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VORWORT. 

Der Bitte des Verfassers, seiner Schrift einige Worte mit 
auf den Weg zu geben, komme ich gern nacho Dr. Jessen, der 
schon zu der Zeit, als ich das Preuf3ische Finanzministerium 
lei tete, daselbst in dem allgemeinen Wirtschafts-Referat tA.tig 
war, hat ein Doppeltes richtig erkannt. ZunA.chst die Bedeutung, 
welche eine vergleichende Darstellung der Reichs- und Staats
Ausgaben und -Einnahmen sowohl in allgemein wissenschaftlicher 
wie in speziell politischer Beziehung hat. Zum anderen das 
hieraus flief3ende Gebot, trotz der entgegenstehenden Schwierig
keiten so weit des Zahlenmaterials Herr zu werden, als das im 
Augenblick mtsglich ist. Nur wer die in dem Fehlen eines fest
stehenden Wertmessers beruhenden Hemmnisse bei allen etats
statistischen Arbeiten selbst erfahren hat, wird die Berechnungen 
des Verfassers richtig wfirdigen und urn der erzielten Ergebnisse 
halber fiber die der Ermittlung naturgemA.f3 anhaftenden Unsicher
heitsfaktoren hinwegsehen. 

Den Politiker werden vor all em solche Ergebnisse der Arbeit 
interessieren, die in Beziehung stehen zu den grof3en liuf3eren 
und inneren Problemen, welche noch der endgtiltigen Ltssung 
harren. Freilich ist hierbei zu beachten, daf3 die Schrift aus 
dem grof3en Rahmen der rur unsere Gegenwart und Zukunft 
entscheidenden Wirtschaftsbilanz Deutschlands nur ein Teilgebiet 
herausgreift, nA.mlich die Finanzbilanz des Reiches und der 
LA.nder. Aber ist auch die Herstellung des Gleichgewichts 
zwischen Ausgaben und Einnahmen der tsifentlichen VerbA.nde 
nicht das allein Entscheidende rur Deutschlands wirtschaftliche 
Zukunft, so hat sie doch in mehrfacher Hinsicht primA.re 
Bedeutung. 

Jede Betrachtung der Ausgaben-Seite aller staatlichen Haus
haltsplline mu13 die Frage ihrer Beziehungen zu der Volks
wirtschaft beantworten, mu13 unterscheiden zwischen solchen 
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Verwendungszwecken, die unmittelbar oder auf Umwegen die 
Wirtschaft befruchten, und solchen, die als vollig unproduktiv 
erscheinen, sei es, daf3 sie unter dem Zwange der VerhlUtnisse 
unvermeidbar sind, sei es, daf3 sie ganz oder zum Teil dem 
Abbau anheimfallen konnen und daher miissen. 

Wichtiger ist aber gegenwlirtig die Analyse der Einnahme
Seite. Denn es ist klar, daf3 eine Gesundung und dauernde 
Gesunderhaltung der Finanzbilanz des Reiches und der Llinder 
nur dann moglich ist, wenn der elementarste Grundsatz jeder 
Finanzpolitik wieder zu seinem unangetasteten Rechte kommt: 
die Deckung aller fortdauernden Ausgaben durch Steuern oder 
Oberschiisse der eigenen Betriebe, wohingegen die Inanspruch
nahme des Kredits nur bei auf3erordentlichem Bedarf und in der 
Regel nur fUr Ausgaben zu werbenden Zwecken erfolgen darf. 
Dieser Satz soIl gleichmlif3ig einen Schutz ftir die staatliche 
Finanzverwaltung wie einen solchen ftir die Volkswirtschaft 
schaff en. Er hat darum auch Eingang gefunden in die Grund
gesetze des Reichs und der Llinder. Wird er nicht beachtet, 
so zeigen sich die Folgen ftir das gesamte Wirtschaftsleben in 
erschreckender Weise. Insbesondere dann, wenn der Kredit
geber nicht die Volkswirtschaft unmittelbar, sondern die zentrale 
Notenbank ist, die es ihrerseits in der Hand hat, den Mangel an 
anlagesuchendem Geld durch Schaffung zusiHzlicher Kaufkraft 
zu decken. 

Die Untersuchungen des Verfassers, die sich auf die ordent
lichen Einnahmequellen beziehen, sind im besonderen deshalb 
lehrreich, weil sie unter Anwendung des als Reduktionsfaktor 
anzusehenden Begrifis der "Binnenmark" deutlich ein Bild von 
der deutschen Verarmung geben. Das ist wichtig. Denn nicht 
nur im Ausland werden die Realitliten, die hinter den auf
gebUl.hten Zahlen unserer staats-, volks- und privatwirtschaftlichen 
Einnahmen stehen, keineswegs immer zutreffend bewertet. 

Wer sich aus den Ergebnissen der Arbeit ein Bild davon 
zu machen versucht, ob und inwieweit die wirkliche Herstellung 
der offentlichen Finanzbilanz in Zukunft ftir Deutschland m6glich 
sein wird, darf aber das eine nicht vergessen, worauf ich oben 
schon hingewiesen habe, aber auch hier am Schluf3 nochmals 
zuruckkommen muD. Die Finanzbilanz der offentlichen Ver
bande ist nicht das allein Entscheidende. Eine geschlossene 
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Volkswirtschaft kann nur gesund werden und gesund bleiben, 
wenn sie im Rahmen einer lllngeren Periode von Jahren ihren 
eigenen Verbrauch durch ihre eigene Erzeugung deckt. In den 
Verbrauch sind aber auch die durch Zahlungen aus dem Ausland 
nicht gedeckten Tribute an fremde Staaten einzurechnen. An 
dieser Stelle weitet sich augenscheinIich das gegenwartige Finanz
problem fiber den Rahmen der vorliegenden Schrift hinaus. 
Anderseits ist es klar, daf3 an einer Stelle die operative Be
handlung des kranken Organismus ansetzen muf3, und das sind 
die Finanzen der 6ffentlichen Verbande. 

Berlin, den 10. April 1923. 

Saemisch. 
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Erster Teil. 

Grundfragen staatlicher Finanzwirtschaft. 
I. Staatsbedarf und Staatsvermogen: Wiirttemberg. 

Eingebettet zwischen deutschen Landen, nirgends ungeschUtzte deutache 
Grenzmark, hat WUrttemberg sein Staatswesen in Ruhe rugen und ausbauen 
kOnnen, wenn sich auch im Lande der SchlOsser und Burgen streitbare Burg
grafen, freie Stldte (rheinischer und schwlbischer Stldtebund) und sllbst 
die Kaiser (Habsburger Hausbesitz in WUrttemberg) nur un gem einordneten. 

Am Ausgang des 18. Jahrhunderts Neckarstaat und Herzogtum - einer 
der 300 "Staaten" des Heiligen ROmischen Reiches Deutscher Nation - wurde 
es mit anderen Rheinbundllndern in Napoleonl Gefolge GroBherzogtum und 
KOnigreich. 1815 hatte el sich an Umfang und Volklzahl gegen 1800 
(600000 Seelen) verdoppelt: Zum evangelischen Stammland waren katholische 
Gebiete getreten, zu Bauern selbstbewuBte Stiidter. Seither hat el sich nicht 
mehr verllndert; 80 konnten sich die Gegensltze in Ruhe verwachsen. 

Schon 1819 verabschiedete der erlte WUrttembergische Landtag seinen 
ersten Etat. 

Volkszahl: 1910 1921 

WUrttemberg 2,44 Mill. 2,52 Mill. 
Norwegen 2,38 2,63 

" Griechenland 2,63 5.54 " Dllnemark 2,76 3,28 

1. Das wurttembergische Etatsschema. 

Die wtirttembergische Regierung begleitet 
Etatsgruppen mit folgenden Oberlegungen: 

die drei groOen 

I. Der Staatsbedarf enordert. 
II. Der Ertrag des Kammergutes betrAgt 

x M. 
Y M. 

reicht also zur Bestreitung des Staatsbedarfs nicht 
aus urn . x minus y 
welche durch Steuem zu decken sind. 

ill. Die Deckungsmittel betragen im ganzen. z M. 
der Bedan an Deckungsmitteln ist oben berechnet 
auf x minus y 
mithin ergibt sich als Oberschui3 (Fehlbetrag) x minus y 

minus z. 
J e sse n. FiDanzell. 



2 Grundfragen staatlicher Finanzwirtschaft. 

2. Der Staatsbedarf. 
Wilrttemberg konnte in seinem Etat den Staatsbedarf, d. h. 

den Zuschu13bedarf der reinen Hoheitsverwaltung, voranstellen 
und danach die Deckungsmittel ansetzen. Preui3en, ein armer 
Staat auf kargem Boden, muf3te erst seine Einnahmen ilber
schlagen, um zu erkennen, was es sich an Verwaltungsaus
gaben leisten konnte. Sieher muf3te auch Wilrttemberg mit 
seinem Staatsbedarf im Rahmen des sen bleiben, was seine 
Bilrger tragen konnten, denn immer und ilberall gilt der Satz, 
daf3ein Staat seine Einnahmen nach den Ausgaben bestimmen 
k<5nne und milsse, nur halb. Gewif3 hat auch Preuf3en seine 
Steuern erh<5ht, wenn seine Aufgaben wuchsen. Aber ist dieser 
verschiedene Aufbau des wIlrttembergischen und preuf3ischen 
Schemas wirklich nur Zufall? 

3. Das Kammergut. 

Was der Ertrag des. Kammergutes vom Staatsbedarf nicht 
deckte, mUSte, nach diesem wIlrttembergischen Schema, durch 
Steuem aufgebracht werden. Je grlSBer also der Ertrag, desto 
besser rur aHe Teile. 

Nach der wIlrttembergischen Verfassung von 1819 bildetetl 
das k<5nigUche Kammergut "sAmtliche zu dem vormalig herzog
lich wIlrttembergischen FamiUenfldeikommisse geh<5rigen, sowie 
die vom KlSnig neu erworbenen Grundstficke, GefAHe und nutz
baren Rechte, mit Ausschluf3 des sogenannten HofdomAnen
kammergutes". 

In der Reformationszeit fielen dem Kammergut Kircheng11ter 
zu; ihre ErtrAgnisse lie13 man Schulzwecken zugute kommen, 
ahnlich wie in Braunschweig und Hessen (UniversitAt Marburg). 
Reichsfreie Filrsten und frfihere LehnstrAger wurden durch Renten 
von ihren Giitem abgellSst, Grundstficke durch Kauf oder Leib
renten erworben. Das noch heute bestehende Haushaltskapitel 
"Renten, Zinsen und Entschadigungen" (die letzteren an friihere 
ReichssUl.nde, an Gemeinden und Ritterg11ter rur aufgehobene 
Kammersteuern und Umlagerechte) k<5nnte viel erza.hlen. 

Die Zuga.nge und Abga.nge des Kammergutes werden als 
"Grundstockverwaltung" in denjAhrlichen Rechenschaftsberichten 
eingehend dargelegt (siehe Tafel 1, Gesamtabschluf3); seine Er
trAge dagegen erscheinen im Etat unter Kammergut. 
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Die staatIichen Forsten umfassen 1/3 der wtlrttembergischen 
WaldOa.che oder, da 1/3 des Landes mit Wald bedeckt ist, 
1/9 des gesamten Bodens. Fur 1914 wurden aus den preu13ischen 
Forsten 2,04 M. je Preuf3e, aus den wtlrttembergischen aber 
4,87 M. je Wurttemberger, also fast das 21/, fache, erwartet. 
Bis 1919 hat der Forstertrag den der Eisenbahnverwaltung 
immer tibertroffen; Eisenbahnanlagen kosten im bergigen 
Wtirttemberg erheblich mehr Zinsen je Kilometer als im Oachen 
Preuf3en. 

Die DomAnen, deren Ertrag (in 1914 etwa 11 Pfg. je Wtirttem
berger) unter "KameralAmter" erscheint, umfassen 5000ha, wAhrend 
die preuf3ischen fiber 440000 ha nutzbarer FIAche (40 Pfg. je 
Preuf3e) verftigen. Auch am Berg- und Htittenwesen seines Landes 
ist der wtirttembergische Staat weniger beteiligt als der preuf3ische 
an dem Preuf3ens. Ober das Eisenbahnwesen, das mehr und 
mehr den Hauptteil des VermtSgens der Bundesstaaten ausgemacht 
hatte, wird noch zu sprechen sein. 

Als Kammergut bezeichnet Wfirttemberg nur das reine 
FinanzvermtSgen, die werbenden Anlagen. Daneben spielt auch 
das VerwaltungsvermtSgen (GebAude der Staatsverwaltungszweige, 
Inventar usw.) eine nicht unerhebliche Rolle, die aber etatmAf3ig 
weniger hervortritt. 

4. Der Kampf urn die Steuern. 

Ober die Einktinfte des Kammergutes konnte der Landes
herr nach altstAndischem Grundsatz frei verfUgen; deckten sie 
aber seinen Geldbedarf nicht - und das war in Kriegs- und Not
zeiten leider nur zu oft der Fall -, so muf3te er die LandstAnde 
(Vereinigung der Ritterschaft und Stadte) angehen und sich von 
ihnen Steuern oder Umlagen bewilligen lassen. Daftir wurden 
meist zwei ZugestAndnisse verlangt: 1. die aufzubringenden 
Steuem Oief3en nicht mit den tibrigen Einnahmen in seine 
Kammerkasse, sondern in eine besondere "StAndische Kasse"; 
2. den LandstAnden wird mehr und mehr Einblick in die Finanz
verwaltung gewAhrt, denn wenn sie zahlten, wollten sie auch 
wissen wofUr. 

Auch in Wfirttemberg haben Ftirsten und StAnde urn diese 
beiden Punkte gekampft, bis 1819 die Verfassung den StAnden 
das Bewilligungsrecht fUr den gesamten Haushaltsplan tiberlief3. 

3* 
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Bis 1819 hatte der "Landessteuerkasse", d. h. den StAnden, die 
"Obersteuereinnehmerei" unterstanden; seither wurden von ihr 
nur die Kosten der stAndischen Vertretung und die der "Schulden
zahlungskasse" verausgabt. In 1919 stellte sich der Landtag als 
besonderes Etatskapitel an die Spitze des Staatsbedarfes; die 
Schuldenkasse tratzum gesamten Schuldendienst. 

Auch andere deutsche Staaten haben bis 1918 landesherr
liche Doma.nen- oder Kammer-Kasse und reinsta.ndische Finanz
verwaltung getrennt: Braunschweig z.B. hatte neben einemStaats
haushaltsetat einen Kammerkassenetat; Sachsen-Koburg-Gotha 
schied Doma.nenetat· undKassenetat, Sachsen-Meiningen Domlinen
kasse und Landeskasse. Auch in PreuOen wurde die Zivilliste 
des KOnigs nicht aus den allgemeinen Staatsmitteln als Staats
bedarf bestritten, sondem unmittelbar von den Einnahmen der 
Domllnen und Forsten, d. h. des ehemaligen Kammergutes, ab
gesetzt; erst der "ZuschuO zur Rente des Kronfideikommi~" 

erschien seit Anfang dieses Jahrhunderts als ZuschuOfonds der 
Staatsverwaltung. 

"Die Einnahme aus dem Kammergut ist die wirtschaftliche 
Basis des selbstllndigen KOnigtums und mit ihm der inneren 
wie liuOeren Staatenbildung; denn sie ist die Grundlage der 
materlellen Unabha.ngigkeit der KOnige gegenUber der Herrschaft 
und Gewalt der StAndischen KOrperschaften" (Freiherr yom Stein). 

WUrttemberg scheidet Kammergut und Steuerquelle und be
tont so die Bedeutung eines woblgepflegten Kammergutes. Oder 
war es wieder nur Zufall, daO das Reich den Bundesstaaten 
ihren HauptvermOgensposten, die Eisenbahnen, nahm, obwohl 
sie Zuschuf3verwaltungen waren? 

n. Laufende Verwaltung und Anleihen: Sachsen. 
Nach Westen ThOringer Land, nach SOden und Osten das Erzgebirge, 

nach Norden aber, wohin lich dal Land abdacht, dal erltarkende Branden
burg-PreuJlen: in welcher Richtung soUte dal KurfOrltentum Sacheen, aUI 
unlagUchen ErbteUungen hervorgegangen, lelne Krlfte wirken lassen? Weder 
der Obergriff nach BOhmen (1635), noch die "nebeoamtliche" Verwaltung 
des ~omal crOJleren Polen (1697-1750 und 1807) sind ge,lOckt. 

Sachlenl Schicklal war, dal el zwilchen PreuJIen und Olterreich la,. 
EI hat in deren Kampf aUe Leiden del klelnen Neutralen bil sur Neige 
(1815) auskolten mOllen. Elnlt Vormacht del Protestantilmul (Wittenberg, 
Luther), IchloJi el lich an Olterrelch an und wurde des.en Einfallitor nach 
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Norddeutlchland (Breitenfeld und LUtzen). Friedrich der Grole wiederum 
machte el zur Balil leinerKriege (Keslelsdorf, Rolbach, Hochkirch; Drelden 
all ItAndige. Winterlager). Kaum 40 Jahre war Sachlen dann ohne Schlachte,n 
(1765 Bergakademie Freiberg, 1782 die Finanzverwaltung dem GeheimenFinanz
kollegium unterstellt). 1806 mit Preulen bei Jena gelchlagen, wurde der Grol
herzog von Sachlen RheinbundfUrlt, KOnig und 1m Tilliter Frieden - damit 
Preulen erneut umklammert werde - auch KOnig von Warlchau. 1805 
und 1809 mullten leine Truppen gegen Olterreich, 1812 gegen RuBland und 
1813 gegen Preulen kllmpfen (VOlkerlchlacht bei Leipzig), bil dielel 1815 
dal leit 1813 von ibm verwaltete Land zur Hilifte verlchluckte (Provinz 
Sachlen). . 

1834 trat Sachlen zum deutlchen Zollverein. 1838 nahm el den preuli
Ichen MUnzfuJJ an. 1835 wurde dal Finanzwelen geregelt: Unter Auflicht 
einer ItAndilchen Deputation verwaltete fortan eine Staatshanptk .. le du 
StaatsvermOgen, eine Finanzzentralk .. le die Staatlaulgaben nnd eine Staatl
Ichuldenkalle den Schuldendienlt; Itatt verwickelter Abgaben warden drei 
klare Steuern eingefUhrt: eine Gewerbelteuer fUr die Stlldte, eine Grundlteuer 
fur dal platte Land (neue Kataltrierung) und eine Personalsteuer fUr beide. 
1848 belchlossen die Landstllnde dal erlte Budget.' 

1864 mit Olterreich und Preulen gegen Dllnemark, 1866 em letztel Mal 
mit Osterreich gegen Preullen, trat Sachlen dann dem Norddeutlchen Bunde 
bei (Schutz- und Trutzbflndnil mit Preullen). 

Wahrlich ein leltlamel Stflck deutlcher Gelchichte. 

Volkszahl: 1910 1921 

Sachlen 4,81 Mill. 4,66 Mill. 
Schweiz 4,76 4,88 " AUltralien (ohne Ureinwohner) 4,46 " 5,44 
Irland. 4,39 " 4,50 
Bulgarien 4,36 4,86 " Litauen 

" 
4,16 " 

1. Der Aufbau des siichsischen Haushaltsplanes. 

Sein Grundschema blieb seit der "Budgetvorlage ftlr die 
Jahre 1849, 1850 und 1851" fast das gleiche: "ordentlicher" 
und "auDerordentlicher" Haushalt v<Sllig getrennt; im "ordent
lichen Haushalt" I. Budget der Staatseinktinfte (spilter Ober
schuBverwaltungen) und II. Budget des Staatsaufwands (spilter 
ZuschuDverwaltungen); das erstere in A. Nutzungen des Staats
verm<sgens und der Staatsanstalten (Ertrag des Kammerguts) 
und B. Steuem und Abgaben, das letztere in 10 Verwaltungen 
gegliedert. 

1849 arbeitete Sachs en mit dreijAhrigen, seit den siebziger 
Jahren mit zweijiihrigen, seit 1920 mit einjiihrigen Finanz-
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perioden. 
jahre, da 
wurde. 

Gruncifragen 8taatlicher Finanzwirtachaft. 

Die Periode 1918 und 1919 umfaf3t 21/. Kalender
mit 1920 vom januarjahr zum Apriljahr l1bergegangen 

2. Die drei Arten von Staatsausgaben. 

GehW.ter, Pensionen und andere persOnliche Ausgaben, wie 
auch eine Reihe sachlicher (Geschliftsbedarf, Heizung u. a.) 
ml1ssen jahr fUr jahr vom Staate bereitgestellt werden; sie 
lassen sich, in normalen Zeiten, vorher ziemlich genau errechnen. 
Wir nennen sie: Laufende Ausgaben. 

Ebenso mOssen jedes jahr kleinere Aufgaben geleistet werden: 
hier ein Umbau, dort ein Ausbau; Altes muf3 instand gesetzt 
und Neues beschaffi werden (Eisenbahnverwaltung). Die Namen 
der Ausgaben wechseln, ein gewisser Bedarf aber wird aUjAhr
lich zu decken sein: Einmalige Ausgaben. 

Oft Oberschreiten Aufgaben die Finanzkraft eines jahres. 
Wenn Straf3en und KanW.e gebaut, Land entwassert oder ein
gedeicht oder neue Eisenbahnstrecken angelegt werden sol1en, 
so wird der Staat Anleihen aufnehmen. Diese Werke werden 
sich zum Teil selbst verzinsen; wenn sie es nicht tun, so soll der 
Steuerzahler die Zinsen aufbringen, hat er doch den Nutzen da
von. Wir nennen solche Ausgaben: Anleiheausgaben. 

Leider werden diese drei Ausgabearten in den eintelnen 
Staaten nicht nur verschieden benannt, sondem auch etattechnisch 
verschieden behandelt. 

3. Der sachsische "auf3erordentliche Haushalt". 

Seit den siebziger jahren durften, wie die Regierung mit 
den Standen vereinbart hatte, in den auf3erordentlichen Haus
halt eingestellt - d. h. auf Anleihe genom men - werden: 

1. Ausgaben filr werbende Anlagen. 2. Ausgaben zur Be
seitigung fortdauemder pekuniArer Staatslasten (AblOsung von 
ewigen Renten u. a.). 3. Ausgaben zur Vermehrung und Siche
rung des Nationalwohlstandes (Elbquaianlagen u. A.). 4. Aus
gaben bei nationalen UnglOcksftUlen (Krieg u. a.). Schlief3lich 
"kOnnte im Zweifelsfalle auch die ROcksicht auf die im Interesse 
der Steuerpflichtigen liegende mOglichste Stetigkeit in del" HOhe 
del" Steuerzahlung fill" Aufnahme einer Ausgabe in den auf3el"
ol"dentlichen Haushalt den Ausschlag geben". 
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Die M(Sgliehkeiten, die in dieser Definition lagen, hat Sachsen 
glUcklicherweise nie voll ausgenutzt. In den Jahren 1894 bis 
1903 wurden allerdings neben den tibliehen Eisenbahnanleihen 
auch in nicht unerheblichem Umfang solehe rur Justiz, Inneres 
und Kultus aufgenommen. Das starke Anwachsen der Staats
schuld ruhrte aber dazu, daD von 1906 bis 1914 wieder nur 
Eisenbahnanleihen, von besonderen FAllen (1913 Erwerb von 
Kohlenfeldern) abgesehen, bewilligt wurden. 

Gefahr war jetzt nur, daf3 man Ausgaben auf Anleihe nahm, 
mit denen eigentlieh die Eisenbahn hlitte belastet werden mtissen. 
So konnten aus ihrem - zu grof3en - Obersehusse Staatsver
waltungsausgaben gedeckt und darum berechtigt erseheinen, die 
es vielleicht nieht waren. In der Praxis hat Saehsen diese Gefahr 
gemieden, indem es seinen auf3erordentlichen Haushalt. der 
theoretisch ganz auf Anleihe genommen werden durfte, nieht 
nur durch Anleihen, sondern auch aus den oft betrAchtliehen 
OberschUssen der ordentlichen Haushalte deckte, d. h. aus 
laufenden Einnahmen. Ebenso erseheinen bei WUrttemberg ala 
Einnahmen des "auf3erordentliehen Dienstes" neben den Anleihen 
auch Mittel der Restverwaltung, des Eisenbahnreservefonds und 
der Grundstocksverwaltung; Bayern stellt dort neben zwei An
leihearten ( .. Allgemeines Staatsanlehen" und "Eisenbahnanlehen") 
ebenfalls OberschUsse frUherer Finanzperioden in Einnahme. 

Sicher wUrde der sAehsisehe Haushaltsplan formell gewinnen. 
wenn er zwischen seinen ordentliehen und auf3erordentliehen 
Ausgaben die einmaligen ausschiede, etwa wie WUrttemberg bei 
den betreffenden Verwaltungskapiteln im ordentlichen Dienst als 
besonderen Titel "Einmalige Ausgaben" abseut. In der Praxis 
aber wird es immer sehwierig bleiben, eine einmalige Ausgabe 
als solche anzusprechen. Was dem achtmal gr(SBeren Preuf3en 
bei den Betriebsmitteln seiner Eisenbahnverwaltung als einmalige 
Ausgabe erschien, hlitte bei Sachsen oder dem noch kleineren 
Wtirttemberg - wie aueh bei Bayern - vielleicht auf Anleihe 
genommen werden mUssen. 

4. Der Begriff "auf3erordentlich" in PreuBen und im 
Reiche. 

Preuf3en bestreitet laufende wie einmalige Ausgaben aus 
laufenden Einnahmen; die Anleiheausgaben dagegen erseheinen 
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gar nicht im Etat, sondern werden durch besondere Anleihe
gesetze bewilligt. 

Abgerechnet werde,. sie als "au8erplanmADig" in den jAhr
lichen Rechenschaftsberichten ("Obersichten fiber die gesamten 
Einnahmen und Ausgaben des Staates"). Dort werden zu Gruppen 
zusammengefa8t: 1. Verausgabungen von Schatzwechseln (ab
gerechnet unter allgemeiner Finanzverwaltung: Einnahmen gleich 
Ausgaben). 2. Kreditfonds ftlr Eisenbahnzwecke (abgerechnet 
unter Eisenbahnverwaltung). 3. Kreditfonds ftlr andere als Eisen
bahnzwecke (bei den betreffenden Verwaltungen). 4. Sonstige 
auDerplanmAf3ige Ausgaben (bei den betreffenden Verwaltungen). 
und zwar seit 1914 a) aus Anlaf3 des Krieges, b) aus anderer 
Veranlassung. 

Sachsen kann - wie auch Bayem und WUrttemberg - seinen 
Kreditbedarf am Anfange des Etatsjahres ziemlich fibersehen und 
darum seine Anleiheausgaben in den Etat einstellen. Das acht
mal grOf3ere Preuf3en, noch heute fast so grof3 wie Frankreich, 
belastet seinen Etat, der schon ohnehin umflnglich genug ist, nicht 
damit; der Landtag kann ihn schneller verabschieden und dann 
die auf Anleihe zu nehmenden Ausgaben in Ruhe prUfen. 

Weil Preuf3en so seine Anleiheausgaben yom Etat abtrennt, 
bezeichnete es bis 1922 seine einmaligen Ausgaben als "einmalige 
und auf3erordentliche", gebrauchte also den Begriff "auf3erordent
lich" in ganz anderem Sinne wie Sachsen. 1m Voranschlag 1923 
erscheint das Wort "auf3erordentlich" nicht mehr. 

Das Reich bringt in seinem ordentlichen Haushalt die "fort
dauernden" und die "einmaligen" Ausgaben, in seinem auf3er
ordentlichen Haushalt dagegen die Anleiheausgaben, die es frfiher 
(ftlr Heer, Marine, Post, AuswArtigen Dienst) vorher veranschlagen 
konnte. Die Behandlung des auf3erordentlichen Haushalts im 
Kriege wird noch zu untersuchen sein. 

5. Eisenbahnanleihen. 

Sachsen durfte auf Anleihe nehmen, "was den Nationalwohl
stand zu vermehren oder zu sichern geeignet ist". Es hat den 
Kreis seiner Anleiheausgaben aber eng und enger gezogen, bis 
sie fast ausschlief3lich der Eisenbahnverwaltung (Kapitalanlagen) 
zugute kamen. Verwaltungsanlagen (VerwaltungsgebAude) wurden 
auf ordentliche Einnahmen verwiesen. Die Staatsverwaltungen, 
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denen also keine oder kaum zinsenkostende Kredite zugute 
kommen, sind darum bei Sachsen etatmABig voll belastet. 

Schwieriger liegt diese Frage bei den Betriebsverwaltungen. 
Von ihnen wird man mit Recht verlangen, dafl sie ihre Schuld 
selbst verzinsen und tilgen. 

Erst 1909 hat Preuflen seine Eisenbahnverwaltung mit ihrem 
Zinsendienst, der bis dahin als Staatsbedarf behandelt wurde, 
belastet. Bayern etatisiert seit 1910 Staats schuld und Eisen
bahnschuld getrennt. 1912 ist Sachsen ihrem Beispiel gefolgt. 
Wtirtiemberg hat die Eisenbahnverwaltung bis 1919 nicht mit 
ihrem Zinsendienst belastet. So lassen sich die ausgewiesenen 
Eisenbahntiberschtisse dieser Staaten schon aus dies em Grunde 
nur mit Vorbehalt vergleichen. 

Mag es sich urn sich selbst verzinsende Kapitalanlagen (Eisen
bahn) oder zu verzinsende Staats schuld (Straflen u. a.) handeln, 
immer mufl der Staat mit seinen Anleihen in gewissen, nur ge
ftihlsmABig zu erfassenden Grenzen bleiben. Wie er in seinem 
Etat buchmaflig vorgeht, bleibt eine Frage zweiten Ranges. 

111. Steuergerechtigkeit und Steuerarten: Bayern. 
NOrdlich der Donau schoben die Kurpfalz am Rhein und die Oberpfalz 

am Fichtelgebirge ihre Hausmacht vergeblich vor bis Seeland und Friesland 
(1324) oder BOhmen (Schlacht am weiBen Berge). SUdlich der Donau dagegen 
hat sich das Herzogtum Bayern, durch Lage und Eigenart des Stammes schon 
frUh geeint, immer wieder zusammengefunden. Langsam und zllh schlossen 
die Wittelsbacher Gebiet um Gebiet ihrem Stammlande an. 

Auch Bayern lag - wie alle deutschen Staaten - zwilchen Osterreich 
und Frankreich. Bald waren Osterreichs brUderliche Arme allzuweit geOifnet: 
wllhrend des Spanilchen Erbfolgekrieges hielt es Bayern besetzt und 1l.chtete 
seinen Herzog; bald wurde Frankreich Ubermllchtig: der Herzog von Bayern 
wurde RheinbundfUrst und KOnig. 1803 gewann er dadurch neue Bistumer, 
Abteien und Reichsstlldte; 1805 und 1809 abu Uberwies ihm Napoleon Ge
biete seiner Feinde: das Osterreichische Tirol-Vorarlberg und das preuBische 
Ansbach-Bayreuth. 

1814 entsagte Bayern Frankreich, dem e8 noch 1812 hatte Gefolgschaft 
leisten mUssen, und klimpfte an der Selte der VerbUndeten gegen N,poleon. 
1815 wurde es auf den heutigen Umfang abgerundet und trat dem deutschen 
Bunde bei. In den kommenden Jahrzehnten pflegte es vor allem seine innere 
und kulturelle Entwicklung (Ludwig I.), wlihrend zwischen Osterreich und 
PreuBen der groBe Kampf urn die deutsche Vormacht anhub, bis Preullen 
1866 den Weg zu einem atarken Deutschen Reiche mit freien Bundesstaaten 
bahnte. 
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Volkuahl: 1910 19:11 
Bayern 6,89 Mill. 7,14 Mill. 
Belgien 7,42 7,46 " Kanada 7,:11 " 8,77 
SUdafrikanilehe Union. 5,97 " 6·90 
Portugal. 5,96 " 6,40 
Holland 5,85 6,84 
Sehweden 5,52 " 5,90 " Argentinien . 5,10 7,90 
Ungarn 20,9 " 7,94 

1. Steuerquellen. 
Laufende Steuem k(Snnen die BUrger nur aus ihren laufen

den Einkommen bezahlen, mag man sie auch nach Verm(Sgens
besitz bemessen. Auf die Dauer kann man den Vermt:Sgens
stamm nicht belasten, sonst leidet der W ohlstand und darum 
die Steuer kraft. Theoretisch wire also die Einkommensteuer 
als einzige Steuer zweifellos die gerechteste Form der Besteue
rung: jeder gibt von seinem Einkommen den n(Stigen Teil abo 

In der Geschichte aber hat sich die Einkommensteuer erst 
spat entwickelt. In der ersten Halfte des vorigen Jahrhunderts 
bedeutete der Obergang von den alten Steuerquellen (Zehnten usw.) 
zur staatlichen Ertragsbesteuerung, vomehmlich von Grund-, 
Gebaude- und Gewerbeertrag, schon einen gewaltigen Fortschritt. 

Nachdem man daneben die verschiedenen Stufen der Per
sonalbesteuerung durchgemacht hatte (Kopf-, Familien- und 
Klassensteuem), gelang es, zunachst die spezielle und spater 
mehr und mehr die allgemeine Einkommensteuer auszubauen 
und so den Steuerzahler nach seiner tatsachlichen Leistungs
fAhigkeit zu trefIen. 

Preu13en deckte in 1913 von seinem gesamten Steuerertrag 
73 vH. aus der Einkommensteuer, Bayem dagegen nur 36vH., die 
in Preu13en unbekannte Biersteuer brachte 45 vH. Trotzdem 
Bayem mit ht:Sheren Tarifen veranlagte, war der Ertrag der Ein
kommensteuer in Bayern geringer als die Kopfquoten in den 
mehr industriellen Staaten Preu13en und Sachsen. So wechseln die 
Steuerquellen von Land zu Land. 

Die Franzosen haben erst kurz vor dem Weltkrieg den Mut 
zur Einkommensteuer gefunden. "Was man auch theoretisch 
gegen die indirekten Steuern sagen kann, Tatsache ist, daf3 
man sie weniger fUhlt" (Bismarck); schon darum wird man sie 
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nicht entbehren kOnnen, wenn wir Deutschen auch mit unserer 
Grtindlichkeit die "direkten" Steuern vorziehen mOchten. 

Was aber sind "direkte" und was "indirekte" Steuem? Einst 
schied man Schatzungen und Auflagen. Bei den Schatzungen 
wollte man den einzelnen Btirger direkt nach seiner Steuerkraft 
heranziehen, gleichviel ob man diese nach Einkommen, Ver
mOgen, Grundbesitz oder sonstwie unmittelbar feststellte (Ver
anlagte Steuem). Bei Auflagen aber schlof3 man aus Merk
malen seines Verbrauches (an Tabak, Salz, Zucker u. a. m.), 
Aufwands und Verkehrs auf seine LeistungsPclhigkeit (Gelegen
heitssteuern ). 

Wer letzten Endes die Steuern trAgt, wer will das sagen? 
Die Auflagen sollen abgewAlzt werden, die Schatzungen nicht, 
ob aber in der Wirklichkeit eine OberwAlzung (durch Preisauf
schlAge) oder eine AbwAlzung (durch erzwungene technische 
Erspamisse) vorliegt, ist auf3erordentlich schwer zu entscheiden. 

Die Reichsfinanzverwaltung scheidet: A. Besitz- und Ver
kehrssteuern und B. ZOlle und Verbrauchssteuern; sie ersetzt so 
die reelle Trennung von "direkten" und "indirekten" Steuem durch 
eine formale. 

2. Steuerwesen. 
Um Steuertheorien hat sich die Praxis erst spAt gektimmert. 

Meist nahm man das Geld, wo und wie es sich am leichtesten 
fassen lief3. Ob der Untertan seinen Beitrag zum landesherr
lichen Aufwand durch Frondienst, in Naturalien oder in Geld 
beisteuerte - Hauptsache war, daJ3 die Mittel einkamen. Wie 
hart der Steuerdruck nicht nur in schlimmen Jahren einst war, 
wie rticksichtslos sAumigen Steuerzahlern auch das Notwendigste 
gepfl:lndet wurde, davon machen wir Heutigen uns keinen Begriff 
mehr. Nicht ohne Grund hat der franzOsische Steuerdruck des 
18. Jahrhunderts zur Revolution geftlhrt. In Preuf3en wurde die 
Exekution unter Friedrich II. menschlicher und milder. 

Auch in Bayern ftlhrte ein langer Weg yom Frondienst tiber 
Markt- und Messegelder, tiber Brticken- und WegezOlle zu 
laufenden Steuern und Abgaben auf Personen und Einkommen, 
auf Bergwerke, Jagden, Mtinzen und tausenderlei andere Dinge 
- bis in immer klarere Steuersysteme hinein. Noch um 1818 
gab es im jungen KOnigreich Bayern sechs Steuerverfassungen 
(Wtirzburgische, Aschaffenburgische, Fuldaische, Hessische und 
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Badische Steuerverfassung) und 607 verschieden benannte direkte 
Steuern, darunter 114 verschiedene Grundsteuern. 

Damals hat Bayern als einer der ersten deutschen Staaten 
den Grundsatz durchgeftihrt, daf3 aile BUrger die Staatslastenzu 
tragen hAtten; damit fiel die Steuerfreiheit von Grundadel und 
Klerus. Seit 1828 gab es vier klare Steuern: Grund-, Haus-, 
Gewerbe- und Erwerbssteuer. Auch in Bayern hat, wie in allen 
Ackerbaustaaten, die leicht zu veranlagende Grundsteuer neb en 
den Ubrigen Ertragssteuern lange grof3e Bedeutung gehabt, bis 
die spezielle, seit 1913 die allgemeine Einkommensteuer mehr 
und mehr an erste Stelle trat. 

Von den bayrischen direkten Steuern brachten in Prozent l ): 

Grund- Haua- Ein- Kapital- Gewerbe-
steuer steuer kommen- renten- steuer steuer steuer 

1870 . 64 10 3,5 7,0 15 
1880. 49 15 6,4 11 18 
1890 . 40 17 7,2 14 22 
1900 . 30 18 8,2 14 28 

1910. 21 22 11 17 28 

1913 . 7,3 9,6 69 7,7 6,3 
1918 . 4,6 6,6 76 6,2 7,0 

Versuche, Grund und GebAude in brauchbarer Weise zu 
katastrieren, waren schon mehrfach in Angriff genommen, sind 
aber wie in Preuflen (Versuche unter dem Gro/3en Kurftirsten 
und Friedrich Wilhelm I.) erst im vergangenen Jahrhundert zum 
Abschlufl gekommen (Bayern Gesetz von 1828, Preuflen 1861). 
Erst urn die Mitte des vorigen Jahrhunderts wurden auch in 
Bayern die Steuern voU eingeftihrt, die uns heute schon selbst
verstAndlich scheinen: 1848 spezielle Einkommen- und Kapital
rentensteuer. (1851 Einkommenklassensteuer in Preuflen; 1891 
Miquelsche Reform). Wir vergessen zu leicht, dafl das nOtige, 
technisch wie vor allem moralisch zuverHlssige Steuerbeamten
tum nicht yom Himmel falIt. 

Was aber werden wir von einem geordneten Steuerwesen 
verlangen? 

1) Nach Angaben des bayrischen statistilchen Landelamtel. 
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1. Das Steuersoll sei tragbar: die Wirtschaft kann nur be
grenzte Betrl1ge aufbringen.· 

2. Die Steuerlast sei mlSglichst gerecht verteilt; ob es eine 
endgfiltige Gerechtigkeit gibt, wird noch zu untersuchen sein. 

3. Die Steuertechnik sei einfach: klare Steuergesetze, ein
fache Erhebung (sonst fressen die Kosten von Veranlagung und 
Erhebung zuviel vom Ertrag auf). 

3. Steuertechnik. 

Lange hat man die Steuern verpachtet. Hl1rten und Un
gerechtigkeiten der Pl1chter aber erzeugten immer wieder Mif3mut. 

In Bayern flossen die KammereinkUnfte in das "Hofzahlamt", 
sta.ndische Steuern in die "Kriegszahlkasse", der Schuldendienst, 
dem zeitweilig bestimmte Steuern zugewiesen waren, in das 
"Schuldwerk" . 

Langsam entwickelte sich die staatliche Steuertechnik. 
Heberegister und Kataster wurden aufgestellt, geregelt wurde, 
wie und wann die Steuern zu erheben waren, wie zu beschei
nigen und zu buchen, wie nachzulassen, wie zu stun den (Steuer
recht [Beschwerde] und Steuerstrafen muf3ten festgelegt werden). 
Bayern ist mit seinen Gesetzen aus dem Jahre 1828 fUr das 
Steuerwesen der deutschen Staaten lange vorbildlich gewesen, 
bis Preuf3en es durch die Miquelschen Reformen der 90 er Jahre 
Uberholte. Mit den Gesetzen von 1910 setzte sich Bayern aber 
wiederum an die Spitze. 

Das Steuerwesen unterstand dem Finanzminister. Die Ver
anlagung der Hauptsteuer, der Einkommensteuer, erfolgte durch 
den SteuerausschuB (auf Vorschlag der Kreisverwalter ernarinter 
Vorsitzender und von der Gemeindevertretung gewa.hlte Mit
glieder), der die Steuersl1tze festzulegen hatte. Die Erhebung er
folgte auf Grund besonderer Steuerrollen durch die Renta.mter 
(in Preuf3en: Gemeinden und Kreiskassen). Die Grundsteuer 
wurde durch die Taxatoren (von der Gemeinde gewa.hlte Land
wirte) und staatlichen Obertaxatoren nach dem mitteljl1hrigen 
Ertrage festgelegt. 

Die Reichsfinanzreform von 1919 hat die Steuerverwaltung 
dem Reiche Ubertragen: es wurde in Landesfinanzamtsbezirke 
eingeteilt, denen wiederum nach dem Vorbilde der sUddeutschen 
Renta.mter errichtete lSrtliche FinanzAmter unterstehen. 
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4. Von der unm(Sglichen Steuergerechtigkeit. 

Niemand zahlt gem Steuem: Wieviel aber mu13 er "ge
rechterweise" zablen? 

Auch in den Steuerges~tzen spiegeln sich MachtverhlUtnisse. 
Erst als das BUrgertum den Adel zum Steuerzahlen zwingen 
konnte, fiel seine Steuerfreiheit. 

Eine weitere Schranke auf dem Wege zur Steuergerechtig
keit lag und liegt in der Steuertechnik selbst: nur wo diese 
ziemlich ausgebildet war, konnte man die BUrger nach ihrer -
festzustellenden - Leistungsflihigkeit heranziehen. 

Die dritte Schranke aber liegt in wirtschaftlichen, politischen 
und selbst pers(Snlichen Anschauungen. Der eine will den Tabak 
totsteuem - der Raucher wird diese "Gerechtigkeit" kaum an
erkennen. Ein anderer ha13t den Alkohol und kommt in Gegen
satz zu dem, der einen steuerfreien Tropfen liebt. Ein dritter 
m(Schte dem Reichtum die Gurgel abdrUcken und ein vierter die 
Industrie belasten. Die beiden ersten Schranken k(Snnen fallen -
diese wird bestehen, solange die "Geschm~cker" verschieden sind. 

IV. Finanzverwaltung und Kontrolle: Preuf3en. 
Wer auf ostelbischem Sande leben wollte, mullte zwischen Hunger und 

Tat wlihlen. Sand soUte Erde werden und FrUchte tragen; das verlangte 
harte, harte Arbeit. Nicht durch Heiraten und Erben, sondern in Arbeit, 
Kampf und Hunger ist Preullen groll geworden. Ein hartes Schicksal peitschte 
es vorwlirts. In jedem Kampfe galt es Sieg oder Untergang. 

1648: Ordensland - Kurmark - Rheinischer Besitz: Llinderfetzen mit 
endlosen Grenzen. Der Rhein fUhrte zum ewigen Gegensatz zu Frankreich. 
1795: die geflilirlichste Stun de, als Preullen ein Ubergrolles StUck Polens mit 
volksfremden Untertanen aufsaugen wollte. 1807 nahm Napoleon dem ver
haJUen Preullen fast alles und rettete es vor dem Schicksal Osterreichs, das 
sich schneller nach Osten auswuchs, alB sein deutBcher Kern die neuen Llinder 
germanisieren konnte. 

1815: Preullen nach Absicht der Gegner zerrissen in den Ostteil (mit 
den beiden Schenkeln Schlesien und Ostpreullen) und den Westteil (Rhein
land und Westfalen). Statt deB begehrten proteBtantischen SachBen Uberliell man 
ihm 1/3 katholischer Untertanen am Rhein. So mullte auch Preullen in Bich 
GegenBlitze ausgleichen (Ost und West, ProtestantismuB und Katholizismus) 
und nach aullen die BrUcken zwischen seinen Gebieten schaffen (Zollverein, 
Schleswig-Holstein, Hannover, Hessen). 

1m neuen Deutschen Reich gab dann Preullen den deutschen Mittel
staaten den RUckhalt, den sie so lange in Frankreich, Osterreich, England 
(Hannover) und Ruiliand (Oldenburg) hatten Buchen mUssen. 
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Volkszahl: 1910 1921 

PreuJlen 40,2 Mill. 37,1 Mill. 
Frankreich . 39,6 " 39,2 " England u. Schottland . 40 ,8 42,8 " Itallen . 34·7 " 38,8 " Spanien 19,6 " 21,3 " 

1. Die preui3ische Finanzverwaltung. 

Noch im 13. Jahrhundert mui3ten die Landesherren von 
Domme zu Dom~ne, von Pfalz zu Pfalz ziehen, um die dort 
aufgespeicherten Naturalabgaben an Ort und Stelle zu verzehren. 
Eine geordnete Finanzverwaltung war bei Naturaleinkfinften 
nicht mOglich. Die Kammerkasse des Landesherm litt unter 
den hOchst unregelml!i3igen Einkfinften. So wuchsen die Schulden: 
in 1415, als die Hohenzollem in die Mark kamen, waren 9/10 der 
Landeseinkfinfte verpfil.ndet. 

Urn 1500 traten in Brandenburg an die Stelle der Vogteien 
Arntskarnmem, denen zur Verwaltung der Landeseinnahmen und 
Dorn~nen Hofrentrneister unterstanden. Um 1600 wurde der Ge
heime Rat errichtet und damit der erste Schritt zu einer zentralen 
Finanzverwaltung getan. Aber erst Friedrich Wilhelm I. schut 
eine wirkliche Zentralverwaltung, das Generaldirektorium. 

Seit 1810 etwa besteht die preuf3ische Finanzverwaltung in 
der heutigen Form. 1820 bis 1865 wurden nach und nach in 
allen Provinzen gleiche Steuersl!tze eingefilhrt (progressive Ein
kornmensteuer, neue Grundsteuerkataster). 1820 wurde zurn 
erstenmal ein preuf3ischer Etat verOifentlicht. Seit 1849 mui3te 
er dem Landtag vorgelegt werden. 1919 wurde die preuf3ische 
Steuerverwaltung vorn Reiche fibernommen. 

Je vollst~ndiger die Einnahmen und Ausgaben des Staates 
irn Etat erscheinen, desto klarer wird das Bild seiner Finanz
gebarung. Darurn haben tiberall die Parlarnente in erbittertem 
Karnpfe Nebenfonds, Extraetats und andere "TOpfchen", fiber 
welche die Regierung frei verfilgen konnte, zu beseitigen gesucht 
und die Titel mOglichst genau festgelegt. Die fUr den einze.lnen 
Titel bewilligten Mittel sind in del' Regel nicht fibertragbar, 
so daB aus ihnen keine Ausgaben filr andere als die bestirnrnten 
Zwecke geleistet werden k6nnen. Oberschreitungen rnui3 der 
Landtag nachtraglich genehmigen. 
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2. Der Voranschlag. 

Die ProvinzialbehOrden, die allein das laufende wie auch das 
noch nicht abgerechnete vorhergehende Jahr fUr ihren Bezirk 
einigermaf3en tibersehen kOnnen, bereiten den Etat vor, indem sie 
fUr ihren Bezirk AntrAge stellen (Etats der Verwaltungsbezirke). 

Aus diesen AntrAgen baut jedes Ministerium seinen Sonder
etat auf (Ministerialetats). 

Das Finanzministerium muf3 aus diesen mannigfachen 
Wtinschen einen mit den wahrseheinlichen Einnahmen balan
cierenden Gesamtetat aufstellen, was ohne Streiehungen nieht 
mOglich ist (Hauptfinanzetat); um aber das Richtige zu streichen, 
muf3 es in allen Fragen ein eigenes Urteil haben. 

Der Landtag tiberweist diesen "Regierungsentwurf" in erster 
Lesung dem Hauptausschuf3 zur Einzelberatung und stimmt im 
Plenum in weiteren zwei Lesungen tiber ihn ab; danach wird 
der "festgestellte" Haushaltsplan durch Finanzgesetz verktindet. 
Der Staatsrat hat wie frtiher das Herrenhaus nur das Recht, 
im ganzen anzunehmen oder abzulehnen. 

Nun kann der Finanzminister die bewilligten Gelder frei
geben. Sie werden nach einem internen "Kassenetat" auf die 
Verwaltungen und Kassen verteilt und von dies en verausgabt. 

3. Das Kassenwesen. 

Ftir die Einktinfte aus dem landesherrlichen Hausbesitz 
bestand die Kammerkasse; jede Provinz hatte ihre besondere 
Provinzialkasse; die Stlnde arbeiteten mit stiindischen Kassen; 
daneben bestanden noch unendliche Sonderkassen: Forst-, Berg
werks-, Stempel-, Chausseegeld- und andere Kassen. Erst nacb 
und nach traten diese Kassen unter die zentrale Verwaltung 
(Grundsatz der Kasseneinheit), so daf3 alle Einnahmen etat- und 
buchmAf3ig dem Finanzminister zur VerfUgung stehen (Finan
zielles Anweisungsrecht). 

Seit 1828 steht in Preuf3en die Generalstaatskasse an 
der Spitze des Kassenwesens fUr alle Zweige der preuf3ischen 
Verwaltung. Unter ihr bestehen, neben einigen Zentralkassen, 
die Provinzial- und die Unterkassen. 

Ais Zentralkassen gelten die Hauptkasse der Staatsbank, 
die Staatsschuldentilgungskasse, die Mtinzkasse und die General
lotteriekasse. 
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Ais Provinzialkassen wirken die 34 Regierungshauptkassen 
in den Regierungsbezirken, die Polizeihauptkasse in Berlin, die 
Kasse der Bau- und Finanzdirektion in Berlin, die Bergwerks
hauptkassen und die Justizhauptkassen. 

Zu den unteren Kassen gehOren die Kreiskassen, die Forst
kassen, die Doma.nenrentamtskassen, die Eichamtskassen, die 
Kassen der Bergwerksverwaltung, die Gestiitskassen, die Polizei
kassen, die Gerichtskassen, die Baukassen, die Kassen der Unter
richtsanstalten und gewerblichen Lehranstalten usw. 

Die Generalstaatskasse steht im unmittelbaren Gescha.fts
verkehr nur mit den Zentralkassen und den Provinzialkassen. 
Die Regierungshauptkassen rechnen mit den Unterkassen aller 
Verwaltungen abo Nur in der justiz- und der Bergwerksver
waltung rechnen die Unterkassen (Justizkassen und Bergwerks
kassen) mit den Justizhauptkassen und den Bergwerkshauptkassen 
ab, von dies en wiederum die ersteren mit den Regierungshaupt
kassen, die letzteren aber mit der Generalstaatskasse. 

jade Kasse hat ihren bestimmten Aufgabenkreis und darum 
ihre Buchungstechnik. Riicksichtslos scharfe Kontrolle aber hatte 
ein vorbildliches Beamtentum erzogen. 

So wird aus tausend KanIDen das Geld zusammengezogen, 
urn in aber Tausend andere abzuflief3en. Miissen Ausgaben ge
leistet werden, bevor die entsprechenden Einnahmen einkamen, 
so kOnnen Kassendefizite entstehen; daher kann es auch in besten 
Finanzjahren nOtig sein, zeitweilig kurzfristige Schatzwechsel zu 
begeben. 

Die ungeheuren BetrAge, die durch diese Offentlichen Kassen 
flief3en, verlangen peinlich genaue Buchung, mag sie auch den 
Aul3enstehenden manchmal kleinlich erscheinen. Wenn aber eine 
Kasse urn Pfennige nicht stimmt - wer will sagen, ob es sich 
um einen einzigen Febler handelt oder um mehrere, die sich 
gegenseitig bis auf den fraglichen Pfennigrest aufheben? 

4. Die Abrechnung. 

jeder Voranschlag greift in die Zukunft, ins Ungewisse. 
"Der Etat ist ein Monolog der wirtschaftlichen StaatspersOnlich
keit, verbunden mit dem Vorsatz, sich in der betreffenden Peri ode 
nach dem Anscblag als nach der Norm der Wirtschaftsfilhrung 
zu richten" (Anschiitz). Erst die Abrechnung gibt das wirkliche 

Jessen, Finanzen. 
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Bild des Rechnungsjahres; vor allem aber zeigt sie, ob auch 
nach dem festgelegten Plane gearbeitet wurde. 

Als Friedrich Wilhelm 1. die unter seinem Vater tiblichen 
Ausgaben auf ein Ftinftel zusammengestrichen hatte - 1688 
waren die Partikularetats der Provinzen zu einem Generalfinanz
etat zusammengezogen worden .- tibertrug er einem pers6n
lichen Freunde, dem Wirklichen Geheimen Rat von Creutz, die 
Aufgabe, sA.mtiiche Rechnungen tiber Staatsgelder zu prtifen und 
alle auOerplanmA.f3igen Ausgaben gegenzuzeichnen. Die so ent
standene Oberrechnungskammer ist auch weiterhin nur dem 
Landesherrn unterstellt gewesen, nicht aber den von ihr zu 
kontrollierenden Ministern. 

Der Finanzminister stellt auf Grund der Kassenabschltisse 
alljA.hrlich die "Obersicht tiber die gesamten Einnahmen und 
Ausgaben des Staates" auf und legt sie dem Landtage vor, 
damit dieser die darin nachgewiesenen Oberschreitungen einzelner 
Fonds sowie die auBerpianmA.!3igen Ausgaben, die unter keinem 
Titel bewilligt sind, nachtrA.glich genehmige. 

Alle Rechnungen des Staates und seiner Verm6gensver
waltung werden sodann von den zustA.ndigen ProvinzialbehOrden 
vorgeprUft und mit allen Belegen der Oberrechnungskammer 
tibersandt. Diese hat neb en der rechnerischen Richtigkeit fest
zustellen, ob die Ausgaben aus den betreffenden Etattiteln ge
leistet werden durften. Da sich aber alle Tl1tigkeit der Ver
waltung in Ausgaben spiegelt, so wird gleichzeitig das gesamte 
Verwaltungswesen, neuerdings auch auf Zweckml10igkeit, geprtift. 
Ebenso hat die Oberrechnungskammer die Rechnungen der ganz 
oder teilweise (durch Tragung des Fehlbetrages) aus Staats
mitteln unterhaltenen nichtstaatlichen Institute und Stiftungen 
durchzusehen. 

Ihre Bedenken werden zunachst mit den beteiligten BehOrden, 
die Rede und Antwort stehen mtissen, besprochen. Was nicht 
befriedigend geklart wird, findet in den Bemerkungen der "All
gemeinen Rechnung" seinen Niederschlag. Die Allgemeine 
Rechnung tiber den Haushalt des Jahres wird mit diesen Be
merkungen der Oberrechnungskammer wiederum dem Landtage 
vorgelegt, dam it er dem Finanzminister Entiastung erteile. 

Theoretisch mag es zutreffen, da!3 nur die vorherige Kon
trolle unberechtigte Ausgaben verhindern kann. Tatsachlich aber 
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hat in Preuf3en diese scharfe naehtrAgliche Arbeit der Ober
reehnungskammer die beteiligten Beamten zu starkem Verant
wortungsgeftihl erzogen. 

5. Vorjahrsreste. 

Nieht immer kommen die Einnahmen in ihrem Etatsjahr 
ein; nieht immer k(Snnen Ausgaben in ihrem Etatsjahr v(Sllig 
geleistet werden. Anleiheausgaben, fUr welehe Kredite bewilligt 
und aufgenommen sind, mUssen oft jahrelang offengehalten 
werden, bis die betreffende Aufgabe erftillt ist (Bauten, Moor
kulturen u. §..); aber aueh einmalige Ausgaben (Emeuerungen 
u. A.) werden nicht immer am Etatsjahresschluf3 aufgereehnet 
und bezahlt werden k(Snnen. 1m ersten Fall entstehen Wirt
schaftsreste, im zweiten Kassenreste. 

Derartige Reste erscheinen bei einzelnen Staaten als be
sondere Restverwaltung. WUrttemberg nennt sie "Ausstands
kasse". Bayem gibt zu Anfang jeder Rechnungsnaehweisung 
eine "Nachweisung der Ausgaben auf Reehnung der Ubertragenen 
Kredite der ordentlichen Budgets frDherer Finanzperioden"; dort 
werden ausschlief3lich Reste von einmaligen Ausgaben aufgeftihrt 
und, wenn entbehrlich, durch Abschreibung getilgt. 

Preuf3en weist Kredite nur in den j§.hrlichen Abrechnungen, 
und zwar als auf3erplanmAf3ig aus, bis sie erschOpft oder ander
weit gel(Sscht werden; die Reste seiner laufenden Verwaltung 
steben seit den 60er Jahren als Ausgabereste neben den be
treffenden Titeln, sofern es sich nicht urn Ubertragbare Fonds 
handelt, ein Jahr lang offen. Beim Reich und bei den drei 
Mittelstaaten erscheinen auch die Anleiheausgaben im Etat 
("Auf3erordentlicher Haushalt"). Dort schleppen sieh daher die 
offenen Kredite jahrelang fort und erschweren einen klaren 
Oberblick. In WUrttemberg hatte sich in den 90er Jahren ein 
solcher Stamm von Resten - die man nicht mehr gebrauchen 
konnte oder wollte - aufgesammelt, daf3 durch Gesetz reiner 
Tisch gemacht werden muf3te. Auch der Reichsetat Ieidet unter 
diesen mitgeschleppten Kreditresten, die naturgemAf3 auch im 
"Gesamtabschluf3" (ordentliche plus auf3erordentliche Ausgaben) 
erseheinen. Daher kann das Reich dort theoretisch jeden Fehl
betrag wegbuchen, indem es einen entsprechenden Kredit in "Ein
nahme" stellt. 
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Ausgabereste (Kassenreste) mUssen bestimmt geleistet werden: 
der Staat kann keine Zahlungen verweigern; Einnahmereste 
kOnnen ausbleiben: Zahlungsschwierigkeiten des Schuldners u. Ii. 
Darum bezeichnet Preuflen als Gesamtausgabe die Istausgabe 
plus die Ausgabereste (denn diese mufl es leisten) minus die 
Reste aus dem Vorjahr (diese geMren etatma.flig ins Vorjahr), 
als Gesamteinnahme dagegen nur die Isteinnahme des Etats
jahres (denn Uber die ausstehenden Einnahmereste hat es keine 
Gewalt; sie werden verrechnet, wenn sie einkommen). 

Ahnlich kann die Klarheit der Abrechnungen durch die Be
handlung des Bestandes beeintra.chtigt werden. Die vier Bundes
staaten Ubernehmen als "Bestand aus dem Vorjahr" nur Bar
fonds (Betriebskapital und Kassenbesta.nde), das Reich Ubernimmt 
das Vorjahrsergebnis, so in 1917 - es schlofl 1916 mit 11,5 Milli
arden Defizit ab - einen negativen "Bestand" von 11,5 Milliarden. 

6. Das preuflische Vorbild. 

Die preuflische Finanzverwaltung hatte nie Zeit, zu erstarren 
und einzuschlafen. Daftlr sorgten nicht nur die Hohenzollern, 
sondern auch das stlindige Wachsen des preuflischen Gebietes. 
In den neuen Provinzen sah man mit eigenen Augen fremde 
Verwaltungs- und Finanzsysteme: 1815 Rheinland, Westfalen 
(franzOsische Verwaltungstechnik; ein Westfale wurde damals 
preuflischer Finanzminister) und Nordsachsen; 1864 Schleswig
Holstein; 1866 Hannover und Hessen; in gewissem Sinne noch 
1871 Elsafl-Lothringen und spa.ter die Kolonien. 

So hat Brandenburg-Preu13en alle finanziellen Aufgaben lOs en 
mUssen, die einem Staate - yom Kleinstaat bis zur Groflmacht 
- gestellt werden konnten, Aufgaben, die durch die verschiedene 
Art der Bewohner erheblich erschwert wurden. 

v. Finanzausgleich im Bundesstaat: Reich. 
Vor der VOlkerwanderung germanisch bis zurWeichsel, um 1000 slawisch 

bis zur Elbe, dann rilckbesiedelt bis ilber die Oder, dabei im Innem unzlhlige 
Stllmme mit unzahligen Filrsten: wie sollte in dies em Deutschland ohne natilr
liche Grenzen ein starkes Reich erwachsen? 

Hatten sich bodenwilchsige FUrsten durchgesetzt, so zogen sie mit ihrer 
Macht Uber die Alpen, wurde Deutschlands Kaiserkrone doch in Rom ver
geben. So erstarkten die Stammesfilrsten, indem sie bald hier, bald dort 
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RUckhalt suchten und fanden. Osterreich aber wuchs aus Deutschland heraus. 
so wenig fl1r starke deutsche Staaten begeistert wie Frankreich, mit dem es 
um des ererbten Spaniens willen in Fehde lag. 

Die Reformation zog in Deutschland neue Grenzen und schur neue 
Gruppen. Der 30jllhrige Krieg hinterlieB eine EinOde, franzOsischen PIUnder
zugen eine bequeme Beute. 

Da wurde aus Brandenburg PreuBen, gegen den Willen aller Nachbam 
und siebenjllhrigen Feinde. Gegen PreuBen stell ten sich im Rheinbund 
Napoleons deutsche Vasallen; gegen PreuBen kwpfte der Wiener KongreB 
(preuBen zerrissen); gegen PreuBen kwpfte Osterreich mit allen erlaubten 
und unerlaubten Mitteln (vgl. Bismarcks Berichte vom Frankfurter Bundestag). 

Um PreuBen zu beobachten, zog es 1864 mit bis zur Nordspitze JUt
lands. KOniggrlltz aber schloB Osterreich aus der deutllchen Geschichte aus. 
So konnte aus dem Norddeutschen Bund ein Deutsches Reich erwachsen. 

Der Weltkrieg zerbrach dem Deutschen Reiche sein preuBisches RUck
grato So stehen wir heute wieder im Amang wie nach 1807. 

Volkszahl: 1910 1921 

Deutsches Reich 64,9 Mill. = 100 vH. 59,9 Mill. = 100 vH. 
Frankreich 39,6 " 

61 
" 39,2 " 65 " England, Schottland und 

Irland 45.2 " 70 .. 47,0 " 78 " Osterreich . t 6,1 
" 

10 
Ungarn .) 51,4 " 79 " 7,9 13 " " Vereinigte Staaten von 

Amerika 105,7 " = 163 " 105,7 " = 175 " Japan. 49.6 " - 76 " 56,0 " - 93 " 

1. Das Reich ohne Geld. 
Nach der Reichsverfassung von 1871 konnte das Reich 

theoretisch direkte wie indirekte Steuern in beIiebigem Ausmaf3 
heranziehen. Bismarck beffirwortete ein System indirekter 
Reichssteuern, weil man diese weniger spOre. 1m gleichen 
Sinne betonten die Bundesstaaten, daf3 ihnen mit den staatlichen 
Grundaufgaben (innere, Rechts- und Schulverwaltung) auch die 
direkten Hauptsteuern zufall en mtif3ten. Auch ihre Finanzlage 
war vor der Erwerbung der Eisenbahnen keineswegs so rosig, 
daf3 sie ruhig und gelassen dem Reiche hltten abgeben k(innen. 

Bismarck hat seine ganze Kraft eingesetzt. um das Reich 
auch finanziell in den Sattel zu setzen. Sachliche (starke jlihr
liche Zunahme der Reichsschuld) wie innen- und auBenpolitische 
Grtinde redeten immer wieder eine deutIiche Sprache. 

Das Tabakmonopol war in Frankreich eine gute Einnahme
queUe: der Reichstag lehnte ab (1873. 1879. 1882). Bismarck trat 
mit aller Scharfe fUr Reichseisenbahnen ein: der Reichstag 
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lehnte ab (1875); die Eisenbahntiberschtisse trugen fortan die 
Finanzen der Bundesstaaten. Er forderte ein Branntweinmonopol: 
der Reichstag lehnte ab (1886). 

In immer ktirzeren Zwischenra.umen wurden Reichsflnanz
reformplline vorgelegt (1894, 1896, 1904, 1906, 1909): die Knickerei 
blieb Siegerin. 

2. Die Matrikularbeitrlige. 

Auch das Deutsche Reich sollte nach Bismarcks Absicht 
wie ane anderen Bundesstaaten seine Gliedstaaten versorgen. 
Urn tiber die erste Zeit hinwegzukommen, tibemahm er als Not
behelf die Matrikularbeitrlige, wie sie die verbtindeten Staaten 
auch im Norddeutschen Bund hatten an den Bund liefem 
mUssen. 

Theoretisch konnte das Reich von den Gliedstaaten beliebige 
BeitrAge einfordem, je nachdem seine Finanzlage sich anlief3. 
"Das Reich kennt kein Deflzit, es kennt nur h(Shere Matrikularbei
trlige" (Bismarck). Diese unberechenbaren Nachschuf3zahlungen 
bewirkten, das die Etats der Bundesstaaten nie richtig waren, 
konnten doch die eingestellten MatrikularbeitrAge sich erheblich 
verschieben. 

Der Reichstag aber weigerte sich, die MatrikularbeitrAge 
durch neue Steuem iiberflUssig zu machen. Er wonte die Regie
rung "kurzhalten" und sah in den Beitrllgen die einzige jahrlich 
neu zu bewilligende Einnahmequelle, die im Gegensatz zu den 
Ubrigen Steuem und Z(Sllen des Reichs entsprechend dem Bedarf 
festgesetzt werden konnte. 

So beschlof3 er eine Klausel (Frankenstein 1879), nach der 
die Beitrlige bis zu einer gewissen Summe gegen zu iiberweisende 
Steuerertrlige aufzurechnen waren. Dadurch wurde auch, wenn
gleich der Ertrag dieser Steuem stark schwankte, die Gefahr rur 
die Bundesstaaten verkleinert. Der Reichstag aber hat diese 
Verkoppelung von Reichs- und Bundesstaatsfinanzen, eine be
schAmende Kinderkrankheit, bis 1918 erhalten. 

Erreicht wurde dadurch vor aHem eins: das Reich wartete 
auf die Finanzreform der Bundesstaaten, urn durch die Matrikular
beitrllge daran teilzunehmen; diese aber warteten auf die grof3e 
Reichsfinanzreform, urn durch Oberweisungen daran teilzu
nehmen. 
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3. Die "Erzbergersche Reform". 

Nicht Stein um Stein wurde das deutsche Finanzwesen um
gebaut, sondern Uber Nacht vOllig geandert: Reichssteuern statt 
Landessteuern, allein arbeitende ReichsbehOrden statt Landes
behOrden, die bisher mit der inneren Verwaltung und den Ge
meinden Hand in Hand gearbeitet hatten. Verwaltungsverord
nungen und neue Steuergesetze muOten geschaffen werden. 
Dazu dann die kaum zu bewaItigenden Wirkungen der Geld
entwertung auf die Steuertechnik. (Das Umsatzsteuergesetz wurde 
dreimal, die SAtze des Einkommensteuergesetzes fast 10 mal ge
Andert). So potenzierten sich fUr eine neue Finanzverwaltung die 
Schwierigkeiten, w~lche neue Steuergesetze immer mit sich bringen. 
Und das alies unter den Augen eines gierenden Frankreichs. 

Bisher hatten Reich und Bundesstaaten mit ihren eigenen 
Einnahmen auskommen mUssen. Jetzt sammelt das Reich alle 
Steuern - die den Bundesstaaten belassenen rechnen nicht mehr 
- und verteilt sie. Da in beiden FAllen die gleichen Deutschen 
zahlen mUssen, wird der Gesamtertrag immer von deren Steuer
kraft abhangen. Alle Beteiligten abel' haben ihren "Aufgaben
kreis", d. h. die auf Kosten eben dieser Steuer zahler auszugebenden 
Gelder, erheblich erweitert. 

Schon in normalen Zeiten brachten neue Steuern oft nur 
die HAlfte des veranschlagten Einganges. Wer abel' will heute 
Steuern veranschlagen, wo alles schwankt, Staat wie Wirtschaft 
wie Wiihrung? Wir werden die in den Reichsetat - und also 
auch in die LAnderetats - eingesetzten SteueranschlAge unten 
im einzelnen zu untersuchen haben. 

Niemand wird die Vorteile einer zentralen Finanzverwaltung 
Ubersehen kOnnen. .W 0 aus dem Vollen geschOpft und verteilt 
werden kann, ist es weniger wichtig, ob Reich oder Bundes
staaten den LOffel halten; da mag man auch hoffen, einen er
trAglichen Verteilungsschltissel zu £lnden. 

Wo aber in einem bitterarmen Lande jede Verwaltung, in 
Reich, Landern und Gemeinden, so sparsam wirtschaften muO, 
wie nur irgend mOglich, da wird es vielleicht wieder nOtig sein, 
den letzteren wesentliche Steuerquellen zu eigener Verwaltung zu 
Uberlassen, damit sie ihren Bedarf darauf einzustellen haben. 



Zweiter Teil. 

Die deutschen Staatsfinanzen 
von 1914 his 1922. 

Die Voranschllige fUr 1914 zeugen noch von dem wOhlgesetzten Reich
tum starker Staaten eines t1lchtigen und steuerkrliftigen Volkes. 

Die VoranschUige fur 1922 werden ein.tweilen die letzten sein, die noch 
mit einer einigermaBen stabilen Mark rechnen konnten; den Voranschlligen 
fur 1923 reiBt die zusammenschrumpfende Mark den Boden unter den 
FUBen fort. 

So werden die Jahre 1914-1922 immer ein fester Abschnitt der deut
Ichen Finanzgeschichte bleiben. 

I. Die Finanzen der vier ehemaligen Konigreiche nach 
den VoranschHigen fUr 1914 und 1922. 

A. Preullen 1). 
Der Gesamtplan umfallt die laufenden Ausgaben (Gehalter) 

und die einmaligen (Bauten). Die Kredite (im Durchschnitt der 
Jahre 1914-1920 nur 4,9vH. der jeweiligen gesamten Istausgaben) 
erscheinen bei Preullen nur in der Obersicht. OberschuBver
waltungen und Staatsverwaltungen sind getrennt. 

1. Der Staatsbedarf in Mark. In 1914 standen bei 
der rein en Staatsverwaltung 1685 Mill. M. Ausgaben 793 Mill. M. 
Einnahmen (47vH.) gegeniiber, so daB 893 Millionen durch Ober
schUsse der Betriebsverwaltungen und Steuern zu decken waren. 

Bis 1922 stiegen die Ausgaben der reinen Staatsverwaltung 
auf 14,1 Milliarden (8,3 fach), die Einnahmen dagegen nur auf 
4,9 Milliarden (6,2 fach), der Zuschullbedarf auf 9,2 Milliarden 
(10,3 fach). 

2. Der Staatsbedarf als Kopflast. FUr jeden PreuBen 
bedeuteten die 893 Millionen Staatsbedarf in 1914 22,24 M.; in 

I) Wir Offnen Tafel 1. 
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1922 dagegen das 11,1 fache (247,40 M.). Nach Angaben des 
Statistischen Reichsamts waren die Einkommen der bestgestellten 
Arbeiterberufe bis August 1921, dem Stichmonate des Vor
anschlags 1922, ziemlich genau auf das 9 fache des Friedens 
gestiegen; der Durchschnitt der preufiischen Steuerzahler dilrfte 
also kaum das 9 fache verdient haben: der 11,1 fache Staats
zuschullbedarf ist also um 1/, stArker gestiegen als die Ein
kommen. 

3· Die Staatseinnahmen je Kopf. Von den 22,24 M., 
welche in 1914 der Staatsbedarf je Preulle erforderte, brachten 
die Betriebsverwaltungen 9,22 M. (41 vH.) - davon die Eisenbahn 
6,07 M. -, so dall 13,02 M. oder 59vH. durch Steuern zu decken 
waren. In 1922 wurde rur die Betriebsverwaltungen ein Ober
schull von 23,90 M. oder 10vH. des Staatsbedarfs veranschlagt 
- davon 22 M. aus den Forsten -, so dall 223 M. oder 9ovH. 
aus Steuern zu decken waren. WAhrend also die Oberschilsse 
der Betriebsverwaltungen nur das 2,6 fache brachten, stieg die 
Kopflast, die auf den einzelnen Preullen in Form von Steuern 
anzusetzen ist, auf das 17,2 fache: bei 9 fachem Einkommen 
mullte er einen fast doppelt so grollen Teil seines Einkommens 
abgeben wie in 1914. 

B. Bayern 1). 

Der bayerische Etat scheidet ordentlichen und aullerordent
lichen Haushalt; in letzterem erscheinen die Anleiheausgaben. 

1. Der bayerische Staatsbedarf in Mark. In 1914 
erforderte er 246,2 Mill. M., davon 58 Mill. oder 24 vH. aus Betriebs
verwaltungen und 188 Mill. oder 76 vH. aus steuerlichen Ein
nahmen (Preullen 49vH.); in 1922 1762 Mill. (7,2fach), davon 
400 Mill. (6,7 fach) oder 22VH. aus Betriebsilberschilssen -
378 Mill. aus der Forstverwaltung -, 1014 Mill. (5,5 fach) oder 
58vH. aus steuerlichen Einnahmen einschl. Reichstiberweisungen 
und 350 Mill. oder 20 vH. Fehlbetrag. 

2. Der Staatsbedarf und Staatseinnahmen je Kopf. 
Je Bayer war in 1914 35,70 M. aufzubringen, also 11/t mal so
viel wie je Preul3e; davon sollten die Betriebsverwaltungen 8,40 M. 
(5,10 M. aus der Staatsforstverwaltung) und die steuerlichen Ein-

1) Wir Offnen Tafel 2. 
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nahmen 27,30 M. decken. In 1922 betrug der Staatsbedarf 
246,go M. (7,0 fach); davon sollten 56,20 M. aus den Betriebs;.. 
verwaltungen (6,7 fach) und 142 aus steuerlichen Einnahmen 
(5,3 fach) fliellen, wahrend 49,70 M. als Fehlbetrag veranschlagt 
wurden; hatte dieser aus steuerlichen Einnahmen aufgebracht 
werden m1issen, so w1irden sie das 9,1 fache des Friedens 
ausmachen. 

3. Staatsbedarf und Einkommen. Bayern hat, wie auch 
Sachsen, die Voranschlage fiir 1921 und 1922 gemeinsam auf
gestellt; ihre Ziffern stimmen daher vielfach 1iberein. Auch im 
Etat 1922 sind die einzelnen Verwaltungen nur mit den GehA.ltern 
yom Juli 1920 belastet; ihre ErhtShungen bis August 1921 er
schein en unter "Allgemeine RUcklage", wah rend die der sA.ch
lichen Ausgaben nicht ber1icksichtigt zu sein scheinen. Welchen 
Stichmonat solI man hier wahlen, wo die perstSnlichen Ausgaben 
auf den August 1921, die sachlichen dagegen auf den Juli 1920 
abgestellt sind? 

WUrde man den August zugrunde legen, so wQre der 
7 fache Staatsbedarf etwas weniger als die im August 1921 kaum 
9 fachen Einkommen gestiegen, die aufzubringenden 9,1 fachen 
Steuerbetrage dagegen etwas starker. 

DaB der Staatsbedarf, also auch die Steuern fiir den 
August 1921, sehr niedrig veranschlagt erscheinen, bestatigt ein 
Vergleich der Kopfziffern in Bayern und PreuBen. In 1914 war 
der bayerische Staatsbedarfvon 35,70 M. je Bayer um 60vH. grtSf3er 
als der preullische von 22,24 M. je Preuf3e, in 1922 dagegen -
wenn man wohl ohne Bedenken den preuf3ischen Bedarf nach 
dem Stande yom Juli-August 1921 dem bayerischen yom August (1) 
1921 gegen1iberstellt - etwas kleiner: 246,80 M. in Bayern und 
247,40 M. in Preuf3en 1). 

1) Die Provinzialausgaben wurden und werden in den tibrigen Bundes
staaten z. T. von Staatswegen unmittelbar geleistet, in Preullen dagegen von 
den Provinzen - die Rheinprovinz hatte in 1910 mehr und in 19::n fast eben
soviele Einwohner wie ganz Bayern -; sie dUrften aber die preullisehe Kopf
last kaum wesentlieh vergrOllern, da der Haupteinnahmeposten der preullisehen 
Provinzialverwaltungen, die O'berweisungen des Staates, bereits im gesamten 
Staatsbedarf enthalten sind. Die Steigerungnifi'ern lassen sieh naturgemill 
trotzdem vergleiehen. 
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C. Sachsen 1). 
1m sa.chsischen Etat erscheinen ordentIicher Haushalt und 

au13erordentIicher Haushalt (Anleiheausgaben). Wie Bayern 
arbeitete auch Sachsen bis 1919 mit zweijQhrigen Finanzperioden, 
seither mit einjQhrigen. 

1. Der sa.chsische Staatsbedarf in Mark. In 1914 
wurde er auf 119,2 Mill. veranschlagt; davon soHten die "Nutzungen 
des StaatsvermOgens und der Staatsanstalten" - 28 Mill. oder 
23 vH. und die steuerlichen Einnahmen 92 Mill. oder 77 vH. 
bringen. FUr 1922 wurde er auf 1602 Mill. (13,5fach) veran
schlagt; davon 118 Mill. oder 8 vH. aus den Betriebsverwaltungen 
und 1485 Mill. oder 92 vH. aus Steuern und Abgaben einschlie13-
lich Reichs.Uberweisungen . 

. 2. Der Staatsbedarf als Kopflast. Je Sachse bedeutete 
er in 1914 24,80 M., in 1922 343 M., also das 13,9fache. FUr 
den Voranschlag 1922 dUrfte wie bei Preuflen der Juli-August 1921 
zu wl1hlen sein, also ein etwa 9 faches Friedenseinkomrnen der 
Steuerzahler. Die sa.chsische Verwaltung erfordert also in 1922 
vonjedem Sachsen einen 11/,mal so groflen Teil seines Einkommens 
wie in 1914. 

In 1914 waren preuf3ischer (22,24 M. je Preu13e) und sa.ch
sischer (24,80 M. je Sachse) Staatsbedarf fast gleich, in 1922 da
gegen der sl1chsische (343 M.) fast l1i2mal so gro13 wie der 
preuflische (247,40 M.). 

3. Die Staatseinnahmen je Kopf. Die Betriebsverwal
tungen brachten in 1914 5,72 M. je Sachse - davon 2,02 M. aus 
der Eisenbahn -, die Steuern und Abgaben dagegen 19,8 M. 
Bis 1922 stieg der Oberschufl der Betriebsverwaltungen auf das 
4,5fache (26 M. je Sachse); die steuerlichen Einnahrnen rnuUten 
darum das 16,7fache bringen (317,90 M. je Sachse): bei 9fachern 
Einkornrnen also fast die doppelte Steuer last wie in 1914. 

D. WUrtternberg 2). 

Wtirtternberg stellt seinen Staatsbedarf voran und zieht da
von zuerst den Ertrag des Karnrnergutes ab, urn so die durch 
Steuern aufzubringenden Surnrnen zu errnitteln. 

I) Wir oiInen Tafel 3. 
2) Wir OiInen Tafel 4. 
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1. Der wtirttembergische Staatsbedarf in Mark. In 
1914 war er auf 121,7 Mill., rur 1922 auf 2042 Mill. (16,8fach) 
veranschlagt. Da in 1914 die Eisenbahnschuld nieht wie bei 
den anderen Bundesstaaten den Eisenbahnetat belastete, sondem 
als Staatsbedarf verzinst wurde, so mtillte man ihren Zinsen
betrag in 1914 vom Staatsbedarf absetzen: Steigerung dann 
21,9fach. . 

2. Der Staatsbedarf als Kopflast. Je Wtirttemberger 
war in 1914 50 M. (also tiber doppelt so groll wie der preuf3ische 
je Preulle), in 1922 809 M. (16,2fach) aufzubringen. Wtirde man 
in der oben bezeichneten Art den Zinsendienst rur 1914 absetzen. 
so erforderte die reine Staatsverwaltung damals 38,30 M., Steige
rung also 21.2fach. Trotzdem der wtirttembergische Staatshaus
halt 1922 ziemlich spat aufgestellt wurde (er umfaf3t die Oktober
gehIDter) scheint der 21fache Staatsbedarf doch gegentiber dem 
Einkommen der Steuerzahler - im Oktober etwa 11 fach -
ziemlich stark gestiegen. 

3. Die Staatseinnahmen je Kopf. In 1914 deckte der 
Ertrag des Kammerguts von den ben(itigten 50 M. je Wtirttem
berger 20,30 M.. so daf3 29.80 M. zu decken blieben. Die Eisen
bahn brachte 10,40 M. je Kopf; hAtte man sie mit ihrem Schulden
dienst (etwa 12 M. je Kopf) belastet, so hAtte sieh gezeigt, daf3 
die wtlrttembergischen Eisenbahnen auch im Frieden Zuschull
verwaltungen waren (etwa 2 M. Zuschuf3 je Kopf erforderlich). 
Der Grund dazu dtirfte in den im bergigen Wtirttemberg sehr 
hohen Eisenbahnbaukosten liegen. Aullerdem fuhren in Wtirttem
berg 90 vH. aller Reisenden IV. Klasse. 

In 1922 brachte von den erforderlichen 809 M. das Kammer
gut statt 20 M. 167 M. (8.2fach), wah rend die Steuem und Ab
gab en einschlief3lich Reiehstiberweisungen von 29,70 M. auf 336 M. 
(1l,3fach) gesteigert werden muf3ten. Der Voranschlag 1922 
schliellt mit einem Fehlbetrag von 773 Mill. oder 306 M. je 
Wtirttemberger; mtif3te er aus steuerlichen Einnahmen gedeckt 
werden, so wtirden diese etwa verdoppelt werden mtissen (21 fach). 
Daf3 von einer schlechten Finanzlage in dem waldreichen 
Wtirtlemberg nieht gesprochen werden kann, braucht kaum er
wahnt zu werden. 
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Bis 1919 bieten die vier frtiheren K(Snigreiche fast das gleiche 
finanzielle Bild: der immer stArker wachsende Fehlbetrag ent
steht nicht aus UbergroOen Verwaltungsausgaben, sondern durch 
die Eisenbahnverwaltung. 

Die Staatseisenbahnen, seit den 80er Jahren das finan
zielle RUckgrat der Bundesstaaten (in den letzten Vorkriegsjahren 
machte der preuOische EisenbahnUberschuO von 220 bis 240 Mllii
onen ein volles Drittel des gesamten preuOischen Reinertrages 
an BetriebsUberschUssen und steuerlichen Einnahmen aus), werden 
in den ersten Kriegsjahren noch durch ZuschUsse aus ihren 
Reservefonds gehalten, sink en aber dann rettungslos ins Defizit: 
in PreuOen friOt der Eisenbahnfehlbetrag in den Jahren 1918 
und 1919 den gesamten Reinertrag (steuerliche Einnahmen plus 
OberschUsse der anderen Betriebsverwaltungen) 11/, und 12/3 mal 
auf, da die Einnahmen der Eisenbahnverwaltung nur 2/3 del" 
Ausgaben deckten. (Vgl. die entsprechende Zunahme der preu-
13ischen Schuld in Tafel 4.) 

Die DomAnen, einst der Grundstock des Kammergutes, 
waren vor dem Kriege gegenUber den EisenbahnertrAgen mehr 
und mehr zurUckgetreten; heute wandert der Ertrag infolge Uber
alterter PachtvertrAge nur zum Teil in die Kassen des Staates. 

Die Forsten spielen vor allem in Bayern und WUrttemberg 
eine erhebliche Rolle. Dort ist 1/3 des Staatsgebietes Wald, von 
dem wiederum 1/3 dem Staate geh(srt. So brachten die Forsten 
dort vor dem Kriege Uber doppelt so viel je Einwohner wie in 
PreuOen. 

Die Bergwerksverwaltungen lei den Uberall unter den 
mannigfachen Schwierigkeiten der sozialpolitischen Gesetzgebung 
und anderer Momente. 

Lotterie und Sta'atsbank, die letzteren infolge vorsichtiger 
Bilanzierung, bringen nicht wesentlich mehr als frUher. 

Da die Steuern im Kriege den Mehrbedarf nicht deckten, 
haben die Bundesstaaten ihre Schulden erheblich vermehren 
mussen, bis ihnen 1920 das Reich Eisenbahnen, Schulden und 
Steuerhoheit abnahm. 
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II. Die Reichsfinanzen in 1914 und 19221). 

Das Deutsche Reich umfaf3te in 1914 etwa 67,8. in 1922 aber 
nur 59,9 Mill. Einwohner. Diese sollen den Reichshaushalt tragen. 
Wir werden daher bei dem Vergleich der VoranschlAge von 1914 
und 1922 weniger die wirbelnden Milliarden als die Kopflast be
trachten, welche die einzelnen Summen bedeuten. 

Der Voranschlag rur 1922 ist im September 1921 aufgestellt, 
also bei einer etwa 17 fa chen Teuerung, wlUlrend stark gestiegene 
Arbeiterberufe damals kaum das 10fache des Friedens verdienten. 
Trotzdem werden wir weiterhin mit einem auf das 10fache ge
stiegenen deutschen Durchschnittseinkommen rechnen. 

In der anliegenden Tafel!) der Reichsfinanzen wurden die 
17 Verwaltungszweige, welche der Reichshaushalt schematisch 
hintereinander aufffihrt, in scharf zu scheidende Gruppen auf
geteilt: engere Reichsverwaltung, Finanzverwaltung, Betriebs
verwaitungen, Reichsschuld, und schlief3lich Krieg und Tribute. 
Da sich diese Gruppen in ihrer Bedeutung gegeneinander vCSllig 
verschoben haben, werden wir sie zunAchst einzeln betrachten 
und dabei vor aHem die Kopflast je Deutschen berUcksichtigen 
(vgl. die drei ersten Spalten von rechts). 

A. Allgemeine Reichsverwaltung. 

Sie erforderte in 1914 einen Zuschuf3 von 29,09M.jeDeutscher; 
daran waren Reichsheer und Marine mit 85 vH. und die Pensionen 
mit 7,5 vH. beteiligt; der Rest entfiel auf die Ubrigen Gruppen. 
In 1922 erforderte die Reichsverwaltung 560 M. je Deutschen 
oder das 20fache; der Zuschuf3bedarf der Reichswehr schrumpfte 
von 85 auf 13 vH., der der inneren Verwaltung aber wuchs von 
5 auf 38 vH., die Pensionen von 7.5 auf 47 vH. WlUlrend frUher 
der Schutz des Vaterlandes die Hauptaufgabe des Reiches war, 
ist an dessen Stelle die innere Verwaltung getreten (in 1914 
1.43 M. und in 1922 213 M. oder das· 150fache). Sie allein 
erfordert einen Kopfbetrag, der 87 vH. des gesamten Zuschuf3-
bedarfs der preuf3ischen Staatsverwaltung nach dem Voranschlag 
rur 1922 entspricht. Ahnlich scharf sind die Pension en gestiegen: 
von 2,14 auf 265 M. (125fach) oder 108 vH. des preuf3ischen Zu
schuf3bedarfs rur 1922. 

I) Wir Offnen Tafel 5. 
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Die Reichsverwaltung erfordert also ohne Schuldendienst und 
Tribute bei 10fachem deutschen Einkommen den 20fachen Zu
schu13, also von jedem Deutschen den doppelten Einkommensteil. 

B. Finanzverwaltung. 

Bis 1918 lagen die direkten Steuem in der Hand der Bundes
staaten, wlihrend das Reich auf Z6lle und indirekte Steuem an
gewiesen war. Wir werden die Steuerlast im einzelnen noch 
zu prfifen haben. 

Der endgtiltige Oberschu13 der Finanzverwaltung sollte 
nach Abzug der Oberweisungen 73 Milliarden oder 1230 M. 
je Deutschen betragen, also 5,3 mal soviel, als fUr den gesamten 
Zuschu13bedarf der preu13ischen Verwaltung fUr 1922 veran
schlagt war. 

C. Betriebsverwaltungen. 

Sie sollten in 1914 1,10 M. je Deutschen bringen, in 1922 
dagegen 384 M. kosten, d. h. 11/2 mal soviel als die gesamte 
preu13ische Staatsverwaltung zur gleichen Zeit je Preu13e Zu
schu13 erforderte. 

Von dem OberschuB brachte in 1914 die Reichspost 9/10 ; 

die damalige Reichseisenbahnverwaltung umfa13te nur die elsa13-
lothringischen Bahnen. An def!! Zuschu13bedarf von 1922 soliten 
die Eisenbahnen mit 290 M. und die Post mit 42,40 M. beteiligt 
sein; die Eisenbahn erforderte also, wenn man sie wiederum 
mit Preu13en vergleicht, je Kopf urn ein Viertel mehr als die 
preuBische Verwaltung. 

D. Reichsschuld. 
Der Schuldendienst stieg von 2,03 M. in 1914 auf 423 M. 

nach dem Voranschlag fUr 1922 (208 fach): das Reich mu13 also 
fUr seinen Schuldendienst je Deutschen fast doppelt soviel aus
geben, als der gesamte preu13ischeVerwaltungsapparat zur gleichen 
Zeit je Preu13e kosten sollte. Wohin flie13en diese ungeheuren 
Summen? Die schwebende Schuld des Reiches stand am Ende 
des Jahres 1922 auf 6600 Milliarden, demgegentiber die 80 Mil
liarden fester Schuld keine Rolle mehr spielen. Von der schwe
benden Schuld war zu Anfang des Jahres 1921 noch die HAlfte 
im freien Markt untergebracht; heute hAlt die Reichsbank tiber 
80 vH.: es fliel3en also auch 80 vH. der Zinsen fUr die schwe-
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bende Schuld in die Kassen der Reichsbank. Sie bezahlt davon 
die neuen Noten. Ihr GeschMtsgewinn kommt dem Reiche 
wiederum zugute. Nach dem Etat 1922 aber ergibt sich zunAchst, 
daD etwa 20 Milliarden oder 330 M. je Deutschen, also das 11/3fache 
des gesamten preuDischen ZuschuDbedans je PreuDe oder der 
gleiche Betrag, den die Reichspost ftir 1922 als gesamte Ein
nahmen veranschlagte, der Reichsbank zufAllt. 

E. Krieg und Tribute. 

In den vier Jahren 1914 bis 1918 hat das Reich insgesamt 
142 Milliarden M. ftir Zwecke des Krieges verausgabt, im Jahres
durchschnitt also 35 Milliarden M. oder das 18 fache des sen, was 
in 1913 an Reichssteuem und ZOllen (1,96 Milliarden M.) auf
gekommen war. Hiervon hatten die im Kriege fast vOllig aus
fallenden ZOlle 891 Millionen M. oder 45 vH. gebracht, die Ver
brauchssteuern aber lieDen sich entsprechend steigern. Aus 
Steuem konnten solche BetrAge darum nicht gedeckt werden. 
Es war daher tatsAchlich der einzige Weg, den Heeresetat, 
der schon vor dem Kriege 80 vH. des Gesamtzuschusses des 
Reichs enordert hatte, auf den auDerordentlichen Haushalt zu 
schieben, d. h. auf Anleihen zu verweisen. 

Vergleicht man die Isteinnahmen der Reichsfinanzverwaltung 
mit den Ausgaben "aus Anlaf3 des Krieges", so deckten sie 
(vgl. Tafel 1 FuOnote 3.) 

in 1914. 33 vH. 

" 1915. 7,4 " 

" 1916. 8,3 " 
., 1917· 18 ., 
" 1918. 22 

" 
Nach Abzug der Ausgaben der Reichsflnanzverwaltung ge

ntigten aber ihre Oberschtisse kaum ftir den Bedan der Zivil
verwaltung. 

FUr Krieg und Tribute wurden in 1922 3510 M. je Deutschen 
veranschlagt, also 15 mal soviel wie ftir die gesammte preuf3ische 
Verwaltung ader dreimal soviel, als die auf3erordentlich stark an
gezogenen und hoch veranschlagten steuerlichen Einnahmequellen 
bringen sollten und konnten. Bedenkt man, daD die Leistungen 
aus dem Friedensvertrag nur zum Teil im Etat 1922 erschienen, 
ja daf3 sie als niedrig veranschlagt bezeichnet werden mUssen, 
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so zeigen diese 3500 M., die bei 10 fachem Einkommen 350 M. 
im Frieden entsprochen hAtten, was Versailles an laufenden Tri
buten von uns erwartet. 

GesamtabschluB. 

FUr 1922 wurden die gesamten Ausgaben des Reiches 
auf 458 Milliarden oder das 131 fache von 1914 veranschlagt. 
Was bedeuten diese AbschluDziffern? 

Mit dem Volkseinkommen lassen sie sich nur schwer ver
gleichen: tiber seine GrODe besteht kaum filr 1914 Einigkeit, 
geschweige denn tiber die GrODe· des deutschen Volkseinkom
mens auf Grund der OktoberverhAltnisse des jahres 1921. Wir 
vergleichen diese Ziffern darum mit den Einkommenssa.tzen einer 
Berufsgruppe, der gelernten Arbeiter. 

Ftir 1914 hAtte das Reich mit den veranschlagten 3,5 Milliarden 
Gesamtausgaben 2,3 Mill. gelernte Arbeiter ein jahr lang mit dem 
damaligen jahreslohn von 1900 M. entlohnen kOnnen, also etwa 
I/~o der deutschen BevOlkerung. 

In 1922 hatte es mit den veranschlagten 458 Milliarden 
14 Mill. gelernte Arbeiter ein jahr lang mit je 32300 M. (Oktober
tarif 1921) entlohnen kOnnen, also tiber 1/~ der deutschen Be
vOlkerung. Einmal waren die Reichseisenbahn wie die LAnder 
und Gemeinden in den Ausgabenbereich des Reiches getreten; 
von dies en 14 Millionen jahreslOhnen aber sollten andrerseits 
8 Millionen auf Kosten der deutschen Steuerzahler filr Versailler 
Tribute aufgebracht werden. 

1m einzelnen stiegen die Ausgaben der Reichsverwaltung von 
1,0 Mill. ArbeiterlOhnen auf 1,3 Mill. ArbeiterlOhne in 1922, trotz
dem Heer und Marine auf 1/9 herabgesetzt sind: Armenunter
stUtzungen und Pensionen sind auch Kriegsfolgen. 

Die Finanzverwaltung brauchte statt 1,1 Mill. Arbeiterjahres
lOhnen in 1914 2,5 Mill. in 1922, also 11, des Arbeitseinkommens 
der in Deutschland in Industrie, Bergbau und Baugewerbe be
schliftigten Personen. 

Rechnet man die veranschlagten steuerlichen Einnahmen in 
Korn um, so ergibt sich, daD wir in 1922 als bitterarmes Volk 
um 1/3 mehr Korn aufbringen muDten als in 1914: Auch bier 
spiegelt sich Versailles. 

Je~seD, FinalIZeD. 3 
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III. Die Richtlinien der deutschen Finanzentwicklung. 
Der Staatsbedarf der Bundesstaaten hat, wie wir sahen, im 

grof3en und ganzen mit dem Einkommen des Steuerzahlers Schritt 
gehalten, wenn auch infolge des Ausfalls der Eisenbahnfiber
schfisse die steuerlichen Einnahmen verdoppelt werden muf3ten. 
Verfolgt man ihren Staatsbedarf im einzelnen, so zeigt sich, daf3 
fiberalI ;das geistliche und Schulwesen einen erheblichen Antell 
ausmacht: bei Preuf3en 1914 etwa l/S des Staatsbedarfs. In den 
letzten Jahren traten bei Preuf3en daneben vor alIem die innere 
Verwaltung (Schutzpolizei) und das Finanzministerium, auf dem 
grof3e Sammelfonds, die ffir sa.mtliche Staatsverwaltungen vorge
sehen waren, angelegt werden muf3ten, hervor, wa.hrend der 
Schuldendienst hier wie fiberalI zurficktrat. 1m ganzen haben 
die Linder ihren Aufgaben- und Ausgabenkreis, soweit die Etats 
erkennen lassen, nicht wesentlich geAndert. Betrachtet man aller
dings die Anleiheausgaben, die bei Bayern, Sachsen und WUrttem
berg im auf3erordentlichen Haushalt erscheinen (vgl. TabelIen), 
bei Preuf3en aber nicht aufgenommen sind, im einzelnen, so zeigt 
sich, daf3 die "sozialen Ausgaben" vornehmlich auf Grund von 
Krediten geleistet werden. 

Wa.hrend bei den Bundesstaaten die Ziffern von Einnahmen 
und Ausgaben und Zuschuf3 nur selten stirker gestiegen sind 
als die je nach dem Stichmonat 8- bis 10fachen Einkommen der 
Steuerzahler (vgl. dazu auf ihren Tabellen die 3. bis 6. Spalte 
von rechts), flnden wir in den entsprechenden Spalten des Reichs
haushalts (3. bis 6. von rechts) durchweg erheblich Mhere 
Steigerungsziffern, und zwar gerade bei grof3en Betra.gen: Innere 
Verwaltung, z. B. 20fache Einnahmen, 108fache Ausgaben und 
13afacher Zuschuf3bedarf. Auch hier steigen die Ausgaben 
schneller als die Einnahmen, darum wa.chst der Zuschuf3bedarf 
am stArksten. 

An diesem tributkranken Reichshaushalt hingen die Finanzen 
der Linder und Gemeinden. Das Reich nahm ihnen die Steuer
hoheit, 'weil es glaubte, sie versorgen zu k<Snnen. So k<Snnen 
aIle nicht leben und nicht sterben. 

Die Ziffern der VoranschlAge ffir 1922 zeigen aber auch, wie 
die staatlichen Aufgaben sich auswuchsen, jedenfalIs fiber unsere 
steuerliche Leistungsflhigkeit hinaus. Solange Frankreich den 
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FuO auf unserem Nacken hat, werden wir kaum durch Zu
schUsse aus der Reichskrippe die Aufgaben erfUUen kOnnen, die 
manch einem wUnschenswert erscheinen. Wir muOten auch 
vor dem Kriege Schritt fUr Schritt gehen. 

SoU das deutsche Finanzwesen gesunden, so mUssen darum 
neben dem Reich auch Llinder und Gemeinden Aufgaben und Aus
gab en abbauen. Das Nebeneinanderregieren von Reich, Landern 
und Gemeinden, einst durch die Staatsformen Bismarckischer 
Kunst meisterlich geregelt, kostet im neuen Deutschland zu viel. 
Auch das Zentralisieren hat Grenzen. Hier wird man klarere 
staatsrechtliche Formen fmden mUssen. 

IV. Die Belastung des deutschen Biirgers nach den 
VoranschHigen fUr 1914 und 1922. 

Der Staatsbedarf, als die in jedem Etat entscheidende Zahl, 
gibt zwar den durch BetriebsUberschUsse und Steuern zu dek
kenden Betrag an, nicht aber die steuerliche Leistung des ein
zelnen BUrgers. Diese flieOt in Deutschland in die Kassen so
wohl des Reicht!s wie der Lander wie auch der Kreise und Ge
meinden. Um diese Fragen zu klAren, machen wir einem 
Berliner BUrger sein Kontokorrent mit den deutschen Verwaltungs
behOrden auf (vgl. Tafel 6). 

Bisher haben wir die Nettozahlen der Etats betrachtet, d. h. 
den ZuschuObedarf der Hoheitsverwaltung (Ausgaben minus 
eigene Einnahmen) oder die verftigbaren OberschUsse der Ober
schul3verwaltungen (Einnahmen minus eigene Ausgaben). FUr 
das Kontokorrent rechnen wir die Bruttoeinnahmen und -aus
gab en um, indem wir sie fUr Reich, PreuOen und Berlin durch 
die jeweiligen Einwohnerzahlen dividieren (Provinzial- und 
Kreisverwaltung fallen in Berlin mit der Stadtverwaltung zu
sammen). 

Die VoranschlAge fUr 1922 wurden in Reich, Preul3en und 
Berlin etwa im Juli bis Oktober 1921 aufgestellt. Wir werden 
also eine etwa 17fache innerdeutsche Teurung und kaum acht
fach gestiegene deutsche Einkommen annehmen kOnnen. Zu 
einem leichteren Vergleich mit den Steigerungszahlen lassen wir 
unsern Herrn Jedermann, der in 1914 4000 M. verdient haben 
mOge, in den Stichmonaten der VoranschlAge fUr 1922 das Zehn-

3· 
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fache verdienen, also 40000 M. (nach den Oktoberkursen 
68 Pfund Sterling oder 260 DoUar). 

1. Herr Jedermann und die Reichsverwaltung. 

Wir dividieren die fUr 1914 und 1922 veranschlagten Ein
nahmen und Ausgaben nach der Tafel der Reichsfinanzen urn. 

A. FUr die allgemeine Reichsverwaltung selbst soUten 
im Interesse des HermJedermann fUr 1914 29,80 M. und fUr 1922 
580 M. ausgegeben werden. 

In 1914 rechnete man ihm fUr Heer und Marine 24,10 M. an 
oder 80 vH. der gesamten Ausgaben, wAhrend Pensionen usw. 
nur kleine BetrAge erforderten. 

In 1922 entfallen von den 580 M. nur 79 M. oder 14 vH. auf 
den Schutz des deutschen Vaterlandes, wa.hrend die Kriegsfolgen 
sich in den Pension en (264 M. oder das 130fache von 1914) und 
einem erheblichen Teil der inneren Ausgaben (222 M., oder das 
120 fache von 1914) spiegeln. 

Wenn also die Ausgaben und auch der Zuschu13bedarf 
der Reichsverwaltung auf das 20fache stiegen, mithin doppelt 
so stark wie sein zehnfaches Einkommen, so wird Herr Jeder
mann dagegen nicht viel sagen kOnnen. 

B. Die Finanzverwaltung erwartete von ihm in 1914 
33,00 M. und in 1922 1853 M., also 56mal so viel. Die in 1922 
entschiedenen Hauptsteuern waren in 1914 noch nicht als Reichs
steuem vorhanden: Reichseinkommensteuer 417 M., Kohlensteuer 
367 M. und Umsatzsteuer 334 M.: er soUte also den Betrag der 
Einkommensteuer (417 M.) als Kohlen- und Umsatzsteuer fast 
noch zweimal aufbringen. 

C. Die Betriebsverwaltungen wollten von Herm Jeder
mann in 1914 insgesamt 15,60 M. vereinnahmen, urn 1,10 M. 
an ihm zu verdienen. FUr 1922 werden wir sie noch unter
suchen. 

D. Die Reichs schulden verwaltung mu13te fUr Herm 
Jedermann in 1914 3,70M. ausgeben; davon waren 1,40 M. durch 
verschiedene Einnahmen gedeckt, wAhrend er 0.30 M. als An
leihe zeichnen soUte. 

In 1922 kostete ihm der Schuldendienst - auch eine Folge 
von Krieg und Tributen - 542 M.; den Zuschu13bedarf von 423 M. 
(210fache) soUte er durch Steuem decken. 
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E. An Tributen waren f'1.ir ibn 3510 M. fllllig; die 
24,10 M., die in 1914 Heer und Marine kosteten, drl1ckten etwas 
weniger. 

2. Herr Jedermann und die preuf3ische Verwaltung. 

WAhrend das Reich in 1914 im Kontokorrent mit Herm 
Jedermann mit 51,40 M, Einnahmen und Ausgaben abschlof3, 
erwartete Preuf3en 120,70 M. Einnahmen, um sie in seinem Inter
esse zu verausgaben. Davon aber entfielen fiber 50 vH. auf Ein
nahmen und Ausgaben der Eisenbahnverwaltung. Die Schluf3-
ziffem lassen sich also mit denen des Reiches nicht vergleichen. 

Fiir 1922 sollte Preuf3en 380 M. (9,lfach) fUr Herm Jeder
mann bewilligen. 

Staatsverwaltung. 
Ffir den Zinsendienst waren in 1914 im Interesse des Herm 

Jedermann 11,30 M. auszugeben, wovon aber 8,70 M. als Eisen
bahnschuldzinsen von dieser ersetzt wurden, so daf3 nur 2,60 M. 
fib rig blieben. Die Hauptausgabebetrage galten in 1914 dem 
geistlichen und Schulwesen (7,50 M.), der Justizverwaltung (5,50 M. 
minus 3,40 M. eigene Einnahmen [Herr Jedermann muf3te also 
fUr 3,40 M. prozessieren oder sonstwie mit den Gerichten zahlen
derweise in Ffihlung kommen]) und der inneren Verwaltung; 
von dieser erscheinen Ministerium und landrltliche BehOrden 
auf dem Etat der inneren Verwaltung (3,90 M. in 1914), Ober
prAsidenten und RegierungsprAsidenten mit ihren BehOrden auf 
dem der Finanzverwaltung (2,80 M.). 

Bis 1922 verschiebt sich das Bild: Die innere Verwaltung 
tritt mit ihren durch Obemahme der Schutzpolizei wie der 
sQzialen Ausgaben 22fach gestiegenen Ausgaben (85 M.) an die 
erste Stelle. Es folgt die Kultusverwaltung mit 72 M. (lofach) 
und das Finanzministerium, auf dem die Teuerungsfonds ein
gestellt wurden, mit 59 M. (20fach), wlhrend die Justiz mit 8,6-
fachen Ausgaben (47 M.) und die Schuldenverwaltung infolge 
Obemahme der Eisenbahnschulden durch das Reich mit dem 0,6-
fachen (7 M.) auskommen wollten. 

So entfallen in 1922 auf Herm Jedermann 380 M. (9,1 fach) 
Ausgaben fUr die preuf3ische Verwaltung; da aber die Verwal
tungseinnahmen sich nur versiebenfacht haben, stieg der von 
ibm zu deckende Staatsbedarf auf das 11,1 fache. 
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Oberschu13verwaltungen. 
Die Betriebsverwaltungen wollten von Herm Jedennann 

in 1914 85,90 M. verei,nnahmen (davon Eisenbahn 67,00 M.), urn 
9,20 M. an ihm zu verdienen (davon Eisenbahn 6,00 M.). In 1922 
waren die Eisenbahnen auf das Reich Ubergegangen; die rest
lichen Betriebsverwaltungen konnten daher an Herm Jedermann 
bei kaum doppelten Einnahmen (142 M.) nur noch 24 M. oder 
das 2,6fache von 1914 verdienen. 

An preu13ischen Steuern und Abgaben soUte Herr 
Jedermann in 1914 15,10 M. zahlen, also halb soviel wie an 
das Reich (33,00 M.), in 1922 dagegen 515 M. oder das 34fache. 
Da hier die Oberweisungen eine entscheidende Rolle spielen, 
werden wir diese Zahlen erst im Gesamtbild auswerten kOnnen. 

3. Herr Jedermann und die Berliner Stadtverwaltung. 

Der Berliner Etat galt in 1914 rur 2,07 Mill., in 1922 da
gegen umfaf3te Grof3berlin 4,02 Mill. Einwohner. 

In 1914 wonte Berlin rur reine Verwaltungszwecke im 
Interesse des Herrn Jedermann 99,20 M. ausgeben, also doppelt 
soviel wie Preuf3en (41,90 M.) und dreimal soviel wie das Reich 
(29,80 M.). Unter diesen Ausgaben standen an erster Stelle 
die rur Unterricht (22,50 M., also der dreifache Betrag der 
preuf3ischen Kultusverwaltung). Die "Allgemeinen Verwaltungs
kosten" Berlins (11,10 M.) entsprachen dem Kopfbetrag der 
preuf3ischen Einkommensteuer; die gleichen Betra.ge wurden 
Herm Jedermann ffir Gesundheitspflege und Annenwesen an
geschrieben. Der Berliner Zinsendienst bedeutete rur ihn 
18,90 M. oder '/. seiner Ausgaben rur das Reichsheer. Straf3en
reinigung und Straf3enbeleuchtung soUten ihm 5,40 M. kosten; 
ebensoviel gedachte die preuJ3ische Justizverwaltung rur ihn 
zu verausgaben. 

Der Grof3berliner Etat rur 1922 hat den dreifachen Umfang 
dessen rur 1914 und entspricht dem Berliner Adref3buch. Die 
Zentralverwaltung und die 20 Bezirke etatisieren getrennt. Wir 
zogen die betreffenden Kapitelnummem zusammen. 

In 1922 wollte Grof3berlin 1825 M. rur Herm Jedermann 
ausgeben, also 19mal soviel wie in 1914. Da der Berliner 
Voranschlag 1922 im Mai 1921 ausgestellt wurde (MaigehlUter), 
ist die Steigerung wesentlich schllner als sein damals kaum 
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zehnfaches Einkommen, das er rur Reich und Preuf3en zugrunde 
legen konnte. 

WAhrend ihm in 1914 als Hauptposten rur Unterricht 
22,50 M. angerechnet wurden, sind rur 1922 dafur das 8,4 fache 
(189 M.) veranschlagt; die Verwaltungskosten setzten sich mit 
273 M. (25fach oder 'Is der gesamten preuBischen Verwaltungs
ausgaben) an erste Stelle; an zweiter Stelle steht die Wohlfahrts
pflege mit 207 M. (20fach). 

Von den steuerlichen Einnahmen - auf die Betriebsver
waltungen wird noch einzugehen sein - sollte die sUidtische 
Einkommensteuer, die mit 21,70 M. in 1914 das Dreifache der 
Gewerbesteuer ausmachte, in 1922 nur '/8 der Gewerbesteuer (in 
1922 63fach!) betragen: Herr Jedermann weiB aus seinem 
eigenen Betriebe, was die Gewerbesteuer rur ihn bedeutet. 

4. Gesamtbild. 

a) Verwaltungskosten. Fur Verwaltung und Schulden
dienst wonte die Reichsregierung in 1914 33,50 M., die preuf3ische 
41,90 M. und die Berliner 99,20 verausgaben; zusammen also 
174,60 M. 

Davon war ein TeU durch Verwaltungseinnahmen (Gebl1hren 
usw.) gedeckt, so daf3 ffir Herm Jedermann 110,00 M. als 
ungedeckter Verwaltungsbedarf l1brig blieb. 

FOr 1922 kostete ihn die Reichsverwaltung ohne Tribute 
580 M. (20fach), der Reichsschuldendienst 542 M. (15ofach), die 
preuf3ische Verwaltung 380 M. (9,1 fach) und die Berliner 1825 
(19fach); zusammen 3327 M. Setzt man hiervon die Ver
waltungseinnahmen ab, so ergibt sich, daf3 seine eigene ver
waltungsmllf3ige Betreuung Herm Jedermann rur 1922 2226 M. 
(20fach) kosten solIte, demnach doppelt so stark gestiegen war 
wie sein Einkommen. 

Selbst wenn man meint, daf3 vielleicht da und dort etwas 
gespart werden ktSnnte, an den entscheidenden Ziffem (Armen
unterstOtzung oder - wie man sie freundlicher nennt - soziale 
Ausgaben) wird in unserm armen Vaterlande sich kaum viel 
sparen lassen. 

b) Die ErtrAge der Betriebsverwaltungen. Eisen
bahn: In 1914 sollte Herr Jedermann die Eisenbahn rur 69,40 M. 
benutzen, indem er z. B. zahlenderweise dritter Klasse 944 km 
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reiste (zweimal von Berlin nach Hamburg und zur11ck); denn 
die preuf3ische Eisenbahn wollte 6 M. an ihm verdienen. 

FUr 1922 solIte er 1685 M. der Reichseisenbahn zugute 
kommen lassen oder vielmehr, da sie 1964 M. rur ihn veraus
gaben wollte, eigentlich diesen Betrag. Die Reichsbahn wollte 
ihm aber 290 M. schenken, d. h. er soUte darur mehr Steuem 
zahlen (290 M. sind etwas weniger als Herrn Jedermanns Umsatz
steueranteil von 334 M. rur 1922). 

Wie er die 1685 M., welche die Reichsbahn unmittelbar 
von ihm verlangte, ihr zukommen lief3, stand ihm frei. Er 
konnte entweder dreimal von Berlin nach Hamburg fahren, 
oder aber, da die Frachttarife - das FrachtgeschMt bringt 
immer die eigentlichen ErtrAge -, wesentlich starker angezogen 
waren, sich ihrer entsprechend bedienen. 

Die Reichspost erwartete von ihm in 1914 13 M., davon 
sollten 90 Pfennige Verdienst sein. FUr 1922 sollte ihr der arme 
Herr Jedermann 350 M. abliefem (27 fach) , denn die Postver
waltung wollte 392 M. (32fach) rur ihn ausgeben; dabei schenkte 
sie ihm, Ahnlich wie ihre Schwester, die Reichsbahn, 42 M., 
die er durch Steuern decken sollte (an Branntwein- und Bier
steuer hatte er ungefli.hr den gleichen Betrag zu leisten, nAm
lich 46 M.). 

Die preuBischen Forsten, Bergwerke, DomAnen 
wollten in 1914 3,20 M. und in 1922 24 M. (7,sfach) an ihm 
verdienen. 

Die Berliner Gas- und Wasserwerke gedachten statt 
101 M. in 1914 ihm in 1922 1385 M (14fach) abzukn(Spfen; 
daftlr wolIten sie statt 4 M. 102 M. an ihm er11brigen. 

1m ganzen hatten die Betriebsverwaltungen in 1914 14,20 M. 
an ihm verdient, also fast das 11/2fache seiner preuf3ischen Ein
kommensteuer. In 1922 dagegen kosteten sie ihm 205 M., also 
die HAlfie seines Reichseinkommensteueranteiles. 

c) Die Steuerlast. Nach unserer Tafel war Herr Jedermann 
in 1914 mit 95,40 M. steuerlicher Abgaben belastet. FUr 1922 
wurden neben den Reichssteuem (1853 M.) bei PreuBen und Berlin 
nur deren Staats- und Gemeindesteuem (226 und 511 M.) ein
gesetzt, die Oberweisungen also herausgelassen. So ergibt sich, 
daf3 Herr Jedermann in 1922 2590 M. (27fach) an Steuem auf
bringen sollte: von seinem kaum zehnfachen Einkommen hatte 
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er also in 1922 einen dreimal so groBen Tell rur Steuern ab
zugeben. 

Die auf Herrn Jedermann entfallende steuerliche Kopfquote 
entspricht nicht seiner tatsAchlichen Leistung. Leider aber IAf3t 
sich nur bei der Einkommensteuer ermitteln, was er tatsAchlich 
gezahlt hat. 

In 1914 hatte er rur seine Einkommensgruppe (3900 bis 
4200 M.) an preuf3ischer Einkommensteuer 92 M. und an Berliner 
Gemeindezuschlag 100 vH. oder abermals 92 M. zu zahlen, 
zusammen also 184 M. oder 4,5 vH. seines damaligen Ein
kommens. 

In 1922 unterlag er der Reichseinkommensteuer, welche 
10 vH. oder 4000 M. von ihm verlangte. Statt 4,5 vH. in 1914 
hatte er 10 vH., also an Reichseinkommensteuer allein Uber den 
doppelten Teil seines Einkommens abzuliefem, und zwar als 
Lohnabzug sofort und nicht in entwertetem Gelde. Dazu kamen 
dann all die ubrigen Steuem, die zum grof3en Teil in 1914 noch 
nicht vorhanden waren, deren auf Herrn Jedermann entfallende 
Quote sich auch nicht anna.hemd feststellen 1a.f3t. 

d) Die Tribute. An Tributen waren ft1r Herm Jedermann 
in 1912 3510 M. fa.1lig. 

Er vergleicht sie mit den 2226 M., welche rur deutsche 
Verwaltungszwecke rur ihn verausgabt werden sollten: die 
Tribute sind um 60 vH. groner. 

Er vergleicht sie mit seiner steuerlichen Kopflast: sie sind 
um 40vH. grOf3er. Er mUBte also jede Steuer noch 11/2mal nach
zahlen: wie aber kann er das? Wie soli er Tribute tragen, die 
untragbar sind? 

In Ost und West, in Nord und SUd werden unsere deutschen 
BrUder gequa.lt und verfolgt: wie sollen sie steuer- und tribut
fa.hig bleiben? 

5. SchluB. 

Wir verglichen die rur Herrn Jedermann in Reich, PreuJ3en 
und Berlin veranschlagten Betra.ge untereinander, und zwar 
sowohl rur das Jahr 1914 als auch rur das Jahr 1922: hier
gegen dUrften Bedenken nicht geltend zu machen sein. 

Wir verglichen zum andern die gleichen Posten in 1914 und 
1922, um den Steigerungsziffern sein zehnfach gestiegenes Ein-
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kommen entgegenzuhalten: auch hiergegen diirften keine Be
denken bestehen. 

Herr Jedermann aber zahlte in 1914 wie in 1922 wesentlich 
mehr Steuern, als nach der Kopfzahl auf ihn entfiel. Man hAtte 
also aIle auf ihn entfalIenden BetrAge vielleicht entsprechend 
erhOhen miissen. Er hAtte dann aber nicht nur um soviel mehr 
Steuern zu zahlen gehabt, sondern auch entsprechend mehr zu 
rei sen und mehr Briefe zu schreiben; darum sind die rur ihn er
rechneten Kopfanteile als absolute Zahlen nieht endgiiltig richtig. 
Wie aber, wenn der unfreundliche Leser diese KopfbetrAge mit 
endgiiltiger Richtigkeit wissen wollte? 

Tiefbetriibt iiber die Grenzen der menschlichen Erkenntnis 
werden wir diese Frage kommenden Geschlechtern als Thema 
einer Doktorarbeit iiberlassen. 



Dritter Teil. 

Das deutsche Steuerwesen 
von 1919 his 1923. 

I. Die Steuer last. 
1. Die Gesamtlast in 1913. 

a) Das Reich vereinnahmte an Steuern und ZOUen in 1913 1958 Mill. M. 

b) die Bundesstaaten. . . . . . . . . . .. 1140"" 

Staatliche Steuern zusa-m-m-e-n-a~ls-0--3-09-:8::-:'M-:':i~U~. -=M-=-. 
c) An Gemeindesteuern kamen auf (nach Angaben der 

statistischen Landesllmter) 
in PreuBen: 

direkte Gemeindesteuem 
(einschl. direkte Kreis- und Provinzialsteuern) 
Stlldte 64:1 Mill. M. 
Landgemeinden. . _. __ ....; __ :l..:7_0"'""',;,:"."......",~, 

gu Mill. M. 
indirekte Gemeindesteuern 

Stlldte. . . .• 6:1 
Landgemeinden 18 80 

indirekte KreiSlteuern . . :15 " 
----------~~--~ in Bayern: Gemeinde- und Ortsumlagen 

inS a c h sen: Gemeindesteuern. . . 
In Wllrttemberg: Gemeindesteuern. . 

10:10 Mill. M. 

140 

30 " 60 
" " uso Mill. M. 

Die vier K(Snigreiche umfai3ten in 1910 40,2 + 6,9 + 4,8 + 2,4 
54,3 Mill. Einwohner. In den obigen Staatssteuern sind 

schon enthalten die Gemeindesteuern von Hamburg (1,9), Bremen 
(1,0), LUbeck (0,3) = 3,2 Mill. Einwohner. FUr die Ubrigen 
kleinstaatlichen Gemeinden, die zusammen noch etwa 7 Millionen 
Einwohner umfassen, werden wir weitere 50 Mill. M. einsetzen. 
Summe der Gemeindesteuem also 1300 Mill. 
d) Insgesamt sind also im Deutlchen Reich aufgekommen: 

Reichl- und Staatssteuem 30g8 Mill. M. 
Gemeindeateuern . • • . • • • • • __ . ____ 1.;;.30_0_~,,:-:-_:"::_ 

4400 Mill. M. 
Zum Vergleich mit Ig:l:l sind davon, entsprechend dem 

BevolkerungsverluBt1), uvH. abzusetzen, bleiben alBo. 3,87 Milld. M. 

1) Die abgetretenen Gebiete dllrften auch nach ihrem Aufkommen an 
dlrekten und indirekten Steuern auf dem deutschen DurchBchnitt gelegen haben. 
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2. Die Binnenmark. 

Vor dem Kriege verausgabten Reich, Bundesstaaten und Ge
meinden ihre Einnahmen ziemlich ausschlief3lich auf dem inneren 
deutschen Markte. Damals galt die Mark im Inlande soviel wie 
im Auslande; darum konnte man die Zahlen des deutschen Etats, 
zum Vergleiche mit den Finanzen anderer L~der, nach dem 
Kurswert der Mark umrechnen. 

HAtte das Reich heute nur Tribute zu leisten, so brauchte 
es alle Einnahmen in "Goldmark": die Papiermarkzahlen wAren 
also Uber Pfund oder Dollar umzurechnen. 

Ein grof3er Teil der Ausgaben des Reiches (vgl. Tafel 5), 
wie auch aIle Ausgaben der Under und Gemeinden, sind aber 
nicht in Gold zu leisten, sondem nach den deutschen Preisen 
oder, besser noch, nach den deutschen GehlUtem; diese haben 
sich bisher immer unter dem Lebenshaltungsindex bewegt: ftlr 
diese pers6nlichen Ausgaben hAtte das Reich also Einnahmen 
nach dem Lebenshaltungsindex gebraucht. Auch ftlr die slich
lichen Ausgaben mUf3ten sie, bei starker Sparsamkeit, ausreichen: 
die Papiermarkzahlen wliren also ftlr den inneren Bedan Uber 
den Lebenshaltungsindex umzurechnen. 

Der richtige Umrechnungsfaktor muf3te also zwischen Lebens
haltungsindex und Dollar liegen, und zwar, da das Reich etwas 
weniger ftlr Goldtribute aufzubringen hat als ftlr innere Ausgaben, 
nAher am Lebenshaltungsindex. Somit wAre auch das Mittel 
zwischen Dollar und Lebenshaltungsindex noch zu hoch; wir 
wAhlen den Emlihrungskostenindex des Statistischen Reichsamts 
und glauben, mit dieser Wahl den geringsten Fehler zu machen. 
Er spiegelt erfahrungsgemAf3 auch die "allgemeine Teuerung" 
zahlenmAf3ig am richtigsten wider. 

Die so errechneten "Binnenmark"-Zahlen lassen sich also 
nicht nur untereinander, sondem auch mit dem steuerlichen Auf
kommen der Vorkriegszeit unmittelbar vergleichen: Binnenmark
einnahmen bedeuten fUr das Reich heute dasselbe wie Friedens
markeinnahmen vor dem Kriege. 

Wir werden die Dollar-Goldmark abgekUrzt als D. G. M., 
die Papiermark als P.M. und. die Binnenmark als B. M. be
zeichnen. 
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3. Das gesamte Steueraufkommen in 1919 bis 1922. 
a) Reichssteuern (a. Tafel 6: Summe I). 

In 1919 kamen auf 1725 Mill. B. M. 

,,1920 " " 3870 " "" 
,,1921 " " 4500 " "" 
" 1922 " " 3100 " " " 

b) Bundesstaatliche Steuern: 

Pre u len (It. Abrechnung) direkte Steuern 

" " 
indirekte .. 

Bayern (geachltzt) ... . 
Sachaen (It. Abrechnung) .. . 
WUrttemberg (It. Abrechnung) 

1694 Mill. P. M. 

106 " " " 
1800 Mill. P. M. 
600 

455 
" 

323 " 

" " 

Summe 3178 Mill. P. M. 

In 1913 brachten diese vier Bundesstaaten 73 vR. der bundes
staatlichen Steuern auf; das Gesamtaufkommen d11rfte also ftir 
1919 etwa 4345 Mill. P. M. gewesen sein oder bei 6facher Teue
rung im Etatsjahrsdurchschnitt 723 Mill. B. M. 

2. 1919 bis 1922. 
Mit der Erzbergerschen Finanzreform sind ab 1920 die groDen 

fortdauernden Besitzsteuern, vor allem die Einkommensteuer, auf 
das Reich 11bergegangen. Der Rest d11rfte, wie eine Zusammen
stellung der Ziffern der entsprechenden Etats ergibt, in den Bundes
staaten zusammen kaum mehr als 100 Mill. B. M. ausmachen. 

c) Gemeindesteuern. 

In PreuJlen aind aufgekommen: 

an direkten Gemeindeateuern 

" 
indirekten 

" 
" It Kreiaateuern 

Alao Summe 
oder in Mill. B. M. 

In Bayern aind aufgekommen 
I 
I 
n Sachaen " " n W U r tt e m be r g sind aufgekommen 

oder in Mill. B. M. 

in 1919 

Mill. P.M. 

3406 
174 
37 

3617 
603 

255 
200 
191 

645 
108 

= 18 vH. 
von PreuJIen 

in 1920 in 1921 

Mill. P.M. Mill. P.M. 

1871 etwa 

363 280vH. 

37 von 1920 

2271 6400 
200 340 

- -

- -
- -

- -



Da8 deut8che Steuerwe8en von 1919 bi8 1923. 

In 1919 kamen also an Gemeindesteuem in den vier frtiheren 
K6nigreichen 603 + 108 = 711 Mill. Binnenmark ein: wir werden 
das ganze Reich mit 750 Mill. Binnenmark sicher nicht zu hoch 
einschAtzen. 

In 1920 fielen die Gemeindeeinkommensteuern fort, daher 
ging das Steueraufkommen der preuf3ischen Gemeinden von 603 
auf 200 Millionen Binnenmark zut11ck. SchlAgt man fUr die nicht
preuf3ischen Gemeinden 20vH. hinzu, so kommt man fUrdas ganze 
Reich auf 240 Millionen Binnenmark. 

FUr 1921 sind die statistischen Untersuchungen noch nicht 
abgeschlossen. Bei etwa 50 gr6f3eren preuf3ischen StAdten zeigte 
sich, daf3 in Papiermark in 1921 im Durchschnitt 280 vH. von 
1920 aufgekommen sind. Legt man diesen Faktor fUr aHe 
deutschen Gemeinden zugrunde, so ergeben sich fUr Preuf3en 
6400 Millionen Papiermark oder etwa 340 und im ganzen Reich 
etwa 400 Millionen Binnenmark. 

FUr 1922 werden wir wie im Vorjahr 400 Millionen Binnen
mark einsetzen. 

d. Gesamtsteueraufkommen in Milliarden Binnenmark. 
== 

=vH. vom 
Reich Lllnder Gemeinden Summe Aufkommen 

v. 1913 

In 1919 1,725 0,723 0,750 3,200 83 

" 1920 3,870 0,100 0,240 4,210 109 

., 1921 4,500 0,100 0,400 5,000 130 

" 1922 2,900 0,100 0,400 3,400 88 

Wir haben also als verarmendes Volk in 1919 und 1922 
'/5 und '/10, in 1920 und 1921 dagegen erheblich viel mehr Binnen
mark durch Steuern aufgebracht, als wir in 1913 als wohlhabendes 
Volk geleistet haben. 

II. Die N otenpresse. 
1. Die Gesamtausgaben des Reiches. 

Das Reich hat Monat fUr Monat mit Hilfe der Reichsbank 
wie privater Darlehen seine schwebende Schuld vermehrt; der 
vH.-Anteil der Reichsbank, d. h. die Tatigkeit der Notenpresse 
wachst von Monat zu Monat. Die Zunahme der schwebenden 
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Schuld haben wir dem Reiche im einzelnen Monat als Einnahme 
zugeschrieben und so die tats~chliche Ausgabe von Monat zu 
Monat als Summe von steuerlicher Einnahme und Schuldzunahme 
erre~hnet. 

In Milliarden Binnenmark hat das Reich verausgabt: 
in 1919 11,1, davon 62 vH. aus der Notenpresse gedeckt 

" 1920 12,3, 53 " " " " " 

" 1921 12,7, 43 " " " 

" 1922 10,5, 43 " " 
Trotzdem ab 1920 die sehr betr~chtlichen Bruttoausgaben 

der Eisenbahn, sowie ab 1921 die gro13en Reparationszahlungen 
usw. hinzutraten, haben sich die gesamten Bruttoausgaben des 
Reichs verringert: die inneren Ausgaben des Reiches mUssen 
also nach Abzug von Eisenbahnausgaben und Tributen noch 
wesentlich sch~rfer zurUckgegangen sein. Ein Vergleich dieser 
Zahlen mit 1913 war nicht mOglich, da die den vom Reich Uber
nommenen Steuern entsprechenden Ausgaben der Staaten und 
Gemeinden sich auch nicht anna.hernd feststellen lie13en. 

2. Der Ertrag der Notenpresse. 

Das Reich hat mit neuen Noten aus unserem Markte geholt 
(vgl. Mittelspalte im "Gesamtblld" der Tafel 6): 

in 1919 7600 Mill. Binnenmark = 197 vH. des Steuerautkommens v. 1913 

" 1920 6630 = 172"" " " 
" 1921 5710 " = 148"" " " 
" 1922 4730 " = 123 " 

Sum.7"24,7 Milld. B. M. 

Die Notenpresse hat also vier Jahre lang weiterhin je 2 bis 
11.'~ mal soviel Binnenmarkwerte aus dem deutschen Volke ge
zogen, wie wir in 1913 insgesamt an Steuern aufbrachten: wahr
lich eine gigantische Steuer, diese "Geldsteuer". 

3. Der Schwund der Offentlichen Schulden. 

In 1913 betrugen die Offentlichen Schulden 
des Reiches 4,9 Milld. Mark 
der Bundesstaaten • . • 16,2 
der Kreise und Provinzen 1,2 " 

" 
" 
0' 

der Gemeinden • . 0 0 _8,,:.,0_...:.:,, __ ..:.,,:.-.._ 

30,4 Milld. Mark 



Das deutsche Steuerwesen von 1919 bis 1923. 

In 1914-1918 haben alIe Gruppen ihre Schulden erheblich 
vermehrt: das Reich (vgl. Tafel 5. Fu13note 2) um 76 Milld. P. M. 
feste und 75 Milld. P. M. schwebende Schuld, Bundesstaaten und 
KommunalverbAnde dagegen fast nur urn schwebende SchtJ1den. 
Die Reichs- und Staatsschuldzunahme konnten wir ziemlich 
genau, die der KommunalverbAnde annAhemd einsetzen und ihre 
Sum me von jahr zu jahr nach der jeweiligen Teuerung in 
Binnenmark umrechnen: durch Aufnahme Offentlicher Schulden 
wurden demnach aus unserm Markte genommen: 

in 1913 30 Milld. P. M. 30 Milld. Friedensmark 
in 1914 12 Milld. B. M. 
in 1915 
in 1916 
in 1917 
in 1918 

18 
" It 

25 " 
23 " " 28 

" " " 
136 MUld. B. M. 

Davon entfielen 30 Milld. M. auf feste Vorkriegsschulden und 
63 Milld. B. M. auf feste ~ichsschulden; Staaten und StAdte 
haben mit RUcksicht auf die Kriegsanleihen wAhrend des Krieges 
keine Offentlichen Anleihen aufgelegt. Von den 136 Milld. B. M. 
waren also 93 Milld. oder 70 vH. durch freiwillige Zeichnungen 
aufgebracht und nur 30 vH. durch Schatzwechsel usw. beschaffi; 
von diesen aber wurden in jenen jahren noch bis '/3 im freien 
Markte untergebracht. 

In 1919 bis 1922 spielt die Zunahme der festen Schulden 
keine wesentliche Rolle mehr, wa.hrend rur die schwebende 
Schuld die des Reiches den Ausschlag gibt. Wenn daher das 
Reich durch die Notenpresse in 1919-1922 etwa 25 Milld. B. M. 
aus unserm Markte gezogen hat, so werden sich die gesamten 
Offentlichen Schulden - trotz der "Milliardenanleihen" der StAdte
kaum urn mehr als 28-30 Milld. B. M .. vermehrt haben. 

Von diesen Offentlichen Schulden in HOhe von insgesamt 
165 Milld. B. M. sind also etwa 95 Milld. B. M. oder 58 vH. 
durch freiwillige GHlubiger aufgebracht. Diese hl1tten bei einem 
ordnungsmA8igen Zinsendienst von 4 vH. jA.hrlich fast 4 Milld. B. M. 
zu verlangen gehabt. Die Geldentwertung aber lieD ihre Papier
markguthaben wie die Papiermarkzinsen von jahr zu jahr 
zusammenschrumpfen: im MA.rz 1923 betrugen die gesamten 
Offentlichen Schulden - bei 6600 Milld. P. M. schwebender 
Reichsschuld - etwa 7500 Milld. P. M. oder 2,20 Milld. B. M., also 



Die Notenpresse. 49 

gerade die H~Ufte der berechtigten Zinsen. Die wah rend des 
Krieges gezeichneten 93 Milld. B. M. machten in jenen jahren 
etwa 140 Milld. P. M. aus; sie bedeuteten im MQrz 1923 
0,42 Milld. B. M. und ihr Zinsendienst etwa 16 Millionen B. M. 

Die festen GIQubiger von Reich, Staaten und Gemeinden 
haben also die 93 Milld. B. M., die sie in guten Werten hin
gegeben hatten, fast vtSllig verloren: 93 Milld. B. M. aber ent
sprechen unserer Steuerleistung von 24 jahren wie 1913. Auf3erdem 
verzichteten sie jahr rur jahr auf die jQhrlichen Zinsen in der 
HOhe desselben Steueraufkommens von 1913. 

Die tatsQchlichen Verluste sind noch viel grOf3er gewesen, 
da die festen Offentlichen Schulden nur einen Teil des angelegten 
VermtSgens ausmachten. Von den Sparguthaben, die in 1913 mit 
20 Milld. Friedensmark zwei Dritteln der damaligen Offentlichen 
Schulden entsprachen, wurde ein erheblicher Tell in schwebenden 
(Sffentlichen Schulden angelegt und verloren. Ferner stehen die 
deutschen Aktien trotz der hohen Kurse auf 4 bis 6 vH. ihres 
Goldwertes. Oberall wirkte sich die Geldentwertung aus. 

Wer immer den Besitz besteuern will, wird an diesem 
Schwund der Offentlichen Schulden, in denen der rur Besitz
steuern entscheidende Mittelstand einen erheblichen Tell seines 
VermOgens angelegt hatte, kaum vorbeigehen dUrfen: der bOse 
"Besitz" hat zugunsten von Reich, Staaten und Gemeinden in 
einem Umfange auf Werte verzichtet, wie es noch niemals in 
der Geschichte geschehen ist. 

Das Ausland ist an diesen Leistungen so gut wie gar nicht 
beteiligt. Von den Kriegsanleihen hat es kaum selbst in P. M. 
nennenswerte BetrQge gehabt, von spQteren Anleihen nur ganz 
unwesentliche Betrage. Wer aber den Verlust errechnen wollte, 
den das Ausland an der Mark hatte, mUf3te die Gewinne 
davon absetzen, die von ihm durch den Handel mit der unter
wertigen Mark wie mit den dadurch unterwertigen deutschen 
Waren gemacht wurden. Diese Spekulations- und Verschleu
derungsverdienste dUrften 'die Verluste an Markguthaben urn 
einiges Ubersteigen. 

4. Der Schwund der Reichsschuld. 

Die schwebende Reichsschuld betrug im April 1919 67 Milld. 
Papiermark oder 25,8 Milld. Binnenmark. Sie wuchs nominell 

Jessen, Pinanzen. 4 
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bis Ende .Ma.rz 1923 auf 6601 Milld. Papiermark (100 fach), in 
Binnenmark schrumpfte sie auf 2,0 Mind. oder 7,8 vH. zusammen. 

Die feste Reichsschuld betrug im April 1919 81 Milld. Papier
mark oder 31,2 Milld. Binnenmark. Sie blieb nominell gleich, 
in Binnenmark aber schrumpfte sie bis Ende Ml1rz 1923 auf 
0,025 Milld. oder 0,8 vH. zusammen. 

Das Reich hat also 31,2 Milld. Binnenmark feste Schuld und 
23,8 Milld. B. M. schwebende Schuld eingestampft. Seine Gll1ubiger 
haben im ganzen auf 55,0 oder in jedem der vier Jahre. zu
gunsten des Reiches wie seines Zinsendienstes, auf 14 Milld. 
Binnenmark verzichtet. 

Leider aber haben die Staaten in der Geschichte mit ihren 
Schulden meist auch ihren Kredit eingestampft und ihn erst voll 
wieder gewonnen, wenn sie der Notenpresse, also der Geldver
schlechterung, Einhalt zu gebieten vermochten. Uns versperrt 
Versailles den Weg: man nahm uns unsere Rohstoffgebiete und 
wundert sich nun, daB wir als verarmtes Volk den notwendigen 
Import nur bezahlen kOnnen, indem wir dem Auslande Papier
mark aufdrlngen. 

5. Reparation und Notenpresse. 

Wer sich einmal klar gemacht hat, daB das Reich keine 
Dollareinnahmen, ja kaum das Mittel zwischen ihnen und Lebens
haltungsindexeinnahmen fUr seine Ausgaben braucht, wird nicht 
mehr versuchen, die steuerlichen Einnahmen in Dollar umzu
rechnen. 

Wollte man auf diesem Wege zu haltbaren Zahlen kommen, 
so mUBte man auch die inneren Ausgaben in Dollar umrechnen. 
Da die einzelnen Ausgaben aber aus etattechnischen GrUnden nicht 
monatlich feststellbar sind, dUrfte der Enolg wenig befriedigen. 

Eines aber sei doch in Dollargoldmark umgerechnet, und 
zwar der Ertrag der Notenpresse; er betrug nach den monat
lichen Kursen: 

in 1919 
., 1920 

" 1921 
" 1922 

5.95 Milliarden Dollargoldmark 
6.24 
3,73 
2,13 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

Die in 1919 und 1920 aufgekommenen Betrl1ge dienten zum 
groBen Teile dem inneren Bedan: wie konnte auch die junge 
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Reichsfinanzverwaltung die ungeheuren Mittel aufbringen, die 
Zusammenbruch und Demobilmachung verlangten? 

In 1921 und 1922 hatten wir erhebliche Tribute zu leisten. 
Fur den inneren Bedarf durfte vom Ertrage der Notenpresse 
nichts ubriggeblieben sein: unsere Tribute sind gr(sf3er gewesen 
als der Ertrag der Notenpresse, d. h. wir haben aus Steuem 
Tribute gezahlt! 

Die Notenpresse hatte in 1919 62 vH. der Gesamtausgaben 
zu decken. Ihr Anteil ist regelmAf3ig und erheblich zuruck ge
gangen bis auf 43 vH. in 192~. 

6. Die deutsche Steuerlast im Vergleich 
zum Ausland. 

Niemand wird die Notenpresse als ordentliche Einnahme
queUe bezeichnen. Wenn sie aber erheblich viel mehr Werte 
aus unserm Markte zog als alle andem Steuem zusammen, so 
kann man bei einem Vergleiche unserer (Sffentlichen Abgaben mit 
denen anderer Staaten an dieser gigantischen Steuer nicht vor
l1bergehen. 

Wir vergleichen fUr England, Frankreich und Deutschland 
das Steueraufkommen in den Rechnungsj!lhren 1920 und 1921; 
fUr 1922 reichten die Unterlagen noch nicht aus. 

SteuerL Gesamtaufkommen Binnenwert Verlorene Arbeits-
wochen 

Summe l ) je Kopf Teuerung'JI j K f Wochen-
IWochen 1913 = 1 e op lohn 

1930 
froBbritannien . 1,11 Milld. Pf. St. 33 Pf. St. 2,55 9,1 Pf.St. 88Ih.!) 5,5 
'rankreich ..... 15,9 " 

P.Fr. 402 P. Fr. 3,90 103 B.Fr. 184 P. Fr.') 2,2 
leutsches Reich 46,1 " 

P.M. 77o P .M. 11,6 70B.M. 276 P. M.~) 2,8 
Notenpresse .. 74,9 " " 1250P. M. 11,6 110 B.M. 276P.M. ..!!L --

180B.M. 7,3 

1921 
froBbritannien . 924 Mill. Pf. St. 20 Pf. St. 2,07 9,6 Pf.St. 75 sh.') 5,3 
'rankreich ..... 17,7 Milld. P.Fr. 447 P. Fr. 3,17 141 Fr. 168 P. Fr.') 2,7 
leutsches Reich 87,6 " 

P.M. 1459 P. M. 19,0 n B. M• 436 P. M.5) 3,3 
Notenpres8e .. 105,6 " " 1763 " 19,0 93 B• M• 436P.M. -iL 

170B. M. 7,4 

I) bis 5) siehe Seile 52. 

4" 
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Wenn der Englander mehr Binnenwerte aufbrachte als der 
Deutsche (182 und 192 B. M. gegen 180 und 170 B. M.), so ist 
zweierlei zu bedenken: 

1. Der deutsche Arbeiter verdient in Werten nur einen Tell 
des englischen Lohnes; der Armere aber verzichtet schwerer 
als der Bessergestellte. 

2. Flir die englische Steuerkraft spielt der recht wohl
habende Mittelstand und die sehr reiche Oberschicht eine erheb
liche Rolle: der deutsche Mittelstand verarmte, die neureiche 
Oberschicht verschwindet zahlenmlU3ig, die Auslander unserer 
Vergnligungslokale dlirfen wir nicht besteuem. 

3. Die englische Wirtschaft hat keine Versailler Diktate 
durchzumachen gehabt. 

Auch aus WochenHShnen hat der Englander beachtenswerte 
Betrlige aufgebracht: 5,5 und 5,3 WochenlOhne; 

der franzOsische Rentner zeichnet lieber schwebende 
Schulden, als daD er Steuem zahlt: 2,2 und 2,7 WochenlOhne 
sind keine besondere Leistung; 

der Deutsche gab in Form von Steuern 2,8 und 3,3 Wochen-
16hne hin; die Notenpresse aber nahm ihm weitere 4,5 und 
4,1 WochenlOhne; so verlor er 7,3 und 7,4 Wochenl6hne, also 
fast 11/2 mal soviel wie der EnglAnder. 

Ill. Das deutsche Steuersystem. 
1. Rlickblick. 

Geschichte und Volkscharakter, Berufsgliederung und inner
politische MachtverhAltnisse, Zufall und Absicht - wer will die 
KrAfte nennen, die sich in den Steuersystemen der VOlker wider-

1) Die englischen Zahlen nach dem Economilt (nach Abzug der ver
milchten Einnahmen); die franzOlilchen nach dem Bokanowlkilchen Bericht 
zum Etat 19:13 und dem Journal omciel (naoh Abzug der Monopolrohein
nahmen); die deutlchen nach Tafel 6. 

!I) Etatljahrsdurchlchnitt der Indizes filr Lebenlmittel, Beleuchtung, 
Wohnung UIW. 

') Nach Labour Gazette: DurchlchniUllohn einel Londoner Malchinen
bauarbeiterl in 1920 und 19U. 

') FUr 19:10 nach Angaben der paritlitilchen Kommi.lion in Lyon (April 
19u), fUr 19u ParlIer Metallarbtiter nach der amtlichen Lohnenquete filr 1921. 

6) Nach "WirtlChaft und Statiltik". Wochenlohn eines nrheirateten 
Berliner Metallarbeiterl (EtatajahrldurchschniU). 
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spiegeln? Jedes Land hat das seine; und wenn es zu ihm 
paDt, wohl ihm! 

Das Deutsche Reich ist entstanden, indem selbstAndige 
Staaten den Bund schlossen. PreuDen, Bayem, Sachsen, WQrt
temberg, Baden, Hamburg - ein jedes hatte sein Steuersystem 
und seine eingefahrene Finanzverwaltung. Darum lieD Bismarck 
den Bundesstaaten die direkten Steuern und stellte die Finanzen 
des Reichs, nach dem Vorbild des Norddeutschen Bundes, auf 
Z(slle und indirekte Steuem; die beiden letzteren wurden von den 
bundesstaatlichen Beh(Srden mitverwaltet. 

Die Reichsflnanzreform von 1919 machte das Reich zum 
alleinigen Steuerverwalter, neben dem die Bundesstaaten und 
Gemeinden mehr und mehr zurQcktraten: sie sollten die n(Stigen 
Gelder l1berwiesen erhalten. 

Erhoben I Betrag I vH. der 
von1) Summe ~n Mill. M: 

Einkommenlteuer SG 1400 32 
ZOUe . R 890 20 
Stempeilteuern • RS 325 7,3 
Bier- und Braulteuem . SG 300 6,7 
Branntweinlteuern R 220 4,9 
Zuckersteuer R 180 4,0 
Gebliude-, Grund-, Mietlteuem . SG 120 2,7 
Erglnzunglsteuern S 90 2,0 
Erblchaftslteuern . RS 70 1,6 
Salzsteuer R 65 1,5 
Umsatzsteuem . G 50 1,1 
Gewerbesteuern SG 30 0.7 
Wertzuwachssteuern RSG 20 0,5 
Kapitairentenlteuem . S 15 0,4 
Obrlge Steuem . RSG 725 15 

Summe 4500 100 

Die Einkommensteuem standen also an erster Stelle (32 vH.), 
die Z(slle an zweiter (20 vH.); erst in erheblichem Abstande 

1) R = Reich, S = Bundesltaaten, G = Gemeinden. 
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folgen die Stempelsteuem, die, in kleinen Betrllgen erhoben; 
ein Viertel des Einkommensteuerertrages bringen, und die Bier
steuem; erst nach zwei weiteren Gruppen (Branntwein und 
Zucker) zeigen sich die ersten Verm6genssteuem: der Ertrag 
des Verm6gens wurde als Einkommen vomehmlich von den Ein
kommensteuem mit ihren Staffelslltzen erfaIlt. 

1m ganzen gesehen, bringen Einkommensteuern und Z611e 
etwas tiber die HiUfte des gesamten Steuereinkommens; der 
Rest entflIlt auf eine groDe Zahl kleinerer Steuem, die zum 
guten Tell wohl nur dadurch m6glich waren, da13 sie im kleinsten 
Kreise an Ort und Stelle fast ohne Unkosten erhoben wurden. 

3. Die vier Pfeiler des Erzbergerschen Systems. 

a) Einkommensteuer (vgl. Tafel 6). 

In 1913 kamen in den Bundesstaaten 694 Mill. M. an Ein
kommensteuem auf. Das Gemeindeaufkommen haben wir filr 
1913 auf 1,4 Milld. veransehlagt; nehmen wir an, daD von ihnen 
50 vH. auf die Einkommensteuern entfielen, so wUrden zu den 
694 Mill. staatlieher Einkommensteuer 700 Mill. gemeindliche Zu
sehillge (also 100 vH. durehsehnittlieher Zusehlag) hinzutreten. 
Von der Summe von 1400 Mill. sind, entspreehend dem Be
v6lkerungsverlust, 12 vH. abzusetzen:. In 1913 kamen also 
1,23 Milld. M. an Einkommensteuem auf. 

Die nichtphysischen Personen werden nieht von der Reiehs
einkommensteuer, sondern der K6rperschaftssteuer erfait. In 
Preu13en brachten sie in 1913 von der preu13ischen Einkommen
steuer 15 vH; zu einem Vergleieh mit den Zahlen der Reiehs
einkommensteuer werden wir also mit einem Abzuge von 10 vH. 
sieher nicht zu vie I absetzen. Es bleibt also als vergleichbares 
Einkommensteuerergebnis filr 1913: 1,23 Milld. M. -10 vH. 
= 1,1 Milld. M. 

Die Reichseinkommensteuer braehte 
in 1930 815 Mill. B. M. -co 74 vH. vom Aufkommen von 1913 

1931 . . 1310 " " ,,= 118 " " 
1932 . . 993 " " ,,= 91" " " 

Wir haben also als verarmtes Volk in den beiden letzten 
Jahren 118 und 91 vH. der Einkommensteuer von 1913 dem 
Reich zur Verftlgung gestellt. 
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Wenn wir derartige Betrlige aufbrachten, so darf nicht tiber
sehen werden, dan wir zuvor bereits die Kohlen- und die Um
satzsteuer abgeliefert hatten, be ides Steuern, wie sie in einer 
Schwere in 1913 nicht bekannt waren. 

Der Ertrag del' Einkommensteuer geht von 180 Mill. B. M. 
im Milrz 1922 auf 59 Mill. B. M. im Dezember 1922 zurUck: 
hier wirkt sich neben der notwendig nachtrAglichen Veranlagung 
die Zahlung del' nominell festgelegten SteuerbetrAge in entwertetem 
Gelde aus (das "Gesetz tiber die BerUcksichtigung del' Geldent
wertung bei den Steuern" flihrt dagegen fUr verspiltete Zahlungen 
monatliche Zuschillge ein), anderseits dt1rfte abel' auch das vel''': 
steuerte Einkommen, wie es von der sofort erhobenen Lohnsteuer 
erfant wird, zurUckgegangen sein. Nimmt man selbst an, dan die 
Lohnsteuer im MArz 1922 von den 180 Mill. B. M. 50 vH., also 
go Mill. B. M. brachte, im Dezember dagegen von den 59 Mill. 
B. M. 90 vH., also 53 Mill. B. M. - so ist das versteuerte Lohn
einkommen auf 60 vH. zurUckgegangen. 

Rechnet man das Lohnsteueraufkommen der einzelnen Monate 
in Binnenmark urn, so zeigt sieh, dan von dem Gesamtertrage del' 
Einkommensteuer in 1922 (992 Mill. B. M.) 653 Mill. B. M. oder 
65,7 vH. durch die Lohnsteuer, 34,3 vH. dagegen durch die Veran
lagungssteuer aufkamen, wAhrend das Verhilltnis in Papiermark 
88vH. zu 12VH. war: del' Papierschleier trtigt hier wie anderswo. 

Leider la.nt sieh das versteuerte Einkommen der Lohnange
stellten, also des tibergrof3en Teiles der berufstAtigen Deutschen, 
nieht von Monat zu Monat errechnen, da bei den wechselnden 
Steuerabztigen nicht ersiehtlich ist, welche SAtze jeweils bei den 
aufgekommenen BetrAgen abgezogen wurden. 

Seit der Ruhrbesetzung brachte die Einkommensteuer, nach
dem sie im Januar auf 69 Mill. B. M. gestiegen war, nur 32 Mill. 
B. M. im Februar und 57 Mill. B. M. im Milrz 1923. 

b) ZOlle. 

In 1913 sind an ReichszOllen 679 Mill. aufgekommen, mit 
12 vH. Abzug also 598 Mill. (Siehe Tabelle S. 56.) 

Aus den ZOllen hat das Reich' also 31 bis 50 vH., aus den 
Ausfuhrabgaben weitere 12 bis 50 vH., zusammen steigend 45 bis 
83 vH. dessen eingenommen, was die ZOlle des bltihenden deutschen 
Auf3enhandels von 1913 abwarfen. 



Du deutsche Steuerwelen von 1919 bil 1923. 

ZOlle 

vH. von 1913 

In 1919 193 Mill. B. M. 33 vH. 

" 1920 185 .. " 31 " 
" 1921 300 " 51 .. 
" 1922 202 

" 34 .. 

AUlfuhrabgaben 

= vH. von 1913 

73 Mill. B. M. 12 vH. 

194" "33,, 
132 " 
291 .. 

., 22 ., 

" 50 ., 

ZUlammen 

vH. von 1913 

266 Mill. B. M. 45 vH. 
380 " 64 ., 

432 " 
493 " 

73 .• 
83 •• 

In Dollar umgereehnet ware der Ertrag der Zolleinnahmen 
gegen'l1ber 1913 um einige Prozent geringer: aueh dann wiirde 
sieh zeigen, daO der in Gold auf unter lia zur'l1ekgegangene deutsehe 
AuOenhandel heute eine wesentlieh hOhere Zollast trAgt als in 1913. 
Es muB aber immer wieder betont werden, daB das Reich 
nieht Dollar braueht, sondern Einnahmen naeh den deutsehen 
Preisen. 

c) Umsatzsteuer. 

Sie besteuert den Umsatz aller selbstAndigen ErwerbstAtigen 
einsehl. Landwirtsehaft und freie Berufe mit 2 vH. 

Das Aufkommen an lJmsatzsteuer sehwankt von Monat zu 
Monat infolge der Vorausbezahlung ziemlieh stark. 1m ganzen 
braehte sie, vergliehen mit der Hauptsteuer von 1913, 

in 1919 184 Mill. B. M., also 15 vH. del Einkommensteueraufkommens v. 1913 

" 1920 352" " "29.,,, " " 
" 1921 601 
" 1922 510 " 

., 49 " 

" 42 " 
" " 
" " 

Industrie und Handel haben also in 1920 bis 1922 an Umsatz
steuer bis zur HAlfte dessen aufgebraeht, was in 1913 an Ein
kommensteuer aufkam. Ob eine derartige steuerliehe Belastung 
wirklieh voll abgewAlzt werden kann? Beim . AuOenhandel diirfte 
es jedenfalls nieht mOglieh sein. 

d) Kohlensteuer. 

Die Kohlensteuer (40 vH. vom Wert der verkauften Kohle) 
ist ohne Vorgltngerin. Sie braehte 

in 1919 250 Mill. B. M., also 20 vH. del Einkommensteueraufkommens v. 1913 

" 1920 408" " "33,, " 
" 1921 338 " ., 27" " " " 
" 1922 320 " " " 26 
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e) Die vier Pfeiler zusammen. 
Setzt man die jeweiligen gesamten steuerlichen Einnahmen 

des Reiches = lOa, SO entfallen 

Auf Eln- ZOlle und 
kommen- Ausfuhr- Umaatz- Kohlen- Summe 

steuer abgaben steuer steuer 
vH. vH. vH. vH. vH. 

In 1919 -- 17 10 16 

1 
43 

" 1920 21 10 8 10 49 

" 19u 32 12 13 8 65 

" 1922 34 17 18 11 80 

Die vier Hauptsteuern bringen also von jahr zu jahr einen 
immer grtSf3eren AnteU, in 1922 aber '!~ der gesamten steuer
lichen Einnahmen. 

Die grof3e Zahl der tlbrigen Steuern tritt also entsprechend 
zurtlck. 

4. Die tibrigen Steuern. 

a) Die einmaligen Steuern umfassen verschiedene 
grof3en Kriegsabgaben. Sie brachten als reine Besitzsteuem 
in 1919 336 Mill. B. M. =-, 14 vH. der gesamten steuerlichen Einnahmen 
" 1920 434 
,,1921 320 " .. " " =.":: 11 " 

~, " =- 6" 

.. .. " .. 
oder in den drei jahren zusammen 1090 Mill. B. M. oder je 
ein Drittel des Einkommensteueraufkommens von 1922. 

b) Die Tabaksteuern sind in Deutschland nie so ausge
baut gewesen wie in einzelnen anderen Llndem - andere VtSlker, 
andere Steuersysteme. In 1913 sind im Reich an Tabaksteuer 
und Zigarettensteuer zusammen 54 Mill. M. aufgekommen. 
In 1919 

" 1920 
.. 1921 

163 Mill. B. M., also 301 vH. yom Aufkommen in 1913 

169 """ 313" " " 
212 

" " " 392 .. " 
" 1922 125" " 230 " "" 

Tabak- und Tabakerzeugnisse sind also abgesehen von 
der erhtShten Zollbelastung - wesentlich stlrker herangezogen 
als vor dem Kriege, namentlich seit sie in vH.-Sltzen des Klein
verkaufspreises belastet sind (40 vH. bei Zigaretten und 20 vH. 
bei Zigarren). 

c) Getrlnkesteuern (Biersteuer, Weinsteuer, Schaumwein
steuer, Mineralwassersteuer) werden hier nur gemeinsam auf-
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gefiihrt, da sie durch die neuen Steuergesetze anders erfaf3t 
werden. Der Gesamtertrag geht 

von 134 Mill. B. M. in 1919 
auf 80 " " in 1930, 

76 " .. in 1931 
und 27 " "" in 1932 

zuriick: Auch ein Zeichen der Verarmung Deutschlands. 

d) Die B(Srsenumsatzsteuer (Schluflnotenstempel) brachte 
in 1913 18 Mill. M. Ihr Ertrag stieg von 30 und 32 Mill. B. M. 
in 1919 und 1920 auf 90 Mill. B. M. in 1921, urn infolge neuer 
Regelung bis Januar 1923 zu verschwinden; im Februar 1923 
brachte sie 3 Mill. B. M., im Februar 10 Mill. B. M. 

e) Die Gesellschaftsvertragssteuer (71/2 vH. von jeder 
KapitalserMhung usw.) brachte in 1913 6,8 Mill. B. M., in 1919 
24 Mill., in 1920 75 Mill., in 1921 98 Mill. und 1922 26 Mill. B. M., 
also in 1922 nur 37 vH. des Vorjahres. 

f) Die Kapitalertragssteuer geht in gleicher Weise scharf 
zuriick: In 1920 und 1921 75 und 85 Mill. B. M., in 1922 da
gegen nur noch 26 Mill. B. M., d. i. 31 vH. des Vorjahres. In 
den letzten Monaten bringt sie trotz nominell stark steigender 
Betra.ge in B. M. immer weniger. 

g) Die K(Srperschaftssteuer wurde als kleinere Steuer in 
die Tafel 6 nicht aufgenommen, zumal sie erst in 1921 in wesent
lichem Maf3e einkam: in 1920 0,3 Mill. B. M., in 1921 81 Mill. B. M. 
und in 1922 (unter sehr scharfem Rtlckgang aufunter eineMill.B.M. 
im Monatsdurchschnitt seit Oktober 1922) 34 Mill. B. M. 

h) Ergebnis. Der Rtlckgang dieser kleinen Steuern 1a.llt 
sich leider ihren Erhebungskosten nicht gegentlberstellen. Die 
Kapitalertragssteuer wird in 1923 nicht mehr erhoben werden, da 
sie sich nicht mehr rentiert; z. T. wurde sie mit der K(Srper
schaftssteuer vereinigt. Auch bei weiteren Steuern dtlrfte es 
immer wieder angebracht erscheinen, sie auf ihre Erhebungs
kosten zu prtlfen. 

5. Die Besitzbelastung 1919 bis 1923. 

Wie die Notenpresse die Gla.ubiger von Reichs-, Staaten
und Kommunalverba.nden enteignete, und zwar urn erschreckende 
Ziffern, sahen wir oben. Daneben aber laufen eine gr(Sllere 
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Reihe reiner Besitzsteuern, die allerdings, infolge del' erwllhnten 
Enteignung des Mittelstandes, immer weniger bringen. 

In Mill. B. M. brachten in 1919 19:ao 19:al 19U 

Reichlnotopfer . 810 461 1:13 
Einmalige Steuern 336 434 3:ao 14 
Erblchaftllteuer 25 24 34 10 
Kapltalertraglteuer 75 85 :a:a 

Summe 361 1343 900 169 

Reiehsnotopfer und einmalige Steuem gehen zu111ek, weil es 
sich um absterbende Steuem handelt, Erbsehafts- und Kapital
ertragsteuer infolge del' Verarmung. Insgesamt braehten in 
1919-1923 diese reinen Besitzsteuem in Binnenmark, also naeh 
ihrem inneren Werte zur Zeit des Aufkommens, 2,77 Milld. B. M' I 

d. h. 89 vH. des Betrages. den die Reichseinkommensteuer in 
del' gleiehen Zeit braehte (3,12 Milld. B. M.), odeI' 21 vH. des 
gesamten Aufkommens an Reiehssteuern. 

IV. Papiermark und Finanzverwaltung. 
1. DeI' Voransehlag. 

SoIl man aile Etatzahlen in einer IndexwIDlrung geben? DeI' 
Dollar ("Goldmark") wtirde sieh naturgemlU3 nieht eignen. Abel' 
aueh die Binnenmark wird die Arbeit nieht wesentlieh erleiehtem. 
Jede Zahl des Etats hat ihre Gesehiehte, wie aueh der Etattitel flir 
die einzelnen Aufgabekreise in den letzten Jahren deren Wand
lungen mitgemaeht hat; darum kann man die heutigen Etatfonds 
nieht mehr mit denen von 1914 vergleiehen. Vor allem konnten 
wir uns damals als wohlhabendes Volk so manehes leisten, was 
heute unsere steuerliehe Leistungsflihigkeit (vgl. den Rtlekgang der 
Einkommensteuer) tibersteigen wtirde: da die Einnahmen nieht 
mit der Teuerung steigen, dtlrfen es die Ausgaben aueh nieht. 

Entseheidend wird immer sein, daB der Etat im ganzen 
balanciert, wobei nattlrlieh aile Ausgaben wie alle Einnahmen 
auf einem bestimmten Stiehmonat odeI' gar Stiehtag abgestellt 
werden mtissen. 

Die Gefahr des Etatisierens mit Stiehmonaten liegt in zwei 
Punkten: einmal wird jedes Ressort geneigt sein, seine Ein
nahmen so zu veransehlagen, daB sie mtsgliehst viel von seinen 
Ausgaben deeken, und wi I'd nul' zu leieht kommende Tarif-
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oder GebUhrenerhOhungen oder gar die vorausgesehene Geld
entwertung in Einnahme stellen, ohne die entsprechenden Aus
gaben einsetzen zu kOnnen; andrerseits aber pflegen sich die 
Etatsverhandlungen im Pariament oft sehr lange hinzuziehen; 
da erscheinen die im Stichmonat vielleicht schon reichlich ver
anschlagten Einnahmen infolge der weiteren Geldentwertung 
als lAcherlich niedrig, und auf Grund der "zu niedrigen" Ein
nahmefonds werden nur zu leicht weitere Ausgaben bewilligt. 

2. Die Abrechnung. 

Leider dauert die Rechnungslegung heute an fast allen 
Stellen Illnger als frilher, wo das Etatsjahr schon nach 1/2 Jahr 
abgerechnet war. Trotzdem aber scheint es nOtig, die Papier
zahlen mit der Teurung zu vergleichen, wie auch die IstverhAlt
nisse von bestimmten Fonds, Einnahmen wie Ausgaben, unter
einander laufend zu verfolgen und das gewonnene Material bei 
der Etatisierung in weitestem Umfange zu berilcksichtigen. 

Vergleicht man die Istzahlen der einzelnen Jahre mit den 
veranschlagten Betrigen, so sind in Papiermark erheblich hOhere 
BetrAge eingekommen. Eine Umrechnung in Binnenrnark wird 
das Bild sehr oft erheblich verschieben. 

Die Kohlensteuer z. B. brachte in 1919 statt 790 Mill. 
1,354 Milld., also 170 vH.; in Binnenmark dagegen statt 300 Mill. 
nur 250 Mill. = 84 vH. In 1920 blieb die Teuerung ziemlich 
gleich; in Papiermark kamen auf 105 vH., in Binnenmark 
102 vH. des Voranschlags. In 1921: in Papiermark 150 vH.; das 
"Mehr" von 2,25 Milld. schmilzt aber zusammen, denn in Binnen
mark ist das Ergebnis nur 97 vH. In 1922: in Papierrnark das 
24 fache, in Binnenmark 55 vH. 

3. Die Steuerverwaltung. 

Fast unlOsbar werden die Aufgaben auf dem Gebiete der Steuer
verwaltung. Vorn theoretischen Standpunkte wAre zu verlangen, 
daD die Steuem in demselben Augenblick veranlagt, bezahlt 
und von Staatswegen wieder ausgegeben werden, in dem die 
steuerlich zu erfassenden Betrige an den Steuerquellen erscheinen: 
jeder TagVerzOgerung bei diesen drei Vorgingen schAdigt den Staat. 

Andrerseits aber muD immer wieder betont werden, daD 
"Geldentwertung" kein wAhrungstheoretischer Vorgang ist, son-
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dern daf3 sich hinter den mlirehenhaft aufgebla.hten Ziffern eine 
immer sehlirfere Verarmung verbirgt: wir gaben oben einen 
Aussehnitt, den Sehwund der 6ffentliehen Sehulden, und gab en 
ferner den Ertrag der Notenpresse, die vier Jahre lang 2 bis 11/4 
mal so viel Werte aus unserm verarmten Markte herausholte, 
als wir in 1913 an Steuern leisteten. Wenn dureh diese Vor
ga.nge, zu denen noeh die ganzen, hier nieht zu untersuehenden 
ubrigen Verluste dureh Krieg und Versailles hinzutreten, die 
Armut wa.ehst, so muss en die Binnenmarkertrlige der Steuern 
zurtiekgehen. 

Wir vergleiehen in Tafel 6 die in 1922 aufgekommenen 
Papiermarkbetra.ge mit den Binnenmarkzahlen. Ihre Ober
sehneidungen werden besser als viele Werte die Sehwierigkeiten 
aufzeigen, welche die Geldentwerturtg der Steuerverwaltung ent
gegenstellt. 

S chI u13. 
Der Reichsetat solI ins Gleichgewieht gebraeht werden, 

so wird immer wieder im lruande wie im Auslande gefordert 
werden, bis wir diesem Ziel irgendwie na.her gekommen sein 
werden. 1m Reiehsetat aber erseheinen alle gro13en deutsehen 
Finanzprobleme der Gegenwart. Es sei daher gestattet, die 
Ausgabegruppen wie die gegenUberstehenden Einnahmegruppen 
kurz noeh einmal zu Uberblieken. 

I. Die Reiehsausgaben. 

1. Die Ausgaben der Reichsverwaltung. Wir fan den 
im Plane der Reiehsfinanzen: Zusehu13bedarf in 1914 29,09 M. 
je Deutsehen, in 1922 560 M., also auf das 20faehe gestiegen. 
Die Einkommen der deutsehenSteuerzahler - einMa13stab, der fUr 
die Staatsfinanzen wiehtiger ist als irgendein Index - waren 
bis zum Stiehmonat des Voransehlages fUr 1922 auf das 10fache 
gestiegen: wenn auch im einzelnen gespart werden k6nnte, so 
erseheinen die Ausgaben fUr die Reichsverwaltung durchaus als 
tragbar. (Wie die innere Struktur ihres Bedarfs sieh a.nderte, 
beweisen folgende Zahlen: in 1914 verlangte das Heer und Marine 
85 vH. des Zuschu8bedarfs, in 1922 dagegen die Pensionen 50 vH. 
und die innere Verwaltung [Armenuntersttitzungen u. a.] 38 vH.) 
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2. Die Betriebsverwaltungen. Die Eisenbahnverwaltung 
spielt heute mit ihren ungeheuren Roheinnahmen und Rohaus
gaben und ihren 1,5 Millionen Beamten und Angestellten ffir den 
Reichshaushalt dieselbe Rolle, wie sie es vor dem Kriege filr 
die Bundesstaaten tat. Damals eine vorbildliche Untemehmung, 
muf3te sie im Kriege riicksichtslos in den Dienst des Ganzen 
gestellt werden. Bei allen Bundesstaaten erforderte die Eisen
bahnverwaltung in 1916 bis 1919 erhebliche ZuschUsse. Immerhin 
muf3 es mOglich sein, die Reichseisenbahn dahin zu bringen, 
daf3 sie keine ZuschOsse mehr erfordert, wenn auch der ROck
gang des deutschen Verkehrs es kaum ermOglichen wird, daf3 
die auf Friedensbedarf eingestellten Anlagen voll ausgenutzt 
werden. Solange der Markt keine festen Anleihen aufzunehmen 
bereit ist, wird man ihre auf3erordentlichen Ausgaben entsprechend 
einschriinken mUssen. 

Auch die Post wird ihren Betrieb auf die Anspriiche eines 
Armeren Volkes umstellen mUssen. 

3. Reichsschuld. Der Zuschuf3bedarf der Reichsschuld 
stieg - bei 10 fachem deutschen Durchschnittseinkommen -
von 1914 bis zum Stichmonat des Etats 1922 auf das 208fache: 
Kriegsfolge. Vielleicht werden wir in bezug auf die Reichsschuld 
dem Vorbilde folgen mOssen und kOnnen, das Preuf3en mit seiner 
Herabsetzung der ZinssAtze seiner Schulden verschiedentlich ge
geben hat. Dabei ist zu bedenken, daB die Zinsen der - aus
scblaggebenden - schwebenden Schulden fast ganz in die HAnde 
der Reichsbank flief3en! 

4. Die Oberweisungen an die LAnder und Gemeinden. 
Hier liegt eine weitere schwere Aufgabe, die der LOsung harrt 
und die vor allem dem Auslande gegenUber, das Ober die histo
rische Struktur des Deutschen Reiches meist wenig unterrichtet 
ist, scharf herausgearbeitet werden muf3. 

Erzberger wollte den LAndern und Gemeinden die ErtrAg
nisse bestimmter Steuern Uberweisen lassen. Sein System hat 
sich aber nicht halten lassen: das Reich sich verpflichten muf3tej 
unabhiingig von seinen steuerlichen Einnahmen, an LAnder und 
Gemeinden BesoldungszuschOsse zu leisten, und zwar zu '/5 der 
Besoldungsausgaben. 

Die Gefahr lag darin, daf3 eine wirkliche Kontrolle der Aus
gaben von LAndern und den (60000) Gemeinden 'sich nicht in 
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dem nOtigen Umfange durchftlhren lieD. Hieran wird auch eine 
fremde Finanzkontrolle nichts andern: wenn die Franzosen be
tonen, dall sie sich auf das Zentralisieren und Kontrollieren 
verstanden, so vergessen sie, daD PreuDen allein mehr Einwohner 
hatte als Frankreich, und dafl Preuflen neben seiner vorbildlichen 
Verwaltung etwas aufgebaut hat, was es jenseits der Vogesen 
nie gab: eine musterhafte staatliche Eisenbahnverwaltung; die 
preuflische Eisenbahn aber war der grOflte Betrieb der Erde. 

Der einzige Weg in der so wichtigen Frage des Finanz
ausgleichs zwischen Reich, La.ndem und Gemeinden scheint 
daher doch zu sein, dafl man den letzteren wieder gewisse 
Steuern ganz l1berlallt, auf die sie ihre Ausgaben einzustellen 
haben. Und zwar wird man nur variable Steuern wahlen kOnnen. 
Die ZOlle scheiden von vornherein aus, Kohlen- und Umsatz
steuer wird man kaum als varia bel bezeichnen kOnnen, so dUrfte 
Yielleicht die Oberlassung der Einkommensteuer zu erwAgen sein. 

5. Die Reparationslast. Sie hangt wie ein Damokles
schwert tiber jedem Versuch, das deutsche Finanzwesen in 
Ordnung zu bringen. GelOst werden kann sie nur an Hand 
einer Betrachtung der Reichseinnahmequellen. 

II. Die Reichseinnahmen. 

1. Die steuerlichen Einnahmen: Wir stellten zunachst 
fest, welche ungeheuren Betrage wir als Yerarmtes und zer
rissenes Volk yon unseren wesentlich kleineren Einkommen in 
den letzten Jahren geleistet haben, Betrage, die den Vergleich mit 
der Vorkriegszeit nicht zu rurchten haben: in 1919 83 vH., in 
1920 109 yH., in 1921 130 YH. und in 1922 88 YH. des Gesamt
steueraufkommens Von 1913. Wenn man bedenkt, wie unsere 
Wirtschaft durch den Versailler Vertrag planma.flig ihrer Roh
stofi"quellen und damit ihres inneren Gleichgewichtes beraubt 
wurde, so wird eine derartige Steuerleistung die Behauptung, 
wir bezahlten keine Steuem, in etwas anderm Lichte erscheinen 
lassen. 

Wir prUften femer die Steuem im einzelnen und kamen 
auch hier zu bemerkenswerten Ergebnissen; so brachte die 
Reichseinkommensteuer in 1920 74 vH., in 1921 118 vH. und in 
1922 91 YH. des Einkommensteueraufkommens yon 1913. Ahnlich 
zeigten sich die steuerlichen Leistungen des Besitzes als recht 
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erheblich: in 1919-1923 89 vH. der Einkommensteuerbetrllge 
der gleichen Jahre. 

2. ·Betriebseinnahmen: Leider lassen sich aus dem vor
liegenden Material RUckschlUsse fUr die finanziell so wichtigen 
Betriebsverwaltungen nur sehr unvollkommen herleiten. Die 
ausgewiesenen Bruttoeinnahmen stehen (vgl. Tafel 6, Summe II 
und III), in Binnenmark, in 1921 am h(Schsten, sowohl bei der 
Post wie bei der Eisenbahn; ob demgegenUber in 1921 wieder 
nur, wie im 1st 1920, von den ordentlichen und auf3erordent
lichen Ausgaben bei der Post 63 vH. und bei der Eisenbahn 
56 vH. durch eigene Einnahmen gedeckt werden, IAf3t sich noch 
nieht Ubersehen. 

3. Die Notenpresse: DaB die Bedeutung der Notenpresse 
als Einnahmequelle einmal zahlenmAf3ig naehgewiesen wird, 
dUrfte eines der wiehtigsten Ergebnisse unserer Arbeit sein. 
Wenn in 1919 197 vH., in 1920 172 vH., in 1921 148 vH. und 
in 1922 123 vH. des Steueraufkommens von 1913 durch die 
Notenpresse dem deutschen Markte entzogen wurden, so dUrfte 
alles, was dureh Ersparungen an neuer sehwebender Schuld 
eingespart wird, ebenso wichtig sein, wie das, was in Steuern 
aufkommt. Sparen ist hier nieht ein ErUbrigen, sondern das 
Ziel ist zunAehst, die ungerechteste und fUrchterliehste aller 
Steuern, die Notenpresse, abzutun. 

Daf3 die TAtigkeit der Notenpresse abgenommen hat, erweist 
die Tatsaehe, daf3 in 1919 62VH., in 1922 aber nur noeh 42VH. der 
Ausgaben des Reichs durch neue Noten gedeekt werden muf3ten. 

Rechnet man die ErtrAge der Notenpresse in Dollargoldmark 
urn, so kamen in 1921 und 1922 3,73 + 2,13 = 5,86 Milliarden 
Goldmark auf: Wir haben aber in den beiden letzten Jahren 
erheblieh viel mehr Tribute geleistet als 5,86 Milliarden! 

Es erseheint also nicht ausgesehlossen, daB wir auch weiter
hin aus Steuern Tribute aufbringen.W enn die Ubrigen Aus
gaben des Reichs sich einschrAnken lassen, wird es durchaus 
m(Sglich sein, ohne Notenpresse laufend gewisse BetrAge als 
Reparation zu leisten. Daf3 man aus einem verarmten Volke 
nieht Milliarden und Aber-Milliarden in Gold herausziehen kann, 
dUrfte auf der Hand liegen. Wenn es gelingt, die Noten
presse still zu legen, so wird das vor allem uns selbst zugute 
kommen. 
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Eins aber dUnen wir nieht vergessen: seit dem Ruhreinbruch 
sind die Reichsflnanzen wieder Kriegsfmanzen und mUssen als 
solche gewertet werden. Je stArker der Feind drl1ngt, desto 
unverantwortlicher ist auch nur die leiseste Verschwendung im 
Innem, desto schAner mUssen auch die flnanziellen KrAne auf 
das eine Ziel eingestellt werden: auf die Befreiung der deutschen 
Heimat. 

Quellen. 
FUr den erlten Teil wurde finanzwillenlchaftliche und finanztechnilche 

Literatur benutzt. 
FUr den zweiten Teil dienten all Unterlagen die Voranlchlige und 

Abrechnungen der einzelnen Staaten. 
FUr den dritten Teil wurden die monatlichen Einnahmen del Reichel 

dem .. Zentralblatt rur dal Deutlche Reich" entnommen. 
Allen Teilen kamen in entlcheidendem Umfang dankenswerte persOn

lIche AuskUnfte zugute. 
Jellen, Flnanzen. 5 
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VERLAG VON JULIUS SPRINGER IN BERLIN W 9 

Betriebswirtschaftliche Zeitfragen 
herausgegeben von der 

Gesellschaft fiir wirtschaftliche Ausbildung 

1. Serle: 

Der Geldwertausgleich in der Bilanz 
Erstes Heft: Goldmarkbilanz. Von Dr. E. Schmalenbach, 

Professor der Betriebswirtschaftslehre an der Universitat KOln. 
Zweite, unveranderte Auflage. 1923. GZ. 1,5 

Gesetzentwurf tiber die Einfiihrung der Goldmarkbilanz - Beispiele: 
Anfangs- und Schlul3bilanz in Goldmark, Auszug aus den toten 
Konten, Begriindung des Gesetzentwurfes und zugehOrigerVerordnungen, 
Entwicklung der Bilanz seit Beginn der Geldentwertung, Mal3nahmen 
gegen die falschen Bilanzen und MiJ3erfolg derselben, Notwendigkeit 
eines gesetzgeberischen Eingriffs, Grundslitze der vorgeschlagenen Ent
wiirfe, der fUr die Umbezifferung anzuwendende Index, Elnwlinde gegen 
die Goldmarkbilanz - Goldmarkbilanz und Steuerrecht: Reichsein-

kommensteuer, VermOgenssteuer, Vermogenszuwachssteuer. 

Zweites und drittes Heft: Wirtschaftsunruhe und Erfolgs~ 
rechnung. Von Privatdozent Dr. Erwin Geldmacher, KOln. 

Erscheint im Sommer 1923. 
I. Tell: Untersuchung der Grundlagen und Technik bilanz-

mlil3iger Erfolgsrechnung. 
Grundbegriffe der Erfolgsrechnung - Rechnerische Erfassung von 
A ufwand und Ertrag - Methoden - BilanzmliJ3ige Erfolgsrechnung: 
Technik und Bedingtheiten derselben. (Bezifferung des Ertrages und 
des Aufwandes. Die herkOmmliche Bilanzrechnung und ihre Fehler, 
Mal3nahmen gegen die falsche herkOmmliche Bilanzrechnung.) 

II. Tei1: Die bilanzmal3ige Erfolgsrechnung in Zeiten 
gestO rter Wirtschafts en twi c kl ung. 

Zersetzung der Erfolgsrechnung: Ursachen, Storungs- und Folge
erscheinungen betriebs-, sozial- und staatswirtschaftlicher Art - Ab
hilfe-MaBnahmen: Rechnungstechnische und betriebspolitische Hilfs
mittel - Steuerrechtliche Anordnungen - Ergebnisse - Ausblick. 

Viertes Heft: 
fiihrung. 

Goldkredit. Verkehr und Goldmark. Buch. 
Von Professor Dr. Mahlberg, Mannheim. 

Erscheint Anfang Sommer 1923. 

2. Serie: 
Das Abrechnungswesen in der F abrik 

In Vorbereitung. 

Dit Oru"d%Ohl (OZ.) ml8pricAt d,m utlfe/dhrm VorlwWg6prN utad .,.gibl mit clem feweiligm 
EftllI1erlung./altlor (Umrech"ung6.cAl&6tl) "enMllacht dm Vtrmu/-rwN. tJber de" zur 
z.it gtlt."dm UmrtchnU",66C1aUU6tl gebm alk BuchhtJlIdlungm _ie der Verlag 

bereitwillign A"6ku"/t. 
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Der Verkehr mit der Bank. Eioe Aoleituog zur Beoutzuog de. 
Baokkootos, zur Prufung von Wechael-, Effekten- u. Devisenabrechnungen 
sowie Kontoauszilgen nebst Zins- u. Provisioosberechnungen. Von Wil h elm 
Schmidt, Bankprokurist. Zweite, vermehrte Auflage. 1922. GZ.1,2 

Die T echnik des Bankbetriebes. Ein Hand- und Lehrbuch 
des praktischen Bank- und BOrseowesens. Von B run 0 B u c h w a I d. 
A c h t e, vermehrte und verbesserte Auflage. Erscheint im Sommer 1923 

Die volkswirtschaftliche Bilanz und eine neue Theorie 
der Wechselkurse. Die Theorie der reinen Papierwihrung. Von 
Edmund Herzfelder. Mit 11 Textfiguren. 1919. GZ. 12; gebundeo GZ. 15 

Buchhaltung und Bilanz aufwirtschaftlicher, rechtlicher und mathe
matischer Grundlage fUr Juristen, Ingeoieure, KauUeute und Studierende 
der Privatwirtschaftslehre mit Anhiogen tiber "Bilanzverschleieruog" uod 
"Teuerung, Geldentwertung und Bilanz". Von Prof. Dr. hon. c. Johann 
Friedrich Schir, ZUrich. FJ,lnfte, durchgesehene und erweiterte Auf
lage. 1922. Gebunden GZ. 15 

Die Werterhaltung in der U nternehmung und das 
einschHigige Steuerrecht. Von A. ROmer, Dipl.-Kaufmann, 
Fabrikdirektor. 1923. GZ. 1,2 

Die UmsatzlI, Gewinnll und Kapitalbeteiligung der 
Arbeitnehmer in Handel und Industrie. Kritische 
Untersuchung des Standes der Beteiligungsfrage unter besonderer BerUck
sichtigung volkswirtschaftlicher, sozialpolitischer und gesetzgeberischer 
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