Wirksamkeit fiir die Annahme und 
Zustellung von gewohnlichen Briefsendungen und Pa· 
keten sowie fiir den Verkauf von Postwertzeichen. Am 
1. 4.1852 traten "fahrende PA" auf der Eisenbahn 

in Tatigkeit (seit 5. 10. 1865 EisenbahnP A genannt). 
Ab 15.3.1869 wurden neben den EisenbahnPA "Fahr
postspeditionsbureaus" zur Umkartierung der Fahrpost
sendungen eingerichtet. Mit der Neuregelung des Fahr
postwesens am 1. 2. 1874 hOrten die Fahrpostspeditions
bureaus als solche wieder auf; die EisenbahnP A erhielten 
die Bezeichnung "Bahnposten". Die Ausdehnung des 
Bahnpostbetriebs, der anfanglich der Postkommission 
unmittelbar unterstellt war, fiihrte unterm 5. 10. 1865 
zur Einrichtung einer besonderen Dienststelle, der Eisen
bahnpostinspektion, die am 1. 8. 1891 die Bezeichnung 
"Bahnpostamt Stuttgart" erhielt; gleichzeitig wurde 
in Ulm, wo seit 31. 3. 1890 eine Bahnpostzweigstelle 
bestand, ein zweites BP A errichtet. 

Am 30.6.1876 betr]lg die Zahl del' PA 367, del' PAg 117; am 
31. 3.1891 waren 368 P A, 219 P Ag und 251 Posthilfsstellen vorhanden; 
am 31. 3. 1901 war die Zahl del' P A auf 305 gesunken, die del' P Ag 
auf 419, die del' Posthilfsstellen auf 301 gestiegen, auBerdem waren 
zu diesel' Zeit 15 Zweigpoststellen im Betrieb. Zur Zeit des Dbergangs 
an d~s Reich (31. 3,.1920) betrug die Zahl del' VA 275 (23 VA I, 
92 PAIl und 160 P A III), die del' Zweigpoststellen 34, dazu kamen 
611 PAg und 300 Posthilfsstellen. 

B. Personal. Unter del' Taxisschen Postverwaltung bestand 
das Beamtenpersonal del' OberPA in del' Regel aus Vorstand, Kassier, 
Sekretaren, Assistenten und Praktikanten; an U nterpersonal waren 
Brief trager, Packer, Bureaudiener, Kondukteure und Wagenmeister 
vorhanden. Bei del' Mehrzahl del' tibrigen Poststellen tibten die VOl'· 
steher den Dienst im N ebenberuf aus. Bei vielen P A waren Post· 
gebilfen und Brieftriiger beschaftigt, die lediglich im PrivatverhaItni& 
zum Vorsteher des P A standen. 

Mit del' VerwaItung del' Post tibernahm del' Staat am 1. 7. 1851 
auch das Taxissche Personal unter Gewahrleistung seiner frtiheren 
Dienstrechte und Dienstbeztige. Die allgemeinen Dienstrechte del' 
wtirttembergischen Staatsdiener, die durch die Verfassungsurkunde 
vom 25. 9. 1819 und das Gesetz tiber die Verhaltnisse der Zivilstaats
diener vom 28. 6. 1821 geregeIt waren, gaIten fortan auch ftir das 
Postpersonal. Diese Bestimmungen wurden durch das dem Reichs
beamtengesetz vom 31. 3. 1873 nachgebildete wtirttembergische 
Beamtengesetz vom 28. 6. 1876 ersetzt. Die allgemeinen Dienst· 
verhaltnisse der auf Ktindigung odeI' jederzeitigen Widerruf Ange· 
stellten waren durch die vom Ministerium del' auswartigen Angelegen
heiten, Verkehrsabteilung, erstmals am 29.4. 1884 erlassenen 
"Allgemeinen Dienstvorschriften" geregelt. Aufnahmebestimmungen 
tiber den Eintritt in den Postdienst sowie Vorschriften tiber Post
dienstprtifungen wurden durch eine Verordnung vom 9. 2. 1853 
getroffen. Danach war die Befahigung zu den Stellen im VerwaItungs
und Betriebsdienst durch eine Dienstprtifung nachzuweisen; die 
Bewerber urn Postinspektor· und Oberpostmeisterstellen sowie urn 
Expeditor· und Kollegialstellen bei del' Postkommission hatten die 
hohere, die tibrigen Postfachbeamten die niedere Postdienstprtifung 
abzulegen. Die Zulassung zur hoheren Prtifung setzte die Ablegung 
del' ersten hoheren Finanz· oder Verwaltungsdienstprtifung voraus, 
die Zulassung zur niederen Prtifung die Reife fUr die Universitat. 
Unter die Prtifungsfacher war u. a. auch del' Eisenbahn· und Tele
graphendienst aufgenonimen, da die EisenbahnverwaItung lhren 
Bedarf an wissenschaftlich gebildeten Betriebsbeamten meist durch 
Postbeamte deckte. Die Bedingungen fiir den Eintritt in den Post· 
dienst erfuhren mehrfach Anderungen; so wurde seit Aufang der 
1870er .Tahre fUr den Eintritt in den niederen Postdienst nur noch 
das Zeugnis tiber die wissenschaftliche Befahigung zum einjahrig
freiwilligen Dienst gefordert. Infoige del' fortschreitenden Trennung 
des Postdienstes vom Eisenbahndienst wurde auch das Prtifungs
wesen fUr die beiden Verwaltungszweige besonders geregelt. Die 
Ablegung del' niederen Post· und Teiegraphendienstprtifung befabigte 
nach einer Verordnung vom 31. 1. 1884 fUr die Stellen del' Post
assistenten, Postverwalter, Post· und Telegraphensekretiire, Post
meister und Expeditoren, das Bestehen del' hoheren Prtifung fUr die 
Stellen del' Oberpostsekretare, Postkasaiere, Oberpostmeister und der 
Kollegialrate bei del' Generaldirektion. 1m AnschluB an diese Ver· 
ordnung erUeB das Ministerium unterm 24.4. und 6. 6. 1884 Vor
schriften tiber die Ausbildung del' Beamtenanwarter und die VOl'· 
nahme del' Dienstprtifungen. Die Verordnung vom 4. 11. 1902 und 
die MinisterialverfUgungen vom 20. 11. 1902 und 20. 3. 1903 regelten 
die Prtifungsvorschriften und Annahmebedingungen neu. Sie 
brachten die Schaffung einer niederen Laufbahn neben del' bisherigen 
hoheren und mittleren und die EinfUhrung einer zweiten mittleren 
Dienstprtifung. Die Erlangung der Stellen del' Postmeister und Post
revisoren setzte nunmehr neben del' Ablegung del' ersten auch die der 
zweiten mittleren Dienstprtifung voraus. Die Befahigung zum niederen 
Dienst war durch dieAblegung del' niederenDienstprtifung zu erbringen. 
Durch eine Verordnung vom 23. 12. 1905 wurde als Nachweis ftir 
die Betahigung zum hOheren Dienst die Ablegung del' ersten hoheren 
Prtifung im .Tustizdienst oder im Baufach sowie der Staatsprtifung 
fUr den hOheren Post· und Telegraphendienst gefordert. Bewerber, 
die die zweite hohere .Tustizdienstprtifung, die Staatsprtifung fUr den 
hoheren Verwaltungs· odeI' Finanzdienst oder fUr das Baufach ab
gelegt hatten, konnten ohne weitere Prtifung in den hoheren Verkehrs
anstaltendienst iibernommen werden. 1m .Tahre 1909 wurde das 
Prtifungswesen durch eine Verordnung vom 12. 7. 1909 abermals 
geandert; im AnschluB daran ergingen durch Ministerialvf. vom 
16. 7. 1909 neue Vorschriften tiber die Vornahme der Prmungen 
Bowie tiber die Annahme und Ausbildung del' Beamten. Die Be
fiihigung zum hoheren Dienst setzte fortan die Ablegung del' ersten 
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hoheren J ustizdienstprlifung oder der Diplomprlifung als Architekt 
oder Ingenieur sowie das Bestehen der Staatsprlifung flir den hOheren 
Post- und Telegraphendienst voraus_ Die 1902 eingeflihrte zweite 
mittlere Dienstprlifung fiel wieder weg. Eine Verordnung vom 
4. 12. 1910 ersetzte die Bezeichnungen "mittlerer Dienst" und 
"niederer Dienst" durch "Sekretardienst" und "Assistentendienst". 
1m librigen blieben die .yorschriften von 1909 - in ein.igen Punkten 
geandert - bis zum Ubergang der Post an das ReIch bestehen. 

Flir die Verwaltung der PA III hatte sich im Laufe der Zeit eine 
besondere Gruppe von Beamten, der berufsmiiBigen Postexpeditoren, 
herausgebiJdet; ihre Stellen waren seit 1882 zn zwei Dritteln den 
Militiiranwartern vorbehalten. Weibliches Personal war schon durch 
eine Ministerialvf vom 23. 2. 1866 zum Telegraphendienst zugelassen 
worden. 1m Fernsprechumschaltedienst waren Beamtinnen seit 1888 
ausschlieBlich tatig. Von ihnen wurde der Nachweis guter Schul
bildung, der nnter Umstanden durch eine Aufnahmeprlifung zu 
flihren war, und lediger Stand gefordert. Seit 1893 wurden sie auch 
zum Fernsprechaufsichtsdienst beigezogen. In den letzten J ahr
zehnten war das weibliche Personal in beschriinktem Umfang auch 
im Postbetriebsdienst beschiiftigt. 

Flir den unteren Dienst hatte erstmals im Marz 1853 das Finanz
ministerium Annahmebedingungen festgesetzt. Durch die Be
stimmungen liber die Anstellung der Militaranwarter im Zivilstaats
dienst yom Jahre 1878 wurden gewisse Stellen des unteren Dienstes 
den Militaranwartern ganz oder zum Teil vorbehalten. Die An
forderungen an die Zivilanwarter wurden 1889 neu festgestellt. Am 
1. 7. 1851 betrug die Zahl der im unmittelbaren Staatsdienst stehenden 
Postbeamten und Bediensteten 872. Bis zum 31. 3. 1901 war sie 
auf 8007 gestiegen. Am 31. 12. 1919 waren 4652 planmiWige, 4576 
gegen Taggeld verwendete Beamte, ferner 3976 im Vertragsweg be
schiiftigte Personen und 989 Arbeiter vorhanden. 

C. Verwaltung und Betrie b. Postgesetze sind in Wiirttemberg 
nicht erlassen worden; die Bestimmnngen flir den inneren Dienst der 
Verwaltung wie die Vorschriften liber die Beziehungen zwischen der 
Post und ihren Benutzern waren durch Konigliche Verordnungen, 
Ministerialvf, Dienstanweisungen und Erlasse der Generaldirektion 
geregelt. Dies gilt namentlich auch von dem Tarifwesen. Das 
gesamte Verhiiltnis zwischen Post und Postbenutzern war durch die 
frliher auf Konigliche EntschlieBung gegriindeten Posttransport
Ordnungen, spater durch die in der Zustandigkeit des Ministeriums 
erlassene PO bestimmt. Diese galt jedoch nach dem Inkrafttreten 
der Reichsverfassung von 1871 nur noch flir den inneren wlirttem
bergischen V erkehr, soweit nicht auch hier die Reichsgesetze an ihre 
Stelle traten. 

1. Vorrechte und Pflichten. Auch nach dem tlbergang der 
Post an den Staat blieben die Bestimmungen der Verordnung vom 
16.2.1821 liber den Postzwang aufrechterhalten; sie wurden 
aber, namentlich nach der Einflihrung der Eisenbahnen, nicht 
strenge gehandhabt. Nach der Transport-Ordnung flir den Gliter
verkehr auf den wiirttembergischen Staatseisenbahnen vom 5. 11. 
1862 waren in der Hauptsache nur Briefe, Kostbarkeiten, bestimmte 
Arten von Schmucksachen sowie Geldsendungen postzwangspflichtig. 
Die politischen Zeitungen waren dem Postzwang nicht unterworfen. 
An die Stelle dieser wlirttembergischen Vorschriften traten 1871 die 
Bestimmungen des PG. Unbezahlt gebliebene Postgeblihren konnte 
die Postverwaltung nach den Vorschriften des Gesetzes vom 18. 8. 
1879 notigenfalls im Zwangsverfahren vom Absender einziehen 
lassen. Zur Aufrechterhaltung und Sicherung des Postdienstes war 
eine Reihe besonderer Vorschriften erlassen. So bestimmte schon 
die Post-Dienst-Instruktion vom 23. 4. 1807, daB den ordinaren Post
wagen auf das von dem Postillion durch das Horn zu gebende Zeichen 
jedes andere ·Fuhrwerk ausweichen mlisse. Die Postbeamten waren 
bezliglich der Posthiiuser von aller Quartieriast, die flir den Post
dienst bestimmten Pferde von der Vorspannpflicht, die Postwagen 
vom Pflaster· und Torsperrgeld befreit. Zur N achtzeit waren die 
Postwagen durch Landjager (Gendarmen) zu begleiten. Auch liber 
die Zollbehandlung der Postwagen bestanden besondere Vorschriften. 
Diese wlirttembergischen Bestimmungen wurden durch das PG 
auller Kraft gesetzt. 

Das Verhaltnis der Post zu den Staatseisenbahnen war nicht 
im Wege der Gesetzgebung geregelt, es grlindete sich vielmehr auf 
Vf des beiden Verkehrszweigen vorgesetzten gemeinsamen Mini
steriums oder auf gegenseitige Vereinbarungen. Yom 1. 4. 1852 an 
hatte die Post flir die Leistungen der Staatseisenbahnen eine Pausch
entschadigung zu zahlen, die zunachst 60 000 Gulden betrug, wegen 
der stetigen Ausdehnung des Postbefiirderungsdienstes aber im Laufe 
der Jahre wiederholt erhiiht wurde. An Stelle der Pauschentschiidi
gung trat auf Grund einer Finanzministerialvf vom 15. 3. 1864 die 
Abgeltung der Leistungen im Wege der Einzelberechnung. Nach 
der Vereinigung von Post und Telegraphie (l. 4. 1881) war eine 
anderweitige Regelung des Verhaltnisses zwischen Post und Eisenbahn 
notwendig, weil bis dahin zwischen der Telegraphen- und Eisenbahn
venvaltung ehenfalls eine Abrechnung stattgefunden hatte. Diese 
Regelung kam indes erst 5 Jahre spater zum AbschluB; eine Ministerial
Vf. Yom 30. 8. 1886 stellte neue "Abrechnungsgrundsatze liber die 
gegenseitigen Leistungen der Eisenbahn- und der Post- und Tele
graphenverwaltung" auf. Der Eisenbahn waren hiernach vom 
1. 4. 1887 ab flir die BefOrderung der Postsendungen in besonderen 
Wagen 3,6 Pf. fiir das Achskilometer, flir die Stellung der der Eisen
bahn gehorigen Bahnpostwagen 4 vH Zinsen aus den Anschaffungs
kosten so"ie flir die U nterhaltung der Wagen eine Laufmiete von 
0,4 Pf. flir das Achskilometer zu zahlen. Flir die 'Dberlassung von 
Dienstraumen in Bahngebauden war ein jahrlicher Mietzins von 
4 vH der Baukosten nebst einem Zuschlag von 1 vH flir die Ab
nutzung und U nterhaltung der Raume zu entrichten. Flir die 
Stellung des gemeinschaftlichen Personals auf den groBeren Balm
stationen hatte die Post besonders zu vereinbarende Betrage zu zahlen, 
fiir das Personal auf mittleren und kleineren Dienststellen war eine 
Pauschentschiidignng bestimmt, und zwar 20 vH der Einnahme 

aus dem Brief-, Paket· und Telegrammverkehr; der Mindestbetrag 
dieser Pauschentsclladigung betrug 200 M, der Hochstbetrag bei 
mittleren Stationen 1100, bei kleineren 750 M. Mit Wirkung vom 
1. 4. 1903 traten neu!; Abrechnungsgrundsatze in Kraft, die in der 
Hauptsache bis zum Ubergange der Post an das Reich giiltig blieben. 
Flir die Benutzung der Bahnpostwagen oder der Postabteile in Eisen
bahnwagen waren nunmehr 3'/, vH Zinsen von den Ansc:haffungs
oder Herstellungskosten zu zahlen. Die Vergiitung iiir die BeWr
derung und Unterhaltung betrug bei Bahnpostwagen 5 Pf. flir 
1 Achskilometer und bei Postabteilen 5 Pf. iiir 1 Zugskilometer. 
Dieser Satz wurde am 1. 4. 1907 auf 6, am 1. 4. 1909 auf 7 Pi. erhiiht. 
Die Befiirderung von Postsendungen in Eisenbahngepackwagen 
besorgte die Eisenbahnverwaltung zunachst unentgeltlich weiter. 
Yom 1. 5.1914 ab muBte sodann die Postverwaltung bei Verwendung 
von Gliterwagen zur Postbeforderung 8 Pi. flir das Achskilometer 
an die Eisenbahn vergliten. Fiir die tlberlassung von Postdienst
raumen in Bahngebauden hatte die Post einen jahrlichen Mietzins 
von 3'/, vH der Baukosten sowie einen Zuschlag von P/, vH 
fiir die Abnutzung und Unterhaltung der Raume zu entrichten. Flir 
die Stellung des gemeinschaftlichen Personals wurde bei den Bahn
stationen I. und II. Klasse der Anteil der Postverwaltung fiir jede 
einzelne Station besonders festgestellt. Bei Stationen III. Klasse 
war aus der Postkasse eine Pauschentschadigung im Betrag von 
30 v H der J ahreseinnahme aus dem Post- und Telegrammverkehr 
ohne Beschrankung auf einen Hiichstbetrag zu zahlen. Flir die 
Besorgung des P Agdienstes bei Stationen IV. Klasse erhiel t der 
Stationsvorsteher eine nach der Jahresgeblihreneinnahme aus dem 
Post- und Telegrammverkehr abgestufte Belohnung zwischen 100 
und 200 M jahrlich unmittelbar aus der Postkasse. 

Den Privatbahnen wurde jeweils in den Genehmigungs
urkunden die Verpflichtung auferlegt, auf Verlangen der Post
verwaltung die Postsendungen mit allen fahrplanmaBigen Ziigen 
zu befiirdern. Die Festsetzung der Vergiitung hieriiir war der freien 
Vereinbarung vorbehalten. 

Die strengste Wahrung des Briefgeheimnisses war schon 
durch die Post-Dienst-Instruktion Yom 25.4.1807 sowie die Ver
ordnungen yom 18. 11. 1816 und 9. 9. 1819 den Beamten zur Pflicht 
gemacht worden. Die Verletzung des Briefgeheimnisses wurde 
durch das Strafgesetzbuch vom 1. 3. 1839 mit GeldbuJlen oder 
Gefiingnisstrafen, unter U mstanden mit dem Verlust der blirgerlichen 
Ehrenrechte und mit Dienstentlassung bedroht. Ausnahmen vom 
Briefgeheimnis, besonders die Auslieferung von Briefen und Paketen, 
waren durch die Verordnung vom 9.9. 1819 geregelt; hiernach 
konnten die Oberamtsrichter Briefe und Pakete bis zur Entscheidung 
der hiiheren Verwaltungs- oder Gerichtsbehiirde beschlagnahmen. 
Aber nur die obersten Gerichtshofe hatten die Befugnis, solche Post
sendungcn den l' A abzufordern. Die StrafprozeBordnungen von 
1843 und 1868 lieBen die Beschlagnahme von Briefen und Paketen 
nur auf richterliche Anordnung in Strafrechtsfiillen zu; auch in 
Konkursfallen war hierzu eine gerichtliche Anordnung erforderlich. 
Diese wlirttembergischen Sondervorschriften wurden durch das PG 
beseitigt. 

2. Postbetrieb. Nach dem 'Dbergange der Post in die staatliche 
Verwaltung erhielt das Postkursnetz durch die Benutzung der Eisen
bahn ein verandertes Bild. Zunachst wurden im J ahr 1851 samtliche 
Postwagenverbindungen entlang der Bahn aufgehoben und AnschluB
fahrten von und nach den Bahnstationen eingerichtet. Die Aus
gestaltung des Postkursnetzes war in der Hauptsache durch die Aus
debuung der Eisenbalm bedingt. Yom Jahr 1860 an wurden die Eil
wagenkurse nach und nach durch Postwagenkurse mit einfacherem 
Betrieb ohne Kondukteurbegleitung und vielfach unter Beschrankung 
der Personenbefiirderung auf die verfligbaren Sitzplatze ersetzt. 
Der letzte Eilwagenkurs (auf der Strecke Stuttgart-Freudenstadt) 
fiel am 20. 6. 1872 weg. In der Foige wurden die Bestimmungen 
liber das Posthaltereiwesen neu geregelt und in einer yom 1. 7. 1875 
an gliltigen Postfuhrordnung zusammengefaBt; ihre (mehrfach 
geanderten) wesentlichen Vorschriften bildeten bis zum 'Dbergang 
an das lteich die Grundlage der Postfuhrvertrage. Zur Vermittlung 
des Post- und Reiseverkehrs in vcrkehrsarnlCren Gegenden dienten 
Botenposten mit leicht gebauten einspannigen Wagen fur 2 Relsende 
und einem Laderaum fiir die Postgegenstande. 

Die ersten Kraft.fahrlinien in Wlirttemberg wurden 1898 von 
J:rivatunternehmern eingerichtet und von der Postverwaltung durch 
'Dbertragung der Postsachenbefiirderung usw. unterstlitzt. Am 
4.10.1909 traten die ersten staatlichen Kraftposten auf den 
Strecken Balingen-Rosenfeld-Oberndorf (Neckar) und Sulz (Neckar)
Rosenfeld - zunachst versuchsweise - in Wirksamkeit. 1m 
Jahre 1914 waren vor Kriegsausbruch 37 Kraftpostlinien mit ganz· 
jahrigem Betrieb vorhanden; am 1. 4.1920 waren 35 Linien im Gang. 

Flir die Z us tell u n g der Postsendungen waren nach dem 'Dber
gange der Post an den Staat nur bei den groBeren P A vollbeschaftigte 
Brieftrager und Packer vorhanden; im librigen wurde die Zustellung 
der Postsachen durch Personen im N ebenberuf besorgt. In den 
kleineren Postorten waren noch beim 'Dbergang an das Reich vielfach 
Brieftrager im Vertragsweg angenommen; zum Teil war bei P Anst 
mit geringerem Verkehr die Besorgung des Ortszustelldienstes dem 
Amtsvorsteher gegen besondere Verglitung liberlassen. In den 
Jahren 1862-1864 schuf die wtirttembergische Postverwaltung auf 
Grund von Vertragen mit den Amtsversammlungen der Oberamter 
an Stelle der vorherigen Amtsboten- eine umfassende Landpost
einrichtung fiir die Orte ohne P Anst. Neue Landpostvertrage traten 
am 1. 7. 1875 in Wirksamkeit; sie wurden von der Postverwaltung 
auf den 1. 1. 1894 geklindigt und nicht wieder erneuert. Der Zustell
dienst flir die Landorte verblieb aber nach wie vor den im Vertrags
weg angenommenen Landpostboten, denen bis heute die Besorgung 
von Privatauftragen der LandbevOikerung in gewissem Umfange 
gestattet ist. 

Bis in die 1860 er Jahre zahlten nur Briefe, Sendungen unter Band, 
Warenproben und Zeitungen zur Briefpost, Geldsendungen und 
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Packereien zur Fahrpost. Uber den Postzeitungsvertrieb 
war schon unterm 16. 6. 1811 eine Vi der Reichs-General-Ober-Post
Direction an die P Anst ergangen. Ein EriaB der Generalpo~tdirektion 
yom 13. 12. 1831 regelte diesen Geschaftszweig teilweise neu. Nach 
dem Vbergange der Post an den Staat wurdc die ausnahmslose Ver
rechnnng der Zeitungsgebiihren zur Postkasse vorgeschrieben, die 
bei der Taxisschen Verwaltung teilweise den Postbeamten iiberlassen 
worden waren. Der allgemein zugangliche Postnachnahmedienst 
wurde erst durch die Transportordnung iiir den Postverkehr im In
Jande yom 22. 8. 1851 eingeiiihrt, und zwar bis zum Betrage von 
50 Gulden. Am 1. 5. 1852 wurde der Meistbetrag der Postnach
nahmen auf 871(, Gulden (wie im Gebietc des deutsch-osterreichischen 
Postvereins) erhOht. Die Versendung von Geldbetragen wurde am 
1. 5. 1852 durch die Einiiihrung der sogenannten "baren Ein
zahl u nge n" erleichtert; ihr Meistbetrag betrug zunachst 171/,Gulden, 
am 1. 7. 1858 wurdc er auf 70 Gulden, am 1. 7. 1861 auf 871/, Gulden 
erhOht. Dabei muBte der Einzahlung ein Brief oder cine Brief
aufschrift beigegeben sein. Am 1. 2. 1867 wurde nach dem preuBischen 
Vorgange die Einrichtung der baren Einzahlungen durch die der 
Postanweisungen ersctzt; hierzu wurden aber im innern wiirttem
bergischen Verkehr urspriinglich nur Umschliige ausgegeben, die znr 
gleichzeitigen Versendung eines Briefes verwandt werden konnten. 
Diese wiirttembergische Sondereinrichtung der Postanweisungs
umschIage fiel erst am 1. 7. 1919 weg. Znr weiteren Erleichteruug 
des Geldverkehrs hatten sich die P Anst Yom 15. 10. 1871 an mit 
der Einziehuug von Geldbetragen bis zunachst 87 1/, Gulden (ab 
1. 1. 1875: 350 Gulden = 600 M, ab 1. 6. 1889: 800 lIf) durch 
"Postmandat" (ab 1. 1. 1875 "Postauftrag") zu befassen. Yom 
1. 8. 1876 an wurde die Einrichtung der Postauftrage dahin erweitert, 
daJ.l die Post auch beauftragt werden konnte, Wechsel dem Bezogenen 
zur Annahmeerkliirung vorzuzeigcn. Die Vorlegung von Wechseln 
zur Zahlung und die demnachstige Erhebung des Protestes mangels 
Zahlung durch die Post nach den Vorschriften der Wechselordnung 
("Postprotestauftrage") war seit 1. 10. 1908 zugelassen. Der Post
iiberwcisungs- und Schcckverkehr wurde am 1. 1. 1909 aufgenommen. 

Die ersten Briefmarken erschienen am 15. 10. 1851 in 4 Werten 
zu 1, 3, 6 und 9 Kreuzern; das erste Markenbil~ (in schwarzem Buch
druck auf farbigem Papier) wurde bei dem Ubergange zum Farb
nnd Pragedruck auf weiJ.lem Papier im September 1857 geandert. 
Am 1. 1. 1869 erhielten die Wertzeichen ein neues Bild nach dem 
Mnster der norddentschen Bundespost. Die Einfiihrung der Mark
wahrung am 1. 7. 1875 brachte neue Freimarken mit veranderter 
Zeichnung, die bis zur Einfiihrung der iiir Wiirttemberg und das 
Reichspostgebiet gemeinsamen Postwertzeichen am 1. 4. 1902 
(s. Postwertzeichenabkommen)' beibehalten wurden. Die Korre
spondenzkarte fand am 8. 7. '1870 ihren Eingang in Wiirttemberg; 
am 1. 7. 1872 erhielt sie die Bezeichnung "Postkarte". Am 1. 7. 1875 
wurden besondere Wertzeichen iiir den amtlichen Bezirksverkehr, 
am 1. 4. 1881 anJ.lerdem solche fiir den amtlichen Verkehr der Staats
behOrden eingefiihrt. An die Stelle der Wertzeichen fiir den amtlichen 
Verkehr der StaatsbehOrden traten am 1. 10. 1920 die Reichsdienst
marken. Die Wertzeichen iiir den amtlichen Bezirksverkehr verloren 
am 1. 8. 1925 ihre Giiltigkeit. 

D. Beziehungen zu anderen Postverwaltungen. Dem 
deutsch-osterreichischen Post-verein (s. d.) ist Wiirttemberg kurz 
nach dem Ubergange der Post an den Staat mit Wirkung yom 
J. 9. 1851 beigetreten. 1m iibrigen gilt beziiglich des Verhiiltnisses 
Wiirttembergs zu den andern deutschen Staaten sowie zu listerreich
Ungarn und der Schweiz, ferner nach 1871 zum Reichspostgebiet 
nnd zu Bayern das gleiche wie bei diesem (s. Bayrische Post nnter D). 

E. SchlnBbemerkungen. Anf Grund des Staatsvertrags 
zwischen dem Deutschen Reiche und dem }'reien Volksstaate 
Wiirttemberg iiber den Ubergang der Post- und Telegraphenver
waltung an das Reich yom 29./31. 3. 1920 hat das Reich die Ver
waitung des Post- und Telegraphenwesens samt dem Fernsprech
wesen in Wiirttemberg mit Wirkung yom J. 4. 1920 iibernommen. 
Zugleich sind die bisherigen Zustandigkeiten des wiirttembergischen 
Ministeriums der auswartigen Angelegenheiten oder der General
direktion der wiirttembergischen Posten und Telegraphen auf den 
Reichspostminister (Reichspostministerium) und - soweit die Voraus
setzungen des SchluJ.lprotokolls zu § 4 des Staatsvertrags vorliegen 
nnd es sich nicht um Angeiegenheiten handclt, die nach Reichsrecht 
von der obersten Reichsbehorde erledigt werden miissen - auf die 
OPD in Stuttgart iibergegangen. Diese ist nach § 4 des Staats
vertrags mit besonderen Befugnissen iiir den inneren wiirttem
bergischen Verkehr ansgestattet. Sie ist zustandig filr alle inneren 
Angelegenheiten ihres Verkehrsgebiets, soweit sie nicht allgemein 
dem Reichspostminister vorbehalten sind, insbesondere iiir die zur 
Verwendung in Wiirttemberg bestimmten Haushaltmittel, iiir den 
Ansban und die Unterhaltung des Post-, Telegraphen- und Fern
sprechnetzes nnd der Verkehrsverbindungen sowie fiir die Behandlung 
der Gegenstiinde der allgemeinen Verwaltung und der Angelegenheiten 
des in Wiirttemberg diensttatigen Personals, ferner fiir die Mit
wirkung bei allgemeinen Angeiegenheiten von grundsatzlicher Be
deutung. Bei einzelnen zur Zustandigkeit der OPD in Stuttgart 
gehi5rigen Angelegcnheiten haben die ill Betracht kommenden Ab
teilungen oder die Staatssekretiire 1 oder 3 des RPM mitzuwirken. 
Der Vorstand und wenigstens drei Viertel der Mitglieder der OPD in 
Stuttgart sollen die wiirttembergische StaatsangchOrigkeit besitzen 
oder durch langjiihrigen Aufenthalt in Wiirttemberg mit den 
wiirttembergischen VerhiHtnissen vertraut sein. Den in den Reichs
dienst iibergetretcnen wiirttcmbergischen Beamtenanwiirtern und 
Beamten sind ihre in Wiirttemberg erworbenen Anstellungs- nnd 
Befiirderungsanssichten yom Reich insoweit gewlihrJeistet, als es 
sich um die bei rcgeJmiiBiger Gestaitung der bisherigen Laufbahn 
nach dem friiheron Aufbau des Beamtenkorpers erreichbaren Ein
gangs- und BeiOrderungsstellen handelt. Die in Wiirttemberg 

anfallenden Postscheckgclder soll das Reich so anlcgen, daJ.l sie der 
wiirttembergischen Wirtschaft zugute kommen. 

Dem Priisidenten der OPD unmittelbar unterstellt sind auJ3er 
den Abteilungsvotstanden, Refcrenten nnd ihren Hilfsarbeitern die 
Bezirksauisichtsbeamten, der Kanzleivorstand und das Sekretariat. 
Der OPD sind folgende Hilfsamter angegliedert: Postkursbureau, 
Dienstanweisungsbureau, Rechnungsbureau, Oberpostkasse, Kraft
wagenamt, Kraftwagenwerkstiitte, Postbauamt, Druckerei der Yer
kehrsanstalten mit Postzeugstelle. 

Schriftwesen. Scholl, Das wiirttembergische Postwesen. 
Metzlersche Buchdruckerei, Stuttgart 1838; Mayer, Sammlung der 
wiirttembergischen Gesetze in Betreff des Post- und Landboten
wesens. Ludwig Friedrich Fues, Tiibingen 1847; Amtsblatt der 
Koniglich Wiirttembergischen VAnst 1853-1920; v. Harsch, Die 
Landpost in Wiirttemberg. Wiirttembergische Jahrbiicher filr 
Statistik und Landeskunde 1878 I S. 230ff., 1904 I S. 46ff.; Yer
waltungs-Bericht der Koniglich Wiirttembergischen VAnst seit 
1879/1880. Stuttgart 1881-1921; Archiv 1881 S. 225ff.; Wiirttem
bergische Post- und Telegraphen-Dienstanweisung, Abschnitt I. 
Stuttgart 1889; Weber, Post und Telegraphie im Ki5nigreich Wiirttem
berg. W. Kohlhammer Stuttgart 1901; Haller, Handwi5rterbuch 
der Wiirttembergischen Verwaltung. J. HeJ.l, Stuttgart 1915 (8tich
worte: Beirat der Verkehrsanstalten, IIfinisterium der auswiirtigen 
Angelegenheiten, Verkehrsabteilung, Postwesen); HaaJ.l, Beitrage 
zur Geschichte des Altwiirttembergischen Verkehrswesens (bis 1819). 
Wiirttembergischc Vierteljahrshefte iiir Landesgeschichte, Neue 
Folge XXVI. Stuttgart 1917 S.307ff. Wolpert. 

Wurfsendungen sind a ufschriftlose unverschlossene 
Drucksachen (s. d.), die einer PAnst zur Beforderung 
und Aushandigung an beliebige Empfangergattungen im 
Zustellbezirk, z. B. samtliche Haushaltungen, samtliche 
offenen Geschiifte, bestimmte Berufsklassen usw_, uber
geben werden. Seit 1. 4. 1925 im innern Verkehr ver
suchsweise zugelassen, um Handels- und Geschiiftskreisen 
einen billigeren als den bisherigen Weg (Versendung von 
Einzeldrucksachen unter Anschrift) zu offnen. 

Dienstvorschriften. 1. Druckstucke politischer 
und religioser Art und solche, deren Inhalt gegen die 
Gesetze oder das offentliche Wohl oder die Sittlichkeit 
verstoDt, sind ausgeschlossen_ 2. l\'findestzahl einer Auf
lieferung 500 bzw. 100 Stuck. Fur eine PAnst sind fur 
mindestens 20 Stuck Gebuhren zu entrichten. 3_ Die 
Druckstucke, bei denen im Kopf oder bei Sendungen 
in Umschlagen auf der Vorderseite des Umschlags die 
Empfangergattung angegeben sein muD, sind bei einem 
bestimmten P A als Drucksachensendung oder Paket 
postordnungsmaJ3ig verpackt einzuliefern. Die im Be
reich des EinlieferungsP A zu verteilenden Stucke konnen 
unverpackt eingeliefert werden. Das Gewicht der Einzel
stucke darf 20 g nicht ubersteigen. Jede Sammlung 
muD einen Aufschriftzettel folgenden Wortlauts tragen: 

" ..... Stiick Wurfsendungen 
nach 

(Bestimmungsort) 

RM __ . .. Pf. Gebuhren verrechnet." 

4. In jede Sendung hat der Auftraggeber eine vor
schriftsmaJ3ige "Mitteilung" in Kartenform einzulegen, in 
der er die BestimmungsPAnst um Verteilung der Wurf
sendungen ersucht_ Er hat ferner der EinlieferungsP Anst 
eine Liste nach vorgeschriebenem Muster einzureichen, 
die zur Angabe der Stiickzahlen und Bestimmungsorte der 
eingelieferten Wurfsendungen und zur Gebiihrenberech
nung benutzt wird. 5. BefOrderungsgelegenheit und -Art 
der Verteilung der Drucksachen bestimmt die Post. 
Sie leistet keine Gewahr fUr fehlerlose und an bestimmte 
Zeit gebundene Verteilung. Aushiindigung an die Emp
fangsberechtigten nach den Grundsatzen fUr gewohn
liche Briefsendungen. Nach- und Rucksendung ist aus
geschlossen. Fur verlorene Sendungen oder beschadigte 
Stiicke wird kein Ersatz geleistet. 

Ge buhre n (bei der Einlieferung zu zahlen): 2/3 der 
tarifmaDigen Drucksachengebuhr fUr das Stuck unter 
Aufrundung des Gesamtbetrags auf volle 10 Pf_ 

1m iibrigen vgl. Amtsblatt des RPM 1925 S. 13.'iff. 
nebst ErganzungsVf, insbesondere Amtsblatt des RPM 
1926 S. 344. Raabe. 
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Ziihlkassen (Anker - Registrierkassen) dienen zur Bar
freimachung und Verrechnung der Paketfreigebiihren. 
1921 bei der DRP eingefiihrt. 

Einrichtung. Eine Sonderausfiihrung der Regi
strierkassen bekannter Art in MittelgroBe enthiilt a} ein 
Gesamtsummierungswerk mit Nullstellhebel, b} ein 
zweites, willkiirlich durch einen Drehknebel auf Null 
zuriicksteUbares Summierungswerk, c} ein Druckwerk 
mit Tag- und Lallfnummersteller, dessen Einfiihrungs
schlitz der gewohnlichen Breite der Paketkarten ent
spricht. Antrieb wahlweise elektrisch oder durch Hand
hebel. 

z 

Wirkungsweise. Das Summierungswerk a) zahlt 
fortlaufend aUe mit der Kasse aufgezeichneten Gebiihren
betrage bis zur Gesamtsumme von 999 999 zusammen 
und stellt sich daun wieder auf Null ein. Der NuUstell
zahler gibt die jeweilige Zahl dieser Umstellungen bis 
999 wieder; er fangt dann ebenfaUs wieder mit Null an. 
Yom Summierungswerk b} werden die Einzelbetrage zu 
Massenauflieferungen dane be n zusammengezahlt. Die 
Summen zu a} und b} sind jederzeit ablesbar. Mit jedem 
Umlauf des Werks wird yom Druckwerk die in den 
Schlitz eingefiihrte Paketkarte an der rechten Schmal
seite, von unten nach oben gelesen, mit folgenden An
gaben in hellroter Farbe (Art. 5 der VO zum WPVertr 
yom 28.8.1924) bedruckt: 1. Tagesangabe, 2. Lauf
nummer, 3. AufgabePAnst, 4. Freigebiihrenbetrag, 
5. Reichsadler (Pragedruck ohne Farbe). Dieser Frei
stempel ersetzt auch den Abdruck des Aufgabestempels 
auf dem Stamm der Paketkarte. (Neuere Maschinen 
geben auch auf dem Abschnitt der Paketkarte in blauer 
Druckschrift das AufgabeP A und den Aufgabetag an, 
so daB der Abdruck des Aufgabestempels auch auf dem 
Abschnitt der Paketkarte nicht mehr erforderlich ist.) 
Gleichzeitig wird ein Kontrollstreifen mit der Lauf
nummer und dem Gebiihrenbetrag bedruckt. Die Lauf
nummer geht bis 10 000. 

Betric b. Der Beamte stellt den Betrag mit den 
Stellhebeln ein und betatigt das Werk. Er stellt bei 
Dienstbeginn und Dienstende mit einem zweiten Be
amten den Stand des Gesamtsummierungswerks und 
des Nullstellzahlers fest und vermerkt beides auf dem 
Kontrollstreifen sowie in einem Kontrollbuch. Die Gegen
iiberstellung der Betrage ergibt das Kassensoll, das in 
der Nachweisung iiber Post- und auBergewohnliche 
Telegraphengebiihren vereinnahmt wird. Nachpriifungen 
werden auf Grund des Kontrollbuchs und -streifens stich
probenweise und am Monatsende vorgenommen. 

Hersteller. Ankerwerke in Bielefeld. 
Schriftwescn. Archiv 1923 S. 226ff.; VBW 1924 S. SOff. 

Wiechmann. 

Zahlkarten dienen zu Einzahlungen auf Postscheck
konten. Die Vordrucke werden bei allen P Anst zum 
Verkauf vorratig gehalten; sie konnen auch durch das 
Privatgewerbe hergestellt werden, miissen dann aber 
in der GroBe, Farbe und Starke des Papiers sowie im 
Vordruck mit den amtlichen Zahlkarten genau iiber
einstimmen. Auf Wunsch liefern die PSchA den Post
scheckkunden Zahlkarten, in denen die Nummer und 
die Bezeichnung des Kontos eingedruckt sind. Sie 
werden zweckmaBig von den Postscheckkunden den 
Rechnungen flir solche Personen beigelegt, die kein 
Postscheckkonto haben. Der Vordruck besteht aus drei 
Teilen: dem mittleren Hauptteil, einem rechten Ab
schnitt - dem Posteinlieferungsschein -- und einem 
linken Abschnitt, der dem Postscheckkunden als Gut
schriftzettel (s. d.) iibersandt wird und zu Mitteilungen 
an den Empfanger (Empf.) benutzt werden kann. Der 
obere Randstreifen des Hauptteils, auf dem der Betrag, 
die Kontonummer und der Absender (Abs.) angegeben 
sind und auf dem sich auch der Aufgabestempel befindet, 

wird beim GutschriftsPSchA abgetrennt; geordnet auf
bewahrt vertreten diese Streifen das Auskunftsbuch. 

Durch Zahlkarte konnen auf ein Postscheckkonto 
Betrage in beliebiger Hohe bei allen PAnst und PSchA 
im Deutschen Reich eingezahlt werden. Die Zahlkarte 
muB entweder durch Druck, mit der Schreibmaschine 
usw. oder handschriftlich mit Tinte ausgdiillt werden. 
Der eingezahlte Betrag wird dem in der Zahlkarte an
gegebenen Postscheckkonto gutgeschrieben. Der Abs. 
kann eine eingelieferte Zahlkarte unter den in der PO 
fiir die Zuriickziehung von Postsendungen (s. Riick
forderung von Postsendungen) angegebenen Bedingungen 
zuriicknehmen, solange der Betrag dem Konto des Empf. 
noch nicht gutgeschrieben ist. Kann die Zahlkarte beim 
PSchA nicht gutgeschrieben werden, so wird der Betrag 
an den Abs. zuriickgezahlt. Vor der Ruckzahlung hat 
die P Anst die Echtheit der Zahlkarte zu priifen. 

Bei der Annahme der Zahlkarten ist darauf zu achten. 
daB sie deutlich und in allen Teilen iibereinstimmend 
ausgefUllt und richtig freigemacht sind. 1st der Raum 
fUr die Betragsangaben nicht ganz ausgeflillt, so muB 
ihn der ~t\nnahmebeamte, um spateren Anderungen des 
Betrags vorzubeugen, durch starke liegende Striche 
schlieBen, auch wenn der Abs. den nicht ausgeflillten 
Raum schon durchstrichen hat. Hat sich der Abs. 
auf der Zahlkarte nicht genannt, so hat der Annahme
beamte auf nachtragliche Angabe des Abs. hinzuwirken. 
Will sich cler Abs. nicht nennen, so hat der Annahme
beamte dies auf dem Abschnitt kurz zu vermerken. 
Zahlkarten, deren Hauptteil durchlocht ist, werden 
nicht angenommen. Die Zahlkarten werden in die Ein
zahlungsliste B fUr Zahlkarten und Inlands-Post
anweisungen mit laufender Nummer und Betrag ein
getragen. Nach der Buchung fiillt der Annahmebeamte 
den Postvermerk im Hauptteil wie bei Postanweisungen 
aus lmd druckt den Bezirksstempel (s. d.) abo Die 
Einlieferung wird durch Vollziehung des Postvermerks 
auf dem Posteinlieferungsschein bescheinigt, der mit dem 
Aufgabestempel zu bedrucken ist. Der Einlieferungs
schein ist glatt abzutrennen, so daB der Hauptteil nicht 
beschiidigt wird. Der Hauptteil und der linke Abschnitt 
der Zahlkarte sind deutlich mit dem Aufgabestempel 
zu bedrucken. Vor der Absendung muB jede Zahlkarte 
mit der Einzahlungsliste B verglichen werden, wobei 
die Eintragungen in der Einzahlungsliste mit schwarzer 
Tinte oder mit Tintenstift auf der vor der Spalte "Be
trag" befindlichen Trennlinie anzuhaken sind. 

Die Zahlkarte~.werden unter Briefumschlag unmittel
bar an die PSchA gesandt, auf die sie lauten. Es sind 
hierzu die besonderen hellgriinen Umschlage mit rot
braunem Aufdruck zu benutzen, die stets unter Ver
BchluB zu halten sind. Die Zahlkarten sind tunlichst 
so abzusenden, daB sie beim BestimmungsPSchA ani 
nachsten Morgen vorliegen. 

Die Einzahlungsliste B wird am 8., 15., 23. und 
Letzten des Monats abends abgeschlossen. 1m Laufe des 
Monats wird die Aufrechnung in das neue Teilheft 
iibertragen. Jede abgeschlossene Einzahlungsliste B 
wird yom Fuhrer der Hauptkasse vollzogen, der auch 
priift, daB die SchluBsumme richtig in das neue Teil
heft iibertragen ist. In dem neuen Teilheft hat er die 
Priifung durch Namenszug zu bescheinigen. Die Ein
zahlungsliste B wird an dem auf die AbschlieBung 
folgenden Tage an das BezirksPSchA gesandt. Am 
Monatsende werden, wo mehrere Einzahlungslisten B 
gefiihrt werden, die SchluBsummen und Stiickzahlen 
der einzelnen Listen in einer Liste zusammengestellt. 
Die Aufrechnung wird mit der Aufrechnung der Ein
zahlungslisten A fiir Auslandspostanweisungen in eine 
Hauptzusammenstellung iibertragen; die SchluBsumme 
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i!.er Hauptzusammenstellung wird in den Nachweis der 
Uber- und Zuschtisse tibernommen. 

AuBer den gewohnlichen blauen Zahlkarten, die auch 
von den P Anst zum Verkauf bereitgehalten werden, 
liefern die PSchA den Postscheckkunden auf BesteHung 
noch folgende Zahlkarten: 

Blaue Nachnahmezahlkarten mit Klebeleiste zum 
Ankleben an Nachnahmebriefsendungen, 

braune Nachnahmezahlkarten auf Steifpapier zur 
losen Beifligung an Nachnahmebriefsendungen (RoHen, 
umschntirte Sendungen), 

Nachnahmekarten mit anhangender" Zahlkarte, 
Nachnahmepaketkarten mit anhangender Zahlkarte, 
Postauftrage zur Geldeinziehung mit anhangender 

Zahlkarte, 
Postauftrage zum Postprotest mit anhangender Zahl-

karte. Lorek. 
Zahlmarken s. Dienstpostwertzeichen 
Zahlungsanweisunge~. (ZAnw) des Postseheekverkehrs 

werden von den PSchA an die P Anst gesandt, um die 
von den Postscheckkunden in Auf trag gegebenen Bar
zahlungen zu leisten. Erteilt der Postscheckkunde den 
Auf trag durch Einzelscheck (Namenscheck), so wird 
der Scheck yom PSchA in eine ZAnw umgewandelt. 
Werden die Auftrage durch Sammelscheck (s. Sammel
auftrage im Postscheckverkehr) erteilt, so hat der 
Postscheckkunde besondere Vordrucke zu ZAnw, die 
ihm das PSchA auf Bestellung liefert, auszuftillen 
und mit dem Sammelscheck an das PSchA einzu. 
senden. Dieses bedruckt die ZAnw nach der Last
schrift mit dem Hochdruckstempel (s. d.) und auf dem 
Abschnitt mit dem Aufgabestempel. Beide Stempel
abdrucke werden gleichzeitig mit HiHe der Hochdruck
stempelmaschine. angebracht. AuBerdem erhalten die 
ZAnw die Buchungs- und PrUfungsvermerke des PSchA 
durch .. Stempelabdrucke. Die ZAnw werden von den 
PSchA offen an die AuszahlungsP Anst gesandt. Die 
P Anst haben vor der Auszahlung die Echtheit der 
ZAnw zu prtifen. Die ausgezahlten ZAnw werden durch 
die Auszahlungsliste B (ftir Zahlungs- und Inlands
Postanweisungen) mit dem BezirksPSchA verrechnet. 

Zahlungsermaehtigung der Aufgabeverwaltung ist 
bei Postanweisungen des Weltpostverkehrs (s. Post
anweisungsabkommen) Voraussetzung ftir die Auszah
lung, wenn die urspriingliche Gtiltigkeitsdauer (s. d.) 
abgelaufen war. Eine Zahlungsermachtigung verleiht 
der Anweisung Gtiltigkeit ftir eine Frist von gleicher 
Dauer wie die erste Gtiltigkeitsfrist. Ftir Ausstellung 
einer Zahlungsermachtigung kann, wenn der Ablauf der 
Gtiltigkeit nicht auf ein postdienstliches Versehen zurUck
zufiihren 1st, eine Gebtihr in Hohe der Nachfragegebtihr 
erhoben werden. 

Nach einem Beschlusse des Postkongresses in Stock
holm (1924) sind die Postverwaltungen zur Erneuerung 
der Giiltigkeit einer Postanweisung nicht verpflichtet. 
Wird die Erneuerung abgelehnt, so steht dem Absender 
der eingezahlte Betrag zur Verftigung. Die Gtiltigkeit 
von Nachnahme- oder Auftrags-Postanweisungen m uB 
aber erneuert werden, wenn die rechtzeitige Auszahlung 
durch Schuld der Post verhindert ist. 

Zahlungsfrist bei Ersatzleistungen im Weltpostverkehr. 
Ersatzbetrage sollen moglichst bald, jedenfalls aber inner
halb einer Frist gezahlt werden, die 6 Monate, im Ver
kehr mit tiberseeischen Landern 9 Monate, im Post
paketverkehr allgemein 1 Jahr, yom Tage der Nach
£rage gerechnet, betragt. In gewissen Fallen kann die 
Zahlung tiber diese Fristen hinausgeschoben werden. 
Naheres s. Gewahrleistung im Weltpostverkehr. 

Zehrgeld s. Reise- und Umzugskosten .. 
Zeltungsabreehnung im Auslandspostverkehr. Uber die 

im Wege des Postbezugs aus einem Lande nach einem 
andern abgesetzten Zeitungen und Zeitschriften (s. Post
zeitungsabkommen) wird zwischen den den Zeitungs
bezug vermittelnden AuswechslungsP Anst (s. d.) viertel-

jahrlich abgerechnet. Zu dem Zweck hat jede~Aus
wechslungsPAnst, sobald die Zeitungsbestellungen ftir 
das Vierteljahr als abgeschlossen angesehen werden 
konnen, spatestens am 20. des zweiten Monats im Viertel 
jahr, eine Rechnung tiber die dem andern Postgebiet 
gelieferten Zeitungen und Zeitschriften aufzustellen. 
Die Rechnungen werden gegenseitig zur Prtifung lIDd 
Anerkennung tibersandt; als Belege werden, wenn die 
AuswechslungsP Anst des andern Landes es wtinscht 
die Zeitungsbestellzettel beigeftigt. Demnachst wird 
die geringere Forderung nach den Vorschriften tiber die 
Postanweisungsabrechnungen (s. d.) in die Wahrung der 
groBeren Forderung umgewandelt. Die verbleibende 
Restschuld muB, wenn nichts andres vereinbart ist, 
durch Postanweisung beglichen werden. (Ftir solche 
Postanweisungen gilt kein Hochstbetrag.) Die Be
gleichung muB vor Ablauf des Vierteljahrs, auf das 
sich die Abrechnung bezieht, erfolgen; flir auBereuro
paische Lander verlangert sich diese Frist um 4 Monate. 
Rtickstandige Zahlungen miissen mit 7 vH verzinst 
werden. 

In die vierteljahrlichen Zeitungsrechnungen werden 
auch sonstige aus AnlaE des Zeitungsverkehrs zwischen 
den Verwaltungen zu vergtitende Betrage aufgenommen, 
z. B. Kosten der Lieferung einzelner Zeitungsnummern. 
Auch die Anteile an den Gebtihren flir tiberwiesene 
Verlagsstticke, die die Verlagsverwaltungen an die Ab
satzverwaltungen zu vergtiten haben, werden durch die 
Zeitungsrechnungen vergtitet. 

Kommen nach AbschluE der Zeitungsrechnungen noch 
ZeitungsbesteHungen flir das Vierteljahr vor, so werden 
sie in der Regel in die Zeitungsrechnung des folgenden 
Vierteljahrs aufgenommen. 1m Bedarfsfalle konnen je
doch Nachtragsrechnungen aufgestellt werden, die dann 
ebenso wie die gewohnlichen Zeitungsrechnungen weiter
zubehandeln sind. 

S. auch Postzeitungsdimst. 
Zeitungsbahnhofsbriefe (s. auch Bahnhofsbriefe). Bahn

hofsbuchhiindler, Inhaber von Schiffsbuchhandlungen 
und auswartige Vertriebsstellen der Verleger konnen 
Zeitungen, die als Verlagstticke angemeldet sind, in 
Zeitungsbahnhofsbriefen beziehen. 

Die Einrichtung besteht im innern Verkehr (seit 
2. 10. 1907) und im Verkehr mit der Freien Stadt Danzig, 
mit dem Memelgebiet und mit Osterreich. 1m letzten 
FaIle mtissen die Zeitungsbahnhofsbriefe als Verlags
stucke nach den Vorschriften fUr den Auslandsvertrieb 
angemeldet werden. 

Dienstvorschriften. Zeitungsbahnhofsbriefe sind 
yom Verleger selbst zu fertigen und mtissen weiBe, rot 
umrandete Aufschriftzettel "Zeitungsbahnhofsbrief an 
.•. in ... " tragen. Meistgewicht 20 kg. Versendung in 
geschlossenen Paketen oder in von den Verlegern ge
lieferten und unterhaltenen Sacken mit Briefkarten
schltissen oder auch bloEgehend mit Ztigen, in denen 
Briefbeutel durch Eisenbahnpersonal befordert werden, 
oder durch Kraftposten (s. d.). Absatz- und Verlags
P Anst tiberwachen, daB die Zeitungsbahnhofsbriefe 
nur ordnungsmaBig angemeldete Zeitungen enthalten 
und rechtzeitig eingehen. Aushiindigung an die Emp
fanger gegen Vorzeigung eines Ausweises nach Ankmlft 
der Ztige, zu denen sich die Empfanger ptinktlich ein
finden mtissen, oder der Kraftposten, an Kraftwagen
haltestellen ohne P Anst durch den Kraftwagenftihrer. 
Nicht abgeholte Zeitungsbahnhofsbriefe werden nur auf 
Antrag des Empfangers durch Eilboten zugestellt. 1m 
tibrigen gelten die gleichen Bestimmungen wie ftir Bahn
hofsbriefe. 

Ge b u h re n (vom Verleger vorauszuzahlen). Fur die 
besondere Behandlung der Zeitungsbahnhofsbriefe wird 
auBer der Zeitungsgebtihr (s. Zeitungsgebtihren) eine in 
der Regel monatlich fallige Grundge btihr fiir jede 
Anmeldung der ftir einen Empfanger bestimmten Stticke 
und eine monatliche, nach der Haufigkeit des Erscheinens 
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bestimmte Einzelgebiihr erhoben. Die Einzelgebiihr 
erhoht sich bei Versendung von unangemeldeten Stiicken. 

1m iibrigen s. PO (ADA V, 1), ADA V, 3 und Post
zeitungsdienst. 

Zeltungsbeilagen 1m Verelns-Zeitungsverkehr sind zu
gelassen mit der MaBgabe, daB auBergewohnliche 
Beilagen, d. h. Beilagen, die nicht einen regelmaBigen 
Bestandteil der Zeitung oder Zeitschrift bilden, wie 
Preisverzeichnisse, Anzeigen, Anpreisungen usw., der 
gewohnlichen Drucksachengebiihr unterliegen. 
Diese Gebiihr ist durch Freimarken oder Freistempel 
auf dem Streifband oder der sonstigen Umhiillung der 
einzelnen Zeitungssendungen oder auch auf den Bei
lagestiicken selbst zu verrechnen. 

S. auch Postzeitungsabkommen, Postzeitungsdienst. 
Zeitungsberichte waren die dem GP A in Berlin von 

den prel1Bischen P A monatlich zu erstattenden Anzeigen 
uber aHe Begebenheiten, die aus politischen, polizei
lichen oder sonstigen Griinden fiir irgendeinen Zweig 
der Staatsverwaltung von Bedeutung waren. Sie 
stammten aus der Zeit des Kurfiirsten Georg Wilhelm 
(1619-1640), wurden der Staatszeitung in Berlin zur 
Benutzung iibergeben, erstreckten sich seit 1782 auf 
"Witterung, Zustand und Beschaffenheit der Land
IltraBen, Preise der Consumbtibilien und Hohe des 
Arbeitslohns, Mortalitat, Krankheiten, Viehseuchen, 
Unglucksfalle, Fabriken, Gewerbe und Handel, sonstige 
polizeiliche und administrative Verwaltungsgegenstande, 
wichtige Militar- und Grenzsachen sowie Steigen und 
Fallen der Posteinkiinfte". Die Einrichtung wurde am 
11. 10. 1849 aufgehoben. 

Schriftwesen. Herrfeldt, Archiv der Postwissenschaft 1832 
S. 41fi. 

Zeitungsgebiihren. Die DRP erhebt vom Verleger 
einer zum Postvertrieb iibergebenen Zeitung oder Zeit
schrift fiir die Besorgung des Vertriebs einschl. Beforde
rung der Zeitungsnummern ein Entgelt, Zeitungs
gebuhren genannt. Die Hohe dieser Gebiihren ist durch 
§ 5 des Gesetzes uber Postgebiihren vom 19. 12. 1921 
in der Fassung vom 1. 4. 1925 festgesetzt. Die Zeitungs. 
gebuhren werden nach dem monatlichen oder wochent
lichen Erscheinen und nach dem durchschnittlichen 
Nummergewicht jeder Zeitung berechnet; dabei sind 
funf Gewichtstufen in Anlehnung an die Staffelung 
der Gebuhrensiitze fur Drucksachen (s. d.) gebildet. Fiir 
jede der Post zum Vertrieb iibergebene Zeitung wird 
eine MindestgebUhl' erhoben. 

Fiir die Gebiihrenforderung macht sich die DRP in 
der Regel durch Abzug des Betrags von den von ihr 
an den Verleger zu zahlenden Zeitungsbezugsgeldern 
fiir die bei der Post bestellten Zeitungen bezahlt. Reichen 
die Bezugsgelder dazu nicht aus, so hat der Verleger 
die Gebiihren bar zu zahlen. Die Gebiihrenberechnung 
ist Sache der VerlagsPAnst. Zu diesem Zwecke haben 
die Verleger ihrer VerlagsP Anst beim Erscheinen jeder 
Zeitungsnummer ein vollstandiges Pflichtstiick dieser 
N ummer zu lief ern. Die V erlagsP Anst stellen viertel
jahrlich nachtraglich Zahl und Gewicht samtlicher 
Pflichtstiicke in Gegenwart von Zeugen fest und teilen 
das ermittelte Durchschnittsgewicht den Verlegern 
durch die Abrechnung iiber Zeitungsbezugsgelder mit. 
Schriftlieher Einspruch dagegen ist innerhalb drei Tagen 
nach Empfang der Abrechnung zugelassen. Das Gewicht 
wird dann in Gegenwart des Verlegers nachgepriift. 

Die Zeitungsgebuhren werden fUr den Inlands- und 
Auslandsvertrieb von Zeitungen durch die DRP er
hoben. Beim Auslandsvertrieb erscheinen im Zeitungs
preise auBer den deutschen Zeitungsgebiihren gegebenen
falls noch die Durchgangskosten. (S. Zeitungspreise im 
Vereinszeitungsverkehr. ) 

Geschichte. Die Zeitungsgebiihren haben sich bei der preulJi
schen Post aus den Provisionen entwickelt, die die Postmeister in 
der Zeit erhoben, wo sie die Zeitungsbesorgung (Verlag und Ver
trieb, spater nur Vertrieb) noch als nichtamtliches Geschlift aus-

fiihren durften (s. Postzeitungsdienst). Bis zum Beginn des 19. Jahr
hunderts gab es keine festen Vorschriften iiber Hohe und Erhebungs
art der Zeitungsprovisionen. Allmahlich wurden jedoch in der 
Regel zweierlei Arten von Gebiihren iiir Zeitungsbesorgung durch 
die Postmeister erhoben: 

1. ein Rabatt, d. h. eine vom Verleger an den Postmeister 
des Verlagsortes zu zahlende Entschadigung iiir die mit dem Ver
triebe der Zeitung verbundene Miihewaltung (Schriftwechsel, Ein
ziehung und Abfiihrung der Zeitungsgelder, Verpackung der Zei
tungen usw.). Der Rabatt wurde zwischen dem Verleger und dem 
Postmeister frei vereinbart und nach Vomhundertsatzen des Ein
kauispreises des Blattes berechnet. Er stieg bis zu 25 vH des 
Einkauispreises. 

2. die Provision, d. h. ein Zuschlag zu dem Einkauispreis der 
Zeitungen, der vom _Bezieher am Absatzorte zu zahlen war und 
zwischen den Postmeistern am Verlags- und am Absatzorte geteilt 
wurde. 

Da die Postmeister die Provisionsanteile fast ausnahmslos nach 
eigenem Ermessen festsetzten, die Bezugspreise iiir dieselben Bllitter 
an verschiedenen Orten also verschieden bemessen konnten, wurden 
die Klagen Uber ungerechte Preisfestsetzungeii. Anfang des 19. Jahr
hunderts immer lebhafter. Eine Vf des preuBischen Staatskanzlers 
v. Hardenberg vom 14. 9. 1820 griff daher regelnd ein und setzte 
fiir den gesamten 4 Umfang des preullischen Staatsgebiets zunachst 
iiir zwei Berliner Zeitungen dieselben ErlaBpreise fest. Ausiiihr
Iiche Bestimmungen traf dann das "Regulativ iiber die kiinftige 
Verwaltung des Zeitungswesens" vom 15. 12. 1821. Danach durfte 
an Provision zu dem Einkauispreis einer Zeitung nicht mehr zu
geschlagen werden, als das Porto bei Versendung mit Briefpost 
unter Kreuzband· betrug. Diese Provision wurde nach der Zahl 
der Bogen berechnet, die jede Zeitung erfahrungsgemaB jahrlich 
im Durchschnitt aufwies, und ihre Verteilung durch Vi des GPA 
vom 30.11. 1822 so geregelt, daB '/, der VerlagsPAnst, '/. der 
AbsatzPAnst iiberwiesen wurden. Yom 1. 1. 1822 ab hatten die 
Postmeister, die jahrlich mehr als 100 Taler an Zeitungsgebiihren 
vereinnahmten, einen Teil der Provisionen zur Postkasse abzufiihren. 
Am 1. 1. 1825 wurden die verbliebenen Einnahmen den Postbeamten 
genommen und Rabatt und Provision zur Postkasse verrechnet. 
Die Postmeister wurden iiir den Einnahmeausfall durch Gewahrung 
von Pauschsummen zur Bestreitung der Amtsbediirfnisse ent
schadigt, da sie aus den Gebiihreneinnahmen bis dahin die Post
stubenausgaben und die Kosten iiir Beschaffung und Unterhaltung 
der Briefbeutel bezahlt hatten. Durch BeschluB des Staatsmini
steriums vom 26. 6. 1848 wurde der Gebiihrentarif von 1821 auBer 
Kraft gesetzt, wei! er infolge von U nklarheiten iiber den Begriff 
des Bogens und Schwierigkeiten bei der Berechnung Ungerechtig
keiten fiir Bezieher und Verleger mit sich gebracht hatte. Yom 
1. 10. 1848 wurden als Provision fiir Zeitungen und Zeitschriften 
aller Art beim Vertriebe durch das Zeitungskomtoir (s. Postzeitungs
amt) und durch die P A 25 vH des Einkauispreises berechnet. 
Die Provisionen durften jedoch niemals mehr betragen, als nach 
dem Tarif von 1821 erhoben worden war. Seitdem war nur der 
Einkauispreis der Zeitungen fiir die Gebiihren maBgebend. Ein 
Mindestbetrag an Provisionen war nur noch fiir ausIandische Zei
tungen festgesetzt. Der Rabatt wurde abgeschafft. Auf Grund 
des Gesetzes iiber das Posttaxwesen des N orddeutschen Bundes 
vom 4. 11. 1867 wurde mit Wirkung vom 1. 1. 1868 die Post
befOrderungsgebiihr iiir Zeitungen wie bisher im allgemeinen auf 
25yH des Einkauispreises festgesetzt, jedoch fiir Zeitungen, 
die seltener als monatIich viermal erschienen, auf 12' /, vH des 
ErlaBpreises der Verleger ermaJ3igt. Die Mindestgebiihr fiir den 
Vertrieb auslandischer Zeitungen fiel weg. In das Gesetz iiber daB 
Posttaxwesen des Deutschen Reiches vom 28. 10. 1871 wurden 
die Bestimmungen mit Wiedereiniiihrung einer jahrlichen Mindest
gebiihr von 4 Silbergroschen iibernommen. Dieser allmahlich iiir 
Verleger und Post nicht tragbare Tarif wurde durch die Postgesetz
novelle vom 20.12. 1899 abermals umgestaltet. Nach dem damals 
eingefiihrten gemischten Zeitungsgebiihrentarif bestand die Zeitungs
gebiihr aus a) einem festen Satz iiir jeden Monat der Bezugszeit 
(2 Pf.), b) einem veranderlichen Preise, bemessen nach der Er
scheinungs- und der Gewichtsziffer (15 Pi. jahrlich iiir das wochent
lich einmalige oder seltenere Erscheinen einer Zeitung sowie 15 Pf. 
jahrlich mehr iiir jede weitere Ausgabe in der Woche und 10 Pi. 
jahrlich iiir jedes kg des Jahresgewichts einer Zeitung unter 
Gewahrung eines Freigewichts von je 1 kg jahrlich iiir soviel 
Ausgaben, wie bei Berechnung der Erscheinungsziffer zu beriick
sic~tigen waren). Der Tarif von 1899 ist, abgesehen von einer 
germgen Erhohung der Gebiihrensatze durch das Postgebiihren
gesetz vom 8.9. 1919, bis zum Jahre 1920 in Kraft geblieben. Das 
Postgebiihrengesetz vom 29. 4. 1920 iiihrte wegen der ungiinstigen 
Einnahmeergebnisse iiir die Post nach dem Kriege eine ganz andre 
Berechnungsart ein (Berechnung der Zeitungsgebiihr nach dem 
~urchs~hnittsgewicht der einzelnen Zeitungsnummer, Erhebung 
emer MmdestgelJiihr, Wegfall des Freigewichts). Durch Verordnung 
des RPM zur Anderung der gesetzlichen Postgebiihren vom 13. 2. 
1923 erhielten die Bestimmungen des Postgebiihrengesetzes vom 
19.12. 1921, in das die Vorschriften von 1920 inzwischen iiber
gegangen waren, hinsichtlich der ZeitungsgebUhren vom 1. 4. 1923 
ab die heutige, abermals etwas veranderte Fassung (Berechnung 
nic.ht mehr nach der Einzelnummer, sondern nach der Erscheinungs
weise, Monatsgebiihr, Verminderung der Zahl der Gewichtsstufen). 
Die Gewichts- und Gebiihrensatze sind seitdem noch wiederholt 
geandert worden. Letzte Fassung der Gebiihrenvorschriften am 
1. 4. 1925 (s. oben). 

1m zwischenstaatlichen Verkehr herrschte bei der Erhebung 
von Zeitungsprovisionen vor dem Jahre 1849 ein buntes Durch
einander. Das gilt iiir den Verkehr der zahlreichen deutschen Post
verwaltungen untereinander ebenso wie iiir den Verkehr mit nicht-
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deutschen Staaten. Die erste deutsche Postkonferenz in Dresden 
im Jahre 1847 setzte durch die ,;Ubereinkunft iiber den Debit und 
die Spedition der Zeitungen" auf Anregung PreuBens Yom 1. 1. 1850 
ab erstmalig eine fiir die beteiligten Postverwaltungen gemeinschaft
Hche und einheitliche Zeitungsgebiihr fest. (vgl. Amtsblatt des 
Koniglich PreuBischen Postdepartements 1849 S. 50ll!.). Die 
Gebiihr betrug ohne Riicksicht auf die Entfernung flir poJitische 
Zeitungen150 v H, fiir nichtpolitische 25 v H des Preises, zu dem 
die Verleger der Zeitungen diese an die Post abgaben. Die Be
stimmungen der Dresdner Ubereinkunft gingen in die Postvereins
vertrage vom 6. 4_ 1850, vom 5. 12. 1851 und yom 18. 8. 1860 iiber. 
Auch in die Postvertrage vom 23. 11. 1867 (nach Griindung des 
Norddeutschen Postgebiets) und in die in der Zeit von 1870 bis 

1890 mit auBerdeutschen Postverwaltungen abgeschlossenen Einzel
vertrage wurden die alten Grundsatze iibernommen, allerdings unter 
Vereinbarung verschiedener Gebiihrensatze. Vber die Grundsatze, 
die das zwischenstaatliche von einer Reihe von MitgJiedern des WPV 
untereinander abgeschlossene Zeitungsabkommen yom 4. 7. 1891 
(auf den Weltpostkongressen [s. d.], zuletzt 1924 in Stockholm 
erneuert) flir die Erhebung von Zeitungsgebiihren im WPV-Vereins
verkehr aufgestellt hat, vgl. Art. 4 des Postzeitungsabkommcns 
(s. d.) und Zeitungspreise im Vereinszeitungsverkehr. 

Die geschichtliche Entwicklung der Satze flir Zeitungsgebiihren 
und Zeitungszusteligeld in Bayern und Wiirttemberg veranschau
licht nachstehende tbersicht. 

I. Bayern. 

Zeitungsge biihre n. Zeitungs bestellgeld. 
1810: Speditionsgebiihr fiir jede Zeitung von der 

Generalpostdirektion einzeIn festzusetzen. Bei Ver-
sendung unter Kreuzband jahrlich 1 Gulden 30 Kreuzer. 

1820: Berechnung der Beforderungsgebiihr nach Ent
fernung [4 Zonen (Zeitungsrayons)], Zahl der Ausgaben 
und Bogenzahl. Speditionsgebiihr fiir den Debit nach 
Bezugspreis und wochentlicher Ausgabenzahl berechnet. 

1826: AuBergewohnliche Zeitungsbeilagen (neu) 1 Kreu
zer fiir jedes Quartblatt oder halben Bogen, 2 Kreuzer 
fiir jeden ganzen Bogen. 

1848: 25 vH des Verkaufspreises. 

1858: Fiir nicht politische Zeitungen 20 v H des Ve r
ka ufs preises. AuBergewohnliche Zeitungsbeilagen, die 
nach Format, Papier und Druck in keiner Beziehung zur 
Zeitung standen, ausgeschlossen. Versand unter Um
schlag gegen ein besonderes Kuvertgeld zulassig (45 Kreu
zer bis 2 Gulden 45 Kreuzer). 

I Vereinsverkehr: 
Politische Zeitungen 50 vH, nieht politische 25 vH 

des Einkaufspreises. - Mindestgebiihr fiir politisehe 
Zeitungen 2 Gulden 24 Kreuzer, Hochstgebiihr 10 Gulden 
48 Kreuzer bei 6- oder 7 maligem wochentlichen Er
scheinen. - Mindestgebiihr fiir politisehe Zeitungen 
2 Gulden 24 Kreuzer, Hochstgebiihr 7 Gulden 12 Kreuzer 
bei seltenerem Erscheinen. 

1867: Innerer und Vereinsverkehr 25 vH des Einkaufs
preises. Zeitungen, die seltener als 4 mal monatlich er
schienen, 121/2 vH. Mindestgebiihr im innern Verkehr 
7 Kreuzer, im Vereinsverkehr 14 Kreuzer. AuBergewohn
liche Zeitungsbeilagen zugelassen (gebiihrenfrei). 

1871: AuBergewohnliehe Zeitungsbeilagen 1/24 Kreuzer 
fiir jedes Stiick auf volle Kreuzer abzurunden. 

Ab 1901 wie 1m Reich. 

1867: Satze: Weniger als 4 mal monatlieh 18 Kreuzer. 
1-4 mal wochentlieh 30 Kreuzer, 5-7mal wochentlich 
1 Gulden, mehr als 7 mal wochentlich 2 Gulden. Bestell
geld floB dem Zustellpersonal zU. 

1872: Satze bei einem Erscheinen wochentlich 1 mal 
oder seltener 18 Kreuzer = 60 Pf., wochentlieh 2- oder 
3 mal 35 Kreuzer = 1 M, woehentlieh 4-7 mal 53 Kreu
zer = 1.M 60 Pf. Mehr als 1 mal taglich 1 Gulden 
10 Kreuzer = 2 M. Amtliehe Verordnungsblatter 18 
Kreuzer = 60 Pf. 

Ab 1901 wie im Reich. 

II. Wiirttemberg. 

1849: 20 vH des Einkaufspreises. 

1852: Politische Zeitungen 50 vH des Einkaufspreises, 
nicht politische Zeitungen 25 vH des Einkaufspreises 
ohne Hochst- und Mindestbetrage. 

1868: 25 vH des Einkaufspreises, bei seItener als 4 mal 
monatlicherscheinenden Zeitungen 121/2 vH, mindestens 
14 Kreuzer. 

1871: Provision w!c 1868. 

1849: Satze fiir das Halbjahr: Weniger als 1 mal 
wochentlich 3 Kreuzer, 1 mal wochentlieh 6 ·Kreuzer, 
2-5 mal woehentlieh 9 Kreuzer, 6-7 mal wochentlich 
12 Kreuzer. 

1858: Zeitungsbestellgeld aufgehoben. 

1868: Satze auch im Fall der Abholung bei woehent
Hoh 1 mal oder seltenerem Erscheinen 10 Kreuzer, sonst 
10 Kreuzer fiir jede woehentliche Ausgabe, aber nieht 
mehr als die Provision. 

1871: Satze bei einem Erscheinen 6-7 mal wochent
lieh 53 ;Kreuzer jahrlich, taglich 2 mall Gulden 10 Kreu
zer jahrlieh, wochentlich 5 mal oder weniger wie friiher. 
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1875: Mindestbetrag der Provision 40 Pf. 

1901: Wie im Reich. Ortsstucke billiger. 

Neben den Zeitungsgebuhren im eigentlichen Sinn 
erhebt die Post als Entgelt beim Zeitungsvertrieb noch 
Verpackungskosten, Gebuhren fUr auBergewohnliche 
Zeitungsbeilagen, fUr sonstige Nebenleistungen, z. B. fur 
Umschreiben von Zeitungen auf den ~amen. andrer 
Bezieher, fur verspatete Bestellungen, fUr Uberwelsungen 
usw. (s. Postzeitungsgienst,. Zeitungsbeilag.en im V ~r. 
einszeitungsverkehr, Uberwelsung von Zeltungen 1m 
Weltpostverkehr), fiir Zeitungsbahnhofsbriefe (s. d.), 
fiir Sa.mmeluberweisungen von Zeitschriften (s. d.), fiir 
Luftpostzeitungen (s. d.) sowie ein Zeitungszustellgeld. 
Wenn von Zeitungsgcbuhren die Rede ist, werden viel· 
fach auch diese Vergutungen mit darunter verstanden. 

Schriftwesen. S. Postzeitungsdienst. Raabe. 

Zeitungslisten im Weltpostverkehr. Zeitungslisten 
werden nach dem Postzeitungsabkommen (s. d.) zwischen 
den am Abkommen beteiligten Verwaltungen aus· 
getauscht. In die Zeitungsliste nimmt j€de Verwaltung 
die Zeitungeu und Zeitschriften auf, deren Verleger 
sich mit dem Auslandsvertrieb ihrer Zeitungen usw. 
einverstanden erklart haben, ferner die Zeitungen usw. 
dritter Lander, die die Verwaltung etwa liefem bnn. 
Die Zeitungsliste enthalt auch die naheren Bezugs. 
bedingungen fiir die Zeitungen usw., insbesondere An· 
gaben iiber Erscheinungsweise (Haufigkeit des Er· 
scheinens), Bezugszeiten und Lieferpreise. 

S. auch Postzeitungsdienst. 

Zeitungsmarken werden bei einer Reihe auslandischer 
Postverwaltungen zur Verrechnung der Postgebuhren 
fUr die Beforderung von Zeitimgen benutzt. 

Zeitungspakete. Pakete, die nur Zeitungen oder 
Zeitschriften (keine andern Gegenstiinde, z. B. nicht 
handschriftliche oder gedruckte Mitteilungen, Rund· 
schreiben, Rechnungen u. dgl.) enthalten und vom Ver· 
leger oder in seinem Auftrage von einer Druckerei abo 
gesandt werden, im inneren Verkehr als neuer Ver. 
sendungsgegenstand seit 1. 4. 1921 durch das Post. 
gebiihrengesetz (s. Postgebuhrengesetze) und Verordnung 
des RPM betr. Anderung der PO vom 22.3.1921 ein· 
gefiihrt. 

Haftpflicht der Post bei Verlust, Beschiidigung oder 
verzogerter Beforderung oder Zustellung ist ausge· 
schlossen. 

FUr Zeitungspakete gelten die fiir gewohnliche Pakete 
erlassenen Vorschriften mit folgenden Abweichungen: 
1. Das Meistgewicht ist auf 5 kg beschriinkt, 2. Ein· 
schreiben, Wertangabe, Nachnahme und das Verlangen 
eines Riickscheins sind unzulassig. 3. In der Aufschrift 
und in den Paketkarten muB der Absendervermerk 
"Zeitungen, Zeitschriften" angebracht sein. Zeitungs. 
pakete diirfen nicht durch Lacksiegel, Siegelmarken 
oder Priigedruck verschlossen sein. 4. Die P Anst sind 
berechtigt, zur Priifung des Inhalts Zeitungspakete 
offnen zu lassen oder selbst zu offnen. Zeitungspakete 
unterliegen einer ermiiBigten Paketgebiihr. 

1m ubrigen s. PO (ADA V, 1) und Pakete. 

Zeitungspreise im Vereins·Zeitungsverkehr. Das Post· 
zeitungsabkommen (s. d.) unterscheidet zwischen Lie fer· 
preisen (d. h. den Preisen, zu denen jede Verwaltung 
die Zeitungen und Zeitschriften an andre Verwaltungen 
liefert) und Absatzpreisen (d. h. den Preis en, zu 
denen die Verwaltung des Absatzlandes die Zeitungen 

1875: Siitze jahrlich bei einem Erscheinen wochentlich 
1 mal oder seltener 30 Pf., wochentlich 2 mal 60 Pf., 
wochentlich 3 mal 90 Pf., wochentlich 4 mal 1 M 20 Pf., 
wochentlich 5mal 1 M 50 Pf., wochentlich 6-7mal 
1 M 60 Pf., haufiger 2 M. 

1901: Satze bei einem Erscheinen wochentlich 1 mal 
oder seltener 20 Pf. jahrlich, sonst jede wochentliche 
Ausgabe 20 Pf. jahrlich. 

und Zeitsc~riften den Beziehern liefert). Die Liefer· 
preise durfen nicht hOher sein als die Inlandspreise; 
doch kOnp.en, wenn die Zeitungen iiber Zwischenlander 
hinweg zu befordem sind, die Betrage an Br~~fdurchgangs. 
und Lagerkosten hinzugerechnet werden. Anderungen 
der Lieferpreise sind nur bei rechtzeitiger Mitteilung 
an die Verwaltung des Absatzlandes (einen Monat vor 
Beginn der Bezugszeit) maBgebend. Die Absatzpreise 
setzen sich aus den Lieferpreisen und den Zeitungs· 
gebuhren des Absatzlandes zusammen. Abrechnung 
zwischen den Verwaltungen nur uber die Lieferpreise 
(s. Zeitungsabrechnung). 

S. auch Postzeitungsdienst. 

Zeitungspreisliste (fruher Zeitungs.Preiscourant) ist 
das vom Postzeitungsamt (s. d.) in Berlin herausgegebene 
Verzeichnis der zum Postvertrieb angemeldeten Zeitun. 
gen. Es erscheint jiihrlich im Dezember, enthiilt in zwei 
Abteilungen siimtliche in Deutschland und die im Aus. 
land erscheinenden Zeitungen, die in der Regel bei den 
deutschen P Anst bestellt werden, mit den Angaben 
uber ihre Bezugsbedingungen (Erscheinungsort, Er· 
scheinungsweise, Bezugszeit, Bezugspreis), bei aus· 
landischen Zeitungen auch das Nummerndurchschnitts· 
gewicht. Die Eintragungen in die Zeitungspreisliste 
sind im allgemeinen unentgeltlich; fur gewisse zusiitzliche 
Angaben werden Gebuhren erhoben. Die Liste wird durch 
1~.Nachtriige im Laufe des Jahres berichtigt, wird allen 
P A mit Zeitungsdienst fur den Dienstgebrauch geliefert 
und kann von jedermann gegen Bezahlung durch die 
ZustellP Anst vom Postzeitungsamt bezogen werden. 

Seit dem 1. 1. 1893 wird vom Postzeitungsamt ferner 
eine Zei tungsliste fur das A usland, Liste A ge
nannt, herausgegeben. Sie ist die Grundlage fUr den 
zwischenstaatlichen Zeitungsdienst auf Grund des Post· 
zeitungsabkommens (s. d.). In die Liste werden nur die 
vom Auslande bestellten deutschen Zeitungen auf
genommen. Sie enthiilt neben den Bezugsbedingungen 
Angaben uber das Durchschnittsgewicht der Zeitungs
nummern und die von den auslandischen Postverwal
tungen fiir die Zeitungen zu zahlenden Lieferpreise und 
Durchgangskosten (s. Briefdurchgangskosten). 

Geschichte. Auf Grund des Regulativs iiber die Verwaltung 
des Zeitungswesens vom 15. 12. 1821 war das Zeitungskomtoir in 
Berlin (s. Postzeitungsamt) verpflichtet, aUjahrlich einen Zeitungs
preiscourant zum Gebrauche fiir die preuJ3ischen P Anst herauszugeben. 
Die erste Zeitungspreisliste erschien am 30. 11. 1822 fiir das Jahr 
1823. Sie enthielt 474 Zeitungen und zwar 160 politische, darunter 
73 in deutscher Sprache, 163 nicht politische, darunter 126 in deut
scher Sprache und 151 seltener als einmal wochentlich erscheinende 
Zeitungen, darunter 85 in deutscher Sprache. In der Liste fiir 1824 
waren 843 Zeitungen, darunter 528 in deutscher Sprache aufgefiibrt, 
Die entsprechenden Zahlen fiir das Jahr 1850 waren 1932 (1431), 
fiir 1875 6028 (3988), fiir 1900 12 461 (8726), fiir 1914 14 970 (11 665). 
fiir 1925 sind es 9855 (855) Zeitungen und Zeitschriften. 

Schriftwesen. Arcbiv 1878 S.257ff., 1879 S.466ff., 1881 
S. 289ff., 1891 S. 242ff., 1896 S. 183, 1913 S. 171. S. auch Post
zeitungsamt. 

Zeitungsvertrieb s. Postzeitungsdienst 

ZentraIe Imter in Bayern im Range der OPD wurden 
von der vormaligen bayerischen Postverwaltung 1907 
errichtet zur Erledigung von Geschaftsaufgaben, die 
nicht bei der obersten Verwaltungsstelle selbst, gleich
wohl aber fiir das ganze Verkehrsgebiet einheitlich von 
einer Stelle aus zu behandeln sind (s. Bayerische Post) 
Die DRP hat sie beibehalten. Stand am 1. 1.1926: Per
sonalamt (Abkiirzung: PersA VI), Revisiollsamt (RevA 
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yr), Verkehrsamt (VerkA VI), Telegraphenkonstruk
tlOnsamt (TKA VI), samtIich in Miinchen. 

Zentralnaehweisebureau des preuBischen Kriegsmini
steriums s. Feldpost, Kriegsgefangenensendungen 

Zivilanwarter s. Beamtenlaufbahnen bei der DRP 
(Vorbemerkungen) und Beamtenlaufbahnen bei der Post 
(Geschichte) 

Zivildienstsehein. Unteroffizieren und Mannschaften 
die nach Ablauf ihrer zwiilfjahrigen Dienstverpflichtung 
oder vorher, aber nach einer Dienstzeit von mindestens 
4 Jahren wegen Dienstunfahigkeit entlass~m werden 
sowie den versorgungsberechtigten Offizieren (s. Wehr: 
machtversorgungsgesetz) bis zu Dienstgraden' mit dem 
Diensteinkommen eines Obersten einschlieLllich ist auf 
Antrag bei der Entlassung der Zivildienstschein zu er
teilen (vgl. §§ 10 und 61 des Wehrmachtversorgungs
gesetzes in der Fassung yom 19.9. 1925 RGBl I S. 349). 
Der Zivildienstschein gibt Anwartschaft auf eine Be
amtenstelle. S. Versorgungsanwarter. 

Zivilversorgungssehein gibt ehemaligen Angehiirigen 
des Heeres usw. Anwartschaft auf eine Beamtenstelle. 
S. Versorgungsanwarter. 
. Zollansehliisse sind fr~mdheITli?he Gebiete, die wegen 
Ihrer Lage oder aus wlrtschaftlichen Griinden in das 
deutsche Zollgebiet (s. d.) einbezogen worden sind. Die 
M?gli?hkei~ hierzu folgt aus Art. 82 der Reichsverfassung. 
Dle EmbeZlehung beruht auf besonderen Staatsvertragen 
aus denen sich die rechtliche Stellung der betreffende~ 
Gebiete zum Deutschen Reich ergibt. Gegenwartig ge
hiiren zu den Zollanschliissen nur die von bayerischem 
G~biet umschlossenen Gemeinden Jungholz (Tirol) und 
Mittelberg (Vorarlberg) mit Riezlern. Die 1842 ein
gerichtete Zugehiirigkeit des GroLlherzogtums Luxem
burg ist durch den Friedensvertrag von Versailles yom 
28. 6. 1919 (Art. 40) am 1. 1. 1919 aufgehoben worden. 
Der Zolldienst in den Zollanschliissen wird nach den flir 
das deutsche Zollgebiet mal3gebenden gesetzlichen Be
sti~ml!ngen und Verwaltungsvorschriften ausgeiibt, so
Welt mcht durch Vertrage Ausnahmen vorgesehen sind. 

Zollaussehliisse sind Gebietsteile des Deutschen Reichs 
~He politisch zwar zu Deutschland gehiiren, aber nicht 
m das deutsche Zollge biet (s. d.) ein bezogen worden 
sind. Es sind dies der Freihafen in Hamburg und die 
Zollausschliisse der deutschen Seehafen in Bremen, 
Bremerhaven, .Cuxhaven, Emden, Flensburg, Hamburg
Waltershof, .~lel, Wesermiind~; ferner die Insel Helgo
land und elmge zu den badlschen Kreisen Konstanz 
und Waldshut gehiirige, von schweizerischem Gebiet 
umschlossene Gemeinden. Der Ausschlul3 dieser Ge
bietsteile aus dem deutschen Zollgebiet ergibt sich teils 
aus der geschichtlichen Entwicklung, teils aus wirt
schaftlichen, teils aus finanzpolizeilichen .Riicksichten. 
Bei de~ nicht in raumliche~ Zusammenhange mit dem 
Zollgeblet st.ehen?e~ oder m schm!l'ler Ausdehnung in 
fremdes Geblet hmemragenden Gebletsteilen wiirde eine 
wi~ksame Ausiibung der Zollaufsicht groLlen Schwierig
kelten begegnen und unverhaltnismaLlig hohe Kosten 
verursachen. Die Schaffung der Freihafen- und Zoll
ausschluLlgebiete in den deutschen Seehafen dient der 
Erleichterung des Handels mit dem Ausland, insbeson
dere werden dadurch ZollmaLlnahmen an solchen aus
landischen Waren entbehrlich gemacht, die nicht in den 
freien Ver~ehr gebracht, sondern nach voriibergehender 
Lagerung ms Ausland weiterbefiirdert werden. 

Di~ Zollausschliisse gelten zollrechtlich als Ausland. 
In diese Gebiete kiinnen Waren yom Ausland ohne be
sondere Zollfiirmlichkeiten zollfrei eingeflihrt und auf 
Lager gelegt werden. Bei spaterer Einfuhr in das deut
sche Zollgebiet tritt Zollpflicht ein. 

Der Ausschlul3 von Gebietsteilen aus dem Zollgebiet 
i~t im Art. 82 der Reichsverfassung vorgesehen und von 
emem "beson~eren ~rfordernis" abhangig gemacht. 
Ebendaselbst 1st bestlmmt, daLl Zollausschliisse durch 

Staatsvertrage oder Ubereinkommen einem fremden 
Zollgebiet angeschlossen werden kiinnen' davon ist aber 
bisher kein Gebrauch gemacht worden.' 

. Zollbefreinng~n. Abgesehen von den Zollbefreiungen, 
dIe das Zolltanfgesetz oder der Zolltarif fiir bestimmte 
Waren vorsieht und die in jedem FaIle durch zollamtliche 
Priifun~ festgeste~t werd~n, bestehen fiir Postsendungen 
von germgem GewlCht -1m wesentlichen Briefsendungen 
- besondere Zollfreiheiten. Dadurch solI der Brief
verkehr vor: den stiirenden und verziigernden Formen 
der zollamtlichen Behandlung miiglichst befreit werden. 
Mal3gebend fiir den jetzigen Zustand ist das Vereins
zollgesetz yom 1. 7. 1869 (Bundesgesetzblatt S. 317) in 
Verbindung mit dem Zolltarifgesetz yom 15. 12. 1902 
(~GBI S. 303) nebst Zolltarif und den dazu ergangenen 
Anderungen [vgl. Gesetz iiber Zollanderungen yom 17. 8. 
1925 (RGBlI S. 261)]. 

1. Vo~ Zollausland eingehende Sendungen. 
Das Veremszollgesetz (§ 3) enthalt den Grundsatz daLl 
die aus dem Vereinsausland eingehenden Gegenstande 
zollfrei sein sollen, soweit im Zolltarif nicht Ausnahmen 
vorgesehen sind. Dieser in der Zeit freihandlerischer Be· 
strebungen entstandene, die Zollfreiheit der Einfuhr 
begiinstigende Grundsatz ist durch das Zolltarifgesetz 
yom 2~. 12. ~902, das Besteuerung der eingehenden 
,Waren m weltestem Umfange vorsieht, gegenstandslos 
geworden. Fiir Postsendungen kommen folgende Zoll
befreiungen in Betracht: 
. 1. Waren~endungen - Briefsendungen und Pakete -
1m RohgewlOht von 250 g oder weniger; 

2. Warenproben - Briefsendungen - mit Kaffee, 
Kakao, Zucker, Rohtabak und getrockneten Friichten 
im Rohgewicht von 350 g oder weniger. 

Von der Zollbefreiung unter 1) sind jedoch in bestimm
ten Fallen ausgeschlossen: 

a) Warensendungen im Rohgewicht von 50 g oder 
dariiber, die einem Zollsatz von 100 RM oder mehr fiir 
100 kg unterliegen; 

b) Taschenuhren oder Werke und Gehause zu solchen' 
c) Tabak und Erzeugnisse aus Tabak. ' 
N~heres s. § 1 der Post-Zollordnung. . 
Dle nach vorstehendem zollfreien Sendungen unter

liegen keiner zollamtlichen Behandlung und brauchen 
den Zollstellen nicht vorgefiihrt zu werden. 

II. Nach dem Zollausland gerichtete Sendun
ge ll. Nach § 5 des Vereins-Zollgesetzes gilt bei Ausfuhr 
Zollfreiheit als Regel. Ausnahmen werden durch den 
Zolltarif bestimmt. Die jetzt giiltige Zolltarifgesetz
gebung kennt keine Ausfuhrziille. Mal3gebend fiir diesen 
Standpunkt ist die Fiirderung der Ausfuhr zum Nutzen 
der Volkswirtschaft. 

III. Durchgangssendungen. Von der Durchfuhr 
werden Abgaben nicht erhoben (§ 6 des Vereins-Zoll
gesetzes). Eine Vorfiihrung der Sendungen bei den Zoll
stellen .kommt nur beim Eingang insofern in Betracht, 
als es s10h um Gegenstande handelt, die aus gesundheits
po~zeilichen oder ahnlichen Riicksichten auf Zulassig
kelt der Durchfuhr gepriift werden mussen. Krause. 

Zollgebiet, deutsches. Die Abgrenzung des deutschen 
Zollgebiets ist durch Art. 82 der Reichsverfassung ge
regelt. Danach bildet Deutschland ein Zoll- und Han
delsgebiet, umgeben von gemeinschaftlicher Zollgrenze. 
Die Zollgrenze deckt sich mit der Landesgrenze. Wo 
das Zollgebiet von der See umspiilt wird, bildet das 
Gestade die Zollgrenze. Abweichungen yom Laufe der 
Zollgrenze sind bei Gebieten zugelassen, die an die See 
oder andere Gewasser grenzen (s. Zollausschliisse). 
Ebenso kiinnen fremde Gebiete dem deutschen Zoll
gebiet angegliedert werden (s. Zollanschliisse). 1m iibri-
gen s. Postzollwesen. , 

Zollhandbueh fiir den Brief- und Paketverkehr mit dem 
Ansland heil3t ein zuerst 1926 ausgegebenes Dienstwerk 
der DRP, das die Zollbestimmungen, die im Briefver-
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kehr mit dem Ausland gelten, und au13erdem die Zollvor
Bchriften fiir Pakete nach dem Ausland (friiher Teil I des 
Paketposttarifs, s. Paketpostbuch) enthitlt. 

ZollinhaltserkHirung (Declaration en douane) ist eine 
Urkunde, die als Unterlage fiir die zollamtliche Behand
lung einer Warensendung, bei yom Ausland eingehenden 
Sendungen zugleich fiir statistische Zwecke des Waren
verkehrs (s. Statistische Anmeldescheine) dient. In 
Preu13en eingefiihrt durch Bekanntmachung iiber die 
mit den Fahrposten eingehenden odcr ausgehenden 
Waren yom 27.9. 1825, spater allgemein in Anwendung. 
Angaben in der Zollinhaltserklarung miisscn den Vor
schriften des Bestimmungs- und erforderlichenfalls des 
Durchgangslandes entsprechen. Einheitliche Vordrucke 
seit 1880 eingefiihrt, seit 1898 auch in Paketkarten
gro13e zugelassen; durch VO zum Postpaketabkommen 
von Stockholm (1924) Abmessungen von 125 X 176 
oder 148 X 210 mm vorgeschrieben. Verkauf der Vor
drucke nur im freien Handel. Seit 1890 auch Verkauf 
durch Schalterbeamte fiir eigene Rechnung da zugelassen, 
wo Bediirfnis vorhanden. Zahl der beizufiigenden Zoll
inhaltserklarungen je nach Vorschrift der an der Be
forderung beteiligten Lander verschieden (1-5 Stiick). 
Ausfertigung nach den Bestimmungen der Lander in 
deutscher, franzosischer oder englischer Sprache, jedoch 
auch andere Sprachen nach Vereinbarung zugelassen. 
PAnst haben auf ordnungsma13ige Ausfertigung zu 
achten; fiir die richtige Ausfertigung ist aber der Ab
sender verantwortlich. Er tragt die Folgen, die aus 
Nichtbeachtung bestehender Gesetze und Vorsehriften 
Bieh ergeben, daher Erkundigung an zustandiger Stelle 
liber Ausfuhrfahigkeit der Gegenstande und iiber sonst 
zu beachtende Vorschriften notwendig. Auskiinfte der 
P Anst hieriiber unverbindlich. Fehlt ZollinhaltserkHirung 
bei eingehenden Sendungen, hat P Anst Notinhalts
erklarung auszufertigen. 

Zollinhaltserklarungen sind erforderlich im Verkehr 
zwischen dem deutschen Zollgebiet (s. d.) und anderen 
Landern bei Paketen im Rohgewicht von mehr als 
250 g sowie bei Wertkastchen. Dasselbe gilt im Verkehr 
mit dem Saargebiet sowie fiir Pakete aus den Zoll
ausschliissen (s. d.) nach dem deutschen Zollgebiet 
(s. d.) und nach anderen Landern. Bei Paketen aus dem 
deutschen Zollgebiet nach den Zollausschliissen sind 
Zollinhaltserklarungen nicht erforderlich, bei Paketen 
nach Helgoland mu13 Inhalt auf Paketen in einfacher 
Form angegeben werden. Nicht erforderlich sind ferner 
ZollinhaltserkIarungen fiir Zeitungspakete, Geldfasser, 
Geldkisten, Geldbeutel, Geldpakete sowie fiir amtliche 
Akten- und Schriftenpakete zwischen Staatsbehorden; 
ferner fiir Brie£beutel, Briefpakete, einzelne Brie£e, 
Warenproben im Rohgewicht von 500 g oder weniger 
Bowie Drucksachen und Geschaftspapiere, wenn nach 
Art der Verpackung dieser Sendungen kein Zweifel iiber 
ihren Inhalt bestehen kann. Fiir Reisegepack der mit 
der Post yom Auslande kommenden Reisenden Zoll
inhaltserklarung nicht erforderlich. Vorfiihrung des 
Gepacks zur Verzollung Sache des Reisenden. 

S. auch Deklaration im Zollverfahren. K ra use. 

ZoUkonten, fortlaufende, sind eine Art von Zollnieder
lagen (s. d.). Sie umfassen auslandische Waren, die dem 
Empfanger unverzollt zur freien Verfiigung verabfolgt 
werden mit der Ma13gabe, da13 ihre Wiederausfuhr nach 
dem Ausland oder ihre Ubertragung auf ein anderes 
Konto oder ihre Aufnahme in eine andere Zollniederlage 
nachgewiesen, oder ihre Verzollung beim Ubergang in 
den freien Verkehr bewirkt wird. Die Fiihrung des 
Kontos, das jahrlich durch die ZollbehOrde geprilft 
wird, ist Sache des Zollschuldners. Fiir Waren, die bei 
der Priifung am Bestande fehlen, ist der Zoll zu ent
richten. Die Vergiinstigung wird nur gro13en vertrauens
wiirdigen Geschaftsleuten zugestanden. Fiir den Ein
gangszoll ist Sicherheit zu leisten. Die Einrichtung dient 

der Forderung des Au13enhandels und der Vereinfachung 
der Zollerhebung. 

Rechtliche Grundlage: § no des Vereinszollgesetzes 
yom 1. 7. 1869 (Bundesgesetzblatt S.317); Reglung des 
Verfahrens im einzelnen durch Konten-Regulativ. 

Zollniederlagen nennt man Lager auslandischer zoll
pflichtiger Waren, die bei der Einfuhr zunachst nicht 
verzollt werdcn, weil ihre weitere Verwendung noch 
unbestimmt ist. Solche Niederlagen konnen offentlich 
sein, d. h. sie befinden sich in staatlichen Gebauden 
oder in besonderen Baulichkeiten, die von Gemeinden 
oder beteiligten Korperschaften, z. B. von der Kauf
mannschaft, errichtet sind, wo sie unter Aufsicht der 
am Orte befindlichen Zollstelle stehen. Die offentlichen 
Niederlagen sind je nach der Dauer der Warenlagerung 
entweder allgemein (Lagerfrist in der Regel nicht iiber 
5 Jahre) oder beschrankt (Lagerfrist in der Regel nicht 
iiber 6 Monate). Bestandsaufnahme in den offentlichen 
Niederlagen von Zeit zu Zeit nach Anordnung der Direk
tivbehorde. Zu den offentlichen Niederlagen rechnen 
auch die in einigen wichtigeren Seeplatzen des Vereins
gebiets (Altona, Brake, Konigsberg, Stettin) bestehenden 
freien Nicderlagen, sogenannte Freilager, die als von 
der Zollgrenze rechtlich ausgeschlossene Gebietsteile, 
d. h. als Zollausland, gelten. Den offentlichen Nieder
lagen gegeniiber stehcn die Privatlager, die sich in 
Privatraumen unter zollamtlichem Mitverschlu13 oder 
ohne ihn befinden. Sie gliedern sich in Privattransit
lager, Privatteilungslager und Privatkreditlager. Bei 
Privatlagern ohne zollamtlichen Mitverschlu13 hat Zoll
schuldner iiber Zu- und Abgang Buch zu fiihren. Jahr
lich findet eine Priifung der Niederlage durch die Zoll
behOrde statt. Was dabei als fehlend am Bestande fest
gestellt wird, unterliegt der Verzollung. Die Einrichtung 
der Zollniederlagen dient der Forderung des Au13en
handels und der Erleichterung der Zollerhebung. Eine 
Art von Zollniederlagen sind auch die Zollkonten (s. d.). 

Zollpflichtige Gegenstiinde in Briefsendungen. 1m Welt
postverkehr war es bis zum 1. 10. 1925 verboten, in 
Briefsendungen zollpflichtige Gegenstande zu versenden 
(s. Art. 18 des WPVertr von Madrid yom 30. 11. 1920). 
Nach dem WPVertr von Stockholm yom 28.8.1924 
(Art. 34 Abs. 9) ist jedoch die Versendung zollpflichtiger 
Gegenstande in Briefen seit 1. 10. 1925 gestattet, wenn 
das Bestimmungsland eine solche Versendung zula13t. 
Die Berechtigung umfa13t nur Briefe in engem Sinne; 
nur einige wenige Lander lassen auoh sonstige Brief
sendungen mit zollpflichtigem Inhalt zu. Inwieweit 
fremdeLander Briefe (u. u. auch sonstige Briefsendungen) 
mit zollpflichtigem Inhalt zulassen, ist aus dem Brief
postbuch (s. d.) zu ersehen. Es ist Sache des Absenders, 
sich iiber die Zulassigkeit von Briefen mit zollpflichtigem 
Inhalt zu unterrichten; er hat zutreffendenfalls die 
Sendung mit einem griinen Zettel nach vorgeschriebenem 
Muster als zollpflichtig zu kennzeichnen. .:!J'iir die nacb 
Deutschland gerichteten Briefe ist diese Anderung be
deutungslos, da fiir die Zollpflicht nach wie vor das 
Zolltarifgesetz (s. Postzollwesen) ma13gebend ist; jedoch 
mu13 bei der Entscheidung der Frage, ob eine Sendung 
zur zollamtlichen Behandlung vorzufiihren ist, eine yom 
Absender herriihrende Kennzeichnung der ZoIlpflichtig
keit in jedem FaIle beachtet werden. 

1m Durchgang miissen aIle Lander Briefe mit zoll
pflichtigen Gegenstanden zulassen, gleichviel ob sie 
selbst an diesem Dienste teilnehmen oder nicht. 

S. auch Versendungsverbote im Weltpostverkehr. 
Zollstiiekzettel sind von der BestimmungsP Anst aus

zufertigen fiir Sendungen ohne Paketkarte (gewohnliche 
und eingeschriebene Briefsendungen, Packchen - im 
Verkehr mit der Freien Stadt Danzig -, Wertbriefe 
und Wertkastchen), soweit diese Sendungen nicht zoll
frei sind (s. Zollbefreiungen). Der Zollstiickzettel gilt 
als Ausweis fiir den Empfanger bei Abholung der Sen-
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dung von der Zollstelle; er ist daher, wenn es sich um 
eine Sendung handelt, fiir die die Post Gewahr leistet, 
dem Empfanger gegen Empfangsbescheinigung aus
zuhandigen. Gegen Abgabe des Zollstiickzettels wird 
die Sendung dem Empfanger von der Zollstelle aus
gehandigt. Wird nachtraglich Verzollung durch die 
Post gewiinscht, so ist der Zollstiickzettel an die P Anst 
zuriickzugeben und von dem der Verzollung beiwohnen
den Postbeamten der Zollstelle vorzulegen. Bei Sen
dungen, deren Verzollung bestimmungsgemaB - Sen
dungen naeh Orten ohne Zollstelle - oder auf Wunsch 
des Empfangers ein fiir allemal dureh die Post vor· 
zunehmen ist, bedarf cs der Ausfrrtigung von Zollstiick· 
zetteln nieht. 

Zollstuckzettel 1892 eingeiiihrt; vordem erhielt Empflinger eine 
mit Eingangsstempel versehene Abschrift der Anschrift der Sendung, 
auf Grund deren er das Zollstuck bei der Zollstelle in Empfang zu 
nehmen hatte. 

Zollverfahren, Deklaration im s. Deklaration im Zoll
verfahren 

Zoneneinteilung. Zonen (in Bayern friiher Tax
Rayons) nennt man die Entfernungsgiirtel, in denen 
die versehiedenen Postorte, yom Ausgangspostort ge
rechnet, liegen. Eine Einteilung der Postentfernungen 
nach Zonen war erst moglieh, seitdem die Gebiihren 
nicht mehr naeh der wirklieh zuriiekgelegten Beforde
rungsstreeke, sondern naeh der Luftlinienentfernung be
reehnet wurden (PreuBen 1824, Bayerisehe Staatspost 
1810, Wiirttembergische Staatspost 1809). 

Voraussetzung iiir die Feststellung der Luftlinienentfcrnung waren 
genaue Entfernungskarten. In PreuBen wurde cine solche Karte 
vom Geh. Postrat Pistor 1821 entworfen. Die Ermittlung der 
1 386 506 Entfernungen von Postort zu Postort dauerte 11/, Jahre 
(Stephan S.746). 

Die Entfernungsstufen waren anfangs zahlreich, (Z. B. Briefpost
zonen in Pre nil en : 2, 4, 7, 10, 15, 20, 30 usw. bis 160, uber 
160 Meilen, Bayern: 6, 12,18,24, 30, 36, 42, 48, 54, 60,70, 80 Mei
len, Wurttemberg: 3, 6, 12, 18, 24, 36, 40 und mehr Meilen) und 
flir Briefpost und Fahrpost, in Bayern auch Zeitungen, verschieden. 

1m Verlauf der folgenden J ahrzehnte wurde die Zahl der Zonen 
verringert, bis die Grundung des deutsch-osterreichischen Post
vereins (1850) (s. Wechselverkehr) eine neue Art der Entfernungs
feststellung brachte. Das ganze Vereinspostgebiet wurde in gleich
seitige Felder von 4 deutschen Meilen SeitenHinge eingeteilt. Mall· 
gebend iiir die Zonenzuteilung war die Entfernung von Taxfeld
mittelpunkt zu Taxfeldmittelpunkt. Entfernungen bis zu 20 Meilen 
wurden anfangs noch von Ort zu Ort gemessen. 

Nach der Einfiihrung der Taxfelder gestaltete sieh 
die Zoneneinteilung folgendermaBen (siehe S. 717). 

Zulagen. Je straffer die Besoldung zusammengefaBt 
und naeh einheitliehen Gesiehtspunkten fiir aIle Ver
waltungen gegliedert wurde, desto mehr war man be
strebt, das Zulagenwesen, das wegen der Gefahr der 
Bevorzugung einzelner in der Beamtensehaft haufig 
angegriffen wurde, einzuschranken. Ganz glaubte man 
die Zulagen jedoch nicht entbehren zu konnen. Die 
Begriindung zum Besoldungsgesetz yom 15.7.1909 
(RGBI S. 573) rechtfertigte ihre Beibehaltung mit den 
besonderen Anforderungen, die bestimmte Stellen an 
die Arbeitskraft, die Umsieht, die Verantwortlichkeit 
u. dgl. ihres Inhabers stellten. Die Gesetzgebung seit 
1920 hat mit den Zulagen nahezu restlos aufgeraumt. 
Das Besoldungsgesetz (BG) yom 30.4. 1920 hatte ur
spriinglich im § 3 Abs.2 noeh besondere Betriebs
z ulagen von 400 M fiir die Eisenbahnbeamten der 
Gruppen I-V in gewissen Betriebszweigen des AuBen
dienstes vorgesehen. Sie wurden jedoch bereits durch 
die 1. Erganzung zum BG yom 17.12.1920 (RGBl 
S. 2075) beseitigt. Jetzt besagt § 3, daB Zulagen nur 
insoweit fortgezahlt oder bewilligt werden diirfen, als 
der ReichshaushaItsplan dies bestimmt oder besondere 
Mittel dazu zur Verfiigung stellt. Erganzend ordnet 
Art. 8 der 12. Erganzung zum BG vom 12. 12. 1923 
(RGBl IS. 1281) an, daB Zulagen, die vor dem 1. 4. 1920 
erworben und seitdem nieht in ahnlieher Weise wie die 
Dienst- und Versorgungsbeziige aufgewertet worden 
sind, dureh die neu festgesetzten Goldmarkbeziige ab
gegolten sind. 

Bei derRPV gab es friiher stets in betraehtlichem 
Umfange Dienst- (Funktions-) und Stellenzulagen. 
die teils ruhegehaltsfahig, teils nieht ruhegehaltsfahig 
waren. Dazu traten besondere Zulagen, die dureh 
Besehaftigung, Vorbildung, wirtsehaftliehe Verhaltnisse 
usw. bedingt waren. Der letzte Haushalt vor der .Neu
ordnung der Besoldung (1919) wies folgende Zulagen auf: 

a) Dienst- und Stellenzulagen. Fiir 1 DirE'ktOJ.
im RPA (3000 M); fiir 1 Ober-Telegrapheningenieur als 
Leiter des Telegraphenversuehsamts (5000 1l'1); fiir 4 Ab
teilungsdirigenten im RPA (900 M); fiir 41 Oberpostrate 
bei den OPD (1200 M); fiir den Prasidenten der OPD 
Berlin (1500 M); fiir 4 expedierende Sekretare als Bureau
vorsteher (600 M); fiir 6 Buchhalter der GPK (600 M); 
fiir zahlreiche mittlere Beamte wie OPKKassierer, 
Bureaubeamte I. und II. Klasse, Bausekretare, Ma
sehinenmeister, Obersekretare, teehnische Sekretare, 
Postmeister (300 M); fiir Postverwalter (200 M); fiir 
Kastellane und Botenmeister (150 M); ferner fiir untere 
Beamte der Schaffnerklasse, die die Priifung fiir den 
gehobenen Dienst bestanden hatten und in gehobenen 
Stellen dauernd besehaftigt wurden, aber in Ermangelung 
planmaBiger Stellen dieser Art nicht in solehen angestellt 
werden konnten (180 M). 

b) Elevenzulagen fiir Beamte, die aus der friiheren 
Elevenklasse hervorgegangen waren, aber zur Ablegung 
der hiiheren Verwaltungspriifung nieht mehr bereehtigt 
waren (300 M). 

c) Auslandszulagen, zerfallend in Ortszulagen und 
nieht ruhegehaltsfahige Teuerungszulagen. Die Orts
zulagen der Beamten in den deutschen Sehutzgebieten 
und bei den deutsehen Postanstalten im Auslande (s. 
Deutsche Posteinriehtungen im Auslande) waren nur 
in Hohe des anreehnungsfahigen Teils des Wohnungs
geldzusehusses (s. d.) ruhegehaltsfiihig, der ihnen im 
FaIle ihrer dienstlichen Tatigkeit innerhalb Deutsch
lands zugestanden hatte. 

d) Ausgleiehszulagen (nieht ruhegehaltsfahig) fiir 
Bausekretare und untere Beamte, die sieh bei der plan
maBigen Anstellung in ihrem Diensteinkommen ver
schleehterten, solange, bis dureh Aufriieken im Gehalt 
oder dureh sonstige Umstande ein Ausgleieh eintrat. 

Ferner gab es bis zum 1. 1. 1915 Ostmarkenzu
lage n, d. h. auBerordentliehe, unwiderrufliehe Zulagen 
fiir die in der Provinz Posen und in den gemisehtsprachi
gen Kreisen der Provinz WestpreuBen angestellten mitt
leren, Kanzlei- und unteren Beamten . 
.. Besondere Zulagen fiir die Direktoren groBer 
Amter hatten bis zum Besoldungsgesetz vom 15.7.1909 
bestanden. Zunachst waren sie auf Berlin besehrankt, 
wo schon 1876 6 Direktoren (Vorsteher der PA C 1, C 2, 
N 3, des Postfuhramts und der beiden Telegraphen
amter) 1200 M Zulage erhielten. 1887 trat das Haupt
fernspreehamt hinzu. Seit 1906 wurden Zulagen von 
600 Mauch an die Vorsteher der groBten VA in der 
Provinz und andrer VA in Berlin gezahlt, deren Zahl 
von 14 allmahlieh auf 32 stieg. AIle diese Zulagen fielen 
mit der Erhiihung des Endgehalts der Direktoren auf 
7200M weg. . 

Nieht eigentlieh als Zulagen, sondern als Teil des 
Gehalts waren die gesetzliehen Zulagen von 600 M 
fiir das alteste Drittel der Postrate und Postbaurate 
zu betraehten, die vom 1. 4. 1908 bis 1920 gezahlt 
wurden. 

Wegen Besatzungs-, Ministerial-, ortlichen Sonder
zulagen usw. S. Besoldung, wegen Kriegszulagen s. Kriegs-
zulagen. Bergs. 

Zuriiekbehaltungsreeht der Post (ZR). Das Postreeht 
kennt zwei ZR, ein strafrechtliehes und ein zivilreeht
liehes. 

Das erste griindet sieh auf § 32 PG. Danaeh kann die 
Post, wenn eine Gebiihrenhinterziehung entdeckt ist, 
die dabei vorgefundenen Briefe und andern Saehen, 



Zeitpunkt 
und 

Anlal3 

1. 7. 1850 
Deutsch -Oster

reichischer Post
vereinsvertrag 
yom 6. 4. 1850 

1. 1. 1858 
Zweiter Nach

tragsvertrl!-g zum 
Deutsch- Oster

reichischen Post-
vereinsvertrag 

1. 1. 18681) 

Gesetz tiber das 
Posttaxwesen des 

N orddeutschen 
Bundes yom 
4. 11. 1867 

1. 1. 18722) 

Gesetz tiber das 
Posttaxwesen im 
Gebiete des Deut-

schen Reichs 
yom 28. 10. 1871 

1. 1. 18743 ) 

Gesetz yom 17. 5. 
1873 betr. einige 

Abanderungen 
des Gesetzes tiber 
das Posttaxwesen 
yom 28. 10. 1871 

Zoneneinteilung 717 

Zoneneinteilung fiir 

Br:~---I- Gewichtsgebiihr 
Bemerkungen 

Wertgebiibr 

bis 10 Meilen I Noch nicht ein-
tiber heitlich geregelt 

10-20 " I 

Noch nicht ein- Taxfelder mit 4 
heitlich geregelt Meilen Seitenlange 

20 " 

Wie 1850 

Keine Zonen, 
Einheitsgebtihr 

~-~ ----~---I------

Je 4 Meilen bis 12 Meilen 
tiber 

12-48 Meilen 
48 

" 

Desgl. 

Befiirderungsgebiihr Beforderungsgebiihr Versicherungsgebiihr 
fiir Pakete mit und fiir Wertbriefe fiir Wertsendungen Taxfelder mit 2 ohne Wertangabe. 
-'-------t-------t--------I Meilen SeitenHtnge 

bis 5Meilen 
tiber 

5- 10 
" 10- 15 
" 15- 20 
" 20- 25 
" 25- 30 
" 30- 40 
" 40- 50 
" 5(}- 60 
" 60- 70 
" 70- 80 
" 80- 90 
" 90-100 
" 100-120 
" 120-140 
" 140-160 
" 160 
" 

Unverandert 

bis 5Meilen 
tiber 

5-15 " 
15-25 " 
25-50 " 
50 

" 

U~v~d;;:; I 
i 
! 
i 

bis 15 Meilen 
iiber 

15-50 " 
50 

Unverandert 

I 
--I------~I---

bis 10 Meilen bis 10 Meilen -
tiber tiber 10" I KeinEntfernungs-

ri~ :: ·1' unterschied mehr 

150 " 

Desgl. 

Desgl. 

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

1. 4. 1921 
Gesetz tiber Post
gebtihren vom22. 

3. 1921 
- - ~~~--~~~-

1. 4. 1923 
Verordnung zur 
Anderung der ge
setzlichen Post
gebtihren yom 

21. 3.1923 

bis 75 km 
tiber 75 " 

I 

Keine Zonen mehr 

~----I 
I iiber 

i " 

bis 75kml---~--
75-375 " 

375 " 
) 

- Taxfelder mit 15 
km Seitenlange 

Desgl. 

') G1eiche Regelung im Wechselyerkehr (s. d.) auf Grund der PostYertriige yom 23. 11. 1867. 
') G1eiche Regelung im Wechselyerkehr (s. d.) mit Osterreich-Ungarn auf Grund des PostYertrags yom 7. 5. 1872. 
3) G1eiche Regelung fiir den Wechselyerkehr mit Osterreich-Ungarn durch das Fahrpostabkommen Yom 3. 4. 1878. 1m Verkehr mit 

Osterreich und Ungarn ist die Zoneneinteilung infolge des Postabkommens Yom September 1916 yom 1. 10. 1916 ab in Wegfall gekommen. 

K. S eh war z. 
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die Gegenstand der Ubertretung sind, solange ganz oder 
teilweise zurtickhalten, bis die hinterzogenen Ge
btihren, Geldstrafe und Kosten gezahlt oder sicher
gestellt sind. Das ZR ist ein auf Zeit beschranktes und 
enthiilt nicht die Befugnis, die Sendungen zu 
offne n. 1st dies zur Ermittlung des Absenders not
wendig, so ertibrigt nur, die Sache gemiLB § 35 PG zum 
gerich tliche n Verfahre n zu verweisen. 

Das zivilrechtliche ZR der Post ergibt sich aus all
gemeinen Erwagungen unter Anwendung des § 273 
BGB. Vor Zahlung der Gebtihren braucht die 
Post die Sendung nicht auszuhandigen, auBer 
wenn sie dem empfangsbereiten Empfanger oder im 
Rticksendungsfalle dem Absender vertraglich die Ge
btihren stundet. Die Aushandigung erfolgt Zug urn Zug 
gegen Zahlung der Gebtihren. Die 1.'ost kann auch. we~en 
ihres Anspruchs auf Rtickgabe emes Postkredltbnefs 
(s. Postkreditbriefe) durch Ablehnung der Rtickzahlung 
des Restguthabens des Kreditbriefinhabers nach Ablauf 
der Gtiltigkeitsdauer des Kreditbriefs ein zivilrechtliches 
ZR geltend machen. 

Schriftwesen. Aschenborn S.254; Scholz S.50 Anm.29, 61, 
155; Niggl S. 37. K. Schneider. 

Zusatzliehe Bezeiehnung der PostanstaUen. Ftir Post
orte, die weniger bekannt sind oder mit andem Orten 
gleich~.oder ahnliche Namen f~hren, wer?en auf Antrag 
der VA von den OPD zusatzliche BezelChnungen fest
gesetzt. Die P Anst haben darauf hinzuwirken, daB d~e 
Absender in den Aufschriften der Postsendungen dIe 
postdienstliche Bezeichnung der Postorte anwenden, sollen 
jedoch in den Anforderungen nicht zu weit gehen. Welche 
Zusatze maBgebend sind, geht aus dem "Verzeichnis der 
Postanstalten im Deutschen Reich Init Zonentibersicht" 
und dem Ortsverzeichnis (s. Postleitbehel£e) hervor, 
das auch eine Ubersicht der weniger bekannten zu
satzlichen Bezeichnungen flir P Anst enthiilt. 

Zusatzmarken s. Invalidenversicherungsmarken 
Zusatzrenten s. Rentenverkehr, Versorgungsanstalt der 

DRP 
Zusehlaggebiihren (s. auch Nebengebtihren) werden zu 

den allgemeinen Gebtihren flir besondere Leistungen zu
geschlagen. Hauptsachlich sind zu nennen: 

1. Die Zuschlaggebtihr ftir nicht oder unzu
reichend freigemachte Sendungen, eingeflihrt 
durch das Gesetz tiber das Posttaxwesen im Gebiete des 
Norddeutschen Bundes yom 4. II. 1867. Es betrug bis 
30. 9. 1919 einheitlich 10 Pf. und wurde ftir porto
pflichtige Dienstsendungen und Pakete tiber 5 kg nicht 
erhoben. Yom 1. 10. 1919 ab wurde an Stelle des Ein
heitszuschlags von 10 Pf. das Doppelte des Fehlbetrages 
eingezogen, zeitweilig unter Festsetzung eines Mindest
betrages. Seit dem 1. 3. 1923 wird das 11/2fache des 
Fehlbetrages erhoben, mindestens 10 Pf. Abgerundet 
wird auf eine durch 5 teilbare Zahl nach oben (s. Nach
gebtihr). 

2. Der Sperrgutzulichlag, eingeftihrt durch das 
Gesetz yom 17. 5. 1873, betr. einige Abanderungen des 
Gesetzes tiber das Posttaxwesen im Gebiete des Deutschen 
Reichs yom 28. 10. 1871. Er durfte 50 vH der ge
wohnlichen Paketgebtihr nicht tiberschreiten. Yom 6. 5. 
1920 ab betragt der Sperrgutzuschlag 100 vH (s. Sperr
gut). 

3. Die fwhere Zuschlaggebtihr ftir Scheck
b u c h u nge n, eingeftihrt bei der Einrichtung des Post
scheckwesens am 1. 1. 1909. Sie betrug 7 Pf. flir jede 
Buchung, sobald in einem Jahre mehr als 600 Buchungen 
auf einem Konto vorkamen. Aufgehoben durch das 
Postscheckgesetz Yom 26. 3. 1914 mit Wirkung yom 
1. 7. 1914. 

4. UberZuschlaggebtihrenim Weltpostverkehr 
s. d. 

5. Als Zusatzgebiihren zu den gewohnlichen 
Beforderungsgebtihren sind zu nennen: 

die Einschreibgebtihr (s. Nebengebtihren), 
die Versicherungsgebtihr (s. Wertsendungen), 
die Behandlungsgebtihr (s. Wertsendungen), 
die Gebtihr flir dringende PaketbefOrderung (s. drin

gende Pakete). 
Zusehlaggebiihren im WeUpostverkehr kommen beim 

Briefverkehr und beim Paketverkehr in Betracht. 
a) Briefverkehr. Nach dem WPVVertr von Stock

holm dtirfen Zuffi::hlaggebtihren fiir Briefsendungen nur 
noch erhoben werden fiir die mit auBergewohnlichen 
Verbindungen (s. d.) und mit Verbindungen von Nicht
vereinslandem (s. d.) befOrderten Briefsendungen. Die 
friihere Befugnis der Verwaltungen, Zuschlaggebiihl·en 
flir die hohen Briefdurchgangskosten unterliegenden 
Briefsendungen zu erheben, ist vom PostkongreB in 
Madrid (1920) fallengelassen worden. 

b) Postpaketverkehr. Beim Postpaketverkehr 
kann jede Verwaltung neben den - u. U. ermaBigten 
oder erhOhten - Regelgebiihren (s. Postpaketabkommen} 
flir jedes ankommende oder abgehende Paket eine Zu
schlaggebiihr von 25 Cts. berechnen. (Auch Deutschland 
hat zeitweilig die Zuschlaggebiihr von 25 Cts. berechnet.) 
Eine groBe Zahl von Landem, zu denen Deutschland 
nicht gehOrt, ist zur Festsetzung erhohter Zuschlag
gebiihren ermachtigt. :Fiir Durchgangspakete kommen 
Zuschlaggebiihren, auBer in einigen Ausnahmefallen. 
nicht in Betracht. 

Zusehriften im Postbetriebe. 1m Postbetriebe mtissen 
haufig Postsendungen und sonstige Wertgegenstande 
von einer Dienststelle auf eine andre tibergehen, z. B. 
sind die an den Schalterstellen angenommenen Sendungen 
zur Abfertigimg, die bei der Entkartung (s. d.) ein
gegangenen zur Ausg~.be oder zum Zustellgeschaft zu 
tiberweisen. Solche Uberweisungen von einer Stelle 
zur andern, die man als "Zuschriften" bezeichnet, sind 
um so hiiufiger notig, je mehr die Arbeitsteilung bei 
einem P A durchgefiihrt ist und je mehr Dienststellen 
deshalb bestehen. Die peinlichste Befolgung der tiber 
die Zuschriften getroffenen Bestimmungen ist unerlaB
lich, wenn sich die Beamten vor Ersatzverbindlichkeiten 
schtitzen wollen. 

1m einzelnen ist folgendes zu beachten: N achznweisende 
Sendungen (Einschreibbriefsendungen, Wertbriefe, Wertkastchen, 
Pakete oder Kartenschliisse) werden von einer Dienststelle an eine 
andre auf Grund der Annahmebiicher, Ankunftsbiicher oder beson
derer Zuschreibebiicher weitergegeben. In ihnen bescheinigt der 
iibernehmende Beamte den Empfang, nachdem er zuvor die Richtig
keit der Eintragungen und die Unversehrtheit der iibernommenen 
Gegenstande geprlift hat. Bei nur einer Sendung geniigt als Emp
fangsbescheinigung die Niederschrift des N amens und der tJbernahme
zeit (Tag, Stunde, Minute); bei mehreren Sendungen muG die Be
scheinigung die Gesamtstiickzahl der erhaltenen nachzuweisenden 
Sendungen in Buchstaben, den N amen und die tJbernahmezeit ent
halten, z. B. "Vier Stiick Miiller 16. 8. 6.15". tJberbringt ein dritter 
Beamter die Sendungen, so muG der Uberbringer die Gesamtstiick
zahl in Ziffern in dem Zuschreibebuch usw. anerkennen, eine voll
standige Bescheinigung jedoch ausstellen, wenn zuschreibender und 
empfangender Beamter nicht gleichzeitig im Dienst anwesend sind. 
Zuschreibebiicher kommen im allgemeinen fiir Durchgangssendungen 
in Betracht, konnen nach Bestimmung des Amtsvorstehers aber 
auch in andernFallen angewandt werden. Nachznweisende Sendungen 
werden einzeln zugeschrieben; doch konnen Einschreibbriefsendungen 
und Postauftragsbriefe sowie die in den Karten und Ladezetteln 
nur nach Stiickzahl nachgewiesenen Wertsendungen anch von Stelle 
zu Stelle nur nach Stiickzahl iiberwiesen werden. In solchen Fallen 
stellt jeder beteiligte Beamte iiber den Zu- und Abgang der Sen
dungen einen AbschluB auf. 

Werden eingegangene Wertbriefe, Wertkastchen, Wertpakete 
und Einschreibbriefsendungen zusammen mit den Ablieferungs
scheinen usw. an die Ausgabe oder an das Zustellgeschiift iiberwiesen. 
so muB sich der abnehmende Beamte davon iiberzeugen, daG ihm 
zu ieder Sendung auch der zugehOrige Ablieferungsschein oder die 
Paketkarte zugeht. Werden dagegen die Sendungen allein, ohne die 
zugehorigen Ablieferungsscheine usw., weitergcgeben, so miissen 
die Ablieferungsscheine und Paketkarten von Stelle zu Stelle nach 
naherer Bestimmung des Amtsvorstehers besonders nachgewiesen 
werden. 

Die nachzuweisenden Sendungen muB der Beamte zuschreiben, 
der ihren Verbleib zunachst zu vertreten hat, also bei der Annahme
stelle der Beamte, der den Einlieierungsschein ansgcfertigt, und bei 
der Entkartungsstelle der Beamte, der die Gegenstande entkartet 
oder abgenommen hat. Der empfangende Beamte muB den Ver
bleib der iibernommenen nachzuweisenden Sendungen vertreten 
und daher die Sendungen bei der Abfertigung, bei der Ausgabe usw. 
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selbst weiterbehandeln. A usnahmen hieI'Yon kommen bei groBen 
PAvor und werden durch besondere Anordnungen geregelt. 

Die SchluBzeit fUr Einschreibbriefsendungen, Wertsendungen und 
Pakete wird bei jeder abgehenden Post im Annahme- und u. U. 
im Zuschreibebuch angegeben. Del' Absendungsbeamte muB sich 
davon iiberzeugen, daB die SchluBzeiten richtig angegeben sind. 
Bei Uberweisung ausgezahlter Postanweisungen muB del' iiber
nehmende Teil die Gesamtsumme del' ausgezahlten Betrage be
seheinigen. Sendungen, auf denen Nachgebiihren haften, diirfen 
niemals gegen bares Geld ausgetauscht, sondeI'll miissen stets nach 
den Betragen zugeschrieben werden. Dabei darf in den Zuschreibe
biiehern jede Zeile entweder nur zur Zuschrift oder nur zur Riick
schrift benutzt werden. Unrichtig niedergeschriebene Zahlen diirfen 
in den Zuschreibebiichern iiber N achgebiihren nicht abgeandert, 
sondeI'll miissen von dem zuschreibenden Beamten unter Angabe 
des Grundes und seines Namens gestrichen und durch neue Zahlen 
auf neuer Zeile ersetzt werden. Der empfangende Beamte erkennt 
den zugeschriebenen Betrag an Nachgebiihren usw. durch Bei
setzung seines Namens an; bei undeutlieher Zusehrift muB er den 
anerkannten Betrag in Buehstaben wiederholen. Findet die Uber
weisung nieht unmittelbar von Hand zu Hand, sondeI'll dureh 
Vermittlung eincs Dritten statt, so bedarf es keiner Zwischen
bescheinigung. Doeh muB sieh del' vermittelnde Beamte von del' 
Richtigkeit der Zuschrift iiberzeugen, wenn zuschreibender und 
empfangender Beamter nicht gleichzeitig im Dienst anwesend 
sind. 

Nachnahmen werden am Aufgabeort und unterwegs ohne Zu
schrift iibergeben; am Bestimmungsort werden sie von del' Ent
kartung an das Zustell- und Ausgabegeschaft gegen Empfangs
bescheinigung iiberwiesen, die im Ankunftsbuch fUr N achnahmen, 
im Zustellbuch odeI' nach Bediirfnis in Zuschreibebiichern erteilt 
wird. Del' abnehmende Beamte muB sich dabei iiberzeugen, daB 
del' auf der Briefsendung oder auf del' Paketkarte angegebene Nach
nahmebetrag mit del' Eiutragung in den Biichern iibereinstimmt 
und daB in die Nachnahmepostanweisung odeI' Zahlkarte der zu 
iibermittelnde Geldbetrag richtig eingeriickt ist. Die Richtigkeit 
erkennt er durch Beisetzung seines N amens an. Mehrere aufeinander
folgende Eintragungen kilnnen hierbei durch cine Klammer zu
sammengefaBt werden. Nach- und zuriickzusendende Nachnahme
sendungen werden an das Abfertigungsgeschaft ohne Zuschrift in 
verschlossenem Kasten iiberwiesen. Postanweisungen und Zahl
karten zu den von den Abholern eingelilsten Nachnahmen iiberweist 
die Ausgabe del' Annahmestelle auf Grund eines Zuschreibebuches. 
1st bei groBen P A del' unmittelbare Verkehr del' Zusteller mit der 
Annahmestelle fUr Postanweisungen nicht durchfUhrbar, so miissen 
die Postanweisungen und Zahlkarten fUr eingelilste Nachnahmen 
mit den Barbetragen an eine andre Stelle abgeJiefert werden. Fiihrt 
diese Stelle keine besondere Einzahlungsliste B bzw. A, so iiber
weist sie die iiberuommenen Postanweisungen und Zahlkarten eben
falls einzeln dureh Zusehreibebuch del' Annahmestelle. Ebenso wird 
mit den Postanweisungen und Zahlkarten zu eingelosten Post
auftragen verfahren. Del' Annahmebeamte erkennt den Emfang 
in dem Zuschreibebuch lediglich durch Namensgegenschrift odeI' 
bei gleichzeitiger Uberweisung mehrerer Postanweisungen usw., 
durch Angabe ihrer Stiickzahl in Zifferu unter Zusatz des N amens 
und der Zeit der Abnahme an. Allgemein ist zu beachten, daB sich 
del' zuschreibende Beamte sofort nach Abnahme der Zuschrift von 
del' Erteilung richtiger Empfangsbescheinigung iiberzeugen muB; 
er ist hierzu a,uch verpflichtet, wenn bei der Uberweisung andre 
Beamte beteiligt waren. Del' vermittelnde Beamte muB sich 
ebenfalls davon iiberzeugen, daB del' die Gegenstande von ihm iiber
nehmende Teil die Bescheinigung geilOrig ausstellt. Del' Uberbringer 
einer Zuschrift ist verpflichtet, die Bescheinigung des iibeI'llehmenden 
Teils personlich abzuwarten. Ein Ubergang von nachzuweisenden 
Gegenstanden lediglich in del' Weise, daB der iibeI'llehmende Teil 
darauf rechnen soli, das vorzufinden, was der iibergebende Teil zu
geschrieben odeI' niedergelegt haben will, darf nicht vorkommen und 
soli auch bei Zuschriften an Gebiihren moglichst vermieden werden. 
Ergeben sich bei der tJberweisung Abweichungen, so mlissen sie 
sofort und unter Hinzuziehung etwa vorhandener Zeugen festgestellt 
und, wenn sic nicht kurzerhand aufgekJart werden konnen, ohne 
Verzug griindlich untersucht werden. Sofortige l\feldung an den 
Amtsvorsteher odeI' seinen Stellvertreter ist vorgeschrieben. 

Stimmen bei den Zuschriften an Gebiihren, Postanweisungs
betragen usw. die Betrage nicht, so soli del' zuschreibende Beamte 
die Zuschrift bcrichtigen; nur in dringenden Fallen darf die Fest
stellung durch den abnchmenden Beamten geschehen, del' dabei 
moglichst einen Zeugen hinzuzieht; die Zuschrift muB abel' stets 
durch den zuschreibcnden Beamten berichtigt werden. Eine Um
anderung von Zahlen ist untersagt; muB eine Berichtigung ein
tretcn, so wird die alte Zahl durchstrichen und die neue nieder
geschrieben. Abweichungen bei Zuschriften an Gebiihren diirfen 
niemals in Bar beglichen werden. Brandt. 

Zustaudigkeitsordnung (ZO) yom 20. 3. 1923, abgedruckt 
im Amtsbl. des RPM 1923 S. 113ff., in Kraft getreten 
am 1. 4. 1920, regelt die Zustandigkeit des RPM u~~ 
Telegraphentechnisehen Reichsamts, der OPD und VA. 

Sic will den gesamten Verwaltungsdienst durch Verminderung 
des Scbreibwerks, durch Ausschaltung jedes vermeidbaren Geschafts 
und jeder Doppelarbeit fliissiger und wirtschaftlicher gestalten und 
die Entscheidung tunliehst an die Stelle legen, die zuerst und un
mittelbar mit del' Sache befaBt ist. Eine vorgesetzte Dienststelle 
sollim allgemeinen nur dann mitwirken, wenn es sachlich un bediljgt 
notwendig ist. DemgemaB wird die Hauptverwaltung von allen 
Angelegenheiten, die von nachgeordneten Stellen erledigt werden 
konnen, entia stet, den Mittelbehorden groDere SeJbstiindigkeit ein-

geraumt und den auBern Dienststellen die endgiiltige Erledigung 
del' ortlichen Betriebs- und Verwaltungsgeschafte in weitem Um
fange zugewiesen. 

Fiir die Geschaftsfiihrung del' OPD gilt als Grundsatz, daB sie 
im Rahmen der verfiigbaren Haushaltsmittel in allen Angelegen
heiten des Betriebes und del' Verwaltung selbstandig zu entscheiden 
haben, soweit nicht ausdriicklich die Zustandigkeit einer andero 
Dienststelle (RPM, TRA, zentrale Amter, V A usw.) von selbst 
gegeben odeI' durch besondre Vf angeordnet ist. Aus del' neuen ZO 
ergibt sich eine weitgehende Beschrankung del' gesetzgeberischen 
Arbeiten, Verordnungen, Vollzugsvorschriften, Verfiigungen, Denk· 
schriften, laufenden Nachweisungen, Ubersichten, Berichten usw. 
Die ZO stellt eine vorHiufige Regelung del' Verhaltnisse dar; die end
giiltige Regelung soll eintreten, sobald Erfahrungen mit del' Wirkung 
del' neuen Geschaftsabzweigung gesammelt und die innerhalb del' 
Verwaltung schwcbenden Organisationsfragen abgeschlossen sind. 

Schriftwesen. Archiv 1925 S. 5. 

ZustelIbiicher dienen zur Ubergabe der nachzuweisen
den Sendungen an die Zusteller und zur Riicksehrift. 

Geschichte. Die Zustellbiicher (friiher Bestellungs-Notizbiicher) 
sind 1853 eingefiihrt worden. 

Betrie b. Die Zustellbiicher sind nach verschiedenen 
Mustern hergestellt, je nachdem, ob die Sendungen 
vorher in Ankunftsbiicher eingetragen werden oder 
nicht, in diesem Faile weiter, ob es sich urn vereinigte 
Zustellung handelt oder urn reine Geld- und Paket
zustellung; auBerdem besteht ein besonderer Vordruck 
fiir die FaIle, wo nur Einschreibbriefe, Zollstiickzettel 
und Zollpaketkarten zugesehrieben werden. Das Wesent
liche der Zustellbiicher ist, daB die den Zustellern zu 
iiberweisenden Sendungen zweifelsfrei festgestellt werden 
konnen, daB der Zusteller den Empfang ihm iibergebener 
Sendungen bescheinigt, und daB durch die Riickschrift 
GewiBheit iiber die Ausfiihrung der Zustellun~ besteht, 
sowie iiber die zuriickgelieferten Gegenstande und die 
eingezogenen Nachnahme- und Auftragsbetrage die 
Empfangsbescheinigung des Beamten vorliegt. 

Die Zustellbiicher werden fiir den Orts- und fiir den 
Landzustelldienst und, wenn besondere Paket- und Eil
zusteller vorhanden sind, auch fiir diese getrennt ge
fiihrt. 1m allgemeinen sind aueh fiir jeden Orts- oder 
Landzustellbezirk besondere Zustellbiicher zu fiihren; 
u. U. sind gemeinschaftliche Zustellbiicher fiir aile odcr 
mehrere Landzusteller zulassig. Bci P A, wo die Orts
zusteller keine Geld- und Wertsendungen abtragen und 
keine Postauftrags- und Nachnahmebetrage einziehen, 
konnen fiir die Zuschrift der Einschreibbriefe, Zollstiick
zettel und Zollpaketkarten gemeinsehaftliche Zustell
biicher fUr samtliehe oder mehrere Ortszusteller benutzt 
werden. 

Gewohnliche Pakete konnen nach der Stiickzahl zu
geschrieben werden. Bei P A mit groBem Paketverkehr 
konnen die Paketkarten zugeschrieben werden; der Zu
steller hat dann die Paketkarten, zu denen die Pakete 
noch nicht eingegangen sind, gegen Anerkenntnis im 
Zustellbuche zuriickzugeben. 

Nachnahmesendungen zur Zustellung werden nicht 
in das Ankunftsbuch eingetragen, sondern gleich in die 
Zustellbiicher. Post- und Zahlungsanweisungen werden, 
wenn sie mit den Geldbetragen abgetragen werden, 
weder in Ankunfts- noch in Zustcllbiieher eingetragen, 
sondern den ~!lstellern nur im Abrechnungsbuch zu
gesehrieben. Uber laufende Rentenbetrage, die der 
Zusteller auszuzahlen hat, erhalt er eine Zahlungsliste; 
einmalige Zahlung von Renten- usw. Betragen wird 
ihm im Zustellbuch zugeschrieben. Die Zusehrift muJ3 
der Beamte selbst vornehmen; er darf sic nieht dem 
Zustcller iiberlassen. Del' Zusteller muB die vollzogenen 
Ablieferungsscheine (s. d.), Paketkarten und Anweisungen 
sowie die nichtzugestellten Sendungcn in der Regel nach 
jedem Zustellgang, mindestens nach der letzten Zu
stellung des Tages, zuriickliefern. Er hat die Riick
schriftspalte der Zustellbiieher selbst auszufiillen. Bei 
Ubergabe und Ubernahme der Wertsendungen ist ihre 
Beschaffenheit, u. U. auch das Gewicht, zu priifen. 
Bei Abnahme der Postauftrags- und Nachnahmegelder 
ist auch die Riehtigkeit der Aufrechnung im Zustellbuch 
festzustellen. W. Schwarz. 
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Zustelldienst ist der Zweig des Postbetriebsdienstes, 
der sich mit der Abtragung der eingegangenen Post
sendungen an die Empfanger befaBt. Man unterscheidet 
Ortszustellung, Landzustellung und Eilzustel-
1 ung, bei der Ortszustellung wiederum Briefzustellung, 
Paketzustellung, Geldzustellung und vereinigte Zu
stellung. In Orten, wo die Einrichtung einer besonderen 
Geldzustellung nicht lohnt, ist die Geldzustellung mit 
der Paketzustellung verbunden; wo auch die Einstellung 
besonderer Paketzusteller nicht notwendig ist, findet 
vereinigte Zustellung statt, d. h. Abtragung aller Arten 
von Postsendungen durch denselben Zusteller auf dem
selben Gange. 1m Landzustellbezirk findet uberall ver
€inigte Zustellung statt. 

Eilzustellung s. d. 
Geschichte. 
a) Briefzustellung. 1. Bei der preuJ3ischen Postverwaltnng 

war es zuerst den Empfiingern liberlassen, die in den Posthansern 
seit 1680 offentlich aushlingenden Karten liber angekommene Briefe 
regelmaJ3ig selbst einzusehen ulld die Sendungen abzuholen. Spater 
sandten die Postmeister die angekommenen Gegenstande gegen eine 
Abtragungsgeblihr von 3 Pf. den Empfangern durch Privatdiener zu. 
Daraus entstand allmahlich das Brieftragerinstitut. In der PO 
vom 10. 8. 1710 werden schon Brieftrager erwahnt, in Berlin war 1698 
ein Brieftrager vorhanden. Von 1712 an wllrden in Berlin den 
Empfiingern die Briefe ins Haus bestellt. Die Briefe muJ3ten bis 
6 Uhr abends oder, wenn sie nachmittags oder abends ankamen. bis 
12 Uhr mittags des nachsten Tages beim PA lagern; die nicht ab
geholten wurden abgetragen, und zwar einmal taglich, aber nicht 
Sonntags. Die Zustellgeblihr verblieb den Postmeistern zur Unter
haltung der Brieftrager. Das erste bekannte Reglement flir die Brief
trager ist am 31. 3. 1770 erlassen worden. Danach sollten sich die 
J3rieftrager zweimal taglich im HofPA (s. d.) eiufinden, bei dem die 
Abholungszeit flir Briefe auf 6 Uhr nachm. und 11 Uhr vorm. fest
gesetzt war. Das Zustellgeld betrug fiir einen Schein 6 PI., flir einen 
Brief 3 Pf. (in den Vorstadten 6 Pf.). Ahnlich waren die Vorschriften 
in der PO vom 26. 11. 1782 mit der Erweiterung, dall die Brieftrager 
die Brieie, die sie 6 Uhr nachm. erhielten, unter Umstanden schon 
abends abtragen konnten. Durch das Portotax-Regulativ vom 
18. 12. 1824 wurde das Zustellgeld allgemein flir Brieie bis 16 Lot 
auf '/2 Silbergroschen, fiir schwerere Brieie, Adressen, Scheine auf 
1 Silbergroschen festgesetzt. Das Zustellgeld, das vordem den Brief
tragern als Besoldung tiberlassen worden war, wllrde seitdem zur 
Postkasse verrechnet, die Ortszustellung wurde cin Betriebszweig 
<ler Verwaltung. Die Abtragung der Briefe wurde beschleunigt. Die 
Zustellpflicht der Post erstreckte sich vom 1. 1. 1825 ab im Ort 
a) auf unbeschwerte Brieie, b) auf Adressen und Brieie zu Paketen 
und Geldern sowie auf Ablieferungsscheine. Nach dem Gesetz vom 
21. 12. 1849 war fUr Adressen nnd Scheine dasselbe Zustellgeld wie 
ilir Briefe zn erheben, namlich '/, Silbergroschen. 

'Nach dem Reglement von 1852 war die Post verbuntien, dem 
Empfiinger ins Haus zuzustellen: 1. gew6hnliche und eingeschriebene 
Briefsendungen, 2. Begleitbriefe zu gew6hnlichen Paketen 3. Ab
lieferungsscheine zu Wertsendungen und Ablieferungsscheine zu 
Briefen mit Bareinzahlung. Alles tibrige mullte bei der P Anst ab
geholt werden; die auf den Sendungen haftenden Betrage wurden 
gleich bei der Zustellung eingezogen. Die Post bestimmte, wie oft 
taglich undiin welchen Fristen die Ortsbrieftrager die eingegangenen 
Briefe usw. zuzustellen hatten. Die nachts und morgens ange
kommenen Briefe ,muJ3ten im ,Laufe des Vormittags, die mittags an
gekommenen im Laufe des N achmittags, die nachmittags an
gekommenen am Abend zugestellt werden. Zuschrift an die Brief
trager im -Bestellungsnotizbuch (fiir jeden Brieftrager ein 
besonderes) gegen Anerkenntnis; Erneuerung der Bestellungsbiicher 
nach Bedarf. Das Ortszustellgeld wurde von jener Zeit an bei den 
P A nnd Postexpeditionen I. Klasse zur Postkasse vereinnahmt; bei 
den Postexpeditionen II. Klasse den Postexpediteuren gegen die 
Verpflichtung tiberiassen, die Ortszustelillng auf eigene Gefahr und 
Kosten ausflihren zu lassen. 

Durch Gesetz vom 16. 9. 1862 wurde das Ortsbriefzustellgeld 
anfgehoben, und zwar fUr Drucksachen und portofreie Briefe vom 
Tage der Verkiindigung, flir die tibrigen freigemachten Briefsendnngen 
vom 1. 7. 1863, flir die nichtfreigemachten gebtihrenpflichtigen Brief
-sendungen vom 1. 7. 1864 abo Um die Verteilung der Sendungen fiir 
die Zustellamter der GroJ3stadte zu beschlennigen, wurden seit 1880 
wichtigen Bahnposten geiibte Stadtpostsortierer mitgegeben,die unter
wegs die Sendungen nach Zustellamtern verteilten (s. Stadtsortierer). 

Wahrend des Weitkrieges bestand groller Mangel an Beamten, 
vielfach wurden die Brieftrager durch weibliche Kraite ersetzt. Von 
1916 ab wurde die friiher zum Teil recht hohe Zahl der Zustellungen 
eingeschrankt aut 1-2 bei P Ag und P A III, 2-3 bei P A II und bis 
zu 4 bei PA I. Noch weiter herabgesetzt wurden sie durch die AB 
zur PO vom 22. 12. 1921. 

2. In Bayern wurden Postsendungen in Orten am Sitz von 
OberPA, P A und Postverwaitungen oder groJ3eren Post-Expeditionen 
durch Brieitrager abgetragen, die die Zustellgebiihren erhielten. 
Eingehende Regelung durch die Dienstinstruktion flir die Brieftrager 
vom 5. 4. 1816; die Briefe muJ3ten in der Regel im Winter bis 7 Uhr 
abends, im Sommer bis 8 Uhr abends ausgetragen sein. Die Ein
teilung der Zustellbezirke und Festsetzung der Zustellzeiten war den 
Amtsvorstanden tiberlassen. Bei den tibrigen Post-Expeditionen 
war die Zustellung Sache des Amtsvorstands, der auch die Zustell
gebiihren bezog. 

3. In Wiirttemberg bestand die Brieizustellung in Postorten 
bereits 1807, Zustellgebiihr 1 Kreuzer. Es war EmpHingern, die in 
taglichem Verkehr mit der Post standen, gestattet, die ankommenden 
Briefe abzuholen; die Abholung befreite aber nicht von der Ent
richtung des Zustellgeldes. Das Zustellgeld wurde 1851 aufgehoben. 

b) Paketzustellung. 1. PreuJ3en und Reichspost. Ftir 
Berlin wurde 1719 ein besonderes Packkammer-Reglement erlassen 
nnd in seinen Grundbestimmungen spaner auch bei den groJ3eren P A 
au13erhalb Berlins eingeflihrt. Die Pakete sollten, wenn sie nicht 
binnen einer Stunde nach dem Eingang abgeholt waren, von den 
Knechten des Packkammerboten zugestellt werden. Das Zustellgeld 
schwankte nach Gewicht und Entfernung zwischen 6 Pi. und 
3 Groschen. 1m 19. Jahrhundert wurden zur Abtragung der Pakete 
in groJ3eren Orten Faktage - Fahrten eingerichtet (naherer Zeit 
punkt unbekannt); 1858 bestanden sic in 16 groJ3eren Orten PreuJ3ens. 
Nach dem Reglement von 1852 setzte das GPA fiir die Orte, wo 
Einrichtungen flir die Zustellung der Pakete und Geldsendungen 
bestanden oder getroffen wurden, die Zustellgebiihren in jedem 
einzelnen Faile nach den ortlichen Verhaitnissen fest. Die Pakete 
wurden von 1853anindie Bestellungs-Notizbiicherund Bestell ungs
karten - diese nur dort, wo Zustellgeld zur Postkasse verrechnet 
wurde - nach Stiickzahl und Summe der zu erhebenden Betrage 
eingetragen. Daneben wurde ein Abrechnungsbuch mit den Zustellern 
geiiihrt. Das Zustellgeld wurde auf der Rtickseite der Begleitbriefe 
ausgeworfen. Bei Verwendung von PIerden zur Paketzustellung 
wurde (seit 1863) der Wagen stets von der Postverwaltung gestellt. 
Bei den PAnst mit Paketzustellung wurden die Pakete allen Emp
fangern zugestellt, die nicht Abholer waren. 1869 wurde di Aus
dehnung der Paketzustellung auf Post-Expeditionen angeordnet; 
den Post-Expediteuren, die die Brieftragergeschafte fUr eigene 
Rechnung durch Privatllnterbeamte besorgen lieBen, flossen anch 
die Zustellgebiihren iiir Pakete zu. Dagegen wurden noch 1870 bei 
PAnst ohne besondere Paket-Zustelleinrichtung nur die Pakete bis 
15 L0t abgetragen, die in der Brieitragertasche Platz fanden, aile 
librigen Pakete muJ3ten die Empflinger abholen. Pakete bis 15 Lot 
konnten auch bei den P Anst mit Paket-Zustelleinrichtung, soweit 
in der Brieitragertasche Platz war, durch die Ortsbrieftrager ohne 
Erhebung einer Gebiihr abgetragen werden (Dienstinstruktion flir 
die Post-Paketzusteller vom 1. 12. 1870). 1871 wurde die Paket
zustellung bei weiteren P A eingeflihrt. In den Orten, wo Faktage
Fahrten bestanden, wurden von 1873 ab auch Wertpakete bis 
500 Taler zugestellt. 1m selben Jahre wurde die unentgeltliche 
Zustellung der Pakete bis 250 g im Ortszustellbezirk aufgehoben 
und ihre Abtragung in Orten mit Paketzustellung ausschlieJ3lich den 
Paketzustellern iibertragen. Von 1874 ab bildete die Zustellung der 
Wertpakete bis 500 Taler die Regel. Die Paketzusteller durften auf 
ihrer Fahrt auch Pakete zur Auflieferung einsammeln, Nebengebiihr 
10 Pi. (1888). Die Zustellung der Pakete durch Posthilfsstelleninhaber 
wurde 1889 eingeflihrt, Gebiihr 10 Pf. Von 1888 ab wurden die 
gew6hnlichen Pakete den Zllstellern der Stiickzahl nach (summarisch) 
zugeschrieben; bei gr6J3eren P A wurde das Paketzusteligeld seit 1894 
erst nach der Riickkehr der Zusteller in den Bestellkarten angesetzt 
und berechnet. Am 1. 2. 1906 fiel die Paketzustellung an Sonntagen 
weg. 1909 wurde zugelassen, daB die Pakete mit den Paketkarten 
erst vor Antritt der Zustellfahrt vereinigt wurden. Wahrend des 
Krieges 1914-1918 muJ3ten von 1916 ab die Zustellfahrten wegen 
Mangels an Pferden und Arbeitskr1iften bis auf eine taglich einmalige 
eingeschrankt werden. Die Einschrankung wurde nach dem Kriege 
insoweit beibehalten, als seitdem nur eine Paketzllstellung werk
taglich stattfindet. Am 1. 10. 1919 wurden aile Zustellgebtihren 
(auJ3er fiir Eilsendungen) aufgehoben. Das Paketzustellgeld wurde 
am 15. 1. 1923 wieder eingeflihrt, am 1. 4. 1923 aber endgiiltig 
abgeschafft. 

2. In Bayern wurden Pakete in Orten am Sitz von OberPA, 
PA nnd Postverwaltungen oder groJ3eren Post-Expeditionen durch 
die von der Postverwaltnng angestellten Packer oder deren Gehilfen 
abgetragen, denen auch die Zustellgebiihren zufielen. Genaue 
Regelung durch Dienstes-Anweisnng fUr die Postwagen·Packer vom 
3. 2. 1823. Zur Abtragung diente Tasche oder Ziehkarren. Erst 1878 
wurden die Packer in den statusmaJ3igen Postdienst tibernommen. 

3. Thurn und Taxis. Nach der Anweisung von 1748 waren dem 
Packer die durch ihn abzutragenden Pakete in einem Buch zuzu
schreiben, in dem die Empfanger den Empfang zu bestatigen hatten. 
Den Packern war aufgegeben, flir die Zustellung der Pakete "nicht 
mehr zu begehren, als was der Observanz und Billigkeit gemaJ3 ist". 

4. In .Wtirttemberg bestand die Paketzustellung schon 1807, 
das Zustellgeld betrug 2-1 Kreuzer. Die Pakete wurden gegen 
Empfangsbescheinigung (im Postbiichlein) bis 1874 ausgehandigt; 
seitdem geniigte bei gew6hnlichen Paketen der Bestellbericht. 

Zustellgebtihren in PreuJ3en nnd Reich. 1852 noch ver
schieden geregelt; 1858 nach Gewicht verschieden abgestuft zwischen 
6 Pf. und 5' /2 Silbergroschen, Stuien in einzelnen Orten verschieden; 
1862 einheitliche Gebiihr angestrebt: gewohnliche Pakete bis 30 Pfund 
1 Silbergroschen, tiber 30 Pfund 2 Silbergroschen, bei mehreren 
Paketen zu einer Begleitadresse Gebiihr nach Gesamtgewicht. 1869 
Pakete bis 15 L0t frei, dariiber bis 15 Pfund '/2 Silbergroschen, tiber 
15 Pfund 1 Silbergroschen; 1871 bei den PA Ibis 15 Lot frei, dartiber 
bis 30 Pfllnd 1 Groschen, tiber 30 Plund 2 Groschen; bei den Post
Expeditionen I. Klasse bis 15 Lot frei, dartiber bis 15 Pfund 
'/, Groschen, tiber 15 Pfund 1 Groschen. 1873Zustellgebtihrenfreiheit 
fUr Pakete bis 15 Lot aufgehoben; 1879 Gebiihr in einzelnen groJ3eren 
Orten bis 5 kg 15 Pi., tiber 5 kg 20 Pi., weun mehrere Pakete zu einer 
Begleitadresse, fUr das schwerste voiles Zustellgeld, fiir die iibrigen 
je 5 Pf.; 1883 Gebiihr flir Einschreibpakete wie fUr Wertpakete bis 
1500 "'1; 1892 Gebiihr flir Einschreibpakete wie fiir gewohnlichc 
Pakete; 1919 Gebtihr aufgehoben, 15.1. bis 31. 3. 1923 wieder ein
geflihrt, 1. 4. 1923 endgiiltig abgeschafft. 

c) Geldzustellnng wurde erst 1872 einheitlich geregeit. Schon 
vorher waren in mehreren Orten Wertbriefe zugleich mit den Ab-
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lieferungsscheinen abgetragen worden, und zwar war seit 1868 die 
Abtragnng von Wertbriefen bis zu 50 Taleru zugleich mit den Ab
lieferungsscheinen zngelassen. Von 1872 an wurde dieses Verfahren 
fiir die Wertbriefe bis 500 Taler an aile Empfiinger in den Ortszustell
bezirken der P A eingefiihrt, soweit es sich nicht urn Abholersendnngen 
handelte, und kurze Zeit darani auf aile PAnst ausgedehnt. Gleich
zeitig wurde angeordnet, daB bei allen P Anst zugleich mit den Post
anweisnngen auch die Betrage im Ortszustellbezirk abgetragen 
werden sollten. Die Postanweisnngen waren nach Stiickzahl und 
Nummer des Ankunftsbuchs in die Bestellnngs-Notizbiicher ein
zutragen, die zugehiirigen Betrage in das Abrechnungsbuch. Durch 
die PO von 1874 wurde bestimmt, daB die OPD unter besondere!). 
Umstanden die Wertgrenze herabsetzen konnten. Bei groBeren PA 
durften seit 1876 die Postanweisungen unter Ausschaltung des An
kunftsbuchs mit denselben Angaben sogleich in die Bestellungsbiicher 
eingetragen werden. Die Wertgrenze der abzutragenden Wert
sendnngen konnte von 1877 ab im Ort auf 3000 M erhOht werden. 
Wenn miiglich, sollte die Geldzustellnng den Paketzustellern mit 
iibertragen werden (1884). 1900 wurde zugelassen, daB die Grenze 
fiir Wertsendnngen auf 6000 M heraufgesetzt werden kann. Die 
Geldzustellung an Sonntagen wurde 1906 aufgehoben. Von 1910 ab 
konnten den Geldzustellern die Postanweisungsbetrage in rnnder, 
iiberschlaglich ermittelter Summe ausgezahlt, die Anweisungen nach
traglich eingetragen und das Zustellgeld nachtragllch verrechnet 
werden. Von 1916 ab wird nnr noch eine Geldzustellung werktaglich 
ausgefiihrt. Das Zustellgeld ist seit dem 1. 10. 1919 abgeschafft. 

Entwicklung der Zustellgebiihren: 1852 noch verschieden 
geregelt; 1868 Wertbriefe bis 25 Taler '/2 Silbergroschen, iiber 25 bis 
50 Taler 1 Silbergroschen; 1872 Wertbriefe bis 500 Taler '/, Silber
groschen; 1873 Wertbriefe iiber 500 Taler 1 Silbergroschen, Wert
pakete wie Wertbriefe, falls nicht Zustellgeld fiir gewohnliche Pakete 
hOher, Postanweisungen nebst Betragen 'j, Silbergroschen; 1878 Wert
briefe bis 1500 M 5 Pf., iiber 1500-3000 M 10 Pf., iiber 3000 M -
in einzelnen Orten Znstellung zugelassen - 20 Pf., Pakete mit Wert
angabe dieselben Satze, wenn nicht gewiihnliches Paketzustellgeld 
hOher; 1. 10. 1919 aufgehoben. 

d) Landzustellung. 1. PreuBen und Reichspost. Die 
preuBische PO vom 26. 11. 1782 enthielt die Bestimmung, daB Briefe 
nach solchen Flecken, Dorfern und einzelnen Wohnnngen, die, ohne 
daB eine P Anst am Orte vorhanden war, von den Postwagen beriihrt 
wurden, dnrch Kondukteure oder Postillione abgegeben und durch 
einen dazu aufgestellten Mann an die Einwohner abgetragen werden 
sollten. Die Post war nicht verbnnden, an solchen Orten Postwarter 
und Briefsammler zu unterhalten. Der Postillion hatte in jedem Orte, 
wa Briefe oder Pakete von den Einwohnern mitgegeben wurden, 
seine Anknnft durch Hornblasen anzuzeigen. Nach Landorten, die 
nicht am Wege aer Posten lagen, wurde die Zustellung der Briefe 
soviel wie miiglich gelegentlich besorgt, zum Teil durch Mitgabe an 
andere Landleute aus dem Wohnort des Empfiingers. Wo eine 
gelegentliche Zustellung nicht Nliiglich war, sollten die Briefe von 
8 zu 8 Tagen durch besondere Boten abgetragen werden (Zustellgeld 
im allgemeinen 5 Silbergroschen fiir die Meile). Der diesen Boten zu 
zahlende, nach der Meilenzahl zu berechnende Batenlolm wurde auf 
die Sendungen verteilt. 

Am 1. 9. 1824 wurde auf Veranlassung des Generalpostmeisters 
v. Nagler (s. d.) in Frankfurt (Oder) der erste Versuch gemacht, eine 
geregelte, wiichentlich zweimalige Briefzustellung auf dem Lande 
durch dazu angenommeue Postboten ausfiihren zu lassen. Der Ver
such bewahrte sich; von 1826 ab wurde die "Post - Landboten
Anstalt" (spater "Landbrieftrager - Anstalt") allmahlich 
erweitert und 1846 in PreuBen allgemein durchgefiihrt. Immerhin 
wollte die preuBische PV die Landbrieftrageranstalt nicht mit be
schrankenden oder ausschlieBenden Vorrechten umgeben. Deshalb 
wurde jedermann anheimgestellt, seine mit der Post ankommenden 
Sendungen durch eigene Boten abholen zu lassen, ohne daB er geniitigt 
war, sich der Landbotenanstalt ZQ bedienen. Dementsprechend 
enthielt das Tax-Regnlativ von 1841 folgende Bestimmung: 1. die 
Briefe werden von den Landbrieftragern den in die Stadt kommenden 
Landleuten zur Besorgung iibergeben, 2. die Briefe werden durch 
eigene Boten der Ortsbewohner von der Post zur Besorgung abgeholt, 
3. die Briefe werden durch angestellte Landboten bestellt, 4. in allen 
andern Fallen werden die Briefe von 8 zu 8 Tagen durch expresse 
Boten nach dem Lande befiirdert, der Botenlohn wird auf die 
Sendungen verteilt. 

Die iibrigen deutschen Postverwaltungen schufen erst spater Land
zustelleinrichtungen. Anfangs kiirzten die Landpostboten die Wege 
ab, wenn nach einzelnen Orten keine Gegenstande zur Abtragung 
vorlagen; die Zustellgeldsatze waren ganz verschieden, ebenso die 
Haufigkeit der Zustellung. Welche Gegenstaude abzutragen waren, 
war noch nicht einheitlich geregelt. 1833 wnrde gestattet, Gelder bis 
zu einem bestimmten Betrage den Empfiingern durch Landbrieftriiger 
zuzustellen. Das Zustellgeld wurde erstmalig 1844 bestimmt fest
gesetzt. Erhoben wurde eine Zustellgebiihr von vornherein auch fiir 
jeden gewiihnlichen Brief. Die Wertgrenze fiir abzutragende Wert
sendungen war niedrig. Eine Verpflichtung der Post zur Zustellung 
von Packereien nach Orten ohne P Anst, die von durchgehenden 
Posten beriihrt wurden, bestand nicht (1847). Abgetragen wurden 
1848 gewiihnliche Briefe und Pakete, Einschreibbriefe, Geldbriefe 
und Wertpakete in bestimmten Grenzen, Briefe mit Zustellungs
urkunde, Paketkarten, Ablieferungsscheine und Zeitungen. Die auf 
den Sendungen haftenden Betrage wurden gleich bei der Bestellung 
der Scheine eingezogen. 

1852 wurde das Ziel gesteckt, wenn miiglich eine tagliche Brief~ 
zustellung nach jeder Ortschaft des Landbezirks mit AusschluB der 
Sonntage zu erreichen. Willkiirliche Anderung des vorgeschriebenen 
Weges wurde den Landbrieftragern verboten. Zu ihrer "Uberwachung 
wurden Stundenpasse eingefiihrt, die von deu Gemeindevorstehern 
mit Vermerk oder Stempelabdruck versehen werden sollten. Gleich
zeitig wurde in Aussicht genommen, in den Landorten Briefkasten 
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aufstellen und durch die Gemeindevorsteher leeren zu lassen; die auf
gelieferten Briefe sollte der Landbrieftrager dann iibernehmen und 
die Zahl der im Briefkasten vorgefundenen Briefe im StnndenpaB 
vermerken. Von 1853 ab erhielt der Landbrieftrager fiir jeden Zustell
gang eine Landbriefbestellkarte zur Beniltzupg unterwegs, in 
die die abzutragenden Sendungen eingetragen wurden (diese Karten 
fielen 1862 weg). Zur Zu- und Riickschrift der nachzuweisenden 
Sendungen wurde ein Bestellungs-Notizbuch eingefiihrt, in dem der 
Landbrieftrager den Empfang zu bescheinigen hatte, fiir die Ab
rechnung ein Abrechnungsbuch mit dem Landbrieftrager. Das Zustell
geld wurde auf der Riickseite der Brieie, Ablieferungsscheine usw. 
ausgeworfen. Fiir Briefe nach dem Landbezirk wurde 1854 ein ein
heitliches Zustellgeld eingefiihrt (1 Silbergroschen), derselbe Betrag 
wurde fiir die Einsammlung von Briefen auf dem Lande erhoben. 
Die Zustellgeldsatze galten nur fiir die von weiterher kommenden 
Sendungen, nicht fiir Ortsbriefe (Naheres s.Ortsverkehr). Ver
kehrsreichere Landorte erhieJten vereinzelt schon 1863 werktags 
zweimalige Zustellung. Abzutragen waren auBer den schon erwahnten 
Gegenstiiuden noch Auszahlungs-Assignationen bis zu 5 Talern, 
hiihere bis zur Gesamtbelastung von 50 Talem. Soweit die Gegen
stande nicht selbst abgetragen wurden. waren die Ablieferungs
scheine, Begleitbriefe usw. zuzustellen. Die Landbrieftrager hatten 
einen angemessenen Vorrat von Postwertzeichen zum Verkauf mit 
sich zu fiihren (DA von 1863). Das Landzustellgeld konnte dnrch 
A versionalvergiitung abgeJOst werden. 

Seit 1844 sammeJten die Landbrieftrager auf dem Zustellgange 
gew5hnliche Briefe ein. Yom 15. 10. 1869 ab hatten sie auBerdem 
unterwegs Einschreibsendungen, Postanweisungen, Wertsendungeu 
und PostvorschuBsendungen im einzelnen im Werte bis zu 25 Talern 
anzunehmen und in ein Annahmebnch einzutragen. Die Ein
Iieferungsbescheinigung wurde vom Annahmebeamten der P Aust 
ausgestellt und dem Auflieferer beim nachsten Gange durch den 
Landbrieftrager iiberbracht. Fiir die Sendungen, mit Ausnahme 
der gewiihnlichen Briefsendungen, wurde, soweit sie zur Weiter
sendung nach dem Bereich einer andern PAnst bestimmt waren, eine 
Nebengebiihr von '/, Silbergroschen erhoben. Eine Verpflichtung 
zur Annahme von Paketen bestand nicht; sie durften angenommen 
werden, wenn sie in der Landbrieftragertasche geschiitzt unter
gebracht werden konnten. Von 1871 ab durften den Landbrief
tragern Zeitungsgelder und Auftrage auf Wertzeichenbesorgung iiber
geben werden (Eintragung im Annahmebuch). 

Das Zustellgeld fiir gewiihnliche Briefsendungen wurde durch 
das Posttaxgesetz vom 28. 10. 1871 aufgehoben. 1m selben Jahre 
wurden die PAg eingerichtet. Dadurch wurde es miiglich, die Zustell
bezirke der Landbrieftrager zu verkleinern nnd damit die Znstellung 
und Einsammlung der Sendungen des landlichen Verkehrs zu be
schleunigen. Bei Begehung der Ortschaften muBte sich der Land
brieftrager seit 1875 durch eine Signalpfeife bemerklich machen 
(abgeschafft 1920). Die Bestimmung, daB die Landbrieftrager nur 
die Pakete abzutragen hatten, die sie in der Landbrieftragertasche 
unterbringen konnten, wurde aufgehoben; Vorschrift war nur noch, 
daB sie gegen Nasse geschiitzt sein sollten, im iibrigen sollte versucht 
werden, aile Pakete abzutragen, unter Umstanden mit Hilfe von 
Beiboten. Der Versuch scheiterte an den hohen Kosten. Deshalb 
wurde von 1876 ab allgemein dem Landbrieftrager die Verpflichtung 
auferlegt, aile bis 2 /, kg schweren Pakete bis zu einer Gesamtladung 
von 10 kg abzutragen. Das Zustellgeld fiir Pakete floB innerhalb der 
Belastungsgrenze zur Postkasse, sonst in die Tasche der Landbrief
trager. Gleichzeitig wurde fiir die Pakete iiber 2'/. bis 5 kg ein Zu
stellgeld von 30 Pf. eingefiihrt (allgemein von 1877 ab), das dem 
Landbrieftrager verbleiben sollte. Er durfte sich zur Abtragnng der 
Pakete der Hilie von Familiengliedern oder fremder Personen 
bedienen, die Verwendung von Ziehhunden war unstatthaft. Zur 
Beschleunigung ihres Ganges durften die Landbrieftrager von 1876 
ab innerhalb ihres Zustellbezirks die Personenposten unentgeltlich 
benutzen (Bockplatz). Iu geeigneten Fallen wurden zwischen benach
barten PAnst Postverbindungen durch Vermittlung der Landbrief
trager hergestellt (1879). Mit dies en Verbindungen diirfen seit 1894 
auch gew6hnliehe Pakete befiirdert werden, soweit sie in Briefbeutel 
oder Briefpakete aufgenommen werden kiinnen. Die Landzustellung 
wurde vOn 1880 an bedeutend verbessert; das Ziel war Herstellung 
werktaglich zweimaliger, sonntaglich einmaliger Zustellung in den 
verkehrsreicheren Orten. Es wurden die ersten Versuche gemaeht, 
Landbrieftrager mit Fuhrwerk auszuriisten, eine Einrichtung, die 
von 1881 an weiter ausgebaut wurde. Naheres s. Landpostfahrten. 
1m gleichen Jahre wurden Posthilfsstellen zur Erieichterung des Post
verkehrs fiir die Laudbewohner und zur Verbesserung des Landpost
dienstes eingerichtet. Naheres s. Posthilfsstellen. 1882 wurde bei 
den P Anst die Dbersicht betreffend den I,andpostdienst eingefiihrt. 
Naheres s. Landzustelliibersicht. 

Die Sonntagszustellung wurde 1884 auf die Landorte besehrankt, 
wo sie nach dem Verkehr im Bediirfnis lag, Pakete wurden jedoeh, 
abgesehen von Eilsendungen, von der Zustellung an Sonntagen aus
geschlossen. 1m gleichen Jahre wurde bestimmt, daB die Postver
waltung berechtigt sein sollte, die Zustellung von Postsendungen 
nach solehen Wohnstatten abzulehnen, die auf allgemein zuganglichen 
Wegen nieht erreicht werden kiinnen. Die Geblihr fiir die Zustellung 
von Paketen iiber 2'/2 kg, die Einsammlungsgebiihr und die Zu
stellungsgebiihren fiir Ladungen iiber die Belastungsgrenze wurden 
von 1885 ab zur Postkasse verreehnet, die Landbrieftrager erhielten 
dafiir eine Entschlidigung. Zur Beschleunigung des Zustellganges 
wurde 1887 zugelassen, daB die Landbrieftrager Dreirlider benutzten, 
wenn sie sie auf eigene Kosten beschafften. Seit 1890 wurden die 
Landbrieftrager zum Verkauf der Versieherungsmarken herangezogen. 
Zur weiteren Beschleunigung wurden die OPD 1909 'ermachtigt, 
die Landzusteller nicht nur Klein-, sondern aueh Haupt- und Neben
bahnen benutzen zu lassen. Von 1914 ab wurden Versuehe mit der 
Bildung von Radfahrbezirken im Landzustelldienst gemacht. 
Fur die Benutzung eigener Rader konnte eine Entschadigung VOIl 
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20 Pf., in besonders begriindeten Fallen von 30 Pf. fiir den Tag der 
Radbenutzung gezahlt werden. Infolge des Krieges muBten diese 
Versuche eingestellt werden, sie wurden 1921 mit Erfolg wieder 
aufgenommen. Zum Fortschaffen der Ladung sind seit 1923 fiir 
Landzusteller zu FuB Handleiterwagen eingefiibrt. 

2. Bayern. Sendungen fiir das flache Land waren entweder von 
den Empfangern abzubolen oder wurden, was die Regel war, den 
nichtamtlichen und behOrdlichen Boten gegen Bezahlung der auf 
ihnen lastenden Gebiibr zur Mitnahme iibergeben. Eine Kiinigliche 
Verordnung vom 16. 11. 1822 verpflichtete die "legitimierten" Boten 
ausl0rten, iiber die keine Brief- oder fahrende Post ging, sich vor 
ihrer Riickkehr,bei{der PAnst zu melden, von der aus die Sendungen 
nichtlmehr weiterbefiirdert werden konnten. In der Pfalz waren 
zur Zeitlder franziisischen Herrschaft Kantonsboten angestellt (seit 
1818 Landboten genannt), die!den Schriftwechsel zwischen den 
Biirgermeistern, den Ortsbehiirden.;:der andern Verwaltungen und 
den hiiheren VerwaltungsbehOrden o'zu besorgen hatten. An Stelle 
dieser Landboten wurden 1858 regelmaBige Postbotengange nach 
den Landorten von der Postverwaltung eingerichtet, die als Ent
schlidigung dafUtldie)bis dahin von den Gemeinden den Landboten 
gezahlten:Betrage erhielt. Die EntschMigung wurde den Land
gemeinden,1865 .. erlassen. Inzwischen war 1860 auch im rechts
rheinischen'Bayern die'!Landzustellung eingefiihrt, und zwar ohne 
Entschadigung; durch die Gemeinden. 1887 wurden fahrende Post
boten eingerichtet. 

3. Wiirttemberg. Zustellung der Sendungen nach Landorten 
durch Amtsboten, die von Amtskiirperschaften und Gemeinden 
unterhalten wurden, bestand seit 1807. N aeh 1849 wurden den Amts
boten nur Gegenstande zur Abtragung iibergeben, deren Wert inner
halb ihrer Kaution lag, andernialls nur Benachriehtigungsschreiben 
iiir die Empfanger. Eine allgemeine Landpostanstalt mit unent
geltlicher Abtragung und Einsammlung wurde 1862 eingeriehtet. 
Die Amtsboten durften auch Privatauftrage fiir eigene Rechnung 
besorgen. Die Amtskiirperschaften zahlten der Post eine Abfindungs
summe. N ach Einzelgehiiften wurde zunachst gar nieht zugestellt. 
Der Grundsatz, daB jeder bewohnte Ort yom Landzusteller begangen 
werden soli, wurde erst 1872 durehgeiiihrt. 1875 wurde die Aver
sionierung aufgehoben, und es wurden besondere Wertzeiehen iiir 
den Bczirksverkehr eingefiibrt. 1877 wurden fahrende Landposten 
eingerichtet. Anfang 1894 erloschen aile Landpostvertrage. 

Wert- und Belastungsgrenze. 1847: Die Landbrieftrager 
durften keine h5heren Werte zustellen, als ihre Kaution betrug 
(50 Taler). 1863 Wertbriefe bis zu 5 Talern. H5chstwert der Ladung 
50 Taler, Pakete bis 5 Pfund, Gesamtladung nicht iiber 20 Pfund, 
Auszahlungsassignationen mit Betragen bis zu 5 Talern, Gesamt
belastunglJiO Taler. 1869 Annahme von Postanweisungen, Wert
sendungen, PostvorschuBsendungen im einzelnen im Werte bis zu 
25 Talern. 1870 Wertgrenze fiir anzunehmende Sendungen 50 Taler, 
ebenso hoch fiir abzutragende Sendungen im Einzeifall. 1879 Wert
grenze fiir abzutragende Wertsendungen 400 M. 

Zustellgebiihren. 1825 Briefe bis 16 Lot bis 11/, Meilen 
1 Silbergroschen, bis:2 Meilen 2 Silbergroschen, bis 3 Meilen 21/. Silber
groschen, Handpakete bis 6 Pfund doppelter Briefsatz, ebenso Geld
scheine. 1837: Bei Zustellung des Geldscheins oder des Begleitbriefs 
der einfache Satz des Briefzustellgeldes zu erheben, bei Zustellung 
der Sendungen der doppelte. 1844: 1 Silbergroschen fiir jeden 
einzelnen Brief, 2 Silbergroschen fiir Geldbriefe bis zu 10 Talern und 
Pakete bis 6 Pfund, 6-10 Silbergroschen vierteljahrIich fiir Zeitungen. 
1846: Einschreibbriefe 2 Silbergroschen, nur Ablieferungsschein 
1 Silbergroschen. 1848: 1 Silbergroschen iiir Briefe und Pakete bis 
16 Lot, Geldbriefe bis zu 1 Taler, Briefe mit Zustellungsurkunde, 
Paketkarten und Ablieferung.scheine, Riickbriefe, 2 Silbergroschen 
fiir Briefe und Pakete iiber 16 Lot, Einschreibbriefe, Geldbriefe und 
Geldpakete mit hiiherer Wertangabe als 1 Taler und hoherem Gewieht 
als 1/. Pfund. 1853: Zustellgeld kann bei Sendungen nach dem 
eigenen Zustellbezirk in allen Fallen vorausbezahit werden .. 1854 
fiir Briefe nach und yom Lande, die im Bereich des Aufgabe PA 
abgetragen werden, 1 Silbergroschen. 1860: Einschreibbriefe zum 
einfachen Satz. 1862: Landzustellgebiihr auf die~Halfte, also II, und 
1 Silbergroschen herabgesetzt, aber nur fiir die von andern AufgabePA 
angekommenen Sendungen. 1871: Zustellgeld fiir gewiihnliche Briefe 
aufgehoben. 11>72: 1 Silbergroschen fiir Wertsendungen, Pakete und 
Postanweisnugen. 1877: 30 Pf. fiir.:.Pakete iiber 21/,-5 kg. 1888: 
20 Pf. fiir Pakete iiber 21/, kg. 

Recht. Nach dem PG vom 28. 10. 1871 (§ 50 Abs. 3 
Ziffer 7) hat das zu erlassende Post-Reg1ement (die PO) 
zu entha1ten: Anordnungen tiber die Art der Bestellung 
der durch die Post beforderten Gegenstande und die 
hierfiir zu erhebenden Gebtihren. Das Post-Reg1ement 
vom 30.11. 1871 bestimmte: Die Verbindlichkeit der 
Postverwaltung, die angekommenen Sendungen den 
Adressaten ins Haus bestellen zu lassen. erstreckt sich 
auf gewohnliche und eingeschriebene Briefe und Karten, 
gewohnliche und eingeschriebene Drucksachen und 
Warenproben, Postanweisungen, Anlagen zu Postman
daten, Beg1eitbriefe zu gewohnlichen Paketen, Abliefe
rungsscheine tiber Wert- und eingeschriebene Pakete. 

In der PO vom 22. 12. 1921 ist tiber die Zustellung 
(§ 36) folgendes bestimmt: 

Die Veq)flichtung der Post, die angekommenen Gegen
stande dem Empfanger ins Haus zustellen zu lassen, 
erstreckt sich 

1. im Ortszustellbezirk auf 
a) gewohnliche und eingeschriebene Briefsendungen, 
b) gewohnliche und eingeschriebene Pakete und auf 

Sendungen mit Sammeltiberweisungen von Zeitschriften, 
c) Sendungen mit einer Wertangabe bis 3000 RM, 
d) Postauftrage, 
e) Postanweisungen nebst den Geldbetragen, 
f) Ablieferungsscheine und Paketkarten zu Wert

sendungen, die nach c) nicht zugestellt werden, sowie auf 
Paketkarten zu zollpflichtigen Paketen; 

2. im Landzustellbezirk auf 
a) gewohnliche und eingeschriebene Briefsendungen, 
b) gewohnliche und eingeschriebene Pakete und Sen

dungen mit Sammeltiberweisungen von Zeitschriften, 
soweit sie im einzelnen nicht tiber 5 kg wiegen und vom 
Landzusteller innerhalb der zulassigen Belastungsgrenze 
und gegen Nasse usw. geschtitzt befOrdert werden konnen, 

c) Sendungen mit einer Wertangabe bis 1000 RM, bei 
Paketen unter den Voraussetzungen zu b), 

d) Postauftrage, 
e) Postanweisungen nebst den Geldbetragen, 
f) Paketkarten und Ablieferungsscheine zu Paketen 

und Wertsendungen, die nach b) und c) nicht zugestellt 
werden sowie auf Paketkartell zu zollpflichtigen Paketen. 

Die vorgenannten Sendungen werden stets zuge. 
stellt, wenn keine Abholungserkliirung vorliegt. -
Die Post kann die Verpflichtung zur Zustellung aus 
besonderen Griinden beschranken und ftir bestimmte 
Orte oder Gebiete dauernd oder vortibergehend erweitern. 
Die Post ist berechtigt, die Zustellung nach Wohn
statten abzulehnen, die nicht auf allgemein zuganglichen 
Wegen erreicht werden konnen, ferner wenn die Aus
tibung des Zustelldienstes mit Gefahr verbunden ist, 
oder wenn der Aufwand in starkem MiBverhaltnis zu 
dem erstrebten Zwecke steht. 

Die Post bestimmt die Z~tellzeiten, ferner an wen 
und wie die Sendungen zuzustellen sind, sie setzt die 
Hohe der Wertgrenze und die Zustellgebtihren fest und 
rege1t die Abgrenzung der Zustellbezirke. 

Betrie b. In der Regel werden 2 werktagliche Orts
briefzustellungen als ausreichend angesehen. Ausnahms
weise Mnnen in Stadten mit starkem Verkehr 3 und in 
ganz besonderen Fallen 4 Briefzustellungen eingerichtet 
werden, wenn hierfiir nach dem Verkehrsumfang und 
den Postverbindungen ein unabweisbares Bediirfnis be
steht. Mehr als viermalige Ortsbriefzustellung ist in 
keinem FaIle zulassig. Bei kleineren P A mit unbedeu
tendem Briefverkehr am Postort und bei P Ag gentigt 
eine Ortsbriefzustellung. Die Orts-Paket- und Orts
Ge1dzustellung ist, von zwingenden Griinden abgesehen, 
werktaglich einma1 auszuftihren. Die Landzustellung 
hat, soweit nicht ftir abseits ge1egene Einzelnieder
lassungen (Abbauten, EinzelgehOfte) von der OPD Ein
schrankungen angeordnet sind, einmal werktaglich statt
zufinden (s. auch wechseltagige ZusteIlung). 

Die Zustellung soIl sich zweckmaBig an die ankommen
den Posten anschlieBen und in ktirzester Frist ausgeftihrt 
werden. Zur Entlastung einer Zustellung dtirfen nicht 
eilige Drucksachen (auch Fachzeitschriften) im Faile 
des Bediirfnisses auf unmittelbar folgende, weniger be
lastete Zustellgange verteilt werden (ausgenommen 
Zeitungen, Borsenberichte, Kurszette1). Solche Sen
dungen konnen auch an Sonn- und Feiertagen von der 
Zustellung ausgesch10ssen werden. Wenn die Zah1 der 
Sendungen an Behorden regelmaBig sehr groB ist, so konnen 
sie durch andre Kriifte (Kasten1eerer usw.) bei sonstigen 
Dienstgangen oder in Dienstpausen abgetragen werden. 

Bei der Landzustellung sind die Ortschaften stets in 
derselben Reih~nfolge zu begehen, um ptinktliche und 
gleichmaBige Uberkunft der Sendungen zu gewahr
leisten. Neuerdings ist versuchsweise zugelassen, daB 
die Landzusteller abseits ge1egene Einzelniederlassungen 
nur dann begehen, wenn Sendungen fiir die Bewohner vor
liegen. Den Landzustellern konnen u. U. Briefsendungen 
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durch geeignete Postverbindungen nachgesandt werden. 
In Bayern werden bei gewissen P Anst Anweisungen ohne 
Geldbetrage zugestellt (Eintragung in besonderes An
kunftsbuch). Empfanger in den Landzustellbezirken haben 
u. u., wenn sie die Betrage gleich zeitig zugestellt erhalten 
wollen, im allgemeinen oder fUr einen bestimmten Fall 
dahingehenden Antrag beim ZustellPA zu stellen. 

An Sonn- und Feiertagen findet in Postorten vor
mittags einmalige Briefzustellung statt, die wahrend de s 
Hauptgottesdienstes zu ruhen hat; am 2. Weihnachts-, 
Oster- und Pfingsttage ruht die Ortszustellung ganz. 
Wertbriefe, Anweisungen und Pakete werden Sonntags 
nicht zugesteUt, ebenso Packchen, wenn sie nicht bei der 
Briefzustellung abgetragen werden. Die LandzusteUung 
ruht am Karfreitag, 2. Oster-, Pfingst- undWeihnachtstag, 
am Himmelfahrts- und BuBtag (u. U. auch Fronleichnam 
und Dreikonigstag); an den iibrigen Sonn- und Feiertagen 
findet einmalige Briefzustellung in den Landorten statt, 
wo der Umfang des Verkehrs sie notig macht. Paket
karten, die ohne die Pakete abzutragen sind, werden 
zugestellt. Auch andre Paketkarten konnen mitgegeben 
werden, wenn die Pakete verderbliche Gegenstande ent. 
halten, oder der Empfanger es wiinscht. In Bayern ruht 
der Zustelldienst an Sonn- und Feiertagen allgemein. 

Vollzogene Riickscheine und vollzogen zuruckgekom
mene Zustellungsurkunden werden bei der Zustellung 
wie gewohnliche Briefe behandelt. Die fahrenden Land
brieftrager befordern in der Regel aUe Pakete. Die 
Grenze der Wertbetrage bei der Geldzustellung bestimmt 
innerhalb der Richtlinien der Amtsvorsteher, auch fiir 
die zugeteilten P Ag. Durch die Post vertriebene Zei
tungen und Zeitschriften werden im Orts- und Land
zustellbezirk gegen Monatsgebiihr abgetragen, die sich 
nach der Haufigkeit des Erscheinens richtet. Naheres 
s. Postzeitungsdienst, Postgebiihren. 

Die LandzusteUer miissen Pakete bis 5 kg abtragen; 
liegen zu viele Pakete vor, so daB die Gesamtladung 
zu schwer und zu umfangreich ist, so kann die Abtragung 
einzelner Pakete - und zwar moglichst der zuletzt 
eingegangenen - auf den nachsten Gang verschoben 
werden. In diesem Fall ist den Empfangern die Paket
karte vorzuzeigen; sie sind zu befragen, ob sie die Pakete 
abzuholen wiinschen. Soweit wie moglich sollen auch 
die Pakete iiber 5 kg abgetragen werden. Wenn regel. 
maBig groJ3ere Mengen vorliegen, sind geeignete Vor
kehrungen zur BefOrderung der Pakete iiber der Be· 
lastungsgrenze des Zustellers zu treffen: Mitbenutzung 
von Postkraftwagen, andern PostbefOrderungsmitteln, 
regelmaBig verkehrenden Privatfuhrwerken. 1st das nicht 
moglich, so solI der Landzusteller fiir die Fortschaffung 
der Pakete unter Hinzuziehung von Familiengliedern oder 
andem Personen oder mit geeigneten BefOrderungsmitteln 
(Handwagen, Fahrrad u. dgl.) sorgen. Hunde diirfen nicht 
aIs Zug- oder Lasttiere verwandt werden. Der Landzusteller 
erhalt eine !!esondere Entschadigung. Belastungs
grenze und Ubergewichtsentschadigung s. d. 

KonnenPostsendungen beim erstenZustellversuch nicht 
ausgehandigt werden, so wird der Versuch wiederholt im 
allgemeinen zweimal, und zwar am folgenden Tage und an 
dem Tage, an dem die Sendung im Falle der Unzustellbar
keit als unzustellbar zu behandeln ist. 1st der zweite Ver
such vergeblich, so hat der Zusteller einen Benachrichti
gungszettel (s. d.) zuruckzulassen. Die bei Posthilfstellen 
nicht abgeholten Pakete hat der Landzusteller abzutragen. 

Die Sendungen werden an den Empfanger selbst oder 
an seinen Bevollmachtigten ausgehandigt. Naheres iiber 
Empfangsberechtigung s. Empfanger. Die zustellen
den Boten haben sich zu vergewissern, wer zur Empfang
nahma der fiir Handelsfirmen eingehenden Sendungen 
berechtigt ist, und wer Vollmacht erteilt hat. Naheres 
s. Vollmacht und Verzeichnis iiber Handels
firmen, eingetragene Genossenschaften, Ge
sellschaften m. b. H., eingetragene Vereine, Pro
kuren und Vollmachten. Entweder erhalt der Zu-

steller einen Auszug nach besonderem Muster, oder die 
Verzeichnisse iiber HandeIsfirmen usw. miissen ihm auf 
andre Weise zuganglich gemacht werden. Besondere 
Vorschriften sind fiir die FaIle getroffen, wo auBer dem 
Empfanger noch ein andrer, wenn auch nur zur naheren 
Bezeichnung der W ohnung in der Aufschrift genannt is •. 
Naheres s. Ersatzempfanger. 

Gewohnliche Briefsendungen, gewohnliche und ein
geschriebene Pakete, unversiegelte Wertpakete und 
Paketkarten, auch die Anlagen zu Postauftragen, wenn 
der Betrag sogleich gezahlt wird, werden an einen Haus. 
(Geschiifts-) Beamten, ein erwachsenes Familienglied, 
einen andem AngehOrigen oder einen Hausangestellten 
des Empfangers oder seines Bevollmachtigten aus. 
gehandigt, wenn diese nicht selbst in der W ohnung 
anzutreffen sind. 1st auch von jenen niemand anzu
treffen, so ist Aushandigung an den Hauswirt, Woh. 
nungsgeber oder Pfortner zulassig. Einer Empfangs. 
bescheinigung bedarf es in diesen Fallen nicht. Gewohn
liche freigemachte Briefsendungen kann der Zusteller 
in den Hausbriefkasten legen, soweit es ohne Beschadi
gung der Sendung moglich ist. Einschreibbriefsendungen, 
Wertbriefe und versiegelte Wertpakete bis 1000 RM 
oder die zugehOrigen Ablieferungsscheine und Paketkar. 
ten und .Postanweisungen werden, wenn der Zusteller 
den Empfiinger oder Bevollmachtigten in der Wohnung 
nicht antrifft, an ein erwachsenes Familienglied des 
Empfangers ausgehandigt. Ala Familienglieder rechnen 
Ehegatten, Eltern, GroBeltern, Kinder, Kindeskinder, 
Geschwister, Stiefeltern und Stiefkinder, nicht aber 
Schwiegereltern, Schwager usw. Sendungen mit hOherem 
Wert diirfen an den Ehegatten des Empfiingers, wenn 
dieser nicht ein HandeIsgewerbe betreibt, ausgehandigt 
werden, vorausgesetzt, daB hausliche Gemeinschaft· be
steht und nicht ausdriicklich andere Bestimmungen ge
troffen sind. Sonst diirfen Sendungen von hOherem 
Werte nur an den Empfanger selbst oder den Bevoll
machtigten ausgehandigt werden. 

Bei Aushandigung von nachzuweisenden Sendungen 
an unbekannte Empfanger ist entweder voUgiiltiger 
Ausweis oder Biirgschaft erforderlich. Vollgiiltige 
A usweis pa piere miissen von einer Behorde ausgestellt 
sein und Personbeschreibung, beglaubigtes Lichtbild 
und eigenhandige Unterschrift des Inhabers enthalten. 
Die Postausweiskarten werden allgemein als vollgiiltige 
Ausweispapiere anerkannt. Die vorgelegten Ausweis
papiere hat der Zusteller auf dem Ablieferungsschein 
usw. genau zu vermerken. Geniigen die Ausweispapiere 
nicht, so ist Biirgschaft zu fordern. Als Biirge ist mog
lichst der Hauswirt, im Landzustellbezirk der Gemeinde. 
vorsteher zuzuziehen; er muB den Ablieferungsschein 
usw. mitunterschreiben "aIs Biirge fiir rechtmaBige 
Aushandigung" und die BiirgschaftserkIarung vor der 
Aushandigung der Sendung oder des Ablieferungsscheins 
abgeben. 1st ein Biirge nicht zu erlangen, so hat der 
Zusteller die Aushandigung abzulehnen und die Abholung 
bei der P Anst anheimzustellen. 

Wertbriefe, versiegelte Wertpakete, Einschreiosen
dungen und Postanweisungen mit dem Vermerk "Eigen
handig" sind stets an den Empfanger selbst auszuhan. 
digen; auch bei andem Sendungen mit diesem Vermerk 
ist in erster Linie die Behandigung an den Empfanger selbst 
zu versuchen. Einscbreibbriefsendungen, Wertbriefe, Post
anweisungsbetrage, versiegelte Wertpakete, ferneJ' geo 
wohnliche Pakete, Einschreibpakete und unversiegelte 
Wertpakete gegen Riickschein diirfen nur an den Empfan
ger selbst oder seinen Bevollmachtigten ausgehandigt wer· 
den, und zwar nur gegen Empfangsbescheinigung. Naheres 
iiber die Erfordernisse der Empfangsbescheinigung 
s. d. Der Empfang ist nur im Riickschein zu beschei
nigen. Weigert sich der Empfanger, den Riickschein zu 
vollziehen, so gilt dies aIs Annahmeverweigerung. 

Auf den Post- und Zahlungsanweisungen, den Paket
karten und Ablieferungsscheinen hat der Zusteller einen 
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Zustellvermerk (s. d.) niederzuschreiben. 1st der 
Empfanger nicht zu ermitteln, oder verweigert er die 
Annahme, so hat der Zusteller das auf der Sendung 
zu vermerken, bei Sendungen nach dem nichtdeutschen 
Ausland in lateinischen Schriftzeichen. 

Sendungen an Militarpersonen, Angestellte oder Ar· 
beiter groBerer Geschaftsbetriebe oder Behorden, Zog. 
linge von Anstalten, u. U. an Kranke in Krankenanstal· 
ten, werden nach besonderem Abkommen an Beauf· 
tragte ausgehiindigt. Sendungen an Verstorbene sind 
an Testamentsvollstrecker usw. oder Erben (gerichtliche 
Urkunde) auszuhiindigen; solange dieser Nachweis nicht 
erbracht ist, diirfen nur gewohnliche Briefsendungen 
an Familienmitglieder der Verstorbenen ausgehiindigt 
werden. Die Zustellung an Dienststellen der Reichswehr 
ist durch besondere Vorschriften geregelt. 
, Die Ubergabe und Riicknahme der Sendungen und 
Betrage zwischen P Anst und Zusteller findet unter Be· 
nutzung der ZusteIlbiicher und Abrechnungs. 
biicher mit den Zustellern statt. Naheres s. d. 

Zur Ersparung von Riickmarschleistungen bei der 
Ortszustellung kann gestattet werden, daB die Zusteller 
nach Beendigung jedes oder des letzten Zustellganges 
die nicht angebrachten gewohnlichen Briefsendungen in 
einem Umschlag mit der Aufschrift "Riickbriefe Be· 
zirk ... " in einen bestimmten Briefkasten legen, und 
daB ein bestimmter Zusteller unterwegs von andern 
Zustellern die vollzogenen Ablieferungsscheine und die 
nicht zugestellten gewohnlichen Briefsendungen in Emp. 
fang nimmt und sie zusammen beim P A abliefert. 

Die Entschadigung der Landzusteller fiir die Be· 
nutzung eigener Fahrrader ist 1923 unter Zugrunde. 
legung einer Regelleistung von 40 km entsprechend den 
Kosten £tir Anschaffung, Unterhaltung und Abnutzung 
einheitlich geregelt worden. 

Schriftwesen. Archiv 1876 S.717ff., 1877 S.609ff., 647ff., 
1879 S.671ff., 1881 S.417ff., 1884 S.97ff., 129ff., 1888 S.333ft.; 
Statistik der RPv 1881 S. 75ff.; Stephan S. 61, 135, 195, 314, 751, 
804, 807, 808; W. H. Matthias, Darstellung des Postwesens in den 
Kgl. PreuBischen Staaten, WlIh. Dietericl, Berlin 1816; Brunner, 
Das Postwesen in Bayern in seiner geschichtlichen Entwicklung von 
den Anfiingen bis zur Gegenwart. Selbstverlag des verfassers, 
Miinchen 1900; DVZ 1926 S. 327ff. 

Zustellgeld s. Pakete, Postzeitungsdienst, Zustelldienst 
Zustellgesebiift ist die Dienststelle eines P A, die den 

Zustellern die abzutragenden Gegenstande iibergibt und 
die unzugestellt zumckgebrachten sowie die Ablieferungs. 
scheine usw. wieder abnimmt. Das Zustellgeschaft ist 
in der Regel eine Abrechnungsstelle (s. d.); doch darf 
hei ihm auch eine Zweigkasse eingerichtet werden. 
, Zustellvermerke sind Angaben, die der Zusteller auf 
den Post· und Zahlungsanweisungen, Paketkarten und 
Ablieferungsscheinen iiber die Zustellung der Sendungen 
mit Tinten·, Blei· oder Farbstift niederzuschreiben und 
zu unterschreiben hat. 1st die Sendung dem Empfanger 
selbst ausgehandigt, so lautet der Zustellvermerk 
"Selbst" (u. U. mit dem Zusatz "in Gegenwart des 
Biirgen N. "). In allen andern Fallen ist der Name der 
Person anzugeben, an die die Sendung ausgehiindigt 
ist, und ihr Verhiiltnis zum Empfanger. Das gleiche gilt, 
wenn der Empfanger eine Handelsfirma ist. Den Zustell. 
vermerken ist der Tag in Bruchform beizuse1!zen. Die Zu. 
stellvermerke sind niemals im voraus, sondern immer erst 
im Augenblick der Aushiindigung niederzuschreiben. 

Die Zustellvermerke werden bereits in der Instruk;tion 
fiir Brieftrager von 1825 erwahnt. 

Die Zustellvermerke sind rechtlich gesehen keine amt· 
lichen Aufzeichnungen, die iiber eine Tatsache fiir oder 
gegen dritte Personen einen urkundlichen Beweis liefern 
sollen, sondern nur aus Grunden des inneren Dienstes 
vorgeschrieben. Bei unrichtiger Niederschrift daher 
keine Bestrafung der zustellenden Boten aus §§ 267 
oder 348 RStGB (Urkundenfalschung). Der eidlichen 
Zeugenaussage des Zustellpersonals iiber die Zustellung 
von Postsendungen ist durch § 4-7 PG dagegen besondere 
Beweiskraft beigelegt, eine Vorschrift, die zwar durch 

§ 13 des Einfiihrungsgesetzes zur ZPO und § 5 desEin
fiihrungsgesetzes zur StrafprozeBordnung (StPO) auf. 
rechterhalten ist, aber wegen des Grundsatzes der freien 
Beweiswiirdigung in ZPO und StPO jetzt ohne pro· 
zessuale Bedeutung ist. 

Zutaxierung von Porto s. Nachgebiihr 
Zweigkassen werden bei allen VA gebildet, wo nicht 

der A.mtsvorsteher allein die gesamten Kassengeschafte 
erledigen kann. Sie haben insbesondere den Zahlungs. 
verkehr mit den Postbenutzern zu vermitteln, also Ein· 
zahlungen auf Postanweisungen und Zahlkarten ent· 
gegenzunehmen, Auszahlungen auf Post· und Zahlungs. 
anweisungen sowie auf Postkreditbriefen zu leisten, Wert· 
zeichen (ausgenommen die Dienstwertzeichen) zu ver
treiben, Post-, Telegraphen. und Fernsprechgebiihren zu 
vereinnahmen, Zeitungsgelder zu erheben und abzufiih· 
ren, Versicherungsrenten und Militarversorgungsgebiihr. 
nisse zu zahlen und die Einnahme· und Ausgabebiicher 
clamber zu fiihren. Ferner gebOrt zu ihren Aufgaben 
die Versorgung der Zusteller lnit Geldmitteln zur Aus· 
zahlung von Post· und Zahlungsanweisungen, die Ab· 
nahme der von den Zustellern eingezogenen Nachnahme· 
und Postauftragsgelder und Gebiihrenbetrage, die Ab. 
rechnung mit den den Zweigkassen angegliederten Neben· 
und Hillskassen und mit den P Ag. Die Einrichtung der 
Zweigkassen gehort zur Zustandigkeit der Amtsvorsteher. 
Mit Abrechnungsstellen (s. d.) diirfen Zweigkassen aber 
nur ausnahmsweise und nur mit Genehmigung der OPD 
vereinigt werden. Nur mit dem Zustellgeschiift darf eine 
Zweigkasse auf Anordnung des Amtsvorstehers ver· 
bunden werden, wenn die Annahme· oder Ausgabestelle 
den Geldverkehr mit den Zustellern nicht abwickeln kann. 

Zweigkassen und Abrechnungsstellen fiihren alle Ein. 
nahmen und Ausgaben, iiber die mit der OPK abzurechnen 
ist, auf die Hauptkasse des VA zuriick. Sie erhalten Wert. 
zeichenzuschiisse und Barzuschiisse von der Hauptkasse 
und fiihren an sie laufend alle entbehrlichen Gelder und 
die im bargeldlosen Zahl~ngsverkehr (s. bargeldlose Zah" 
lungen) angenommenen Uberweisungen und Schecke abo 
Jedoch diirfen sie, wenn ortliche Bedenken in bezug auf 
Personal· und Betriebsverhaltnisse nicht entgegenstehen, 
auf Anordnung des Amtsvorstehers die entbehrlichen 
Gelder fiir Rechnung der}lauptkasse unmittelbar an die 
zur Empfangnahme der Uberschiisse bestimmten Stellen 
(s. Postanweisungskassen) einsenden und die angenom· 
menen Schecke usw. den Einziehungsstellen zufiihren 
sowie eingehende Zusqhiisse unmittelbar abnehmen, 
wenn diese in einem Uberweisungsbuch nachgewiesen 
werden. Die Zweigkassen fiihren kein Kassentagebuch. 
Der Sollbestand der Kasse wird lediglich durch Gegen. 
iiberstellung der fiir die Abrechnung sich ergebenden 
Schulden und Forderungen (s. d.) ermittelt. Sie stellen 
im alten Reichspostgebiet Abschliisse auf, die fiir alle 
Einnahmen und Ausgaben stets den Stand von Monats
anfang an ausweisen, und rechnen nur monatlich mit der 
Hauptkasse abo Die den Zweigkassen angegliederten 
Hills· und Nebenkassen stellen dagegen entweder Tages· 
oder Monatsabschliisse auf; die Ergebnisse gehen dem
zufolge entweder taglich oder erst am Monatsende in 
die Abschliisse der Zweigkasse iiber. Die Zweigkassen 
bei VA in Bayern und Wiirttemberg rechnen taglich mit 
der Hauptkasse auf Grund einer SchaIterrechnung ab, 
die im Wesen den taglichen Abschliissen der Hills· und 
Nebenkassen im alten Reichspostgebiet entsprechen. 
Die Monatssummen werden bei diesem Verfahren von 
der Hauptkasse zusammengestellt. Die Abschliisse der 
Zweigkassen sind vom Dienstnachfolger oder vom Stellen. 
vorsteher, die am Monatsende aufzustellenden Abschliisse 
und die monatlichen Abrechnungen vom Hauptkassen. 
fiihrer zu priifen... G ebb e. 

Zweigpostanstalten sind PA, die in bezug auf den Ver· 
waltungsdienst, das Personal und dasAbrechnungsgeschaft 
einem groBeren P A unterstellt sind. Hinsichtlich der 
Kassenfiihrung gelten die ZweigP Anst als Zweigkassen. 
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Telephon- und Signal-Anlagen. Ein praktischer Leitfaden fur die Errichtung elektrischer 
Fernmelde- (Schwachstrom-) Anlagen. Herausgegeben von Oberingenieur Carl Beckmann, 
Berlin-Schoneberg. Bearbeitet nach den Leitsatzen fUr die Errichtung elektrischer Fern
melde- (Schwachstrom-) Anlagen der Kommission des Verbandes deutscher Elektrotechniker 
und des Verbandes elektrotechnischer lnstallationsfirmen in Deutschland. D ri t t e, verbesserte 
Auflage. Mit 418 Abbildungen und Schaltungen und einer Zusammenstellung der gesetzlichen 
Bestimmungen fUr Fernmeldeanlagen. IX, 325 Seiten. 1923. Gebunden RM 7.50 

40 Jahre Fernsprecher Stephan-Siemens-Rathenau. Von Geh. Oberpostrat O. Grosse. 
Mit 16 Textabbildungen. VI, 90 Seiten. 1917. RM 3.-

Die mit lID bezeichneten Werke sind im Ve r 1 a g von J u 1 ius S p r i n g e r in Wi e n erschienen. 
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Der Verkehr mit der Bank. Eine Anleitung zur Benutzung des Bank-Kontos, zur Priifung 
von Wechsel-, Effekten- und Devisenabrechnungen sowie Kontoausziigen nebst Zins- und 
Provisionsberechnungen. Von Wllhelm Schmidt, Bankprokurist. Z wei t e, vermehrte Auf
lage. IV, 72 Seiten. 1922. RM 1.20 

Buchfiihrung fiir Klein- und Gro6betriebe. Mit Anleitung zu den SteuererkJarungen. 
Mit zahlreichen Buchungsbeispielen. Von Dr. Th. Meinecke, Winsen a. d. Luhe. IV, 27 Seiten. 
1923. RM 1.50 

Reichs-Versicherungsordnung mit Anmerkungen. Herausgegeben von Mitgliedern des 
Reichsversicherungsamts. In vier Einzelbanden. 
Band I: Gemeinsame Vorschriften. (Erstes Buch der RVO.) Beziehungen der Versiche

rungstrager zueinander und zu anderen Verpfiichteten. (Fiinftes Buch der RVO.) Ver
fahren. (Sechstes Buch der RVO.) Erscheint im Januar 1927 

Band II: Krankenversicherung. (Zweites Buch der RVO.) VIII, 306 Seiten. 1926. 
Gebunden RM 9.60 

Band III: Unfallversicherung. (Drittes Buch der RVO.) XII, 608 Seiten. 1926. 
Gebunden RM 18.60 

Band IV: Invalidenversicherung. (Viertes Buch der RVO.) VIII, 248 Seiten. 1926. 
Gebunden RM 8.70 

Die neue Angestelltenversicherung. Systematische Einfiihrung nebst Berufskatalog und 
Sachregister. Von Dr. Hermann Dersch, Senatsprasident im Reichsversicherungsamt. IV, 
124 Seiten. 1924. RM 2.10 

Die Verkehrsmittel in V olks- und Staatswirtschaft. Von Professor Dr. Emil Sax. Z wei t e , 
neubearbeitete Auflage. 
Erster Band: Allgemeine Verkehrslehre. X, 198 Seiten. 1918. RM 8.40 
Z w e it e r Band: Land - und Wasserstra6en, Post, Telegraph, Telephon. IX, 533 Seiten. 

1920. RM 17.-
D ri t t e r (SchluB-) Band: Die Eisenbahnen. Mit AnschluB einer Abhandlung von Professor 

Dr. E. von Beckerath, Kiel. X, 614 Seiten. 1922. RM 20.-

Der Lastkraftwagenverkehr seit dem Kriege, insbesondere sein WeUbewerb und 
seine Zusammenarbeit mit den Schienenbahnen. Von Dr. Emil Merkert, Dipl.-Kauf
mann, Feuerbach. Mit 2 Textabbildungen. VIII, 112 Seiten. 1926. RM 6.60 

Das Kleinforderwesen bei Verwendung von Elektrokarren. (Herausgegeben von der 
Allgemeinen Elektrizitatsgesellschaft.) Mit 26 Abbildungen. 34 Seiten. 1925. RM 2.40 

Der neuzeitliche Aufzug mit Treibscheibenantrieb. Charakterisierung, Theorie, N ormung. 
Von Dipl.-Ing. F. Hymans, New York, und Dipl.-Ing. A. V. Hellborn, Stockholm. Mit 
99 Textabbildungen. VI, 156 Seiten. Erscheint Ende 1926 

H. Rietschels Leitfaden der Heiz- und Liiftungstechnik. EinHand- und Lehrbuch fUr 
Architekten und Ingenieure. S i e ben t e, verbesserte Auflage von Professor Dr. techno 
K. Brabbee. 
Erster Band: Mit 257 Textabbildungen. IX, 182 Seiten. 1925. 
Z wei t e r Band: Mit 42 Textabbildungen, 32 Zahlentafeln und den Hilfstafeln I-X. VI, 

182 Seiten. 1925. Gebunden RM 33.-

Licht und Arbeit. Betrachtungen iiber Qualitat und Quantitat des Lichtes und seinen Ein
fiuB auf wirkungsvolles Sehen und rationelle Arbeit von M. Luckiesh, Direktor des For
schungslaboratoriums fUr Beleuchtung der National Lamp Works der General Electric Co. 
Deutsche Bearbeitung von Ing. Rudolf LeUek, Witkowitz, C. S. R. Mit 65 Abbildungen im 
Text und auf zwei Tafeln sowie einer Farbmustertafel. X, .212 Seiten. 1926. Gebunden RM 15.-

®Siedlung und Kleingarten von Regierungsrat a. D. Dr. Hans Kampffmeyer, Vorstand des 
Siedlungsamtes derGemeinde Wien. Mit 100 Abbildungen im Text. VI, 156 Seiten. 1926. RM 4.20 

®Baupolitik als Wissenschaft. Von Dr. Karl Brunner. 80 Seiten. 1925. RM 2.85 
Die mit ® bezeichneten Werke sind im V e r I a g von J u Ii u sSp r i n g e r in Wi e n erschienen. 




