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s c p o it s -w is se n sd n a f  f lie h e n  T h e o r ie n  n ich t  

s u menen. Au/pcfae d e r  W ir s c h o f t s w i s -  

s e n sc h o f t e n  i s i  es, d ie  Z u s a m m e n h ä n g e  

O e s  b e t r ie b l ic h e n  u n d  v o lk s w ir is c h o t l -  

L c h e n  G e s c h e h e n s  z u  e r fo r s c h e n ,  um  

n o c h  M ö g l ic h k e it  der. A b l a u f  z u  b e 

e in f lu sse n .

W e n n  e in e  b e s t im m te  B e t r a c h t u n g s 

w e is e  z u  e in e m  M o d e l l  o d e r  e m e r  

T h e o r ie  a u s g e b a u t  w ird ,  s o  h a n d e lt  e s  

s ic h  im  o l lg e m e .n e n  u m  e in  n ü t z l ic h e s  

L e h r sy ste m ,  k e in e s w e g s  o b e r  u m  e in  

D o g m a  o d e r  g a r  ß in  R e z e p t .  W i e  d e r  

T is c h ie r  a m  M o d e l l  m it  H a m m e r  u n d  . 

M e i ß e l  u m z u g e h e n  le rn t, s o  w e r d e n  d ie  

S tu d e n te n  a u t  d e r  H o c h s c h u le  in  d e m  

H a n d w e r k s z e u g  u n te rw .e se n ,  d a s  s ie  

spätrer in d e r  f i a x i s  o n w e n d e n  s o lle n .

D ie  V ie lfa lt  d e r  L e h r m e in u n g e n  u n d  

T h e o r ie n  ha t n o c h  a u f  k e .n e m  G e b ie t  

g e s c h a d e t ,  s o n d e r n  n u r  d e r  V e r t ie f u n g  

d e r  E r k e n n tn is s e  g e d .e n t .  Erst rech t  

ist d ie  B e k a n n t s c h a f t  m it v e r s c h ie d e n e n  

wissenschaftlichen R ic h t u n g e n  fü r  d.e 
A u s b i l d u n g  d e r  S t u d e n t e n  v o r te ilh a ft .  

E s  s c h a d e t . k e in e s w e g s ,  w e n n  b e i s p ie l s 

w e i s e  d e r  M it a r b e it e r  e in e r  G e m e i n 

s c h a f t s a k a d e m ie  a u c h  b e i  e in e m  l ib e 

r a le n  M a rk tw ir t s c h a f t le r  in  d .e  L e h re  

g e h t  o d e r  w e n n  e in  U n t e r n e h m e r s o h n  

in  d ie  a l lg e m e in e  V o lk s w ir t s c h a f t s 

le h r e  v o n  e in e m  p r o m in e n t e n  V e r t r e 

ter d e r  G e w e r k s c h a f t e n  e in g e fü h r t  

w ird .  E in e  g e f ä h r l ic h e  E in s e i t ig k e it  fü r  

F o r s c h u n g  u n d  A u s b i l d u n g  k ö n n t e  s ic h  

a l l e r d i n g s  dort ergeben, wo es nur e i n 

w irt sc h a ft lic h e s  D o g m a  g i b t  u n d  d ie  

B e s c h ä f t i g u n g  m it a b w e i c h e n d e n  M e i 

n u n g e n  v e r b o t e n  o d e r  d o c h  u n e r 

w ü n s c h t  ist. W e lc h e  B e d e u t u n g ,  o b e r  

auch d e r  K o m m u n i s m u s  d e r  w i s s e n 

s c h a f t l ic h e n  E r f o r s c h u n g  d e r  o b j e k t iv e n  

w irt sc h a ft lic h e n  Bed ingungen  b e im iß t ,  

z e ig t  d ie  e in d r u c k s v o l le  F o r m u l ie r u n g  

ü b e r  d a s  V e r h ä lt n is  v o n  W ir t s c h a f t  

u n d  W ir t s c h a f t s w is s e n s c h a f t e n  in  d e m  

r u s s i s c h e n  L e h rb u c h  d e r  „ P o l it is c h e n  

Ö k o n o m i e

„D ie p o l it i s c h e  Ö k o n o m i e  d e s  S o z i a l i s 

m u s  h ilft  d e n  W ir t s c h a f t s f u n k t io n ä r e n  

u n d  d e n  b re ite n  M o s s e n  d e r  W e r k 

tä t ig e n ,  d ie  in  d e r  P i o d u k t io n  v e r b o r 

g e n e n  R e s e r v e n  a u s f in d ig  z u  m a c h e n ,  

s ie  a u s z u n u t z e n  u n d  d e r  A n g l e i c h u n g  

an ,E n g p ä s s e ’ v o i z u b e u g e n .  A n d e r e r 

se its  leh rt s ie , d a ß  d ie  r e a le n  ö k o n o 

m is c h e n  B e d in g u n g e n  in  j e d e r  H in s ic h t  

b e r ü c k s ic h t ig t  werden m ü s s e n  u n d  b e 

w a h r t  v o r  H a n d lu n g e n  n a c h  d e m  P r in 

z ip :  , W i r  vermögen a l l e s ;  fü r  u n s  ist 

a lle s  e in  le ic h t e s ! '“’

D e r  g e s u n d e  M ittelweg zwischen s o l 

c h e r  b l in d e n  G l ä u b i g k e i t  o n  e in  

D o g m a  u n d  ü b e r t r ie b e n e r  S k e p s i s  g e 

g e n ü b e r  T h e o r ie n  d ü rf te  in  e in e r  k r it i

s c h e n  A u f g e s c h l o s s e n h e i t  d e r  W i r t 

s c h a f t  gegenüber d e n  E r k e n n t n i s s e n  
d e r  W ir t s c h a f t s w is s e n s c h a f t e n  lie g e n .
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E U G E N  R O S E N S T O C K  - H U t S S Y

Theorien von gestern — Praktiken von wann?

Den in  d e n  V e r e in ig t e n  S t a a t e n  le b e n d e n  S o z i o l o g e n  u n d  Nafiono/ölconomen 
P r o f e s s o r  E u g e n  R o s e n s t o c k - H u e s s y  b a t e n  w ir  z u m  T h e m a  „ W o  s te h t  d ie  

Wirtschaftsw issenschaft h e u t e ? “ S t e l l u n g  z u  n e h m e n  u n d . d a b e i  e in e n  V e r g le ic h  

z w is c h e n  d e n  T h e o r ie n  von g e s t e r n  u n d  d e r  P r a x i s  v o n  h e u te  u n d  m o r g e n  z u  

z ie h e n .  In  d e r  ih m  e ig e n e n  t e m p e r a m e n t v o l l e n  A r t  s c h i ld e r t  d e r  A u t o r  d ie  W e c h 

s e lw ir k u n g  z w i s c h e n  In d u s t r ie  u n d  G e s e l l s c h a f t  u n d  k o m m t  s c h l ie ß l i c h  z u  derft 

E r g e b n is ,  d a ß  d i e  h e u t ig e  W ir i s c h a f t s t h e o r ie  h o f f n u n g s l o s  m o n is t i s c h  ist.

W achsende  M ärkte  sucht die Industrie, 
denn sie ist nach dem Gesetz des tech
nischen Fortschritts angetreten. D ies 
aber ist ein strenges Gesetz, ist doch 
der Fortschritt eine Frucht der christ
lichen Zeitrechnung und in dieser ist 
das Menschengeschlecht solidarisch. 
W e r  sich dieser So lidarität en tgegen
stellt, wird -  w ie H i t l e r  -  vernichtet.

Es ist in unserer Ä ra  das Schicksal jeder 
Erfindung, d a ß  sie A llgem eingut wer
den muß. Kam  da  der am erikanische 
Erfinder der m elodischen Autohupe 
„Tati-Tata" nach Berlin und bot sein 
Patent dem K a i s e r  an. W e r  beschreibt 
sein Entsetzen, als W i l h e l m  II. die 
Hupe zw ar erwarb, aber verbot, daß  
irgend ein gew öhnlicher Sterblicher sie 
auch handhabe. Zehn Jahre später g ab  
es keinen deutschen Kaiser.

1919 wohnte ich einer Vorstandssitzung 
von  D a i m l e r  bei, in der d ie U m 
stellung au f Friedensproduktton ent
schieden wurde. W ir  hatten vorsorg lich  
W i l l y  H e l l p a c h  dazu  geladen. Er 
sagte-. „M eine Herren, in unserem  
W ella lte r m uß eine Erfindung, o b  Tele
fon, ob  Auto, jedermann zugäng lich  
werden. Sie können das verzögern, 
aber dieser W e g  ist unabänderlich." 
D ie Herren blieben kalt. S ie  blieben 
bei dem teuren Mercedes. A ber. ein 
V o lk sw agen  von  1919 hätte den N a z is 
mus überflüssig gemacht. H e n r y  
F o r d  hat bis 1929 dre iß ig  M illio nen  
W a g e n  produziert und dam it d a s  An1- 
litz der am erikanischen Erde entschei
dend verändert.

Der technische Fortschritt und , seine 
Mutter, die Naturw issenschaft;1 sind 
eben Fam ilienm itglieder der Christen
heit. N e id e r haben  sow ohl W is se n 
schaften w ie Erfindungen. A b e r  sie er
kennen die Solidarität der Menschheit 
im G e n u ß  der Früchte des G e istes nicht 
an. A ls  ich in unserem  Bergd o rf beim  
Kräm er von  dem Sputnik der Russen 
erfuhr, wor ich begeistert; der Kräm er 
aber w ar bleich, weil das den Russen 
gc-glückt sei.

D a tau s folgt, d aß  keine ökonom ische 
Theorie in unserer Zeitrechnung g e 
nügt, die-nicht von  der Solidarität a u s

geht, d ie  aus der w issenschaftlichen 
G ru n d la ge  der P roduktion  folgt, ln der 
Tat haben  nacheinander Liberale, S o 
zialisten, Kapitalisten, Kommunisten 
die märktesuchende W irtschaft vor d ie
sem Richterstuhl rechtfertigen wollen. 
D ie Unterschiede der Theorien werden 
ge ringfüg ig, wenn wir sie in dieser Be
leuchtung einmal lesen. Befreiung 
a l l e r  von Privilegien und Schranken 
verhieß der Angriff der libe ra len  auf 
die zu engen  M ärkte. Solidarität zw i
schen den Offizieren und den gem ei
nen Soldaten  verhieß der Sozialismus. 
Den einen W eltm arkt beschrieb die 
kapitalistische Theorie; die eine W e lt 
produktion  der Kommunismus.

A b e r  w ie eng sind  alle diese ö k o n o 
mischen Theorien! Ist denn Ö konom ie  
nicht ein W o rt  aus der Sprache der 
M enschhe it? Ein H ausha lt aller Kräfte 
und M ächte  unseres Lebens ist d a s  Ziel 
einer Haushaltslehre. D ie  v ier genann 
ten Lehrentxiber erklären nur die P ro 
duktion von  W a re n  und die Reproduk
tion von  Kapitalien. A b e r  w er W a re n  
produziert, der unterstelle sich denen, 
die W e rte  hervorrufen. M it  v ie l G e 
räusch behaupten heute gew isse  In 
dustrielle, sie täten etw as für d ie K u l
tur. D a s  scheint mir ein M iß ve rstän d 
nis. D ie  W arenp roduzenten  liefern die 
Fäden des Geflechts und setzen ihm 
Schranken. A b e r  das M u ster des Tep
pichs des Lebens, a lso  den  Schöpfer 
und seine Schöpfung, den verkö rpe rn  
die g läub igen  Seelen und sie bestim 
men das Muster, indem  sie es leben.

Haushalt ist Ö ko n o m ie

A ls  die größ te  deutsche Schriftstellerin, 
R i c a r d a  H u c h ,  zum Sterben kam, 
da  mußte sie ihr Buch über den W id e r 
stand gegen  Hitler ungeschrieben las
sen. A ls  sie das erkannte,.sagte sie mit 
edlem  Selbstgefühl: „D ie  Deutschen 
haben kein G lück." S ie  erkannte sich 
dam it als einen w ichtigen Posten im 
Haushalt der Deutschen. A b e r  d ie arm 
seligen Theorien^ die w ir über die 
W irlschaft haben, können d a s nicht 
verstehen. W ie  kann den Deutschen 
im Zeitalter des\ W irtschaftsw unders 
R ica ida  Huch zu tjjrem G lück  feh len ? 
Dennoch, m eine i'iHerren  Volksw irte,V . , . . •
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bleibt G lück eine ökonomische Kate
gorie. Haushalt ist Ökonomie. Und do 
fehlt R icardas Buch empfindlich, und 
zum Unglück der deutschen Zukunft. 
A lle  leiden darunter. M ögen  olso un
sere Theorien das Wirtschaftswunder 
erklären -  so lange sie Ricardo Huch 
nicht in ihre Buchführung einzubeziehen 
wissen, sind sie unwissenschaftlich und 
prähistorisch; d a s  heißt, sie laufen 
immer erst hinter unserem wirklichen 
Haushalt in weitem Abstand  hinterher. 
Denn so lange  gehen sie nicht' von der 
Solidarität der Völker mit ihren guten 
Geistern aus. Jede solche ökonom ische 
Theorie w e iß  milhin nichts von dem 
wahren Glück, das nur aus dieser So li
darität siam m en könnte.

Im Zeitalter der „Sozialen M arktw irt
schaft" sollte es möglich sein, m in
destens die Ursache zu erkennen, die 
bisher die Theorien verkümmert hat. 
Denn dies Schlagw ort zeigt eine er
freuliche Rücksichtslosigkeit im G e 
brauch alter Termini. Es ist so w ider
spruchsvoll w ie ein hölzernes Eisen; 
darin sehe ich seinen “Wert. Am  Ende 
von 200 Jahren Theorien leimt es die 
w iderspruchsvollsten Schlagworte zu 
sammen und sagt damit: W ir  lassen 
die Sintflut der Theorien hinter uns.

D ie Ursache

Ich will versuchen, die Ursache für die 
künstliche Ve rengung der bisherigen 
Theorien aufzuzeigen. Indem ich das 
tue, w ird  jeder Leser finden, wie zah l
reich Ausw üchse dieser„Ursache“ heute 
noch ihn und uns alle bedrängen. D ie 
Ursache aber ist die Sucht, nachzu
ahmen.

A ls  nämlich die gesellschaftlichen V o r 
gänge, die Kräfte und Mächte der In
dustrialisierung, zuerst vor dem Blick, 
das heißt ja vo r  der Theorie, a.üftauch- 
ten, d a  g a b  es bereits die Theorien 
über die Kirche und die über den Staat. 
D ie neue Theorie sollte zw ar von et- 

\ w as neuem handeln, nämlich von der 
sozia len  Frage. Aber ganz  naiv behielt 

; sie aus der Theologie und aus der 
Staatslehre die leilende Idee bei, es 
sei das Ziel der Theorie, zur Einheit zu 
streben. D a ran  leiden alle ökonom i- 

\ sehen Theorien bis heute, d aß  sie von  j der Bulle „U nam  Sanctam " B o n i f a z ’ 
VIII., und von  den Staatslehren M a c 
c h i a v e i l s ,  B o d i n s ,  L a b a n d s  oder 
T r e i t s c h k e s  sich an dem S ingular 
„ D ie " Kirche und der Einzahl. „Der 
Staat" g lauben  orientieren zu müssen. 
D ós aber ist ihr Grundfehler, denn sie 
übersehen die Rolle, die der S igy la r 
bei den Theologen und bei den Ju
risten für die Theorie spielt. Er ist näm 
lich bei beiden ein Kunstgriff, um die 
in der Praxis fehlende Einheit doch

herzuzaubern. W ie  w ir gleich zeigen  . 
werden, hat die Gesellschaft es nicht 
nötig, für ihre Einheit auf die Theorie 
zu warten. Sie muß vielm ehr von  der 
Theorie dos genaue Gegente il erbitten. 
A ber erst gilt es zu zeigen, d aß  weder 
die Kirche noch der S laat ohne  die 
Theorie von  ihrem S ingu la r ihre Schäf
chen und Untertanen betreuen könnten.

A ls  Bon ifaz  V III. und die Scholastiker 
ihre le h re  von  der e inz igen  Kirche 
theoretisch formulierten, d a  w a r die 
Kirche bereits zerspalten, so, w ie  sie es 
heute noch ist. Schisma, Zerspaltung, 
ist das Los erst der Rom kirche und s p ä 
ter der Landeskirchen gew orden. Ich 
aber a ls Laie habe doch A nsp ruch  d a r
auf, in der einen von  Ihrem  Stifter als 
Leib seines Geistes gestifteten Kirche 
zu sitzen ode r zu knien. Ich sage  
immer meinem Pfarrer, seine the o lo g i
schen Streitigkeiten g in gen  mich nichts 
an; er sei vielmehr dafür verantw ort
lich, d aß  ich in der einen, einzigen 
Kirche trotz aller Spaltungen  Gott recht 
verebt en könne. M ith in  schreien die 
Kononisten: „Eine~Kirche", dam it so ga r 
hinter der Fassade der Bückeburger 
Landeskirche noch etwas Einheit durch
schimmert. N un  zum „Staat". W ie  sich 
die Kirchen spalten, so  bekriegen  sich 
die Staaten. Und die S taaten  fressen 
einander. D e r einzelne Staat mußte d a 
her se inen Bew ohnern Gerechtigke it 
versprechet, Recht und O rd n u n g  trotz 
K riegsge fah r und A usnahm ezustand. 
Der S in gu la r  „der S ta a t " ist a lso  ein 
Kunstgriff der Staatslehre, uns Frieden 
zu versprechen. W iederum  leistet hier 
die Theorie das, w a s in der W irk lic h 
keit fehlt. Denn tri der W irk lichke it 
gibt es nur eine in K riege  verw ickelte 
Staatenwelt. A b e r in der Theorie, die 
uns zu Patrioten machen soll, da  gibt 
es den S in gu la r  „der S taat". Treitschke 
w ar der D on  Quichote d ieses S in gu 
lars. D ab e i w a r er ein Sachse, der 
Preuße w urde I

In der W irtschaft haben  b ishe r alle 
Theorien einen S ingular au fze igen  w o l
len, ein Prinzip jeder W irtschaftsweise. 
W e sh a lb  w o h l?  M e ine s Erachtens aus 
Prestigegründen. D ie N a tio na lökon o ;, 
men wollten mit den vornehm en Fakul
täten der Kononisten und d e r S taats
lehrer ebenbürtig w erden. T heo logen  
hatten die Kirchentheorie verfaßt. Phi
losophen  theoretisierten w ie  P l a t o  
oder A r i s t o t e l e s  über „den " Staat. 
N un  kam en die Sozia ltheoretiker mit 
ihrer W irtschaftstheorie.

Prestigekäm pfe sind immer unfrucht
bar. D ie  N achahm ung  des Eifers für 
den S in gu la r hat die Ö ko n o m e n  ve r
blendet. Denn sie haben  doch  eine 
Praxis vor sich, die schon selber für 
den S in gu la r sorgt. Ich h abe  diesen 
S in gu la r  schon formuliert — siehe mehr

LUDWI G S CHANZ

Seine Tage sind mit Besprechungen 
mit seinen engsten Mitarbeitern, 
seinen Geschäftsführern, seinen 
Kunden und Architekten ausgefüllt. 
Dennoch kümmert er sich in. e r-... 
staunlichem M a ß e  um die Einzel
heiten in den Werkstätten. Jede 
Woche macht er einen intensiven 
Rundgang durch die verschiedenen 
Betriebsstoffen der drei Werke, die 
er leitet. ' . .  ̂ v

Se ine  Mitarbeiter bewundern an 
ihm die für seine 60 Jahre erstaun
liche Aufgeschlossenheit neuen und 
modernen G e danken  gegenüber, 
seine außergew öhnliche Aktiv ität 
und seine Intuition.

Diese hervorragenden Eigenschaften 
haben Ludwig Schanz das zusam
men mit dem Bruder geerbte Unter
nehmen, das vom Großvater ge
gründet und vom Vater zu einer 
bekannten Frankfurter Bauschlosse
rei entwickelt wurde, vergrößern 
helfen. Heute beschäftigt das tfn- . 
Jernehmen zirka 600 Menschen. 
S ta h l-S ch a n z -T ü rza rg e n ,  -Stahl
türen und -Stahltpre sind in Deutsch
land ein Begriff gew orden. »- -

D er Bruder starb 1943. Seit dieser 
Zeit ist Ludw ig Schanz der Kopf des 
alten •Familienunternehmens, dem 
1946 die Firma H. Ö . S c h u l t h e iß  
und 1948 die S c h a n z - M e t a l l -  
b a u  Gm bH als selbständige Schwe- 
sterfirmen angegliedert wurden, die 
er ebenfalls maßgebend leitet.

über dieses Gesetz der Technik in 
Band I meiner „ S o z i o l o g i e " a b e r  ich 
will ihn zur Bequemlichkeit der Leser 
w iederholen: Jeder technische Fort
schritt erweitert den ^p u m , verkürzt 
die Zeit, zerschlägt eine Vorhergehende



Gruppierung. A us diesem Gesetz folgt, 
data es sich bei der Praxis des Wirt- 
schartens um e in e n  eintönigen, einsei
tigen, in immer dieselbe Richtung vo r
stehenden Prozeß handelt.

M onoton ie  ober ist das Kennzeichen 
des Mechanischen, des N icht-Leben
digen. D as Leben stirbt, soba ld  es ein
tönig wird. W e llen  sind ja potentiell 
Töne; W ellen längen  sind a iso  Ton 
orten. D as Leben en lspnng l erst, so 
bald  sich W e llen längen  k ieuzen  und 
Polyphonie entstehen kann. M asch inen  
sind eintönig. Desha lb  geht ihnen Le
ben ab.

H ier also enthüllt sich die A u fgab e  der 
sozialen Theorie; Seit v ierzig  Jahren 
versuche ich, die einrache b iologische 
W ah l heit zu verbreiten, d aß  die Theo
rie von der W irtscharf fordern  muH, 
polyglott zu werden. D a  jeder tech
nische Lortschritt eine Vielstim migkeil 
zerstört, so muß jedesmal neue V iel
stimmigkeit im G egen stoß  gegen  die 
Technik hervorgeruien werden, oder 
w ir sterben.

D as Leben entschwindet, je um fassen
der die M ärkte  werden, es sei denn, 
die Theorie w erde p o l y g l o t t .  W o  
die Fakten in Kirche und Staat zu Sp a l
tung und Kriegen führen, da  m uß die 
Theorie E i n z i g s t  und Einheit lehren. 
A b e r  wo die Tatsachen für den töten
den S ingular sorgen, da  m uß die Theo
rie für die Fülle verschiedener W ir t 
schaftsweisen sorgen. W a s  # Eine Sp ie l
hölle, ein Krankenhaus, eine Ballett- 
gemeinschaft und ein K le inkinderhaus
holt sollen alle dieselbe W irtschafts
form  h aben ? W i e ?  Ein Zw anzig jäh ri
ger, der ge izig ist, und ein Sechzig- 
jähriger, der verschwendet, sind beide 
nicht normal. Und doch sollen beide 
dieselbe W irtschaftstorm  kultivieren? 
D ie sogenannten unterentwickelten 
Länder draußen und die alten Leute 
oder die Halbstarken ^drinnen sind der 
Protest gegen  die m onolithischen W irt 
schaftstheorien der Bolschew iki und 
der am erikanischen Bankiers.

Ich loble vorhin den Ausd ruck  der S o 
zialen Marktwirtschaft, weil er so herr
lich nichtssagend sei. So  können w ir 
Zeit gewinnen für eine polyglotte 
Wirtschoftslehre. D iese Lehre darf das 
praktische Einheitsstreben der P rodu 
zenten zugrunde legen, statt es zu p re
digen. lehren m uß sie h ingegen  den 
Sinn der Auftragslosigke it für jeden 
Betrieb, den W ert der A rbe itslosigke it 
für den lebendigen Menschen. Denn 
Betrieb und M ensch „ leben" eist jen
seits der Krise. W e r  Krisen nicht über
lebt, werde ausgemerzt. S ö r e n s e n ,  
Fords vierzigjähriger Produktionschef, 
schrieb 1956, daß  Ford durch sein Be
harren auf dem sogenannten  M o d e ll T
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seine Fabrik beinahe ruiniert habe. 
Denn ein Betrieb gehe zugrunde, des
sen Produkt e intönig weiter produziert 
werde. Heute überlassen w ir den A r 
beitslosen seinem Pfarrer und den not- 
leidenden Betrieb der Staatshilfe, nur 
weil die W irlschaflstheorie hoffnungs-

los monistisch ist und damit Kirchen
oder Staatstheorie hachahmt. Rhyth
men, po lyphone  Rhythmen m üssen das 
Tem po unserer Industrialisierung be 
stimmen. D azu  müßten kapitalistische 
und marxistische Sch lagw orte ve r
schwinden. Sind w ir schon so  w e it?

G Ü N T E R  S C H M Ö L D E R S (
Unser Steuersystem und die Wettbewerbsordnung

Unser Steuersystem ist noch immer nicht unserem Wirtschaftssystem angepoßi. 
Der Marktwirtschaft ge radezu  entgegengesetzt wirkende Besteuerungen sind an 
der Tagesordnung. Die wirtschaftlichen Antriebskräfte sind steuerlich gehemmt 
und der Wettbewerb wird durch die gegenwärtige Art der Besteuerungen vielfach 
verfälscht. W ird der dritte Bundestag die vielen krassen Widersprüche, die 
zwischen dem Steuersystem und der Wettbewerbsordnung bestehen, beseitigen?

Von  A d o l p h  W o g n e r  stammt der 
Gedanke, daß  „auf eine Ve ränderung  
irr der ~Art~ 'des privatwirlschaftlicherV 
Systems stets auch eine Veränderung 
in der A rt der B esteuerung ' fo lgen  
müsse. D iese alte W ah rhe it scheint 
heute vergessen. Viele, wenn nicht alle 
G rundgedanken  unseres Steuersystems 
stammen aus einer Zeit, in  der d ie w irt
schaftlichen Verhältn isse vö llig  andere 
w aren als heute, die sich beisp ie lsw eise 
in ihrer steuerpolitischen Aktivität 
durch das Vo rhandense in  größ e r ererb
ter Verm ögen  und hoher Einkom men 
aus Kap ita le rtrag herausgefordert 
fühlte. Heute w ird  dieses Steuersystem 
in einer veränderten Sozialstruktur in 
seinen G rundzügen  unverändert, aller
dings mit vervielfachten Steuersätzen 
und verschärfter Progression  auf A r 
beitseinkomm en und Produktivverm ö
gen angew andt, für die es im G runde 
ga r  nicht gedacht war.

Von den 40 M illia rden  D M  Bundes- 
■ und Ländersteuern werden heute 32 
M illia rden  D M  oder 80 Prozent — unter 
H inzurechnung der Lohnsteuer so ga r 
90 Prozent -  aus den Kassen der g e 
werblichen W irtschaft bezahlt. A u ß e r
dem fließen den Gem einden  aus der
selben Q ue lle  noch 5 M illia rd en  D M  
Gewerbesteuern zu. D ie  I n k a s s o 
a u f g a b e ,  mit der in fo lgedessen  die 
gewerbliche W irtschaft in ähnlicher 
W e ise  betraut ist, w ie in der A ntike  die 
berüchtigten Steuerpächter, ist schon 
fost zur Selbstverständlichkeit ge w or
den; so ga r  die beiden Kirchen sind 
dozu übergegangen, sich dieser be
quemen In ka ssoo rgan isa tion  zu bed ie 
nen. D abe i läßt diese A nzap fun g  des 
volksw irtschaftlichen Leistungs- und 
Einkom m ensstrom s vorw iegend  an

einer einzigen Stelle, bei der gew erb 
lichen W irtschaft, wesentliche Teile 
dieses Strom s ungenutzt; von  den 
Volkse inkom m en des Jahres 1957 von 
158 M illia rden  D M  entfielen 62 v. H. 
oder fast 100 M illia rden  auf E inkom 
men au s unselbständiger A rbe it und 
weitere T0 v. H. auf d ie Landwirtschaft, 
d i e  z u m  S t e u e r a u f k o m m e n  w e 
n i g e r  b e i t r ä g t , a l s  i h r  a n  S u b 
v e n t i o n e n  a l l e r  A r i  z u f l i e ß t .

D iese Entwicklung, d ie in erster Linie 
aus steuertechnischen G ründen  zu er
klären ist, läßt sich in vielen Ländern 
beobachten; bei uns hat sie jedoch d a 
zu geführt, d a ß  diese lnkassoaufgo.be 
in einer charakteristischen W e ise  be 
sonders „ k o p f l a s t i g "  gew orden  ist. 
Der G ew inn- und Ertragserzielung, den 
Einkünften, Roheinnahm en und dem  
laufenden Einkom m en w ird  durch die 
Einkom m en- und  Körperschaftsteuer, 
die Gewerbesteuer und d ie U m satz
steuer das Zehn- und Zw anzigfache  
dessen aufgebürdet, w as der D aue r
besitz, das Kap ita l und der Kap ita lver
kehr zu tragen haben; au f d ie  Erzie
lung von Gew inn  in allen seinen Ent
stehungsphasen ist dam it gew isse r
m aßen eine Ge ldstrafe gelegt, dife im 
Falle der Einkom mensteuer s o g a r  p ro 
gressiv  gestaffelt ist. D aneben  be
steuern w ir den Ertrag, d e r mit be
stimmten Abrechnungen  und Zurech
nungen aus dem G ew inn  ermittelt w ird  
und aus dem den Gem einden  d ie  G e 
werbesteuer zufließt; endlich erheben 
w ir unter dem N am en  Um satzsteuer 
noch eine SteOer ouf die Entgelte für 
Lieferungen und Leistungen, betriebs
wirtschaftlich gesprochen a lso  au f die 
Roheinnahm ert eine Steuerbem essungs
grund lage, d ie$nur gan z  w en ige  A b 
züge zuläßt. ^
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