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I ) ie  Ic lee  c les  vcrc in iq ten  Et t ro l - ras  sche in t  an  At t rah t i -
vi tüt zu verl ieren, sobalcl r lcr Preis für clen prol i t lscherl
trncl wirtschtrf t l ichen Zrrsarnmenscl-t l l rß zur Spralche
l io rnmt .  Jec .Le  auch nur ; ra l t ie l le  Aufqabe von Ste t te rho-
l re r t  s l i i l i t  bc i  c lcn  N{ i l rJ I iec [s iaa ten  au f  rna tss ive  n  Wic le r -
s t ; r r rc l .  Da wer ( le I l  Begr i f fe  qer l r l t ig t  vo t t  c l r : r  V ie lhe i t  in
der  E in l re i i ,  c las  Zar rbe lwor i .  c les  Wet tberver l rs  der  Sy-
s ten lc  c leqen b t : f i i r ch tc r te  C l le ich lnachere i  no l l i l i s ie r t ,
c i ie  Su l rs i t l i a r i ta t  z . t r  r l c l t  zern [ . r 'a lc r r  Le i t i t i l d  c les  Vcr t rz t -
ges  i : r i roben.  l  )as  rc ln  ta  tsäch l i chr :  ZLrsa i t t tn te t r  rv ; t  r : l t sen

c le r  c - ' r r loPä isc l t t t t r  l v l iu  l i [ c  l ion  cspor - tc l ie r t  n i r :h t  t r t i t  c l t : r
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r  i c h t  s t r . . h e n  l i .  i r .  t l i c  l ) i s s c r  t a t i o t t c l t  v o t t  A .  S r r l t t t s c A ,  (  t k o r r r r -

n r i s c l r c  u n r l  j t t r i s t i s c : h t t  A t l a l i ' 5 1 , '  t l t l r  S t c r t t ' l h i t t t t t c t t t i s i t ' t t t l t r l

i n  t l t : r  [ r r - r r o p ; i i s c h e n  U t t i t i t t , I ) i s s .  \ ' V l r l l l  l 0 ! ] t i ,  I ; r a r r l i f  t r r t  t r .  M .
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I lereitschaft,  auch cl ie recl.r l l ichen, insbesonclere steu-
er rech l l i chen Voraussetzungen f l i r  e ine  d isk r im in ie -
nlngs- uncl beschr'änl<ungsfreie Betül. igtt t ' tg in anderen
Nlitgl ieclstaaten zu schaffen, Zlvar l iottnten .ruf d€rnl
Geb ic l  c le r  inc l i rek ten  Steuern  in  c le r  Verc lanc f  enhe i t  e i -
n ige  beacht l i che  Er fo ige  erz ie l t  werc len ,  c l ie  Harmon i -
s iemng c le r  Un[erne t rmensbesteuer l ln r [  l i eg t  jec loch

se i t  c ienr  R ich t l in ienpaket  von 1990 brach.  Dabc i  be-
gleiten cl ie Bemiihungen Lrm eine Flarrnonisienrng der
cl irekten Steuern die Clemeinschaf t  seit  clen I lömischen
Vertrr iqen, genannt seien et lva cler Neurrrork-Bericht
odel die Str,rcl ie von A. J. von den T'entr:el sowie cler
Richi l inienvorschlag i i i r  ein gemeinsames Körper-
schaf  ts teL le rsys te I r l  a l t s  dem Jahre  1975.  Spütes tens  se i t
c le rn  sog.  Rud incT-At rsschuß werden neben den Körper -
schaftstcuersysternen auch die Gervinnermitt lungsvor-

schr i f ten  Lrn( l  S teuersä tze  in  d ie  Übe l legungen e inbe-

zogen. Die Forclerungen cles Rurl inrT-l(onitees nach ei-

ner weitreichenclel l  Harmonisierung cler qesamten Un-

ternehmensbestet:erung sind indes nach ei l ler frost i-

gen Aufn.lhlne seitens cler Kommissionr ohne Poli t ische
Konsequenzen geblieben. Ein I ' l . i rnronisierungsproze13
konntc nicht ini t i iert  werden. Dennoch n'ar cl ie Arbeit

des  Rudrng-At tsschusses  n ich t  w i rkungs los .  So unbe-

einclruckt sich cl ie Konrnission von ciem Abschlußbe-
richt des Rucl ing-Ar,tsschttsses gezetigt haben nlag, so

nachhalt ig rvar cl ie Reaktion cler Wissenschaft.  Die

I iarchwelt hat sich in einer Unzahl von Abhandlr-rngen,
ciarunter auch elne Reihe von Disscrtat ionen2, intensiv
nr i t  den Ergebn issen c les  A l tsschusses  a t tse inanc le rge-
S  C  T Z I .

i .  D ie  Arbe i t  von  Norbet t  f )au tzen l tc rg  s teh t  ganz  i t l r

Zeichen cler Zurückhaltung, die sich r l ie ](onrmission rn

clen ,,  Leit l inien zur Unternehmensbesteuemng " 3 selbst

auf erleqt hat. In einem stark \ ,olr Subsicl iar i tätsprinzip
gc:prägten Kl inra bemüht sich cler Autor - in aLrsdrirck-
l icher Abc;renzung zu den Vorschläclen cles Ruding-

Ausschusses - uu ein Flarnlonisicrungsminimarlpro-
granrm.  N ich t  c lc r  g roße Ent rvu l f  e iner  europä ischen
Steuerrechtsorclnung intelessiert ihn, sonclern kon-

serisf ähige Vorschlä ge zttm Abbtrr-r der ar,tgenf äl l iqsten

Diskr in . r in ie runqen.  Dabe i -und d ies  i s t  gerac le  auch in t

Vergyleich mit ancleren, meist atrf  I inzelaspekte be-

schränk tcn  Arbe i ten  bemerkensrve l t  -  ha t  s lch  Da l t t -
zenberg  c las  Z ie l  gesetz t ,  a1 le  Aspekte  der  Untemeh-
mensbestcur:rt tng einschl ießl ici t  cles Rechts clcr Dop-
per ibes teuer t t t t t l sabkommen e iner  europarecht l i chen
Kont ro l le  z -u  r - tn le rz iehcn.  D ieser  -  zun tnc les t  ln5n fs l t t

thentn t isc l r  e ingeqrenz te  Unte t  s r tc l t i l r lqsansatz ,  a ls  daß

er  s ich  nr - t l  a r t f  l (ap i ta lc lese l l sc l ia f ten  bcz ieh t  (S  i30  f f  )
-  rech t fc r t i c l l  c lann auch c len  IJ r l l fanq  c le r  Sch l i f t  von

übcr'  900 Sr: i t t :n. C)hnel seit lel  I lerkirnit  al is clFlr be-

t r iebs lv i r  t schaf  t l i chen S leuer lchr  e  z r t  ve l r le t tgne l l ,  t r l t t

Daulzenberg f i i l  eir len ir l telcl isz-ipl inäreln lJnterstt-

ch l rnc . ;sansa lz ,  e in  (S .  15  f  . ) ,  u 'c i l3  tn i l  curoparecht l j c ' l ' ren

Ar ( lunren t ( r r t  e l tenso zu  i lberzer . rgen w ie  n l i l  ( le l l l  be-

t r iebs-  r rn r l  vo lhs lv i r ts t :ha l t l i che l l  lns t l r rn le r l ta r iu t l t '

Unn i ! t i t l  z r - t  be to t ten ,  d t r l i  c - l iese  Ärbe i t  p ro f l r l l r le r  Ket l t r t -

r u r i g  i n  t i r r r r . r l t a .  E i n  V o r s r ; h l a 1 1  r t t r t e r  A r l s l v e r t r t n g  r i t l s  R t l

c l i n g - I 3 c : r ' i c h t s  t t t l c l  r i e r  U S - a r r t c t i k z r n i s c l r i l n  , ' i l l t c ( J r ' l t l Q l l  d o -

ba tc" ,  l ) j ss .  I ( i j l n  1996/ ! )7 ;  ,4  R iec l i t : r ,  l { i r lpc rsc} t i t l t sb i : -

s t c t t e r t - l n ( l  i r i  c l c r  E u t  o l l i i i s r : l l t : l l  L i t l i o t l  r t n c l  c i a t s  t J S - t t t u e t  l l i i l -
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nisse des Steuer-, vor al lem des internationaien Steuer-
rechts voraussetzt.  Unmöqiich, die detai l i ierten Erqeb-
ntsse dieser ausgedel-rnten Forschung auf wenige Sei-
ten zu reduziere:n. Daher sol len hier nur einzelne
Schlußf olqerungen nachqezeichnet werclen.

II .  Einen ersten Schwerpunki setzt Dautzenberg mii  der
Frage, wie sich die Notwendigkeit einer Harn-ronisre-
rung steuerl icher Vorschrif ten nachweisen läßt (Tei l  I) .
Mittels einer Art Harmonisierunqsindikator sol l  eine
eindeutiqe Trennlinie zwischen der rechtl ichen Not-
wendiqkeit und bioiJer Zweckmäßigkeit oder sogar
Schädlichkeit einer Rechtsangleichung gezogen wer-
den (S. 82 ff .) .  Hrerzu werden im wesentl ichen zwei
Argumentationsstränge verfolgt:  in der Tradit ion der
wirtschaftswissenschaft l ichen Literatur untersucht
Dautzenberg zunächst, wann Unterschiede in der Steu-
ergesetzgebung die Wettbewerbssituation des Unter-
nehmens in verzerrender Weise beeinf lussen (S. 17 ff  .) .
Als ergänzendes Kriterium sol l  der Harmonisierunqs-
bedarf anhand der Diskrjrninierungs- und Beschrän-
kungsverbote des EG-Vertrages ermitteit  werden
(s .  s1  f f  ) .
Für das weitere Verständnis der Arbeit von entschei-
dender Becieutung ist dabei das von Dautzenberg zu-
grunde gelegte Prinzip des ,,Wettbewerbs der Sy-
steme" (S. 26 ff . ;  44 ff .) .  Der Wettbewerbsmechanismus
im Binnenmarkt wird - sehr insirukt iv aus einer Ab-
grenzung zur Funktionsweise des Wettbewerbs in ge-
schlossenen Volkswirtschaften und in der Weltwirt-
schaft gewonnen. Dautzenberg warnt vor einer un-
überlegten Gleichsetzung des Binnennarkts mit einer
einheit l ichen Volkswirtschaft.  In einem Wettbewerb
der Systeme müßten cl ie Mitgl iedstaaten statt ciessdn
weiterhin unabhänqig i iber die Vermarktun gsstrate gie
ihres Standortes entscheiden können, etwa ob sie po-
ientlel len Investoren gegen hohe Steuern eine lei-
stungsfähige Infrastmktur zur Verfügunq stel len oder
mit niedriqen Steuern anderweit ige Nachtei le zu kom-
pensieren versuchen. Der Begrif f  cles Binnenmarktes
werde faisch verstanden, wenn er mit einer unter Eff i-
zienzgesichtsprrnkten optimalen Kapitalai lokation
gleichgesetzt werde (S. 49). Unter Aufgabe der klassi-
schen ceteribus-paribus-Bedingung (5. 22 ff  .)  nimmt
Dautzenberg eine harmonisierunqsbedürft iqe Wettbe_
werbsverzerrung daher erst dannän, wenn Jich steuer-
Iiche Nachteile durch anderweitige Standortvorteile
nicht mehr ausgleichen lassen. Die Unzulässigkeit ei-
ner isol ierenden Betrachtung der steuerl ichen Vor_
schriften wird aus dem Subsidiaritätsprinzip gefolgert
(S. 27). Ein Eingreifen der Gemeinschaft als ult ima ra-
tto scheide aus, solange andere Kompensationsmög-
l ichkeiten bestünden. Kri t isch anzumerken ist jedoch,
daß sich unter dieser Prämlsse ein Harmonisierungsbe-
darf praktisch nie wird feststel len lassen, da der Hjn_
weis auf anderweit iqe Kompensation theoretisch im_
mer möglich und auch kaum widerjeqbar ist.  So stel l t
auch Dautzenberg fest, daß es nahezir unmöolich sei.
die Kompensation durch nicht-steuerl lche Reqeluncren
zu quanti f izieren, zumal sich die Ausgleic,hJmogfih-
keiten mit der fortschreitenden Harmonisierung ände_
rer wettbewerbsrelevanter Rahmenvorschrif ten redu_
zleren (S. 38 If .) .  Er wi l l  aber in al len Fäl len, in denen
eine derart ige Kompensation jedenfal ls theoretisch

inögl ich lst,  unferstel. len, daß diese auch praktisch rea-
lisiert r,r'erden kann. In der Rechtswlrklichkeit ist eine
solche Hypothese angreifbar. Sie gefährdet die über-
zeugunqskraft der anqestrebten Beweisführung. Dic
Modellhaft igkeit  der ökonomischcn l- lypothesen kann
daher nur durch die Analyse der rechtl ichen Vorqabcn
des EG-Vertrages i iberwunden werden (S. 51 ff .) .

Den H arnoti isierungsbeweis wil l  l )airtzenberq mittels
eines technischen Kunstgri f fs führen (S. 87 ff .) .  Da sich
die Situation von in unterschiedl ichen N4itgl iedstaaten
operierendcn l- internehrnen ansonsten kaum verglei-
chen l ieße, sol l  die Belastungssituation anhand einer
,, f ikt iven Umstrukturierung mit Sitzverlaqert lnq" er-
rnit telt  werden. Andert sich cl ie Steuerbelastung, wenn
bei einem gedachten Unternehmen mit Niederlassun-
gen in unterschiedl ichen Mitgl iedstaaten der Si lz cles
Unternehmens vom Staat der einen in den Staat der an-
deren Niederlassung verlegt wird, so Iassen sich Bela-
stunqsunterschiede nicht mehr mit anderweit igen Vor-
tei len rechtfert igen. Da sich durch die Sitzverlagerunq
als rein rechtl icher Vorgang cl ie tatsächl ichen Um-
stände nicht ändern, kann der Belastunqsunterschied
in diesem Fall  bereits theoretisch nicht n-iehr durch an-
derweit ige Vortei le kompenslert werden. Das Modell
der gedachten sitzverlagernclen [Jmstrukturierunq er-
leichtert ohne Zweifel die Überprufung der Diskrimi-
nierungsverbote des EG-Vertrages. Es stel i t  die Ver-
gleichbarkeit der Vergleichsobjekte sicher. Hierin l iegt
sein Wert. Dieser Vereinfachung bedarf es al lerdings
erst aufgrund der Kompiexität cles von Dautzenberq
zuqrundegelegten Kompensationsmodells, das t l ie Bi l-
dung eines Vergleichsrnaßstabes ansonsten unr-nöql ich
machen wtirde,

II I .  Den in Tei l  i  entwickelten i{armonisierunqsint l ik.L-
tor wendet Dautzenberg in Tel l  I I  seine r Unteisuchung
unter der Prämisse der Geltung der Freistel lungs-
methode und cles OECD-Musterabkommens (S. 137 f.)
au{ die Unternehmensbesteuerung an. Er untersucht
den Harmonisierungsbedarf der Einkunftsermitt iung
(S. 176 ff .) ,  der Periodisierung der Einkünfte (S. 193 ff  .) ,
der Ergebnisverrechnung bzw. Aggregation (S. 282 ff  )
und des  Steuersa tzes  (S .426 f f . ) ,  dern  er  auch das  Kör -
perschaftsteuersystem zuordnet (S. 438 ff .)

Die zentralen Aussagen des zweiten Tei ies lassen sich
wie folgt fassen:

1. Solange die Besteuerung dern Quellenstaatsprinzip
folgt, sind die Mitgliedstaaten im wesentlichen frei in
ihren Gestaltungsmöglichkeiten. Diskriminierungs-
und Beschränkungsverbote werden durch die bloße
Unterschiedl ichkeit der nationalen Steuerrechte nicht
tangiert.  Dies setzt al lerdings voraus, daß iniändische
und ausländische Unternehmen gleichbehandelt wer-
den. Mithin fordert Dautzenberq die Aufgabe der Un-
terscheidung zwischen beschränkter und unbe-
schränkter Steuerpfl icht. Er geht damit noch weiter als
der EuGH, der auf diese Unterscheidung noch nicht
vol lständig verzichten mag, in neueren Entscheidun-
gen aber, wie etwa in der I lechtssache Asschera, die
Anforderungen an die erlaubte Differenzierung immer
höher schraubt.

Eine Harmonlsierung der G ewinnermitt lungsvorschrif  -

ten hält Dautzenberg unter cl iesen Voraussetzungen

4 EuGH v .  '27 .  6 .  1996 -  Rs .  C: -1 .07  /94 ,  DB 1996,  1604
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weder für erforderl ich, noch für zulässig, cla Bela-

st lrngsunterschiede in einem Wettbewerb der Systeme

durch anclerweit ige Rahmenbedingungen ausgeqli-

chen werden können. Lediql ich im Bereich der grenz-

überschreitenden Verlustverrechnung zwischen

Stammhaus r-rnd Niecierlassung (S. 309 ff .)  sowie im

Konzern (S. 363 ff .)  bestät igt er den von der Enropät-

schen Kommission bereits zu Richtl inlenvorschlägen

verclichteten Harmonisierungsbedarf , kritisiert aber die

bisherigen Lösungsansätze als nicht weitreichend ge-

nug (S. 331 ff .) .  Aus der avoir f iscal-Entscheidung des

ElrGHs folgert er als Gebot der Gleichstel lung mit Be-

tr iebsstätten eine umf assende Veriustverrechnung zwi-

schen Mutter- und Tochtergesel lschaften (, , intersub-

jekt ive Aggregation"). Den Schrit t  in Richtung einer

einheit l ichen Konzerrnbi lanz, cler Zusammenfassung zu

einer , , f iscale eenheid" oder,,unitary taxation", kürz-

i ich erst von A rndt Raupach6 vorgestel l t ,  vol lzieht Daut-

zenberg nicht und bleibt damit seinem bewußt konser-

vativ gewählten Untersuchungsansatz treu.

Auch eine Einigung auf ein gemeinsames Körper-

schaftsteuersystem hält der Autor nicht für erforderl ich.

Mit der - trotz des f ur die Sitzverlagerungsfikt ion anqe-

gebenen Berechnungsbeispieis (S. 462) nicht rechl ein-

leuchtenden - Ar.rsnahme des Dividendenabzugssy-

stems sol l  ein Nebeneinander unterschiedl icher Kör-

perschaftsteuersysteme weiterhin möglich sein (S. 467

ff .) .  Selbst die gängige Praxis der Mitgl iedstaaten mit

Entlastunclssystemen, diese nur auf Inlandssachver-

halte zu beschränken, läßt sich nach Darttzenberg mit

Hinbl ick auf Art.  73d EGV zumrndest vorläufiq noch

legit imieren (S. 507 ff .) .  Nur auf lange Sicht sei einÖ

Ausciehnung der Eri t lastungssysteme auf Auslands-

sachverhalte unumgänglich. Leider unternimmt Daut-

zenberg erst in einem Anhang zu der eigentl ichen Un-

tersuchr,rng tS. 780 ff  .)  den Versuch, Art.  73t1 EGV ver'-

tragskonforrn auszulegien. Diese nachträgi ich vorge-

nommene, deutl ich restr ikt ivere Interpretat ion ist mit

Sicht auf den Gesamtkontext des Vertrages sehr zu be-

grüßen; schade nur, daß der Autor die neuen Erkennt-

nisse für die Beurtei lung der Körperschaftsteuersy-

steme nicht mehr fruchtbar macht

2. Läßt sich der Harmonisierungsbedarf unter der

Prämisse des Quellenstaatsprinzips demzufolge auf

wenige Einzelmaßnahmen reduzieren, so ermittelt

Dautzenberg für clen Fatl ,  daß die Steuerhoheit dem

Sitzstaatsprinzip folgt,  schwere Wettbewerbsverzer-

rungen, clie eine Vollharmonisierung nahezu des ge-

samten Vorschrif tenbestandes der Unternehmensbe-

steuerttng erzwingen. Angesichts der Vorgaben durch

cl ie am OECD-Musterabkommen orientierten mitgl ied-

staatl ichen Doppelbesteuerungsabkommen müßten

danach vor al lem cl ie Besteuerung von Zinsen, Divi-

clenden und Lizenzgebühren vollstänciig harmonisiert

werden, es sei denn - und hier iei tet Dautzenberg zrtm

letzten gro{3en Komplex seiner Untersuchung (Teil III)

über - die Doppelbesteuerungsabkonrmen selbst wer-

den einer europarechtl ichen Revislon unterzogen

IV. Die Überlagerung des Doppelbesteuerungsrechts

5  EuGFI  v .  28 .  1 .  1986  -  Rs .  C . -27O/83 ,  ETLGHE 1986 ,  273 .

6 Ruu pach,  Gemeinsc]raf  tswel te Unternehmensbestet ter t tng,

clie clerr Anforclerunclen cles Binnenmtrrktes gerecht wircl -

Flucht  aus dem Chaos in e ine Utopie,  in Gedächtnrsschr i f t

fur  ß.  Knolrbe-Ker-rk,  1997, S.  675 {720 f f  ) .
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clurch den EG-Vertraq wird erst in den letzten Jahren

zur Kenntnis genommen. Die Forschung steckt in den

Anfängen. Das Geflecht der Abkommensbeziehungen
zwischen Mitgl iedstaaten ebenso wie zwischen Mit-

gl iedstaaten und Drit tstaaten muß neu geordnet wer-

den. Vor al lem cl ie subjektive Abkommensberechti-
qung bedarf einer Neubewertung im Lichte des EG-

Vertrages. Dautzenberg gel ingt es, den Erkenntms-

stand entscheidende Schrit te voranzutreiben Sehr

überzeugend legt er dar, daß Art.  6 EGV auch die Un-

gleichbehandlung von EU-Ausländern untereinander

sanktioniert (S. 660 ff  .) .  Wird diese Lesart des al lgemer-

nen Diskriminierungsverbots auch bei der Anwendung

von Niederlassungs- und Kapitalverkehrsfreiheit zu-

grunde gelegt, ergeben sich weitreichende Flarmoni-

sierungskonsequenzen für den gesamten DBA-Be-

reich. Dautzenberg möchte sogar eine Gemein-

schaftspräferenz des Inhalts etabl ieren, daß sich EU-

Bürger auch auf günstigere Regelungen im Verhältnis

zu Drit tstaatenangehörigen berufen können (S. 672 ff  ) '

Anders als das Rucling-Komitee entnimmt Dautzen-

berg ciem EG-Vertrag zudem klare Vorgaben für die

Verrneiciung der internationalen Doppelbesteuerung'

In Übereinstimmung mit K.lous Vogel stellt er fest, das

Gebot cler Niederlassungsfreiheit  korrespondiere mit

dem Vorrang von Kapital importneutral i tät,  die Unter-

nehmensbesteuerung habe daher cler Freistel lungsme-

thoc le  zu  fo lgen (S .  694 f ' f  . ;702  f . )  D ie  Anrechnunqs-

methocle hingegen sei nicht binnenmarktskonform; sie

nivel l iere etwaige Anstrengungen cles Tätigkeitsstaa-

tes, clurch niedrigere Steuern anderweit ige Nachtei le

zu kompensieren (S. 696ff ) .  Die Umstel lung der Ab-

kornmen auf Quellenstaatsprinzip und Freistel lungs-

methocle reduztere daher nicht nur den Harmonisie-

rungsbedarf cler natlonalen Steuergesetze, sondern

entipreche in besoncierem Maße den Vorgaben der

Niederlassungsfreiheit .

Die weitreichenrlsten Konsequenzen ergeben sich da-

nach im Bereich der Besteuerung von Zinsen und Li-

zenzgebühren. Hier regt Dautzenberg, obwohl er an-

sonsten eine Poli t ik der kleinen Schrit te präferiert,  sub-

stantiel le Veränderungen an (S. 707 ff  ,716 ff  )  Ahnlich

dem im Jahre 1992 vom US-amerikanischen Treasury

Depar tment  vorgesch lagenen, ,Cornprehens ive  Bus i -

ness Tax"-Moclel ls spricht sich Dautzenberg für eine

Gleichbehandlung von Dividenden- und Zinseinkünf-

ten aus, cl ie auch auf Lizenzgebtihren ausgedehnt wer-

den sol l ,  urn Finanzierungsneutral i tät zu erreichen

Zinsen und Lizenzgebühren sol len dementsprechend

künft iq nicht mehr zum Betr iebsausgabenabzug zuge-

lassen werden. Dieser Vorschlag wirrde, wenn er nicht

mit einem Vollanrechnungssystem verbunden wird,

cl ie Einkornmensteuer wesensmälJig verändern. Daut-

zenberg, der eine Festlegung der Mitgl iedstaaten auf

ein Körperschaftsteuersystem vermeiden möchte, hält

jecloch eine Gleichstel lung von Dividenden, Zinsen

und Lizenzgebühren auch unter Beibehaltung eines

klassischen otler Tei lentlastungssystems ft ir  rnögi ich

ß.722\. Der Preis für cl ie so erzielte Finanzierungsneu-

7  S tuW 1993 ,  380  11 .

B Taxing Business Income LJnce,  Treasury Department 1992'

S.  47 iT.  Kurzf t rssung in Dai ly  Tax Revrerv 1992'  No 2140'
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t ra l i t t i t  wäre  indesscn sehr  hoch.  E ine  te i lwe ise  oc le r
v ol lständicte Zusatz-bel ast lrug von Zi ns- unrl  Liz-c nzein -

] i t inftcn l l i i t  l (örpcrschaftsterier wi ircle ztt  einer rveitet-
rcn Schectul ierung cler Einkomtlrcnsbesteuerttng
lühren .  N ic t r l  n l r r  I ) i v ic lendcn,  sonc le rn  a t rch  Z inscn un-
te r lügen c lann e iner  höheren,  nach de lu  Lc is tunqs-
füh igke i tspr inz ip  n ich t  z t t  rech t fe r t igenc len  Sonc. le rbe-
lastung. Anclererseits hätte eine vol lstt inci icle Vcrlage-
nrng cier Steuer.hoheit für Zinsen und Lizenzgebührer-r
vonr  S i tzs taa t  au f  c len  Que l l r :ns taa t  e rheb l iche  Fo lgen
f i i r  d ie  Aufkomnrer - rsver te i lung .  Ohne e in  S teuerc lea-
r ing, cl t is in Anbetracht cles Fcl-r lschlags bei clcr Urn-
sa tzs teuer  po l i t i sch  n ich t  konsensfäh ig  sche in t ,  wäre
ein solcher Vorschlag nicht rcal isierbar.

V. L)ie Iciee Dautzenbergs, einen I larmonisierungsincl i-
ka tor  zu  en tw icke ln ,  fasz- in ic r t .  übere i l te  R ichü in ien-
vorschläge könnten vermieclen, die qesamte Energie
statt dessen clen lvirkl ich drinql icfren I-Iannonrsie-
ningsaufgaben zugefir l i r t  werden, l ieße sich die Frage
n a c l r  r l e m  I J a r n r o n  i s i e l r r n g s b e d a r l  e i n c l c r r t i g  b e w e i s e n .
Die Abstraktheit und Offenheit des EG-Vertrages für
pol i t ische Ziclsetzungen läßt indes bisher die Grenzen
zwischen Rechtspfl ichten und pol i t ischen Gestaltungs-
aufgaben kaum erkennen, so daß IracJl ich ist,  ob die
I iarmonisierungsbedtirf t iqkeit  einer Vorschrif t  einem
Beweis irn Sinne einer logischen Deduktion tatsächi ich
zugänc;l ich ist.  Gleichwohl überzeugen die i iber die
Diskriminierungs- uncl Beschränkungsverbote abgesi-
cherten Ergebnisse Dautzenbergs, der sich - anders als
cier Rudinq-AusschLrß - nicht hat hinreißen lassen, pau-
schal das galtze lJnternehmenssteuerrecht zur Dispo-
st i t ion zu stel len, sondern sehr präzise jeden einzelnen
Regeh,rnclskreis isol iert auf seine Harmonisierungsbe-
dürlt igkeit  hirr analysiert.  Seine Arbeit leistet damit ei-
nen wesentl ichen Beitrag zr-rr Klärung cler immer noch
chffusen Materie des europäischen Steuerrechts.

Wcn der Urlfang der hier vorgestel l ten Drssertat ion
schreckt, der sci beruhigt, daß zahlreiche Abbilclungen
und Zusammenftrssunqen für Ubersichtl ielrkeit  sorgen.
I)em Kenner des RudinrJ-Bericlrts empfieir l t  es sich, cl ie
Lekti i re nt i t  der zusammenfassenden tabei larischen
Geqenüberstel lr .rng cler. Ergebnrsse nri t  den Empfeh-
lunc,Jcn der Rudincy-Komrnission zu beginnen. Fi ir  ein
ei l iqes l)urchblättern ist cl ic Schrif t  gleichwoht nicht
geergnet. Dtrzu sind die vorgestel l len Argurnentations-
l irr ieu, die Prämissen, Unterprärnissen und ihre schrit t-
weise Aufhebung viel zu anspruchsvol l .  Wer sich je-
cloch die Zeit nirnmt, die Grundlegung cler Schrif t  in
Tei l  I  (S. 1-159) qedankl ich ntrchzuvollziehen, clem
cröffnen sich ncue Einbl icke in die Harmonisieruncls-
mdter ie .

Es l t leibt zu l ' roffen, dal l  cl ie Arbeit auch clcm einen ocler
anr : le ren  Steue ipo l i t i kc r  in  c l ie  I : lünr le  fü l l t .  V ic l le ich t
l icfJe srch auI cl ierse Weise der lnassive l)ol i t ische Wi-
r l c l s t a n , l  U r ' ( l o l )  i ,  g / i c l r , ,  A L q a l ) ( :  v o n  S t e u e r s o u v c r J -
n i lä [  b rec :hen.  I )au tzen l te r -c r  t r i i c r I  c len  f i ska ] ischen
Emltf incl l ichkcit-r:n mit seinei l  clur cir die Altkchr von der
ce ter is -par i l Jus- lJed inqr rng  er . rnör ; l i ch ten  Korn l tensa l  i_
o t ' rsbe t rach tunr l  i rn rJ  d r : r  . zun t i l t c les t  c ie  r l  I {a l r l r t te i l  c le r

2

Vgl.  dazu c l i r :  ausf .  Lünderber ichtc l tc i  Scf teucl tz.er ,  M.,
Konze rnbes t c l l c rL l ncJ  i n  c l e r  l i r r r opä i schen  l Jn i on ,  19 !14 ,
s .  s 5  - 1 6 7 .
Vq l .  2 . 1 l .  ' l ' l t t ' t s r : t t ,  

&J .  l l . ,  De r  l ( onz r : r  n ,  l  gg  j ,  S .  338 -34  i
t r l .w .N . ;  z r . l  < l cn  r r r : L r r : n  I JS - ( t n ]a r f i ka l l l i s c . hen  M< t t l t c l c l c , n  vc . ; 1 .

Schr i f t  zugrundeqe leg tcn  -  cx tcns iven Aus lcgunq von
Ar t .  73c l  IGV in  c r inem Mar f ]e  Rechnr rnq ,  c laß dor t ,  wo
er  i la rn ron is rerungsbedar f  e rmi t t r : l l ,  Aus f l t i ch te  n ich t
Iänger  to le l ie lbar  s ind .

i ) r .  JOI  lANNA i  IEY,  Kö ln
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