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Vorwort 
Diesl'" Buch enthalt das Wesentliche llwinrr Yorlesung('11 

tibcr thcoretische Finanzwissenschaft, die ieh Ull uer Londoll 
School of Economics gchalten habe. Es hat die Aufgahl', 
nach eilll.'m Ausspruch Bacons, "den Geist in Kiirzc zur 
UrteiMahigkcit zu. erziehen, "tatt ihm nur Le~nstoff bi" 
zum Ube'rdrul3 zuzuftihrcn". l\Icine Absicht war, ohm' in 
Pc"danterie zu verfullpll, die wichtigsh'n ullgemeinpn Gru~1(I
satze herauszuarbeitcll, die die Fillanzpolitik cines modt"J'I]('n 
Gemeinwesens bcherrschcn sollcn. Denn das Stlldium dl'l' 

allgemcincn Grundsatze ist die unerIaf3lichc Voraussetzllng: 
fUr eine fruchthare Diskussion del' praktischen Probleml' 
und sollte um; gestatten, pin Rahmcnwerk allgemeiner 
Begriffe aufzubauen, in die wir besonderc Brgriffe und 
hesondere Tatsachen so einordlll'll konnen, daB sie nicht 
mehr vereinzelt rrscheinen, sondern in ihI'er wahrpn Be
ziehung zu einem grol3eren Ganzen. 

Meine Aufgabe in diesem Buch ist nicht, ins einzelnl' 
gchende Vorschlage fUr die praktische Politik zu machpll 
(obwohl ich vielleicht gelegentlich ein wenig dipspr Ver
suchung erlegen bin), sondern nur die allgemeinen Er
wagungen klarzulegen, die die Grundlage fUr jede gesunde 
Politik bilden mtissen. Die Tatsachen verandern sich heute 
auf dem Gebiete der Finallzpolitik so schnell, daB Tat
sachenuntersuehungen bald veraltet sind, und auch dip 
Gestalt, in del' sieh die Probleme ftir die Praxis darstellen, 
wechselt standig. Abel' es gibt gewisse allgemeine Grund
satze, ftir die das nicht gilt. Die Unkenntnis odeI' Vernach
lassigung diesel' Grundsatzc hat der Welt schwere wirt
schaftliche NachtciIe zugeftigt und tut das noch heute. 
1m Laufe mciner Darlegungen bin ich darum gelegentlich 
abgeschweift, urn einige verbreitete Mcinungen tiber Fragen 
del' Besteuerung, der offentlichen Ausgaben und del' offent
lichen Schuldcn kritisch zu untersuchen, bri denen llleiner 
Mcinung nach stiindig mit false hen Schltissen und un
klaren Begriffen operiert wird. 



IV Vorwort. 

Die Mehrheit der Nationalokonomen pflegt gegeniiher 
offentlichen Ausgahell eine ziemlich ablehnende Haltung 
einzunehmen. Ich habe versucht, diesen Teil meiner Auf
gabe mehr unter positiven Gesichtspunkten zu behandeln 
und den Parallelismus herauszuarbeiten, der zwischen der 
Theorie der offentlichen Ausgaben und der Steuertheorie 
besteht. 

1m Text habe ich nur selten auf die Schriften anderer 
Autoren Bezug gellommen; fiir Leser, die die angeschnittenen 
Fragen weiter zu studieren wiinschen, ist jedoch ein kurzer 
Literaturnachweis als Anhang beigefiigt. 

London, ill September 1922. 

Hugh Dalton. 

Vorbemerkungen zur deutsehen Ausgabe. 
Bei der Ubersetzung ist, wie in den friiheren Banden 

dieser Sammlung, nicht strenge Anlehnung an den eng
lischen Wortlaut, sondern sinngemaBe Verdeutschung an
gestrebt. Zusatze wurden nur gemacht, soweit es unhedingt 
erforderlich schien; sie sind durch eckige Klammern ge
kellllZeichnet. Der Titel "Einfiihrung in die Finanzwissen
schaft" (fiir "Principles of Public finance") wurde gewahlt, 
weil diesem die allgemeinen Lehren behandelnden Buche 
in der Sammlung der "Wirtschaftswissenschaftlichen Leit
faden" noch eine Darstellung der besonderen Probleme 
folgen soll. 

AuBerordentlichen Dank bin ich meiner Frau fiir die 
weitgehende Unterstiitzung schuldig, die sie mir hei der 
Ubersetzung zuteil werden lieB; sie hat nicht nur fiir den 
groBten Teil der Ubersetzung den ersten Entwurf geliefert, 
sondern auch hei der Herstellung des endgiiltigen Textes 
und hei der Korrektur groBe Dienste geleistet. Ihr Name 
sollte eigentlich mit auf dem Titelblatt stehen. 

Berlin, im Dezember 1925. 
Dr. Hans Neisser. 
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Erster Teil. 

E i n 1 e i tun g. 

Erstes Kapitel. 

Vom Wesen des offentlichen Haushalts. 
Haupteinteilung del' Materie. 

1. Das Finanzwesen ist ein Grenzgebiet zwischen Wirt
schaft und Politik. Es umfaBt Einnahmen und Ausgaben 
der offentlichen Korperschaften und die Herstellung eines 
Gleichgewichts zwischen beiden. Unter "Grundsatzen der 
Finanzwissenschaft" sind die allgemeinen Richtlinien zu 
verstehen, die sich fUr diese Materie aufstellen lassen. 

Unter "offentlichen Korperschaften" versteht man aIle 
iiber ein bestimmtes Territorium gebietenden Behorden, yom 
Gemeinderat bis zur Landes-, Reichsbehorde und selbst 
internationalen Behorde. Natiirlich unterscheiden sie sich 
weitgehend hinsichtlich der GroBe ihres Gebiets und dessen 
Bevolkerung, der Tragweite ihrer Funktionen, der Art 
ihrer Einnahmequellen und ihrer Ausgaben sowie ihrer 
finanzieIlen Abhangigkeit von anderen offentlichen Korper
schaften, die ihnen entweder uber- oder untergeordnet sind. 
Aber in einer allgemeinen Ubersicht haben diese Unter
schiede doch nur sekundare Bedeutung. Insbesondere gibt 
es keinen grundlegenden Unterschied zwischen dem Haus
halt der Zentral- und dem der Lokalbehorden in einem 
Lande wie GroBbritannien, oder zwischen den verschiedenen 
Beh~den innerhalb der Hierarchie eines Bundesstaates. 

2. In den modernen abendlandischen Gemeinwesen be
stehen die Einnahmen und Ausgaben der offentlichen 
Korperschaften fast ausschlieBlich aus Geldzahlungen. Unter 
"Finanzen" versteht man Geldangekgenheiten und ihre 

D a Ito n • N e iss e r. Finanzwissenschaft. 1 



Einlei tung. 

Behandlung, und das llloderne Offentliehe Fina.nz\vesen 
setzt Geldwirtsehaft voraus. 

Die Au s gab e n der offen tlichen Korperschaften be
stehen praktisch in der Tat ausnahmslo<: in Geldzahlungen. 
Aber wir mussen zwei Arten offentlicher Einnahmen 
erwahnen, die nicht Geldeinnahmen sind, namlich 1. ge
wisse _unbezahlte person lie he Dienste und 2. Entrichtung 
gewisser Steuern in Form von Sachleistungen. Manche dieser 
unbezahlten Dienste werden freiwillig geleistet, andere unter 
Gesetzeszwang. Als Beispiel fUr die erste Art seien die 
Dienstleistungen der lokalen Richter und der durch Wahl 
ernannten Mitglieder verschiedener lokaler Korperschaften 
(in England), bis vor wenigen Jahren sogar noch die der 
nichtbeamteten Parlamentsmitglieder 1) genannt, als Bei
spiel fUr die letzte, die unter dem Namen "labour taxes" 
(Steuerleistung dureh Arbeit) bekannt ist, die Dienste der 
Geschworenen, ferner die allen englischen Burgern ob
liegende Verpflichtung, beim Schneefegen und Feuerloschen 
Hilfe zu leisten und die Polizei beim Ergreifen von Dieben 
und Mordern zu unterstutzen, sowie die "corvee" oder 
Zwangsarbeit, die noch auf der farbigen Bevolkerung 
einiger Kolonien lastet, insbesondere beim Wegebau und 
anderen offentlichen Arbeiten. Wichtiger noch ist eine 
andere Form des Zwangsdienstes, die in fast allen moder
nen Staaten - selbst in Friedenszeiten -' besteht: die 
Militardienstpflicht. Von der corvee unterscheidet sich 

-dieser Dienst dadurch, daB er bezahlt wird, allerdings sehr 
viel niedriger, als man den gleichen freiwilligen Dienst 
bezahlen muBte. Unbezahlte Dienste - ob freiwillig oder 
obligatorisch - sind von immer geringerer Bedeutung im 
modernen Finanzwesen und werden immer mehr beseitigt, 
weil sie einerseits nicht den gewunschten Erfolg zu erzielen 
pflegen und anderseits als unvereinbar mit demokratischen 
Prinzipien gelten. . 

1) ["Private members of Parliament." Im englischen Oberhaus 
(das nicht nur gesetzgebende, sondern auch richterliche Funk
tionen hat) sitzen auiler solchen nichtbeamteten Mitgliedern noch 
gewisse hohe Richter, die dafiir ein Gehalt von 6000 £ beziehen.] 
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Die Ursachc der AblOsung cler Natural- durch die Geld
steuer ist dieselbe, die den Ersatz der Tauschwirtschaft 
durch die Geldwirtschaft bewirkte: die groBere Bequem
lichkeit. In England hat sich allerdings in neuester Zeit 
eine entgegengesetzte Bewegung geltend gemacht, insofern 
- seit 1909 - die Erbschaftssteuern der Grundeigen
tumer mit Einwilligung der inlandischen Steuerbehorden in 
Land gezahlt werden konnen. (Als dieser Antrag zum ersten 
Male im Unterhause gestellt wurde [1906], machte man 
ihn lacherlich mit der Begriindung, daB es bei seiner An
nahme nicht lange dauern wiirde, bis die Gastwirte ihre 
Erbschaftssteuern in Whisky zu zahlen verlangten.) Weiter 
konnen gewisse Steucrn in bestimmten Staatspapieren 
bezahlt werden, so seit 1919 die Erbschaftssteuern in 
"Siegesanleihe", - ein bequemes Mittel zur SchuldentiIgung, 
freilich fiir die Staatskasse etwas kostspielig, da ein Titel 
iiber 100 £, der zu 85 ausgegeben wurde und stets unter 
Pari notiert worden ist, als Zahlung von 100 £ Steuern 
angenommen wird 1). 

3. Die Lehre vom offentlichen Haushalt zerfallt vor 
allem in die Lehre vom offentlichen Einkommen und 
in die Lehre von den offentlichen A us gab en, denen beiden 
gleichgroBe Bedeutung im System der Finanzwissenschaft 
zukommt. Einige Autoren haben die offentlichen Ausgaben 
in dieser Wissenschaft nicht behandeln wollen, aber das 
ist offenbar unlogisch. Offentliche Sch ulden behandelt 
man der besseren Ubersicht wegen oft gesondert, da hier 
eine Anzahl von Spezialproblemen liegen. Andererseits sind 
Einnahmen aus offentlichen Anleihen ein Teil des offent
lichen Einkommens, Zinszahlungen und Tilgungen von 
offentlichen Schulden ein Teil der offentlichen Ausgaben. 
Ahnlich gehoren Einnahmen aus offentlichem Vermogen, 
sei es, daB sie jahrlich wiederkehren oder aus einmaligen 
Verkaufen herriihren, zum offentlichen Einkommen, wah-

l) [Ahnlich wurde in Deutschland 1919 beim Reichsnotopfer 
und gewissen Kriegsgewinnsteuern den Zeichnern der Kriegsanleihe 
gestattet, diese zum Emissionskurs in Zahlung zu geben, obwohl 
der Borsenkurs tiefer lag.] 

1* 
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rend Zahlungen, die den offentlichen Vermogensbesitz an
gehen - sei es fur den laufenden Betrieb oder den ersten 
Erwerb -, zu den offentlichen Ausgaben gehoren. 

Aus der Ve r w a 1 tun g der Finanzen wiederum er
wachsen eine Reihe von Spezialproblemen, so daB auch sie 
oft gesondert behandelt wird. 1m vorliegenden Werke be
schiiftigen wir uns nicht mit ihr, da man fur sie verhaltnis
maBig wenig allgemeine Grundsatze aufstellen kann und 
da ihre Diskussion nur dann fruchtbar sein konnte, wenn 
man bei dem Leser eine ins Einzelne gehende Kenntnis der 
bestehenden Steuersysteme voraussetzen durfte. fiber 
Finanzverwaltung unterrichtet man sich daher besser 
durch ein Studium der finanzwissenschaftlichen Tatsachen 
als der allgemeinen Grundsatze. 

Teil 2 dieses Buches beschaftigt sich mit dem offent
lichen Einkommen, Teil 3 mit den offentlichen Ausgaben 
und Teil 4 mit den offentlichen Schulden. Auf das offent
liche Vermogen kommen wir im Laufe unserer Darlegungen, 
wenn notig, zu sprechen - leider weit seltener und in Zu
sammenhangen von weit geringerer praktischer Bedeutung 
als auf die offentlichen Schulden. Die zwei ubrigen Kapitel 
des ersten Teils beschiiftigen sich besonders. mit dem 
grundlegenden Prinzip, das in allen Fragen des offent
lichen Haushalts leitend sein sollte, und mit der Beziehung 
des offentlichen Haushalts zum privaten; beide Kapitel 
stehen im Zusammenhang mit dem Problem der wechsel
seitigen Angleichung von offentlichem Einkommen und 
offentlichen Ausgaben. 

Zweites Kapitel. 

Der Grundsatz des gl'oBten gesellschartlichen 
Nutzens. 

1. Wir sind auf dem Gebiete der Finanzwissenschaft 
noch recht befangen in der oberflachlichen Betrachtungs
weise und Lehre friiherer Zeiten. "Der bei weitem beste 
aller Finanzierungsgrundsatze ist der, wenig auszugeben", 
sagte J. B. Say vor 130 Jahren, "und die beste aller Steuern 
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ist die niedrigste." Er wiirde heute noch viel Zustimmung 
finden; bei der gegenwiirtigen Diskussion der Frage und 
sogar an vielen Stellen der orthodoxen Literatur geht 
man haufig von der negativen Feststellung aus: jede Steuer 
ist ein Ube!. Gliiubige Gemiiter verhalten sich daher von 
vornherein miBtrauisch gegen jede Art von offentlichen 
Ausgaben. Diese Einstellung ist ganz unwissenschaftlich. 
Ebenso unwissenschaftlich freilich ware es, von der posi
tiven Behauptung auszugehen, daB jede offentliche Aus
gabe gut sei. 

Zuniichst also ist nicht wahr, daB jede Steuer ein Uhel 
ist. Eine Alkoholsteuer, die durch Erhohung des Alkohol
preises seinen Verbrauch vermindert, kann ein positives 
Gut sein; so war es beispielsweise kein wiinschenswerter 
Zustand, wenn jemand sich im England des 18. Jahrhunderts 
fiir einen Pennyl) betrinken und fiir zwei Pence tottrinken 
konnte. Andererseits ist es natiirlich nicht wahr, daB jede 
offentliche Ausgabe gut ist. Die mangelhafte Armen
unterstiitzung in England Anfang des 19. Jahrhunderts hat 
viel geschadeV); ebenso sind offentliche Ausgaben fiir un
notige Kriege offensichtlich vom Ube!. AbeT es ist nicht 
moglich, sich ein vollstandiges Urteil iiber irgendeine MaB
nahme der Finanzpolitik zu bilden, ohne ihre beiden Seiten 
gegeneinander abzuwiigen: die Wirkung der Erhebung von 
offentlichen Einkiinften sowohl, wie die ihrer Verausgabung. 

Ristorisch ist die Auffassung, aIle Steuern seien vom 
'Obel, auf die einfache individualistische Lehre zuriickzu
fiihren, daB d;iStaat auBerhalb seines traditionell eng
begrenzten Wirkungskreises nichts Gutes tun konne. Reute 
jedoch erkennt man den Irrtum dieser aIlzu einfachen Auf
fassung. Ristorisch Mngt auBerdem die genannte Lehre 
mit der damals anerkannten Unterscheidung zwischen 

1) [Ein Penny = 81/. Pfennig.] 
2) [Da durch Armenunterstiitzung damals ohne Priifung der 

Arbeitswilligkeit das Einkommen jedes Proletariers auf das Existenz
minimum aufgefiillt wurde, muJ3te die Unterstiitzung wie eine 
Pramie auf Lohndruck fiir die Unternehmer und - nach Malthus -
auf die Erzeugung von Nachkommen fiir die Proletarierwirken.] 
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"produktiven" und "unproduktiven" Ausgaben zusammen. 
Die alteren Nationalokonomen einschlieBlich Adam Smith 
und Ricardo glaubten, daB der groBte Teil der Privat
ausgaben, die von der Steuer betroffen werden, "produktiv", 
dagegen alle offentlichen Ausgaben, zu deren Deckung die 
Steuern bezahlt werden, "unproduktiv" seien. Aber das ist 
ein Irrtum, und jene ihm zugrunde liegende, damals aner
kannte Unterscheidung ist langst aufgegeben. Der einzige 
okonomische Beweis der "Produktivitat" irgendeiner Aus
gabe ist, daB sie die wirtschaftliche Wohlfahrt befordert. 
Dnd offentliche Ausgaben fur Erziehung und Gesundheits
pflege sind fur die wirtschaftliche W ohlfahrt oft produk
tiver als private Luxusausgaben oder selbst Erzeugung 
neuen Kapitals1). 

Nichtsdestoweniger ist es eine eingewurzelte Gewohn
heit "angesehener.Autoritaten" auf dem Gebiete der Finanz
wissenschaft - von Staatsmannern und groBen Geschafts
leuten sowohl wie von Verfassern der Lehrbucher -, etwas 
unkritisch das Anwachsen der offentlichen Ausgaben zu 
beklagen, das unabhangig von Krieg und Kriegsvorberei
tungen seit vielen Jahren in allen Kulturstaaten in stan
digem Fortschritt begriffen ist. Eine lange Reihe un~erer 
Schatzkanzler hat mit der herkommlichen Dunkelheit und 
wohlvorbereiteten Zeichen der Besturzung immer wieder 
im Parlament iiber dieses Thema gesprochen. Ein Schatz
kanzler aber, der im Dnterhause sich wegen einer im 
Kabinett gutgeheiBenen Ausgabe entschuldigt, obwohl er 
eines der einfluBreichsten Mitglieder dieses Kabinetts ist 
oder doch sein sollte, spielt zweifellos eine etwas komische, 
wenn nicht gar verfassungswidrige Rolle; denn wenn er 
die Ausgabe nicht fUr notwendig hielt, hatte er seine De
mission geben mussen. 

GewiB ist es eine nicht nur auf dem Gebiet der Finanz
politik gultige Wahrheit, daB "Sparsamkeit vor allem not 
tut". Aber es gilt streng zu unterscheiden zwischen falscher 
und richtiger Sparsamkeit, zwischen dem Grundsatz, mog-

1) Vgl. Kap. XVIII. 
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lichst wenig auszugeben - unabhangig von dem damit 
erzielten Erfolg -, und dem Grundsatz, eine Ausgabe 
nicht zu scheuen, wenn sie zur Erzielung des bestmoglichen 
Ergebnisses notwendig ist - kurz: zwischen "wenig aus
geben" und "weise ausgeben". 

2. Wenn also Finanzpolitik als ein Zweig der okono
mischen und politischen Wissenschaft behandelt wird und 
nicht nur als ein Lehrbuch der Pfennigfuchserei, so muB 
sie sich auf einem grundlegenden Prinzip aufbauen. Als 
dieses Prinzip konnen wir das des gr6Bten gesellschaft
lichen Nutzens bezeichnen. Die meisten finanzpoli
>tischen MaBnahmen lassen sich in eine Reihe von Uber
tragungen der Kaufkraft auflosen. Diese Ubertragungen 
gehen im Wege der Besteuerung oder in anderer Weise 
zwischen den Einzelnen und den Behorden vor sich und 
umgekehrt im Wege offentlicher Ausgaben seitens dieser 
Behorden gegeniiber anderen Einzelnen. Diese wieder 
leisten entweder dafiir einen Gegendienst (wie Polizisten 
und Unternehmer), oder sie tun es nicht (wie Pensions
empfanger) 1). Infolge dieser Operationen finden Ver
schiebungen in Rohe und Charakter des erzeugten Reich
tums und seiner Verteilung an die Einzelnen und Klassen 
statt. Sind nun diese Verschiebungen in ihrer Gesamt
wirkung-gesellschaftlich von Nutzen 1 Wenn ja, dann sind 
jene Operationen gerechtfertigt; wenn nein, dann sind sie 
es nicht. Das beste finanzpolitische System ist das
jenige, das den gr6Bten gesellschaftlichen Nutzen 
mit seinen Operationen verbindet. Dieser Grund
satz ist klar, einfach und weitblickend, obgleich seine prak
tische Anwendung oft sehr schwierig ist. Aber diese Schwie
rigkeit ist mit dem Gegenstande notwendig verkniipft und 
darf natiirlich nicht dadurch umgangen werden, daB man 
ein falsches Prinzip an Stelle des richtigen setzt, um leichter 
zu praktischen Ergebnissen zu gelangen. 

l} Manchmal erhalten die NutznieI3er dieser offentliehen Aus
gaben nieht Kaufkraft in Geldform, Bondern in Gestalt besonderer 
Giiter oder Dienste, z. B. Uniformlieferung, Erziehung oder medi
zinisehe Behandlung. 
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3. Um dies Prinzip anwenden zu konnen, brauchen wir 
gewisse Kriterien des gesellschaftlichen Fortschritts. Als 
erstes drangt sich uns die Notwendigkeit auf, das Gemein
wesen vor inneren Unruhen und auBeren Angriffen zu be
wahren (vorausgesetzt, daB es wert ist, in seiner bestehenden 
Form erhalten zu werden). Zu untersuchen, wie sich das 
am besten erreichen laBt, falIt auBerhalb des Rahmens 
dieser Erorterungen; es handelt sich dabei um eine Ange
legenheit umsichtiger Innen- und AuBenpolitik, die nicht 
alIein vom Heeres- lind Polizeibudget abhangt. Erweist 
sich das Gemeinwesen in seiner bestehenden Form als nicht 
lebenswert, so ist es Sache der Staatsmanner, es lebenswert 
zu machen. Uberhaupt ist es in jedem FaIle ihre Sache, 
nach einer Mehrung der W ohlfahrt seiner Glieder zu 
trachten, seCes auf okonomischem oder auBerokonomischem 
Gebiet. 

Damit sind wir bei den eigentlichen wirtschaftlichen 
Kriterien des gesellschaftlichen Fortschritts, mit denen 
sich dieses Buch allein beschaftigt. Die beiden Vorbe
dingungen einer Mehrung der wirtschaftlichen Wohlfahrt 
eines Gemeinwesens sind _~rstens die Verbesserung seiner 
Produktivkrafte und zweitensdie Verbesserung der Ver
teilung der produzierten Guter. Verbesserung der Produk
tivkrafte bedeutet einfach Vermehrung der Produktiv
krafte in dem Sinne, daB auf den Kopf der Bevolkerung ein 
groBeres Produktquantum mit geringeren Kosten erzeugt 
wird. Verbesserung in der Zusammensetzung der Guter
menge bedeutet, daB eine gegebene Produktmenge mehr 
als vorher wirtschaftliche Bediirfnisse befriedigt und so 
wiederum hohere wirtschaftliche Wohlfahrt hervorruft. 
Verbesserung in der Verteilung heiBt eine Verringerung der 
groBen Ungleichheit, die in den meisten Kulturstaaten 
zwischen den Einkommen der Individuen (und Familien) 
besteht, sowie eine Verringerung der groBen Verschieden
heit des Einkommens eines Individuums zu verschiedenen 
Zeitpunkten seines Lebens, besonders in armeren Schichten 
der Bevolkerung. All das sind anerkannte Richtlinien wirt
schaftlichen Fortschritts; und finanzpolitische MaBnahmen 
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sind alles in aHem genommen nur insofern gerechtfertigt, 
als sie solchen Fortschritt zuwcge bringen. 

Wir wollen noch hinzufiigen, daB der Staatsmann auch 
fiir die Zukunft nicht weniger als fiir die Gegenwart zu 
sorgen hat. Der Einzelne stirbt, aber das Gemeinwesen, 
dessen Teil er ist, lebt fort. Darum soUte der Staats mann 
auch einen groBen geseUschaftlichen Fortschritt der Zu
kunft einem kleineren der Gegenwart vorziehen. 

4. Mit dieser Anwendung des Grundsatzes vom groBten 
gesellschaftlichen Nutzen werden wir uns spater genauer zu 
beschaftigen haben. Hier sollen nur einige negative Schluf3-
folgerungen gezogen werden, die gewisse populare Beweis· 
fiihrungen richtigstellen. 

Es ist, wie kiirzlich im Parlament ausgesprochen wurde, 
"unmoglich zu schatzen, wieviel unser Land, wenn man 
sein Einkommen in Betracht zieht, wirklich an offentlichen 
Ausgaben erschwingen konnte". Denn das, was "er· 
schwungen" werden kann, hangt einerseits ab von der 
Beschaffung des Geldes und andererseits von seiner Ver· 
ausgabung. Die Kosten eines iiberfliissigen Krieges konnen 
wir nicht "erschwingen", nicht einmal die einer iiber· 
fliissigen Behorde, selbst wenn das Geld dafiir aufgebracht 
wird. Andererseits vermogen wir betrachtliche Summen 
fiir mannigfache wiinschenswerte Dinge zu erschwingen, 
wenn das Geld dafiir durch ein ganz bestimmtes Steuer· 
system und durch kein anderes aufgebracht wird. Aus all 
dem ergibt sich, daB dem Begriff der "Steuerkraft" eines 
Gemeinwesens, wenn er nicht durch viele Definitionen und 
Annahmen naher geklart wird, nur hochst geringe Bedeu· 
tung zukommt. 

Ebenso ist nicht unbedingt wahr, daB der einzelne das 
Geld bessel' ausgibt als die Regierung, und auch hiermit 
kann eine allgemeine Einschrankung del' offentlichen Aus· 
gaben nicht begriindet werden. Allerdings sprach Glad· 
stone haufig davon, "Geld in den Taschen des Volkes 
fruchtbar werden zu lassen", als ob es ein reifender Kase 
sei, und zog diese Politik der Aufrechterhaltung der Steuern 
VOl", selbst dann, wenn deren Hauptzweck die beschleunigte 
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Verminderung der nationalen Schuld war. Allein er und 
die meisten seiner Zeitgenossen waren aueh blind gegen
uber den Zweeken, die Staatsausgaben fUr Alterspensionen, 
Arbeitslosenversieherung und dergleichen im Auge haben. 
Bei den groBen finanziellen Schwierigkeitell unserer Zeit ist 
es notwendig, die Ausgaben der Einzelwirtschaften genauer 
zu kontrollieren, nicht weniger als die der Behorden. Diese 
Wahrheit wird noch nicht so stark betont, wie es wunschens
wert ware. So verglich ich im Fruhsommer 1920 eines 
Tages die Leitartikel zweier Zeitungen. Die eine prangerte 
"die Verschwender" an und enthielt einen Artikel, der die 
Regierung wegen der hohen Beamtengehalter im Trans
portministerium angriff; die andere dagegen berichtete 
von dem "Letzten Rennen in Ascot" mit einer Art Sehn
sucht nach der guten alten Zeit, daB einige Damen wahrend 
der sechs Tage des Rennmeetings nur vier neue Toiletten 
getragen hatten, statt der sechs, die vor dem Kriege ublich 
waren! "Einschranken" (retrenchment) ist gewiB ein sehr 
beliebtes Wort, aber es sollte auf private Ausschweifungen 
nicht weniger als auf offentliche angewendet werden. Es 
ist nicht weise, die Staatsausgaben zu beschneiden nur 
aus dem Grunde, damit die Einzelhaushalte mehr ausgeben 
konnen, als sie brauchen. 

Andererseits ist es auch nicht so unbedingt wahr, wie 
einige moderne Autoren behaupten, daB "die Regierung 
das Geld besser ausgibt als der Einzelne", und das generelle 
Anwachsen der Staatsausgaben kann mit solchen Grunden 
nicht verteidigt werden. 1m Durchschnitt freilich mag es 
oft wahr sein, daB offentliche Ausgaben, die dureh die fort
schreitende Besteuerung aufgebracht werden, groBeren 
sozialen Nutzen bringen als die privaten Ausgaben, die 
ohne diese Besteuerung zu verzeichnen waren. Aber 
daraus folgt nicht, daB es sozial von Nutzen sein wfude, 
die offentlichen Ausgaben zu vermehren und die privaten 
entsprechend zu vermindern. Denn es brauchen nicht 
gerade die nutzlichsten Ausgaben des Staates zu sein, die 
dadurch wachsen, und nicht die nutzlosesten der Privat
wirtschaften, auf die sie dadurch verzichten: eine Regierung, 
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die mehr Geld zu Ausgaben zur VerfUgung hat, kann es 
fiir Zwecke verwenden, die das Geld nicht wert sind; und 
ein reicher Rennbahnbesucher, der mehr Steuern zu zahlen 
hatte, brauchte sie nicht aus dem Fond zu zahlen, den er 
fur die Toiletten seiner Frau oder fUr seine Weine auszu
geben pflegte, sondern aus dem, den er sonst in Rypotheken 
angelegt hatte. 

Die irrige Auffassung schlieLllich, man durfe Steuern 
nur zu dem Zwecke der staatlichen Einkommenssicherung 
erheben, ist gleichfalls oberflachlich und verkehrt. AIle 
Steuern haben Nebenwirkungen auLler der bloLlen Rebung 
des Ertrages, und die besten Steuern sind die, die neben 
dieser Rebung auf die Gesamtheit die besten Wirkungen 
ausuben. Aufgabe des Staatsmannes ist es, die Wirkungen 
der verschiedenen Steuern klarzustellen und demgemaLl zu 
handeln, anstatt sich durch Aufrichtung doch illusorischer 
Schranken selbst an guter Politik zu hindern. Aber jene 
Lehre ist so tief in der englischen finanzpolitischen Tradition 
verwurzelt, daLl sogar Harcourt 1894 aIle "weitreichenden 
Absichten" seiner Erbschaftssteuerreform1) ableugnete, ob
wohl die weitere Wirkung seiner Politik fUr jeden ein
sichtigen Beobachter klar ersichtlich war, ob dieser nun 
je nach seiner Einstellung zu der beabsichtigten allmah
lichen Zerschlagung des GroLlgrundbesitzes jene Politik 
billigte oder miBbilligte. 

Die beharrIiche Geltung dieser Lehre in England mag 
einerseits auf die parlamentarische Auffassung zuruckzu
fUhren sein, die durch die Ausdrucksweise der Akte von 
1911 gestutzt wurde, nach der solche "Money Bills" ledig
Iich fur die Steigerung der Einkunfte sorgen sollen, und 
andererseits durch die weitverbreitete Meinung, daB die 
Steuerschraube zu keinem anderen Zwecke angezogen 
werden diirfe. Spater werden wir zeigen, daB diese enge 
Auffassung keinerlei logische Berechtigung hat. AhnIich 

1) [Dureh diese wurde die "estate duty", eine Steuer auf den 
g e sam ten N a e h I a B mit hohen, progressiv gestalteten Satzen, 
in den Mittelpunkt des englisehen Erbschaftssteuersystems gestelIt.) 
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gibt es auch Leute, dis es fur ein gutes Argument gegen 
den Schutzzoll halten, daB er neben der Erhohung der 
Einkiinfte noch andere Wirkungen mit sich bringt. Tat
sachlich steht diese Art der Beweisfiihrung auf schwachen 
FuBen. Was die Gegner des Schutzzolls beweisen miiBten, 
ist nicht, daB er noch andere Wirkungen hat (denn das ist 
klar), sondern daB diese Wirkungen bedenklicher sind als 
die einer anderen Methode zur gleichen Rebung der Ein
kunfte. Auf diesen einfachen, inhaltsreichen Satz werden 
wir immer wieder zuruckkommen. Wir miissen uns Rechen
schaft geben von allen vernunftigerweise absehbaren Wir
kungen eines jeweils streitigen finanzpolitischen Vorschlags; 
wir mussen eine Bilanz des m6glichen Gewinns und Ver
lustes fiir das Gemeinwesen ziehen, diese Bilanz mit der 
anderer solcher Vorschlage vergleichen und dann den Er
gebnissen dieses Vergleiches entsprechend handeln. 

Drittes Kapitel. 

Offentliche und private Finanzen. 
1. Es ist lehrreich, offentliche und private Finanzpolitik 

miteinander zu vergleichen, und ein solcher Vergleich soIl 
die Aufgabe dieses Kapitels sein. 1m groBen Ganzen ist 
der Satz richtig, daB, wahrend die Einnahmen des Privat
manns die Rohe seiner Ausgaben begrenzen, die Ausgaben 
eines Gemeinwesens umgekehrt die Rohe seiner notwen· 
digen Einnahmen bestimmen. Mit anderen Worten: 
wahrend der Privatmann seine Ausgaben seinen Einnahmen 
anpaBt, paBt ein Gemeinwesen seine Einnahmen seinen 
Ausgaben an. Aber diese allgemeine Feststellung bedarf 
der Einschrankung. 

Bis zu einem gewissen Grade paBt auch der Privat
mann seine Einnahmen an seine Ausgaben an. Wenn er 
heiratet, und besonders auch wenn er die Verantwortung 
fiir eine Anzahl Angehorige iibernimmt, wird die Summe 
der ihm notwendig erscheinenden Ausgaben steigen, und 
er wird sich entschlieBen, seine Einnahmen durch Mehr-
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arbeit und Aufgeben seiner MuBestunden zu erhohen. 
Wenn spater aber seine Kinder sich selbst ernahren, wird 
die Summe der ihm notwendig erscheinenden Ausgaben sich 
verringern, und er wird sich cntschlieBen, weniger zu 
arbeiten und mehr der MuBe zu pflegen. Andererseits 
richtet das Gemeinwesen seine Ausgaben auch nach seinen 
Einnahmen: in schlechten Zeiten, wenn seine Einnahmen 
zuruckgehen, wird es Einschrankungen vornehmen, und in 
guten Zeiten, wenn die Einnahmen steigen, wird es sich 
eine bis dahin fur zu kostspielig gehaltene Politik leisten 
konnen. 

Es bedarf nicht fiir j edes J ahr einer genauen Anpassung 
der Einnahmen des Privatmanns an seine Ausgaben. 
"Keine besondere lIeiligkeit kommt dem Zeitraum einer 
Umdrehung der Erde um die Sonne zu", sondern ein Jahr 
ist nur eine bequeme Rechnungsperiode fUr gewisse Zwecke, 
aber eben nicht fUr alle. Wenn die Ausgaben des Privat
manns seine Einnahmen iibersteigen, so kann dieses Mehr 
gedeckt werden aus Ersparnissen fruherer Jahre oder aus 
einem Verkauf von Vermogenswerten, oder er kann in 
Schulden geraten, entweder indem er geradezu ein Dar
lehen aufnimmt, oder indem er seine Rechnungen nicht 
bezahlt (in diesem Falle leiht er der Wirkung nach Geld 
von dem, der bereits sein Glaubiger ist). Und wenn seine 
Einnahmen die Ausgaben iibersteigen, k6nnen die iiber
schussigen Einnahmen entweder als Anlagekapital oder in 
spaterer Zeit als Ausgaben Verwendung finden. 

Ahnlich brauchen auch die Einnahmen und Ausgaben 
eines Gemeinwesens nicht genau in jedem Jahre zu balan
zieren. Wenn die Einnahmen die Ausgaben iibersteigen, 
besitzt es einen nicht nur rechnungsmaBigen UberschuB, 
der in Zukunft zur Verfugung steht. Und wenn die Aus
gaben die Einnahmen iibersteigen, so kann das Gemein
wesen genau wie der Privatmann von seinen Ersparnissen 
zehren, oder einen Teil seiner Aktiven verauBern, oder sich 
in Schulden stiirzen. Hier aber tritt ein Unterschied auf: 
ein Gemeinwesen kann entweder eine innere oder eine 
auBere Anleihe aufnehmen, d. h. entweder von Personen 
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borgen, die seUler Gewalt unterworfen sind, oder von 
solchen, die das nicht sind. Odcr es kann schIieBlich die 
Zahlungsmittel inflationistisch vermehren. Ein Privat
mann aber kann keine innere Anlcihe aufnehmen; hochstens 
kann or - was einer solchen Transaktion am naehsten 
kommt - falls er bei zwei Banken ein Konto hat, von 
der einen borgen und mit dieser Summe sein Konto bei der 
anderen erkennen. Auch den Zahlungsmittelumlauf dureh 
Inflation vermehren kann ein Privatmann nicht, da or 
nicht dekretieren kann, sein Schuldschein sei gesetzliches 
Zahlungsmittel. 

2. In einigen okonomischen Lehrbiichern heiBt es, der 
Privatmann verteile seine Ausgaben auf die verschiedenen 
Giiter und Dienstleistungen so, daB die Grenznutzen aller 
dieser Ausgabeposten gleich sind und ihr Gesamtnutzen 
ein Maximum. Einer der Hauptvorziige der Geldwirtschaft 
ist es, daB sie diese Moglichkeit schafft; selbst fiir sozia
listische Gemeinwesen der Zukunft mochten wir urn dieses 
Vorzugs willen die Beibehaltung des Geldes prophezeien. In 
Wirklichkeit freilich vergleichen die meisten Menschen 
nicht sehr genau ihre Grenznutzen, aber in allen Aus
gabeplanen (ausgenommen die der ganz Einsichtslosen!) 
ist eine Annaherung an diesen Ausgleich der Grenznutzen 
zu beobachten. 

Ein Gemeinwesen nun, das hochstens in juristischer Hin
sicht eine Person darstellt, kann nicht wie der Einzelne die 
Grenznutzen seiner verschiedenen Ausgaben abschatzen; 
das allgemeine Prinzip jedoch, an dem der Staatsmann 
sein Handeln orientieren sollte, ist das gleiche: der Grenz
nutzen fiir die Allgemeinheit sollte bei allen Arten offent
licher Ausgaben gleich groB sein; die Verteilung einer 
gegebenen Gesamtsumme auf die einzelnen Posten ist auf 
diese Weise theoretisch festgeIegtl). 

1) Es muB allerdings bemerkt werden, daB ein Staatsmann, 
der den Grenznutzen jedes Budgetpostens abschatzt, einen objek
tiven MaBstab offentlicher Wohlfahrt oder gesellschaftlichen Nutzens 
zur Richtschnur nehmen muB. Der Privatmann dagegen richtet sich 
nach einem subjektiven NiitzlichkeitsmaBstab, der an dem objektiv 
gegebenen Preisniveau orientiert ist. 
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3. Abel' was solI die Gcsamtsumme del' offentlichen Aus
gaben bestimmcn? Auch hierauf gibt die Theorie eine 
klare AntwOl't. Die offentlichen Ausgaben BoUten gerade 
so weit gehen, daB del' Vorteil, del' fUr die Offentlichkeit 
aus einer weiteren kleinen Zunahme del' Ausgaben ent
springen wiirde, gerade aufgewogen wird durch den Nach
teil einer entsprechend kleinen Steuererhohung odeI' einer 
El'h'6hung del' Einnahmen aus einer anderen Quelle. So 
ergibt sich das ideale Maximum sowohl del' offentlichen 
Ausgaben wie del' offentlichen Einnahmen. Die ideale Ver
teilung dieses gesamten offentlichen Einkommens auf die 
verschiedenen Steuern und anderen Einkommensquellen ist 
in ahnlicher Weise gegeben durch das Erfol'dernis, daB die 
gesellschaftlichen Gl'enznachteile odeI' Grenzunlustempfin
dungen infolge del' Hebung dieses Einkommens bei allen 
Quellen gleich sein sollen. 

Wir wollen nicht behaupten, daB die Behorden eher als 
del' Privatmann zu einer vollkommenen Losung des viel
verschlungenen Problems gelangen, Grenznutzen und Grenz
unlustempfindungen auszugleichen. . Del' eine Staatsmann 
liWt hier Vollendung in einem hoheren Grade vermissen 
als del' andere. In del' Praxis werden offentIiche Finanz
probleme in einem Feldzug zwischen den urn die Wette 
Ausgaben machenden Departements und zwischen diesen 
und dem Finanzministerium ausgetragen, modifiziert durch 
den Druck anderer einfluBreicher Hauptquartiere (Abge
ordneter, Interessenvertretungen, Zeitungen usw.). Wie die 
Dinge liegen, sind ja wedel' Behorden noch Privatleute ge
zwungen, ihr ganzes Ausgabeschema immer wieder von 
Anfang bis zu Ende umzuarbeiten. Gewisse Ausgaben laufen 
vielmehr von selbst weiter, und das Problem beschrankt 
sich gewohnlich auf die Erwiinschtheit gewisser Ande
rungen, die nul' einen kleinen Teil des Ganzen beriihren. 

4. Wohldurchdachte Anderungen in Einnahmen und 
Ausgaben - besonders in Richtung einer Erhohung -
kann eine Behorde gewohnlich viel leichter vornehmen all'! 
del' Privatmann. Del' Hauptgrund dafUr liegt auf del' 
Hand: sie hat den gesamten Reichtum del' Allgemeinheit 
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zur Verfiigung. AuBerdem gibt es noch einen anderen, wenn 
auch weniger wichtigen Grund. In gewissen theoretischen 
Diskussionen wird behauptet, daB der Privatmann weiter 
arbeite, bis der Grenznutzen des Mehrprodukts oder des 
Mehrgeldertrages gerade mit dem GrenzunlustgefUhl der 
Mehrarbeit balanziert. Das trifft jedoch nur zu fiir die
jenigen, die unabhangig von anderen arbeiten, etwa fiir 
Beerensammler (um Marshalls bekanntes Beispiel artzu
fUhren), fiir Kiinstler oder fiir einen gewissen Typ des Jour
nalisten. In den meisten Fallen aber hat man sich mit 
seiner Arbeitszeit nach der anderer zu richten, oft auch 
nach Tarifvertragen, niitunter nach Gesetzen. Mancher 
wiirde gei'n mehr und mancher gern weniger arbeiten, aber 
jeder hat sich an die allgemeinen Regeln zu halten. Be
horden sind gewohnlich nicht so gebunden und konnen 
ihre eigenen finanziellen Dispositionen ohne Riicksicht auf 
andere treffen; Ausgaben fiir Heer und Marine allerdings 
bilden eine Ausnahme dieser Regel. 

5. In der reinen Finanztheorie der Privatwirtschaft um
faBt das Prinzip des Ausgleichs der Grenznutzen als einen 
Spezialfall auch den Ausgleich der Grenznutzen gegen
wartiger und zukiinftiger Ausgaben; hieraus ergibt sich die 
Vorsorge, die die Privatwirtschaften fiir die Zukunft zu 
treffen pflegen. Die meisten allerdings unterschatzen die 
Zukunft in gewissem Grade, denn die Befriedigung oder 
Nichtbefriedigung zukiinftiger Bediirfnisse erscheint -
ganz abgesehen von dem Moment der UngewiBheit -
gegeniiber der Befriedigung oder Nichtbefriedigung der 
gleichen Bediirfnisse in der Gegenwart dem bloBen Auge 
viel weniger wichtig. "Oberdies ist unser Leben wirklich 
unsicher und unsere Nachkommenschaft von einem gewissen 
Punkte ab fUr uns uninteressant: die meisten Menschen 
wiirden wahrscheinlich groBere Sorge auf die Zukunft ver
wenden, wenn das nicht der Fall ware, wenn sie vielmehr 
ihre Zukunft besser voraussehen oder ewig oder mindestens 
100 Jahre zu leben erwarten konnten. Aber da das Leben 
eines Gemeinwesens das des einzelnen iiberdauert und da, 
wie wir im letzten Kapitel ausfUhrten, der Staatsmann sich 
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als Treuhander fUr die Zukunft betrachten solI, ist ihm 
nicht erlaubt, die Zukunft so sehr zu unterschatzen wie die 
meisten Privatpersonen, und man kann sich sogar fragen, 
ob er sie iiberhaupt unterschatzen darf. Daraus folgt, daB 
der Staatsmann, insoweit zukiinftige Verhaltnisse iiber
haupt verniinftigerweise vorhergesehen werden konnen, 
manchmal eine groBmiitigere V orsorge fUr kiinftige Zeiten 
anstreben sollte als nur fiir sich selbst einstehende Privat
personen. Wenn wir weiter unten die offentlichen Aus
gaben behandeln, werden wir diesen Grundsatz durch wich
tige Beispiele erlautern. AUerdings wird die Aufgabe des 
Staatsmanns gar haufig erschwert werden durch den poli
tischen Druck derer, die immer die alte Frage wiederholen: 
"Was hat die Nachwelt fiir mich getan, daB ich soviel fUr 
die Nachwelt tun soUte 1" 

D a Ito n • N e iss e r, Finanzwissenschaft. 2 



Zweiter Teil. 
Off e n t 1 i c h e s E ink 0 m men. 

Viertes Kapitel. 

Die Quellen des ijUentlichen Einkommens. 
1. Man kann von "Einkommen offentlicher Korper

schaften" in einem weiteren und in einem engeren Sinne 
sprechen. 1m weiteren Sinne umfaBt es alles, was "ein
kommt" oder "eingenommen wird" , im engeren Sinne nur 
diejenigen Einriahmen, die standig wiederkehren (Ein
kommen). Der aufmerksame Leser wird gemerkt haben, 
daB der Begriff im weiteren Sinne in Kapitel I, 3, ange
wendet wird, wo gesagt ist, daB die offentlichen Anleihen 
einen Teil der offentlichen Einnahmen bilden, und im 
eIlgeren Sinne in Kapitel III, 1, wo dargelegt ist, daB 
die Einnahmen einer Behorde mit ihren Ausgaben im 
gleichen Jahre nicht iibereinzustimmen brauchen und das 
Defizit durch Anleihen gedeckt werden kann. Ob der 
weitere oder der engere Begriff des Einkommens in Frage 
kommt, ergibt sich im allgemeinen mit geniigender Klar
heit aus dem jeweiligen Zusammenhang, aber notigenfalls 
kann man MiBverstandnisse durch Anwendung der Ter
mini "offentliche Einnahmen" und "offentliches Ein
kommen" vermeiden. Die wichtigsten GroBen, die der 
Begriff der offentlichen Einnahmen im Gegensatz zu dem 
des offentlichen Einkommens enthalt, sind die Einnahmen 
aus offentlichen Anleihen und aus dem Verkauf offent· 
lichen Vermogens (wie z. B. von Kriegsvorraten und neu· 
gedrucktem Papiergeld). 

2. Die Einteilung der Steuerquellen wird seit 
langer Zeit von vielen Schriftstellern diskutiert. FUr den 
lIauptzweck einer solchen Einteilung aber, namlich den, 
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die Natur des offentlichen Einkommens zu beleuchten, sind 
die Erorterungen vieler Lehrbiicher, von geringem Nutzen. 

Die erste und praktisch wichtigste Unterscheidung ist 
die zwischen Steuern und anderen Einnahmeq uellen. 
Eine Steuer ist eine Zwangslast, die von einer affentlichen 
Korperschaft auferlegt wird und, wie Professor Taussig es 
ausdriickt, "das Wesentliche einer Steuer im Gegensatz zu 
anderen affentIichen Auflagen ist das Fehlen einer direkten 
Gegenleistung der offentlichen Korperschaft an den Steuer
zahler" 1). Eine zweite wichtige QueUe des offentlichen Ein
kommens stellen daneben die Geldzahlungen dar, die eine 
offentliche Korperschaft fUr besondere Dienste und Sach
leistungen beansprucht (einschlieBlich der Gebiihren fUr die 
Benutzung des offentlichen Eigentums). Gewohnlich werden 
diese Geldzahlungen von Privatpersonen, die einen aus
driicklichen oder stiIlschweigenden Kontrakt mit einer Be
hOrde schlieBen, freiwillig geleistet, wahrend die Zahlung 
der Steuern erzwungen wird. 

Wenn wir die Unterscheidung zwischen Steuern und 
Geldzahlungen weiter im Auge behaIten, so haben wir 
auf der einen Seite 1. die sogenannten Steuern, 2. Tribute 
und Entschadigungen auf Grund eines Krieges oder sonstiger 
Ursachen, 3. Zwangsanleihen, wie sie in friiheren Zeiten 
Fiirsten mit zweifelhaftem Kredit oft von Juden und 
anderen zu erpressen pflegten, wie sie in neuerer Zeit aber 
nicht sehr iiblich sind, und 4. gerichtliche GeldbuBen fUr Ver
gehen. Auf der anderen Seite haben wir 5. Einnahmen aus 
offentlichem Eigentum, das von der offentlichen Hand nicht 
selbst bewirtschaftet wird, wie verpachtete Landereien oder 
die Suezkanalaktien der englischen Regierung, 6. Einnahmen 
aus den einer offentIichen Korperschaft gehorenden Unter
nehmungen, die ihre Monopolstellung nicht ausnutzen, um 
hohere Preise zu erzielen, als im freienKonkurrenzkampf mag
lich ware, 7. Gebiihren oder Zahlungen fUr Dienste, die, ohne 
geschaftIichen Charakter zu tragen, von der Behorde geleistet 
werden (z. B. die Geburtenregistrierung), und 8. Einnahmen 
aus affentIichen Anleihen, die freiwillig gezeichnet werden. 

1) Principles of Economics, II, S. 483. 
2* 
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AuBerdem miissen wir vier andere of£entliche Einnahme
quellen anfiihren, die nicht vollstandig unter einen unserer 
beiden lIauptbegriffe fallen, namlich 9. Einnahmen aus 
Unternehmungcn, die von ihrer Monopolstellung Gebrauch 
machen, um hohere Preisfl zu erzielen, als im freien Kon
kurrenzkampf moglich ware; 10. Einnahmen aus "Bei
tragen"; 11. Einnahmen aus der Notenpresse, d. h. die 
Deckung offentlicher Ausgaben durch die Ausgabe von 
Papiergeld, und schlie13lich 12. freiwillige Spenden. Viele 
Unternehmungcn werden von offentlichen Korperschaften 
hauptsachlich darum betrieben, um sich auf de m M 0 n 0 p 0 1-
wege Einkommen zu sichern. lIierher gehoren beispiels
weise das franzosische Ziindholz- und TabakmonopoP). Der
jenige Bruchteil des Preises solcher Giiter, der iiber ihre Pro
duktionskosten (einschlic13lich des normalen Profits) hinaus
geht, ist prinzipicll von einer Steuer auf diese Guter nicht 
zu unterscheiden2). Ein "Beitrag" (special assessment) 
ist nach der Definition des amerikanischen Professors Selig
man "eine Zwangsleistung zur Deckung der Kosten einer 
im offentlichen Interesse unternommenen Eigentumsver
besserung, erhoben im Verhaltnis zu den besonderen Vor
teilen, die der Verpflichtete aus jener Verbesserung 
zieht"3, 4). Es handelt sich um eine MaBnahme, die dazu 

1) [FUr Deutschland ist das Branntweinmonopol zu erwahnen.] 
2) In del' Praxis ist es nicht so einfach, mit einiger Genauig

keit den Preis eines Gutes odeI' einer Dienstleistung, die durch 
eine Offentliche Korperschaft monopolisiert sind, in seine Bestand
teile - Konkurrenzpreis plus Steuer - zu zerlegen. Denn wo die 
Konkurrenz fehlt, kann del' Konkurrenzpreis nul' annahernd ge
schatzt werden; und die Produktionskosten eines privaten Kon
kurrenten odeI' privaten Monopolisten konnen betrachtlich von 
denen des offentlichen Korpers abweichen. 

3) Essays in Taxation S. 283. 
4) [§ 9 Abs. I des Pl'. Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli 1893 

besagt: "Die Gemeinden konnen behufs Deckung del' Kosten fiir 
Herstellung und Unterhaltung von Veranstaltungen, welche durch 
das offentliche Interesse erfordert werden, von denjenigen Grund
eigentiimern und Gewerbetreibenden, denen hierdurch besondere 
wirtschaftliche Vorteile erwachsen, Beitrage zu den Kosten del' 
Veranstaltungen erheben. Die Beitrage sind nach den Vorteilen 
zu bemessen. "J 
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dient, der Offentlichkeit einen Teil des unverdienten Wert. 
zuwachses von Grundstiicken zu sichern, der z. B. in der 
Nachbarschaft einer neuangelegten verkehrsreichen StraBe 
entsteht. Ein solcher Beitrag ahnelt einer Steuer insofern, 
als er zwangsweise erhoben wird, aber unterscheidet sich 
von ihr dadurch, daB der Belastete eine greifbare direkte 
Gegenleistung erhalt. In dieser Hinsicht ahnelt er den 
rnarktrnaBigen Preisen, unterscheidet sich von ihnen aber 
dadurch, daB die Zahlung nicht freiwillig erfolgt und nicht 
aus einem Vertrag mit der offentlichen Korperschaft ent· 
springt. Die Ausgabe von Papiergeld ferner ist nicht 
dasselbe wie die Erhebung einer Steuer, obgleich ihre Wir· 
kung - die Verringerung des Geldwerts - einer Steuer 
auf aIle Giiter und Dienstleistungen gleichkomrntl). Frei· 
willige Spenden schlieBlich bilden leider nur einen ver· 
schwindend kleinen Bruchteil der offentlichen Einnahmen. 
Als Beispiel dafUr sei das sogenannte "Gewissensgeld" in' 
England genannt, das aber im Grunde genomrnen gewohn. 
lich nichts weiter als eine verspatete teilweise Zahlung von 
Steuern ist, die man hinterzogen hatte. . 

3. Die erwahnten mannigfachen Arten offentlicher 
Einnahmen lassen sich in den meisten Fallen nicht klar 
gegeneinander abgrenzen, vielmehr geht die eine III die 
andere iiber. 

So gehen Steuern allmahlich in Preise iiber, da die 
Leistungen der offentlichen Korperschaften gegeniiber den 
Steuerzahlern oft in einem gewissen unbestimmten Zu· 
sammenhang stehen mit deren Zahlungen. Das zeigen 
z. B. die lokalen Wassergebiihren an Orten, wo keine 
Wassermesser eingefiihrt sind. 

Ebenso wiirde Professor Taussigs angefUhrte Defi. 
nition der Steuer die Geldstrafe wegen Beleidigung urn· 
fassen, obwohl deren Grundgedanke ein ganz anderer 
ist. Der Unterschied zwischen Steuer und Geldstrafe liegt 
irn Motiv; eine offentliche Korperschaft legt Steuern ledig. 
lich deshalb auf, weil sie Einkiinfte erzielen will, und Geld· 

1) Naheres zu diesem Punkt vgl. Kap. XV. 
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strafen hauptsachlich, um von gewissen Randlungen abzu
schrecken. \Venn aIle Kraftfahrer fiir zu schnelles Fahren 
gleichmaBig 1 £ zahlen miiBten und das Geld in regel
maBigen Zeitabstanden eingesammelt wiirde, so konnte man 
eine solche Auflage als eine Steuer auf Schnellfahren be~ 
trachten, ahnlich wie es eine Steuer auf Petroleum gibt. 
Wenn aber bei jeder folgenden Verletzung der Vorschrift 
durch den gleichen Kraftfahrer die Strafe erhOht wiirde 
und der Tater schlieBlich ins Gefangnis gesetzt oder seiner 
Fahrlizenz beraubt wiirde, so daB ihm keine Strafen 
mehr auferlegt werden konnten, so wiirden die schon ent
richteten Auflagen natiirlich Strafgelder darstellen und 
keine Steuern. 

Ahnlich ist es mit den Verbrauchsabgaben, bei denen -
wie Swift bemerkt - zweimal zwei oft weniger als vier 
ergibt. Wenn bei Erhohung des Satzes einer besonderen 
Abgabe ihr Ertrag steigt, so ist die Abgabe vorwiegend eine 
Steuer; wenn aber der Satz iiber die Grenze hinaus ge
steigert wird, bei der der Ertrag sein Maximum erreicht 
hat, enthiiJt sie fraglos einige Elemente der Geldstrafe, 
und schlieBlich kommen wir zu einer Abgabe von prohibi
tiver Rohe, deren Ertrag sehr klein oder gar gleich Null 
ist und sich, z. B. im FaIle einer Einfuhrabgabe, sehr stark 
einem einfachen Einfuhrverbot mit Geldstrafe auf Uber
tretung nahert. 

In der Mitte zwischen Steuer und Geldstrafe stehen 
Abgaben zur Einschrankung des Konsums, wie die Alkohol
abgabe, deren Einfiihrung im Jahre 1909 viele schottische 
Farmer veranlaBt haben solI, Milch statt Whisky zu trinken, 
oder die Erhohung der Eisenbahntarife im Kriege, die 
zum Teil damit begriindet wurde, daB durch zu haufiges 
Reisen die Benutzung des rollenden Materials fiir mili
tarische Zwecke erschwert wiirde. 

Die Abgabe als Abschreckungsmittel schlieBlich wird 
gelegentlich zur Sonderbelastung, so z. B. bei Vorzugs
zollen fiir die britischen Dominions .(Imperial Preference), 
bei Sondersteuern auf Grundstiicke 'Oder auf Bergwerks
gerechtigkeiten oder Kriegsgewinne oder bei niedrigeren 
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Steuersatzen ffir "erarbeitetes" als fUr "nichterarbeitetes" 
("fundiertes") Einkommen. 

4. Wir haben schon darauf hingewiesen, daB der 
Monopolprofit eines offentlichen Unternehmens sehr 
nahe der Steuer verwandt ist. Es besteht unter diesem 
Gesichtspunkt kein wesentlicher Unterschied zwischen den 
Einnahmen der franzosischen Regierung aus dem Tabak
monopol und denen der englischen Regierung aus den 
Tabakabgaben der privaten Handler. Offentliche pnter
nehmungen mit Monopoleinnahmen lassen sich nicht immer 
scharf unterscheiden von solchen ohne Monopolstellung. 
Das Kriterium ist nicht, ob eine offentliche Korperschaft 
das absolute Monopol eines Gutes oder einer Leistung 
besitzt, denn erstens sind auBerst wenige Monopole absolut, 
wenn man die Ersatzstoffe in Betracht zieht, die heran
gezogen werden oder herangezogen werden konnen; so ist 
z. B. ein gesetzliches Eisenbahnmonopol der Regierung dem 
Wettbewerb des Privattransports zu Wasser, Land und Luft 
ausgesetzt. Und zweitens braucht ein Monopol nicht absolut 
zu sein, urn die Macht zur Preiserhohung uber die Pro
duktionskosten zu verleihen. niese Macht ist im allge
meinen uberall dort vorhanden, wo ein betrachtlicher Teil 
des Gesamtangebots an Gutern oder Dienstleistungen unter 
der Kontrolle eines Anbieters steht. Entscheidend ist, ob 
eine soJche Monopolstellung praktisch ausgenutzt wird oder 
nicht; denn eine offentliche Korperschaft, die ein Unter
nehmen leitet, kann in weitem Umfange eine Monopol
stellung innehaben, es aber als im offentlichen Interesse 
gelegen erachten, die Ware zu den Produktionskosten oder 
sogar darunter zu verkaufen. Die praktische Schwierigkeit 
bei der Anwendung dieses Kriteriums liegt in der Fest
stellung der Produktionskosten eines offentlichen Unter
nehmens. Was ffir Betrage solI man fiir Verzinsung 
des Kapitals, ffir Abschreibungen usw. einsetzen 1 Wenn 
jemand das tatsachliche Vorhandensein dieser Schwi~ig
keiten bezweifelt, sollte er einmal den Versuch machen, 
die Produktionskosten des englischen Postdienstes zu be
rechnen. 
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Zwischen Ge biihren einerseits und Steuern und offent
lichen Monopoleinnahmen andererseits gibt es keine genaue 
Trennungslinie; so sind die Kosten einer Dienstleistung oft 
geringer als die Gebiihren, die dafiir erhoben werden. Eben
sowenig lassen sich Gebiihren und Einnahmen aus offent
lichen Unternehmungen aller Art scharf auseinanderhalten; 
denn man kann diejenigen Dienstleistungen, die "ihrer 
Natur nach" privatwirtschaftlich sind, nicht deutlich gegen 
jene abgrenzen, die es nicht sind. Daher schlagen auch 
manche Schriftsteller vor, aIle Einnahmen der Post als 
Gebiihren aufzufassen. SchlieBlich ist auch keine scharfe 
Unterscheidung moglich zwischen Einnahmen aus offeut
lichen Unternehmungen und solchen Vermogensstiicken, die 
nicht von der offentIichen Hand selbst bewirtschaftet wer
den, denn irgendwelche Oberaufsicht und Regelung ist 
selbst bei der ganz routinemaBigen Verwaltung offent
licher Landereien erforderlich, und falls Plane fiir Aus
forstungen, Bewasserungen usw. aufgestellt werden, stellt 
das nicht weniger eine Unternehmung dar als die Befor
derung von Briefen und Telegrammen. 

Das wichtigste Ergebnis dieser Untersuchung ist nach 
all dem, daB man die Quellen der offentlichen Einnahmen 
zwar sehr wohl klassifizieren kann, daB jedoch viele der 
angenommenen Unterscheidungen sich nicht klar aus
einanderhalten lassen, so daB auch hier, wie iiberall, das 
Suchen nach einer Einteilung lehrreicher ist als die schlieB
Hch gefundene Einteilung seIber. 

Fiinftes Kapitel. 

Die Einteilung der Steuern. 
1. Wir haben gesehen, daB eine Steuer eine von einer 

offentIichen Korperschaft auferlegte Zwangslast ohne direk
ten Zusammenhang mit einer Gegenleistung an den Steuer
zahler ist, und nicht aIs Strafe fiir eine Gesetzesverletzung 
aufgefaBt werden darf. Auberon Herbert, ein anarchisti
scher Philosoph, vertritt die Auffassung, daB die Be-
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steuerung moralisch niemals zu rechtfertigen sei. Diese 
absonderliche und exzentrische Auffassung kann hier tiber. 
gangen werden. Immerhin bra).lcht die Besteuerung -
obwohl an sich zu reehtfertigen - noch nieht notwendig 
zu sein, oder doeh nur in geringem Umfange, wenn nam
lich andere Quellen offentlieher Einnahmen ergiebiger sind: 
wenn z. B. das Gemeinwesen groBere Flachen ertragreiehen 
Landes besitzt, oder wenn es mehr zum guten Tone gehoren 
wiirde, daB die wohlhabenden Biirger dem Staate betraeht
liche freiwillige Spenden zuflieBen lassen. Wenn etwa der 
Londoner Gemeinderat der einzige GroBgrundbesitzer der 
Gegend ware, wiirden die Gemeindesteuern in London viel 
niedriger sein, als sie jetzt sind1). Weiter: wenn freiwillige 
Spenden an die Staatskasse dieselbe vage, aber doeh deut
Heh wahrnehmbare Beziehung zur Verleihung "offentlieher 
Ehrungen" ("honours") herstellen wiirden, wie heute die 
Beitrage zu den Fonds gewisser Parteien, so konnte die 
Steuerlast in GroBbritannien erleiehtert werden, jedenfalls 
solange, bis ein stark vermehrtes Angebot den Kaufpreis 
eines Viscount-Titels oder Ordens im britisehen Imperium 
ernstlieh herabgesetzt hatte. Selbst dann konnte die geniale 
Erfindung neuer "Ehrungen" die Ebbe fiir eine Zeit auf
halten; bei der heutigen Konjunktur jedoeh sollten wir 
offentliche Einnahmen statt aus freiwilligen Gaben lieber 
aus der gesehiekten Leitung offentlieher Unternehmungen 
zu erzielen suchen. Wie die Dinge liegen, sind jedenfalls 
hohe Steuern in allen modernen Gemeinwesen eine Not
wendigkeit, und mit wachsenden offentlichen Ausgaben 
wachst auch die Besteuerung. 

2. Die Einteil ung der Steuern in vielen Lehrbtichern 
ist noch unfruchtbarer als die der offentlichen Einnahmen 
im allgemeinen, aber einige Begriffsbestimmungen sollen 
doch hier Erwahnung finden. Die iiblichste Einteilung ist 

1) Ein kanadischer Student, der meineKollegien besuchte, erzahlte 
mir, daB die Stadtverwaltung in Guelph (Ontario) keine kommu
nalen Steuern erhebt, sondern lediglich von den Renten der stadti
Bchen Landereien lebt, die sie an die Canadian Pacific Railway 
verpachtet hat. 
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die in direkte und indirekte Steuern. Die dieser Unter
scheidung gewohnlich1) zugrunde liegende Vorstellung ist 
die, daB eine direkte Steuer wirklich von denjenigen bezahlt 
wird, dem sie gesetzlich auferlegt ist, wahrend eine indirekte 
Steuer einer bestimmten Person zwar auferlegt ist, aber 
ganz oder teilweise von einer anderen getragen wird in
folge einer Anderung des Preises, der bei einem 
VertragsschluB der beiden Personen ausge
macht wird. Eine Steuer ist aber nicht bloB deshalb eine 
indirekte, weil sie einer Person auferlegt und von einer 
anderen bezahlt wird: so wird unter Schedula A der eng
lischen Einkommensteuer die sogenannte Landlords Pro
perty Tax (Steuer vom Grundeigentum), die eine Steuer 
vom Einkommen auf Grundeigentum und Rausbesitz dar
stellt, vom Inhaber erhoben, der jedoch das gesetzliche 
Recht hat, um ihren Betrag die Rente zu kiirzen, die er 
dem Eigentiimer zahlt - ein Recht, das durch Vertrag nicht 
aufgehoben werden kann. Weder die Auferlegung dieser 
Steuer, noch irgendeine Anderung in ihrer Rohe fiihrt zu 
einer Anderung der Vertragsbedingungen zwischen Besitzer 
und Eigentiimer. Man kann also sagen, daB es sich hier um 
eine direkte Steuer handelt, die gesetzlich der Eigentiimer 
zu tragen hat, die aber beim Inhaber erhoben wird. 

Unter einer indirekten Steuer versteht man· kurz gesagt 
eine Steuer, die abgewalzt werden kann, wahrend das bei 
einer direkten nicht moglich ist. Diese Unterscheidung ist 
jedoch weniger grundlegend und niitzlich, als man gewohn
lich annimmt: wir werden das spater bei Behandlung der 
Abwalzung und der Steuerwirkungen noch deutlicher sehen. 
Auch ist die erwahnte Unterscheidung, so wie man sie gewohn
lich anwendet, keineswegs stets eindeutig. Die Einkommen
steuer gilt gewohnlich aIs direkte, aber der Oberste Ge
richtshof der Vereinigten Staaten lieB sie 1861 aIs indirekte 
geiten, um sie als verfassungsmaBig zulassig erklaren zu 
konnen; freilich war das nur die Nationalokonomie kluger 
Juristen in einer schwierigen Situation. Die Erbschafts. 

1) VgI. jedoch Nr. 6 dieses Kapitels. 
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steuer und andere Vermogenssteuern gelten gewohnlich als 
direkte, Steuern auf Waren und Umsatze aller Art als 
indirekte Steuern. Zweifel an dieser Einteilung steigen aber 
auf, wenn man bedenkt, daB Waren sich von andersartigem 
Eigentum in den meisten Fallen nur dadurch unterscheiden, 
daB sie weniger dauerhaft sind und daB andererseits die 
Erbsehaftssteuer lediglich eine Steuer auf eine besondere 
Art von Umsatzen darsteIlt; auch hat die offentliehe Mei
nung niemals entschieden, zu welcher Kategorie man die 
Kriegsgewinnsteuern zu rechnen habe. 

Manche Schriftsteller sehen das unterscheidende Merk
mal zwischen direkten und indirekten Steuern darin, daB 
der Gesetzgeber in diesem FaIle die Abwalzung beabsichtigt 
habe und in jenem nicht. Aber diese Unterscheidung fiihrt 
zu weiteren unnotigen Schwierigkeiten, denn die Absicht 
des Gesetzgebers und die tatsachlichen Abwalzungsvorgange 
brauchen nicht iibereinzustimmen. Es gibt sogar Gesetz
geber, die das Problem der Abwalzung nicht einmal sehen 
und annehmen, daB alle Steuern von denen bezahlt werden, 
denen sie gesetzlich auferlegt werden. Ich erinnere mich, 
daB ich im Jahre 1911 ein Mitglied der englischen Regierung 
fragte, ob das Kabinett oder das Finanzministerium sich 
von den Abwalzungsvorgangen bei den Beitragsleistungen 
eine Vorstellung gemacht habe, die Arbeitgeber und -nehmer 
nach dem Sozialversicherungsgesetz des J ahres wochentlich 
aufzubringen hatten. Der Minister konnte nicht einsehen, 
daB man sich dabei von irgend etwas eine Vorstellung zu 
machen habe: der Arbeiter zahlt 4 d, der Arbeitgeber 3 d 
und der Staat 2 d, der Arbeiter erhalt also 9 d fiir 4 d, 
meinte er. In diesem FaIle ist es fiir den National
okonomen am besten, die Absichten des Gesetzgebers auBer 
acht zu lassen. 

Bei oberflachlicher Betrachtung halt man es oft fur 
eine finanzpolitische Leistung, direkte und indirekte Be
steuerung im Gleichgewicht zu halten, eine Ansicht, die 
durch Gladstones bekanntes Beispiel unterstutzt wird, in 
welchem er diese beiden Einkommensquellen mit "zwei 
anziehenden Schwestern" vergleicht, zwischen denen er 
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"vollstandig unparteiisch" stehe in dem Glauben, daB es 
"nicht nur Recht, sondern sogar Pflicht des Finanzministers 
sei, seine Aufmerksamkeit ihnen beiden gleichma13ig zuzu
wenden". 

Diese Ansicht vom "Gleichgewicht" geht Hand in Hand 
mit einer Auffassung von der angemessenen Verteilung der 
Steuerlast auf die Volksschichten, von der spater die Rede 
sein wird, und mit dem Glauben, daB direkte Steuern von 
den Reichen und indirekte von den Armen bezahlt werden. 
Fur diesen Glauben lassen sich keinerlei theoretische, wohl 
t1 ber einige praktische Grunde anfUhren : Die meisten direkten 
Steuern im modernen Gemeinwesen legen in der Tat den 
Reichen groBere Lasten auf als den Armen, entsprechend 
der Hohe ihrer Einkommen, und bei den meisten indirekten 
Steuern ist das Gegenteil der Fall. Aber das Umgekehrte 
wurde eintreten, wenn die direkte Besteuerung sich auf eine 
Kopfsteuer gleicher Hohe fUr jeden Burger beschrankte und 
die ipdirekte auf Steuern auf Luxuswaren, deren Beschaffung 
sich nur der Reiche leisten kann. 

3. Es gibt noch eine Menge andere Einteilungen, die 
aber, obgleich sie mitunter mit groBer AusfUhrlichkeit dis
kutiert werden, viel weniger wichtig sind, als man auf den 
ersten Blick annehmen konnte. Man betrachte z. B. den 
Unterschied zwischen der Einkommen- und der Vermogens
steuer: es kann keinen Unterschied ausmachen, ob ein 
gegebenes Einkommen durch eine nicht gestaffelte Steuer 
auf den Jahresertrag oder eine ahnliche Steuer auf den 
Kapitalwert des Besitztums erfaBt wird, solange das Ver. 
haltnis des Ertrags zum Kapitalwert in all{)n Steuerfallen 
das gleiche ist. Wenn z. B. jenes Verhaltnis 1 : 20 ist, wird 
eine Steuer von 1 sh und 8 d auf 1.£ bei einem Ertrag von 
jahrlich 500.f dasselbe einbringen wie eine Steuer von 1 d 
auf 1.£ bei einem Kapital von 10000.£. Wenn freilich jenes 
Verhaltnis sich andert, wird eine Steuer auf den Kapital
wert in den Fallen harter sein als auf den Jahresertrag -
voransgesetzt, daB sie in beiden Fallen dasselbe Aufkommen 
zeigen wurde -, in denen das Verhaltnis des Kapitalwerts 
ZUlli Ertrag ungewobnlich hoch ist, und leichter in den 
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Fallen, in denen es ungewohnlich niedrig ist. So werden 
die Eigentumer unentwickelter oder "unterentwickelter" 
Terrains harter getroffen werden als die Eigentumer voll
entwickelter Terrains. Deshalb befurworten diejenigen, die 
die Grundbesitzer zwingen wollen, ihr Land der besten Ver
wendung zuzufiihren, eine Steuer auf den Kapitalwert 
statt auf den jahrlichen Ertrag. Ahnlich werden auch Be
sitzer von goldsicheren, festverzinslichen Papieren harter 
getroffen als Besitzer von Spekulationspapieren/ 

Die genannte Unterscheidung zwischen Steuern, die 
auf das Einkommen und auf das Kapital gelegt werden, 
wird oft verwechselt mit der ganz andersartigen zwischen 
Steuern, die a us dem Einkommen und a us dem Kapital 
gezahlt werden. Aber es ist nicht einzusehen, weshalb eine 
auf das Kapital gelegte Steuer nicht aus dem Einkommen 
bezahlt werden sollte undumgekehrt. Ein Erbschafts
steuerpflichtiger kann die Abgabe aus dem Einkommen 
zahlen; ein anderer kann, um Einkommensteuer zu zahlen, 
Effekten verkaufen oder bei seiner Bank Schulden machen. 
Die Regel: "Besteure Einkommen, nicht Kapital!", die mit
unter zum Rang eines Leitsatzes der Finanzpolitik erhoben 
wird, ist also doppeldeutig: sie kann sich auf die Q uelle 
der Zahl ung beziehen und sich auf den Gedanken grun
den, das Steuersystem solle die Kapitalbildung so wenig 
wie moglich hindern. Oder aber sie kann sich auf die Be
messung der Steuer beziehen und dem Einkommen als 
Grundlage del! Bemessung gegenuber dem Kapital den 
Vorzug geben. Beide Deutungen jener Regel werden uns 
spater beschaftigen. 

4. Manchmal findet man die Unterscheidung zwischen, 
Steuern auf Vermogen und Steuern auf Waren. " 
Sie zielt, wie schon bemerkt, auf die relative Dauerhaftig
keit der Guter abo Grund und Boden ist unter diesem 
Gesichtspunkt offenbar Vermogen, Zucker offenbar eine 
Ware; Hauser und Maschinen stehen in der Mitte, da sie 
eine kiirzere Dauerhaftigkeit haben als Grund und Boden, 
und eine groBere als Zucker. In der Praxis fragt man bei 
dieser Unterscheidung oft nur, ob die Steuer periodisch 
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gezahlt wird oder ein fiir allemal; im ersten FaIle kann das 
Objekt gewohnlich als Vermogen gelten, im zweiten als 
Ware. 1m ersten FaIle braucht die Erhebung iibrigens nicht 
in regelmiiBigen Abstanden zu erfolgen: eine Erbschafts. 
steuer kann verniinftigerweise als Vermogenssteuer auf· 
gefaBt werden, obwohl sie in unregelmaBigen Zeitabstanden 
erhoben wird. Die englischen Kommunalabgaben, die eine 
laufende Steuer vom Ertrage des Grund und Bodens und 
der Gebaude darstellen, behandeln die Gebaude als Ver· 
mogen, wahrend eine Steuer, die ein fUr allemal vom 
Kapitalwert des Neubaus erhoben wiirde, diesen als Ware 
behandeln wiirde. 

Warensteuern sind entweder nach dem Gewich t 
("spezifische Steuern") oder nach dem Wert be· 
messen. Die Grundlage einer spezifischen Steuer ist eine 
physikalische GroBe (wie Gewichts· oder Volumeneinheit); 
z. B. eine Steuer von 1 sh auf das Pfund Tee, oder von 50 sh 
auf die Gallone Bier. Eine Wertsteuer, die auf der Tausch· 
werteinheit beruht, ist beispielsweise eine Steuer von 1/3 des 
Wertes der aus Deutschland eingefiihrlen Blasinstrumente. 

5. Eine Unterscheidung anderer Art ist die zwischen 
Steuern, die nur voriibergehend und denjenigen, die 
relativ dauernd erhoben werden sollen. Ein Beispiel der 
ersten Art wiirde gegeben sein, wenn eine besondere Steuer 
auf das Einkommen, Vermogen oder die Kriegsgewinne einer 
Privatwirtschaft gelegt wiirde, um die baldige Riickzahlung 
eines groBen Teiles der offentlichen Schuld zu ermoglichen. 
Ein Beispiel fiir die zweite Art - die Dauersteuer - ist die 
englische Einkommensteuer, mindestens seit Gladstones 
Tode, wenn auch viele Steuerzahler auf eine ErmaBigung 
der gegenwartigen Satze hoffen. Der Wert dieser Unter· 
scheidungen liegt vor allem in ihrer Beziehung zu dem Ver. 
halten des Steuerzahlers, das je nach den Aussichten zu· 
kiinftiger Besteuerung verschieden zu sein pflegtl). 

6. Es kommt auch vor, daB man eine Besteuerung von 
Personen und von Sachen unterscheidet; dieser Satz 

1) Vgl. Kap. X, § 3-8. 
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kann jedoch mindestens drei verschiedene Auslegungen er
fahren. Der ursprungliche Sinn einer Personalsteuer wiirde 
einerseits eine Kopfsteuer umfassen, sei es in gleicher Hohe 
ffir alie, sei es irgendwie willkiirlich abgestuft, und anderer
seits aIle Steuern auf Grund eines rein personlichen Merk
mals des Steuerzahlers, wie sie GroBe, Gewicht, Religion, 
Augen- oder Haarfarbe darstelIen; Sachgutersteuern hin
gegen wurden aIle Steuern umfassen, die auf auBerhalb der 
Person des Steuerzahlers liegenden Kriterien beruhen, wie 
Einkommen, Mietzins oder Rauchtabakkonsum. In diesem 
Sinne verstanden, wiirde die genannte Unterscheidung olme 
jeden praktischen Wert sein, da heute aIle Steuern - von 
wenigen unwichtigen Ausnahmen abgesehen - auf Sach
gutern und nicht auf Personen liegen. 

Eine andere Auslegung, die jene Unterscheidung mit
unter erfahren hat, besagt, daB einige Steuern von Per
sonen und andere von Sachgutern bezahlt werden 1). Das 
ist jedoch ein ungeheurer Irrtum. Es ist naturlich, von 
Land-, Einfuhr-, Industrie- und Handelsabgaben zu spre
chen, wenn man an die Bemessungsgrundlagen denkt. 
Aber weder leblose Guter, wie Landparzellen und Einfuhr
waren, noch allgemeine Begriffe, wie Industrie und Handel, 
sind begabt mit Kassen und Bankguthaben, aus denen 
heraus sie unabhangig von Personen zahlen konnen. Kurz, 
es ist eine triviale Selbstverstandlichkeit, daB aIle Steuern 
von Personen und· nicht von Sachen bezahlt werden. 1 

In einem dritten Sinne endlich werden Personalsteuern i 
manchmal als gleichbedeutend mit direkten Steuern und 

1) Vgl. z. B. Giffena Bemerkungen auf S. 93/94 der "Memoranda 
on the Classification and Incidence of Imperial and Local Taxes" 
(C. 9258, 1899): "Gemeindesteuern von dauerndem SachvermOgen 
sind meistens Lasten aut dem SachvermOgen selbst und daher 
keine eigentliche Besteuerung, d. h. nicht Beitrage zu den Staats
ausgaben von Personen, die diese Steuem in derselben Weise 
zu tragen hatten, wie die Einkommensteuer von den Betroffenen 
zu tragen ist... Erbschaftssteuern treffen nicht den Erblasser, 
weil sie nicht erhoben werden, bevor er aufgehOrt hat, Eigentum 
zu besitzen, und nicht die Erben, weil sie nur mit Willen und Er
laubnis des Staates selbst iiberhaupt erben kOnnen." 



32 Ciffentliches Einkommen. 

Steuern auf Sac hen als gleichbedeutend mit indirekten 
behandelt. Aber die Begriffe "direkte" und "indirekte" 
Steuern werden hier in - wie man zu sagen pflegt -
verwaltungstechnischem Sinne gebraucht. So be
trachten "Finanzpraktiker diejenigen Steuern als direkte, 
welche dauernd und wiederkehrend erhoben werden, wah
rend einmalige und bei besonderen Gelegenheiten erhobene 
Abgaben unter die indirekten gerechnet werden"l). Es be
steht nun keinerlei logischer Zusammenhang zwischen dieser 
Unterscheidung in direkte und indirekte Steuern und der 
obenerwahnten, die das Kriterium in der Abwalzbarkeit 
sieht; diese ermiidend doppelsinnige Anwendung der Be
griffe ist ein Argument mehr fiir ihre Abschaffung. Andere 
Schriftsteller haben eine Unterscheidung, die annahernd der 
zwischen direkten und indirekten Steuern im verwaItungs
technischen Sinne gleichkommt, zwischen "Personal-" und 
"spezifischen" Steuern sowie zwischen "subjektiven" und 
"objektiven" Steuern eingefUhrt. Aber die ganze Unter
scheidung ist unklar und unfruchtbar fUr das Studium der 
finanzpolitischen Grundsatze. 

7. Einige Steuern gibt es, deren Einreihung in die 
Steuereinteilungen auf den ersten Blick zweifelhaft er
scheinen mag: Stempelsteuern, Steuern auf Geschafts
gewinn, Verkaufe und Umsatz seien hierfiir als Beispiele 
genannt. Aber eine kUrze Uberlegung wird erkennen lassen, 
daB eine Stempelabgabe oder Stempelsteuer nicht eine be
sondere Art von Steuer ist, sondern nur eine besondere 
Methode der Steuererhebung darstellt. Man wird unter 
gewissen Umstanden verpflichtet, Stempel von bestimmtem 
Wert von einer Behorde zu kaufen und sie auf gewisse 
Dokumente zu kleben. Viele Verkehrssteuern werden auf 
diese Weise erhoben, und an sich konnte jede Steuer so 
erhoben werden; es ist lediglich" eine Frage der ver
waItungstechnischen ZweckmaBigkeit. So schlagen die Be
fiirworter einer wochentlichen Einkommensteuer der Lohn
empfanger vor, diese Steuer mittels Zusatzmarken auf 

1) Bastable, Public Finance, S. 291. 
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den Krankenversicherungskarten einzuziehen. :Und auch 
eine Steuer auf Geschaftsgewinne ist nur eine bestimmte 
Art Einkommensteuer, wiihrend eine Verkaufs- oder Um
satzsteuer nur die verkauften oder umgesetzten Giiter 
besteuert. 

Sechstes Kapitel. 

Vber einige Merkmale eines guten Steuersystems. 
1. Jedes System der Finanzpolitik muB man als Ganzes 

betrachten, ehe man seine Vorziige und Nachteile end
giiltig beurteilen kann. Ebenso muB man jedes Steuer
system als Ganzes betrachten, denn die einzelnen Steuern 
vermogen sich hinsichtlich ihrer Wirkungen gegenseitig zu 
korrigieren und auszugleichen. 

Angenommen, daB in einem gegebenen Jahre ein ge
gebener Betrag durch Besteuerung aufgebracht werden solI, 
so werden verschiedenartige Steuersysteme eine ver
schiedenartige Verteilung der Gesamtsteuerlast zur Folge 
haben, und diese Last selbst wird unter dem einen System 
groBer sein als unter dem anderen; auch verschiedene Wir
kungen auf die wirtschaftliche Wohlfahrt des Gemeinwesens 
werden verschiedenartige Steuersysteme zeitigen. Diese 
Fragen werden uns in den nachsten sieben Kapiteln be
schaftigen. In diesem Kapitel wollen wir lediglich einige 
einleitende Bemerkungen machen. 

2. Die vergleichsweisen Vorziige des Allein- und des 
Mehrsteuersystems sind oft diskutiert worden. Man schIagt 
verschiedene Typen von Alleinsteuersystemen VOl': so 
befiirworteten die Physiokraten eine Alleinsteuer auf die 
B,pdenrente, da sie glaubten, daB schlieBlich doch aUe 
Stcuern auf den Boden abgewalzt wiirden und daB es nur 
MiBverstandnisse beseitige, wenn man sie gleich an derrechten 
Stelle erhobe. Allein diese Meinung beruht auf einer falschen 
Abwalzungstheorie. Henry George machte einen ahnlichen 
Vorschlag, teils aus dem Gedanken hera us , daB eine Renten
besteuerung im Gegensatz zu allen anderen Steuern keine 
Hemmung der Industrie bedeute - eine Meinung, in del' 

D a Ito n - N e iss e r, Finanzwissenschaft. 3 
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ein Kern von Wahrheit steckt, wie wir spater sehen werden -, 
und teils aus Grunden vermutlich ethischen Charakters, 
auf die wir weniger Gewicht zu legen brauchen. Es gibt 
jedoch zwei schwere Einwande gegen eine Alleinsteuer dieser 
Art. Der erste ist der, daB sie in den meisten modernen 
Gemeinwesen nicht genugend Ertrag abwerfen wurde, um 
die offentlichen Ausgaben zu bestreiten; der zweite ist del', 
daB sie eine sehr schlechte Verteilung der Steuerlast be
deuten wurde. Denn ein Millionar, der keinen Grund und 
Boden besitzt, wurde gar keine Steuern zahlen, wahrend 
ein Armer, der all sein Hab und Gut in seinem Hause ange
legt hat, als Steuer einen betraehtlichen Teil seines Ein
kommens abzufiihren hatte. 

Viel gewichtigere Grunde spree hen fur eine l\lleinsteuer 
auf das Einkommen. Eine derartige Steuer konnte man 
einfiihren, um aIle normalerweise einkommenden Steuer
ertrage abzulosen, und mittels Staffelung, Differenzierung 
und anderer MaBnahmen konnte man dazu gelangen, die 
Steuerlast auf die Einzelnen in der jeweils erwunschten 
Richtung zu verteilen. Allerdings gibt es auBer gewissen, 
gegen j ede Alleinsteuer sprechenden Bedenken noch drei 
besondere, die gegen eine Beschrankung auf die Einkommen
steuer sprechen. Der .erste Einwand ist der, daB die Er
hebung einer solchen Steuer bei kleinem Einkommen relativ 
schwierig und kostspielig istl). Der zweite Einwand ist der, 
daB sie keine besondere Abgabe von den Erben groBer Ver
mogen - einer auBerordentlich steuerkriiftigen Klasse! -
erzielt. Und der dritte Einwand ist der, daB sie mehr als 
andere Steuern das Sparen beeintrachtigt. Das erste Be
denken laBt sich in gewissem Umfange durch Verbesserung 
der Verwaltungstechnik beseitigen und wurde in der Tat 
nicht entstehen, wenn man bestrebt ware, die Steuerlast 
so zu verteilen, daB die kleinen Einkommen vollkommen 
steuerfrei waren. Das zweite Bedenken kann man dadurch 
beseitigen, daB man Erbschaften oder Geschenke .zur Zeit 
ihres Anfalls als steuerbares Einkommen behandelt. Viele 
Grilnde sprechen fur eine derartige Steuerpolitik, und 
------

1) Vgl. Kap. XII, 1. 
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mitunter hat man sie wirklich angewendet, so z. B. bei der 
Einkommensteuer der Vereinigten Staaten von 1861. Das 
dritte Bedenken endlich kann man beseitigen dadurch, daB 
man die Ersparnisse vom steuerbaren Einkommen aus
schlieBt und damit eine Alleinsteuer nicht auf personliches 
Einkommen, sondern auf personliche Ausgaben legt. Beim 
gegenwartigen Stand unserer Verwaltungstechnik staBt 
dieses Schema allerdings auf praktische Schwierigkeiten; 
auBerdem wiirde es groBe Kosten verursachen und reich
lich Gelegenheit zu unkontrollierbarer Steuerhinterziehung 
geben. Der bequemste Weg der Ausgabenbesteuerung ist 
eben der, Waren und Dienste selbst zu besteuern und nicht 
auf dem Umwege iiber das personliche Einkommen. Waren
steuern aber miissen notwendig mannigfacher Art sein; 
keine Alleinsteuer auf eine besondere Ware wiirde ge
niigenden Ertrag abwerfen. Vor allem wiirde, wenn der 
Versuch mit einer Ware gemacht wiirde, fiir die sich leicht 
Ersatz beschaffen lieBe, ihre hohe Besteuerung sie ganz 
auBer Gebrauch setzen, wahrend der Versuch bei einer 
lebensnotwendigen Ware, fiir die nicht leicht Ersatz zu 
schaffen ware, eine sehr schlechte Verteilung der Steuer
last zur Folge hatte, da die Armen einen viel groBeren Teil 
ihres Einkommens dafiir zahlen miiBten als die Reichen. 

Eine Abart der Alleinsteuer auf das Einkommen ist eine 
Alleinsteuer auf den Kapitalwert des Besitzes. Frei
lich kommt ihr nur eine geringere Bedeutung zu, da sie 
nicht auf Arbeitseinkommen fallt, sondern als Quelle hier 
lediglich EinkDmmen aus Besitz in Betracht kommt. Weiter 
lehrt sowohl die Theorre wie die Praxis, daB das Einkommen 
eine bessere Bemessungsgrundlage der Besteuerung dar
steUt als der Kapitalwert des Besitzes. Denn bei jener kann 
- falls das Gesetz juristisch klar ist - nur die tatsachliche 
Hohe des Einlwmmens fraglich sein; bei dieser hingegen 
sind nicht nur Tatsachen streitig, sondern auch Stand
punkte (z. B. bei der Bewertung vieler Besitzarten, die keinen 
ausgesprochenen Marktwert haben). Dem relativen Erfolg 
erner FinanzmaBnahme wie der englischen Einkommen
besteuerung kann man beispielsweise den relativen Fehl-

3* 
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schlag der allgemeinen Vermogensbesteuerung der Ver
einigten Staaten gegeniiberstellen, den Professor Seligman 
und andere Autoren bezeugen. 

3. Die erwahnten Argumente gegen einzelne Arten der 
Alleinsteuer werden durch gewisse allgemeine Argumente 
gegen jed e Alleinsteuer verstarkt. Denn erstens werden 
personliche Ungerechtigkeiten, die bei einer Alleinsteuer 
entstehen konnen, bei einer Mehrzahl von Steuern leichter 
auszugleichen sein, und zweitens kann Steuerflucht, die 
bei einer Alleinsteuer verhaltnismaBig leicht ist, schneller 
infolge der Zwickmiihle aufgedeckt werden, in die eine Man
nigfaltigkeit von Steuern den Steuerzahler bringen kann. 
So konnen die Einschatzung zur Erbschaftssteuer und die 
friiheren Einschatzungen zur Einkommensteuer des Ver
storbenen sich gegenseitig kontrollieren. Weiter machtc 
die schlecht veranlagte Bodenabgabe im englischen Budget 
von 1909, obgleich sie niemals einen nennenswerten Ertrag 
einbrachte, doch eine Abschatzung des Bodens notwendig, 
die sich, wenn sie auch n;ie vollendet wurde, durch die in
direkten Erhohungen des Erbschaftssteuerertrags bezahlt 
gemacht haben soll. 

Aus all diesen Griinden wiegen die Bedenken gegen eine 
Alleinsteuer ziemlich schwer. Eine Ausnahme kann vielleicht 
fiir kommunale Behorden gemacht werden, die verhaltnis
maBig wenige Funktionen auf einem verhaltnismaBig klei
nen Gebiet ausiiben. Griinde der Bequemlichkeit bilden 
hier ein starkes Argument fiir eine Allgemeinsteuer auf 
"Immobilien" oder unbeweglichen Besitz. Die lokalen 
Abgaben in England mogen in gewisser Hinsicht zur 
lllustration dienen, obgleich andrerseits geltend gemacht 
wird, daB derartige Abgaben besser nach dem Kapital oder 
auch dem Ertrag des Bodens allein statt nach dem Ertrag 
von Boden plus Gebauden - wie es gegenwartig der Fall 
ist - bemessen werden. Denn die kommunalen Abgaben 
sind in groBem Umfange Gebaudesteuern1), und Gebaude 

1) Lokale Abgaben sind nur zum Teil Steuern im eigentlichen 
Sinne des Wortes, zum Teil stellen sie den Preis dar, der vom Steuer
zahler fur besondere Leistungen der LokalbehOrde gezahlt wird. 
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sind kein gutes Steuerobjekt. Abel' die kommunalen Ab
gab en sind in Wirklichkeit keine Alleinsteuern, denn die 
Kommunalbehorden beziehen einen betrachtlichen Teil 
ihrer Einkiinfte aus Dotationen des Staates 1, 2). 

4. Obgleich also ein System mannigfacher Steuern einem 
Alleinsteuersystem vorzuziehen ist, so ist doch eine allzu 
groBe Mannigfaltigkeit del' Steuern nicht erwiinscht. Den 
Befiirwortern einer "Erweiterung del' Grundlagen des 
Steuersystems" muB man mit MiBtrauen gegeniiberstehen. 
Zu ihnen gehorte ein Arthur Young, del' meinte, wenn er 
ein gutes Steuersystem beschreiben solIe, so wurde es das
jenige sein, das leicht und nirgends druckend eine unend
liche Zahl von Punk ten del' Wirtschaft belaste 3). Abel' 
die Gesamtlast eines sole hen Systems ist nicht unbedingt 
geringer; wie Mathematiker jedenfalls bemerken werden, 
kann namlich die Summe einer unendlich groBen Zahl un
endlich kleiner Gewichte groBer sein als ein einzelnes maBig 
groBes Gewicht. Uberdies verursacht eine groBe Zahl von 
Steuern, wie klein sie auch sein mogen, gewohnlieh .groBe 
Kosten und viel Arger bei del' Eintreibung. Das Ubel einer 
ubertriebicm groBen Menge von Steuern wird in del' Wirki; 
lichkeit durch die modernen Zolltarife illustriert und in der 
Theorie durch die zahllosen Entwiirfe von "Phantasie
steuern" , die von dilettantischen Finanzpolitikern vel" 
offentlicht werden. 

Fiir ein modernes Gemeinwesen mit gutentwickeltem 
Wirtschaftsleben und vernunftig wirkendem Verwaltungs-

1) Wenn ferner eine Lokalbehorde, wie RO haufig, einen be
stimmten Ertrag aus Gemeindevermogen oder Kommunalbetrieben 
zieht, so kann diesel' Ertrag gewisse Elemente einer Besteuerung 
aufweisen. Vgl. Kap. IV, 3--4. 

2) [In PreuBen werden seit 1851 yom Staat erhebliche Zu· 
schiisse zu den kommunalen VoIksschuIausgaben geleistet (fiir 1925 
333 Millionen); ebenso erhalten seit 1872/73 die Provinzen und 
Kreise staatliche Dotationen (fUr 1925 44 Millionen). AuBerdem 
geben die Lander den Ertrag der Kraftfahrzeugsteuer, der ihnen 
yom Reich iiberwiesen wird, bestimmungsgemaB an die Kommu· 
naiverbande zum Zwecke del' Wegeunterhaltung weiter.] 

3) Zitiert llach BastabIe; Public Finance, S. 344. 
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system ist der richtige Weg auf diesem Gebiete deutlich 
vorgezeichnet. Das beste ist, sich auf einige wenige ein
traglichen Steuern fiir die Hauptmasse des Staatsbedarfs 
zu verlassen. Insofern es erwiinscht ist, die Reichen zu be
steuern, sind Einkommen- und Erbschaftssteuer die besten 
Mittel; insofern die Besteuerung der Armen erwunscht 
ist, sind dies Steuern auf einige wenige Guter des Massen
verbrauchs, vorzugsweise auf solche, die nicht notwendig 
sind fiir Gesundheit und Leistungsfahigkeit. Gewisse Guter, 
fiir die der Alkohol das wichtigste Beispiel bildet, sollten 
wegen ihrer besonderen Vorzuge oder vielleicht besser ihrer 
besonderen Nachteile besteuert werden, vollkommen unab
hangig von der Frage der Verteilung der Steuerlast auf die 
verschiedenen Gesellschaftsklassen. Andere Steuern mit 
besonderem Objekt mogen auBerdem manchmal begrun
deterweise auferlegt werden, jedoch ist es wiinschenswert, 
ihre Zahl in engen Grenzen zu halten 1). 

Fast uberall, sogar in GroBbritannien, dessen Steuer
system einfacher ist als in irgendeinem anderen groBeren 
modernen Staate, haben sogenannte "historische Ursachen" 
zu einer nutzlosen Vielheit der Steuern und zu nutzloser 
Verwickeltheit der Erhebungsmethoden gefuhrt. Aber ge
rade auch wenn die Anzahl der Steuern verringert ist, 
mussen gewisse Steuern im Aufbau vielleicht etwas ver
wickelt sein (wie z. B. die englische Einkommen- und 
Erbschaftssteuer), wenn das Steuersystem als Ganzes zu
friedenstellend wirken soll. 

5. Hier mag ein weiterer Streitpunkt gelegentlicher 
Diskussionen beruhrt werden: ist es fUr ein gutes Steuer
system charakteristisch, daB die Steuern moglichst viel 
oder moglichst wenig "drucken "sollen 1 Der einfache Mann 
wird der Ansicht zuneigen, daB die beste Steuer die ist, 

1) Man vergleiche das Urteil Lord Leverhulmes (The Six Hour 
Day, S. 18): "Die einzig verniinftige und gesunde Steuerpolitik ist, 
aIle Warensteuern zu vermeiden, ausgenommen auf Luxuswaren 
(und auch Luxussteuern nur zum Zwecke der Sicherung des offent
lichen Einkommens zu erheben), und 'den Restbedarf hauptsach
lich aus gestaffelten Einkommen- und Erbschaftssteuern zu decken." 
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deren Druck am wenigsten gespurt wird, d. h. die das ge
ringste MaB an Unbequemlichkeiten und bewuBtem Opfer fur 
den Steuerzahler mit sich bringt. Einige asketische Denker 
jedoch stehen auf dem Standpunkt, daB die Menschheit nur 
durch Leiden lernen kann und daB wir zu politischer Ver
antwortlichkeit nur erzogen werden konnen durch bewuBte 
Entrichtung des Preises fUr unsere GroBe - oder fiir unsere 
Torheit, je nachdem. So glauben manche, daB, wenn 
Deutschland nicht eine ungeheure Kriegsentschadigung 
zahlt oder wenigstens zu zahlen versucht, es in wenigen 
J ahren aufs neue einen frisch - frohlichen Krieg be
ginnen werde, und ein schottischer Professor der National
okonomie glaubt, daB England in Versuchung kommen wiirde, 
das gleiche zu tun, wenn es auf dem Wege einer groBen 
Vermogensabgabe die Kriegsschuld rasch aus der Welt 
schaffte, die sonst eine seiner eindrucksvollsten Kriegs
erinnerungen bilden wiirde. Man hat auch behauptet, daB, 
wenn die Einkommensteuer unbedenklich allen, auch den 
Armen, auferlegt wiirde, aIle zur Vermeidung verschwen
derischer Ausgaben mitwirken und die Armen dabei noch 
moralisch erzogen werden wiirden. Die Stellung, die man in 
diesen Streitfragen einnimmt, ist nicht ausschlieBlich wirt
schaftlich bedingt. lch personlich teile die Ansicht des ein
fachen Mannes. 1m einzelnen glaube ich, daB die Reaktion 
der Offentlichkeit auf eine allgemeine Einkommensteuer, 
in einer modernen Demokratie neu eingefiihrt, keines
wegs die von jenen asketischen Denkern erwartete ware. 
Die offentliche Meinung wiirde meiner Ansicht nach 
sich weniger mit der Frage beschaftigen, wie offentliche 
Ausgaben eingeschrankt werden konnen, als vielmehr 
damit, die fUr die Reform Verantwortlichen aus dem 
Amte zu jagen und die Steuerlast gemaB den etwas 
riicksichtslosen und- ubertriebenen popularen Vorstellungen 
von Gerechtigkeit neu'''' zu verteilen. Andererseits fiihrt 
die Erhohung einer lange bestehenden Steuer - etwa 
der kommunalen Ertragssteuern - beim Publikum zweifel
los zu dem haufig etwas schematischen Ruf nach "Spar
samkeit". 
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6. Welehe praktisehen Folgerungen man aus der Ent
scheidung dieser wichtigen Kontroverse - in welehem 
Sinne man sie auch fallen mag - ziehen solI, ist jedoeh 
keineswegs vollig klar. So nimmt man gewohnlich an, 
daB eine Einkommensteuer harter empfunden wird als 
Verbrauehssteuern, die im Warenpreise mitbezahlt werden, 
ahnlich wie manche Medizin fUr Kinder in siiBen Speisen 
eingenommen wird. (Die asketisehen Denker solIten ein 
Gesetz durehbringen, nach dem der Kramer sagen muB, 
statt "das Pfund Marmelade kostet 18 Pfennig": "Es kostet 
16 Pfennig und die Zuckersteuer von 2 Pfennig zur Be
zahlung der Kriegsanleihezinsen.") Auf der anderen Seite 
trifft, wie wir spater sehen werden!), eine Einkommensteuer 
nur die Grenzausgaben und Grenzersparnisse, wahrend eine 
einzelne Verbrauchssteuer die Ausgaben fiir diese Ware 
allein2) einsehlief31ieh der nieht an der Grenze stehenden 
trifft und so geeignet ist, eine groBere Verringerung des 
Genusses herbeizufiihren. Uberdies wird die Einkommen
steuer weniger hart empfunden, wenn sie "an der Quelle 
erhoben" wird, d. h. noeh bevor sein Geldeinkommen den 
Steuerzahler erreieht, als wenn er erst sein Einkommen 
in voller Hohe erhalt und dann zu einem spateren Termin, 
wenn er den groBeren Teil schon ausgegeben hat, eine 
Mahnung yom Finanzamt erhalt. Die Erbsehaftssteuer wird 
oft weniger hart empfunden, als man vermuten konnte, da 
sie gewohnlich yom Testamentsvollstrecker bezahlt wird, 
noeh ehe die Erben den Nettobetrag der Erbschaft aus
gezahlt erhalten, und da die Steuerzahlung mit einer 
positiven Vermehrung des personliehen W ohlstands der 
Erben und anderen Ereignissen zusammenfallt, die gewohn
lieh Betraehtungen iiber Steuerzahlung in den Hintergrund 
drangen. 

1) VgI. Kap. X. 
2) Obgleich die Steuer den Erfolg haben kann, daB die Aua

gaben fur andere Waren eingeschrankt werden. 
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Siebentes Kapitel. 

Die Steuerabwalzung. 
1. Unter Steuerabwalzung1) versteht man gewohnlich die 

Frage, wer die Steuer tr1igt: genauer ist es, zu sagen, daB 
die Steuer schlieBlich auf dem ruhen bleibt, der die direkte 
Geldlast der Steuer zu tragen hat. Jede Steuer ruft eine 
Anzahl wirtschaftlicher Wirkungen hervor, und es entsteht 
die Frage, ob es praktisch oder wiinschenswert ist, das 
Spezialproblem der Steuerabwalzung von dem allgemeineren 
der Steuerwirkungen iiberhaupt zu trennen. Natiirlich muB 
der Versuch einer solchen besonderen Behandlung gemacht 
werden, wenn sich irgend etwas iiber die Verteilung der 
direkten Geldlast der Steuer sagen liiBt - ein Gegenstand, 
iiber den viel geschrieben worden ist. 

Man muB unterscheiden zwischen der direkten und der 
indirekten Steuerlast und zwischen der Geldlast und den 
sonstigen realen Wirkungen der Steuer. Die gesamte direkte 
Geldlast, die durch irgendeine Steuer entsteht, ist gleich 
dem Gesamtsteuerertrag, der der offentlichen Kasse zu
flieBt. Jedem Schilling offentlichen Einkommens ent
spricht ein Schilling direkter Geldlast auf irgend jemand2 ). 

Es ist wahr, daB 1 Schilling Steuer last fUr den Armen ein 
groBeres Opfer bedeutet als fUr den Reichen: das ist eine 
Frage nicht der Abwiilzung, sondern der d ire k ten rea 1 e n 
Wirkungen der Steuer. Und es ist gleichfalls wahr, daB, 

1) [In Deutschland auch ".Uberwiilzung.", gelegentlich" Weiter
walzung" genannt. Andererseits verstehen manche unter "Ab
walzung" den Vorg~ng, daB ein k:ostensparendes Produktionsver
fanreu'ififolge der Steuel'ausschreibung schneller in den betreffenden 
Produktionszweig eindringt. (Aber i I' g end j em and muB auch 
dann die Steuerlast tragen!) Andere verstehen unter ,,'\-Veiter
walzung" den Vorgang, daB der Kaufer eine Erhohung seines Ein
kommens urn den Betrag erzwingt, urn den eine Warensteuer die 
Preise del' Konsumartikel erhOht.] 

2) Ausgenommen den Grenzfall des Heimfallrechts, jene Form 
del' Einkommensteuer, bei del' del' Besitz eines ohne Testament Vel'
storbenen, del' Imine auffindbaren - wenn auch noch so entfern
ten - Verwandten besitzt, bei seinem Tode dem Staate anheimfaIlt. 
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wenn der Zuckerpreis durch Besteuerung in die Hohe ge
trieben wird, eine Familie':'gezwungen sein kann, ihrell 
Zuckerkonsum einzuschranken und so eine EinbuBe an 
ihrer wirtschaftlichen W ohlfahrt zu erleiden: das ist eine 
Frage nicht der Abwalzung, sondern der indirekten 
realell Folgen der Steuer. Ferner ist es wahr, daB, wenn 
die Zuckersteuer von den Vorraten der Handler erhoben 
wird und einige Zeit verstreicht zwischen der Erhebung der 
Steuer und dem Verkauf der Vorrate, der Handler den 
Zinsbetrag endgiiltig verliert, den er sonst in dieser Zeit
spanne fiir das Geld erhalten hatte, das er nun dem 
Steuereinnehmer gezahlt hat: das ist eine Frage nicht 
der Abwalzung, sondern der indirekten Geldlast der 
Steuer. 

2. Es wird also eine Zuckersteuer, die beim Verkaufer 
erhoben wird, ganz vom Kaufer getragen, wenn als unmittel
bare Wirkung der Steuer der Preis mindestens um den 
Steuerbetrag steigt; ganz vom Verkaufer, wenn der Preis 
iiberhaupt nicht steigt; teilweise vom Kaufer und teilweise 
vom Verkaufer, wenn der Preis um weniger als den vollen 
Steuerbetrag steigt. 

An dieser Stelle konnen wir zeigen, wie wenig die Unter
scheidung von direkten und indirekten Steuern nach dem 
Merkmal der Abwalzung befriedigtl). Ehe wir entscheiden 
konnen, ob eine Steuer in diesemSinne direkt oder indirekt 
ist, miissen wir die Abwalzungsvorgange kennen, und das 
wird haufig nicht nur von der Natur der Steuer, sondern 
von anderen Umstanden abhangen. So rechnet man eine 
Verbrauchssteuer gewohnlich zu den indirekten; wenn sie 
jedoch, beim Verkaufer erhoben, den Preis der Ware iiber
haupt nicht erl}.oht, oder, beim Kaufer erhoben, den Preis 
um den vollen Steuerbetrag senkt, dann muB sie als direkte 
Steuer angesprochen werden. Und wie wir spater sehen 
werden, ist das Eintreten solcher Umstande nicht aus
geschlossen. Andererseits nimmt man gewohnlich an, eine 
Einkommensteuer sei eine direkte Steuer. Der Umfang, in 

1) Vgl, Kap. V, 2. 
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dem der Einkommensteuerzahler die Steuer abwalzen kann, 
ist zweifellos so gering, daB man diese Moglichkeit prak
tisch vernachlassigen darf. Wenn jedoch eine Erhohung der 
Einkommensteuer eine Einschrankung der Ersparnisse zur 
Folge hat, die ihrerseits wiederum eine Erhohung des Zins
satzes verursacht, so haben diejenigen Einkommensteuer
zahler, die neue Ersparnisse zu diesem hoheren Zinssatz 
anlegen, einen Teil der Steuer auf die abgewalzt, die neues 
Kapital nachfragen. Auch die Abwalzungsmoglichkeit einer 
Steuer auf Monopolertrage verandern sich mit dem Cha
rakter der Steuer, und daher muB - um zwei Beispiele 
anzufUhren, die uns spater noch beschiiftigen werden 1) -
cine dem Produktionsumfang proportionale Steuer zu den 
indirekten gerechnet werden, wahrend eine vom Produktions
umfang unabhangige Steuer als direkte anzusprechen ist. 

In der Theorie der Abwalzung kommt zwei allge
meinen Lehrsatzen die groBte Bedeutung zu. Der erste 
besagt: je elastischer ceteris paribus die Nachfrage nach 
einer bestimmten Ware ist, um so mehr wird die Steuer den 
Verkaufer treffen. Und der andere besagt: je elastischer 
ceteris paribus das Angebot der besteuerten Ware ist, um so 
mehr wird die Steuer den Kaufer treffen. Denn je elastischer 
die Nachfrage ist, um so mehr wird sie bei jeder Steigerung 
des Preises der besteuerten Ware zuriickgehen, und um so 
weniger wird es daher fiir den Verkaufer einen Zweck 
haben, die Preise zu erhohen. Und auf der anderen Seite 
wird das Angebot, je elastischer es ist, um so mehr bei jeder 
Steigerung der Produktionskosten (einschlieBlich Steuer) 
der besteuerten Ware zuriickgehen, und um so weniger wird 
es daher fiir den Kaufer einen Zweck haben, sich gegen die 
Preissteigerung (durch Einschrankung der Nachfrage) zur 
Wehr zu setzen. Kurzum: die Verkaufer suchen die eigent
liche Last durch Einschrankung des Angebots auf dic 
Kaufer abzuwalzen, die Kaufer wiederum durch Einschran
kung del' Nachfrage auf die Verkaufer. Die relative Ge
schicklichkeit der beiden Gruppen in der Verfolgung ihrer 

1) Vgl. Nr. 5 dieses Kapitels. 
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Absichten bei geringstmogliehem Verlust fUr sieh selbst 
entseheidet den Erfolg. Wenn eine oder beide der Gruppen 
zu monopolistisehen Verbanden zusammengesehlossen sind, 
erfordert der Fall noeh einige weitere Betraehtungen; wir 
wollen aber zunachst einige Beispiele fiir die Anwendung 
der beiden genannten Lehrsatze betrachten, Fane, in denen 
sowohl bei den Kaufern wie bei den Verkaufern freier Wett
bewerb herrscht. 

Es macht keinen wesentliehen Unterschied aus, ob 
gesetzlich der Kaufer oder der Verkaufer zur Zahlung der 
Steuer verpflichtet ist, obgleich das die Zeitdauer beein
flussen kann, die bis zur vollzogenen Uberwiilzung der 
direkten Geldlast oder eines Teils derselben von einer Seite 
auf die andere verstreicht. Jede Steuer hat die Tendenz, 
eine Zeitlang dort "wo sic hinfallt, liegenzubleiben". Je
doch bewirkt die Besteuerung einer gewohnlichen Ware, 
wie etwa des Zuckers, eine schnellere Anpassung des Preises 
als z. B. eine Gebaudesteuer, da die M.ietsvertrage wahrend 
ihrer Laufzeit nicht geandert werden konnen. 

FaIle von vollkommen unelastischer Nachfrage 
treten in der Praxis selten - wenn iiberhaupt jemals -
auf. Aber die Nachfrage nach Luxusartikeln ist elastischer 
als die nach lebenswichtigen Giitern, und daher wird -
ceteris paribus - eine Steuer auf diese ihren Preis starker 
in die Hohe treiben als eine gleiche Steuer auf Luxusartikel. 
Und andererseits ist die Nachfrage nach neuen, dauerhaften 
Giitern wie Gebauden, von denen eine groBe Anzahl schon 
im Gebrauch ist, im allgemeinen elastischer als die Nach
frage nach Giitern, die leicht verderblich sind oder schnell 
verzehrt werden. 

FaIle vollkommen unelastischen Angebots sind 
in der Praxis eher anzutreffen; so kann das Angebot an 
Grund und Boden in dichtbevolkerten Gegenden als absolut 
unelastisch angesehen werden. Es folgt daraus, daB eine 
Steuer auf den Boden allein, die die M.eliorationen und 
sonstige Investierungen freilaBt, den Bodenpreis nicht in 
die Hohe treiben und vollstandig auf dem Eigentiimer 
liegenbleiben wird, 
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Wo jedoch das Angebot an Giitern uberhaupt elastisch 
ist, dort ist es gewohnlich auf die Lange del' Zeit sehr 
elastisch und bedeutend elastischer als die Nachfrage. 
Wenn daher die Produktionsbedingungen Zeit g@habt haben, 
sich den durch die Besteuerung bewirkten Anderungen anzu
passen, so wird del' Hauptteil del' Steuer stets yom Kaufer 
zu tragen sein und nicht yom Verkaufer. Wahrend der 
Anpassungsperiode jedoch kann die Elastizitat des Ange
bots gering sein und ein groBer Teil del' Steuer auf dem 
Verkaufer liegenbleiben. So kann bei einer Produktion 
mit kostspieligen Anlagen nnd viel fixem Kapital die Elasti
zitat des Angebots noch geraume Zeit nach Auferlegung 
der Steuer gering bleiben. 

Zum Teil kann eine dem Verkaufer oder Kaufer einer 
Ware auferlegte Steuer, statt gerade diesen Kaufer oder 
Verkaufer zu treffen, vom Verkaufer einer anderen Ware 
getragen werden, die zur Herstellung jener ersten Ware 
notwendig ist, oder yom Kaufer einer anderen Ware, zu 
deren Herstellung die besteuerte Ware ihrerseits notwendig 
ist. So kann ein Teil der Marmeladensteuer auf die Ver
kaufer von Glaskrausen abgewalzt werden, sofern diese 
dureh die Steuer gezwungen sind, ihre Preise gegeniiber 
den Marmeladenfabrikanten herabzusetzen. 

Wenn man die eben erwahnten Komplikationen unbe
rucksichtigt laBt, so lassen sich unsere beiden Hauptthesen 
in eine einzige zusammenfassen: die direk te Geldlast 
del' Steuer auf irgendeine Ware verteilt sich 
auf Kaufer und Verkaufer im Verhaltnis der 
Elastizitat des Angebots der besteuerten 
Waren zur Elastizitat del' Nachfrage. Also 
wird in dem Sonderfalle, wenn die Elastizitat des Angebots 
gleich del' Elastizitat del' Nachfrage ist, die Belastung gleich
maBig verteilt, und del' Preis del' besteuerten Ware steigt 
um die Halfte des Steuerbetrags. 

3. Die dargestellte Theorie der Steuerabwalzung ist fiir 
den Tauschverkehr innerhalb eines Gemeinwesens aufge
stellt; inhaltlich dieselbe Theorie findet abel' auch An
wendung auf die Steuerabwalzung im interllationalen 
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Tauschverkehr oder allgemein fur Abgabcn beim Aus
tausch zwischen Mitgliedern vcrschiedener Gemeinwesen 
in Form von Zollen auf Ein- und Ausfuhr. Beim Innen
handel haben wir den Austausch der Waren gegen Geld 
betrachtet" die Elastizitat der Nachfrage beim Kaufer, der 
Geld fur Waren gibt, und die Elastizitat des Angebots beim 
Verkaufer, der Waren fUr Geld gibt. Beim internationalen 
Handel betrachtet man besser den Austausch von Waren 
gegen Waren und die Elastizit1tt der Nachfrage beider 
Gruppen nach den Waren, die jeweils von der anderen 
Gruppe im Austausch gegen die eigenen geliefert werden. 
So ist beim Austausch kanadischen Weizens gegen eng
lische Textilwaren - vorausgesetzt, daB Imine anderen 
Gliter zwischen den beiden Landern ausgetauscht werden -
dic Elastizitat des Angebots von kanadischem Weizen in 
GroBbritannien dieselbe wie die Elastizitat der Nachfrage 
nach englischen Textilwaren in Kanada. 

Steuern auf Einfuhr und Ausfuhr konnen also als Aus
tauschhindernisse betrachtet werden; nach der eben er
wahnten Theorie verteilt sich die Geldlast jedes derartigen 
Hindernisses auf die beiden Austauschparteien in umge
kehrtem Verhaltnis zur Elastizitat ihres jeweiligen An
gebots. Mit anderen Worten: sie verteilt sich in direktem 
Verhaltnis zur DringIichkeitl) ihrer jeweiligen Bedurfnisse, 
die durch den Austausch befriedigt werden. Denn je dring
Iicher das Bediirfnis einer Partei, um so geringer ist die 
Elastizitat ihrer Nachfrage. Ceteris paribus: je weniger 
elastisch die engIische Nachfrage nach kanadischem Weizen 
ist, um so mehr hat beim Verkehr zwischen den beiden 
Landern der englische Tauschpartner von einer Steuer, s~i 
es auf engIische Textilien, sei es auf kanadischem Weizen, 
zu tragen. Dnd je weniger elastisch andererseits die kana
dische Nachfrage nach englischen Textilien ist, einen um 
so groBeren Teil wird der kanadische Tauschpartner von 
einer solchen Steuer zu tragen haben. 

1) Wir lassen dabei Unterschiede der Kaufkraft der heiden 
Parteien auBer acht. 
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4. Es wird manchmal die Ansicht vertreten, es sei 
eine praktisch allgemeingiiltige Regel, daB die Zolle auf 
die Konsumenten der ausUindischen Waren fallen, und 
daB daher Versuche, das Ausland zahlen zu lassen, prak
tisch niemals Erfolg haben konnen. Das oben angefUhrte 
Argument stiitzt diese Auffassung nicht im allgemeinen, 
aber doch in einzelnen wichtigen Fallen. Die Bewohner 
eines Gebiets, das einen groBen Teil des Weltbedarfs an 
efneru. fUr das Ausland wesentlichen Gut hervorbringt, 
konnen dem Auslande einen groBen Teil des Ausfuhrzolls 
fUr dieses Gut aufbiirden oder einen groBen Teil des Ein
fuhrzolls auf Waren, die das Ausland als Gegenleistung an
bietet. Die Bewohner GroBbritanniens waren in einer der
artigen Vorzugsstellung im Mittelalter, als ihr Land der 
praktisch einzige Lieferant von Wolle nach F1andern war, 
ferner im Anfang des 19. Jahrhunderts als Lieferant von 
Waren nach dem europaischen Kontinent und in der 
zweiten Haifte des 19. Jahrhunderts als Lieferant von 
Bunkerkohle fUr die Handelsflotten der Welt. Gegenwartig 
befinden sich die Bewohner der 01 produzierenden Ge
biete1) und in geringerem Umfange die der Gebiete groBer 
Weizenausfuhr in ahnlicher Lage. Andererseits sind die 
Bewohner eines Gebiets, in dem keinerlei fUr das Ausland 
unentbehrliche Giiter produziert werden (oder nur ein 
kleiner Teil vom VVTeltbedarf eines unentbehrlichen Guts), 
nicht in der Lage, einen nennenswerten Teil ihrer Ausfuhr
zolle dem Ausland aufzubiirden, wahrend das Ausland, 
wenn seine Produkte unentbehrlich sind, Zolle darauf legen 
kann, die zum groBen Teil von den Bewohnern dieser 
weniger begiinstigten Gebiete getragen werden miissen. 

Unter den gegenwartigen Bedingungen des inter
nationalen Handels lassen sich Zolle dann kaum in nennens
wertem AusmaB aufs Ausland abwalzen, wenn das Land, 
das sie fordert, hauptsachlich Fabrikatc ausfiihrt und 

1) Unter der Voraussetzung (die hiiufig nicht zutrifft), daB die 
Bewohner - oder wenigstens einige von ihnen - die Olproduktion 
kontrollieren und imstande sind, sie ihl'em eigenen wirtschaftlichen 
Interesse gemaB zu vel'werten. 
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Nahrungsmittel und Rohstoffe einfuhrt. Denn die Nach
frage des Auslands ist in den meisten Fallen vie! weniger 
dringlich - d. h. viel mehr elastisch - als die Nachfrage 
des Inlands nach Nahrungsmitteln und Rohstoffen. Die 
Bewohner GroBbritanniens insbesondere sind jetzt nicht 
in der Lage, die englischen Zolle aufs Ausland abzuwalzen, 
abgesehen von einigen seltenen Ausnahmefallen. So hat 
man angenommen, daB der englische Einfuhrzoll auf 
griechische Korinthen zum groBen Teil von den Griechen 
getragen wird, aber selbst diese Ausnahme von der aIlge
meinen Regel ist zweifelhaft. 

Fiir Lander, deren Ausfuhr hauptsachlich Nahrungs
mittel und Rohstoffe bilden, besteht in der Regel eine 
etwas groBere Chance, einen betrachtlichen Teil ihrer ZoBe 
aufs Ausland abzuwalzen, und infolge des Krieges ist diese 
Chance wahrscheinlich noch gewachsen. Aber man muB 
sich erinnern, daB die Nachfrage der Bewohner eines Landes 
nach der Ware irgendeines einzelnen auslandischen 
Mar ktes viel elastischer ist als ilireNachfrage nach dieser 
Ware in der ganzen ubrigen Welt als Ganzes genommen. 
Daher wurden die Bewohner mehrerer wichtiger Lander, 
wenn sie gemeinsam vorgingen, eine viel groBere Chance 
haben als die Bewohner irgendeines fUr sich allein han
delnden Landes, wenn sie die Lasten ihrer Zolle auf das 
auBerhalb ihres Verbandes stehende Ausland abwalzen 
wollten. Allein derartige Bestrebungen internationalen Zu
sammenwirkens sind der Ermutigung nicht wert. 

5. Es bleibt noch ubrig zu erortern, inwieweit die Ab
walzungstheorie im FaIle einer S t e u era u f M 0 no p 0 1-
gewinne modifiziert wird. Wo eine Steuer auf eine Ware 
gelegt ist, deren Verkaufer ein Monopol besitzt, richtet sich 
.ihre Wirkung auf den Preis und also ihre Abwalzbarkeit 
nach dem Charakter der Steuer. Angenommen, der Mono
polist setzt den Preis so fest, daB er sich das Maximum an 
Monopolprofit sichert, so wird fUr die Abwalzung einer 
Steuer, deren Gesamtbetrag nach dem Produktionsumfang 
bemessen ist, oder allgemeiner, deren Betrag mit dem Pro
duktionsumfang steigt, ahnliches gelten wie fUr die Steuern, 
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die wir in den vorhergehenden Abschnitten dieses Kapitels 
behandelt haben: ausgenommen den unwahrscheinlichen 
Fall, daB entweder das Angebot absolut unelastisch oder 
die Nachfrage absolut elastisch ist, wird die Steuer den 
Preis der Ware in einem gewissen Grade steigern, und diese 
Preissteigerung wird - ceteris paribus - urn so groBer 
sein, je weniger elastisch die Nachfrage und je elastischer 
das Angebot ist. 

Wenn jedoch eine Steuer vorliegt, deren Gesamtbetrag 
von der GroBe des Produktionsumfangs des Monopolisten 
unabhangig ist, wird sie den Preis nicht steigern und voll
standig vom Monopolisten zu tragen sein. Beispiel einer 
solchen Steuer ist eine feste Abgabe unabhangig vom 
Produktionsumfang odeI' eine Summe, die dem Monopol
profit proportional ist, vorausgesetzt, daB dessen Hohe 
durch Vergleich mit den Kosten eines Regierungsunter
nehmens odeI' auf andere Weise festgestellt werden kann. 

Noch eine dritte Moglichkeit gibt es: die Steuer kann 
sinken, wenn der Produktionsumfang des Monopolisten 
steigt. Wenn eine derartige Steuer durchfiihrbar ware, so 
wurde sie in einigen Fallen 1) den Monopolisten veranlassen, 
den Umfang seiner Produktion zu vermehren und seinen 
Preis zu ermaBigen. Beispiel fUr diesen Fall ist eine 
Steuer, deren Gesamtsumme proportional dem Preis der 
Ware pro Stuck ist, odeI' eine Pauschalsumme mit einem 
dem Produktionsumfang proportionalen Rabatt. In geeignet 
gewahlten Fallen wurde eine solche Steuer ganz· und gar 
vom Monopolisten zu tragen sein, der auBerdem gezwungen 
ware, einen Teil seines Monopolprofits in Gestalt niedrigerer 
Preise dem Kaufer seiner Waren zu uberlassen. Das Haupt
hindernis der praktischen Durchfuhrung dieser Politik liegt 
in der Schwierigkeit, die Qualitat des Monopolprodukts zu 
gewahrleisten; denn offenbar wird es fur den so besteuerten 

1) In jenen Fallen namlich, in denen beim Wachsen des Pro
duktionsumfangs die zu zahlende Steuersumme sich schneller ver
minderte als der l\'[onopolprofit (ohne Riicksicht auf die Steuer). 
Das gewiinschte Ziel laBt sich auch durch eine Steuer erreichen, 
die entspreche:1d der Profitrate des l\Ionopolisten gestaffelt ist. 

D a Ito n· N e iss e r, FinanzwissCllBchaft. 4 
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Monopolisten rentabel sein, ein geringwertigeres Produkt 
zu niedrigeren Preisen zu verkaufen. 

W 0 das monopolisierte Produkt yom Auslande einge
fuhrt wird, wird es mitunter moglich sein, dem auslandischen 
Monopolisten die Gebuhren fur eine Einfuhrerlaubnis auf
zubiirden, wenn sie in der Zahlung einer festen Summe fur 
einen bestimmten Zeitraum bestehen - sei es mit, sei es 
ohne Rabatt -, die nach dem Umfang der Einfuhr wahrend 
dieses Zeitraums bemessen werden. 

Achtes Kapitel. 

Die Steuerabwalzung 
(Fortsetzung). 

1. Wir mussen die Ausfuhrungen des letzten Kapitels 
durch verschiedene Betrachtungen erganzen, die die Scharfe 
der allgemeinen Abwalzungstheorie bei der Anwendung auf 
praktische Steuerprobleme abstumpfen werden. 

2. Der Beweis, daB die Last einer Steuer auf den Boden
wert, bei der die Meliorationen und sonstigen Investitionen 
nicht eingeschlossen sind, vollstandig auf den Grundeigen
tumer fallt, setzt voraus, daB dieser schon die hochst
mogliche Rente aus seinem Boden zieht. Tut er das nicht, 
so kann es eine der Wirkungen einer neuen Steuer oder der 
Erhohung einer schon bestehenden Steuer sein, ihn zu 
veranlassen, daB er mehr als bisher ein Auge hat auf seine 
Pachtrente und den bisher gewahrten NachlaB hereinholt; 
in diesem Falle wird ein Teil der Steuer yom Pachter zu 
tragen sein. Die praktische Lehre daraus ist die, daB es 
besser ist, den Grundeigentumer schwer zu belasten statt 
leicht, wenn man ihn sicher fassen will. Denn eine leichte 
Steuer kann weniger ausmachen als der NachlaB einer be
stehenden Pacht, wahrend eine genugend schwere Steuer 
groBer sein wird. In der Praxis ist die Bewertung des 
Bodens ohne Meliorationen usw. oft schwierig, obgleich 
viele Sachverstandige sie fiir ganz tunlich halten, und in 
vielen Gegenden basiert man die Steuern in der Tat auf 
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solche Bewertungen. Es ist in Wirklichkeit auch nicht 
notwendig, den Wert des Bodens von dem aller Melio
rationen usw. zu trennen, sondern nur yom Werte der zeit
weiligen (im Gegensatz zu dauernden) Investitionen; die 
Grenze zwischen zeitweiligen und dauernden Investitionen 
ist allerdings etwas willkiirlich. 

3. Bei Gebaudesteuern ist die Abwalzungsfrage ziem
lich verwickelt. Nicht nur der Eigentiimer und der Inhaber, 
sondern auch der Erbauer kannen einen Teil der Steuer 
tragen. Ferner kann der Inhaber eines Gebaudes, sofern 
er Geschaftsmann ist, einen Teil der Last, die sonst auf 
ihm liegen bliebe, auf die Kaufer seiner Produkte abwalzen 1). 

Die Fahigkeit der Ladeninhaber, die Kommunalabgaben auf 
ihre Kunden abzuwalzen, ist graBer, wenn deren Einkaufe 
auf die Laden in ihrer Nachbarschaft beschrankt sind, 
als wenn das nicht der Fall ist; im ersten FaIle ist die 
Nachfrage der Kunden nach den in diesen Laden kauf
lichen Waren weniger elastisch, als im letzten FaIle. Die 
Entwicklung der Postverbindung, die zunehmende Ver
sendung von Preisverzeichnissen und die wachsende An
wendung des Kraftwagentransports - sowohl zwecks 
Warenlieferung auf graBere Entfernung, als auch urn den 
Kaufern die Laden in einem weiteren Umkreis zuganglich 
zu machen -: all das erschwert es den Ladeninhabern eines 
einzelnen Bezirks, die Steuer auf ihre Kaufer abzuwalzen. 
Die armeren Kaufer allerdings sind hierbei gegeniiber den 
reicheren im Nachteil insofern, als sie weniger leicht 
imstande sind, ihre Einkaufe in entfernteren Gegenden zu 
besorgen. 

Man hat oft behauptet, daB im Verhaltnis zwischen 
Eigentiimer und Pachter jener allein die Steuer zu tragen 
hat. Denn, sagt man, wenn ein Pachter hahere Steuern zu 
zahlen hat, wird er nur eine entsprechend niedrigere Pacht 

1) Sofern diese Produkte keine Konsumgiiter darstellen, son
dern Maschinen usw., die zur Produktion anderer Giiter benutzt 
werden, kiinnen die Kaufer dieser Maschinen ihrerseits wiederum 
einen Teil der auf sie abgewalzten Steuern auf die Kaufer ihrer 
eigenen Produkte abwalzen. 

4* 
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anbieten. Aber ahnlich konnte man argumentieren, um zu 
beweisen, daB jede Steuer vollstandig auf dem Verkaufer 
laste, z. B. konnte man sagen, daB ein Zuckerkaufer, wenn 
er eine auf Zucker liegende Steuer zu zahlen hat, auch nur 
den Preis zahlen wiirde, den er unabhangig von ihr geboten 
hatte, um eine entsprechende Summe verringert: dieser 
Beweis setzt voraus, daB die Nachfrage nach dem be
steuerten Gut vollkommen elastisch ist. Das jedoch trifft 
nicht zu, weder bei Zucker, noch bei Gebauden. Die 
Nachfrage nach Gebauden ist im Gegenteil ziemlich un
elastisch, da W ohnungen ein Bediirfnis sind, bei dem man 
weniger bereit ist, sich einzuschranken als bei anderen 
Ausgaben. Die einzige Bedingung, unter der dennoch 
die Steuer vollkommen von dem Eigentiimer getragen 
wiirde, ist die, daB das Angebot an Gebauden vollstandig 
unelastisch ware. Das aber ist augenscheinlich nicht der 
Fall, obgleich hier das Angebot weniger elastisch ist als bei 
weniger dauerhaften Giitern. Man muB also verniinftiger
weise annehmen, daB die Mieter einen betrachtlichen Teil 
der Steuern tragen. 

4. Was die Wirkungen einer auf eine Ware gelegten 
Steuer betragt, so sind noch einige weitere Punkte der 
Erwahnung wert. 

Wie wir schon bemerkten, verliert der Verkaufer, bei 
dem die Steuer in Gestalt einer Pauschalsumme fiir eine 
groBe Menge von Giitern erhoben wird, den Zinsbetrag, 
den ihm die fUr die Steuer erlegte Summe in dem Zeit
raum zwischen der Steuerzahlung und dem Verkauf der 
Waren eingebracht hatte. Er wird daher versuchen, auf 
den Kaufer der Ware nicht nur die erlegte Steuersumme, 
sondern auch die entgangene Zinssumme abzuwalzen. Wie 
weit ihm das gelingen wird, d. h. wie weit er den Preis 
der Ware wird steigern konnen, hangt, wie oben, von 
der Elastizitat der Nachfrage nach und des Angebots an 
diesem Gute abo Wenn jedoch die Elastizitat der Nach
frage klein und die des Angebots groB ist, so ist es 
moglich, daB der Warenpreis um mehr als den Steuer
betrag steigt. 
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Ein anderer Fall, in dem eine auf ein Gut gelegte 
Steuer seinen Preis um mehr als den Steuerbetrag steigern 
kann, liegt vor, wenn die Steuer auf ein Gut gelegt ist, das 
unter der Bedingung "zunehmender Ertrage" produziert 
wird, d. h. unter der Bedingung, daJ3 die Produktionskosten 
pro Einheit sich vermindern, je mehr der Produktions
umfang wachst. In diesem FaIle bedeutet ein erhohter 
Preis nicht nur eine verringerte Nachfrage, sondern ein ver
mindertes Angebot bedeutet gesteigerte Produktionskosten 
und daher wiederum einen erhohten Preis, abgesehen von 
der direkt durch die Steuer hervorgerufenen ErhOhung. 

Ferner werden die Verkaufer einer Ware, auf die eine 
neue Steuer gelegt, oder die mit einer hoheren Steuer als 
bisher belegt wird (auch wenn sie normalerweise nicht 
kartelliert sind), iibereinstimmend den Preis um mehr als 
den Steuerbetrag zu steigern versuchen, um eine politische 
Wirkung zu erzielen und unter den Konsumenten Stim
mung fUr die Aufhebung oder Herabsetzung der Steuer zu 
machen. Wenn die Agitation aber nicht schnell Erfolg hat, 
verlieren die Verkaufer augenscheinlich bei einer solchen 
Politik. 

SchlieBlich kann ein Einfuhrzoll auf eine Ware (abgesehen 
vom Gold!) verstarkte Goldeinfuhr und verringerte Ein
fuhr der besteuerten Ware zur Folge haben. Soweit das 
eintrifft, wird die vermehrte Goldzufuhr die Tendenz haben, 
aIle Warenpreise innerhalb des besteuernden Landes zu 
erhohen, und die Preise der besteuerten Ware konnen daher 
eben aus diesem Grunde um mehr als den auf ihnen ruhenden 
Steuerbetrag steigen. Ahnlich konnen Ausfuhrzolle auf 
andere Waren als Gold zu erhohter Goldausfuhr und damit 
zu der Tendenz einer allgemeinen Preissenkung innerhalb 
des besteuernden Landes fUhren. Wenn dieses Land jedoch 
nicht selbst Goldminen besitzt, so kann dieser ProzeB nicht 
sehr weit gehen. Ein Einfuhrzoll auf Gold wiirde in gleicher 
Weise die Tendenz haben, alle Warenpreise in dem be
steuernden Lande zu senken. Aber er wiirde bei Gold
wahrung gleichzeitig die Wirkung haben, den Grad der 
wahrscheinlichen Schwankungen der Devisenkurse zu er-
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hohen. (Das erwahnte Argument setzt voraus, daB das 
Gold ganz ungehindert iiber die politischen Grenzen stromen 
kann, und findet keine Anwendung, wenn die Bewegung 
des Goldes durch die Regierungen sehr eingeschrankt wird.) 

Es ist zweifelhaft, ob die vier in diesem Abschnitt dis
kutierten FaIle genau genom men zu der Theorie der Steuer
abwalzung als einem von der allgemeinen Theorie der 
Steuerwirkungen getrennten Gebiete gehoren. Denn wenn 
der Preis einer Ware infolge einer der eben erwahnten 
Ursachen hoher steigt, als er ohne diese Ursachen gestiegen 
ware, so konnte man diese besondere Preissteigerung viel
leicht eher eine indirekt als eine direkt auf dem Kaufer 
ruhende Geldlast nennen. Es wiirde darauf ankommen, ob 
solch eine besondere Preissteigerung der besteuerten Ware 
zu vermehrten Einkiinften (je Wareneinheit) fUr die offent
liche Korperschaft fiihrt, die die Steuer auferlegt haP); 
d. h. es kommt darauf an, ob es sich um eine Wertsteuer 
oder eine Mengensteuer handelt. 1m ersten Fall ist die 
besondere Preissteigerung zuriickzufiihren teils auf Ab
walzungsvorgange und teils auf andere Ursachen, im letzen 
FaIle ist sie lediglich anderen Ursachen zuzuschreiben. Die 
Notwendigkeit einer derartigen Unterscheidung beweist die 
Schwierigkeit des wirklichen Auseinanderhaltens von Ab
walzungsvorgangen und anderen Steuerwirkungen. 

5. Die Darlegungen des vorhergehenden Kapitels iiber 
Steuerabwalzung miissen mit Vorsicht auf praktische Fragen 
angewendet werden. In Wirklichkeit ist vollkommener 
Wettbewerb selten und ein vollkommenes Monopol noch 
seltener. Irgendwie wirken Monopolverhaltnisse bei der Be
stimmung fast aller Preise mit, und die Furcht vor Kon
kurr~nz, sei sie nun aktuell oder potentieIl, beeinfluBt fast 
aIle erkennbaren Monopolisten. Der Preis kann monopo
listisch beeinfluBt sein, sobald ein einzelner Verkaufer 

1) Das ist natiirlich nicht dasselbe wie ein erhOhter Steuer
gesamtertrag aus der Ware. Denn dieser Ertrag kann durch die 
Verringerung der Nachfrage infolge der besonderen Preissteigerung 
abnehmen, wenn auch der Steuerertrag pro Einheit der Ware 
zunimmt. 
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oder eine Vereinigung von Verkaufern einen betrachtlichen 
Teil der zu verkaufenden Ware kontrollieren. Aber wenn 
wir auch annehmen konnen, daB Monopolgewalt, wo sie 
besteht, selten unbenutzt gelassen wird, so wird sie doch 
nicht immer voll ausgenutzt. Die kiirzlich unter dem eng
lischen Kartellgesetz vorgenommenen Untersuchungen iiber 
die Preisbildung von Seifen, Nahgarn und anderen Waren 
bestatigen das. 

Daraus folgt, daB eine Steuer auf Monopolgewinne, die 
nach den Ausfiihrungen des vorigen Kapitels vom Mono
polisten allein getragen werden wiirde, mittels scharferer 
Ausniitzung der Monopolstellung mitunter auf seine Kund. 
schaft abgewalzt werden kann. In der Tat kann ein Mono. 
polist, ebenso wie der Grundbesitzer, auf die Steuer dadurch 
reagieren, daB er die bisher gelassene Marge ausnutzt. 
Ferner kann eine Gruppc von Verkaufern (oder Kaufern), 
die vorher miteinander konkurrierten, durch Zusammen
schluB auf die Steuer reagieren und sich so eine Monopol
stellung sichern. 

6. Bevor wir unsere Erorterungen iiber die Steuer. 
abwalzung abschlieBen, wollen wir einige irrtiimliche An. 
sichten iiber diesen Gegenstand erwahnen. 

Man behauptet manchmal, daB die Last aller Ver
brauchssteuern allein vom Verbraucher getragen wird, 
weil die Besteuerung einer einzelnen Ware den Profit aus 
ihrer Produktion und ihrem Verkauf unter das "normale 
Niveau" herabdriicke, und daB ihre Produktion daher ein
geschrankt und der Preis infolgedessen solange gesteigert 
werde, bis Produzenten und Verkaufer wieder "normale 
Profite" machen. Wenn dies geschehen ist, so schlieBt man, 
werden Produzenten und Verkaufer in derselben Lage sein 
wie vorher und werden die Steuer ganz auf die Verbraucher 
abgewalzt haben. 

Ein erster Einwand gegen diese Beweisfiihrung ist immer
hin der, daB die Annahme eines "Normalprofits" nur sehr 
unvollkommen mit den wirklichen Tatsachen iibereinstimmt. 
Natiirlich besteht sowohl beim Arbeiter wie beim Kapital 
die dauernde Tendenz, von dem Punkte geringen Ertrages 
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fort zu dem hoheren Ertrages hin zu str5men; jedoch stellen 
sich dieser Bewegung viele Hindernisse in den Weg, von 
denen einige sich auf langere Zeit hinaus als uniiberwindlich 
erweisen. 

Ein tieferbegriindeter Einwand ist der, daB jene Beweis
fiihrung den Unterschieden in der Elastizitat der Nach
frage nach den verschiedenen Waren keinerlei Rechnung 
tragtl). Angenommen, die gleiche Steuer werde pro Ein
heit auf zwei verschiedene Waren gelegt, und die Nachfrage 
nach der einen sei elastischer als die nach der anderen. 
Selbst wenn die Produzenten beider wieder "Normalprofit" 
machen, wird ceteris paribus der Preis der ersten Ware 
bedeutend weniger gestiegen sein als der der zweiten; daher 
werden die Verbraucher der ersten Ware einen geringeren 
Teil der Steuer tragen als die Verbraucher der zweiten. 
Aber auch diese werden nicht die ganze Last tragen, es sei 
denn, daB infolge direkter Steuerwirkung der Preis um den 
ganzen Steuerbetrag gestiegen ist, d. h. nur dann, wenn 
die Nachfrage der Verbraucher vollig unelastisch ist oder. 
aber das Angebot der Ware vollig elastisch 2). 

Ferner wird manchmal behauptet, "eine alte Steuer sei 
keine Steuer", womit man ausdriicken will, daB eine Steuer, 
die schon lange in Kraft ist, niemand augenblickliche Lasten 

1) Und auch nicht geniigend den Unterschieden in der Elastizitat 
des Angebots. 

2) [Der The 0 ret ike r - und zu ihnen geMrt Dalton - muB 
immerhin mit einer Ten den z zum Ausgleich des Profits rechnen. 
Und da auch die Erfahrung zeigt, daB die Produzenten von Ver
brauchssteuerartikeln (wie Zucker, Branntwein usw.) keinen nie
drigeren Profit erzielen als die iibrigen Unternehmer, darf man 
in der Tat ihr Angebot als auf die Dauer vollig elastisch an
sehen und annehmen, daB nach Einfiihrung der Steuer Kapital 
und Arbeit solange aus diesen Produktionszweigen gezogen wurden, 
bis die Preise wieder die Erzielung des "normalen Profits" ge
statteten. In diesem FaIle schlagt auch das von Dalton im 
2. und 3. Satz dieses Absatzes angefiihrte Argument nicht durch. 
Denn wenn die Nachfrage auch sehr elastisch ist, d. h. wenn sie 
sich bei Preissteigerung sehr vermindert, wird die ErMhung der 
Preise um den vollen Steuerbetrag bestehen bleiben, falls nur die 
Verringerung des Angebots nicht mit einer Senkung der Kosten 
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auferlege1). So sagt :Mill von der "alten Grundsteuer", daB 
"nicht die geringste :Moglichkeit bestehe, diese Steuer als 
eine von dem gegenwartigen Geschlecht del' GroBgrund
besitzer geforderte Abgabe anzusehen". Aber das ist ganz 
irrefiihrend. Die Last jeder Steuer, wie alt sie auch sein 
mag, besteht in del' direkten Geldzahlung und ist von denen 
zu tragen, die einen direkten Geldvorteil hatten, wenn die 
Steuer jetzt aufgehoben wiirde. Wenn die "alte Grund
steuer" jetzt aufgehoben wiirde, so wiirde dasjenige :Mit
glied des "gegenwartigen Geschlechts del' GroBgrund
besitzer", das sie jetzt zahlt, einen direkten Geldvorteil 
davon in Form einer Steigerung seines Einkommens und 
des Vel' ka ufswertes seines Bodens ziehen: die Steuer wird 
also von ihm getragen. 

In anderer Form tritt derselbe Irrtum als die sogenannte 
"Lehre von der Kapitalisation der Steuer" auf. :Man weist 
darauf hin, daB Steuern auf Grund und Boden und andere 
mehr oder weniger dauerhafte Einkommensquellen, wie 
Staatsanleihen, den Verkaufswert des Steuerobjekts herab
setzen, wenn sie erstmalig auferlegt werden, daB aber die 
nachfolgenden Kaufer dieses Objekts die Steuerlast nicht 
zu tragen hatten, da sie beim Kauf bereits wissen, daB die 
Steuer zu zahlen ist, und den Kaufpreis schon entsprechend 
vermindern. Andererseits laBt sich nicht leugnen, daB, 
wenn die Steuer aufgehoben werden wiirde, die derzeitigi:m 
Besitzer des besteuerten Objekts sowohl durch eine Stei-

verbunden ist, d. h. falls es nicht elastisch ist. Nur wenn es sich 
um einen Produktionszweig handelt, in dem das "Gesetz des ab
nehmenden Ertrages" herrscht, werden bei Verringerung der Nach
frage nicht nur die Menge des Angebots. sondern auch die Kosten 
seiner Produktion zuruckgehen (indem die bisherigen teuersten 
Produzenten ausgeschaltet werden). In diesem Falle wird der· 
Preis nicht um den voIIen Steuerbetrag steigen und die Steuer 
wird nicht vollig yom Kaufer getragen, sondern zum Teil aus der 
Differentialrente bezahlt, die die relativ giinstig und billig arbei
tenden - "intramarginalen" - Betriebe bezogen.] 

1) Wahr, aber verhaltnismaBig unwichtig ist allerdings, daB 
man die Last einer neuen Steuer eine Zeitlang druckender emp
findet als die einer gleichschweren alten Steuer, an die man sich 
gewohnt hat. 
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gerung des Verkaufswertes, als auch ihres Einkommens 
gewinnen wiirden: die Steuerlast liegt daher auf ihnen1). 

Manche Autoren hullen die Theorie der Abwalzung in 
einen Nebel unbestimmter Worte, unter denen die Begriffe 
"Diffusion" und "Absorption" eine besondere Rolle spielen. 
Ihre Darstellungen und Schlusse ahneln der jener Philo
sophen, nach deren Meinung nichts Bestimmtes erkannt 
werden konne, ausgenommen eben der Satz, daB nichts 
Bestimmtes erkannt werden kann, daB jedoch alles ver
mutlich aufs beste eingerichtet sei. AIle Steuern werden 
"diffundiert" und "absorbiert", sOlange bis keines Menschen 
Last mehr bestimmt werden kann, aber vermutlich ist keines 
Menschen Last schwerer als die irgendeines anderen. Und 
man glaubt nun, daB das ffir aIle Steuersysteme gelte, deren 
jedes daher ebenso gut oder so schlecht sei wie irgendein 
anderes. Diese Argumentation ist ganz unklar und geht allen 
Schwierigkeiten bloB aus dem Wege. Allerdings ist wahr, 
daB viele Steuerwirkungen weitgehend diffundiert werden, 
doch ist es moglich, zu gewissen ganz bestimmten Ergeb
nissen iiber ihre Abwalzung und ihre ferneren Wirkungen 
zu gelangen. 

SchlieBlich begegnet man mitunter auch der Meinung, daB 
der Umfang der Abwalzung einer Verbrauchssteuer durch die 
Vergleichung der Warenpreise an zwei verschiedenen Zeit
punkten festgestellt werden konne, namlich vor und nach 
der Besteuerung in demselben Lande, oder zum gleichen 
Zeitpunkt in zwei verschiedenen Landern, von denen das 
eine die Ware besteuert und das andere sie entweder gar 
nicht oder mit einem abweichenden Steuersatz besteuert. 
Dieses typische Argument wird sowohl von Schutzzollnern 

1) [Nichtsdestoweniger "tragt" in diesem Falle der Eigentumer 
des Bodens usw. die Steuer in einem anderen Sinne als der mit 
der Zahlung einer laufenden Vermogens- oder Einkommensteuer 
Belastete; denn jeder zieht trotz Existenz der Grundsteuer von 
dem zum Erwerb des Bodens aufgewendeten Kapital den I and e s -
u b Ii c hen E r t rag, wahrend bei' dem zweiten durch die Ver
mogens- oder Einkommensteuer eine Minderung dieses Ertrags 
stattfindet. Fur die praktische SteuerpoIitik bleibt der SchluBsatz 
des vorigen Absatzes wohl zu beachten.] 
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wie von Freihandlern mit Vorliebe gebraucht. So haben 
einige Wirtschaftshistoriker zu beweisen versucht, daB die 
Aufhebung der Getreidezolle in England keine andere 
Wirkung auf die Preise gehabt habe, als hochstens die, 
sie etwas zu steigern. Diese Beweismethode grtindet sich 
auf die (tibrigens zutreffende) Feststellung, daB die Brot
preise in den Jahren nach der Aufhebung der Getreide
zoIle leicht anzogen. Zu jener Zeit zogen jedoch aIle Preise 
an, hauptsachlich infolge der erhohten Goldproduktion in 
Kalifornien und Australien, und der Brotpreis zog weniger 
an als andere Preise in England und weniger als die Brot
preise in anderen Landern im gleichen Zeitabschnitt. 

Uberhaupt soUte man, um die Abwalzung einer Steuer 
aus der Preisstatistik bestimmen zu konnen, mit dem Preise 
der besteuerten Ware nicht den Preis zu einem anderen 
Zeitpunkt oder an einem anderen Orte vergIeichen, an 
denen keine Steuer auf die Ware geIegt ist, sondern vieI
mehr den Preis der Ware zur gIeichen Zeit und am 
gIeichen Orte unter der Bedingung, daB die Steuer weg
fieIe. Augenscheinlich gibt es keine Statistik des Ietzt
genannten Preises; denn es ist kein Preis, der jemaIs in 
Wirklichkeit besteht, sondern einer, der bestanden haben 
wiirde, wenn gewisse Bedingungen geandert waren. Nahezu 
aIle statistischen Argumente tiber Abwalzung sind wertIos, 
weil eine Steuer nur einer der vielen Faktoren ist, die den 
Preis einer besteuerten Ware bestimmen, und weil die Wir
kungen von Veranderungen der Steuer auf den Preis der 
Ware im VergIeich mit den Wirkungen von Veranderungen 
anderer Faktoren gering sein konnen und tatsachlich oft 
gering sind. "Mit Statistik kann man alles beweisen" 
- ganz nach Belieben -, namlich dann, wenn weder man 
selbst noch der Diskussionspartner mit Statistik um
zugehen weilF). 

1) [Die Darlegungen Daltons tiber Steuerabwalzung erschopfen 
die Problematik dieses schwierigen Themas nicht vollig. Einige 
erganzende Hinweise seien darum gestattet: 

I. Zunachst ist stets zu beachten, daB die Abwalzung durch 
auslandische Konkurrenz unmoglich gemacht werden kann. Preis-
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Neuntes Kapitel. 

Die Verteilung del' Steuerlast und die Forderung 
der Gerechtigkeit. 

1. Soviel auch tiber die Verteilung der Steuerlast ge
schrieben worden ist, so ist doch die Bedeutung der hierher 
gehorigen Fragen eng bcgrenzt. Wenn die Abwalzung bei 
allen Steuern bckannt ist und die notwendigen Statistikcn 
tiber Einkommen, Verbrauch usw. vorhandcn sind, so be
steht die Moglichkeit zu berechnen, wie die direkte Geld
last eines Steuersystcms sich tatsachlich auf die verschie
dencn Individuen und Klassen verteilt. Auch eine Dis
kussion in allgemeinen Wendungen dariiber, wie diese 
direkte Geldlast verteilt werden soJIte, ist moglich. Bei 

erhohung infolge Steuerabwalzung kann nur dann stattfinden, 
wenn die Preise der Importwaren durch sogenannte Finanzzolle 
in gleicher Weise erhoht werden, wie die inlandischen Preise durch 
die Steuerabwalzung, oder wenn es sich urn Steuern auf Waren 
oder Dienstleistungen handelt, bei denen eine auslandische Kon
kurrenz aus anderen Grunden nicht m6glich ist, z. B. bei Ge
baudesteuern. 

II. Einer allgemeinen Steigerung des Preisniveaus durch Ab
walzung einer allgemeinen Steuer auf Waren oder Umsatze steht 
der Satz der Geldtheorie entgegen, daB das allgemeine Preisniveau 
letzten Endes Yom Verhaltnis der umzusetzenden Gutermenge zur 
Geldmenge abhangt. Die einzelnen, hierbei entscheidend mit
wirkenden Faktoren, also die Bargeldmenge, der Kredit, die soge
nannte Umlaufsgeschwindigkeit, die Guterproduktion usw. folgen 
eigenen Gesetzen und es ist jedenfalls nicht selbstverstandlich, 
daB schon die Auferlegung solcher Steuern hinreicht, urn sie derart 
zu variieren, daB eine allgemeine Preissteigerung moglich wird. 
Denkbar ist auch der Fall, daB diese Faktoren trotz Steuer
ausschreibung verhaltnismiiBig konstant bleiben, daB also der Ver
such einer. allgemeinen Preissteigerung schlieBlich an Geldknapp
heit scheitert. Die Abwalzungsvorgange wurden dann auBer
ordentlich kompliziert werden; wahrscheinlich wurden Kaufer und 
Verkaufer auch dann nach den von Dalton angegebenen Regeln 
sich in die Steuerlast zu teilen haben, aber dieses Ergebnis wurde 
nicht mittels bloBer Preisveranderung erzielt werden, sondern zum 
Teil auch mittels Einkommensveranderungen. 

III. Besonders schwierig ist die Frage zu beantworten, in
wieweit die E ink 0 m men s t e u ern abgewalzt werden konnen. 
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solchen Diskussionen pflegt man sich zwar von den 
direkten Reallasten der Steuerzahler Rechenschaft zu 
geben, berftcksichtigt jedoch nicht die indirekten Geld
lasten und noch weniger die indirekten Reallasten der 
Besteuerung. Eine Untersuchung dieser Faktoren edor
dert ein eingehendes Studium der wirtschaftlichen Wir
kungen der Bcsteucrung, und jedes Ergebnis, das unter 
Verzicht auf solche Untersuchungen gewonnen wird, kann 
daher nur als vorHiufiges Teilergebnis betrachtet werden. 
i. 2. Angenommen, ein bestimmtes offentliches Einkommen 
solIe durch Besteuerung aufgebracht werden, so wird seine 
direkte ReaUast unter dem einen Steuersystem groBer sein 
als unter einem anderen1). Es ist selbstverstandlich, daB 
das Steuersystem so eingerichtet werden soUte, daB die 
Gesamthohe der direkten Reallast so klein wie moglich aus
fliUt. Das nennt man "das Prinzip des geringsten 
Opfers" und behauptet manchmal, daB es durch Allein
besteuerung der groBen Einkommen verwirklicht werden 

Die Antwort auf diese Frage wird weitgehend davon abhangig 
sein, welche Einkommenstheorie man als richtig anerkennt. Was 
z. B. die Lohnsteuer anlangt, so war Ricardo als Anhanger des 
sogenannten "eherneri Lohngesetzes" (nacWem del' Lohn im allge
meinen nach dem Existenzminimum tendiere), bekanntlich der 
Meinung, daB sie stets auf den Arbeitgeber abgewalzt wiirde, also 
dessen Profit schmalerte. Zu einem ahnlichen Ergeb:r;tis wird die 
Lohnfondstheorie kommen, wenigstens in ihrer prazisesten Fassung, 
nach der die der gesamten Arbeiterklasse zuflieBenden Lohnsumme 
durch den Vorrat an GenuBgiitern bestimmt wird, der am Beginn 
der Produktionsperiode vorhanden ist. Ganz andel's wird die 
"Grenzproduktivitatstheorie" urteilen, nach der der Lohn jedes 
Arbeiters bestimmt wird durch das Mehrprodukt, das del' letzte 
in einem Betriebe mit gegebenen Quantum Kapital eingestellte 
Arbeiter hervorbringt. Da dieses "Grenzprodukt" durch Auf
erlegung einer Lohnsteuer offenbar nicht erhiiht wird, so kiinnte 
hier von einer Abwalzung der Lohnsteuer kaum die Rede sein. 

Beinahe noch griiBer sind die Schv.ierigkeiten, die das Problem 
der Abwalzung der Einkommensteuer des Un t ern e h mer s be
reitet. Es ist unmiiglich, an dieser Stelle auch nur andeutungs
weise dariiber Aufklarung zu geben.] 

1) Soweit man einen Teil der direkten Geldlast auf das Ausland 
abwalzen kann, wird die direkte Reallast fiir das Inland natiirlich 
auch vermindert. 
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wiirde in der Weise, daB alle Einkommen iiber einen ge
wissen Betrag auf diesen herabgedriickt und aIle kleineren 
Einkommen frei gelassen wiirden. AIle Einkommen iiber 
3000 Pfund im Jahre wiirden beispielsweise durch Be
steuerung auf diesen Betrag vermindert werden, und nie
mand, dessen Einkommen geringer ist, wiirde iiberhaupt 
besteuert werden. Dieser aIlzu einfache Vorschlag hangt 
zusammen mit dem Satz vom Sinken des Grenznutzens bei 
wachsendem Einkommen; der Haupteinwand dagegen ist 
der, daB, besonders wenn dieses Steuersystem plotzlich 
eingefiihrt wiirde, es wahrscheinlich nahezu aIle Arbeit 
und Ersparnisse zur Erlangung eines Einkommens jenseits 
des steuerfreien Maximums verhindern wiirde1). 

Das ist ein okonomischer Einwand, d. h. ein Ein
wand, der sich auf die okonomischen Wirkungen des 
Systems stiitzt. Mancher wiirde auch vom Standpunkt der 
G ere c h t i g k e i t oder "Anstandigkeit" (fairness) etwas 
einzuwenden haben, und man wird finden, daB gerade in 
den meisten Diskussionen iiber die richtige Verteilung 
der Steuerlast Gerechtigkeitsargumente eine groBere Rolle 
spielen als okonomische. 

Aber so viele Menschen, so viele Auffassungen von Ge
rechtigkeit gibt es, und viele dieser Auffassungen erweisen 
sich als unklar und nutzlos, wenn man sie auf praktische 
Fragen anzuwenden versucht. Etwa: "Gerecht ist es, daB 
Leute in der gleichen okonomischen Lage in gleicher Weise 
durch Steuern herangezogen werden." Vielleicht; aber 
welche Unterschiede in der Behandlung sind gerecht fiir 
Leute in verschiedenen okonomischen Lagen? Und 
was heiBt iiberhaupt "gleiche okonomische Lage"? Offen
bar ist ein Junggeselle mit einer Jahresrente von 1000 Pfund 
nicht in der gleichen okonomischen Lage wie ein Ehemann 
mit drei Kindern und demselben Einkommen. Aber um 
wieviel muB das Einkommen dieses Mannes vermehrt wer-

1) In dieser Richtung wirkte z. B. jiingst auf die Agrarproduk
tion RuBlands der Versuch der russischen Regierung, den Bauern 
aIle Lebensmittel wegzunehmen, die sie nicht fiir sich und ihre Familie 
zum notwendigsten Unterhalt brauchten. 
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den, um ihn in die Lage jenes Junggesellen zu bringen 1 
BloBe Betrachtungen tiber Gerechtigkeit geben keinerlei 
Antwort auf derartige Fragen. 

3. In jedem Falle ist es ein Irrtum, wenn man manch
mal einzelnen Steuern unabhangig vom Steuersystem als 
Ganzem den Vorwurf der Ungerechtigkeit macht. Denn 
die Ungerechtigkeit einer einzelnen Steuer gegeniiber ver
schiedenen Steuerzahlern kann aufgehoben werden durch 
eine andere. So kann es Ungerechtigkeit im einzelnen 
geben und doch Gerechtigkeit im ganzen. Andererseits ist 
es nicht notwendig ein Irrtum, einzelne Steuern unabhangig 
vom tibrigen Steuersystem fiir gerecht zu erklaren. So 
lassen sich vom Gerechtigkeitsstandpunkt annehmbare 
Griinde fiir Steuern auf "Z ufallserwer b" vorbringen. 
Diese Art des Erwerbs, fiir die wir Kriegsgewinne und un
verdienten Wertzuwachs des Bodens als Beispiele anfiihren 
wollen, hat zwei charakteristische Merkmale: das erste ist 
"Unverdientheit" in dem Sinne, daB dieser Erwerb einem 
zufallt, ohne daB man irgendein Entgelt - jedenfalls ein 
ausreichendes Entgelt - dafiir gibt (ihn "verdient" hat), 
und das zweite ist sein unerwartetes Auftreten. Das erste 
Merkmal halten viele fiir eine ROechtfertigung der Be
steuerung des Zufallserwerbs yom Standpunkt der Ge
rechtigkeit, wahrend das zweite, wie wir spater sehen 
werden, die Besteuerung auch okonomisch rechtfertigtl). 
Es ist aber nicht gerecht, einige Falle von Zufallserwerb 
zu besteuern, wahrend man andere frei laBt, noch ist ohne 
weiteres klar, wie hoch man solchen Erwerb billigerweise 
besteuern solI. 

4. Wenn wir zu dem Steuersystem als Ganzem zuriick
kehren, so hat man drei einander ausschlieBende Grund
satze fiir die gerechte Verteil ung der direkten 

1) V gl. Ka p. X, 5. Aber der Versuch, wirtschaftliche Vermogens
tibertragungen als verdient oder unverdient zu beurteilen, ftihrt 
zu groBen Verwirrungen und illustriert aufs neue die Schwierigkeit 
und Unbestimmtheit des Begriffes der Gerechtigkeit. "Behandelt 
jeden nach Verdienst, und wer ist vor Schlagen siched" wie 
Shakespeare fragt. 
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Geldlast vorgeschlagen: erstens nach den Kosten, die den 
offentlichcn Korperschaften durch die den Steuerzahlern 
geleisteten Dienste entstehen; zweitens nach dem Nutzen 
solcher Leistungen fur den einzelnen Steuerzahler; und 
drittens nach der individucllen "Leistungsfahigkeit". 

Das "Kostenprinzip" kann angcwendet werden beim 
Postdienst, bei der Versorgung mit elektrischem Licht durch 
die offentlichen Korperschaften usw.; die Preise fUr derartige 
Dienstleistungen lassen sich nach diesem Prinzip feststellen. 
Es kann jedoch nicht angewendet werden auf Dienst
leistungen, die aus den Steuerertragen finanziert und nicht 
als sozusagen vertragsma13iges Entgelt gegcn Eezahlung 
an Private gewahrt werden. Denn eine Steuer ist 
definitionsgema13 eine Zahlung, fur die der Zahlende kein 
direktes und entsprechendes Entgelt erhalt. Die offent
lichen Dienstleistungen, die - wcnn uberhaupt - den 
einzelnen Mitgliedern des Gemeinwesens erwiesen werden 
durch Ausgaben auf Rechnung der koniglichen Zivilliste, 
fUr Wehrmacht, Polizei oder offentliche Parkanlagen konnen 
tatsachlich nicht genau bestimmt werden, und daher kann 
man auch nicht feststellen, was es jeweilig kostet, diese 
Dienste dem einzelnen Staats burger zu erwcisen. So sieht 
man, daB das "Kostenprinzip", wie gerecht es auch in 
abstracto erscheinen mag, lwine weitgehende praktische 
Anwendung findet. 

Ahnliches gilt fUr das "Nutzenprinzip". Da die 
Dienste, die dem einzelnen vielfaltig durch die offentlichen 
Ausgaben geleistet werden, nicht genau bestimmt werden 
konnen, la13t sich der Nutzen des einzelnen aus solchen 
Dienstleistungen auch nicht genau bestimmen. Das Prinzip 
kann darum nur in wenigen Sonderfallen Anwendung fin
den. Der Nutzen z. E., den ein Alterspensionar aus seiner 
Pension zieht, ist genugend genau bestimmt, und das Nutzen
prinzip wiirde fordern, daB er diesen Nutzen in Gestalt 
einer Sondersteuer dem Schatzamt zuruckerstatte1). Wenn 

1) Nach dem Kostenprinzip mtii3te er nicht nur den Betrag 
seiner Pension zuriickzahlen, sondern auch noch einen kleinen Zu
schlag zur Deckung der Kosten des Verwaltungsapparates! 
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das gerecht heiBt, so wiirde das Ziel einfacher durch Auf
hebung des Gesetzes fiir Alterspensionare zu erreichen sein. 
Wer das aber nicht fiir gerecht halt, kann auch das Nutzen
prinzip ohne Einschrankung nicht fUr gerecht halten. Dnd 
wenn Einschrankungen eingefiihrt werden miissen, so ist, 
was die Frage der Gerechtigkeit anlangt, nicht klar, auf 
welches Prinzip sie sich griinden und wieweit sie sich er
strecken sollen1). 

5. Der Grundsatz, daB die Besteuerung die einzelnen je 
nach ihrer "Leistungsfahigkeit" treffen solle, scheint 
auf den ersten Blick besser in die Praxis umsetzbar. Wie 
aber laBt sich die "Leistungsfahigkeit" messen 1 Bei Dis
kussionen iiber diese Frage ist es iiblich, das "Opfer" in 
Betracht zu ziehen, das der Steuerzahler durch Zahlung 
seiner Steuern bringt, und dann ein Verteilungsschema der 
Steuerlasten aus gewissen Prinzipien iiber das "Opfer" ab
zuleiten. Es sind besonders drei dieser Prinzipien, die man 
heranzuziehen pflegt: das des "gleichen Opfers", das des 
"proportionalen Opfers" und das des "kleinsten Opfers". 
Wir konnen ein viertes hinzufiigen, das man :glitunter in 
der Forderung: "LaBt alles beim Alten!" ausgedriickt hat, 
oder genauer: "Andert nicht die Einkommensverteilung 
durch Besteuerung!" Gerechtigkeitsgriinde lassen nicht 
klar erkennen, welchem dieser vier Grundsatze der Vorzug 
zu geben ist. 

Nach dem Prinzip des gleichen Opfers miiBte die 
direkte Geldlast der Besteuerung derart verteilt werden, 
daB die direkte Reallast fiirall~ .. SUlU!;lrzahler die gleiche 
ware; nach dem Prinzip des verhaltnismaBigen Opfers 
derart, daB die direkte Reallast jedes Steuerzahlers der 
wirtschaftlichen Wohlfahrt entspricht, die aus seinem Ein
kommen entspringt; nach dem Prinzip des kleinsten 
Opfers (wie schon bemerkt) derart, daB die gesamte direkte 
Reallast fiir die Steuerzahler in'ihrer Gesamtheit so klein 
wie moglich ausfallt; nach dem Prinzip des "LaBt alles 

1) Dariiber, inwieweit aus okonomischen Griinden das Kosten
oder Nutzenprinzip den Preis fiir behOrdliche Dienstleistungen be
stimmen solI, vgl. Kap. XIV, 5-7. 

D a 1 ton - N e I B S e r, Flnanzwissenschaft. 5 
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beim Alten!" endlich derart, daB die Ungleichheit der Ein
kommen durch die Besteuerung weder vermehrt noch ver
mindert wiirde. 

Um irgendeines dieser Prinzipien anzuwenden, ist es 
zunachst notig, einen Zusammenhang anzunehmen zwischen 
dem Geldeinkommen und der daraus entspringenden wirt
schaftlichen Wohlfahrt. Je nach dem Zusammmhang, den 
wir hier annehmen, wird sich nun ein Steuersystem ergeben, 
das entweder proportional, progressiv oder regressiv ist. 
Unter dem Proportionalsystem zahlen aIle Steuerzahler 
den gleichen Bruchteil ihres Einkommens; unter dem Pro
gressivsystem ist dieser Bruchteil um so groBer, je 
groBer das Einkommen des Steuerzahlers ist; unter dem 
Regressivsystem ist der Bruchteil um so kleiner, je 
groBer das Einkommen des Steuerzahlers istl}. Diese Be
griffe lassen sich nicht nur auf das Steuersystem als Ganzes, 
sondern auch auf einzelne Steuern anwenden. So kann ein 
Steuersystem, das als Ganzes proportional ist, einige Pro
gressivsteuern enthalten und andere, die regressiv sind; 
ein Steuersystem wiederum, das als Ganzes progressiv ist, 
kann einige Regressivsteuern enthalten und umgekehrt. 
Andererseits kann ein einzelnes Steuersystem fiir eine ge
wisse Einkommenskategorie proportional sein, progressiv 
fiir eine andere und regressiv fiir eine dritte; auch sind eine 
unendliche Zahl moglicher Abstufungen sowohl bei Pro
gression wie bei Regression denkbar. 

Setzt man voraus, daB das Verhaltnis zwischen Ein
kommen und wirtschaftlicher W ohlfahrt fiir aIle Steuerzahler 
das gleiche ist und daB der Grenznutzen des Einkommens 
etwa ebenso'schneIl sinkt wie das Einkommen steigt, dann 
fiihrt das Prinzip des gleichen Opfers zu progressiver Be-

1) Ein weiterer und ziemlich iiberfliissiger Begriff, der manch
mal in diesen Erorterungen auftaucht, ist der der degressiven 
Besteuerung, nach dem aBe unter einem gewiss€n Betrage bleibenden 
Einkommen steuerfrei sind und aBe hoheren Einkommen proportional 
dem tl'berschuB iiber diesen Betrag besteuert werden. Fiir diese 
letzte Einkommensklasse bedeutet also Degression einen SonderfaB 
der Progression. 
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steuerung, das Prinzip des proportionalen Opfers zu noch 
steilerer progressiver Besteuerung und das Prinzip des 
kleinsten Opfers, wie schon gezeigt, zu Steuerfreiheit bis 
zu einem relativ hohen Einkommensniveau und sehr scharfer 
Progression der Besteuerung der nicht Steuerfreien. Aller
dings ergibt sich diese Folgerung aus dem Prinzip des 
kleinsten Opfers nur unter der Voraussetzung, daB der 
Grenznutzen bei steigendem Einkommen iiberhaupt sinkt. 
Das Prinzip des gleichen Opfers sowohl wie das des pro
portionalen Opfers fordert, strenggenommen, daB alle Mit
glieder des Gemeinwesens - auch die A.rmsten - steuern 
(vorausgesetzt, daB sie iiberhaupt eine wirtschaftliche Wohl
fahrt haben, die sie opfern konnen). Das Prinzip des 
kleinsten Opfers hingegen fordert das nicht. Und ferner 
muB, um das Prinzip des gleichen oder das des pro
portionalen Opfers zu verwirklichen, die Progression des 
Steuersystems um so scharfer werden, ein je schnelleres 
Sinken des ·Grenznutzens bei steigendem Einkommen man 
annimmt .. ' 

Proportional be steuerung laBt sich nach dem 
Prinzip des gleichen Opfers nur unter der Voraussetzung 
rechtfertigen, daB der Grenznutzen des Einkommens sehr 
langsam sinkt, und nach dem Prinzip des proportionalen 
Opfers nur unter der Voraussetzung, daB der Grenznutzen 
des Einkommens iiberhaupt nicht sinkt, sondern bei stei
gendem Einkommen konstant bleibt. Unter dieser letzten 
Voraussetzung wiirde das Prinzip des kleinsten Opfers 
keine andere Verteilung der Besteuerung notig machen 
als die drei anderen Prinzipien, da das Gesamtopfer in 
allen Fallen dem durch die Besteuerung aufgebrachten 
Gesamtertrag proportional ware. 

Regressi vbe steuerung laBt sich nach dem Prinzip 
des gleichen Opfers nur unter der Voraussetzung rechtferti
gen, daB der Grenznutzen des Einkommens noch langsamer 
sinkt, als zur Rechtfertigung der Proportionalsteuer nach 
demselben Prinzip erforderlich ware, oder unter der Vor
aussetzung, daB der Grenznutzen iiberhaupt nicht sinkt, 
sondern konstant bleibt oder sogar steigt. Nach dem Prinzip 

5* 
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des proportionalen Opfers laBt regressive Besteuerung sich 
nur unter der Voraussetzung rechtfertigen, daB der Grenz
nutzen tatsachlich zunimmt (wenn das Einkommen wachst!): 
unter dieser widersinnigen Voraussetzung wiirde das Prinzip 
des kleinsten Opfers schlieBlich dazu fiihren, aIle einen ge. 
wissen Betrag iibersteigenden Einkommen von der Be
steuerung zu befreien und aIle unter diesem Betrag blei
benden Einkommen mit 100% zu besteuern. 

Das vierte der oben erwahnten Prinzipien, das die Un
gleichheit der Einkommen durch Besteuerung weder ver
mehrt noch vermindert sehen mochte, kann erst dann An
wendung finden, wenn man sich fiir einen MaBstab der 
Ungleichheit der Einkommen entschieden hat. Die An
hanger dieses Prinzips nehmen gewohnlich an, daB es zur 
Proportionalbesteuerung fiihren wiirde. Jedoch sprechen 
wichtige Griinde dafiir, daB unter verniinftigen Voraus
setzungen iiber das Verhaltnis des Einkommens zur wirt
schaftlichen Wohlfahrt dieses Prinzip auch zu progressiver 
Besteuerung fiihrtl). 

Es scheint also, daB unter verniinftigen Voraussetzungen 
jede unserer vier Auslegungen des Begriffs der "Leistungs
fahigkeit" Progression des Steuersystems in einem gewissen 
Grade fordert-: Dieses praktische Ergebnis _ wird jetzt all
gemein von der modernen Wissenschaft angenommen, da 
die Forderung leicht annehmbar erscheint, daB man die 
schwersten Lasten immer auf die breitesten Schultern legen 
solIe. Einige Autoritaten freilich klammern sich noch immer 
mit seltsamer Hartnackigkeit an den Gedanken der Pro
portionalbesteuerung. Wahr ist, daB sie sich dabei auf 
Adam Smith berufen konnen (wenn das hier viel zu 
sagen hat!), der dafiir eintrat, daB "die Untertanen 
jeden Staates zur Unterstiitzung der Regierung durch 
Steuerzahlung moglichst nach ihrer jeweiligen Leistungs
fahigkeit herangezogen werden solIten, d. h. im Verhaltnis 
zu dem Einkommen, daB sie unter dem Schutz des Staates 

1) VgI. den Artikel des Verfassers iiber "Die Messung der Un
gleichheit der Einkommen" (Economic Journal, September 1920). 
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jeweilig genieBen". Aber wenn Adam Smith auch zu seiner 
Zeit ein groBer NationalOkonom war, so schrieb er doch vor 
beinahe 170 Jahren und vor der Entdeckung des Gesetzes 
yom abnehmenden Grenznutzen. 

6. Es ist von Wichtigkeit, festzuhalten, daB die vier 
oben betrachteten Prinzipien wie alie Gerechtigkeitsgrund
satze im Steuerwesen iiberhaupt, einschlieBlich des rigorosen 
Grundsatzes, daB "jeder etwas zahlen solIe", lediglich Sache 
der personlichen Meinung sind. Da eine klarere und alige
meiner angenommene Definition der Gerechtigkeit als die 
bisher gebrauchte fehlt, so laBt sich allerdings nicht be
weisen, daB diese Grundsatze tatsachlich der Gerechtigkeit 
entsprechen, sondern lediglich, daB gewisse Menschen zu 
gewissen Zeiten es geglaubt haben. Und es ist eine Tat
sache allgemeiner Beobachtung, daB die Ansichten in der
artigen Fragen sehr leicht wechseln. Man hat mit Recht 
gesagt, daB die umlaufenden Ansichten iiber Gerechtig
keit meistens wenig mehr bedeuten als "Sparsamkeit ge
mildert durch Konservativismus". Ja, die Gerechtigkeit 
scheint .oft "nein" und kaum jemals "ja" zu sagen, gleich 
einer vornehmen Dame, der eifrig nachzustellen vielleicht 
nur Philosophen, und die sorgfaltig zu beobachten nur 
Politiker Zeit haben. 

Wenn wir aber das Problem der Verteilung der Steuer
last unter dem Gesichtspunkte nicht der Gerechtigkeit, 
sondern der Wirtschaftlichkeit betrachten, so befinden wir 
uns auf sicherem Boden, wenn unsere Ergebnisse schlieB
lich auch weniger einfach aussehen mogen als die, zu denen 
das Prinzip der Gerechtigkeit fiihrt. Wir haben (Kap. II 
dieses Buches) dargelegt, daB jedes System der Finanz
politik unter dem Gesichtspunkt des groBten gesellschaft
lichen Vorteils auf lange Sicht entworfen werden soUte; 
daraus folgt, daB jedes Steuersystem als ein Teil dieses 
groBeren Systems in gleicher Weise aufgebaut werden 
miiBte. Eine notwendige Vorarbeit fiir die Betrachtung je
des Steuersystems unter diesem Gesichtspunkt ist jedoch 
die ausfiihrliche Untersuchung der okonomischen Steuer
wirkungen. 
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Zehntes Kapitel. 

Der Einflu8 der Besteuerung auf die Produktion. 
1. Vom okonomischen Standpunkt betrachtet, ist das 

beste Steuersystem dasjenige, welches die besten oder die 
am wenigsten schlechten wirtschaftlichEn Wirkungen her
vorbringt. In diesem und den folgenden Kapiteln sollen 
nun diese Wirkungen untersucht werden, und zwar: 1. als 
Wirkungen auf die Produktion, 2. als Wirkungen auf die 
Verteilung und 3. als sonstige Wirkungen. 

Die Wi r k u n g e n auf die Pro d u k t ion lassen sich 
gleichfalls leicht in drei Abschnitte gliedern: 1. die Wirkung 
auf die Arbeits- und Sparkraft, 2. die Wirkungallfden Ar
belts- und Sparwillen und 3. die Wirkung auf die Ver
teiIung der Produktivkrafte in verschiedenen Venvendungs
zweigen und Standorten 1). 

2. Die Arbeitskraft eines jeden Menschen wird durch 
jede Steuer vermindert werden, die seine korperliche und 
geistige Leistungsfahigkeit herabsetzt. Von vornherein 
sprechen daher gewichtige Grunde gegen jede Art Besteue
rung der unteren Klassen moderner Gemeinwesen, denn diese 
sind heute noch so arm, daB eine Herabsetzung ihrer Ein
kommen gewohnlich sowohl eine Herabsetzung der gegen
wartigen Leistungsfahigkeit der Erwachsenen wie der zu
kunftigen ihrer Kinder bedeutet. Dieses Argument spricht 
ohne weiteres gegen die Besteuerung kleiner Einkommen 
(einschlieBlich des Lohnabzuges) und gegen die Besteuerung 
der lebensnotwendigen Guter; es gilt aber auch fiir die Be
steuerung von Gutern, die, streng genommen, nicht lebens
notwendig sind, deren Konsum jedoch zur Erhohung der 
Leistungsfahigkeit beitragt. Fur Guter hingegen, deren 
Konsum dazu nichts beitragt, scheint jenes Argument auf 

1) Eine andere, inhaltlich auf dasselbe hinauslaufende Ein
teilung wiirde unterscheiden: 1. Direkte Wirkungen auf Arbeits
und Sparkraft, 2. direkte Wirkungen auf Arbeits- und Sparwillen, 
3. indirekte Wirkungen auf beides. Die Ablenkung von Produktiv
kraften von einem Verwendungszweig oder Standort zu einem an
deren pflegt namlich indirekte Wirkungen dieser Art hervorzubringen. 
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den ersten Blick nicht zu gelten. Jedoch wenn diese Giiter 
von den Arbeitern als "herkommlicher Weise lebensnot
wendig" angesehen werden, d. h. wenn die Nachfrage nach 
ihnen verhliJtnismliBig unelastiseh ist, so wird eine Preis-' 
erhohung infolge Besteuerung zwar eine Einschrankung des 
Konsums bewirken, aber auch ein Anwachsen der Ausgaben 
fiir diese Giiter; die Arbeiter werden infolgedessen weniger 
fiir andere lebEnsnotwendige Giiter iibrig haben, und so 
wird auf ihre Leistungsfahigkeit dieselbe schlimme Wir
kung ausgeiibt, wie wenn wirklich lebensnotwendige Giiter 
besteuert worden waren. Wenn natiirlich einige der nur 
"herkommlieher Weise notwendigen" Giiter eine positiv 
nachteilige Wirkung auf die Leistungsfahigkeit haben, dann 
ist es moglieh, daB die Vorteile ihres eingesehrankten Kon
sums die Naehteile eines eingesehrankten Konsums wirk
Heher Lebensnotwendigkeiten ausgleichen oder sogar iiber
wiegen: so kann der Gewinn, der fiir die Leistungsfahigkeit 
dadurch erzielt wird, daB jemand weniger Whisky trinkt, den 
Verlust aufwiegen, der darin liegt, daB er weniger Brot iBt. 
Allein diese "Oberlegung tragt zu spekulativen Charakter, 
um groBe Beachtung zu verdienen. Wir wollen hinzufiigen, 
daB die Besteuerung eines Gutes, dessen Konsumtion 
nieht zur ErhOhung der Leistungsfahigkeit beitragt und 
nach dem die Naehfrage der Arbeiterschichten verhaltnis
maBig elastisch ist, zu gesteigertem Konsum anderer Giiter 
fiihren wird. Jedoch wird eine derartige Steuer nicht viel 
Ertrag abwerfen, wenigstens nieht bei dieser Konsumenten
gruppe. 

Es ist zweifelhaft, bei welcher Einkommensstufe die 
Grenze gezogen werden muB, unterhalb deren eine Be
steueru ng die Leistu ngsfahig keit hera bsetztl); 
aber es ist klar, daB sogar in den reichsten modernen Ge
meinwesen die Einkommen eines groBen Teiles der Be
volkerung noch unter dieser Grenze liegen. "Oberdies muB 

1) Sie muB natiirlich hOher liegen als das bloBe "Existenz
minimum", denn die Leistungsfahigkeit derer, die ungefahr auf 
diesem Niveau leben miissen, ist offenbar geringer als ilie bei hOherem 
Einkommen sein wiirde. 
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die Grenze fiir die verschiedenen Arbeiterschichten in ver· 
schiedener Hohe gezogen werden. 

Die S par kraft wird durch die Eesteuerung aller derer 
eingeschrankt, die "etwas auf die hohe Kante" legen konnen. 
Daher sind die einzigen Steuern, die die Sparkraft nicht 
beschranken, die, die ausschIieBIich auf Leute fallen, die 
so arm sind, daB sie nichts zurucklegen konnen. Es ist 
offenbar, daB hohe Eesteuerung der Reichen, obgleich sie 
aus anderen Grunden zu verteidigen ist, die Sparkraft in 
besonders hohem Grade einschrankt. 

3. Wenden wir uns von den Wirkungen auf Arbeits· 
und Sparfahigkeit zu den Wirkungen auf Arbeits· 
und Sparwillen, so mussen wir nicht so sehr die un· 
mittelbaren Wirkungen der tatsachIichen Steuern der 
Gegenwart berucksichtigen, als vielmehr die mittelbaren 
Wirkungen, die von der Erwartung ausgelost werden, daB 
eine derartige Steuer in Zukunft fortdauern werde. Denn 
diese fernerliegenden Wirkungen sind es, die hier die weit· 
aus wichtigste Rolle spielen. Eine Steuer, die man fur 
kurzlebig ansieht - eine Sondersteuer z. E., urn einer 
speziellen Notlage zu begegnen, fiir Kriegsausgaben etwa 
oder zwecks schneller Tilgung einer Kriegsanleihe -, wiirde 
keinerlei wichtige Fernwirkungen dieser Art im Gefolge 
haben. 

. Gewohnlich nimmt man an, daB .!Jesteuerung den Willen 
I z.u FleW und Sparsamkeit im Volke.x.erJl1indert,; bei naherer I Priifung jedoch wird deutlich, daB die Frage weniger ein. 
fach liegt als man gemeinhin glaubt. Die Wirkungen einer 
einzelnen Steuer auf den Willen zu FleW und Sparsamkeit 
hangt teils von der Natur der Steuer ab und teils von dem 
individuellen Verhalten des Steuerzahlers. Es empfiehlt 
sich, den letzten Punkt zuerst zu betrachten. 

4. Das Verhalten des einzelnen gegenuber 
de r E est e u e run g wird vor allem bestimmt durch die 
Elastizitat seiner Nachfrage nach Einkommen gemessen 
an den Anstrengungen und Opfern, die er bringt, um sein 
Einkommen ZlL erlangen (oder - was auf dasselbe hinaus. 
lauft - gemessen an den Diensten, die er iill Austausch 
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gegen sein Einkommen leistet)l). Sein Einkommen, jeden
falls soweit es fur die vorliegende Betrachtung in Frage 
kommt, ist sein Nettoeinkommen nach Abzug der Steuern. 
Angenommen nun, eine bestimmte Anstrengung oder ein 
bestimmtes Opfer (- eine bestimmte Hohe des Betrags 
von Arbeit oder Ersparnissen -) ergabe infolge erhohter 
Besteuerung weniger Einkommen als vorher: wie wirkt 
das auf den Arbeits- und Sparwillen des Betreffenden? 
Offenbar wird es ihn starken, wenn die Elastizitat seiner 
Nachfrage nach Einkommen gering ist, und es wird ihn 
schwachen, wenn die Elastizitat groB ist. 1m ersten FaIle 
wird Arbeiten und Sparen der Muhe mehr wert sein, im 
letztell FaIle weniger wert sein als vorher. Praktisch 
wichtig ist festzusteIlen, wie sich die Elastizitat der Nach
frage nach Einkommen bei den verschiedenen Bevolke
rungsklassen und unter verschiedenen Umstariden andert. 
In dieser Frage erwartet der Nationa16konom vieIleicht 
Hilfe yom Psychologen, der seine Erwartungen aber ent
tauscht und statt dessen sogleich von anderen Dingen zu 
sprechen beginnt - etwa davon, wie unzureichend die 
psychologischen Grundlagen der modernen okonomischen 
Theorie seien. So ist der Nationalokonom, bis wirksamere 
Unterstutzung yom Psychologen kommt, auf seine eigenen 
sparlichen HilfsqueIlen angewiesen. 

Gewohnlich glaubt man, daB die Elastizitat der Nach
frage nach Einkommen bei den meisten Leuten groB sci: 
aber ist sie das wirklich? Viele unzweifelhafte Beweise des 
Gegenteils drangen sich sofort auf: jemand, der Angehorige 
zu erhalten hat, oder der in der Absicht spart, dadurch 
iu einem zukunftigen Termin uber ein bestimmtes Ein
kommen zu verfugen, wird sich durch den Druck einer 
hoheren Besteuerung oft gezwungen sehen, mehr zu arbeiten 
oder mehr zu sparen. Haufig genug geht es denen so, die 
hitch Einkommen streben, nur um die gewohnlichen mensch
lichen Bediirfnisse zu befriedigen, oder die - mit anderen 

1) Umgekehrt konnen wir von der Elastizitat seines Angebotes 
an Anstrengungen und Opfem (oder Diensten) sprechen, gemessen 
an den Einkommenseinheiten, die er dafiir erlangen kann. 
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Worten lediglich so wohlhabend sein wollen wie die 
anderen auch. Aber es gibt auch viele, die nicht nur soweit 
wohlhabend zu sein wlinschen wie die anderen auch, sondern 
sichtlich wohlhabender als die, die sie als ihre gesellschaft
lichen Rivalen betrachten. Hieraus entspringt zum groBen 
Teil jene ostentative Extravaganz, von der in typischer 
Weise eine Carnegie-Anekdote berichtet, nach der dieser 
vier Chauffeure hielt, lediglich weil Astor, der ihm gegen
uber wohnte, nur drei hielt. Der Wille zu arbeiten und zu 
sparen, um einen Hang zu gemeiner Ruhmsucht zu be
friedigen, wird wahrscheinlich nicht sehr - wenn liber
haupt! - durch erhohte Besteuerung gelahmt. Andere 
wiederum - besonders gewisse Industriekapitane - streb en 
nach Reichtum und stetig wachsendem Einkommen haupt
sachlich um der darin liegenden Macht willen und als Zeichen 
ihres Erfolges in der Welt. Hindernisse wie erhohte Be
steuerung, die man solchen Leuten bei ihrer Reichtums
anhaufung in den Weg legt, seheinen sie nur zu erheitern. 
So erklarte Lord Leverhulme, daB "jede Erhohung der 
Rate der Einkommensteuer vermehrte - und zwar erfolg
reiche - Anstrengungen herbeifiihrt zwecks Vermehrung 
des Einkommens, aus dem die erhohte Steuer gezahlt wird ... 
Wir aIle sind bereit, mit dem Irlander zu sagen: "Meinet
wegen eure hohen Steuern, wenn ich nur euer hohes Ein
kommen habe !", und wenn wir das ersehnte hohe Einkommen 
erreicht haben, sind wir aIle eher geneigt, nochmals vermehrte 
Anstrengungen zu machen, um es so weit zu erhohen, daB es 
die vom Schatzkanzler in Gestalt der Einkommensteuer ge
forderten Abgaben tragt, ohne daB unser Nettoeinkommen 
kleiner ist als vor der neuen Forderung des Schatzkanzlers 1)." 

W 0 solehe Charaktereigenschaften he:rrschen, besitzt die 
Nachfrage nach Einkommen kaum irgendwelche Elastizitat. 
Allerdings ist ungewiB, inwieweit Lord Leverhulmes trotzige 
Einstellung gegenuber der Besteuerung von anderen Ge
schaftsleuten geteilt wird, geschweige von den anderen 
Klassen des Gemeinwesens. Die "Psychologie der Geschafts. 

1) "The Six Hour Day and Other Essays", S.248. 
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welt" behalt etwas Geheimnisvolles, obwohl sie im Mittel
punkt mancher okonomischen Theorien iiber die Ursachm 
der Krisen steht. Zu Zeiten einer Depression ist es in 
diesen Kreisen gang und gabe, den groBten Teil des der
zeitigen Ungliicks auf die "zermalmende Steuerlast" zu 
schieben, mag auch eine gleiche oder gar schwerere Last 
ohne offenkundige Schwierigkeit wahrend der vorhergehen
den Hochkonjunktur getragen worden sein. Wir konnen 
angesichts Lord Leverhulmes Zeugnisses nicht einfach die 
Annahme mitmachen, daB die Nachfrage der Unternehmer 
nach Einkommen in hohem Grade elastisch sei, obgleich 
sie wohl in Zeiten der Depression elastischer sein kann als 
in Zeiten der Hochkonjunktur und bei den Unfahigen 
elastischer als bei den Fahigen. Auch konnen wir - um 
auf die allgemeine Seite der Frage zuriickzukommen -
die verbreitete Ansicht nicht ohne weiteres akzeptieren, 
daB die Nachfrage der meisten nach Einkommen derartig 
elastisch sei, daB die Besteuerung im groBen ganzen nicht 
umhin konne, ihren Arbeits- und Sparwillen und darum 
auch die Produktion einzuschranken. Mehr Licht in diesen 
interessanten und wichtigen Fragen ware sehr erwiinscht. 

5. Bisher haben wir von dem Zusammenhang der Be
steuerung im allgemeinen und ihren Wirkungen auf den 
Arbeits- und Sparwillen gesprochen. Jetzt miissen. wir 
zwischen den Wirkungen einzelner Steuerarten unter
scheiden. 

Wie groB die Elastizitat der Nachfrage des Steuer
zahlers nach Einkommen auch immer sein mag, einige 
Steuern gibt es doch, die kaum irgendwie die Tendenz 
haben, Arbeits- und Sparwillen zu beeinflussen. Die Steuern 
auf Zufallserwerb1) sind hierfiir ein Beispiel. Vom okono· 
mischen Standpunkt - im Gegensatz zum Billigkeitsstand. 
punkt - ist das wesentliche Merkmal des Zufallserwerbs 
das Moment des Unerwarteten. Natiirlich kann man eine 
Steuer auf Vermogenszuwachs nicht vorhersehen, wenn 
dieser selbst unvorhergesehen kommt, und wie wir gesehen 

1) VgI. Kap. IX, 3. 
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haben, ist es hauptsachlich die Erwartung, daB die Steuer 
in Zukunft fortbestehen werde, die den Arbeits- und Spar
willen beeinfluBt. In Zeiten groBer Wirtschaftsstorungen 
oder auch schnellster wirtschaftlicher Umwaizungen mag 
man besonders an Steuern auf Zufallserwerb denken. Wah
rend des Krieges z. B. war die englische Kriegsgewinnsteuer, 
die groBe Ertrage abwarf, im wesentlichen eine Steuer auf 
Zufallserwerb, jedenfalls im ersten und wohl auch im zweiten 
Jahre, obwohl sie ihren Charakter mit zunehmender Kriegs
dauer verandert hat. Auch in Zeiten schnellster Besiedelung 
neuer Gebiete konnen solche Steuern auf den Bodenwert 
und andere Arten von Wertzuwachs groBe Ertriige bringen. 
Unter normaleren und mehr ausgeglichenen Bedingungen 
jedoch ist es gewohnlich nicht moglich, groBe Ertrage mit 
einer derartigen Steuer zu erzielen. Eine Besteuerung des 
BaupIatzwerts oder Wertzuwachses des Bodens ist in 
manchen Fallen eine Steuer auf Zufallserwerb, in anderen 
Fallen abel', in denen die kiinftige Werterhohung voraus
gesehen wird, nicht. Auch Erbschaften sind mitunter ein 
Zufallserwerb fiir den Erben, die iiberwiegende Zahl del' 
Erbschaften jedoch sind Gegenstand angenehmer Erwartung. 

Ein weiteres Beispiel ist die einem Monopolisten auf
erlegte Steuer, die ihn nicht veraniaBt, Produktionsumfang 
odeI' Verkaufspreis zu erhohen. Andererseits wird eine 
Monopolsteuer, die eine Erhohung des Produktionsumfangs 
und eine Senkung des Verkaufspreises gewinnbringend 
macht, den Arbeits- und Sparwillen des Monopolisten an
stacheln, wie elastisch seine Nachfrage nach Einkommen 
auch immer sein magI). 

6. In der Mehrzahl der FaIle hangt die Wirkung del' 
verschiedenen Steuern auf den Arbeits- und Sparwillen der 
Steuerzahler von del' Elastizitat ihrer Nachfrage nach Ein
kommen ab. Machen wir zunachst die iibliche Voraus
setzung - die fUr die Produktion die ungiinstigste ist -, 
daB diese Elastizitat im allgemeinen groB ist, und betrachten 
wir auf diesel' Grundiage die unterschiedliche Beeinflussung 

1) Vgl. Kap. VII, 5. 
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des Arbeits- und Sparwillens des Steuerzahlers durch ver
schiedene Steuern oder vielmehr durch die Aussicht auf sie. 

Steuern auf einzelne Guter werden diesen Willen nur 
wenig einschranken, namlich insoweit, als das aus einer 
bestimmten Anstrengung des Steuerzahlers stammende Ein
kommen dann weniger Kaufkraft hat. Eine allgemeine 
Steuer auf das Einkommen - Ersparnisse inbegriffen -
wird den Sparwillen mehr einschranken als eine Steuer auf 
Giiter, die nur das Ausgabenkonto und nicht das Ersparnis
konto trifft. Man hat nun viel diskutiert uber die Moglich
keit, die Ersparnisse im Produktionsinteresse ganz oder 
teilweise von der Einkommensteuer auszuschlieBen. Unter 
dem gleichen Gesichtspunkt hat man vorgeschlagen, eine 
Umsatzsteuer an Stelle der bestehenden Einkommensteuer 
einzufiihren, die einer Besteuerung gewisser Ausgaben gleich
kame. Verwaltungstechnische Schwierigkeiten sind es haupt
sachlich, die bisher eine ins Gewicht fallende Befreiung der 
Ersparnisse von der Einkommensteuer verhindert haben, 
und diese konnen mit der Zeit beseitigt werden1). Anderer-

1) Einkommen aus staatlichen Anleihen ist in Frankreich sowie 
anderswo von der Einkommensteuer befreit. [Ebenso in Deutsch
land die Zinsen der Dawesanleihe.] Auch Ersparnisse in Form von 
Lebensversicherungspramien sind von der englischen Einkommen
steuer frei, vorausgesetzt, daB sie nicht 1/6 des steuerbaren Ein
kommens ubersteigen; manche Grunde sprechen fiir die Erhohung 
dieses Verhaltnisses von 1 : 6 auf einen groBeren Bruchteil. [In 
Deutschland ist nur ein Betrag von 480 Mk. an Lebensversiche
rungspramien steuerfrei; er erhoht sich urn je 100 Mk. fur die 
Ehefrau und jedes Kind des Steuerzahlers.] Eine weitere Befreiung 
der Ersparnisse konnte ohne verwaltungstechnische Schwierig
keiten erreicht werden, wenn man die unverteilten Gewinne der 
Gesellschaften freilieBe, die gegenwartig der Steuer zum Normal
satz unterliegen. Das Beispiel gewisser Kapitalisten jedoch, die, 
um der Supertax (Sondersteuer auf hohe Einkommen) zu ent
gehen, sich in Ein-Mann-Gesellschaften umgriindeten, die bum etwas 
von ihrem Gewinn ausschutten, hat ein Vorurteil gegen solche 
Befreiungen erweckt. Die augenblickliche Tendenz weist in die ent
gegengesetzte Richtung, d. h. vermehrte Besteuerung unverteilter 
Gewinne. Vgl. das englische Haushaltsgesetz 1922, § 21. [VgI. auch 
§ 57 des deutschen Einkommensteuergesetzes vom 10. 8. 1925 
(R.G.Bl. S. 200)]. 
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seits wurzelt der lIaupteinwand gegen die Ersetzung der 
Einkommensteuer durch eine Umsatzsteuer in Landern, die 
genugend zivilisiert sind, um eine Einkommensteuer zu 
haben, in Erwagungen uber die Verteilung der SteuerlasP). 
Ein weniger wichtiger Einwand ferner wurzelt in Er
wagungen uber die Erhebungskosten2). 

W 0 Einkommensteuervergunstigungen fUr erar beitetes 
Einkommen bestehen oder, in anderen Worttm, das Ar
beitseinkommen zu einem niedrigeren Satze besteuert 
wird als das Besitzeinkommen, muB man normalerweise 
eine groBere Hemmung des Sparwillens und eine klein ere 
Hemmung des Arbeitswillens erwarten, als wenn die Steuer 
- mit dem gleichen Gesamtertrag - keine solche Unter
scheidung trafe. Aber im Durchschnitt ist der Sparwille 
wohl starker und ausdauernder bei den Beziehern von 
Arbeitseinkommen als bei den Beziehern eines gleich hohen 
Besitzeinkommens, denn fur jene besteht ein starkerer An
reiz, fur die Zukunft vorzusorgen. Mit anderen Worten 
heiBt das, daB die Nachfrage nach Einkommen wahrschein
lich weniger elastisch bei jenen ist als bei diesen. Wahr
scheinlich bedeutet daher eine maBige Differenzierung einer 
Einkommensteuer fUr erarbeitetes und nichterarbeitetes 
Einkommen keine lIemmung fUr den Arbeits- und Spar
willen. Wo die Einkomm~nsteuer progressiv ist - oder 
mit anderen Worten hohere Einkommen zu einem hoheren 
Satz besteuert werden als niedrigere -, ist es wichtig, fest
zustellen, daB ein sehr hoher Steuersatz beinahe mit Sicher
heit eine schwere lIemmung des Arbeits- und Sparwillens 
bedeutet und daB diese schwere Hemmung schneller wachsen 
wird als der Steuersatz selbst3). Wenn also die Steuer sehr 

1) Vgl. Kap. XI, 3 u. 5. 2) Vgl. Kap. XII, 1. 
3) Denn wenn, entsprechend der Progression, der Steuersatz 

vom ganzen Einkommen steigt, so steigt der Steuersatz auf das 
Mehreinkommen noch schneller. Wenn z. B. die Steuer 6 sh pro £ 
bei einem Einkommen von 3000 £ jahrlich betragt und 7 sh 
pro £ bei einem Einkommen von 3500 £ jahrlich, so betragt die 
Steuer auf die weiteren 500 £ jahrlich 325 £, also der Steuersatz 
dieses Mehreinkommens fiber 148h pro £. Mit anderen Worten: die 
Grenzrate der Steuer steigt schneller als die Durchschnittsrate, und 
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stark progressiv ist, so wird damit wahrscheinlich eine be
sondere Hemmung des Arbeits- und Sparwillens verbunden 
sein, auf jeden Fall bei denen, die in der modernen Gesell
schaft die Hauptmasse der Ersparnisse aufbringen. 

7. Eine Steuer, auf die wir aus anderen Griinden haufig 
zuriickkommen miissen, ist die Erbschaftssteuer. Auch 
unter dem Gesichtspunkt der Wirkungen auf die Produk
tion besitzt diese Steuer gewisse Vorziige gegeniiber einer 
Einkommensteuer. Man meint mitunter, daB in Hohe des 
erzielten (Jesamtertrags eine Erbschaftssteuer in viel hoherem 
MaBe "auf das Kapita.l flillt" im Sinne einer Hemmung der 
Kapitalneubildung als die Einkommensteuer. DaB diese 
Meinung so weit verbreitet ist, ist zweifellos zum Teil der 
allgemeinen Verwechslung einer Steuer, die nach dem Ka
pital bemessen wird, und einer solchen, die aus dem Kapital 
gezahlt wird, zuzuschreiben1). Aber auch jene Anschauung 
selbst beruht auf einem Irrtum. 

Vorausgesetzt, daB man sich gegen die Zahlung einer 
Erbschaftssteuer nicht von vornherein versichert, so wer
den eine Einkommensteuer und eine Erbschaftssteuer der 
gewohnlichen Art, die denselben Ertrag abwerfen, das 
Sparen wahrscheinlich im gleichen Umfange einschranken. 
Denn was einerseits die sofortige Zahlung der Steuer be
trifft, so wird eine Erbschaftssteuer in groBerem Umfang 
aus dem Verkauf von Effekten bezahlt werden als eine Ein
kommensteuer aus dem Einkommensbruchteil, der sonst 
gespart worden ware. Was andererseits den EinfluB der 
Aussicht, die Steuer in Zukunft zahlen zu miissen, betrifft, 
so wird die Spartatigkeit wahrscheinlich in hoherem Grade 
eingeschrankt durch tlie Aussicht, eine jahrliche Einkommen-

die Grenzrate ist es, die den Willen eines klardenkenden Steuer
zahlers beeinfluBt, an dem bestehenden AusmaB seiner Arbeit und 
seiner Ersparnisse festzuhalten. [Die neuen deutschen Steuergesetze 
wenden das Prinzip der sog. "Durchstafielung" an, bei dem fiir 
die hiiheren Einkommen nicht hohere D u r c h s c h nit t s s at z e 
festgesetzt werden, sondern der hohere Steuersatz nur von dem 
Mehreinkommen berechnet wird, das tiber das dem niedrigeren 
Satz unterworfenen Einkommen hinausgeht.] 

1) Vgl. Kap. V, 3. 
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steuer zahlen zu mussen, als durch die weiter abliegende Be
fiirchtung, als Erbe irgend jemandes eine Erbschaftssteuer 
an einem ungewissen zukunftigen Termin zahlen zu mussen. 
Wenn man sich aber gegen die Zahlung der Erbschaftssteuer 
von vornherein ausreichend versichert - und das ist jetzt 
[in England] fast die Regel -, so wird die tatsachliche Zah
lung weder durch den Verkauf von Effekten ermoglicht 
noch aus laufendem Einkommen geleistet, sondern aus dem 
Gelde del' Versicherungsgesellschaft. In diesem FaIle unter
scheiden sich die Wirkungen del' sofortigen Zahlung auf 
die Spartatigkeit - im Unterschied zu den Wirkungen, 
die die Aussicht auf kunftige Zahlungen hervorruft -
nicht wesentlich von denen einer Einkommensteuer. In 
beiden Fallen wird die Spartatigkeit nul' insofern ein
geschrankt, als die jahrlichen Zahlungen - ganz gleich, 
ob fUr Versicherungspramien odeI' fur Einkommensteuer -
aus dem Einkommensbruchteil flieBen, del' sonst gespart 
worden ware. Wenn man sich also allgemein gegen Zahlung 
von Erbschaftssteuern versichert, so scheint klar zu sein, 
daB sie die Spartatigkeit in geringerem Umfang ein
schranken als eine Einkommensteuer, die den gleichen Er
trag abwirft. 

All das bezieht sich auf den gewohnlichen Typ del' Erb
schaftssteuer, die - mit odeI' ohne Progression - auf den 
gesamten NachlaB odeI' auf den einzelnen Erbanfall gelegt 
ist, und setzt voraus, daB eine solche Steuer in gewissem 
Umfang den Arbeits- und Sparwillen del' kapitalbildenden 
Personen einschrankt. Wenn abel' die Steuer den von Pro
fessor Rignano vorgeschlagenen Charakter truge, so Wtlrde 
del' Arbeits- und Sparwille in weit geringerem Umfang 
- wenn uberhaupt - eingeschrankt werden. Diesel' Vor
schlag lauft darauf hinaus, daB die Besteuerung eines er
erbtenVermogens gestaffelt werden solle nach dem, was 
man das Alter des Vermogens nennen konnte, odeI' mit 
andern Worten nach del' Anzahl del' Falle, in denen es 
durch Erbschaft bereits den Besitzer gewechselt hat; je 
groBer dieses Vermogensalter, um so hoher wiirde del' Steuer
satz sein. In seiner einfachsten Form wiirde diesel' Vor-
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schlag zu einer Unterscheidung fiihren zwischen dem, was 
man das erarbeitete Vermogen jemandes nennen konnte, 
und seinem nicht erarbeiteten Vermogen, oder mit andern 
Worten zwischen dem Reichtum, den er als Ergebnis seines 
eigenen Arbeitens und Sparens erworben hat, und dem 
Reichtum, der ihm durch Erbschaften und Geschenke von 
anderen ubermittelt worden ist. Bei seinem Tode wiirde 
die letzte Art Vermogen hoher besteuert werden als die 
erste. Dergestalt ergabe sich ein starkerer Ansporn seiner 
Arbeits- und Spartatigkeit zwecks Vorsorge fur seine Erben, 
und gleichzeitig wiirde es ihm weniger leicht gemacht, sich 
dem MiiBiggang zu ergeben und es der toten Hand zu iiber
lassen, sein Lebensschifflein vorwarts zu treiben1). 

Es gibt noch eine weitere Argumentation, nach der die 
Erbschaftssteuer Vorziige gegenuber der Einkommensteuer 
unter dem Gesichtspunkt ihrer Wirkungen auf die Produk
tion besitzt: es handelt sich um die Wirkungen, die sie auf 
die Erwartungen voraussichtlicher Erben ausiibt. Diese 
werden offenbar um so weniger zum Arbeiten und Sparen 
geneigt sein, je hoher die von ihnen erwartete Erbschaft 
ist. Sie konnen sogar durch die verlockende Aussicht auf 
ein unverdientes, ihnen in kurzem zufallendes Vermogen 
versucht sein, in das Gegenteil der Spartatigkeit zu verfallen 
und sich in Schulden zu stiirzen. Eine Erbschaftssteuer, 
die das MaS dieser Erwartungen herabsetzt, wird daher die 
voraussichtlichen Erben zum Arbeiten und Sparen an
halten, und zwar um so mehr, je hoher sie ist. So wiirden 
beispielsweise mehr und hohere Lebensversicherungsvertrage 
abgeschlossen werden, wenn das Erben von Vermogen durch 
Besteuerung enger begrenzt ware, und mehr Sohne und 
Tochter wohlhabender Eltern wiirden gehalten sein, ihren 
Lebensunterhalt selbst zu verdienen. 

1) V gl. des Verfassers "Inequality of Incomes", Teil IV, Kap.IX/X 
zwecks eingehenderer Auseinandersetzung mit dem System Rignanos 
sowie iiber Erbschaftssteuem im allgemeinen. Vgl. auch Pigou: 
"Economics of Welfare", Teil IV, Kap. II und VII zwecks Erorterung 
der verschiedenen Wirkungen der Einkommen- und Erbschafts
steuem auf die Produktion. 

D a Ito n - N e iss e r. Flnanzwissenschaft. 6 



82 Offentliches Einkommen. 

8. Die Ausfiihrungen der beiden vorhergehenden Ab
schnitte gehen von der Voraussetzung aus, daB die Nach
frage des Steuerzahlers nach Einkommen im ganzen ge
nommen verhiHtnismaBig elastisch ist und daB infolgedessen 
verschiedenartige Steuern in verschieden hohem Grade 
seinen Arbeits- und Sparwillen einschranken. Jedoch ha,ben 
wir in Ziffer 4 dieses Kapitels gesehen, daB die Haltbarkeit 
dieser Voraussetzung zweifelhaft ist. Nehmen wir um
gekehrt an, die Nachfrage des Steuerzahlers nach Ein
kommen sei verhaltnismiiBig unelastisch, so folgt daraus, 
daB Besteuerung von einzelnen Giitern sowie von Ein
kommen und Erbschaften den Arbeits- und Sparwillen an
spornen wird. Ohne die widersprechenden Ergebnisse dieser 
beiden Voraussetzungen in weitere Einzelheiten zu verfolgen, 
konnen wir meines Erachtens doch mit Sicherheit schlieBen, 
daB, wie es auch bei anderen Steuern bestellt sein moge, 
eine Erbschaftssteuer nach Rignanos Vorschlag die Pro
duktivkrafte der von ihr Betroffenen anspornen und nicht 
hemmen wiirde. Die Einfiihrung einer solchen Steuer sollte 
daher von den Finanzministern unserer Zeit sorgfaltig er
wogen werden. 

9. Bisher haben wir in diesem Kapitel die Wirkungen 
untersucht, die die Besteuerung vermittels ihres Einflusses 
auf die Arbeits- und Sparkraft der Bevolkerung auf die 
Produktion ausiibt. 1m folgenden miissen wir untersuchen, 
wie die Besteuerung die Produktion beeinfluBt vermittels 
.Anderungen in der Verteilung der Produktivkrafte auf die 
verschiedenen Wirtschaftszweige und Standorte. 

Wie unerwiinscht es im Produktionsinteresse ist, die 
Gewerbszweige - oder allgemeiner: die Produktivkrafte -
aus ihrer "natiirlichen· Bahn" abzulenken, wird gern von 
vielen Nationalokonomen der Vergangenheit erortert. Sie 
haben dargelegt, daB die abgelenkten Produktivkrafte auf 
ihren neuen Arbeitsstatten (oder Standorten) weniger pro
duktiv seien als in den alten. Die Mehrzahl der zeitgenossi
schen Gelehrten stimmt darin iiberein, daB im allgemeinen 
derartige Ablenkungen geeignet sind, die Produktion ein
zuschranken, daB es jedoch in der Praxis viele FaIle gibt, 
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fiir die diese Regel nicht zutrifft. Die allzu unbedingte 
Lehre von der Unverletzlichkeit der "natiirlichen Kanale" 
der Produktion, wie sie die Alteren verkiindeten und wie 
sie in manchen nicht unterrichteten Kreisen unserer Zeit
genossen nachgesprochen wird, enthalt eine einleuchtende 
Halbwahrheit, die haufig ein Hindernis fiir klares Denken 
und kluge Politik bedeutet. Man kann sagen, daB bei der , 
Auswahl der Steuern eine Vermutung zugunsten derjenigen 
spricht, die die geringste Ablenkung der Produktivkrafte 
zur Folge hat. Jedoch wird diese Vermutung haufig von 
Spezialargumenten, die jeweils auf den einzelnen Fall an
wendbar sind, entkraftet. Es wird daher das beste sein, 
zunachst zu untersuchen, welche Steuern tatsachlich die 
geringste Ablenkung der Produktivkrafte zur Folge haben, 
und weiterhin einige Einzelfalle wesentlicher Ablenkung zu 
untersuchen. 

10. Was die Anderung in der Verteilung der Produktiv
krafte auf die verschiedenen Wirtschaftszweige anlangt, so 
gehoren folgende Steuern zu denen, fiir die man um der ge
ringen oder vollig fehlenden Ablenkung willen eintritt, die 
sie verursachen: die Steuern auf den Zufallserwerb, die 
Steuern auf den Bauplatzwert des Bodens, ferner Monopol
steuern, die keinen EinfluB auf Produktionsumfang und 
Verkaufspreis haben, und gewisse Steuern, die jedwede 
Vermogensnutzung in gleicher Weise belasten. 1m allge
meinen kann die Ablenkung folgendermaBen vor sich gehen. 
Jemand, der iiber Produktivkrafte verfiigt odcr das Ver
fiigungsrecht iiber Produktivkrafte erwirbt, die in ihrer der
zeitigen Verwendung der Steuer unterliegen, sucht dieser 
Steuer zu entgehen, indem er jene Produktivkrafte einer 
anderen Verwendung zufiihrt, die sie entweder unbesteuert 
laBt oder geringer besteuert. Eine derartige Ablenkung wird 
ihm 'Gewinn bringen, vorausgesetzt, daB der Verlust an 
EinkOmmen, der unabhangig von der Steuer infolge der Urn
stellung eintritt, geringer ist als der Gewinn infolge der 
niedrigeren Besteuerung. Eine derartige Umstellung be
stehender Produktivkrafte ist oft schwierig oder sogar un
moglich, da Kapital und Arbeit gewohnlich in einzelnen Be-

6* 
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trieben £estgelegt und spezialisiert sind. Aber keine derartigen 
Schwierigkeiten verhindern die Abwanderung neugebildeter, 
noch nicht spezialisierter Produktivkrafte in andere Ver
wendungszweige, die ohne die Steuer in dem besteuerten 
Wirtschaftszweig Anwendung gefunden hatten, und in der 
Praxis ist in der Tat die Ablenkung neuer Produktivkrafte 
bei weitem wichtiger als die Ablenkung bereits festgelegter. 
Das englische Kommunalsteuersystem z. B. legt besonders 
hohe Steuern auf Gebaude in Gestalt hoher Satze yom 
Grundstiickswertl). Der Erfolg ist eine starke Abwanderung 
von Kapital und Arbeit, die sonst im Gebaudebau Verwen
dung gefunden hatten, in andere Wirtschaftszweige 2). Das 
Angebot an Gebauden ist infolgedessen kleiner als es sonst 
ware, und es spricht eine Vermutung dafiir, daB Kapital 
und Arbeit, die anderen Verwendungsarten zugefiihrt wer
den, dort weniger produktiv sind als sie bei Verwendung 
im Hausbau gewesen waren. Der Umfang, in dem eine 
bestimmte Steuer die Abwanderung der Produktivkrafte 
aus dem besteuerten Wirtschaftszweige und damit eine 
Einschrankung im Angebot des betreffenden Produkts ver
anlaBt, hangt von der Elastizitat der Nachfrage nach diesem 
Produkt und von der Elastizitat des Angebots ab, wie wir 
bereits gezeigt haben3). 

Eine Steuer auf Zufallswert, die unerwartet, wie ein 
Blitz aus heiterm Himmel, einen an sich schon unerwarteten 
Vermogenszuwachs trifft, kann offenbar' keine Ablenkung 
veranlassen. Eine Steuer auf den Bauplatzwert des Bodens 
ferner veranlaBt unabhangig yom Nutzungszweck des Bo
dens keine Ablenkung, da sie vollstandig yom Grundherrn 4) 
getragen wird und da das Angebot an Boden von Natur be
schrankt und seine Einschrankung daher unmoglich ist. 

1) Vgl. Kap. VI, 3. 
2) [Dieser Satz gilt, falls die Gebaudesteuer vollig abgewalzt 

werden kann - wofiir sehr viel spricht -, nur sehr eingeschranktj 
da die Nachfrage nach Wohnungen elastisch ist, wird im Falle 
·der Abwalzung zwar auch die Wohhungsproduktion verringert, 
aber in weit geringerem Malle, ala wenn die Steuer auf dem Haus
besitzer liegen bHebe.] 

3) Vgl. Kap. VII. 4) Vgl. jedoch Kap.VIII, 2. 
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Eine Monopolsteuer schlieBlich, die Produktionsumfang und 
Verkaufspreis nicht beeinfluBt, wird ebenfalls kcine solche 
Ablenkung zur Folge haben, da das Monopol nun zwar we
niger gewinnbringend ist als vor der Besteuerung, aber doch 
immer noch gewinnbringender bleibt als die Verwendung der 
ProduktivkriiJte unter Konkurrenzbedingungen1). 

Eine Steuer, die gleichmiiBig aIle Formen des Giiter
besitzes oder, mit andern Worten, jede Verwendung von Pro
duktivkraften belastet, wird keine Ablenkung zur Folge 
haben, weil keine Ablenkung einen Vorteil bringen wiirde. 
Noch kiirzlich fand eine Kontroverse dariiber statt, welche 
Merkmale eine in keiner Weise "differenzierende" Steuer 
dieser Art haben miiBte; auf der einen Seite hat man dabei 
behauptet, daB eine allgemeine Einkommensteuer nicht 
differenziere, wahrend man auf der anderen Seite geltend 
machte, daB eine solche Steuer, wenn sie sowohl erspartes 
Einkommen wie spater aus Ersparnissen flieBendes Ein
kommen trifft, einen Unterschied zuungunsten des Sparens 
mache ("differenziere") und eine Ablenkung vom Sparen zum 
Ausgeben veranlasse. Wenn dieses Argument stichhaltig 
ware, so ware eine Steuer auf die Ausgaben allein oder, 
mit anderen Worten, eine Einkommensteuer, die Erspar
nisse freilaBt, in keiner Weise differenzierend. Aber ob 
tatsachlich eine allgemeine Einkommensteuer eine Ab
lenkung vom Sparen zum Ausgeben zur Folge hat, hangt 
vo.n der Elastizitat der Nachfrage des Steuerzahlers fUr das 
zukiinftige Einkommen ab, das er aus den Ersparnissen ziehen 
will. 1st diese Elastizitat groB, dann wird eine derartige 
Ablenkung Platz greifen; ist sie klein, dann wird eine Ab-

1) Obgleich nicht notwendig gewinnbringender als die Ver
wendung jener Produktivkrafte in anderen Monopolbetrieben, die 
nicht entsprechend besteuert sind. Die Politik der Monopolisten, 
die auf der Einsehrankung des Produktionsumfanges beruht, wehrt 
sieh aber bewuBt gegen die Verwendung neuer Produktivkrafte in 
clem monopolisierten Wirtsehaftszweig und bemtiht sieh, diese in 
betraehtliehem AusmaB in Untatigkeit und Unproduktivitat zu be
lassen. V gl. z. B. den Berieht tiber die Seheinwerferindustrie, den 
ein dureh das englisehe Kartellgesetz eingesetztes amtliehes Komitee 
flrstattet hat. 
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lenkung in entgegengesetzter Richtung eintreten - yom 
Ausgeben zum Sparen; ist die Elastizitat weder sehr groB, 
noch sehr klein, dann wird gar keine Ablenkung eintreten. 
Ahnlich wird eine Steuer auf die Ausgaben allein eine Ab
lenkung in einer der beiden Richtungen oder uberhaupt 
keine Ablenkung ergeben, je nach dem Grade der Elastizitat 
der Nachfrage nach zukiinftigem Einkommen. Ohne Ruck
sicht auf diesen Faktor kann man nicht sagen, daB eine der 
beiden Steuern "nicht differenziere". Aber beide Steuern, 
insofern sie nur die Grenzausgaben oder -ersparnisse be
lasten, differenzieren - wenn man die Besonderheiten einer 
jeden auBer acht laBt -- offenbar weniger und tendieren 
zu geringerer Ablenkung der Produktivkrafte als es Steuern 
auf einzelne Guter oder - was auf dasselbe hinaus
lauft - auf einzelne Verwendungsarten von Produktiv
kraften tun. Denn Steuern der letzten Art belasten auch 
die "intra-marginalen" Ausgaben und Ersparnisse (d. h. die 
mit hoherem subjektivem Nutzen als die Grenzausgaben 
und -ersparnisse). Dnd ahnlich "d;iIerenziert" auch eine 
allgemeine Vermogenssteuer, wenn sie genau veranlagt wird, 
verhaltnismaBig wenig. 

11. Man wird an sich immer diejenigen Steuern bevor
zugen, die die geringste Ablenkung der Produktivkrafte 
verursachen. Wie richtig diese Bewertung in einigen Fallen 
und wie bedenklich sie in anderen ist, soll an einigen Bei
spielen ge;!;eigt werden. 

Eine Whiskysteuer kann durch Einschrankung des Kon
sums dieses schadlichen Alkohols und Hebung der Gesundheit 
und Leistungsfahigkeit eine Ablenkung der Produktivkrafte 
hervoITufen, die zu einer Produktionssteigerung fiihrtl). 

1) Eine Ablenkung von Produktivkraften ist nicht notwendig 
eine Ablenkung der Geldausgaben in gleicher Richtung. Die Be
steuerung einer Ware wird durch Erhohung ihres Preises die Nach
frage einschranken und infolgedessen auch den Umfang dEf Pro
duktivkrafte, die zur Befriedigung di('ser Nachfrage notwendig sind. 
Wenn jedoch die Nachfrage unelastis9h ist, so wird eine groBere 
Geldmenge fiir eine kleinere Produktenmenge hingegeben werden. 
Andere Warm aber werden in groBNen Mengen herg€stellt llnd bil
liger verkauft werden, 
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Das gleiche gilt fUr die Besteuerung anderer Guter, bei 
denen die Abnahme des Konsums erwiinscht ist. So wird 
eine Steuer auf den Boden, der nur ganz besonderen 
Zwecken dienstbar gemacht ist, in Richtung einer Ab
lenkung von dieser Art Nutzung zu anderen produktiveren 
Nutzungsarten wirken. So !iWt sich viel zugunsten einer 
Steuer geltend machen, die auf nur fUr sportliche Zwecke 
genutzten Boden gelegt ist oder auf Boden, der von seinem 
Besitzer fUr private Vergnugungszwecke benutzt wird, 
sofern fUr derartige Nutzungen eine bestimmte Ausdehnung 
der Flache uberschritten wird. Auch eine Monopolsteuer, 
die den Monopolisten zur VergroJ3erung des Produktum
fangs und zu Preissenkung veranlaJ3t, wird wahrscheinlich 
eine produktive Ablenkung herbeifUhren, da die zusatz
lichen Produktivkrafte hier wohl produktiver arbeiten wer
den als bei Verwendung im freien Wettbewerb. Diese Bei
spiele zeigen, wie leicht die Vermutung oft widerlegt 
werden kann, die gegen Steuern mit Ablenkungswirkung 
spricht. 

Andererseits lassen sich zahlreiche Beispiele schadlicher 
Ablenkung in modern en Steuersystemen nachweisen. Den 
Fall der hohen Gebaudesteuer im englischen Kommunal
steuersystem haben wir schon erwahnt. Angesichts des 
Mangels an Hausern und der Wirkungen schlechter Woh
nungen auf Gesundheit und Leistungsfahigkeit ist die Ab
lenkung von Kapital und Arbeit vom Hausbau offenbar 
schadlich1). Auch eine Sondersteuer auf Geschaftsgewinne 

1) Aus diesem Grunde verdient der Vorschlag groBe Beachtung, 
statt der Gebaude den Bauplatzwert des Bodens zu b€steuern, so
fern die Steuer sehr ins Gewicht faUt. Allerdings kann man wegen der 
Kompliziertheit der englischen Grundeigentumsverhaltnisse gewisse 
Bedenken gegen einen plotzlichen Besteuerungswechsel in gieser 
Richtung geltend machen. Da der Hauptzweck einer solchen Ande
rung der ware, die gegen Neubauten bestehenden Hindernisse zu be
seitigen, so wiirde es auf den geringsten Widerstand stoBen und am 
bequemsten sein, die gegenwartige Grundsteuer auf einen bestimmten 
Satz zu fixieren und sie in Zukunft nur in Vbereinstimmung mit 
Schwankungen im Bauplatzwert des Bodens zu andern. Damit 
wiirden sowohl die Neubauten wie auch die Verbesserungen an 
bereits bestehenden Gebauden von der Steuer befreit werden. 
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wie die englische Korperschaftssteuer (Corporation profits 
tax) ist, von diesem Standpunkt gesehen, eine schlechte 
Steuer, denn sie belastet besonders eine einzelne Klasse von 
Vermogensbesitz - namlich die gewohnlichen Anteilseigner 
der Aktiengesellschaften - im Gegensatz zu allen anderen 
Besitzklassen, einschlieBlich der Obligationsglaubiger und ge
wisser Vorzugsaktionare sowie der Besitzer von Kriegsanleihe 
und anderen festverzinslichen Papieren. Es handelt sich der 
Wirkung nach dabei um eine Besteuerung der Risikoiiber
nahme mit der Tendenz, das Kapital von risikoreichen zu 
vergleichsweise risikofreien Anlagen abzulenken. Aber an
gesichts der Notwendigkeit einer Risikoiibernahme in der 
heutigen Wirtschaft und des Widerstrebens vieler Geld
geber gegen solche Risiken muB diese Ablenkung als schad
lich angesehen werden. 

Betrachten wir schlieBlich den Sch utzzoll, der das 
klassische Beispiel der bewuBten Ablenkung der Produktiv
krafte von ihren "natiirlichen Verwendungszweigen" dar
stellt. Die Sache des Schutzzolls wird, was seine produk
tionsfordernde Wirkung anlangt, in populiirer Darstellung 
gewohnlich mit vollig irrefiihrenden Argumenten gestiitzt 
und ist nur in der klassischen Formulierung der Listschen 
Argumentation logisch einwandfrei. Es ist unzweifelhaft 
moglich, daB unter gewissen Umstanden ein sorgfaltig auf
gebauter Zolltarif, wenn er auch die Produktion eine Zeit
l~ng vermindert, sie doch auf die Lange der Zeit erhohen 
!mnn, indem sich gewisse Produktivkriifte mit seiner Hilfe 
schneller eniwickeln ais sie sich BOnst entwickeln wiirden. 
Aber das ist eine lediglich theoretische Moglichkeit. Die 
Umstande sind selten, unter denen ein solches Ergebnis 
eintritt, und finden sich kaum in industriell hochentwickelten 
Volkswirtschaften. Und selbst wenn die Umstande gegeben 
sind, so ist die Wahrscheinlichkeit eines sorgfaltigen Auf
ballS der Zolltarife vom Standpunkt der Volkswirtschaft 
aIs Ganzem im Gegensatz zum Standpunkt machtiger In
teressenvertretungen - und zwar von Interessen, die keinen 
Schutz verdienen - gering. Ferner setzen Lists Dar
lee;ungen vor/.tus, daB der Schutzzoll nur voriiber~ehend ist, 
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wahrend eine der schwierigsten Aufgaben der praktischen 
Politik die ist, von einem einmal eingefiihrten Schutzzoll 
wieder loszukommen. Und selbst wenn ein derartiger Zoll 
urspriinglich gerechtfertigt war, kann mit seiner iiber
maBigen Verlangerung ein viel groBerer Verlust an Pro
duktivkraften verbunden sein aIs mit dem Verzicht auf 
seine Einfiihrung iiberhaupt. Wahrscheinlich hat Sidgwick 
das letzte Wort in dieser Angelegenheit gesprochen, als er 
bemerkte, viele Leute schienen anzunehmen, daB in der 
Theorie die beste Politik die des Freihandels sei, daB in der 
Praxis jedoch der Schutzzoll nicht viel Schaden und 
mancherlei Gutes stifte, wahrend in Wirklichkeit die Situa
tion gerade umgekehrt liegt :{in der Theorie laBt sich oft 
etwas zugunsten eines Schutzzolls sagen, wahrend es in der 
Praxis viel sicherer ist, so streng wie moglich am Frei
handel festzuhalten. Das Uberwiegen von Hochschutzzoll 
in unserer Zeit ist aus der groBen politischen Macht der 
Interessenorganisationen zu erklaren, die, gestiitzt auf eine 
elementare, aber weit verbreitete Verwirrung der An
sichten iiber die Bedeutung des internationalen Handels, 
aus dem Schutzzoll auf Kosten der unorganisierten tJffent
lichkeit ihren Vorleil ziehen. Angesichts der Starke dieser 
in Richtung schadlicher Ablenkung arbeitenden Machte ist 
es ein Gebot der Klugheit, daB der Schutz einzelner In
dustrien eine Quelle nicht der offentlichen Einnahmen, 
sondern der Offentlichen Ausgaben darzustellen habe. Denn 
in diesem Falle wiirde die Schutzzollpolitik kritischer vom 
Finanzminister und den Steuerzahlern iiberwacht werden. 
Das spricht fUr Subventionen in einzelnen Fallen und gegen 
Schutzzolle. Die Betrachtung von Subventionen aber mull 
auf Teil III dieses Buches verschoben werden. 

12. In den letzten beiden Abschnitten haben wir die 
Verschiebung der Produktivkrafte von einem Tatigkeitsfeld 
auf ein anderes betrachtet. Doch kann infolge Besteue
rung auch Verschiebung von einem Standort zum 
and ere n vorkommen, und die allgemeine Vermutung, 
die gegen Verschiebungen spricht, macht sich hier ebenso 
,geltf)nd wie gegen Vers~hiebun~en der Ges!l-mtheit der Pro. 
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duktivkrafte eines einzelnen· Wirtschaftszweiges (aus allen 
Standorten zusammengenommen) auf ein anderes Tatig
keitsgebiet. Standortsverschiebungen greifen besonders in 
verhaltnismaBig kleinen Gemeinwesen Platz, wenn Men
schen oder Kapital durch den Steuerdruck zur Abwanderung 
in benachbarte Gemeinwesen veranlaBt werden, wo die Be
steuerung weniger driickend ist. Unterschiede in der Be
steuerung und auch in der Genauigkeit der Veranlagung, 
wie sie etwa zwischen verschiedenen Staaten der U. S. A. 
bestehen, scheinen in der Tat betrachtliche Bewegungen 
dieser Art hervorgerufen zu haben. 

In England findet man haufig die Ansicht vertreten, 
daB die Steuern, vor allem Einkommen- und Erbschafts
steuer, "das Kapital ins Ausland treiben". Man kann da
gegen geltend machen, daB keine Besteuerung das bestehende 
fixe Kapital, z. B. soweit es in Eisenbahnen und Fabriken 
angelegt ist, ins Ausland treiben kann - ein unleugbar 
richtiger, aber doch schwacher Einwand: jene Ansicht 
bezieht sich namlich nicht auf bereits existierende, son
dern auf zukiinftige Kapitalgiiter, deren Ortsbestimmung 
noch nicht entschieden ist. 

Eine besonders hohe englische Besteuerung konnte so
wohl auslandisches wie englisches Kapital, das sonst in 
England investiert worden ware, zur Investierung im Aus
land veranlassen. Die erste Moglichkeit ist nicht von Be
deutung, da iiberhaupt sehr wenig fremdes KapitaJ in Eng
land investiert wird. Was die letzte Moglichkeit angeht, so 
trifft die englische Einkommensteuer gleichermaBen Ein
kommen aus Kapitalien, die im Inland, wie solche, die im 
Ausland investiert sind, vorausgesetzt, daB ihr Eigentiimer 
in England lebt. Ebenso trifft die englische Erbschafts
steuer mit wenigen unerheblichen Ausnahmen gleichermaBen 
den NachlaB in England und im AusJande, wenn der Erb
lasser in England lebt. Diese englischen Steuern also werden 
nur dann englisches Kapital ins Ausland treiben, wenn sein 
Eigentiimer willens ist, es zu begleiten, oder wenn er zwar 
in England bleibt, aber bereit ist, vor dem Finanzamt einen 
Meineid zu leisten in der Meinung, wegen seiner auslandi-
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schen Kapitalanlagen weniger leicht gefaBt werden zu 
konnen. Man beobachtet jedoch nicht, daB die wohl
habenden Englander in groBer Zahl auswandern und wahr
scheinlich sind nicht sehr viele zu wirklichem Meineid gc
neigt, besonders seit die wachsende Erfahrung des Steuer
fiskus die Chance, der Entdeckung zu entgehen, immer 
mehr vermindert. Zugunsten einer Steuer auf den Bau
platzwert des Bodens sprechen iibrigens auBer den schon 
erwahnten Griinden noch die beidcn weiteren, daB eine 
solche Steuer - da der Boden weder exportiert noch sein 
Besitz verheimlicht werden kann - weder eine Verschie
bung des Standorts verursacht, noch von unehrlichen 
Steuerzahlern hinterzogen werden kann. 

Doppel besteuerung des gleichen Einkommens oder 
Besitzes durch zwei Regierungen, diehaufig eintritt beieinem 
Kapital, dessen Besitzer in einem anderen Lande lebt als 
dem der Kapitalsanlage, beeinfluBt den Zustrom aus
landischer Anlagekapitalien und verursacht Verschiebungen 
in der internationalen Kapitalverteilung, die im groBen 
ganzen wahrscheinlich schadlich sind. Es ist daher zu be
griiBen, wenn kiirzlich Vertrage zwecks Abschaffung der 
Doppelbesteuerung innerhalb des britischen Imperiums ab
geschlossen worden sind; der AbschluB ahnlicher Vertrage 
mit anderen Landern ist wiinschenswert 1,2). 

Lokale Verschiedenheiten der Steuern in 
einem Lande wie GroBbritannien fiihren zu keinen schad
lichen Verschiebungen, insofern sie lokalen Verschieden
heiten in den Kosten der kommunalen Dienstleistungen 
entsprechen, fiir die die Kommunalabgaben bezahlt wer
den (- A b gab e n hier im Gegensatz zu den eigentlichen 
Steuern, die eine einseitige Last des Steuerzahlers dar
stellen -), vielmehr wirken sie dahin, eine unwirtschaft-

1) Derartige Verschiebungen wiirden wohl auch bei Befreiung 
der nicht ausgeschiitteten Gewinne englischer .Auslandsunter
nehmungen von der englischen Einkommensteuer seltner werden. 

2) [Deutschland hat nach dem Kriege Vertrage zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung mit Osterreich und der Tschechoslowakei 
geschlossen. Vgl. ferner das Reichsgesetz vom 22. 3. 1909.] 
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liche territoriale Verteilung der Bevolkerung und des Ka
pitals zu verhiiten. Sofern jedoch diese beiden Verschieden
heiten einander nicht entsprechen, ist eine Tendenz zu 
schadlichen Verschiebungen vorhanden. 

13. Die Hauptergebnisse dieses Kapitels lassen sich da
hin zusammenfassen, daB es in einem modernen Gemein
wesen unmoglich scheint, hohe Steuern einzufiihren, ohne 
dadurch irgendwelche Hemmung der Produktion hervor
zurufen.Wie efnschneidend diese . Heinmung bei einem be
stimmten Steuerertrag sein wird, hangt sowohl vom Cha
rakter der betreffenden Steuer wie auch vom Charakter 
des Steuerzahlers abo Auf dreierlei Weise kann sich diese 
Hemmung auswirken: erstemf durch die Wirkungen der 
Steuer auf Arbeits- und Sparfahigkeit der Steuerzahler, 
zweitens durch ihre Wirkungen auf Arbeits- und Sparwillen 
der Steuerzahler, drittens durch die von der Steuer ver
anlaBte Ablenkung von Produktivkraften nach Art und 
Standort ihrer Verwendung. 1m ersten FaIle und insbeson
dere infolge reduzierter Sparfahigkeit wird sich die Hem
mung am sichersten und wahrscheinlich am schwersten fiihl
bar machen. 1m zweiten FaIle hangt viel von der Psyche 
des Steuerzahlers oder - technisch ausgedriickt - von der 
Elastizitat seiner Nachfrage nach Einkommen ab; eine 
Produktionshemmung ist in diesem FaIle :ni.9htUD'Vermeid
lich, im Gegenteil ist ein Produktionsanreiz moglich. 1m 
dritten FaIle hangt viel von der klugen Auswahl und Ver
anlagung der Steuer ab; auch hier ist eine Produktions
hemmung nicht unvermeidlich und ein Anreiz moglich. 

Wenn aIle Ertrage der Besteuerung verschwendet wiir
den und zur wirtschaftlichen Wohlfahrt nichts beitriigen, 
dann ware jede Produktionshemmung infolge Besteuerung 
ein unzweifelhafter wirtschaftlicher Verlust. Wenn jedoch 
die Steuerertrage weise ausgegeben werden, so kann der 
durch diese Ausgaben veranlaBte Produktionsanreiz viel 
groBer sein aIs die durch die Besteuerung hervorgerufene 
Produktionshemmung. Die Finanzpolitik als Ganzes be
trachtet ware d~nn die lJrsache einer Reb u n g der Pro
~uktion .. 
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Elftes Kapitel. 

Der EinfluB der Besteuerung auf die Einkommens .. 
verteilung. 

1. Gewohnlich halt man es fur wichtig, den EinfluB der 
Besteuerung auf die Produktion zu untersuchen, und 
- ceteris paribus - fur einen stichhaltigen Grund der 
Bevorzugung eines bestimmten Steuersystems, wenn es 
eine geringere Produktionshemmung hervorzurufen geeignet 
ist als ein anderes. Man leugnet gewohnlich auch nicht, 
daB der EinfluB der Besteuerung auf die Ein
kommensverteilung gleichfalls der Untersuchung wert 
sei, aber man leugnet doch mitunter, daB es ein ebenso 
stichhaltiger Grund der Bevorzugung eines bestimmten 
Steuersystems sei, wenn es in starkerem MaBe als ein an
deres innerhalb gewisser Grenzen geeignet ist, die Un
gleichheit der Einkommen zu verringern. Dem deutschen 
NationalOkonomen Wagner gebuhrt das Verdienst, als 
einer der ersten gefordert zu haben, daB die Besteuerung 
diese Ungleichheit verringere. Seine sog. ,,§9zialpolitische" 
Auffassung der Finanzpolitik hat zwar nicht den Beifall 
mancher anderen ersten Autoritat; jedoch ist sie logisch 
einwandfrei und wird in immer steigendem MaBe in der 
modernen Praxis angewendet. Denn eine geringere Un
gleichheit der Einkommen ist nicht weniger wiinschens
wert als vermehrte Reichtumserzeugung1). 

2. Wir haben bereits erwahnt, daB die Messung der 
Ungleichheit der Einkommen manche schwierige Frage auf
wirft - was aber zufallig auch ffir die Messung des Pro
duktionsumfangs zutrifft - und daB, solange diese Frage 

1) Die vom okonomischen Standpunkt ideale Einkommens
verteilung ist die, bei der ein gegebener Produktionsumfang daB 
Maximum wirtschaftlicher Wohlfahrt hervorruft. Dieses Ideal be
Bteht also nicht in absolut gleicher Verteilung, sondern in einer "den 
Bediirfnissen elltsprechenden" Verteilung. .Angesichts der groBen 
Ungleichheit der Einkommen jedoch, wie sie in den meisten modernen 
Gemeinwesen besteht, konnen wir versichert sein, daB jede tatsach
liche Verringerung der Ungleichheit eine .Annaherung an die ideale 
Verteilung bedeutet. 
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nicht beantwortet ist, die Wirkungen der verschiedenen 
Steuersysteme auf die Ungleichheit der Einkommen nicht 
klar herausgestellt werden konnen. Aber gewisse allgemeine 
Schliisse lassen sich bereits jetzt ziehen. 

Ein regressives Steuersystem wirkt zweifellos in Rich
tung einer Vermehrung der Ungleichheit der Einkommen. 
Ebenso wirkt wahrscheinlich ein proportionales und sogar 
ein leicht progressives Steuersystem1). Ein scharfer pro
gressives Steuersystem jedoch wirkt in Richtung einer 
Verminderung der Ungleichheit, und diese Tendenz ist urn 
so starker, je scharfer die Progression ist2). So fiihren uns 
die Betrachtungen iiber die Einkommensverteilung zum 
8charfsten progressiven Steuersystem, das durch
fiihrbar erscheint. Eine erste Annaherung an ein derartiges 
System ist in gewissem Sinne das bei der Erorterung des 
Prinzips des kleinsten Opfers3) erwahnte, das aIle einen 
bestimmten Betrag iibersteigenden Einkommen auf diesen 
Betrag reduziert und aIle unter diesem Betrag bleibenden 
Einkommen ganz steuerfrei laBt. Yom okonomischen Stand
punkt gesehen (zum Unterschied von dem der Billigkeit) 
und sofern man lediglich Griinde der Einkommensverteilung 
beriicksichtigt, wiirde das nach einigen unbedeutenden Ver
besserungen eine Besteuerung nach der Leistungsfahigkeit 
darstellen. Mit Hinblick auf die Produktionsentwicklung 
ist eine so scharfe Progression allerdings unerwiinscht, 
wenn man die Gesamtheit des gesellschaftlichen Nutzens 
ins Auge faBt; aber die ZweckmaBigkeit eines betracht
lichen Progressionsgr-ades konnen wir als zweifelsfrei 
feststehend ansehen. 

Nun wurde aber bereits in anderem Zusammenhange4) 

dargelegt und soll hier wiederholt werden, daB eine Regie
rung, die ein relativ kleines Gebiet beherrscht, die Moglich
keit in Betracht ziehen muB, daB ihre Steuerpolitik Men-

1) V gl. Kap. IX, 5. 
2) Ein weiteres schwieriges MaBproblem, das der Messung des 

Grades der Progression eines Steuersystems, mag hier erwahnt 
werden, ohne daB wir jedoch darauf eingehen wollen. 

3) Vgl. Kap. IX, 2. 4) Vgl. Kap. X. 
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schen und Kapital aus ihrem Gebiet vertreiben konne. 
Wenn ein solches kleincs Gemeinwesen ein starker pro
gressives Stenersystem einfuhrt als seine Nachbarn, dann 
ist es wohl moglich, daB ein derartiger Auszug zu seinem 
Nachteil stattfindet. Je groBer das Gebiet eines scharf 
progressiven Steuersystems nnd je geringer die Beweglich
keit von Menschen nnd Kapital uber die Grenzen dieses 
Gebiets hinaus, des to geringer ist diese Gefahr. 

3. Die einfachste aller Steuern ist eine fur jeden Steuer
zahler gleichhohe Kopfsteuer. Bei Gleichheit aller Ein
kommen wiirde sie eine proportionale Steuer von hoher 
praktischer Brauchbarkeit sein. Bei Ungleichheit der Ein
kommen aber wird sie zur regressiven Steuer, und je groBer 
die Ungleichheit, urn so groBer wird der Grad der Re
gression. Daher ist sie unter modernen Verhaltnissen un
anwendbar. 

Steuern auf Guter des Massenverbrauchs sind gewohn-I 
lich regressiv, da regelmaBig ein urn so geringerer Teil des 
EinKommens auf derartige Guter verwendet wird, je groBer 
dieses Einkommen ist. Darum sind Steuern auf Nahrungs
mittel meist stark regressiv, ebenso Steuern auf Tabak und 
die billigeren Sorten alkoholischer Getranke. Eine Wert
steuer auf Guter ist weniger regressiv als eine spezifische 
Steuer, da sie in gewissem MaBe die Verbraucher besserer 
Qualitaten starker belastet. Eine proportionale Steuer auf 
die individuellen Ausgaben - das Verhaltnis der Aus
gaben zu den Einnahmen sinkt, wenn die Einnahmen stei
gen - und eine Umsatzsteuer, die der Wirkung nach 
einer Anzahl Steuern auf einzelne Guter gleichkommt, sind 
beide in ahnlicher Weise regressiv. Wenn ein Steuersystem, 
das regressive Steuern umfaBt, im ganzen genommen pro
gressiv sein soIl, so muB es noch andere Steuern ent
halten, die ihrerseits progressiv sind und einen starken 
EinfluB auf den allgemeinen Charakter des Steuersystems 
ausuben. 

4. Die wichtigsten Steuern, die sich leicht progressiv 
gestalten lassen, sind die Einkommen- und die Erbschafts
steuern, sowie allgemeine Vermogenssteuern. 
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Eine Einkommensteuer kann progret:isiv gestaltet 
werden mittels einer Staffelung der Satze, die nohere Ein
kommen zu einem hoheren Prozentsatz besteuert als kleinere. 
Dieses Prinzip laBt sich direkt anwenden, indem jeder 
Steuerzahler sein Gesamteinkommen deklariert und darauf
hin mit dem entsprechenden Satze besteuert wird. Aus 
verwaltungstechnischen Grunden ist es jedoch zweck· 
maBiger, haufig den indirekten Weg zu wahlen. So setzt 
die englische Einkommensteuer einen allgemeinen Steuer. 
satz fest [jetzt 20%], nach dem die Mehrzahl der steuer· 
baren Einkommen "an der Quelle" besteuert wird, d. h. 
ehe das Einkommen in die Hande des Einkommens· 
berechtigten gelangt, der dann nachtraglich teilweise 
Ruckzahlung beanspruchen kann, falls sein Gesamtein
kommen eine gewisse Hohe nicht erreicht. Als Erganzung 
dient eine gestaffelte Zusatzsteuer (supertax) fur die 
hoheren Einkommen allein und ein System von Befreiungen 
und ErmaBigungen eigens fur die kleineren Einkommen. 
Die Steuer ist progressiv fUr die einzelnen Klassen von 
Steuerzahlern und tragt so dazu bei, die Wirkung der 
regressiven Steuern in dem System als Ganzem" auszu
gleichen. Aber natUrlich erstreckt sich die Progression 
nicht auf die verschiedenen Klassen der Steuerfreien und 
macht das System auf diese Weise fUr sie regressiv, wah
rend es fUr die hoheren Einkommensklassen progressiv 
ist. Die Progression der englischen Einkommensteuer wird 
auch bis zu einem geringen Grade dadurch herbeigefUhrt, 
daB man die Begunstigung der Arbeitseinkommen gegen
uber den Besitzeinkommen auf die Einkommen unter einer 
gewissen Grenze beschrankt. 

Ein Argument, das hier fUr jene Begtinstigung angefuhrt 
werden moge, besagt, daB ein Einkommen aus Besitz dem 
Bezieher gewohnlich mehr wirtschaftliche W ohlfahrt ver
schaffen wird, als ein Einkommen aus Arbeit; denn der wirt
schaftlichen W ohlfahrt, die aus diesem hervorgeht, mussen die 
Arbeitsunlust oder die subjektiven Kosten der Arbeit selbst 
gegenubergestellt werden, ferner die Notwendigkeit fUr den 
Arbeiter, in der Nahe seiner Arbeitsstatte zu wohnen, sowie 
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die auf ihm im VerhiiJtnis zum Vermogensbesitzer starker 
lastende Notwendigkeit, flir die Zukunft zu sorgen. Darum 
miiBte das Arbeitseinkommen zu einem niedrigeren Satze 
besteuert werden als das Besitzeinkommen, wenn jeder 
Steuerzahler eine entsprechende EinbuBe an wirtschaft
licher Wohlfahrt erleiden solI und, a fortiori, darum auch, 
wenn das Gesamtopfer beider bei einem bestimmten Steuer
ertrag ein Minimum sein solI 1 ). 

Eine im Zusammenhang mit der Einkommensteuer 
wichtige Frage, die jedoch auch weiterhin fiir den Charakter 
des ganzen Steuersystems von Bedeutung ist, ist die der 
ErmaBigung, die angesichts der Familienverhaltnisse 
des Steuerzahlers gewahrt werden solI. Das englische 
Einkommensteuergesetz behandelt die Einkiinfte von Ehe
leuten im wesentlichen als ein einziges steuerbares Ein
kommen und gewahrt bei der Besteuerung dieses steuer
baren Einkommens fiir die Ehefrau und fiir jedes Kind 
unter 16 Jahren ErmaBigungen. Logischer ware es, das 
Gesamteinkommen einer Familie zu nehmen, es durch die 
Anzahl der daraus zuunterhaltenden Personen zu teilen 
(wobei ein kleines Kind vielleicht nicht ganz als "volle 
Person" zu rechnen ware) und die Einkommensteuer auf 
die so erhaltene Anzahl einzelner steuerbarer Einkommen 
zu legen. Z. B. wenn ein Ehemann 800 £ Einkommen jahr
lich bezieht und seine Frau 200 £ und sie 4 Kinder unter 
16 Jahren haben, von denen jedes als halbe Person ge
rechnet wird, so bestiinde ein jahrliches Familieneinkommen 
von 1000 £ zum Unterhalt von 4 Personen, das wie vier 
einzelne Einkommen mit je 250 £ im Jahr veranlagt wiirde. 
Allerdings laBt sich gegen diese Regelung der - wenn auch 
nicht unbedingt ausschlaggebende - Einwand erheben, daB 

1) [In Deutschland kennt die Einkommensteuer zwar keine 
Vergiinstigungen fiir das erarbeitete Einkommen; dafiir wird aber -
seit 1919 - das Besitzeinkommen indirekt durch die - in Eng
land nicht existierende - Vermogenssteuer getroffen. Freilich 
werden mit Riicksicht auf sie die Erbschaftssteuersatze in Deutsch
land wesentlich niedriger gehalten als in England.· - Bis 1919 
existierte in PreuBen neben der Einkommensteuer noch die sog. 
"Erganzungssteuer" vom Besitzeinkommen.] 

D a Ito n . N e iss e r, Finanzwissenschaft. 7 
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man dann das steuerfreic Existenzminimum erheblieh nied
riger und die Steuersatze zur Erlangung eines bestimmten 
Steuerertrages erheblich hoher festsetzen muBte als im 
herrschenden System. Immerhin ist dieses - besonders 
wenn die gegenwartigen ErmaBigungen fur Ehefrau und 
Kinder noch vermehrt werden - jedenfalls jenem anderen 
oft vorgeschlagenem System bei weitem uberlegen, wonach 
das Einkommen der Ehefrau unabhangig von dem des Ehe
mannes besteuert werden solI. Denn in diesem FaIle wurde 
eine progressive Einkommensteuer ein Ehepaar, dessen 
einer Teil ein Einkommen von 800 £ im Jahre und dessen 
anderer Teil gar kein Einkommen bezieht, viel schwerer 
belasten als ein anderes, wo Mann und Frau je 400 £ im 
Jahre verdienen. Wedel' okonomische noeh Billigkeitserwa
gungen rechtfertigen eine so verschiedene Behandlung. 
Wenn abel' die von einem Alleinstehenden mit bestimmtem 
steuerbaren Einkommen zahlbare Einkommensteuer nieht 
hoher ist als die eines Familienvaters mit gleichem Ein
kommen, aus dem zwei oder mehr Angehorige unterhalten 
werden mussen, so wird die bloBe Progression der Steuer
raten keinerlei genugende Annaherung an das Ideal einer 
del' Leistungsfahigkeit angepaBten Besteuerung bewirken 
konnen 1). 

5. Eine fundamentale Schwache del' Umsatzsteuer 
ist es, daB sie keine ErmaBigungen mit Rueksieht auf 
hausliche Verhaltnisse gewahren kann; in del' Tat hat sie 
die Tendenz, unter Steuerzahlern von gleichem Einkommen 
den am schwersten zu belasten, del' die meisten An
gehorigen zu unterhalten hat. Und es ist auch nicht mog
lich - oder hochstens durch sehr sorgfaltige Differenzierung 
del' Steuersatze fur verschiedene Guter - eine Umsatz
steuer fur die verschiedenen Steuerzahler ungleichen Ein
kommens progressiv zu gestalten. Auch wiirde es zu 
diesem Zweck wahrscheinlich notwendig sein, die Steuer 

1) [In Deutschland erhiiht sich das steuerfreie Existenzminimum 
im allgemeinen um je 10% des an sieh steuerbaren Einkommens 
fur die Ehefrau und jedes minderjahrige Kind (gewisse Mindest
erhOhungen sind festgesetzt)J. 
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auf den "Umsatz" persbnlieher Dienstleistungell auszu
dehnen. 

Eine progressive Besteuerung des A ufwands 
eines Individuums kbnnte einfach mittels Freilassung del' 
Ersparnisse von der progressiven Einkommensteuer erzielt 
werden. Abel' da in der Regel der Anteil der Ersparnisse 
am Einkommen um so grbBer ist, je groBer das Einkommen 
ist, so miiBte ein sehr schnell steigender Progressionssatz 
bei der Einkommenbesteuerung - d. h. bei der Besteuvrung 
des Aufwands plus Ersparnisse - eingefiihrt werden, damit 
die Besteuerung des Aufwands allein leidlich progressiv 
wird1). Daraus folgt, daB die vollstandige Befreiung der 
Ersparnisse von der Einkommensteuer die Konstruktion 
eines progressiven Steuersystems, in dem die Einkommen
steuer eine hervorragende Rolle spielt, sehr erschweren 
wiirde. 

6. Eine Er bschaftssteuer kann in verschiedener 
Weise bemessen und gestaffelt werden. Die Regel ist, daB 
sie progressiv fill die Erben ist, wenn sie bei dem einzelnen 
Todesfalle in progressiver Staffelung die verschiedenen 
Erbanfalle trifft. Mills Vorschlag der Festsetzung einer 
Maximalsumme, iiber die hinaus niemand erben diirfe, 
stellt lediglich eine besonders scharfe Progression einer der
artigen Steuer dar. Kompliziert wird der Fall, wenn die
selbe Person bei verschiedenen Gelegenheiten von verschie
denen Erblassern erbt. So wird jemand, der zwei Erb
schaften von je 1000 £ macht, weniger schwer besteuert 
werden als jemand, der einmalig 2000 £ erbt. Daher ist, 

1) Zum Beispiel: wenn das Einkommen von A 20000 £ betragt, 
von denen er 10 000 £ spart, und das Einkommen von B 5000 £, 
von denen er 1000 £ spart, dann ist ein bestimmter Satz der Auf
wandsteuer flir A rechnerisch gleich der Halfte dieses Satzes bei 
der Einkommensteuer und ein bestimmter Satz der Aufwand
steuer fiir B gleich vier Fiinftel jenes Satzes bei der Einkommen
steuer. Daraus folgt, daB, wenn der Steuersatz ftir den Aufwand 
von A - sei es auch nur urn ein geringes - groBer sem soil als 
der Satz flir den Aufwand von B, der Satz fiir das Einkommen 
von A nahezu das Doppelte des Satzes fiir das Einkommen von B 
betragen muB. 

7* 
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{'s unter dem Gesichtspunkt der Einkommenverteilung 
wiinschenswert, eine Erbschaftssteuer nicht nur nach der 
Hohe der ererbten Betrage zu staffeln, sondern auch nach 
dem Grad der W ohlhabenheit, den der Erbe bereits besitzt, 
ein Prinzip, das kiirzlich in Italien eingefiihrt worden ist. 
Viele Erbschaftssteuern werden aber auf anderer Basis er
hoben. Die englische NachlaBsteuer (estate duty) z. B. 
wird mit progressiven Satzen von dem Gesamtwert des 
Nachlasses erhoben ohne R-iicksicht auf seine Verteilung 
unter die Erben, und die englischen Erbanfallsteuern (legacy 
and succession duties)1) differenzieren nur nach dem Ver
wandtschaftsgrade, in dem der Erbe zum Erblasser steht. 
Keiner dieser Progressionsgrundsatze fiihrt notwendig zur 
wirklichen Progression nach der jeweiligen GroBe des Erb
anfalls. In der Praxis fiihrt die englische NachlaBsteuer in 
der Mehrzahl der FaIle allerdings dazu, da die Erblasser 
im allgemeinen den groBten Teil ihres Vermogens einigen 
wenigen Gliicklichen hinterlassen. Aber die Steuer wiirde 
sowohl absolut wie verhaltnismaBig einen NachlaB von 
50 000 £, der gleichmaBig unter funf Erben geteilt wird, 
sehwerer treffen als eine Erbsehaft von 40 000 £, die einem 
einzigen Erben zufallt. Andererseits sind die ErbanfaIl
ateuern oft regressiv fiir die Erben, da die Erblasser ge
wohb.lieh den naheren Verwandten mehr hinterlassen als 
dffil.,.entfernteren, und sehr wenig Personen, die gar nieht 
mit ihnen verwandt sind. 

Praktiseh ergibt sieh daraus, daB eine Erbsehaftssteuer, 
die mit Sieherheit die Progression des Gesamtsystems er
hohen solI, progressiv gestaffelt werden muB naeh der 
Hohe des Erbanfalls sowohl wie nach dem Vermogen des 
Erben2). Eine hohe Erbsehaftssteuer fiihrt ferner dazu, 
die Ungleiehheit der Einkommen dadureh etwas zu ver
mindern, daB mehr Schenkungen unter Lebenden vor-

1) [Steuern vom Erbanfall des beweglichen und unbeweglichen 
Vermogens.] 

2) Eine derartige Steuer konnte mit der Erbschaftssteuer nach 
Prof. Rig nan 0, auf die wir im vorigen Kapitel hinwiesen, ver
bunden werden. 
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kommen, und zwar von alten Leuten an junge, um die 
Erbschaftssteuer zu umgehen. Allerdings ist die Tendenz 
weniger wirksam als man annehmen konnte, da die Emp
fanger solcher Schenkungen gewohnlich dieselben sind, die 
sonst etwas spater geerbt hatten, und da sie, wenn die 
Steuer wirklich mit Erfolg umgangen wird, als Empfanger 
der Schenkungen reicher sind, als sie gewesen waren, wenn 
sie die Steuer hatten zahlen miissenl). 

7. Eine allgemeine Besitzsteuer laBt sich offenbar durch 
Staffelung, Befreiungen und ErmiiBigungen fiir die Ver
mogensinhaber progressiv gestalten. Es ist oben2) ausge
fiihrt worden, daB der Kapitalwert des Vermogensstiickes 
eine weniger zuverlassige Basis der Steuererhebung dar
stellt als sein Jahresertrag oder - in anderen Worten -
als das Einkommen, das aus diesem Besitze flieBt. Unter 
besonderen Umstiinden spricht allerdings manchmal viel 
fiir eine progressive Steuer auf den Kapitalwert. Ein der
artiger Fall liegt z. B. bei den ungeheuren Kriegsschulden 
der Gegenwart vor, die, wie wir spater nachweisen werden3), 

sehr vermindert, wenn nicht iiberhaupt vollstandig getilgt 
werden konnten mittels einer derartigen Steuer, die dann 
nicht jahrlich wiederkehren, sondern ein fiir allemal erhoben 
werden miiBte. 

8. Das Prinzip der Progression kann auch bei anderen 
Steuern angewendet werden. So kann eine Grundsteuer 
progressiv nach der Hohe des gesamten Grundbesitzes des 
Einzelnen mit einem Minimum von Befreiungen gestaltet 
werden. Von dieser Art ist die australische Grundsteuer. 
Eine derartige Steuer fiihrt zu einer gleichmaBigeren Boden
verteilung, wenn auch nicht notwendig zu einer gleich
maBigeren Verteilung allen Vermogens; ein GroBgrund
besitzer kann namlich durch Verkauf der Halfte seines 
Grundbesitzes dem Werte nach mehr als der Halfte seiner 
Steuer entgehen. Andererseits enttauschen einige Steuern, 

1) [In Deutschland werden Schenkungen unter Lebenden in 
gleicher Weise wie Erbanfiille besteuert.] 

2) Vgl. Kap. VI, 2. 
3) VgI. Kap. XXIII. 
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die auf den ersten Blick progressiv zu sein scheinen, bei 
naherer Betrachtung. Nehmen wir z. B. eine Korperschafts
steuer, die nach dem Verhaltnis des Gewinns zum Geschafts
kapital progressiv gestaffelt ist; sie wirkt keineswegs not
wendig progressiv in Riicksicht auf die Einkommen del' 
Individuen, die aus dem besteuerten Unternehmen flieBen. 
Denn eine Dividende von 5% bei einer Kapitalsanlage 
von 5000 £ in del' einen Gesellschaft wiirde mit nied
rigerem Satze besteuert werden als eine Dividende von 
10% bei einer Kapitalsanlage von 1000 £ in einer 
anderen. Noch weniger wirkt diese Steuer progressiv ffir 
das Besitzeinkommen des einzelnen, denn das Ein
kommen aus offentlichen Schuldverschreibungen odeI' 
Grundbesitz wiirde, selbst wenn es groB ist, del' Steuer 
entgehen, wahrend das Einkommen aus del' Steuer unter
liegenden Unternehmungen besteuert wiirde, selbst wenn 
es klein ist und sogar wenn es unter dem einkommen
steuerfreien Existenzminimum lage1). Das letzte Argu
ment gilt auch ffir eine Korperschaftssteuer mit ein
heitlichem Satz, wie etwa die englische corporation 
profits tax. 

9. Wie im letzten Kapitel, so sollen auch hier die theo
retisch moglichen Wirkungen eines Schutzzolls unter
sucht werden. Man behauptet namlich mitunter, daB ein 
Schutzzoll nicht nul' die Produktion erhohe, sondeI'll auch 
die Einkommensverteilung durch Verminderung del' Un
gleichheit del' Einkommen verbessere. Theoretisch konnte 
ein Schutzzoll das auf zweierlei Weise tun: einerseits konnte 
er Einfuhrgiiter treffen, die denjenigen heimischen In
dustrien Konkurrenz machen, in denen die Lohne ver
haltnismaBig hoch sind, und konnte so dazu fiihren, 
daB Produktion und Arbeit von anderen Industrien mit 
niedrigeren Lohnen abgelenkt und jenen mehr begiinstigten 
. Industrien zugefiihrt werden; andererseits konnte del' 
'Zoll - und zu diesem Zwecke braucht er nicht immer 

1) Ahnliche Einwande gelten fUr die Besteuerung der Genossen
schaften unter dem Gesichtspunkt der Einkommensverteilung, da 
die Mehrzahl ihrer Mitglieder verhaltnismallig arm ist. 
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ein Schutzzoll zu sein - die hauptsachlich von reichen 
Leuten konsumierten Einfuhrgiiter treffen und dadurch 
dazu fiihren, daB sie durch andere direkt oder indirekt 
fiir die Mehrzahl der Staatsbiirger niitzlichere Waren er
setzt wiirden. 

Diese beiden Resultate sind theoretisch moglich, aber 
die Wahrscheinlichkeit, daB sie wirklich erreicht werden, 
ist selbst unter den giinstigsten Umstanden sehr gering, 
wahrend man mit betrachtlichen unvorgesehenen Nach
teilen rechnen muB. Wenn man die Einkommensverteilung 
durch Besteuerung zu verbessern trachtet, sind vielmehr 
direktere und wirksamere Methoden vorzuziehen, wie wir 
sie in den friiheren Abschnitten dieses Kapitels erortert 
haben. 

10. Es ist interessant, durch statistische ErHiuterungen 
den Umfang kennenzulernen, in dem das englische Steuer
system in den letzten Jahren sich progressiv gestaltet 
hat. Gut herausgearbeitet findet sich die Verteilung der 
direkten Steuerlast auf die einzelnen Steuerklassen in 
Sir Herbert Samuels vergleichender Zusammenstellung 
fiir die drei Jahre 1903/04, 1913/14 und 1918/191). Seine 
Schatzungen beriicksichtigen nicht die Kommunalsteuern, 
die Stempelsteuern und die Kriegsgewinnsteuern, be
handeln hingegen den UberschuB der Postverwaltung als 
Steuer. Zur ErIeichterung der Berechnung nimmt er an, 
daB zur Zahlung der Erbschaftssteuer yom Erblasser 
eine Versicherung eingegangen worden ist, deren jahr
Hche Pramienzahlungen als zusatzliche Steuern yom fun
dierten Einkommen angesehen werden; ferner nimmt er 
an, daB alle Verbrauchssteuern ganz yom Verbraucher 
getragen werden. 

Er zeigt, daB die indirekten Steuern in jedem der drei 
Jahre scharf regressiv waren, daB aber die direkten Steuern 
mehr und mehr progressiv geworden sind. Das Steuer
system als Ganzes zeigt folgende Entwicklung: 

1) V gl. seincn Artikel im Journal of the Royal Statistical Society, 
Miirz 1919. 
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Prozentualer Anteil der Steuer am Einkommen 
des Steuerzahlers. 

Prozentsatz fiir Arbelts- Prozentsatz fiir fundiertes 
Jahres- elnkommen Elnkommen 

einkommen 
1903/04 I 1913/14 I 

-
1903/04 I 1913/14 I 

I 
1918/19 1918/19 

50 9,1 8,7 - 9,1 
I 

8,7 -
100 6,2 6,0 13,8 6,2 6,0 13,8 
150 5,0 4,9 11,0 5,0 4,9 11,0 
200 5,6 4,8 10,3 7,8 7,0 12,4 
500 6,6 5,8 13,1 8,8 9,9 18,1 

1000 7,4 6,6 19,4 10,3 12,2 26,5 
2000 6,6 5,8 25,6 9,8 12,0 33,6 
5000 5,6 6,8 37,2 9,6 12,4 43,5 

10000 5,1 8,1 42,6 9,5 15,1 

I 

50,3 
20000 4,9 8,3 47,6 10,0 16,0 58,1 
50000 4,8 8,4 50,6 10,2 I 18,1 63,9 

Alles in allem zeigen diese Ziffern, daB im ersten Jahre 
das Steuersystem als Ganzes ausgesprochen regressiv wirkte 
fiir Arbeitseinkommen, ebenso regressiv fiir fundiertes Ein
kommen bis zu einem Betrage, der zwischen 150 und 200 £ 
jahrlich liegen muB, dann leicht progressiv bis ungefahr 
1000 £ jahrlich und von da ab annahernd proportional. 

1m zweiten Jahre war dieses Steuersystem noch regressiv 
fiir Arbeitseinkommen bis zu einem Betrage, der zwischen 
200 und 500 £ liegen muB, und bei fundiertem Einkommen 
bis zu einem Betrage zwischen 150 und 200 £. Bei Arbeits
einkommen von 500 bis 5000 £ wirkte es annahernd pro
portional, ebenso bei Einkommen fiber 10000 £, aber mit 
einem etwas hoheren Steuersatz. Bei fundiertem Ein
kommen fiber 200 £ war es im ganzen leicht progressiv, 
abgesehen von einer proportionalen Etappe von 1000 bis 
5000 £. 

1m dritten Jahre findet sich Regression noch bei Arbeits
einkommen bis zu einem Betrage, der zwischen 200 und 
500 £ liegt, und bei fundiertem Einkommen bis zwischen 
150 und 200 £. Jenseits dieser Einkommensstufen ist das 
Steuersystem fortlaufend progressiv geworden fiir beide 
Einkommensarten; auch hat sich der Grad der Progression 
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in einer Weise erhoht, die einem Schatzkanzler oder einem 
Nationaltikonomen des viktorianischen Zeitalters unglaub
lich erschienen ware. Aber es ist nicht wahrscheinlich, daB 
wir bereits die Grenzen der praktisch durchftihrbaren Pro
gression erreicht haben. Der hartnackige Rest von Re
gression bei den kleineren Einkommen ist vor allem der 
Aufrechterhaltung der Lebensmittelsteuern zuzuschreiben 
und ist vom Standpunkt der Einkommensverteilung ein 
schwerer Makel auf dem Steuersystem als Ganzem. 

Z wolftes Ka pi tel. 

Einige andere Steuerwirkullgen. 
1. Wir wollen jetzt unsere Untersuchungen tiber die 

okonomischen Wirkungen der Besteuerung in verschiedener 
Richtung erganzen. 

1m Zusammenhang mit den Wirkungen auf die Pro
duktion stehen die Erwagungen tiber die Kosten der 
Steuererhebung. Unnotig hohe Erhebungskosten be
deuten eine Verschwendung von Arbeit und Material, was 
einer Verminderung der Produktion gleichkommt. Ceteris 
paribus ist das beste Steuersystem dasjenige, bei dem die 
Erhebungskosten im Verhaltnis zum Steuerertrage mog
lichst klein sind 1). 

In der Regel sind die Erhebungskosten einer Ver
brauchssteuer, auf die Einheit der Ware gerechnet, die 
gleichen, ob der Steuersatz hoch oder niedrig ist2). Unter 
der Voraussetzung, daB der Steuersatz nicht so hoch ist, 

1) Einer der Vorteile der Erhebung von Einkiinften durch die 
Inflation, die wir im Kap. XVerortern werden, ist der, daB sie prak. 
tisch keinerlei Erhebungskosten verursacht, da die Druckkosten 
selbst einer sehr groBen Papiergeldmenge recht klein sind. 

2) Vorausgesetzt, daB der Steuersatz nicht so hoch ist, daB er 
Versuche der Steuerflucht hervorruft. So konnen hohe Einfuhrzolle 
das Schmuggeln begiinstigen, dessen Unterdriickung recht kost
spielig zu sein pflegt. In Zukunft wird der wachsende Gebrauch der 
Luftkraft wohl das Schmuggeln erleichtern, besonders fiir Giiter, 
deren Rauminhalt im Verhiiltnis zu ihrem Werte gering ist. 
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um den Steuerertrag unter das Maximum herunterzu
drucken, sind die Erhebungskosten im VerhiUtnis zum auf
gebrachten Ertrage naturlich geringer fUr eine hohe Steuer 
als fUr eine niedrige. Diese Uberlegung spricht fUr eine 
kleine Zahl ziemlich hoher Verbrauchssteuern und gegen 
eine groBe Anzahl niedriger. Weiter sind die Erhebungs
kosten einer Wertsteuer gewohnlich hoher als die einer 
Mengensteuer, und besonders hoch fUr Steuern, die sorg
faltig zwischen den Gutern nach der Art ihrer Herkunft 
unterscheiden. Solche Finessen sollte man daher unter
lassen, wenn nicht nachgewiesen werden kann, daB sie 
einem wirklich guten und wichtigen Zwecke dienen. 

Ebenso gilt als Regel, daB die Erhebungskosten einer 
Einkommen- oder Erbschaftssteuer mit gleichmaBigem 
Satz fUr den Steuerzahler dieselben sind, ob nun die Steuer 
hoch oder niedrig ist. Daher ist es billiger, einen bestimmten 
Ertrag durch einen hohen Einheitssatz fUr eine kleine An
zahl Steuerzahler aufzubringen, als durch niedrigere Ein
heitssatze fur eine groBe Anzahl. In der Praxis entstehen 
zusatzliche Erhebungskosten durch die. Zulassung von 
Befreiungen, ErmaBigungen und die Staffelung der Satze 
sowie bei der Besteuerung kleiner Einkommen. Eine Ein
kommensteuer fUr kleine Einkommen muB entweder ein
mal jahrlich gezahlt werden - was eine groBe Harte fUr 
die kleinen Steuerzahler bedeutet und wegen der wochent
lichen Veranderungen der Lohne Veranlagungsschwierig
keiten macht - oder in mehreren Raten im Laufe des 
Jahres, was wieder die Kosten und Miihen der Erhebung 
stark erhoht, wahrend es keineswegs die Schwierigkeit der 
Berucksichtigung der Lohnveranderungen aufhebt. Wahr
scheinlich ware der billigste Weg, eine Einkommensteuer 
vom Lohn zu erheben, der, die Arbeitgeber anzuhalten, 
daB sie die Steuer in derselben Weise vom Lohn abziehen, 
wie sie es jetzt schon bei den Beitragen der Arbeiter zur 
Kranken- und Erwerbslosenversicherung tunl ). Aber selbst 
bei einem derartigen System wurden die Erhebungskosten2) 

1) [Bekanntlich auch bei der deutschen Lohnstener.) 
2) [Besonders die Kosten der Arb ei tg e b er.] 
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einsehlieBlieh Kontrolle und Aufsieht hoeh sein im Ver
haltnis zum Ertrage. Und die Erfahrung in England zeigt, 
daB die Erhebungskosten im Verhaltnis zum Ertrage bei 
der Einkommens- und Erbsehaftsbesteuerung der Reieheren 
kleiner sind als bei den Verbrauchssteuern, und bei diesen 
wiederum kleiner als bei der Einkommensbesteuerung der 
Armeren. Besonders hohe Erhebungskosten verursaehen 
Steuern yom Lohneinkommen, wenn sie vierteljahrlich 
veranlagt werden 1). Diese Erfahrung unterstiitzt die An
sicht, daB es das beste ist, die Reiehen auf dem Wege der 
Einkommen- und Erbsehaftssteuer zu erfassen und die 
Armen, soweit man sie iiberhaupt besteuert, auf dem Wege 
der Belastung einiger weniger Giiter des Massenverbrauchs, 
wie Alkohol und Tabak. Ahnliehe Folgerungen konnen fUr 
andere Gemeinwesen gezogen werden, die industriell hoch 
entwickelt und geniigend dieht bevolkert sind. In Staaten 
aber, die eine primitive Industrie besitzen, wie Indien, 
oder so diinn bevolkert sind wie Kanada, konnen die Er
hebungskosten der Einkommensteuer im Vergleieh mit den 
Verbrauehssteuern und besonders im Vergleieh mit den 
Zollen verhaltnismaBig hoeh sein, Denn es ist oft billiger 
und bequemer, Waren bei "Obersehreiten der Landesgrenzen 

1) So betrugen die El'hebungskosten im Jahre 1920/21 fiir 
754000000 £ des inlandischen Ertrages hauptsachlich aus Ein
kommen- und Erbschaftssteuern del' Reicheren 8500 000 £ odeI' 
1,13% des Aufkommens (Report of Inland Revenue Commissioners 
1920/21, S.4). Andererseits kostet es im Jahre 1920/21 800 000 £, 
5 000 000 £ Einkommensteuer von Lohnempfangern zu erheben, 
odeI' 16% des Aufkommens (Antwort Mr. Hilton Youngs auf eine 
parlamentarische Anfrage am 14. Februar 1922). Ceteris paribus 
wird die Reduktion des allgemeinen Satzes del' Einkommensteuer 
von 6 auf 5 sh per £ ohne irgendwelche Erweiterung del' Befreiungen 
und Ermii.J3igungen die proportionalen Erhebungskosten beinahe auf 
20% im Jahre 1922/23 erhOhen. Die Berichte del' Commissioners of 
Customs and Excise enthalten keine Zahlen iiber die Erhebungs
kosten del' Zolle und Verbrauchssteuern, die im wesentlichen aus 
Steuern auf Gebrauchsgiiter bestehen. Abel' wir konnen aus den 
Finanzberichten von 1921/22, S. 6 und 7, entnehmen, daB die Er
hebungskosten del' Zolle und Verbrauchssteuern im Betrage von 
324000 000 £ im Jahre 1921/22 6750000 £ odeI' 2,08% des Auf
kommens nicht iiberstiegen haben konnen. 
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zu besteuern als innerhalb dieser Grenzen im Augenblick 
der Erzeugung oder des Verkaufs. Daher konnen die Er
hebungskosten fiir Einfuhr- und Ausfuhrzolle in der Tat 
niedriger sein als die Kosten einer Umsatzsteuer, die den 
gleichen Ertrag abwirft. 

Wir erwahnten bereits die allgemeine Uberlegenheit 
einer Einkommensteuer gegenuber einer Vermogenssteuer, 
die nach dem Kapitalwert bemessen wird1). Ceteris paribus 
werden die Erhebungskosten der letzten hoher sein als die 
der ersten. Allerdings ist es praktisch unvermeidlich, daB 
eine Erbschaftssteuer den Kapitalwert zugrunde legt, und 
das gleiche gilt fiir eine besonders groBe Vermogensabgabe 
zwecks Reduzierung der Schulden2). Korperschaftssteuern 
machen manchmal eine Vermogensbewertung notwendig, 
z. B. wenn der Steuersatz nach der Profitrate gestaffelt 
ist. Die englische Kriegsgewinnsteuer und die englische 
Korperschaftssteuer, die lediglich nach dem Einkommen 
bemessen sind, vermeiden jedoch diese Schwierigkeit. 

2. Es ist auch von Wichtigkeit, diejenigen Kosten so 
niedrig wie moglich zu halten, die die Steuererhebung dem 
Steuerzahler verursacht. Die Olivenzuchter in der Tiirkei 
z. B., denen gesetzlich verboten ist, ihre Oliven zu verkaufen, 
ehe der Steuererheber sie gesehen und gezahlt hat, selbst 
wenn die Fruchte durch langes Lagern schlecht werden 
sollten, wiirden diese Regel zu wiirdigen wissen. Aber selbst 
in zivilisierten Landern mussen sich die Steuerzahler oft 
unnotigen Muhen unterziehen, indem sie eine Anzahl ver
schiedener Formulare auszufiillen haben, wo ein einziges 
genugte, und indem sie die Fragen einer Anzahl verschie
dener Steuerstellen zu beantworten haben, deren Tatig
keiten nicht immer genugend aufeinander abgestimmt 
sind. Man hat gesagt, daB, gerade wie ein kluger Mann 
einmal jahrlich seinen Zahnarzt aufsucht, ein Steuerzahler 
einmal jahrlich sein Finanzamt aufsuchen sollte, damit 
seine Angelegenheiten sich in guter Ordnung mit einem 
Minimum von Unbequemlichkeit abwickeln lassen. Aller-

1) Vgl. Kap. VI, 2. 2) Vgl. Kap. XXIII. 



Einige andere Steuerwirkung<,n. 109 

dings sind mit gewissen Steuern notwendig viele Kosten 
und Miihen verbunden fiir die, bei denen sie erhoben wer
den, selbst dann, wenn sie imstande sind, die Steuer auf 
andere abzuwalzen. Soweit das der Fall ist, spricht es gegen 
solche Steuern. Als Beispiel diene die italienische Steuer 
auf lIotelrechnungen, die die lIotelbesitzer verpflichtet, 
minutiOs sorgfaltige Duplikate der Rechnungen jedes ein
zelnen Gastes in vorschriftsmaBiger Form aufzubewahren, 
sie mit Steuermarken zu bekleben, periodische Zusammen
stellungen fiir das Finanzamt zu machen und ihre Biicher 
auBerdem haufig fiir langere Zeit den Beamten zur Prii
fung zu iiberlassen. Die Erhebungskosten dieser Steuer 
fiir den italienischen Fiskus miissen ebenfalls erheblich 
sein. Sogar eine Steuer wie die englische Vergniigungssteuer 
ist eine Quelle solcher Argernisse fiir den Steuerzahler und 
macht die Einstellung neuer Steuerbeamter erforderlich, 
deren Gehalt man sparen konnte, wenn man den Ertrag 
durch Erhohung anderer, bereits bestehender Steuern 
hereinbringen wiirde. 

3. Die Wirkungen der Besteuerung auf die Stetig
keit des Arbeitsmarktes wird oft miBverstanden. Mit
unter nimmt man an, daB Besteuerung besonders der Rei
cheren die Arbeitslosigkeit vermehrt. Aber viele von denen, 
die diese Meinung vertreten, scheinen anzunehmen, daB das 
durch die Besteuerung aufgebrachte Geld im Strumpfe auf
bewahrt oder ins Meer geworfen wird: in Wirklichkeit wird 
es natiirlich von den Behorden wieder ausgegeben. Es 
findet eine Kaufkraftiibertragung von den Steuerzahlern an 
die BehOrden statt und damit auch eine Ubertragung der 
Fahigkeit, Beschaftigung zu geben. Als Folge dieser Uber
tragung kann zwar eine Veranderung im Charakter der 
Arbeitsnachfrage eintreten, aber kaum eine wesentliche 
Veranderung ihres gesamten Umfangs. Daher hat auch 
die Besteuerung, wenn man sie zusammen mit den ent
sprechenden Ausgaben betrachtet, im allgemeinen nicht die 
Tendenz, Arbeitslosigkeit zu verursachen. Allerdings be
steht die Moglichkeit, daB umfassende und plotzliche Ver
anderungen in der Besteuerung die Arbeitslosigkeit durch 
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grof3e und plotzliche Umstellung del' Al'beit vel'mehren 
konnen; doch das gilt ebensowohl fiir die Besteuerung del' 
Armen wie der Reichen und bezieht sich auf groDe Herab
setzungen der Steuern nicht weniger als auf graDe Er
hohungen. Wichtiger ist die Feststellung, daD die Be
steuerung ein wirtschaftspolitisches Mittel darstellen kann, 
das die Stetigkeit del' Nachfrage fordert und so die Arbeits
losigkeit einschranktl). 

4. Gewohnlich lenkt man die Aufmerksamkeit so sehr 
auf die Wirkungen der Besteuerung, daD man dabei die 
Wirkungen del' entsprechenden Ausgaben ganz 
auDer acht laDt. Das hat auch bedeutende Politiker in die 
Irre gefiihrt. 

So beurteilte Mr. McKenna, der die doppelte Autoritat 
eines Bankdirektors und Finanzministers in sich vereint, 
die "steuerliche Leistungsfahigkeit" des Landes unter der 
Voraussetzung, daD kein Geld, das fiir Steuerzwecke Ver
wendung findet, zur Investierung in del' Industrie ver
wendet werden konne2). Aber wie steht es mit Besteue
rung zwecks Reduzierung del' offentlichen Schulden ~ 
Wenn A mit 100 £ besteuert wird, damit 100 £ von der 
Kriegsanleihe des B zuriickgezahlt werden, so wird B 
wahrscheinlich einen groDeren Teil des Betrages investieren, 
als A investiert hatte, wenn er ihm nicht abgenommen 
worden ware. 

Ebenso hat Oberst Amery, gegenwartig Mitglied del' 
englischenRegierung, dieAnsicht geauBert, daDdasKranken
versicherungsgesetz del' englischen Industrie eine Steuer 
auferlege, die einen neuen durchschlagenden Grund fiir 
Herbeifiihrung eines "Ausgleichs" durch Einfuhrzolle auf 
auslandische Manufakturwaren darstelle. Insofern aber die 

1) Vgl. Kap. XX, 2. Bemerkenswert ist auch der Vorschlag, 
der im Majority Report of the Poor Law Commission gemacht wor
den ist, urn die Kontinuitat der Arbeit zu fordern, und der darauf 
hinausJauft, den Ablauf jedes Dienstvertrages zu besteuern; es ist 
freilich nicht wahrscheinlich, daB das in der Praxis groBe Wirkungen 
haben wtirde. 

2) In einer Rede bei dem alljahrlichen Festessen der National 
Union of Manufacturers am 14. Juni 1920. 
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offcntlichen Ausgabcn fur das Gesundheitswesen ihn'n 
Zweck - die ErhOhung der Leistungsfahigkeit der eng· 
lischen Arbeiter - erfiillen, kann man ruhig sagen, daB 
sie umgekehrt eine Subvention an die englische Indu· 
strie darstellen; das "Ausgleichs" .Argument konnte ebenso 
einleuchtend von einem erfinderischen Politiker des Aus· 
lands angewendet werden, der in einem weniger gesunden 
Lande nach neuen Verteidigungsgrunden fur Schutz. 
zoll sucht. 

Zum SchluB - denn diese Beispiele sollen nicht un· 
gebuhrlich gehauft werden - sei noch die "Daily Mail" 
angefiihrt, die bei der Diskussion der "steuerlichen Lei· 
stungsfii,higkeit" Deutschlands zum Zwecke der Kriegs. 
entschadigung einer der vorliegenden Schatzungen vor· 
warf, daB sie im Vergleich zum englischen Gesamtsteuer· 
aufkommen zu niedrig sei. Aber die "steuerliche Leistungs. 
fahigkeit", wie man sie auch definieren mag, ist, wenn es 
sich um die Zahlung einer Kriegsentschadigung an ein 
anderes Land handelt, zweifellos geringer als die steuerliche 
Leistungsfahigkeit fUr offentliche Ausgaben im eigenen 
Lande. Denn im ersten FaIle wird ein Teil des Sozial· 
produkts ohne entsprechenden Import ausgefiihrt, und die 
Volkswirtschaft ist um diesen Betrag notwendig armer, 
wahrend im letzten FaIle kein derartig einseitiger Export 
vorliegt und die Volkswirtschaft durchaus nicht notwendig 
armer ist, sondern im Gegenteil - bei weiser Finanzpolitik -
reicher sein kann. 

Dreizeh n tes Ka pi tel. 

Das Steuersystem vom okonomischen Standpunkt. 
1. Die drei letzten Kapitel haben sich mit den wirt· 

schaftlichen Wirkungen der Besteuerung beschaftigt. Um 
die Bedeutung dieser Wirkungen richtig gegeneinander abo 
wagen zu konnen, miissen wir nun noch das Steuersystem 
vom wirtschaftlichen Gesichtspunkt betrachten. Wie weit 
man die Besteuerung ausdehnen solI, und in welchem 
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Umfang die einzelnen Steuern herangezogen werden sollen, 
kann man, wie wir im Kapitel II ausgefiihrt haben, ledig
lich durch Betrachtungen iiber den groBten gesellschaft
lichen Nutzen entscheiden, den die MaBnahmen der Finanz
politik als Ganzes im Gefolge haben. Man sollte keine 
Grenze fiir die Erhohung einer beliebigen Einzelsteuer 
ziehen auBer der, daB der gesellschaftliche Nachteil einer 
derartigen Erhohung, wenn iiberhaupt ein solcher ein
treten muB, nicht groBer sein darf als der, der infolge 
einer entsprechenden Erhohung irgendeiner anderen prak
tisch durchfiihrbaren Steuer eintreten wiirde. Ebenso sollte 
man keine Grenze fiir die Erhohung der Besteuerung im 
allgemeinen ziehen auBer der, daB der gesellschaftliche 
Nachteil einer derartigen Erhohung nicht groBer sein darf 
als der, der infolge Erlangung neuer Einnahmen auf 
einem anderen Wege als dem der Besteuerung entstehen 
wiirde1). Der wichtigste andere Weg - abgesehen von den 
Anleihen, von denen wir in Teil IV sprechen - soll in 
den nachsten beiden Kapiteln erortert werden. 

2. Was die ideale Verteilung der direkten Geldlast der 
Besteuerung angeht, so fiihren uns die wirtschaftlichen 
Betrachtungen zu keiner so einfachen Losung, wie die An
wendung des Billigkeitsgesichtspunkts (nach Ansicht seiner 
Anhanger). Auch konnen wir die indirekten Lasten und 
andere Nebenwirkungen der Besteuerung nicht iibersehen. 
Wir konnen allerdings noch immer sagen, daB die Steuer
lasten gemaB der "Leistungsfahigkeit" verteilt werden 
sollten; doch miissen wir diesen Satz jetzt eingehend er
ortern. Wir miissen die relative Leistungsfahigkeit der 
einzelnen messen an der relativen Wirkung ihrer Leistungen 
nicht nur auf die Verteilung, sondern auch auf die Pro
duktion und sogar auf die ganze wirtschaftliche Wohlfahrt 
des Gemeinwesens. So hangt die Fahigkeit von A, eine 
bestimmte Summe unter einem bestimmten Steuersystem 
zu zahlen, im Vergleich mit der Fahigkeit von B von dem 

1) Natiirlich darf er auch nicht groBer sein alB der Gewinn, den 
die Gesellschaft aus der entsprechenden Erhohung der offentlichen 
Ausgaben zieht. 
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relativen wirtschaftlichen Nachteil ab, der in beiden Fallen 
entsteht, wobei man nicht nur den direkten Verlust an 
wirtschaftlicher Wohlfahrt berucksichtigen muB, der A 
und B trifft, sondern auch jeden indirekten Verlust oder 
Gewinn fUr andere. Daher heiBt Besteuerung gemaB der 
Leistungsfahigkeit nichts anderes als Besteuerung mit dem 
geringsten wirtschaftlichen Nachteil des Gemeinwesens als 
Gesamtheit. 

Aus den Darlegungen der letzten Kapitel ergibt sich 
nun deutlich eine wichtige SchluBfolgerung: namlich die, 
daB auf Grund wirtschaftlicher Erwagungen nicht ersicht
lich ist, weshalb aIle oder auch nur die Mehrheit der Mit
glieder eines Gemeinwesens, in dem groBe Ungleichheit der 
Einkommen herrscht, besteuert werden muBten. Keine der 
Billigkeitsdoktrinen wie die vom gleichen oder proportio
nalen Opfer, die eine Abgabe seitens aller, die nur irgend
welche wirtschaftliche Wohlfahrt zu opfern haben, fordert, 
findet ernsthafte Unterstutzung durch okonomische "Ober
legungen1). Viel eher erwies sich uns der Satz vom "Mini
mum an.Opfer" als zutreffend mit seineILWeitgehenden Be
frein..I?:se!l fur die armere Bevolkerung des Gemeinwesens 
und seiner scharf en ·Steuerprogression fUr die Reicheren. 
Wir haben freilich auch gesehen, daB diese Lehre mehr 
nach der wirtschaftlichen als nach der Seite der Billigkeit 
hin ausgelegt werden muB; es handelt sich stets um das 

1) DaB an Bich beifallswerte Argument, daB jeder etwaB 
zahlen BOlle, damit einerseits das Verstandnis fiir politische Ver
antwortlichkeit verbreitet und andererseits offentlicher Verschwen
dung ein Riegel vorgeschoben werden BOlle, scheint mir nicht sehr 
durchschlagend zu sein. Denn 1. wird nicht jede Besteuerung, be
sonders nicht die Verbrauchssteuern, die gerade die bequemste Be
Bteuerung der armeren Schichten darstellen, von dem, der die Steuer 
schlieBlich wirklich tragt, als Steuer fiihlbar empfuhden; 2. findet 
man das Verstandnis ffir politische Verantwortlichkeit oft unab
hangig von dem Bewu.i3tsein, Steuern zu zahlen, ausgebildet, und wo 
es fehIt, wird dies Bewu.i3tsein kaum geniigen, um es hervorzurufen; 
und 3., wo eine Steuerfeindschaft sich entwickelt hat, beBOnders 
wenn sie durch die urteilslose Hetze eines Pressefeldzuges hervor
gerufen wurde, wird falsche Sparsarokeit weit eher alB wirkliche das 
Resultat sein. 

D a Ito n - N e Iss e r, Flnanzwlssenllchaft. 8 
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"Minimum an Opfer" auf die Lange der Zeit, wobei aIle 
wirtschaftlichen Wirkungen einschlieBlich der Wirkungen 
auf die Produktion zu beriicksichtigen sind. Und das be
deutet dasselbe wie groBter gesellschaftlicher Vorteil auf 
lange Sicht, so daB wir wieder auf den ersten Grundsatz 
zuriickkommen, von dem wir ausgegangen sind. Man wird 
nicht verlangen, daB die letzten drei Kapitel diesen Grund
satz selbst noch naher erlauterten, denn seine groBe Ein
fachheit und FaBlichkeit machen das unmoglich. Aber 
seine praktische Anwendbarkeit haben sie wohl ein wenig 
klargelegt. 

Vierzehntes Kapitel. 

Einnahmen aus ijffentlichem Eigentum und 
ijffentlichen Betrieben. 

1. AIle Gemeinwesen haben - wenn auch in verschie
denem Umfange .- Eigentum und betreiben wirtschaftliche 
Unternehmungen. Das Nettoeinkommen, das sie aus ihrem 
Eigentum oder ihren Unternehmungen ziehen, kommt zu 
ihrem Reineinkommen hinzu, und diese Tatsache macht 
die "Grenzbesteuerung"l) weniger wiinschenswert und die 
"Grenzausgaben" wiinschenswerter als es sonst der Fall ware. 
Mit anderen Worten, das Bestehen solcher Einnahmen recht
fertigt es, wenn man weniger Steuern erhebt und mehr aus
gibt, als man sich ohne sie erlauben diirfte. Allerdings ist 
das offentliche Eigentum haufig mit Schulden an Private 
belastet, die gelegentlich seines Erwerbs oder seiner Ver
hesserung aufgenommen wurden. In diesem FaIle muB der 
Schuldendienst (sowohl fiir Zinsen wie fiir Tilgung) von den 
Einnahmen abgezogen werden, ehe man das behordliche 
Nettoeinkommen aus diesen Quellen als solches erhalt. 

2. Politische Erwagungen fordern, daB die Regierungen 
gewisse Aufgaben iibernehmen, die offentliches Eigentum 
und den Betrieb offentlicher Unternehmungen notwendig 

1) EinschlieBlich der im Preise fiir Dienstleistungen der BehOrden 
enthaltenen Abgaben. Vgl. Nr. 6 dieses Kapitels. 
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machen. DaB Eigentum an \Vaffen Bowie daB Unternehmen, 
die bewaffnete Macht zu unterhalten und zu Bchulen, bis 
zu einem gewissen Grade auch Waffen tatsachlich selbst 
herzuBtellen, sind naheliegende Beispiele; allerdings kann 
keine Behorde hoffen, aus der Erledigung dieser Aufgaben 
irgendwelches Reineinkommen zu ziehen. Ferner steHt das 
Unternehmen, gesetzliche Zahlungsmittel auszugeben, wie 
wir im nachsten Kapitel sehen werden, manchmal eine 
wichtige Einnahmequelle fur das Gemeinwesen dar und 
wird teils von politis chen und teils von okonomischen Er
wagungen beherrscht. 

Vorwiegend die letztgenannten Uberlegungen sind es, 
die offentliches Eigentum und offentIiche Betriebe wun
schenswert machen. Unsere Aufgabe ist es nun, die Wir
kungen derartigen Besitzes auf Produktion und Be
steuerung zu betrachten. 

3. Die FaIle, in denen eine Behorde Eigentiimer ist, 
aber ihr Eigentum nicht selbst bewirtschaftet - wie der 
Privatmann es ahnlich auch tun kann - werden ver
haltnismaBig geringen EinfluB auf die Produktion haben. 
Fur den Pachter macht es keinen wesentlichen Unterschied 
aus, ob der Verpachter eine Behorde oder ein Privatmann 
ist, wenn seine Pachtbedingungen in beiden Fallen die 
gleichen sind. Und was das offentIiche Interesse anlangt, 
so kann man sagen, daB die Entwicklung der naturlichen 
Hilfsquellen in manchen Fallen erfolgreicher und die Pro
duktionsmethoden weniger verschwenderisch waren, wenn 
eine Behorde statt eines Privatmannes der Eigentumer 
ware, besonders wenn das Privateigentum zersplittert ist 
und das Zusammenwirken der Eigentumer fUr den Pro
duktionserfolg wesentlich ist, tatsachlich aber nicht zu
stande kommt. Das hat man auch eindringlich vor der 
englischen Kohlenkommission von 1919 betont. In anderen 
Fallen wiederum kann man sagen, daB Privateigentum in 
hoherem MaBe den Antrieb zu wirtschaftlichem Fort
schritt enthitlt. 

Wenn jedoch die Behorden ihr Eigentum auch selbst 
bewirtschaften oder gar selbst Betriebe leiten, ist ein weit. 

8* 
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gehender EinfluB auf die Produktion moglich. Eine Be
horde kann mehr oder weniger gut arbeiten als ein Privat
mann und besser oder schlechter als er fiir die Zukunft 
sorgen; sie kann starkeren oder geringeren Gebrauch von 
ihrer Monopolgewalt machen, um den Produktionsumfang 
einzuschranken oder die Preise zu erhohen. An dieser 
Stelle konnen wir uns freilich nicht eingehender liber diese 
Moglichkeit verbreiten, ohne eine allgemeine Diskussion 
liber Sozialisierung heraufzubeschworen; und damit wiirden 
wir allzu sehr abschweifen. 

4. Was den EinfluB auf die Einkommensver
teil ung angeht, wird offentliches Eigentum an Grund und 
Boden - vorausgesetzt, daB dieser ganz oder wenigstens 
teilweise frei ist von privaten Hypotheken - im allgemeinen 
dem privaten vorzuziehen sein. Denn je groBer der Anteil 
des Bodens in einem Gemeinwesen ist, der im Eigentum 
der offentlichen Hand steht, um so weniger ungleich wird 
die Einkommensverteilung seinI). Das ist daraus zu er
klaren, daB der Nutzen des offentlichen Eigentums ge
wohnlich gleichmaBiger verteilt wird als der des Privat
eigentums. Dasselbe gilt in gewissem Grade auch fUr die 

. behordliche Leitung von Unternehmen. Zum Teil hangt 
der EinfluB auf die Verteilung freilich auch von der 
Preispolitik ab, die die BehOrde verfolgt. 

5. Von den Umstanden wird es abhangen, welche 
Preispolitik jeweils die angemessenste ist. Die Bezah
lung der Dienstleistungen einer Behorde kann nach drei 
Grundsatzen erfolgen, die abwechselnd oder in Verbindung 
miteinander zur Anwendung kommen konnen. Erstens 
kann die Bezahlung auf dem Wege der allgemeinen Be
steuerung der Staatsbiirger unabhangig von den Kosten 
erfolgen, die der Behorde durch die Leistung des Dienstes 
an den Einzelnen entstehen. Dieser Grundsatz findet An
wendung bei Aufbringung der Kosten der Wehrmacht, der 
Zivilverwaltung, der Volksschulen und der Armenunter
stiitzung; man kann ihn als den Grundsatz der "all
gemeinen Besteuerung" bezeichnen. 

1) Vgl. des Verfassers "Inequulity of Incomes", S.276/78. 
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Zweitens kann die Bezahlung eingetrieben werden mit
tels Zwangsabgaben, die vom Einzelnen im Verhaltnis zu 
den Kosten des ihm wirklich oder vermutlich geleisteten 
Dienstes erhoben werden. Dieser Grundsatz wird gewohn
lich bei Gas-, Elektrizitats- und Wasserversorgung an
gewandt, ferner beirn Ausbessern der StraBen, insofern, als 
hier die Besitzer von Kraftfahrzeugen herangezogen werden 
(vermittels einer Steuer nach Gewicht oder Pferdekraft) 
und bei StraBenreinigung und Miillabfuhr, wofiir Kom
munalabgabenerhoben werden. Mankanndas den Grund
satz der "zwangsmaBig beigetriebenen Kosten" 
nennen. 

Drittens konnen Zahlungen in Form freiwilliger Kaufe 
geleistet werden, die der Einzelne zu behordlich festge
setzteq Preisen tatigt. Das ist der Grundsatz, der gewohn
lich zur Kostendeckung des Postwesens und der offent
lichen Transportunternehmungen Anwendung findet. Man 
kann ihn als den Grundsatz der "freiwilligen Preis
zahl ung" bezeichnen. 

6. In diesem dritten FaIle entsteht die weitere Frage, 
ob die Preise so festgesetzt werden sollen, daB sie der offent
lichen Hand einen Gewinn, oder so, daB sie ihr Verlust 
bringen, und in jedem Falle in welchem Umfange. Wo ein 
Preis zwar gefordert wird, aber ein Verlust eintritt und 
aus allgemeinen Steuerquellen ausgeglichen wird, haben wir 
ein~ Verbindung der Grundsatze der freiwilligen Preis
zahlung und der allgemeinen Besteuerung. 

Betrachten wir zunachst den Fall, daB eine Behorde 
Eigentum besitzt, aber nicht selbst bewirtschaftet; hier 
ist es, um der offentlichen Hand keine nennenswerten 
Kosten zu verursachen, grundsatzlich richtig, von privaten 
NutznieBern solchen Eigentums das gleiche Entgelt zu 
fordern, das ein Privateigentiimer ohne Monopolstellung 
fordern wiirde. So besteht z. B. im allgemeinen kein Grund, 
den derzeitigen Pachtern offentlicher Landereien etwas vom 
PachtzillS zu schenken. 

Wenden wir uns nun zu der Leitung von offentlichen 
Unternehmungen, mit anderen Worten, zu denjenigen 
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Dienstleistungen, die fiir die Behorde mit betrachtIichen 
Kosten verbunden sind; auch hier miissen wir drei FaIle 
unterscheiden. 

Wo die Riicksicht auf gesellschaftlichen Nutzen nicht 
erfordert, daB die Nachfrage nach den fragIichen Diensten 
besonders angestachelt oder besonders entmutigt werde, 
dort sollten sie zu einem Preise angeboten werden, der 
moglichst eng mit dem Preis iibereinstimmt, den ein Privat
unternehmer ohne Monopolstellung fiir ahnIiche Dienste 
fordert. So sollten iiberfliissige Vorrate oder Holz aus den 
offentIichen Forsten in der Regel auf offenem Markt zu 
Konkurrenzpreisen verkauft werden, die mindestens die 
Kosten decken werden, es sei denn, daB die Betriebsleitung 
ganz unfahig ist oder die Preise sich in sehr schneller Ab
wartsbewegung befinden. Auf diese Weise konnen diese 
offentIichen Dienste eine niitzIiche Waffe darstellen zur 
Begrenzung privater Monopolmacht, die die Preise un
gebiihrIich hoch halt. 

I W 0 jedoch die Riicksicht auf den gesellschaftIichen 
Nutzen erfordert, daB die Nachfrage nach den Dienst
leistungen besonders eingeschrankt wird - beim Alkohol
angebot z. B. -, dort sollten hohere Preise gefordert wer
\den, Preise, die dann, wie erwahntl), ein Steuerelement ent
\halten. 
i Je weniger elastisch die Nachfrage nach solchen Dienst
leistungen ist, um so groBer wird der Gewinn sein, den eine 
Behorde durch Preiserhohungen erzielen kann. Der Grund 
der Preiserhohung kann der Wunsch nach hoheren Ein
nahmen und braucht nicht notwendig der Wunsch einer 
Konsumbeschrankung zu sein. Allerdings ist eine Konsum
beschrankung die notwendige Folge einer derartigen Preis
politik. Will man behordIich angebotene Dienste oder 
Waren zu einer ergiebigen Einnahmequelle machen, so ist 
es praktisch unerlaBIich, ein gesetzliches Monopol einzu
fiihren, wie es verschiedene europaische Regierungen bei 
Tabak, Streichholzern und anderen Waren getan haben. 

1) Vgl. Kap. IV, 3-4. 
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Wenn man das unterHiBt, so werden Privatunternehmer 
die Behorde unterbieten und den Gewinn in Nichts auf
losen. Daher hat die franzosische Regierung nicht nur ein 
Streichholzmonopol eingefiihrt, sondern auch den freien 
Verkauf von Feuerzeugen und anderen Streichholzsurro
gaten verboten. 

Wo andererseits die Riicksicht auf den gesellschaftlichen 
Nutzen erfordert, daB die Nachfrage nach den fraglichen 
Dienstleistungen besonders ermutigt werde, dort wird man 
niedrige oder iiberhaupt keine Bezahlung verlangen und 
den entstehenden Verlust aus den Steuern decken. Diese 
Politik macht Offentliche Ausgaben notig, wir werden daher 
spater iiber ihre Voraussetzungen sprechen1). Mitunter 
freilich wird sie nicht angewandt, um den Konsum zu er
hohen, sondern einfach weil sie die bequemste Regelung 
darstellt. Das erklart beispielsweise die freie StraBen
nutzung (da Schlagbaume unpraktisch sind) und die Ge
biihrenfreiheit der Feldpost (wobei die praktische Schwierig
keit, in den Schiitzengraben Marken zu verkaufen, gefiihls
betonte Erwagungen verstarkte). In all diesen Fallen 
kostenlosen Angebots wird der Grundsatz der freiwilligen 
Preiszahlung zugunsten des Grundsatzes der allgemeinen 
Besteuerung aufgegeben. 

Wie diese verschiedenen Methoden, fiir die Dienste des 
Gemeinwesens von seinen Mitgliedern (nach dem Grund
satz der Freiwilligkeit) Entgelt zu erlangen, auf die 
Einkommensverteilung wirken werden, ist ziemlich klar. 
Wenn die Dienstleistung fiir das Gemeinwesen mit Ver
lust verkniipft ist, so genieBen diejenigen ihren Vor
teil, die am meisten von ihr Gebrauch machen; ist sie 
dank hoher Preise fiir das Gemeinwesen mit Gewinn ver
kniipft, so verlieren diejenigen, die am meisten von ihr 
Gebrauch machen. So wird das Angebot einer einzelnen 
Dienstleistung, das mit Verlust erfolgt, mehr in Rich
tung einer gleichmaBigen Verteilung wirken, wenn sie 
hauptsachlich von den Armen, als wenn sie von den 

1) Vgl. Kap. XVIII-XIX. 
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Reichen in Anspruch genommen wird1); das Gegenteil 
gilt fUr eine Dienstleistung, deren Preis dem Gemein
wesen groBen Gewinn bringt. Die Einkommensverteilung 
wird nur geringe Veranderungen erfahren, wenn die gleiche 
Dienstleistung (oder Ware) den Einzelnen je nach seinem 
Vermogen zu verschiedenen Preisen angeboten wird. AlIer
dings ist eine derartige Unterscheidung der Preise nicht 
oft durchfiihrbar. 

7. Auf welchen der drei genannten Grundsatze - den 
der alIgemeinen Besteuerung, der Zwangsbeitreibung der 
Kosten oder der Freiwilligkeit - jeweils die Wahl falIt, 
hangt, wie erwahnt, oft in hohem MaBe von praktischen 
Riicksichten abo Es gibt aber einige FaIle, in denen das 
Prinzip der Freiwilligkeit als alIzu unbequem ausgeschaltet 
ist und das Prinzip der Zwangsbeitreibung dem der allge
meinen Besteuerung wegen der Wirkung auf die Produktion 
vorzuziehen ist. Hierher gehoren beispielsweise die Kosten 
der StraBenausbesserung, insofern sie infolge Beschadigung 
durch Kraftfahrzeuge notwendig werden, die Kosten neuen 
Wegebaus oder der Verbreiterung bestehender StraBen, die 
die fortschreitende Verkehrskonzentration erfordert. Wenn 
solche Kosten durch die allgemeine Besteuerung gedeckt 
werden, so wird eine Tendenz zu iibermaBiger Ablenkung 
von Produktivkraften von anderen Verwendungszweigen 
fort zum Kraftwagentransport hin entstehen, der so tat
sachlich eine reichliche Subvention seitens der Steuerzahler 
(darunter auch anderer Transportunternehmer!) erhalt. 
Aus den in Kap. X, 9 erwahnten Griinden spricht eine Ver
mutung dafiir, daB eine derartige Ablenkung die Gesamt
produktion verringert; hierin liegt ein Grund, der fiir eine 
Sondersteuer auf Kraftfahrzeuge spricht, die zur Deckung 
der Sonderkosten ausreicht, die andernfalls der Allgemein
heit zur Last fallen. 

1) Offenbar mull auch bei Betrachtung der Wirkung, die die 
Leistung eines offentlichen Dienstes - wenn mit Verlust verkniipft
auf die Einkommensverteilung besitzt, die allgemeine Wirkung der 
Steuer in Rechnung gestellt werden, die zur Deokung jenes Verlustes 
aufgelegt w~rqeq ~q~, 
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8. Kehren wir zuruck zur Betrachtung des offentlichen 
Vermogens und den offentlichen Unternehmungen als 
QueHe offentlichen Einkommens. Wir wiederholen, daB 
dieses Einkommen von zweierlei Art sein kann: erstens 
ein Ersatz fUr Besteuerung dort, wo eine Behorde nach 
reiflicher Uberlegung Monopolpreise fUr ihre Dienste for
dert, und zweitens ein Ersatz fUr Gewinne aus normalen 
Konkurrenzpreisen, wie sie ein privater Eigentumer oder 
Geschaftsmann unter Konkurrenzbedingungen fur die Be
nutzung von Eigentum oder das Angebot von Diensten 
fordern wurde. Ein groBes offentliches Einkommen der 
zweiten Art kann man leicht erlangen ohne die ernstliche 
Gefahr eines okonomischen Verlusts fUr die Gesamtheit, 
wenn die Gemeinwesen das Eigentum an Bodenschatzen 
und an Grund und Boden - landlichem wie stadtischem -
behalten (dieser kann notigenfaHs langfristig an Private 
verpachtet werden). Wenn derartige ins Auge fallende 
Gelegenheiten - um von anderen zweifelhafteren zu schwei
gen - in der Vergangenheit allgemeiner ausgenutzt worden 
waren, wurden die modernen Gemeinwesen leichter im
stande sein, sowohl freigebiger fUr wiinschenswerte offent
liche Zwecke Ausgaben zu machen, wie zum Teil auch 
ihrer gegenwartigen schweren Steuerlast zu entgehen. 

Funfzehntes Kapitel. 

Einnahmen aus der Notenpresse. 
1. Eine besondere Unternehmungsform, die eine reich

liche Einkommensquelle fur die offentliche Hand werden 
kann, ist die Benutzung der Notenpresse zur Her
steHung papierner gesetzlicher Zahlungsmittel. Man spricht 
gewohnlich von Inflation der Umlaufsmittel, und 
die Notenpresse kann dabei direkt oder indirekt zur An
wendung kommen. Direkt wird sie angewendet, wenn ein 
Gemeinwesen seine Glaubiger mit neuem Papiergeld be
zahlt, das eigens fUr diesen Zweck hergestellt wurde; in
direkt ist die Anwendung, wenn es seine Glaubiger aus 
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seinen Bankkrediten bezahlt und neues Papiergeld den 
Banken gegen Rinterlegung von Sicherheiten zur Ver
fiigung stellt, um, wie man manchmal sagt, "dem neu
geschaffenen Kredit eine Stutze zu geben", oder mit an
deren Worten, um die Banken vor der Alternative zu be
wahren, entweder ihre Zinssatze ungewohnlich erhohen zu 
mussen oder ihre Reserven in gefahrlichem Umfang schwin
den zu sehen. Wenn die Banken nicht so geschutzt wiirden, 
waren sie auch nicht geneigt, dem Gemeinwesen Kredite 
in der geforderten Rohe zur Verfiigung zu stellen. Die 
indirekte Inanspruchnahme der Notenpresse ist in England 
seit 1914 ublich, und beide Methoden waren und sind auf 
dem europaischen Kontinent in Anwendung. Ein wesent
licher Unterschied in ihrer Wirkung besteht hOchstens 
darin, daB die indirekte Methode dem Gemeinwesen noch 
die zusatzlichen Kosten der Zinszahlung der Bankanleihen 
auferlegt - abgesehen davon, daB sie einfache Gemuter 
hinters Licht fiihrt. 

Wenn daher uberhaupt eine der beiden Inflations
methoden zur Anwendung kommen muB, so ist die direkte 
vorzuziehen, sowohl aus Grunden der Sparsamkeit wie des
halb, weil sie dem Publikum das Wesen dieser Finanzierung 
besser zum BewuBtsein bringt. 

2. Die erste Wirkung der Inflation ist das Sinken 
der Kaufkraft des Geldes, dessen Angebot auf die 
geschilderte Weise von der Regierung vermehrt wird. Die 
Kaufkraft des Geldes eines jeden Landes hat zwei Seiten: 
ein Sinken der inneren Kaufkraft bedeutet ein Steigen 
des inneren Preisniveaus; ein Sinken der auBeren Kauf
kraft bedeutet eine Veranderung der Devisenkurse all 
der Lander, in denen es keine oder nur eine geringe In
flation gibt. Ein derartiges, vorwiegend inflatorisch be
dingtes Schwanken der Devisen- und Wechselkurse ist die 
empfindliche Lehre, die die Wirtschaftsgeschichte der 
letzten Zeit uns allen erteilt hat. Und sein Ende ist noch 
nicht abzusehen. 

3. Man bezeichnet mitunter die Ausgabe eines be
stimmten Betrages in neuem Papiergeld als gleichbedeutend 
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mit der Erhebung einer unverzinslichen Zwangsanleihe vom 
gleichen Betrage. Einfacher und richtiger ware es zu sagen, 
daB sie gleichbedeutend sei mit der Erhebung einer Steuer 
gleichen Betrags, obwohl die in den Randen der Reg1erung 
befindliche Kaufkraft von aufeinanderfolgenden Papiergeld
emissionen gleichen Umfangs in dem MaBe abnimmt, als 
der Tauschwert des Geldes je Einheit faUt. Wenn aUe 
Preise auf dem Binnenmarkt - einschlieBlich der Preise 
fiir Dienstleistungen und Schuldzinsen - gleichmaBig stei
gen wiirden, wiirde diese Steuer die Einzelnen genau im 
Verhaltnis zu ihrem Einkommen treffen. Aber tatsachlich 
steigen nicht aIle Preise gleichmaBig: Lohne bleiben hinter 
den Warenpreisen wahrend deren Aufwartsbewegung zu
riick, und Besitzer festverzinslicher Papiere und andere Be
zieher von festem Geldeinkommen haben gar die volle Last 
der Geldentwertung zu tragen. Inflation fiihrt also zu einer 
N euverteilung des Volkseinkommens zugunsten der Unter
nehmer, die groBe Zufallsgewinne auf Kosten der Lohn
empfanger und noch mehr auf Kosten der Rentner1) ein
heimsen. 1m Ergebnis vermehrt Inflation augenscheinlich 
die Ungleichheit der Einkommen und wirkt dabei nicht 
als proportionale, sondern als regressive Steuer. Diese 
Erwagung allein zeigt, wie wenig wiinschenswert Inflation 
als eine Quelle offentlichen Einkommens ist. Denn, wie 
wir bereits gesehen haben2), unterliegt eine regressive 

1) Keynes schatzte im Juli 1922, daB, was die in sicheren fest
verzinslichen Papieren angelegten mittleren Vermogen anlangt, "die 
geldpolitischen Ereign,isse wahrend und nach dem Kriege ihren 
realen Wert in England urn die Halfte, in Frankreich urn 6/7, in 
Italien urn 11/12 und in Deutschland urn 99/100 verringert haben, ab
gesehen von der vermehrten Steuerlast" (Manchester Guardian Com
mercial, Reconstruction in Europe, Section Five, S. 324). Insbeson
dere ist die innere offentliche festverzinsliche Schuld allmahlich durch 
die fortgesetzte Inflation weggefegt worden. Es ist eine hiibsche Auf
gabe fiir dialektische Untersuchungen, klarzulegen, ob dieser Pro
zeB eine "Repudiation" darstellt oder nicht. Vgl. Kap. XXIII, 2. 
Man kaun hinzufiigen, daB Auslander, insofern sie das sich ent
wertende Papiergeld im Besitz haben, einen Beitrag leisten zum Ein
kommen der Inflation treibenden offentlichen Korperschaft. 

2) VgI. Kap. IX. 
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Steuer, selbst wenn ihr EinfluB in weitem Umfange durch 
progressive Steuern ausgeglichen wird, starken Bedenken 
vom Standpunkt der Einkommensverteilung. 

4. Man schreibt manchmal der Inflation einen stimu
lierenden EinfluB auf die Produktion zu in der Meinung, daB 
die Unternehmer durch die ungewohnten Gewinne zu neuen 
Unternehmungen ermutigt wiirden. Aber wie die meisten 
wirtschaftsgeschichtlichen Erfahrungen zeigen, handelt es 
sich dabei nur um einen zeitweiligen ungesunden Anreiz, der 
in sich den Samen ~ukiinftiger schwerer Riickschlage tragt. 
In einer Welt von Ubermenschen, die kaltbliitig und genau 
die Zukunft einkalkulieren willden, ware jene Ansieht zu
treffend; aber viele der wirklichen Unternehmer sind nicht 
von dieser Art. Angeregt durch die kiinstliche Konjunktur, 
werden sie erst leichtbeherzt und dann leichtsinnig, schatzen 
Zukunftsmoglichkeiten falsch ein und entschlieBen sich zu 
okonomisch ungesunden Unternehmungen. Die bloBe Be
endigung, zuzeiten sogar eine bloBe Verlangsamung des 
Tempos der Inflation ohne eine Spur von Deflation geniigt, 
diese Illusion zu beseitigen, die geschaftliche Zuversicht zu 
zerstoren und manchmal fill ausgedehnte Zeitraume einen 
groBen Teil der von diesen Unternehmern kontroIlierten 
Produktivkrafte auBer Tatigkeit zu setzen. Andererseits 
zerstort auch die Fortsetzung der Inflation und die Ver
mehrung des Papiergelds, selbst wenn sie in unvermindertem 
Tempo erfolgt, friiher oder spater das Vertrauen nicht nur 
der Unternehmer, sondern des gesamten PubIikums in den 
zukiinftigen Wert dieser Wahrung. Dann kommt das Sta
dium, das Journalisten "die Flucht aus der Wahrung" 
nennen, das Stadium, in dem jedermann versucht, das 
Inlandsgeld so schnell als moglich im Eintausch gegen 
Giiter und Dienste loszuwerden, und Geschafte, soweit wie 
moglich, unter voIliger Ausschaltung des Geldes durchzu
fiihren. Es tritt mit anderen Worten eine starke Verringe
rung der Nachfrage nach diesem diskreditierten Gelde ein 
und eine Steigerung der Geldmenge, die in jedem Augen
blick zum Tausch angeboten wird (und zwar eine Steigerung 
in starkerem MaBe, als es dem Anwachsen der Gesamt-
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menge entsprechen wiirde). Daher wird der Entwertungs
prozeB sowohl auf dem Binnenmarkt wie auf dem Valuta
markt auBerordentlich und fortgesetzt beschleunigt. Unter 
solchen krankhaften Verhaltnissen, die mehrere europaische 
Lander bereits durchgemecht haben, wird rationelle Pro
duktion unmoglich und werden alle Geschafte, die durch 
primitiven Austausch nicht erledigt werden konnen, eine 
wilde Spekulation. Wirtschaftliches Chaos, politische Un
ruhen und vielleicht Revolution sind dann nicht weit. 

5. Yom Gesichtspunkt der Einnahmepolitik aus liegt 
der Riickgriff auf die Notenpresse oft auf der Linie des 
kleinsten Widerstandes fiir eine in Schwierigkeit geratene 
Regierung, die weder die Ausgaben geniigend beschneiden 
noch die erforderlichen Schritte tun kann, um sie ordnungs
maBig zu decken, sei es durch riicksichtslose Besteuerung, 
sei es durch Angebot geniigend hoher Zinssatze, urn einen 
ausreichenden ZufluB neuer Ersparnisse herbeizufiihren. 
Das relativ ruhige Verhalten der offentlichen Meinung 
im Falle einer Besteuerung durch Inflation ist die Folge 
der okonomischen Unkenntnis des Publikums sowie der Un
fahigkeit der Lohnempfanger und noch mehr der Rentner, 
ihre okonomischen Interessen zu wahren. 

Selbst wenn man schlieBlich die Frage allein vom Ge
sichtspunkt der Beschaffung offentlichen Einkommens be
urteilt: die Einnahmequelle der Inflation, wenn diese iiber 
einen gewissen Punkt hinausgetrieben wird, trocknet schnell 
aus. Denn, wie wir bereits klarlegten, fallt nicht nur der 
Wert des gesamten Papiergeldes mit seiner Vermehrung, 
sondern es fallt der Wert je Einheit von einem gewissen 
Punkte ab, wenn die Flucht aus der Wahrung beginnt und 
immer iiberstiirztere Formen annimmt, viel schneller, als 
seine Menge wachst. Daher muB die offentliche Korper
schaft, urn durch Inflation ein bestimmtes Kaufkraft
quantum, d. h. die Verfiigung iiber reale Hilfsquellen zu 
erlangen, das Arbeitstempo der Notenpresse immer mehr 
erhohen und gerade durch diesen ProzeB jene Flucht be
schleunigen, deren Wirkungen sie zu begegnen sucht. 



Dritter Teil. 
Off e n t 1 i c h e A u s gab e n. 

Sechzehntes Kapitel. 

Gegenstand und Einteilung del' ijUentlichen 
AURgaben. 

1. Die engIischen Nationalokonomen in ihrer Gesamt
heit haben uberraschend wenig uber die Prinzipien offent
licher Ausgaben zu sagen gehabt. Wie ein amerikanischer 
Kritiker bemerkt, "brauchten die alteren englischen Autoren 
keine Theorie der Ausgaben, weil die Staatstheorie, zu der 
sie sich bekannten, eine bestimmte Begrenzung der Regie
rungsaufgaben vorsah"l). Der Typus dieser Autoren ist 
Sir H. Parnell, ein indischer Gelehrter des fruhen 19. Jahr
hunderts, der behauptete, daB "auch nur das winzigste 
Ausgabenpartikel, das uber das hinausgehe, was zur Auf
rechterhaltung der sozialen Ordnung und zum Schutze 
gegen fremde Angriffe unbedingt erforderlich sei, Ver
schwendung ware und ungerechte Bedruckung der Offent
lichkeit darstelle"2). Zu diesem Ausspruch hat man be
merkt, daB, wenn dem wirkIich so sei, wir aufhoren mussen, 
Krokusse in den offentlichen Anlagen zu ziehen, falls wir 
nicht beweisen konnen, daB sie die soziale Ordnung auf
rechterhalten helfen, denn einen Schutz gegen fremde An
griffe stellen sie sicherlich nicht. dar. Diese enge und nega
tive Auffassung von der Aktivitat des Staates auf wirt
schaftlichem Gebiet findet noch immer einige Unterstutzung. 
Es ist noch immer wahr, daB in einigen einfluBreichen 
Kreisen "stumpfsinnige und ausschweifende Extravaganzen 

1) A dam s: Science of Finance, S. 53. 
2) Zitiert nach Adams: a. a. 0., S.50. 
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des Privatlebens mit einer strengen Kritik jeglicher offent
lichen Ausgaben Hand in Hand gehen"l), und daB das 
Motto "pub lice egestas, privatim opulentia" nicht viel 
weniger fUr das moderne Europa gilt als fur das alte Rom. 
Die modernen Nationalokonomen, besonders in England, 
haben sich Zeit gelassen, die Vorurteile des Volkes in dieser 
Angelegenheit zu berichtigen und die ganze Frage unter 
prinzipiellen Gesichtspunkten auf das richtige Gleis zu 
schieben. 

Ein gluckliches Ergebnis dieses Mangels an theore
tischen Untersuchungen ist freilich darin zu sehen, daB der 
Pfad der okonomischen Weisheit in Fragen der offentlichen 
Ausgaben von Billigkeitsdoktrinen praktisch unbehelligt 
geblieben ist. Die "passive Resistenz" der Herren Lloyd 
George und anderer Nonkonformisten gegenuber dem Unter
halt anglikanischer Schulen aus Kommunalabgaben grundet 
sich allerdings auf die Forderung von Gerechtigkeit gegen
uber den verschiedenen religiosen Bekenntnissen; doch das 
war eine vorubergehende und unbedeutende Angelegenheit. 
Andererseits sprach man bei Einfuhrung staatlicher Alters
renten in England von "Almosen", ein herabsetzender Aus
druck, der zu Unrecht die Vorstellung von Unbilligkeit er
weckt. Die Arbeitslosenunterstutzung wird jetzt ahnlich 
genannt. Aber es ist charakteristisch fur die Starke des 
GerechtigkeitsgefUhls im Publikum, daB neue Arten sozial
politischer Ausgaben als offentliche Pflicht empfunden wer
den, sobald sie sich eingeburgert haben, und niemand mehr 
daran denkt, sie konnten unbillig sein. 

Freilich ist - um auf einen anderen Punkt zu sprechen 
zu kommen - klarer Erkenntnis mitunter die Lehre hinder
lich, daB "der Staat seine eigenen Bediirfnisse" habe, die 
nur durch offentliche Ausgaben befriedigt werden konnen. 
Wortlich genommen ist das ein Stuck Hegelschen Unsinns; 
in ubertragener Bedeutung ist es eine unklare Redensart, 
die uns nicht weiterbringt. Die Wahrheit ist naturlich, daB 
nur Individuen Bediirfnisse haben, daB jedoch manche 

1) Masterman: The Condition of England, S.23. 
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dieser Bediirfnisse am wirksamsten durch Vermittlung des 
Staates und mittels offentlicher Ausgaben befriedigt werden 
konnen. 

2. Wir wollen uns hier des in Kap. III, 2/3 aufgestellten 
Prinzips erinnern, daB offentliche Ausgaben gerade so weit 
ausgedehnt werden sollen, daB der geseHschaftliche Grenz
nutzen der Ausgaben fiir aHe Verwendungsarten gleich ist 
und gerade mit den gesellschaftlichen Grenznachteilen aller 
sonstigen Methoden, weitere offentliche Einnahmen zu be
schaffen, balanciert. Viele Gegenstande der offentlichen 
Ausgaben sind nicht ausschlieBlich oder nicht einmal 
hauptsachlich wirtschaftlicher Natur, obwohl die meisten 
wirtschaftliche Wirkungen haben und aIle wirtschaftliche 
Kosten verursachen. 

Vor aHem konnen wir unterscheiden zwischen offent
lichen Ausgaben, die zum Schutze des gesellschaftlichen 
Lebens des Gemeinwesens gegen gefahrliche Angriffe, sei 
es von innen, sei es von auBen, dienen sollen, und solchen, 
die den gesellschaftlichen Organismus verbessern sollen. 
Mit anderen Worten, ihr Gegenstand kann entweder sein, 
das gesellschaftliche Leben zu sichern und zu ordnen, oder 
zu bewirken, daB dieses gesicherte und geordnete gesell
schaftliche Leben lebenswerter wird, sei es von okono
mischen, sei es von nichtokonomischen Gesichtspunkten 
aus gesehen. 

3. Wenden wir uns nun zu den tatsachlichen Ausgaben 
moderner Gemeinwesen, so ergibt sich ohne weiteres die 
folgende Ubersicht: 

1. Die Erhaltung und Ausriistung der bewaffneten Macht 
einschlieBlich der Polizei, a) im Frieden, b) im Kriege. 

2. Die Rechtspflege. 
3. Die Unterhaltung des reprasentierenden Staatsober

haupts (einschlieBlich der koniglichen Familie und des 
Hofes in Monarchien) und des diplomatischen Korps im 
Auslande. 

4. Die Erhaltung des zivilen Regierungsapparates, be
stehend aus den Ministern, gesetzgebenden Organen und 
Beamten. 
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5. der Schuldendienst, bestehend aus Zinsen, Kapital
riickzahlung und Kosten der Schuldenverwaltung. 

6. Ausgaben unmittelbar zur Forderung von Industrie 
und Handel, wie die Unterhaltung von Konsuln im Aus
lande und die Ubernahme wirtschaftlicher Funktionen, 
z. B. die Sorge fiir Wahrung, Post, Verkehrswesen usw. 

7. Sozialpolitische Ausgaben fiir Gesundheitspflege, Er
ziehung, Alterspensionen, Armenunterstiitzung, Erwerbs
losenfiirsorge usw. 

Diese Ubersicht ist freilich eher eine empirische Zu
sammenstellung als eine wissenschaftliche Klassifikation -
mehr bequem als streng logisch, z. B. kommt das Gehalt 
des Kultusministers und seines Stabes unter 4., wahrend 
es vielleicht unter 7. zu rubrizieren ware. Aber solche 
Punkte sind unwesentlich. - Ubrigens sind nur die Netto
ausgaben - also die Zuschiisse aus der allgemeinen Staats
kasse - zu rechnen, nicht die gesamten Ausgaben eines 
Verwaltungszweiges (einschIieBlich seiner eigenen Ein
nahmen). Z. B. verursacht der Postdienst netto nur dann 
Ausgaben, wenn die Gesamtausgaben die Einnahmen iiber
schreiten, und den Ausgaben fiir Rechtspflege miissen die 
Einnahmen aus Gerichtsgebiihren gegeniibergestellt werden. 
Ganz allgemein gesprochen laBt sich sagen, daB 1., 2. 
und 3. Ausgaben zur Sicherung und Ordnung des gesell
schaftlichen Lebens darstellen (zum mindesten geben sie 
sich als solche). Ahnlich steht es mit einem groBen Teil 
der Ausgaben unter 4. Dasselbe gilt auch fiir die meisten 
unter 5., wenn wir auf ihren Ursprung sehen, denn der 
groBte Teil der bestehenden offentIichen Schulden sind 
Kriegsschulden. Andererseits sind die Ausgaben unter 6. 
und 7. zusammen mit einem Teil von 4. - z. B. den 
Gehaltern der Fabrikinspektoren - und dem Teil von 5., 
der mit Anleihen fiir die Entwicklung der Wirtschaft zu
sammenhangt, dazu bestimmt, das sichere und geordnete 
Leben der Gesellschaft lebenswerter zu machen. In dieser 
letzten Ausgabegruppe sind die Ausgaben fiir wirtschaft
liche Fortentwicklung oft mit solchen fur nichtwirtschaft
liche Verbesserung vermengt; Ausgaben fiir Gesundheits-

D a Ito n . N e iss e r, Finanzwissenschaft. 9 
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wesen und Erziehung sind Beispiele hierfiir. Denn es ist 
nicht der einzige und nicht einmal der Hauptnutzen von 
Gesundheit und Erziehung, daB sie jemand befahigen, mehr 
Giiter hervorzubringen oder ein groBeres Einkommen zu 
erlangen. 

4. Wirkliche Klassifikationen der offentlichen Ausgaben, 
die etwas anderes sind als bloBeZusammenstellungen, konnen 
unter verschiedenen einander ausschlieBenden Gesichts
punkten vorgenommen werden. Eine von mehreren Lehr
biichern bevorzugte Klassifikation teilt die Ausgaben da
nach ein, ob sie besondere Vorteile fiir einzelne Glieder des 
Gemeinwesens mit sich bringen, oder allgemeine Vorteile 
fiir aIle Glieder, oder Vorteile, die zum Teil allen und zum 
Teil nur Einzelnen zugute kommen. Wir kommen im 
Kapitel XIX noch auf diese Einteilung zuriick, die bei 
einer Untersuchung der Wirkungen der offentlichen Aus
gaben auf die Einkommensverteilung wichtig ist. Es gibt 
aber noch eine andere Einteilung, die wir besser zuerst ins 
Auge fassen, weil sie sich bei der Betrachtung eines friiheren 
Stadiums des Ausgabeprozesses aufdrangt. Das ist die 
Einteilung zwischen unentgeltlichen (grants) und entgelt
lichen Leistungen (purchase prices). 

Siebzehntes Kapitel. 

Unentgeltliche und entgeltliche Leistungen. 
1. Die Einteilung der offentlichen Ausgaben in un

entgeltliche Leistungen oder Zuschiisse und entgeltliche 
Leistungen entspricht der des offentlichen Einkommens in 
Steuern und Verkaufspreise1). Wenn ein Einzelner eine 
Zahlung aus einer offentlichen Kasse erhalt, leistet er der 
offentlichen Korperschaft dafiir entweder einen direkten 
Gegendienst oder nicht. 1m ersten FaIle empfangt die 
offentliche Korperschaft als Entgelt eine Dienstleistung 
oder Ware, im letzten FaIle leistet sie unentgeltlich, ohne 

1) Vgl. Kap. IV, 2. 
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solchen Entgelt in Empfang zu nehmen. Die unentgelt
liche Leistung kann in Geld oder Diensten bestehen, wie 
arztliche Behandlung, Erziehung oder die Sicherheit, die von 
Heer oder Polizei gewahrleistet werden solI. Dann fallen 
die Zahlungen der Behorde fiir die Dienste der Soldaten, 
Richter und Zivilbeamten sowie an Privatunternehmer, die 
fUr sie arbeiten, unter den Begriff des Entgelts. Dagegen 
sind unentgeltlich Zahlungen wie Altersrenten, Armen
unterstiitzung oder die Aufwendungen aus offentlichen 
Mitteln fiir Gesundheitswesen und Arbeitslosenversicherung. 

Ebenso wie es Kosten der Steuererhebung gibt, so ent
stehen auch Kosten durch die unentgeltlichen Leistungen. 
Vom Standpunkt des Gemeinwesens gesehen, stellen diese 
Ausgaben Entgelte dar, die in Beziehung zu unentgeltlichen 
Leistungen stehen. So ist das Gehalt eines Lehrers z. B. 
ein Entgelt, das aus der unentgeltlichen Leistung kosten
loser Erziehung entspringt, und der Sold des Soldaten ein 
Entgelt, das aus der unentgeltlichen Gewahrleistung der 
offentlichen Sicherheit entspringt. 

Die Zinszahlungen fiir offentliche Schulden kann man 
als entgeltliche oder als unentgeltliche Leistung auffassen. 
Betrachten wir ihre Entstehung in der Vergangenheit, so 
stellen sie sich als ein Entgelt fiir die Anlage von Geldern 
in Staatspapieren dar; betrachten wir jedoch ihren gegen
wartigen Charakter, so erscheinen sie als unentgeltliche 
Leistung, denn die Zinsempfanger leisten der Behorde in 
der Gegenwart keinerlei Gegendienst. Daher ist es be
quemer, bei der Betrachtung dessen, was ist, diese Zins
zahlungen als unentgeltliche Leistungen zu behandeln. 
Aber Zahlungen aus dem Schuldentilgungsfonds zwecks 
Ankaufs und Tilgung von Staatspapieren fallen unter den 
Begriff des Entgelts. Ebenso wollen wir Pensionen aller 
Art zu den unentgeltlichen Leistungen rechnen, obwohl sie 
in manchen Fallen als aufgeschobene Bezahlung fiir ver
gangene Dienstleistungen der Empfanger gelten konnen. 

2. Die Parallele zwischen Steuern und unentgeltlichen 
Leistungen auf der einen Seite und unentgeltlichen Lei
stungen und Verkaufspreisen auf der anderen laBt sich 

9* 
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noch weiter verfolgen. Ebenso wie der Marktpreis ein 
Steuerelement in den Fallen enthalt, in denen eine offent
liche Korperschaft eine Dienstleistung oder Ware zu hoheren 
Preisen verkauft, als ein Privatmann ohne Monopolgewalt 
erzielen konnte, ebenso kann eine Leistung der Behorde 
neben entgeltlichen auch unentgeltliche Elemente enthalten, 
wenn namlich die offentliche Korperschaft zu einem hoheren 
Preise kauft, als ein Privatmann ohne Monopolstellung 
bieten wiirde. Ebenso macht ein offentliches Unternehmen, 
das mit Verlust arbeitet, der aus Steuergeldern gedeckt 
wird, teilweise unentgeltliche Leistungen an aIle Kaufer 
der Produkte dieses Unternehmens, und zwar proportional 
der Hohe ihrer Einkaufe. 

Auch kann man die unentgeltlichen Leistungen, ebenso 
wie die Steuern, in direkte und indirekte einteilen1). Direkt 
kann man eine unentgeltliche Leistung nennen, wenn der 
ganze Nutzen demjenigen zufallt, dem sie gewahrt wird. 
Indirekt kann man sie nennen, wenn der Nutzen ganz oder 
teilweise nicht mehr demjenigen, dem sie gewahrt wird, 
sondern infolge einer Anderung in den Bedingungen eines 
Warenkaufs oder sonstigen privaten Geschafts seinem 
Kontrahenten zugute kommt. So ist eine Alterspension 
eine direkte unentgeltliche Leistung, aber ein ZuschuB an 
einen privaten Bauherrn, der sich nach Zahl und Wert der 
von ihm errichteten Neubauten richtet, ist eine indirekte 
unentgeltliche Leistung; denn in diesem FaIle fallt ein Teil 
des Nutzens in Form herabgesetzter Mieten und vermehrten 
Angebots an Hausern den Mietern zu. 

Die Abwalzung der unentgeltlichen Leistungen stellt ein 
ahnliches Problem dar wie die Abwalzung der Steuern2). 

Eine unentgeltliche Leistung (in Geld) kommt dem zugute, 
der ihren direkten geldlichen Nutzen genieBt. Eine direkte 
unentgeltliche Leistung kommt definitionsgemaB vollstandig 
dem zugute, dem sie gewahrt wird. Eine indirekte unent-

1) Vgl. Kap. V, 2. Eine unentgeltliche Leistung ist ihrer Wir
kung nach eine negative Steuer; daher entspricht jedem Lehrsatz 
tiber die Steuern ein Lehrsatz tiber die unentgeltlichen Leistungen. 

2) Vgl. Kap. VII, besonders Nr. 2. 
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geltliche Leistung oder ein ZuschuB kommt bei Waren teils 
dem Kaufer und teils dem Verkaufer zugute, im Verhalt· 
nis namlich der Elastizitat des Angebots an dieser Ware 
zu der der Nachfrage. Denn je elastischer das Angebot, 
um so starker wird es wachsen, wenn die Produktions. 
kosten infolge des Zuschusses um einen bestimmten Be· 
trag zuriickgehen; um so groBer wird daher auch bei ge· 
gebener Elastizitat der Nachfrage der Preisriickgang und 
damit der Anteil sein, der dem Kaufer von dem offent. 
lichen ZuschuB zugute kommt. Andererseits wird die 
Nachfrage, je elastischer sie ist, um so starker wachsen, 
wenn der Preis der durch offentliche Zuschiisse verbilligten 
Ware um einen bestimmten Betrag fallt, und um so ge. 
ringer wird daher bei gegebener Elastizitat des Angebots 
der Preisriickgang sein, um so groBer also auch der Anteil, 
der dem Verkaufer von dem ZuschuB verbleibt. 

So wird sich der Nutzen eines Zuschusses oder einer 
unentgeltlichen Leistung verteilen auf Bauherren und Mieter 
oder Kaufer im Verhaltnis der Elastizitat des Angebots an 
Neubauten zur Elastizitat der Nachfrage. Der Fall liegt 
ahnlich wie bei der Abwalzung der Gebaudesteuer (oder 
besser noch der Wirkung einer SteuerermaBigung auf die 
Mieten), den wir im Kap. VIII, 3 behandelt haben. Man 
kann wohl daraus folgern, daB die Bauherren im allgemeinen 
gezwungen sind, einen betrachtlichen Anteil des Nutzens 
<ler unentgeltlichen Leistung an die Mieter abzutreten. 
Ferner wiirde ein allgemeines Fallen der Mieten infolge 
Offentlicher Zuschiisse auch den Mietern schon bestehender 
Hauser zugute kommen. Die Befreiung der Neubauten von 
den allgemeinen Kommunalsteuern (von den Abgaben fiir 
besondere Leistungen der Kommune abgesehen), wie wir 
sie im Kap. X, 11 vorschlugen, wiirde in ihrer Wirkung 
einem ZuschuB aus offentlichen Mitteln fiir Neubauten 
gleichkommen 1). 

1) Eine weitere Wirkung dieser Politik ware ein Steigen der 
Arbeitsliihne im Baugewerbe und der Preise der Baumaterialien. 
Aber das fiihrt aus dem engeren Betrachtungskreis der Abwalzung 
in den weiteren Kreis der Steuerwirkungen iiberhaupt. 



134 Offentliche Ausgaben. 

3. Wie man die Verteilung der Steuerlasten vom Stand
punkt der Billigkeit diskutieren kannl), geradeso kann man 
auch die Verteilung des Nutzens von unentgeltlichen offent
lichen Leistungen untersuchen. 

Nehmen wir z. B. den Begriff der "steuerlichen Leistungs
fahigkeit". Ganz entsprechend laBt sich ein Begriff der 
"Fahigkeit zum Empfang" fiir unentgeltliche offentliche 
Leistungen bilden. Und ebenso wie man die "steuerliche 
Leistungsfahigkeit" definieren muB als die Fahigkeit, Steu
ern zu zahlen mit einem Minim urn wirtschaftlichen 
VerI ustes2), ebenso muB die "Fahigkeit zum Empfang" 
die Fahigkeit bedeuten, mit einem Maxim urn von wirt
schaftlichem Gewinn zu empfangen. Entsprechend den 
drei verschiedenen Anwendungsmoglichkeiten des Prinzips 
der steuerlichen Leistungsfahigkeit als MaBstab der Steuer
gerechtigkeit - namlich der des kleinsten Opfers, der des 
proportionalen und der des gleichen Opfers - lassen sich 
drei verschiedene Anwendungsmoglichkeiten des Prinzips der 
"Fahigkeit zum Empfang" ableiten, namlich die des groBten 
V orteils, des proportionalen Vorteils und des gleichen V or
teils. Das "Prinzip des groBten Vorteils" wiirde annahernd 
befolgt sein, wenn man unentgeltliche Offentliche Leistungen 
nicht solchen Personen geben wiirde, deren Einkommen 
einen bestimmten Betrag iibersteigt, und wenn man alle 
kleineren Einkommen vermittels offentlicher Zuschiisse ge
nau bis zur Rohe dieses Betrages brachte. Wie verlockend 
dieser Plan auch sein mag, so ist er doch allzuwenig diffe
renziert, urn ausfiihrbar zu sein. Auch iiber die Anwendung 
der Pri~zipien des proportionalen und des gleichen Vor
teils laBt sich ohne Eingehen auf Einzelheiten nicht viel 
sagen. Weiter entspricht der (unter Gerechtigkeitsgesichts
pUnkten aufgestellten) Forderung, daB die Ungleichheit der 
Einkommen durch Besteuerung nicht verandert werden 
sollte, die Forderung, daB diese Ungleichheit durch offent
liche Zuschiisse nicht modifiziert werden soUte. Aus der 
letzten Regel, die nicht begriindeter ist als ihr Gegenstiick 
----

1) VgI. Kap. IX. 
2) Vgl. Kap. XIII, 2. 
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in der Steuerlehre, wiirde folgen, daB - ceteris paribus -
der Reichere von zwei alten Leuten immer die groBere 
Alterspension erhalten miiBte. 

Ebenso wie eine einzelne Steuer oder ein Steuersystem 
als Ganzes entweder proportional, progressiv oder regressiv 
sein kann, so auch eine unentgeltliche offentliche Leistung 
oder ein ganzes System von solchen. Unter einem progressiven 
System sind die offentlichen Zuschiisse zum Einkommen 
des Empfangers um so kleiner, je groBer sein Einkommen 
ist, wahrend unter einem regressiven System die Zuschiisse 
um so groBer sind, je groBer dieses Einkommen istl). 

4. Wie bei der Besteuerung schlieBlich die Abwalzung 
nur ein Teil der weiterreichenden Frage der Steuerwirkungen 
im allgemeinen ist, so gilt das auch fUr die unentgeltlichen 
offentlichen Leistungen. Daher werden sich die nachsten 
drei Kapitel mit den okonomischen Wirkungen der un
entgeltlichen offentlichen Leistungen und der offentlichen 
Ausgaben iiberhaupt beschaftigen. Genau wie bei der ent. 
sprechenden Frage der Besteuerung wird auch hier die 
praktische Berechtigung des einzelnen finanzpolitischen 
Systems besser durch ein Studium der okonomischen Wir· 
kungen als durch Betrachtungen iiber Gerechtigkeit geklart. 

Achtzehntes KapiteL 

Die Wirkungen der ijffentlichen Ausgaben auf die 
Produktion. 

1. Die Unterscheidung zwischen unentgeltlichen und 
entgeltlichen Leistungen ist in diesem Kapitel, das sich 
mit den Wirkungen der offentlichen Ausgaben auf die Pro-

1) Wir konnten auch die Bedeutung der Ausdriicke progressiv 
und regressiv umkehren, wenn wir sie auf die unentgeltlichen offent
lichen Leistungen anwenden; doch scheint es besser, den gleichen 
Ausdruck fiir Steuern und fiir unentgeltliche Leistungen anzuwenden, 
wenn sie in Richtung der Verminderung der Ungleichheit der Ein· 
kommen wirken, und ebenso den gleichen Ausdruck fiir Steuern 
und Leistungen, wenn sie umgekehrt wirken. 
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duktion beschaftigt, von geringerer Bedeutung als in den 
Darlegungen des nachsten Kapitels uber die entsprechenden 
Wirkungen auf die Einkommensverteilung. In diesem Ka
pitel ist wesentlich, daB offentliche Ausgaben im Verein 
mit der Besteuerung und anderen Formen der Erhebung 
offentlichen Einkommens die Produktivkrafte in hohem 
MaBe von den Kanalen, in die sie sich sonst ergossen 
hatten, in andere Kanale ablenken - je nach der Politik 
der offentlichen Korperschaften -, was natiirlich sowohl 
die Zusammensetzung als den Gesamtumfang der Pro
duktion sehr verandern kann. 

Ebenso nun wie die Besteuerung - ceteris paribus -
die Produktion so wenig wie moglich hemmen sollte, ebenso 
sollten die offentlichen Ausgaben sie soweit wie moglich 
erhohen. 

2. Vielfach wird fur unmoglich erklart, daB offentliche 
Ausgaben die Produktion jemals erhohen konnten. Be
trachten wir z. B. folgende These: "Das Verhaltnis der 
offentlichen Ausgaben zum Nationaleinkommen ist um ein 
Mehrfaches groBer als vor dem Kriege. Das bedeutet, daB 
ein viel kleinerer Teil jenes Einkommens zur Versorgung 
des Alters, fiir Ersparnisse und geschaftliche Unterneh
mungen verfugbar istl}." flier ist offenbar angenommen, 
daB die Ausgaben einfach vom Nationaleinkommen abge
zogen werden konnen und daB nur die Differenz zur Ver
sorgung des Alters, fiir Ersparnisse und geschaftliche Unter
nehmungen verfugbar ist. Diese Betrachtungsweise uber
sieht aber vollig zwei wesentliche Momente. Erstens stellt 
ein groBer Teil der offentlichen Ausgaben lediglich Uber
tragungen von Kaufkraft innerhalb des Gemeinwesens dar; 

'Zinszahlungen fiir iImere Anleihen und Alterspensionen 
sind ein naheliegendes Beispiel solcher trbertragung. Die 

1) Aus einem Brief tiber "Verschwendung bei offentlichen Aus
gaben", der am 16. Juli 1920 im "Manchester Guardian" und wahr
scheinlich auch in anderen Zeitungen erschien und folgende Unter
schriften trug: "Asquith, Chalmers, Cowdray, A. Herbert Dixon, 
R. A. Hadfield, Inchcape, Islington, Godfrey Locker - Lampson, 
Walter Leaf, Midleton, John Denison Pender, W. Peter Rylands, 
Salisbury, Selborne, Arthur Steel-Maitland, Richard V. Vassar-Smith." 
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Vertreter der eben angefUhrten These scheinen zu glauben, 
daB niemals auch nur ein Bruchteil der Kriegsanleihezinsen 
von den Empfangern gespart werde und daB Alterspensionen 
keine Versorgung desAlters darstellen. Das zweite wesent
liche Moment, das sie ubersehen, ist, daB ein groBer Teil 
der offentlichen Ausgaben, beispielsweise der fUr Erziehung 
und Gesundheitspflege, die Produktivkrafte des Gemein
wesens direkt erhoht und damit auch den fUr jene Zwecke 
verfugbaren Fonds. 

Zu einer richtigen Auffassung der Wirkungen offent
lieher Ausgaben auf die Produktion kann man nur gelangen, 
wenn man bei der Untersuchung ebenso vorgeht wie bei 
der des Kap. X uber die Wirkung der Besteuerung auf die 
Produktion. Man muB nacheinander betrachten: erstens 
die Wirkungen auf die Arbeits- und Sparkraft, zweitens die 
Wirkungen auf den Arbeits- und Sparwillen, drittens die 
Ablenkung der Produktivkrafte von ihren ursprunglichen 
Tatigkeitsgebieten und Standorten. 

3. Ehe wir nach diesem Plane unsere Untersuchung 
fortsetzen, sei uns eine kleine Abschweifung gestattet. Ein 
groBer Teil der Ausgaben eines modernen Gemeinwesens 
verfolgt einen Zweck, der nicht unmittelbar zur wirtschaft
lichen Wohlfahrt beitragt: Ausgaben fUr Bewaffnung und 
Heerwesen bilden das beste Beispiel, und man hat oft ge
sagt, daB diese Ausgaben, wirtschaftlich betrachtet, Ver
schwendung sind. Gewehre, Bajonette und Granaten kann 
man nicht essen, und die Vermehrung der Schlachtflotte 
ist keine wirtschaftliche Losung der W ohnungsfrage. 

Die okonomische Verschwendung und Zerstorung im 
Gefolge der modernen Kriegfiihrung braucht nicht beson
ders hervorgehoben zu werden, obwohl vielleicht die aller
schlimmsten Dbel, die der Krieg mit sich bringt - Not 
und Schrecken, Panik und Plunderung, HaB und Ab
stumpfung des moralischen Empfindens, besonders bei den 
Nichtkombattanten -, auBerhalb der Sphare der Wirtschaft 
liegen. Es laBt sich aber andererseits nicht leugnen, daB 
Kriegsausgaben, die eine Invasion verhindern oder wenig
stens in Grenzen halten oder die gar den Sieg herbeifiihren, 
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indirekt den wirtschaftlichen Verlust vermindern, den In
vasion oder Niederlage sonst mit sich gebracht hatten. 

Unter besonderen Umstanden ist es sogar moglich, daB 
ein kurzer und erfolgreicher Krieg einem Gemeinwesen als 
Ganzem einen UberschuB an wirtschaftlichem Gewinn 
bringen kann und einige wenige Begiinstigte - sogar 
unter den Besiegten - ziehen Nutzen fast aus jedem Krieg. 
Wenn aber die Reden der Staatsmanner der Schliissel der 
Geschichte sind, so spielen derartige Moglichkeiten der 
Beutemacherei keinerlei Rolle in der Diplomatie, die von 
Zeit zu Zeit Tausende zum Hades sendet. Vielmehr mar
schiert die Jugend der kriegfiihrenden Volker nach der ge
wiB nicht wirtschaftlichen Geist atmenden Melodie der 

nationalen Ehre ,der Verteidigung der Freiheit und 
.. der Heiligkeit der Vertrage . Wirtschaftliche Erwagungen 
treten vielleicht nachtraglich noch auf, wenn schlieBlich 
die Zeit herannaht, wo es die toten HeIden zu feiern und 
neue Friedensvertrage an Stelle der alten zu setzen gilt. 

Der einfache Nationalokonom jedoch, in der Geheim
sprache der Diplomatie unerfahren, kann nicht leugnen, 
daB die Leistungen der Soldaten und Matrosen und selbst 
die der Heereslieferanten unter giinstigen Bedingungen zu 
seiner Sicherheit beitragen und im Prinzip daher nicht 
weniger als die Leistungen der Kanalisationsarbeiter, 
StraBenkehrer und Feuerwehrleute einen Anspruch haben, 
als Posten im Volkseinkommen aufgezahlt zu werden. Hier 
aber, wenn irgendwo, ist Sparsamkeit in wahrem Sinne 
n6tig, da Gefahr besteht, daB eher zuviel als zuwenig 
Produktivkrafte in dieses Strombett geleitet werden. In 
Friedenszeiten haben die nationalen Ausgaben fiir Wehr
macht und Riistungen die Eigentiimlichkeit, daB ihr Um
fang nicht absolut bestimmt ist; denn was eine Nation 
erstrebt, ist nicht absolut stark, sondern im Verhaltnis zu 
anderen Nationen stark zu sein: das zeigt uns jede Seite 
der auswartigen Politik. Verfangliche Satze wie der: "Keine 
Flotte sei starker als die unsere!" (One Power Standard) 
oder: "Zwei englische Schiffe fiir ein deutsches!" bestatigen 
unsere Behauptung. Eine 50 proz. Beschrankung der Rii-
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stungen aller Nationen wiirde sie alle offenbar in genau 
dem gleichen Zustand der Sicherheit oder Unsicherheit 
lassen wie vorher; dasselbe gilt fiir eine 50 proz. Riistungs
vermehrung. Wahrend aber eine allgemeine Vermehrung 
der Riistungen offenbar in nichts die relative Sicherheit 
erhoht, zieht sie Produktivkrafte von anderen Tatigkeits
gebieten ab, in denen sie direkt zur wirtschaftlichen Wohl
fahrt beigetragen hatten. Die betreffenden Gemeinwesen 
genieBen also geringere okonomische W ohlfahrt ohne groBere 
Sicherheit. Tatsachlich wird sogar meistens die Sicherheit 
kleiner werden; denn sie hangt nicht nur von der relativen 
Starke der Riistungen ab, sondern von der Sinnesart der 
Menschen, insbesondere davon, wie sehr sie sich innerlich 
mit der Moglichkeit eines Krieges gegen ihre Nachbarn be
schaftigen. Sicherheit ist mit anderen Worten nicht nur 
materiell, sondern auch psychologisch bedingt, und eine je 
groBere Rolle die Riistungen und Riistungsgedanken im 
Leben eines Gemeinwesens spielen, urn so geringer ist die 
ps~!t.QJogische Sicherung gegen den Krieg. Das Zeitalter 
des europaischen Wettriistens, das die Staatsmanner jeden 
Landes mit stets wachsender Furcht vor ihren Nachbarn 
erfiillte und mit dem furchtbaren Ausbruch von 1914 endete, 
beweist all das zur Geniige. Es liegt in der Tat auf der 
Hand, daB durch eine Verminderung der Heere der ganzen 
Welt auf den Stand einer internationalen Polizeimacht 
gleichzeitig maximale Sicherheit und maximale wirtschaft
liche Wohlfahrt erreicht wiirde. Dazu gehort eine inter
nationale Ubereinkunft iiber die Einschrankung gewisser 
offentlicher Dienstleistungen. 

Die bewaffnete Macht, zur Verteidigung oder zum An
griff gegen auBere Feinde bestimmt, wird unter demselben 
Ausgabetitel unterhalten wie innere Polizei, Gerichtshofe, 
Fabrikinspektoren und vieles andere, alles Ausgaben, die 
zum groBen Teil unnotig werden wiirden, wenn nur die 
Menschen ein wenig verniinftiger und klarerhlickend oder 
ein wenig ehreliliafter waren, als' sie' sind. Sie sind streng 
von jeder andereil Rubrik der Ausgaben (fiir Erziehung z. B.) 
zu unterscheiden, die immer notwendig sein werden, ob 
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nun die Mittel dafiir aus offentlichen oder privaten 
Kassen stammen, welche Veranderungen auch im Cha
rakter und Intellekt des Durchschnittsmenschen eintreten 
mogen. 

4. Wir wollen jetzt zur Betrachtung der Wirkungen der 
offentlichen Ausgaben auf Arbeits- und Sparkraft der Be
volkerung zuriickkehren. Ebenso wie die Besteuerung die 
Arbeitskraft eines Menschen vermindern kann, wenn sie 
seine korperliche Leistungsfahigkeit herabsetzt, so werden 
die offentlichen Ausgaben sie steigern, wenn sie diese 
Leistungsfahigkeit erhohcn. Das ist ein weites Feld fiir 
sozialpolitisch wiinschenswerte Ausgaben, die wir weiter 
unten in dem Abschnitt iiber die Ablenkung der Produktiv
krafte betrachten wollen. Hier solI nur betont werden, 
daB unentgeltliche offentliche Geldleistungen die Leistungs
fahigkeit nicht so sehr der EmpIanger selbst, als ihrer Kin
der in der Zukunft vermehren konnen. Das ist einer der 
wichtigsten Griinde, die fiir Witwenpensionen und ahnliches 
sprechen. Ferner werden gewisse offentliche Sachleistungen, 
wie Erziehung und arztliche Hilfeleistung und vielleicht 
sogar Versorgung mit Wohnungen zu verbilligtem Miets
preis mehr zur Steigerung der physischen LeistungsIahigkeit 
beitragen als gleichwertige Geldleistungen, die haufig yom 
Empfanger weniger zweckmaBig verwendet werden wiirden. 
Derlei Wirkungen der offentlichen Leistungen auf die 
physische Leistungsfahigkeit sind ein MaBstab fiir jene 
"Fahigkeit zum Empfang", die der "steuerlichen Lei
stungsfahigkeit" des Steuerzahlers entspricht. 

Wie ferner aIle Besteuerung die Sparkraft des Be
troffenen beschneiden wird, wenn irgendeine Marge vor
handen ist, aus der Ersparnisse gemacht werden konnen, 
so werden aIle offentlichen Ausgaben die Sparkraft des 
NutznieBers heben, indem sie diese Marge vergroBern. 
Wenn man A auf dem Steuerwege 1000 £ wegnimmt und 
B aushandigt - wobei es gleichgiiltig ist, ob als Kriegs
anleihezinsen oder Beamtengehalt oder unter irgendeinem 
anderen Titel -, so wird die Steigerung von B's Sparkraft 
die Minderung der Sparkraft des A aufwiegen. 
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5. Wenden wir uns von den Wirkungen auf die Arbeits
und Spar kraft zu den Wirkungen auf den Arbeits- und 
Sparwillen del' Bevolkerung! 1m Kap. X, 3 haben wir be
reits dargelegt, daB in diesel' Hinsieht die Aussicht auf 
zukiinftige Besteuerung bedeutsamer ist als die Tatsache 
einer gegenwartigen Besteuerung. Die Aussicht auf 
kiinftige Zuwendungen aus Offentliehen Mitteln iibt gleich
falls einen wiehtigen EinfluB aus. In vielen Fallen ist die 
Hohe diesel' kiinftigen Zuwendung, insofern sie unentgelt
lieh erfolgt, unabhangig yom Umfang -der kiinftigen Arbeit 
und Ersparnis des Empfangers. Kriegspensionen und Kriegs
anleihezinse~ sind Beispiele dafiir. Die Aussicht auf solehe 
festen, periodisch wiederkehrenden und, was die Zukunft 
anlangt, bedingungslos gewahrten offentliehen Leistungen 
ist selten geeignetl), den Arbeits- und Sparwillen zu 
starken, und wo die Nachfrage naeh Einkommen, ge
messen an del' dafiir gemachten Anstrengung, sehr elastiseh 
ist, ist sie offenbar sogar geeignet, diesen Willen und 
damit jene Anstrengung so weit zu mindern, daB 
das erarbeitete Einkommen urn nahezu den vollen Betrag 
der offentlichen Leistung kleiner sein wird. Freilich sind 
nieht aIle unentgeltliehen Offentlichen Leistungen fest be
stimmt und werden bedingungslos gewahrt. Die Aussicht 
auf einen nur unter gewissen Voraussetzungen ge
wahrten offentliehen ZuschuB - dessen Voraussetzung z. B. 
Krankheit odeI' unfreiwillige Arbeitslosigkeit ist - wird 
heute den Arbeitswillen nicht einschranken, kann ihn 
unter Umstanden sogar heben2). Ebenso wird die Aussieht 
auf einen offentlichen ZuschuB von unbestimmter Hohe, 

1) Manchmal allerdings wird die Aussicht auf ein kleines, aber 
bestimmtes Einkommen an einem zukiinftigen Termin es dem ein
zelnen, der nunmehr sicheren Grund unter den FUBen hat, mehr der 
Millie wert erscheinen lassen, darauf weiterzubauen, wahrend er sich 
ohne eine solche Basis schwer entschlieBen wiirde, ganz von vorne 
anzufangen. 

2) Ausgaben zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit konnen auch 
jene Minderung des Arbeitswillens hintanhalten, die oft nach langen 
Perioden der Erwerbslosigkeit mit der Verminderung der Arbeits
fahigkeit des einzelnen verbunden ist. Vgl. Kap. XX, 2. 
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der mit den kiinftigen Anstrengungen des Empfangers 
wachst, gleich einer Pramie auf seine Arbeit oder seine 
Ersparnisse wirken und seinen Arbeits- und Sparwillen 
starken, es sei denn, daB seine Nachfrage nach Einkommen 
sehr elastisch ware. (Freilich sind offentliche Leistungen 
dieser Art in der Praxis oft nicht durchfiihrbar.) - An
dererseits wird die Aussicht auf einen offentlichen ZuschuB, 
der sich bei kiinftiger Anstrengung des Empfangers ver
mindert, sicherlich seinen Arbeits- und Sparwillen ein
schranken. Es ist ein Fehler, daB das englische System 
der Alterspensionen so vorgeht. Dieser Fehler lieBe sich 
vollkommen ausgleichen, wenn man die Pension in voller 
Rohe ohne Abzug allen auszahlte, die das pensionsfahige 
Alter erreicht haben. Das wiirde jedoch, obwohl es gewisse 
Verwaltungsausgaben ersparte, Pensionsbewilligungen an 
Millio nare einschlieBen, eine nicht zu rechtfertigende 
Extravaganz. Eine weniger kostspielige (freilich nur teil
weise) Abhilfe lage darin, daB man von der vollen Pension 
dann einen Abzug machte, wenn das Einkommen des 
Empfangers ohne die Pension eine gewisse Rohe iiberstiege, 
aber immer so, daB dieser Abzug geringer als der jenen 
Grenzbetrag iibersteigende UberschuB bliebe. Man konnte 
z. B. die volle Rente allen Pensionsfahigen zahlen, deren 
sonstiges Einkommen nicht groBer ist als wochentlich 2 £, 
und konnte wochentlich 6 Pence von der vollen Pension 
fiir jeden Schilling abziehen, um den das wochentliche Ein
kommen 2 £ iibersteigt. Das ware allerdings nur eine teil
weise Abhilfe, da die Abziige immer eine Verringerung des 
Reineinkommens aus Arbeit und Ersparnis herbeifiihren 
wiirden. Wo die Nachfrage nach Einkommen elastisch 
ware, wiirde darum der Arbeits- und Sparwillen noch 
teilweise gelahmt werden. 

6. Wir konnen jetzt dazu iibergehen, die Wirkungen 
auf die Produktion zu betrachten, die die durch offentliche 
Ausgaben verursachte Ablenkung von Produktivkraften 
von ihren bisherigen Tatigkeitsgebieten und Standorten 
mit sich bringt. Was zunachst die Ablenkung von bis
herigen Tatigkeitsgebieten betrifft, so haben wir den Son-
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derfall der Ausgaben fiir die Wehrmacht schon behandelt. 
Damit verwandt sind aIle anderen FaIle, in denen es sich 
nach der Einteilung im Kap. XVI urn die Aufrechterhaltung 
der gesellschaftlichen Sicherheit und Ordnung handelt. 
Alles, was sich in diesem Zusammenhang iiber solche Aus
gaben sagen laBt, ist, daB sie mit graBter Sparsamkeit 
erfolgen sollten. Der Vorteil, den ein Mehr an Sicherheit 
und Ordnung gewahren muB mit dem Nachteil verglichen 
werden, daB nunmehr jene Giiter und Dienstleistungen 
entbehrt werden miissen, die sonst mit diesen Produktiv
kraften geschaffen werden k6nnten. Man kann auch zu 
viel - nicht nur zu wenig - fiir Sicherheit und Ordnung 
ausgeben, und sicherlich fiir den militarischen Pomp und 
die Belastigungen des Publikums, ohne die man sich diese 
segensreichen Einrichtungen oft nicht denken kann. 

Wenden wir uns jedoch zu jenen andersartigen Aus
gaben, die dazu dienen, das nunmehr gesicherte und ge
ordnete gesellschaftliche Leben lebenswerter zu machen, so 
laBt sich etwas mehr dariiber sagen. 1m Kap. X, 11 haben 
wir dargelegt, daB unentgeltliche Leistungen und Zuschiisse 
an einzelne Industrien mitunter die Produktion fordern. 
Allgemeiner ausgedriickt: die durch affentliche Ausgaben 
verursachte Ablenkung von Produktivkraften nach ein

-zelnen Tatigkeitsgebieten wird mitunter die Produktion 
erhohen. Derartige Ablenkungen konnen zustande kommen 
entweder durch Subventionen an Privatunternehmungen 
oder durch Zuschiisse aus Steuermitteln an offentliche 
Unternehmung~n, die mit Verlust arbeiten (vgl. Kap. XIV, 
5-6). Auch kannen diese Ablenkungen die Produktion 
einzelner Konsumgiiter und die Leistung einzelner Dienste 
fordern oder die vorhandenen Hilfsquellen statt zur Sorge 
fiir die Gegenwart, zur Sorge fiir die Zukunft ausniitzen 
und so zur Erweiterung der kiinftigen Produktionsfahigkeit 
heranziehen. 

7. Die meisten weitreichenden Ablenkungen von Pro
duktivkraften konnen durch die Notwendigkeit gerecht
fertigt werden, fiir die Zukunft wirksamer okonomische 
Vorsorge zu treffen. Denn, abgesehen von der Inter-
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vention des Gemeinwesens, sorgt man hier zu wenig vor, 
und, soweit es geschieht, ist die Richtung nicht immer 
zweckmaBig. Man trifft deshalb zu wenig Vorsorge, weil 
es nur wenige Leute gibt, die die Zukunft nicht "diskon
tieren", vor allem die entferntere Zukunft (vgl. Kap. III, 5). 
Die meisten ziehen es beispielsweise vor, heute 100 £ aus
zugeben, statt ein Jahr spater uber 105 £ verfugen zu 
konnen; sie wollen auch lieber heute 100 £ fiir sich selbst 
haben als, sagen wir, 1000 £ in 30 Jahren, die sie dann 
selbst oder nach ihrem Tode andere ausgeben konnten. 
Und wo eine Vorsorge getroffen wird, dort geschieht es 
vielfach in unzweckmaBiger Richtung, indem ein zu 
groBer Teil der dafiir verwendeten Mittel die Gestalt ma
teriellen Kapitals annimmt und ein zu geringer Teil die 
Gestalt menschlichen Kapitals oder die Gestalt von Kennt
nissen. Denn der Zinssatz, den eine kluge Verwendung als 
menschliches Kapital oder zur Erlangung von Wissen ab
wirft, ist im allgemeinen niedriger als der einer ebenso 
klugen Verwendung als materielles Kapital. Aber gerade 
aus diesem Grunde ist der Gewinn der Gesellschaft als 
Ganzes im allgemeinen schlieBlich bei jener Kapitals
anlage groBer als bei dieser1). 

Daraus ergibt sich, daB ein weites Feld fiir die Inter
vention der offentIichen Hand vorhanden ist, um die wirt
schaftIiche Vorsorge fiir die Zukunft zu verbessern2) und 
ein besseres Verhaltnis zwischen ihren verschiedenen Be
standteilen herbeizufuhren. Diese beiden Punkte sind der 
eigentIiche Grund fast aller offentlichen Ausgaben, die die 
Produktionsfahigkeit erhOhen sollen. 

1) Eine umfassendere Untersuchung dieser wichtigen Frage 
findet man bei Pigou: Economics of Welfare, S. 24-27 und 
773-781, Cannan: Wealth, S. 138 und 199-201 und in meinem 
eigenen Buche: Inequality of Incomes, S.264-268; vgl. auch 
Marshall: Principles of Economics, S. 661. 

2) Ich sage "verbessern" und nicht nur "vermehren", weil man 
sonst entgegnen konnte, daB die Politik der offentlichen Hand zwar 
mehr Produktivkrii.fte fiir die zukUnftigen Bediirfnisse bereitstellen, 
aber dabei ihre 'Wirksamkeit im Vergleich zu ihrer sonstigen Ver
wendungsweise herabmindern wird. 
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Vom Standpunkt der Produktion aus sind diejenigen 
offentlichen Ausgabl·n sozial erwiinscht, die die Produktions
fahigkeit mehr steigcrn, als dit'Verwendung der fraglichen 
.Mittel von privateI' Seite tun wiirde. Zu diesel' Kategorie 
gehoren erstens Ausgab(·n fUr Sehuldentilgung, da die 
Hauptmasse der zuriickgezahlten Betrage gewohnlich wieder 
inwstiert wird1 ), zweitens Ausgabl'n fiir Eisenbahnhau in 
ul1l'r,;chlossenen Gebieten, Bewasserung, Aufforstung und 
ahnliche Anlagen, aus denen man auf sehl' lange Sicht, 
aber nieht fiir die niichste Zukunft groBen Ertrag erwarten 
kann und die daher den privaten Geldgeber nicht rei zen ; 
drittens Ausgaben zur Erweiterung des menschlichen 
Wissens, del' Ermutigung der Forschung und des Er
findungsgeistes und, was insbesondere die Erweiterung der 
Kenntnis von Al'beitsgelegenheit anlangt, zur Unter
haltung \'on Al'beit:maehweisen; viertens Ausgaben fUr Er
ziehung und Stahlung des Korpers; fiinftens Ausgaben 
fUr offl'l1tliche Gesundheitspflege; s('ehstens Ausgab('n zur 
Unterstiitzung der Ver,;icherung gegen Arbeitslosigkeit und 
gewisse andere Risiken, die sich del' Ausschaltung durch 
den Versichcrungsnehmer entziehen. 

Natiirlich ist die Summe begrenzt, die ein Gemeinwesen 
auf diese Dinge verwenden kann, aber man hat guten 
Grund zu der Annahme, daB diese Grenze jenseits der 
meisten tatsiiehliehen Ausgaben liegt. Hier kommt der 
allgemeine Grundsatz zur Anwendung, daB der Grenzertrag 
sole her Ausgaben fUr das Gemeinwesen als Ganzes wahr
seheinlieh groBer ist als der Grenzertrag fUr die einzelnen, 
die sieh solehe Ausgaben leisten konnen. Daher ist Ver
mehrung der offentliehen Ausgaben in dieser Richtung 
'!I1hsehenswert, da sie diejenige Verteilung der Hilfsquellen 
eines Gemein wesens auf die einzelnen Tatigkeitsge biete herbei
fUhrt, die in Zukunft die groBte Produktivitiit ergeben wird. 

In England gelangt dieser Grundsatz in gewissem Um
fange bereits zur Anwendung, insofern kostenlose Erziehung 
aus den Steuermitteln des Staates und der Kommunen ge-

l) Das Problem der Schuldenriickzahlung wird weiter im Ka
pitel XXIII untersucht. 

D a 1 ton - ]I; e i " s c r, Finanzwis"cnschaft 10 
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wiihrt wird, Volksbibliotheken aus kommunalen Mitteln 
erhalten, Zuschiisse an Volksbade- und Waschanstalten von 
den Gemeindcn geleistet werden usw. Es spricht viel dafiir, 
diesen Grundsatz auszudehnen: auf dic Bereitstellung von 
Arbeiterwohnungen zu verbilligten Mietssiitzen, auf das 
Angebot von Brot, Kleidung und anderen Lebensnotwendig
keiten zu Preisen unter den Produktionskosten, sowie auf 
die Verbesserung des Volksschulwesens und der kostenlosen 
iirztlichen Behandlung, um die Leistungsfahigkeit der Rassc 
zu erhohen. Offentliche Zuschiisse zu privaten Ersparnissen 
sind gll'ichfalls, wic man ohnc weiteres sieht, zu bdiir
worten, weil sic die Lust am Sparen erhohrn. Aber nicht 
alle Erweiterungen der offentlichen Ausgaben sind im 
Grollen gleichzeitig durchfiihrbar, und vor allem mull 
man ihren Wirkungcn vergleichsweise die Wirkungen gegen
iiberstellen, die von der He bung der dazu erforderlichen 
offentlichen Einnahmen auf die Produktion ausgehen. 

Weiter ist zu erwiigen, ob in jedem besonderen Falle 
das erstrebte Ziel am besten durch eine offentliche Unter
nehmung oder durch einen offentlichen Z'USchufl zu einer 
privaten Unternehmung erreicht werden kann. 1m allge
meinen jedoch ist, wenn man die politischen Schwierig
keiten in Rechnung setzt, nicht viel Aussicht fiir Zuschiisse 
an Privatindustrien. Es ist sogar oft moglich, das er
wiinschte Ergebnis in befriedigenderer Weise durch Ande
rungen in der Besteuerung zu erlangen als durch offentliche 
Zuschiisse. Es ist z. B. besser, Hauser von den Kommunal
abgaben auszunehmen als bei ihrem Bau offentliche Zu
schiisse zu gewiihren. 

8. Ablenkungen der Produktivkrafte durch offentliche 
Ausgaben von ihrem natiirlichen Standort wiirden manch
mal die Produktionsfahigkeit der Volkswirtschaft erhohen. 
Dies wird z. B. durch eine Verteilung der offentlichen 
Fonds von einer zentralen Kasse" lin die lokalen Behorden 
erreicht, wenn man dabei darauf bedacht ist, diesen einen 
Anreiz fiir die wirksame Erfiillung ihrer Funktionen zu 
geben. Weiter werden besondere offentliche Zuschiisse an 
die iirmeren Gemeinden ("ZuschuBgemeinden" genannt) 
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fiir Schul· und Gesundheitswesen die betreffenden Behorden 
befahigen, bessere Vorsorge in dieser Richtung zu treffen, 
als geschehen ware, wenn ein bestimmter Gesamtbetrag 
fiir offentliche Bewilligungen gleich ma3iger verteilt wor· 
den ware. 

9. Um die hauptsachlichen Schluf3folgerungen dieses 
Kapitels zusammenzufassen1): Wah rend Besteuerung fiir 
sich allein genommen wahrscheinlich die Produktion ein· 
schrankt, diirften die offentlichen Ausgaben fiir sich 
allein genom men sie meistens erhohen .. Ausgaben fiir 
bewaffnete Krafte und den anderen Apparat zur Aufrecht. 
erhaltung von Ordnung und Sicherheit schaffen, falls man 
sie nicht iibertreibt, die Bedingungen, unter denen allein 
organisierte Produktion iiberhaupt stattfinden kann. 
Ausgaben anderer Art wirken auf die Produktion in drei 
Richtungen: erstens durch ihren Einflu3 auf die Ar bei ts· 
und Sparfahigkeit, zweitens durch ihren Einflu3 auf 
den Arbeits· und Sparwillen, drittens durch Ab. 
len kung der Prod ukti vkrafte von ihren Tatigkeits. 
gebieten und Standorten. Fiir die erste Rubrik ist die 
produktionsfordernde Wirkung klar, ebenso klar wie die 
entsprec.hende Hemmung, die eine Besteuerung herbeifiihrt. 
Was die zweite Rubrik anlangt, so hangt, ebenso wie bei 
Besteuerung, viel sowohl von dem Verhalten der betroffenen 
Personen wie dem Charakter der eingeschlagenen Politik 
abo Per Saldo ist iminerhin eine leichte Einschrankung 
der Pfbduktion als Wirkung der Aussichten des Indi. 
viduums auf unentgeltliche offentliche Leistungen wahr. 
scheinlich. Unter der dritten Rubrik ist auf ausgedehnte, 
bisher stark vernachliissigte Moglichkeiten hinzuweisen, die 
Produktion anzustacheln, vor allem auf weise Ausgaben 
fiir die Gesundheit der Massen, ferner fiir Erziehung und 
die Beforderung des menschlichen Wissens. Solche Aus. 
gaben werden wiederum indirekt die Arbeits· und Spar. 
fahigkeit und vielleicht auch den Willen dazu ver· 
mehren. 

1) Vgl. den letzten Abschnitt von Kap. X. 
10· 
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Wenn wir die Bilanz der beiden Seiten unserer Rechnung 
ziehen, so konnen wir nicht zweifeln, daB der Anreiz zu 
ProduktionsvergroBerung durch ein weises System offent
licher Ausgaben bei weitem die Hemmung aufwiegen wird, 
die - wenn iiberhaupt - aus der Besteuerung und den 
anderen FinanzierungsmaBnahmen entspringt; unter der 
Voraussetzung freilich, daB auch diese MaBnahmen den 
Gesichtspunkt der Produktionsforderung geniigend im Auge 
behalten. Die tatsachlichen offentlichen Ausgaben vieler 
moderner Gemeinwesen freilich, besonders ffir die bewaff
nete Macht und ffir Kriegsschulden, sind ein melancholisch 
stimmendes Schauspiel, dem gegeniiber jedoch die iiber
lauten und schematischen Anklagen der "Sparsamkeits"
Parteien keine den Kern der Sache treffende Kritik dar
stellen. 

Neunzehntes Kapitel. 

Die Wirkungen offentlieher Ausgaben auf die 
Einkommensverteilung. 

1. Das Studium der Wirkungen oUentlic.heJ:.A Us
g~n auf die Einkon:uuensyerteilung erfordert eine Unter
suchung parallef der im Kap. XI iiber die Wirkungen der 
Besteuerung auf die Einkommensvel'teilung angestellten. 
Der Parallelismus ist vollstandig ffir den Teil der offent
'lichen Ausgaben, der in "unentgelilichen Leistungen" besteht, 
die einzelnen Individuen einen Sondervorteil zufiihren. Wir 
beginnen darum mit offentlichen Ausgaben dieser Art. 

Diejenigen, denen Wagners 8Ozialpolitische Betrach
tungsweise der Besteuerungschwer eingeht, werden sioh 
noch weniger leicht zur Anerkennung des Satzes entschlieBen, 
daB, ceteris paribus, dasjenige System offentlicher Ausgaben 
'das beste ist, das innerhalb der g~ebenen Grenzen die 
Ungleichheit der Einkommen am meisten zu vermiBdern 
S1lcht. Doch dies folgt durch einen einfachen l<>gischen 
Schlull aus dem Grundsatz, daB eine weniger ungleiche 
EinkommensverteillIDg wUnschenswert ware: 
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2. Wie wir in Kap. XVI, 3 ausfiihrten, kann eine ein
zelne unentgeltliche offentliche Leistung EO wie eine einzelne 
Steuer regressiv, proportional oder progressiv sein. Unent
geltliche offentliche Leistungen sind regressiv, wenn, pro
ientual berechnet, der ZuschuB zulli· Einkommen des 
Empfangers um so kleiner ist, je kleiner dieses Einkommen 
ist. Sie ist proportional, wenn dieser ZuschuB stets der
selbe ist - prozentual berechnet -, wie groB auch das 
Einkommen des Empfangers sein mag. So wiird~ eine all
gemeine und gleichformige Altersrente: fiir aIle Burger von 
einem bestimmten Alter an progressiv vom Gesichtspunkt 
der Empfanger aus sein, wahrend die Zinszahlungen fiir 
die englische Kriegsschuld wahrscheinlich im ganzen re
gressiv sind. Allgemeiner gesprochen kann ein System un
entgeltlicher offentlicher Leistungen so wie ein Steuer
system regressiv, proportional oder progressiv sein, ent
weder vom Standpunkt der Gesamtheit aller Staats
biirger oder von dem besonderer Gruppen von Emp
fangern. 

Ein progressives Leistungssystem tendiert unzweifelhaft 
in Richtung einer Verringerung der Ungleichheit der Ein
kommen. Dasselbe gilt wahrscheinlich fUr ein proportio
nales und sogar fiir ein leicht regressives System, wahrend 
ein schmer !Elgressives Sys~ zur VergroBerung jener Un
gleichheit tendiert. Andererseits ist die Tendenz zu ihrer 
Ver.ringerung um so starker, je scharfer die Progression ist1). 

Die Rucksicht auf die Einkomm:ensverteilung macht uns 
daher die scharfste Progression wiinschenswert, die uber
haupt durchzufuhren ist. Dem Prinzip des W~jnsten Opfers 
bei der Verteilung der Steuerlast lauft das Prinzip der 
groBten Zuwendung bei der Verteilung der offentlichen 
unentgeltlichen Leistungen parallel; wie wir oben schon 
ausfUhrten, wiirde diesem Prinzip ungefahr ein ZuschuB
system nahekommen, das aIle Einkommen unter einer 
bestimmten Grenze bis zu dieser erhohte und- den hoheren 
Einkommen nichts gewahrte. Die politische Forderung 

1) Vgl. Kap. XI, 2. 
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eines nationalen Mindestlohns enthalt den ersten Teil dieses 
Programms, sein zweiter Teil aber ist praktisch nicht durch
fUhrbar, weil in jedem Falle groBe offentliche Schulden 
vorhanden bleiben; und ferner· begrenzt die Rucksicht 
auf die Produktion die Rohe, auf die der nationale Mindest
lohn zweckmaBig festgesetzt werden kann. Aber die Forde
rung eines betrachtlichen Grades von Progression 
konnen wir als festbegrundet ansehen. 

Wenn unentgeltliche Offentliche Leistungen die Form 
statt von Geldzahlungen, von besonderen Diensten oder 
Warenlieferungen annehmen (z. B. von arztlicher Behand
lung oder Unterricht), ist es oft schwierig, ihren Geld wert 
fUr die Empfanger abzuschatzen; aber, wie wir im letzten 
Kapitel ausfUhrten, werden solche Leistungen haufig die 
wirtschaftliche Wohlfahrt der Empfanger und auch die 
Produktionsfahigkeit des Gemeinwesens weit mehr ver
groBern als gleichwertige Geldleistungen tun wfuden. 

Die Frage der offentlichen Zuschusse, die wir im letzten 
Kapitel mit Rucksicht auf ihre Wirkung auf die Produktion 
betrachteten, konnen wir auch yom Gesichtspunkt der 
Einkommensverteilung untersuchen. So wirkt ein ZuschuB 
zur Broterzeugung als progressive offentliche Leistung, 
wahrend ein ZuschuB zu privaten Ersparnissen regressiv 
sein wfude. Bei groBer Ungleichheit der Einkommen 
spricht sehr viel fUr progressive Zuschusse. 

3. Die Wirkung der unentgeltlichen Leistungen auf die 
Einkommensverteilung kann durch ihren besonderen Ein
fluB auf das Einkommen des Individuums modifiziert wer
den. Wenn die Aussicht auf solche Leistung jemand zu 
geringerer Arbeit und weniger Sparen veranlaBt als sonst 
der Fall ware, wird die Gesamtwirkung der Leistung, was 
die Einkommenssteigerung betrifft, vermindert, und 
im entgegengesetzten Falle vermehrt werden; doch dieser 
Problemkreis ist bereits im letzten Kapitel ausreichend 
untersucht worden. 

Weiter wird die Einkommensverteilung beruhrt (und 
zwar die Ungleichheit der Einkommen verringert) durch 
Ausgaben fUr Unterricht in einem Umfang, der ausreicht, 
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um die jiingere Generation in groBen Scharen von schlecht
bezahlter zu gutbezahlter Arbeit heriiberzufiihren und so 
die Unterschiede zwischen hohen und niedrigen Lohnen 
betrachtlich zu verringem. 

4. Bisher haben wir Wirkungen auf die Einkommens
verteilung in dem Sinne von Wirkungen auf die Ungleich
heit der Einkommen betrachtet. Unentgeltliche offentliche 
Leistungen konnen die Einkommensverteilung einfach durch 
Verminderung dieser Ungleichheit verbessem, aber 
sie konnen das auch dadurch tun, daB sie die Einkommen 
der einzelnen enger den individuellen oder Familienbediirf
nissen an verschiedenen Zeitpunkten anpassen. Diese 
Art vonVerbesserung ist das Ziel eines groBen Teils der 
modemen Gesetzgebung; hierher gehort z. B. die Einfiih
rung von Alterspensionen, Krankengeld, Erwerbslosenunter
stiitzung, W'ochengeld, Witwenrenten usw., ob sie nun ganz 
oder teilweise aus offentlichen Mitteln gezahlt werden. Bier 
besteht eine gewisse Ahnlichkeit des Gesichtspunkts mit 
der Anpassung der Besteuerung an die hauslichen Verhalt
nisse des Steuerzahlers. 

Vom Standpunkt der Einkommensverteilung sind die 
offentlichen Aufwendungen der "Fahigkeit zum Empfang" 
(dem Korrelatbegriff zur Besteuerung "nach der Leistungs
fahigkeit") angepaBt, wenn durch einen bestimmten Betrag 
an Aufwendungen die groBtmogliche Vermehrung der wirt
schaftlichen Wohlfahrt erreicht wird. 

5. Wir konnen jetzt von den unentgeltlichen offentlichen 
Leistungen, die eine besondere Zuwendung an einzelne 
Personen darstellen, zu solchen Leistungen iibergehen, die 
allen Gliedern einer besonderen Klasse eine gemein
same Zuwendung machen. Deren Wirkung auf die Ein
kommensverteilung ist schwieriger zu umreiBen; auch ist 
die Unterscheidungslinie zwischen den zwei Arten von 
Leistungen hier nicht klar gezogen. DaB es sich um solche 
gemeinsame Zuwendungen handelt, ist manchmal klar er
kennbar, z. B. wenn Dotationen aus der Staatskasse lokale 
Steuerzahler entlasten, wenn kommunale Ausgaben den 
Wert des Grundvermogens erhohen und daher den kommu-
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nalen Grundeigentiimern zugute kommen, wenn Ausgaben 
fur StraBenbau dem Kraftwagenbesitzer Nutzen bringen, 
und wenn Ausgaben fur offentliche Parks allen denen 
eine W ohltat verschaffen, die sich darin ergehen. 

SchlieBlich ist die Wohltat offentlicher Sicherheit allen 
Mitgliedern des Gemeinwesens zugewendet, ausgenommen 
den wenig«om Verbrechern. Aber es kann nicht genau ab
gescliKtzt werden, wieviel von dieser Wohltat dem ein
zelnen zugute kommt. Es ist zwar klar, daB der Nutzen 
der Sicherheit des Eigentums mit der GroBe des Vermogens 
wachst, aber wie groB im einzelnen der relative Nutzen 
ist, der Personen von verschiedenem Wohlstand aus dem 
Schutz des Lebens, des Eigentums und der Verhinderung 
feindlicher Invasion zuwachst, konnen wir nicht annahernd 
genau abschatzen. 

Zwanzigstes Kapitel. 

Einige andere Wirkungen ijUentlicher Ausgaben. 
1. Zum AbschluB unserer Untersuchungen der okono

mischen Wirkungen Offentlicher Ausgaben wollen wir unsere 
Aufmerksamkeit auf einige weitere Punkte richten. 

Geradeso wie die Kosten der Steuererhebung ein wich
tiges Kriterium fiir die Leistungsfahigkeit des Steuersystems 
sind, so sind die Verwaltungskosten, die durch die offent
liche Ausgabepolitik herbeigefiihrt werden, ein wichtiges 
Kriterium fur den Erfolg dieser Politik. Wenn die Ver
waltungskosten groBer sind als zur Erzielung eines be
stimmten Ergebnisses notig ist, so heiBt das, daB Ver
schwendung von Arbeit und Material zu Produktionsver
minderung fiihrt. Viele populare Anklagen, die wegen 
Verschwendung und Unfahigkeit gegen die offentliche Ver
waltung gerichtet werden, zeugen von Unkenntnis und sind 
ubertrieben; aber es ist nicht zweifelhaft, daB die Kosten 
der Offentlichen Verwaltung manchmal auBerordentlich 
groB im Verhaltnis zu den erzielten Ergebnissen sind. Dies 
offnet den Blick auf bedeutsame Probleme der Organisation 
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der offentlichen Verwaltung (die hier nicht untersucht wer
den konnen) - und zwar sowohl der staatlichen Verwal
tung wie der kommunalen -, besonders auf die Frage, 
wieweit sie private Geschaftsmethoden iibernehmen 
konnen. Es ist jedenfalls sehr wiinschenswert, daB die 
Amter in weitestem MaBe das pflegen, was wir als das Ver
standnis fiir Grenzkosten und Grenznutzen be
zeichnen mochten, und daB sie mit Hilfe von Buchfiihrung 
in geeigneten Fallen den N utzen einer kleinen VergroBerung 
ihrer Tatigkeit den damit verbundenen Kosten gegeniiber
stellen. In manchen Fallen wiirde ein sorgfaltiges Nach
denken in dieser Richtung die Notwendigkeit einer Ver
mehrung statt einer Verminderung der Ausgaben ein
leuchtend machen. Arbeiterschutz kann z. B. ohne eine Ver
mehrung der Fabrikinspektoren nicht ordentlich durch
gefiihrt werden, und ebenso ergeben die Zeugenaussagen 
von Amtspersonen vor der Enquetekommission fiir Ein
kommensteuer, daB eine verhaltnismaBig kleine VergroBe
rung des Beamtenstabes der Steuerverwaltung eine erheb
lie he Steigerung des Steueraufkommens moglich machen 
wiirde. 

2. Ein besonderer Punkt, auf den wir im Kap. XII, 3 
aufmerksam machten, ist die Moglichkeit, die Nachfrage 
auf dem Arbeitsmarkt stetiger zu gestalten mid so die 
Arbeitslosigkeit zu verringern. Offentliche Ausgaben fiir 
diesen Zweck konnen sowohl die okonomische Wohlfahrt 
der direkt Betroffenen erhohen als auch zu einer wirk
sameren Ausnutzung der Produktivkrafte des Gemeinwesens 
fiihren, von denen ein groBer Teil in Gestalt von Arbeit, 
Kapital und Unternehmerfahigkeit in Depressionszeiten 
nicht nur brach liegen muB, sondern direkt an Leistungs
fahigkeit verliert. 

Diese Politik kann verschiedene Formen annehmen. 
Am wenigsten weit steckt sich die offentliche Hand ihr 
Ziel, wenn sie die eigene Nachfrage fiir die verschiedenen 
Arten von Arbeit moglichst stetig gestaltet und nicht zu
gibt, daB sie in derselben Richtung wie die private Nach
frage fiir die gleichen Arten von Arbeit fluktuiert. Das ist 



154 Offentliche Ausgaben. 

keine groBe Aufgabe und die BehOrden konnen leicht dies 
Ziel erreichen. 

Will man einen Schritt weiter tun, so kann die offent
liche Hand, ohne irgendwelche besondere Unternehmungen 
wahrend der Depression zu beginnen, ihre ordentlichen Aus
gaben auf die verschiedenen Jahre und sogar auf die ver
schiedenen Zeitabschnitte desselben Jahres so verteilen, daB 
die offentliche Nachfrage fiir verschiedene Arten von Arbeit 
in umgekehrter Richtung wie die private Nachfrage fiir 
dieselben Arten von Arbeit fluktuiert. Dies fiihrt nicht zu 
groBeren Ausgaben, wenn man einen langeren Zeitraum 
betrachtet, sondern nur zu einer Veranderung der Ver
teilung dieser Ausgaben innerhalb dieses Zeitraums. Es 
kann sogar eine Verringerung der Ausgaben gegeniiber dem 
bisherigen Zustand herbeifiihren, da die Ausgaben ffir 
Lebensmittelvorrate, Materialien und Arbeitslohne im allge
meinen in der schlechten Konjunktur niedriger sind als in 
der guten. 

Will man die fragliche Politik noch weitertreiben, so 
kann die offentliche Hand in schlechter Konjunktur selbst 
besondere Unternehmungen beginnen, z. B. offentliche 
Arbeiten, oder kann auch Zuschiisse zu Unternehmungen 
untergeordneter Behorden oder selbst Privater gewahren. 
Die V~rmehrung der offentlichen Nachfrage nach Arbeit, 
die so entsteht, sei sie finanziert durch Besteuerung oder 
durch offentliche Anleihen, wird zum Teil durch die Ver
minderung der privaten Nachfrage fiir dieselbe Art der 
Arbeit oder anderer Arten aufgewogen werden. Denn ein 
Teil der Geldmittel, die von den Steuerzahlern und Anleihe
zeichnern der offentlichen Hand zugefiihrt werden, wiirden 
sonst ausgegeben worden sein und private Nachfrage dar
gestellt haben. Aber eben nur ein Teil wiirde in dieser Rich
tung ausgegeben worden sein und daher muS per Saldo eine 
Steigerung in der Nachfrage nach Arbeit und eine Ver
minderung der Arbeitslosigkeit entstehen, insoweit namlich 
aufgehaufte Giitervorrate produktiv nutzbar gemacht wer
den, die sonst miiBig geblieben waren. Besonders in den 
ersten Stadien der Depression sind groBe Vorrate dieser Art 
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vorhanden. Weiter: die Arbeitslosen und ihre AngehOrigen 
werden in jedem FaIle aus den Steuerertragen, offentlichen 
Anleihen oder anderen Quellen offentliche oder private 
Unterstiitzung erhalten. Wenn niitzliche offentliche Ar
beiten in Angriff genommen werden und besonders wenn 
bei diesen die Lohne einen groBen Tell der Gesamtkosten 
ausmachen, wird eine gewisse Steigerung der offentlichen 
Ausgaben (gegeniiber dem, was zur Erhaltung der Arbeits
losen ohne solche Beschaftigung ausreichend ware) zu einer 
verhiiltnismaBig groBen Steigerung der Beschaftigung und 
der Produktion fiihren. 

Es spricht daher viel fiir eine Politik, durch die die 
offentliche Hand zur Stetigkeit der Nachfrage nach Ar
beit und zur Verminderung der groBen Verschwendung 
von Produktivkraften beitragt, die mit Depressionen 
verbunden sind; aber eine solche Politik kann nicht in 
groBem Umfange die Arbeitslosigkeit vermindern, deren 
Hauptursachen liegen einmal in den Schwankungen des 
Geldwertes, dann in den Schwankungen der Ernteergebnisse 
und schlieBlich in der Unfahigkeit breiter Schichten der 
Geschaftswelt, einigermaBen zutreffend die zukiinftige Wirt. 
schaftslage vorauszusehen oder aus der Erfahrung friiherer 
Konjunkturperioden zu lernen. 

3. Die Untersuchung in diesem und den beiden vorher
gehenden Kapiteln belehrt uns iiber die groBe Bedeutung 
der Ziele, denen eine weise Politik offentlicher Ausgaben 
zusteuern kann. Wir wollen diesen Teil unserer Unter
suchung beenden, indem wir noch einmal den Grundsatz 
betonen, der unter verschiedenen Beleuchtungen schon 
mehrfach hervorgehoben worden ist. Das zentrale Problem 
der Finanzpolitik ist nicht mehr und nicht weniger als die 
Frage, wie weit die offentliche Hand die beste 
Verteil ung der Prod uktivkrafte des Gemeinwesens 
beeinflussen kann. 



Vierter Teil. 

Off e n t 1 i c h eSc h u 1 den. 

Einundzwanzigstes Kapitel. 

Allgemeines. 
1. Wir bemerkten im IV. Kap., daB ein Weg zur Er

langung offentlichen Einkommens die Aufnahme einer An
leihe ist. Der Erlos einer solchen offentlichen Anleihe ge
hort zu den offentlichen Einkiinften und damit auch zum 
offentlichen Einkommen; andererseits stellt die Zinszahlung 
und Tilgung der so entstandenen offentlichen Schulden einen 
Teil der offentlichen Ausgaben dar. Den offentlichen Schul
den entsprechen auf der anderen Seite die offentlichen Ver
mogensanlagen; aber die Schulden der meisten Nationen 
iibersteigen weit ihre Vermogensanlagen, vor allem weil 
diese Schulden hauptsacblich Kriegsschulden sind. Nur 
einige offentliche Gemeinwesen, besonders Kommunen, die 
meistens Anleihen zum Ankauf von Grund und Boden und 
Realkapital aufgenommen haben, und noch mehr diejenigen 
unter ihnen, die Boden und andere natiirliche Hilfsquellen 
von Anfang an besaBen, haben mehr Vermogen als Schulden. 

Man unterscheidet manchmal zwischen "r e pro d uk
t i ve n S c h u 1 den" - eine etwas widersinnige Redens
art - und "t oten Sc h ulden ". In jenem FaIle ent
spricht der Schuld in vollem Umfange ein offentliches Ver
mogen von gleichem Werte; im zweiten FaIle stehen der 
Schuld keinerlei Vermogensanlagen gegeniiber. Offentliche 
Schulden, die im vollen Umfange durch offentliches Ver
mogen ausgeglichen werden, konnen dem Kapital einer 
Handelsgesellschaft verglichen werden; die Glaubiger eines 
offentlichen Gemeinwesens entsprechen den Obligations-
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glaubigern einer solchen Gesellschaft. Ihre Zinsanspriiche 
werden normalerweise durch den Reingewinn aus den Ver
mogensanlagen gedeckt oder, mit anderen Worten, durch 
das Einkommen, das die offentliche Hand aus ihrem Eigen
tum an Sachwerten oder dem Betrieb von Unternehmungen 
zieht. 1m Gegensatz dazu miissen die Zinsen fiir tote 
Schulden aus einer anderen Quelle offentlichen Einkom
mens gedeckt werden, wobei im allgemeinen nur Steuern 
in Frage kommen. Was die gewohnliche Verbindung offent
Hcher Schulden mit Offentlichen Vermogensanlagen in den 
modernen Gemeinwesen anlangt, so ist zu bemerken, daB 
man allgemein nicht zwischen solchen Anlagen, die fiir 
die Schuld verpfandet sind und solchen, die von einer der
artigen Hypothek frei sind, unterscheidet. Eine solche 
Unterscheidung wiirde gewiB allgemein gebrauchlich sein, 
wenn das Vermogen der offentlichen Hand normalerweise 
ihre Schulden iibersteigen wiirde. 

2. Die offentlichen Schulden oder, von der anderen 
Seite gesehen, die offentlichen Anleihen konnen wir nach 
verschiedenen Gesichtspunkten klassifizieren. Erstens kann 
eine Anleihe freiwillig oder unfreiwillig sein. Eine un
freiwillige oder "Zwangsanleihe" ist in der modernen 
Finanzpolitik selten, und das mit Recht; denn sie vereint 
die Nachteile sowohl einer Steuer wie einer freiwilligen An
leihe und entbehrt dabei der mit diesen MaBnahmen sonst 
verbundenen Vorteile. Der Hauptvorteil einer freiwilligen 
Anleihe gegeniiber einer Steuer liegt darin, daB die ver
schiedenen Individuen je nach ihren Vermogensverhaltnissen 
und Neigungen soviel oder sowenig, wie ihnen recht ist, 
zeichnen konnen. Dieser Vorteil geht nun bei der Zwangs
anleihe verloren, die von den Einzelnen zwangsmaBig, auf 
der gleichen Basis wie eine Steuer gezeichnet werden muB. 
Der Hauptvorteil einer Steuer gegeniiber einer freiwilligen 
Anleihe liegt darin, daB sie hinter sich keinen Schwanz von 

I Zins- und Tilgungslasten herzieht, die die kiinftigen 
',Budgets in Unordnung bringen. Auch dieser Vorteilwieder
lum geht bei der Zwangsanleihe verloren; nur wird der Zins
satz fiir sie geringer sein als fiir eine freiwillige Anleihe. 
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Zweitens kann eine Anleihe eine innere oder eine 
'auBere sein. Um eine innere Anleihe handelt es sich, wenn 
sie von physischen oder juristischen Personen gezeichnet 
wird, deren Sitz innerhalb des offentlichen Gemeinwesens 
liegt, das die Anleihe aufnimmt; eine auswartige Anleihe 
liegt vor, wenn die physischen und juristischen Personen, 
die sie zeichnen, a uBerhalb dieses Gemeinwesens ihren 
Sitz haben. Es liegt auf der Hand, daB nur eine innere 
Anleihe sowohl freiwillig wie erzwungen sein kann, daB 
aber eineauBereAnleihe freiwillig sein muB, sofem 
nicht Zwangsmittel militarischer oder sonstiger Art an· 
gewendet werden. Der wichtigste Unterschied zwischen 
inneren und auBeren Anleihen ist der, daB jene nur Wert· 
iibertragungen innerhalb des entleihenden Gemeinwesens 
mit sich bringen (das in diesem FaIle mit dem ausleihenden 
Gemeinwesen identisch ist), wahrend bei einer auBeren An· 
leihe zunachst bei Aufnahme der Anleihe eine Wertiibertra
gung vom Glaubiger. zum Schuldnerland und spater bei 
Zinszahlung und Tilgung eine "Obertragung in der umge
kehrten Richtung stattfindet. Eine auBere Anleihe kann 
natiirlich allmahlich in eine inn ere verwandelt werden, 
indem die Einwohner des Schuldnerlandes die Titel der 
offentlichen Schuld vom Auslande kaufen. Umgekehrt 
kann sich eine innere Anleihe allmahlich in eine auBere 
verwandeln, wenn die Einwohner des Schuldnerlandes 
solche Titel ans Ausland verkaufen. 

3. Drittens kann eine Anleihe "fundiert" sein oder 
nicht. Als Korrelatbegriff zu fundierter Schuld tritt manch· 
mal die "unfundierte" und manchmal die "schwebende" 
Schuld auf. 1m gewohnlichen Sprachgebrauch, auch in dem 
amtlicher Publikationen, tritt hier ein Durcheinander der 
Terminologie zutage, das leicht auch zu einer Unklarheit 
der Begriffe fiihren kann. MaBgebend fUr die Unterschei
dung ist der Zeitpunkt, an dem das Kapital der Anleihe 
vom Schuldner, d. h. der offentlichen Hand, zuruck
gezahlt werden muB. Unter fundierten Schulden im 
Gegensatz zu unfundierten sind dann Schuldenr zu 
verstehen, deren Kapital niemals zuruckgezahlt werden 
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muB, wie z. B. die britische konsolidierte Schuld 1). Unter 
unfundierten Schulden sind folglich solche zu verstehen, 
deren Kapital (spatestens) an einem bestimmten zukiinf
tigen Termin zuriickgezahlt werden muG. In diesem Sinne 
ist die gesamte britische Nationalschuld, abgesehen von 
Konsols, und aIle Schulden britischer Gemeinden unfundiert 
und in diesem Sinne werden die Bezeichnungen fundierte 
und unfundierte Schuld in den Jahresrechnungen der llri
tischen Finanzverwaltung gebraucht. Andererseits ist unter 
fundierter Schuld im Gegensatz zu schwehender eine 
Schuld zu verstehen, die nicht binnen einigermaBen k lli'zer 
Zeit zuriickgezahlt werden muB, wahrend man unter schwe
bender Schuld eine solche versteht, die innerhalb eines der
artigen kurzen Zeitraums fallig wird. "Ein kurzer Zeit
raum" ist natiirlich eine etwas vage Ausdrucksweise. Ge
wohnlich versteht man darunter in diesem Zusammenhang 
einen Zeitraum von einem Jahr; darum besteht die britische 
schwebende Schuld nach allgemeiner Auffassung aus den 
Schatzwechseln (die jetzt samtlich nach drei Monaten falIig 
sind2), wahrend frUber ein Teil erst nach sechs und ein weiterer 
Teil erst nach zwolf Monaten riickzahlbar war) und dann 
aus den laufenden Vorschiissen der Bank von England und 
einiger anderer offentlicher Stellen, fallig nach drei Monaten 
(sog. "Ways and Means Advances"). Der Rest der britischen 
Nationalschuld einschlieBlich sowohl der Konsols, fiir die 
keinerlei Riickzahlungspflicht besteht, wie der etwas ge
mischten Sammlung von Kriegs- und Nachkriegsschulden, 
deren Riickzahlungstermine um mehr als ein Jahr hinaus 
liegen, ist in diesem Sinne fundierte Schuld. Man solIte 
sich klar dariiber sein, daB fundierte Schuld im zweiten 
Sinne des Wortes, wenn sie nicht gleichzeitig auch dem 

1) [D era r t i g e "konsolidierte" Schulden sind heute in Deutsch
land insofern nicht vorhanden, als fiir all e Schulden irgendwie 
Tilgung durch Gesetz vorgeschrieben ist. Bei der im Austausch 
gegen die Papiermarkanleihen hinzugebenden "Anleihe-Abliisungs
schuld" wird allerdings - anders als bei den iibrigen Schulden -
dem Glaubiger v e r t rag Ii c h Riickzahlung nicht versprochen.] 

2) [Ebenso die "Reichsmark - Schatzwechsel" des Deutschen 
Reiches.] 
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ersten Sinne des Wortes entspricht, fruher oder spater sich 
in sch we be nde Schuld verwandeln m uB, sobald namlich 
der Ruckzahlungstermin herannaht. Solche fundierte Schuld 
wird ahnlich einem Boot, das scheinbar sicher auf den Strand 
gezogen liegt, fruher oder spater von der steigenden Flut 
der Zeit flottierend gemacht. Konsols als einzige der bri
tischen Staatsschulden liegen sicher oberhalb des hochsten 
Wasserstandes. 

Nun ist aber die Unterscheidung zwischen Schulden, die 
noch nicht, und solchen, die in kurzer Zeit zuruckgezahlt 
werden mussen, fur die Praxis wichtiger als die zwischen 
Schulden, die niemals, und solchen, die irgendwann fallig 
werden; denn nur wenn der Ruckzahlungstermin groBer 
Schuldbetrage sehr nahe ist, werden die Rechnungen des 
Finanzministers erheblich gestort. Wenn man zur Beseiti
gung dieser Storung es unternimmt, "die schwebende 
Schuld zu fundieren", so genugt es, eine erst.nach einer An
zahl von J ahren ruckzahlbare Anleihe zu machen, aus deren 
Erlos man die innachster Zukunft fallige schwebende Schuld 
tilgen kann. Aber "Fundieren" in diesem Sinne bedeutet 
weder notwendig noch auch in der ublichen Finanzpraxis 
Hinausschub der Ruckzahlung auf ganz unbestimmte 
Zeit. Die zuerst erwahnte Unterscheidung zwischen fun
dierter und unfundierter Schuld sollte man daher aufgeben, 
erstens weil sie praktisch unwichtig und zweitens weil 
sie eine Quelle von Begriffsverwirrung ist (so wird z. B. 
die britische Fundierungsanleihe, bestimmt zur Fundierung 
der schwebenden Schuld von 1919 und ruckzahlbar zwischen 
1960 und 1990, in den Rechnungen der Finanzverwaltung 
nicht unter "fundierter Schuld" aufgefiihrt). 

Gehen wir nun aber auf den Kern der Unterscheidung 
zwischen fundierter und schwebender Schuld, so sehen wir, 
daB keine besondere Heiligkeit den Zeitraum von einem 
Jahre umgibt, der gewohnlich zur Unterscheid,ung zwischen 
beiden Schuldformen dient. Ein weiser Finanzminister wird 
darum einen langeren Zeitraum als das nachste Jahr 
in seine· Berechnungen einbeziehen und sollte sich nicht 
weniger durch die Aussicht auf betrachtliche Fallig-
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keiten innerhalb der allernachsten Jahre beunruhigen 
lassen als durch den Umfang der eigentlichen schwebenden 
Schuld!). 

4. Man muB hinzufiigen: der Umstand, daB eine Schuld 
nicht zu einem bestimmten Termin riickzahlbar ist, 
hindert die offentliche Hand natiirlich nicht, die Titel ihrer 
Schuld an der Borse jederzeit zum Tageskurse zuriickzu
kaufen und dann zu vernichten. Der Ausdruck "nicht 
riickzahlbar" bedeutet "nicht zwangsweise zu Pari (oder 
zu einem anderen bei der Anleiheaufnahme festgesetzten 
Riickzahlungskurs) riickzahlbar". Wenn man in diesem 
Sinne Schulden fiir nicht riickzahlbar vor einem entfernten 
Zeitpunkt erklart, so will man damit einen besonderen 
Ansporn zum Zeichnen geben, nur fiir den Fall natiirlich, 
daB die Zeichner glauben, der Zinssatz wiirde bis zu jenem 
Termin fallen; denn die offentliche Hand verpflichtet sich 
dann, von diesem Fall des Zinssatzes nicht etwa dadurch 
zu profitieren, daB sie die Schuld in eine andere, niedriger 
verzinsliche konvertiert. Wenn z. B. der Staat zu 6% borgt 
(bei Ausgabe der Anleihe zum Parikurs) und wenn einige 
Jahre spater der landesiibliche ZinsfuB auf 5% fallt, konnte 
er an sich nunmehr eine 5proz. Anleihe aufnehmen und, 
wenn er sich nicht zum Gegenteil verpflichtet hatte, die alte 
Anleihe aus dem Erlos der neuen zwangsmaBig zuriick
zahlen; dabei wiirde er ein Sechstel ihrer jahrlichen Zins
last sparen, wahrend die urspriinglichen Glaubiger bei Neu
anlage der zuruckgezahlten Betrage nur fiinf Sechstel des 
friiheren Zinses erlangen konnten (wenigstens wenn sie auf 
dieselbe Sicherheit in ihrer Vermogensanlage sahen). 
Andererseits bedeutet auch die Ubernahme der Ver-

1) Noch ein anderes Beispiel von Begriffsverwirrmlg konnen wir 
anfiihren. Kiirzlich wurde der gefahrliche Vorschlag gemacht, daB 
die britische Regierung "Kriegspensionen fundieren" solle, womit 
man meint, daB sie zur Bezahlung dieser Pensionen eine Anleihe 
aufnehmen solle, statt sie aus Steuerertragen zu decken. Die An
wendung des Terminus "fundieren" in diesem Zusammenhang ist 
ganz unangemessen, obwohl sie Unerfahrene mit einem vagen 
und angenehmen Gefiihl finanzwissenschaftlicher Exaktheit er
flillen mag. 

D a 1 ton· N e iss e r. Finanzwissenschaft. 11 
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pflichtung, die Schuld an einem nahen Termin zuruck
zuzahlen, einen besonderen Ansporn zur Zeichnung, dann 
namlich, wenn die Zeichner glauben, daB der ZinsfuB 
im Steigen begriffen ist; denn dann sind sie gegen 
Entwertung ihres Kapitals geschutzt und konnen nach 
Ruckzahlung der Anleihe ihr Geld zu einem hoheren Satze 
wieder anlegen und so groBere jahrliche Zinseinnahmen 
erzielen. 

Noch auf anderen Wegen kann ein Gemeinwesen zur 
Zeichnung seiner Anleihen besonders anzureizen suchen, 
z. B. durch Befreiung der Schuldzinsen von der Ein
kommensteuer, durch die Anordnung, daB die Schuldtitel 
bei der Steuerzahlung zu einem hoheren als dem Tages
kurs angenommen werden, durch die Zusicherung, daB bei 
Ausgabe kunftiger hoherverzinslicher Anleihen die jetzt 
ausgegebenen umgetauscht werden konnen, durch Ruck
zahlung mit einem Agio usw. Ein besonderer Anreiz dieser 
Art gibt die Moglichkeit, mit einem weniger hohen Zinssatz 
bei Ausgabe der Anleihe durchzukommen, als sonst zur 
Erlangung eines genugenden Zeichnungsergebnisses notig 
ware. Meistenteils ist so etwas freilich ein schlechter Er
satz. Was im besonderen innere Schulden anlangt, so ist 
die Befreiung offentlicher Schuldtitel oder des Einkommens 
aus ihnen von aller zukunftigen Besteuerung sehr 
unerwunscht, weil es die Handlungsfreiheit kunftiger Finanz. 
minister sehr beschrankt und unangenehme Komplikationen 
in das Steuersystem bringt. Die britische Regierung ist, 
von einem unwesentlichen Falle abgesehen, der Versuchung, 
solche Angebote zu machen, wahrend des Krieges nicht er
legen, aber gewisse andere Regierungen taten dies mit 
mechanischer RegelmaBigkeit. Weniger glucklich war die 
britische Regierung bei dem Zugestandnis, daB Stucke der 
Siegesanleihe zu ihrem Nominalwert bei der Erbschafts
steuer in Zahlung gegeben werden konnen, obwohl der 
Ausgabekurs 85% und der Borsenkurs lange Zeit hindurch 
noch niedriger war. Wenn in irgendeinem Jahre alle Erb
schaftssteuern auf diese Weise bezahlt wurden und wenn 
der Borsenkurs dieser Titel 80 war, so wurde das tatsach-
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Hche Aufkommen aus der Erbschaftssteuer (oder, wie man 
auch sagen kann, die tatsachlichen Steuersatze) urn 
20% vermindert; man muBte also andere Steuern zur 
Deckung dieses Defizits auferlegen, deren okonomische 
Wirkungen wahrscheinlich weniger befriedigen. 

5. 1m allgemeinen sind die offentlichen Anleihen zu 
einem festen Satze verzinslich. Dies fiihrt zu verschiedenen 
Ergebnissen, die wir spater betrachten wollen. Sehr viel 
spricht nun dafiir, den Zinssatz neuer offentlicher An
leihen varia bel zu gestalten, sei es variabel entsprechend 
den Schwankungen des landesiiblichen ZinsfuBes, sei es 
denen des allgemeinen Preisniveaus, sei es schlie13lich nach 
einem Index, gebildet aus der Verbindung der beiden 
Faktoren. 

Variabilitat des Schuldzinssatzes entsprechend den 
Schwankungen des landesiiblichen ZinsfuBes allein wiirde 
dazu fiihren, daB es fiir die Anleiheglaubiger gleich
giiltig wird, wann die Schuld zuriickgezahlt wird. Fiir 
die offentliche Hand wiirden automatisch aIle Vorteile 
einer Konversion gesichert werden, wenn der landes
iibliche ZinsfuB fallt, und fiir die Anleiheglaubiger, wenn 
er steigt. 

Verandert man den Zinssatz allein je nach den Schwan
kungen des Preisniveaus, so verhindert man damit ein An
wachsen der Reallast der offentlichen Schuld im FaIle einer 
Preissenkung. Dieser Vorteil wiirde aus Griinden, die spater 
klar werden, den Nachteil aufwiegen, der darin liegt, daB 
so auch eine Verminderung der realen Schuldenlast bei 
Preissteigerung ausgeschlossen wird, und wiirde also 
mit der Beseitigung des offenbaren Vorteils verbunden 
sein, den ein offentliches Gemeinwesen bei umfangreicher 
Papiergeldemission aus der Entwertung seines Geldes ziehen 
kann. Eine solche Zinspolitik wiirde in Perioden fallender 
Preise auch in gewissem Umfange das Gerechtigkeitsgefiihl 
der Lohnempfanger befriedigen, deren GeldlOhne dann jeden
falls zuriickgehen. Wenn man den Zinssatz der offentlichen 
Schuld sich sowohl mit den Schwankungen des landes
iiblichen ZinsfuBes wie mit denen des Preisniveaus ver-

11* 
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andern laBt, wiirden 5ich Resultate ergeben, deren Einzel
heiten von der verhaltnismaBigen Bedeutung abhangig 
waren, die man jedem der beiden Faktoren in dem kombi
nierten Index zuerkennen wiirde. 

Der Vorschlag, den festen Zinssatz durch einen variablen 
zu ersetzen, wiirde wahrscheinlich bei dem groBeren Teil 
der Staatsschuldglaubiger auf ein Vorurteil stoBen, da sie 
das Wesen von Indexzahlen noch nicht kennen oder ihnen 
wenigstens nicht trauen. Doch darf man annehmen, daB 
diese Partei unter dem erzieherischen EinfluB der jiingsten 
Wirtschaftsgeschichte an Starke abnimmt. 

6. Wir bemerkten schon, daB bei den meisten Nationen 
- besonders bei den europaischen - die Hauptmasse der 
offentlichen Staatsschulden "tote" Schulden fUr Kriegs
zwecke darstellen. Dem ist so nicht erst seit 1914. Die 
englische Regierung hat Jahrhunderte hindurch ihre Schuld 
bei jedem neuen Kriege, durch den unsere politische Ge
schichte beriihmt ist, um einen betrachtlichen Prozentsatz 
vermehrt und bekam es niemals fertig, diesen Zuwachs zu 
beseitigen, bevor der nachste Krieg an der Reihe war. 
Die englische Staatsschuld von 1914 war zum Teil wahrend 
der Kriege gegen Frankreich mehr als 100 Jahre zuvor auf
genommen worden. Freilich war es keine Eigentiimlichkeit 
gerade der englischen Regierung, daB sie von Generation zu 
Generation finanzielle Mementos an "alte, unerfreuliche, 
weit zuriickliegende Dinge und Schlachten in grauer Vorzeit" 
konservierte. Andere Staaten zeigteneine gleiche Verehrung 
fiir die Vergangenheit, jeder nach seinem Alter und nach 
seinem historischen Vermogen, zu kampfen und zu borgen. 
Aber eine historische Erklarung ist keine Rechtfertigung; 
wenn die vergangenen Generationen weiser gewesen waren, 
ware die gegenwartige gliicklicher und weniger belastet. 
Aber mit Betrachtungen iiber die Vergangenheit schweifen 
wir nur abo Hier beschaftigen wir uns mit der gegen
wartigen und zukiinftigen Last offentlicher Schulden, 
und im nachsten Kapitel werden wir noch genauer den 
Charakter dieser Schuldenlast studieren. 
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Zwei undzwanzigstes Kapitel. 

Der Charakter der Schuldenlast. 
1. Das Wesen der Last einer "toten" offentlichen 

Schuld wird oft miBverstanden. Welche direkte Last eine 
a uswartige Schuld einem Gemeinwesen verursacht, liegt 
zwar auf der Hand; fiir einen beliebigen Zeitraum wird 
die direkte Geldlast gemessen durch die Summe der Geld
zahlungen fUr Zinsen und Tilgung an die auswartigen 
Glaubiger, wahrend die direkte Reallast in dem Verlust 
der okonomischen Wohlfahrt besteht, den diese Geldzah
lungen den Einwohnern des Schuldnerlandes zufUgen. Bei 
gegebener Geldlast wird die direkte Reallast fiir die ein
zelnen Mitglieder des Gemeinwesens variieren nach dem 
Verhaltnis, in dem sie die erforderlichen Geldsummen auf
bringen. Tun dies hauptsachlich die Reichen, so wird die 
direkte Reallast kleiner sein, als wenn es hauptsachlich die 
Armen tun. Mit etwas anderer Ausdrucksweise konnen wir 
sagen, daB die Geldzahlungen den auswartigen Glaubigern 
die Giiter und Dienstleistungen zufiihren, iiber die sonst 
die Einwohner des Schuldnerlandes verfiigen wiirden. Diese 
sind daher insoweit gewisser Giiter unq Dienstleistungen be
raubt, und der Umfang der direkten Reallast wird von der 
Art und Weise abhangen, in der diese Entbehrungen ver
teilt sind. 

Die indirekte Lastl) einer auswartigen Schuld macht 
sich bemerkbar in der Einschrankung der Produktions
fahigkeit des Gemeinwesens, die erstens mit der Besteuerung, 
die zur Abdeckung der Schuldverpflichtungen notig wird, 
und zweitens mit der wahrscheinlichen Einschrankung der 
Offentlichen Ausgaben verbunden ist, die sonst die Pro
duktion fordern wiirden. Ahnlich ist der Charakter der in
direkten Last einer inneren Schuld, und daher konnen 
die hierhergehorigen Fragen gelegentlich ihrer Betrachtung 
behandelt werden. Man hat manchmal die paradoxe An-

1) Wir brauchen hier nicht zwischen indirekter Geldlast und 
indirekter Reallast der Schuld zu unterscheiden. 
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sicht vertreten - besonders bei Diskussionen uber Kriegs
entschadigungen, die ja nur einen Sonderfall von auswartigen 
Schulden darstellen -, daB der Zwang zu Geldzahlungen nach 
dem Ausland die Produktion des Schuldnerlandes anstachelt 
und die Stetigkeit seines Arbeitsmarktes erhOht. Trafe das 
zu, so wurde eine auswartige Schuld keine indirekte Last, 
sondern eine indirekte Wohltat bedeuten, die sogar die 
direkte Last aufwiegen konnte. Doch diese Ansicht ist ein 
Irrtum. Die Notwendigkeit, im groBen Umfange Geld
zahlungen nach dem Ausland zu leisten, kann zwar die 
Produktion anstacheln und darum auch die Beschaftigung 
erhohen, soweit es sich um Exportgewerbe handelt. 
Dieser Anreiz wird verstarkt, sobald und solange sich der 
Au Ben wert des inlandischen Geldes schneller verringert als 
sein Binnenwertl). Doch dies ist per Saldo keine Ver
groBerung der Produktion und der Beschaftigung im 
Schuldnerlande. Es ist nur ein Anreiz fUr die eine Gruppe 
von Gewerbszweigen auf Kosten der anderen, mit dem Er
gebnis, daB eine - allgemein betrachtet - schadliche Ab
lenkung der Produktivkrafte eintritt. 

2. Ganz anders das Wesen einer inneren Schuld: hier 
handelt es sich nicht um die Beziehungen eines Schuld
nerlandes zu einer Gesamtheit auswartiger Glaubiger, son
dern um Beziehungen von Schuldnern und Glaubigern 
innerhalb desselben Gemeinwesens. Darum lOsen sich alle 
Transaktionen bei einer inneren Schuld in eine Kette von 
Wertubertragungen innerhalb des Gemeinwesens auf. 
Daraus folgt, daB eine innere Schuld niemals eine direkte 
Geldlast oder eine direkte geldliche Wohltat verursachen 
kann, denn alle Geldzahlungen heben sich hier gegen
einander auf. A macht z. B. als Steuerzahler gewisse Zah
lungen fUr Zinsen oder Kapitalruckzahlung, und diese 
Zahlungen werden, abgesehen von einem kleinen Bruch
teil zur Deckung der Kosten der Schuldenverwaltung, 

1) Solche Ausdehnung des Exports wird auch mit Produktions
hemmung und Arbeitslosigkeit in den entsprechenden Gewerbs
zweigen des Glaubigerlandes (und sogar ebenfalls in denen anderer 
Lander) verbunden sein. Doch das ist eine Frage fiir sich. 
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von B in Empfang genommen, der offentlicher Glaubiger 
durch seinen Besitz an Kriegsanleihe oder sonstigen Schuld
titeln ist. Sehr oft sind A und B dieselbe Person. 

Die offentliche Schuld wird mit einer direkten Reallast 
oder mit einem direkten realen Vorteil fur das Gemein
wesen verbunden sein, je nachdem, ob durch die Wert
ubertragungen vom Steuerzahler zum Staatsglaubiger die 
Ungleichheit der Einkommen erhoht oder vermindert wird. 
Entscheidend ist also auf der einen Seite die Verteilung 
der Steuerlast und auf der anderen Seite die Verteilung 
der offentlichen Schuldtitel auf die verschiedenen Mit
glieder des Gemeinwesens. 1m groBen ganzen kann man 
sagen, daB eine direkte Reallast vorhanden sein wird, 
wenn der Anteil am Steueraufkommen1), den der Reiche 
tragt, kleiner ist als der Anteil, der von den offentlichen 
Schuldtiteln auf ihn kommt; ist er groBer, so wird ein 
direkter realer Vorteil fur die Allgemeinheit entspringen. 
Wenn die englische Schuld ausschlieBlich aus Sparzertifi
katen besttinde, im Besitze der Lohnempfanger, und wenn 
die englische Besteuerung ausschlieBlich aus Einkommen
steuer und Erbschaftssteuer der Reichen besttinde, wurden 
die Wertubertragungen, die die englische Schuld mit 
sich bringt, zu einem groBen direkten realen V orteil fUr 
das Gemeinwesen fUhren; aber die Tatsachen unter
scheiden sich sehr von diesem Zustande, in England sowohl 
als anderswo. Infolge der betrachtlichen Ungleichheit der 
Einkommen, die eine Eigentumlichkeit von fast allen mo
dernen Gemeinwesen ist, befinden sich die offentlichen 
Schuldtitel uberwiegend in den Randen der reicheren 
Klassen; andererseits ist selbst progressive Besteuerung 
offen bar selten so scharf progressiv, daB sie bei den reicheren 
Klassen das Einkommen aus offentlichen Schuldtiteln auf-

1) Es ist in einem gewohnlichen Budget unmoglich, die Steuern, 
die zur Deckung der Schuldenlast dienen, zu trennen von den en, die 
zur Bestreitung der Ausgaben fUr Wehrmacht oder Erziehung dienen. 
Aber wir konnen das Verhaltnis des Schuldendienstes zu den Ge
samtausgaben berechnen und dann mit Recht annehmen, daB ein 
entsprechender Bruchteil der Steuern des einzelnen Steuerzahlers 
zur Bezahlung der Ausgaben fur Schulden dient. 
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wage l ). In der bei weitem graBten Anzahl der FaIle -
wahrscheinlich sogar in allen - bringt eine inn ere Schuld 
daher eine direkte Reallast mit sich. 

3. Weiter ist im allgemeinen mit einer inneren Schuld 
eine zusatzliche indirekte Last fur das Gemeinwesen ver. 
bunden und, wie schon bemerkt, ebenso mit einer aus
wartigen Schuld. Ein Grund dafur liegt darin, daB die 
Besteuerung, die der Schuldendienst natig macht, in Rich
tung einer Produktionseinschrankung tendiert, indem sie 
die Fahigkeit und den Willen des Steuerzahlers, zu ar
beiten und zu sparen, vermindert2). Ein anderer Grund 
ist der, daB kurzsichtige Einschrankungen bei sehr nutz
lichen sozialpolitischen Ausgaben - Einschrankungen, die 
ebenfalls eine Tendenz zur Produktionshemmung3) mit sich 
fiihren - wahrscheinlich zum Teil leichter vorgenommen 
werden, wenn schwere Steuern schon des Schuldendienstes 
wegen auferlegt werden mussen. 

Was die nachteiligen Wirkungen der Besteuerung an
langt, so kannte man auf den ersten Blick annehmen, 
daB sie jedenfalls bei einer inneren Schuld durch die 
vorteilhaften Wirkungen der Ausgaben fur den Schulden
dienst aufgehoben wiirden; doch dem ist nicht so. 

1m Fane einer auswartigen Schuld gibt es offen bar kein 
Reilmittel fur die Wirkung der Steuern, die in einer Min
derung der Arbeits- und Sparfahigkeit des Steuerzahlers 
besteht, soweit wir das Schuldnerland betrachten; denn 
nur bei den auswartigen Glaubigern und nicht bei den 

1) Genauer ausgedrUckt, ist die Progression des Steuersystems 
kaum groBer als die Regression bei den offentlichen Leistungen, die 
in der Form von Zinszahlungen den Besitzern offentlicher Schuld
titel gewiihrt werden. 

2) Vgl. Kap. X. 
3) Vgl. Kap. XVIII-XIX. Dort wird gelegentlich ausgefiihrt, 

daB gewisse Arten sozialpolitischer Ausgaben, unter denen die fUr 
Erziehungswesen das beste Beispiel bilden, nicht nur eine Ver
groBerung der Produktion, sondern auch eine Verringerung del' 
Ungleichheit der Einkommen herbeizuftihren bestrebt sind. Eine 
Verminderung solcher Ausgaben legt daher dem Gemeinwesen eine 
doppelte Last auf, denn erstens verringert sie die Produktion und 
zweitens vermehrt sie jene Ungleichheit. 
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Einwohnern des Schuldnerlandes wird die Arbeits- und 
Sparfahigkeit durch die Empfangnahme der Zahlungen fur 
die Schuld erhoht. Bei einer inneren Schuld ist die Situation 
offen bar in dieser lIinsicht besser; denn der Verminderung 
der Arbeits- und Sparkraft des Steuerzahlers muB man die 
Vermehrung dieser Fahigkeiten bei den inlandischen GIau
bigern gegenuberstellen. Aber selbst hier ist deutlich, daB 
per Saldo das Gemeinwesen verliert, denn dort, wo die Schuld 
zu iliner direkten Reallast fuhrt - was sie in der Praxis 
sicherlich fast immer tut - wird die Besteuerung wahr
scheinlich die Leistungsfahigkeit des Betroffenen mehr ver
ringern, als die Empfangnahme der Zahlungen sie beim 
GIaubiger vermehren wird. Es wird daher ein Rein
verlust an Arbeitsfahigkeit entstehen, wah rend die Spar
fahigkeit durch die Ubertragung von Einkommen nicht 
beruhrt werden wiirde. 

Wenn wir uns von den Wirkungen auf die Arbeits- und 
Sparfahigkeit zu denen auf den Arbeits- und Sparwillen 
wenden, so ist die Lage noch weniger befriedigend. Wir legten 
im Kap. X klar, daB vor allem die Elastizitat der Nachfrage 
des Steuerzahlers fur Einkommen es ist, die bestimmt, ob 
Besteuerung den Arbeits- und Sparwillen einschrankt oder 
nicht, daB sie aber alles in allem dies wahrscheinlich oft 
tut. Jede Produktionsverringerung aus diesen Ursachen ist 
im FaIle einer auswartigen Schuld offenbar wiederum un
heilbar. 1m Fall einer inneren Schuld mussen wir die Wir
kung betrachten, die die Aussicht, Jahr fur Jahr ein zu
satzliches Einkommen ohne Arbeitsmuhe oder Ersparnisse 
zu erlangen, auf den Arbeits- und Sparwillen der inlandi
schen GIaubiger ausubt. Wie auch immer bei ihnen die 
Elastizitat der Nachfrage fiir Einkommen sein mag, keines
falls wird diese Aussicht ihren Arbeits- und Sparwillen er
hohen. Sie wird ihn im Gegenteil meistens verringern und 
so eine weitere Produktionsminderung und eine weitere 
ErhOhung der indirekten Last der Schuld herbeifuhren. 

Nur ein Argument spricht dagegen, und auch dieses gilt 
nur fur die innere Schuld. Wenn die inlandischen Glau
biger - als Klasse genommen - einen starkeren Spar-
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willen als die Steuerzahler - als Klasse genommen -
haben!), dann ist es moglich, daB eine Wertiibertragung 
von diesen zu jenen den tatsachlichen Sparwillen des 
Gemeinwesens als Ganzes erhohen kann. Diese Moglich
keit ist in Rechnung zu stellen, aber sie kann doch nicht 
die praktischen GewiBheiten der anderen Seite aufwiegen. 

4. Noch haben wir unsere Betrachtung nicht ganz voll
endet. Fast aIle "toten" offentlichen Schulden entstehen 
in Kriegszeiten, und es ist eine Eigentumlichkeit solcher 
Zeiten, daB sowohl das Preisniveau wie der ZinsfuB un
gewohnlich hoch ist. Jenes, weil die Produktion verringert 
ist und viel Papiergeld emittiert wird, dieses, weil das An
gebot von Realkapital knapp und die Nachfrage der Re
gierung nach Kapital groB und unelastisch ist. Eine offent
liche Schuld, die so als Kriegsschuld entsteht, wird darum 
meistens ziemlich sicher aus den schon erorterten Grunden 
sowohl eine direkte Reallast als eine indirekte Last fUr 
den kriegfuhrenden Staat bedeuten. Je groBer nun die 
Schuld, desto schwerer ceteris paribus die Last. Wenn 
nun die Schuld - nicht zuruckgezahlt, aber auch nicht 
repudiiert - in die folgende Friedenszeit hinubergerettet 
wird, und wenn, wie wahrscheinlich bei allmahlich norma
leren wirtschaftIichen Bedingungen, sowohl das Preisniveau 
wie der ZinsfuB sich unter den Kriegsstand zu senken be
ginnen, bleibt die Last der Schuld nicht konstant. Sie 
wachst im Gegenteil automatisch; wenn die Preise fallen, 
so steigt der Betrag an realen Gutern, der einer bestimmten 
Geldsumme entspricht, und daherauch die Wertubertragung 
im Wege der Zinszahlung vom Steuerzahler zum offentlichen 
Glaubiger; so wachst schlieBIich auch sowohl die direkte 
Reallast wie die indirekte Last der Schuld. SchlieBlich 
steigen, wenn der ZinsfuB fallt, die Marktkurse der existie
renden Schuldtitel, darum auch die Geldkosten, die die Ruck
zahlung eines bestimmten Kapitalbetrages erfordert, und 
die reale Gutermenge, die durch solche Ruckzahlung vom 

1) Jeder inlandische Glaubiger wiegt in dieser Klasse soviel wie 
seine Zinseinnahmen und jeder Steuerzahler soviel wie seine Zah
lungen. 
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Steuerzahler zum offentlichen Glaubiger iibertragen wird -
schlieBlich also die Last der Schuld in jeder ihrer Formen. 
Und wenn das Preisniveau und der Zinsful3 gleichzeitig 
sinken, so verdoppelt sich der Zuwachs zur Last der Schuld. 

5. Die Beweisfiihrung des vorhergehenden Abschnitts 
fiihrt zu dem Schlusse, dal3 "tote" offentliche Schulden nicht 
ohne weiteres aufgenommen werden sollten. "Was Menschen 
Ubles tun, das iiberlebt sie": dies Zitat ist sehr beachtens
wert fiir jene Staatsmanner, die, der Uberlieferung und der 
Linie des geringsten Widerstandes folgend, zu dem Mittel 
der inneren Anleihen und Inflation leichter als zu radikaler 
Besteuerung greifen, urn einen Krieg zu finanzieren. Ihre 
einzige Entschuldigung ist die, dal3 in einem Gemeinwesen, 
in dem die okonomischen Wahrheiten unbekannt sind oder 
das von engen Privatinteressen beherrscht wird, bei kurz
sichtiger und ungesunder Finanzpolitik die Kriegsbegeiste
rung am besten gedeiht und die Moral der Nichtkampfer 
am besten aufrechterhalten wird; aber gerade diese Ent
schuldigung ist nicht immer ausreichend. 

Freilich, zur Ausfiihrung wirtschaftsfOrdernder Pro
gramme in Friedenszeiten ist die Aufnahme von inneren 
Anleihen bei weitem mehr gerechtfertigt; denn offentliche 
Anleihen, mit deren Hilfe offentliche Vermogensanlagen mit 
einem fiir den Schuldendienst ausreichenden Ertrage ge
schaffen werden, legen dem Gemeinwesen keinerlei Last auf. 
Aber selbst in diesen Fallen wiirde es besser sein, mehr zu 
Steuern und weniger zu Anleihen zu greifen, so dal3 bei 
Ausfiihrung jener Projekte sich nicht nur keine Last, son
dern ein positiver V orteil ergibt, der im Endeffekt dem 
gemeinsamen "Zwangssparen" verdankt wird1). Wo freilich 

1) Neue Kapitalanlagen der offentlichen Hand werden heute in 
groBerem Umfange, als man gewohnlich glaubt, auf dem Steuerwege 
finanziert, und diese Methode, Kollektivsparen zu erzwingen, wird 
wahrscheinlich in Zukunft steigende Bedeutung gewinnen. Soweit 
das der Fall ist, verliert jenes Argument gegen hohe Besteuerung, 
nach dem diese das freiwillige individuelle Sparen einzuschriinken 
tendiere, viel von seiner Kraft. [Bei solchem .,Sparzwang" darf 
der Staat natiirlich nie iibersehen, daB der "Grenznachteil" der 
Besteuerung nicht ihren "Grenznutzen" iibersteigen darf.] 
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die gesamten Neuausgaben fur solche Plane groB sind und 
sich von Jahr zu Jahr sehr verandern, rechtfertigt die Un
bequemlichkeit entsprechend groBer jahrlicher Verande
rungen in der Besteuerung die maBvolle Anwendung des 
Finanzmittels innerer Anleihen, vorausgesetzt, daB diese in 
einem vernunftigen Zeitraum zuruckgezahlt werden. 

Auswartige Anleihen konnen im ubrigen aus verschie
denen Grunden gerechtfertigt werden. In Friedenszeiten ist 
ihre Aufnahme durch solche Staaten zu billigen, die uber 
groBe unentwickelte natiirliche lIilfsquellen verfugen, deren 
schnelle Entwicklung fur die eigenen Untertanen ohne jede 
fremde lIilfe eine zu groBe Aufgabe ware. Damit konnen 
die auswartigen Anleihen der britischen Dominions und 
solcher Lander wie Argentinien gerechtfertigt werden; denn 
Besteuerung, die im allgemeinen besser ist als eine innere 
Anleihe, kommt hier praktisch als Ersatz fur eine auBere 
Anleihe nicht in Frage. Auch ist eine auswartige An
leihe in Kriegszeiten oft der einzige praktisch gangbare 
Weg, Einfuhr in genugendem Umfange zu finanzieren. Sie 
ist manchmal auch der praktisch am besten gangbare Weg 
- wenn nicht gar der einzige -, um auf einer brauchbaren 
Basis Wahrung und Staatsfinanzen wieder aufzubauen, die 
Krieg und Revolution zerstort haben. Die gegenwartigen 
Verhaltnisse in einer Anzahl europaischer Lander ver
anschaulicht diese Situation. 

Dreiundzwanzigstes Kapitel. 

Die Riickzahlung ijUentlicher Schulden. 
1. Ein einfaches Mittel, der Last offentlicher Schulden 

zu entgehen, ist ihre~!i.ckzahlung. Ein anderes, das sogar 
noch einfacher scheinen mag; iSt die ~e-pudiation. Es lohnt 
sich, mit der Betrachtung dieser zweiten M6glichkeit zu 
beginnen. Wenn die Vertrage zwischen dem Gemeinwesen 
und seinen Glaubigem nicht mehr anerkannt werden, 
wahrend andere Vertrage in Kraft bleiben, wird eine be
sondere Gruppe von Eigentiimem geschadigt, wahrend aIle 
anderen Gruppen unberiihrt bleiben und sogar infolge einer 
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SteuerermaJ3igung gewinnen konnen. Unzweifelhaft spre
chen Argumente der Gerechtigkeit gegen eine derartige 
Zuriicksetzung. Wenn andererseits aIle Verpflichtungen aus 
Darlehen, Pachtvertragen usw. gleichmaBig repudiiert 
werden, wird keine einzelne Gruppe zuriickgesetzt, und das 
eben angefUhrte Gerechtigkeitsargument verliert seine 
Kraft. Doch wir sind hier bei der Betrachtung einer 
sozialen Revolution angelangt, deren Folgen fUr die Eigen
tiimerklasse breite Schichten der Bevolkerung fUr un
gerecht halten wiirden. 

Wenn wir uns von Gerechtigkeitserwagungen zu der 
Betrachtung der wahrscheinlichen wirtschaftlichen Folgen 
wenden, so ist klar, daB ein Gemeinwesen, das seine Schulden 
repudiiert - gleichgiiltig ob das nur einen der Akte einer 
sozialen Revolution darsteIlt oder ob es eine isolierte poli
tische Handlung ist -, Schwierigkeiten bei der Aufnahme 
einer neuen Anleihe haben wird. Das spricht sehr gegen 
Repudiation - es sei denn, daB die zu repudiierende Schuld 
groBer als der wahrscheinliche kiinftige Anleihebedarf ist. 

Noch ein anderes Argument spricht freilich gegen Re
pudiation. Besonders im Fall einer auswartigen Schuld 
lauft man damit Gefahr, feindliche Handlungen seitens der 
betroffenen Glaubiger hervorzurufen. Die Moglichkeiten 
der feindlichen Handlung sind mannigfach: offene mili
tarische Aktionen, heimliche Unterstiitzung der Feinde des 
Gemeinwesens, Warenboykott, Propagandafeldziige usw. 
AIle diese Methoden haben die Glaubiger der russischen 
Regierung seit 1917 angewandt und haben dem russischen 
Volke schweren okonomischen Schaden damit zugefUgt. 
Es spricht also allein aus wirtschaftlichen Erwagungen 
sehr viel gegen Repudiation. 

Dieselben Argumente kann man, wenn auch mit ent
sprechend verminderter Starke, gegen eine teilweise Re
pudiation vorbringen, wie sie die Verminderung des Zins
satzes bestehender Schulden durch eine bloBe Anordnung 
der Behorde darstellt. Andererseits ist die Verminderung 
der Schuldenlast (vorausgesetzt, daB diese in Geldein
heiten festgesetzt ist) durch wohliiberlegte Entwertung 
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dieses Geldes mit Hilfe der Notenpresse, d. h. durch In· 
flation, etwas anders zu beurteilen, obwohl man sie manch. 
mal als teilweise Repudiation ansieht. Sie stellt zwar die 
auswartigen Glaubiger schlechter im Vergleich mit den 
Kapitalisten, die glucklichere Anlagen vorgenommen haben, 
aber sie setzt auch die inlandischen Glaubiger zuruck, und 
zwar in Gesellschaft mit allen anderen Empfangern fester 
Geldeinkommen und in gewissem Umfang mit den Lohn· 
empfangern, deren Geldlohne langsamer zu steigen pflegen 
als das Preisniveau. Der wesentliche Einwand gegen Infla· 
tion ist eben nicht der, da13 sie eine Repudiation der 
Schulden darstellt - denn das hangt im wesentlichen davon 
ab, was man unter "Repudiation" versteht -, sondern da13 
sie aus allgemeineren Grunden eine ungesunde Politik ist 
(vgl. Kap. XV). 

2. Repudiation (ganze oder teilweise) einer inlandischen 
Schuld dfufte - wenn wir von dem blo13en Zwischenfall abo 
sehen, den sie in dem nicht gewohnlichen FaIle einer sozialen 
Revolution darstellt - kaum ernsthaft beffuwortet 
werden, es sei denn, da13 aIle, die nicht Staatsglaubiger 
sind und nicht in gro13erem Umfange Vermogen besitzen, 
fUhlen, da13 die Last der Schuld unvernunftig gro13 ist, 
druckende Besteuerung herbeifUhrt und wichtige offent
liche Ausgaben verhindert. Die einzige wirksame Sicherung 
gegen das Anwachsen eines solchen oppositionellen GefUhls 
ist die Ruckzahlung der Schuld. 

Eine Bewegung ffu die Repudiation einer auswartigen 
Schuld kann leichter entstehen; besonders leicht in einem 
Lande, das sich in der Vergangenheit mit Hilfe aus
landischen Kapitals sehr gut entwickelt hat und nun auf 
einer Stufe angelangt ist, auf der es sich einbildet, von 
auswartiger Hilfe unabhangig zu sein. Noch leichter kann 
eine solche Bewegung in einem Lande entstehen, des sen aus
wartige Schuld eine Hinterlassenschaft des Krieges ist, ob 
nun seine Glaubiger fruhere Verbundete oder siegreiche 
fruhere Feinde sind. Das Bewu13tsein genugender milita· 
rischer und okonomischer Starke im Vergleich mit den 
Glaubigern mag ein Schuldnerland ermutigen, die Anspruche 
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aus den Schuldvertragen zu beschneiden, die seinen BUr· 
gern einen fortdauernden Tribut an Fremde auferlegen. 
Die Existenz groBer interalliierter Regierungsschulden und 
noch mehr der groBen Reparationsschulden ist darum, selbst 
wenn sie nur auf dem Papier steht, eine Gefahrenquelle 
sowohl fUr die finanzielle Sicherheit der Welt, wie fUr den 
Frieden1). Wir konnen hinzufiigen, daB die bisher von den 
Finanzpolitikern nur ertraumte Bezahlung aller dieser 
Schulden, falls sie jemals reale Wirklichkeit werden sollte, 
Wertiibertragungen von armeren zu reicheren Gemeinwesen 
notig machen und daher zu einer Verminderung der okono
mischen Wohlfahrt der Welt als Ganzem fiihren wiirde. 

3. Wir konnen uns nun von der Betrachtung der Re· 
pudiation - einer MaBnahme, deren Diskussion schon gee 
fahrlich erscheinen konnte - dem angenehmeren Thema 
der Riickzahlung offentlicher Schulden zuwenden. Aber 
selbst hier gibt es nicht viel unmittelbare Annehmlichkeit 
fUr den Steuerzahler, der im Gegenteil verschiedenen un· 
angenehmen Alternativen gegeniibersteht. 

Die erste Entscheidung, die man treffen muB, betrifft 
das Tempo der Riickzahlung. FUr diese Entscheidung liegt 
der Fall bei einer auswartigen Schuld (anders als bei einer 
inneren) ahnlich wie bei der Schuld eines Privatmannes. Das 
heiBt: die J ahresrate, mit der eine auswartige Schuld getilgt 
werden soIl, hangt von dem Reichtum des Schuldnerlandes 
im Verhaltnis zur Hohe der Schuld abo Je groBer der 
Reichtum und je kleiner die Schuld, um so schneller sollte 
die Tilgung erfolgen, und umgekehrt. Die Rate hingegen, 
mit der eine inn ere Schuld zuriickgezahlt werden sollte, 
wird durch ganz andersartige Erwagungen bestimmt; denn 
,-____ 1 

1) Was die Sicherheit der Finanzmarkte anlangt, so legt die 
gegenwartige moralische Anschauung der Geschaftswelt den Schuld
vertragen mit Privatleuten mehr Heiligkeit bei als den Schuldver
tragen mit Regierungen. Es ist darum einepolitischeAufgabe der GIau
bigerlander, durchAusgabe und Verkauf von Schuldverscbreibungen 
die Schulden anderer Regierungen in Schulden an die Burger der 
GIaubigerlander zu verwandeln. Eine Transaktion dieser Art wiirde 
es natiirlieh auch einem in Finanzschwierigkeiten befindlichen 
GIaubigerland ermoglichen, sein Budget zeitweilig zu balancieren. 
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in diesem Falle ist die Riickzahlung nicht mit einer Ver. 
minderung des Reichtums des Gemeinwesens zugunsten 
von Auslandern verbunden, sondern es findet nur eine 
Reichtumsiibertragung innerhalb des Gemeinwesens statt. 
Daher spricht hier sehr viel fiir schnelle Riickzahlung, 
gleichgiiltig wie groB der Reichtum des Gemeinwesens und 
seine Schuld sein mag. Ja, im Gegensatz zur Situation im 
FaIle einer auswartigen Schuld spricht hier sogar um so 
mehr fiir schnelle Riickzahlung, je groBer die Last der 
Schuld ist, was im allgemeinen heiBt: je groBer ihr Um· 
fang ist. Der Fall liegt etwa ebenso, wie wenn der 
Steuerzahler zwischen der schnellen Entfernung eines 
schmerzenden Zahns oder dem dauernden Schmerz, den er 
ohne Entfernung verursachen wiirde, zu wahlen hatte. 

Wenn die Schuld nur langsam zuriickgezahlt wird, mit 
Hilfe eines verhaltnismaBig nur kleinen Tilgungsfonds, so 
wird die Last der Zinszahlungen nur langsam abnehmen 
und auBerdem wird die Last der Tilgungsraten lange 
Zeit hindurch driicken. Daher wird offenbar die Hemmung 
fUr die Produktivitat und fiir nutzlichere offentliche Aus
gaben lange bestehen bleiben. Wenn andererseits die Schuld 
oder jedenfalls ein groBer Bruchteil der Schuld sehr schnell 
mittels besonderer, aber kurzlebiger Besteuerung zuruck· 
gezahlt wird, wird die Last der Zinszahlungen sehr schnell 
abnehmen, und die besondere Last der Besteuerung fUr 
Ruckzahlung wird zwar sehr schwer sein, solange sie be
steht, aber sie wird eben nicht lange bestehen. Die Hem
mung fiir die Produktion und fiir nutzliche offentliche Aus· 
gaben wird sich darum in verhaltnismaBig kurzer Zeit sehr 
verringern, denn die groBe Entlastung des Budgets yom 
Schuldendienst wird betrachtliche ErmaBigungen der Steuern 
gleichzeitig mit betrachtlicher Erhohung der wiinschens
werten offentlichen Ausgaben ermoglichen. 

Andererseits kann gegen die Politik schneller Tilgung 
geltend gemacht werden, daB die schwere Besteuerung, die 
sie, wenn auch fUr kurze Zeit, notig macht, eine Panik in 
der Geschaftswelt, vielleicht den Ruin vieler Unterneh
mungen verursachen wiirde und verwaltungstechnisch nicht 
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durchfuhrbar ware. Ware es nun bei ruhiger Betrachtung 
der Grundsatze und Einzelheiten der vorgeschlagenen Til
gungspolitik ohne weiteres einleuchtend, daB ihre Vorteile 
fUr die Geschaftswelt die Nachteile uberwiegen wiirde, so 
ware offenbar kein vernunftiger Grund fur eine Panikstim. 
mung vorhanden. Gegen Panik aber, die ohne vernunftige 
Ursache, nur aus MiBverstandnis oder gar aus MiBverstehen· 
wollen entsteht, gibt es uberhaupt keine Garantie und kein 
Abhilfsmittel auBer Belehrung und Erziehung. Jedenfalls 
ist es nicht schwierig, zu zeigen, daB ffir eine begrundete 
Erregung Ursachen nicht vorhanden·sind. 

4. Die Verteilung der Last einer besonderen Abgabe zur 
Schuldentilgung (oder "groBer Vermogensabgabe", wie sie 
oft genannt wird) , sollte so genau, wie ohne verwaltungs. 
technische Schwierigkeiten und Komplikationen moglich 
ist, nach der individuellen Leistungsfahigkeit bemessen 
werden. Oberhalb eines steuerfreien Minimums sollten die 
einzelnen nach einer progressiven Skala auf der Grundlage 
ihres Besitzes besteuert werden und trotz aller Schwierig. 
keiten der Vermogensbewertung ist kaum zu zweifeln, daB 
man unter "Besitzbesteuerung" an dieser Stelle Besteuerung 
nach dem Kapitalwert und nicht nach dem Einkommen 
daraus verstehen muB. Solch eine Abgabe ffir Schulden· 
tilgung hat man richtig als eine vorhergenommene Erb· 
schaftssteuer bezeichnet; denn geradeso, wie man im Kriege 
gesetzlich bestimmte, daB jeder nach Alter und korper. 
lichem Zustande taugliche Mann Soldat werden muBte, so 
wiirde man jetzt, um eine der iiblen Hinterlassenschaften 
der Finanzpolitik des Krieges aus der Welt zu schaffen, 
gesetzlich bestimmen, daB jeder Mann und jede Frau von 
einem gewissen Vermogen heute zu sterben und am nachsten 
Morgen als gliickliche Erben ihres eigenen Vermogens unter 
Zahlung eines angemessenen Losegeldes wieder aufzuleben 
hatten. 

Um die rasche Riickzahlung der Schuld sicherzustellen, 
sollten die zu solcher Abgabe Verpflichteten ermutigt wer· 
den, so schnell als moglich zu zahlen, und sollten im all. 
gemeinen innerhalb einer einigermaBen kurzen Zeit - sagen 

D a Ito n • N e iss e r, Finanzwissenschaft. 12 
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wir binnen drei J ahren - volle Zahlung leisten mussen. Zur 
Vereinfachung sollte Zahlung mittels offentlicher Schuld
titel erlaubt werden, und ebenso sollten, zur groBeren 
Bequemlichkeit der Abgabepflichtigen, aIle anderen Effek
ten, die leicht verwertet werden konnen, in Zahlung ge
nommen werden!). Um einen Anreiz zur Zahlung inner
halb einer kiirzeren Frist zu geben, sollte ein Diskontsatz 
von beispielsweise 10% fiir aIle Zahlungen oder jedenfalls 
fur aIle Vollzahlungen gewahrt werden, die der Abgabe
pflichtige binnen eines Jahres nach Annahme des Ge
setzes iiber die Kapitalabgabe leistet. 

Die normale Zahlungsfrist sollte nach sorgfaltiger Pru
fung in allen Fallen verlangert werden, in denen sonst das 
Geschaft des Abgabepflichtigen offensichtlich ruiniert oder 
auch nur ernstlich geschadigt wiirde. Aber es besteht kein 
Grund zur Annahme, daB solche FaIle mehr als einen kleinen 
Bruchteil der Gesamtheit ausmachen wiirden. Hier wiirde 
man Ratenzahlung in einem langeren Zeitraum zulassen, 
dessen Lange nach den Umstanden des einzelnen Falles zu 
bemessen ware; fiir die am Ende der normalen Zahlungs
frist noch ausstehenden Steuerbetrage waren Zinsen zu be
lasten. Da die Rohe der zukiinftigen Ratenzahlungen von 
dem Vermogen des Abgabepflichtigen zur Zeit der Ver
anlagung und nicht von seinem zukiinftigen Erwerb ab
hangig ware, wiirde dieser zukiinftige Erwerb nicht durch 
die Aussicht, die Steuerraten bezahlen zu mussen, gehemmt, 
sondern im Gegenteil durch die IIoffnung auf ErmaBigung 
anderer Steuern angespornt werden. 

5. Es gibt noch viele andere Moglichkeiten, die Ver
anlagung und Rebung dieser Abgabe reibungslos zu ge
stalten, aber weitere Betrachtung der Einzelheiten ist in 
einem Buch iiber die allgemeinen Grundsatze nicht am 

I} Die einzelnen Aktionare einer Aktiengesellsohaft kiinnten da
her einige Aktien bei der Abgabe in Zahlung geben und diese Aktien 
wiirden dann spater bei Gelegenheit von der Staatssohuldenverwal
tung verkauft werden. Die Gesellsohaft selbst wiirde aber nioht 
abgabepfliohtig sein und ihre Gesohii.fte wiirden daher direkt gar nicht 
beriihrt werden. 
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Platz. Wir wollen immerhin hinzufUgen, daB eine groBe 
Vermogensabgabe im Verein mit der folgenden Steuer
ermaBigung und Erhohung niitzlicher Ausgaben, die sie 
ermoglicht, nicht nur die Beseitigung von Lasten und die 
Erzielung eines reinen Vorteils fUr das Gemeinwesen mit 
sich bringt, sondern auch im betrachtlichen Umfange 
Lasten von den Schultern der jiingeren, unternehmenden 
und aufstrebenden Glieder des Gemeinwesens - die von 
Besteuerung, Mangel an Erziehung und anderem heute 
schwer gedriickt werden - auf die Schultern der alten, 
bequem gewordenen und in gesicherten Verhaltnissen 
lebenden Mitglieder iibertragen wiirde, in deren Reihen 
die groBen Abgabepflichtigen zu finden sind. Das wiirde 
auch - falls man sich zu dieser Politik nicht erst ent
schlieBt, wenn die Generation der Kampfer im "groBen 
Kriege" alt geworden ist - ein Akt einfacher Gerechtig
keit gegeniiber den verschiedenen Generationen sein. 
Denn es wiirde wenigstens eine Teilzahlung auf die mora
lische Schuld darstellen, mit der die, die ein gliickliches 
Geschick als zu alt zu Hause in Sicherheit belieB, zugunsten 
derjenigen belastet sind, die - ganz abgesehen von der 
Versaumnis okonomischer Chancen wahrend einer ent
scheidenden Periode ihres Lebens -- die Gefahren und 
Miihsalen des Schlachtfeldes auf sich nahmen. 

6. Der Aufschub, den die hier vorgeschlagene Finanz
politik bereits erlitten hat, ruft die Fabel von den Sibylli
nischen Biichern ins Gedachtnis. Der groBere Teil der Schuld 
hatte iiberhaupt nicht zu entstehen brauchen, wenn wir 
uns wahrend des Krieges zu entschiedener Besteuerung 
entschlossen hatten. Am Tage des Waffenstillstands war die 
Zeit reif zu einer machtigen Anstrengung zwecks Schulden
tilgung geworden, und wenn eine allgemeine Vermogens
abgabe damals angstlichen Gemiitern als eine zu ungeheure 
Unternehmung erschien, so hatte eine Abgabe vom Kriegs
gewinn jedenfalls durchgefiihrt werden sollen. Doch diese 
Gelegenheit lieB man voriibergehen, und mit der Zeit ver
schwand der tatsachliche Unterschied zwischen Kriegs
gewinn und anderem Vermogen sehr rasch. Seitdem hat 

12* 
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der Eintritt del' schlechten Konjunktur die finanzpolitische 
Angstlichkeit verstarkt, wahrend der Fall der Preise und 
des ZinsfuBes die Last der Schuld bereits betrachtlich ver
groBert hat; aber friiher odeI' spater werden wir doch zu 
der Politik einer besonderen Abgabe zwecks Schuldentilgung 
zuriickkehren miissen als auf den einzigen Ausweg aus 
einer sonst unertraglichen finanziellen Lage. Je langer 
wir warten, urn so gr6Ber werden die Kosten sein, und 
es wird auch keine Klasse auf die Lange der Zeit dadurch 
gewinnen, daB sie ihren Blick von unerfreulichen Tat
sachen wegwendet und mit Abscheu Wehe ruft iiber Vor
schlage, die zu verstehen sie noch nicht einmal ver
sucht haP). 

1) Haufigere Diskussion und besseres Verstandnis del' praktischen 
Einzelheiten einer solchen Abgabe wiirde viel zur Beseitigung del' un
bestimmten Abneigung beitragen, mit del' viele einflu3reiche Kreise 
sie noch betrachten. Abel' es ist vielleicht zu optimistisch, wenn wir 
annehmen, daB ihre Auferlegung auch zeitweilig die geschiiftliche 
Zuversicht nicht vermindern wiirde. Man wiirde daher gut tun, den 
Zeitpunkt del' Auferlegung mit dem Beginn eines Konjunkturauf
schwunges zusammenfallen zu lassen und so in wohltuender Weise 
den schlecht begrtindeten Optimismus zu dampfen, der wah rend 
solcher Perioden bereitwillig vorherrseht. Denn einer der sichersten 
Wege, um lang hinziehende Depressionsstadien zu verhiiten, ist eine 
Hemmung des Konjunkturaufschwunges, der ihnen vorhergeht. lch 
behandle die ganze Frage (und zwar mehr in die Einzelheiten gehend 
als hier moglieh ist) in meiner "Erlauterung del' groBen Vermogens
abgabe", herausgegeben von del' Labour Publishing Company. 



Litet'aturnachweis. 
Es ist eine Eigenttimlichkeit der englischen Nationalokonomen, 

daB sie, anders als ihre amerikanischen, franzosischen, italienischen 
und deutschen Kollegen, selten umfassende Systeme der Finanz
wissenschaft veroffentlichen1 ). Professor Bastables "Public 
Finance", das einzige groBe systematische Werk tiber diesen Gegen
stand in England, ist heute in mancher Hinsicht infolge der neueren 
Entwicklung der Theorie und Praxis tiberholt. [Es ist ktirzlich neu in 
4. Auflage erschienen.] Andererseits ist in der letzten Zeit von 
englischen Nationalokonomen viel tiber Steuerfragen geschrieben 
worden und auch mancherlei tiber offentliche Schulden. Die Theorie 
del' offentlichen Ausgaben aber wurde, wie ich schon im Text her
vorhob, sehr vernachlassigt. Ftir die Fragen der Besteuerung und 
der offentlichen Schulden sei der Student vor allem auf Professor 
Pigous "Economics of Welfare", Teil IV, und sein kleines Buch 
tiber "A Capital Levy and a Levy on War Wealth" verwiesen. 
Wertvolle Fragmente einer Theorie der offentlichen Ausgaben finden 
sich auch in seinen "Economics of Welfare", Teil V, Kapitel 7-11 
und Teil VI, Kapitel 12-13, ferner in Sidgwicks "Principles of 
Political Economy", Buch III. Sir Josiah Stamps Schriften "The 
Fundamental.Principles of Taxation", "Wealth and Taxable Capa
city" und "British Incomes and Property" sind ebenso wie eine 
Anzahl von Artikeln im Economic Journal, Journal of the Statistical 
Society und an anderen Stellen sehr des Studiums wert, schon wegen 
der mannigfaltigen Erfahrungen des Autors als Nationalokonom, 
Statistiker, Verwaltungspraktiker und Geschiiftsmann. Eine gute 
allgemeine Einftihrung ist Mrs. Robinsons "Public Finance"; 
Spezialfragen der Finanzpolitik behandeln Marshalls "Money, 
Credit and Commerce", Buch III, Kapitel 7-11 (besonders die 
Frage der Abwalzung von Einfuhr- und Ausfuhrzollen), Professor 
Cannans "History of Local Rates in Relation to the Proper Distri
bution of the Burden of Taxation", mein eigenes Werk "Inequality 
of Incomes", Teil IV, Kapitel 7-11 (mit besonderer Berticksichtigung 
der Erbschaftssteuern), usw.2). 

') Eine genauere Untersuchung dieser ~ Tatsache und eine Be
trachtung der neuesten finanzwissenschaftlichen Literatur enthalt 
mein Artikel tiber "Some Recent Contributions of _ the Study of 
Public Finance" (Economica, Mai 1921). -

2) [Wir glauben, die Einzelangaben Daltons tiber englische Spezial
literatur dem deutschen Leser nicht vorftihren zu mtissen.] 1 



182 Literaturnachweis. 

Aus der amerikanischen Literatur sind von allgemeinen Systemen 
zu erwahnen: Adams "Science of Finance" und Professor Plehns 
"Introduction to Public Finance". Fiir Steuerfragen sind vor allem 
die Schriften Professor Selig mans von Wichtigkeit, besonders 
die "Essays in Taxation", "Progressive Taxation" und "The Income 
Tax"; ebenso die Steuerkapitel in Professor Taussigs "Principles 
of Economics". Die fuhrende franzosische Autoritat in Finanzfragen 
ist heute Professor J e z e, dessen verschiedene Schriften, besonders 
"Science des Finances", herangezogen werden sollten. Gute ita
lienische Bucher sind Professor Einaudis "Corso di Scienza della 
Finanze", Professor Grazianis "Istituzioni di Scienza della 
Finanze" und Signor Nittis "Scienza delle Finanze". Professor 
Rignanos "Socialismo in Accordo colla Dottrina Economica Libe
rale" und "Una Riforma Socialista del Diritto Successorio" enthalten 
seine Vorschlage fiir die Besteuerung von Erbschaften. Als gutes 
deutsches Buch eines ungarischen Autors ist Professor Bela Foldes' 
"Finanzwissenschaft" zu erwahnen. 

[Aus der deutschen Literatur nennen wir vor allem noch die 
groBen Werke von Adolf Wagner, "Finanzwissenschaft" (4 Bande 
mit Erganzungen), dessen einzelne Bande in den jeweils neuesten 
Auflagen jetzt neugedruckt~werden, und Lotz, Finanzwissenschaft 
1917. Wagners Werk ist, obwohl zum Teil veraltet, besonders auch 
in theoretischer Hinsicht, wegen seiner Materialfillie heute noch 
wichtig. Von Lotz'Standardwerk ist eine neue Auflage in Vor
bereitung. Theoretische Probleme ii.hnlicher Art, wie die von Dalton 
untersuchten, behandelt nach dem Vorgang von Sax, Grund
legung der theoretischen Staatswissenschaft 1887, neuerdings 
v. Wieser im 1. Band des Grundrisses der S&ialiikonomik 
(Theorie der gesellschaftlichen Wirtschaft, III. Abt.), 2. Auf I. 
1924. - Die bekannten kleinen deutschen Lehrbucher - v. T y s z ka , 
Grundzuge der Finanzwissenschaft, 2. Aufl. 1924, Koppe, Finanz
wissenschaft, 9. Aufl. 1925 (in Conrads GrundriB), Eheberg, 
Finanzwissenschaft, 18. Aufl. 1925 (dies wohl am meisten zu 
empfehlen) - geben neben den notwendigen allgemeinen Begriffs
bestimmungen vor allem eine tibersicht uber die Finanzgesetz
gebung und behandeln unsere Probleme nur wenig. Gegenwartig 
ist im Verlage von J. C. B. Mohr, Tubingen, ein Han d b u c h de r 
Finanzwissenschaft, herausgegeben von Gerloff u. a., im 
Erscheinen begriffen. Man beachte auch die einschliigigen Artikel 
im Handworterbuch der Staatswissenschaften 
4. Auflage im Erscheinen begriffen.] 



Verlag von J u Ii u sSp r in g e r in Berlin W 9 

Weltwirtschaft und Wirtschaftspolitik 
in Einzeldarstellungen 

Die Sammlung wirtschafts· und sozialwissenschaftlicher Schriften stellt sicll 
zur Aufgabe, in zwangloser Folge Veroifentlichungen aus der Feder deutscher 
und auslindischer Autoritliten zn bringen, in denen internationale Probleme 
zn zllsammenfassender Darstellung gelangen. Der Reihe nach sollen die wieh
tigsten Fragen der Weltwlrtsehaft, insbesondere soweit sie der wirtschafts
politisehen Beeinllussung zuginglich sind und fiir Mitteleuropa besondere Be
deutung haben, breitestem Leserkreis zuglinglieh gemaeht werden. 

Band I: Die Deflation und ihre Praxis in England, den Ver
einigten Staaten, Frankreich und der Tschechoslowakei. VOIl 

Charles Bist, Professor an der Faculte de droit in Paris. Mit 
3 Kurven. (134 S.) 1925. 6.60 Reichsmark 
Das Bueh von R i s t iiber Deflation ist fUr Deutschland von besonderer 

Aktualitit, da die Reparationsverplliehtungen einen starken Drnck auf die 
Deflationierung der Zahlungsmlttelmenge bedeuten werden. Unter diesen Um· 
standen ist es von groJltem Interesse, die Methoden der Defiationspolitik nnd 
die damit erzlelten Wirkungen naher kennen zu lernen. 

Neben der Frage der Wahrungs·Sanierung, der sieh das Bnch von Rist 
widmet, sind flir die n!1chste Zeit Schriften tiber die folgenden Erseheinungen 
der weltwirtschaftlichen Entwicklung der Naehkriegszeit in Anssieht genommen: 
Internatlonale Bevolkernngsfragen; Internatlonale Kapltal· 
wan d erun g en; En twi ckl u n g ste n de nz en der Han d elsp oli t i k; 
Die neue Kolonlalpolitik; Internationale Verkehrspro· 
bleme; Die Organisationstendenzen der Industrie (Kartelle 
nnd Trusts) usw. 

Geschichte der Volkswirtsehaftslehre. Von Dr. Egar Salin, 
Professor an der Universitat Heidelberg. ("Enzykloplidie der 
Rechts- und Staatswissenschaft", Band XXXIV) (42 S.) 1923. 

. 1.80 Reichsmark 

Die Ordnung des Wirtschaftslebens. Von Werner Som
bart. ("Enzyklopadie der Rechts- und Staatswissenschaft", 
Band XXXV.) (70 S.) 1925. 3.60 Reichsmark 

Das Wirtschaftssystem Fords. Eine theoretische Unter
suchung. Von W. G. Waffenschmldt, Dr.-Ing. Dr. rer. pol., 
Privatdozent an der Universitat Heidelberg. Mit 20Abbildungen. 
(50 S.) 1926. 1.80 Reichsmark 



Verlag von Julius Springer in Berlin W 9 

Bank- und finanzwirtschaftliche Abhandlungen. 
Herausgegeben von Professor Dr. W. Prion, KIHn. 

E r s t e sHe ft: Die Verwendung maschineller Hilfsmittel 1m 

Bankbetrieb. Von Dr. Joh. Diedrlchs, Diplom-Kaufmann. 

(66 S.) 1923. 2 Reichsmark 

Z wei t e sHe f t: Der Filialbetrieb der deutschen Kreditbanken. 

Von Dr. Math. Gobbels, Diplom·Kaufmann. (70 S.) 1923. 

2 Reichsmark 

D r itt e sHe f t: Die Abwlcklung des Devlsengeschiiltes 1m 

Bankbetrieb. Von Dr. Max Krawlnkel. (116 S.) 1924. 

3.60 Reichsmark 

Vie r t e sHe f t: Das Devisentermingeschiift. Von Dr. Joachim 

Vogel. (63 S.) 1924. 2 Reichsmark 

F tl n ft e sHe ft: Betriebskalkulationen im Bankgewerbe. 

Von Wilhelm Hasenack, Diplom-Kaufmann. (144 S.) 1925. 

6.30 Reichsmark 

Die Technik des Bankbetriebes. Bin Hand- und Lehr

buch des praktischen Bank- und BBrsenwesens. Von Bruno 

Buchwald. A c ht e, vollstandig llmgearbeitete Auflage. (608 S.) 

1924. Gebunrlen 10.50 Reichsmark 

Der Verkehr mit der Bank. Bine Anleitllng Zllr Benutzung 

des Bankkontos zur Prilfung von Wechsel-, Bffekten- und De

visenabrechnungen sowieKontoauszilgen nebstZins- und Provisions

berechnungen. Von Wilhelm Schmidt, Bankprokurist. Z wei t e, 

vermehrte Auflage. (76 S.) 1924. 1.20 Reichsmark 




