
B E G R E N Z U N G  VON STAAT SVER SCHUL DUNG DURCH R E C H T S N O R M E N
* j

Eine Fallstudie anläßlich der Vorschläge der "Delors - Gruppe"

LL.M. Dissertation* EUI 1989/1990

MIC H A E L  EGGERT





ECVÍ 3
<ÇkfO

EQ&





BEGRENZUNG VON STAATSVERSCHULDUNG DURCH RECHTSNORMEN

LAW
E C v e 9
EGG

Eine Fallstudie anläßlich der Vorschläge der "Delors

LL.M. Dissertation EUI 1989/1990

G ru p p e ”

M IC H A EL EGGERT



22880*4 J



Seite

E I N L E I T U N G  I

K A P I T E L  I  R E C H T S T A T S Ä C H L IC H E R  H IN T E R G R U N D  D E R  S T A A T S V E R S C H P L D O N G

I -  D I M E N S I O N  D E R  S T A A T S  V E R S C H U L D U N G  4

1 . 1  V E R S C H U L D E N S D A T E N  E I N Z E L N E R  S T A A T E N  5

1 . 1 . 1 .  B u n d e s r e p u b l i k  D e u t s c h l a n d  7

1 . 1 . 2 .  V e r e i n i g t e s  K ö n i g r e i c h  8

1 . 1 . 3 .  F r a n k r e i c h  9

1 . 1 . 4 .  I t a l i e n  1 0

1 . 1 . 5 .  B e l g i e n ,  I r l a n d ,  G r i e c h e n l a n d  1 1

1 . 1 . 6 .  U S A  1 2

1 . 1 . 7 .  J a p a n  1 3

1 . 2 .  V e r s c h u l d e n s d a t e n  O E C D  a l l g e m e i n  1 6

2 .  D I E  W I R T S C H A F T S P O L I T I K  D E R  E G  1 8





I I I

2 .1 .

2 .2 .

2 . 2 .1 .

2 .2 .2 .

2 . 2 . 3 .

2 . 2 . 4 .

2 . 2 . 5 .

K A P IT E L  I I

K A P IT E L

1.

2.

3 .

D i e  E n t w i c k l u n g  b i s  1 9 8 8  1 8

D e r  " D e l o r s  -  B e r i c h t "  v o m  1 7 . A p r i l  1 9 8 9  2 2

A l l g e m e i n e s  2 2

D ie  e r s t e  P h a s e  2 4

D i e  z w e i t e  P h a s e  2 4

D i e  d r i t t e  P h a s e  2 5

B e w e r t u n g  2 5

BEWERTUNG DER STAATSVERSCHULDUNG DURCH D IE  
W IRTSCHAFT SW ISSEN SCH AFTEN

2 8

I I I  V ER G LE IC H  DER DEFIZITBESCHRÄNKENDEM  RECHTSNORMEN

V E R E IN IG T E S  K ÖNIGREICH

BUN DESREPUBLIK  DEUTSCHLAND

RESTLICHES KONTINENTALEUROPA

36

42

43



IÆ.M

¡

a



43

4 6

4 7

4 8

48

5 1

5 3

53

5 6

5 7

5 8

5 9

6 1

IV

USA

JA PA N

ZUSAMMENFASSUNG

K A P IT E L  I V  D I E  BESONDERHEITEN I N  DER BUN DESREPUBLIK

DEUTSCHE FIN A N Z-V ER FA SSU N G SG ESC H IC H TE

M i t t e l a l t e r

F r ü h e  N e u z e i t

A b s o l u t i s m u s

D a s  b ü r g e r l i c h e  Z e i t a l t e r

D a s  K a i s e r r e i c h

D i e  W e i m a r e r  R e p u b l i k

D a s  D r i t t e  R e i c h

E n t w i c k l u n g  d e s  G r u n d g e s e t z e s

D i e  H a u s h a l t s r e f o r m  1 9 6 7 / 6 9





V

2. DIE GELTENDE RECHTSLAGE IN DER BUNDESREPUBLIK 64

2 . 1 .  D a s  G e b o t  d e n  H a u s h a l t  a u s z u g l e i c h e n  6 4

2 . 2 .  D i e  s p e z i e l l e n  V o r s c h r i f t e n  A r t . 1 0 9  I I ,  1 1 5  I  67

2.2.1. Die leV specialis Theorie 68

2.2.2. Theorie der Dominanz von Art. 109 II 70

2.2.3. Theorie der gleichberechtigten Normen 72

2 . 3 .  R e l e v a n z  d e s  S t r e i t e s  7 2

2 . 4 .  D i e  B e d e u t u n g  d e s  z w e i t e n  H S  d e s  A r t . 1 1 5  I  S 2  7 5

2.4.1. Die Minimalisierungsthese 75

2.4.2. Die restriktive Auslegung 77

2.4.3. Die Anknüpfung an die Störungslage 79

2.4.4. Die Vermutung der Verfassungswidrigkeit 80

2.4.5. Die Theorie des Übermaflverbotes 81

3. AUSLEGUNG DER EINZELNEN TATBESTANDS ELEMENTE 91

3 . 1 .  E i n n a h m e n  a u s  K r e d i t e n  9 1

3.1.1. Allgemeines 91

3.1.2. Kreditbegriffe Art. 115 Satz 1 und Satz 2 91

3.1.3. Kreditbegriff des Satz 2 speziell 92





VI

3.1.3.1 Netttokreditaufnahme 93

3.1.3.2. Kassenverstärkungskredite 93

3.1.3.3. Grundpfandrechte u.a. 94

3.1.3.4. Geldbeschaffungskosten 95

3.1.3.5. Finanzierung über Dritte 95

3.1.3.6. Geltung auch für den Haushaltsvollzug 96
■ .5

3.2. Ausgaben für Investitionen 97

3.2.1. Der wirtschaftswissenschaftliche Begriff 97

3.2.2. Der spezielle Begriff der Verfassung 99

3.2.3. Die gesetzliche Ermächtigung in Art.115 I S3 100

3.2.4. Definition durch den Gruppierungsplan 101

3.2.4.1. Entstehungsgeschichte des G. Planes 101

3.2.4.2. Definition über die Verwaltungsvorschrift 103

3.2.4.3. "gewachsene und Vorgefundene Systematik" 103

3.2.4.4. förmlicher verwaltungstechnischer Charakter 105

3.2.4.5. Irrelevanz des Gruppierungsplanes 106

3.2.5. Inhalt eines materiell zu bestimmenden In
vestitionsbegriffs 107

3.2.5.1. Bisheriger Inhalt des Gruppierungsplanes 108

3.2.5.2. Fehler der bisherigen Abgrenzung 109

3.2.5.2.1. Militärische Beschaffungen 109

3.2.5.2.2. Human-Kapital 110

3.2.5.2.3. Doppelveranschlagungen 110

3.2.5.2.4. Schuldenhilfen 111

3.2.5.2.5. StraQenbaumittel 112

3.2.5.2.6. Kredite für den Konsum 112





V II

3.2.5.2.7. Darlehensrückflüsse u.ä. 113

3.2.5.2.8. Netto- statt Bruttoveranschlagung 113

3.3. Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts 115

3.3.1. Einheitlicher Begriff des Grundgesetzes 115

3.3.2. Definition in S 1 Stabilitätsgesetz 115

3.3.2.1. Preisniveaustabilität 118

3.3.2.2. Hoher Beschäftigungsgrad 119

3.3.2.3. Aussenwirtschaftliches Gleichgewicht 119

3.3.2.4. Wirtschaftswachstum 120

3.3.2.5. Zielkonflikte und Prioritäten 120

4. DAS DEMOKRATIEPRINZIP ALS KREDITGRENZE 123

5. ERGEBNIS RECHTSLAGE DEUTSCHLAND 132

KAPITEL V THESEN ZUR JURISTISCHEN REGELUNG DER STAATSVERSCHULDUNG

134

ANHANG I

ÜBERSICHTS - TABELLEN DER NATIONALEN VERSCHULDENSDATEN 137

ANHANG II

DIE VERSCHULDUNG DER BUNDESREPUBLIK IN SCHAUBILDERN 150



U i  J



1

EINLEITUNG

Begriffe wie Souveränität, Demokratie, Volk und Nationalstaat 
steckten bisher das Terrain ab, auf dem in den Rechts- und 
Staatswissenschaften mit großem Erkenntnisgewinn gerungen 
wurde. Heute haben diese Diskussionen eine völlig neue Dimen
sion dadurch erhalten, daß dem Faktor Zeit eine bisher unbe
kannte Wichtigkeit beigemessen wird: die Verantwortung der Le
benden für die noch ungeborenen Generationen öffnet den Blick 
weit über die gewohnten Horizonte hinaus.
So wie die klassische Ethik Verhaltensvorschriften für den 
Einzelnen aus den Auswirkungen auf die {aktuell lebenden) 
Mitmenschen ableitete, so war auch das Recht in dem Sinne nur 
zweidimensional, als es die Belange der Zukunft weitgehend 
ignorierte oder Konflikte wie mit der legis posteriori Regel 
einheitlich zugunsten der Gegenwart loste.

Die Charakterisierung der Menschenrechte als "unveräußerlich", 
"unverjährbar” oder auch "ewig" führte die Zeit in einer ganz 
neuen Weise in das rechtswissenschaftliche Denken ein: um einen 
gewissen Bestand an elementaren Rechtspositionen kann und darf 
eine Gesellschaft , auch wenn sie selbst darauf verzichten 
wollte, ihre Nachkommen nicht bringen.

Dieser revolutionäre Gedanke wurde bald auf weitere Rechtsge
biete übertragen: die völkerrechtliche Friedenspflicht, der 
Schutz des gemeinsamen Erbes der Menschheit durch See- und 
Kulturgüterrecht, der Umweltschutz zur Bewahrung der Lebens
grundlagen, die Lagerung radioaktiver Abfälle, Restriktionen 
bei der Anwendung der Gentechnologie, die Begrenzung der Ver
schuldung der Staaten. Alle diese Rechtsgebiete haben struktu-
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rell eines gemein: die notwendigen Entscheidungen müssen In
teressen der Zukunft berücksichtigen, Interessen, die mit denen 
der Gegenwart oft in Konflikt stehen, die des Ausgleichs bedür
fen. Da die Zukunft aber keinen Anwalt in der Gegenwart hat, 
stellen diese Konflikte die überkommenen Prozesse der • Ent
scheidungsfindung genauso wie die Regeln der Prioritätensetzung 
in Frage.

Die Kreditfinanzierung der Staatsausgaben spiegelt diesen Kon
flikt in aller Schärfe wieder. Wesen der Kreditfinanzierung ist 
es, daß ihr Nutzen in Form von Verbrauchsmöglichkeiten in der 
Gegenwart anfällt, während die Zukunft in Form der Tilgungs
leistungen belastet wird, ohne einen Einfluß auf die Verwendung 
der Mittel gehabt zu haben. Durch die Höhe der gesamten Staats
verschuldung und der daraus resultierenden permanenten Belas
tung der folgenden Budgets erwächst auch eine Einschränkung der 
Handlungsmöglichkeiten der nachfolgenden Generationen; die Ge
genwart verfügt also über die Gestaltungsmöglichkeiten der Zu
kunft und schließt manche Alternativen komplett und irrever
sibel aus.

International ist daher die Tendenz zu beobachten, die Staats
verschuldung nicht mehr als rein ökonomisch/politisches Problem 
zu betrachten, sondern rechtlich verbindlich zu regeln. Dabei 
spielt die Zukunftsbelastung und der gerechte Interessenaus
gleich zwischen den Generationen die entscheidende Rolle.

Die vorliegende Arbeit wurde vom Bericht der "Delors-Gruppe” 
angeregt, der dem Bereich Staatsschulden insofern eine völlig 
neue Bedeutung zukommen läßt, als er die rechtlich verbindliche 
Limitierung der Haushaltsdefizite durch EG-Normen zu einem Eck
pfeiler der zu schaffenden europäischen Wirtschafts- und Wäh
rungsunion machen will. Dadurch stellen sich die oben beschrie
benen Probleme in noch größerer Deutlichkeit und Schärfe.

Die Untersuchung versucht festzustellen, wie sich die Haus
haltsdefizite tatsächlich im Hinblick auf die Belastung der
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Zukunft darstellen. Anhand der vorhandenen Regelungssysteme, 
insbesondere anhand der ausführlichen verfassungsrechtlichen 
Begrenzung der Staatsverschuldung durch das Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland soll versucht werden zu zeigen, wie 
das moderne Recht mit den aufgezeigten Herausforderungen fertig 
wird.
Obwohl das Thema im Grenzgebiet zwischen Recht , Ökonomie und 
Ethik angesiedelt ist, beschränkt sich der Autor darauf, das 
Problem aus der Perspektive des Rechts und mit den Methoden der 
Rechtswissenschaft anzugehen. Ziel der Arbeit ist es, das Pro
blem der Staatsverschuldung unter Berücksichtigung der auf
gezeigten Besonderheiten in das bestehende Rechtssystem ein
zuordnen.

-j
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Kapitel I

Rechtstatsächlicher Hintergrund der Staatsverschuldunq

1. Dimension der Staatsverschuldunq

Grundlegend ist zunächst die Klärung einiger Begriffe. "Schul
denstand" ist eine Bestandsgröße und umfaßt alle diejenigen 
Verbindlichkeiten, die der Staat zu einem bestimmten Zeitpunkt 
hat. Demgegenüber ist die "Neuverschuldung" eine Stromgröße 
und bezeichnet diejenigen Verbindlichkeiten, die der Staat in 
einem bestimmten Zeitraum, meist bezogen auf ein Jahr, auf
nimmt. Synonym verwendet wird der Begriff "Kreditaufnahme". 
Unter "Nettokreditaufnahme" versteht man die Summe sämtlicher 
Kredite, die während eines Jahres aufgenommen werden, abzüglich 
der in diesem Jahre erfolgten Tilgungen früherer Kredite. 
"Bruttokreditaufnahme" ist diese Summe ohne den Abzug der

Tilgungen.^^

Diese Definitionen wurden aus der Finanzstatistik übernommen. 
Die volkswirtschaftliche Gesantrechnung verwendet ähnliche 
Begriffe in anderem Zusammenhang. Sie faßt die Schulden des 
Staates mit den vom Staat gewährten Darlehen zusammen. Das 
führt dazu, daß bei der Gegenüberstellung von Verbindlichkeiten 
und Forderungen des Staates die "Bruttoverschuldung" mit dem 
Schuldenstand, die "Nettoverschuldung" mit der Differenz aus 
Schuldenstand und Geldvermögen gleichgesetzt wird.

l.vergl. v.Arnim Staatsverschuldung S.16
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1.1, Verschuldensdaten einzelner Sbaaten

Tabelle 1

\

In te rn a t io n a le r  V erg leich  d e r ö ffen tlich en  D eñzite  /  Ü b e rsch ü sse l)

1983 1984 1935 1936 1937 1988 1989*J 1990:) j

Anteil am 3S?/3l.- in vH

B undesreaublü
Deutschland ................................... -  2,5 - .1 .9 -  1.1 -  1.3 1.3 2.0 -  0.5- -  1,2
3 e ig ien . . . ....................................... -1 1 .7 -  9.5 -  8.9 -  9.0 -  7.2 -  7.0 -  6,5 -  6.1
ninprrtark . '..................................... -  '7.2 -  4.1 -  2.0 A 3.4 4- 2.0 0.0 •4- 0.6- +  1.0
fa* rp fi y-> p i ̂  .................. t ......... .. -  3,1 -  3.3 -  2.9 -  2.7 -  2.0 -  1.3 -  1.3 «  * A

Griechenland ................................. -  3.1 -  9.9 -13 .5 -  11.1. -11 .1 -15 .3 -13.2 -1 9 .6
G roßbritannienund. -
Norciri” ' d ....................................... -  3.3 -  3.9 — 277 -  2.4 — 1.5 4- 0.3 +■ 1.5 -  1.7
Trionfi................................................ -1 1 .9 -  9.7 -1 2 .1 -11 .3 -  9.9 -  3.9 -  5.0 — 4.5
TMüpn................................................ -1 0 .7 -11.5 -1 2 .5 -11 .5 -1 0 .5 -10 .1 -  9,9 -  10,0

J a p a n ................................................ -  3.7 — 21 -  0,3 -  0.9 4* 0.5 -r 1.3 '+  1.3 +  2.0
■Canada ........................................... -  6.9 -  5.5 -  7.0 -  5.4 — 4.5 -  3.1 -  3.4 -  3.5
L '^ e ^ b u r g ..................................... . . 5.5 +  6.0 +■ 5.2 4- 5.3 -  6.1 •
N iederen ri p ................................... -  6.4 -  6.3 -  4.3 -  5.9 -  6.1 -  5.4 -  4.8 -  4.6
Ósterrpírh ........................................ -  4.0 -  2.5 -  2.5 — 3.7 -  4.1 -  2.7 -  19 -  2.3
P o rtu ca i............................................ -12 .0 -10 ,0 -  7.8 -  8.4 -  8.1 — 7.3
S p a n ie n ............................................ -  4.3 -  5.5 -  7.0 -  6.1 -  3.6 -  3.2 -  2.9 -  13
U S A .................................................. -  3.3 -  13 ■ -  3.3 -  3.4 -  2.3 -  2.0 -  1.9 -  1.5

11 [a  A b c r e a r u s c  d e r  V C«t [e m a c ili  e o lic a  S o = 4 iv en > c2 c n a ig j |
2 ' S c i a c u a g e a  * *

Q u e lle :  G E C 3  = c a a o c a jc  C u iio o k . J u a i  1989: ' . * i
H u ro o * u c a e  W L - a c 2 4 i:M e « N r .a /9 /1 9 8 a tA )  ¡
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Tabelle 2

Gross public debt 
Percentage of nom inal G N P /G D P

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986* 1987* 1988

U n ited  S ta tes 57.9 37.2 41.4 44.2 45.2 48.3 51.0 51.6 51.5
Ja p a n 52.0 57.0 61.1 66.9 68.4 69.0 72.8 71.1 68.3
G erm an y 32.5 36.3 39.5 40.9 41.3 4 1 2 42.4 43.6 44.6
F ran ce* 37.3 36.4 40.1 . 41.4 43.8 45.7 46.6 43.9 43.5
Ita ly 5 8 J 61.0 66.4 71.9 77.1 84.0 88.5 . 9 1 7 94.5
U n ited  K ingdom 54.6 54.7 53.4 5 3 J * 54.9 53.5 5 1 3 50.0 45.0
C a n a d a 45.1 44.8 50.1 55.5 58.8 64.7 67.8 69 .4 69.3
T o ta l o f above c o u n tr ie s f ■43.2 44.5 4 8 J 5 1 .6 . 53.2 55.5 57.9 57.9 57.1
A u stra lia* 25.1 21 6 213 24.3 2 5 J 26.6 26.8 23.6 • 19 7
A u stria*
B elgium

. 37.2 
79.9

39.3
93.4

41.6
1014

46.0
113.4

47.9
118.7

49.6 • 
.1 2 3 .0  .

53.8
127.2

57.3 
132.3

58.7
135.5

D en m ark *
F in land*
G r e e c e '

33.5 -
13.8
27.7

43.6
14.6 

. 3 1 8

53.0
17.1 

■ 36.1

62.6
18.7
41.2

67.0
19.0 
49.5

65.7
18.9
57.9

59.5
.1 8 .3

58.3

57.2  
19.7' 
63 3

56.1 
18.6 
71 s

Ire land 78.0 83.5 ’ 913 104.6 1 1 1 8 U 8.1 134.3 137.2 137.6
N eth erlan d s 45.9 50.3 55.5 61.9 66.1 69.6 71.0 • 76 9 <în
N o rw a y 4 52.2 47.4 411 33.8 38.7 -0 .8 50.8 43.0

o u .-
JA !

Soain® 18.5 . 23.0 28 .4 ' 34.4 41.2 46.6 47.6 48 Ï ' V ^
Sw eden 44 .S 519 616 66.1 67.6 6 8 .1 68.3 . 63.0

1
59.1

T o ta l of sm aller c o u n t r i e s ^ 37.7 42.0 46.7 51.3 55.4 58.2 59.8 60.5 ¿0 >
T o ta l o f E urooean  c o u n t r i e s ^ 42.6 45.2 48.8 51-3 54.5 56.7 53.0 53.5 «  1
T o ta l o f above c o u n tr ie sc 42.5 44.2 48.1 51.6 53.4 55,8 58.1 58.2

JO J
57.5

si P artly  e s tim a ted .
bl Does not e x c lu d e  public se c to r  m u tu a l in d eo ted n eu . 
a  1987 G N P /G D P  w eiencs a n a  sxcftancs ra te s .
J) F o r  t h e  c o u n t r i e s  s h o w n  in  t h e  t a b l e .

1989 1990

51.2 5 0 .6
65.1 6 1 .9
43.8 4 3 .9
43.3 43.1
96.7 9 9 .3
40.1 3 5 .9
69.8  . 7 0 .7

56.0 5 5 .0
16.7 13 .7
5 8 .4  ■ 57 .7

134.9 134 .7
54.5 5 1 4
17.5 16.8
73.4 8 6 .0

1 3 1 2 12S .J
82 .5 3 3 .9
4 5 .6 4 6 .7
4 8 .0 4 7 .9
55.8 5 3 .0
59.9 5 9 .4
57.7 57 .5
56.5 5 5 .5

Quelle: OECD Economic Outlook June 1989 S.120
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1.1.1. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Obwohl die absolute Staatsverschuldung der Bundesrepublik wie 
in allen OECD Ländern seit 1949 unaufhaltsam angestiegen■ist, 
(2)1 ' hat sich die Gesamtverschuldung relativ zum Bruttosozial
produkt auf dem international vergleichsweise niedrigen Niveau

/ 3  \von ca. 40 % eingependelt. '

Im Haushaltsjahr 1988 standen Einnahmen in Höhe von 239.4 Mill
iarden DM Ausgaben in Hohe von 275.4 Milliarden DM entgegen. 
Die durch Kredit zu schließende Deckungslücke betrug 36.0
Milliarden DM. Das waren 13.1 % der Ausgaben oder 1.7 % des
Bruttosozialprodukts.

Im Haushaltsjahr 1989 sollen die Einnahmen auf 262.7 Milliarden 
DM wachsen und Ausgaben in Höhe von 291.3 Milliarden DM gegen
überstehen. Die erwartete durch Kredit zu schließende Haus
haltslücke in Höhe von 28.1 Milliarden DM würde 9.8 % der Ge
samtausgaben und 1.3% des erwarteten Bruttosozialproduktes
entsprechen.

Die Ausgaben für den Schuldendienst haben sich nach raschem
Anstieg derzeit auf 12% der Gesamtausgaben eingependelt
/ 4 \  .v ',der real entstehende Handlungsspielraum ist allerdings
U ■ (5)sehr gering.' '

2. vergl. Schaubild absolute Staatsverschuldung
3. Vergl. Länderschaubild im Anhang I Schaubild 2 und dort 
auch Tabelle 3

4. siehe im Anhang I Tabelle 5 und Schaubild 16
5. Zum Teil mußte sogar mehr für die Zinszahlung pro Jahr 
aufgewendet werden, als durch Neuverschuldung an Mehrein
nahmen entstand.
Zum Ganzen siehe im Anhang I Tabelle 5 und im Anhang II 
Tabelle 4 und Tabelle 5
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Angesichts der Ungewißheiten, die der gesamtdeutsche Prozess 
mit sich bringt, ist die weitere Entwicklung der Finanzpolitik 
und der Staatsverschuldung allerdings nicht absehbar.

1.1.2. VEREINIGTES KÖNIGREICH

Die Finanzpolitik, die die Gesamtverschuldung binnen der letz
ten zehn Jahre von über 50% des Bruttosozialproduktes auf ca.

40 % herabgeführt hat wurde auch mit dem Haushalt 1988/-
1989 weitergeführt.

Die um 4% gesteigerten Ausgaben erreichten die Hühe von 163 
Milliarden Pfund (ca. 522 Milliarden DM). Dem standen um 9% auf 
169 Milliarden Pfund (ca. 542 Milliarden DM) gesteigerte Ein
nahmen entgegen. Der gesamte Haushaltsüberschuß belief sich 
allerdings sogar auf 14.3 Milliarden Pfund (ca. 46 Milliarden 
DM).Er erreichte damit 3% des Bruttosozialprodukts oder 7 % der 
Gesamtausgaben des Staates und erklärt sich vor allem aus 
Privatisierungserlösen, aus durch gutes Wachstum erhöhten Steu
ermehreinnahmen und durch Einsparungen bei den Sozialausgaben. 
(7)

Auch der Haushalt 1989/1990 verfolgt die gleichen Prioritäten. 
Es wird wiederum ein Budgetüberschuß in Höhe von 14 Milliarden 
Pfund angestrebt. Dabei sollen die Ausgaben um 6% auf 172 
Milliarden Pfund (ca.551 Milliarden DM) und die Einnahmen um 
7.5% auf 182 Milliarden Pfund (ca.583 Milliarden DM) stei- 6 7 8 6 7 8

6. vergi. Länderschaubild U K im Anhang I Schaubild 6
7. vergi, zur britischen Finanzpolitik die Einschätzung der 
Bundesregierung im Finanzbericht 1990 S. 247

8. vergi. Ländertabelle UK im Anhang I Schaubild 6
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Damit würde im Vereinigten Königreich die Staatsschuldenquote 
auf 38.7% und die Staatschuldenquote auf 32.0% sinken. Jähr
liche Zinsbelastungen in Höhe von 1.5 Milliarden Pfund (ca. 4.8

{9 \Milliarden DM) würden entfallen. 1

1.1.3. FRANKREICH

Die Konsolidierung der Haushaltspolitik, die zu einer konstan
ten Quote der Gesamtverschuldung in Höhe von ca. 40% des Brut

tosozialproduktes geführt hatte wurde auch durch den
Haushalt des Jahres 1988 fortgesetzt.
Um 1,3 % gesteigerten Ausgaben in Höhe von 1180 Milliarden FF
(ca. 345 Milliarden DM) standen um 2% auf 1073 Milliarden FF 
(ca. 314 Milliarden DM) gesteigerten Einnahmen gegenüber. Durch 
weitere Deckungslücken bei den Sonderfonds summierte sich das 
Staatsdefizit auf 115 Milliarden FF (ca.34 Milliarden DM).

Damit fiel das Budgetdefizit auf 2.0% des 
Bruttosozialprodukts, rund 10% des Gesamthaushaltes waren

kreditfinanziert,

Auch der Haushalt 1989 wird diese Politik fortsetzen. Die öf
fentlichen Ausgaben werden um 2.8 % auf 1213 Milliarden FF (ca. 
355 Milliarden DM) anwachsen, dem sollen um 3.8 % auf 1113 
Milliarden FF (ca. 326 Milliarden DM) gesteigerten Einnahmen 
gegenüberstehen. Das erwartete Haushaltsdefizit in Höhe von 100 
Milliarden FF (ca. 29 Milliarden DM) wird 8.3 % der Gesamtaus-

gaben und 1.7 % des Bruttosozialprodukts entsprechen. 1

9.OECD Economis Outlook June 1989 S.240 ff.
10. vergl. Ländertabelle Frankreich im Anhangl Schaubild 5
11. Finanzbericht 1990 aaO.
12. vergl. Ländertabelle Frankreich im Anhang I Schaubild 5
13. vergl. Ländertabelle Frankreich im Anhang aaO.
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1.1.4. ITALIEN

Das Haushaltsjahr 1988 schloß mit Ausgaben von 472000 Milliar
den Lire (ca.640 Milliarden DM) ab, was einer Steigerung- von
10.1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dem standen um 10.5 % 
auf 349000 Milliarden Lire (ca. 473 Milliarden DM) gesteigerte 
Einnahmen gegenüber. Die durch Kredit zu finanzierende Dek- 
kungslücke betrug 124000 Milliarden Lire (ca. 167 Milliarden 
DM). Sie ist damit abermals um 20000 Milliarden Lire (27 
Milliarden DM) höher ausgefallen als erwartet und erreichte 
11.5 % des Bruttosozialproduktes. Mehr als ein Viertel der 
Ausgaben waren kreditfinanziert, die Gesamtverschuldung wuchs

auf nahe 100% des Bruttosozialprodukts.' 1

Das für 1989 verabschiedete Finanzrahmengesetz sah Ausgaben in 
Höhe von 487900 Milliarden Lire (ca. 661 Milliarden DM) vor, 
denen Einnahmen in Höhe von 370550 Milliarden Lire (ca. 502 
Milliarden DM) gegenüberstehen sollten. Die erwartete Deckungs
lücke betrug 117350 Milliarden Lire (ca.159 Milliarden

Obwohl auch nach diesem Konsolidierungsansatz immer noch mehr 
als 25% aller Ausgaben durch Kredit finanziert worden wären, 
wäre zumindest der Anteil der Neuverschuldung am Bruttosozial
produkt auf ca.10 % zurückgeführt worden. (Nichtsdestotrotz 
hätte die Gesamtverschuldung die 100% des Bruttosozialprodukts

erreicht ^^^). Allerdings konnte dieser Ansatz nicht verwirk
licht werden, da das Parlament die notwendigen Sparmaßnahmen 
nicht ratifizierte, sodaß eine auf 134500 Milliarden Lire (ca. 
182 Milliarden DM) erhöhte Deckungslücke entstand. Dies ent
spricht 11.3 % des Bruttosozialprodukts. 14 15 16 14

14. vergl. Ländertabelle Italien im Anhang I Schaubild 9
15. vergl. Ländertabelle Italien im Anhang I Schaubild 9
16. Finanzbericht der Bundesregierung aaO.
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Ob sich die Einnahmesituation dadurch verbessern wird, daß die 
Steuerreform 1989 mit der vor allem die verbreitete Steuer
hinterziehung bekämpft werden soll, eingeführt wird, muß be
zweifelt werden.

1.1.5. BELGIEN, IRLAND, GRIECHENLAND * 17 17 *•

Diese drei kleineren EG-Staaten zeichnen sich durch eine extrem 
hohe Staatsverschuldung aus. 1988 wird Griechenland in Höhe von 
79%, Irland in Höhe von 132 % und Belgien in Höhe von 138% des 
jeweiligen nationalen Bruttosozialproduktes verschuldet sein.

(17)Dabei ist der Zuwachs bei Griechenland am schnellsten.1 ‘ 
Belgien führte die Deckungslücke von 30% der Gesamtausgaben auf 
23% zurück, Irland von 23% auf 10%, Griechenland steigerte den

Anteil von 25% auf 35%.

In Belgien beträgt die jährliche Verschuldung ca.9% , in Grie
chenland 12%, in Irland fiel sie von 13% auf 9% des Brutto
sozialproduktes .

Insgesamt ist die Finanzsituation dieser Länder derart, daß ihr
ein Hauptaugenmerk der zukünftigen EG-Regelung und auch der EG-
*• . f 19)Überwachung gelten wird. 1

17. vergl. die Schaubilder 3,7,8 im Anhang I
18. alle Zahlen für den Zeitraum 1986 - 1989
19. Zu den länderspezifischen Anwendungsschwerpunkten der 

geplanten EG Regelung vergl Bericht der Süddeutschen 
Zeitung vom 02.04.1990
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1.1.6. USA

Nach stetigem kreditfinanziertem Ausgabenwachstum, das zuletzt 
zu einer Gesamtverschuldung in Höhe von 51% des Bruttosozial
produkts geführt hatte, schloß das Haushaltsjahr 1987/1988 
wiederum mit einem Rekorddefizit von 155.1 Milliarden US$

a b . z u m  Zeitpunkt der Haushaltsvorlage war die Administra
tion noch von einem geringeren Defizit in der Höhe von 147 
Milliarden US$ ausgegangen.

Im laufenden Haushaltsjahr erwartet die Zentralbank einen Haus
haltsfehlbetrag in der Größenordnung zwischen 145 und 147 
Milliarden US$ , vor allem die aufgrund der günstigen Konjunk
tur höheren Steuereinnahmen könnten dazu führen, daß das De
fizit somit unter dem Ansatz der Verwaltung bliebe.

Für das Haushaltsjahr 1989/1990 besteht mit der Haushaltsent
schließung des Repräsentantenhauses vom 17.05.89 und der des 
Senats vom 18.05.89 nur eine Absichtserklärung. Die neue ge
setzliche Defizit-Obergrenze, die nach dem Gramm-Rudman-

Hollings Act bei 100 Milliarden US$ liegt, soll respek
tiert werden, der Ansatz sieht eine Neuverschuldung in Höhe von
99.7 Milliarden US$ bei einem Ausgabenvolumen von 1170 Milliar
den US$, vor.
Ob sich dieser Ansatz indes verwirklichen werden läßt, er
scheint angesichts der optimistischen Erwartungen an die Ein
nahmenentwicklung und an die Entwicklung von Zinsen und Infla-

(22)tionsraten sehr fraglich. ' In diesem Fall wird wohl die
i 23)automatische Ausgabenbremse ' ’ vor allem im Bereich der Ver- 20 21 22 23 20 21 22 23

20. vergl. Länderschaubild USA Anhang I Schaubild 13
21. Näheres unten im Kapitel Rechtsvergleichung
22. zu dieser Einschätzung kommt der Finanzbericht 1990 der 

Bundesregierung S.245 ff.
23. Gramm-Rudman-Hollings Act vergl oben
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teidigungsausgaben wirksam werden.

1.1.7. JAPAN

In Japan unfaßt das Budget neben dem eigentlichen Staatshaus
halt auch das konjunkturpolitisch besonders wichtige 
parafiskalische Investitionsprogramm, das mittlerweile mehr als 
die Hälfte des eigentlichen Haushaltsvolumens ausmacht.
Dieses Investitionsprogramm umfaßt für das Haushaltsjahr 1989/- 
1990 ein Ausgabenvolumen von 32,2 Billionen Yen. (ca.460 
Milliarden DM).
Der eigentliche Staatshaushalt umfaßt 1989/1990 ein Ausgabenvo
lumen von 60.4 Billionen Yen (ca. 800 Milliarden DM), womit die 
Ausgaben den ursprünglichen Haushaltsentwurf um 6.6% überstei-

gen <24 25 26 27 28>.
Die Nettokreditaufnahme wurde um 1.73 Billionen Yen (ca. 24.7 
Milliarden DM) auf 7.16 Billionen Yen (ca. 101 Milliarden DM)

zurückgeführt. v 1 Der kreditfinanzierte Teil des Haushaltes
i 2 6 1beträgt nunmehr 11.9% ' die Nettoneuverschuldung macht

(27)1,9% des Bruttosozialproduktes aus.' '
Die Größenordnungen dieser Parameter werden sich durch die

historische Steuerreform vom 01.04.1989 kaum ändern, v 1 die 
erfolgreiche Konsolidierung des Haushaltes wird fortgesetzt.

24. vergl. Einschätzung Finanzbericht 1990 S.246
25. vergl. Schaubild 1 und Anhang I Länderschaubild 10 Japan
26. Eurostat 2B von 1990 Public Finance 28
27. vergl. Länderschaubild Anhang I Schaubild 10 Japan
28. Einschätzung des Finanzministeriums, siehe Finanzbericht 

1990 Der Bundesregierung aaO.
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Schaubild 1

Quelle: CECO Economic Outlook June 1989 S.109
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Schaubild 2

Quelle OECD Economie Outlook June 1989 S.120
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1.2. Verschuldungsdaten allgemein OECD Bereich

Die vergangenen zwanzig Jahre waren im gesamten OECD Bereich 
von einem starken Wachstum der öffentlichen Haushalte und von 
einer starken Zunahme der Staatsverschuldung gekennzeichnet. 
(29)

Obwohl die jährlichen Deckungslücken im Verhältnis zum Brutto
sozialprodukt immer kleiner wurden, (30) wuchS doch die 
Gesamtverschuldung, ausgedrückt als Anteil am jährlich 
erwirtschafteten Bruttosozialprodukt ständig und erreichte zum 

.. / 31 \Teil extreme Hohen. ' ' Irland, dessen Schuldenlast 1988 135%
des Bruttosozialprodukts übersteigen wird, Belgien, das im 
gleichen Jahr 138% angesammelt hat, Italien und Griechenland, 
die der 100% Marke schnell näher kommen, sind die Staaten, die

/ 3 0 }die allgemeine Tendenz wiederspiegeln. ' 1

War am Anfang dieser Entwicklung die staatliche Kreditaufnahme 
noch geeignet gewesen, neue Ausgabenspielräume zu eröffnen, so 
ist in den letzten Jahren der Teil des Haushaltes, der zum 
Schuldendienst benötigt wird, so stark angewachsen, daß er 
diesen eröffneten Spielraum sogar überkompensiert. Die Ausgaben 
für Zinsen sind oft höher,als die Einnahmen durch Neuverschul

dung. i33>
Nicht zuletzt durch ein 
dieser Trend ab 1988 etwas 29 30 31 32 33 29 30 31 32 33

starkes Wirtschaftswachstum konnte 
abgemildert werden. Das jährliche

29. siehe allgemein: Tabelle 2 und Schaubild 1
für Deutschland: Anhang II Schaubild 14

30. Tabelle 1
31. vergl. zum Überblick Anhang I Tabelle 3 sowie 

detailierter Anhang I Schaubilder 2 - 1 3
32. vergl. im Anhang II die Länderschaubilder
33. Anhand des Beispieles der Bundesrepublik Anhang II Tabellel 

Schaubild 16
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Haushaltsdefizit, ausgeirückt als Anteil am Bruttosozialpro
dukt, erreicht mit 1,7 % den niedrigsten Mittelwert, den die

OECD Länder seit zehn Jahren erzielen konnten.

34.OECD Economic Outlook June 1989 S.20 ff.
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2. DIE WIRTSCHAFTSPOLITIK DER EG

2.1. Die Entwicklung der EG Wirtschaftspolitik bfs 1988

HDie europäische Integration muß in Richtung auf eine voll
ständige Wirtschafts- und Währungsunion vorangetrieben werden, 
soll nicht der gesamte europäische Einigungsprozess stagnie
ren."

Diese Analyse ist älter als das System der europäischen Gemein
schaften selbst und 2ieht sich durch die gesamte Geschichte 
ihrer Politik.

i 351Schon der sog. Spaak - Bericht ' * begründete die Notwendig
keit, der Gemeinschaft die Fragen der allgemeinen Wirtschafts
politik zu übertragen und den Mitgliedstaaten in dem ihnen 
vorbehaltenen Bereich der speziellen Wirtschaftspolitik eine 
Pflicht zur Rücksichtsnahme auf die Gemeinschaftsbelange auf
zuerlegen.

Der EWG Vertrag von 1957 entält denn auch in seinem Artikel 2 
ganz ausdrücklich das Ziel der Annäherung der Wirtschaftspoli
tiken und der harmonischen Entwicklung des Wirtschaftslebens. 
Als Mittel zur Verwirklichung dieser Ziele beschreibt Artikel 
3g Koordinierungsverfahren, Artikel 6 I fordert die Zusammen
arbeit mit den Organen der Gemeinschaft. Als besonderen Anwen
dungsfall regelt Artikel 103 die Abstimmechanismen auf dem 
Felde der Konjunkturpolitik. (Diese letztere Vorschrifc bezieht 
sich allerdings nur auf die kurzfristige Globalsteuerung

35.durch Beschluß der Konferenz von Messina am 1./2. Juni 1955 
eingesetzte Sachverständigengruppe.
Bericht der Delegationsleiter an die Aussenminister vom 21. 
März 1956 veröffentlicht vom Sekretariat der Konferenz.
Zum Inalt genauer: H.J. Küsters Die Gründung der europäi
schen Gemeinschaften S.135
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1 . Als weitere Anwendungsfälle nennt der Titel II des
Vertrages in seinem Kapitel 3 (Artikel 104 - 109) die 
Zahlungsbilanzpolitik und im Kapitel 4 (Artikel 110 - 116) die 
Handelspolitik.

In Ausfüllung der genannten Vorschriften und die Kompetenz des 
Artikels 145 wahrnehmend, beschloß der Rat mehrfach die Wirt
schaftspolitik auch auf mittelfristiger Zeitebene besser zu 
koordinieren: 1964 wurde ein Ausschuß für mittelfristige Wirt
schaftspolitik gegründet, welcher 1974 mit dem Ausschuß für 
Konjunkturpolitik zum Ausschuß für Wirtschaftspolitik ver
schmolzen wurde. Um auf dem Gebiet der monetären Politik eine 
bessere Abstimmung zu erreichen, wurde mit Ratsbeschluß vom
8.Mai 1964 der Ausschuß der Präsidenten der nationalen Zentral-

banken gegründet.v * Dort sollten Konsultationen der 
teilweise relativ unabhängig von den Regierungen agierenden

Zentralbanken 1 über die großen Linien der
Zentralbankpolitik auf den Gebieten Kredit- und Geldsteuerung 
sowie Intervention am Devisenmarkt, stattfinden.

Nachdem durch das weiter bestehende Nebeneinander von autonomen 
nationalen Wirtschaftspolitiken ein Rückschlag in der Ent
wicklung der Gemeinschaften drohte, beschloß die Konferenz der 

Staats- und Regierungschefs am 1./2. Dezember 1969 in Den 
Haag:

"den für die Entwicklung 2ur Wirtschaftsunion erforderlichen 
Ausbau der Gemeinschaft beschleunigt voranzutreiben. Sie ist 
übereingekommen, daß im Laufe des Jahres 1970 ein Stufenplan 36 36

36 .Beutler/Bieber/Piepkorn/Streil Die europäische
Gemeinschaft Rechtsordnung und Politik S. 409 
(weiterhin zitiert als "B/B/P/S")

37. Abi. Nr. 77/1964 S.1206
38. z.b. die deutsche Bundesbank nach S 12 BBankG
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für die Errichtung einer Wirtschafts- und Währungunion aus

gearbeitet wird."^2^

Der daraufhin gefertigte sog. "Werner - Bericht" war die 
Grundlage eines vom Rat im Jahre 1971 verabschiedeten Stufen
planes, der die Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungs-

(41 )union bis zum Jahr 1980 vorsah. v 1 Die Verwirklichung dieses 
Stufenplanes wurde durch den Zusammenbruch des durch das Abkom
men von Bretton Woods geschaffenen Weltwährungssystems verhin
dert.

Einen erneuten europäischen Anlauf in Richtung einer Währungs
union stellte die Errichtung des europäischen Währungssystems 
(EWS) im Jahr 1978 dar. Dieses System steht seperat neben dem 
eigentlichen Vertragssystem der europäischen Gemeinschaften und 
ein Großteil seiner immanenten Probleme rührt daher, daß zum 
einen nicht alle EG Mitglieder auch Mitglieder im EWS sind

zum anderen daher, daß die mangelnde Konvergenz der Fi
nanzpolitik, die sich in einigen Ländern in anhaltend hohen 
Haushaltsdefiziten niederschlägt, eine Quelle andauernder Span
nungen ist und der Geldpolitik eine unverhältnismäßig große 
Last aufbürdet.

Aus diesen Gründen versuchte man bei der ersten großen General
revision der römischen Verträge durch die einheitliche europä
ische Akte (EEA) von 1986 diese Diskrepanzen zu überbrücken. In 
einem Artikel 102a (Artikel 20 EEA) wurde die Währungspolitik 
dem alten Titel II Wirtschaftspolitik vorangestellt, die Erfah
rungen aus dem EWS sollten ausdrücklich berücksichtigt , über
kommene Zuständigkeiten respektiert werden. In diesem Zusammen-

39.3. EG - GB (1969) S. 527
40. Text vergl. Europaarchiv 22/1970 S. D 530 ff.
41. zum genauen Inhalt B/B/P/S S.430 ff. m.w.N.
42. es fehlen Großbritannien, Griechenland, Portugal und 

Spanien
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hang weiterhin wichtig ist das Einfügen eines Titels V "wirt
schaftliche und soziale Zusammenarbeit" in den dritten Teil des 
EWG Vertrags.
Die wichtigste Neuerung durch die EEA bleibt jedoch die Einfüh
rung des Binnenmarktes bis 1992. In den letzten Jahren wurden 
bei der Verwirklichung dieses Binnenmarktprogrammes beträcht
liche Fortschritte erzielt. Nach Ablauf der halben Vorberei
tungszeit im Jahre 1989, .war auch die Hälfte der im Weißbuch 
aufgezeigten Maßnahmen abgearbeitet. Die Vollendung des Binnen
marktes wird jedoch die nationalen Volkswirtschaften noch weit 
enger miteinander verknüpfen und den Grad der Wirtschaftsinte
gration innerhalb der Gemeinschaften deutlich erhöhen. Diese 
Veränderungen bieten beträchtliche Chancen für den wirtschaft

lichen Fortschritt , doch können viele der potentiellen
Vorteile nur dann zum Tragen kommen, wenn die Wirtschafts
politik (en) angemessen reagieren. Durch eine erhebliche Ver
stärkung der wirtschaftlichen Interdependenzen zwischen den 
Mitgliedstaaten, wird der einheitliche Binnenmarkt den Spiel
raum für eine unabhängige nationale Wirtschaftspolitik reduzie
ren und die grenzübergreifende Auswirkung von Entwicklungen 
vergrößern, die ihren Ursprung in den einzelnen Mitgliedslän
dern haben. Vor allem muß der Binnenmarkt von einer stärkeren 
Koordinierung der makroökonomischen Politiken, insbesonderem 
der Budgetpolitik flankiert werden.

43.spektakulärstes Beispiel ist die Analyse des sog. Cechini- 
Reports ( "the costs of a non-europe")
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2.2. Der "Delors - Bericht " vom 17. April 1989

Aus diesem Grunde hielt es der europäische Rat in seiner Sit
zung am 27./28, Juni 1988 in Hannover für nötig, eine Gruppe 
von Experten damit zu beauftragen, angesichts der Vollendung 
des Binnenmarktes konkrete Etappen zur Verwirklichung einer als 
nächster Schritt unabdingbaren Wirtschafts- und Währungsunion 
zu beschreiben.
Unter dem Vorsitz von Jaques Delors haben die zwölf Notenbank
gouverneure der europäischen Gemeinschaften, ein Mitglied der 
Kommission, zwei Berichterstatter und drei weitere Experten den 
sog. Delors - Bericht erarbeitet, der am 17. April 1989 vorge

legt wurde.^ 44^

2.2,1. Allgemeines

Der Bericht geht geht davon aus, daß der Erfolg des gesamten 
Binnenmarktprogrammes in entscheidender Weise von einer Flan
kierung durch eine wesentlich engere Koordinierung der einzel
staatlichen Wirtschaftspolitiken sowie von einer wirksameren

• * ( 4 5 }  .Gemeinschaftspolitik abhangt. ' In zeitlicher Hinsicht
bedeutet dies, daß bereits im Zuge der Errichtung des
einheitlichen Binnenmarktes in Europa, eine Reihe von Schritten
in Richtung auf die volle Wirtschafts- und Währungsunion getan

werden muß. ̂ 4f*̂
Als notwendige Hauptelemente dieser, den Binnenmarkt erst

44.im weiteren nur "Delors-Bericht" genannt und nach dem im 
Europaarchiv 10/89 S.283 ff. veröffentlichten Wortlaut
zitiert.

45. Delors-Bericht aaO. S.286
46. Delors-Bericht aaO. S.287
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ermöglichenden, Wirtschaftsunion beschreibt der Plan vier 
Charakteristika. Unter anderem

" eine Koordinierung der makroökonomischen Politiken, ein
schließlich verbindlicher Regeln für • die
Haushaltspolitik.” 4̂7 48 ̂

Zu diesem Punkt führt der Bericht aus, daß kohärente Wirt
schaftspolitiken auf nichtmonetärem Gebiet schon deshalb unab
dingbar seien, damit im Rahmen einer Währungsunion unwiderruf
lich festgelegte Wechselkurse, zwischen den Gemeinschafts

währungen aufrecht erhalten werden könnten.
Zu diesem Zweck seien insbesondere bindende Regeln und Verfah
ren für die Haushaltspolitik aufzustellen. Dazu gehören laut 
Delors - Bericht:

"wirksame Obergrenzen für die Haushaltsdefizite der einzel
nen Mitgliedsländer ; Ausschluß des Zuganges zu direkten 
Zentralbankkrediten und anderen Formen monetären Finanzie
rung ; Begrenzung der Kreditaufnahme in außergemeinschaft

lichen Währungen."

Der Delors - Bericht beschreibt dann sehr konkret drei Phasen, 
in denen die Wirtschafts- und Währungsunion mit ihren beiden 
Herzstücken, dem europäischen Zentralbankensystem (Eurofed) und 
der Haushaltskontrolle, verwirklicht werden soll. 47 48

47. Delors-Bericht aaO. S.289
48. Delors-Bericht aaO. S.290 
49 .Delors-Bericht aaO. S.295
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2.2.2. Die erste Phase

Mit Phase eins beginnt der Prozess der Schaffung der Wirt
schafts- und Währungsunion. Angestrebt wird eine größere Kon
vergenz der volkswirtschaftlichen Ergebnisse durch verstärkte 
Koordinierung der Wirtschafts- und Währungspolitik, allerdings 
noch im bestehenden institutionellen Rahmen. Für die wirt
schaftspolitische Koordination soll in erster Linie der Rat der 
Wirtschafts- und Finanzminister (ECOFIN) zuständig sein. Die zu 
revidierende Konvergenzentscheidung von 1974 wird dann insbe
sondere:

"ein neues Verfahren zur haushaltspolitischen Koordinierung 
einführen, das präzise quantitative Leitlinien und mittel
fristige Orientierungen enthält? die Möglichkeit für ein 
konzentriertes haushaltspolitisches Vorgehen der Mitglieds

länder schaffen."

2.2.3. Die zweite Phase

Die zweite Phase kann erst nach Inkrafttreten eines erneuerten 
EWG Vertrages beginnen. In dieser Phase werden die grundlegen
den Organe und Strukturen der Wirtschafts- und Währungsunion 
eingerichtet, was bedeutet, daß sowohl bestehende Institutionen 
ausgebaut, als auch neue geschaffen werden.
Der institutionelle Rahmen wird nach und nach Operationelle 
Funktionen übernehmen , als strategischer Ort für die Über
wachung und Analyse der makroökonomischen Entwicklung dienen 
und einen gemeinschaftlichen Entscheidungsprozess fördern, 
wobei im Bereich der makroökonomischen Politik , die in Phase 
eins mit der Revision der Konvergenzentscheidung eingeführten 
Verfahren auf der Basis des erneuerten Vertrages weiter ver-

50.Delors-Bericht aaO. S.299
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stärkt und ausgebaut werden. Leitlinien sollen mit Mehrheitsvo
tum verabschiedet werden. Auf dieser Grundlage wird die Gemein
schaft:

"präzise - obgleich in dieser Phase noch nicht bindende - 
Regeln für den Umfang und die Finanzierung der jährlichen 
Defizite der Staatshaushalte festlegen? die Kommission wäre 
dafür verantwortlich,: die Aufmerksamkeit des Rates auf Fälle 
zu lenken, in denen Mitgliedstaaten die Vorgaben nicht ein-

halten und die erforderlichen Maßnahmen vorzuschlagen."' 1

2.2.4. Die dritte Phase

Die Endphase beginnt mit dem Übergang zu unwiderruflich festen 
Wechselkursen und mit der uneingeschränkten Übertragung der 
wirtschaftlichen Kompetenz auf die Organe der Gemeinschaft. 
Dabei werden

"die Verfahren der Gemeinschaft im makroökonomischen und 
budgetären Bereich bindend. Insbesondere wird der Minister
rat in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament befugt, 
direkt vollstreckbare Entscheidungen zu treffen, d.h. für

# 5 2 )die nationalen Haushalte Vorgaben zu machen."1 3

2.2.5. Bewertung

Der am 17.April 1989 vorgelegte 3ericht stand im Zentrum der 
Beratungen der ECOFIN am 19./20.Mai 1989 und des Treffens der 
Staats- und Regierungschefs am 26./27. Juni 1989 in Madrid. Er 51 52 51 52

51. Delors-Bericht aaO. S. 301
52. Delors-Bericht aaO. S.303
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stellt/ in vielem weit über den Werner - Bericht hinausgehend/

ein europapolitisches Memorandum ersten Ranges dar.^3^
Die Kommission legt den Plan ihren eigenen Überlegungen zugrun
de und schlägt unter anderem vor, die beschriebene erste Phase

schon am 01. Juli 1990 beginnen zu lassen.

Somit kann der 3ericht der Delors - Gruppe dahingehend zusam
mengefaßt werden, daß es zur Verwirklichung des Binnenmarktes 
für nötig erachtet wird, diese Wirtschaftspolitik durch Regu
lation im makroökanomischen Bereich abzustützen. Bei den zu 
regelnden Größen wird der Höhe der Haushaltsdefizite eine zen
trale Rolle beigemessen. Bei der Beratung dieses Berichts wurde 
sogar gefordert, Rechtsnormen mit Sanktionsmöglichkeiten für

( 5 5 )den Fall der Nichtbeachtung auszustatten.1 ;

Dieses Konzept wirft mehrere Fragen auf. Nicht nur ob das Prin
zip der Marktwirtschaft mit einer solchen Globalsteuerung über-

hauppt kompatibel ist sondern vor allem, welche Konse
quenzen sich aus einer derartigen Verrechtlichung der Ökonomie 
ergeben.
Das Recht wird schwerlich einer völligen Anpassung an die 
"ökonomische Natur der Sache" und die jeweils herrschende Wirt
schaftstheorie unterliegen, sondern spezifisch rechtliche und 
vor allem rechtsstaatliche Gesichtspunkte in die Ökonomie ein- 
bringen. Somit wird das Recht als Ordnungsmacht auch auf die 
Ökonomie einwirken und Gedanken der Sicherheit, der Vorrausseh- 
barkeit, Gerechtigkeit und Freiheit betonen. Auf der anderen 53 54 55 53 54 55

53. so z.b. Norbert Kloten in Europaarchiv 19/79 S.351
54. Bericht der Süddeutschen Zeitung vom 21.03.1990
55. ECOFIN am 2.April 1990 in Gallway laut Bericht der FAZ vom 

02.04.1990
56.ohne diese Bedenken: Karl Schiller Preisstabilität durch

globale Steuerung der Marktwirtschaft S.20 
skeptisch: Erich Hopppmann Soziale Marktwirtschaft oder
konstruktivistischer Interventionismus S.55 ff.
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Seite hat das Recht die ökonomischen Fakten als gegebenen Tat
bestand hinzunehmen, sodaß sich auch der inverse Prozess einer
. . . .  . . 1 5 1 )Ökonomisierung des Rechts beschreiben laßt. 1

Diese Überlappung der Disziplinen führt nicht nur zu diffizi-
/ CO \

len Methodenproblemen1 sondern auch zu Ziel- und Interes-

sengegensatzen. 1 • Die Fragen nach der Kompetenz zur Fest
stellung und Auslegung von Norminhalten, nach Beurteilungs
prärogativen und Justiziabilität, nach Konsequenzen von Norm
verstößen werden sofort virulent werden. 57 58 59 57 58 59

57. Herrmann H. Hollmann Rechtsstaatliche Kontrolle der Glo
balsteuerung S. 99 m.w.N.

58. Hollmann aaO. S.102 beispielhaft anhand des Begriffes des 
’’Wettbewerb“

59. Die Bandbreit der vertreten Meinungen reicht von Günter 
Schmölders ZGstW Bd.101 (1941) S.64, der das Wirtschafts
recht lediglich als angewandte Wirtschaftswissenschaft 
versteht, bis Karl Diehl , der in Die sozialrechtliche 
Richtung der Nationalökonomie S.18 das Recht für den 
wesentlichen Bestimmungsgrund im Wirtschaftsablauf hält.
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Kapitel II

Beurteilung der Staatsverschuldunq durch die Wirtschafts-

wissenschaften

Die staatliche Kreditaufnahme wird danach unterschieden/ ob sie

aus fiskalischen oder aus konjunkturellen Gründen erfolgt. 
Kreditaufnahme aus fiskalischen Gründen/ auch strukturelle

ƒ CI \

Verschuldung genannt 1 ‘, dient der Finanzierung der Staats
ausgaben, die nicht durch Steuern finanziert werden konnten. 
Kreditaufnahme aus konjunkturellen Gründen dient hingegen in 
erster Linie der Bekämpfung von Konjunktureinbrüchen.

Die Konzeption der konjunkturellen Staatsverschuldung soll von 
der Theorie John Maynard Keynes ausgehend, dargestellt werden. 
Vor dem Hintergrund der Weltwirtschaftskrise von 1929, die in 
Deutschland alleine über 6 Millionen Menschen arbeitslos machte 
und durch die Parallelpolitik des Reichskanzler Brünig noch

verschärft wurde, entwickelte Keynes K * ein Theoriegebäude, 
das erklärte wie es zu zyklischen Wirtschaftskrisen kommt und 
was der Staat durch aktive Haushaltspolitik, insbesondere durch 
antizyklische konjunkturelle Verschuldung, tun kann, um sie zu

bekämpfen.

y  60 61 62 63 60 61 62 63

60. Ehrlicher Der Staat 1985,83
61. v.Arnim Staatsverschuldung S.23
62. vor allem in seinem Hauptwerk Allgemeine Theorie der 

Beschäftigung, des Zinses und des Geldes Berlin 1936
63. ausführlich v. Arnim Volkswirtschaftspolitik S.173 m.w.N.
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Vereinfacht läßt sich als Grundprinzip dieser im Einzelnen 
hochdifferenzierten wirtschaftswissenschaftlichen Thesen die 
Hypothese nennen, daß Konjunktuxzyklen durch die schwankende 
Nachfrage Privater nach angebotenen Gütern und Dienstleistungen 
ausgelößt werden, sodaß eine Dampfung konjunktureller Schwan
kungen durch eine die ausgefallene private Nachfrage ersetzende 
staatliche Nachfrage bewirkt werden kann. Umgekehrt kann eine 
boomende private Nachfrage durch staatlich zu bewirkenden 
Liquiditätsentzug gedrosselt werden.
Keynes erkannte den Staatshaushalt als relevanten Wirtschafts

faktor legte seiner Theorie aber eine Situation 
zugrunde, die dadurch gekennzeichnet war, daß das 
Produktionspotential nicht ausgelastet ist, das also das 
Sozialprodukt niedriger ist, als es sein könnte.

Keynes ist erst spät wirksam geworden und hat ab den 60er 
Jahren Anhänger gefunden, die seine Theorien aufnahmen und 
weiterentwickelten. Während er selbst davon ausging, Phasen 
konjunktureller Unterkühlung und solcher der Überhitzung 
folgten einigermaßen gleichmäßig aufeinander und auch .. die 
Abweichungen von der Normallinie seien in etwa gleich, sodaß 
Kreditaufnahmen in der Rezession und Keditrückzahlung im Boom

sich ausglichen^'*^ ,prägte Alvin Hansen den Begriff von der 
säkularen Stagnation.

Hansen behauptete, die reifen Volkwirtschaften des Westens 
seien gekennzeichnet durch einen Mangel an rentablen Inves
titionsmöglichkeiten, hervorgerufen durch gesättigte Märkte und 
zu geringes Bevölkerungswachstura. Verstärkt würde dies durch 
eine wohlstandsbedingte hohe Sparneigung. Aufgabe des Staates 
sei es darum diesen chronischen Nachfragemangel durch permanen- 64 65 64 65

64. schon angesichts der Summen heute unbestritten
65. sog. zyklischer Budgetausgleich vergl. entsprechendes 

Kapitel bei Wolf Staatsverschuldung
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te kr ed itfinanzierte Ausgabenprogramme auszugleichen.

Durch die in den siebziger Jahren trotz staatlicher Ausgaben-

p r o g r a m m e 1 ' bei nahezu ausgelasteten Produktionskapazitäten 

auftretenden langanhaltenden Beschäftigungskrisen und weltweit 

hohen In fl ationsraten wurde der nachfragefixierte Erklärungsan

satz der Keynsianer diskreditiert. Eine monetaristische Schule 

stellte dem eine Erklärung gegenüber, die die Angebotsseite des

Problemfeldes betonte. 1

Die Grundthese dieser Schule lautet, daß nicht alle Beschäfti

gungsprobleme auf zu geringe Nachfrage zurückzuführen seien. 

Gerade die aktuelle Arbeitslosigkeit habe ihren Ursprung in 

einer u nz ureichenden Erweiterung der Produktionskapazität oder 

in deren Umstrukturierung. Die Beschäftigungsprobleme träten 

dann auf, w e n n  in schrumpfenden Branchen wegfallende Arbeits

plätze nicht sofort durch neuentstehende in Wachstumbranchen

ersetzt würden. Entscheidend für das Tempo der Schrum-

pfungs-und Expansionsgeschwindigkeit sei aber die Entwicklung

der Kosten - Erlös - Relation.

Dauerhaften V e r s c h l echterungen der produktionswirtschaftlichen 

Kosten - Erlös - Relationen, die von der Kostenseite her die 

Ursachen für W a c h s tumschwäche und Unterbeschäftigung sind, kann 

durch Na ch fragesteuerung aber nur im W ege dauerhafter infla

tionärer Erhöhung der Unternehmererlöse entgegengewirkt

werden: Die Erlöse der Unternehmer müssen schneller 66 67 68 69 70 71 66 67 68 69 70 71

66. Hansen Fiscal Policy and Buiseness Circles Kapitel "The
Stagnation thesis"

67. vergl die Daten im vorhergehenden Kapitel
68. Für viele: Milton Friedman Die optimale Geldmenge

München 1970
69. Zu den unterschiedlichen Erklärungsstrukturen J a h r e s g u t 

achten des Sachverständigenrates 1977/1978 BT-Drucksache 
VIII/1221 S.126 ff.

7 0 . Brenner,Haury,Lipp Staatsverschuldung in FA(NF)38,236
71. Brenner, Haury, Lipp aaO. S.248
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steigen als die Kostenkomponenten. Erlösverbesserung und 

Beschäftigungsstabilisierung sind in dieser Situation nur durch 

unvorhergesehene Inflationsbeschleunigung zu erzielen.

Je häufiger die Wirtschaftssubjekte jedoch in ihren Infla

tionserwartungen entäuscht werden, desto besser lernen sie sich 

anzupassen. Das Ausmaß der Inflationsverschätzung nimmt ab, 

damit aber auch die Wirkungen, auf denen die Beschäftigungs-

Î 72 )
effekte bisher b e r u h t e n . ' ' Bis staatliche Ausgabenprogramme 

keinen Anlaß zu optimistischen Erwartungen mehr sind, sondern 

nur noch Inflationsfurcht schüren.

Damit ist die Fiskalpolitik grundsätzlich ungeeignet, den 

Konjunkturverlauf zu glätten. Sie erhöht die Inflation, das 

Zinsniveau u n d  verdrängt private Investitionen. Das Ziel die 

Produktion auszuweiten und die Beschäftigung zu erhöhen wird

auch verfehlt. Im Gegensatz zu der Keynschen Konzeption 

fallen konjunkturell begründete Staatsschulden nach monetaris- 

tischer Ansicht ganz allgemein einem ünwerturteil anheim.

Muß man die unversöhnlichen Auseinandersetzungen der V o lkswirt

schaftstheorien um die Zweckmäßigkeit der konjunkturellen 

Staatsverschuldung schon fast einen Glaubenskrieg nennen, so 

ist die strukturelle Verschuldung kaum weniger umstritten.

Zentrale Punkte in der A u s e inandersetzung sind dabei die 

Fragen, ob d u r c h  eine derartige V e r s c h u l d u n g  eine L a s t e n v e r 

schiebung in die Zukunft erfolgt und wenn ja, ob und in w e l chem 

Maße diese intertemporale Allokation gerechtfertigt ist.

72.Stein Presidential Economics S.250 "the inflation- 
unemployment trade off"

73-Kath im Görres Lexikon Spalte 1211 zu "Monetarismus"
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Bereits A d a m  Smith sah die Kreditaufnahme des Staates als 

Ersatz der Steuerfinanzierung als potentielle Zukunftsbelas

tung. Damit ging er wie selbstverständlich von der Möglichkeit

.  f  7 4  \
einer Verl agerung aus. '

Von der gleichen Prämisse startend, hielt dem eine Gegenmeinung 

entgegen, Gerechtigkeitserwägungen geböten es geradezu, die 

Kosten längerfristiger Investitionen mittels Kreditfinanzierung 

auf die ebenfalls profitierenden nachfolgenden Genereationen

mit zu v e r l a g e r n . D e m z u f o l g e  verband man die Zulässigkeit 

von Kreditfinanzierung an rentierliche Objekte, u m  Zukunftsbe-

( 7 6 )
lastung und Zukunftsbegünstigung zu balancieren. 1

Die zentrale Prämisse, daß eine Verlagerung von Lasten in die 

Zukunft überhaupt möglich sei, wurde v o n  einem überwiegenden

. i 7 7 )
Teil der wirtschaftswissenschaftlichen Theorie 1 * zu Beginn

der fünfziger Jahre dieses Jahrhunderts in Frage gestellt. Es 

wurde der geldwirtschaftliche Einwand gegen die Lastenverschie

bungsthese erhoben, der Zahlung von Tilgung und Zins durch den 

staatlichen Schuldner entspäche in der Zukunft der gleichhohe 

Empfang dieser Leistung bei den Gläubigern.

i 7 8)
"We owe it to ourselfes - we pay it to o u r s e l f e s " ' 1

Zumindest bei Inlandsverschuldung höben sich Gläubiger- und 

Schuldnerpositionen vermögensmäßig auf. Die Verschiebung von 

Lasten erfolge somit nicht intertemporal, sondern höchstens 

interpersonal, wenn Anleihegläubiger und Steuerpflichtige nicht 

identisch seien.

74.in Deutschland rezipiert durch Klüber S.532 ff.
7 5 . Bluntschli S.543 weiter Hinweise unten im Kapitel deutsche 

FinanzVerfassungsgeschichte
76. Zur Konsequenz, den sog. objektbezogenen Deckungsregeln 

vergl. ebenfalls unten das Kapitel deutsche Finanzverfas- 
sungsgeschichte

77. Die Einhelligkeit war so groß, daß v o n  "neuer Orthodoxie" 
gesprochen wurde vergl. Heun Die Verwaltung 1985 S.8

7 8 . Darstelung bei Fergusson S.16 ff.



i



33

Dieser g eldwirtschaftliche Einwand wurde noch durch ein g ü t e r 

wirtschaftliches Argument flankiert: Bei Vollauslastung des

Produktionspotentials können in einer geschlossenen V o lkswirt

schaft zusätzliche Ressourcen für staatliche Zwecke nur aus dem 

laufenden Sozialprodukt entnommen werden. Ressourcen können 

immer nur einmal entnommen werden, dabei ist es ohne Bedeutung, 

ob sie kredit- oder steuerfinanziert sind. Die Last kreditfi

nanzierter Staatsausgaben, realisiert sich somit als Abzweigung 

von Re ss ou rcen zu lasten des privaten Konsums bereits in der 

i 7 9 }
Gegenwart. 1 J

Gegen di e neue Orthodoxie hat Ende der fünfziger Jahre vor 

allem B u c h a n a n  Stellung bezogen. Er verwendete in seiner A r g u 

mentation einen microökonomischen Ansatz, indem er zur Fest

stellung von Belastung auf die individuelle Nutzeneinbuße

a b s t e l l t . W e r  dem Staat freiwillig Kreditmittel zur V e r f ü 

gung stellt, erfährt demnach keine Nutzeneinbuße. Er erhält als 

Ausgleich eine Forderung gegen den Staat, schichtet sein V e r m ö 

gen a lso lediglich um. Der Steuerzahler hingegen, erleidet in 

Höhe seiner Steuerzahlung eine Nutzeneinbuße, da seiner Zahlung 

keine direkte Gegenleistung gegenüber steht.

Eine Belastung in der Zukunft tritt dann ein, wenn der ver

schuldete Staat die Anleihen zurückzahlen muß und zu diesem 

Zweck sich die nötigen Mittel durch Steuererhöhungen ver

schafft. Die spezifisch zukunftsbelastende Wirkung der K r e d i t 

finanzierung besteht somit in der Notwendigkeit, in der Zu

kunft zusätzliche Zwangsfinanzierung zur Deckung von Zins und

/ Ql I
Tilgung zu betreiben. '

Dem hat vor allem Musgrave den sog. "aggregate Investment 

approach" ' 'zur Seite gestellt. Er stellt dabei auf die 79 80 81 82 79 80 81 82

7 9 . Darstellung bei Gandenberger Thesen zur Staatsverschuldung
80. Hauptwerk Public principles of public Debt dort S.32
81. sog. utility approach Darstellung bei Henseler S.518 m.w.N
82. Hauptwerk Theorie der öffentlichen Schuld dort S.72
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dynamische Komponente des Problems ab, das bedeutet, er u n t e r 

sucht die je nach Finanzierungsart unterschiedlichen A u s w i r k u n 

gen auf das volkswirtschaftliche Wachstum. Er betont, die 

Steuerfinanzierung führe bei vollständiger Auslastung des 

Produktionspotentials tendenziell zu einer stärkeren Zurück- 

drängung des privaten Konsums, während bei Kreditfinanzierung 

statt dessen eher die privaten Investitionen zurückgingen. 

Demzufolge ist bei staatlicher Kreditfinanzierung die Summe der 

privaten Investitionen kleiner als bei Steuerfinanzierung. 

Verglichen mit der Finanzierung durch Steuern bedeutet das 

einen g e r ingeren Kapitalstock in der Zukunft. Das höhere V e r 

fügungseinkommen in der Gegenwart wird folglich mit geringeren

Wachstum in der Zukunft erkauft. ' 1

Schließlich sei noch auf ein Phänomen hingewiesen, daß wohl 

eher finanzpsychologischer Natur ist: die sog. "Staatsschul- 

denillusion".

Wie oben gezeigt, muß jede Ausgabe, auch die vorläufig k r e d i t 

finanzierte, über kurz oder lang über Steuern endgültig bezahlt 

werden. Ein sich streng rational verhaltendes Wirtschaftsobjekt 

würde also angesichts freditfinanzierter Staatsausgaben die 

durch (noch) nicht erfolgte Besteuerung ersparten Summen sei

nerseits als Kredite anlegen, um die in Zukunft zu erwartende

Steuerforderungen begleichen zu können.

Der Bürger verhält sich nicht so weitsichtig. Er tendiert dazu, 

die infolge der Staatsverschuldung zukünftig auf ihn auch 

persönlich zukommenden Lasten zu verharmlosen und zu verdrän-

/  O C  \
gen. 1 } Er fühlt sich reicher, als er in Wirklichkeit ist.

Die wahren Lasten werden verschleiert, in dieser Konstellation 

ist der Bürger weniger sparsam, als die Situation es erfordert. 

Für Politiker ist es leichter, angesichst dieser "lastenfreien" 83 84 85 83 84 85

83. Dieser Analyse zustimmend:v.Arnim Staatsverschuldung S.42 
Henseler S.518, Donner S.446, alle mit weiteren Nachweisen

84. Ricardo Untersuchungen über das A n l eihesystem S.94ff. (130)
85. v.Arnim B a y V e r w B l .1981,530
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Finanzierung, höhere Ausgaben als wünschenswert darzustellen. 

Die heftigen Kämpfe, wie sie bei Steuererhöhungen auftreren,

sind nicht zu befürchten. Dieses Phänomen führt zu einer

/ Ol  \
gewissen A usgabenfreude der Parlamente, 1 ; von den Parlaiten-

tarieren nicht zuletzt im Hinblick auf die Befriedigung ihrer

Klientel und ihrer Wiederwahlaussichten g e f ö r d e r t .

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß die finanzwissen

schaftliche Bewertung der Kreditfinanzierung im Einzelnen zwar 

äußerst kontrovers diskutiert wird, daß die Mehrheit der Auto

ren dieser Finzierungsart zumindest mit großer Skepsis gecen- 

übersteht, wobei die Lastenverschiebung zulasten der Zukunft

das Hauptargument darstellt. 1 86 86

86 .Kitterer DÖV 1975,23 (29)
87. schon früh erkannte G e f a h r . V e r g l . nur v.Jakob

Staatsfinanzwissenschaft S.689 : " die nachtheiligen
Folgen sind:daß die Leichtigkeit ,viel Geld zu erhalten, 
leichtsinnige Regenten und Minister oft verleitet, sich 
in excentrische weit aussehende Plane einzulassen, über
eilte Kriege anzufangen ,Allianzen einzugehen, welche den 
Staat zu allerley kostspieliger T heilnehmung an fremden 
Handeln verleiten, Subsidien zu versprechen und die ganze 
Welt in Zwiespalt und Krieg zu verwickeln. Das System 
reizt noch mehr zu kostspieligen U n t ernehmungen , daß es 
die Last von den Zeitgenossen auf die nachfolgenden 
Generationen schiebt."

Weitere geschichtliche Quellen bei v. A r n i m  S t a atsverschul
dung FN 124 und 125 auf S.78 und 79

88. genauso v.Arnim S t a a tsverschuldung:"Ein auf Machterhalt und 
Machtgewinn angewiesener Politiker w i r d  es sich oft nicht 
leisten können,die Möglichkeit u n genutzt zu lassen, 
wählerwirksame Ausgaben zu tätigen, o h n e  gleichzeitig den 
Bürger direkt und wahrnehmbar belasten zu m ü s s e n .”

89. v.Arnim spricht z.b. von einem "prinzipiellen Unwerturteil" 
Staatsverschuldung S.47 m.w.N.
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KAPITEL III

V e r g l e i c h  der defizitbeschränkenden Rechtsnormen

1.Vereinigtes Königreich

Aus-denjenigen Teilen der britischen Verfassung, die schrift

lich fixiert wurden, ergibt sich keine materielle Begrenzung 

der Staatsfinanzierung durch Gesetz.

Etwas anderes könnte aber für die ungeschriebenen Verfassungs

grundsätze gelten.

Vor allem das Postulat der "sovereignity of Parliament" kommt 

dabei als Anknüpfungspunkt in Frage.

Diese Rechtsfigur wurde im Laufe des 17. Jahrhunderts e n t 

wickelt und d u rch die glorious revolution von 1688 endgültig 

zum festen Bestandteil des britischen Staatsorganisations

rechts. Ihre Hauptfunktion wird darin gesehen, die G e w a l 

tenteilung zwischen Legislative und Justiz zu sichern, sowie 

auch den übergeordneten Rang des Parlaments der Krone gegenüber

i 911
festzuschreiben. ' ' Ihre Wirkung kann m  zwei Stoßrichtungen

9 0 . Löwenstein Staatsrecht und Staatspraxis in Großbritannien 
Band I Parlament Regierung Parteien Kapitel 4 die E n t 
scheidungsfreiheit der nachfolgenden Parlamente S.69

91. Diese Funktion ist deshalb so zentral, weil britische 
Gerichte nicht durch geschriebene Gerichtsorganisation 
eingesetzt wurden, sondern ihre Zuständigkeit auf einfachen

(Fortsetzung nächste Seite)
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unterteilt werden.

Zum einen ist das Parlament immer der einzige Richter in 

eigener Sache. Das umfaßt neben den klassischen Figuren der 

Immunität und Indemnität seiner Mitglieder, vor allem die Frage 

der Justiziabilität jeder Art von Parlamentsakten. Für die 

Frage nach Grenzen der Staatsverschuldung ist daher insbeson

dere interessant, ob das Haushaltsgesetz als Parlamentsgesetz 

von einer juristischen Instanz materiell kontrolliert werden 

kann. Das setzt aber voraus, daß es einen Kontrollmaßstab gibt, 

den man an Parlamentsgesetze anlegen kann.

Vereinzelt ist die Existenz solcher Maßstäbe behauptet worden. 

Nach der Ansicht von Chief Justice Coke sollte ein Parlaments

gesetz dann nichtig sein, wenn es gegen das common law verstöst

Auf der gleichen Linie liegt die Ansicht, daß ein gegen

/ 93 \
die "equity" verstoßendes Gesetz nichtig sei.' '

Diese M e i n u n g e n  sind auf erbitternden Widerstand gestoßen und

(Fortsetzung von letzter Seite)

Parlamentsbeschlüssen beruht. Zudem sind alle Richter des 
Supreme Court und alle Lords of Appeal auf Wusch beider 
Häuser des Parlaments abberufbar. Das House of Lords als 
höchste Instanz ist gar ein Teil des P a r laments, sein 
Präsident der Lord C h a n c e l o r ,steht dem Oberhaus vor.

9 2 . Dr.Bonhams Case (1610) in 8 Co Rep 114 (118):
"when an Act of Parliament is against common right and 
reason, or repugnant, or impossible to be performed, the 
common law will control it and adjudge such act will be 
v o i d " .

93. Hobart in Day versus Savadge (1615) in Hob 85 (97):
"even an Act of parliament made against natural equity, as 
make a man judge in his own case, is void in itsself."
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werden heute allgemein abgelehnt  ̂ 9^  .

Mit der Ablehnung von Kontrollmaßstäben ist gleichzeitig die 

Frage hin fällig geworden, ob eine juristische Institution die 

Nichtigkeit eines Parlamentsgesetzes allgemein oder des H a u s 

haltsgesetzes speziell feststellen kann.

Neben der Stoßrichtung-' gegen die Justiz enthält der V e r f a s 

sungssatz von der Sovereignity of Parliament aber auch noch 

eine wei tere Stoßrichtung, nämlich die der Wirksamkeit von 

Parlamentsakten zwischen zeitlich aufeinander folgenden

Parlamenten. Diese Wirkdimension beruht darauf, daß jedes 

Parlament genau das gleiche Ausmaß an Sovereignity haben

soll«94 9 5  96). Daraus ergibt sich folgerichtig, daß kein Parlament 

in der Lage ist, seinen Nachfolger (das zeitlich folgende

Parlament) zu binden.

An diesem so bestehenden Verfassungsgrundsatz könnte eine

verbindliche Obergrenze für die Staatsverschuldung festgemacht 

werden. Wie aus immer steigenden Gesamt-Schulden und der jähr

lich anwachsenden Belastung allein für den Zinsdienst deutlich 94 95 96

94. Reid in British Railroad Board versus Pickin (1974) in AC 
765 (782):
"in earlier times many learned lawyers seem to have 
believed that an Act of Parliament could be disregarded in 
so far as it was contrary to the Law of God or the law or 
nature or natural justice, but since the supremacy of 
Parliament was finally demonstrated by the Revolution of 
1688 any such idea has become obsolete."

95. Wade and Bradley Constitutional and Administrative Law S.72
96. ganz einhellige Meinung ,als Beispiel Munro in 

Constitutional Law S.86 ff:
"..it is evident that if every succeding Parliament is to 
enjoy the same degree of legislative authority as its 
pr e de c e s s o r s ,then attempts to bind subsequent Parliaments
do not s u c c e e d ..... another way of presenting the matter
would be by saying that there is one thing that Parliament 
cannot do, that is to pass a law that would bind its 
succes sors."
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w i r d 1 , überläßt in diesem Falle ein abtretendes Parlament 

seinem Nachfolger keineswegs den gleichen Handlungsspielraum, 

wie den, den es selbst vorgefunden hat. Im Gegenteil, d u r c h  die 

geschaffenen Zinsverpflichtungen (von den Rückzahlungsver- 

pflichtungen ganz zu schweigen), engt es den Ausgabenspielraum

des N a c h folgers erkennbar ein.^97 97 9 8  ̂ Da A u s g a b enspielraum aber

weitgehend identisch mit Handlungsspielraum ist und die Zins-♦  ( ;
lasten heute ein nicht mehr zu vernachlässigender H a u s h a l t s p o s 

ten sind, kann man insofern davon sprechen, daß ein Parlament , 

das großzügig Kreditverpflichtungen eingeht, seinen Nachfoger - 

zumindest faktisch - bindet.

Nachdem in der englisch Verfassungslehre diese Komponete der 

Parlamentssouveränität im Hinblick auf Budgetdefizite noch 

nicht diskutiert, geschweige denn anerkannt ist, muß ein Blick 

auf die anerkannten Anwendungsgebiete und die genauen W i r k 

mechanismen ergeben, in wieweit die Parlamentssouveränität es 

gebietet, den finanziellen Handlungsspielraum des zeitlich 

nachfolgenden Parlamentes nicht einzuschränken.

Bisher sind nur extrem wenige Fälle auch nur diskutiert worden, 

in denen der Grundsatz parliament cannot bind its successors, 

möglicherweise ein Parlamentsgesetz in seiner Wirksamkeit 

betroffen hätte.

Diskutiert wurden die Fälle der Union mit Schottland und mit 

Irland, in denen eine ausdrückliche Ewigkeitsgarantie zugunsten

(97)

97. Bis vor wenigen Jahren in den Auswirkungen gerade für 
Großbritannien besonders offensichtlich, seit dem
"Thatcherismus" in der Finanzpolitik mit den sinkenden 
Verschuldungsgraden nicht mehr so klar. Vergl. Kapitel 
Staatsverschuldung im Vereinigten Königreich und die dort 
zitierten Zahlen. Wichtig ist aber in diesem Zusammenhang, 
daß es gerade die zukunftsbelastende Wirkung eines hohen 
Budgetdefizits ist, die die Premierministerin zu ihrem 
rigiden Sparkurs animiert.

98. Vergl. d e n  Anteil der jährlichen Staatsausgaben, der 
jährlich für den Schuldendienst aufgewendet werden muß. Er 
hat nunmehr 13 % erreicht.
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(99)
der Kirche abgegeben wurde der Beitritt zur EG, also zu

einem v ö lkerrechtlich en  Vertrag ohne Kündigungsmöglichkeit

und a n läßlich der Entlassungen der Kolonien Ghana, Indien

und Kanada in die Unabhängigkeit <1 0 1 ) ¿¿e entsprechenden 

völkerrechtlichen Verträge.

Nachdem w i e  oben gezeigt wurde, in Großbritannien eine Kon

trolle von Parlamentsak te n nicht durchgeführt werden kann, weil 

man de m Parlament die oberste Souveränität zuspricht, eine 

Verfassungsverletzung durch das Parlament also schwer denkbar 

erscheint, stellt sich die Frage nach der Art des Wirkens und 

der Durchsetzung des Verbots der Bindung des nachfolgenden 

Parlamentes ganz prinzipiell.

Betrachtet m a n  die wenigen alle Fälle, in denen das Verbot 

bisher diskutiert gewor de n ist, so stellt man Erstaunliches 

fest:

So wurde nämlich jedesmal der Fall dadurch gelöst, daß m a n  das 

ursprüngliche Parlamentsgesetz schlicht unberücksichtigt ließ 

und die lex posterior derogat legis anteriori Regel angewen

det hat. Jedes nachfolgende Parlament kann durch sein Gesetz 

jedes von einem vorhergehenden Parlament erlassene Gesetz 

wieder aufheben, selbst dann wenn dies im vorhergehenden Gesetz 

ausdrücklich verboten w o r d e n  war. Insoweit hebt das spätere

99.Hinweise bei M u n r o  Chapter Case law S.100 fff.
100. vergl. Diskussion bei Sir Ivor J e n n i n g s  The law and the 

Constitution im Kapitel 4
Die für das Europarecht so essentielle Frage des Vorrangs 
des Gemeinschaftsrechts kommt hier ebenso in Konflikt mit 
dem b e schriebenen Verfassungsgrundsatz. Eine ausgezeichnete 
Auseinandersetzung mit der b r itischen Rechtsfigur aus 
diesem europäischen Blickwinkel liefert Petersmann Die 
Souveränität des Britischen Parlaments in den Europäischen 
Gemeinschaften. Dort zur Ideengeschichte des Instituts vor 
allem S.229 ff. Zum Case Law der Problemfälle S.284

101. Vergl. Phillips Ja ck s o n  Constitutional and Administrative 
Law Chapter Parlimentary Supremacy S.65 ff.
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Gesetz das zuvor ausgesprochene Verbot zumindest implizit 

wieder auf *1 0 2 ^.

Demzufolge m u ß  die Formulierung des Souveränitätsgrundsatzes 

unter B e rücksichtigung der richtigen Perspektive und Optik 

folgendermaßen lauten: kein Parlament ist durch Akte seines 

Vorgängers gehindert, daß zu tun, was der Vorgänger gerade 

verhindern wollte. Es kann alle Akte seines Vorgängers konter

karieren.

Nach d i es e m  Blickwinkel, den die britische Rechtsprechung

einheitlich e i n n i m m t , kann es eine verbindliche Obergrenze 

der Staatsverschuldung über das Vehikel der Parlamentssouver

änität aber nicht geben.

Im Gegenteil, gerade die Perspektive der Rechtsprechung kann 

eine R echtfertigung für grenzenlose Verfügung hergeben: das 

aktuelle Parlament kann gerade alles tun, was es zu tun 

wünscht, weil es durch das spätere Parla m e n t  korrigiert werden 

kann.

Jedes Parlament genießt absolute Souveränität zur Zeit seiner 

A m t s z e i t .

Natürlich ist diese Perspektive zugeschnitten auf rein recht

liche Phänomene und ist völlig blind gegenüber faktischen 

Bindungen, die durch die normative Kraft des Faktischen oft 

genauso schwer wie rechtliche Bindungen wirken. Wie die B e i 

spiele Entsorgung von Atommüll, Finanzierung der R e n t e n v e r 

sicherung nach dem Beitragsmodell und nicht zuletzt das Thema 

Staatsschulden zeigen, sind diese faktiscehn Belastungen oft 

langlebiger und belastender als rechtliche "Hypotheken".

1 0 2 . So wurde z.b die Church of Ireland trotz der oben zitierten 
Ewigkeitsgarantie nur kurze Zeit nach dem Vertragsschluß 
doch aufgelöst und zwar durch e infaches Parlamentsgesetz 
(Irish Church Act von 1869)

1 0 3 .Unberücksichtigt bleiben die unterschiedlichen Nuancen, die 
die A uslegung durch rhodesische und australische Gerichte 
ergeben, Details dazu bei Munro aaO.
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Damit entfiele aber die Prämisse ,die dem legis anteriori Satz 

zugrunde liegt, nämlich die grundsätzliche Reversibilität 

jedweder Entscheidung, genauso wie die Eerechtigung des Satzes 

s e l b e r .

Diese externe Kritik ist aber nicht geeignet, eine Begrenzung 

des Staatsdefizits aus Gründen der Souveränität des Parlaments 

in das britische Staatsrecht hineinzulesen.

Als Ergebnis bleibt festzuhalten, daß es in England wohl ein 

Rechtsinstitut in der ungeschriebenen Verfassung gibt, an dem 

man eine Limitierung des Staatsverschuldung festmachen könnte, 

daß es aber in Großbritannien keine entsprechende Tradition 

gibt.

2. Bundesrepublik D eutschland

Die Bundesrepublik Deutschland hat in d e n  Verfassungsbestimmun

gen der Artikel 115 I Satz 2, Artikel 110 I Satz 2 und Artikel 

109 II Vorschriften, die sich auf eine materielle Obergrenze 

der Staatsfinanzierung durch Kreditaufnahme beziehen. Diese 

Vorschriften, die d urch ein ganzes System von einfachgesetz

lichen Normen und Ausführungsvorschriften unterfüttert werden, 

haben eine jahrhundertealte Tradition und sind fest im deut

schen Verfassungsbewußtsein verankert. Erst jüngst war die 

Kontrolle des Haushaltsgebaren einer Bundesregierung an diesen 

Haßstäben Anlass einer Entscheidung des Bundesverfassungsge

richtes . ̂

Den Verfassungsvorschriften auf Bundesebene entsprechen 

Vorschriften der einzelnen Länderverfassungen.

104.siehe zum Gesamtkomplex das nachfolgende Kapitel
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3. Restliches Kontinentaleuropa

Weder in d e n  besonders defizitgeplagten Ländern, noch in den 

führenden Industrienationen lassen sich Ansätze zur rechtlichen 

Defizitkontrolle finden. Zwar gibt es vereinzelt einfachge

setzliche Normen, die^. auf einen Haushaltsausgleich drängen,

diese w erden aber nur formal verstanden.

Lediglich ideengeschichtlich interessant ist der Art. 28 der 

französischen Verfa s s u n g  von 1793 ,der bestimmt, daß es keiner 

Generation erlaubt sei, über die Lebensbedingungen einer nach

folgenden zu entscheiden. So fruchtbar man diesen Ansatz im 

Hinblickauf die anerkannt zukunftsbeiastenden Wirkungen einer

exzessiven Staatsverschuldung machen könnte, so wenig ist 

dies versucht worden. Diese Vorschrift aus der Revolutionsver

fassung m u ß vielmehr alr rein politisch motivierte Kampfvor

schrift, vor a l l e m  gegen die Wiedereinführung der erblichen 

Monarchie gesehen werden. Ihr liegt das Jeffersonsche Sou-

veränitatskonzept zugrunde
(107) t

wird.
(108)

das heute allgemein abgelehnt

4. USA

Die H aus haltsgestzgebung nicht allein der Regierung und dem 

Parlament zu überlassen, ist in den USA seit den siebziger 105 106 107 108 105 106 107 108

105. z.b. § 24 der b e l g i s c h e n  Haushaltsordnung
106. vergl. zb. die wirtschaftswissenschaftliche Evaluation der 

Monetaristen, ü b e r b l i c k  im vorherigen Kapitel
107. Träger der Souveränität ist nicht das Volk, sondern immer 

nur eine Generation
108. Heute geht m a n  von der Volkssouveränität aus, z.b. 

Böckenförde D e m o k r a t i e  als V e r f assungsprinzip in HdBdStR 
Bdl S. 888 Rdnr . 2  ff.
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Jahren dieses Jahrhunderts ein immer wichtigeres Topos 

geworden.

Als erste Komponente prägte sich die sog, "tax-revolt" Bewegung 

heraus, die sich gegen immer steigende Abgaben wandte und 

forderte, durch Verfassungsrecht eine entsprechende Obergrenze

f e s t z u l e g e n . i n  einigen Bundesstaaten hatten diese 

Bemühungen Erfolg, wobei den einzelnen Bestimmungen

unterschiedliche Wirkmechanismen zugrunde liegen.

Auf Bundesebene gipfelte diese Bewegung in dem vom konservati

ven Abgeordneten Jack Kemp 1981 vorgeschlagenen "Kemp-Roth tax

bill", nach d e m  über einen langen Zeitraum pauschale

Steuererleichterungen festgeschrieben werden sollten.

Parallel zu den V e r s u c h e n  die Einnahmen des Staates aus Steuern 

der unbegrenzten Verfügungsmacht von Parlament und Regierung zu 

entziehen, rückten auch die von der Kreditfinanzierung allge

mein und von h ohen Budgetdefiziten speziell ausgehenden 109 110 109 110

109. vergl. die H inweise bei Vogel V e r f a s s u n g s g r e n z e n  für 
Steuern und Staatsausgaben S.415 ,der als Beispiel auf die 
"Proposition 13" verweißt, über d i e  in K a l ifornien am 
6.6.1978 abgestimmt wurde.

110. - in K a l i fornien (durch Proposition 13) wurde die property 
tax (Art Grundsteuer) auf 1% des assessed market value 
beschränkt und der Inflationszuschlag limitiert.

- Arkansas (Art.V s e c . 38 der Verfassung) sind die
wichtigsten Steuern nurmehr nach Volksabstimmung zu 
erhöhen.

- Illinois (Art.IX s e c . 3 der Verfassung) ist vorgesehen, daß 
der Satz der Körperschaftssteuer den der Einkommensteuer 
natürlicher Personen um nicht mehr als drei Fünftel 
überschreiten darf.

- North Carolina (Art 5 sec 2 (6)) ist der H ö c h s t s a t z  der 
Einkommenssteuer auf 10% festgelegt.

Alle Beispiele g e m ä ß  Vogel aaO, der weitere B e i s p i e l e  und
amerikanische Sekundärliteratur zitiert.

Ill.offizieller Titel : Economic R e c o v e r y  Tax Act
112.zum Ursprung dieser Idee in der sog. "Laffer-curve" und zur 

Verbreitung durch die conservative party v e r g l . Stein 
Presidential Economics S.258
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Gefahren für die Volkswirtschaft immer mehr ins öffentliche 

Bewußtsein. Die tax-revolt Bewegung erhielt ein Pendant in 

einer Bewegung, die für einen Verfassungszusa~z plädierte, in 

dem ein materieller Haushaltsausgleich festgeschrieben werden

sollte. (113)

Vor all em fehlende Praktikabilität, fehlende Justiziabilität 

und fehlende Flexibilität einer solchen verfassungsrechtlichen 

Regelung waren Argumente, die diesen Forderungen entgegengehal

ten wurden.

Durch die Finanzpolitik Ronald Reagans erlebte die Idee der 

rechtlichen Begrenzung des Haushaltsgesetzgebers M i t t e  der 

achtziger Jahre eine Renaissance. War der konservative Kandidat 

Reagan in seiner ersten Wahlkampagne ausdrücklich gestartet, um

den Haushalt binnen dreier Jahre auszugleichen so 

erlebte A m erika unter dem Präsidenten R e agan die atemberaubende

Zunahme der jährlichen Haushaltsdefizite. G e g e n  den 

Widerstand des Präsidenten Reagan und um seine Haushaltspolitik 

zu bändigen, wurde 1985 denn auch ein einfaches Gesetz zur

materiellen Haushaltskontrolle v e r a b s c h i e d e t .  ̂ Für die 

Haushaltsjahre 1985 bis 1991 wurden d a r i n  sowohl die maximal 

zulässigen jährlichen Defizite, als a u c h  die prozentualen 

Kürzungen festgeschrieben, die im Falle einer Überschreitung an 113 114 115 116 117 113 114 115 116 117

113. sog. ballanced budget amendement
siehe Saulnier Do we need a balanced budget amendement? 
Presidential Studies Quarterly Winter 1988, 157ff.

114. Hagen Judicial enforcement of a banlanced budget amendement 
PSJ 1986 S .247 ff.

1 1 5 .  zu den Zielen vier ursprünglichen Zielen der sog. 
"Reaganomics" und ihrer Entwicklung Stein Presidential 
Economics S.200 ff.

1 1 6 .  Zu deren Ausmaß vergl. Tabelle 2 und Tabelle 3 sowie das 
Länderschaubild USA im Anhang I Schaubild 13

117. Budget Balance and Defizit Control Act, besser bekannt als 
Gramm - Rudmann - Hollings Act (auch G R H  Act)
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den e i n zelnen Haushaltstiteln automatisch in Kraft treten

sollten.<1 1 8 >

Verfassung und 

Hollings bill 

nicht entfalten

supreme

soweit

kann,

court haben den Gramm - Rudman - 

entschärft, daß er seine volle Wirkung 

er ist weitgehend ein Papiertiger

geblieben.

Trotzdem oder gerade deswegen, erfreut sich die Idee des "Robot 

Budgeting", das heißt des Setzens von Haushaltseckwerten durch 

die V e r f a s s u n g  oder durch ähnlich verankerte Automatismen, auf 

jeden Fall aber die Begrenzung des Spielraumes von Präsident

und Parlament, in den USA wachsender Beliebtheit.

Die Begrenzung der Staatsverschuldung durch Verfassungsrecht 

ist in den USA zwar noch nicht geltendes Recht, aber de lege 

ferenda eines der umstrittendsten und am meisten diskutierten 

Themen der Rechtswissenschaft.

5 .Japan

Zum Gewinn an Erkenntnis über europäische Lösungsmöglichkeiten 

der Defizitbegrenzung durch Rechtsnormen kann das japanische 

Regelungsmodell wenig beitragen. Beachtlich ist aber die 

Tatsache, daß die zweitgrößte Industrienation der Erde, die

118. Zu den ökonomischen Wirkungen, die allein die
Verabschiedung dieses Gesetzes hatte: Robert Johnson
International Discussion Paper Washington Number 291

1 1 9 . entsprechende Wertung bei Stein Presidential Economics 
S. 408

120.Stein Presidential Economics "fashionable ideas" S.408 ff.
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lange Zeit unter einem Schuldenproblem litt ¿ i es nun

(1 2 2 )
unter Kontrolle gebracht hat 1 ' und über eine Vorschrift in

der Ver fa ssung verfügt, die sich auf die Staatsverschuldung

bezieht
(123)

6. Zusammenfassung

In den führenden Industrienationen der Welt USA, Japan und der 

Bundesrepublik Deutschland, wird seit geraumer Zeit über die 

Einführung und Ausgestaltung rechtlicher Systeme zur Begrenzung 

der Staatsverschuldung diskutiert. Ersichtlich das einzige Land 

mit einer langen ungebrochenen Verfassungstradition auf diesem 

Gebiet ist die Bundesrepublik.

Es erscheint daher sinnvoll die W i r kungsgeschichte und Realität 

dieser Regelungen daraufhin zu untersuchen, welche allgemeinen 

Probleme zutagetreten. Diese Erkenntnisse können bei der For

mulierung u n d  Ausgestaltung der europäischen Normen von Nutzen 

sein. 121 122 123 121 122 123

121. Vergl. Länderschaubild Japan Schau b i l d  10 im Anhang I und 
die Gegenüberstellungen in den Tabel l e n  1 und 3

122. vergl die oben genannten Schaubilder und Tabellen, 
sondere für den Zeitraum ab 1985

123. Artikel 85 der Verfassung

insbe-
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KAPITEL IV

DI E BESONDERE RECHTSLAGE IN DER BUNDESREPUBLIK

1.Deutsche Finanz — Verfassungsgeschichte

Staatsschulden als P r o b l e m  waren seit d e m  Mittelalter nicht nur 

bekannt, sie prägten vielmehr aufgrund ihrer oft exorbitanten 

Höhe und w e i t e n  Verbreitung das politische Leben.

Die gesamte verfassungsrechtliche Entwicklung in Deutschland 

ist ohne ihren Einfluß nicht denkbar, die Reaktionen auf die 

(Fürsten)Verschuldung waren seit d e m  Mittelalter ein Hauptmo

tor für gesellschaftliche Bewegung und Fortschritt.

1.1.Mittelalter

Ausgehend von den feudalen Grundstrukturen waren die Fürsten 

des Mittelalters auf drei Einnahmequellen beschränkt: Einnahmen 

aus Domänen, aus Regalien und solche aus Steuern.

Bei den Einnahmen aus Domänen handelte es sich um die Nutzung 

von Privateigentum in Form von Zinsertägen, Pachteinnahmen, 

Zehnten und Obeden, vor a l lem aber um Naturalleistungen.

Einnahmen aus Regalien umfaßten die private Verwertung von 

Hoheitsrechten, insbesondere des Berg- , Salz- ,Schatz- ,Zoll- 

,Post- und Münzregals. Zwar waren diese Einnahmen ergiebig, sie 

untergruben aber die Autorität des Fürsten, der seine H o h e i t s 

rechte nicht selbst ausüben konnte, sondern sie versilbern 

mußte.
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Die dritte Möglichkeit der Finanzierung stellten die Steuern 

dar- Dabei muß man grundsätzlich die sogenannten notwendigen 

Steuern oder Beden, auf die der Herrscher einen Anspruch hatte, 

und die freiwillig vereinbarten Steuern, den sogenannten Schoß, 

unterscheiden. Auf letzteren hatte der Herrscher keinen 

Anspruch, ihre Bewilligung mußte jedesmal mit Zugeständnissen 

an die Stände erkauft werden.

Für den Kaiser stellte sich die Situation bei den notwendigen 

Reichssteuern als noch schwieriger dar. Lange Zeit gab es neben 

dem Türkengeld nur den Kammerzieler als notwendige Reichs

steuer. Er war zur Finanzierung des Speyerer Reichskammerge - 

richts zu verwenden. Aber auch die Erhebung dieser notwendigen 

Steuer war äußerst kompliziert. Der Kaiser konnte diese Steuer 

nicht einfach ausschreiben, sie mußte von den Reichsständen auf 

dem R ei chstag formal bewilligt werden. Zu seiner Erhebung war 

das Reich gemäß d e n  Usualmatrikeln des Reichsgerichts in

Reichskreise e i n g e t e i l t .^*^4) Matrikel legten für jeden 

Kreis zuerst nur die Gesamtsumme der zu erbringenden Leistungen 

fest. Die weitere Aufteilung auf die einzelnen Reichsstände 

erfolgte dann gemäß den hergebrachten Gestellungssätzen, nach 

denen die Reichsstände an den Romzügen des Kaisers mit 

unterschiedlicher A n zahl an Reitern und Fußvolk teilnehmen 

mußten. Im Einzelnen w urde im Reichsabschied der Gesamtbedarf 

a u s g e d r ü c k t , diese Summe wurde von sog. Cammer-Gulden in 

Reichs-Thaler umgerechnet und dann vom Reichstagsdirektorium 

dem Reichsabschied als A n h a n g  angefügt. Verkündet werden konnte 

der Reichsabschied allerdings erst dann, nachdem er durch die 

drei Stimmkollegien nochmals geprüft und unterschrieben worden

124.letzter Usualmatrikel v o m  31.Dezember 1745
1 2 5 . Zum gesamten Verfahren: Samuel von Pufendorf ( alias

Severinus de Monzambano) De Statii Imperii Germanici 
Erstauflage 1667, hier zitiert nach der Ausgabe von Karl 
Zeuner Bd III Heft 4 K a p . V  Weimar 1910
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Auf der Ebene unter dem Kaiser gab es notwendige Steuern im 

allgemeinen nur für drei klassische Zwecke: zum Freikauf des 

gefangenen Fürsten, zur Beschaffung der Aussteuer einer zu 

verheiratenden Prinzessin und im Kriegsfälle. In diesen Fällen

waren die Stande verpflichtet, die Steuer zu bewilligen.

Die Bew i lligung der frei zu vereinbarenden Steuern konnte von 

den Ständen v e r w e i g e r t '*'■ oder von Auflagen abhängig gemacht 

werden. Selbst im Falle der Bewilligung, bezog sich diese immer 

nur auf eine bestimmte Summe, auf eine bestimmte kurze Zeit und

. . .  (127) 
auf die Verwendung für einen klar umrissenen Zweck.' '

Das A u f k o m m e n  der E i n n a h m e n  verteilte sich ungefähr drittel

paritätisch auf alle Einnahmearten. Durch die tatsächlichen 

Beschränkungen ließen sich über die D o m änen und die Regalien 

keine w i rksamen Einnahmesteigerungen herbeiführen. Auch die 

Steuerbelastung stieß an Grenzen, sowohl der politischen 

Durchsetzbarkeit, als auch der Belastbarkeit der Untertanen, 

die letzendlich diej e n i g e n  waren, die d i e  Steuern zu tragen 

hatten, auch wenn die primäre Steuerpflicht bei den Ständen

Damit war eine signifikante Ausweitung der Ausgaben generell 

nur auf dem Kreditwege möglich. 126 127 128 126 127 128

126. Zu den sog. Bedeverträgen, die dies seit 1218 in Branden 
burg regelten, C h r i s t i a n  Bellstedt Die Steuer als Mittel 
der Politik S 30

127. beispielhaft zum sog. Hufenschoß in Brandenburg, einer 
Art Grundsteuer, Phillip Wilhelm Gerscher Codex D i p l o 
maticus Brandenburgensis Bdd VIII, S.440 ff.

128. Bellstedt aaO. S.34





51

1.2. Frühe Neuzeit

Mit d em  Niedergang des Mittelalters ging jedoch ein Wandel von 

der feudalen Naturalwirtschaft zur modernen Geldwirtschaft 

einher, der die Einn a h m e n  der Fürsten aus feudalen Abgaben 

(Hand - und Spanndienste ) immer stärker entwertete. Zudem 

erwiesen sich repräsentative Hofhaltung und vermehrte Kriegszü

ge als immer kostspieliger, der Unterhalt eines kriegstechnisch 

notwendig gewordenen stehenden Heeres sprengte den gewohnten 

Rahmen des Finanzierbaren.

Nachdem die chronische Verschuldung der deutschen Kaiser und 

die daraus folgende Machtlosigkeit immer schon eine nur not

dürftig kaschierte T a r s a c h e  war, gerieten auch die Landesfür

sten in immer größere Finanznot.

Die Verschuldung der Fürsten war jedoch keine Staatsverschul

dung im heutigen Sinn, sondern eine persönliche Verschuldung

f 1 2  9 1
des Fürsten selber. ; Dieses Faktum erwies sich als äußerst 

problematisch, da im Falle des Ablebens des persönlichen 

Schuldners, seiner Zahlungsunfähigkeit oder Zahlungsunwillig

keit, der ungeschützte Gläubiger mit ins Verderben gerissen

werden konnte . Da die Zahlungsunfähigkeit von Monarchen

nicht ungewöhnlich war legten die Gläubiger immer mehr

Wert auf dingliche S i cherung ihrer Forderungen. Der persönliche 

Kredit (auch in der ursprünglichen Bedeutung von Kreditwürdig

keit) der Fürsten war erschöpft.

Das Schicksal, das die Bewohner von verpfändeten Gütern, 

Domänen und Landstrichen nach der Insolvenz des Landesherren 

erwartete, wurde immer mehr zum Problem.Die Zahl der Falle 

wurde schließlich so hoch, daß sich politischer Widerstand 129 130 131 129 130 131

129. Handbuch der Finanzwissenschaft Bd.3 , S.ll
130. Der Untergang der Fugger-Bankiers ist nicht zuletzt auf 

die Konkurse der spanischen Monarchen, ihrer H a u p t 
schuldner in den J a h r e n  1575 und 1607 zurück zu führen

131. z.b. alleine F r a n k r e i c h  1557, 1580 und 1596
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regte. So setzten die Prälaten und Landstände in Würtemberg 

durch, daß ohne ihre Zustimmung eine selche dingliche Sicherung 

durch den Herzog nicht mehr geleistet werden konnte. (Da in 

diesem bemerkenswerten Ve rtrag auch noch Bürgerrechte wie der 

Schutz vor willkürlicher Verhaftung verankert waren, ist er oft

/132 \
mit Recht als Schwabens Magna Charta bezeichnet w o r d e n ) . 1 '

Es entwickelte sich aber parallel eine wachsende Abhängigkeit 

der Fürsten von ihren Ständen, die sich oft gegen politische 

Konzessionen bereitfanden die Schulden des Königs zu überneh

men. Vor a l lem den wohlhabenden Städten gelang es derart,

weitgehende Autonomie zu e r r i n g e n . ^ ^

132. "Unnd hierus söllent Lannd Leut Schloß Stett unnd Dörfer 
one Rat Wissen und W i l l e n  gemainer Landschaft nit mer 
versetzt oder verendert , aber doch ob sich erschainten 
Gehefftig not und Braachen , Söllent Inn solicher 
Bewilligung auch Betracht und Angesehen werden auch 
gemaine Landschaft nit Schuldig sein sich fürt mer als 
mitschuldner zuverschraben unnd zubesiglen .Derglachen 
soll auch ainich Schatzung oder sunst ander unordentlich 
Hilf oder Beschwerde, wie die Namen haben mügen fürtter Off 
Prellaten oder Landschafft nit mer gelegt werden.
Wie aber die Töchtern von Wirtemberg aßgestürzt unnd 
was Ihnen in Erbfals maße zusteen, Soll sich Herzog 
Ulrich mit siner landschafft deshalb unterreden und 
vera n n i g e n . "

Tübinger Vertrag geschlossen am 08.Juli 1514 zwischen 
Herzog Ulrich und den württembergischen Prälaten und 
Landschaft. Von Kaiser Maximilian I a m  10.Januar 1515 
bestätigt und bis 1805 unverändert in Kraft.

Zitiert nach Dürig Sammlung der Gesetze Baden Würtembergs 
Loseblattsammlung Stand 1990 Anhang 1 133 133

133. als ein Beispiel für viele mag Joachim II gelten, der 
1540 den Ständen Brandenburgs gegen die Übernahme einer 
Schuld von 600.000 Talern gewisse Konsultationsrechte 
e i n r ä u m t e .
Ausführliche Darstellung bei Draysen Bd II S.284 ff.
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1.3. Absolutismus

Mit dem  Aufkommen der Ideen von einer objektiven Natur des 

Staates, w u rde die Tren n u n g  zwischen Monarch und Staat schlech

terdings undenkbar. Daher wandelte sich der Charakter der 

"Staatsschulden" von persönlichen Schulden des Monarchen hin zu 

" wahren" Staatschulden, als Verbindlichkeiten, die auf dem 

gesamten Staate ruhen und die mit dessen gesamten Hilfsmitteln

zu decken s i n d . ' '

Infolge d essen entfiel zusehends die Abhängigkeit der Fürsten 

von ihren Ständen und macht eine absolutere, eine 

absolutistischere Herr s c h a f t  möglich. Mit dem geänderten Fi

nanzgebaren, ändert sich auch die Einstellung zum Staatskredit. 

Der deutsche Absolutismus entwickelt die Wirtschaftstheorie des 

Kameralismus und versteht die schuldenfinanzierte Staatsaufgabe 

als grundsätzlich produktives Mittel zur Hebung des Volkswohl-

s t a n d e s .
(135)

Diese F e h leinschätzung wird angesichts der schuldenfinanzier

ten, oft exzessiven Repräsentativausgaben durch die französi

sche R e v o lution verändert.

1,4,Das bürgerliche Zeitalter

In Süddeutschland kommt es nach den Befreiungskriegen und der 

Wiener Schlußsakte zu einer ersten Welle von Verfassungen mit

( 1 3 5 )
einer g ewissen Volksbeteiligung. 1 7 In Übernahme der anglo-

amerikanische Tradition des Schutzes v o n  Liberty and Property 

und an altgermanisches Genossenschaftswesen anknüpfend, ist der 134 135 136 134 135 136

134. Robert von Hohl Erörterungen über die württembergische 
Staatsschuld S.12

135. Ulrich W o l f  G r e n z e n  der Staatsverschuldung S 16 - 17
136. Baden 1818, Bayern 1818, Württemberg 1819
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Zentralpunkt dieser Verfassungen die parlamentarische Mitwir

kung bei der Steuergesetzgebung. Über diese soll eine Mitwir

kung bei den zentralen Staatstätigkeiten und eine Kontrolle der 

als am gravierendsten empfundenen Eingriffe erreicht werden. 

Die parlamentarische Einnahmekontrolle - ein Machtmittel,das 

zum machtvollen Hebel zur Ausweitung der Parlamentsbefugnisse 

werden sollte - drohte aber unterlaufen zu werden, soweit 

mitwirkungspflichtige Steuerfinanzierung durch Kreditaufnahme 

durch den Fürsten allein ersetzt werden konnte. Sehr bald wurde 

Kreditaufnahem als das entlarvt, was sie dem Grunde nach ist: 

Vorwegnahme von Steuereinnahmen. Aus diesem Grunde sahen diese 

Verfassungen des süddeutschen Frühkonstitutionalismus ebenfalls 

eine parlamentarische Mitwirkung bei der Begebung vcn Anleihen

Einen Schritt weiter war die bayerische Verfassung von 1818 

gegangen: sie errichtete neben der Hürde der parlamentarischen 

Mitwirkung eine materielle Grenze. Danach

" hat eine solche Vermehrung der Staatsverschuldung nur für 

jene dringenden und außerordentlichen Staatsbedürfnisse 

statt,welche weder durch ordentliche noch außerdentliche 

Beyträge der ünterthanen ohne deren zu große Belastung 

bestritten werden können und die zum wahren Nutzen des 

Landes gereichen."

In Preussen war zwar durch das Finanzedikt vom 27. Oktober 1810 

ebenfalls die typische Verknüpfung zwischen Repräsentation in 

einem Parlament und Staatsfinanzen hergestellt worden, allein 

das Verfassungsversprechen wurde zunächst nicht eingelöst. Die 

infolge der Befreiungskriege aufgetretene Finanznot war aber 

auch hier so groß, daß eine Neuordnung der Staatsfinanzen 

unabdingbar war. So wurde von Hardenberg initiert am 17. 137 137

137. § 57 der badischen Verfassung ; § 10 der hessischen V e r 
fassung; §§ 120 ff. württembergische Verfassung
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Januar 1820 eine ‘'Verordnung zur künftigen Behandlung des

( 138 1
gesamten Staatsschuldenwesens" 1 1 erlassen. Die Verordnung

enthielt die Aufstellun g über die Staatsverschuldung von

180.000.000 Talern und die Garantie einer von der Verwaltung

unabhängigen Staatsschuldenverwaltung. wichtiger war

jedoch das Versprechen, daß

"die Aufnahme neuer Darlehen und A nleihen nur mit Zuziehung 

und unter M i t g a r a n t i e  der künftigen reichsständischen

Versammlung g e s c h e h e " ^ 138 139 138 139 1 4 0  141 142̂

Auch diese V e rsprechen wurde zunächst nicht eingelost, da König 

Friedrich Wilhelm IV lieber die A usgaben kürzte, als eine ihm 

suspekte parlamentarische Versammlung und eine Verfassung 

zuzulassen. Diese Politik konnte durchgehalten werden, bis der 

geplante Bau der E i senbahn  Berlin - Königsberg den Finanzrahmen 

zu sprengen drohte, und die zu deren Finanzierung notwendige 

Anleihe 1847 die Einlösung des Versprechens unumgänglich

machte.^1 4 1  142̂

Die erste p r e ussische Verfassung wurde unter dem Eindruck der 

Pariser Februar Unruhen dann am 5. Dezember 1848 als sogenannte 

oktroyierte Verfassung von König Friedrich Wilhelm IV erlassen. 

Sie enthielt in ihrem Artikel 102 einen Gesetzesvorbehalt

zugunsten des Parlaments bei der Anleiheaufnahme. ^ 4 ^

138. Preussisches Gesetzblatt S.9
139. Die Keimzelle der heutigen Bundesschuldenverwaltung 1
140. so auch Hollmann aaO. S.64
141. Nicht a u s s e r g e w ö h n l i c h . Auch in Baden löste das E i s e n 

bahnprojekt Karlsruhe-Freiburg einen wahren D e m o k r a t i e 
schub aus, dort war der Großherzog aufgrund der bereits 
bestehenden Kompetenz der Stände zur Mitwirkung zu weit 
reichenden Konzessionen gezwungen worden.
Die Rolle, die der kapitalintensive Eisenbahnbau zur 
Entwicklung des demokratischen Bewußtseins bei deutschen 
Fürsten gespielt hat, ist gar nicht zu unterschätzen!!

1 4 2 . Preussisches Gesetzblatt S.375



!
i

I



56

Wörtlich übernommen wurde diese Vorschrift 1850 als A r t . 103 der 

neuen v er einbarten preussischen Verfassung.

In dieser Periode warf die staatsrechtliche Literatur bei der 

Auslegung dieser Verfassungsvorschriften die klassischen Fragen 

der G e r e c htigkeit der intertemporalen Lastenverteilung auf. 

Dabei ka m es zu d e n  ebenso klassisch gegensätzlichen 

Positionen: V o m  Stan d p u n k t  diese Art der Staatsfinanzierung

"sey nichts anderes, als die Mittel der Zukunft den

Bedürfnissen der Gegenwart opfern" 

bis zu der Erkenntnis daß

"es unbillig ist, mit Ausgaben für Wasserbauten , Straßen

anlagen, V erwaltungs- und Justizreformen.... die gegenwär

tigen Steu e r p f l i c h t i g e n  allein zu belasten, während doch die 

Verwendungen zum Besten der folgenden Geschlechter gemacht

. , (144) 
wird. 1

Eine vermittelnde H a l tung nahm die Auffassung ein, Anleihen 

seien dann zulässig,

"wenn sie für rentierliche Zwecke oder für die Schuldentil

gung verwendet werden"

1.5. Das Kaiserreich * 143 144 145 * 143 144 145

Auf der Ebene des Reichs enthielt die Revolutionsverfassung der 

Paulskirchenversammlung 1848 ebenfalls eine Vorschrift über die 

Staatsverschuldung. § 51 legte fest, daß die Reichsgewalt in

143. Johann Ludwig Klüber Öffentliches Recht des Teutschen 
Bunds und der Bundesstaaten S.532

144. Johann Caspar Bluntschli Allgemeines Staatsrecht Bd.2
S.422

145. Karl Salomon Zachariä 40 Bücher von Staate Bd. 7 S.160
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ausserordentlichen Fallen A n l e i h e n  ausgeben oder sonstige 

Schulden machen konnte. Insofern nahm diese Regelung eine 

Mittelstellung zwischen den formalen Erfordernissen der V e rfas

sungen Preussens und des Frühkonstitutionalismus in Süddeutsch

land auf der einen Seite und den materiellen Schranken der 

bayerischen Verfassung auf der anderen Seite, ein.

Weiterhin blieben auf Reichsebene die Verfassungen den eher 

generellen Regelungsmodellen treu, sodaß die Verfassung des 

Norddeutschen Bundes vom 26. Juli 1867 in ihrem Art. 73 

festhielt (nur) "für ausserordentliche Bedürfnisse " könne 

eine Anleihefinanzierung in Betracht kommen.

Bei der Auslegung dieses generellen Merkmales konnte die 

Literatur keine merkliche Präzisierung im Sinne einer konkreten 

materiellen Obergrenze entwickeln: Mit Vorliegen eines "wahren 

und unmittelbaren Staatsbedürfnisses" oder auch "zur Erhaltung 

und Hebung des Staatskredits" war die Anleihefinanzierung für

gerechtfertigt gehalten worden.

Daran änderte sich nichts, als 1871 die Verfassung des Kaiser

reichs die Formulierung der V e r fassung des Norddeutschen Bundes 

wortgleich in ihren Art. 73 übernahm.

1,6. Die Weimarer Republik

Der erste Weltkrieg, in D eutschland (anders als in England 

nicht durch Steuern, sondern) durch Kriegsanleihen finanziert, 

ging mit einem gewaltigen Schuldenberg zulasten des Reiches 

zuende. Nicht zuletzt dieses Faktum sorgte dafür, daß die neue, 

die Weimarer Reichsverfassung in Art. 87 nunmehr eine restrik

tivere Vorschrift enthielt. Der klassische parlamentarische

146.die Diskussion mit vielen N a chweisen zusammenfassend 
Stern Staatsrecht Bd.l S1272 i n s b e s o n d e r e  FN 94
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G esetzesVorbehalt der Anleihenbegebung war mit materiellen 

Ober gr en zen kombiniert, die in der Tradition der bayerischen 

V e r f as su ng von 1818 stand: Anleihen konnten nur bei ausseror

d e n t l i c h e m  Bedarf und nur zum Zwecke der Finazierung werbender,

d.h. rentierlicher Vorhaben begeben werden.

Diese Regelung scheint als so erschöpfend empfunden worden zu 

sein, daß die Diskussion im Sehrifftum a b f l a u t e . Weder im 

Standard Kommentar von Anschütz noch im Staatsrecht von Laband 

finden sich Ausführungen zur Staatsschuld und ihren materiellen

Grenzen. Lediglich Saemisch streift das Thema kurz.

1.7.Das dritte Reich

Radikal ändert sich dies, als unter den Nationalsozialisten a m  

19.12.1935 die klassischen Grundsätze der W R V  durch ein "fi

nanzpolitisches E r m ä c h t i g u n g s g e s e t z " ^ ^ ® ^ a u s s e r  Kraft gesetzt 

werden. Das Gesetz zur Erteilung einer Kreditermächtigung

(149). ... .
' 'berechtigte

"den Reichsminister der Finanzen im Wege des Kredits Mittel 

zu beschaffen, deren Höhe der Führer und Reichskanzler auf 

An trag des Reichsministers der Finanzen bewilligt."

Damit war auch die Finanzpolitik nationalsozialistisch gleich

geschaltet (150)^ ¿ i e Finanzen gingen ihrem erneuten R uin 147 148 149 150 147 148 149 150

1 4 7 . HdbDStr Bd.2 S.438
1 48. Begriff vom Autor selbst
1 4 9 . Reichsgesetzblatt I ,198
150. Richard Thoma Staatsfinanzen in der Volksgemeinwirtschaft 

S.75
"Eben darin aber...liegt die sozialistische Rechtfertigung 
der Ausgabenpolitik. Es ist das... durch Adolf Hitler 
erstmals in der Geschichte verwirklichte Recht auf Arbeit"
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e n t g e g e n .

1.8. Entw icklung des Grundgesetzes

Der Herrenchiemseer Verfassungskonvent, eine Expertenkommis

sion, die im A u f t r ä g e  der Ministerpräsidenten der westlichen 

Besatzungszonen, unverbindlich und synoptisch Vorschläge für 

das Grundgesetz des zu bildenden Weststaates erarbeiten sollte, 

schlug eine R e g e l u n g  der Staatsschuldenfrage vor, die hinter 

die durch die W e i m a r e r  Verfassung erzielte Beschränkung zurück

fiel:

A r t . 126 "Im Wege des Kredits dürfen Geldmittel nur bei 

ausserordentlichem Bedarf beschafft werden. Alle Kreditbe-

(151) '
Schaffungen... bedürfen eines Gesetzes." 1 '

Auf diesen V o r s c h l ä g e n  aufbauend, beriet der Parlamentarische 

Rat, eine verfassungsgebende Versammlung aus Parlamentariern 

der westlichen Landtage, endgültig über das zu erlassende 

Grundgesetz. Dabei trennte man sich von der, durch den Verfas

sungskonvent zu Herrenchiemsee vorgeschlagenen, weiten

Formulierung. ^ ^ ^ D e r  Finanzausschuß, der vorschlug, die F o r 

mulierung des A r t . 87 der WRV zu übernehmen ^ ^ ^ s t i e ß  auf die 

Kritik des Redaktionsauschusses, der die Einschränkungen 

präziser formuliert wissen wollte. Der Formulierungsvorschlag 

lautete:

"Im W ege des Kredits dürfen Geldmittel nur beschafft werden 

zur Deckung eines aussergewöhnlichen Bedarfs, wenn Verzinsung 151 152 153 151 152 153

151. Berichte über den Verfassungskonvent auf Herrenchiemsee
vom 10. - 23. August 1948 S.56

1 5 2 . Parlamentarischer Rat Sitzung 02. Dezember 1948 S.185
153. Eine beliebte Methode, um Konsens zu schaffen und um 

Formulierungsprobleme zu entschärfen
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und Tilgung aus d e n  regelmäßigen Einnahmen des Bundes g e s i 

chert sind.rie Aufna h m e  von Krediten...bedarf gesetzlicher 

Ermächtigung. In d e m  Gesetz muß die Höhe des Kredits...

bestimmt sein."

Dieser Vorschlag w u r d e  wiede r r u m  im Hauptausschuß kritisiert. 

Zum einen habe m a n  schlicht die eine Leerformel durch eine neue 

ersetzt, zum a n d eren seien die Staatseinnahmen nicht vorherseh-

bar, die Vorschrift diesbezüglich also nicht p r a k t i k a b e l . 1 ' 

Diese Bedenken schlugen d urch , m a n  einigte sich auf den V o r 

schlag des Finanzausschusses, ergänzt um das Erfordernis eines 

inhaltlich q u a l i f i z i e r t e n  Gesetzes. Damit war der Art.115 in 

der Form formuliert, in der er am 23. Mai 1945 Teil des G r u n d 

gesetzes wurde:

"Im Wege des K r e dits dürfen Geldmittel nur bei ausserordent

lichem Bedarf und in der Regel nur für Ausgaben zu werbenden 

Zwecken und nur aufgrund eines Bundesgesetzes beschafft 

werden.... In d e m  Gesetz m u ß  die Höhe des K r e d i t s .. .bestimmt 

s e i n . "

Damit war eine V o r s c h r i f t  entstanden, die ihren Zweck, die 

Staatsschulden d u rch eine materielle Obergrenzen zu limitieren, 

dadurch gerecht zu w e r d e n  suchte, daß die Zulässigkeit der 

Finanzierung nach d e m  zu finanzierenden Objekt beurteilt wurde. 

Dieser konsequente A n s a t z  wurde durch die weite Interpretation 

des Begriffes "werbender Zweck" durch die Kommentarliteratur

v e r e i t e l t . Aber auch die zweite Grenze wurde eingeebnet.

1 5 4 . Parlamentarischer Rat aaO. S.185
1 5 5 . Parlamentarischer Rat aaO. S.186
1 5 6 . Viaion,Kommentar zu den Finanzbestimmungen A r t . 115 RZ 7 

interpretiert das dahingend, daß damit nur gemeint sei, 
daß der Aufwand "tunlichst" im weiteren Verlauf aus dem

(Fortsetzung nächste Seite)
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Aussero rd entlicher Bedarf wurde als alles das verstanden, was

nicht laufender, also ordentlicher Bedarf war.^*8^

Damit war die M ö g lichkeit gegeben, durch einfache Manipulation 

des auss er or d e n t l i c h e n  Haushalts, die Grundgesetzbestimmung zu 

umgehen. Die Praxis unterlief die Intension der Verfassungsvä

ter dann auch s t ä n d i g . ^ 1 5 8 ^

1.9. Die H a u s h a l t s r e f o r m  1967/69

Diese S p a n nungen zwischen Verfassungstext und Verfassungswir

klichkeit erhielten eine neue Dimension, als durch die erste 

Phase der H a u s h a l t s r e f o r m  1967 die Verfassung dahingehend 

geändert wurde, daß die Erfordernisse des gesamtwirtschaftli

chen Glei chgewichts a u c h  von der Haushaltswirtschaft zu berück-

( 1 5 9 )
sichtigen seien. v ;Dies konnte der Art.115 mit seiner o b 

jektbezogenen Perspektive nicht leisten. Die konjunkturorien

tierte V orsc h r i f t  des Art 109 II GG stand in einem nicht 

aufzulösenden Spannungsverhältniss mit den Beschränkungen der 

objektbezogenen Verschuldungsgrenze des Art.115.

Der Regierungsentwurf zur Haushaltsreform setze sich denn auch 

explizit zum Ziel, die Budgetpolitik von der reinen B e d a r f s 

deckung zur Ordnungspolitik u m z u f o r m e n . ^  Dementsprechend

(Fortsetzung von letzter Seite)

Objekt wieder herausgewirtschaftet werden solle. Dabei 
sei ein gesamtwirtschaftlicher Produktivitätsbegriff 
zu Gru nde zu legen, sodaß auch ein Park oder eine L e s e 
halle mit freiem Eintritt in d i e s e m  Sinn als rentabel 
zu gel ten haben.

157.Viaion aaO.
158.Stern Staatsrecht S.1274
159. Artikel 109 II
1 6 0 . Bun destagsdrucksache V/3040 TZ 3 ff.
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s o l l t e  i m  R a h m e n  d e s  A r t .  1 1 5  3 G  d e r  t r a d i t i o n e l l  o b j e k t g e b u n 

d e n e  D e c k u n g s g r u n d s a t z  d u r c h  e i n e  m o d e r n e r e  s i t u a t i o n s g e b u n d e n e

D e c k u n g s r e g e l  a b g e l ö s t  w e r d e n .

D e m e n t s p r e c h e n d  s a h  d e r  R e g i e r u n g s e n t w u r f  v o r , d a ß

" E i n n a h m e n  a u s  K r e d i t e n  d i e  S u m m e  d e r  i m  H a u s h a l t s p l a n  v e r a n 

s c h l a g t e n  A u s g a b e n  f ü r  I n v e s t i t i o n e n  i n  d e r  R e g e l  n i c h t  ü b e r 

s c h r e i t e n  d ü r f e n .

I m  S i n n e  d i e s e r  F o r m u l i e r u n g  s o l l t e n  d i e  W o r t e  " i n  d e r  R e g e l "  

d i e  w i r t s c h a f t l i c h e  N o r m a l l a g e  m a r k i e r e n .  B e i  e i n e r  d a s  g e 

s a m t w i r t s c h a f t l i c h e  G l e i c h g e w i c h t  g e f ä h r d e n e n  A b s c h w ä c h u n g  d e r  

a l l g e m e i n e n  W i r t s c h a f t s t ä t i g k e i t  s o l l t e  d i e  K r e d i t a u f n a h m e  d i e  

S u m m e  d e r  A u s g a b e n  f ü r  I n v e s t i t i o n e n  a u s n a h m s w e i s e  ü b e r s c h r e i 

t e n  d ü r f e n .

I n  d i e s e m  P u n k t  w a r e n  s i c h  a l l e  P a r t e i e n  e i n i g ,  m a n  v e r a b s c h i e 

d e t e  d a n n  e i n e n  e r g ä n z t e n  W o r t l a u t ,  a u s  d e m  d i e s e  I n t e n t i o n  

e i n d e u t i g e r  h e r v o r g i n g .  A r t i k e l  1 1 5  d e s  G r u n d g e s e t z e s  l a u t e t  

d a n a c h  i n  s e i n e m  e n t s c h e i d e n d e n  z w e i t e n  S a t z  d e s  e r s t e n  

A b s c h n i t t s  f o l g e n d e r m a ß e n :

" D i e  E i n n a h m e n  a u s  K r e d i t e n  d ü r f e n  d i e  S u m m e  d e r  i m  H a u s 

h a l t s p l a n  v e r a n s c h l a g t e n  A u s g a b e n  f ü r  I n v e s t i t i o n e n  n i c h t  

ü b e r s c h r e i t e n ,  A u s n a h m e n  s i n d  n u r  z u l ä s s i g  z u r  A b w e h r  e i n e r  

S t ö r u n g  d e s  g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e n  G l e i c h g e w i c h t s .  D a s  N ä h e r e

w i r d  d u r c h  e i n  B u n d e s g e s e t z  g e r e g e l t . " 161 162 163 164 161

1 6 1 .  B u n d e s t a g s d r u c k s a c h e  V / 3 0 4 0  T Z  5 9  f f .  ( R e g i e r u n g s e n t w u r f )
1 6 2 .  B u n d e s t a g s d r u c k s a c h e  V / 3 0 4 0  T Z  2
1 6 3 .  B u n d e s t a g s d r u c k s a c h e  V / 3 0 4 0  T Z  6 1
1 6 4 .  s e i t  d e m  2 0 . Ä n d e r u n g s g e s e t z  v o m  1 2 . J u n i  1 9 6 9  ( B G B 1 . I  S . 3 5 7 )  

g e l t e n d e s  V e r f a s s u n g s r e c h t
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S o m i t  s i n d  d i e  e i n s c h l ä g i g e n  N o r m e n ,  d i e  d i e  S t a a t s f i n a n z i e r u n g  

d u r c h  K r e d i t a u f n a h m e  i n  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  r e g e l n ,  d i e  F o l g e n 

d e n :

d i r e k t  w i r k e n d e s  V e r f a s s u n g s r e c h t

-  A r t i k e l  1 1 5  I  S a t z  2

-  A r t i k e l  1 1 0  I  S a t z  2 ■ *

-  A r t i k e l  1 0 9  I I

i n d i r e k t  w i r k e n d e s  V e r f a s s u n g s r e c h t

-  A r t i k e l  2 0  I  ü b e r  d e n  G r u n d s a t z  d e r  D e m o k r a t i e  

e i n f a c h g e s e t z l i c h e  N o r m e n  ( a l s  A u s f ü h r u n q s g e s e t z e  z u  o b e n  1 . )

-  S S  1 3  I V ,  1 5  I  S a t z  2 ,  1 8 ,  3 9  B u n d e s h a u s h a l t s o r d n u n g

m i t  d e m  a l s  V e r w a l t u n g s v o r s c h r i f t  e r l a s s e n e n  G r u p p i e r u n g s p l a n

-  S  1 S t a b i l i t ä t s g e s e t z

-  d i e  R e i c h s s c h u l d e n v e r o r d n u n g  v o m  1 3 . F e b r u a r  1 9 2 4

1 6 5 . e r l a s s e n  a l s  A u s f ü h r u n g s g e s e t z  z u  A r t . 8 7  W R V  i n  d e r  g e ä n 
d e r t e n  F a s s u n g  v o m  5 . J u l i  1 9 3 4  ( R G B L .  I  S .  5 7 4 ) , e r g ä n z t  
d u r c h  d i e  V e r o r d n u n g  v o m  2 9 . D e z e m b e r  1 9 3 6  ( R G B l .  I  S . 1 1 5 6 )  
d u r c h  S  2 d e s  G e s e t z e s  v o m  1 3 . J u l i  1 9 4 8  ( W i G B l .  S . 7 3 )  u n d  
d i e  V e r o r d n u n g  v o m  1 3 . D e z e m b e r  1 9 4 9  ( B G B l .  1 9 5 0  I  S . l )  
g e m ä ß  A r t r  1 2 3 ,  1 2 4  d e s  G r u n d g e s e t z e s  B u n d e s r e c h t  g e w o r d e n
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2 .  D i e  g e l t e n d e  R e c h t s l a g e  i n  d e r  B u n d e s r e p u b l i k

O b w o h l  d i e  V e r f a s s u n g s b e s t i m m u n g  d e s  A r t i k e l  1 1 5  I  G G  d i e  

E i n z i g e  i s t ,  d i e  s i c h  e x p l i z i t  a u f  d i e  z u l ä s s i g e n  H ö h e  d e r  

K r e d i t a u f n a h m e  b e z i e h t ,  k a n n  s i e  t r o t z  d i e s e r  z e n t r a l e n  R o l l e  

i m  K o m p l e x  d e r  S t a a t s v e r s c h u l d u n g  n i c h t  i s o l i e r t  g e s e h e n  

w e r d e n .  S i e  s t e h t  v i e l m e h r  i n  e n g e m  R e g e l u n g s z u s a m m e n h a n g  m i t  

d e n  a n d e r e n  f i n a n z -  u n d  h a u s h a l t s r e c h t l i c h e n  V o r s c h r i f t e n  d e s  

G r u n d g e s e t z e s  u n d  i s t  e i n g e b e t t e t  i n  d e s s e n  d e m o k r a t i s c h - p a r l a 

m e n t a r i s c h e ,  r e c h t s -  u n d  s o z i a l s t a a t l i c h e  O r d n u n g ,

S u b s t a n t i e l l e r  A n g e l p u n k t  d e r  K r e d i t a u f n a h m e  i s t  d e r  j ä h r l i c h e  

H a u s h a l t s p l a n ,  d e r  n a c h  A r t i k e l  1 1 0  I I  S a t z  1 G G  d u r c h  G e s e t z  

f e s t g e s t e l l t  w i r d .  A u f  d e r  e i n e n  S e i t e  h a n d e l t  e s  s i c h  d a b e i  u m  

e i n e n  W i r t s c h a f t s p l a n ,  a u f  d e r  a n d e r e n  S e i t e  u m  e i n e n

s t a a t s l e i t e n d e n  H o h e i t s a k t  i n  G e s e t z e s f o r m ,  E r  s t e l l t  e i n  

R e g i e r u n g s p r o g r a m m  i n  G e s e t z e s f o r m  d a r  u n d  s p i e g e l t  d i e  P o l i t i k  

d e r  R e g i e r u n g  i n  Z a h l e n  w i e d e r .  S t a a t s a u f g a b e n  s t e l l e n  s i c h  

s o m i t  a l s  A u s g a b e n  d a r ,  d i e  d u r c h  E i n n a h m e n  z u  f i n a n z i e r e n  

s i n d ;  u m g e k e h r t  b e g r e n z t  d i e  O b e r g r e n z e  d e r  e r z i e l b a r e n  

E i n n a h m e n  d e n  S p i e l r a u m  f ü r  d i e  E r f ü l l u n g  a u s g a b e n w i r k s a m e r

S t a a t s a u s g a b e n .

G r u n d l a g e  h i e r f ü r  i s t  d i e  K e r n b e s t i m m u n g  d e s  H a u s h a l t s r e c h t s  i n  

A r t i k e l  1 1 0  I  G G ,  n a c h  d e r  a l l e  E i n n a h m e n  u n d  A u s g a b e n  d e s  

B u n d e s  i n  d e n  H a u s h a l t s p l a n  e i n z u s t e l l e n  s i n d  u n c  d i e s e r  i n  

E i n n a h m e n  u n d  A u s g a b e n  a u s z u g l e i c h e n  i s t .

1 6 6 . B V e r f G E  7 9 ,  3 1 1  ( 3 2 8 )
1 6 7  . F o r m u l i e r u n g  a u s  B V e r f G E  4 5 , 1  ( 3 2 ) ;  u . a .  z u r

v e r f a s s u n g s g e s c h i c h t l i c h e n  E n t w i c k l u n g  s i e h e  M u f l g n u g  D e r
H a u s h a l t s p l a n  a l s  G e s e t z

1 6 8 . B V e r f G E  7 9 , 3 1 1  ( 3 2 9 )
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V e r s c h i e d e n t l i c h  i s t  d i e s e s  A u s g l e i c h s g e b o t  m a t e r i e l l , d . h . 

d a h i n g e h e n d  i n t e r p r e t i e r t  w o r d e n ,  d a ß  e n d g ü l t i g e  A u s g a b e n  n u r

d u r c h  e n d g ü l t i g e  E i n n a h m e n  f i n a n z i e r t  w e r d e n  d ü r f t e n .  f 1 ®9 ) 

D i e s e  S i c h t  d e s  A r t i k e l  1 1 0  I  G G  i m p l i z i e r t  a b e r  e i n  g r u n d s ä t z 

l i c h e s  V e r b o t  d e r  K r e d i t f i n a n z i e r u n g  v o n  S t a a t s a u s g a b e n ;  e i n e  

S i c h t ,  d i e  d i e  E x i s t e n z  d e s  A r t i k e l s  1 1 5  I  G G ,  w e l c h e r  e i n e  

b e d e u t e n d e  K r e d i t f i n a n z i e r u n g  g a n z  o f f e n s i c h t l i c h  v o r a u s s e t z t ,  

s c h l e c h t  e r k l ä r e n  k a n n .  U m  d i e s e n  W i d e r s p r u c h  a u f z u l ö s e n ,  m ü ß t e  

m a n  e n t w e d e r  A r t i k e l  1 1 5  I  G G  z u m  v e r f a s s u n g s w i d r i g e n  V e r f a s 

s u n g s r e c h t  e r k l ä r e n ,  o d e r  d i e s e  V o r s c h r i f t  s o  r e d u z i e r e n ,  d a ß  

i h r  k a u m  e i n  A n w e n d u n g s b e r e i c h  m e h r  v e r b l e i b t .  B e i d e  A n s ä t z e  

s i n d  ä u ß e r s t  z w e i f e l h a f t .  O b e r s t e  A u s l e g u n g s m a x i m e  d e s  V e r f a s 

s u n g s r e c h t s  i s t  d i e  E i n h e i t  d e r  V e r f a s s u n g  ^ 7 * ^  , v e r b u n d e n

m i t  d e m  Z i e l ,  a l l e  V e r f a s s u n g s b e s t i m m u n g e n ,  d i e  a l s

g l e i c h w e r t i g  a n z u s e h e n  s i n d  ( ^ 1 )   ̂ s c h o n e n d  u n t e r e i n a n d e r

f l 7 2 )
a u s z u g l e i c h e n  v 1 u n d  s o  a u s z u l e g e n ,  d a ß  j e d e  B e s t i m m u n g

. ( 1 7 3 1
i h r e  m a x i m a l e  W i r k s a m k e i t  e n t f a l t e n  k a n n .  ' 9

G e m ä ß  d e r  M a x i m e  d e r  p r a k t i s c h e n  K o n k o r d a n z  v e r b i e t e t  s i c h  e i n e

A u s l e g u n g ,  d i e  e i n e  V e r f a s s u n g s b e s t i m m u n g  o b s o l e t  w e r d e n

l ä ß t ( 1 7 4 )  , a u s  A r t i k e l  1 1 0  I  G G  l a ß t  s i c h  a u f g r u n d  d e r

E x i s t e n z  d e r  R e g e l u n g  i n  A r t  1 1 5  I  G G  u n d  d e r e n  V o r a u s s e t z u n g e n

e i n  m a t e r i e l l e s  A u s g l e i c h s g e b o t  m i t h i n  n i c h t  e n t n e h m e n . ^ 169 170 171 172 173 174 169 170 171 172 173 174 1 7 5 ^

1 6 9 .  P ü t t n e r  S t a a t s v e r s c h u l d u n g  S . 1 0  ;  s o  w e i t  e r s i c h t l i c h  a l s  
E i n z i g e r  d e r  g l e i c h e n  M e i n u n g  H a n r e i c h  K o n j u n k t u r p o l i t i k  
S . 8 2  f f .

1 7 0 .  H e s s e  S t a a t s r e c h t  §  1  I I I  2 a  ;  S t e r n  S t a a t s r e c h t  3 d . I  S . 1 0 2  
B V e r f G E  3 0  , 1  ( 1 9 )

1 7 1 .  n a c h  h . M .  g e b ü h r t  n u r  A r t . 7 9  I I I  u n d  d e n  d u r c h  d i e s e  
" E w i g k e i t s k l a u s e l "  g e s c h ü t z t e n  N o r m e n  e i n  V o r r a n g ;  s i e h e  
S t e r n  S t a a t s r e c h t  a a O .

1 7 2 .  B V e r f G E  3 3 , 2 3  ( 2 7 )
1 7 3 .  B V e r f G E  3 0 , 1 7 3  ( 1 9 3 )
1 7 4 .  H e s s e  S t a a t s r e c h t  5  2 I I I  2 c  b b ) ;  3 V e r f G E  2 8 ,  2 4 3  ( 2 6 1 )
1 7 5 .  h . M .  v . A r n i m  D V B 1 . 1 9 8 5 , 1 2 8 6  ( 1 2 9 2 )  ? H e u n  D i e  V e r w a l t u n g

1 9 8 5 , 1  ( F N  7 3 ) ;  S t e r n  S t a a t s r e c h t  3 d . I I  S . 1 2 4 8  a l l e  m . w . N .
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D i e  e x t r e m e  G e g e n a n s i c h t  h a t  d e n n  a u c h  d a s  A u s g l e i c h s g e b o t  d e s  

A r t i k e l  1 1 0  I  G G  a l s  r e i n e  F o r m a l v o r s c h r i f t  i n t e r p r e t i e r t ,  d e r

j e d e  m a t e r i e l l e  K o m p o n e n t e  f e h l e .

O b  s i c h  a b e r  i n  e i n e m  r e i n  f o r m a l  v e r s t a n d e n e n ,  m i t h i n  a u f  d i e  

b l o ß e  b u c h h a l t e r i s c h e  T e c h n i k  r e d u z i e r t e n  A u s g l e i c h s g e b o t  

w i r k l i c h  d e r  W i l l e  d e s  V e r f a s s u n g s g e b e r s  w i d e r s p i e g e l t ,  e r -

s c h e i n t  f r a g l i c h .  ' ' E i n e  f o r m a l e  B i n s e n w a h r h e i t  h a t t e  n i c h t  

u n t e r  d e n  D e n k m a l s c h u t z  d e r  V e r f a s s u n g  g e s t e l l t  w e r d e n  m ü s s e n .

( 1 7 8 )  D e r  G e h a i t  d e s  A u s g l e i c h s g e b o t s  g e h t  v i e l m e h r  ü b e r  d a s  

F o r m a l e  h i n a u s .  A r t i k e l  1 1 0  I  G G  e n t h a l t  e i n e  p s y c h o l o g i s c h e

W i r k u n g s k o m p o n e n t e  ' d i e  m i t  d e r  f r ü h e r e n  U n t e r t e i l u n g  i n

o r d e n t l i c h e n  u n d  a u s s e r o r d e n t l i c h e n  H a u s h a l t  v e r g l e i c h b a r  i s t :  

d a m a l s  w i e  h e u t e  s o l l t e  d i e s e  A r t  d e r  O f f e n l e g u n g  d e r  D e c k u n g s 

l ü c k e  d e n  K r e d i t b e d a r f  h e r a u s s t r e i c h e n  u n d  s o  a u f  d e n  H a u s 

h a l t s g e s e t z g e b e r  a l a r m i e r e n d  u n d  b r e m s e n d  w i r k e n .  D e r  A u s 

g l e i c h s g r u n d s a t z  h a t  d i e ,  ü b e r  d a s  r e i n  F o r m a l e  h i n a u s g e h e n d e ,  

p o l i t i s c h e  O r d n u n g s f u n k t i o n  a u f z u z e i g e n ,  i n  w e l c h e r  H ö h e  d e r  

H a u s h a l t  m a t e r i e l l  n i c h t  a u s g e g l i c h e n  i s t .  D u r c h  d i e s e s  P a r a d o x  

s o l l  e r  b e w u ß t s e i n s s c h ä r f e n d  u n d  k r e d i t l i m i t i e r e n d  w i r k e n .  

( 1 8 0 )

D a s  A u s g l e i c h s g e b o t  r i c h t e t  s i c h  a n  a l l e  B e t e i l i g t e n ,  e s  g i l t  

s o w o h l  f ü r  d i e  A u f s t e l l u n g  d e s  H a u s h a l t s ,  w i e  a u c h  f ü r  s e i n e n

1 7 6 . H e n l e  D Ö V  1 9 7 0 , 2 8 9  ( 2 9 3 ) ;  K a r e n k e  D Ö V  1 9 7 3 , 3 9 3  ( 3 9 7 ) ,
F i s c h e r - M e n s h a u s e n  i n  v . M ü n c h  G r u n d g e s e t z  R Z  2 6  z u  A r t i k e l  
110

1 7 7 . S t e r n  S t a a t s r e c h t  B d . I I  S . 1 2 7 9
1 7 8 .  s o  d i e  b i s s i g e  K r i t i k  v o n  H e n l e  D Ö V  1 9 7 0 ,  2 8 9  ( 2 9 3 ) ,  d e r

a b e r  a u s  d i e s e r  z u t r e f f e n d e n  A n a l y s e  k e i n e  F o l g e r u n g e n  f ü r  
d i e  A u s l e g u n g  d e s  A r t  1 1 0  I  G G  ü b e r  e i n e  r e i n e  F o r m a l v o r 
s c h r i f t  h i n a u s  z i e h t

1 7 9 .  B e g r i f f  v o n  W o l f  S t a a t s v e r s c h u l d u n g  S . 3 7  m . w . N .
1 8 0 .  s o  K i t t e r e r  D Ö V  1 9 7 5 , 2 3  ( 2 9 ) ;  W o l f  S t a a t s v e r s c h u l d u n g  S . 3 8  

a . A .  F i s c h e r - M e n s h a u s e n  i n  v .  M ü n c h  G r u n d g e s e t z  R Z  2 7  z u  
A r t i k e l  1 1 0
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V o l l z u g .  D a s  A u s g l e i c h s g e b o t  i n  A r t i k e l  1 1 0  I  G G  b e r ü h r t

a b e r  m a n g e l s  e i n e r  w a h r e n  m a t e r i e l l e n  K o m p o n e n t e  d i e  F r a g e  n a c h

d e r  Z u l ä s s i g k e i t  d e r  S t a a t s v e r s c h u l d u n g  n i c h t .  ' }

2 . 2 ,  D i e  z e n t r a l e n  V o r s c h r i f t e n  A r t  1 0 9  I I  u n d  A r t . 1 1 5  I  G G

W e g e n  d e r  ü b e r r a g e n d e n  g e s a m t p o l i t i s c h e n  R e l e v a n z  d e r  K r e d i t -

a u f n a h m e  d e s  B u n d e s  1 i  ,  s t e h t  A r t i k e l  1 1 5  I  G G  a b e r  i n  e i n e m

e n g e n  S a c h z u s a m m e n h a n g  m i t  A r t i k e l  1 0 9  I I  G G .  w i e  o b e n

d a r g e s t e l l t ,  h a b e n  b e i d e  V o r s c h r i f t e n  i h r e  h e u t e  g e l t e n d e  F o r m  

i m  Z u g e  d e r  F i n a n z -  u n d  S t e u e r r e f o r m  1 9 6 7  u n d  1 9 6 9  e r h a l t e n .

D u r c h  d e n  1 9 6 7  i n  d a s  G r u n d g e s e t z  e i n g e f ü g t e n  A r t i k e l  1 0 9  I I  

i s t  d e r  B u n d  ( u n d  d i e  L ä n d e r )  v e r p f l i c h t e t  w o r d e n , b e i  d e r  

H a u s h a l t s w i r t s c h a f t  d e n  E r f o r d e r n i s s e n  d e s  g e s a m t w i r t s c h a f t l i 

c h e n  G l e i c h g e w i c h t s  R e c h n u n g  z u  t r a g e n .  D e r  R e g e l u n g  l a g  d i e

f 1 8  5 )
ö k o n o m i s c h e  T h e o r i e  v o n  J . M .  K e y n e s  z u g r u n d e .  1 }  I n f o l g e

d i e s e r  V e r f a s s u n g s e r g ä n z u n g  h a b e n  d i e  ö f f e n t l i c h e n  H a u s h a l t e  

n i c h t  m e h r  n u r  B e d a r f s d e c k u n g s f u n k t i o n ,  s o n d e r n  a u c h  a u s d r ü c k 

l i c h  d i e  A u f g a b e  d e r  K o n j u n k t u r s t e u e r u n g  z u g e w i e s e n  b e k o m m e n .  

D i e s e  z u s ä t z l i c h e  F u n k t i o n  s t e h t  n e b e n  d e r  B e d a r f s d e c k u n g s 

f u n k t i o n  u n d  ü b e r l a g e r t  d i e s e .  D i e  d e m  H a u s h a l t  s o m i t  d u r c h  

A r t i k e l  1 0 9  I I  G G  z u g e w i e s e n e n  w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e  F u n k t i o n

d e r  G l o b a l s t e u e r u n g  e r f o r d e r t e  i n s b e s o n d e r e  e i n e  Ä n d e r u n g  181 182 183 184 185 186 181 182 183 184 185 186

1 8 1 .  m i t  ü b e r z e u g e n d e m  H i n w e i s  a u f  a n s o n s t e n  o f f e n s t e h e n d e n
M i ß b r a u c h  W o l f f g a n g  D V B 1  1 9 8 4 , 1 0 4 9  f f . j H e n l e  D Ö V  1 9 7 0 , 2 8 9  
( 2 9 2 ) ;  v . A r n i m  S t a a t s v e r s c h u l d u n g  S . 9 1  f f .  a . A .  W o l f
S t a a t s v e r s c h u l d u n g  S . 3 7 ;  F i s c h e r - M e n s h a u s e n  a a O .

1 8 2 .  s o  a u c h  d a s  V e r s t ä n d n i s  d e r  e n t s p r e c h e n d e n  V o r s c h r i f t  i m  
b e l g i s c h e n  H a u s h a l t s r e c h t  v e r g l ‘. K a p i t e l  R e c h t s v e r g l e i c h u n g

1 8 3 .  v e r g l  d i e  D a t e n  i n  d e n  A n h ä n g e n  I  u n d  I I
1 8 4 .  B V e r f G E  7 9 , 3 1 1  ( 3 3 1 )
1 8 5 .  s o  a u s d r ü c k l i c h  B V e r f G E  7 9 . 3 1 1  ( 3 3 1 )
1 8 6 .  z u m  B e g r i f f  v . A r n i m  V o l k s w i r t s c h a f t s p o l i t i k  d a s  

g l e i c h n a m i g e  K a p i t e l
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d e r  R e g e l u n g  d e r  S t a a t s v e r s c h u l d u n g .  D i e  b i s  d a h i n  g e l t e n d e  

O b j e k t b e z o g e n h e i t  d e r  K r e d i t a u f n a h m e  m u ß t e  d e m  m o d e r n e r e n

G e s i c h t p u n k t  d e r  s i t u a t i o n s b e z o g e n e n  V e r s c h u l d u n g  n a c h
/ 1 8*7 \

K e y n s c h e n  V o r s t e l l u n g e n  w e i c h e n .  1 '

A r t i k e l  1 1 5  I  S a t z  2  G G  s t e l l t  d i e  K r e d i t a u f n a h m e  v o n  d e r  

h a u s h a l t s r e c h t l i c h  o r i e n t i e r t e n  B i n d u n g  a n  e i n e n  a u s s e r o r -

d e n t l i c h e n  B e d a r f  u n d  w e r b e n d e  Z w e c k e  f r e i ,  1 1 z u g l e i c h  w i r d

d e r  H a u s h a l t s g e s e t z g e b e r  i m  e r s t e n  H a l b s a t z  d e s  z w e i t e n  S a t z e s  

v o n  A r t . 1 1 5  I  G G  d a r a n  g e b u n d e n ,  n i c h t  m e h r  a n  K r e d i t e n  a u f z u 

n e h m e n ,  a l s  f ü r  I n v e s t i t i o n e n  a u s g e g e b e n  w i r d .  B e i  e i n e r  

S t ö r u n g  d e s  g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e n  G l e i c h g e w i c h t s  l ä ß t  d e r  

z w e i t e  H a l b s a t z  v o n  A r t .  1 1 5  I  S a t z  2 G G  e i n e  A u s n a h m e  v o n  

d i e s e m  J u n k t i m  z w i s c h e n  V e r s c h u l d u n g  u n d  I n v e s t i t i o n s v o l u m e n  

z u .

W e l c h e s  d e r  n o r m a t i v e  G e h a l t  d i e s e r  V o r s c h r i f t e n  i s t  u n d  i n  

w e l c h e m  s y s t e m a t i s c h e n  V e r h ä l t n i s  s i e  z u e i n a n d e r  s t e h e n ,  i s t  

u m s t r i t t e n .  I m  E i n z e l n e n  w e r d e n  d r e i  H a u p t m e i n u n g e n  z u m  

V e r h ä l t n i s  z w i s c h e n  A r t i k e l  1 0 9  I I  u n d  A r t i k e l  1 1 5  I  G G  

v e r t r e t e n .

2 . 2 . 1 . D i e  l e x  s p e c i a l i s  T h e o r i e  ( P ü t t n e r )

I n  e i n e m  d e r  e r s t e n  j u r i s t i s c h e n  A u f s ä t z e  z u r  S t a a t s v e r s c h u l 

d u n g  w u r d e  d i e  M e i n u n g  v e r t r e t e n ,  A r t i k e l  1 1 5  I  G G  s e i  a u f  

B u n d e s e b e n e  l e x  s p e c i a l i s ,  s o m i t  g ä b e  e s  a u f  B u n d e s e b e n e  k e i n e  

a n d e r e  V o r s c h r i f t ,  d i e  d i e  K r e d i t a u f n a h m e  l i m i t i e r t e ,  a u c h  

A r t i k e l  1 0 9  I I  G G  b e z ö g e  s i c h  n i c h t  d e r a r t  a u f  d i e  S t a a t s v e r 

s c h u l d u n g ,  a l s  d a ß  d i e s e  V o r s c h r i f t  d i e  H ö h e  d e r  S t a a t s v e r -  187 188 187 188

1 8 7 .  v e r g l .  d i e  B e g r ü n d u n g  d e s  R e g i e r u n g s - E n t w u r f s  3 T  V 3 6 0 5  S . 1 3
1 8 8 .  z u r  G e s c h i c h t e  d i e s e r  " k l a s s i s c h e n  D e c k u n g s r e g e l n "  s i e h e  

o b e n  K a p i t e l  d e u t s c h e  F i n a n z v e r f a s s u n g s g e s c h i c h t e



1 1 1 1 1



69

s c h u l d u n g  e n g e r  z i e h e n  w ü r d e ,  a l s  A r t . 1 1 5  I  G G  d i e s  t u t . ^ * 8 ^  

D i e s e  A n s i c h t  s c h e i n t  d e n  W o r t l a u t  d e s  A r t . 1 1 5  I  G G  f ü r  s i c h  z u  

h a b e n .  D i e  V o r s c h r i f t  s c h e i n t  d u r c h  F e s t l e g u n g  e i n e r  N o r m a l 

g r e n z e  d e r  S t a a t s v e r s c h u l d u n g  ( d a s  I n v e s t i t i o n s j u n k t i m )  ,  v o n  

d e r  i n  S i t u a t i o n e n  d e s  g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e n  U n g l e i c h g e w i c h t s  

a b g e w i c h e n  w e r d e n  k a n n ,  z u  s u g g e r i e r e n ,  i m  F a l l e  a u s g e w o g e n e r  

K o n j u n k t u r  s e i  e i n e  V e r s c h u l d u n g  b i s  z u r  H ö h e  d e r  I n v e s t i t i o n s 

a u s g a b e n  v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h  u n b e d e n k l i c h .  N a c h  d i e s e r  I n t e r 

p r e t a t i o n  w ü r d e  d i e  a l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t  d e s  A r t i k e l  1 0 9  I I  G G  

d u r c h  d i e  s p e z i e l l  f ü r  d i e  K r e d i t a u f n a h m e  g e l t e n d e  N o r m  d e s  

A r t * 1 1 5  I  S a t z  2  G G  v e r d r ä n g t .

D i e s e  A n s i c h t  b e r u h t  a u f  e i n e m  M i ß v e r s t ä n d n i s ,  d a ß  d e r  W o r t l a u t

a l l e r d i n g s  n a h e l e g t .  C 1 9 0 )  D ^ e s e  I n t e r p r e t a t i o n  w ü r d e  d i e  I n 

t e n t i o n e n  d e s  V e r f a s s u n g s g e b e r s  d e r  F i n a n z r e f o r m  a u f  d e n  K o p f  

s t e l l e n .  Z e n t r a l e s  Z i e l  d e r  F i n a n z r e f o r m  w a r ,  u n d  i n  d i e s e m  

L i c h t e  m u ß  m a n  d e n  g e ä n d e r t e n  A r t i k e l  1 1 5  G G  s e h e n ,  d e r  Ü b e r 

g a n g  z u r  s i t u a t i o n s b e z o g e n e n  B e t r a c h t u n g  u n d  B e w e r t u n g  d e r  

K r e d i t f i n a z i e r u n g ,  d i e  j e  n a c h  g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e r  S i t u a t i o n

a k t i v e  K o n j u n k t u r p o l i t i k  s e i n  s o l l .  D i e s  s e t z t  n o t w e n d i g

e i n e  A u s l e g u n g  v o n  A r t .  1 0 9  I I  G G  u n d  A r t .  1 1 5  I  G G  v o r a u s ,  d i e  

a u c h  u n t e r h a l b  d e r  G r e n z e  d e s  I n v e s t i t i o n s v o l u m e n s  d i e  H ö h e  d e r  

K r e d i t a u f n a h m e  v o n  d e r  g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e n  L a g e  a b h ä n g i g  

m a c h t .  I n  e i n e r  B o o m p h a s e  k a n n  e i n e  N e u v e r s c h u l d u n g  b i s  z u r  

H ö h e  d e r  I n v e s t i t i o n s a u g a b e n  v i e l  z u  h o c h  s e i n ,  e s  k a n n  s o g a r  

e i n e  N e t t o t i l g u n g  z u r  S i c h e r u n g  d e s  G l e i c h g e w i c h t s  d e r  G e 

s a m t w i r t s c h a f t  u n d  z u r  V e r m e i d u n g  e i n e r  P a r a l l e l p o l i t i k  e r f o r 

d e r l i c h  s e i n .  D e r  W o r t l a u t ,  s o  m i ß v e r s t ä n d l i c h  e r  a u c h  s e i n  

m a g ,  s t e h t  e i n e r  d e r a r t i g e n  A u s l e g u n g  n i c h t  e n t g e g e n .  I n  Ü b e r 

e i n s t i m m u n g  m i t  d e r  g a n z  h e r r s c h e n d e n  M e i n u n g  i n  d e r  L e h r e  u n d  189 190 191 189 190 191

1 8 9 .  P ü t t n e r  S t a a t s v e r s c h u l d u n g  S . 1 2
1 9 0 .  A u f  d i e  M e h r d e u t i g k e i t  h a t  v . A r n i m  s c h o n  s e h r  f r ü h z e i t i g  

a b e r  e r f o l g l o s  h i n g e w i e s e n . N a c h w e i s e  b e i  S t a a t s v e r s c h u l d u n g
S .  1 1 8

1 9 1 .  B e g r ü n d u n g  d e s  R e g i e r u n g s - E n t w u r f e s  B T  V / 3 0 4 0  T Z  6 0  S . 3 9
w e i t e r e  N a c h w e i s e  b e i  S t e r n  S t a a t s r e c h t  B d . I I  S . 1 2 8 1
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a u c h  m i t  d e r  A n s i c h t  d e s  B V e r f G  ' 1 i s t  a l s o  A r t .  1 1 5  I  G G

n i c h t  a l s  l e x  s p e c i a l i s  i m  V e r h ä l t n i s  z u  A r t .  1 0 9  I I  G G  a n z u 

s e h e n ,  s o n d e r n  l a ß t  d i e  a u c h  a u s  l e t z t e r e m  f o l g e n d e  B e s c h r ä n 

k u n g  d e r  K r e d i t a u f n a h m e  u n b e r ü h r t .

2 . 2 . 2 . T h e o r i e  d e r  D o m i n a n z  v o n  A r t . 1 0 9  I I  G G

E i n e  a n d e r e  M e i n u n g  v e r f ä l l t  i n s  a n d e r e  E x t r e m  u n d  w i l l  d i e

H o h e  d e r  S t a a t s v e r s c h u l d u n g  a u s s c h l i e ß l i c h  a m  M a ß s t a b  d e s

A r t i k e l s  1 0 9  I I  G G  m e s s e n .  A r t i k e l  1 1 5  I  G G  s e i  ü b e r f l ü s s i g  u n d

. f l 9 3 1
e n t w i c k l e  k e i n e  W i r k u n g .  v '

D i e s e  M e i n u n g  k n ü p f t  a n  d i e  g r u n d l e g e n d e  K r i t i k  a n ,  d i e  a u s  d e n  

R e i h e n  d e r  W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l e r  a n  d e r  N e u f a s s u n g  d e s  

A r t i k e l s  1 1 5  I  G G  g e ü b t  w u r d e .  A u s  ö k o n o m i s c h e r  S i c h t  w u r d e  

d i e s e r  R e g e l u n g  v o r g e h a l t e n ,  s i e  s e i  i m  b e s t e n  F a l l e  ü b e r f l ü s 

s i g ,  e h e r  a b e r  u n s a c h g e m ä ß ,  l e b e n s f r e m d  u n d  d a m i t  s c h ä d l i c h .

(194)
1 * A l l e i n i g e  R i c h t s c h n u r  f ü r  d i e  B e u r t e i l u n g  d e r  K r e d i t a u f 

n a h m e  s e i  d i e  A u s r i c h t u n g  a u f  d i e  E r f o r d e r n i s s e  d e s  g e s a m t w i r t 

s c h a f t l i c h e n  G l e i c h g e w i c h t s ,  d i e s  s e i  d a s  C r e d o  d e r  H a u s h a l t s 

r e f o r m ,  d i e  d i e  E r k e n n t n i s s e  d e s  K e y n s i a n i s m u s  u m g e s e t z t  h a b e .  

L e g e  m a n  d i e  g r u n d l e g e n d e  B e s t i m m u n g  d e s  H a u s h a l t s r e c h t s  i n  

A r t .  1 0 9  I I  G G  n u r  r i c h t i g  a u s ,  s o  k ö n n e  m a n  d i e s e r  N o r m  a l l e i n  

e i n  k o m p l e t t e s  R e g e l u n g s p r o g r a m m  z u r  K r e d i t a u f n a h m e  e n t n e h m e n .  

N i e m a l s  k ö n n e  z u d e m  e i n e  a n d e r e  N o r m  d i e  W e r t u n g  d e s  A r t . 1 0 9  I I

G G  ü b e r s p i e l e n ,  s i e  b l i e b e  i m m e r  a n w e n d b a r .  1 * 192 193 194 195

/ 1 9 2  \

1 9 2 .  e r f G E  7 9 ,  3 1 1  ( 3 3 3 ) ;  S t e r n  S t a a t s r e c h t  B d . I I  S . 1 2 8 2 ;
K i r c h h o f  S t a a t s f i n a n z e n  S . 2 7 9 ;  D o n n e r  Z P a r l  1 9 8 7 , 4 3 6  ( 4 4 1 ) ;  
v . A r n i m  S t a a t s v e r s c h u l d u n g  S . 1 2 0  194 195

1 9 3 .  B r e n n e r / H a u r y / L i p p  F A  1 9 8 0 ,  2 3 6 ( 2 4 2 ) ;  K a r e n k e  D Ö V  1 9 7 3 , 3 9 3  
( 3 9 9 ) ;  F i s c h e r - M e n s h a u s e n  i n  v . M ü n c h  G r u n d g e s e t z  R Z  1 4 c  z u  

A r t . 1 1 5
1 9 4 .  K i t t e r e r  D Ö V  1 9 7 5 ,  2 3  ( 3 4 ) ;  z u s a m m e n f a s s e n  D r e i s s i g ,  d i e

d i e  ö k o n o m i s c h e  A r g u m e n t a t i o n  b e l e u c h t e t
1 9 5 .  B r e n n e r / H a u r y / L i p p  a a O .  S . 2 4 0  n e n n e n  A r t . 1 0 9  I I  G G  f o l g l i c h  

d i e  M a g n a  C h a r t a  d e s  H a u s h a l t s r e c h t s
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A r t i k e l  1 1 5  I  G G  w i r d  v o n  d i e s e r  A n s i c h t  a l s  R e l i k t  d e r  a l t e n  

o b j e k t b e z o g e n e n  D e c k u n g s r e g e l  v e r s t a n d e n ,  v o n  d e r  s i c h  d e r  

V e r f a s s u n g s g e b e r  i n k o n s e q u e n t e r w e i s e  n i c h t  g e t r e n n t  h a b e ,  

o b w o h l  e r  d o c h  a n s o n s t e n  d e n  Ü b e r g a n g  z u r  s i t u a t i o n s b e z o g e n e n

B e t r a c h t u n g  v o l l z o g e n  h a b e ,  D a s  " s y s t e m f r e m d e "  I n v e ' s t i - ,  

t i o n s j u n k t i m  s e i  d a r ü b e r  h i n a u s  a l s  B e z u g s g r ö ß e  z u r  B e r e c h n u n g  

d e r  s i n n v o l l e n  S t a a t s v e r s c h u l d u n g  u n g e e i g n e t ,  e s  m a c h e  k e i n e  

A u s s a g e n  ü b e r  d i e  z u r  S t ö r u n g s a b w e h r  e r f o r d e r l i c h e  I m p u l s s t ä r k e  

u n d  g e b e  a u c h  k e i n e  A n t w o r t  a u f  d i e  z e n t r a l e  F r a g e  n a c h  d e m

r i c h t i g e n  Z e i t p u n k t  d e r  S t a a t s i n t e r v e n t i o n .  1 * Z u d e m  s e i  

A r t i k e l  1 1 5  I  G G  n i c h t  n u r  ü b e r f l ü s s i g ,  s o n d e r n  s o g a r  c o n t r a 

p r o d u k t i v ,  d a  e r  i n  Z e i t e n  d e s  a u s g e g l i c h e n e n  K o n j u n k t u r v e r 

l a u f s  o d e r  g a r  d e s  B o o m s  n i c h t  b r e m s e n d  a u f  d i e  K r e d i t a u f n a h m e  

w i r k e ,  s o n d e r n  i m  G e g e n t e i l  e i n  A l i b i  f ü r  d i e  V e r s c h u l d u n g  b i s  

z u r  S u m m e  d e r  I n v e s t i t i o n e n  g e w a h r e ;  e i n e  i n  d i e s e r  K o n j u n k t u r 

l a g e  g e f ä h r l i c h e  u n d  z u d e m  d u r c h  A r t . 1 0 9  I I  G G  v e r b o t e n e  P a 

r a l l e l p o l i t i k  . ^

D i e  l e t z t e  B e o b a c h t u n g  i s t  z w a r  s e h r  t r e f f e n d  -  s e l b s t  i n  

B o o m p h a s e n  h a t  d e r  H a u s h a l t s g e s e t z g e b e r  d e n  A n s t i e g  d e r  

N e u v e r s c h u l d u n g  n i c h t  g e b r e m s t ,  g e s c h w e i g e  d e n n  T e i l e  d e r

G e s a m t v e r s c h u l d u n g  g e t i l g t  1 ' -  d a s  b e t r ü b l i c h e  E r g e b n i s  

d i e s e r  B e o b a c h t u n g  r e c h t f e r t i g t  a b e r  n i c h t  d e n  S c h l u ß  A r t i k e l  

1 1 5  I  G G  s e i  o b s o l e t .  D e m  s t e h e n  d i e  g l e i c h e n  g r u n d l e g e n d e n  

A r g u m e n t e  d e r  V e r a s s u n g s a u s l e g u n g  e n t g e g e n ,  d i e  s c h o n  d a g e g e n

s p r a c h e n ,  A r t i k e l  1 0 9  I I  e i n f a c h  u n a n g e w e n d e t  z u  l a s s e n .

E i n e  V e r f a s s u n g s a u s l e g u n g ,  d i e  e i n e  N o r m  s o  a u s l e g t ,  d a ß  d a 

d u r c h  e i n e  a n d e r e  V e r f a s s u n g s n o r m  ü b e r f l ü s s i g  w i r d ,  v e r l e t z t  196 197 198 199 196 197 198 199

1 9 6 .  F i s c h e r - M e n s h a u s e n  a a O .  R d n r .  1 4  z u  A r t . 1 1 5
1 9 7 .  B r e n n e r / H a u r y / L i p p  a a O .  S . 2 4 3
1 9 8 .  B r e n n e r / H a u r y / L i p p  a a O .  S . 2 4 4
1 9 9 .  v e r g l .  T a b e l l e n  i m  A n h a n g  I  u n d  I I
2 0 0 - M a u n z  i n  M a u n z / D ü r i g / S c h o l z  G r u n d g e s e t z  R d n r . 2 9  z u  A r t . 1 1 5
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d e n  G r u n d s a t z  d e r  E i n h e i t  d e r  V e r f a s s u n g .

Z u d e m  g e h t  d i e s e  I n t e r p r e t a t i o n  a m  W i l l e n  d e s  V e r f a s s u n g s g e b e r s  

v o r b e i ,  d e r  a u s d r ü c k l i c h  n e b e n  d e r  G r e n z e ,  d i e  A r t . 1 0 9  I I  G G  

d e r  K r e d i t f i n a n z i e r u n g  s e t z t ,  m i t  A r t . 1 1 5  I  G G  e i n e  w e i t e r e

(2021
G r e n z e  i m  G r u n d g e s e t z  v e r a n k e r n  w o l l t e .  1 '

2 . 2 . 3 .  T h e o r i e  d e s  N e b e n e i n a n d e r s  v o n  A r t .  1 0 9  I I  u n d  1 1 5  I  G G

D a m i t  s t e h t  f e s t ,  d a ß  s i c h  d i e  z u l ä s s i g e  H ö h e  d e r  N e u v e r s c h u l 

d u n g  s o w o h l  n a c h  A r t .  1 0 9  I I  G G  a l s  a u c h  n a c h  A r t .  1 1 5  I  G G  

b e m i ß t .  K e i n e  V o r s c h r i f t  k a n n  z u g u n s t e n  d e r  a n d e r e n  e r s a t z l o s  

e n t f a l l e n ,  i n s b e s o n d e r e  e n t h ä l t  A r t . 1 1 5  I  G G  e i n e n  e i g e n e n

N o r m i n h a l t ,

2 . 3 . R e l e v a n z  d e s  S t r e i t s  * 201 202 203 * 201 202 203

Z u r  V e r d e u t l i c h u n g  d e r  w i r t s c h a f t l i c h e n  E r h e b l i c h k e i t  d i e s e s  

S t r e i t s  u m  d i e  s y s t e m a t i s c h e  E i n o r d n u n g  v o n  A r t .  1 1 5  I  u n d

2 0 1 .  s t ä n d i g e  R e c h t s p r e c h u n g  B V e r f G E  6 , 5 5  ( 7 2 ) ;  3 2 , 5 4  ( 7 1 ) ;
2 8 , 2 4 3  ( 2 6 1 ) ;  3 3 , 2 3  ( 2 7 ) ;  a u s d r ü c k l i c h  d i e  A r g u m e n t a t i o n  
v o n  B r e n n e r / H a u r y / L i p p  m i t  H i n w e i s  a u f  d i e s  a b l e h n e n d  
H e n s e l e r  i n  A ö R  1 0 8 ,  4 8 9  ( 5 3 0 )

2 0 2 .  m i t  H i n w e i s  a u f  d i e  G e s e t z e s m a t e r i a l i e n  ( B T - V / 3 0 4 0 )  P i d u c h
H a u s h a l t s r e c h t  R d n r .  4 z u  A r t . 1 1 5 ;  v . A r n i m
S t a a t s V e r s c h u l d u n g  S . 1 2 0

2 0 3 .  w i e  h i e r  H e u n  D i e  V e r w a l t u n g  1 9 8 5 , 1  ( 2 0 ) ;  v . A r n i m  3 a y V w B l . 
1 9 8 1 , 5 1 4 ;  M a u n z  i n  M a u n z / D ü r i g / H e r z o g / S c h o l z  G r u n d g e s e t z  
A n m . 4 4  z u  A r t . 1 1 5 ;  K i r c h h o f  S t a a t s f i n a n z e n  S . 3 2 ;  H e n s e l e r  
A ö R  1 0 8 ,  4 8 9  ( 5 1 1 ) ;  V o g e l - W i e b e l  ( Z w e i t b e a r b e i t e r )  B o n n e r  
K o m m e n t a r  z u  A r t . 1 1 5 ;  B i r k  D V b l . 1 9 8 4 , 7 4 5
i m  g l e i c h e n  S i n n e  n u n  a b s c h l i e ß e n d  B V e r f G E  7 9 , 3 1 1  ( 3 4 4 )
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A r t . 1 0 9  I I  G G ,  s e i e n  i m  F o l g e n d e n  k u r z  d i e  A u s w i r k u n g e n  

d a r g e s t e l l t ,  d i e  d a s  B e f o l g e n  d e r  e i n e n  o d e r  a n d e r e n  d e r  b e i d e n  

w i c h t i g s t e n  T h e o r i e n  ( P ü t t n e r s  A n s a t z  b l i e b  v e r e i n z e l t  u n d  

b l e i b t  c a h e r  h i e r  a u s s e r  B e t r a c h t )  i n  v e r s c h i e d e n e n  k o n k u n j t u -  

r e l l e n  P h a s e n  h ä t t e :

a .  K o n j u n k t u r e l l e s  G l e i c h g e w i c h t

a a )  N a c h  d e r  M e i n u n g  d e r e r ,  d i e  A r t .  1 1 5  I  G G  u n d  i n s b e s o n d e r e  

d e m  z w e i t e n  H a l b s a t z  d e s  z w e i t e n  S a t z e s ,  e i n e  e i g e n s t ä n d i g e  

B e d e u t u n g  z u m e s s e n ,  l ä ß t  A r t .  1 1 5  I  G G  i n  G l e i c h g e w i c h t s l a 

g e n  R a u m  f ü r  d i e  k l a s s i s c h e  D e c k u n g s f u n k t i o n  d e s  H a u s h a l 

t e s ,  d i e  d i e s e r  a u c h  d u r c h  d i e  F i n a n z r e f o r m  n i c h t  e i n g e b ü ß t  

h a t .  A r t .  1 0 9  I I  G G  g r e i f t  d e s h a l b  n i c h t ,  w e i l  d a s  g e 

s a m t w i r t s c h a f t l i c h e  G l e i c h g e w i c h t  n i c h t  g e s t ö r t  s e i .  D a m i t  

s e i  e i n e  K r e d i t f  i n a z i e r u n g  d e r  S t a a t s a u f g a b e n  b i s  z u m  

I n v e s t i t i o n s j u n k t i m  d e s  A r t .  1 1 5  I  G G  z u l ä s s i g  u n d  n i c h t  a n  

b e s t i m m t e  w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e  Z w e c k e  g e b u n d e n .

b b )  D i e  h a u p t s ä c h l i c h  v o n  B r e n n e r / H a u r y / L i p p  u n d  K a r e n k e  v e r 

t r e t e n e  T h e o r i e ,  d i e  A r t . 1 0 9  I I  G G  f ü r  d i e  a l l e s  b e h e r r 

s c h e n d e  G r u n d n o r m  h ä l t ,  k o m m t  b e i  a u s g e g l i c h e n e m  K o n j u n k 

t u r v e r l a u f  z u  e i n e m  a n d e r e n  E r g e b n i s .  D i e  F i n a n z p o l i t i k  

h a b e  a u c h  i n  d i e s e r  S i t u a t i o n ,  d a s  g e r a d e  b e s t e h e n d e  

G l e i c h g e w i c h t  z u  b e w a h r e n  u n d  a b z u s i c h e r n .  D i e  K r e d i t o b e r 

g r e n z e  d e s  A r t .  1 1 5  I  G G  w e r d e  v o n  d e n  E r f o r d e r n i s s e n  d e s  

A r t .  1 0 9  I I  G G  v o l l s t ä n d i g  ü b e r l a g e r t ,  w a s  b e d e u t e ,  d a ß  d e r  

d u r c h  d i e  S u m m e  d e r  I n v e s t i t i o n s a u s g a b e n  e r ö f f n e t e  S p i e l 

r a u m  f ü r  K r e d i t f i n a n z i e r u n g  n u r  i n s o w e i t  a u s g e s c h ö p f t  

w e r d e n  d ü r f e ,  a l s  e s  d i e  B e w a h r u n g  d e s  b e s t e h e n d e n  G l e i c h 

g e w i c h t s  e r f o r d e r e .  A r t .  1 0 9  I I  G G  e n t w i c k e l t  n a c h  d i e s e r  

A n s i c h t  e i n e  g e w i s s e  B r e m s w i r k u n g  s c h o n  u n t e r h a l b  d e r  d u r c h  

A r t .  1 1 5  I  G G  d e f i n i e r t e n  G r e n z e  d e r  I n v e s t i t i o n s a u s g a b e n .

b .  R e z e s s i o n
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a a )  I n  e i n e r  R e z e s s i o n  h ä l t  d i e  T h e o r i e ,  d i e  A r t .  1 0 9  I I  G G  f ü r  

d i e  r e g i e r e n d e  N o r m  h ä l t ,  e s  f ü r  z e n t r a l  z w e i  g r u n d l e g e n d  

v e r s c h i e d e n e  S i t u a t i o n e n  z u  u n t e r s c h e i d e n .

S e i  d i e  R e z e s s i o n  n a c h f r a g e b e d i n g t ,  s o  g e b ö t e  A r t .  1 0 9  I I  

G G  d i e  A u s w e i t u n g  d e r  V e r s c h u l d u n g  ü b e r  d i e  G r e n z e  d e s  

e r s t e n  H a l b s a t z e s  v o n  A r t .  1 1 5  I  S a t z  2 G G  ( s o g .  I n v e s t i 

t i o n s j u n k t i m )  h i n a u s .  D i e s  s e i  e i n e  P f l i c h t  u n d  n i c h t  

l e d i g l i c h  e i n e  E r m ä c h t i g u n g  z u r  K r e d i t f i n a n z i e r u n g .

B e r u h e  d i e  S t ö r u n g  d e s  g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e n  G l e i c h g e 

w i c h t s  h i n g e g e n  a u f  s t r u k t u r e l l e n  G r ü n d e n ,  s e i  a l s  v o n  d e r  

A n g e b o t s s e i t e  d e t e r m i n i e r t ,  s o  v e r b i e t e  A r t .  1 0 9  I I  G G  d a s  

A u s s c h ö p f e n  d e r  d u r c h  A r t .  1 1 5  I  G G  n a h e g e l e g t e n  O b e r g r e n z e  

f ü r  K r e d i t e .

b b )  F ü r  d i e  M e i n u n g ,  d i e  A r t .  1 1 5  I  G G  g e m ä ß  d e m  W i l l e n  d e s  

V e r f a s s u n g s g e b e r s  e i n e n  e i g e n e n  N o r m b e r e i c h  z u g e s t e h e n  

w i l l ,  e r h ä l t  v o r  a l l e m  i n  d e r  N a c h f r a g e k r i s e  d i e  A u s n a h m e 

r e g e l  d e s  z w e i t e n  H a l b s a t z e s  d e s  z w e i t e n  S a t z e s  i h r e  

s p e z i f i s c h e  B e d e u t u n g .  N u n  d a r f  d i e  d u r c h  d i e  S u m m e  d e r  

I n v e s t i o n e n  g e z o g e n e  R e g e l g r e n z e  ü b e r s c h r i t t e n  w e r d e n .  

P r o b l e m e  b e r e i t e t  d i e s e r  A n s i c h t , d i e  B e w ä l t i g u n g  v o n  

a n g e b o t s d e t e r m i n i e r t e n  R e z e s s i o n e n .  I n  d i e s e r  K o n s t e l l a t i o n  

m ü ß t e  K r e d i t a u s w e i t u n g  z u  I n f l a t i o n s s t e i g e r u n g  u n d  R ü c k g a n g  

p r i v a t e r  I n v e s t i o n e n  f ü h r e n ,  d i e  K r i s e  w ü r d e  a l s o  v e r 

s c h ä r f t .  D a h e r  i s t  i n  d i e s e m  F a l l ,  d e r  z u r  Z e i t  d e r  F i n a n z 

r e f o r m  n o c h  n i c h t  s o  s e h r  i m  B l i c k p u n k t  d e s  ö k o n o m i s c h e n  

I n t e r e s s e s  s t a n d ,  d e r  W o r t l a u t  d e s  z w e i t e n  H a l b s a t z e s  

t e l e o l o g i s c h  z u  r e d u z i e r e n .  E s  v e r b l e i b t  d a n n  b e i  d e r  

G r u n d r e g e l  d e s  e r s t e n  H a l b s a t z e s .

c .  B o o m p h a s e

I n  d e r  S i t u a t i o n  d e r  Ü b e r n a c h f r a g e  k o m m e n  b e i d e  A n s i c h t e n  

z u m  g l e i c h e n  E r g e b n i s :  A r t .  1 0 9  I I  G G  b r e m s t  h i e r  d i e

K r e d i t a u f n a h m e  d e s  S t a a t e s ,  d e r  d i e  G r e n z e  d e s  A r t . 1 1 5  I
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S a t z  2 H s  1  G G  n i c h t  a u s s c h ö p f e n  d a r f .  A u s  A r t .  1 0 9  I I  G g  

k a n n  s i c h  i m  G e g e n t e i l  s o g a r  d i e  V e r p f l i c h t u n g  e r g e b e n ,  d i e  

N e u v e r s c h u l d u n g  n i c h t  n u r  z u r ü c k z u f ü h r e n ,  s o n d e r n  s o g a r  

N e t t o t i l g u n g e n  v o r z u n e h m e n .

N a c h  d e m  Z w i s c h e n e r g e b n i s ,  d a ß  A r t  1 1 5  I  G G  e i n e n  e i g e n e n  

N o r m b e r e i c h  h a t ,  e i n  E r g e b n i s ,  d a s  s p ä t e s t e n s  n a c h  d e m  U r t e i l  

d e s  B V e r f G  a l s  g e s i c h e r t  g e l t e n  d a r f ,  s t e l l t  s i c h  a b e r  d i e  

F r a g e  n a c h  d e m  g e n a u e n  V e r h ä l t n i s  z w i s c h e n  A r t .  1 0 9  I I  G G ,  d e r  

( a u c h )  d i e  K r e d i t a u f n a h m e  a n  d i e  E r f o r d e r n i s s e  d e s  g e s a m t w i r t 

s c h a f t l i c h e n  G l e i c h g e w i c h t s  b i n d e t  u n d  A r t .  1 1 5  I  G G ,  d e r  d i e  

K r e d i t a u f n a h e m  d u r c h  d i e  A u s g a b e n  f ü r  I n v e s t i t i o n e n  b e g r e n z t .  

Z e n t r a l e  B e d e u t u n g  k o m m t  d a b e i  d e r  A u s l e g u n g  u n d  s y s t e m a t i s c h e n  

E i n o r d n u n g  d e s  z w e i t e n  H a l b s a t z e s  v o n  A r t . 1 1 5  I  S a t z  2  G G  z u ,  

d e r  d a n n  e i n e n  A u s n a h m e  v o m  R e g e l - J u n k t i m  z u l ä ß t ,  w e n n  d i e s  z u r  

A b w e h r  e i n e r  S t ö r u n g  d e s  g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e n  G l e i c h g e w i c h t s

n ö t i g  i s t .

Z u  d i e s e r  F r a g e  w e r d e n  u n t e r s c h i e d l i c h e  S t a n d p u n k t e  v e r t r e t e n .

2 . 4 .  B e d e u t u n g  d e s  2 .  H a l b s a t z e s  v o n  A r t .  1 1 5  I  G G

2 . 4 . 1 .  D i e  M i n i m a l i s i e r u n g s t h e s e

M a u n z  v e r t r i t t  e i n e  e h e r  r i g o r o s e  P o s i t i o n .  E r  i s t  d e r  A n s i c h t ,  

d a ß  d e r  z w e i t e  H a l b s a t z  v o n  A r t .  1 1 5  I  S a t z  2 G G  a l s  r e i n e  

A u s n a h m e v o r s c h r i f t  e n g  i n t e r p r e t i e r t  w e r d e n  m u ß  u n d  l e d i g l i c h  

f ü r  d e n  F a l l  e i n e r  k o n j u n k t u r e l l e n  K r i s e n s i t u a t i o n  d i e  K r e d i t 

f i n a n z i e r u n g  k o n s u m t i v e r  S t a a t s a u s g a b e n  e r m ö g l i c h e n  s o l l .  204 205 204

2 0 4 .  d a s  B V e r f G E  7 9 , 3 1 1  s p r i c h t  v o n  d e r  " S c h a r n i e r f u n k t i o n "  d e s  
z w e i t e n  H a l b s a t z e s ,  e i n e  F o r m u l i e r u n g  d i e  z w a r  b i l d h a f t  
a b e r  i n h a l t s l e e r  i s t

205. Maunz aaO. Rdnr. 45 zu Art.115
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O b  e s  s i c h  d a b e i  u m  a n g e b o t s -  o d e r  n a c h f r a g e b e d i n g t e  S t ö r u n g e n  

h a n d e l t  s e i  u n e r h e b l i c h ;  w i c h t i g  s e i ,  d a ß  e s  i m m e r  n u r  d a r u m  

g e h e n  k o n n t e ,  e i n e  e i n g e t r e t e n e  o d e r  d r o h e n d e  S t a g n a t i o n  o d e r  

R e z e s s i o n  w i e d e r  i n  e i n e  g e s u n d e  A u f s c h w u n g p h a s e  ü b e r z u l e i t e n .

M i t h i n  s e i  d i e  A u s n a h m e r e g e l  v o n  A r t .  1 1 5  I  S a t z  2 H a l b s a t z  2 

G G  a u c h  e n g e r  a u s z u l e g e n ,  a l s  A r t .  1 0 9  I I  G G  ,  d e r  a u c h  

u n a b h ä n g i g  v o n  e i n e r  k o n j u n k t u r e l l e n  K r i s e n l a g e  M a ß n a h m e n  

-  a u c h  s t r u k t u r e l l e r  A r t  -  z u r  A b w e h r  e i n e r  S t ö r u n g  d e s

g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e n  G l e i c h g e w i c h t s  f o r d e r n  k a n n .  ( 2 ° 6 )  B e i  

d e r  d u r c h  A r t .  1 1 5  I  S a t z  2 H S  2 G G  g e s t a t t e t e n  K r e d i t a u f n a h m e  

k ö n n e  e s  i m m e r  n u r  u m  d i e  F i n a n z i e r u n g  v e r h ä l t n i s m ä ß i g

k u r z f r i s t i g e r  u n d  g e r a d e  n i c h t  u m  d i e  l ä n g e r f r i s t i g e r  M a ß n a h m e n  

g e h e n ,  w e l c h e  ü b e r  d i e  k o n j u n k t u r e l l e  K r i s e n s i t u a t i o n  h i n a u s

w i r k t e n ,  f 206 2 0 7 )

M a u n z  h ä l t  a l s o  e i n e  Ü b e r s c h r e i t u n g  d e r  G r e n z e  d e s  I n v e s t i 

t i o n s j u n k t i m s  n u r  d a n n  f ü r  z u l ä s s i g ,  w e n n  d i e  S t ö r u n g  d e s  

g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e n  G l e i c h g e w i c h t s  a u f  e i n e r  u n z u r e i c h e n d e n  

A u s l a s t u n g  d e s  v o r h a n d e n e n  P r o d u k t i o n s p o t e n t i a l s  b e r u h t ,  n i c h t  

j e d o c h ,  w e n n  s i e  a u f  m a n g e l n d e  E n t w i c k l u n g ,  a u f  m a n g e l n d e s  

W a c h s t u m  d e s  P r o d u k t i o n s p o t e n t i a l s  z u r ü c k z u f ü h r e n  i s t .

D e r  G r u n d g e d a n k e  Ü b e r s c h r e i t u n g e n  d e s  I n v e s t i t i o n s j u n k t i m s  

m ü ß t e n  d i e  A u s n a h m e  b l e i b e n ,  i s t  ü b e r z e u g e n d .  S o w e i t  M a u n z  d i e  

h ö h e r e  K r e d i t a u f n a h m e  d a d u r c h  a u s s c h l i e ß e n  w i l l ,  d a ß  e r  d i e  

K r e d i t f i n a n z i e r u n g  z u r  B e k ä m p f u n g  v o n  W a c h s t u m s m ä n g e l n  a u s 

s c h l i e ß t ,  s o w e i t  e r r i c h t e t  e r  a b e r  e i n e  S c h e i n b a r r i e r e  o h n e  

p r a k t i s c h e  B r e m s f u n k t i o n .  Z u m  e i n e n  w e r d e n  s o l c h e  W a c h s t u m s 

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

E i n d ä m m u n g  d e n n  d u r c h  A u s w e i t u n g  d e r  S t a a t s v e r s c h u l d u n g  206

2 0 6 .  M a u n z  a a O .  R d n r . 3 6  z u  A r t . 1 0 9
207. Maunz aaO. Rdnr. 47 zu Art.115
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b e k ä m p f t  1 z u m  a n d e r e n  i s t  d i e  E i g n u n g  d e s  B e g r i f f e s

" k u r z f r i s t i g e  W i r k u n g e n "  a l s  t a u g l i c h e s  A b g r e n z u n g s k r i t e r i u m  

z w e i f e l h a f t .  D a  d a s  E n d e  e i n e r  R e z e s s i o n  n i e  s i c h e r  v o r h e r z u 

s e h e n  i s t ,  k ö n n e n  M a ß n a h m e n  a u c h  n i c h t  p r a k t i k a b e l  d a n a c h  

d i f f e r e n z i e r t  w e r d e n ,  o b  s i e  ü b e r  d a s  E n c e  d e r  R e z e s s i o n s p h a s e  

h i n a u s  W i r k u n g e n  e n t f a l t e n  w e r d e n  o d e r  n i c h t .

( 2 0 8 )

2 . 4 , 2 .  T h e o r i e  d e r  r e s t r i k t i v e n  A u s l e g u n g

K i r c h h o f  g e h t  m i t  s e i n e r  E i n g r e n z u n g  c e r  Z u l ä s s i g k e i t  d e r  

K r e d i t f i n a n z i e r u n g  d u r c h  e i n e  r e s t r i k t i v e  A u s l e g u n g  d e s  

A r t i k e l s  1 1 5  I  S a t z  2 G G  s o g a r  n o c h  e i n e n  S c h r i t t  w e i t e r  a l s  

M a u n z .  E r  m i n i m a l i s i e r t  d e n  A u s n a h m e v c r b e h a l t  d e s  z w e i t e n

H a l b s a t z e s .  1 ;  I h m  z u f o l g e  i s t  e i n e  Ü b e r s c h r e i t u n g  d e r  

I n v e s t i t i o n s g r e n z e  n u r  d a n n  z u l ä s s i g ,  w e n n  d i e  z u s ä t z l i c h e  

K r e d i t a u f n a h m e  z u r  W i e d e r g e w i n n u n g  d e s  g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e n  

G l e i c h g e w i c h t s  n i c h t  n u r  g e e i g n e t ,  s o n d e r n  d a r ü b e r  h i n a u s

e r f o r d e r l i c h  i s t .

D i e s e s  M e r k m a l  d e r  E r f o r d e r l i c h k e i t  w i r d  a b e r  p r a k t i s c h  n i e  

g e g e b e n  s e i n ,  d a  d e r  G e s e t z g e b e r  f a s t  i m m e r  d i e  M ö g l i c h k e i t  

h a b e n  w i r d ,  d u r c h  A n h e b u n g  d e s  I n v e s t i t i o n s v o l u m e n s  d i e  G r e n z e  

d e s  e r s t e n  H a l b s a t z e s  v o n  A r t .  1 1 5  I  S a t z  2  G G  z u  e r h ö h e n .  

T h e m a  d e r  A u s n a h m e r e g e l  i m  z w e i t e n  H a l b s a t z  i s t  d e n n  a u c h  n a c h  

K i r c h o f  n i c h t  d i e  D e c k u n g  k o n j u n k t u r b e d i n g t e r  H a u s h a l t s l ü c k e n ,  208 209 210 208 209 210

2 0 8 .  K o n s e q u e n z  d e r  a l s  " c r o w d i n g  o u t  e f f e c t "  b e s c h r i e b e n e n
W i r k u n g e n  h o h e r  S t a a t s v e r s c h u l d u n g  a u f  d a s  W a c h s t u m .  J e  
s t ä r k e r  d e r  z i n s u n e m p f i n d l i c h e  S t a a t  d u r c h  s t a r k e  N a c h f r a g e  
a u f  d e m  K r e d i t m a r k t  d i e  d o r t i g e n  K o n d i t i o n e n  f ü r  N a c h f r a g e r  
v e r s c h l e c h t e r t ,  d e s t o  m e h r  v e r d r ä n g t  e r  p r i v a t e  N a c h f r a g e r ,  
d i e  k r e d i t f i n a n z i e r t  i n v e s t i e r e n  w o l l e n . O h n e  p r i v a t e
I n v e s t i t i o n e n  l e i d e t  d a s  W a c h s t u m  N o t .
v . A r n i m  S t a a t s v e r s c h u l d u n g  S . 7 1  m . w . N .

2 0 9 .  B e g r i f f  d u r c h  v . A r n i m  S t a a t s v e r s c h u l d u n g  S . 1 2 4  g e p r ä g t
2 1 0 .  K i r c h h o f  i n  S t a a t s v e r s c h u l d u n g  S . 2 7 1  f f  ( 2 7 9 )  s i e h e  a u c h  

d e r s .  G r e n z e n  d e r  ö f f e n t l i c h e n  V e r s c h u l d u n g  1 f f .  ( 7 6 )
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wie die gesamtwirtschaftliche

Damit beschränkt sich der 

Anwendungsbereich der Ausnahmeregel des Art. 115 I Satz 2 HS 2

(212)
auf folgende seltenen drei Fallgruppen:

aa) wenn die Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen 

Gleichgewichts gerade die konsumtive statt der investiven 

Staatsausgabe erfordert, die Investitionsausgabe zur Rück

gewinnung des konjunkturellen Gleichgewichts offensichtlich 

weniger geeignet ist.

bb) wenn eine staatliche Investition so kurzfristig wirksam 

werden muß, daß die vorherige Veranschlagung im Haus

haltsplan nicht abgewartet werden kann. Dieser Fall ist im 

Stabilitätsgesetz (StWG) in § 5 vorgezeichnet.

cc) wenn das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht durch eine 

Übernachfrage gestört ist und die staatliche Kreditaufnahme 

nicht zur Ausgabenfinanzierung genutzt wird, sondern als 

Stabilitätsanleihe Kaufkraft abschöpfen und bei der öf

fentlichen Hand stillegen soll.

Zusammenfassen kann man die Ansicht Kirchhofs dahingehend, daß 

ein konjunkturbedingtes Defizit kein Grund sei, der nach Art. 

115 I Satz 2 HS 2 GG die Überschreitung des der Investitions

grenze rechtfertige. Eine derartige Kreditaufnahem sei zwar 

durch das gesamtwitschaftliche Ungleichgewicht veranlaßt, nicht 

jedoch selbst erforderliches Mittel zur Abwehr der Störung.

Diese Arg umentation , die implizit auf die verbleibenden Mittel 

zur Defizitkontrolle, nämlich Ausgabenkürzung . und Steuerer

höhungen verweißt, ist insoweit problematisch, als sie dadurch 211 212 211 212

sondern vielmehr die Methode, 

Störung a bzuwehren s e i . (^11)

211. Kirchhof Verfassungsrecht und öffentliches Einnahmesystem
S. 33 ff. (58)

212. zitiert nach Kirchhof Staatsverschuldung S.271 ff (280)
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eine staatliche Parallelpolitik fordert. (213) ^ine solche 

Auslegung der Verfassung, obwohl unzweifelhaft vom Wortlaut des 

Art. 115 GG gedeckt, erklärt aber die staatliche Schuldenauf

nahme in der einzigen konjunkturellen Konstellation, in der 

alle Ökon omen die Kreditaufnahme befürworten, für verfassungs

widrig. W e n n  es die Rechtswissenschaft unternimmt, Ökonomische 

Sachverhalte zu regeln und wirtschaftliche Ziele rechtlich zu 

positivieren, so verändern die Begriffe und Ziele zwar ihren 

ökonomischen Charakter und werden Rechtsbegriffe, bei ihrer 

Auslegung ist aber immer die Herkunft der Topoi zu berücksich

tigen. Das bedeutet, daß sich das nach juristischen Auslegungs

techniken gefundene Ergebnis immer auch am Kaßstab des wirt

schaftlich Sinnvollen messen lassen muß. in diesem Sinne 

wird die Auslegung Kirchhofs den an ihr Ergebnis zu stellenden 

wirtschaftlichen Maßstäben, nicht ganz gerecht. Er schießt bei 

dem begrüßenswerten Ansatz, die Kreditaufnahme radikal zu 

beschneiden, über das Ziel hinaus.

2.4.3. Anknüpfung an die Störungslage

Wiebel geht bei seinen Überlegungen von zwei Feststellungen 

aus. Zum einen betont er, daß der erste Halbsatz des zweiten 

Satzes von A r t . 115 I G G  in einem ganz klaren Regel/Ausnahmever- 

haltnis zu dessen zweiten Halbsatz stehe. Zum zweiten sei die 

Feststellung, w a n n  eine ausgeglichene Konjunkturlage noch 

vorliege und wann die Störung des gesamtwirtschaftlichen 

Gleichgewichts beginne, von großen Unsicherheiten begleitet. 

Vor allem im Übergangsbereich sei eine derartige Beurteilung 

sehr schwer und oft streitig mit der Folge, daß dann der Umfang

der zulässigen Kreditaufnahme unklar bleibe, Die Regel- 213 214 215 213 214 215

213. entsprechende Kritik v.Arnim Staatsverschuldung S.126
214. Hollmann Rechtsstaatliche K o ntrolle der Globalsteuerung 

S .117
215. Wiebel aaO. Rz.115 zu A r t . 115
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grenze des Investitionsjunktims dürfe aber nur dann überschrit

ten werden, wenn eine Störungslage eindeutig festgestellt sei. 

Wenn hingegen nicht entschieden werden kann, ob noch von der 

Normallage oder schon von einer Störung ausgegangen werden muß, 

so dürfe im Zweifel die Grenze der Summe der Investitionen 

nicht übe rschritten werden. In diesem Falle biete der erste 

Halbsatz von Art. 115 I Satz 2 G G  nicht nur einen Bezugspunkt, 

sondern eine unmittelbar anwendbare Begrenzung. Erst wenn 

danach e ine Störungslage unstreitig festgestellt wurde, dürfe

der Höchstbetrag überschritten werden.

2.4.4. Die Vermutung der Verfassungswidrigkeit

Auch von A r n i m  nimmt zum Ausgangspunkt seiner Überlegungen die 

Tatsache, daß der Gesetzgeber mit A r t . 115 I Satz 2 erster und 

zweiter Halbsatz ein System der Regel und Ausnahme geschaffen 

habe. Der dadurch zum Ausdruck kommende Wille des Verfassungs

gebers ginge dahin, neben der Grenze des Art. 109 II GG eine 

weitere Grenze für die Staatsverschuldung im Grundgesetz zu 

/ 217 )
etablieren . ' * Daraus folgert v.Arnim, daß die

Anforderungen, die an die Voraussetzungen von Art. 115 I Satz 2 

HS 2 GG zu stellen sind, wesentlich strenger zu sein haben, als 

diejenigen, die bei Art. 109 II GG zu erfüllen seien. Im 

Zweifel dürfe daher die Grenze des Investitionsjunktims nicht

t 218)
überschritten werden. K 1 Die Überschreitung dieser Grenze 

begründe vielmehr die Vermutung der Verfassungswidrigkeit der 

derart hohen Kreditaufnahme. Der parlamentarische 

Haushaltsgesetzgeber habe diese Vermutung durch den Nachweis 

auszuräumen, daß eine Störung des gesamtwirtschaftlichen 

Gleichgewichts vorliege und daß die Überschreitung der 216 217 218 216 217 218

216. Wiebel aaO.
217. v.Arnim Staatsverschuldung S.130
218. Hier deckt sich v.Arnims Ansicht mit der von Wiebel
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Regelgrenze geeignet und erforderlich sei, diese Störung 

abzuwehren. Zu w e i t g e h e n d  sei es, mit Wiebel eine unstreitige 

Feststellung dieser Tatsachen und Prognosen zu fordern, es 

genüge vielmehr d i e  Vertretbarkeit der Prognose.
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2.4.5.Theorie des Übermaßverbots

Die modernste Auffassung, wohl am pointiertesten von Wolffgang

( 2 1 9 )
und Birk vertreten ' , will m  der Regelgrenze des Art. 115

I Satz 2 eine Konkretisierung des finanzWirtschaftliehen

Übermaßverbotes sehen, das als Ausfluß des

Verhältnismäßigkeitsgebotes das Haushaltsgebaren des Bundes

ohnehin regele.

Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit sei ein allgemeines und 

umfassendes Prinzip, das nicht nur die abgestufte Güterabwägung 

zwischen A llgemeininteressen und damit kollidierenden Indivi-

dualinteressen regelt 1 ', sondern immer dann von Bedeutung

sei, wenn verfassungsmäßig geschützte Rechtsgüter einander so 

zugeordnet sind, daß trotz der Konkurrenz jedes für sich Wirk-

.* (222)
samkeit entfalten müsse. 1 7 Das Gebot der Verhältnismäßig

keit, oder das Verbot des Übermaßes, seien als Ausfluß des 

Rechtsstaatsgedankens allem staatlichen Handeln zugrunde zu 

i 223 i
legen, v 7 so werde alles staatliche Handeln in einen verfas

sungsmäßig vorgeprägten Ordnungszusammenhang gestellt. ^219 220 221 222 223 219 220 221 222 223 2 2 4 ^

Dies gelte auch für das finanzwirtschaftliche Handeln des 

Staates, der hierbei Lasten und Nutzen in ein angemessenes 

Verhältniss bringen müsse. Bei der Frage nach der Kreditfinan

zierung g ehe es um die Relation zweier Variablen, nämlich zum

219. Wolffgang DVB1. 1984,1049 ff.? Birk DVB1. 1984, 745 ff.; 
Birk/Wolffgang Gutachten zu Art. 83 Satz 2 LV NRW

220. Birk DVB1. 1984,745 (748)
221. wohl am deutlichsten zu dieser Fallgruppe die sog. "Drei 

Stufen Theorie" zu Art 12 GG in BverfGE 7, 377 (407 ff.)
222. Birk aaO. unter Berufung auf Hesse Verfassungsrecht § 2 

Rdnr. 72 und § 10 Rdnr. 317
223. ständige Rspr. BVerfGE 23, 127 (133); 35, 382 (406); 38, 

348 (368); 39,1 (47) alle m.w.N.
224. Birk aaO. mit Hinweis auf Hesse Verfassungsrecht § 10 

Rdnr.317
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ersten um die Belastung der zukünftigen Finanzwirtschaft 1 *

durch die Lasten der Kreditfinanzierung, zum zweiten um die 

positiven Folgen im Hinblick auf die Erreichung des Zieles 

gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht in der Gegenwart. Ganz 

konkret: das finanzwirtschaftliche Übermaßverbot verbietet die

Last zukünftiger Beeinträchtigungen dann, wenn dadurch gewich

tigere ö f f e ntliche Interessen verletzt, als verwirklicht wer-

den. <225 2 2 6  227>

In diesem System schafft A r t , 109 II GG eine qualitative Begren

zung der ö f f e n tlichen Verschuldung, indem er den Haushaltsge

setzgeber verpflichtet , die Auswirkungen der Kreditaufnahme 

mit den E rfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichge

wichts abzustimmen. Aber auch ohne die besondere Vorschrift 

des Art. 109 II GG , wäre der Gesetzgeber bei seiner Entschei

dung über die Höhe der Kreditaufnahme an das Übermaßverbot 

gebunden.

Artikel 115 I Satz 2 ergänzt dieses Zusammenspiel um eine 

zusätzliche quantitative Begrenzung. Diese Begrenzung hat aber 

keine eigene materielle Bedeutung, sondern soll nur das fi

nanzwirtschaftliche Übermaßverbot konturieren und es damit 

anwendbar und überprüfbar machen. Durch die Regelgrenze des 

Investitionsjunktims wird ein Betrag genannt, bei dessen Errei

chen die Neuverschuldung spätestens das Übermaßverbot verletzt, 

es sei denn, es läge der im zweiten Halbsatz beschriebene

Ausnahmefall v o r . ^ 22^

Art. 115 I Satz 2 GG erleichert damit die Anwendung (des ohne

hin geltenden ) Übermaßverbotes, indem er die folgende verfas

sungsrechtliche Vermutung aufstellt: 225 226

225. die Belastung zukünftiger Generationen sieht Birk im 
Gegensatz zu anderen z.b. Hoffmann nicht

226. Birk aaO.
227. Wolffgang aaO.
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Ein Haushaltsgesetz, das die Regelgrenze des Investitions

junktims beachtet, trägt die Vermutung in sich, daß die Kredit

finanzierung d e m  finanzwirtschaftlichen Übermaßverbot ent

spricht; umgekehrt wird von einem Haushaltsgesetz, das die 

Summe der Kreditaufnahme über den Ausgaben für Investitionen 

ansetzt, von Verfassungs wegen vermutet ,daß es das Übermaßver-

#228)
bot verletzt und daher verfassungswidrig ist. J 

Die Regelgrenze des A r t ’115 I Satz 2 GG macht daher das Über

maßverbot erst operabel und vermindert die Schwierigkeiten bei 

der Evaluation des konkreten Haushaltsgesetzes.

Unterhalb der Grenze des Investitionsjunktims hat der Gesetzge

ber einen weiten Spielraum, um das Mittel der Kreditaufnahme 

mit dem Zweck der Bewahrung des gesamtwirtschaftlichen Gleich

gewichts ins rechte Verhältnis zu setzen. Je mehr er sich 

jedoch der Investitionssumme nähert, umso enger wird dieser 

politisch nutzbare Spielraum. Bis er mit dem Überschreiten der 

Investitionssumme schließlich unter eine besondere verfassungs

rechtliche Darlegungspflicht gestellt wird: In diesen Ausnah

mefällen müssen Gründe dargelegt werden, daß gerade das Mittel 

der überhöhten Kreditaufnahme geeignet, erforderlich und ange

messen ist, um eine Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleich-

gewichts a b z u w e h r e n . 1 ' Das ergibt sich aus d e m  Erfordernis, 

das finanzwirtschaftliche Übermaßverbot zu respektieren zusam

men mit der klarstellenden Funktion des A r t . 115 I Satz 2 GG.

Diese Theorie verbindet in bestechender Weise mehrere Vorteile: 

sie geht von anerkannten Verfassungsgrundsätzen aus, verbindet 

die Finanzverfassung und die restlichen Regelungen, sie erklärt 

die Systematik der Artikel 109 und 115 GG a bschließend und 

widerspruchsfrei, bleibt trotzdem flexibel und praktikabel im 

Ergebnis. Dabei kann sie an weitreichende Vorarbeiten anknüpfen 

und schreibt eine Tradition in der finanzrechtlichen Literatur 228 229 228

228. Birk aaO.
229. Birk aaO.
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fort: schon Maunz ^23^ ,  Karenke Fricke (232) ̂

^230 231 232 230 231 232 233 234 235 236̂ und Henseler ^2 3 4  235 236 237̂ haben die Regelung des Art.115 GG als 

"finanzwirtschaftliches Übermaßverbot" bezeichnet und damit die 

Parallele zum allgenmeinen Verhältnismäßigkeitsgebot nahe 

gelegt. Sie alle waren aber damit stehen geblieben, lediglich 

die erste Komponente des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, "die 

Geeignetheit des Mittels", für die Kreditaufnahe nutzbar zu 

machen. Lediglich wenige Autoren, wollten auch die zweite 

Komponente, die" Erforderlichkeit zum Erreichen des Zieles"

(235) a u £ Kreditfinazierung anwenden. Das ganze Übermaßver

bot auf die Finanzverfassung anzuwenden, stellt sich somit als 

konsequente Fortführung dieser Ansätze dar.

Auch das BVerfG hat sich in seiner einzigen Entscheidung zum

Komplex der Staatsverschuldung mit der Auffassung Birks 

auseinandergesetzt. Ausgehend von der Erkenntnis, die Finanz

verfassung müsse stets im Lichte der Gesamtverfassung gesehen

und interpretiert werden ist es aber doch vor der Konse

quenz zurückgeschreckt, die Gültigkeit des Übermaßverbotes auch 

auf die Frage der zulässigen Kreditaufnahme anzuwenden.

Kernpunkt der Argumentation gegen die Anwendbarkeit des Prin

zips der Verhältnismäßigkeit war die These, dieses Prinzip sei 

für gänzlich andere Konstellationen entwickelt worden. Nämlich 

dann, wenn staatliche Eingriffe, auch des Gesetzgebers, die 

individuelle Freiheitsspäre des Einzelnen, am deutlichsten 

durch die Grundrechte markiert, verletzen würden. Bleibe der 

gesetzgeberische Eingriff aber ausserhalb dieser Freiheits- und

230. aaO. Rdnr. 33 zu A r t . 115 GG
231. DÖV 1973, 393 (399)
232. D V B 1 . 1977,26 (27)
233. aaO. Rdnr. 26 zu A r t . 115
234. AöR 108, 489 (536)
235. Kirchhof a a O . ; v.Arnim aaO
236. BVerfGE 79, 311
237. BVerfGE 79,311 (328)
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Rechtssphäre, so sei der Gesetzgeber frei, so habe er einen

/ 2381
poli tisch nutzbaren Gestaltungsspielraum. * 1

Hie inhaltliche Auseinan d e r s e t z u n g  mit Birk schließt das BVerfG 

mit der polemischen Bemerkung ab, die Anwendung des Verhältnis

mäßigkeitsgrundsatzes in dieser Konstellation würde die ’ Be

fugnisse des Gesetzgebers auf die einer Verwaltungsbehörde

. f 239 >
reduzieren. ' *

Kann man über den Erkenntniswert dieser Bemerkung noch geteil

ter Meinung sein, so werden die folgenden Ausführungen des 

Gerichts vollends unverständlich. Kaum zwei Seiten nach der 

Abrechnung mit Birk, erfindet das 3VErfG die von diesem so 

konsequent aus dem Übermaßverbot abgeleitete Darlegungspflicht 

des Gesetzgebers neu. Da die klassische Begründung verworfen 

wurde, geraten die Richter in Begründungsnot:

"Dem Einschätzungs- und Beurteilungsspielraum entspricht für 

den Haushaltsgesetzgeber in formeller Hinsicht die Darlegungs

last im Gesetzgebungsverfahren, daß, aus welchen Gründen und 

in welcher Weise, er von der Befugnis des Art. 115 I Satz 2 

Halbsatz 2 GG Gebrauch macht. Diese Obliegenheit hat im Hin

blick auf den Ausnahmecharakter dieser Befugnis eine normative 

Grundlage in der Publizitätspflicht für den Haushalt, die 

verfassungsmäßig gewährleistet ist und die Kontroll- und 

Legitimationsfunktion von Haushaltsberatung und -Verabschie

dung erst erfüllbar macht. " (240)

Als einziger Beleg für diese kühne These wird die Entscheidung 

BVerGE 70, 324 (358) angeführt, die tatsächlich der B udgetöf

fentlichkeit Verfassungsrang beimißt. Daß diesem Prinzip aber 238 239 240 238 239

238. ausdrücklich BVerfGE 79, 311(342) mit Verweis auf BVerfGE 
72,330 (388 ff.)

239. BVerfGE 79, 311 (342)
240. BVerfGE 79, 311 (344)
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schon dann Genüge getan ist, wenn sämtliche Stadien der Hau

shaltsführung sich dergestalt im Lichte der Öffentlichkeit 

abspielen, daß jedermann prinzipiell in der Lage ist, sich ein

zutreffendes Bild vom Finanzgebaren zu machen (2 4 1 ) # ändert 

auch diese Entscheidung nicht. Da auch nicht zu erkennen ist, 

daß das BV erfG die Formerfordernisse (traditionell genügt die 

Haushaltsdebatte) verschärfen will, ist nicht zu erkennen, wie 

das BVerfG aus dem demokratischen Mindestgebot ■ der Budgetöf

fentlichkeit eine Darlegungslast zum Zwecke der richterlichen 

Überprüfung ableiten will. Die Darlegungspflicht des Gesetzge

bers hängt begründungslos in der Luft, wenn m a n  ihr die dog

matische Herleitung aus dem übermaßverbot entzieht. Konsequent 

fragt Maunz denn auch in seiner Kritik des Urteils, woraus sich 

die Befugnis des BVerfG ableite, anderen obersten Bundesorganen 

Pflichten aufzuerlegen, die weder aus der Verfassung, noch aus 

Bundesgesetzen zu entnehmen sind.

Fast ist man geneigt, dem BVerfG nun dessen eigene Polemik 

zurückzugeben: den Gesetzgeber mit einer in der Verfassung 

nicht fundierten Darlegungslast zu drangsalieren, stellt ihn 

nun wirklich auf die Stufe mit einer untergeordneten Behörde.

Die Tatsache, daß das BVerfG den dogmatischen Ansatz von Birk 

zwar verwerfend, doch nicht um dessen Konsequenzen herumkommt, 

macht es erforderlich, sich nochmals kritisch mit den A r g u m e n 

ten, mit denen das Gericht die Anwendbarkeit des Grundsatzes 

der Ve rhältnismäßigkeit auf das Finanzgebaren des Staates 

ablehnt, auseinanderzusetzen. Es bleibt zu hinterfragen, ob in 

jener Konstellation wirklich kein Platz für das Übermaßverbot 

ist.

Zuzugeben ist dem BVerfG, daß der Grundsatz der V e r h ä l t n i s m ä ß i 

gkeit nach Herkunft, Inhalt und Ausformung auf eine K o n f l i k t l a 

ge zugeschnitten ist, in der sich Gemeinwohlbelange und gegen-

241.einhellige Meinung vergi. Patzig Haushaltsrecht S.129 m.w.N
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läufige Individualinteressen entgegenstehen. 1 1 

Demgegenüber regelt Art. 11 I Satz 2 GG nicht die Kollision von 

Gemeinwohl- mit Individualinteressen, sondern den Konflikt von 

G emeinwohlinteressen untereinander. Trotzdem besteht eine 

Parallele zu der klassischen Konstellation, Auch im Falle des 

Finanzgebarens handelt es sich u m  ein bipolares Spannungsver

hältnis v erfassu n g s r e c h t l i c h  geschützter Interessen.^24^  Diese 

bestehen im vorliegenden Fall zwischen den Staatszwecken, denen 

eine verstärkte Verschuldung nützt und dem im ersten Halbsatz 

verankerten Gedanken, der Zukunft keine Lasten ohne entspre

chendes Nutzenäq u i v a l e n t  aufzubürden. Diese Konstellation 

erfordert es, beide durch die Verfassung gleichermaßen ge

schützten Prinzipien schonend auszugleichen. Beide sollen ihre 

Wirksamkeit entfalten, kein Prinzip soll zulasten des anderen 

aufgegeben werden. Dieser abgestufte Ausgleich wird über das 

System des Übermaßverbotes erreicht. Und natürlich ist in den 

Regelungen des A r t . 115 I GG dieser Gedanke bereits angelegt. 

Eine Ausn a hme von dem in der Rezession als Regel geltenden 

ersten H albsatz kann nur dann in Betracht kommen, die Über

schreitung der Verschuldens grenze zur Widererlangung des ge

samtwirtschaftlichen Gleichgewichts geeignet und erforderlich 

ist. Denn zum einen wäre eine Regel, die auch ohne Not durch-

brochen werden konnte, ohne Sinn. 9 Zum anderen 

gewährleistet allein der M aßstab der Erforderlichkeit die 

verfassungsrechtlich allein schon durch das Investitionsjunktim 

festgeschriebene Rücksichtnahme auf Langzeitinteressen der

Allgemeinheit, f242 243 244 2 4 5 )

Dem kann m a n  entgegenhalten, daß das Gebot der Verhältnismäßig

keit gerade durch seine Flexiblität gekennzeichnet wird. Eine 

Flexibilität, die sich gerade aus der Unterschiedlichkeit der 242 243 244

242. zur Spezialfrage der Anwendung auf die Gesetzgebung, siehe 
Hans Schneider in BVerfG Festgabe Bd. II S.390 ff.

243. Henseler AöR 108 ,489 (535); Birk aaO.
244. Henseler aaO S.536
245. Birk aaO.; Henseler aaO.
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jeweils be t roffenen Interessen von Allgemeinheit und Einzelnen 

ergibt. Das Prinzip des Übermaßverbotes ordnet diese Interessen 

auf einer Wertigkeitsskala an und gewichtet sie in einer fle

xiblen, nach beiden Seiten h i n  offenen Güterbewertung und

A b w ä g ung . ^2 4 6  247 248̂ Im Unte r s c h i ed d a z u  stellt sich die 

Konfliktlage in Artikel 115 I GG nicht als flexibel, sondern 

als vorgegeben dar: die potentiell konkurrierenden 

Gemeinwohlbelange sind ••abschließend genannt und sie sind auch 

schon gewichtet, indem durch den ersten Halbsatz der Schutz der 

Zukunft verabsolutiert oder durch den zweiten Halbsatz 

allenfalls in ein Regel-Ausnahmeverhältnis gestellt wird. Das 

scheint die A n wendung des flexiblen Systems der 

Verhältnismäßigkeit auszuschließen.

Wenn auch dieser Analyse insoweit Recht zu geben ist, als die 

auszugleichenden Rechtsgüter nicht fließend auf einer Skala 

anzuordnen sind, etwa je nachdem, wie schlimm die wirtschaft

liche Rezession bewertet wird, so ist damit doch nicht ab

schließend über die Anwendung des flexiblen Systems des Über

maßverbotes entschieden worden. W i e  Birk dalegt, ̂ 24^  ist im 

System des finanzwirtschaftlichen Übermaßverbotes, bei durch 

die Verfassung vorgegebenen Wertigkeiten, die Begründungs

pflicht oder besser die erforderliche Begründungsdichte,

(2 4 8 ) ^ 3 5  flexible Element. Insoweit ist die angeblich fehlende 

Flexibilität kein Argument, daß der Anwendung des Übermaßverbo

tes im finanzwirtschaftlichen Kontext entgegenstünde. 246 247 248

2 4 6 . Charakteristisch das fließende System der Drei Stufen 
Theorie in BVerfGE 7, 377

247. Birk DVBl. 1984 ,745 ff.
248. Begriff von mir in Anlehnung an den korrespondierenden 

Begriff der Kontrolldichte der Gerichte geprägt.Im vorlie
genden Fall wird die Parallelität ganz deutlich: mit wach
senden Anforderungen an die Dichte der Begründungspflicht 
des Gesetzgebers, wächst auch die Nachprüfungsmöglichkeit 
der Gerichte, deren Kontrolldichte.
Zum Begriff der Kontrolldichte vergl. Weber-Grellet Beweis 
und Argumentationslastim Verfassungsrecht S.50 ff.
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Auch das Argument, daß dem Gesetzgeber ausserhalb des grund

rechtlich geschützten Bereiches ein breiter Beurteilungsspiel-

raum z u s - ü n d e , v ' kann d e m  gefundenen Ergebnis nicht mit 

Erfolg e ntgegengehalten werden. Zum einen ist gar nicht sicher, 

daß die Staatsverschuldung nicht doch in Grundrechte Einzelner

eingreift ' , zum anderen übersieht das BVerfG bei dieser

Argumentation, daß m a n  in einer Situation, in der die Verfas

sung die grundlegenden Wertentscheidung und Abwägungskriterien 

durch das Investitionsjunktim in Art. 115 I GG schon vorgegeben 

hat, nicht mehr von e i n e m  völlig freien Handlungsspielraum des 

Gesetzgebers sprechen kann. Politische Entscheidungsfreiheit 

endet da, wo die Verfassung Grenzen vorgibt. Mit d e m  Inves

titionsjunktim entscheidet sich die Verfassung im Zweifel gegen

die Staatsverschuldung und für den Schutz der Zukunft.

Dieser Erkenntnis konnte sich das BVerfG auch nicht verschlie

ßen, gerade auf dieser Argumentation gründet es ja die neu 

erfundene Begründungspflicht des Gesetzgebers. Mit der halb

herzigen Verneinung der Anwendbarkeit des Übermaßverbotes setzt 

sich das Gericht aber zwischen alle Stühle. Das richtige Er

gebnis erscheint Mangels plausibler Erklärung unakzeptabel. 

Wenn man die Anwendbarkeit des Übermaßverbotes verneint, dann 

ist auch für eine Begründungspflicht keinerlei Raum. Erkennt 

man diese Pflicht jedoch an, dann führt kein dogmatisch sauber

er Weg am finanzwirtschaftlichen übermaßverbot vorbei. 249 250 251 249 250 251

249. so das zentrale Argument in BVerfGE 79, 311
250. zur Diskussion um ein aus A r t . 14 GG abgeleitetes Grundrecht 

etwa auf Geldwertstabilität, oder zur ganz grundsätzlichen 
Frage, inwieweit durch die Staatsverschuldung Grundrechte 
zukünftiger Generationen etwa tangiert sein könnten ,siehe 
unten K a p i t e l ....

251. Henseler aaO S.538; Birk aaO? Wiebel aaO; v . A r n i m  aaO; 
Kirchhof aaO; Maunz aaO.
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3, Auslegung der Tabbestandselemente des Art 115 I Satz 2 GG

3-1. Einnahmen aus Krediten

3.1.1. Allgemeines

Vom lat. credere = glauben, vertrauen abstammend, wurde früher 

unter Staatskredit vor allem die "Kreditwürdigkeit", die Ver

trauenswürdigkeit des Staates verstanden. Unter die allgemeine 

Bedeutung des Wortes Kredit fallen zudem alle Tauschgeschäfte 

von Geg e nwartsgütern gegen Zukunftsgüter, wobei das Wort sowohl 

das Gewähren als auch das Erhalten der Gegenwartsgüter umfasst. 

Die Auslegung des in Art. 115 I Satz 2 GG verwendeten Begriffes 

"Einnahmen aus Krediten" muß sich daher zuerst a m  Zweck und an 

der s y ste matischen Stellung dieser Vorschrift im Gefüge der 

Finanzverfassung orientieren. Dabei ist der im zweiten Satz des 

Art.115 I GG gebrauchte Begriff streng von dem im ersten Satz

gebrauchten, der "Aufnahme von Krediten" zu trennen. v ;

3.1.2. Gemeinsamkeiten der Kreditbegriffe des 1. und 2. Satzes

Zunächst gemeinsam ist den beiden Begriffen, daß sie sich nur 

auf Geld-  und nicht auf Warenkredite beziehen (^53) u n d  nur die 252 253 252 253

252. h.M. z.b. v.Arnim Staatsverschuldung S.110 m.w.N. 
Wolf Staatsverschuldung S.56

253. Maunz in M/D/H/S Grundgesetz Rdnr.13 zu A r t . 115

a. A.
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Finanz- nicht aber die Verwaltungsschulden umfassen. ' ;

Dabei versteht m a n  unter Verwaltungsschulden diejenigen Ver

bindlichkeiten des Staates, die im Rahmen der Geschäfts- oder 

Verwaltungstätigkeit entstehen. Also beispielsweise Kaufpreis

oder Werklohn s c h u l d e n  der Verwaltung oder Erstattungsansprüche 

gegen den Staat aus Verbindl ichkeiten wie Amtshaftung. Diesen 

Verbindlichkeiten steht eine synallagmatische Gegenforderung 

gegenüber, sie dienen nicht der Einnahmeerzielung, die durch 

den A r t . 115 GG geregelt werden soll.

Demgegenüber handelt es sich bei den Finanzschulden um diejeni

gen Verbindlichkeiten, die der Staat eingeht - zum Teil gegen 

Hingabe von Schuldurkunden - um auf Dauer Einnahmen zur Erfül

lung staatlicher Aufg a b e n  zu erzielen. Nur diese Art der

Schulden ist von Art. 115 I GG gemeint.

Irrelevant ist dabei, welcher Art die zivilrechtliche Operation 

ist, mit der sich der Staat das Geld verschafft. {§ 607 BGB

Realvertrag oder § 610 BGB Kreditversprechen) (254 255 2 5 6  257)

, 3.1.3. Kreditbeqriff des zweiten Satzes Art 115 I GG

i

Wichtiges Differenzierungskriterium zwischen den beid e n  ver

schiedenen Kreditbegriffen ist aber, daß anders als bei der 

"Aufnahme von Krediten" (Satz 1) unter "Einnahme aus Krediten" 

(Satz 2) nur diejenigen Mittel verstanden werden können, die 

dem Haushalt auch endgültig zur Finanzierung von Ausgaben

verbleiben. 254 255 256 257

254. Wiebel in Bonner Kommentar Rdnr.42 zu Art 115; Maunz aaO.
255. h.M. F i s cher-Menshause n aaO. Rdnr. 2 zu Art 115;
256. Karenke DÖV 1973, 393 (397)
257. Begründung des Reg. Entwurfes Bt-V/3040 TZ 33 S.46

. i

i

i; } . 
■ \
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3.1.3.1. Nettokreditaufnahme

Nach dem oben G e s a g t e n  fallen aus dem Kreditbegriff des Art.115 

I Satz 2 GG all diejenigen Kredite heraus, die sogleich und 

vollständig zur Tilgung alter Verbindlichkeiten verwendet 

werden. Eine d e r a r t i g e  Kreditaufnahme ist nichts anderes, als

eine L a uf zeitverlängerung der Altkredite. v ; Die absolute 

Höhe der Staatsverschuldung erhöht sich durch diese Umschul

dungsoperation aber nicht. Daher bezieht sich der zweite Satz 

des A r t . 115 I GG {im Gegensatz zum ersten Satz) nicht auf die

f2591
Brutto- sondern nur auf die Kettokreditaufnahme. '

3.1 ■ 3.2. Kassenverstärkungskredite

Eine gewisse Sonderstellung nehmen diejenigen Staatschulden 

ein, die der Staat eingeht, um kurzfristige Kassenengpässe zu 

überbrücken, die dadurch entstehen, das während eines Rech

nungsjahres Einahmeneingänge und Ausgaben asynchron verlaufen. 

Nach § 18 II Satz 2 BHO sind diese Kassenverstärkungskredite 

spätestens 6 M o n a t e  nach Ablauf des Haushaltsjahres zurückzu

zahlen, nach § 20 I BBankG dürfen sie eine O b e rgrenze nicht 

überschreiten.

Während Ma unz diese Kassenverstärkungskredite weder unter

Satz 1 noch unter Satz 2 des Art. 115 I GG subsumieren möchte, 258 259 260 258 259 260

258. Birk DVB1. 1984, 745 (747); v.Arnim Staatsverschuldung
S. 122

259. Daher auch der landesrechtlich begründete Hamburger
V er fa ssungsstreit zutreffend im Sinne der
N ettoveranschlagung entschieden, siehe Hamb V e r f G  in DÖV 
1985, 456

260. aaO. Rdnr. 6 zu Art. 115 GG
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weil diesen Krediten das Charakteristikum der Belastung zukünf
tiger Haushalte fehle, herrscht sonst die Meinung vor, diese 
Kredite zur Kassenverstärkung seien zumindest unter Satz 1 zu 
subsumieren, sodaß sie dem Parlamentsvorbehalt
unterfallen.
Begründet wird das mit dem Unterschied zu den Gewährleistungen, 
die im laufenden Rechnungsjahr ausdrücklich aus dem Bereich des
Parlamentsvorbehalts ausgenommen seien. '

Die wenigen Autoren, die den Unterschied zwischen dem Satz 1 
und Satz 2 des Art.115 I GG verkennen, folgern aus der richti
gen Feststellung, daß die Kassenverstärkungskredite dem Parla
mentsvorbehalt gemäß Satz 1 unterliegen ("Aufnahme von 
Krediten") fälschlicherweise, daß es sich dami- auch um "Ein
nahmen aus Krediten" im Sinne des Satzes 2 handeln müsse.
Da diese kurzfristigen Kredite aber die absolute Belastung über 
das Haushaltsjahr hinweg genausowenig erhöhen, wie die reinen 
Umschuldungskredite, ist dem unterschiedlichen Wortlaut der 
beiden Sätze Rechnung zu tragen; Satz zwei ist nicht auf die
reinen Kassenverstärkungskredite anzuwenden. ' '

3.1.3.3. Hypotheken, Grundschulden und Rentenschulden

Ebenfalls nicht unter den Kreditbegriff des Art. 115 I Satz 2 
GG fallen vom Staat begründete Verbindlichkeiten aus allen 
Arten von Grundpfandrechten und dinglichen Rentenschulden. 261 262 263 264 261 262 263 264

261. Wiebel im Bonner Kommentar Rdnr. 40 zu Art. 115 GG; 
Fischer-Menshausen in v.Münch Grundgesetz aaO; v.Arnim 
Staatsverschuldung S.122

262. Nachweise siehe letzte Fußnote
263. z.b. Wolf aaO. S.59 m.w.N.
264. so die wohl überwiegende Meinung siehe v.Arnim aaO; 

Fischer-Menshausen aaO; Birk aaO? Karenke aaO? Henseler 
aaO; Heun aaO; a.A. Wolf aaO; Wiebel aaO.
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Dabei handelt es sich lediglich um die Verwertung oder 
Belastung vorhandenen Vermögens, in etwa mit dem Verkauf eines
Grundstücks vergleichbar.

3.1.3.4. Geldbeschaffungskosten

Diese Kosten wie etwa Vermittlungsgebühren oder Disagios können 
nicht von der Kredithöhe etwa mit dem Argument abgezogen wer
den, sie kämen dem Haushalt real nicht zugute. Entscheidend 
ist, in welcher Höhe die Gesamtverschuldung erhöht wurde, nicht
welcher Betrag dem Haushalt real zur Verfügung stand. (266)

3.1.3.5. Finanzierung über Dritte

Eine Ende der sechziger Jahren entwickelte und heute noch
vereinzelt geübte Praxis ' } geht dahin, daß der Bund nicht
selbst Kredite im eigenen Namen aufnimmt, sondern damit eine 
Gesellschaft privaten Rechts beauftragt, die sich zu 100% im 
Bundesbesitz befindet. Er übernimmt dann gegenüber dieser 
Gesellschaft den Schuldendienst und den Gläubigern gegenüber 
eine Bürgschaft. Aus dieser kunstvollen Dreiecksbeziehung 
ergeben sich für den Bund keine Einnahmen und nur Ausgaben im 
Verhältnis zur Gesellschaft. Obwohl es sich zweifellos bei 
wirtschaftlicher Betrachtung um eine Kreditaufnahme des Bundes 
handelt, hat doch der Bundesrechnungshof diese Umwegfinanzie- 
rung nicht als Kreditaufnahme des Bundes im verfassungsrechtli- 265 266 267 265 266 267

265. Wolf StaatsVerschuldung S.60 ? Wiebel aaO. Rdnr.43 zu 
Art.115 GG

266. Wiebel aaO. Rdnr. 92 zu Art. 115 GG
267. hauptsächlich zur Finanzierung von Wasserstraßen
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chen Sinne gedeutet. ' } Die Schulden des Bundes gegenüber
der Finanzierungsgesellschaft seien gerade keine Finanzierungs- 
schulden aus Kreditaufnahme, sondern Verwaltungsschulden 
aufgrund sonstiger privatrechtlicher Verpflichtung. Insoweit 
können diese Art von Schulden nicht unter Art. 115 G3
subsumiert werden.

3.1.3.6. Geltung für Haushaltsansatz oder auch für dessen 
Vollzug

# 2 5 8 1

Sehr schwierig ist die Frage, ob das Investitionsjunktim des 
Art.115 I Satz 2 GG nur für den reinen Haushaltsansatz oder 
darüber hinaus auch für den Haushaltsvollzug gelten soll. Eine 
verbreitete Meinung, die sich auf die Systematik und vor allem 
auf die gemeinsame Entstehungsgeschichte mit dem Art. 83 Satz 2 
der Landesverfassung von Nordrhein-Westphalen stützen kann - 
die letzte Vorschrift spricht explizit von "veranschlagten" 
Krediten - ist der Meinung, daß sich den Erfordernissen des 
Art. 115 I Satz 2 GG schon dann Genüge getan sei, wenn ihm im
Haushaltsansatz entsprochen worden sei. 1 ' Dem wird m  letz
ter Zeit immer häufiger mit Hinweis auf die dadurch eröffneten 
Mißbrauchsmöglichkeiten widersprochen. Vor allem die Erfahrun- 268 269 270 268 269 270

268. BT V/4066 Rz 24 ff. : Der Bundesrechnungshof qualifiziert 
das Verhältnis zwischen dem Bund und der Gesellschaft als 
entgeltliche Geschäftsbesorgung gemäß SS 675, 666 BGB

269. Dieses unbefriedigende Ergebnis kritisiert vor allem Wolf 
aaO. ohne allerdings über de lege ferenda vorzunehmende 
Vorschläge hinauszugehen

270. Maunz aaO, Rdnrn.33,42,43 zu Art.115; Piduch Anm.30 zu 
Art.115 GG
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gen in den USA v geben diesen 3edenken inzwischen erheb
liches Gewicht. Mit dem aus den Materialien ableitbaren Zweck 
des Art.115 I GG, einer wirksamen Begrenzung der Staats7er- 
schuldung, ist dann auch nur eine Auslegung vereinbar, die sich 
zusätzlich auf den Haushaltsvollzug bezieht. Ob diese mit dem 
Wortlaut zu vereinbarende Auslegung sich direkt aus der Vor- 

( 2721schrift ergibt K , oder erst mit Hilfe einer ergänzenden
f 2731Auslegung gefunden werden muß v kann dahingestellt

bleiben, wichtig ist, daß die strenge Auslegung mit ihrer 
Beschränkung auf den reinen Haushaltsansatz der 
Begrenzungsfunktion des Art.115 X GG nicht gerecht werden kann.

/ 2 7 1 )

3.2. Ausgaben für Investitionen

3.2.1. Der wirtschaftswissenschaftliche Begriff

Dreh- und Angelpunkt der Regelungen zur Limitierung der Staats
verschuldung im deutschen Staatsrecht ist die Verbindung zwi
schen der Nettokreditaufnahme und den jährlichen Ausgaben für 
Investitionen, (weiter oben mit "Investitionsjunktim" bezeich
net) Damit kommt dem Inhalt des Begriffs der "Investitionen” 271 272 273 271 272 273

271. zum GRH Act allgemein siehe Kapitel USA
z.b. Haushaltsansatz 1989 vorschriftsgemäß 98 Milliarden $ 
Verschuldung, tatsächlich erwartetes Defizit jedoch höher 
als 200 Milliarden $.
Desgleichen der den Vorgaben des GRH Act entsprechende 
Ansatz für 1990, der 64 Milliarden $ Defizit ausweißt, 
obwohl das Defizit nach allen seriösen Schätzungen wieder 
bei 200 Milliarden $ liegen wird.

272. so ausdrücklich Wolffgang DV31.1984,1049 ff. und wohl auch 
Heuer HdbFK Rdnr.13 zu Art.115

273. so v.Arnim Staatsverschuldung S.lll
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eine zentrale 3edeutuntg zu, er ist der Schlüsselbegriff des 
gesamten Regelwerkes.

Nach wirtschaftswissenschaftlichem Sprachgebrauch sind Inves
titionen zunächst langfristig berechnete Aufwendungen für 
dauerhafte Werte. Bei privatwirtschaftlicher Betrachtung ist 
zudem die Rentabilität der geschaffenen Werte ein weiteres 
Charakteristikum, mit dem sich Investitionen von ihrem Gegen-

ƒ TTC \begriff des Konsums abschichten lassen. v }

Je nachdem, welche Geld- oder Güterbewegungen analysiert werden 
sollen, kennen die Wirtschaftswissenschaften verschiedene 
Investitionsbegriffe. So werden u.a. Brutto- , Netto- , Ersatz-

( 2 7 6 )autonome und induzierte Investitionen unterschieden. v /

Diese für die Privatwirtschaft entwickelten Begriffe der Wirt
schaftswissenschaften können für die juristische Auslegung des 
auf die staatliche Haushaltswirtschaft anzuwendenden Inves
titionsbegriffs nicht mehr als ein erster Anhaltspunkt sein. 
(277)' ' Zwar verleitet das Vertrauen in die Effizienz marktwirt
schaftlicher Entscheidungskriterien, verbunden mit dem Fehlen 
entsprechend überzeugender Richtlinien für Entscheidungen im 
öffentlichen Sektor Theorie und Praxis häufig dazu, privatwirt
schaftliche Grundsätze auf die öffentliche Haushaltspolitik zu 
übertragen, die meisten Versuche scheitern aber an den nicht zu
vergleichenden Strukturen. ' 1 So entziehen sich die meisten
öffentlichen Investitionsausgaben dem Kriterium der marktwirt
schaftlichen Rentabilität schon allein deshalb, weil ihre 
Erträge nicht über den Markt realisiert werden. 274 275 276 277 278 274 275 276 277

274. so BVerfGE 79, 311 (347)
275. Wiebel aaO Rdnr. 107 zu Art. 115 GG
276. Birk DVB1. 1984, 744 (747)
277. um allgemeinen Problem der juristischen Auslegung wirt

schaftlicher Begriffe Wiebel aaO. Rdnr. 113 zu Art. 104a 
und Rdnr. 140 zu Art. 109; umfassend dagegen Hollmann aaO.

278. Kitterer DÖV 1975 ,23 (26)
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Von dieser grundlegenden Erkenntnis ausgehend, ist die Finanz
reform 1967/1969 auch von einer objektbezogenen 3etrachtungs- 

/ 2791weise 1 ' auf eine situationsbezogene Betrachtungsweise
eingeschwenkt.

3.2,2. Der spezielle Investitionsbegriff der Verfassung

Daraus folgt, daß die privatwirtschaftliche Rentabilität anders 
als beim wirtschaftswissenschaftlich gebrauchten Investitions
begriff, beim juristisch zu ermittelnden Begriff, wie ihn die
Verfassung verwendet, keine Rolle spielen kann. K 1 Folglich 
wird in den Begründungen zum Regierungsentwurf der Verfas
sungsänderung von 1969 auch der Begriff der Investitionen

( 2 8 1 Ïautonom definiert: v 1

"...{darunter) sind öffentliche Ausgaben für Maßnahmen zu 
verstehen, die bei makroökonomischer Betrachtung die Pro
duktionsmittel der Volkswirtschaft erhalten, vermehren oder 
verbessern. Hierzu zahlen beispielsweise Baumaßnahmen, Erwerb 
von unbeweglichen oder wertmäßig erheblichen beweglichen 
Sachen, Erwerb von Beteiligungen, Darlehen und Investitions
hilfen. Die Ausgaben fär Investitionen werden nach dem Grup
pierungsplan durch eine besondere Titelnummer ausgewiesen. "

Diese in der Begründung gebrauchte Definition ist von der 279 280 281

279. vor allem am Kriterium des "werbenden Zwecks" festzumachen 
zu dessen Geschichte vergl. oben Kapitel deutsche Finanz
verfassungsgeschichte 281

280. Kitterer aaO? Karenke DÖV 1973, 393 (401)? Heun die
Verwaltung 1985, 1 (19); Donner ZParl 1987, 436 (442); Birk 
DVBl. 1984,745 (748); Wiebel aaO. Rdnr. 108 zu Art.115

281. BT-V/3040 TZ 134 (Seite 47)
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Rechtswissenschaft einhellig übernommen worden. 1 9 Mit der
damit wiederum verbundenen Übernahme wirtschaftswissenschaftli
cher Begriffe wurden aber die oben geschilderten spezifischen 
Auslegungsprobleme nicht gelöst, sondern lediglich verlagert.

Vom Zweck des sehr weit definierten Begriffes, nämlich die
Staatsverschuldung zu begrenzen, ist keine weitere Hilfe als
diejenige zu erlangen, ihn möglichst restriktiv

i (283)auszulegen.1 1

Auch die Überlegung, daß mit der Koppelung von Investionen und 
Kreditaufnahme ein Equilibrium zwischen zukunftsbegünstigenden 
und zukunftsbelastenden Faktoren geschaffen werden sollte, 
tragt nicht entscheidend zur weiteren Konturierung des Be
griffes bei.

( 2 8 2 )

3.2,3. Ermächtigung____ zur gesetzlichen Definition des
Investitionsbeqriffes in Art.115 I Satz 3 GG

Damit kommt dem dritten Satz des Art. 115 I GG entscheidende 
Bedeutung zu, der es dem parlamentarischen Gesetzgeber aufgibt, 
das Nähere zu den vorstehenden Gesetzen zu regeln. Nach Auffas
sung des BVerfG handelt es sich bei dieser Norm nicht nur um 
eine schlichte Konkretisierungsermächtigung, sondern um einen 
bindenden Auftrag, um eine Verpflichtung des Gesetzgebers, 
nicht zuletzt den Begriff der Investitionen durch ein förm
liches Parlamentsgesetz zu definieren.

282.Stern Staatsrecht S.1279 (m.w.N.) weißt auf die höchstens 
marginalen Unterschiede in der Wortwahl hin: "gesamtwirt
schaftlich" statt "makroökonomisch", "Produktivitätsmittel" 
statt "Produktionsmittel"

283. Birk aaO.; Heuer HdbFk Rdnr. 12 zu 115
284. BVerfGE 79,311 (337,354,356)
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Der Gesetzgeber hat diese Ermächtigung benutzt, um die Regelun
gen der §§ 13 IV, 15 I, 18 und 39 I der BHO zu erlassen. Er
hat es aber bewußt vermieden, den Begriff der Investitionen in
diesem Rahmen zu definieren. 1 1

3.2.4. Definition durch den Gruppierungsplan

Der Gesetzgeber und die Bundesregierung haben sich vielmehr auf 
den Standpunkt gestellt, durch den Gruppierungsplan, einer 
Verwaltungsvorschrift nach § 13 II Satz 3 BHO, sei der Inves
titionsbegriff ausreichend definiert worden. Alle und nur die 
in die Hauptgruppen 7 und 8 eingestellten Ausgaben seien als

f 2 8 6 1Investitionen im Sinne des Art. 115 I GG anzusehen. 1 '

3.2.4.1. Die Entstehungsgeschichte des Gruppierungsplanes

Der Gruppierungsplan, zum ersten Mal im Haushaltsjahr 1969 
angewendet, hat eine wechselhafte Tradition: 285 286 285 286

285. so ausdrücklich in den Beratungen zum § 18 BHO In BT- 
V/4378, 4379 RZ 11 :" der Ausschuß hat den Begriff der 
Investitionen bewußt offen gelassen. Er ist sich jedoch 
einig, das der Begriff eng auszulegen ist."
Bei anderen Gelegenheiten hat der Investitionsbegriff 
hingegen eine gesetzliche Normierung erfahren: so z.b. in 
§2 Nr.2 Krankenhausfinanzierungsgesetz und auch in § 6 in
Verbindung mit SS 3,4 Wohnungsmodernisierungsgesetz.Diese 
expliziten Definitionen beziehen sich aber auf so spe
zialisierte Materien (sic!), daß sich durch eine Verallge
meinerung nichts gewinnen läßt.

286. zustimmend Fricke DVbl.1977, 26(27); Karenke aaO; Heun aaO; 
Donner aao; vergl. auch Vorbringen der Bundesregierung vor 
dem BVerfG dort E 79,311
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a) Ursprünglich gab es einen sog. ''Eingliederungsplan" als 
Anlage 2 zu § 54 VII der Wirtschaftsbestimmungen für die 
Reichsbehörden, erlassen am 11. Februar 1929. Er wurde im 
Reichsministerialblatt S.49 veröffentlicht mit dem Hinweis
"als Anhalt für die Berechnungen von Haushaltseinnahmen und 
-Ausgaben, die im Einzelplan eines Verwaltungszweiges 
ausgebracht sind, dient Anlage 2 "

b) Durch Erlasse des Bundesministers der Finanzen (BMF) vom

- 18/08/1951
- 28/06/1952
- 19/02/1953

- II A/l
- II A/l
- II A/l

-  A 1010
- A 1300
- A 1300

- 3/52
- 1/52 
- 70/53

und vom 
und vom

wurde dieser "Eingliederungsplan als Anlage 2 zu § 54 VII 
RWB durch einen sog. "vorläufigen Eingliederungsplan" er
setzt .

c) Dieser sog. "vorläufige Eingliederungsplan" wurde durch 
diverse Rundschreiben und Runderlasse des BMF mehrfach 
geändert , bis er 1963 als berichtigter Nachdruck erneut 
veröffentlicht wurde. Ihm waren ökonomische Kategorien und 
insbesondere der Begriff der "Investitionen" unbekannt. Im 
Wesentlichen unterschied er nur nach persönlichen/säch- 
lichen/allgemeinen Haushaltsausgaben und differenzierte
weiter zwischen laufenden und einmaligen Ausgaben. v 1

d) Im Rahmen der Vorarbeiten zur Haushaltsreform 1967/1969 
wurde dann ein neuer Gruppierungsplan erarbeitet, der sich 
zum Zwecke der Vergleichbarkeit nationaler Haushaltsstatis
tiken an die Standards der OECD anlehnte und der erstmals 
für das Haushaltsjahr 1969 Anwendung fand. Veröffentlicht 
wurde der Plan nicht vor dem 26/10/1973, als er im gemein
samen Ministerialblatt des Bundesministers der Finanzen und

287.Stern Staatsrecht Bd.II 1280 f.
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des Bundesministers der Wirtschaft 1973 auf Seite 618 ff. 
abgedruckt wurde. Er stellt sich als Mixtur aus ökonomi
schen, finanzwirtschaftlichen , statistischen und haushalts
praktischen Elementen dar.

3.2.4.2. Definition direkt durch die Verwaltunqsvorschrift

Der Gruppierungsplan ist der Rechtsnatur nach lediglich eine 
Verwaltungsvorschrift/ erlassen aufgrund der Ermächtigung in S 
13 II Satz 3 BHO, der seinerseits aufgrund Art. 115 I Satz 3 GG 
ergehen konnte. Damit ist aber der Gruppierungsplan nicht die 
Art von Regelung, die das Grundgesetz vorschreibt. Es handelt 
sich um eine Regelung "aufgrund" eines Gesetzes, nicht aber 
"durch" Gesetz. Das Grundgesetz schreibt aber die Regelung 
unmittelbar durch ein formelles, ein Parlamentsgesetz vor. Eine 
Regelung durch die Exekutive wird diesen Anforderungen nicht 
gerecht. Sie vermag in diesem Fall die Verfassung nicht
authentisch zu interpretieren. ' 1

Da sich die Regierung aber bei der Frage nach der Definition 
der Investitionen immer auf den Gruppierungsplan zurückgezogen 
hat, fehlt es in der staatsrechtlichen Literatur nicht an
Stimmen, die diesen verfassungswidrigen Zustand über
andere Konstruktionen rechtfertigen wollen.

3.2.4.3. Der Gruppierunqsplan als gewachsene und Vorgefundene 
Systematik

288.sehr treffend Donner ZParl. 1987, 436 (442)
289.Stern im Steuerberater- Jahrbuch S. 55; Henseler AÖR 108, 

489 (525); verfehlt Klein in v.Mangold/Klein Grundgesetz 
Rdnr.7 zu Art.115 GG.

290.so im Ergebnis wohl das BVerfGE 79,311 (356)
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. ( 2 9 1 )Klein spricht in diesem Zusammenhang von der Definition
der Investitionen durch die Hauptgruppen 7 und 8 des Gruppie- 
ringsplans als einer gewachsenen und vom Verfassungsgeber 
Vorgefundenen Systematik# die sich der Verfassungsgeber , wie
aus den Materialien hervorgehe, zu eigen machen wollte. 1̂ 92)

Die oben aufgezeigte Geschichte des Gruppierungsplanes macht 
deutlich, daß man angesichts der zahlreichen Brüche in der 
Entwicklung diese Instituts und angesichts der nicht zu ver
gleichenden Struktur der vorangegangen Institute, wohl 
schwerlich von einer gewachsenen Tradition und überkommenen 
Systematik sprechen kann. Im Gegenteil, die Systematik des 
Gruppierungsplan stellte sich als radikale Neuerung dar, die 
notwendig wurde, weil die Finanzreform völlig neue Anforderun
gen an das Budget stellte, als dies in den Jahrzehnten zuvor

f 2931der Fall gewesen war.v * Zudem scheint den Vertretern dieser 
Auffassung entgangen zu sein, daß die für die Formulierung des

f 2941Art. 115 GG entscheidenden Ausschußberatungen 1 ; schon im
Dezember 1968 abgeschlossen waren, während der Gruppierungsplan

(2951erstmal im Haushaltsjahr 1969 Anwendung fand. ' 1
Den einzigen Beleg für einen Zusammenhang zwischen Inves
titionsbegriff und Gruppierungsplan biete dann auch der gern 
zitierte Satz des Haushaltsausschusses "die Ausgaben für 
Investitionen werden nach dem Gruppierungsplan durch eine
besondere Titelnmmer ausgewiesen." (^96) AuCh ¿[ie im gleichen 
Dokument Rz.30 vorkommende Erörterung des GruppierungspaInes 291 292 293 294 295 296 291 292 293 294 295 296

291. aaO.
292. so wohl auch Karenke aaO.; Wiebel aaO; Heun aaO
293. Zum Übergang von der reinen Bedarfsdeckungsfunktion des 

Haushalts zum Instrument aktiver staatlicher Konjunktur
politik vergl. oben Kapitel Finanzreform

294. BT-V/3605
295. übervorsichtig formuliert Stern aaO denn auch , ob der 

Verfassungsgeber den Gruppierungsplan überhaupt gekannt 
habe, läge im Dunkeln

296. Bt-V/3040 TZ.134 (Seite 47)
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birgt nichts mehr als die bloße Erwähnung, daß es künftig ein 
derartiges Instrument geben solle. Aus diesen beiden 
Referenzstellen die Ermächtigung abzuleiten, der Begriff der 
Investitionen dürfe durch die Exekutive im Rahmen des 
Gruppierungsplanes definiert werden, wird von diesen kärglichen 
Belegen nicht gedeckt. Bedenkt man die Tatsache, daß der 
Gruppierungsplan nicht einmal, wie in diesen Dokumenten 
gefordert, alle Investitionen zu einer Titelnummer 
zusammenfaßt, sondern daß lediglich die Positionen unter zwei 
Hauptgruppen von der Staatspraxis als Investitionen aufgefaßt 
werden, so wird deutlich, daß von einer gewollten Übernahme 
eines im Gruppierungsplan angelegten Investitionsbegriffes 
keine Rede sein kann.

3.2.4,4. Der Gruppierungsplan als Rechtsinstitut mit förmlich 
verwaltungstechnischen Charakter

Selbst Vertreter der Ansicht, daß es der Gruppierungsplan sei, 
der im Endeffekt den Investitionsbegriff der Verfassung 
authentisch interpretiere, sind von dieser unhaltbaren Begrün
dung abgerückt. Anders als beim in der Finanzverfassung 
vorausgesetzten Steuerbegriff, der sich durch lange Übung 
ausserhalb der Verfassung gebildet und verfestigt hat, bestehe

. i 2971 beim Gruppierungsplan eine solche Praxis nicht. v J Man
versucht aber die vom BVerfG kritisierte Staatspraxis durch 
andere Konstruktionen zu rechtfertigen: Die langjährige 
zwischen den Regierungen von Bund und Ländern abgestimmte 
Praxis, den Investitionsbegriff entsprechend den Hauptgruppen 7 
und 8 des Gruppierungsplanes verstehen zu wollen, erhielte 
damit nicht nur einen "förmlichen verwaltungstechnischen 
Charakter", sondern gewönne auch "bundesstaatlich verfassungs
rechtliches Gewicht" zumal dem Verfassungsgeber die Anbindung

297.Maunz Rdnr.34 zu Art. 115 GG
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des Investitionsbegriffes an den Gruppierungsplan bei der 
Formulierung des Art. 115 n.F. GG durchaus "vor Augen stand". 
(298)

Was von dem Argument zu halten ist, der Verfassungsgeber habe 
sich auf den Gruppierungsplan bezogen, ist durch den obigen 
Nachweis, daß der Verfassungsgeber den Plan kaum gekannt haben 
dürfte, mehr als deutlich geworden. Die Vertreter dieser 
Ansicht formulieren ihre Meinung daher auch zunehmend wolkiger. 
Auch die genaue Bedeutung des nicht minder unscharfen Begriffes 
des "zunehmend förmlichen verwaltungstechnischen Charakters", 
ist nicht klar ersichtlich. Soweit damit jedoch auf die Figur 
der Selbstbindung der Verwaltung und der daraus folgenden 
Pflicht zur Fortführung einer verfestigten Übung angespielt 
werden soll, ist der Hinweis verfehlt. Dieses Rechtsinstitut 
ist Ausfluß des Grundrechts auf Gleichbehandlung aus Art. 3 I 
GG und aufgrund dieser Rechtsnatur zwischen Personen des 
öffentlichen Rechts grundsätzlich nicht anwendbar.
Worin das "föderalistisch bedeutsame Gewicht" der beanstandete- 
ten Verfahrensweise liegen soll, ist genauso unklar, wie der 
Topos selbst.

3.2.4.5. Irrelevanz des Gruppierungsplanes

Man kann daher dem BVerfG und der gleichlautenden Kritik in der
rechtswissenschaftlichen Literatur ' 1 nur zustimmen, wenn
eine gesetzliche Konkretisierung des Investitionsbegriffes als
dringlich angemahnt wird und der parlamentarische Gesetz- 298 299 300 298 299 300

298. Heuer HdbFK Rdnr. 12 zu Art.115 GG; Maunz aaO Rdnr.37 zu 
Art. 115 GG

299. Henseler aaO; Stern aaO
300. BVerfGE 79,311 (354)
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geber zurechtgewiesen wird, er könne sich dieser Regelungsauf
gabe nicht dadurch entziehen, daß er sich auf eine im Verwal
tungswege getroffene Absprache zwischen den Regierungen der
Länder und des Bundes zurückziehe. Dies befreie ihn nicht
von seiner Verantwortung gemäß Art. 115 I Satz 3 GG. Anstreng
ungen repräsentativen Handelns dürfe gerade der parlamenta
rische Gesetzgeber im Interesse der demokratischen Ordnung des

. . . L (302)politischen Gemeinwesens nicht ausweichen. *

Die Auffassung, der Gruppierungsplan definiere in irgendeiner 
Weise den verfassungsrechtlichen Begriff der Investitionen, ist 
demzufolge nicht mehr haltbar.

3.2.5. Inhalt eines durch Parlamentsgestz neu zu bestimmenden 
materiellen Investitionsbegriffs

Möglicherweise kann sich aber der Inhalt, der durch förmliches 
Gesetz zu schaffenden Definition des Investitionsbegriffes an 
den bisher verwendeten und durch den Gruppierungsplan ausge
drückten Inhalt anlehnen,

Es ist daher zu untersuchen, was bisher gemäß den Hauptgruppen 
7 und 8 des Gruppierungsplanes genau unter Investitionen ver
standen wurde und ob diese Einordnung mit einem richtig ver
standenen Investitionsbegriff in Einklang zu bringen ist. 301 302 303 301 302 303

107

301. BVerfG aaO. S.355
302. BVerfG aaO. S.357
303. Janson ZRP 1983,139 (141) spricht von "Richtschnur"; Heun 

aaO. von "Konkretisierung"; Karenke aaO. von "ausfüllen"

/
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3.2.5.1. Bisheriger Inhalt des Gruppierunqsplanes

Bisher legte der Gruppierungsplan fest, daE

"...Investitionen Käufe und Selbsterstellungen dauerhafter 
unbeweglicher Sachen (sind) , die grundsätzlich in der Ver
mögensrechnung - soweit angeordnet - erfaßt (oder bei deren 
Fehlen in Bestands- oder Güterverzeichnissen aktiviert) sind 
mit dem Ziel, die Produktion von Leistungen und Gütern und 
damit der Verbrauchsmöglichkeiten in einem späteren Zeitpunkt 
zu steigern. Die Zuordnung von beweglichen Sachen zu Inves
titionsgütern ist unter anderem abhängig von der Nut
zungdauer der Sache und einer Wertgrenze für den Beschaf
fungsfall. Die Nutzungsdauer der Sache soll mehr als ein Jahr 
betragen, die Wertgrenze ist für die einzelnen Arten von 
Sachen besonders festgelegt. Nur bei Überschreitung dieser 
Wertgrenze, gilt der Beschaffungsfall als Investition.".

Ergänzend zu dieser abstrakten Definition waren all die Posten 
als Investitonen im Sinne des Grundgesetzes angesehen worden, 
die in die Hauptgruppen 7 und 8 des Gruppierungsplanes 
eingestellt worden waren.

Die Hauptgruppe 7 enthält "Baumaßnahmen",

die Hauptgruppe 8 enthält "Sonstige Ausgaben für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen"

und gliedert sich in die Untergruppen

81 Erwerb von beweglichen Sachen
82 Erwerb von unbeweglichen Sachen
83 Erwerb von Beteiligungen und dergleichen
85 Darlehen an den Öffentlichen Bereich
86 Darlehen an sonstige Bereiche
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87 Inanspruchnahme aus Gewährleistungen
88 Zuweisungen für Investitionen an cen öffentlichen Bereich
89 Zuweisungen für Investitionen an sonstige Bereiche

Mögen diese Einteilungen auf den ersten 31ick sinnvoll erschei
nen, so werden doch bei näherer Betrachtung logische Unrichtig
keiten, Lücken und Fehler sichtbar.

3.2.5.2. Inhaltliche Fehler der bisherigen Abgrenzung

3.2.5.2.1. Ausgaben für militärische Beschaffung

Die militärischen Beschaffungen und Anlagen werden abweichend 
von der sonstigen Systematik nicht in den oben genannten Haupt
gruppen 7 und 8 aufgeführt, sondern in einer eigenen Obergruppe 
55 erfaßt. Sie sind aber nach Qualität und gesamtwirtschaft
licher Relevanz zweifellos Investitionen, D^e Begründung 
für die systemwidrige Verbuchung ist hauptsächlich eine his
torische: zur Zeit der Verfassungsänderung war es international 
unüblich, Militärausgaben als Investitionen zu qualifizieren.
(305) Ausserdem wird darauf hingewiesen, eine zu große Auswei
tung des Investitionsbegriffes mache diesen nicht mehr operabel 
und laufe seiner Funktion, die Kreditfinanzierung zu begrenzen,
zuwider. Mit diesem pauschalen Argument lassen sich al
lerdings alle Ungereimtheiten des noch herrschenden Investi
tionsbegriffes rechtfertigen. Das Argument ist aber unzulässig, 
weil es nicht angehen kann, einen falsch definierten Begriff 304 305 306 304 305 306

304. so auch schon Fricke DVB1. 1977 ,26 (27)
305. BVerfGE 79,311 (342); Wiebel aaO. Rdnr.109 zu Art.115 GG; 

Maunz aaO. Rdnr.37 zu Art.115 GG; Heun aaO.
306. Nachweise wie vorherige Fußnote
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d a m i t  v o r  d e r  N e u f o r m u l i e r u n g  zu  r e t t e n ,  daß man s o  t u t ,  a l s  
g e w ä h r e  n u r  d i e  k r i t i s i e r t e  A u s l e g u n g  d i e  E r r e i c h u n g  d e s  
N o r m z i e l e s .
S o l l  e s  d e n n  f ü r  d i e  Q u a l i f i z i e r u n g  a l s  I n v e s t i t i o n  w i r k l i c h  
e n t s c h e i d e n d  s e i n ,  o b  i n  e i n e  neu  e r r i c h t e t e  K a s e r n e  S o l d a t e n  
d e r  B u n d e s w e h r  o d e r  P o l i z i s t e n  d e s  B u n d e s g r e n z s c h u t z e s  e i n 
z i e h e n ?  Wird  e i n  P a n z e r s p ä h w a g e n  d a n n  z u r  I n v e s t i t i o n ,  wenn 

s e i n  Kommandant s t a t t  d e s  s c h w a r z e n  B a r r e t s  d e r  P a n z e r t r u p p e ,  
d a s  b l a u e  d e r  GSG 9 a u f  dem K opf  h a t ?  Kann man d e n  A u s g a b e n  f ü r  
d i e  V e r t e i d i g u n g  w i r k l i c h  n o c h  d i e  I n v e s t i t i o n s w i r k u n g  a b 
s p r e c h e n ,  a n g e s i c h t s  d e r  e n o rm e n  B e d e u t u n g  , d i e  d i e  R ü s t u n g s i n 

d u s t r i e  i n  D e u t s c h l a n d  f ü r  d e n  E x p o r t  gewonnen  h a t ?

3 . 2 , 5 . 2 , 2 .  A u s g a b e n  f ü r  " H u m a n - K a p i t a l “

D ie  v o n  o b e n  b e k a n n t e  v o r d e r g r ü n d i g e  A g u m e n t a t i o n  m i t  d e r  

E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e  und  d e r  a n s o n s t e n  g e f ä h r d e t e n  B e g r e n 
z u n g s f u n k t i o n  , w i r d  a u c h  a n g e z o g e n ,  wenn e r k l ä r t  w e r d e n  s o l l ,  

warum A u s g a b e n  im B i l d u n g s b e r e i c h ,  I n v e s t i t i o n e n  i n  Human- 
K a p i t a l  n i c h t  a u c h  I n v e s t i t i o n e n  im S i n n e  d e s  G r u n d g e s e t z e s

s i n d .  <307 3 0 8  309>
D i e s e  w i l l k ü r l i c h e  A b g r e n z u n g  w i d e r s p r i c h t  s o g a r  d e r  s e l b s t g e 
w ä h l t e n  D e f i n i t i o n ,  d e n n  e s  i s t  w o h l  u n b e s t r i t t e n ,  daß  g u t  
a u s g e b i l d e t e  M en s c h en  zu d e n  w i c h t i g s t e n  P r o d u k t i o n s f a k t o r e n  
e i n e r  V o l k s w i r t s c h a f t  und i n s b e s o n d e r s  e i n e r  i n d u s t r i e l l

o r i e n t i e r t e n ,  g e h ö r e n ,  D e r  g a n z e  W i d e r s i n n  d i e s e r  A b g r e n 

zung  w u r d e  d e u t l i c h ,  a l s  d u r c h  d i e  U m s t e l l u n g  d e r  S t u d e n 
t e n f ö r d e r u n g  n a c h  dem B u n d es  A u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g s  G e s e t z  

(BAFÖG) von  e i n e m  a l s  v e r l o r e n e n  Zuschuß  g e z a h l t e n  B e t r a g  
( k e i n e  I n v e s t i t i o n ) ,  a u f  D a r l e h e n  (immer I n v e s t i t i o n  gemäß 307 308 309

3 0 7 .  so  a u c h  O s t e r l o h  NJW 1 9 9 0 , 1 4 5 ( 1 4 9 )  m.w.N.
3 0 8 .  BVerfG aaO .  Maunz aaO.
3 0 9 .  g e n a u s o  O s t e r l o h  NJW 1 9 9 0 , 1 4 5  ( 1 4 8 )





1 1 1

G ruppe  86) d i e  im H a u s h a l t  a u s z u w e i s e n d e n  I n v e s t i t i o n e n  
s p r u n g h a f t  a n s t i e g e n  und p l ö t z l i c h  doch  A u s g a b e n  f ü r  Human-

K a p i t a l  zu I n v e s t i t i o n e n  ( u m ) d e f i n i e r t  w orden  w a r e n ,  (3*®)

3 ■ 2 . 5 . 2 . 3 .  D o p p e l v e r a n s c h l a g u n g e n

E i n  w e i t e r e r  b e s o n d e r s  w i c h t i g e r  P u n k t  d e r  K r i t i k  a n  d e r  
P r a x i s  d e r  I n v e s t i t i o n s d e f i n i t i o n  d e s  G r u p p i e r u n g s p l a n e s  b e 
z i e h t  s i c h  a u f  d i e  V e r a n s c h l a g u n g  v o n  F i n a n z h i l f e n  d e s  B u n d e s ,  
d i e  d i e s e r  d e n  L ä n d e r n  o d e r  d e n  G em einden  z u r  F i n a n z i e r u n g  v o n  
I n v e s t i t i o n e n  g i b t .  D i e s e  G e l d e r  w e r d e n  d o p p e l t  a b g e r e c h n e t ;  
zum e r s t e n  Mal  w e r d e n  s i e  gemäß T i t e l  88 a l s  Zuwendungen d e s  
B undes  f ü r  I n v e s t i t i o n e n  im ö f f e n t l i c h e n  B e r e i c h  a l s  I n v e s 
t i t i o n e n  g e z ä h l t ,  e i n  z w e i t e s  Mal be im  L a n d ,  u n t e r  dem T i t e l  
a u f g e f ü h r t ,  d e r  d e r  e n d g ü l t i g e n  I n v e s t i t i o n s a r t  e n t s p r i c h t .  So 
i s t  d i e  n u r  e i n m a l  z u k u n f t s b e g ü n s t i g e n d  a l s  I n v e s t i t i o n  a n g e 
l e g t e  Summe d o p p e l t  g e z ä h l t  w o r d e n  und  muß d u r c h  d i e  d e r a r t  
k ü n s t l i c h  e r h ö h t e  I n v e s t i t i o n s s u m m e  a l s  R e c h t f e r t i g u n g  f ü r  e i n e  
d o p p e l t  s o  h o h e  w ie  g e r e c h t f e r t i g t e  z u k u n f t s b e l a s t e n d e  K r e d i t 

a u f n a h m e  h e r h a l t e n .  E i n  W i d e r s p r u c h  i n  s i c h  u n d  e i n  k l a r e r  
V e r s t o ß  g e g e n  d a s  J u n k t i m  z w i s c h e n  K r e d i t a u f n a h m e  u n d  Summe d e r

I n v e s t i t i o n s a u s g a b e n . t 310 310 3 1 1 )

3 . 2 , 5 . 2 . 4 .  S c h u l d e n h i l f e n  z u r  I n v e s t i t i o n s f ö r d e r u n q

Aus a l l e n  s t a a t l i c h e n  H a u s h a l t e n  w e r d e n  im Rahmen d e r  g ä n g i g e n  

S u b v e n t i o n s p r a x i s  i n  g ro ß em  Umfang S c h u l d e n h i l f e n  g e w ä h r t ,  d i e  
b e i  d e n  E m p f ä n g e r n  p r o d u k t i v i t ä t s e r h a l t e n d e  o d e r  - s t e i g e r n d e  
I n v e s t i t i o n e n  e r m ö g l i c h e n .  S i e  w e r d e n  a b e r  im H a u s h a l t s p l a n

3 1 0 .  v . A r n i m  S t a a t s v e r s c h u l d u n g  S . 1 1 2
3 1 1 .  Maunz aaO .  R d n r .  39 zu A r t . 1 1 5 ;  B i r k  DVB1. 1 9 8 4 , 7 4 5  ( 7 4 8 ) ;  

W i e b e l  aaO .  R d n r . 112 zu A r t . 115
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1 1 2

u n t e r  e i n e m  T i t e l  

s i c h  i n  n i c h t s  von

d e n . ( 3 1 2 )

d e r  H a u p t g r u p p e  6 v e r a n s c h l a g t ,  obw ohl  s i e  
d i r e k t e n  I n v e s t i t i o n s h i l f e n  u n t e r s c h e i d

3 . 2 . 5 . 2 . 5 .  M i t t e l  f ü r  S t r a ß e n b a u

S t r a ß e n b a u m i t t e l  w e r d e n  u n t e r  b e s t i m m t e n  U m s tän d e n  e b e n f a l l s  
d e r  o b e n  e r w ä h n t e n  G r u p p e  6 z u g e s c h l a g e n ,  obw ohl  s i e  k l a s s i s c h e  
I n v e s t i t i o n e n  s i n d .  Schon  d i e  f i n a n z w i r t s c h a f t l i c h e n  K l a s s i k e r  
h a t t e n  A u s g a b e n  f ü r  B r ü c k e n  u n d  Wege a l s  t y p i s c h e  B e i s p i e l e  v o n  

A u sg a b e n  g e n a n n t ,  d i e  l e g i t i m e r w e i s e  a u c h  von  d e n  s i e  n u t z e n d e n
(313)z u k ü n f t i g e n  G e n e r a t i o n e n  m i t  b e z a h l t  w e rd e n  s o l l t e n .

3 . 2 . 5 . 2 . 6 .  D a r l e h e n  f ü r  Konsumzwecke

Der  G r u p p i e r u n g s p l a n  r e c h n e t  a l l e  D a r l e h e n  p a u s c h a l  u n t e r  d i e  
T i t e l  86 o d e r  8 5 ,  o h n e  d e r e n  V e rw e n d u n g s z w e c k  zu b e r ü c k s i c h t i 

g e n .  Der  S i n n  d e s  A r t .  115 I  GG l ä ß t  a b e r  e i n e  E i n b e z i e h u n g  d e r

D a r l e h e n  n i c h t  z u ,  d i e  zu Konsumzwecke  g e g e b e n  w e r d e n .
U n t e r  I n v e s t i t i o n e n  k ö n n e n  r i c h t i g e r w e i s e  n u r  s o l c h e  A u sg a b e n  
v e r s t a n d e n  w e r d e n ,  d i e  d i r e k t  o d e r  i n d i r e k t  d e r  F i n a n z i e r u n g  
von  I n v e s t i t i o n e n  d i e n e n .  312 313 314 312 313 314

3 1 2 .  F r i c k e  aaO. S .2 7
3 1 3 .  F r i c k e  aaO. S . 2 7
3 1 4 .  v . A r n i m  S t a a t s v e r s c h u l d u n g  S .  114 w i l l  zudem n o c h  d i e  a n  

d a s  A u s l a n d  g e g e b e n e n  D a r l e h e n  a u s  dem I n v e s t i t i o n s b e g r i f f  
a u s s c h l i e ß e n .  D a s s e l b e  m e i n t  w o h l  W ie b e l  a aO .  R d n r .  112 zu 
A r t .  1 1 5 ,  wenn e r  d i e  zu E n t w i c k l u n g s h i l f e z w e c k e n  g e g e b e n e n  
D a r l e h e n  a u f  i h r e  I n v e s t i t i o n s e i g e n s c h a f t  h i n  u n t e r s u c h t .
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3 . 2 . 5 . 2 . 7 .  D a r l e h e n s r ü c k f l ü s s e ,  E r l ö s e  a u s  V e r ä u ß e r u n g e n

Obwohl d e r  G r u p p i e r u n g s p l a n  D a r l e h e n s g e w ä h r u n g e n ,  E r w e rb  von 
S a c h e n  e r h e b l i c h e n  W e r t e s  und von B e t e i l i g u n g e n  a l s  I n v e s t i t i o 
n e n  p a u s c h a l  a n e r k e n n t  -  und d i e s  i s t  a n g e s i c h t s  d e s  zu v e r 
m u t e n d e n  z u k u n f t s b e g ü n s t i g e n d e n  W e r t e s  k o r r e k t  -  s o  v e r b u c h t  e r  
d o c h  d i e  i n v e r s e  T r a n s a k t i o n ,  d i e  V e r ä u ß e r u n g  von S a c h e n ,  
B e t e i l i g u n g e n  u n d  d e n  R ü c k f l u ß  v o n  D a r l e h e n  n i c h t  i n  den  e n t 

s p r e c h e n d e n  H a u p t g r u p p e n  7 und  8 d e s  G r u p p i e r u n g s p l a n e s , s o n d e r n  
i n  d e r  s p e z i e l l e n  K a t e g o r i e  " s o n s t i g e  V e r w a l t u n g s e i n n a h m e n "  

d e r  G r u p p e  1 .  Das  i s t  n i c h t  k o r r e k t ,  d i e s e  T r a n s a k t i o n e n  s i n d  
g e n a u s o  z u k u n f t s b e l a s t e n d  w i e  i h r e  W i d e r p a r t e  z u k u n f t s b e g ü n s 

t i g e n d  s i n d ;  d e r  e n t s p r e c h e n d e  B e t r a g  muß von  d e r  Summe d e r

I n v e s t i t i o n e n  a b g e z o g e n  w e r d e n .

3 . 2 . 5 . 2 , 8 .  N e t t o -  s t a t t  B r u t t o v e r a n s c h l a q u n g  d e r  I n v e s t i t i o n e n

Zur  Z e i t  w e r d e n  im H a u s h a l t s p l a n  a l l e  I n v e s t i t i o n e n  B r u t t o ,  d a s  
h e i ß t  o h n e  A b s c h r e i b u n g  d e s  W e r t v e r l u s t e s  v e r a n s c h l a g t .  D i e s e  
B r u t t o v e r a n s c h l a g u n g  h a t  den  W o r t l a u t  d e r  B e g r ü n d u n g  d e s  R e g i e 

r u n g s e n t w u r f e s  d e r  F i n a n z r e f o r m  f ü r  s i c h ,  d e r  a u s d r ü c k 
l i c h  a u c h  a l l e  d i e j e n i g e n  A u s g a b e n  zu I n v e s t i t i o n e n  e r k l ä r t ,  
d i e  P r o d u k t i o n s m i t t e l  d e r  V o l k s w i r t s c h a f t  ( n u r )  " e r h a l t e n " .

/ 3 1 7 )
D er  u n b e s t r i t t e n e  Zweck d e s  A r t .  115  I  GG ' , n ä m l i c h  e i n e n  
A u s g l e i c h  z w i s c h e n  Z u k u n f t s b e l a s t u n g  und Z u k u n f t s b e g ü n s t i g u n g  

zu  s c h a f f e n ,  v e r l a n g t  a b e r  e i n e  a n d e r e  A u s l e g u n g .  Wenn e s  
dem nach  S i n n  d e s  A r t .  115 I  GG i s t ,  s t a a t l i c h  g e s c h a f f e n e  G ü t e r  
d i e  d e r  Z u k u n f t  n ü t z e n ,  a u c h  v o n  d i e s e r  m i t f i n a n z i e r e n  zu  315 316 317 315 316 317

3 1 5 .  v . A r n i m  aaO .  S . 1 1 5  m.w.N.
3 1 6 .  B T -V /3040  Tz 134
3 1 7 .  s t a t t  v i e l e r :  v . A r n i m  S t a a t s v e r s c h u l d u n g  S .  1 1 3 ;  BVerfGE 

7 9 , 3 1 1  ( 3 3 4 )
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l a s s e n ,  d a n n  m ü s s e n  d i e  z u k u n f t s b e g ü n s t i g e n d e n  I n v e s t i t i o n e n  

N e t t o  v e r a n s c h l a g t  w e r d e n ,  d e n n  i n  d e r  Hohe d e s  l a u f e n d e n  
W e r t v e r z e h r s  w i r d  d i e  Z u k u n f t  g e r a d e  n i c h t  b e g ü n s t i g t .  V i e l m e h r  
w i r d  d a m i -  n u r  d e r  N u t z u n g s v e r z e h r  d e r  V e r g a n g e n h e i t  und d e r

13181G e g e n w a r t  e r s e t z t .  1 ;

I n  d i e s e m  Zusam m enhang  s e h r  i n t e r e s s a n t  i s t  d e r  H i n w e i s  i n  d e r

E n t s c h e i d u n g  d e s  BVerfG , d e r  h e r r s c h e n d e  I n v e s t i t i o n s 
b e g r i f f ,  d e r  s i c h  am G r u p p i e r u n g s p l a n  o r i e n t i e r t  s e i  n i c h t  

z u l e t z t  d e s w e g e n  k r i t i k -  und v e r b e s s e r u n g s w ü r d i g ,  w e i l

" . . . ( i n  ihm) n i c h t  mehr  d e r  d i e  a l t e  S t a a t s v e r s c h u l d u n g s d i s 
k u s i o n  b e h e r r s c h e n d e  G edanke  e n t h a l t e n  i s t ,  daß j e d e  G e n e r a 
t i o n  d i e  A u s g a b e n  f ü r  l a u f e n d e  I n v e s t i o n e n  s e l b s t  zu t r a g e n  
h a t ,  w e i l  i h r  e i n  b r e i t e r  F u n d u s  n u t z b a r e r  G ü t e r  von d e r  

v o r h e r i g e n  G e n e r a t i o n  überkom m en s e i ,  d e n  s i e  f ü r  i h r e  
B e d ü r f n i s s e  v e r w e n d e . ”

D i e s  d e u t e t  g a n z  k l a r  i n  d i e  R i c h t u n g ,  daß  b e i  d e r  V e r t e i l u n g  
d e r  L a s t e n  z w i s c h e n  Z u k u n f t  u n d  G e g e n w a r t  d i e  R o l l e  d e r  V e r g a n 
g e n h e i t  n i c h t  ü b e r s e h e n  w e r d e n  d a r f .  Genau d i e s e  P e r s p e k t i v e  
i s t  a b e r  n u r  ü b e r  d i e  N e t t o v e r a n s c h l a g u n g  d e r  I n v e s t i t i o n e n  zu  
e r r e i c h e n .  D ie  h i e r g e g e n  v o r g e b r a c h t e n  B ed e n k e n  h a u s h a l t p r a k t i -  

(3201s c h e r  A r t  v } k ö n n e n  n i c h t  d u r c h s c h l a g e n .  318 319 320 318 319 320

3 1 8 .  g e n a u s o  Maunz a a O .  R d n r .  39 zu  A r t . 115? v . A r n i m  aaO. S . 1 1 3
m . w . N . ;  a . A .  F i s c h e r - M e n s h a u s e n  aaO. R d n r .  13 zu  A r t . 115 
e b e n f a l l s  m .w .N .

3 1 9 .  E 7 9 , 3 1 1  ( 3 5 4 )
3 2 0 .  Es g e b e  k e i n e  e r p r o b t e n  B e r e c h n u n g s v e r f a h r e n  , P a r t e i v o r 

b r i n g e n  im V e r f a h r e n  BVerfGE 7 9 ,  311 (3 1 9 )
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3 . 3 .  ( S t ö r u n g )  d e s  g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e n  G l e i c h g e w i c h t s

3 . 3 . 1 .  E i n h e i t l i c h k e i t  d e s  B e g r i f f s  im G r u n d g e s e t z

Sowohl b e i  A r t .  109  XI GG a l s  a u c h  b e i  A r t  115 I  GG s t e h t  d e r  
B e g r i f f  d e s  g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e n  G l e i c h g e w i c h t s  im M i t t e l 
p u n k t  d e r  Norm. D as  G r u n d g e s e t z  v e r w e n d e t  d i e s e n  S c h l ü s s e l 
b e g r i f f  n o c h  a n  a n d e r e n  S t e l l e n  i n  d e r  F i n a n z v e r f a s s u n g :  i n
A r t . 109 IV GG u n d  i n  A r t . 1 0 4 a  IV GG.
B e i  dem h i e r  b e s o n d e r s  i n t e r e s s i e r e n d e n  A r t .  115 I  GG w i r d  d a s  
g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e  G l e i c h g e w i c h t  d a r ü b e r  h i n a u s  z w e id im e n 
s i o n a l  g e b r a u c h t ;  e s  i s t  e i n e r s e i t s  o b j e k t i v e s  T a t b e s t a n d s m e r k 
m a l  u n c  d a m i t  V o r a u s s e t z u n g  d e r  Z u l ä s s i g k e i t  e i n e r  e r h ö h t e n  

S t a a t s v e r s c h u l d u n g ,  a n d e r e r s e i t s  w i r d  m i t  dem g l e i c h e n  B e g r i f f  
a u c h  d a s  Z i e l  u m s c h r i e b e n ,  dem d i e  e r h ö h t e  K r e d i t a u f n a h m e  d i e  
R e c h t f e r t i g u n g  v e r d a n k t ,  und  d a s  e s  m i t  d i e s e m  M i t t e l  zu e r r e i 
c h e n  g i l t .
M a n g e l s  a n d e r w e i t i g e r  A n h a l t s p u n k t e  i s t  d a v o n  a u s z u g e h e n ,  d a ß  
d i e  V e r f a s s u n g  d e n  e i n h e i t l i c h e n  B e g r i f f  a n  d e n  v e r s c h i e d e n e n

f 321)S t e l l e n  e i n h e i t l i c h  v e r s t a n d e n  w i s s e n  w i l l .  '  E i n e  
D e f i n i t i o n  f ü r  d i e s e n  w i c h t i g e n  Topos  f i n d e t  s i c h  i n  d e r  
V e r f a s s u n g  s e l b s t  j e d o c h  n i c h t .

3 . 3 . 2 .  D e f i n i t i o n  im S t a b i l i t ä t s g e s e t z

f 3221
Aus d e r  E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e  d e s  A r t .  109 I I  GG * k a n n
a b e r  entnommen w e r d e n ,  daß  d e r  v e r f a s u n g s ä n d e r n d e  G e s e t z g e b e r  321 322 321 322

3 2 1 .  so  d i e  h.M z . b .  W i e b e l  a a O .  R d n r .  98 zu  A r t . 115? Vo~ 
g e l / K i r c h h o f  B o n n e r  Kommentar R d n r , 120 zu  A r t . 1 0 4 a ; e b e n s o  
d a s  BVerFGE 7 9 , 3 1 1  ( 3 3 8 ) ;  a . A .  v . A r n i m  a a O .  d e r  w ie  o b e n  
e r w ä h n t ,  d e n  B e g r i f f  b e i  A r t . 115 GG b e s o n d e r s  r e s t r i t i v  
a u s l e g e n  w i l l .

3 2 2 .  BT-V/1686 S . 3 ;  s o w i e  S t e n o g r a p h i s c h e s  P r o t o k o l l  d e r  1 7 .  
S i t z u n g  d e s  B u n d e s t a g e s  ( 2 2 . 0 9 . 1 9 6 6 )  S .  37 f f .
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i n  d e r  g l e i c h z e i t i g  m i t  d e r  V e r f a s s u n g s ä n d e r u n g  e n t s t a n d e n e n  
V o r s c h r i f t  d e s  § 1 S t a b i l i t ä t s g e s e t z  (StWG) e i n e  z u t r e f f e n d e
U m s c h r e i b u n g  d e s  B e g r i f f e s  d e s  g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e n  G l e i c h 

g e w i c h t s  s a h .

Zwar i s t  e s  g r u n d s ä t z l i c h  p r o b l e m a t i s c h ,  d i e  i n  d e r  Normen
h i e r a r c h i e  h ö h e r s t e h e n d e  V e r f a s s u n g  d u r c h  e i n f a c h e s  G e s e t z e s 
r e c h t  a u t h e n t i s c h  a u c h  d a n n  i n t e r p r e t i e r e n  zu  l a s s e n ,  wenn d i e s

d i e  V e r f a s s u n g  n i c h t  a u s d r ü c k l i c h  z u l ä ß t  t r o t z  d i e s e r
B ed e n k e n  i s t  d a v o n  a u s z u g e h e n ,  d a ß  d e r  u n b e s t i m m t e  u n d  so  a u c h  
n i c h t  o h n e  w e i t e r e s  o p e r a b l e  B e g r i f f  d e s  g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e n  
G l e i c h g e w i c h t s  e i n e r  n ä h e r e n  g e s e t z l i c h e n  U m s c h r e i b u n g  b e d a r f ,  
d i e  e r  i n  § 1 StWG g e f u n d e n  h a t .  B e g n ü g t  man s i c h  m i t  Wolf  m i t  
d e r  A u s l e g u n g  d e s  r e i n e n  V e r f a s s u n g s t e x t e s ,  s o  kommt man ü b e r  
d i e  E r k e n n t n i s  n i c h t  h i n a u s ,  d a ß  e s  s i c h  b e i  G l e i c h g e w i c h t  um 
e i n e n  Z u s t a n d  h a n d e l t ,  b e i  dem s i c h  m e h r e r e  K r ä f t e  i n  e i n e r  
B a l a n c e  b e f i n d e n  und  d a s  man g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h  im S i n n e  v o n  

m a k r o ö k o n o m i s c h ,  a b e r  a u f  d i e  B u n d e s r e p u b l i k  b e s c h r ä n k t ,
{ 3 2 51v e r s t e h e n  muß. v 1

Der B e g r i f f  d e s  g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e n  G l e i c h g e w i c h t s  w i r d  a b e r  
n u r  d a d u r c h  o p e r a b e l ,  indem  man i h n  i n  m eß b a re  und ü b e r p r ü f b a r e

T e i l z i e l e  a u f g l i e d e r t ,  D i e s  i s t  i n  § 1 StWG m i t  d e r  A u f -

l i s t u n g  von v i e r  S u b z i e l e n  g e s c h e h e n ,  ' 1 w o b e i  e s  s i c h  n i c h t

um e i n e  a b s c h l i e ß e n d e  A u f z ä h l u n g  h a n d e l t .  Es  h a n d e l t  s i c h  
v i e l m e h r  um e i n e n  K a t a l o g ,  d e r  dem d a m a l i g e n  E r k e n n t n i s s t a n d  
d e r  W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n  a l s  d e r  e i n s c h l ä g i g e n  F a c h d i s z i p 
l i n  e n t s p r a c h .  D i e s e n  E r k e n n t n i s s t a n d  w o l l t e  d e r  V e r f a s s u n g s g e 
s e t z g e b e r  zwar i n  d a s  G r u n d g e s e t z  ü b e r n e h m e n ,  e r  w o l l t e  a b e r  323 324 325 326 323 324 325 326

3 2 3 .  so  j e t z t  a u s d r ü c k l i c h  a u c h  BVerfGE 7 9 ,3 1 1  ( 3 3 8 )
3 2 4 .  a u s  d i e s e m  G rund  a b l e h e n e n d  W olf  aaO .  S . 7 1 ;  s p ä t e s t e n s  s e i t  

d e r  E n t s c h e i d u n g  d e s  BVerfG aaO .  wohl u n h a l t b a r
3 2 5 .  so  W olf  aaO .  s . 7 1
3 2 6 .  Maunz aaQ .  R d n r . 4 6  zu A r t .  115 und R d n r .  25 zu  A r t  109 ;  

F i s c h e r - M e n s h a u s e n  aaO .  R d n r .  10 zu A r t . 109
3 2 7 . S t e r n  aaO. S . 1 0 7 9 ?  W ie b e l  a a O .  R d n r .  84 zu  A r t .  109
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n i c h t  den  W i s s e n s s t a n d  v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h  z e m e n t i e r e n ;  d e r  
B e g r i f f  d e s  g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e n  G l e i c h g e w i c h t s  s o l l  im 
G e g e n t e i l  o f f e n  s e i n  f ü r  w i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e  E r k e n n t 
n i s f o r t s c h r i t t e /  e r  s o l l t e  n i c h t  e i n e  e i n z i g e  T h e o r i e  v e r e w i -

(3 2 8 )  g e n .  '  7

So w i r d  z . B .  h e u t e  d a r ü b e r  n a c h g e d a c h t ,  i n w i e w e i t  d i e  ö k o n o m i
s c h e n  T e i l z i e l e  um d i e  K om p o n en ten  g e r e c h t e  V e r m ö g e n s v e r t e i l u n g  
o d e r  g e s u n d e  Umwelt  e r g ä n z t  w e r d e n  m ü ß t e n ,  um a u s  dem b e s t e h e n 
d e n  V i e r e c k  e i n  P o l y g l o n  zu  m a c h e n ,  daß  dem S t a n d  d e r  W i s s e n 

s c h a f t  e n t s p r i c h t .
Im E i n z e l n e n  e n t h ä l t  § 1 StWG f o l g e n d e  T e i l z i e l e :

-  a u s s e n w i r t s c h a f t l i c h e s  G l e i c h g e w i c h t
-  P r e i s n i v e a u s t a b i l i t ä t
-  h o h e r  B e s c h ä f t i g u n g s s t a n d
-  a n g e m e s s e n e s  u n d  s t e t i g e s  W achs tum

M it  Ausnahme d e r  P r e i s n i v e a u s t a b i l i t ä t  s i n d  d i e s e  S u b z i e l e  a b e r  
a u c h  n i c h t  d i r e k t  q u a n t i f i z i e r b a r  u n d  o p e r a b e l .  A n g e s i c h t s  d e r  
A n f o r d e r u n g  , e i n e  " p l a n v o l l e "  W i r t s c h a f t s p o l i t i k  b r a u c h e  zum 
s i n n v o l l e n  E i n s a t z  i h r e r  R e s s o u r c e n  q u a n t i t a t a t i v e  V o r g a b e n ,  
i s t  d a h e r  b e h a u p t e t  w o r d e n ,  § 1 StWG b e d e u t e  g e g e n ü b e r  d e r
u n o p e r a b l e n  G e n e r a l k l a u s e l  d e s  g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e n  G l e i c h 

g e w i c h t s  k e i n e  n e n n e n s w e r t e  K o n k r e t i s i e r u n g .  D i e s e  P e r s 
p e k t i v e  i s t  d e s h a l b  s c h i e f ,  w e i l  n a c h  E r a r b e i t u n g  von  M e ß v o r -

S c h r i f t e n  1 '  d i e  B u n d e s r e g i e r u n g  d i e s e m  M ange l  d e s  G e s e t z e s
d a d u r c h  a b g e h o l f e r .  h a t ,  d a ß  s i e  i n  i h r e n  J a h r e s w i r t s c h a f t s -

/ 332 )
b e r i c h t e n  s t e t s  Z i e l a n g a b e n  q u a n t i t a t i v e r  A r t  m a c h t e .  ' ' 328 329 330 331 332 328 329 330 331 332

3 2 8 .  a u s d r ü c k l i c h  i n  d i e s e m  S i n n e  BVerfGE 7 9 , 3 1 1  ( 3 3 9 )
3 2 9 .  Maunz aaO. R d n r .  28  zu A r t .  1 0 9 ;  Wolf  aaO .
3 3 0 .  J a n s o n  ZRP 1 9 8 3 , 1 4 4
3 3 1 .  d u r c h  d e n  S a c h v e r s t ä n d i g e n r a t  s i e h e  J a h r e s g u t a c h t e n  1 9 6 7 / 6 8  

d o r t  Tz 247 f f .
3 3 2 .  v . A r n i m  V o l k s w i r t s c h a f t s p o l i t i k  S .  153 f f .
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Im E i n z e l n e n  i s t  u n t e r  d e n  E i n z e l z i e l e n  d e s  § 1 StWG f o l g e n d e s  
zu  v e r s t e h e n :

3 . 3 . 2 . 1 .  P r e i s n i v e a u s t a b i l i t ä t

V o l k s w i r t s c h a f t l i c h  d r ü c k t  d a s  P r e i s n i v e a u  d a s  V e r h ä l n i s  von  
m o n e t ä r e r  N a c h f r a g e  zum g e s a m t e n  p o t e n t i e l l e n  A n g e b o t  an  W aren  
u n d  D i e n s t l e i s t u n g e n  a u s .  D a b e i  b e d e u t e t  S t a b i l i t ä t  d e r  P r e i s e  
n i c h t  d i e  S t a b i l i t ä t  a l l e r  E i n z e l p r e i s e ,  s o n d e r n  d e s  P r e i s n i 

v e a u s  a l l g e m e i n ,  s o d a ß  s t e i g e n d e  P r e i s e  i n  e i n e m  S e k t o r  d u r c h
. .. ( 333)f a l l e n d e  i n  e i n e m  a n d e r e n  a u s g e g l i c h e n  w e rd en  k ö n n e n .  ' #

Zur  O p e r a t i o n a l i s i e r u n g  d e s  s o  v e r s t a n d e n e n  T e i l z i e l e s  P r e i s n i 
v e a u s t a b i l i t ä t  b e n u t z t  man d i v e r s e  s t a t i s t i s c h e  I n d i c e s  , d i e  
a u s  dem W er t  v e r s c h i e d e n e r  W a r e n k ö r b e  e r r e c h n e t  w e r d e n .
Von e i n e m  s t a b i l e n  P r e i s n i v e a u  s p r i c h t  man i n  d i e s e m  S i n n e ,  

wenn d e r  P r e i s i n d e x  f ü r  d a s  B r u t t o s o z i a l p r o d u k t  um n i c h t  m ehr

a l s  1 % im J a h r  s t e i g t .
D i e  G e f ä h r d u n g  d e s  Z i e l s  d e r  P r e i s n i v e a u s t a b i l i t ä t  i s t  v o r  
a l l e m  im H i n b l i c k  a u f  d i e  z e n t r a l e n  A u s w i r k u n g e n  a u f  E inkom 
m en s-  u n d  V e r m ö g e n s v e r t e i l u n g  u n d  f ü r  d i e  F u n k t i o n s f ä h i g k e i t  
d e r  m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n  O rd n u n g  ü b e r h a u p t  zu b e u r t e i l e n . 

(335)

3 3 3 . v . A r n i m  V o l k s w i r t s c h a f t s p o l i t i k  
3 3 4 . S a c h v e r s t ä n d i g e n r a t  aaO. S . 1 3 3
3 3 5 . H o l lm a n n  a a O .  S . 6 3
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3 . 3 . 2 . 2  Hoher B e s c h ä f t i g u n g s g r a d

M a ß s t a b  f ü r  d e n  B e s c h ä f t i g u n g s s t a n d  i s t  d i e  Z a h l  d e r  A r b e i t s 
s u c h e n d e n  und  K u r z a r b e i t e r  u n d  d i e  i h r  g e g e n ü b e r s t e h e n d e  Z a h l

d e r  o f f e n e n  S t e l l e n .  ( ^ 3 6 )

Von V o l l b e s c h ä f t i g u n g  g e h t  man a u s ,  wenn d e r  A n t e i l  d e r  A r
b e i t s l o s e n  im J a h r e s m i t t e l  b e i  c a .  1% a l l e r  a b h ä n g i g e n  E r w e r b s 

p e r s o n e n  l i e g t ,
D ab e i  b l e i b t  a l l e r d i n g s  zu b e a c h t e n ,  d a ß  d a s  StWG n i c h t  d i e s e  
V o l l b e s c h ä f t i g u n g ,  s o n d e r n  e i n e n  h o h e n  B e s c h ä f t i g u n g s s t a n d  a l s

Z i e l  h a t .  ^33®) w ü r d e  man d i e  V o l l b e s c h ä f t i g u n g  a b s o l u t  s e t z e n  

und o h n e  R ü c k s i c h t  a u f  d i e  a n d e r e n  T e i l z i e l e  a n s t r e b e n ,  so  w ä re  
v o r  a l l e m  d a s  T e i l z i e l  d e r  P r e i s n i v e a u s t a b i l i t ä t  a u f  D auer

u n e r r e i c h b a r . i 3 3 ^ )

3 . 3 . 2 . 3 .  A u ß e n w i r t s c h a f t l i c h e s  G l e i c h q w i c h t

Das a u s s e n w i r t s c h a f t l i c h e  G l e i c h g e w i c h t  l i e g t  d a n n  v o r ,  wenn 

d i e  G e s a m t e r l ö s e  a u s  d e r  A u s f u h r  von D i e n s t l e i s t u n g e n ,  K a p i t a 
l i e n  u n d  G ü t e r n  g e n a u s o  g r o ß  s i n d ,  w ie  d e r  W er t  d e r  a u s  dem 

A u s l a n d  i m p o r t i e r t e n  G ü t e r ,  K a p i t a l i e n  und D i e n s t l e i s t u n g e n .  
A n g e s i c h t s  d e r  G e f a h r e n  e i n e r  i m p o r t i e r t e n  I n f l a t i o n  i s t  e s  

u n a b d i n g b a r ,  e i n e  A r t  i n t e r n a t i o n a l e n  G l e i c h s c h r i t t s  d e r  Kon
j u n k t u r z y k l e n  h e r z u s t e l l e n .  D i e  d e u t s c h e  W i r t s c h a f t  i s t  a l s  
e i n e  m i t  dem A u s l a n d  a u f  d a s  E n g s t e  v e r w o b e n e  V o l k s w i r t s c h a f t  
d av o n  z e n t r a l  b e t r o f f e n .  Dennoch muß man a n g e s i c h t s  d e s  a u f  d i e  336 337 338 339 336 337 338 339

3 3 6 .  v . A r n i m  S a c h v e r s t ä n d i g e n r a t  aaO .  TZ 247 f f .
3 3 7 .  F i n a n z b e r i c h t  d e r  BReg. 1969 S . 1 6  f f .
3 3 8 .  D a h e r  i s t  e s  v e r f e h l t ,  wenn i n  d e r  a k t u e l l e n  r e c h t s p o l i t i 

s c h e n  D e b a t t e  a n l ä ß l i c h  d e r  W i e d e r v e r e i n i g u n g  b e h a u p t e t  
w i r d ,  a u c h  i n  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  g e b e  e s  m i t  dem StWG e i n  
R e c h t  a u f  A r b e i t

3 3 9 .  s o  a u c h  H o l lm a n n  a a O .  S .6 4
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s t a r k e  E x p o r t o r i e n t i e r u n g  z u r ü c k z u f ü h r e n d e n ,  f a s t  s c h o n  c h r o 
n i s c h  zu n e n n e n d e n  H a n d e l s b i l a n z ü b e r s c h u s s e s ,  wohl d a s  G l e i c h 
g e w i c h t  mehr im S i n n e  e i n e s  d e r  W i r t s c h a f t s s t r u k t u r  d e r  B u n d e s 
r e p u b l i k  a n g e p a ß t e n ,  g e s u n d e n  und  f ü r  d i e  H a n d e l s p a r t n e r  n o c h

a k z e p t a b l e n  Ü b e r s c h u s s e s  m o d i f i z i e r e n .

3 . 3 . 2 . 4 .  A n g e m e s s e n e s  und s t e t i g e s  W i r t s c h a f t s w a c h s t u m

G em essen  w i r d  d i e  G r o ß e  d e s  W i r t s c h a f t s w a c h s t u m  a l s  d e r  j ä h r 

l i c h e  Zuwachs d e s  r e a l e n  B r u t t o - I n l a n d s - P r o d u k t s .

Der B e g r i f f  d e r  A n g e m e s s e n h e i t  k a n n  s e l b s t  von  W i r t s c h a f t s w i s 
s e n s c h a f t l e r n  n i c h t  d e f i n i e r t  w e r d e n ,  s t e l l t  s i c h  a l s o  a l s

L e e r f o r m e l  d a r .
S t e t i g k e i t  d e s  W achs tum s b e d e u t e t  h i n g e g e n ,  d a ß  u n g e a c h t e t  
a l l e r  k o n j u n k t u r e l l e n  S c h w a n k u n g en ,  d u r c h  a k t i v e  K o n j u n k t u r 

p o l i t i k  e i n  l a n g f r i s t i g  b e r e c h e n b a r e r  W a c h s t u m s t r e n d  e r k e n n b a r

s e i n  muß.

3 . 3 . 2 . 5 .  Z i e l k o n f l i k t e  und P r i o r i t ä t e n

Aus d e r  F o r m u l i e r u n g  d e s  § 1 StWG, n a c h  d e r  a l l e  T e i l z i e l e  
" g l e i c h z e i t i g "  e r r e i c h t  w e r d e n  s o l l e n ,  w i r d  g a n z  a l l g e m e i n  a u f  
d i e  G l e i c h r a n g i g k e i t  d e r  T e i l z i e l e  g e s c h l o s s e n .  E i n e  S o n d e r 
s t e l l u n g  d e s  W a c h s tu m s ,  e tw a  w e i l  e s  a l l e i n e  d i e  G r u n d l a g e  f ü r  
a l l e  a n d e r e n  Z i e l e  s e i ,  i s t  w e d e r  a u s  dem j u r i s t i s c h e n  T e x t ,  
n o c h  a u s  d e r  W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t  h i n r e i c h e n d  b e l e g t  w o r d e n .  340 341 342 343 340 341 342 343

3 4 0 .  g e n a u s o  M ö l l e r  S t a b G  R d n r . l l  zu § 1
3 4 1 .  v .A r n i m  V o l k s w i r t s c h a f t p o l i t i k  S . 1 6 0
3 4 2 .  so  a u c h  H o l lm a n n  a a O .  S .6 5
3 4 3 .  v . A r n i m  V o l k s w i r t s c h a f t s p o l i t i k  S . 1 6 0



I

T



1 2 1

Das g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e  G l e i c h g e w i c h t  i s t  d a n n  e r r e i c h t ,  wenn 
a l l e  T e i l z i e l e  e n d g ü l t i g  e r r e i c h t  s i n d .  D ie  E i n b e z i e h u n g  d e s  
W achs tums a l s  F l u ß g r ö ß e  b e d e u t e t  d a b e i ,  daß  e s  s i c h  um e i n  
d y n a m i s c h e s ,  n i c h t  um e i n  s t a t i s c h e s  G l e i c h g e w i c h t  h a n d e l t .

D a b e i  i s t  zu b e a c h t e n ,  daß  e s  b e i  d e n  § 1 StWG f e s t g e s c h r i e b e 
n e n  v i e r  T e i l z i e l e n  um Z i e l e  h a n d e l t ,  d i e  u n t e r e i n a n d e r  i n  

e i n e m  S p a n n u n g s v e r h ä l t n i s  s t e h e n ,  d e r e n  g l e i c h z e i t i g e  R e a l i s i e -
. ( 344 )

r u n g  s i c h  m i t u n t e r  d e n k n o t w e n d i g  a u s s c h l i e ß t .  '  Der d u r c h
d a s  m a g i s c h e  V i e r e c k  b e z w e c k t e  A u s g l e i c h  d e r  I n t e r e s s e n  a l l e r

am W i r t s c h a f t s g e s c h e h e n  B e t e i l i g t e r  ^ 4 ^  e r f o r d e r t  a l s o  d e n  
V e r s u c h  a l l e  Z i e l e  m ö g l i c h s t  w e i t g e h e n d  zu v e r w i r k l i c h e n ,  o h n e  
b e i  e in e m  zu g r o ß e  A b s t r i c h e  m a c h e n  z u  m ü s s e n ,  w o b e i  k e i n e s  d e r  
Z i e l e  g a n z  o h n e  A b s t r i c h e  b e i  e i n e m  a n d e r e n  a n g e s t r e b t  w e r d e n  
k a n n .

A l l e n  T e i l z i e l e n  i s t  d e r  C h a r a k t e r  e i n e s  w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e n  
I d e a l s  g e m e i n ,  e i n e s  I d e a l s ,  d a ß  s t ä n d i g e n  k o n j u n k t u r e l l e n  
Schw ankungen  a u s g e s e t z t  i s t .  E i n  a n g e s t r e b t e s  o d e r  e r r e i c h t e s  
G l e i c h g e w i c h t  k a n n  d a h e r  immer n u r  l a b i l ,  n u r  p r e k ä r  s e i n .  
D i e s e  s y s t e m i m m a n e n t e  L a b i l i t ä t  i s t  s t r e n g  von d e r  S t ö r u n g  d e s  
g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e n  G l e i c h g e w i c h t s  zu t r e n n e n .  A l l e i n  a n g e 
s t r e b t  w e rd e n  k a n n  e i n  d y n a m i s c h e s  G l e i c h g e w i c h t  d e r  A r t ,  d a ß  
e i n e  K e t t e  v o n  G l e i c h g e w i c h t s z u s t ä n d e n  q u a s i  e i n e n  G l e i c h g e 
w i c h t s p f a d  m a r k i e r e n .  Das s c h l i e ß t  p a r t i e l l e  U n g l e i c h g e w i c h t e

n i c h t  a u s .  ^ 4i^
Nur  g r o b e  A u s s c h l ä g e  b e i  e i n e m  o d e r  m e h r e r e n  T e i l z i e l e n  r e c h t -  
f e r t i g e n  d i e  Annahme e i n e r e  S t ö r u n g  d e s  g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e n

G l e i c h g e w i c h t s ^ 4 ^ ) ,  n i c h t  s c h o n  d i e  T a t s a c h e ,  d a ß  d i e  E n t w i c k 
l u n g  e i n e r  K om ponente  h i n t e r  d e n  w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e n  E r w a r -  344 345 346 344 345 346

3 4 4 .  d a h e r  s o g .  " m a g i s c h e s "  V i e r e c k  v e r g l .  BVerfGE 7 9 ,  311 ( 3 3 9 )
3 4 5 .  Wolf aaO.
3 4 6 .  H o l lm an n  aaO .  S . 6 1  
347 .K a r e n k e  DÖV 1 9 7 3 ,  405
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t u n g e n  2 u r ü c k b l e i b t . ^ 4 ®̂
D a b e i  kommt e s  w e n i g e r  a u f  d i e  a b s o l u t e n  G rö ß e n  d e r  e i n z e l n e n  

T e i l z i e l e ,  a l s  v i e l m e h r  a u f  d i e  d a r a u s  a b l e s b a r e  E n t w i c k l u n g s 

t e n d e n z  a n .  B e i  g l e i c h z e i t i g e r  G e f ä h r d u n g  m e h r e r e r  T e i l 
z i e l e ,  h a t  d a s  am m e i s t e n  vom S o l l  a b w e i c h e n d e  T e i l z i e l  P r i o r i 

t ä t .  <348 349 348 349 3 5 0 >

3 4 8 .  K l e i n  aaO .  R d n r .  8 zu A r t .  115 GG
3 4 9 .  BVerfGE 7 9 ,  311  ( 3 3 9 )
3 5 0 .  BVerfGE 7 9 ,  311  ( 3 4 0 )
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4 . Das D e m o k r a t i e p r i n z i p  d e s  A r t .  20 I GG a l s  K r e d i t q r e n 2 e

Wie a u c h  d a s  BVerfG  i n  s e i n e m  U r t e i l  b e t o n t /  kann  man d i e
P i n a n z v e r f a s s u n g  m i t  i h r e n  d e f i z i t b e s c h r ä n k e n d e n  Normen n i c h t  

i s o l i e r t  s e h e n ,  s o n d e r n  muß d i e  E i n b i n d u n g  i n  d i e  r e c h t s s t a a t 
l i c h  d e m o k r a t i s c h e  Ordnung  b e a c h t e n .  Damit t r i t t  d i e  Ü b e r l e g u n g  
i n  d e n  V o r d e r g r u n d ,  ob  a u s  dem a l l g e m e i n e n  D e m o k r a t i e p r i n z i p  
n i c h t  z u s ä t z l i c h e  G r e n z e n  f ü r  d i e  S t a a t s v e r s c h u l d u n g  zu g e w i n 

nen  s e i e n .

Im A n s c h l u ß  a n  d i e  Ü b e r l e g u n g e n  v o n  N i k l a s  Luhmann zum z e i t l i -
(352)c h en  D u k tu s  p o l i t i s c h - a d m i n i s t r a t i v e r  P r o z e s s e  y } w u rd e n  

d e s s e n  F o l g e r u n g e n  a u c h  i n  d e r  j u r i s t i s c h e n  D e m o k r a t i e d i s k u s 
s i o n  e n t s p r e c h e n d  v e r a r b e i t e t .  Luhmann h a t t e  Z e i t p e r i o d e n  im 
V e r f a s s u n g s g e f ü g e  n i c h t  a l s  n a t ü r l i c h e  E l e m e n t e ,  s o n d e r n  a l s  
s o z i a l t e c h n i s c h e  W erk zeu g e  a u s g e m a c h t .  Noch w e i t e r g e h e n d e r ,  e r  
b e s c h r i e b  d e r e n  F u n k t i o n  a l s  d a z u  d i e n l i c h ,  s a c h l i c h e  und 
s o z i a l e  P r o b l e m e  z u l a s t e n  d e r  Z e i t d i m e n s i o n  zu n e u t r a l i s i e -

Vor a l l e m  H ä b e r l e  ^ a t  d a s  d a h i n g e h e n d  a u fgenom m en ,  daß  

d i e  F u n k t i o n  d e r  D e m o k r a t i e  d a r i n  zu v e r s t e h e n  s e i ,  O p t i o n e n  zu 
e r ö f f n e n  und a u c h  z u k ü n f t i g  o f f e n z u h a l t e n ,  a b e r  a u f  k e i n e n  F a l l

O p t i o n e n  f ü r  d i e  Z u k u n f t  g ä n z l i c h  zu z e r s t ö r e n .  ( 3 5 5 )  

D e m o k r a t i e  s e i  a u f  A l t e r n a t i v e n ,  a u f  a l t e r n a t i v e  
Z u k u n f t s p r o j e k t i o n e n  a n g e w i e s e n  und  r e a g i e r e  a u f  n i c h t s  
a n f ä l l i g e r  a l s  a u f  e n d g ü l t i g e  N e g a t i o n e n .  D i e s e  M ö g l i c h k e i t  zum 351 352 353 354 355 351 352 353 354 355

3 5 1 .  BVerfGE 7 9 ,  311 (3 2 8 )
3 5 2 .  P o l i t i s c h e  V e r f a s s u n g e n  im K o n t e x t  d e s  G e s e l l s c h a f t s s y s 

t e m s  i n :  d e r  S t a a t  1 2 , 1  (1 2 )
3 5 3 .  Luhmann a aO .  S . 1 3
3 5 4 .  Z e i t s c h r . P o l  1 9 7 4 ,  12
3 5 5 .  D e m o k r a t i s c h e  V e r f a s s u n g s t h e o r i e  im L i c h t e  d e s  M ö g l i c h e n  

AöR 1 0 2 , ,  27 f f .
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E x p e r i m e n t i e r e n ,  z u r  Abwendung n a c h  e r k a n n t e n  F e h l s t e u e r u n g e n  

i s t  n a c h  H ä b e r l e  g e r a d e z u  d i e  k e n n z e i c h n e n d e  E i g e n s c h a f t  d e s  
D e m o k r a t i e g e b o t s ,  w e l c h e s  s e i n e r s e i t s  g e r a d e z u  k o n s t i t u t i v  f ü r

d i e  " o f f e n e  G e s e l l s c h a f t "  d e s  G r u n d g e s e t z e s  s e i .  i 3 5 6  357 358 359 360 361)

A ls  d e m o k r a t i s c h e s  M i n i m a l p o s t u l a t  l i e ß e  s i c h  d a r a u s  d i e  an  
d a s  P a r l a m e n t  g e r i c h t e t e  A u f f o r d e r u n g  a b l e i t e n ,  s i c h  a l l e r  
E n t s c h e i d u n g e n  zu  e n t h a l t e n ,  d i e  z u k ü n f t i g e n  P a r l a m e n t e n  d i e

M ö g l i c h k e i t  z u r  s e l b s t b e s t i m m t e n  E n t s c h e i d u n g  näh m en .  1 1
Bevor  man d i e  K o n s e q u e n z e n  e r m i t t e l t ,  d i e  d i e s e s  V e r s t ä n d n i s

(358)g an z  o f f e n s i c h t l i c h  f ü r  d i e  S t a a t s v e r s c h u l d u n g  h a t  1 , muß
h i n t e r f r a g t  w e r d e n ,  ob  e s  w i r k l i c h  d a s  von H ä b e r l e  g e z e i c h n e t e  
D e m o k r a t i e b i l d  i s t ,  d a s  dem G r u n d g e s e t z  z u g r u n d e  l i e g t .

D e m o k r a t i e  i s t  i n  e r s t e r  L i n i e  e i n e  Form d e r  H e r r s c h a f t ,  d a s

h e i ß t  d e r  M a c h t a u s ü b u n g  '  , u n d  d a m i t  e i n  Rahmen i n s t i t u t i o 
n e l l e r  A r t  z u r  l e g i t i m e n  P r o d u k t i o n  von  v e r b i n d l i c h e n  V o rg a b en

f ü r  d a s  s t a a t l i c h e  und g e s e l l s c h a f t l i c h e  L e b e n  s i n e

H e r r s c h a f t  d e s  V o l k e s ,  d i e  a n  d e r  F r e i h e i t s i d e e  a u s g e r i c h t e t  
i s t ,  v e r l a n g t  a b e r  d i e  G e s t a l t u n g s f r e i h e i t  d e s  P a r l a m e n t e s

und zwar  v o r d r i n g l i c h  d e s  a k t u e l l  a m t i e r e n d e n  
P a r l a m e n t e s .  M i t  j e d e r  E n t s c h e i d u n g  f ü r  e t w a s  w i r d  z w a n g s l ä u f i g  
a u ch  e i n e  E n t s c h e i d u n g  g e g e n  e t w a s  a n d e r e s  g e t r o f f e n .  
U n v e r m e i d l i c h  i s t  d a b e i ,  d a ß  m anche  O p t i o n  f ü r  d i e  Z u k u n f t  gan z  
v e r e i t e l t  w i r d .  D ie  G e s e t z g e b u n g  k a n n  s i c h  n i c h t  im b l o ß e n  

O f f e n h a l t e n  von O p t i o n e n  e r s c h ö p f e n ,  p o l i t i s c h e  E n t s c h e i d u n g  
i s t  mehr  a l s  b l o ß e r  D u r c h g a n g s p o s t e n  e i n e s  im m erw äh ren d en  

P r o z e s s e s .  W e i t e r h i n  e r s c h e i n t  e s  a l s  ü b e r z o g e n ,  d i e  o f f e n e  356 357 358 359 360 361

3 5 6 .  V e r f a s s u n g  a l s  ö f f e n t l i c h e r  P r o z e s s  S . 5 7
3 5 7 .  s o  d i e  I n t e r p r e t a t i o n e n  von H e n s e l e r  AöR 1 0 8 , 4 9 0  (500)  

D o n n e r  Z P a r l  1 9 8 7 , 4 3 6  ( 4 4 8 )  u n d  v . A r n i m  BayV bl  1 9 8 1 ,5 1 4
3 5 8 .  H ä b e r l e  s e l b s t  s i e h t  d i e s e  K o n s e q u e n z  a n s c h e i n e n d  n i c h t
3 5 9 .  f ü r  d i e  h .M .  Maun2  Z i p p e l i u s  d t .  S t a a t s r e c h t  S . 3
3 6 0 .  Maunz Z i p p e l i u s  aaO .
3 6 1 .  BVerfGE 1 8 , 2 5 7  ( 2 7 3 ) ;  6 0 , 1 6  ( 4 3 )  ; u n d  v i e l e  a n d e r e  mehr
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G e s e l l s c h a f t  s c h o n  a l l e i n  d a d u r c h  g e f ä h r d e t  zu  s e h e n ,  daß  d e r  
a k t u e l l e  G e s e t z g e b e r  m i t  d e r  O p t i o n  f ü r  e i n e  Maßnahme, dem 
z u k ü n f t i g e n  G e s e t z g e b e r  e i n e  a n d e r e  O p t i o n  v e r b a u t .

K l a s s i s c h  u n d  r i c h t i g  v e r s t a n d e n  b e i n h a l t e t  D e m o k r a t i e  h a u p t 

s ä c h l i c h  d a s  P r i n z i p ,  Macht n u r  a u f  Z e i t  zu v e r g e b e n .  Das 
b e d e u t e t ,  d i e  j e w e i l i g e n  M a c h t h a b e r  n a c h  w i e d e r k e h r e n d e n  P e r i o 
den  a b z u b e r u f e n  und  d u r c h  d a s  V o lk  a l s  S o u v e r ä n  n e u e  M a c h th a b e r

b e r u f e n  zu  l a s s e n . D a b e i  i s t  e s  zwar m ö g l i c h ,  d a ß  d a s  V olk  
d i e  a l t e n  M a c h t h a b e r  e r n e u t  b e r u f z ,  d a s  P r i n z i p  d e r  p e r s ö n 
l i c h e n  D i s k o n t i n u i t ä t  v e r b i e t e t  a b e r ,  daß s i c h  d i e s e  a l s  s o l c h e

und  g e s c h l o s s e n  z u r  W ie d e r w a h l  s t e l l e n .

A u f f ä l l i g s t e  B e i s p i e l e  und  A u s d r u c k  d e s  s o  v e r s t a n d e n e n  De

m o k r a t i e p r i n z i p s  s i n d  d i e  Amts -  u n d  L e g i s l a t u r p e r i o d e n ,  d i e  
j e d e m  O r g a n ,  d a s  M ach t  i n  i r g e n d e i n e r  Form a u s ü b t ,  v e r b i n d l i c h  

v o r s c h r e i b e n ,  n a ch  w e l c h e r  Z e i t  s e i n e  M acht  ( s p ä t e s t e n s )  e n -

V e r s c h i e d e n t l i c h  w i r d  a u s  dem d u r c h  d i e s e  P e r i o d e n  k o n k r e t i 
s i e r t e n  D e m o k r a t i e p r i n z i p  g e f o l g e r t ,  d a ß  s i c h  d i e  B e f u g n i s s e  
d e s  O r g a n s  a u f  d i e  G e s t a l t u n g  d e s  s o  v o r g e g e b e n e n  Z e i t r a u m e s  zu 
b e s c h r ä n k e n  h ä t t e n .  D a r a u s  f o l g e ,  daß  g r u n d s ä t z l i c h  e i n e  Vo

r a u s v e r f ü g u n g  ü b e r  d i e  Z u k u n f t  m i t  dem ( s o  v e r s t a n d e n e n )

P r i n z i p  d e r  D e m o k r a t i e  u n v e r e i n b a r  s e i . ^ ^ ^  E i n  d e m o k r a t i s c h  362 363 364 365 366 362 363 364 365 366

3 6 2 .  Der  k l a s s i s c h e  T e r m i n u s  l a u t e t  " H e r r s c h a f t  a u f  Z e i t "  v e r g l .
d a z u  K . S t e r n  S t a a t s r e c h t  B d . l  S . 6 0 9  w i e  h i e r :  P ü t t n e r
S t a a t s v e r s c h u l d u n g  S . l l ;  K i r c h h o f  F i n a n z p o l i t i k  im Umbruch 
S . 2 7 7 ;  v . A r n i m  BayVerwBl 1 9 8 1 , 5 1 4  (5 1 8 )

3 6 3 .  B ö c k e n f ö r d e  D e m o k r a t i e  a l s  V e r f a s s u n g s p r i n z i p  S . 8 9 0  
BVerfGE 1 , 3 3 ;  3VerfGE 2 , 1

3 6 4 .  z u r  d e n n o c h  f a k t i s c h e n  P e r p e t u i e r u n g  v o n  P a r l a m e n t  und 
R e g i e r u n g  s i e h e  H e n s e l e r  AöR 1 0 8 ,  490 ( 4 9 0 )

3 6 5 .  z . b .  n a c h  A r t . 39 GG 4 J a h r e  f ü r  d e n  B u n d e s t a g ; n a c h  A r t . 54
I I  GG 5 J a h r e  f ü r  d e n  E u n d e s p r ä s i d e n t ; n ach  § 4
BVerfGG 12 J a h r e  f ü r  V e r f a s s u n g s r i c h t e r

3 6 6 .  am d e u t l i c h s t e n  P ü t t n e r  S t a a t s v e r s c h u l d u n g  S . 1 0
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gewähltes Parlament wäre demnach in seiner legislativen Tätig
keit auf solche Gesetze beschränkt , die keine Wirkkraft über
die Legislaturperiode hinaus entfalten. }

Das kann nicht richtig sein, gibt es doch ein unabweisbares und 
unbestrittenes Bedürfnis nach Gesetzgebung, die über die re
lativ kurzen Legislaturperioden hinausreicht. Zwar könnte man 
dieses System noch dadurch retten, daß man jedem neu gewählten 
Parlament zuerst die Aufgabe zuweist, zu entscheiden, welche 
"alten" Gesetze es übernehmen wolle und welche nicht. Allein 
ein groteskes Verfahren! Zudem auch ein überflüssiges Verfah
ren, da die Regel lex posterior derogat legi priori dem 
Anliegen der zeitlichen Begrenzung der Wirkung von Parlaments
entscheidungen genauso gut gerecht wird, ohne allerdings wie 
oben die aufwendige Konstruktion der "Gesetzesübernahme" zu
benötigen. 1 Das Demokratieprinzip kann nicht so eng inter
pretiert werden, daß es grundsätzlich keine Gesetzeswirkungen 
über die Dauer einer Legislaturperiode hinaus zuließe.

Möglicherweise existieren aber Durchbrechungen dieses Grundsat
zes. Zu denken ist an das klassische Beispiel des Abschlusses 
eines unkündbaren völkerrechtlichen Vertrages oder auch an den 
invers konstruierten Fall des Austritts aus einem völkerrecht
lichen Vertrage, in den es keinen einseitigen Wieder-Eintritt
gibt.«367 368 367 368 369»

Trotz der in der Zukunft möglichen Lasten, trotz der Irre
versibilität der Entscheidung, rechtfertigt diese Konstellation

367. vergl. auch Diskussion über das Schicksal von Gesetzes
entwürfen über Legislaturperioden hinweg

368. vergl. die oben beschriebene britische Verfassunaskon 
vention "Parliament cannot bind its succesors"

369. Wilfried Bayer: Die Aufhebung völkerrechtlicher Verträge 
im deutschen parlamentarischen Regierungssystem S.201 ff. 
zum sog. Saarvertrag BVerfGE 4,157; zum Grundlagenvertrag 
BVerfGE 36,1 vor allem aber der EWG - Vertrag!
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aber keine Durchbrechung des aufgezeigten Grundsatzes. Der 
Eintritt von Lasten in der Zukunft ist nämlich keineswegs 
gewiß. Ein Vertrag kann genausogut extrem nutzbringend sein, 
wie sich seine Kündigung als ein weiser Entschluß darstellen 
kann. Solange aber dem Parlament nicht der Vorwurf gemacht 
werden kann, es verlagere gewußt und bewußt Lasten in die 
Zukunft, so lange kann das Prinzip nicht ausgehebelt werden. Es 
geht nicht um das rein formale Offenhalten von Optionen, son
dern um materielle Entscheidungen, die nach belastend oder 
begünstigend zu qualifizieren sind. Es bleibt bei der Regel,daß 
das aktuelle Parlament grundsätzlich frei über seine Gesetzge
bung entscheiden kann. Das demokratische Verfassungsrecht muß 
insofern dem Augenmaß des Gesetzgebers vertrauen.

Gelegentlich ist für die Staatsfinanzierung im Hinblick auf die 
periodische Ausgestaltung des Budgetprozesses und die Haus
haltsgrundsätze, die die zeitliche Limitierung der gesetzlichen 
Ermächtigung betonen, etwas von dieser Regel Abweichendes 
behauptet worden. Hier läge ein durch eben diese Besonderheiten 
gerechtfertigtes Anwendungsgebiet für die demokratisch be
gründete Ausnahme, nach der sich die Auswirkungen des Gesetzes 
sich auf die durch Wahl legitimierte Zeit beschränken müß- 
ten.i 370)
Das Argument, die Jährlichkeit des Budgets rechtfertige so eine 
Beschränkung des Staates auf die Einnahmen, die in einer Legis
laturperiode zu erwarten seien, verböte also jede längerfristi
ge Belastung durch der Kreditaufnahme korrespondierenden Rück
zahlungsverpflichtungen, *37*) vermag indes nicht zu überzeugen. 
Die verfassungsgechichtlich und aus praktischen Erwägungen zu
erklärende Jährlichkeit*372* stellt keine solche Abweichung vom

370.allgemein für das Haushalitsrecht Püttner aaO.
speziell für das Leistungsrecht Mußgnug WdStrl 47,114 

371.im Anschluß an Püttner (aaO), Birk DVbl.1984, 745 (749) 
v.Arnim BayVbl 1981,514 (519)

372.vergl oben die Kapitel 4.2.1. und 5.1.
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normalen Gesetzgebungsverfahren dar, als das aus ihr solch 
weitgehenden Konsequenzen gefolgert werden könnten.
Ausserdem kann man das Demokratieprinzip weder im allgemeinen 
Gesetzgebungsverfahren noch im speziellen Fall der Haushaltsge
setzgebung isoliert betrachten. Auf jeden Fall entfaltet das 
ebenfalls in Art. 20 I GG verankerte Sozialstaatsprinzip Wir
kungen, die sich mit denen des Demokratieprinzips überla-
gern.1 ' In seinem Kern fordert das Sozialstaatsprinzip auch 
den Gesetzgeber dazu auf, die menschenwürdigen Existenzbeding
ungen für die Zukunft zu sichern. Damit gebietet dieser Verfas
sungsgrundsatz geradezu, für die Zukunft vorausschauende Geset
ze zu erlassen, die sich per definitionem nicht auf Gegen
wartswirkungen beschränken können. Die gesetzlich ver
ankerte Pflicht zur mittel- und langfristigen Finanzplanung 
belegt darüber hinaus, daß der Staat die Auswirkungen seines 
Finanzgebarens nicht auf die Dauer einer Legislaturperiode 2U 
beschränken hat.

Die die Dauer einer Legislaturperiode überdauernden Rück
zahlungsverpflichtungen verstoßen also nicht dadurch gegen die 
Verfassung, weil sie undemokratisch wären. Vielmehr wird der 
Grundsatz der Demokratie derart vom Sozialstaatsprinzip überla
gert und durch Art. 115 GG, der die Zulässigkeit der Staatsver
schuldung ja voraussetzt, derart konkretisiert, daß die Staats
verschuldung in diesem Sinne als demokratisch legitimiert 
angesehen werden muß.
Aus der Sicht eines amtierenden Parlamentes sind also von 
vorherigen Parlamenten begründete Rückzahlungsverpflichtungen 
zwar Faktoren, die seine Entscheidungs - und Gestalcungskompe- 
tenz als Haushaltsgesetzgeber faktisch beeinträchtigen, sie 
sind aber als legale und auch legitime Vorausgestaltung der 373 374 373 374

373. Bachof WdStrl 12,38 (39); Henseler AöR 108,490 (499) 
Donner ZParl 1987,436 (447)

374. Donner aaO. Vitzthum Parlament und Planung S.37 ff.
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í 37 5 1Entscheidungsbasis anzusehen und zu akzeptieren. 1 1 In der
anderen Richtung auf der Zeitachse bedeutet das, daß das amtie
rende Parlament ohne inhaltlich durch - aus dem Demokratieprin
zip erwachsende - rechtlich relevante Rücksichten begrenzt zu 
sein, die Situation und den Rahmen vorbereitet, innerhalb 
dessen sich die Gestaltungsfreiheit seiner Nachfolger nur 
entwickeln kann. Mit dieser Feststellung wird weder eine sys
temwidrige Durchbrechung des demokratischen Prinzips Macht auf 
Zeit, noch eine undemokratische Einschränkung der Gestaltungs
freiheit künftiger Parlamente postuliert, sondern der demokra
tische Grundsatz formuliert, daß das souveräne Parlament in 
jeder historischen Lage grundsätzlich frei entscheidet, welche
Lasten dem Gemeinwesen auferlegt werden. Wie oben
gezeigt, findet dieser Grundsatz in der Kollisicnsregel lex 
posterior derogat legi priori seine prominenteste Ausprägung. 
Gerade hier wird aber auch die Prämisse deutlich, die der hier 
vertretenen Meinung Grenzen zieht: legitime Vorausbestimmung
des Entscheidungsspielraumes setzt voraus, daß überhaupt ein 
Spielraum übrigbleibt.

Im Sinne dieses Argumentes könnte man die Staatsverschuldung 
dann als gegen den Verfassungsgrundsatz der Demokratie versto
ßend ansehen, wenn allein der Schuldendienst den Haushaltsge
setzgeber so einengt, daß er zur Verwirklichung eigener Vorha
ben keinerlei Mittel mehr zur Verfügung hätte. Da die Fähigkeit 
zu Ausgaben aber gleichzeitig die Fähigkeit zur Aufgabenerfül
lung ist, müßte man in diesem Falle davon sprechen, daß das 
vorhergehende Parlament nicht lediglich einen legitimen Rahmen

375.So schon BVerfGE 45,1 {32);aktuell BVerfGE 79,311 (343) 
a.A. Kloepfer in WDStRL40,63 (84) (für Schonungspflicht 

zugunsten der Entscheidungbasis zukünftiger Genera
tionen)
Benda Demokratie Sp.1199 ("es ergibt sich die ver
fassungsrechtliche Konsequenz, daß Festlegungen für 
über die Legislaturperiode hinausgehende Zukunft 
nach Möglichkeit zu vermeiden sind")

376.so auch Paul Henseler AöR 108,490 (506)
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für seinen Nachfolger gesetzt hat, sondern dieser. Rahmen auch 
bereits selbst mit einem Bild seiner Wahl vollständig gefüllt 
hat. Dies wäre in der Tat eine undemokratisch hohe, mithin 
verfassungswidrige StaatsVerschuldung.
Angesichts der aktuellen Zahlen kann aber keinesfalls davon
gesprochen werden, daß diese Extremgrenze in näherer Zukunft

/  3 7 7 )erreicht oder gar überschritten wurde. '

Im Anschluß an die Diskussion um das Mitbestimmungsgesetz und 
um die friedliche Nutzung der Atomernergie hat ein anderer 
Gesichtspunkt die Demokratie-Diskussion beschäftigt: inwieweit
diese Entscheidungen sich von den bisher gekannten Entscheidun
gen dadurch unterschieden, daß sie eine neue Qualität der

f 378)Unumkehrbarkeit darstellten1 }. Aus dieser behaupteten neuen 
Qualität wurde abgeleitet, sie entzögen sich der Verfügungsbe
fugnis der Parlamente, zumindest was die konventionellen Ent-

( 3 7 9 )scheidungsgrundsatze und Mehrheitserfordernisse angeht.
( 380)Mag man diese Folgerung auch für zu weitgehend halten ', so 377 378 379 377 378 379

377. anders wäre die Situation zu beurteilen, wenn man etwa die 
belgische Haushaltssituation zugrundelegen müßte. Nach 
einem Interview des belgischen Finanzministers Philippe 
Maystadt mit Der Zeit vom 11/05/1990 muß Belgien heute 
etwa ein Drittel seines gesamten Haushaltsaufkomraens zur 
Begleichung der öffentlichen Schuld aufbringen. Die Ab
hängigkeit vom Finanzmarkt ist extrem hoch, eine Erhöhung 
des Zinssatzes um 1 % würde Mehrausgaben von mehr als 25 
Milliarden BF (1,2 Milliarden DM) pro Jahr bedeuten. Das 
ist 0,5 % des gesamten Bruttosozialproduktes. Diese Zahlen 
belegen eine irreversible Bindung des Parlamentes, aufgrund 
"laxer Ausgabenpolitik" in den Jahren 1975-1981.

378. zur Mitbestimmung Mertens RdA 1975,89 (98)
speziell zum schnellen Brüter in Kalkar Cornelius Mayer 
Tasch ZRP 1979,59 (61) "Plutoniumstaat"

379. siehe vorherige FN
380.immerhin hat das BVerfG in seinen Entscheidungen zu den 

genannten Gebieten - 3VerfGE 25,1 (12ff); 49,89 (143); 
50,290 (335); 56,54 (78ff.) und AIFO 1987, 522 - die 
Besonderheiten insoweit anerkannt,als es eine ansonsten 
unbekannte Pflicht des Gesetzgebers zur Beobachtung der 
weiteren Entwicklung und eine damit korrespondierende 
legislative Nachbesserungspflicht angenommen hat
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kann dieser Gedanke für eine Begrenzung der Staatsschuld nicht 
nutzbar gemacht werden. Die angesammelte Staatsschuld stellt 
kein irreversibles Faktum dar, sie ist sehr wohl durch Kon
solidierung rückführbar. Richtig ist zwar, daß der von der 
Allgemeinheit dafür zu zahlende Preis hoch sein wird, ein hoher 
Preis für die Reversibilität ist aber keinesfalls mit der 
Irreversibilität gleichzusetzen. Nur für Letztere sind aber die 
erhöhten Anforderungen, wenn überhaupt, anwendbar. Daß auch ein 
sehr hoher Preis mit der absoluten Irreversibilität nicht 
gleichgesetzt werden kann, belegt das Beispiel der Kriegsfüh
rung. Die demokratische Legitimation zur bewaffneten Landesver
teidigung ist unbestritten. Genauso unbestritten hoch sind die 
Kosten, die ein Volk, auch in der Zukunft, dafür höchstwahr
scheinlich zu zahlen hat. Wenn aber diese wahrlich existenziel
le Entscheidung nicht ob der Kosten den Rahmen der Demokratie 
sprengt, dann erreicht die Staatsverschuldung diese Schwelle 
erst recht nicht.

Man muß daher mit dem BVerfG1 1 davon ausgehen, daß das 
Grundgesetz mit Art.115 I Satz 2 und Satz 3 das allgemeine 
Demokratieprinzip für die Frage der Staatsverschuldung so 
konkretisiert hat, daß aus dem allgemeinen Prinzip keine weite
ren Beschränkungen abzuleiten sind.

381.BVerfGE 79,311 (343)

M
hT.
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5. Ergebnis Rechtslage Deutschland

Auf einer über 200 jährigen verfassungsgeschichtlichen Tradi
tion aufbauend, haben die kreditlimitierenden Vorschriften des 
Grundgesetzes mit der Haushaltsreform 1967/69 ihre Form erhal
ten, die 1989 durch das Urteil des BVerfG interpretiert worden 
ist.

Den einschlägigen Art. 109 II GG und Art. 115 I GG liegt ein 
Konzept zugrunde, nach dem die Kreditfinanzierung zum einen 
Mittel zur Konjunkturpolitik ist, zum anderen aber auch das 
Faktum beachten muß, daß Kreditfinanzierung typischerweise 
zukunftsbelastend wirkt. Aus diesem Grunde ist eine Kreditauf
nahme dann verfassungswidrig, wenn sie die Summe der zukunfts
begünstigenden Investitionausgaben übersteigt. So

So hat das Grundgesetz ein dreistufiges Regelungssystem ge
schaffen, in dem sich die Staatsverschuldung grundsätzlich 
gemäß Art. 109 II GG an den Erfordernissen einer antizyklischen 
Konjunkturpolitik auszurichten hat.
Eine zweite Grenze ist durch Art. 115 I GG gezogen, nach dem 
die Summe der Ausgaben für Investitionen nicht unter der Neu
verschuldung liegen darf.
In diesen Artikel ist der Art. 109 II GG quasi als ungeschrie
benes Tatbestandsmerkmal hineinzulesen, sodaß eine unter der 
Investitionssumme liegende Neuverschuldung nicht automatisch 
unbedenklich ist.
Der zweite Halbsatz von Art. 115 I Satz 2 GG gewährt von dieser 
Regel dann eine Ausnahme, wenn eine höhere Verschuldung aus
nahmsweises erforderlich ist, um das gesamtwirtschaftliche 
Gleichgewicht wiederzugewinnen. In diesen Fällen hat der Haus
haltsgesetzgeber darzulegen, warum diese überhöhte Verschul
dung notwendig war.

i
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Bei diesem ganzen System hat sich vor allem der Versuch als 
problematisch erwiesen, Politikräume rechtlich zu regeln,ohne 
der Politik die notwendigen Freiräume zu nehmen. Der vom Grund
gesetz eingeschlagene Weg über unbestimmte Rechtsbegriffe mit 
weitem Beurteilungsspielraum, hat sich als relativ unwirksam 
erwiesen. Die nur auf ihre Appellfunktion gegründete kredit
limitierende Wirkung ist bescheiden geblieben und hat das 
Anwachsen der Staatsschuld nicht verhindern können.

Allerdings ist dadurch ein Öffentliches Bewußtsein geschaffen 
worden, daß Kreditfinanzierungen zunehmend kritischer sieht und 
das nicht zuletzt zu der Klärung durch das BVerfG geführt hat.
In diesem klarstellenden Urteil wird dann auch harsche Kritik 
geübt, eine strenge Auslegung der Vorschriften festgeschrieben 
und es wird gefordert, den unbestimmten Rechtsbegriffen durch 
Gesetz die Kontur zu geben, die sie justiziabel machen.

Der Rechtsstaat duldet kein den Bürger direkt oder indirekt . 
belastendes Handeln des Staates mehr, ohne diesen an Vorgaben 
zu binden und deren Einhaltung gerichtlich zu überwachen.
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K A P IT E L  V

Thesen zur juristischen Regelung der Staatsverschuldung

Staatsschulden sind ein wirtschaftspolitisch brisantes Thema. 
Durch ihre Hohe stellen sie sowohl international die gefähr
lichste Herausforderung für das Weltwirtschaftssystem, als auch 
national eine Bedrohung für wirksame Konjunkturpolitik und die 
Wohlfahrt des Einzelnen dar.

Staatsaufgaben lassen sich nicht von Staatsausgaben trennen. 
Die Entscheidung über das Ob und Wie von Staatsausgaben stellt 
somit das Herzstück der Politik dar. Gleichzeitig ist diese 
Entscheidungskompetenz auch Kern der staatlichen Souveränität.

Der Staat kann grundsätzlich nur diejenigen Mittel zur Aufga
benfinanzierung einsetzen, die er zuvor vereinnahmt, d.h. vom 
Bürger in der einen oder anderen Form abgezogen hat. Damit ist 
die Frage der Staatsfinanzierung eine Frage, die den Bürger 
individuell und direkt in seiner Freiheitssphäre betrifft. Das 
gilt gleichermaßen für die Finanzierung durch Steuern, wie für 
die durch Kredite.

Die Magna Charta und die Boston Tea Party markieren historische 
Wendepunkte, an denen aus dieser Erkenntnis heraus von den Be
troffenen verfahrensmäßige Sicherungen bei der Steuerfinanzie
rung erstritten wurden. Das an sich politische Thema der 
Staatsfinanzierung wurde Rechtsmaterie.
Für die Finanzierung durch Kredit markieren der Tübinger Ver
trag und die Verfassungen des süddeutschen Frühkonstitutio- 
nalismus eine entsprechende Wende zur Verrechtlichung.

Nach heutigen Maßstäben bedeutet das, daß es zu einem rechts
staatlich und demokratisch verfassten Gemeinwesen gehört, daß



I
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die zentralen Themen der staatlichen Einnahme- und Ausgaben
politik an rechtliche Regeln gebunden und der entsprechende 
Vollzug überprüft werden muß.

Ganz allgemein hat sich hierzu ein zweistufiges Regelungssystem 
herausgebildet, bei dem auf übergeordneter Ebene, meist der 
Verfassungsebene, die Grundsätze und Kompetenzen geregelt wer
den, während auf untergeordneter Gesetzesebene die Einzelheiten 
festgeschrieben wurden.
So hat sich in fast allen Rechtsfamilien ein Budgetprozess 
herausgebildet, der durch die Prinzipien der Öffentlichkeit, 
der Periodizität und der Vollständigkeit geprägt ist. Parla
mentarisches Zustimmungserfordernis und nachträgliche Kon
trolle des Haushaltsvollzuges durch Rechnungspräfungsinstitu- 
tionen sind weitere gemeinsame Cahrakteristika.

Ganz in dieses allgemeine Schema passen auch die Regelungen des 
deutschen Grundgesetzes, obwohl sie noch das absolut unübliche 
Element der materiellen Begrenzung der Staatsverschuldung 
enthalten.

Zwei Entwicklungen stellen indes die überkommene Rechtsordnung 
in Frage:

Zum Einen muß den politischen und administrativen Handlungs
trägern vorgeworfen werden, daß sie vermehrt bei ihren Finanz
entscheidungen zu Ergebnissen kommen, die nicht mehr der 
Präferenz der Bürger entsprechen. Ihr mit wenigen Ausnahmen 
nur durch Mitwirkungsrechte beschnittetener Handlungsfreiraum 
wird mißbraucht, der Entscheidungsprozess weißt Unvollkommen
heiten auf.

Zum Zweiten verlagert die immer umfangreicher werdende Kredit
finanzierung die Lasten der der Ausgaben auf die Zukunft, 
während die Gegenwart den Nutzen daraus zieht. Damit ist die 
Frage nach der intertemporalen Gerechtigkeit gestellt, die





1 3 6

Dimension der Zeit erhält eine ganz neue Bedeutung, die bei 
konventionellen Entscheidungen nicht auf tritt.

Man muß daher das Problem der Staatsverschuldung im Zusammen
hang sehen mit den Fragen, die auch die herkömmlichen Dimensi
onen von Verantwortung und Überschaubarkeit sprengen: den 
Problemen der Gentechnik, der Entsorgung atomaren Abfalls,der 
Friedenssicherung. All diese Fragen stoßen an die Grenzen der 
konventionellen Rechtsordnung, die grundsätzlich nur die In
teressen der aktuellen Generationen berücksichtigt. Die Inter
essen der kommenden Generationen, der Zukunft finden in dem 
herkömmlichen System keine Berücksichtigung.

Die Untersuchung zeigt insofern, daß selbst das ausführliche 
verfassungsrechtliche System zur Eingrenzung der Staatsver
schuldung, wie es das deutsche Grundgesetz darstellt, dort an 
seine Grenzen stößt, wo die Interessen der Gegenwart mit denen 
der Zukunft in Konflikt geraten. Mit dem herkömmlichen zwei
stufigen Regelungssystem lassen sich die auftretenden Probleme 
nicht zufriedenstellend lößen.

Es bedarf vielmehr einer Lösung auf einer neuen dritten Ebene, 
die der "normalen" Verfassungsebene noch übergeordnet ist.

Forderungen, Finanzentscheidungen durch erhöhte parlamenta
rische Zustimmungserfordernisse zu herausgehobener Legitimität 
zu verhelfen, oder sie durch unabhängige, nur dem Allgemeinwohl 
verpflichtete Sachverständige treffen zu lassen, über eine 
Neuinterpretation des Demokratiebegriffs nach Luhmann*scher 
Art, bis zu der Forderung nach Ewigkeitsklauseln in den Verfas
sungen reicht die Spannweite der entsprechenden Instrumente. 
Jeder dieser Vorschläge hat seine Probleme, doch diese Unter
suchung zeigt, daß eine wirksame und sinnvolle Begrenzung der 
Staatsverschuldung, allein mit den konventionellen Methoden 
unter Aussparung dieser neuen Dimension, nicht 2u leisten ist.
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J A N S O N ,  B e r n d  B e g r e n z u n g  d e r  S t a a t s v e r s c h u l d u n g  d u r c h

A r t i k e l  1 1 5  G r u n d g e s e t z

i n : . Z e i t s c h r i f t  f ü r  R e c h t s p o l i t i k  1 9 8 3 ,  1 3 9  f f .

J A N S S E N ,  A l b e r t  A n m e r k u n g e n  z u m  P r o b l e m

S t a a t s v e r s c h u l d u n g  u n d  G r u n d g e s e t z  

i n :  d i e  V e r w a l t u n g  1 9 8 5 ,  l f f .

J E N N I N G S ,  S i r  I v o r  T h e  l a w  a n d  t h e  C on stitu tio n
5 .  A u f l a g e  L o n d o n  1 9 6 7

J O N A S ,  H a n s  D a s  P r i n z i p  V e r a n t w o r t u n g

V e r s u c h  e i n e r  E t h i k  f ü r  d i e  t e c h n i s c h e  

Z i v i l i s a t i o n

F r a n k f u r t  1 9 8 4

K A R E H N K E ,  H e l m u t h  Z u r  Ä n d e r u n g  d e s  A r t .  1 1 5  d e s  G G

i n :  D i e  ö f f e n t l i c h e  V e r w a l t u n g  1 9 7 3 ,  3 9 3  f f .

S o z i a l e  M a r k t w i r t s c h a f t  o d e r  k o n s t r u k 

t i v e r  I n t e r v e n t i o n i s m u s





V III

K A T H ,  D i e t m a r  M o n e t a r i s m u s

i n :  S t a a t s l e x i k o n  d e r  G ö r r e s - G e s e l l s c h a f t  B d . 3  S p . 1 2 1 2  

7 . A u f l a g e  F r e i b u r g ,  B a s e l  , W i e n  1 9 8 7

K I R C H H O F ,  P a u l  D i e  S t a a t s  V e r s c h u l d u n g  i m  d e m o k r a t i 

s c h e n  R e c h t s s t a a t

i n :  G r e n z e n  d e r  ö f f e n t l i c h e n  V e r s c h u l d u n g  S . l  f f .

( H E R A U S G E B E R : P A P I E R )

B e r l i n ,  1 9 8 3

K I R C H H O F ,  P a u l  V e r f a s s u n g s r e c h t  u n d  ö f f e n t l i c h e s

E i n n a h m e s y s t e m

i n :  S t a a t s f i n a n z e n  i m  W a n d e l  S . 3 3  f f .

( H E R A U S G E B E R : H A N S M E Y E R )

K ö l n  1 9 8 3

K I R C H H O F ,  P a u l  G r e n z e n  d e r  S t a a t s v e r s c h u l d d u n g  i n

e i n e m  d e m o k r a t i s c h e n  R e c h t s s t a a t  

i n :  F i n a n z p o l i t i k  i m  U m b r u c h  S . 2 7 1  f f .

S c h r i f t e n  d e r  H o c h s c h u l e  S p e y e r  B d .  9 2  

( H E R A U S G E B E R : A R N I M )

B e r l i n  1 9 8 4

K I T T E R E R ,  W o l f g a n g  D i e  P r o b l e m a t i k  d e r  O b j e k t b e z o g e n h e i t

d e s  ö f f e n t l i c h e n  K r e d i t s  n a c h  A r t . 1 1 5  

i n :  D i e  Ö f f e n t l i c h e  V e r w a l t u n g  1 9 7 5 ,  2 3  f f .

K L O E P F E R ,  M i c h a e l  G e s e t z g e b u n g  i m  R e c h t s s t a a t

i n :  W d S t r l  4 0 , 6 3

K L O T E N ,  N o r b e r t  D e r  D e l o r s  -  B e r i c h t

i n :  E u r o p a a r c h i v  1 9 7 9 ,  3 5 1  f f .

K L Ü B E R ,  J o h a n n  L u d w i g  Ö f f e n t l i c h e s  R e c h t  d e s  T e u t s c h e n  B u n d e s

u n d  d e r  B u n d e s s t a a t e n

4 . A u f l a g e  L e i p z i g  1 8 4 6





IX

K Ü S T E R S ,  H a n s  J ü r g e n  D i e  G r ü n d u n g  d e r  e u r o p ä i s c h e n

W i r t s c h a f t s g e m e i n s c h a f t  

B a d e n  B a d e n  1 9 3 2

L A N G B E I N E ,  B e r n d  D a s  H a u s h a l t s r e c h t  d e r  e u r o p ä i s c h e n

G e m e i n s c h a f t e n

i n :  E u r o p a r e c h t  1 9 8 2 ,  1 7 5  f f .

L O E W E N S T E I N , K a r l  S t a a t s r e c h t  u n d  S t a a t s p r a x i s  v o n

G r o s s b r i t a n n i e n

B d . l  P a r l a m e n t  R e g i e r u n g  P a r t e i e n  

B e r l i n ,  H e i d e l b e r g ,  N e w Y o r k  1 9 6 7

L O Ï C ,  P h i l i p  L a  C o n s t i t u t i o n a l ! t é  d e  l a  l o i  d e s

f i n a n c e s  p o u r  1 9 8 5

i n :  R e v u e  d u  d r o i t  p u b l i c  1 9 8 5 ,  6 5 1  f f .  P a r i s

L U H M M A N N ,  N i k l a s  P o l i t i s c h e  V e r f a s s u n g e n  i m  K o n t e x t  d e s

G e s e l l s c h a f t s s y s t e m s  

i n  :  D e r  S t a a t  1 2 ,  1  u n d  1 6 5

M A U N Z ,  T h e o d o r  G r e n z e n  d e r  K r e d i t f i n a n z i e r u n g  d e s

H a u s h a l t s p l a n e s

i n :  M a u n z / D ü r i g / H e r z o g  K o m m e n t a r  z u m  A r t .  1 1 5  d e s  

G r u n d g e s e t z e s  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  D e u t s c h l a n d  1 9 8 1

M A U N Z ,  T h e o d o r  A n m e r k u n g e n  z u m  U r t e i l  d e s  B V e r f G

v o m  1 8 . 0 4 . 1 9 8 9

I n :  B a y e r i s c h e  V e r w a l t u n g s b l ä t t e r  1 9 8 9 , 4 9 8

M A U N Z ,  T h e o d o r  D e u t s c h e s  S t a a t s r e c h t

Z I P P E L I U S ,  R e i n h o l d

2 4 .  A u f l a g e  M ü n c h e n  1 9 8 2

M A Y E R  T A S C H ,  C o r n e l i u s  A t o m e n e r g i e

i n :  Z e i t s c h r i f t  f ü r  R e c h t s p o l i t i k  1 9 7 9 ,  5 9
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X

M I L L B R A N D ,  G e o r g  M .  ö f f e n t l i c h e  S c h u l d e n  =  e i n e  H y p o t h e k

f ü r  d i e  Z u k u n f t ?

i n :  d e r  G e m e i n d e h a u s h a l t  2 / 1 9 8 1  S . 2 8  f f .

M O H L ,  R o b e r t  v o n  E r ö r t e r u n g e n  ü b e r  d i e  W ürttemberg i sehe
S t a a t s s c h u l d

T ü b i n g e n  1 8 4 7

M Ü S G R A V E ,  R i c h a r d  A b e l  T h e o r i e  d e r  ö f f e n t l i c h e n  S c h u l d  

d e u t s c h e  Ü b e r s e t z u n g  

H D F  3 . B d  2 . A u f l a g e  B e r l i n  1 9 5 8

M U N R O ,  C o l i n  R .  S t u d i e s  i n  C o n s t i t u t i o n a l  L a w

L o n d o n  1 9 8 7

M U 0 G N U G ,  R e i n h a r d  G e s e t z e s g e s t a l t u n g  u n d  G e s e t z g e b u n g

i m  L e i s t u n g s r e c h t

i n :  V e r ö f f e n t l i c h u n g e n  d e r  V e r e i n i g u n g  d e r  d e u t s c h e n  

S t a a t s r e c h t s l e h r e r  ( B d . 4 7 )  1 9 8 9 , 1 1 4  f f .

M U ß G N U G ,  R e i n h a r d  V o r b e m e r k u n g  I I  z u  A r t . 1 0 4 a  -  1 1 5  G G

i n :  B o n n e r  K o m m e n t a r  z u m  G r u n d g e s e t z  

2 6 .  L i e f e r u n g  1 9 7 1  B o n n

N A S R ,  Y o u s s e f  R e c h e r c h e s  s u r  l e  r e g i m e  j u r i d i q u e  d e s

d e t t e s  d e  l ' E t a t  

S t r a O b u r g  1 9 8 5

O E C D  E c o n o m i c  O u t l o o k  4 5  ( J u n e  1 9 8 9 )

O N O F R I ,  R .  T h e  i t a l i a n  b u d g e t a r y  s y s t e m

i n : r e v i e w  o f  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  i n  I t a l y  1 9 7 9 ,  2 8 9  f f .  

R o m  1 9 7 9

O S S E N B Ü H L ,  F r i t z  Z u r  J u s t i t i a b i l i t ä t  d e r  F i n a n z v e r —

f a s s u n g

i n :  E i n i g k e i t  u n d  R e c h t  u n d  F r e i h e i t  

F e s t s c h r i f t  f ü r  C a r l  C a r s t e n s  B d .  I I  S . 7 4 3  f f .  

( H e r a u s g e b e r :  B ö r n e r )

K ö l n ,  B e r l i n ,  B o n n  ,  M ü n c h e n  1 9 8 4





XI

O S T E R L O H ,  L e r k e  S t a a t s v e r s c h u l d u n g  a l s  R e c h t s p r o b i e n ?

i n :  N e u e  J u r i s t i s c h e  W o c h e n s c h r i f t  1 9 9 0 ,  1 4 5  f f .

P A R K I N S O N ,  F . S o m e  l e g a l  a n d  c o n s t i t u t i o n a l  a s p e c t s  

o f  t h e  d e b t  c r i s i s

i n :  C o e x i s t e n c e  a  r e v i e w  o f  e a s t - w e s t  r e l a t i o n s

1 9 8 7  v o i , . 2 4  s . 1 5 5  f f .

D e n  H a a g . 1 9 8 7

P A R T R I G E ,  E r n e s t R e s p o n s i b i l i t i e s  t o  F u t u r e  G e n e r a t i o n s

B u f f a l o 1 9 8 1

P A T Z I G ,  W e r n e r N o c h m a l s : z u r  P r o b l e m a t i k  d e r  K r e d i t f i

n a n z i e r u n g  s t a a t l i c h e r  H a u s h a l t e

i n :  D i e  ö f f e n t l i c h e  V e r w a l t u n g  1 9 8 9 ,  1 0 2 2

P E T E R S M A N N ,  H a n s  G .  D i e  S o u v e r ä n i t ä t  d e s  B r i t i s c h e n  P a r i a

m e n t s  i n  d e n  E u r o p ä i s c h e n  G e m e i n s c h a f  t e n  

B a d e n  B a d e n  1 9 7 2

P H I L L I P S ,  O . H o o d ; J A C K S O N ,  P a u l

C o n s t i t u t i o n a l  a n d  A d m i n i s t r a t i v e  L a w

6 .  A u f l a g e  L o n d o n  1 9 7 8

P Ü T T N E R ,  G ü n t h e r  S t a a t s v e r s c h u l d u n g  a l s  R e c h t s p r o b l e m

B e r l i n ,  N e w  Y o r k  1 9 8 0

P U F E N D O R F ,  S a m u e l  v o n  (  a l i a s  S e v e r i n u s  d e  M o n z a m b a n o )

D e  S t a t i i  I m p e r i i  G e r m a n i c i  

N e u a u f l a g e  v o n  K a r l  Z e u n e r  W e i m a r  1 9 1 0

R A M S E R ,  H a n s  J ü r g e n  K e y n e s i a n i s m u s

i n :  S t a a t s l e x i k o n  d e r  G ö r r e s - G e s e l l s c h a f t  B d . 3  S p . 3 9 6  

{ 7 . A u f l a g e  F r e i b u r g ,  B a s e l #  W i e n  1 9 8 7

R O T H - S T I B L O W ,  K l a u s G r u n d r e c h t s v e r s t ä n d n i s  d e s  P a r l a m e n t a 

r i s c h e n  R a t e s  u n d  d e r  G r u n d r e c h t s s c h u t z  

b e i m  B e t r e i b e n  v o n  K e r n k r a f t w e r k e n

i n :  E u r o p ä i s c h e  G r u n d r e c h t e z e i t s c h r i f t  1 9 8 0 ,  3 8 6  f f .
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XII

R Ü P I N G #  U t a D i e  p a r l a m e n t a r i s c h e  H a u s h a l t s k o n t r o l l e  

i n  d e n  e u r o p ä i s c h e n  G e m e i n s c h a f t e n  u n d  

d e r e n  M i t g l i e d s l ä n d e r n

i n :  E u r o p a r e c h t  1 9 8 2 #  2 1 3  f f .

S A U L N I E R ,  R a y m o n d  J . D o  w e  n e e d  a  B a l a n c e d  B u d g e t  A m e n d e m e n t  

t o  t h e  C o n s t i t u t i o n ?

i n :  P r e s i d e n t i a l  S u d i e s  Q u a r t e r l y  W i n t e r  1 9 8 8 #  S . 1 5 7 f f

S C H A A L #  P e t e r T h e s e n  z u r  S t a a t s v e r s c h u l d u n g  i n  d e r  

B u n d e s r e p u b l i k  D e u t s c h l a n d

i n :  B e t r i e b s b e r a t e r  1 9 8 1 #  1  f f .

S C H I L L E R ,  K a r l  P r e i s s t a b i l i t ä t  d u r c h  g l o b a l e  S t e u 

e r u n g  d e r  M a r k t w i r t s c h a f t

V o r t r ä g e  u n d  A u f s ä t z e  d e s  W a l t e r  E u c k e n  I n s t i t u t s  

H e f t  1 5  T ü b i n g e n  1 9 6 6

S C H M Ö L D E R S ,  G ü n t h e r D i e  W e i t e r b i l d u n g  d e s  W i r t s c h a f t s -

r e c h t s

i n  :  Z G S t W  B d .  1 0 1  ( 1 9 4 1 )  6 4  f f .

S H R A D E R ,  F r e c h e t t e E n v i r o o e n t a l  E t h i c s

B o x w o o d  1 9 8 1

S T E I N #  H e r b e r t P r e s i d e n t i a l  E c o n o m i c s

2 .  A u f l a g e  W a s h i n g t o n  D . C .  1 9 8 8

S T E R N ,  P e t e r V e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e  A s p e k t e  d e r  

S t a a t s v e r s c h u l d u n g  u n t e r  B e r ü c k s i c h 

t i g u n g  v o n  A r t .  1 1 5  GG

i n :  S t e u e r b e r a t e r  J a h r b u c h  1 9 8 2  S . 4 1  f f .

K ö l n ,  1 9 8 3

S T E R N #  K l a u s D a s  S t a a t s r e c h t  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  

D e u t s c h l a n d  B d . 2

M ü n c h e n  1 9 8 0

T H O M A ,  R i c h a r d  S t a a t s f i n a n z e n  i n  d e r  V o l k s g e m e i n -

w i r t s c h a f t  

B e r l i n  1 9 3 7





X III

T I M M ,  H e r b e r t  Z e i t l i c h e  L a s t e n v e r s c h i e b u n g  d u r c h

S t a a t s v e r s c h u l d u n g  s t a t t  P r i v a t v e r 

s c h u l d u n g ?

i n :  F i n a n z a r c h i v  1 9 8 4 ,  7 1  f f .

U T E R W E D D E ,  H e n r i k  B u d g e t  1 9 8 5  H i s t o r i s c h e  W e n d e ?

i n :  D o k u m e n t e  Z e i t s c h r i f t  f ü r  d e n  d e u t s c h / f r a n -  

z ö s i s c h e n  D i a l o g  1 9 8 4 ,  3 4 6  f f .

V I A L O N ,  K a r l  F r i e d r i c h  H a u s h a l t s r e c h t  K o m m e n t a r  z u  d e n  

F i n a n z b e s t i m m u n g e n  d e s  B o n n e r  G r u n d -  g e s e t z e s  

2 .  A u f l a g e  B e r l i n ,  F r a n k f u r t / M  1 9 5 9

V I T Z T H U M ,  W o l f g a n g  G r a f  P a r l a m e n t  u n d  P l a n u n g  

B a d e n  B a d e n  1 9 7 8

V O G E L ,  K l a u s  D a s  u n g e s c h r i e b e n e  F i n a n z r e c h t  d e s

G r u n d g e s e t z e s

i n :  F e s t s c h r i f t  f ü r  W o f g a n g  M a r t e n s  , S . 2 6 5  f f .

( H E R A U S G E B E R : v . M Ü N C H )

B e r l i n ,  N e w  Y o r k  1 9 8 7

V O G E L ,  K l a u s  V e r f a s s u n g s g r e n z e n  f ü r  S t e u e r n  u n d

S t a a t s a u s g a b e n

i n :  F e s t s c h r i f t  f ü r  T h e o d o r  M a u n z  z u m  8 0 . G e b u r t s t a g

S .  4 1 5  f f .  ( H E R A U S G E B E R : L E R C H E )

M ü n c h e n  1 9 8 1

W A D E ,  E . C . S .  B R A D L E Y ,  A . W .  C o n s t i t u t i o n a l  a n d  A d m i n i s t r a t i v e

L a w

1 0 .  A u f l a g e  L o n d o n ,  N e w  Y o r k  1 9 8 5

W O L F ,  U l r i c h  V e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e  G r e n z e n  d e r

S t a a t s v e r s c h u l d u n g  i n  d e r  B u n d e s r e 

p u b l i k  D e u t s c h l a n d  

D i s s .  H a m b u r g  1 9 8 4

W Ü R T E N B E R G E R , T h o m a s  S t a a t s r e c h t l i c h e  P r o b l e m e  p o l i t i s c h e r

P l a n u n g

B e r l i n  1 9 8 0





XIV

W I S S E N S C H A F T L I C H E R  B E I R A T  B E I M  3 0 N D E S M I N I S T E R I U M  D E R  F I N A N Z E N

G u t a c h t e n  z u  d e n  P r o b l e m e n  d e r  V e r 

r i n g e r u n g  d e r  ö f e n t l i c h e n  N e t t o -  

N e u v e r s c h u L d u n g

i n :  S c h r i f t e n r e i h e  d e s  B M d F  H e f t  3 4  1 9 8 4

Z A C H A R I Ä #  K a r l  S a l o m o n  4 0  B ü c h e r  v o m  S t a a t e  B d .  V T I  

2 .  A u f l a g e  H e i d e l b e r g  1 8 4 3

G r e n z e n  d e r  S t a a t s v e r s c h u l d u n g  

i n :  Z e i t s c h r i f t  f ü r  d a s  g e s a m t e  K r e d i t w e s e n  1 9 8 0 #  5 0 0

Z I F F Z E R ,  S
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