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Liebe Leserinnen und Leser, 

mit dieser ausgabe startet die Zeitschrift für das recht der Non-Profit-
organisationen – npor – in den ersten Jahrgang. Wie die bewährten BLs 
NoN Profit LaW NeWs enthält die npor aktuelle Nachrichten aus dem 
gesamten gebiet des Non-Profit-rechts wie dem stiftungsrecht, dem Ver-
eins- und genossenschaftsrecht, dem recht der gemeinnützigen Kapital-
gesellschaften, dem gemeinnützigkeitsrecht und dem übrigen steuerrecht 
sowie allen angrenzenden für Non-Profit-organisationen bedeutsamen 
rechtsfragen etwa des arbeits-, Wettbewerbs-, straf- oder öffentlichen 
rechts. hinzu kommen Beiträge aus den Nachbardisziplinen der Wirt-
schafts- und sozialwissenschaft. für den schnellen Zugriff erscheint die 
Zeitschrift online und kostenlos. Zusätzlich ist es möglich, gedruckte ex-
emplare als Print-on-Demand gegen einen Kostenbeitrag über den Buch-
handel zu beziehen. 

Zusätzlich zu den bewährten rubriken der BLs NoN Profit LaW NeWs  
bietet die Zeitschrift ein forum für längere aktuelle wie grundsätzliche-
re Beiträge. Den auftakt machen gedanken von rupert graf strachwitz 
über herkunft und Zukunft der Bürgergesellschaft. Diese Diskussion über 
entwicklungen und grenzen des Non-Profit-sektors möchte das institut 
mit dieser Zeitschrift ebenso wie mit seinen sonstigen Publikationen und 
Veranstaltungen beleben. 

grenzen werden Non-Profit-organisationen in dieser Zeit durch die aktu-
elle finanz- und Wirtschaftskrise aufgezeigt. stiftungsvermögen haben in 
hohem Maße an Wert verloren, zumal wenn sie in spekulative anlagepro-
dukte investiert haben. Noch offen ist aber, ob die stiftungs-endowments 
von Yale oder harvard trotz der dramatischen Verluste der letzten Zeit 
nicht insgesamt höhere rücklagen bilden konnten als ihre eher zurückhal-
tend investierenden europäischen schwestern. gefährlich wird es, wenn 
stiftungen angesichts verpflichtender Verwaltungskosten und zurückge-
hender laufender erträge ihre fördertätigkeit – vorübergehend – stark 
beschneiden oder einstellen müssen. ich meine, mit Blick auf staatliche 
hilfen wie staatsbürgschaften für Banken, abwrackprämien und Pend-
lerpauschalen für autofahrer und autoindustrie darf der gemeinnützige 
sektor ein klarstellendes Wort der finanzverwaltung fordern, ein „gemein-
nützigkeits-Moratorium“, dass eine vorübergehende einstellung der för-
dertätigkeit etwa im Laufe der nächsten drei Jahre die gemeinnützigkeit 
nicht entfallen lässt. Mit diesen fragen beschäftigt sich eine tagung am 
24. april, die das institut gemeinsam mit der Deutschen Bank in hamburg 
ausrichtet.

Denkbar ist durchaus, dass der Dritte sektor aus dieser entwicklung letzt-
lich als gewinner hervorgeht, weil ideelle Werte und nachhaltiges Wirt-
schaften einen höheren stellenwert erlangen. „Wenn das geld zu ehren 
kommt, dann ist jeder Maßstab für den wahren Wert der Dinge dahin“, 
kritisierte schon Ulrich von hutten seinen Zeitgenossen, den globalisie-
rungsgewinner Jakob fugger. Das geld der fugger ist inzwischen in alle 
Welt zerstreut, die älteste sozialstiftung der Welt, die fuggerei in augs-
burg, existiert noch heute. auf eine anregende Diskussion mit ihnen, ver-
ehrte Leserinnen und Leser, freut sich 

ihre Birgit Weitemeyer 
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1. Termine des Instituts

• Workshop zum Thema „Die Finanzkrise – Was be-
deutet sie für Stiftungen?“ in Kooperation mit der 
Deutschen Bank – 24. april 2009, 14:00 Uhr

• 15. Länderabend zum Thema „Liechtenstein als 
Steueroase? – Die Reform des liechtensteinischen 
Stiftungsrechts und ihre Auswirkungen auf die 
Besteuerung der Stiftungserträge“ – 14. Mai 2009, 
17:30 Uhr (anmeldung)

• 7. Doktorandenseminar zum Non-Profit-Recht – 
19.-20. Juni 2009

Nähere informationen erhalten sie im internet oder per 
e-Mail an: stiftungsrecht@law-school.de

2. Aus der Gesetzgebung

• Konsultation der Kommission zu einer satzung für eine 
europäische stiftung: am 16.2.2009 hat die europäi-
sche Kommission eine öffentliche Konsultation zu den 
schwierigkeiten von grenzüberschreitend tätigen stif-
tungen, zur etwaigen ausarbeitung einer satzung für 
eine europäische stiftung und zu den auswirkungen 
einer solchen satzung auf das Verhalten von geldge-
bern und gründern initiiert. Diese Konsultation steht in 
Zusammenhang mit einer Machbarkeitsstudie, die von 
der Kommission jetzt veröffentlicht wurde. Die stellung-
nahmen werden bei der Beurteilung der Notwendigkeit 
einer derartigen satzung und ihrer auswirkungen be-
rücksichtigt. Konsultationsschluss ist der 15.5.2009. 

Kommission, Konsultationspapier v. 16.2.2009,
az. iP/09/270, abrufbar unter: http://europa.eu/rapid/

• am 12.2.2009 hat der Bundestag über den gesetzent-

wurf des Bundesrates vom 13.8.2008 zur Begrenzung 
der haftung von ehrenamtlich tätigen Vereinsvorstän-
den (Bt Drucks. 16/10120) beraten und ihn an die aus-
schüsse unter federführung des rechtsausschusses 
überwiesen (Bt-Plenarprotokoll 16/205, s. 22190 ff.). 
Die stellungnahme der Projektgruppe gemeinnützig-
keits recht können sie unter http://www.b-b-e.de/
uploads/media/nl04_vereinsrecht_stellungnahme.pdf 
nachlesen.

• in einer Pressemitteilung vom 11.2.2009 hat Bundesfi-
nanzminister Peer steinbrück sich erfreut über die anhal-
tend hohe Zahl von stiftungsgründungen in Deutschland 
geäußert. seit inkrafttreten des gesetzes zur stärkung 
des bürgerschaftlichen engagements (1.1.2007) sei die 
anzahl der stiftungsgründungen in Deutschland um 21% 
gestiegen. Deutschland stehe damit im spitzenfeld der 
europäischen Länder. stiftungen seien zudem aufgrund 
ihrer zumeist restriktiven anlagepolitik ein Beispiel für 
die Vertreter der hochfinanz.

3. Verwaltungsanweisungen

Steuerfreie Einnahmen aus ehrenamtlicher Tätig-
keit – Gesetz zur weiteren Stärkung des bürger-
schaftlichen Engagements

Mit dem gesetz zur weiteren stärkung des bürger-
schaftlichen engagements vom 10.10.2007 wurde 

§ 3 Nr. 26a estg neu eingefügt. er führt einen allgemei-
nen freibetrag in höhe von 500,- eUr für einnahmen aus 
nebenberuflichen tätigkeiten im gemeinnützigen, mild-
tätigen oder kirchlichen Bereich ein. Das BMf hat hierzu 
am 25.11.2008 ein anwendungsschreiben erlassen. Da-
nach sieht § 3 Nr. 26a estg im gegensatz zu § 3 Nr. 26 
estg keine Begrenzung auf bestimmte tätigkeiten im ge-
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http://www.law-school-kalender.de/?section=output&sub=signup&event=235#top
mailto:stiftungsrecht%40law-school.de?subject=Termine%20Institut
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/270&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/101/1610120.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/16/16205.pdf
http://www.b-b-e.de/uploads/media/nl04_vereinsrecht_stellungnahme.pdf
http://www.b-b-e.de/uploads/media/nl04_vereinsrecht_stellungnahme.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_54090/DE/Presse/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2009/02/20091102__PM5.html


npoR Heft 1/20092 Aufsatz | Graf Strachwitz – Plädoyer für eine Zivilgesellschaftspolitik

meinnützigen Bereich vor. auch die begünstigten Zwecke 
mittelbar fördernde tätigkeiten werden umfasst. Neben-
beruflich im sinne der Vorschrift ist eine tätigkeit dann, 
wenn sie nicht mehr als ein Drittel der arbeitszeit eines 
vergleichbaren Vollzeiterwerbs in anspruch nimmt. Wird 
für dieselbe tätigkeit eine steuerbefreiung nach § 3 Nr. 12 
oder § 3 Nr. 26 estg gewährt, kann der freibetrag nicht in 
anspruch genommen werden. Der freibetrag ist ein Jah-
resbetrag, der auch dann nur einmal gewährt wird, wenn 
mehrere begünstigte tätigkeiten ausgeübt werden. Wer-
bungskosten bzw. Betriebsausgaben können nur abgezo-
gen werden, wenn die einnahmen aus der tätigkeit und 
die jeweiligen ausgaben den freibetrag übersteigen. Die 
rückspende einer steuerfrei gezahlten aufwandsentschä-
digung ist grundsätzlich zulässig.

BMf, schreiben v. 25.11.2008, az. iV c 4 – s 2121/07/0010, 
abrufbar unter: www.bundesfinanzministerium.de

Gemeinnützigkeitsrechtliche Behandlung der Ret-
tungsdienste und Krankentransporte

in einem Beschluss vom 18.9.2007 hatte der Bfh unter 
anderem entschieden, dass gewerbliche rettungsdiens-

te und Krankentransporte nicht von der gewerbesteuer 
befreit sind. auch die rettungsdienste und Krankentrans-
porte gemeinnütziger Wohlfahrtsverbände und der juris-
tischen Personen des öffentlichen rechts seien körper-
schaft- und gewerbesteuerpflichtige Betriebe. Das BMf 
stellt klar, dass aus sicht der finanzverwaltung an der 
anweisung des anwendungserlasses zur ao zu § 66 Nr. 6 
festgehalten wird. Danach ist der Krankentransport von 

Personen, für die während der fahrt eine fachliche Betreu-
ung erforderlich ist, durch steuerbegünstigte Körperschaf-
ten als Zweckbetrieb zu behandeln. rettungsdienste und 
Krankentransporte würden nämlich regelmäßig nicht des 
erwerbs wegen ausgeübt.

BMf, schreiben v. 20.1.2009, az. iV c 4-s 0185/08/10001, 
abrufbar unter: www.bundesfinanzministerium.de 

Anwendungsschreiben zu § 10b EStG

in einer Verfügung der ofD frankfurt v. 13.6.2008 (az. 
s 2223 a-155-st 216, vgl. BLs NoN Profit LaW NeWs 

3/2008 und 4/2008) war festgestellt worden, dass ein 
Wechsel zwischen dem abzug nach § 10b abs. 1 estg 
(allgemeiner spendenabzug) und § 10b abs. 1a estg (ab-
zug für spenden in den Vermögensstock einer stiftung) 
nach erfolgter Zuordnung nicht zulässig ist. hierzu stellt 
das BMf jetzt folgendes klar: hat der steuerpflichtige sich 
einmal entschieden, einen bestimmten Betrag als Vermö-
gensstockspende nach § 10b abs. 1a estg geltend zu ma-
chen, so ist er innerhalb des 10-Jahreszeitraums an diese 
Zuordnung gebunden. einmal zugeordnete Vermögens-
stockspenden, die nicht innerhalb des 10jährigen abzugs-
zeitraums verbraucht wurden, gehen aber in den allgemei-
nen unbefristeten spendenvortrag nach § 10b abs. 1 estg 
über.

BMf, schreiben v. 18.12.2008, az. iV c 4 - s 2223/07/0020, 
abrufbar unter: www.bundesfinanzministerium.de

aufsatz

daher im folgenden in 6 schritten darstellen, welchen Pa-
radigmenwechsel wir vollziehen müssen, und am schluß 
10 folgerungen andeuten, die sehr konkret auf diese rah-
menbedingungen abzielen. 

I. ich muß zunächst definieren, was Zivilgesellschaft ist. 
hierfür kann ich ausdrücklich nicht auf eine allseits akzep-
tierte und von jedermann verstandene Definition zurück-
greifen. Dazu ist der Begriff wie das ganze thema noch 
zu sehr in der Diskussion. Dem Begriff ist es so ergangen 

Rupert Graf Strachwitz*

Plädoyer für eine Zivilgesellschaftspolitik**

auf die Zivilgesellschaft kommen in Zeiten wie diesen 
nicht nur aufgaben, sondern kommt vor allem auch Ver-
antwortung zu. Der soziale Wandel ist ohne sie nicht zu 
bewerkstelligen. ohne daß die Mitglieder der gesellschaft 
dieser im weitesten sinn permanent etwas schenken oder 
spenden, können die in jüngster Zeit so eklatant hervorge-
tretenen Defizite gewiß nicht behoben werden. Dazu muß 
diese Zivilgesellschaft selber einiges entwickeln und sich 
verändern. aber auch die rahmenbedingungen bedürfen 
einer grundsätzlichen überprüfung. ich beklage schon seit 
langem ebenso wie viele andere, daß wir in Deutschland 
bisher keine kohärente, stringente und gesellschaftlich 
weiterführende Zivilgesellschaftspolitik entwickelt haben. 
alle reformen der letzten Jahre greifen viel zu kurz und 
tragen zur Lösung des Problems letztlich fast nichts bei. 
sie sind populistisch oder fiskalisch bestimmt und blicken 
aus der sicht der hoheitlichen gewalt auf die gesellschaft, 
nicht aus der sicht des Menschen und Bürgers. ich will 

* rupert graf strachwitz ist Direktor des Maecenata instituts für 
Philanthropie und Zivilgesellschaft an der humboldt Universi-
tät zu Berlin. info: www.maecenata.eu / www.strachwitz.info. 
Kontakt: rs@maecenata.eu.

** Der text beruht auf einem Vortrag, der im herbst 2008 in leicht 
veränderter form in der Verwaltungshochschule speyer und 
dem Kennedy-institut der freien Universität Berlin gehalten 
wurde.

http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_92/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/BMF__Schreiben/Veroffentlichungen__zu__Steuerarten/einkommensteuer/227__a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=2007-9&nr=13755&pos=25&anz=43
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_92/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/BMF__Schreiben/Veroffentlichungen__zu__Steuerarten/abgabenordnung/070__a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://www.law-school.de/fileadmin/user_upload/medien/BLS-Publikationen/SR_News_2008_3.pdf
http://www.law-school.de/fileadmin/user_upload/medien/BLS-Publikationen/SR_News_2008_4.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_92/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/BMF__Schreiben/Veroffentlichungen__zu__Steuerarten/einkommensteuer/126__a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
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wie vielen anderen auch: er hat sich in seiner Bedeutung 
verändert. Mit historischen ableitungen, die uns bis zur so-
cietas civilis der antike oder zumindest doch in das 18. Jahr-
hundert zurückführen können, ist uns ebensowenig gehol-
fen wie mit dem Blick auf hegels bürgerliche gesellschaft, 
wenn wir den Begriff so fassen wollen, wie ihn die moderne 
internationale sozialwissenschaftliche Debatte reklamiert. 
Um die Verwechslungsgefahr nicht noch weiter zu erhöhen, 
halte ich übrigens nichts davon, Zivilgesellschaft und Bürger-
gesellschaft als synonyme zu gebrauchen. Während Bürger-
gesellschaft für mich ein normativ besetzter Begriff ist, ist Zi-
vilgesellschaft für mich als übersetzung des englischen civil 
society in einem modernen sinn eher deskriptiv konnotiert.
Zivilgesellschaft ist also nicht mehr als eines von drei ak-
tionsfeldern, in denen sich das individuum jenseits seines 
unmittelbaren Umfeldes, also der familie, bewegt, und zwar 
in aller regel gleichzeitig. Die anderen beiden aktionsfelder 
sind der Markt und der staat. Mit dieser einteilung wird aus-
drücklich nicht versucht, die gesamte Lebenswirklichkeit 
systematisch zu ordnen oder gar zu erklären, sondern le-
diglich, und das ist schon viel genug, beschrieben, in welche 
unterschiedlichen handlungslogiken und organisatorischen 
Bedingungen der Mensch sich einordnen muß, wenn er sich 
in der gesellschaft bewegt. Daß dieses Modell sich von dem 
hegelschen system des alles übergreifenden, überwölben-
den staates, in dem und unter dem erst die bürgerliche ge-
sellschaft und auch das individuum seine erfüllung findet, 
grundlegend unterscheidet, liegt auf der hand. eine prinzipi-
elle hierarchisierung der aktionsfelder muß als überwunden 
gelten.
Das Dilemma, dem wir uns gegenüber sehen, besteht darin, 
daß der abschied vom hegelschen Modell, obwohl schon 
1948/49 im grundgesetz vorgezeichnet, gerade im sektor 
staat außerordentlich schwer fällt, hatte doch dieser dort 
eine ganz und gar herausragende dominierende stellung 
genossen. Dieser abschied wird daher gern hinausgezögert, 
die Veränderungen werden verdrängt. otto Mayers Diktum 
„Verfassungsrecht vergeht, Verwaltungsrecht besteht“, von 
ralf Dahrendorf schon 1968 als „nicht nur zynisch, sondern 
auch unheimlich richtig“ bezeichnet, scheint weithin und 
weiterhin auszustrahlen.
Die Debatte, ob hegel die gesellschaft, die er sah, hinrei-
chend richtig beschrieben hat, soll hier nicht geführt wer-
den. auch da sind bekanntlich einige Zweifel angebracht. 
ganz sicher aber ist, daß weder staat noch gesellschaft 
heute noch so sind, wie er sie definiert hat: „Der staat faßt 
die gesellschaft nicht nur unter rechtlichen Verhältnissen, 
sondern vermittelt als ein wahrhaft höheres moralisches 
gemeinwesen die einigkeit in sitten, Bildung und allgemei-
ner Denk- und handlungsweise (indem Jeder in dem andern 
seine allgemeinheit geistiger Weise anschaut und erkennt)“, 
so in der Philosophischen Propädeutik von 1809 (§ 54). in 
späteren Werken wird das noch viel extremer. Kein Wunder, 
daß der folgende § 55 lautet: „in dem geiste eines Volkes 
hat jeder einzelne Bürger seine geistige substanz. Die er-
haltung der einzelnen ist nicht nur auf die erhaltung dieses 
lebendigen ganzen begründet, sondern dasselbe macht 
die allgemeine geistige Natur oder das Wesen eines Jeden 

gegen seine einzelheit aus. Die erhaltung des ganzen geht 
daher der erhaltung des einzelnen vor und alle sollen diese 
gesinnung haben.“
Diese – und darauf kommt es mir an –, seinerzeit gera-
dezu universell und außerordentlich nachhaltig rezipierte 
aussage, ist nicht nur mit dem grundgesetz unvereinbar. 
ich denke, wir können uns rasch darauf verständigen, daß 
unsere gesellschaft eine andere geworden ist. Dies liegt 
zum einen daran, daß wir uns in den letzten 200 Jahren 
mit vielen schmerzen ein politisches system geschaffen 
haben, das dem Bürger und natürlich auch der Bürgerin 
einen ganz anderen stellenwert einräumt als das dama-
lige. es liegt aber auch, und darauf ist besonders hinzu-
weisen, daran, daß der Markt sich eine Position erobert 
hat, die der damaligen schlechthin nicht vergleichbar ist. 
Die Macht des Marktes hat ein ausmaß angenommen, das 
uns gelegentlich erschrecken mag, dem aber die Macht 
des staates an vielen entscheidenden stellen nicht mehr 
gewachsen ist, auch deshalb nicht, weil seine Bürgerinnen 
und Bürger das überwiegend nicht wollen. sie wünschen 
sich zwar punktuell immer mal wieder ein zusätzliches 
gesetz, um eine bestimmte interessenlage abzufedern, 
aber die Lebenswirklichkeit ist die, daß sich jeder heute 
im Markt bewegt. Zumindest in europa gibt es praktisch 
keine subsistenzwirtschaft mehr, und auch die abqualifi-
zierung all derer, die existentiell „ihre haut zu Markte tra-
gen“, also aller angestellten Mitarbeiter, gehört längst der 
Vergangenheit an. Man erinnere sich: viele rechte waren 
noch im 19. Jahrhundert denen vorbehalten, die nicht an-
gestellt waren oder sogar denen, die grundbesitz hatten. 
heute bietet der arbeitsmarkt gewiß keine Unterschei-
dungskriterien bezüglich der Bürgerrechte an.
Damit haben wir bereits zwei aktionsfelder definiert, 
die nicht in ein hierarchisches Verhältnis zueinander zu 
bringen sind. idealtypisch werden in diesen feldern un-
terschiedliche aufgaben wahrgenommen, im staat die 
gewährleistung von sicherheit, die regelung der angele-
genheiten, die zwingend für alle verbindlich zu regeln sind 
und die gewährleistung, aber nicht die Bereitstellung der 
Leistungen, die allen Bürgerinnen und Bürgern zugänglich 
sein müssen. Bildung sei als herausragendes Beispiel ge-
nannt. Der Markt hingegen produziert güter und Dienst-
leistungen und bietet sie denen an, die daran Bedarf 
haben und sie bezahlen können. Niemand würde schon 
wegen der nach 1990 gewonnenen einblicke den staat als 
Produzenten zurück haben wollen. aus dieser aufgaben-
teilung ergeben sich unterschiedliche handlungslogiken: 
übt der staat durchaus im guten sinne gewalt aus, und ist 
er dazu durch die Mitwirkung aller legitimiert („no taxation 
without representation“) arbeitet der Markt mit der Logik 
des tauschs.
Was sich in den letzten rd. 30 Jahren herauskristallisiert 
hat ist, daß damit die Lebenswirklichkeit der Menschen 
noch nicht vollständig abgebildet ist. Menschen sind eben 
nicht nur Demokraten und Marktteilnehmer. Diese Be-
obachtung wird dadurch wesentlich verschärft, daß der 
abstand zwischen dem demokratischen recht und der 
gehorsamspflicht gegenüber den dadurch ermächtigten 
geradezu unerträglich groß geworden ist, und daß ande-
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rerseits auch der Markt beileibe kein feld ist, auf dem alle 
teilnehmer zu gleichen Bedingungen antreten. Das heißt, 
nicht nur bewegt sich der Mensch offenkundig und schon 
seit langem auch in anderen gesellschaftlichen Bezügen; 
die Defizite von staat und Markt sind so gravierend, daß 
auf diese anderen Bezüge zunehmend als rettungsanker 
geschaut wird. Dabei will ich gar nicht auf Mißbrauchstat-
bestände wie Korruption, Betrug, die Positionierung von 
eigeninteressen vor allgemeininteressen usw. hinaus, son-
dern spreche von den sich aus dem ganz normalen, auch 
gutwilligen Vollzug gültiger Normen ergebenden Mängeln. 
selbst der Bürger einer mittleren gemeinde empfindet die-
se überwiegend nicht als freundlichen Zusammenschluß, 
sondern als unfreundliche regulierungs- und strafinstanz. 
selbst der erfahrene Kunde lebt in ständiger angst davor, 
übervorteilt zu werden. insofern ist, nebenbei bemerkt, 
die Mode, den Bürger als Kunden zu bezeichnen, auch be-
sonders perfide. Das gefühl der übervorteilung wird damit 
auch in den staatsverband hineingetragen, dessen ange-
hörige sich doch eigentlich als dessen eigentümer oder 
zumindest Mitglieder empfinden müßten.
schon vor über 50 Jahren hat ein französischer anthro-
pologe, francois Perroux, dem homo oeconomicus, also 
dem Bild des Menschen, der bei allem, was er tut, seinen 
wirtschaftlichen Vorteil bedenkt, eine deutliche absage 
erteilt. in der tat, diesen homo oeconomicus gibt es nicht. 
Menschen haben ein ursächliches interesse an kommu-
nikativen Prozessen, die der handlungslogik des Marktes 
nicht unterworfen sind. Perroux hat dieses mit dem attri-
but des geschenks zur abgrenzung von jenen des tauschs 
und der gewalt belegt. Daraus speist sich, wenn wir den 
grundsatz, daß die gesellschaft vom Menschen auszu-
gehen habe und nicht etwa umgekehrt, zunächst einmal 
die erkenntnis, daß es wohl einen dritten Bereich gibt, in 
dem sich Menschen gesellschaftlich bewegen. selbst ein 
Joseph goebbels, der im März 1933 formuliert hatte, „am 
30. Januar ist endgültig die Zeit des individualismus gestor-
ben. Die neue Zeit nennt sich nicht umsonst Völkisches 
Zeitalter. Das einzelindividuum wird ersetzt durch die 
gemeinschaft des Volkes“, ließ sich dadurch nicht davon 
abhalten, eine Joseph-goebbels-stiftung zu gründen, also 
etwas geradezu extrem individualistisches und staatsfer-
nes zu tun. sehr viel positiver läßt sich dies natürlich an 
dem aufkeimen von Bürger- und Menschenrechtsgruppen 
in allen mittel- und osteuropäischen staaten einschließlich 
der DDr ablesen. sie nutzten den winzigen spalt der durch 
die schlußakte von helsinki 1975 geöffneten tür, um – un-
ter großen gefahren und mit vielen persönlichen opfern 
– ganz und gar freiwillig genau das zu verwirklichen, was 
wir heute Zivilgesellschaft nennen.
Zivilgesellschaft, so läßt sich daher zusammenfassen, 
speist sich als Konzept aus einer ganzen Palette von Be-
funden:
1. dem empirischen, seit etwa 1990 verstärkt vorgetra-

genen Befund, daß es ein solches drittes aktionsfeld 
– man sprach, spricht heute noch organisationsthe-
oretisch gern vom Dritten sektor – tatsächlich und in 
großer stärke gibt und schon immer gab. Die stärker 
organisationsbezogene Dritter-sektor-forschung sagt 

uns, daß dieser sektor immerhin rd. 5% des BiP erwirt-
schaftet (doppelt so viel wie die Landwirtschaft) und rd. 
1,7 Mio. arbeitsplätze vorhält – neben seiner originär 
zivilgesellschaftlichen Komponente. 

2. dem Befund, daß staat und Markt die Lebenswirklich-
keit unserer gesellschaft nicht vollständig abbilden. auf 
den Vorwurf, daß sie insgesamt gesehen auch versagt 
haben, komme ich zurück.

3. dem Befund, daß sich dieses aktionsfeld auch und ge-
rade unter schwierigsten Bedingungen bildet und ent-
wickelt, somit aus der realität, zumindest nicht aus der 
des zu ende gehenden 20. Jahrhunderts, auch nicht 
verdrängt werden kann, im gegenteil, gerade dann ei-
nen zivilgesellschaftlichen Mehrwert von sehr großer 
Bedeutung erbringt. 

4. dem Befund, daß sich dieses aktionsfeld primär aus 
dem schenken von Zeit, empathie, ideen, Kreativität 
und materiellen ressourcen speist, allesamt Qualitä-
ten, an denen staat und Markt zunehmend Bedarf ha-
ben, aber abnehmend geeignete hersteller sind.

II. Was steckt eigentlich hinter diesem schenken – oder 
wie man heute zusammenfassend sagt, dem bürger-
schaftlichen engagement?
hier befinden wir uns definitorisch auf sehr viel sichererem 
Boden. Was bürgerschaftliches engagement alles umfaßt, 
ist beispielsweise von der enquete-Kommission des Bun-
destags ‚Zukunft des bürgerschaftlichen engagements‘ in-
tensiv erarbeitet worden und unterliegt, soweit ich sehe, 
kaum einer Kontroverse. Der Begriff hat zudem einerseits 
die Nachfolge des Begriffs ‚ehrenamt‘ angetreten, der von 
vielen „ehrenamtlich“ engagierten zunehmend als ana-
chronistisch empfunden wurde. er ist offenkundig umfas-
sender als der Begriff der freiwilligenarbeit und weniger 
normativ aufgeladen als andere wie Philanthropie, solida-
rität usw. Das heißt, wer der gesellschaft Zeit oder ideen 
oder empathie oder Vermögenswerte oder sein persön-
liches ansehen schenkt, ist bürgerschaftlich engagiert. 
Messen, aggregieren und argumentativ verwerten läßt 
sich in erster Linie das schenken von Zeit und geld, aber 
darüber dürfen die anderen formen keineswegs verges-
sen werden. in der summe bilden sie die wesentlichen 
ressourcen, aus denen sich die Zivilgesellschaft speist.
interessanterweise haben wir seit langem valide empiri-
sche Befunde und normative aussagen sowohl zu dem 
tatsächlich vorhandenen und angebotenen engagement, 
als auch zum gesellschaftlichen Bedarf daran. Wir wissen 
aus dem von der Bundesregierung periodisch in auftrag 
gegebenen freiwilligensurvey, daß sich rd. 23 Millionen 
Bürgerinnen und Bürger in irgendeiner Weise engagie-
ren. Das ist, rechnet man aus der grundgesamtheit all die 
heraus, die dazu gar nicht in der Lage sind, viel, auch im 
internationalen Vergleich müssen wir uns damit nicht ver-
stecken. Das interessanteste dabei ist, daß dieses enga-
gement nicht zurückgeht, sondern allen Unkenrufen zum 
trotz steigt. allerdings verlagert es sich rapide weg von 
den großen, älteren organisationen hin zu den neuen und 
kleinen. Dies übrigens macht den großen durchaus sor-
ge. es kommt nicht von ungefähr, daß ihre Dachverbände, 
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erstmals auch gemeinsam, versuchen, das interessenver-
tretungskartell, in dem allein sie den ton angeben, intakt 
zu halten. Mit verändert hat sich die Motivation. Wie sich 
empirisch gut zeigen läßt, läßt die sich heute am besten 
mit Begriffen wie ‚Lebenslanges Lernen‘, ‚selbstverwirkli-
chung‘, und ähnlichem abgreifen, auch wenn traditionelle, 
etwa christliche Motive gerade bei der ernsthaften suche 
nach Wahrheiten oder solidarität und humanismus ihre 
Bedeutung nicht verloren haben. als nationale Pflicht oder 
gar ehre würde jedenfalls kaum jemand sein engagement 
begründen wollen. aus der sicht der gesellschaft kommt 
es hierauf freilich gar nicht an. es ist schon gar nicht auf-
gabe des staates zu fragen, warum sich jemand engagiert. 
Was allerdings konstant bleibt, ist, daß sich dieses engage-
ment zu 80 % in den organisationen der Zivilgesellschaft 
vollzieht, und zwar in allen denkbaren tätigkeitsbereichen. 
Die Zahl wäre sogar noch höher, wenn man nicht die feu-
erwehren, die viel gutes engagement binden, aus forma-
len gründen dem staatssektor zurechnen müßte. Das 
heißt, es gibt zwischen Zivilgesellschaft und bürgerschaft-
lichem engagement einen engen Zusammenhang. eine 
organisation, die strukturell auf freiwilligkeit und Verzicht 
auf materiellen gewinn aufbaut, ist – und das leuchtet 
ja auch unmittelbar ein – überdurchschnittlich geeignet, 
engagement anzunehmen und zu organisieren. überdies 
entspricht dies der längst erfolgten, demgemäß auch 
nicht mehr steuerbaren ausdifferenzierung unserer ge-
sellschaft – wir können auch positiv sagen, dem Bekennt-
nis zu toleranz, respekt und vor allem zu Pluralismus. 
täuschen wir uns nicht: Der staat wird trotz seiner vier 
ebenen und vielen facetten eben gerade nicht als plura-
listisch, sondern als monopolistisch wahrgenommen, der 
Wirtschaft ergeht es trotz 1 Million Unternehmen ähnlich.
Damit ist aber natürlich noch nicht gesagt, ob die gesell-
schaft an solchem engagement überhaupt interesse hat, 
noch drastischer gesagt, ob es für diese akzeptabel, viel-
leicht sogar tolerabel ist. 

III. Um die frage nach der akzeptanz zu beantworten, muß 
zunächst geklärt werden, welche formen engagement an-
nimmt. Die europäische Kommission hat 1997 hierzu eine, 
wie ich meine hilfreiche einteilung getroffen. sie erfolg-
te übrigens in einem Papier, das als Weißbuch konzipiert 
aber mangels Zustimmung des rates – also der nationalen 
regierungen, die einschränkungen ihrer Macht witterten – 
als Mitteilung der Kommission veröffentlicht wurde.
Die funktionen der ‚Vereine und stiftungen‘ so heißt es 
dort ganz traditionell, sind eingeteilt in:

1. Dienstleistungen,
2. themenanwaltschaft,
3. selbsthilfe,
4. Mittlerfunktion.

Beispiele sind für die 1. gruppe natürlich die Wohlfahrts-
verbände, für die 2. organisationen wie greenpeace, für 
die 3. gleichermaßen die anonymen alkoholiker und sämt-
liche sportverbände, für die 4. die fördernden stiftungen. 
Daß viele organisationen mehrere funktionen gleichzeitig 
ausüben, ist unbestritten.

Die einteilung ist, wie wir gleich noch sehen werden, für 
die steuerrechtliche Bewertung außerordentlich wich-
tig. ich will aber zunächst auf etwas anderes hinaus. Das 
schenken ist wesentlich etwas überaus Konkretes und 
Praktisches. Und bei näherem hinsehen ist die konkretes-
te form natürlich die Dienstleistung, etwa, um meine eige-
ne zivilgesellschaftliche Urheimat beispielhaft zu nennen, 
die rettung eines Verletzten. Kein Wunder also, daß sich 
die große Masse des engagements in Dienstleistungsor-
ganisationen vollzieht. Dort packen Menschen konkret an, 
und indem sie gerade das tun, gefallen sie uns auch. Unser 
und unserer Medien Bild von Zivilgesellschaft ist dominiert 
von den eifrigen Menschen, die freiwillig und ohne Bezah-
lung der allgemeinheit zu Diensten sind – den opfern von 
Naturkatastrophen, den Kranken zu hause, den Kindern 
usw. Und gerade hier beginnt das Dilemma. Denn einer-
seits wäre es praktisch ganz ausgeschlossen, all diese 
Menschen in organisationen mit den übrigen funktionen 
umzulenken. stellen sie sich nur vor – und ich meine das 
in keiner Weise ironisch – , 23 Millionen Bürgerinnen und 
Bürger wären in greenpeace-artigen organisationen un-
terwegs. es gäbe wohl dort für sie gar nicht genug zu tun, 
und die stabilität der gesellschaft wäre bei voller und ehr-
licher Würdigung des Wertes von engagierten themenan-
wälten ernstlich gefährdet, wenn das eine Massenbewe-
gung solchen ausmaßes wäre. Das heißt, wir haben auch 
aus der Perspektive der gesellschaft jedes interesse dar-
an, dem interesse der engagierten zu willfahren und sie 
Dienstleistungen erbringen zu lassen. Daß dies auch eine 
wichtige, in manchen Bereichen unerläßliche wirtschaftli-
che Komponente hat, füge ich hier zunächst nur an. 
auf der anderen seite nämlich ist unser Dienstleistungs-
markt heute so entwickelt, daß jede gewünschte Dienst-
leitung in guter Qualität darüber angeboten werden kann. 
Wenn man, wie heute weithin üblich, archäologische 
grabungen anstatt wie früher von studentengruppen von 
gewerblichen, hochkompetenten grabungsunternehmen 
durchführen lassen kann, so gilt das gleiche selbstver-
ständlich für den rettungsdienst und Krankentransport. 
auch der einsatz bei Naturkatastrophen – und hier weiß 
ich wirklich, wovon ich spreche – ist natürlich und mögli-
cherweise effizienter über den Markt zu organisieren. es 
ist daher nicht erstaunlich, daß die gewerkschaften dem 
bürgerschaftlichen engagement nicht ohne Mißtrauen be-
gegnen. als dieses, 2002 im Lichte des soeben vorgelegten 
enquete-Kommissions-Berichts und einiger einschlägiger 
Äußerungen des Bundeskanzlers ohnehin präsenter als 
bisher, durch das ausgerechnet in den Wahlkampf fallende 
oder- und elbehochwasser mit täglichen werbewirksamen 
auftritten von Politikern mit freiwilligen helfern ganz nach 
oben gespült zu werden drohte, haben sie durch massiven 
Druck auf die ihnen am nächsten stehende Partei erreicht, 
daß es von der politischen agenda so gut wie verschwand.
genau hier entsteht – und das will ich hier als Dilemma he-
rausstellen –, wie wir wissen, das Wettbewerbsproblem. 
Warum soll ein Krankenhaus in privater hand ertragsteu-
ern entrichten, wenn das Krankenhaus in der hand einer 
zivilgesellschaftlichen organisation bei gleichem Dienst-
leistungsangebot keine entrichtet? Das Beispiel ist des-
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wegen so eklatant, weil hier die schnittmenge zwischen 
Markt- und zivilgesellschaftlichen aspekten am größten ist 
und weil hier mit abstand die größten Umsätze der ganzen 
Zivilgesellschaft gemacht werden. Dies hängt mit unserem 
verfassungsmäßig verankerten subsidiaritätsprinzip und 
der folge davon zusammen, daß jedenfalls bis vor kurzem 
fast 50% der Krankenhausbetten von sogenannten freige-
meinnützigen häusern – also zivilgesellschaftlichen trä-
gern – betrieben wurden; zugleich aber spielt das bürger-
schaftliche engagement gerade hier eine untergeordnete 
rolle und ist im übrigen auch im privaten Krankenhaus 
eher denkbar als sonst in der Privatwirtschaft.
es ist daher keineswegs abwegig, wenn von vielerlei sei-
te, etwa dem europäischen gerichtshof oder auch dem 
wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium der 
finanzen an den sogenannten Zweckbetrieben unter den 
gesichtspunkten steuergerechtigkeit und Wettbewerbs-
neutralität Kritik geübt wird. Zugleich wird hier aber das 
Dilemma der Vorhaltung eines angebots für bürgerschaft-
liches engagement sichtbar. insofern geht diese Kritik 
letztlich am Kern des Problems vorbei. Von der gesell-
schaftlichen Notwendigkeit, diese Vorhaltung zu organi-
sieren, wird im 3. schritt zu sprechen sein. Davor ein klei-
ner exkurs.
in england und Wales gibt es in gestalt der charity com-
mission eine eigene fachbehörde für die organisationen, 
die nach deutschem steuerrechtsdeutsch den – von mir 
schon lange als demokratietheoretisch antiquiert ange-
prangerten – Zusatz ‚steuerbegünstigt‘ führen. in einer 
Diskussion mit deren Leiterin, die immerhin über 600 Mit-
arbeiter gebietet, habe ich einmal die frage gestellt, ob 
sie ihre anbindung an das innenministerium für zweckmä-
ßig halte. Die antwort verblüffte mich zunächst: sie hätte 
zwar keine konkreten Klagen, aber systematisch sollte die 
charity commission eigentlich zum finanzministerium 
(der treasury) gehören, denn dort würde Politik gestaltet, 
im innenministerium dagegen nur verwaltet. aber sie hat 
natürlich recht: seit mehreren generationen ist das im 
finanzministerium betreute hoheitliche instrument der 
steuer zum politischen gestaltungsinstrument schlecht-
hin geworden, bei uns ebenso wie anderswo. fast jedes 
innenpolitische thema wird mit hilfe der steuer gestaltet, 
ob es nach dem Krieg die Beseitigung der Wohnungsnot 
(durch steuerbegünstigung für den sogenannten gemein-
nützigen Wohnungsbau) war, oder der Versuch, gesell-
schaftliche stabilisierung durch gezielte förderung von 
eigenheimen zu erreichen oder ganz generell soziale ge-
rechtigkeit durch eine leistungsabhängige Besteuerung. 
all dies sind oder waren politisch weithin unstrittige the-
men. Die Liste läßt sich beliebig auf kleine und kleinste 
tatbestände verlängern. auch der Vereinssport, oft wegen 
seines selbsthilfecharakters, d.h. dem Nutzen nur für die 
Mitglieder, von anderen ‚steuerbegünstigten‘ organisatio-
nen scheel angesehen, bekam diesen status nicht etwa 
aus Populismus, sondern weil man – um 1914 – ein politi-
sches Ziel, die Wehrertüchtigung und vormilitärische aus-
bildung, fördern wollte. Besteuerung ist also eigentlich in 
sich kein thema der gerechtigkeit, sondern der Politik. ob 
besteuert wird und wenn ja in welchem Umfang, richtet 

sich eben nicht danach, was abstrakt als gerecht gelten 
könnte – das wäre auch nur sehr schwer zu ermitteln – , 
sondern danach, was politisch erreicht werden soll. selbst 
das ist alles andere als einfach. Der europäische Binnen-
markt ohne Wettbewerbsverzerrungen ist beispielsweise 
ohne Zweifel ein politisches Ziel, der schutz bestimmter 
nationaler traditionen ein anderes. Welches geht nun vor? 

IV. Wenden wir uns nun dem politischen Ziel zu, um das 
wir bisher gekreist haben: dem politischen Ziel des bür-
gerschaftlichen engagements. ich lasse die politische 
sonntagredenrhetorik, die dieses engagement selbstver-
ständlich gefördert sehen will, beiseite. sie braucht hier 
nicht zu interessieren. ich frage vielmehr, ob es tatsäch-
lich ein politisches Ziel ist, daß sich Menschen für das all-
gemeine Wohl im vorher aufgezeigten sinn engagieren. 
traditionell ist dies, sie mögen jetzt überrascht sein, ver-
neint worden. Nicht bürgerschaftliches engagement war 
erwünscht, sondern gehorsam gegenüber der obrigkeit, 
hegel hätte gesagt, dem allgemeinen Willen. engagement 
war allenfalls gestattet oder geduldet. Und was die orga-
nisationen betrifft, in denen sich dieses vollzog, so ent-
sprach ihre freistellung von der steuer der hegelschen 
hierarchisierung der Bereiche – und fiskalischem Kalkül. 
gemeinnützige organisationen konnten Dienstleistungen, 
die die öffentliche hand zu finanzieren hatte, billiger er-
bringen als staatliche. Jede öffentliche Klinik war dafür Be-
weis genug. oder, wenn ihnen das nicht genügt: als man 
anfang der 1990er Jahre den sanitätseinsatz in somalia 
anstatt wie vordem üblich durch eine der einschlägigen 
zivilgesellschaftlichen organisationen durch die Bundes-
wehr durchführen ließ – aus politischen gründen, um im 
Bundestag und in der öffentlichkeit den Weg für ausland-
seinsätze der Bundeswehr zu ebnen – kostete dies das 
Dreizehnfache. 
eine Besteuerung sogenannter gemeinnütziger organisa-
tionen – das thema wurde erst aktuell, als Körperschaften 
sukzessive, in Preußen ab 1891, überhaupt besteuert wur-
den und die steuersätze dann rasch anstiegen – hätte den 
ausstieg aus manchen Dienstleistungen und höhere, vom 
staat bzw. den sozialversicherungsträgern zu tragende 
Kosten für die verbleibenden bedeutet. insofern konnten 
die organisationen hier auch ein gewisses Maß an Macht 
ausspielen. Daß sich im Lauf des 20. Jahrhunderts und ganz 
besonders seit den 1960er Jahren unter dem Vorzeichen 
der angeblichen oder tatsächlichen steuergerechtigkeit 
oder unter starkem Klienteldruck eine fülle von weiteren 
Begünstigungstatbeständen ergeben haben, steht dem 
nicht entgegen; im gegenteil, dies unterstreicht die primär 
politische Zielrichtung jeder steuerbefreiung. Die Macht 
der organisationen ist durch eine viel zu spät von diesen 
als skrupellos erkannte Kontraktpolitik des staates in der 
Zwischenzeit verloren gegangen. Die organisationen sind 
heute in hohem Maße auf diese Kontrakte angewiesen, 
primär, um eingegangene rechtliche Verpflichtungen, etwa 
aus arbeitsverträgen, erfüllen zu können. Pflichten, die 
sich aus dem selbstverständnis ergeben, treten dahinter 
deutlich zurück. Um diesen Komplex, also das überleben 
von organisationen, geht es aber hier nicht, sondern um 
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die Vorhaltung, vielleicht auch nur die ermöglichung von 
Betätigungsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger, die 
sich bürgerschaftlich engagieren wollen.
hat der staat, so ist zu fragen, ein politisches interesse da-
ran, bürgerschaftliches engagement mit hilfe steuerlicher 
instrumente zu fördern und, wenn ja, wie? er hat mehrere 
optionen. er könnte sich auf den standpunkt stellen, en-
gagement liegt im Bereich der privaten Lebensgestaltung 
und gehe den staat nichts an. genau so hat es bis vor ganz 
kurzem etwa das statistische Bundesamt gesehen und sich 
strikt geweigert, Zivilgesellschaft als eigenen Bereich zu er-
fassen. Der staat kann sich aber auch auf ein Maß an Wahr-
nehmung beschränken, das er auch anderen marginalen 
Lebensbereichen widmet. genau dies hat er in den letzten 
Jahrzehnten getan. engagement war eine Marginalie und 
wurde über orden und Ministerempfänge abgehandelt, so 
wie vielleicht ‚Unser Dorf soll schöner werden‘ und andere 
Marginalien. im Blickpunkt stand neben der positiven asso-
ziation für Politiker bei weitergehenden überlegungen die 
Nützlichkeit der Dienstleistung, nicht der Wert des engage-
ments an sich. ein typisches Beispiel, an dem man diese 
haltung ablesen kann, ist die abqualifizierung der soge-
nannten freizeitbeschäftigungen.

V. Warum sollte bürgerschaftliches engagement ein politi-
sches Ziel sein? hierzu hat bekanntlich ernst-Wolfgang Bö-
ckenförde schon vor Jahrzehnten eine antwort formuliert: 
weil der staat von Voraussetzungen lebt, auf die er ange-
wiesen ist, die er aber selbst nicht schaffen kann. Worauf 
Böckenförde konkret abzielte, war der religiöse Bereich. ich 
will mich aber gar nicht mit der Debatte um den Verlust 
oder die Wiederkehr des religiösen auseinandersetzen, 
sondern auf etwas anderes hinaus. Böckenförde hat zu-
nächst klargestellt, was auch im grundgesetz steht, daß der 
staat nicht oberste instanz der Lebensgestaltung ist, son-
dern daß es Bereiche gibt, die ihm von den Bürgern nicht 
übertragen sind, an deren entwicklung er gleichwohl, wenn 
er denn den anspruch erhebt, hüter des gemeinwohls 
zu sein, ein interesse hat. Denken sie daran, daß, als das 
grundgesetz geschrieben wurde, das Verhältnis zwischen 
staat und Markt auch noch keineswegs geklärt war. Was 
das bürgerschaftliche engagement und die Zivilgesellschaft 
betrifft, haben die Väter des grundgesetzes weitsichtig die 
freie entfaltung der Persönlichkeit, die Versammlungs- und 
Vereinigungsfreiheit in den Katalog der grundrechte aufge-
nommen. Was sich daraus entwickeln würde, konnten sie 
drei Jahre nach dem ende der Diktatur nicht voraussehen. 
erst in den 1960er Jahren bewegten sich die Bürger stärker. 
Nicht nur kam es zu einer außerparlamentarischen oppo-
sition, sondern auch zu neuen sozialen Bewegungen; das 
Umweltthema manifestierte sich zunächst ausschließlich 
zivilgesellschaftlich, Kultur und vieles andere bekam zivilge-
sellschaftliche Konnotationen.
Parallel dazu sank das Vertrauen in die staatliche struktur 
und ist nie mehr zurückgekehrt. Die Zahlenangaben darü-
ber, in wen die Bürger und Bürgerinnen Vertrauen haben, 
sind für die akteure des staates beschämend. Das engage-
ment in den unmittelbar dem staat zuarbeitenden organi-
sationen, den Parteien, sinkt ebenso seit Jahren. heute wer-

den die Kandidaten für politische Mandate im schnitt von 
0,3% der Wahlberechtigten ausgesucht. Die Wahlen selbst 
verursachen einen immer höheren Werbeaufwand bei im-
mer weniger substanz in den aussagen – und sinkender 
Beteiligung. Das bedeutet: identifikation findet in diesem 
Bereich immer weniger statt. 
hinzu kommen äußere einflüsse, die wir zum teil ausdrück-
lich begrüßen. Das Zusammenwachsen europas bedingt 
klarerweise einen rückgang der Bedeutung des National-
staates, in den großen wohl mehr als in den kleinen. inso-
fern konzentriert sich die deutsche identität immer mehr 
auf fußballmeisterschaften und olympische spiele. gäbe 
es dort, was dem fairen sport wohl zugute käme, keine 
flaggen und hymnen, wüßten viele unserer Landsleute 
kaum noch, was Deutschland ist.
ich stelle das absichtlich so pointiert dar, weil es mir darauf 
ankommt, ganz deutlich zu machen, daß sich unser Land 
– und wir sind da keineswegs allein – in einer akuten iden-
tifikationskrise befindet, die zu einem auseinanderbrechen 
der gesellschaft führen kann. Nehmen wir noch den hohen 
anteil an Bürgern mit sogenanntem Migrationshintergrund 
hinzu, der durch ständige hervorhebung systematisch mit 
dem Kainszeichen belegt wird, dann haben wir die Mixtur 
beisammen, die unsere Demokratie aus den angeln heben 
kann. Wenn keiner mehr hingeht, ist der staat am ende. 
Diese entwicklung zurückzuspulen, halte ich derzeit für un-
möglich. es kommt daher darauf an, alternative stabilisato-
ren zu finden und einzusetzen, die zugleich dynamisch ge-
nug sind, um uns vor dem stillstand zu bewahren, das heißt, 
die eine weitere gesellschaftliche entwicklung befördern 
und nicht verhindern. Dafür ist der Markt nicht geeignet. 
im tauschverfahren läßt sich solches nicht bewerkstelligen. 
Die Zivilgesellschaft aber hat hierfür ein angebot bereit.
robert Putnam hat in seiner berühmten Langzeituntersu-
chung zu italien, veröffentlicht unter dem titel ‚Making De-
mocracy Work‘, schlüssig gezeigt, daß informelle Netzwer-
ke, wie er sie nennt, die Voraussetzung für die schaffung 
funktionierender strukturen in staat und Markt schlechthin 
sind. er spiegelt damit einen wissenschaftstheoretischen 
Diskurs, der nachgewiesen hat, daß Netzwerke letztlich sta-
biler sind als hierarchien. Wissenschaftstheoretiker und Na-
turwissenschaftler (etwa hans Peter Dürr) haben hierzu viel 
gesagt. ich will Niklas Luhmann, den soziologen, zitieren, 
der, indem er emile Durkheim rezipiert, fragt: „Könnte es 
nicht eine art laufendes regenieren von sozialität in inter-
personalen Kontakten geben, das weder auf eine vorkons-
tituierte Moral, noch auf ein in den Köpfen schon vorhande-
nes Kollektivbewußtsein zurückgeführt werden kann, aber 
auch nicht den individuen als eigenleistung zurechenbar 
ist?“1 im anschluß daran frage ich, ob wir uns nicht darauf 
einstellen müssen, daß Menschen Loyalitäten, identifikati-
onen und daraus folgend auch integration und Partizipati-
on nicht mehr als durch geburt vorgegebenes Paradigma 
übernehmen, sondern im Lauf ihres Lebens mehrfach, viel-
leicht sogar vielfach neu arrangieren. ich glaube, die ant-
wort auf diese frage heißt, nach allem, was wir induktiv 
und deduktiv an argumenten bereit legen können, ohne 
einschränkungen ja. ich zitiere nochmals Luhmann: „gesell-

1 Luhmann, Die Moral der gesellschaft, s. 16.
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schaft ist das umfassende sozialsystem aller kommunikativ 
füreinander erreichbaren handlungen. in der heutigen Zeit 
ist die gesellschaft Weltgesellschaft. es gibt nur noch ein 
einziges gesellschaftssystem.“2

Wo also liegt dann unsere Priorität? geht es darum, ein von 
hegel konzipiertes system noch ein paar Jahre zu konservie-
ren, bis es möglicherweise in einem revolutionären Prozeß 
zusammenkracht? oder geht es darum, unsere Werte wie 
freiheit aber auch ordnung, entfaltung aber auch vernünf-
tige aufgabenteilung, eigentum und bürgerliche sicherheit 
nachhaltig zu stärken? anders ausgedrückt, geht es um die 
Wagenburg des überkommenen systems oder die trans-
formation? in ganz anderer sprache gesagt: um ein Update 
oder ein neues Betriebssystem?
Was heißt das für unser thema? Pfadabhängig weiter an der 
heutigen Politik gegenüber der Zivilgesellschaft weiterzuar-
beiten, ist eben keine Politik, sondern nur eine verlängerte 
Wurstelei. Dies heißt, ich wiederhole es, nicht alles, was un-
ter dem schirm von Zivilgesellschaft daherkommt, unbese-
hen zu sanktionieren oder gar zu privilegieren. Der moderne 
demokratische staat darf niemanden privilegieren oder be-
günstigen. er kann aber sehr wohl entscheiden, und gerade 
dafür haben wir das demokratische instrumentarium, wel-
che Vorgänge besteuert werden und welche nicht. es heißt 
also, gesellschaftliche Ziele zu formulieren und zu entschei-
den, ob bei deren erreichung die Zivilgesellschaft unter zu 
definierenden Bedingungen entscheidend oder assistierend 
mitwirken kann.

VI. Welche politischen Ziele wollen wir und können wir mit 
hilfe der Zivilgesellschaft erreichen? Naheliegende wichtige 
Ziele sind, daß sich Menschen nicht in ihrer tauschfunktion 
erschöpfen und daß der staat von seiner gesellschaftsbil-
denden funktion in teilen – ich denke sogar, in wesentlichen 
teilen – entlastet wird. Wenn Menschen nur noch tauschen 
würden, würde unsere gesellschaft zur Wolfsgesellschaft 
entarten. Manchmal scheinen wir schon relativ nahe dran 
zu sein. Und wer weiß, was dann aus unseren Besitzstän-
den, aber auch aus unseren Werten wie solidarität und ge-
rechtigkeit wird. Wenn gesellschaftsbildung und herrschaft 
in einer hand bleiben, wird unter den Bedingungen des 21. 
Jahrhunderts die gesellschaft defizitär sein. Denken sie 
nur an die moderne Kommunikation, die weitgehend herr-
schaftsfrei ist. es muß daher ein Ziel der Politik sein, daß es 
eine Zivilgesellschaft gibt, die auf augenhöhe mit staat und 
Markt verkehren kann und – das ist der Kern der fragestel-
lung – in der Lage ist, ihren gesellschaftsbildenden und –ent-
wickelnden auftrag zu erfüllen. Nochmal: Wenn Menschen 
sich in kleinen, freiwillig zustande kommenden Netzwerken 
engagieren, erfahren sie identifikation, integration und Par-
tizipation. alle anzeichen sprechen dafür, daß dieses Ziel in 
der Zivilgesellschaft erreichbar ist, wenn es attraktiv gestal-
tet wird. Menschen wollen sich engagieren. Dies muß nicht 
belohnt, aber als Wert an sich ermöglicht werden.
ich streife nur kurz das Ziel, das den gegenpol zur tausch-
funktion bildet. Wir wollen demokratietheoretisch gesehen 
nicht den Untertanen, sondern den Bürger und die Bürge-
rin. aber wir müssen uns und andere fragen, ob wir das 

2 Luhmann, (fn. 1), s. 212.

auch praktisch wollen. Manchem in Politik und Verwaltung 
scheint allemal der Untertan lieber zu sein. Das Problem ist 
nur: in einem Umfeld, das Bürger nicht schätzt, werden die 
letzten Untertanen in absehbarer Zeit zur revolution blasen.
Was wir erreichen wollen, ist, daß Menschen sich dort wo 
sie sind, integrieren. Mein schönstes Beispiel dazu sind die 
Passionsspiele in oberammergau, nach deren regeln jeder, 
der in der gemeinde geboren ist oder 25 Jahre dort gelebt 
hat, ein recht auf Mitwirkung hat. galt das, so stellten diese 
im Jahr 2000 erstmals die frage, auch für türkische Zuwan-
derer? Die gemeinde war gespalten, aber schließlich siegte 
das ‚Ja‘ – wie man sich vorstellen kann, mit durchschlagen-
dem erfolg für die integration und natürlich auch die aktive 
Partizipation dieser Mitbürger und damit für den sozialen 
frieden in der gemeinde. übrigens war das gemeinsame 
singen und theaterspielen – aus der sicht der finanzverwal-
tung nicht förderungswürdige freizeitbeschäftigung.
Dies sind, um ein vielleicht häßliches, aber treffendes Wort 
zu gebrauchen, die Produkte der Zivilgesellschaft, die die-
se mit hilfe ihrer ressourcen, sprich vornehmlich dem 
bürgerschaftlichen engagement herstellen kann: respekt, 
toleranz, inklusion, integration in das und Partizipation an 
dem gemeinwesen, aktive Bürgerschaft, teilhabe an der ge-
sellschaft und Bereitschaft, diese zu verteidigen: alles „Pro-
dukte“, die ohne freiwilliges bürgerschaftliches engagement 
einerseits und einübung, lebenslanges Lernen andererseits 
nicht herstellbar sind. sie alle sind letztlich der Nährboden 
für den sozialen frieden, der nicht mit grabesruhe, auch 
nicht mit ruhe vor dem sturm, sondern mit einem frieden 
gleichzusetzen ist, in dem jeder von uns gedeihen kann, 
mehr noch, auf den unsere gesellschaft angewiesen ist, um 
die herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu meistern.
Diese entwicklung zu ermöglichen, ist heute aufgabe unse-
res staatswesens. so wie in frühester Zeit die gerechte Ver-
teilung des Wassers das Kerngeschäft des staates war, so ist 
es heute – nein, nicht das rauchverbot und nicht die Umset-
zung der neuesten eU-richtlinien oder eugh-entscheidun-
gen, sondern die herstellung und Bewahrung des sozialen 
friedens. Dieser ist mit polizeilichen Maßnahmen keinesfalls 
zu gewährleisten, mit ermöglichung von bürgerschaftlichem 
engagement hingegen mit einiger Wahrscheinlichkeit. Dar-
um ist die ermöglichung (das empowerment) von bürger-
schaftlichem engagement – ich spreche nicht von aktivie-
rung, denn das klingt mir zu sehr nach Kanalisierung und 
Kontrolle – ein politisches Ziel von so hoher Priorität. Den 
zivilgesellschaftlichen Mehrwert zu ermöglichen – das ist 
heute die herausforderung für Politik und Verwaltung.
Und um es nochmal klar zu sagen: es kommt nicht oder 
nur nachrangig darauf an, welche Leistung durch dieses 
engagement erbracht wird und ob diese für die erfüllung 
der staatsaufgaben finanziell attraktiv ist. es kommt allein 
darauf an, daß Menschen kontinuierlich die kommunikati-
ven Prozesse des schenkens an die gemeinschaft erlernen 
und immer wieder üben – ob im Kirchenchor, im sportver-
ein, im Katastrophenschutz, in der Menschenrechtsgruppe, 
bei greenpeace oder sonstwo. hier und nur hier befindet 
sich die schule der Demokratie, mehr noch, die schule der 
guten gesellschaft, der guten politischen ordnung. Und nur 
so wächst heran, was oft mit Zivilgesellschaft verwech-
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selt wird: die Bürgergesellschaft, die gesellschaft also, die 
von den Bürgern her bestimmt ist. hier ist übrigens auch 
die scheidewand: was mit diesem Ziel nicht kompatibel ist, 
gehört nicht hierher. organisationen, in denen getauscht 
und nicht geschenkt wird, gehören danach beurteilt. sie 
sind damit nicht notwendigerweise gewinnorientierte Wirt-
schaftsunternehmen, sondern möglicherweise auch sozial-
unternehmen, die in der steuerlichen gestaltung nochmals 
anders zu betrachten sind, aber das ist dann eine andere 
frage. Und selbstverständlich: feinden der offenen, der Bür-
gergesellschaft kann durch diese trennung das Deckmäntel-
chen der gemeinnützigkeit genommen werden.

Forderungen: es wird darauf ankommen, eine Zivilgesell-
schaftspolitik zu entwickeln, die zum einen schlüssig und 
ideengeschichtlich auf der höhe der Zeit ist – davon sind 
wir im internationalen Vergleich noch weit entfernt – und 
die zum anderen die Ziele klar formuliert, die dann in ein-
zelnen Politiken umgesetzt werden können. Wir müssen 
also die läppische und im grunde entwürdigende anerken-
nungskultur über Bord werfen und eine ernsthafte Politik 
entwickeln. Das ist schwer genug – zwischen parteipoliti-
scher Umsetzbarkeit, eU-Vorgaben, fiskalzwängen, steu-
ergerechtigkeit, Mißbrauchsverhütung, Verbandsinteressen 
und was da noch alles für eine allenfalls zaghafte Verände-
rung des status quo ins feld geführt wird. Und doch wird 
der gordische Knoten durchgehauen werden müssen. hier 
nun 10 konkrete Punkte. Dazu eine Vorbemerkung: eine ent-
scheidende rolle spielt die Zuteilung von Definitionsmacht: 
ist diese, was den staat betrifft, in unserer politischen ord-
nung eindeutig dem demokratischen Verfahren in form des 
Parlamentarismus übertragen, so ist sie idealtypisch in der 
Zivilgesellschaft grundsätzlich anders organisiert (wodurch 
übrigens eine Brücke zu älteren Zivilgesellschaftskonzepten 
geschlagen wird: sie ist inhalt eines öffentlichen Diskurses, 
an dem sich jedermann beteiligen kann).
1. Wir brauchen eine nationale Zivilgesellschaftspolitik. 

Parteien, Parlamente, Kabinette und Verwaltung, ja, 
auch die finanzverwaltung brauchen Paradigmen für 
ihr handeln. Diese müssen in gründlicher offener De-
batte erarbeitet werden. Das punktuelle Wursteln, das 
wir betreiben, ist unerträglich.

2. Die Priorität einer modernen Zivilgesellschaftspolitik 
ist neu zu definieren. sie liegt in der gesellschaftlichen 
entwicklung. sie ist vor allem schule der Demokratie, 
schöpferin von sozialem Kapital, Vehikel des sozialen 
friedens. Das ist der überragende stellenwert des bür-
gerschaftlichen engagements, nicht die Kostengünstige 
erbringung von Dienstleistungen.

3. Die abqualifizierung von sogenannten freizeitbeschäfti-
gungen gehört beseitigt. sie widerspricht dem Paradig-
ma der Zivilgesellschaft.

4. Beseitigt gehört auch die Bindung der steuerexempti-
on an den Nutzen für die betroffenen steuerzahler, der 
sogenannte strukturelle inlandsbezug. in der Weltgesell-
schaft, die wir sind, ist das nicht vertretbar.

5. Wir müssen unsere terminologie durchforsten: sie ver-
rät den gnadenspendenden obrigkeitsstaat und be-
schreibt nicht das aufgabenorientierte aktionsfeld.

6. Wir brauchen eine schlüssige Lösung für unsere wichti-
gen sozialwirtschaftlichen Betriebe, die keine gewinne 
ausschütten. sie sind als teile eines solidarisch unter-
legten Marktpluralismus unverzichtbar. 

7. Wir brauchen ermöglichende rahmenbedingungen für 
althergebrachte formen des engagements ebenso wie 
für neue ansätze und Partnerschaften zwischen Markt 
und Zivilgesellschaft; nachdem ich lange über die ei-
gene handlungslogik der Zivilgesellschaft gesprochen 
habe, will ich abschließend betonen, daß es mir nicht 
darum geht, drei Wagenburgen zu bauen. im gegenteil: 
die nachhaltigen herausforderungen, denen wir uns ge-
genüber sehen, sind so gewaltig, daß wir sie nur meis-
tern werden, wenn geschenk, tausch und gewalt mitei-
nander ans Werk gehen. Dazu müssen sie alle stark und 
kräftig sein – und alle auf einer ebene kommunizieren.

8. Wir brauchen transparenz. sie ist der ausweis einer gu-
ten Zivilgesellschaft. (sie ist nicht inhärent gut!) sie ge-
setzlich vorzuschreiben, ist teil des empowerments und 
sehr viel demokratiegemäßer als überbordende staatli-
che Kontrollen. sie ist darüber hinaus unerläßliche Vo-
raussetzung für den einzufordernden öffentlichen Dis-
kurs.

9. Wir müssen die regularien der Nicht-besteuerung neu 
durchdenken. hierzu gehört eine paradigmatische Neu-
ausrichtung ebenso wie eine systematisierung und eine 
Diskussion über die einnahmesituation (etwa über die 
Bedingungen der Zulassung von wirtschaftlicher Betäti-
gung).

10. Wir brauchen beim staat eine zentrale Kompetenzstel-
le, in der das Verhältnis zwischen staat und Zivilgesell-
schaft fachlich bearbeitet und fortgeschrieben wird.

ein allerletztes noch: sie haben gemerkt, ich habe nicht über 
steuervorteile gesprochen oder gar für mehr steuervorteile 
für geldspender, Zeitspender oder stifter plädiert. in der tat: 
darum ging und geht es mir nicht. im gegenteil: dieser as-
pekt ist in den letzten Jahren im öffentlichen Diskurs über 
die Zivilgesellschaft viel zu sehr in den Vordergrund gerückt 
und hat die Prioritätenskala vieler zivilgesellschaftlicher or-
ganisationen in unguter Weise verschoben.

Anmerkung der Redaktion: 

in diesem Zusammenhang sei auf den aktuellen antrag der 
fraktionen von cDU/csU und sPD zur effektiveren förde-
rung des Bürgerschaftlichen engagements vom 28.1.2009, 
Bt-Drucks. 16/11774, hingewiesen, mit dem der parlamen-
tarische Unterausschuss Bürgerschaftliches engagement 
angehalten werden soll, den Leitgedanken einer Bürgerge-
sellschaft als Kooperationsmodell von staat, Wirtschaft und 
Zivilgesellschaft besser zu transportieren. als Mittel wird 
pro Legislaturperiode ein wissenschaftlicher Bericht einer 
jeweils neu einzusetzenden sachverständigenkommission 
mit stellungnahme der Bundesregierung gefordert, der auf 
schwerpunkte konzentriert die entwicklung des Bürger-
schaftlichen engagements darstellt. 
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rechtsprechung

1. Abzugsfähigkeit von Sachspenden an 
gemeinnützige Einrichtung mit Sitz 
im EU-Ausland

Mit seinem Urteil vom 27.1.2009 hat der eugh ent-
schieden, dass die abzugsfähigkeit einer sachspen-

de, die ein in Deutschland steuerpflichtiger getätigt hat, 
nicht allein daran scheitern darf, dass der spendenemp-
fänger im europäischen ausland ansässig ist.
hein Persche hatte im Jahr 2003 eine sachspende in höhe 
von ca. 18.000 eUr an ein portugiesisches seniorenheim, 
dem ein Kinderheim angegliedert ist, getätigt und begehr-
te, diesen Betrag nach § 10b estg vom gesamtbetrag sei-
ner einkünfte abzuziehen. Nach § 49 estDV ist die steu-
erliche abzugsfähigkeit auf spenden beschränkt, deren 
empfänger in Deutschland ansässig ist. Der Bundesfinanz-
hof hatte dem eugh die frage vorgelegt, ob hierdurch die 
in art. 56 eg gewährleistete Kapitalverkehrsfreiheit ver-
letzt werde.
Der eugh stellte zunächst fest, dass geld- und sachspen-
den unter die Kapitalverkehrsfreiheit nach art. 56 eg fal-
len. Die regelungen des deutschen steuerrechts seien 
geeignet, sich negativ auf die Bereitschaft deutscher steu-
erpflichtiger auszuwirken, an einrichtungen, die im eU-
ausland ansässig sind, zu spenden. hierdurch werde die 
Kapitalverkehrsfreiheit verletzt. es sei sache jedes einzel-
nen Mitgliedstaats, steuervergünstigungen für bestimmte 
spenden vorzusehen. Der Mitgliedstaat dürfe auch ver-
schiedene gemeinwohlziele unterschiedlich behandeln. 
eine unterschiedliche Behandlung dürfe aber nicht allein 
an den sitz der betreffenden einrichtung geknüpft sein. es 
könne dem steuerpflichtigen auferlegt werden, die für den 
Nachweis der steuerlichen Privilegierung erforderlichen 
Belege beizubringen.

eugh, Urt. v. 27.1.2009, rs. c-318/07 – „Persche“, abrufbar 
unter: http://curia.europa.eu

hinweis der redaktion: ausführlich dazu der Beitrag von 
richter/gollan auf s. 19 dieser ausgabe.

2. Steuerbefreiung von in engem Zusam-
menhang mit Sport stehenden Dienst-
leistungen an einen Sportverein

Die vom eugh zu entscheidende erste Vorlagefrage 
in der rechtssache „canterbury hockey club“ war, 

ob von der steuerbefreiung für bestimmte, in engem Zu-
sammenhang mit sport stehende Dienstleistungen „an 
Personen, die sport ausüben“ (art. 13 teil a lit. m der 6. 
eg-richtlinie 77/388/eWg des rates vom 17.5.1977 zur 
harmonisierung der rechtsvorschriften der Mitglieds-
staaten über die Umsatzsteuern), auch Leistungen an 
juristische Personen und Vereinigungen ohne rechtsper-

sönlichkeit erfasst sind. im konkreten fall ging es darum, 
ob Leistungen von „england hockey“, einer einrichtung 
ohne gewinnerzielungsabsicht zur förderung des ho-
ckeysports, an seine Mitglieder – nichtrechtsfähige, eng-
lische hockeyclubs – von der Umsatzsteuer befreit sind. 
Leistungen waren u.a. ein system der Vereinsakkreditie-
rung, Kurse für trainer und schiedsrichter, Beratung im Be-
reich des Marketings und sponsorings. Der eugh urteilte, 
die steuerbefreiungsvorschrift müsse zum Zwecke ihrer 
wirksamen anwendung („effet utile“) so ausgelegt wer-
den, dass die Leistungsempfänger auch juristische Per-
sonen und nichtrechtsfähige Vereinigungen sein können, 
da sich natürliche Personen zur ausübung von sport ty-
pischerweise in Vereinen zusammenschließen. allerdings 
müssten die übrigen, strengen Voraussetzungen des Be-
freiungstatbestands gegeben sein, insbesondere der enge 
Zusammenhang der Leistung mit dem sport, woran es z.B. 
bei Beratungen zu Marketing und sponsorenwerbung feh-
le. ist die Leistung gemäß der richtlinie der gemein schaft 
steuerbefreit, dürfe ein Mitgliedsstaat diese nicht auf Leis-
tungen an natürliche Personen beschränken, so der eugh 
auf die entsprechende zweite Vorlagefrage.

eugh, Urteil v. 16.10.2008, rs. c-253/07 – „canterbury ho-
ckey club“, abrufbar unter: http://curia.europa.eu

3. Ort des steuerbaren Umsatzes für Bera-
tungsleistungen an eine wirtschaftli-
che und nichtwirtschaftliche Tätigkei-
ten aus  übende Stiftung

eine schwedische stiftung  stritt mit der schwedischen 
steuerverwaltung vor einem nationalen gericht da-

rüber, ob die stiftung bei der inanspruchnahme von Be-
ratungsleistungen eines dänischen Unternehmens als 
Leistungs empfängerin Unternehmer und als solcher 
schuldner der Umsatzsteuer auf die in schweden er-
brachte Dienstleistung ist, obwohl sie die Leistung für ih-
ren nichtunternehmerischen Bereich nutzt. Die Beratung 
der „stiftung für Kollektivvereinbarungen“ sollte sich auf 
deren satzungsmäßige aufgaben auf dem gebiet des ar-
beitnehmerschutzes (u.a. Zahlung von abfindungen im 
Kündigungsfall und förderung von Maßnahmen zur an-
passung an neue arbeitsplätze) beziehen. Das mit der 
sache befasste schwedische gericht legte dem eugh 
die frage vor, ob diese nichtwirtschaftliche Nutzung der 
Leistung der Umsatzsteuerpflicht der stiftung nach art. 9 
abs. 2 der 6. eg-richtlinie 77/388/eWg (in der durch die 
richtlinie 1999/59/eg des rates vom 17.6.1999 geänder-
ten fassung) und nach dem gleichlautenden art. 56 abs. 
1 lit. c der Mehrwertsteuersystemrichtlinie (MwstsystrL) 
entgegenstehe. Die Vorschriften bestimmen für den fall, 
dass der sitz des Leistungsempfängers in einem anderen 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de&newform=newform&Submit=Suchen&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=27&mdatefs=01&ydatefs=2009&ddatefe=27&mdatefe=01&ydatefe=2009&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de&newform=newform&Submit=Suchen&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=16&mdatefs=10&ydatefs=2008&ddatefe=16&mdatefe=10&ydatefe=2008&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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staat als dem des Leistungserbringers ist, dass als ort der 
Leistung der sitz des Leistungsempfängers gilt (weshalb 
dieser nach art. 196 MwstsystrL der steuerpflichtige ist). 
ansonsten ist der ort der Dienstleistung der des erbringers 
der Dienstleistung (art. 9 abs. 1 der 6. eg-richtlinie bzw. art. 
43 der MwstsystrL) und dieser der Umsatzsteuerpflichtige 
nach art. 196 MwstsystrL. Der eugh führte zu der Vorla-
gefrage aus, dass es keinen hinweis darauf gebe, dass die 
Vorschrift über die Umsatzsteuerpflicht des empfängers 
keine anwendung finde, wenn dieser die Leistung nicht zu 
wirtschaftlichen Zwecken nutze. Vielmehr sprächen der 
sinn und Zweck, die Vermeidung der Doppelbesteuerung 
und der Nichtbesteuerung, dafür, dass auch eine solche 
Leistung am sitz des Leistungsempfängers besteuert wer-
de, wenn der sitz in einem anderen staat als dem des Leis-
tungserbringers liegt.

eugh, Urteil v. 6.11.2008, rs. c-291/07 „Kollektivavtalsstif-
telsen trr trygghetsradet“, 
abrufbar unter: http://curia.europa.eu

4. Befreiung von Gebühren für die Über-
prüfung eines Alten- und Pflegeheims

Kommt es für die Befreiung von gebühren nach einem 
Landesgebührengesetz darauf an, ob der Pflichtige ei-

nen wirtschaftlichen geschäftsbetrieb unterhält, ist die 
gebühren erhebende Behörde an die feststellung des zu-

ständigen finanzamts diesbezüglich gebunden, entschied 
der Vgh Baden-Württemberg. eine heimaufsichtsbehörde 
hatte einem eingetragenen Verein und Mitglied des Diako-
nischen Werkes der evangelischen Landeskirche in Baden 
e.V. gebühren für die überprüfung seines alten- und Pfle-
geheims auferlegt. sie war der Meinung, eine gebührenbe-
freiung greife hier nach § 10 abs. 5 Landesgebührengesetz 
(Lgebg) nicht, da das heim ein nicht gebührenbefreiter, 
steuerpflichtiger wirtschaftlicher geschäftsbetrieb sei. Das 
gericht entschied, auf die Beurteilung der Behörde komme 
es nicht an. Die Norm knüpfe an die Körperschaftsteuer-
pflicht der gebüh ren  pflichtigen an. sie sei vom zuständigen 
finanzamt zu beurteilen. sein Bescheid binde die Behörde, 
wenn er wirk sam, d.h. bekannt gegeben und nicht nichtig, 
möglicher weise aber rechtswidrig sei. Das gericht ging 
damit dogmatisch von einer tatbestandswirkung der ent-
scheidung der sachnäheren Behörde, des finanzamts, für 
die „sachfremdere“ Behörde, die heimaufsicht, aus. in der 
Praxis empfiehlt der Verwaltungsgerichtshof die Vorlage 
des freistellungsbescheids im sinne des § 155 abs. 1 s. 3 
ao bei der gebühren erhebenden Behörde.

Vgh Baden-Württemberg, Urteil v. 11.12.2008 –  
az. 2 s 1425/08, abrufbar unter: http://lrbw.juris.de

aktuelle Literatur

im ersten teil analysiert der autor zunächst kurz die 
überholte recht sprechung zur haftung im qualifiziert 
faktischen Konzern (s. 25-38), um sodann ausführlich die 
recht sprechung zur existenzvernichtungshaftung bis zu 
den Urteilen vom 23.12.2004 einschließlich der stimmen 
aus der Wissenschaft darzustellen und zu bewerten (s. 41-
69). obwohl das Manuskript auf Juli 2007 datiert, ist das 
trihotel-Urteil aus Juli 2007 nicht berücksichtigt. Dadurch 
verliert die Untersuchung für den Praktiker an Nutzen. Der 
schluss des ersten teils ist der rechtsprechung der ins-
tanzgerichte gewidmet (s. 69-74).
Die herausarbeitung der dogmatischen grundlage der 
existenzvernichtungshaftung steht im Mittelpunkt des 
zweiten teils der Untersuchung. Dabei zeigt sich gleich zu 
Beginn ein Manko der arbeit: Der autor schließt sich kri-
tiklos der h.M. an, nach der das Vermögen eines eingetra-
genen idealvereins keiner oder nur einer sehr schwachen 
Bindung unterliegen soll. Da der gesichtspunkt der Vermö-
gensbindung in der arbeit immer wieder als maßgebliche 
Prämisse dient (z.B. s. 75, 125), wäre hier eine ausführli-
che auseinandersetzung notwendig und wünschenswert 

1. Rezension: Der existenzvernichtende 
Eingriff im Vereinsrecht 

seit der entscheidung „Bremer Vulkan“1 beschäftigten 
und beschäftigen sich heerscharen aus Wissenschaft 

und Praxis mit der dogmatischen fundierung und Konkre-
tisierung des sogenannten existenzvernichtenden eingriffs 
im gmbh-recht. Mit den entscheidungen des Bgh „triho-
tel“2 und „gamma“3 kann eine vorläufige Konsolidierung 
des neuen haftungsinstituts für das gmbh-recht festge-
stellt werden. gleiches gilt aber nicht für andere juristische 
Personen, da hier Untersuchungen zu diesem themenkom-
plex eher rar sind; insbesondere gilt dies für die BgB-Ver-
eine. Tobias Nitsche nimmt sich der daher dankbaren und 
praktisch relevanten fragen an, ob und ggf. mit welchen 
Modifikationen das institut des existenzvernichtenden ein-
griffs auf den eingetragenen idealverein übertragen werden 
kann. entgegen dem weiter gefassten titel wird die rechts-
lage beim nicht eingetragenen Verein sowie generell beim 
Wirtschaftsverein nicht erörtert. Konzeptionell ist die Unter-
suchung Nitsches in drei teile gegliedert: einem ersten his-
torischen teil (s. 25-74) folgt ein analytischer zur rechtslage 
bei der gmbh (s. 75-144), dem sich der dritte teil (s. 145-
220) anschließt, in dem die übertragbarkeit der existenz-
vernichtungshaftung auf den Verein unter Berücksichtigung 
seiner spezifika untersucht wird.

1 BghZ 149, 10 ff.
2 BghZ 173, 246 ff.
3 BghZ 176, 204 = NJW 2008, 2437 ff.

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de&newform=newform&Submit=Suchen&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C-291%2F07&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=Verwaltungsgerichte&Art=en&sid=c83a9b6dcfd3c336450d2b575203eff8&nr=11092&pos=0&anz=1
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gewesen, zumal von prominenter seite nachdrücklich die 
gegenansicht vertreten wird. Diese gegenansicht wird 
nicht einmal in einer fußnote erwähnt.4 Nitsche analysiert 
zunächst die dogmatische Verortung der existenzvernich-
tungshaftung für die gmbh auf Basis der §§ 302, 303 aktg 
analog, einer sorgfaltshaftung, eines sonderrechts- bzw. 
treuverhältnisses, des Deliktsrechts sowie einer echten 
Durchgriffshaftung und plädiert für letztere (s. 75-120), 
wobei er einen eigenen anwendungsbereich neben den 
fallgruppen Vermögensmischung und materielle Unter-
kapitalisierung5  ausmacht. im anschluss geht Nitsche 
abstrakt der frage nach, ob auch im Vereinsrecht neben 
den bekannten fallgruppen zur Durchgriffshaftung Platz 
für eine existenzvernichtungshaftung ist. im grundsatz sei 
eine außenhaftung der Vereinsmitglieder wegen existenz-
vernichtender eingriffe denkbar, zumal eine Konkurrenz 
zur ähnlichen haftung wegen materieller Unterkapitali-
sierung nicht bestehe, da diese im Vereinsrecht nicht an-
wendbar sei (s. 127 ff.).
im dritten teil der Untersuchung geht Nitsche die auf-
gabe an, die im zweiten teil formulierten ergebnisse in 
konkretisierte tatbestandsmerkmale der eigenständigen 
anspruchsgrundlage „existenzvernichtender eingriff“ zu 
überführen. er bejaht ein konkretes Bedürfnis für eine die 
gläubigerschutzaspekte abdeckende haftung der Vereins-
mitglieder, weil ein vergleichbarer gläubigerschutz weder 
aus dem gesichtspunkt der treuepflichtverletzung, einer 
sanierung durch Verlustumlage noch durch eine analogie 
zu §§ 30, 31 gmbhg geschaffen werden kann (s. 146-158). 
argumentativ stellt Nitsche dabei vor allem auf die schwä-
chen einer Binnenhaftung gegenüber einer außenhaftung 
ab. Danach dekliniert er den objektiven tatbestand an-
hand der vor trihotel von der rechtsprechung vertretenen 
auffassung zur gmbh durch (s. 158-174) und konstatiert 
für den Verein, dass hinsichtlich der haftungsbedeutsa-
men Verhaltensweisen keine Unterschiede bestehen. al-
lerdings sei im hinblick auf die größere reichweite des 
Merkmals „betriebsfremder eingriff“ beim Verein als Kor-
rektiv die eigennützigkeit des eingriffs zu fordern (s. 178 
f.). Mit einer bis zur trihotel-entscheidung vertretenen 
Meinung lehnt Nitsche ein Verschulden als subjektives 
tatbestandsmerkmal ab. statt dessen soll das haftungs-
auslösende Verhalten objektiv auf handlungsweisen be-
schränkt sein, bei denen ex-ante ein überwiegendes in-
solvenzrisiko besteht (s. 188 ff.). auf der rechtsfolgenseite 
verneint Nitsche hinsichtlich des haftungsinhalts eine ab-
weichung vom gmbh-recht, so dass das missbräuchlich 
handelnde Vereinsmitglied einer unmittelbaren und per-
sönlichen ausfallhaftung unterliege, die durch den beim 
Verein eintretenden höchstschaden begrenzt sei (s. 198). 

Vor allem aus praktischen erwägungen lehnt er hingegen 
eine subsidiarität des anspruchs wegen existenzvernich-
tenden eingriffs gegenüber der bloßen Möglichkeit einer 
Zurückführung des entzogenen Vermögens ab; nur eine 
tatsächliche rückführung mit der Wiederherstellung der 
fähigkeit des Vereins, seine gläubiger zu befriedigen, 
rechtfertige eine subsidiarität der existenzvernichtungs-
haftung (s. 199-210).
Nitsche gebührt der Verdienst, monografisch die Unter-
schiede zwischen der gmbh und dem eingetragenen ide-
alverein im hinblick auf eine haftung der Vereinsmitglieder 
wegen existenzvernichtenden eingriffs herausgearbeitet 
und damit eine grundlage für die weitere wissenschaftli-
che Bearbeitung dieses themengebiets geschaffen zu ha-
ben. für die Praxis sind die ergebnisse der Untersuchung 
jedoch infolge der trihotel-entscheidung und der dogmati-
schen Qualifizierung der existenzvernichtungshaftung als 
fall des § 826 BgB nur bedingt unmittelbar verwertbar. 
[Dr. Gregor Roth]

tobias Nitsche, Der existenzvernichtende eingriff im Ver-
einsrecht, taunusstein/Driesen 2008, 238 s.; zugl.: Köln, 
Universität, Dissertation, 2007, isBN 978-3-86866-103-3, 
30,00 euro

2. Rezension: Gemeinnützige Stiftungen 
im Zivil- und Steuerrecht

erstmals in der deutschen stiftungsgeschichte hat im 
Jahr 2007 die Zahl der jährlich neugegründeten stiftun-

gen die 1.000er Marke durchbrochen. insgesamt gibt es 
inzwischen gut 15.000 stiftungen in Deutschland. Mehr als 
ein Drittel davon ist in den letzten zehn Jahren entstanden. 
Damit steht Deutschland im europäischen Vergleich im spit-
zenfeld. 95% der deutschen stiftungen sind gemeinnützig. 
angesichts wachsenden Wohlstands und nachlassender fa-
miliärer Bindungen werden stiftungen in den kommenden 
Jahren auch weiterhin an Bedeutung gewinnen. 
Das nunmehr in der 3. auflage vorliegende standardwerk 
von Pues/Scheerbarth wendet sich an potentielle stifter, 
stiftungsvorstände und Kuratorien, beratende rechtsan-
wälte, Notare und steuerberater. Nicht zuletzt der oben 
gezeichnete trend in der Zivilgesellschaft zeugt von dem 
Bedarf nach einem Praxishandbuch auf hohem Niveau, 
das dem anwender die rechtslage um die errichtung einer 
gemeinnützigen stiftung systematisch erklärt und zusam-
menhängende fragen beantwortet. Das bewährte autoren-
team, der steuerberater Lothar Pues und der rechtsanwalt 
Walter Scheerbarth, schöpft auch in dieser Neuausgabe aus 
dem reichen erfahrungsschatz seiner Beratungstätigkeit 

4 Reuter, Münchener Kommentar, BgB, 5. auflage, § 54 rn. 49.
5 Vgl. dazu jüngst Bgh (fn. 3). Darin lehnt der Bgh für den fall 

einer Betriebs- und Qualifizierungsgesellschaft (BQg) eine 
haftung wegen existenzvernichtenden eingriffs in form einer 
anfänglichen materiellen Unterkapitalisierung ab. Das Unter-
lassen einer hinreichenden Kapitalausstattung im sinne einer 
„Unterkapitalisierung“ der gmbh stehe einem kompensations-
losen „eingriff“ in das im gläubigerinteresse zweckgebundene 
gesellschaftsvermögen der gmbh nicht gleich.

für stiftungen, Unternehmer und Privatpersonen. Die Neu-
auflage berücksichtigt dabei die aktuellen entwicklungen 
sowohl auf legislativer ebene als auch die neueste recht-
sprechung und Verwaltungsanweisungen. Wie auch die 
Vor auflagen ist das Buch in einen zivilrechtlichen und einen 
steuerrechtlichen teil, sowie einen kleineren abschnitt zum 
spendenrecht gegliedert. abgerundet wird das Werk durch 
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einen anhang, in dem alle stiftungsgesetze der Länder so-
wie eine Mustersatzung einer gemeinnützigen selbständi-
gen stiftung abgedruckt sind.
Zwei große gesetzesreformen machten die Neuauflage er-
forderlich: Zum einen auf dem gebiet des Zivilrechts das ge-
setz zur Modernisierung des stiftungsrechts aus dem Jahre 
20021, das die materiell-rechtlichen Vorgaben für selbstän-
dige stiftungen umfassend novelliert hat. Die stiftungsge-
setze der einzelnen Bundesländer wurden im anschluss an 
diese reform nach und nach angepasst und sind bis zum 
erscheinen der Neuauflage umfassend dargestellt. in den 
steuerrechtlichen und den spendenrechtlichen teil ist das 
gesetz zur weiteren stärkung des bürgerschaftlichen enga-
gements vom 10.10.20072 eingearbeitet, mit dem erleichte-
rungen für gemeinnützige Körperschaften und damit neue 
anreize für die Bereitschaft, eine stiftung zu gründen oder 
in eine stiftung zu spenden, geschaffen wurden. 
Der zivilrechtliche teil behandelt systematisch alle mit der 
gründung oder führung einer stiftung auftretenden fragen, 
klärt Begriffe und anwendbares recht. Das schwergewicht 
liegt bei der für die Praxis am wichtigsten selbständigen ge-
meinnützigen stiftung des Privatrechts, aber auch Beson-
derheiten der unselbständigen stiftung werden dargestellt. 
hervorzuheben ist eine übersichtliche und bis zum erschei-
nungszeitpunkt aktuelle Zusammenfassung der regelun-
gen der Landesstiftungsgesetze. auf die sich bis dato noch 
im entstehungsprozess befindenden neuen stiftungsgeset-
ze der Länder Bayern und thüringen wird hingewiesen. im 
steuerrechtlichen teil erörtern die autoren die einschlägi-
gen Vorschriften der abgabenordnung (§§ 51-68 ao) sowie 
die tatbestände der einzelsteuergesetze, wobei sie stets 
die steuerbegünstigte stiftung in den fokus stellen. 
Den Leser besticht das Buch durch seine klare sprache 
und praktische Lösungsvorschläge, auch bei komplexeren 
sachverhalten im gemeinnützigkeitsrecht. so wird die fra-
ge, in welchem Umfang eine gemeinnützige stiftung wirt-
schaftlich tätig sein darf, auf die praxisrelevanten aussagen 
von gesetzgeber und rechtsprechung reduziert, ohne den 
anwender etwa mit den verschiedensten auffassungen zur 
„geprägetheorie“ zu belasten. Mit seinen knapp 300 seiten 
bietet das Buch eine gut zu handhabende übersicht und 
verständliche antworten auf viele fragen aus der stiftungs-
praxis. [Dr. Christine Franzius]

Lothar Pues und Walter scheerbarth, gemeinnützige stif-
tungen im Zivil- und steuerrecht, 3. aufl., München 2008, 
c.h. Beck, 295 s., isBN  978-3-406-56614-1, 48,00 euro

3. Rezension: Der Einfluss des AGG auf die 
Gründung und Tätig keit von gemeinnüt-
zigen Stif tungen und Vereinen

Klaus adomeit, dem Dieter Reuter seinen Beitrag in 
freundschaftlicher Verbundenheit widmet, ist seit 

Beginn des gesetzgebungsverfahrens zum allgemeinen 

1 gesetz zur Modernisierung des stiftungsrechts vom 15.6.2002, 
BgBl. i 2002, 2634.

2 gesetz zur weiteren stärkung des bürgerschaftlichen engage-
ments vom 10.10.2007, BgBl. i 2007, 2332.

gleichbehandlungsgesetz (agg) einer der schärfsten Kriti-
ker dieses gesetzes. inhaltlich stimmt reuter mit adomeits 
einwänden gegenüber dem agg im allgemeinen überein. 
auf dem gebiet des Non-Profit-sektors sei die anwendung 
des agg jedoch um etliche grade problematischer: „ent-
weder schädlich oder überflüssig“. 
Das agg steht Reuter zufolge in deutlichem Widerspruch 
zu den funktionsanforderungen des Dritten sektors. Das 
grundproblem sieht er darin, dass das gesetz für die tä-
tigkeit gemeinnütziger organisationen keine Bereichsaus-
nahme vorsieht und das agg somit seinem Wortlaut nach 
uneingeschränkte anwendung findet. Da gemeinnützige 
stiftungen und Vereine definitionsgemäß im sogenannten 
„fernbereich“ wirken, geraten sie automatisch in den fo-
kus des gesetzes. anders als im Nahbereich – bei schuld-
verhältnissen, die durch ein besonderes persönliches Nä-
heverhältnis geprägt sein können wie etwa im falle der 
Miete – sind die Destinatäre nicht freunde oder Verwand-
te des stifters oder der Vereinsmitglieder. sie gehören viel-
mehr dem allgemeinen Publikum an. 
Das agg schützt gerade im allgemeinen Publikumsver-
kehr vor Diskriminierungen aus gründen der rasse oder 
wegen der ethnischen herkunft, des geschlechts, der re-
ligion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des alters 
oder der sexuellen identität (§§ 1, 2 agg). Das Besondere 
bei gemeinnützigen Körperschaften liegt Reuter zufolge 
darin, dass sie zwar im außenbereich wirken, aber auf 
Nahbereichsmoral gegründet sind. stifter und Mitglieder 
gemeinnütziger Vereine nehmen sich eines sozialen an-
liegens an, das ihrer Meinung nach weder von Wirtschaft 
noch vom staat hinreichend beachtet wird. es sei daher 
teilweise unvermeidlich, teilweise sogar erwünscht, dass 
stifter und Mitglieder gemeinnütziger organisationen sich 
von den herrschenden Vorstellungen distanzierten. 
Während das agg für die Bevorzugung oder unterschied-
liche Behandlung bestimmter gruppen einen sachlichen 
grund fordert (§ 20 agg), widerspreche es gerade der an-
erkannten rolle der akteure im Non-Profit-sektor, sachli-
che gründe für ihre Wahl zu benennen. Wer sich beispiels-
weise die Unterstützung hilfsbedürftiger alter Menschen 
zum Ziel gesetzt habe und nicht die Unterstützung hilfsbe-
dürftiger Kinder, bei denen die vorherrschende sicht den 
größeren Bedarf sieht, komme mit dem agg in Konflikt. 
Dies stellt für Reuter eine ernste gefahr für die funkti-
onsfähigkeit des Dritten sektors dar: stifter und Mitglie-
der gemeinnütziger Vereine empfinden sich zu recht als 
Wohltäter, die nicht bevormundet werden wollen, sondern 
mit respekt gegenüber ihren Vorstellungen von den an-
forderungen an das gemeinwohl rechnen. ein wohlhaben-
der deutschstämmiger türke, der eine stiftung zur förde-
rung der schulausbildung türkisch-stämmiger Kinder in 
Deutschland errichten wolle, werde seine stifterabsicht 
im Zweifel nicht anpassen, sondern aufgeben, wenn sein 
antrag auf anerkennung von der Behörde unter hinweis 
auf das Verbot der Diskriminierung aus gründen der ethni-
schen herkunft abgelehnt wird. auch über die Zulässigkeit 
positiver Maßnahmen nach § 5 agg, kommt man zu keiner 
rechtfertigung. Denn positive Maßnahmen sind laut agg 
nur dann zulässig, wenn ein rückstand vorliegt, der aus-
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geglichen werden soll. ein solcher kann im vorgestellten 
fall jedenfalls im Verhältnis zu anderen Kindern mit Mi-
grationshintergrund jedoch nicht zwingend angenommen 
werden.
Reuter gliedert seinen Beitrag in die Untersuchung der 
arbeitsrechtlichen und der zivilrechtlichen seite des agg. 
im arbeitsrechtlichen teil kommt er zu dem schluss, die 
arbeitsrechtlichen Benachteiligungsverbote gelten für or-
ganmitglieder von gemeinnützigen organisationen jeden-
falls dann nicht entsprechend, wenn sie ehrenamtlich tä-
tig seien oder eine aufwandsentschädigung erhielten. Der 
anwendungsbereich sei jedoch gem. § 6 abs. 3 agg eröff-
net, sobald ein entgelt gezahlt werde. schwerer gewichtet 
Reuter die frage, inwieweit gemeinnützige organisationen 
bei der einstellung und regelung der Beschäftigungsbedin-
gungen tendenzschutz genießen – d.h., inwieweit sie frei 
sind, zumindest für die Besetzung von schlüsselfunktionen 
Personal zu bevorzugen, das sich mit ihren Zielen identifi-
ziert. gemäß § 9 agg sind lediglich religionsgemeinschaf-
ten berechtigt, von ihren Mitarbeitern Bekenntnistreue zu 
verlangen. § 8 agg lässt eine Ungleichbehandlung nur zu, 
wenn es wegen der art der auszuübenden tätigkeit eine 
entscheidende berufliche anforderung darstellt. Diese re-
gelung ist auf fälle beschränkt, in denen mit rücksicht auf 
interessen Dritter oder der allgemeinheit eine Diskriminie-
rung gerechtfertigt ist – z.B. weibliches Pflegepersonal in 
einer gynäkologischen Klinik – nicht aber auf andere Kon-
stellationen, etwa die ablehnung eines heterosexuellen 
Bewerbers um das amt des geschäftsführers des Lesben- 
und schwulenverbandes. entgegen dem Wortlaut des agg 
und der h.M. nimmt Reuter im anschluss an adomeit je-
doch an, der tendenzschutz müsse durch verfassungskon-
forme auslegung in § 8 abs. 1 agg hineingelesen werden 
und gehe insoweit der richtlinienkonformen auslegung 
vor. 
im rahmen des zivilrechtlichen teils seiner Untersuchung 
fragt sich Reuter zunächst, ob die Vorgaben des agg nicht 
deshalb im Verhältnis zu den Destinatären gemeinnütziger 
organisationen unanwendbar seien, weil es sich bei dem 
Destinatärsverhältnis nicht um ein zivilrechtliches schuld-
verhältnis i.s. des agg handle, sondern es seine grundlage 
vielmehr in der satzung habe. er unterscheidet dabei zwi-
schen dem stiftungsgeschäft bzw. gründungsvertrag, die 
noch keine ansprüche von Destinären schaffen und daher 
noch keine schuldverhältnisse darstellen und der konkre-
ten auswahlentscheidung, durch die ein schuldverhältnis 
zwischen stiftung/Verein und Destinatär zustande kommt. 
Um sinnwidrige ergebnisse zu vermeiden, schlägt Reuter 
vor, die agg-freiheit der satzung auf die Umsetzung durch 
die Begründung der schuldverhältnisse ausstrahlen zu 
lassen, da letztere der satzungsmäßigen festlegung des 
Destinatärskreises untergeordnet seien. Das entspreche 
auch der sicht des europäischen gesetzgebers, der in den 
zugrunde liegenden richtlinien ausdrücklich versichert 
hatte, die Vereinigungsfreiheit werde vom antidiskriminie-
rungsrecht nicht berührt.
einen weiteren Weg, gemeinnützige stiftungen und Verei-
ne aus dem zivilrechtlichen anwendungsbereich des agg 
herauszunehmen, sieht Reuter in § 19 abs. 4 und 5 agg, 

wonach die regelungen des agg auf familien- und erb-
rechtliche schuldverhältnisse nicht anwendbar sind. Zwar 
bleibt dem Wortlaut nach nur die gründung der stiftung 
von todes wegen ausdrücklich außerhalb des geltungsan-
spruchs des agg. Reuter dehnt den ausnahmebereich je-
doch auf stiftungen unter Lebenden und weitere formen 
gemeinnützigen engagements aus, indem er als anknüp-
fungspunkt nicht das Nähe- oder Vertrauensverhältnis, 
sondern die emotionalität der angelegenheit wählt. 
Wer den ersten beiden Vorschlägen zur herausnahme der 
gemeinnützigen stiftungen oder Vereine aus dem zivil-
rechtlichen anwendungsbereich des agg nicht zu folgen 
vermag, dem bietet Reuter einen letzten rettungsanker 
an: gemäß § 19 abs. 1 s. 1 Nr. 3 agg scheidet eine Verlet-
zung des Benachteilungsverbots aus, soweit „besondere 
Vorteile gewährt [werden] und ein interesse an der Durch-
setzung der gleichbehandlung fehlt“. Dies sei im gemein-
nützigen Bereich stets der fall. stets werden Leistungen 
an alte, Junge, Protestanten, Katholiken, Männer oder 
frauen, homosexuelle oder heterosexuelle gewährt, die 
der anbieter bei einem Verbot nicht auf alle erstrecken, 
sondern mit einem Verzicht auf jegliche Vergünstigung re-
agieren würde. [Dr. Christine Franzius]

Dieter reuter, Der einfluss des agg auf die gründung und 
tätigkeit von gemeinnützigen stiftungen und Vereinen, in: 
hanau/thau/Westermann (hrsg.), gegen den strich, fest-
schrift für Klaus adomeit, Köln 2008, s. 595–610. 

4. Die Umwandlung der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität Frankfurt am Main 
in eine Stiftung

in der deutschen hochschullandschaft zeigen sich seit 
einigen Jahren vielfältige organisationsrechtliche Verän-

derungen. Zahlreiche neue hochschulen wurden in privat-
rechtlicher rechtsform der gemeinnützigen gmbh gegrün-
det, nicht zuletzt die Bucerius Law school in trägerschaft 
der Zeit-stiftung. aber auch bestehende hochschulen sind 
an der Änderung ihrer organisationsstruktur hin zu mehr 
autonomie und eigenverantwortung interessiert. höhere 
Leistungsfähigkeit, effizienz und Wirtschaftlichkeit, eine 
bessere Verankerung im gesellschaftlichen Umfeld und 
größere attraktivität für privates engagement waren ne-
ben mehr eigenverantwortung durch größere staatsferne 
auch die gründe für die Umwandlung der Johann Wolfgang 
goethe-Universität in frankfurt am Main in eine stiftung 
des öffentlichen rechts. 
Hans-Jürgen Hellwig beschreibt in seiner Darstellung die 
für die Wahl dieser rechtsform ausschlaggebenden be-
amten- und steuerrechtlichen argumente, die letztlich die 
zunächst beabsichtigte form einer stiftung bürgerlichen 
rechts vor immense schwierigkeiten stellte. auch das 
in Niedersachsen praktizierte und von Karsten schmidt 
favorisierte Modell einer zweistufigen struktur – in dem 
hochschule und träger rechtlich getrennt sind – ist für die 
Umwandlung einer bereits bestehenden öffentlich-recht-
lichen hochschule äußerst problematisch. einzelfragen, 
die sich im rahmen der Umwandlung einer bereits be-
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stehenden Universität in eine stiftung öffentlichen rechts 
ergeben, werden am Beispiel der Johann Wolfgang goe-
the-Universität anschaulich dargestellt: Die Neuordnung 
der Personalverhältnisse, die Umwandlung des genutzten 
Landesvermögens in stiftungsvermögen, die folgen des 
Wegfalls der stellung als staatliche einrichtung, die organ-
schaftliche struktur der neuen stiftung, die Änderung der 
hochschulrechtlichen rahmenbedingungen sowie fragen 
hinsichtlich der finanzierung. Umfangreiche Zuwendun-
gen von öffentlicher und privater seite zeigen, dass sich 
die Umwandlung im falle der frankfurter Universität be-
reits positiv ausgewirkt hat. Hellwigs ausführungen sind 
angesichts der Wandlungen auf dem gebiet der deutschen 
hochschullandschaft für interessierte stifter und beteilig-
te akteure äußerst lehrreich. 

hans-Jürgen hellwig, Die Umwandlung der Johann Wolf-
gang goethe-Universität frankfurt am Main in eine stif-
tung, in: Bitter/Lutter/Priester/schön/Ulmer (hrsg.), fest-
schrift für Karsten schmidt zum 70. geburtstag, Köln 2009, 
s. 565-580. 

5. Von süffigen Parolen, einem dicken 
Sargnagel und der Philosophie des 
„Als Ob“ – Karsten Schmidt und das 
Stiftungsrecht

Mit dem ausdrucksvollen satz „Karsten schmidt ist ein 
Virtuose“ beginnt der überaus kurzweilige Beitrag 

von Peter Rawert. gespickt mit interdisziplinären Verwei-
sen und persönlichen einblicken zeichnet dieser vor allem 
die entwicklung des stiftungsrechts in Deutschland an-
hand der einschlägigen Werke von Karsten schmidt nach: 
die situation des stiftungswesens der 1970er und 1980er 
Jahre, der Beginn zaghafter reformvorschläge über die 
reformdebatte der Jahre 1997-2002 bis hin zu Karsten 
schmidts revolutionärer theorie der unselbständigen 
stif tung als virtuelle juristische Person. Rawert setzt sich 
mit diesem Modell und der in der Literatur vorgebrach-
ten Kritik vertieft auseinander. schließlich unterzieht der 
autor Karsten schmidts thesen einem „simulatortest“. im 
ergebnis scheint die Kautelarpraxis dabei dem Konzept 
der unselbständigen stiftung als virtuelle juristische Per-
son organisiert vom stifter und stiftungsträger recht zu 
geben.

Peter rawert, Von süffigen Parolen, einem dicken sargna-
gel und der Philosophie des „als ob“ – Karsten schmidt 
und das stiftungsrecht, in: Bitter/Lutter/Priester/schön/
Ulmer (hrsg.), festschrift für Karsten schmidt zum 70. ge-
burtstag, Köln 2009, s. 1323-1339.

6. Der Einfluss von Begünstigten in der 
österreichischen Privatstiftung

in ihrem Beitrag setzt sich Susanne Kalss kritisch mit dem 
Konzept der österreichischen Privatstiftung, die nicht auf 

gemeinnützige Zwecke beschränkt ist, sondern für alle er-

laubten Zwecke, insbesondere auch eigennützige Zwecke 
offen ist, auseinander. Diese rechtsform ist wie das ös-
terreichische Privatstiftungsgesetz (Psg) nun 15 Jahre alt 
und erfreut sich großer Beliebtheit. Kalss gewährt einen 
einblick in die stellung des Begünstigten und dessen ein-
flussmöglichkeiten, die grenzen der gestaltungsfreiheit 
sowie die besonderen rechte des Begünstigten und die 
geschäftsführung durch den Vorstand. im fazit scheint 
das dispositive gesetzesrecht den Begünstigten der Pri-
vatstiftung in österreich zurückzudrängen. allerdings er-
laubt die offenheit und gestaltungsautonomie des Psg 
dem stifter, den Begünstigten eine starke rolle in der 
stif tung und viele Mitwirkungsrechte einzuräumen. Mögli-
cherweise, so der Wunsch der autorin, lassen sich aus den 
überlegungen zum österreichischen Privatstiftungsrecht 
auch inspirationen für die Lösung von stiftungsfragen im 
deutschen recht gewinnen.

susanne Kalss, Der einfluss von Begünstigten in der ös-
terreichischen Privatstiftung, in: Bitter/Lutter/Priester/
schön/Ulmer (hrsg.), festschrift für Karsten schmidt zum 
70. geburtstag, Köln 2009, s. 857-869.
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Peter W. heermann, Voraussetzungen und grenzen der 
inhaltskontrolle autonomen Vereinsrechts – eine kritische 
Bestandsaufnahme insbesondere für den sportbereich, 
Non Profit Law Yearbook 2007, s. 91-112

Die Vereinsautonomie räumt den Mitgliedern einen 
großen spielraum bei der gestaltung ihrer Binnen-

beziehungen durch satzung und Vereinsordnungen ein. 
Das ein- und austrittsrecht fungiert dabei als natürliche 
selbstregulierung, solange der Verein nicht monopolartige 
Züge aufweist. Versagt die selbstkontrolle, stellt sich die 
frage nach einer alternative, nämlich einer gerichtlichen 
inhalts- und ausübungskontrolle. Peter W. heermann un-
tersucht in seinem Beitrag, wann und in welchem Umfang 
Vereine einer gerichtlichen inhaltskontrolle unterliegen. 
er stellt zunächst knapp den stand in rechtsprechung 
und Literatur dar, um sich dann der frage zuzuwenden, 
ob eine inhaltskontrolle nur bei bestimmten Vereinstypen 
gerechtfertigt ist. anhand von sechs fallgruppen setzt sich 
heermann mit dem Meinungsstand auseinander. er bejaht 
eine inhaltskontrolle der Vereinssatzung und -ordnung mit 
dem Bgh zum einen bei Vereinen mit einer überragenden, 
monopolartigen Machtstellung im wirtschaftlichen und 
sozialen Bereich. Zum anderen hält Heermann weiterge-
hend die §§ 305 ff. BgB analog als Kontrollmaßstab für ein-
schlägig, wenn Vereinssatzungen oder -ordnungen zum 
inhalt gegenseitiger entgeltlicher austauschbeziehungen 
zwischen Verein und Vereinsmitgliedern oder Dritten ge-
macht werden. anhand von Beispielen aus dem Profisport 
verdeutlicht er dies. für die übrigen fälle erläutert heer-
mann eine inhaltskontrolle am Maßstab des § 242 BgB. 

hält eine regelung der inhaltskontrolle nicht stand, lehnt 
heermann eine geltungserhaltende reduktion ab; statt-
dessen greife dann dispositives gesetzesrecht.

Dominique Jakob, Die haftung der stiftung als erbin oder 
„Beschenkte“, Non Profit Law Yearbook 2007, s. 113-132

spätestens seit der entscheidung des Bgh „Dresdner 
frauenkirche“ muss sich die Praxis damit arrangieren, 

dass stiftungen als empfänger von Zuwendungen keine 
schenkungs- oder erbrechtliche sonderbehandlung ge-
nießen. Dominique Jakob zeichnet in seinem Beitrag die 
verschiedenen haftungskonstellationen aus sicht beider 
rechtsgebiete nach. Vorangestellt ist dem eine überblick 
über die stifungsrechtlichen Beteiligungsgeflechte im in-
nen- wie im außenverhältnis. Jakob folgt der h.M., dass die 
§§ 2305 ff. BgB bei der errichtung einer stiftung von todes 
wegen anwendung finden und bei Leistungen zu Lebzei-
ten die §§ 2325 ff. BgB sowohl bei Zuwendungen an eine 
bestehende stiftung als auch bei deren errichtung (ana-
log) einschlägig sind. sodann diskutiert er gestaltungs-
möglichkeiten de lege lata und de lege ferenda, um eine 
haftung der stiftung gegenüber den erben bzw. Pflicht-
teilsberechtigten zu vermeiden. aus sicht des (insolvenz-) 
anfechtungsrechts bejaht Jakob die anfechtbarkeit von 
Zuwendungen an eine bereits bestehende stiftung. im 
falle der errichtung einer stiftung schlägt er hingegen zur 
auflösung des Widerstreits zwischen stiftungs- und insol-
venzrecht einen differenzierenden ansatz vor. Danach soll 
die schenkungsanfechtung (§ 134 inso, § 4 anfg) nur exis-
tieren, wenn die gläubigerforderung zum Zeitpunkt der 
stiftungserrichtung bereits bestand.

Nils Krause und Dominic thiele, Die reichweite der stif-
terfreiheit bei der anerkennung von stiftungen, Non Profit 
Law Yearbook 2007, s. 133-147

Der fall gäfgen gibt den autoren anlass, die grenzen 
der stifterfreiheit nachzuzeichnen und die Kontroll- 

und eingriffsbefugnisse der stiftungsaufsicht im rahmen 
des anerkennungsverfahrens zu konkretisieren. im ersten 
abschnitt beleuchten Nils Krause und Dominic Thiele die 
verfassungsrechtlichen grundlagen der stifterfreiheit. sie 
lehnen ein unmittelbares „grundrecht auf stiftung“ ab 
und bejahen stattdessen einen mittelbaren grundrecht-
lichen schutz des stiftungsgeschäfts über das allgemei-
ne Persönlichkeitsrecht und die eigentumsgarantie. im 
rahmen des anerkennungsverfahrens bewirke dies zum 
einen eine Verengung des § 138 BgB auf Beeinträchtigun-
gen von rechtsgütern mit Verfassungsrang. Zum anderen 
sei der gemeinwohlvorbehalt in § 80 abs. 2 BgB ebenso 
verfassungskonform zu interpretieren; insbesondere kom-
me es für die Beurteilung allein auf den stiftungszweck 
an. auf dieser dogmatischen Basis stimmen die autoren 
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der entscheidung des BVerwg zur Versagung der aner-
kennung der parteinahen „franz-schönhuber-stiftung“ zu; 
hingegen hätte der geplanten gäfgen-stiftung die rechts-
fähigkeit nicht versagt werden dürfen, da allein die stig-
matisierung des stifters keine ablehnung rechtfertige. 

Karlheinz Muscheler, anforderungen an die (Mit-) errich-
tung privatrechtlicher stiftungen durch die öffentliche 
hand, Non Profit Law Yearbook 2007, s. 149-188

Nach einer kurzen tour d‘horizon über Motive, Zah-
len und fakten staatlicher stiftungen des Zivilrechts 

fragt Karlheinz Muscheler provokant, ob aus sicht des 
Zivilrechts gründe für die generelle Unzulässigkeit der-
artiger gebilde sprechen. entgegen der fast einhelligen 
Meinung bejaht er dies: Die errichtung einer Privatstiftung 
sei nur durch natürliche Personen zulässig, da nur bei ih-
nen wegen der Vergänglichkeit des Lebens das Bedürfnis 
nach Perpetuierung des stifterwillens bestehe. Die h.M. 
als richtig unterstellt, schildert Muscheler sodann die in 
der Praxis anzutreffenden Konstruktionen, durch die der 
staatsstifter versucht, seinen einfluss auf die stiftung 
sicher zustellen. im anschließenden abschnitt iV bewertet 
er die Vereinbarkeit einzelner zentraler Mittel zur siche-
rung der einflussnahme mit der stiftungsautonomie, wie 
beispielsweise Zustimmungsvorbehalte und Weisungs-
rechte, regelungen zur Berufung, entlassung und Beset-
zung von stiftungsorganen, die Vermögensausstattung, 
die Kontrolle durch den rechnungshof und die Möglichkeit 
zur Änderung der satzung. Landesgesetzliche ermächti-
gungen zur Zweckersetzung oder aufhebung der stiftung 
durch deren organe oder die aufsichtsbehörde hält Mu-
scheler wegen § 87 BgB für unzulässig. für die Kompe-
tenzzuweisung durch die satzung entwickelt Muscheler in 
anlehnung an erbrechtliche Vorschriften ein differenzier-
tes system. Zweckänderung, aufhebung und wesentliche 
organisationsänderungen sollen analog § 2065 BgB nur 
zulässig sein, wenn der stifter (1) das zuständige organ 
benannt, (2) die inhaltliche tendenz der möglichen Ände-
rung festgelegt hat und (3) die sachlichen Voraussetzun-
gen so genau umschrieben sind, dass zumindest Willkür 
des änderungsbefugten organs ausgeschlossen ist. an 
der satzung der „stiftung Warentest“ exemplifiziert Mu-
scheler seine Kriterien. Zum abschluss beleuchtet er die 
Zulässigkeit privater staatsstiftungen aus sicht des öffent-
lichen rechts und deren errichtung nicht durch rechtsge-
schäft sondern durch gesetz.

anne röthel, stiftungserbrecht statt staatserbrecht?, Non 
Profit Law Yearbook 2007, s. 189-208

Der aufwind der Bürgergesellschaft lässt auch alte ide-
en wieder in neuem glanz erscheinen. so auch die 

frage, ob die gesetzliche entscheidung für ein erbrecht 
des fiskus in § 1936 BgB nicht einer revision bedarf und 
statt dessen ein stiftungserbrecht zeitgemäß wäre. anne 
röthel nimmt sich der überprüfung an und erarbeitet in 
ihrem Beitrag die ideellen grundlagen und konstruktiven 
Details für ein stiftungserbrecht de lege ferenda. Dazu 

eröffnet sie dem Leser zunächst einen knappen Blick auf 
das erbrecht des fiskus gemäß § 1936 BgB einschließlich 
seiner wirtschaftlichen Bedeutung. abgerundet wird der 
abschnitt über das staatserbrecht durch die geschichte 
seiner Kritik, die mit der Diskussion darüber, ob das auf-
kommen daraus lediglich zur ergänzung des erbschaft-
steueraufkommens oder speziellen (z.B. gemeinnützigen) 
Zwecken dienen soll, unmittelbar zum stiftungserbrecht 
überleitet. Zwingende gründe, die für ein staatserbrecht 
streiten, vermag röthel nicht zu erkennen. Der antwort 
auf die frage, ob ein stiftungserbrecht der Verwirklichung 
spezifischer gemeinwohlzwecke dienen soll, stellt sie zu-
nächst einen überblick über ausländische regelungsvor-
bilder voran. sodann diskutiert röthel die konstruktiven 
ausgestaltungsmöglichkeiten als echtes erbrecht, als an-
spruch gegen den fiskus oder bloße Verwendungsauflage 
und ob es sich inhaltlich anbietet, erbenlose Nachlässe 
bestimmten stiftungen – etwa einer Bürgerstiftung am 
letzten Wohnsitz des erblassers – oder dem erblasser na-
hestehenden gemeinnützigen organisationen zuzuwen-
den. Dies lehnt röthel im ergebnis als derzeit unpraktika-
bel ebenso ab wie eine am Modell schwedens orientierte 
Nachlassfondslösung. Vor diesem hintergrund resümiert 
sie, dass das fiskuserbrecht doch besser sei als sein ruf.
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 Investieren mit Trendfolgemodellen: 
Mit Konsequenz die Talfahrt bremsen

Wenn man den Prognosen vieler finanzmarktexperten 
glauben schenken darf, so wird die Durststrecke der Bör-
sen noch andauern. schwierige Marktphasen bescheren 
den verschiedenen Kapitalschutzstrategien regelmäßig 
viel Zulauf. Darunter gelten so genannte trendfolgemodel-
le als erprobtes Mittel gegen die ungebremste talfahrt. 
trendfolgemodelle basieren auf mathematischen Model-
len und quantitativen strategien. Deshalb kommen sie vor 
allem im professionellen Portfolio Management, etwa in 
der Vermögensverwaltung, zum einsatz. Wichtig ist ein 
gemeinsames Verständnis des Begriffs „trend“ bei Kun-
den und Portfolio Managern. in der Praxis werden häu-
fig Bewegungen z. B. eines bestimmten aktienindex, die 
eindeutig beobachtbar sind, so bezeichnet. für den lang-
fristigen erfolg empfiehlt sich die Konzentration auf die 

mittel- bis langfristigen trends. Die grafik zeigt Kursverlauf 
und trendlinien des DJ eurostoxx 50 vom Jahr 2000 bis zu 
Beginn des Jahres 2009. Bereits in der kurzen Zeitspan-
ne des neuen Jahrtausends lassen sich drei mehrjähri-
ge trends erkennen: ein negativer dreijähriger trend (1) 
zeigte sich nach dem Platzen der internetblase und den 
terroranschlägen in den Usa. im anschluss bildete sich 
ein ca. vierjähriger aufwärtstrend (2), getrieben durch den 
globalen Wirtschaftsaufschwung. seit ende 2007 hat sich 
im fahrwasser der internationalen finanzkrise ein neuer 
negativer trend ausgebildet (3), der viele anleger unvorbe-
reitet getroffen hat. 
trendfolgemodelle können ihre stärken in allen Märkten 
ausspielen. in steigenden Phasen werden „Kaufsigna-
le“ genutzt, um die aktienquote im Portfolio zu erhöhen, 
was zu einer mit dem trend steigenden Partizipation an 
der positiven Marktentwicklung führt. in fallenden Pha-
sen werden „Verkaufssignale“ generiert, die dem Portfo-
lio Manager ein klares Zeichen zum ausstieg geben. Das 

Bauchgefühl des Portfolio Managers wird überstimmt. Bei 
konsequenter orientierung am gewählten Modell wird der 
Manager so daran gehindert, durch scheinbar günstige Be-
wertungen in einen fallenden Markt einzusteigen oder an 
Verlustpositionen festzuhalten. 
Bei der langfristigen ausrichtung an ein trendfolgemodell 
spielt die risikokontrolle eine wichtige rolle. sie orientiert 
sich an der maximalen Verlustbereitschaft des anlegers, 
die dieser zu Beginn des investitionszyklus festlegt. Um 
die Verluste in fallenden Märkten zu begrenzen, werden 
in professionellen Vermögensverwaltungen Modelle ein-
gesetzt, die zusätzlich mit absicherungsmechanismen 
ausgestattet sind. Die Nachfrage besonders nach diesen 
Modellen dürfte in Zukunft vermutlich noch steigen – die 
schwierigen Zeiten sind noch nicht vorbei.

ein Beitrag von:

arndt P. funken
Deutsche Bank
Private Wealth Management
Leiter Philanthropical Wealth

frank Kamp
Deutsche Bank
Private Wealth Management
Portfoliomanagement für stiftungen

Der europäische Aktienmarkt: 
Starke Trends während des letzten Jahrzehnts

(1)
(2)

(3)
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in der rs. „stauffer“ hatte der eugh entschieden, dass 
ausländischen gemeinnützigen organisationen im inland 
die steuerbefreiung nicht aufgrund ihrer beschränkten 
steuerpflicht versagt werden darf.2 Mit der vorliegenden 
entscheidung geht das gericht noch einen schritt weiter, 
indem es eine steuervergünstigung für im ausland ausge-
übte tätigkeiten gewährt. Zum spendenabzug an gemein-
nützige Körperschaften aus Drittstaaten hatte sich der 
eugh in dem Verfahren „Persche“ nicht zu äußern. 

II. Praktische Bedeutung der Rechtsprechung für 
deutsche Spender

ob die entscheidung große praktische Bedeutung erlangt, 
muss sich erst erweisen.
Mit dem Jahressteuergesetz 2009 hat der gesetzgeber 
die gesetzlichen Voraussetzungen für den abzug grenz-
überschreitender spenden an eU-einrichtungen, die in 
Deutschland beschränkt steuerpflichtig sind, geschaffen.3 
Die Vorschriften sind nach dem vorliegenden Urteil eu-
roparechtskonform dahingehend auszulegen, dass auch 
spenden an weder unbeschränkt noch beschränkt steu-
erpflichtige gemeinnützige Körperschaften grundsätzlich 
abzugsfähig sind. 
gleichzeitig hat der gesetzgeber im Jahressteuergesetz 
allerdings einschränkungen in die abgabenordnung auf-
genommen, die eine hohe schwelle für eU-ausländische 
gemeinnützige Körperschaften und für ihre spender dar-
stellen werden. 
Zum einen soll die steuervergünstigung bei einer Verwirk-
lichung der Zwecke im ausland voraussetzen, dass natürli-
che Personen, die ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen 
aufenthalt im geltungsbereich dieses gesetzes haben, ge-
fördert werden oder die tätigkeit der Körperschaft neben 
der Verwirklichung der steuerbegünstigten Zwecke auch 
zum ansehen der Bundesrepublik Deutschland im aus-
land beitragen kann (vgl. § 51 abs. 2 ao). Die gesetzesbe-
gründung legt nahe, dass hiermit für inländische Körper-
schaften keine inhaltliche einschränkung verbunden ist. 

Non-Profit-recht konkret

Andreas Richter und Anna Katharina Gollan*

Entscheidung des EuGH in der Rechtssache Persche –  
Spenden an EU-ausländische gemeinnützige Organisationen

* ra Dr. Andreas Richter, LL.M./rain Dr. Anna Katharina Gollan, 
P+P Pöllath + Partners, Berlin.

1 Vgl. eugh, c-318/07, „Persche“, Dstr 2009, 207 ff.
2 Vgl. eugh, c-386/04, “stauffer”, Dstr 2006, 1736 ff.
3 Vgl. § 10b estg in Verbindung mit § 5 abs. 2 Nr. 2 Kstg n.f.; 

Hüttemann, Die steuerliche förderung gemeinnütziger tätig-
keiten im ausland – eine frage des „ansehens“?, DB 2008, 
1061. ob er dies beabsichtigt hat, ist allerdings fraglich, vgl. 
Richter/Welling, tagungs- und Diskussionsbericht zum 27. Ber-
liner steuergespräch mit dem thema „steuerliche anreize für 
gemeinwohlorientiertes engagement Privater“, fr 2008, 761, 
762 f.

Der europäische gerichtshof (eugh) hat am 27. Januar 
2009 entschieden, dass spenden eines steuerpflich-

tigen an gemeinnützige einrichtungen eines anderen eU-
Mitglied staats nach dem nationalen recht grundsätzlich 
zum spendenabzug zugelassen werden müssen. Der 
spender muss die Möglichkeit haben, nachzuweisen, dass 
eine spende an eine ausländische einrichtung die Voraus-
setzungen für den spendenabzug erfüllt.1 

I.  Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 
im Einzelnen

ein deutscher staatsangehöriger begehrte den steuerab-
zug wegen einer sachspende an eine in Portugal ansäs-
sige gemeinnützige einrichtung. Das finanzamt versagte 
den begehrten sonderausgabenabzug mit der Begrün-
dung, der spendenempfänger sei nicht in Deutschland an-
sässig und der steuerpflichtige habe keine formgerechte 
Bestätigung vorgelegt. 
Nach auffassung des gerichtshofs fallen spenden unter 
die Vertragsbestimmungen über den freien Kapitalverkehr. 
Das gilt auch dann, wenn es sich um sachspenden in form 
von gegenständen des täglichen gebrauchs handelt. 
Da die Möglichkeit des spendenabzugs das Verhalten des 
spenders erheblich beeinflussen kann, ist die fehlende 
abzugsfähigkeit von spenden an gemeinnützige einrich-
tungen aus dem eU-ausland geeignet, sich negativ auf die 
spendenbereitschaft in Bezug auf diese organisationen 
auszuwirken. eine solche regelung stellt daher eine Be-
schränkung des freien Kapitalverkehrs dar, die grundsätz-
lich verboten ist. 
ein Mitgliedstaat kann inländische und in anderen Mit-
gliedstaaten ansässige gemeinnützige einrichtungen un-
terschiedlich behandeln, wenn letztere andere Zwecke als 
die national anerkannten verfolgen. 
Wenn allerdings eine in einem anderen Mitgliedstaat als 
gemeinnützig anerkannte einrichtung die Voraussetzun-
gen für die gemeinnützigkeit nach dem nationalen recht 
erfüllt und ihr Ziel die förderung identischer interessen 
der allgemeinheit ist, darf der einrichtung das recht auf 
gleichbehandlung nicht allein aus dem grund verwehrt 
werden, dass sie nicht im inland ansässig ist. 
auch das erfordernis der gewährlei stung einer wirksamen 
steueraufsicht rechtfertige keine Beschränkung des spen-
denabzugs. Die beteiligten steuerbehörden könnten vom 
steuerpflichtigen alle Belege verlangen, die ihnen für die 
Beurteilung der frage notwendig erscheinen, ob die Vor-
aussetzungen für die abzugsfähigkeit der ausgaben erfüllt 
sind. 
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Bei ausländischen organisationen sei eine erfüllung des 
inlandsbezugs „grundsätzlich nicht ausgeschlossen“.4 aus 
der neuen Vorschrift ergibt sich eine faktische Unterschei-
dung zwischen in- und ausländischen organisationen im 
hinblick auf den inlandsbezug und dadurch eine erschwe-
rung des grenzüberschreitenden spendenabzugs. ob dies 
europarechtskonform ist, ist sehr fraglich. 
Zum anderen hat der gesetzgeber mit der Kodifizierung 
der steuerlichen Mustersatzung für gemeinnützige Kör-
perschaften (§ 60 abs. 1 s. 2 ao) eine hürde geschaffen, 
die für ausländische organisationen schwer zu nehmen 
ist. Damit reagierte er auf die Urteile des Bundesfinanz-
hofs in der rs. stauffer, in denen dieser ausgeführt hatte, 
dass die formelle satzungsmäßigkeit nicht die ausdrück-
liche Verwendung der Begriffe „ausschließlich“ und „un-
mittelbar“ erfordere.5 Nach der rechtsprechung des eugh 
darf der steuergesetzgeber nicht nur verlangen, dass die 
ausländische Körperschaft identische interessen der all-
gemeinheit fördert, sondern auch, dass die nach inner-
staatlichem recht aufgestellten Voraussetzungen für die 
gemeinnützigkeit vorliegen.6 Danach wären die Vorgaben 
der steuerlichen Mustersatzung einzuhalten – ob wort-
wörtlich, wird die rechtsentwicklung zu § 60 abs. 1 s. 2 ao 
zeigen.
auch wenn eine eU-ausländische Körperschaft die Vo-
raussetzungen der abgabenordnung objektiv erfüllt, ist 
es am spender, entsprechende Nachweise für die einhal-

tung der formellen satzungsmäßigkeit der Körperschaft, 
aber auch für die überein stimmung der tatsächlichen 
geschäftsführung mit der satzung zu erbringen. Die er-
höhten Mitwirkungspflichten des steuerpflichtigen bei 
auslandssachverhalten (vgl. § 90 abs. 2 ao) dürften in der 
ganz überwiegenden Zahl der fälle zum scheitern des 
auslandsspenden-abzugs führen. 

III. Pragmatische Lösung für die Praxis

aus sicht der Praxis bleibt für die Mehrzahl der fälle die 
Möglichkeit der Mittelbeschaffung für ausländische ge-
meinnützige Körperschaften nach § 58 Nr. 1 ao. ein spen-
der, der eine ganz bestimmte ausländische Körperschaft 
fördern möchte und dieser womöglich – wie herr Persche 
im Besprechungsfall – sachspenden zukommen lassen 
will, wird sich allerdings auf eine ggf. langwierige suche 
nach einer geeigneten deutschen Mittelbeschaffungskör-
perschaft einstellen müssen, wenn er den spendenabzug 
beanspruchen möchte. 

4 Vgl. Bt-Drs. 16/11108, s. 56 f.
5 Vgl. Bfh v. 20.12.2006, i r 94/02, istr 2007, 217 ff.; Bfh v. 

14.7.2004, i r 94/02, Dstr 2004, 1644; Bt-Drs. 16/11108, s. 57.
6 Vgl. eugh, c-318/07, „Persche“, Dstr 2009, 207 ff., rn. 49.
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